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Vorwort. 
Die letzte, von B. FISCHER und C. HARTWICH herausgegebene Neubearbeitung 

von HAGERS Handbuch der pharmazeutischen Praxis ist im Jahre 1900 er
schienen. 1908 wurde von W. LENZ und G. ARENDS ein Erganzungsband heraus
gegeben. Wenige Jahre spater zeigte es sich, daB der Erganzungsband seinen 
Zweck, das Hauptwerk dem Stande der pharmazeutischen Wissenschaft und 
Praxis wieder anzupassen, nur noch in beschranktem MaBe erfiillen konnte. Der 
Verleger entschloB sich deshalb 1913, eine vollige Neubearbeitung des Hand
buches besorgen zu lassen, und beauftragte mit dieser Arbeit die Unterzeich
neten, die dann zur Bearbeitung einzelner Abschnitte noch weitere Mitarbeiter 
heranzogen. 

Die Bearbeitung des Werkes wurde in folgender Weise geteilt: G. FRERICHS 
Chemie, auBerdem ZusammensteUung des Werkes, H. ZORNIG Pharmakognosie 
und G. ARENDS Praktische Pharmazie und Pharmazeutische Technik. Ferner 
haben bearbeitet: E. RIMBACH Bestimmung des spezifischen Gewichts, Be
stimmung des optischen Drehungsvermogens, Galvanische Elemente, E. MANN
HElM Bestandteile der Drogen, Atherische Ole,' Harnanalyse, L. HARTWIG 
Nahrungsmittelchemie, C. BACHEM Medizinische Anwendung der Arzneistoffe und 
W. HILGERS Bakteriologie und Sera. 

1914 wurde die in voUem Gange befindliche Bearbeitung des Werkes durch 
den Krieg unterbrochen, und wenn sie erst jetzt zum AbschluB gelangt, so liegt 
dies einmal an dieser Unterbrechung, dann aber auch an unvorhergesehenen 
Hemmungen und Schwierigkeiten, welche die Nachkriegszeit noch geboten hat. 

Ffir die Bearbeitung galt als oberster Grundsatz: Das Werk soU wie bisher 
ein Nachschlagebuch fiir die pharmazeutische Praxis sein, in erster 
Linie ffir den Betrieb der Apotheken, aber auch fiir Arzte, fiir Drogisten und ffir 
pharmazeutische Fabrikbetriebe. 

AuBer dem in erster Linie maBgebenden Deutschen Arzneibuch (5. Ausgabe) 
und dem vom Deutschen Apothekerverein herausgegebenen Erganzungsbuch 
(4. Ausgabe) wurden bei der Bearbeitung die zur Zeit geltenden Pharmakopoen 
alIer europaischen Lander, von Japan und den Vereinigten Staaten von Nord
amerika beriicksichtigt, so daB das Werk eine Universal-Pharmakopoe von 
bisher unerreichter VoUsta.ndigkeit einschlieBt. 

Die Bearbeitung des Textes ist wie in der vorigen Ahllage moglichst kurz und 
einfach gehalten. Bei den chemischen Arzneistoffen ist in der Regel zuerst 
die lateinische, dann die deutsche Hauptbezeichnung angegeben, dann folgen 
die englische und franzosische Hauptbezeichnung und schlieBlich noch weitere 



IV Vorwort. 

lateinische und deutsche Bezeichnungen, Formeln und Molekelgewichte; letztere 
abgerundet, weil sie so fiir praktische Zwecke geniigen. Veraltete Bezeich
nungen, die fiir die heutige pharmazeutische Praxis keine Bedeutung mehr haben, 
sind in vielen Failen nicht wieder aufgenommen worden. 

Es folgen dann Angaben iiber die Darstellung oder Gewinnung. Diese 
Angaben sind bei Ohemikalien, die hauptsachlich im GroBbetriebe gewonnen 
werden, moglichst kurz gehalten. Bei Praparaten dagegen, deren Darstellung 
in den Apotheken in Betracht kommt, sind die Vorschriften so gehalten, daB 
nach ihnen gearbeitet werden kann. Die Darstellungsvorschriften des Deutschen 
Arzneibuches sind aile praktisch durchgearbeitet und- notigenfalls geandert und 
erlautert worden. Die Angaben iiber Eigenschaften sind den Erfordernissen 
der pharmazeutischen Praxis angepaBt. Die Vorschriften zur Erkennung 
und Priifung sind bei den Praparaten des Deutschen Arzneibuches nach
gepriift und notigenfalls geandert worden; in vielen Fallen sind sie durch An
merkungen erlautert worden. Bei den Praparaten, die nicht im Deutsehen 
Arzneibuch aufgefiihrt sind, sind die Angaben iiber Erkennung und Priifung 
dem Schrifttum entnommen. Allgemeine Vorschriften zur Priifung der Arznei
stoffe finden sich am Anfang des Werkes. Die Angaben iiber Anwendung be
treffen nicht nur die medizinische Anwendung, sondern auch die Verwendung im 
Haushalt und in den Gewerben. 

Bei den Drogen sind in der Regel zunachst die Stammpflanzen angegeben, 
dann die Bezeichnungen der zur Verwendung kommenden Teile der Pflanzen in 
gleicher Weise wie bei den Ohemikalien: lateinische und deutsche, dann englische 
und franzosische Hauptbezeichnung und weitere lateinische und deutsche Be
zeichnungen. Zahlreiche Drogen, die im Erganzungsband zur letzten Auflage 
aufgefiihrt sind, weil sie gelegentlich einmal in den Handel gekommen sind, die 
aber keine praktische Bedeutung erlangt haben, sind nicht wieder aufgenommen. 

Die Beschreibung der Drogen ist wie bisher unter Hervorhebung der 
wichtigsten Mermale moglichst kurz und einfach gehalten. Besonderer Wert 
wurde auf die mikroskopische Beschreibung der einzelnen Elemente der Drogen 
und Drogenpulver gelegt. Die Angaben iiber die Bestandteile der Drogen 
sind dem jetzigen Stande der Forschung angepaBt worden. Fiir die Gehalts
bestimmungen sind moglichst einfache und zuverlassige Verfahren ausgewi!i.hlt 
worden. 

Die Bearbeitung der galenischen Zubereitungen, technischen Pra
parate, Specialitaten, Magistralvorschriften und Receptformeln ist 
in gleicher Weise durchgefiihrt wie in der vorigen Auflage. Das Werk bietet 
dadurch eine Vorschriftensammlung von groBem Umfange. Der Herstellung 
galenischer Priiparate und anderer Arzneizubereitungen sind auch allgemeine 
Abschnitte, wie z. B. Ampullae, Oapsulae, Emplastra, Extracta, Tincturae, 
Unguenta, gewidmet, die mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet sind. 

Weitere allgemeine Aufsiitze behandeln die Bakteriologie, die Harn
analyse, den Anbau und das Einsammeln von Drogen, sowie die all
gemeinen chemischen und pharmazeutischen Arbeitsverfahren. Die 
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Nahrungsmittelchemie ist in ahnlicher Weise wie in der letzten Auflage 
beriicksichtigt. 

Umfangreiche, zusammenfassende Abschnitte behandeln die homoopathi. 
schen Arzneimittel, Tierheilmittel, kosmetischen Mittel, Mittel zur 
Bekampfung von tierischen und pflanzlichen Schadlingen, Vor· 
schriften fiir technische Mittel, wie Lacke, Firnisse, Kitte usw., 
galvanische Elemente, Desinfection, Hilfsmittel dar Photographie 
und anderes mehr. 

Diese A.Ii.gaben iiber den Inhalt des Werkes mogen geniigen, um zu zeigen, 
daB die Herausgeber bestrebt gewesen sind, das Handbuch so zu gestalten, daB 
es iiber aIle wissenschaftlichen und praktischen Fragen der Pharmazie Aus. 
kunft gibt. . 

Fiir den Gebrauch des Werkes mogen noch die folgenden Angaben iiber die 
Anordnung und Einteilung dienen, die im groBen ganzen ahnlich sind wie 
in der letzten Auflage. An den Anfang des Werkes ist ein neuer Abschnitt "All. 
gemeine Verfahren zur Priifung der ArzneistoffeundZubereitungen" 
gestellt, mit folgenden Unterabteilungen: Physikalische Priifungsverfahren, Das 
Mikroskop und seine Anwendung zur Priifung der Drogen, Chemische Priifungs. 
verfahren. Es folgen dann die Drogen, chemische Arzneistoffe und Zubereitungen 
in ahnlicher Weise wie in der letzten Auflage geordnet nach der Buchstaben· 
folge der lateinischen Hauptbezeichnungen. An den SchluB des Werkes sind die 
Abschnitte gestellt, die in die Reihe der Drogen und Chemikalien nicht hinein· 
paBten, wie Bakteriologie, Harnanalyse, Homoopathische Arzneimittel, Tier
heilmittel, Allgemeine Arbeitsverfahren usw. 

Einige Schwierigkeiten hat anfangs die Einordnung der groBen Zahl von 
neuen, in den letzten Jahrzehnten in den Arzneischatz aufgenommenen chemi· 
schen Arzneistoffen mit geschiitzten Namen gemacht. Der einfachste 
Weg ware vielleicht gewesen, diese Arzneistoffe unter ihrem geschiitzten Namen 
nach der Buchstabenfolge einzuordnen. Es hatten dann aber sehr zahlreiche 
kleine Abschnitte mit neuen, platzraubenden "Oberschriften gebildet werden 
miissen, und in vielen Fallen hatten nahe verwandte Stoffe an weit ausein. 
anderliegenden Stellen des Werkes Platz finden miissen. Zur Vermeidung 
dieses Nachteils haben schon die Bearbeiter der vorigen Auflage die Anord· 
nung nach der Buchstabenfolge in manchen Fallen durchbrochen und haben 
nahe verwandte Stoffe ohne Riicksicht auf die Buchstabenfolge zusammen· 
gestellt. Das hat natiirlich wieder denNachteil, daB man zur Auffindung dieser 
Stoffe das Inhaltsverzeichnis notig hat; aber diesem Nachteil stehen groBe Vor. 
teile gegeniiber. Wir haben uns deshalb entschlossen, die Anordnung nach der 
Buchstabenfolge noch mehr, als es in der vorigen Auflage geschehen ist, zu durch· 
brechen und moglichst aIle nahe verwandten Stoffe auch nahe zusammenzu· 
stellen. 

Die Drogen sind wie bisher nach dem lateinischen Hauptnamen der 
Stammpflanze oder nach ihrer lateinischen Hauptbezeichnung eingeordnet, 
so z. B. Folia Belladonnae unter "Belladonna", Perubalsam unter "Balsamum 
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peruvianum", Opium unter "Opium", Wachsunter "Cera" usw. Unter den Drogen 
finden sich wie bisher die daraus hergestellten Zubereitungen: Extrakte, Tink
turen usw., ferner Receptformeln und Specialitaten, dann die zugehorigen athe
rischen und fetten Ole, Alkaloide und sonstige chemische Inhaltsstoffe. So findet 
sich z. B. Atropin nicht mehr unter eigener Uberschrift, sondern unter "Bella
donna"; au13erdem sind hier aber auch Hyoscyamin, Homatropin, Scopolamin 
und andere dem Atropin verwandte Basen und ihre Abkommlinge zu finden. 
Hinter dem Abschnitt "China" sind aIle Chinaalkaloide und ihre Abkommlinge 
in dem Abschnitt "Chinaalkaloide" zusammengestellt. Morphin, Apomorphin, 
Codein, Dionin, Heroin, Narkotin usw. finden sich in dem Abschnitt "Opium
alkaloide" . 

Fur die Einordnung der Chemikalien gelten folgende Richtlinien: Die 
Sauren finden sich wie bisher nach der Buchstabeniolge unter ihrer lateinischen 
Hauptbezeichnung, z. B. Acidum aceticum, Acidum benzoicum, Acidum hydro
chloricum usw. Eine Ausnahme bilden die Metallsauren, die unter dem N~Ll'nen 
des Metalls zu suchen sind. z. B. Acidum chromicum unter "Chromium". Acidum 
carbolicum und Phenolabkommlinge sind in dem Abschnitt "Phenolum" zu
sammengestellt. Acidum arsenicosum und arsenicicum finden sich in dem. Ab
schnitt "Arsenum", der auch aIle ubrigen Arsenverbindungen umfa13t. Salze 
sind durchweg nach der Buchstabeniolge unter dem Namen des Metalls ein
geordnet, z. B. Quecksilbersalze in demAbschnitt "Hydrargyrum", in dem auch 
aIle ubrigen Quecksilberverbindungen zu finden sind. Alkali-, Erdalkali- und 
Ammoniumsalze organischer Sauren stehen unter den Sauren, z. B. Natrium 
aceticum unter "Acidum aceticum", Natrium salicylicum unter ,.Acidum sali
cylicum". In dem letzteren Abschnitt sind auch alleAbkommlinge der Salicylsaure 
vereinigt. Salze von Metallsauren sind unter den Metallen zu finden, z. B. Kalium 
chromicum unter "Chromium", "Kalium permanganicum unter "Manganlllm". 
In dem Abschnitt "Carbamidum" finden sich aIle Harnstoffabkommlinge. 
Jodverbindungen sind in dem Abschnitt "Jodum" zusammengestellt. 
Alkohol, Ather und andere Athylverbindungen finden sich in dem 
Abschnitt "Aethylium". Ester sind im allgemeinen nach dem Stammnamen des 
Alkohols eingeordnet, so Essigather unter ,.Aethylium aceticum" in dem Ab
schnitt "Aethylium", Aroylnitrit unter "Amylium". Ester aromatischer Sa,uren 
sind unter dem Namen der Saure zu suchen, z. B. Methylium salicylicum unter 
,,Acidum salicylicum". 

Die Unterteilung der groBeren Abschnitte, wie "Arsenum", "Acidum salicy
licum", "Carbamidum", "Jodum", ist nicht in Buchstabeniolge durchgefuhrt, 
sondern nach chemischem System, so daB auch hier nahe verwandte Stoffe nahe 
zusammenstehen. Arzneistoffe mit geschutztenNamen sind grundsatzlich 
nicht in besonderen Abschnitten unter eigenen Uberschriften behandelt, sondern 
sind nach ihrer chemischen Zusammensetzung in andere Abschnitte eingeordnet 
worden. Dabei dient wie im Deutschen Arzneibuch als Stich wort in manchen 
Fallen die lateinische chemische Bezeichnung, wie z. B. bei Aspirin (unter Acidum 
acetylosalicylicum in dem Abschnitt "Acidum salicylicum"), bei Veronal (unter 
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Acidum diaethylbarbituricum in dem Abschnitt "Carbamidum"); in den meisten 
Fallen aber dient der geschutzte Name als Stichwort, und dann sind die Stoffe in 
der Regel in Buchstabenfolge hinter den Stoffen mit chemischen Bezeichnungen 
aufgefUhrt, z. B. in dem Abschnitt "Argentum": Albargin, Argaldin, Argent
amin usw. In einigen Abschnitten sind diese Arzneistoffe aber auch nach che
mischem System eingeordnet. Den geschutzten Namen chemischer Arzneistoffe 
sind die Namen der Hersteller und Inhaber des Warenzeichenschutzes in Klam
mem beigefugt, soweit sie zu ermitteln waren. 

Die im Deutschen Arzneibuch 5 und im Erganzungsbuch 4 aufgefuhrten 
Arzneistoffe sind durch Verwendung grol3erer Druckschrift fUr "Oberschriften 
und Beschreibung hervorgehoben. 1m ubrigen mul3te in ausgedehntem Mal3e 
die kleinere Druckschrift verwendet werden, damit ein allzu starkes Anschwellen 
des Umfanges des Werkes vermieden wurde. 

Fur alle Temperaturangaben gilt das hundertteilige Thermometer nach 
CELSIUS. 

Zum Schlusse sei allen Firmen, die uns bei der Bearbeitung des Werkes durch 
"Oberlassung von Proben und durch nahere Angaben iiber ihre Praparate oder 
technischen Hilfsmittel sowie durch "Oberlassung von Druckstocken fUr Abbil
dungen unterstiitzt haben, besonderer Dank ausgesprochen. 

Bonn, Chemnitz, Basel, im Januar 1925. 

G. FRERICHS, G. ARENDS, H. ZijRNIG. 

V orwort znm N endrnck 1938. 
Vor der Herstellung des Neudruckes ist der gesamte Text des Werkes wieder 

einer genauen Durchsicht unterzogen worden. Einige Angaben sind auf Grund 
von Zuschriften berichtigt worden. Wo es anging, sind Zahlenangaben den An
gaben des Deutschen Arzneibuches 6. Ausgabe entsprechend geandert worden. 
Auch die Zahlen der Atomgewichtstafel sind nach den neuesten Feststellungen 
(1937) berichtigt worden. Weiter ist iiberall, wo es zweckmaBig erschien, auf 
die Angaben im Anhang des II. Bandes verwiesen, in dem die Neuerungen 
des wahrend des ersten Druckes des Werkes erschienenen Deutschen Arznei
buches 6 aufgefiihrt sind. 

Dm HERAUSGEBER. 



Abkiirzungen. 

I. Pharmakopoen, die bel der Bearbeitnng beriicksichtigt sind. 
Amer. = Pharmacopoeia of the United States 

of America IX. 1916. 
Austr. = Pharma.copoea Austria.ca ed. VIII. 

1906. 
Austr. Elench. = Anhang zur Pharm. Austr. 
Belg. = Pharmacopoea Belgica ed. III. 1906. 
Brit. = The British Pharmacopoeia 1914. 
Croat-Slavon. = Pharma.copoea Croatico-

Slavonica, ed. II. 1901. 
Dan. = Pharmacopoea Danica 1907. 
Erganzb. = Erganzungsbuch zum Deutschen 

Arzneibuch, 4. Ausgabe 1916. 
Gall. = Pharma.copee fran9aise 1908. 
Gall. Vet. = Medicaments vetlirinaires de la 

Pharmacopee fran9aise. 
Germ. = Deutsches Arzneibuch, 5. Ausgabe 

1910. 

Helv. = Pharmacopoea Helvetica, ed.IV.1907. 
Hisp. = Farmacopea Oficial Espanola VII, 

1905. 
Hung. = Pharmacopoea Hungarica ed. III. 

1909. 
Ital. = Farmacopea Ufficiale del Regno 

d'Italia ed. III. 1909. 
J ap. = Pharmacopoeia of Japan, ed. III. 1907. 
Nat. Form. = National Formulary of unoffici

nal Preparations. (By Authority of the 
American Pharmaceutical Association). 

Ned. = Pharmacopoea Nederlandica, ed. IV. 
1905. 

Norv. = Pharmacopoea N orvegica, ed. IV. Un3. 
Portug. = Pharmacopea Portugueza 1876. 
Ross. = Pharmacopoea Rossica III. 1910. 
Suec. = Pharmacopoea Suecica IX. 1908. 

II. Weitere Abkiirzungen nnd Zeichen. 
"Ober die in der Homoopathie gebra.uchlichen Zeichen und Abkiirzungen 

siehe unter Homoopathie Bd. II S. 1021. 

aa part. aeq. = ana partes a.equales. 
Amer. Drugg. = American Druggist (Zeitschrift). 
Antw. Ap.-V. = Antwerpener Apothekerverein. 
Apoth.-Ztg. = Apothekerzeitung Berlin. 
ll. = Barometerstand. 
Bad. A p. -V. = Badischer A pothekerverein. 
Bad. Taxe. = Badische Taxe. 
Be =BAUME. 
Berl. Ap.-V. = Berliner Apothekerverein. 
ccm = Kubikzentimeter. 
cm = Zentimeter. 
d- = dexter. 
D. A.-ll. = Deutsches Arzneibuch 5. 
D. Ap.-V. = Deutscher Apothekerverein. 
dm = Dezimeter_ 
Dresd. Vorschr. = Vorschrift des Dresdener 

A pothekervereins. 
Els.-Lothr. Ap.-V. Elsa/l-Lothringischer 

A pothekerverein. 
Erstp. = Erstarrungspunkt. 
E. W. = Eingetragenes Warenzeichen. 
E. oZ. = Esterzahl. 
F. M. Berol. oder Form. Berol. = }!'ormula.e 

magistrales Berolinenses. 
F. M. Germ. = Formulae magistrales Germa

nica.e. 
gtts. = guttas. 
Hamb. Vorschr. = Vorschrift des Hamburger 

A pothekervereins. 

Hom. = Homoopathisch. 
i- = inaktiv. 
J.-Z. = J odzahl. 
Karlsr. Ortsges.-Rat = Karlsruher Ortsgesund

heitsrat. 
konz. = konzentriert. 
Kopenh. Ap.-V. = Kopenhagener Apotheker-

verein. 
krist. = kristallisiert. 
I = Liter. 
I- = laevus. 
I. a. = lege artis. 
Luxemb. Ap.-V. Luxemburger Apotheker-

verein. 
m· = meta. 
MBK = Priiparat der Firmen E. MERCK, Darm

stadt, C. F. BOEHR[NGER U. SOEHNE, 
Mannheim, KNOLL u Co., Ludwigshafen 
a. Rh. 

M.-E. = MACHE-Einheit (s. u. Radium Bd. n.) 
M. f. = misce, fiat (fiant). 
Mol. -Gew. = Molekelgewicht. 
Miinch. Ap.-V. = Miinchener Apothekerverein. 
Miinch. Vorschr. = Vorschrift des Miinchener 

A pothekervereins. 
New Y.-Vorschr. = Vorschrift des Neuyorker 

A pothekervereins. 
0- = ortho. 
p- = para. 



Abkiirzungen. 

P. I. = Praescriptio interna.tiona.lis. 
Pharm. Ztg. = Pharmazeutische Zeitung Berlin. 
pulv. = pulveratus; gr. pulv. = grosso modo 

pulvera.tus; subt. pulv. = subtiliter pul· 
veratus. 

qcm = Quadratzentimeter, qm = Quadrat· 
meter. 

St. = Stunde. 
T. = Gewichtsteile. 
t. d. = tales doses. 
Tr. = Tropfen. 
verd. = verdiinnt. 

IX 

q. 8. = quantum satis. 
S. = Scite. 
s. = siehe; s. d. = siehe dort; s. u. = siehe 

unten; s. w. u. = siehe weiter unten. 

vergl. = vergleiche. 
V.·Z. = Verseifungszahl. 
Ztschr. d. Oster. Ap .• V. = Zeitschrift des All· 

gemeinen Osterreiohisohen Apothekerver. 
eins, Wien. 

Sii.chs. Kr.· V. = Vorschrift der Saohsischen 
Pharmazeutisohen Kreisvereine. 

Sdp. = Siedepunkt. 
Smp. = Schmelzpunkt. 
StraBb. Ap •• V. = StraBburgerApothekerverein. 

0/0 undGew •• o/o = Gewichtsprozent; Vol .• o/o = 
Volumprozent. 

oeD = Drehungfiir Natriumlichtim lOOmm·Rohr. 
[oe]D = spezifische Drehung fiir Natriumlicht. 
nD = Brechungsindex. 
'P' = Pseudo. 

ID. Abkilrzungen der Botanikernamen. 
A. BR. = ALEXANDER BRAUN. CASAR. = G. CASARETTO. 
AcH. = E. ACHARIUS. CATH. = CATHELINEAU. 
AFz. = A. AFZELIUS. CAV., CAVAN. = A. J. CAVANILLES. 
AG. = C. A. AOARDH. CHAM. = A. V. CHAMISSO. 
A. G. oder A. GRAY = ASA GRAY. CHEV. = J. B. A. CHEVALLIER. 
AlT. = W. AITON. CHOIS. = J. D. CHOISY. 
ALL. = C. ALLIONI. COLEBR. = H. TH. COLEBROOKE. 
ANDR. = H. C. ANDREWS. COLLAD. = L. TH. F. COLLADON. 
ARN. = G. A. W. ARNOTT. CRUEG. = H. CRUEGER. 
ASCHS., ASCHER8. = P. ASCHERSON. A. CUNN. = A. CUNNINGHAM. 
Asso. = IG. J. DB Asso Y DEL RIO. B. CUNN. = B. CUNNINGHAM. 
AUBL. = F. J. B. AUBLET. CURT. = W. CURTIS. 

BACK. = J. BACKHOUS. 
BAILL. = H. E. BAILLON. 
BAK. = J. G. BAKER. 
BALF. = J. H. BALFOUR. 
BARTL. = F. G. BARTLING. 
BAUH. = K. BAUHIN. 
BEAUV. = PALISOT DE BEAUVOIS. 
BECK. = J. BECKMANN. 
BENN. = J. J. BENNETT. 
BERCHT. = F. V. BERCHTOLD. 
BERNH. = J. J. BERNHARDL 
BRET. = C. G. BERTERO. 
BESS. = W. v. BESSER. 
BlEB. = F. A. MARSCHALL V. BIEBERSTEIN. 
BIRDW. = G. C. M. BmDwooD, 
BL. = C. L. BLUME. 
BLACK. = BLACKWELL. 
BOISS. = E. BOISSIER. 
BpL. = A. BONPLAND. 
BREY. = BREYNE. 
BRIQU. = J. J. BRIQUET. 
BROGN. = A. RROGNIART (BRONGNIARDT). 
BROT. = F. A. BROTERUS. 
BROUSS. = P. M. BROUSSONET. 
BTH., BENTH. = G. BENTHAM. 
BTH., BENTH. et HK. = G. BENTHAM et 

J. D. HOOKER. 
BUCH. = C. F. HAMILTON BUCHANAN. 
BULL. = P. BULLIARD. 
BURCH. = W. J. F. BURCHELL. 
BURM. = J. BURMAN. 

CAM. = E. G. CAMERARIUS. 
CAR. = CARNEL. 
CARR. = E. A. CARRIERE. 

DECNE. = J. DECAISNE. 
D. C. = A. P. DE CANDOLLE. 
DEL. = A. R. DELILE. 
DESF. = R. L. DESFONTAINES. 
DESR. = J. A. DESROUSSEAUX. 
DE YR. = DE VRIES. 
DIETR. = D. N. F. DIETRICH. 
DILL. = J. J. DILLENIUS. 
DRY. = J. DRYANDER. 
DUCH. = A. N. DUCHESNE. 
DUN. = M. F. DUNAL. 

EBERM. = C. EBERMA YER. 
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EDW. = EDW ARD8. 
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EBB. = CH. G. EHRENBERG. 
EHRH. = FR. EHRHART. 
EICHL. = A. W. EICHLER. 
ENDL. = ST. L. ENDLICHER. 
ENGELM. = G. ENGELMANN. 
ENGL. = A. ENGLER. 
ESCHSCH. = J. F. ESCHSCHOLTZ. 

FABR. = P. C. FABRICIUS. 
FISCH. = F. ,E. L. V. FISCHER. 
FLUCK. = F. A. FLUCKIGER. 
FORST. = A. FOERSTER. 
FORSK. = P. FORSKAL. 
FORST. = G. FORSTER. 
FRANCH. = A. FRANCHET. 
FR. = EL. FRIES. 
FRES. (FRESEN.) = J. G. FRESENIUS. 
FROEL. = FROELICH. 
F. v. M. oder FR. M. = F. VON MULLED. 
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GAERTN. = J. GAERTNER. 
GAERTN. FIL. = C. F. GAERTNER, Sohn des 

vorigen. 
GARD. = J. G. GARDNER. 
GAUDICH. = M. C. GAUDICHAUD. 
GAWL. = GAWLER, siehe KER. 
GrLIB. = J. E. GILIBERT. 
GM. (GMEL.) = J. G. GMELIN. 
GOU. = A. GOUAN. 
GR. = ASA GRA. Y. 
GRAH. = J. GRA.lLUL 
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HELDR. = TH. v. HELDREICH. 
HEMSL. = W. B. HEMSLEY. 
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JUNGH. = F. W. JUNGHUHN. 
JuSS. = A. L. DE JUSSIEU. 

KARST. = P. H. KA.l!.STEN. 
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L. = C. von LINNE. 
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mERE. 
LAG. = M. LAGASCA. 
LALL. = J. L. E. A vE·LALLEMANT. 
LAM., LAMK., LMK. = J. B. M. de LAMARCK. 

LAMR. = A. B. LAMBERT. 
LAW. = J. LAWSON. 
LDL. = J. LINDLEY. 
LEDEB. = K.. F. VON LEDEBOUR. 
LEM. = CH. LEMAIRE. 
LEss. = CH. F. LESSING. 
LIEB. oder LIEBM. = F. M. LIEBMANN. 
LINDL. = J. LINDLEY. 
LK. = H. F. LINK. 
LOB. = M. DE L'OBEL. 
LOEs. = T. LOESENER. 
LOR. = P. G. LORENTZ. 
LOUR. = J. V. LOUREIRO. 

MAID. = MAIDEN. 
MARCH. oder L. MARCH. = L. MARCHAND. 
MARSCH.·BIEB. = F. A. MARSCHALL VON 

BIEBERSTEIN. 
MARSH. = H. MA.l!.SHALL. 
MART. = C. F. PH. V. MARTIUS. 
MAx. oder MAXIM. = C. J. V. MAXIMOWICZ. 
M. B. = F. A. MARSCHALL V. BIEBERSTEIN. 
MED. = F. C. MEDICUS. 
MEISN. = K.. FR. MEISNER. 
METZG. = J. METZGER. 
C. A. MEY. = C. A. MEYER. 
MICHX., MCHX. = A. MICHAUX. 
MILL. = PH. MILLER.' 
MIQ. ... F. A. W. MIQUEL. 
MNCH., MOEN. = K.. MOENCH. 
MOL. = J. J. MOLINA. 
MOQ.·TAND. = A. MOQUIN.TANDON. 
MUEHLR. = H. L. MUEHLENBERG. 
M. ARG., MULL. ARG. = J. MULLER (a.us 

AARGAU). 
MURR. = J. A. MURRA.Y. 
M. et K. = F. C. MERTENS et D. J. KocH. 

NAND. = CH. NANDIN. 
NDZ. = F. J. NIEDENZU. 
NECK. = J. V. NECKER. 
NEEs. = CH. G. NEES v. ESENBECK. 
N. V. E. = CH. G. NEES V. ESENBECK. 
NEILR. = A. NEILREICH. 
NUTT. = TH. NUTTALL. 
NYL. = F. W. NYLANDER. 

O. KTZE. = OTTO KUNTZE. 
OERST. = A. S. OERSTEDT. 
OLIVo = G. A. OLIVIER. 
ORTG. = ORTGIES. 

PAL. DE BEAUV. od. P. D. B.. P. B. = A. 
M. F. J. PALISOT DE BEAUVOIS. 

PALL. = S. PALLAS. 
P ANZ. = G. W. F. PANZER. 
PAR. = PARODI. 
P ARM. = A. PARMENTIER. 
PAV. = J. PAVON. 
PELL. = J. PELLETIER. 
PERR. = G. S. PERROTET. 
PERS. = CH. H. PERSOON. 
PHIL. = R. A. PHILIPPI. 
PIER. = PIERRE. 
PL. oder PLANCH. = J. E. PLANCHON. 
Pom. = J. L. M. PomET. 
POUl!.l!.. oder POUR. = J. A. POURRET. 
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RADLK. = L. RADLKOFER. 
R. BR. = ROB. BROWN. 
R. etP., R. et PAV. = L. H. RUIZ etJ. PAVON. 
R. et SCH. = ROEMER et SCHULTES. 
RCHB. = H. G. L. REICHENBACH. 
REG. = E. A. V. REGEL. 
REINW. = C. G. C. REINW ARDT. 
REISS. = S. REISSEK. 
RETZ. = K. J. RETZIUS. 
REUT. = G. F. REUTER. 
RICH. = L. C. M. RICHARD. 
A. RICH. = A. RICHARD. 
RISS. = J. A. RISSO. 
ROEM. = J. J. ROMER. 
ROEM. et SCHULT. = J. J. ROEMER ct J. H. 

SCHULTES. 
Rosc. = W. ROSCOE. 
RoxB. = W. ROXBURGH. 
ROY. = J. F. ROYLE. 
RUMPH. = G. E. RUMPH(IUS). 

SAL. oder SALISB. = R. A. SALISBURY. 
SCHK. = CH. SCHKUHR. 
SCHL., SCHLDL., SCHLECHTD. = D. F. L. 

V. SCHLECHTENDAL. 
SCHLECHT. = R. SCHLECHTER. 
SCHM. = J. J. SCHMITZ. 
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SCHRAD. = H. A. SCHRADER. 
SCHRK. = F. DE PAULA SCHRANK. 
SCHULT. = J. A. SCHULTES. 
SCHUM. = CHR. FR. SCHUMACHER. 
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K. SCHUM. = K. SCHUMANN. 
SCHWF., SCHWEINF. = G. A. SCHWEIN~·URTH. 
SCOP. = J. A. SCOPOLI. 
SER. = N. CH. SERINGE. 
SERVo = A. DE SERVILLE. 
SIBTH. = J. SIBTHORP. 
SIEB. = P. F. V. SIEBOLD. 
S. et Z. = SIEBOLD et ZUCCARINI. 
SM. = J. E. SMITH. 
SMEATHM. = H SMEATHMAN. 
SOL. = D. SOLANDER. 
SOND. = O. W. SONDER. 
SONN. = P. SONNERAT. 
SPLITG. = FR. L. SPLITGERBER. 
SPR. = K. SPRENGEL. 
STACKH. = J. STACKHOUSE. 
STEUD. = E. G. STEUDEL. 

STEV. = CHR STEVEN. 
SW. = O. SWARTZ. 

TARG = O. TARGIONI-ToZETTI. 
TAUB. = P. TAUBERT. 
TEN. = M. TENORE. 
TERR. = TERRACIONO. 
TEYSM. = TEYSMANN. 
TH., THUNBG. = C. P. THUNBERG. 
THON., THONN. = P. THONNING. 
THUILL. = J. L. THUILLIER. 
THW. = G. H. K. THWAITES. 
TONN. = H. TONNING. 
TORR. = J. TORREY. 
TOURN. = J. P. DE TOURNEFORT. 
TREV. = L. CHR. TREVIRANUS. 
TUL. = L. R. TULASNE. 
TUSSAC = G. R. DE TUSSAC. 

VELL. = J. M. VELLOZO. 
VENT. = E. P. VENTENAT. 
VESL. = J. VESLING. 
VIEILL. = E. VIEILLARD. 
VILL. = D. VILLARS. 
DE YR. = DE VRIES. 

W ALDST. oder WLDST. = F. A. v. W ALDSTEIN. 
W. et K., W. et KIT. = W ALDSTEIN et 

KITAIBEL. 
WALL. = N. W ALLICH. 
W ALLR. = K. F. W. W ALLROTH. 
W ALP. = W. G. W ALPERS. 
WALT. = TH. WALTER. 
W ARB. = O. W ARBURG. 
W ATS. = S. WATSON. 
WED. = J. W. WEDDEL. 
WEDD. = H. d'ALGERNON WEDDELL. 
W. et N. = WEIHE et NEES. 
WELW. = J. F. WELWITSCH. 
WENDER. = G. W. F. WENDEROTH. 
WENDL. = H. L. WENDLAND. 
W. et A. = R. WIGHT et G. H. W. ARNOTT. 
WIGG. = F. H. WIGGERS. 
WILL. = M. WILLKOMM. 
WILLD. = K. L. WILLDENOW. 
WITH. = W. WITHERING. 
WR. = G. WRIGHT. 
WUBG. = O. WAUBURG. 

ZEYH. = H. ZEYRER. 
ZUCCo = J. G. ZUCCARINI 
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Allgemeine Verfahren zur Priifung der Arzneistoffe 
und Zubereitungen. 

In den Preislisten der GroBhandlungen Deutschlands sind die fiir die Her
stellung von Arzneizubereitungen in Frage kommenden chemischen Praparate, 
Drogen und galenischen Zubereitungen meistens mit dem Zusatz purissimus 
und D. A.-B. (oder Ph. Germ.), = Deutsches .Arzneibuch, versehen. Eine gesetzliche 
Bestimmung, daB die unter diesen Bezeichnungen in den Verkehr gebrachten .Arznei
stoffe auch wirklich den Anforderungen des geltenden Arzneibuches entsprechen 
miissen, besteht fiir den GroBhandel nicht. Nur der Apotheker ist fiir die Be
schaffenheit der vom Arzneibuch vorgeschriebenen Arzneistoffe gesetzlich verant
wortlich. Er darf sich deshalb nicht auf die Angaben der Hersteller und GroB
handler verlassen, sondern muB sich in allen Fallen durch die vom Arzneibuch zur 
Feststellung der Identitat, der Reinheit und des Gehaltes der .Arzneistoffe vor
geschriebenen Priifungen von der guten Beschaffenheit der Arzneistoffe iiberzeugen. 
Die Verantwortung des Apothekers erstreckt sich aber nicht nur auf die vom .Arznei
buch aufgenommenen Stoffe, sondern auch auf aIle iibrigen, die als Arzneistoffe 
oder zur HersteHung von .Arzneizubereitungen dienen. In diesen Fallen miissen 
Priifungen nach den Angaben der Hersteller und des Schrifttums ausgefiihrt werden. 

Bei den galenischen Zubereitungen ist eine Feststellung der vorschrifts
maBigen Beschaffenheit durch die Priifung in vielen Fallen unmoglich. Die vom 
Arzneibuch fiir solche Zubereitungen vorgeschriebenen Priifungen sollen meistens 
liur zu einer N achpriifung des Gehalts dienen. Es wird vorausgesetzt, daB der 
Apotheker solche Zubereitungen se1bst herstellt, und auch allein die eigene Her
stellung dieser Zubereitungen kann dem Apotheker die Sicherheit der vorschrifts
maBigen Beschaffenheit bieten. 

Die Priifung der .Arzneistoffe geschieht auBer durch die Feststellung der auBeren 
Beschaffenheit, des Geruches und des Geschmackes, durch physikalische, che
mische und mikroskopische Untersuchung. Wir unterscheiden Erkennungs
priifungen (Identitatsnachweis). Reinheitspriifungen und Geha1tsbestim
mungen. 

Physikalische Priifungsverfahren. 
Die physikalischen Priifungsverfahren dienen'in einigen Fallen zur Erkennung, 

in anderen zur Feststellung der Reinheit und des Geha1ts der Arzneistoffe und Zu
bereitungen. Es werden angewandt: 

Die Bestimmung des spezifischen Gewichts (D. A.-B. 6 der Dichte, 
s. Bd. II S. 1282) besonders von fliissigen Arzneistoffen und von Losungen. 

Die Bestimmung des Schme1zpunktes oder des Erstarrungspunktes 
organischer Stoffe zur Erkennung und zur Feststellung der Reinheit. 

Die Bestimmung des Siedepunktes organischer Stofie zur Erkennung und 
zur Feststellung der Reinheit. 

Die Bestimmung der optischen Aktivitat zur Erkennung und zur Fest
steHung der Reinheit. 

Hager, Handbuoh. 1. 



2 Bestimmung des spezifischen Gewichts. 

Bestimmung des spezifischen Gewichts. 
Uber die Bestimmung der Dichte nach Qerm. 6 s. Bd. II S. 1282. 

Allgemeines • .Alle Korper besitzen erfahrungsgemaB verschiedene "Dichte", 
d. h. von jedem Korper findet sich in der Volumeinheit eine ihm eigentiimliche 
bestimmte Menge Materie, eine bestimmte Masse. Um diese verschiedenen Dichten 
zahlenmaJlig ausdrUcken und miteinander vergleichen zu konnen, benutzt man 
einen bestimmten Stoff als Vergleichssubstanz. Seit langer Zeit dient hierzu bei gas
formigen Korpem die Luft, bei festen und fliissigen Stoffen, auf die es hier nur an
kommt, das Wasser. Die Dichte eines festen oder fliissigen Stoffs ist danach das Ver
haltnis zwischen der von ihm in einem bestimmten Volum enthaltenen Masse zu der 
Masse, die in dem gleichen Volum Wasser enthalten ist. Am gleichen Punkt der 
Erdoberflache sind aber die Massen zweier Korper den von ihnen auf eine Unterlage 
ausgeiibten Drucken, ihren "Gewichten ", streng proportional. Wir konnen daher 
weiter sagen: das auf Wasser als Vergleichssubstanz bezogene, einem Korper zu
kommende "spezifische Gewicht" ist das Verhaltnis zwischen dem Gewicht 
seiner Volumeinheit und dem Gewicht der Volumeinheit Wasser . 

.Ala Volumeinheit benutzt unser metrisches Mall- und Gewichtssystem das 
Kubikzentimeter, und es bezeichnet weiter als Gramm das Gewicht der in 
einem Kubikzentimeter Wasser enthaltenen Masse. Verwendet man, wie es stets 
geschieht, diese Einheiten, so ergibt sich als sehr einfache Definition: 

Das spezifische Gewicht eines Korpers ist das in Grammen und 
Teilgrammen ausgedriickte Gewicht eines Kubikzentimeters des be
treffenden Korpers. 

Sagt man beispielsweise von einer verdiinnten Schwefelsaure, sie habe das 
spezifische Gewicht 1,423, so bedeutet dies, daB ein Kubikzentimeter der betreffen-
den Saure 1,423 g wiegt. . 

Das Gewicht eines Korpers ist nicht abhangig von der Temperatur, wohl abei 
sein Volum und damit auch das daraus abgeleitete spezifische Gewicht, die Dichte a 
des Korpers. Der Zahlenwert der Dichte eines Korpers gilt daher nur fiir eine be
stimmte Temperatur, die stets anzugeben ist. Man pflegt sie als Index beizufiigen 
(aloO, a200 usf.). Aber auch die Vergleichssubstanz, das Wasser, andert sein Volum 
bez.seineDichte mit derTemperatur. Es sind daher hieriiber zunachst bestimmteFest
setzungen zu treffen. Am nachsten liegt es, den Korper bei bestimmt gewahlter Tem
peratur mit Wasser gleicher Temperatur zu vergleichen. Dieses Verfahren 
schreibt das Deutsche Arzneibuch 5 vor. Es laBt die spezifischen Gewichte 
bestimmen bei 15°, indem sie bezogen werden auf Wasser von 15°. Die so erhaltenen 

Werte bezeichnet man als a ~::, wo die obere Zahl sich auf die Tempe~atur der 

betreffenden Fliissigkeit, die untere auf die des Wassers bezieht. 
Zu wissenschaftlichen Zwecken hingegen benutzt man als Vergleichssubstanz 

meist Wasser von 40, also der Temperatur, bei der Wasser das Maximum seiner 

Dichte hat. Diese Werte, die man allgemein mit a;o, also fiir die Temperatur 150 

mit a ~~o bezeichnet, weichen von den Werten a ~~: nicht unwesentlich abo (ttber 

eine etwa notig werdende U mrechnung siehe S. 4.) 

BestimmURg des spezijischen Gewichts jliissige'r K61'pe1'. Die in der 
Praxis verwendeten Verfahrungsweisen lassen sich, je nach ihrem Prinzip, in 
zwei Gruppen sondern. Man kann entweder das Gewich t eines bestimmten 
gegebenen Volums der Fliissigkeit ermitteln, dies sind die Verfahren mittels des 
Pyknometers und der MOHRschen Wage, oder aber, man millt das Volum, 
das von einem gegebenen Gewicht der Fliissigkeit ausgefiillt wird, dieses Verfahren 
ist das araometrische. 
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Pyknometer. Stehen, wie meist. geniigende Mengen Fliissigkeit zur Verfiigung, so ist das 
einfachste Pyknometer (="Yo. dicht, ftb:(!oy MaB) oder Dichteflaschchen ein ziemlich lang
und enghalsiges Kolbchen mit Schliffstopfen (Abb. 1), das bis in den Hals etwa 100 ccm faBt. 
Man bestimmt zunachst ein fiir allemal das Eigengewicht des reinen trockenen GefaBes. Alsdann 
wagt man genau 100,00 g destilliertes Wasser hinein, steUt das verschlossene Kolbchen 
wenigstens eine Viertelstunde in ein genau auf 15 0 temperiertes Wasserbad und 
bezeichnet alsdann den Stand des Wassers im Halse vorlaufig durch einen Strich auf 
einem aufgeklebten Stiickchen Papier. Die Marke Boll mit dem unteren Rand des 
Fliissigkeitsmeniskus abschneiden. Nach Entleeren laBt sich durch Einritzen mittels 
Schreibdiamants oder Glasfeile die endgiiltige Marke leicht anbringen. 

Zur AusfUhrung einer Bestimmung wird die betreffende Fliissigkeit bis etwas 
unterhalb der Marke eingefiiUt und das verschlossene Kolbchen in ein genau auf 15 0 

temperiertes Wasserbad eine Viertelstunde lang eingesenkt. Nach erfolgtem Tempe
raturausgleich steUt man, wahrend das Kolbchen im Bad verbleibt, durch Nach
fiillen den unteren Meniskus genau auf die Marke ein, verschlieBt, trocknet sorgfaltig 
und wagt. Das Gewicht des Inhalts, geteilt durch 100, ergibt unmittelbar den 

150 . 
Wert d 150 ' Die Wagungen konnen auf einer guten Tarierwage ausgefiihrt werden, 

die auf 5 cg ausschlagt. Da 1 dg unter diesen Umstanden einer Stelle der dritten 
Dezimale des spezifischen Gewichts entspricht, so erhalt man leicht die yom Deutschen 
Arzneibuch geforderte Genauigkeit. 

Beispiel. Eigengewicht des Kolbchens 35,35 g. Gewicht des bei 150 mit der 
Fliissigkeit gefuUtenKolbchenB 155,60. FluS8igkeitsgewicht 155,60-35,35 = 120,25 g. 

SpezifischeB Gewicht ~:: = 1,2021). Abb.1. 

An Stelle des eben beschriebenen 100· Gramm-Kolbchens ein solches von 100 Ku bikzenti
meter zu verwenden, wie dies manchmal geschieht, ist nicht ratsam. Denn daB Volum 100 wahre 
Kubikzentimeter steUt nicht etwa den Raum dar, den 100 g Wasser von 150, in Luft gewogen, aus
fUllen, vielmehr bestimmungsgemaB den Raum, den 100 g Wasser von 4 0, in der Luftleere ge
wogen, einnehmen, wenn fUr das AufnahmegefaB die Temperatur 15 0 vorausgeBetzt ist. Deshalb 
entspricht der mittels eines solchen l00-ccm-Kolbchens unmittelbar erhaltene 

150 
Dichtenwert nicht etwa dem yom Arzneibuch geforderten Wert d 15 0 ; er nahert 

sich je nach den Umstanden dem Wert d 15 0
0

, ist aber uberhaupt nicht scharf 4 . 
definiert. Man benutze daher stets das 100-Gramm-Kolbchen, am besten das 
sorgfaltig selbst hergestellte, da ein aus dem Handel bezogenes meist doch noch 
einer kontrollierenden Nachprtifung zu unterwerfen ware. 

Sollen oder konnen nur kleinere Fliissigkeitsmengen zur Bestimmung 
dienen, so benutzt man entsprechende 50-g- oder 25-g-Kolbchen, wobei dann natur. 
gemaB die Division des FlussigkeitsgewichteB durch 50 bez. 25 zu erfolgen hat. 
So kleine Mengen erfordern aber dann Wagung auf einer analytischen Wage 
bis auf 1 mg und auch genauere Einstellbarkeit des Fliissigkeitsvolums, 
als dies in einem einfachen Kolbchen angangig ist. Dann wird man auch am 
bequemsten von einem runden Wassergewicht absehen (s. unten Beispiel). Von 
den zahlreichen vorgeschlagenen Formen Bolcher Pyknometer geniigt fiir die 
pharmazeutische Praxis die in Abb. 2 dargestellte wohl in allen Fallen. Man 
fiillt die Fliissigkeit durch die Thermometeroffnung ein bis fast zum GefaB-
rand, setzt das Thermometer langsam ein, so daB keine Luftblase im GefaB Abb.2. 
zuriickbleibt, belaBt im Wasserbad von 15 0 bis zum Warmeausgleich und 
stellt im Bad auf die Marke des Seitenrohres mittels eines Fadens von zusammengerolltem 
Seidenpapier genau ein. Nach VerschluB des Seitenrohrs trocknet und wagt man wie oben. 

Beispiel: Gewicht des leeren Pyknometers 15,678 g 
Pyknometer mit Wasser von 15 0 42,536 g 
Wasserinhalt 42,536 - 15,678 = 26,858 g 
Pyknometer mit Fliissigkeit 15 0 • 47,213 g 
Fliissigkeitsinhalt 47,236 - 15,678 = 31,535 g 

. 15 0 31,535 
Spez. Gewlcht d 15 0 =26,858=1,1741. 

Man kann auch vom Thermometer absehen und es durch einen einfachen Schliffstopfen ersetzen, 
wenn sich ein Thermometer im Bad befindet. Fiir geringere Anspriiche mag auch die Form Abb. 3 
oder Abb. 4 (S. 4) mit offenem Kapillarstopfen geniigen. 

1* 
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Abb.3. 
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Soli in einem speziellen FaIle, etwa zum Vergleioh mit 
15° 

einer anderweitigen Angabe, ein Wert d -0 auf den Wert 
150 15 

d 40 umgereohnet werden, so ist der erstere Wert nooh 

mit der Diohte des Wassers bei 150 (Wasser von 40 als 
Einheit) zu multiplizieren. Da diese Diohte des Wassers 
bei 15 0 0,99913 betragt, so gilt allgemein 

150 150 
d 4 0 = d 150 • 0,99913. 

Abb. 4. Die Dichte der Fliissigkeit des obigen Beispiels ware daher, 
bezogen auf Wasser von 4 0 als Vergleichssubstanz, 

15° 
d --- = 11741· 0,99913 = 1,1731. 

4° ' 
15° 

Umgekehrt gilt allgemein fiir die Umrechnung von d 7 
150 158 

d 150 = d - 4°. 1,0009. 

MOHR-WESTPHALsche Wage. Die urspriinglioh von MOHR angegebene Wage benutzt 
zur Bestimmung des spezifisohen Gewichts der Fliissigkeiten das Prinzip des ARcmMEDEs: 
Ein in eine Fiiissigkeit eingetauohter Kiirper verliert an Eigengewioht ebensoviel, alB das Volum 
der Fliissigkeit wiegt, die er verdrangt. Bringt man daher einen Glassenkkiirper - man verwendet 
meist ein kurzes diokes Thermometer -, der mittels eines diinnen Platindrahtes an einem Wage. 
balken aufgehii.ngt und duroh ein Gegengewicht in der Luft genau aquilibriert ist, in eine Fliissig
keit, so wird sein Gewioht kleiner, der Senkkiirper wird gehoben, und die Wage sohlagt naoh der 
anderen Seite aus. Zur Wiederherstellung des Gleiohgewichtes ist dann genau so viel Gewicht 
an den Aufhangepunkt des Senkkiirpers zu bringen, als das Fliissigkeitsvolum wiegt, das yom 
Senkkiirper verdrangt wird. Betragt das Volum des Senkkiirpers Z. B. 10 oom, und ist die Flilssig
keit Wasser, so werden 10 ocm Wasser verdrangt, und das Zugabegewioht wird 10 g betragen. Bat 
die Fiiissigkeit das spezifisohe Gewioht 1,215, so wiegen die 10 oom hingegen 12,15 g (siehe oben: 
Allgemeines), oder beim spez. Gew. 1,563 dementspreohend 15,63 g, die man zur Wiederherstellung 
des Gleiohgewiohts wird anhangen miissen. So haben wir in den versohiedenen Fallen stets das 

I 3 

1,886 

Abb.5a. Abb.5b. 

Gewicht eines bestimmten konstanten Fliissigkeitsvolums ermittelt, und zwar des Senkkiirper
volums, genau wie beim Pyknometerverfahren das Gewioht des Pyknometervolums. 
Das Gewicht dieses Senkkorpervolums bezeichnet man der Kiirze halber als den .. A uftrie b" der 
betreffenden Fliissigkeiten. 

Zum bequemen Aufhangen der Gewiohte sind diese reiterformig gestaltet. Zwei gleioh
sohwere Reiter entspreohen dem Auftrieb in Wasser, die anderen Reiter entspreohen 1/10,1/100,1/1000 

des Wasserauftriebs. Die Balkenseite des Senkkorpers ist in 10 gleiohe Teile geteilt, und so lassen 
sioh, wie bei dem iibliohen Reiterverfahren bei analytisohen Wagen, die Auftriebe der versohiedenen 
Fliissigkeiten duroh Versetzen der Reiter kompensieren und das Gesamtgewioht derselben bez. 
das spezifisohe Gewioht, bezogen auf den Wasserauftrieb als Einheit, an der Art und Stellung der 
verschiedenen Reiter unmittelbar ablesen. Abb. 5a und b erlautern die Ablesung ohne weiteres. 

Je groBer das Senkkorpervolum bez. das gewogene Fliissigkeitsvolum ist, desto genauer 
wird natiirlich die Bestimmung. Man verwendet jetzt meist Senkkiirper von 5 oder 10 oder 20 oom. 
Eine runde Zahl fiir das zu wagende Volum ist iibrigens nioht notwendig, ebensowenig wie bei den 
Pyknometern. Man kann ein beliebiges Senkkorpervolum benutzen, wofern nur die beiden 
groBen Reiter genau dem Auftrieb des betreffenden Senkkorpers in Wasser entspreohend ab
gegliohen sind und die kleineren Reiter genaue Dezimalteile der griiBeren darstellen. Aber beim 
Verlust eines solohen willkiirlioh gewahlten Senkkiirpers werden gleiohzeitig die zu ihm gehorigen 
Reitergewichte wertlos, im ersteren FaIle hingegen brauoht nur der Senkkiirper genau bekannten 
VoluDlB ersetzt zu werden. 
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Die von MOHR urspriinglich angegebene Form war die der gewohnlichen gleicharmigen 
Wage. Die jetzt meist verwendete, von WESTPllAL eingefiihrte Abanderung bietet etwas groBere 
Handlichkeit. Die ungeteilte Balkenseite ist wesentlich verkiirzt, die vertikal stehende Zunge 
ist weggefallen und durch eine am 
Gcgengewicht angebrachte Spitze 
ersetzt, die gegen eine andere 
Spitze einspielt (Abb. 6). 

Bebandlung derWage. Man 
stent die Wage auf eine m6glichst 
horizontale Unterlage, hangt den 
Senkkorper in der Luft an und be
obachtet, ob die Wage einspielt. 
Kleine A bweichungen werden durch 
Drehen an der FuBschraube der 
Wage korrigiert, groBere gege
benenfalis durch Drehen der an 
den meisten Wagen am kiirzeren 
Balkenarme angebrachten Lauf
schraube. Der mit der Fliissigkeit 
gefulite Zylinder ist vor der Mes
sling im Wasserbad genau auf 15 0 

zu bringen. Der eingetauchte Senk
korper muB frei schweben; man 
achte darauf, daB er mitsamt der 
Aufhangeschlinge vollstandig 
eintaucht und keine Luftblaschen 
am Korper oder in der Schlinge 
zuriickbleiben. 

Eine empfindliche MOHRSche 
Wage mit nicht zu kleinem Senk
korper ergibt bei richtiger Be
handlung die dritte Dezimale des 
spezifischen Gewichtes vollig, die Abb. 6. 
vierte einigermaBen sicher. 

Araometer. Senkwage. Ein Araometer (aewa. dunn, f-ti~eov MaB) besteht aus einer Luft 
enthaltenden, kurzen und weiten, einseitig geschlossenen Glasrohre, die in einen langen engen, 
zylindrischen und gleichkalibrigen Stiel auslauft. Infolge einer Quecksilberbeschwerung des weiten 
Teils liegt der Schwerpunkt des ganzen Systems so tief, daB sein Stiel beim Eintauchen des Apparats 
in eine Flussigkeit senkrecht steht. Innerhalb des hohlen, gieichfalis geschlossenen Stiels befindet 
sich eine Skala. In verschiedene Flussigkeiten eingebracht, sinkt das Araometer verschieden tief 
ein, es verdrangt also von diesen ein wechselndes Volum. Diese verschiedenen Fliissigkeits
volume haben aber alle das gleiche Gewicht,namlich das Gewicht des ganzen Araometers 
selbst. Eine araometrische Bestimmung lauft also auf eine Vol u mmessung hinaus, die mittels 
der Skala erfolgt. Je nach der Art ihrer Skalenteilung sondern sich die Araometer in zwei Gruppen. 

1. Ariometer mit gleicbteiliger Skala. V olumeter. 
Volumeter von GAY·LUSSAC. Der Punkt am Stiel, bis zu dem das Araometer in 

Wasser von bestimmter Temperatur, meist 15 0, einsinkt, ist durch passende Regulierung der 
Beschwerung an das 0 bere Ende des Araometerstiels verlegt und mit lOO bezeichnet. Das bis 
zu diesem Punkte reichende, also das unter dem Wasserspiegel liegende Volum des Araometers 
nennt man seinen "Modul" (module). Auf der Skala sind dann yom Hundertpunkt ab nach unten 
gleiche Teilstriche eingetragen, von denen jeder ein Hundertstel des ganzen Moduls 
anzeigt. Sinkt also z. B. das Volumeter in einer Fliissigkeit anstatt bis 100 nur bis zum Teilstrich 
95 ein, so miBt das gleiche Gewicht (das ganze Gewicht des Volumeters) bei Wasser lOO, bei der 
betreffenden Fliissigkeit 95 Raumteile. Es verhalt sich also, wenn v die Volume bezeichnet, 

vH•O : vF1 = 100:95 ....... . ....... (1) 

Man ersieht leicht, daB die direkte Ablesung an einem solchen Volumeter das spezifische 
Volum rp der betreffenden Fliissigkeit liefert, d. h. das Volum, das von der Gewichtseinheit 
der Fliissigkeit eingenommen wird. Daher auch der Name "Volumeter". Denn setzen wir das 
Gewicht des Araometers als Gewichtseinheit, so wird damit das Modulvolum VH.O zum Volum 

der Gewichtseinheit Wasser, also zum spezifischen Volum des Wassers rpH,O und gleich 1. Glei
chung (1) geht dann iiber in 

1: rpFJ = 100:95, 
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und es ergibt sich: 

=~=095 
CPFI 100 ' 

• • (2) 

Die Volumeterablesung in Graden, einfach durch 100 geteilt, ist also unmittelbar das spezi
fiache Volum der betreffenden Fliissigkeit_ 

Daraus ergibt sich aber in zweiter Linie das spezifisclie Gewicht der Fliissigkeit, denn das 
spezifische Gewicht ist der reziproke Wert des spezifischen Volums. Wir erhalten also das spezi-

150 
fische Gewicht d 150 : 

160 1 100 
d 1"'0 = - = -= 1,0626. 

.. cP 95 

Allgemein gilt also fiir ein GAY-LuSSACsches Volumeter, wenn wir die an der Skala abge
lesene Gradzahl mit n bezeichnen, 

. _ Modulvolum _ Modulvolum _ 100 ) 
Spez. GewlCht - - I -~ ..... (3 

Untergetauchtes Volumetervolum Gradzah n 

Beispiel. Abgelesen 89,50: d 15° = 100 = 1117. 
15° 89,5 ' 

Diese kleine Rechnung ist also bei jeder Bestimmung des spezifischen Gewich ts mittels 
des GAY -LUSSACschen Volumeters auszufiihren. 

Bei der Herstellung eines solchen Volumeters miiBte man nach obigem den absoluten Wert 
des Modulvolums kennen, um dann Hundertstel desselben auf der Skala abtragen zu kiinnen. 
In der Praxis sieht man aber von der umstandlichen Ausmessung abo Man ermittelt vielmehr 
neben dem durch das Eintauchen in Wasser gegebenen Hundertpunkt einen zweiten Fixpunkt 
durch Eintauchen in eine zweite Fliissigkeit bekann ten spezifischen Gewichts. Ware diese z. B. 
bei der zweiten Fliissigkeit 1,250, so gilt, da die Dichten der Fliissigkeiten sich umgekehrt ver
halten wie die von ihnen eingenommenen Volume: 

d1(H.O) : dz (1,250) = vz : VI' 

oder, da vI> das Modulvolum, = 100 gesetzt ist, 

1: 1,250 = v2 : 100, woraus v2 = 80. 

Der bei der zweiten Fliissigkeit erhaltene Einstellungspunkt wird daher mit 80 bezeiehnet, 
der Zwischenraum zwischen beiden Punkten in 20 gleiche Teile geteilt und diese Teilung unterhalb 
80 weiter fortgesetzt. 

Ariiometer von BAUME. Viel griiBere Verbreitung als das GAy-LUSSACsche Volumeter 
hat das von BAUMEl angegebene gefunden. Es hat gleichmiWige, aber da.bei auf willkiirliche 
Festsetzung gegriindete Skalenteilung. Der durch Eintauchen in Wasser bestimmte, an das obere 
Ende des Araometerstiels gelegte Fixpunkt ist mit Null bezeichnet, den zweiten Fixpunkt erhalt 
man durch Eintauchen in eine aus 10,0 g reinem Kochsalz und 90,0 g Wasser dargestellte Fl:iissig
keit. Man bezeichnet ibn mit der Zahl 10, teilt den Abstand beider Punkte in zehn gleiche Teile 
und setzt diese Teilung nach unten hin gleichmaBig fort. So erhalt man empirische Grade, 
die man in der Technik als Grade BAUMEl bezeichnet. 

Lange Zeit fand man mit diesem Instrument die konzentriertesteSchwefelsaure 660 BAUME 
schwer. Aber mit den technischen Fortschrittcn in der Konzentration der Schwefelsaure lieBen sich 
Sauren hiiheren BAUME-Grades herstellen. Da man jedoch im Handel von der alteingebiirgerten 
Zah166° Be fiir konzentrierteste Schwefelsaure nicht abgehen wollte, entschloB man sich in neuerer 
Zeit, das Instrument dieser Forderung anzupassen und den zweiten Fixpunkt auf die Dichte des 
ganz reinen Monohydrats H2S04 zu grunden. Man taucht das Araometer in Schwefelsaure der 

Dichte d !~: = 1,842 ein, bezeichnet diesen Punkt mit 66 und teilt den Zwischenraum zwiBchen 

ihm und dem Wassemullpunkt in 66 gleiche Teile. Diese neueren, jetzt wohl ausschlieBlich 
benutzten Araometer bezeichnet man als "BAUMEsche mit rationeller Skala". Sehr son
derbarerweise allerdings, denn die neuere Skala ist ebensowenig rationell wie die altere, beide sind 
empirisch; rationell ist ledigJich die Skalenteilung des GAy·LussACschen Volumeters. 

BAUMEl.Grade und spezifisches Gewicht. Die BAUMEl. Grade haben nicht die durch
sichtige Beziehung zum spezifischen Gewicht wie die GAY-LUSSAC.Grade, und es bedarf daher, 
um sie in spezifisches Gewicht umzuwandeln, einer kleinen Uberlegung. Das BAUMElSche Instru
ment ist mit seiner gleichmaBigen Teilung allerdings ein Volumeter, und so gilt auch dafiir die all
gemeine Grundgleichung (3) 

S G Modulvolum 
pez. ew. = • 

U ntergetauchtes V olum 
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Aber das untergetauohte Volum entsprioht nicht, wie beim GAY-LuSSACsohen Volumeter, der 
abgelesenen Gradzahl. Da die Teilung mit dem Punkte 0 0 ben beginnt, so entsprechen die an der 
Teilung abgelesenen Grade, umgekehrt wie beim GAy·LussAcsohen Volumeter, dem heraus
ragenden Anteil des Modulvolums n, und der untergetauchte Teil ist die Differenz zwischen 
dem ganzen Modulvolum m und dem herausragenden Teil desselben, also m - n_ Damit geht 
Gleiohung (3) beim BAUMEschen Instrument iiber in 

m 
Spez. Gew. = -m-'1/, •••• (4) 

Der relative Modulwert m lii.Bt sich nun leicht berechnen, wenn man fiir einen bestimmten 
Gradwert n das dazu gehOrige spezifische Gewioht kennt. Wie oben angefiihrt, entsprioht bei den 

Instrumenten mit "rationeller" Skala der Grad 66 dem spezifischen Gewicht d ~:: = 1,842. Damit 

geht Gl. (4) iiber in m 
1,842= m-66 

und daraus findet man m = 144,3. Das heiBt, an jedem "rationellen" BAUlIIE schen Arii.ometer ist der 
Volumwert des Moduls 144,3 mal groBer, als der Volumwert eines einzelnen Grades des Instru
mentes. Mit dieser ein fiir allemal ermitteltenZahl erhii.lt man dann aus Gl. (4) das spezifisohe Gewioht 

150 144,3 
d 150 = 144,3-'1/, •••••••.••••.•.• (5) 

fiir jede Fliissigkeit, an der man die Gradzahl n beobachtet hat. 
Naoh dieser Formel (5) ist dann zur bequemeren Verwendung die naohfolgende Tabelle 

bereohnet1 ). 

BAUMEsche Grade ("rationeUe" Skala) und spez. Gewicht Ii ~::. 

Grade 1 

1 1,007 12 1,091 23 I 1,190 34 1,308 46 1,453 56 
2 1,014 13 1,099 24 ! 

1,200 35 1,320 46 1,468 57 
3 1,021 14 1,lO7 25 1,2lO 36 1,332 47 1,483 58 
4 1,029 15 1,116 26 1,220 87 1,345 48 1,498 59 
5 1,036 16 1,125 27 1,230 38 1,357 49 1,514 60 
6 1,043 17 1,133 28 1,241 39 1,370 50 1,530 61 
7 1,051 18 1,142 29 i 1,251 40 1,384 51 1,547 62 
8 1,059 19 1,152 30 I 1,262 41 1,397 52 1,563 6S 
9 1,066 20 1,161 31 1,274 42 1,411 53 1,580 64 

10 1,074 21 1,170 32 1,285 43 1,424 54 1,598 65 
11 1,082 22 1,180 33 1,296 44 1,439 56 1,616 66 

Spez. 
Gew. 

1,634 
1,653 
1,672 
1,692 
1,712 
1,732 
1,753 
1,775 
1,797 
1,820 
1,842 

Fragt man, warum die Technik und der Handel behufs Angabe der Konzentration, hauptsachlich 
wii.sseriger Losungen von Sii.uren, Alkalien, Salzen, noch immer am BAUlIIEschen Arii.ometer fest
halten, anstatt dafiir die spezifischen Gewichte unmittelbar heranzuziehen, so findet man den 
Grund darin, daB die BAUMEschen Grade, einigermaBen wenigstens, den Konzentrationen propor
tional gehen. Folgende kleine Tafel zeigt dies ohne weiteres. 

° fur d- fur ° fur d- fur 0/ I Grade 1- zu~~hme 1- ~50 I Zun~hme II 0/ I-~rade 1- zun'!:hme I 15~ 1 Zun~hme 
KOH BAUKE 1010 KOH 15° 1010 KOH HNOB BAUMEl 1.1. HNO. 15° 1010 HNO. 

5 5,7 
I 

1,041 5 3,7 

I 

1,027 
1,08 0 0,0084 0,760 0,0058 

10 11,1 I 1,083 10 7,5 1,056 
1,06 0 0,0094 I 0,750 0,0063 

20 21,7 1,177 20 15,0 1,119 
1,060 0,0111 0,75 0 0,0065 

30 32,3 1,288 .30 22,5 1,184 
0,97 0 0,0124 0,640 0,0067 

40 42,0 1,412 40 28,9 1,251 

1) Fiir BAUlIIEsche Arii.ometer ii.1terer, auf 10%ige Kochsalzlosung gegriindeter 
Teilung gilt die analoge Formel: 

150 146,3 
d 150 = 146,3 _'1/, • 
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Man sieht daraus, daB eine Kalilauge oder eine Salpetersaure von 20, 30, 40 Grad BAUME auoh 
ungefahr zwei-, drei-, viermal starker in der Konzentration ist als eine von 10 0 BAUME. Die 
BAUME-Grade geben also zugleich ein angeniihertes Bild der relativen Starke, wahrend die spezi
fischen Gewichte Proportionalitat geringeren Grades zeigen und besonders sie nicht so an s c h au
lich hervortreten lassen. 

AuBer dem in der Technik jetzt fast ausschlieBlich verwendeten BAUMEschen Arao
meter gibt es noch eine Anzahl anderer mit willkiirlicher Skalenteilung, nach denen in der technischen 
Literatur sich zuweilen Angaben finden. Das Araometer nach CARTIER ist eine unbrauchbare Ver
ballhornung des BAUMEschen Instrumentes; eine Beziehung seiner Grade zum spezifischen Ge
wicht lii.Bt sich mit Sicherheit nicht angeben, da sog. CARTIERSche Araometer verschiedener Teilung 
vorkommen. Das BECKsche Araometer gilt fur 12,5 0 C. Aus den abgelesenen Graden n berechnet 

. h di D· h h d F I d 12,50 170 Di A 
SIC e IC te nac er orme 12,50 = 170 _ n. e raometer von BALLING und BRIX sind 

nach dem GAy-LusSAcschen Prinzip geteilt; die Temperatur ist auf den Instrumenten angegeben. 

Das spezifische Gewicht' findet sich beim B.A.LLINGschen aus der Gleichung d = _ 200 ,beirn 
400 200-n 

Bruxschen aus d = 400----. "Ober das Araometer nach TWADDLE s. unten unter Densimeter. 
-n 

Die vorstehenden Ausfiihrungen haben sich auf die meist gebrauchten Araometer fur Fliissig
keiten schwerer als Wasser bezogen. In analoger Weise hat man auch Araometer fiir leiohtere 
Fliissigkeiten konstruiert. Bei diesen ist der Wasserpunkt statt an das obere, an das untere Ende 
des Araometerstiels verlegt und mit Null bezeichnet. Infolgedessen gelten fur die Umrechnung 
in spezifisches Gewicht die gleichen Formeln wie eben angefiihrt, auch die Formel (5) fiir dasBAUME
sche Araometer, nur ist uberall in den Nenner an Stelle des Minuszeichens das Zeichen + einzusetzen. 

2. Ariiometer mit unglelcbteiliger Skala. Densimeter. 
Wie oben auseinandergesetzt, laBt sich, wenn zwei Fixpunkte eines Araometers durch den 

Versuch festgelegt sind, die relative GroBe seines Moduls berechnen und darnit auch der Wert des 
spezifischen Gewichts, der zu einem bestimmten Skalenpunkt gehort. Umgekehrt kann man aber 
naturgemaB die Lage der Skalenpunkte berechnen, deren gegenseitige Abstande frei gewahlten, 
gleichen Zuwachsen im spezifischen Gewicht entspricht, beispielsweise je einer Stelle 
in der ersten oder zweiten Dezimale. Tragt man diese Punkte dann auf die Skala auf, so liefert die 
Ablesung an einem solchen Instrument ohne jede weitere Rechnung die Diohte der ge
priiften Flusaigkeit. Man bezeichnet diese Araometer darum auch als Densimeter. Gleiche 
Zunahme der Dichten entsprechen aber nicht gleichen Skalenabstanden, vielmehr riicken 
mit wachsendem spezifischen Gewicht, also gegen das untere Ende des Araometers hin, die 
Skalenstriche stetig naher aneinander, so daB in dieser Region die Ablesungen zunehmend 
ungenauer werden. 

Bei der praktischen Herstellung der Densimeter sieht man von der umstandlichen Berechnung 
der Skalenteile abo Man legt die beiden auBersten Punkte der Skala durch Versuche mit Flussig
keiten bekannten spezifischen Gewichtes fest; der dadurch gegebene Zwischenraum, der bei jedem 
Instrument je nach den Dimensionen verschieden ist, wird dann in die notigen Zwischenteile zer
legt, nach einer einfachen, von G. G. SCHMIDT angegebenen geometrischen Konstruktion, auf die 
hier nicht naher eingegangen sei. 

Die Densimeter erfreuen sich der Bequemlichkeit ihrer Anwendung wegen groBter Ver
breitung. Zu ihnen gebOrt auch das besonders in England viel gebrauchliche, aber in Grade geteilte 
Araometer von TWADDLE, das Wasser zum Nullpunkt hat, und bei dem jeder Grad einer 
konstanten Zunahme von 0,005 im spezifischen Gewicht entspricht. Aus der abgelesenen 
Gradzahl n ergibt daher die einfache Formel d = 1,000 + 0,005 n das spezifische Gewicht. 
Ebenso gehBren zu den Densimetern manche Spezialinstrumente wie Mil c h· und H a r n -
pro ber, auah die zur Ermittelung des Alkoholgehaltes weingeistiger Flussigkeiten dienenden 
Alkoholometer (a. u. Alcohol aethylicus S. 288). Auf deren Skala finden sich aber 
meiat nicht die spezifischen Gewichte aufgetragen, vielmehr unmittelbar die dieaen entsprechen
den Alkoholprozente. 

Ausfiibrung ariiometriscber Messungen. Man senke das reine trockene Araometer 
langsam in die Flussigkeit ein, damit der herausragende Teil des Stiels sich nicht benetzt 
und dadurch das Gesamtgewicht des Instrumentes vergroBert. Das Araometer darf beim 
Schwimmen nicht anstoBen; der senkrecht aqfzustellende Flussigkeitszylinder soll daher nicht zu 
eng sein. Zur Ablesung der Skala sieht man durch die Flussigkeit hindurch, indem man das 
Auge in eine Stellung dicht unterhalb des Flussigkeitsspiegels bringt; man sieht dann an der 
Stelle, uber der der FliissigkeitswuIst liegt, nur noch einen Strich, der aus dem FluBBigkeitsspiegel 
zu beiden Seiten der Spindel deutlich hervortritt und sich scharf von der Spindel abhebt. Dieser 
Strich ist die Schnittlinie des Fliissigkeitsspiegels mit der Spindel. Halt man das Auge zu tief, so 
sieht man statt des Striches eine langlich runde Flache, erst wenn man das Auge hebt, zieht sich die 
Flache zu einem Strich zusammen. (Abb. 780. ) 



Bestimmung des spezifisehen Gewiehts. 9 

Die ariiometrische Diehtebestimmung hat den Vorzug grol3er Bequemlichkeit, steht 
aber iill allgemeinen den anderen Verfahren an Genauigkeit nacho Storend wirken 
die Kapillaritatserscheinungen an 
der Grenze von Stiel und Fliissig· 
keitsoberflache. Die Fliissigkeit 
steigt dort auf und bildet einen 
Wulst, der das Eigengewicht des 
Araometers vergroBert. (Abb. 7b.) 
Die GroBe des Wulstes wechselt 
mit der Natur bez. der Oberflachen
spannung der Fliissigkeiten. Auch 
bei der gleichen Fliissigkeit kann 
Unsauberkeit des Stiels den Wulst 
verkleinern, ja sein Verschwinden, 
sogar das Auftreten eines negativen 
Meniskus bewirken. Der Wulst
fehler wachst mit der Dicke des 
Stiels und sein EinfluB sinkt, je 
tiefer das Araometer in die Fliissig
keit eintaucht. Als genaueste er· 
scheinen daher in dieser Beziehung 
Araometer mit groBem Korpus und 
feinem Stiel, also solche, die nur 
ein kleines Dichteintervall umfassen. 
Daneben aber hangt allgemein die 
Zuverliissigkeit jeder araometrisehen 
MessungdurchausvonderRiehtigkeit Abb. 780. Abb.7b. 
des Instrumentes ab, d. h. von der 
Sorgfalt des Herstellers. Neu gekaufte Araometer sollten deshalb vor ihrer standigen Anwendung 
stets mittels Fliissigkeiten von anderweitig genau ermitteltem spezifischen Gewicht wenigstens 
an einer Anzahl von Skalenpunkten auf ihre Richtigkeit gepriift werden. 

Berucksichtigung del' Tempel'atul'. Hat die Fliissigkeit eine hohere oder 
niedrigere Temperatur als 15°, so wird das spezifische Gewicht niedriger oder hoher als 
bei 15° gefunden. Fur eine Reihe von Fliissigkeiten sind die Abweichungen in der 
Tabelle S. 10 angegeben. Fiir andere Flii3sigkeiten kann man entspreehende Abweiehungen 
annehmen. 

Bestimmung des spezijischen Gewichts jester Korper. Diese Art der Bestim
mung des spezifisehen Gewiehts kommt fiir die pharmazeutische Praxis nur in einigen wenigen Fallen 
in Frage, namlich bei der Priifung von Wachs und wachsahnlichen Stoffen. Man benutzt 
in diesem FaIle das Schwimmverfahren, indem man Wachskiigelchen in eine Fliissigkeit bringt, 
in der sie an allen Punkten schweben, ohne unterzusinken oder aufzusteigen. Die Kiigelchen haben 
dann das gleiche spezifische Gewicht wie die Fliissigkeit, deren spez. Gewicht man nach einem der 
vorher beschriebenen Verfahren bestimmt. Die Ausfiihrung der Bestimmung ist unter Cera £lava 
niiher beschrieben. 

Bestimmung des spezif. Gewichts dickflussiger und halbfester KOO'Per 
(von Fetten, Olen, Balsamen). Bei diesen Stoffen liil3t sich das Schwimm verfahren in ahnlicher 
Weise anwenden wie bei Wachs. Soll z. B. das spez. Gewicht des Copaivabalsams bestimmt 
werden. das 0,98-0,99 betragen soll, so stellt man an der Hand einer Alkoholtabelle (s. u. Al coho 1 
aethylicus S.289) zwei Gemische von Weingeist und Wasser her, von denen das eine bei 15° das 
spez. Gewicht 0,98, das andere das spez. Gewicht 0,99 hat. Bringt man in je etwa 10 cern dieser 
Mischungen einige Tropfen Copaivabalsam, so diirfen diese auf der Mischung vom Bpez. Gewicht 
0,98 nicht schwimmen und in der Mischung von spez. Gewicht 0,99 nicht untersinken. Ebenso 
steUt man das spez. Gewicht des Rizinusoles fest mit zwei Mischungen von Weingeist und 
Wasser mit dem spez. Gewicht 0,95 und 0.97. Bei der Bestimmung des spez. Gewichts des 
Peru balsams, das 1,145-1,158 betragen soll, benutzt man statt Weingeist-Wassermischungen 
N atriumchloridlosungen. Eine Losung von 19,2 g reinem trocknen Natriumchlorid in 80,8 g 
Wasser hat das spez. Gewicht 1,145; eine Losung von 20,8 g Natriumchlorid in 79,2 g Wasser des 
spez. Gewichts 1,158. Bei dieser Art der Bestimmung wird nur festgestellt. ob das spez. Gewicht 
innerhalb der vorgesehriebenen Grenzen liegt; will man das spez. Gewicht genau bestimmen, 80 

muB man die Fliissigkeitsmischung suchen, in der die Tropfen gerade schweben, und dann das 
spez. Gewicht dieser Mischung feststellen. 

Bei fetten Olen und Fetten kann man mit der MOHRschen Wage das spezifische Ge· 
wicht auch bei 100 0 bestimmen. "Ober die Ausfiihrung dieser Bestimmungen siehe unter Olea 
pinguia, Bd. II. 
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Bestimmung des Sehmelzpuuktes. 11 

Bestimmung des Schmelzpunktes. 
Die meisten kristallinischen organischen Verbindungen zeigen beim Erhitzen 

einen bestimmten Schmelzpunkt, und die Bestimmung des Schmelzpunktes ist 
bei diesen Verbindungen das einfachste und sicherste Verfahren zur Feststellung 
der Identitat und der Reinheit. Verunreinigungen erniedrigen den Schmelz· 
punkt meist erheblich. Verwechslungen einander ahnlich sehender Stoffe werden 
durch die Bestimmung des Schmelzpunktes am leichtesten erkannt, auch dann, wenn 
eine Verwechslung zweier Stoffe mit gleichem Schmelzpunkt vorliegt (s. S. 12). 

Da alIe mit der Luft in Beriihrung kommenden Stoffe eine geringe Menge Wasser 
aufnehmen, und das Wasser als Verunreinigung in den meisten Fallen den Schmelz. 
punkt erniedrigt, miissen aile Stoffe, deren Schmelzpunkt bestimmt werden soil, 
vorher vollkommen getrocknet werden. Zu diesem Zwecke bringt man eine kleine 
Menge des Stoffes, etwa 0,05--0,1 g, auf einem Uhrglas in einen mit Schwefelsaure be· 
schickten Exsiccator und belaBt sie darin 24 Stunden. In der Regel geniigt diese Zeit, 
nur in einzelnen Fallen ist langeres Trocknen iiber Schwefelsaure besonders vor· 
geschrieben. 

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes sind erforderlich: 
1. Schmelzpunktrohrchen, 
2. ein Thermometer, das bis 300 0 oder besser bis 360 0 geht, 
3. ein Heizbad. 

Schmeizpunktrohrehen sind diinnwandige Glasrohrchen von etwa 1 mm Weite, die an 
einem Ende geschioBBen sind. Die in den Handel kommenden Sehmelzpunktrohrchen 
sind nieht immer zweckmaBig, meist sind es Rohrehen, die ohen und unten gleich weit 
sind. Diese haben den Nachteil, daB sie sieh nicht gut mit der Substanz beschicken und 
sich nicht so gut am Thermometer befestigen 
lassen, wie Rohrchen, die am offenen Ende 
trichterformig erweitert sind. Die zweckmaBigste 
Form eines Schmelzpunktrohrchens zeigt Abb.8_ 
Die Lange des Rohrchens solI etwa 8 cm betragen. 

6ltS.-. 35---: - ····4 

Abb.8. 

Man kann diese Rohrchen leicht selbst herstellen, indem man ein Glasrohr von etwa 5 mm 
Weite in der Bunsenflamme (besser in einer Geblaseflamme) unter Drehen an einer kurzen Stelle 
erhitzt und nach dem Erweichen auBerhalb der Flamme ganz ruhig zu einem etwa 1 mm dicken 
Rohrchen etwa 16-20 cm lang auszieht (Abb. 9). Man wiederholt das Erhitzen und Ausziehen kurz 
hinter der Verjiingung einige Male und schneidet nach dem Erkalten die einzelnen Rohrchenaufetwa 
8 cm Lange abo Zum Abschneiden 
eiguen sich die kleinen flachen oder 
dreikantigen Ampullenfeilen sehr 
gut. Am engeren Ende werden die 
Rohrchen dann zugeschmolzen,indem 
man sie an den Rand der Flamme halt. 

Scm 
~ : 

----, '~ 

Abb.9. 

Vor dem Hineinbringen in das Rohrchen wird die Substanz gepulvert, indem man sie auf 
dem Uhrglas mit einem rund zugeschmolzenen Glasrohr (Probierrohr) oder einem rund abge. 
schmolzenen Glasstab durch Hin. und Herrollen mehr zerdriickt als zerreibt, so daB das Pulver an 
dem Uhrglas haften bleibt. 

Dann schabt man mit dem offenen Ende des Schmelzpunktrohrchens eine kleine Menge 
des Pulvers ab und bringt dieses durch Aufklopfen auf den Tisch in das Rohrchen hinein. Die 
Hohe der Pulverschicht in dem Rohrchen solI etwa 0,5 em betragen. Manche Stoffe werden 
beim Reiben elektrisch geladen oder haften aus anderen Griinden so fest an den Wandungen des 
Rohrchens, daB das Pulver nur schwierig bis unten in das Rohrchen hineinzubringen ist. In solchen 
Fallen bringt man daB Rohrchen mit der Substanz, die man in das offene Ende hineingebracht hat, 
in ein trockenes Probierrohr und macht mit diesem rasche Schiittelbewegungen. Es gelingt so 
fast immer, das Pulver in das untere Ende des Rohrchens zu bringen; nur in seltenen Fallen 
wird man zu dem letzten Hilfsmittel, einem diinnen Draht, greifen miissen, um dem Pulver 
nachzuhelfen. 

Das Rohrchen wird dann in der durch Abb. 10 wiedergegebenen Weise am Thermometer 
befestigt, so daB das untere Ende des Rohrchens mit dem Ende des Thermometers abschneidet. 
Zur Befestigung dienen zwei kleine Gummiringe (von einem Gummischlauch abgeschnitten) oder 
diinne Drahte mit cJsen (am besten Platindraht). Dann wird das Thermometer in das Heiz bad 
gebracht. 
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Als Heizbad schreibt Germ. folgende Vorrichtung vor (Abb. 11): Ein etwa 15 mm weites, 
etwa 30 cm langes Probierrohr (nicht zu diinnwandig), in das man eine etwa 5 cm hohe Schicht 
konz. Schwefelsaure bringt, wird mit HiHe eines durchbohrten Korkstopfens in einem Rundkolben 
befestigt, dessen Hals etwa 3 cm weit und etwa 20 cm lang ist, und dessen Kugel einen Raum. 

inhalt von etwa 80-100 ccm hat. In die Kugel bringt man so viel konz. Schwefelsaure, 
daB diese nach dem Einsetzen des Probierrohrs den Kolhenhals zu etwa 2/3 anfiilltl). An 
Stelle der Schwefelsaure laBt sich als Heizfliissigkeit sowohl fiir das Probierrohr wie fiir 
den Koiben auch fliissiges Paraffin verwenden. 

Das Thermometer wird mit einem durchbohrten Korkstopfen in dem Probierrohr 
so befestigt, daB es nicht ganz bis auf den Boden des Probierrohrs geht. Das Scbmelz· 
punktrohrchen muB natiirlich mit dem offenen Ende aus der Heizfliissigkeit heraus
ragen; verwendet man Schwefelsaure, dann ist das Rohrchen mit Platin· oder Golddraht 
an dem Thermometer zu hefestigen. Die Korkstopfen sind mit einer Kerbrinne 
zu versehen, damit beim Erhitzen des Apparates die Luft entweichen kann. 

Man erhitzt nun den in einem Stativ befestigten Koiben mit einer 
kieinen Flamme (ohne Drahtnetz), bis das Thermometer etwa 10· unter 
dem zu erwartenden Schmelzpunkt zeigt und dann langsam weiter, so 
daB nun die Temperatur in jeder Minute urn 1· steigt, und beobachtet 
dabei das Pulver in dem Rohrohen, am besten mit einer Lupe oder 
durch einen mit Wasser gefiillten Rundkolhen von etwa 150 cm, der als 
Lupe wirkt. Ais SchmeIzpunkt gilt die Temperatur, bei der 
das Pulver gerade eben klar geschmolzen ist. Da die -aber· 
tragung der Wiirme von der auBeren Heizfliissigkeit auf die innere und 
damit auf das Thermometer eine gewisse Zeit erfordert, ist die auBere 
Heizfliissigkeit immer etwas heiBer als die innere und das Thermometer 
steigt noch etwas weiter, wenn die Substanz schon geschmolzen ist. 
Dieses nachtragliche Steigen des Thermometers wird nicht beriicksichtigt. 

Zur genauen Feststellung des SchmeIzpunktes ist ein Wiederholen 
der Bestimmung zweckmaBig. Man IaBt den Apparat bis auf etwa 10· 
unter dem Schmelzpunkt oder auch weiter abkiihlen und verfahrt dann 
mit einem neuen Rohrcben und einer neuen Su bstanzmenge in gleicher 
Weise wie vorher. 

Bei hochschmeizenden Stoffen wird die Bestimmung genauer, wenn 
man das Rohrchen mit der Substanz erst in das bis auf etwa 10· unter 
dem Schmelzpunkt erhitzte Bad bringt. Dies ist besonders dann erforder
lich, wenn durch Iangeres Erhitzen ein Zersetzen des Stoffes eintreten kann, 
wie z. B. bei Acetyisalicylsaure. Bei manchen Stoffen findet vor dem 
Schmelzen ein Zusammensintern des Puivers statt. Manche Stoffe zersetzen 
sich im Augenblick des Schmeizens, sie schmelzen unter Zersetzung, indem 
sie sich braunen oder auch beim Schmelzen Gasblaschen entwickein. 

Abb.10. Abb. 11. Kristall,wasserhaltige Stoffe gehen heim Erhitzen das Wasser all-
mahlich ab und zeigen meist einen unscharfen SchmeIzpunkt, wenn 

dieser iiber 100· liegt. In manchen Fallen wird auch bei unter 100· liegenden Schmelzpunkten 
das Kristallwasser erst beim Schmelzen unter Entwicklung von Dampfblaschen abgegeben, 
Haufig wipd die Substanz dann nach Abgabe des Wassers wieder fest und schmilzt dann wasser
frei erst hei hoherer Temperatur. In seiteneren Fallen schmiIzt die wasserhaitige Substanz hoher 
als die wasserfreie, z B. beim Terpinhydrat (s. d.). 

Hat man fUr den zu priifenden Stoff den richtigen SchmeIzpunkt gefunden, so kann man zur 
voIlkommen sicheren Feststellung der Identitat noch folgenden Versuch ausfiihren: Man mischt 
eine kleine Menge der Substanz mit etwa der gieichen Menge des gieichen Stoffes aus einem noch 
vorhandenen Vorrat und bestimmt den SchmeIzpunkt der Mischung, bei Gleichheit der 
heiden Stoffe bIeibt der SchmeIzpunkt unveriinderl-, bei lTngleichheit wird er niedriger gefunden 
als vorher. 

Zur Priifung des Thermometers fiihrt man einige SchmeIzpunkthestimmungen mit 
unzweifelhaft reinen Verbindungen von hestimmten Schmelzpunkten aus. Zeigt das Thermometer 
dabei A bweichungen, so ist es darum noch nicht unbrauchbar fiir die SchmeIzpunktbestimmungen, 
man braucht dann nur immer eine Vergleichsbestimmung mit der gleichen Substanz aus einem 
Vorrat zu macben, wobei man zweckmaBig beide Bestimmungen zugleich ausfiihrt, indem man 
an dem Thermometer noch ein zweites Rohrchen befestigt. Man kann zu diesen Vergieichen 8.uch 
verschiedene Substanzen verwenden, so ist es hei der PrUfung der Acetylsalicylsaure zweck
maBig, zum Vergieich Phenacetin zu henutzen Acetyisalicylsaure darf nicht niedriger schmel
zen ala Phenacetin. (Diese Bestimmung laBt sich sogar ohne Thermometer ausfiibren.) 

Das Braunwerden der Schwefelsaure, das durch hineinfallenden Staub aus den Kork
stopfen bervorgerufen wird und die Durchsichtigkeit der Saure beeintrachtigt, laBt sich durch 

1) In der Zeichnung ist die Hohe der Schwefelsiiureschicht zu niedrig angegeben. 
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Zuats .,on einl,en KlSmohen Ka.liumnit.rat verhilten. Wenn die 8ohwefelal~ nach Il.q;erer Zeit 
IOnel W_r r.naewaen hat, daB man lie nioht mehr auf 300° erhitzen kann, ohne daB ale WlI8IIer. 
dAmpf abgibt, muD die Schwefelalure erneuert werden. Dae Antiehen von W_r wild bel Nioht. 
,ebrauoh dee Apparatel durch ein ilbergeatlllptea engel und hohea Becherglu etwu eingeeohrlnkt. 

An Stelle dee von der (}erm. vorge80hriebeoen Apparatel ka.nn man 88hr gut den duroh die 
Abb. 12 wiedergegebenen Apparat benutzen. Die HeiEfiUaaigkeit wird andauemd mit einem 
ROhrer gerilhrt, der "ua eioem gebogenen Gilllllltab beateht. Del Stiel dea ROhren befindet Iloh 
in dem lingeren Bohenkel einee Giaerohrea, dae an einem Ende n ·fonnig gebogen und mit eiDer 
Korklcheibe in dem Ring dee 8tativs befeatigt iat. Von dem Stie) dee ROhren filhrt ein Bind. 

Abb. 12. 

faden durob dae Giaerohr. An dem Ende dee BindfadeIll wird eio 
etw8olO-lli om langer Draht befeatigt, der 80m Ende EU eioem Ring 
gelJo&eo iBt. Duroh Empomehen und Sinkenlaasen dee Rllb.rera 
wird die FHlsaigkeit aehr gleiohmil.!lig durohgemiacbt, 80 daB Ilob 
keine Bobiohten von venobiedener Temperatar biJden kllnnen. Du 
Thermometer wird durob die Mitte der Korksoheibe gefllhrt, 10 

daB aein Ende liob in der Mitte der HeizOlleaigkeit befindet. Ala 
Heizfltleaigkeit verwendet man am einfachaten atleaigee Paraffin, 
mit dem IIWI Bobmelzpunkte biB EO etw80 2711· beetimmen bon. 
Da.a Beobergia.a, am beaten aUI Jenaer Olu, wird etw" Eur HlJfte 
angefilllt. Bei Niobtbenutzung wird dae Beoberglae mit einem Papp . 

Abb. 13. 

Abb.lh. Abb. 14. Abb.15. 

deckel oder Blechdeckel verschlossen, in dem man ffir Thermometer und Ruhrer einen Einschnitt 
anbringt. Der Apparat ist bequemer zu handhaben als der von der Germ. vorgeschriebene. 

Mit Hilfe des bier beschriebenen Apparates wird der Schmelzpunkt nicht ganz so genau 
gefunden wie mit dem Apparat der Germ. Der Grund hierfur ist der, daB das Thermometer, 
soweit es nicbt in die Heizfliissigkeit taucbt, eine Abkiihlung durcb die Luft erfahrt; der Stand 
des Quecksilbers erreicht deshalb nicht die gleiche Hohe, als wenn das Thermometer von dem 
Apparat ganz eingeschlossen ist. Die Abweichungen sind aber nur sehr gering, bei hoch. 
schmelzenden Stoffen etwas groBer als bei solchen mit niedrigem Schmelzpunkt. Man kann die 
GroBe der Abweichung leicht feststellen, indem man einige Schmelzpunktbestimmllngen mit 
zweifellos reinen Stoffen wie z. B. Phenacetin, Acetanilid ausfiihrt. 

Bei Benutzung des gleichen Thermometers fanden wir bei Phenacetin mit dem Apparat 
der Germ. 135°, mit dem andern Apparat 134°, bei Acetanilid 113,5° und 112,5°, bei Salol mit 
beiden 42°, 

Als HeizbadgefaB ffir Schmelzpunktbestimmungen ist auch der von THIELE angegebene 
Apparat Abb. 13 sehr zweckmaBig. Der Apparat wird mit Schwefelsaure oder fliissigem Paraffin, 
ffir die Schmelzpunktbestimmung von Fetten und Wachs mit Wasser gefiillt. Wird das angesetzte 
gebogene Rohr erbitzt, so tritt von selbst ein Kreisen der Fliissigkeit in dem ganzen Apparat ein, 
so daB ein Umriibren nicht notig ist. Das Thermometer mit dem Rohrchen wird an einem Stativ 
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befestigt in das weite Rohr des Apparates gebracht, so daB das QuecksilbergefiW sich in der Mitte 
der Fliissigkeit befindet. 

Sehr zweckmii..Big ist als Heizbad ein Kolben mit seitlich sc!uag angesetzten Rohrchen, 
durch die die Schmelzpunktrohrchen in die Heizflussigkeit gesteckt werden (Abb. 14). 

Einen ahnlichen Apparat mit flach gedriickten Wandungen, durch die das Schmelzen 
besser beobachtet werden kann, ale durch Kugelflachen, zeigt Abb. 15. Der letztere Apparat 
wird von der Firma GREINER u. FRIEDRICHS G.m.b.H. in Stiitzerbach hergestellt. 

Bestimmung des Scbmelzpunktes von Wachs und Fett. Es werden beiderseits ofiene, 
U.formig gebogene Schmelzpunktrohrchen verwendet, deren einer Schenkel am Ende erweitert und 
etwas langer ist als der andere (Abb.16). Diese Rohrchen kann man leicht selbst herstellen, indem 

man ein Glasrohr in der S. 11 geschilderten Weise diinn 
auszieht, dann ein etwa 14 cm langes Stuck mit einem ¢ weiteren Ende abschneidet und dieses nach Erwarmen 

~~~==========!!!'$~ in einer kleinen ruBenden Flamme nicht ganz in der Mitte 
Abb. 16. U-formig zusammenbiegt, so daB der weitere Scllenkel 

Hinger ist als der kurzere; beide Schenkel bleiben offen. 
Das Einfulle n vo n Wachs und Fett in die U-Rohrchen geschieht in folgender Weise: 

Man schmilzt eine kleine Menge (1-2 g) der Substanz auf einem Uhrglas, in einem Schalchen oder 
Porzellantiegel auf dem Wasserbad. Dann bringt man das weitere Ende des U-Rohrchens senkrecht 
so weit in das geschmolzene Wachs oder Fett hinein, daB beim Herausnebmen des Rohrchens ein 
Tropfchen darin hangen bleibt. Bei Wachs warmt man das Rohrchen oben etwas an, indem man es 
durch die Flamme zieht. Nach dem Eintauchen bringt man die Rohrchen mit den oUenen Enden 
nach oben in ein trockenes Probierrohr oder in ein kleines Becherglas und taucht das Probierrohr in 
heiBes Wasser oder stellt das Becherglas in den geheizten Trockenschrank. Nach kurzer Zeit flieBt 
das Tropfchen in das untere Ende des Rohrchens, und nach volligem Erstarren kann mnn den 
Schmelzpunkt bestimmen. Damit das Wachs oder Fett vollig erstarrt und wieder in den ursprung
lichen Zustand ubergeht, muB man das Rohrchen mindestens 24 Stunden an einem kiihlen Ort 
(Keller) liegen lassen. Man kann es auch 2 Stunden auf Eis legen, doch besteht dann nach PFREINGER 
die Moglichkeit, daB das Erstarren unregelmaBig erfolgt, so daB sich kristallinische Ausscheidungen 
bilden und dann das Schmelzen ungleichmaBig erfolgt. Die U-Rohrchen werden ebenso an dem 
Thermometer befestigt wie die geraden Rohrchen. Als Heizbad dient ein mit etwa 200 ccm Wasser 
halbgefiilltes Becherglas, das auf dem Drahtnetz erhitzt wird; das an einem Stativ befestigte 
Thermometer mit dem U-Rohrchen wird so eingetaucht, daB das QuecksilbergefaB und 
das untere Ende des Rohrchens sich in der Mitte des Wassers befinden. Nun erhitzt man langsam 
das Wasser unter Umriihren mit einem Glasstab, bis die Substanz eben klar und durchsichtig 
geschmolzen ist (Germ. 5). 

Man kann auch, wenn man das Schmelzpunktrohrchen recht lang' macht, das 
Thermometer selbst zum Umriihren des Wassers beniitzen, indem man es nicht im Stativ 
befestigt, sondern in der Hand behii.lt. Man wiederholt die Bestimmung zweckmaBig mit 
einem zweiten Rohrchen, nachdem man das Wasser wieder bis auf etwa 10 0 unter dem Schmelz
punkt abgekiihlt hat. 

Die Bestimmung des Schmelzpunktes von Fett und Wachs laBt sich auch mit Hilfe deEI S.13 
beschriebenen Apparates (Abb. 12) ausfiihren. 

Germ. 6 hat zur Bestimmung des Schmelzpunktes von Fetten und fettahnlichen 
Stoffen wieder das Verfahren der Germ. 4 vorgeschrieben: 

Die Bestimmung wird in einem dunnwandigen, an beiden Enden offenen Glasrohrchen von 
hiichstens 1 mm lichter Weite ausgefiihrt. (Man benutzt dazu ein gewohnliches Schmelzpunkt
rohrchen, das an beiden Enden offen ist.) In dieses bringt man durch Eintauchen so viel von dem 
klar geschmolzenen Fett, daB es eine etwa 1 cm hohe Schicht in dem Rohrchen bildet. Das Rohrchen 
laBt man nun 24 Stunden lang bei niederer Temperatur (etwa 10 0) liegen, um das Fett vollig zum 
Erstarren zu bringen. Das Rohrchen wird dann mit einem Thermometer verbunden und in ein 
etwa 30 mm weites Probierrohr getaucht, in dem sich etwa 50 ccm Wasser befinden. Das Probier
rohr wird dann unter haufigem Umriihren des Wassers allmahlich erwarmt. Der Warmegrad, 
bei welchem das Fettsaulchen durchsichtig wird und in die Hohe schnellt, ist. als der Schmelz
punkt anzusehen. 

Dieses Verfahren wird auch in der Technik angewandt. Es ist dabei aber zu bea<,hten, 
daB das Durchsichtigwerden und Hochsteigen des Fettsaulchens nicht immer gleichzeitig eintritt. 
Das Fettsaulchen kann auch schon hochsteigen, wenn es noch nicht vollig klar geworden ist, und 
deshal b wird der Schmelzpunkt meist etwas niedriger gefunden, als nach dem Verfahren der GI,rm. 5 
mit U-formig gebogenem Glasrohrchen. Als Schmelzpunkt gilt der Stand des Thermometer im 
Augenblick des Hochsteigens des Fettsaulchens, ohne Riicksicht darauf, ob das Fett klar ist oder 
nicht. Die Unterschiede erge ben sich aus der nachstehenden Ta belle. Bei dem Verfahren der Germ. 6 
laBt sich das Schmelzen der Fette vor dem Einfiillen in das Rohrchen und das Wiedererstarren 
umgehen, indem man das Rohrchen in das nicht geschmolzene Fett hineindruckt, so daB 
ein etwa 8-10 mm hohes Fettsaulchen in das Rohrchen kommt. Bei festeren Fetten druckt man 
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das Rohrchen unter Drehen in die Masse hinein. Nur bei sehr festen Massen, wie weiJ3es Wachs und 
Ceresin, ist dieses Verfahren nicht anwendbar; diese miissen vorher geschmolzen werden. 

An Stelle des Probierrohres mit Wasser kann man aueh ein Becherglas mit 150-200 cem 
Wasser oder den Apparat naeh THIELE (Abb. 13, S. 13) verwenden. 

Schmelzpunkte nach Versuehen von HERZOG und LEONHARD. 

Germ. 4 (und 6) 
vor dem 

I 
vor dem Germ. 6 

Einfiillen nieht Einfiillen U-Rohrehen 
geschmolzen geschmolzen 

Adeps Lanae anhydricus 38,5 0 39 0 

Adeps suillus 39-40 0 40-41 0 40 0 

Cera alba 63,5 0 63,5 0 

Cera flava . 62,5 0 63 0 

Cetaceum 43 0 43 0 43,5 0 

Oleum Cacao 32-33 0 33,5 0 

Oleum Nucistae 44-45 0 43° 
Paraffinum solidum. 67° 67,5 0 

Sebum ovile . 47 0 47° 47° 
Vaselinum album 37,5° 37,5 0 

Vaselinum flavum 40,5 0 41,5 0 

In der Praxis verfahrt man am besten so, daB man zunachst den Schmelzpunkt des nicht 
vorher geschmolzenen Fettes in der angegebenen Weise bestimmt. Weicht der gefundene Wert 
nur wenig von dem von der Germ. 6 vorgeschriebenen ab, so ist eine weitere Bestimmung nicht 
notig. 1st der Unterschied groBer, oder ist der gefundene Wert hoher, als der vorgeschriebene, 
so wiederholt man die Bestimmung mit vorher gescbmolzenem Fett. 

Korrigierter Sebmelzpunkt. Die im Schrifttum angegebenen Schmelzpunkte sind in der 
Regel die bei der Bestimmung abgelesenen Temperaturgrade. Gelegentlich findet man aber bei 
der Angabe des Schmelzpunktes den Zusatz: (corr.). Dieser Zusatz bedeutet, daB der FehIer be
riicksichtigt ist, der darin liegt, daB der Quecksilberfaden des Thermometers aus der erhitzten 
Fliissigkeit herausragt. Bei den Bestimmungen mit dem doppelwandigen Apparat der Germ. 
ist dieser FehIer nur sehr gering, weil das aus der Fliissigkeit herausragende Ende des Thermometers 
vor der Abkiihlung durch die Luft geschiitzt ist, wenn es aucb nicht vollstandig auf die Temperatur 
der Heizfliissigkeit erhitzt wird. Etwas groBer sind die Abweichungen bei dem einfachen Apparat, 
bei dem das Thermometer groBtenteils in die Luft ragt. Will man den korrigierten Schmelzpunkt 
berechnen, so ist zu der abgelesenen Temperatur noch die GroBe n . (T - t) . 0,000154 hinzuzu
rechnen. n ist die Lange des aus der Fliissigkeit hervorragenden Quecksilberfadens in Temperatur
graden, T die abgelesene Temperatur, t die Lufttemperatur, die mit einem zweiten Thermometer 
an der Mitte des hervorragenden Teiles der Quecksilbersaule gemessen wird, und 0,000154 der 
scheinbare Ausdehnungskoeffizient des Quecksilbers in Glas. , 

Beispiel: Angenommen, es sei der Schmelzpunkt 130° abgelesen, der aus der Fliissigkeit 
herausragende Quecksilberfaden umfasse 100° und die Temperatur auBen am Thermometer sei 30°, 
dann ergibt sieh der Wert 100· (130 - 30) . 0,000154 = 1,54°, der zu den 130 0 hinzuzurechnen 
ist; der korrigierte Schmelzpunkt ist also 131,54 0• (Die groBe Genauigkeit dieser Zahl ist nur 
scheinbar. ) 

Bestimmung des Erstarrungspunktes. 
Bei kristallinisehen Stoffen, deren Schmelzpunkt ziemlich niedrig liegt, wie z. B. 

Phenol, oder die bei gewohnlicher Temperatur fliissig sind, wie z. B. Essigsaure und 
Paraldehyd, bestimmt man nicht den Schmelzpunkt, sondern den Erstarrungs
punkt, der bei einheitliehen kristallinisehen Verbindungen mit dem Schmelzpunkt 
zusammenfallt und wie dieser durch Verunreinigungen herabgedriickt wird. Jedoch laBt 
sich die Bestimmung des Erstarrungspunktes nur bei solchen Stoffen genau ausfiihren, 
die sehr rasch erstarren. Dies ist bei den genannten Stoffen der Fall; bei langsam er
starrenden Stoffen, z. B. Menthol, gibt die Bestimmung des Erstarrungspunktes 
keine genauen Werte. Die Bestimmung des Erstarrungspunktes beruht auf folgender 
Erscheinung: Fliissigkeiten lassen sieh, wenn sie nieht bewegt werden, bis unter ihren 
Erstarrungspunkt (Gefrierpunkt) abkiihlen, ohne zu erstarren. Wird die unterkiihlte 
Fliissigkeit ersehiittert oder wird ein Kristallchen des betreffenden Stoffes hinein-
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Abb. 17. Abb. 18. 
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gebracht, so erstarrt die Fliissigkeit plotzlich; dabei wird 
Wii.rme frei, und das Thermometer steigt. Der hochste Stand, 
den das Quecksilber wahrend des Erstarrens erreicht, hIt der 
Erstarrungspunkt . 

. Etwa 10 ccm der Fliissigkeit oder der bei miiglichst niedriger 
Temperatur (Eintauchen in warmes Wasser) geschmolzenen Substanz 
werden in ein starkwandiges Probierrohr gebracht. Dann befestigt 
man in dem Probierrohr mit einem Korkstopfen ein Thermometer so, 
daB das QuecksilbergefaB desselben sich in der Mitte der Fliissigkeit 
befindet (Abb.17), und stellt das Probierrohr in Wasser, dessen Tem
peratur etwa 50 niedriger ist als der Erstarrungspunkt. (Bei Essigsaure, 
Bromoform, Paraldehyd verwendet man dazu Eiswasser.) Wenn das 
Thermometer etwa 2 0 niedriger steht als der zu erwartende Erstarrungs
punkt, reibt man mit dem Ende des Thermometers die Wand des 
Probierrohres oder man bringt einen Kristall der Substanz hinein. In 
wenigen Augenblicken erstarrt die Fliissigkeit, wobei das Thermometer 
wieder &teigt und mit dem hiichsten dabei erreichten Stand den Er
starrungspunkt anzeigt. 

Tritt schon wahrend des Abkiihlens ein Erstarren ein, so ist die 
Substanz durch gelindes Erwarmen wieder vollstandig zu verfliissigen 
und das Abkiihlen zu wiederholen. 

Genauer wird die Bestimmung des Erstarrungspunktes durch 
Anwendung eines doppel wandigen GefaBes (Abb. 18). DI~s zur 
Aufnahme der Substanz und des Thermometers bestimmte Problerrohr 
wird mit einem durchbohrten Korkstopfen in ein weiteres Probierrohr 
eingesetzt, und das Ganze dann in die Kiihlfliissigkeit getaucht. Die 

Isolierung durch die Luftschicht ermiiglicht dann eine langsame, sichere Unterkiihlung und 
verhindert nach der Unterkiihlung eine zu rasche Erwarmung von au Ben. 

Bestimmung des Siedepunktes. 
Dber die Bestimmung des Siedepunktes nach Germ. 6 s. Bd. II S. 1283. 

Die Bestimmung des Siedepunktes organischer Fliissigkeiten dient sowohl zur 
Erkennung wie zur Feststellung der Reinheit der Stoffe. 

I 
\ 

I 

Abb. 19. 

1. Bestimmung des Siedepunktes zur Erkennung der Stoffe. 

Zur Erkennung der Stoffe durch die Bestimmung des Siedepunkt~s laBt 
Germ. das von SIWOLOBOFF angegebene Verfahren anwenden, das die an
nahernde Bestimmung des Siedepunktes mit einer sehr geringen Substanz
menge ermoglicht. 

Ma.n bringt die Fliissigkeit, etwa 2-3 Tropfen, in ein diinnwandiges Glasriihrchen 
von etwa 3 mm lichter Weite und etwa 5-8 cm Lange (Abb. 19), so daB die Fliissigkeit 
etwa. 1-1,5 cm hoch in dem Riihrchen steht. Dann bringt man in das Riihrchen ein 
etwa 5-6 cm langes Haarriihrchen, das am unteren Ende etwa 2-5 mm iiber der 
Offnung zugeschmolzen ist, befestigt das Riihrchen am Thermometer und erhitzt es 
in dem zur Bestimmung des Schmelzpunktes dienenden Apparat. Bei Fliissigkeiten, 
deren Dampfe auf die Schwefelsaure einwirken kiinnen, z. B. Paraldehyd, Benzaldehyd, 
laBt man das innere Probierrohr des Schmelzpunktapparates leer. 

Die Temperatur, bei der eine ununterbrochene Kette von Blaschen aufsteigt, wird 
als Siedepunkt abgelesen. 

Das Haarriihrchen erhalt man auf folgende Weise: Man erhitzt ein Stiick 
Glasrohr (etwa 4-5 mm Durchmesser) in der Flamme des Bunsenbrenners und zieht es, 
wenn das Glas weich geworden ist, rasch lang aus. Das so erhaltene Haarrohr bricht man 
in Stiicke von etwa 10 cm Lange. Dann verbindet man mit dem Schlauch der Gasleitung 
ein Liitrohr oder ein Glasrohr mit feiner Spitze und dreht naoh dem Anziinden des Gases 
die Flamme so klein, daB sie kaum noch sichtbar ist. In das wagerecht gehaltene 
Flammchen halt man dann senkrecht ein Stiick Haarrohr, so daB die Flamme das Glas 
etwa 1 cm iiber dem unteren Ende zusammenschmilzt. Dann knipst man mit den Finger
nageln das untere Ende bis auf einige mm weg. Wenn die Anfertigung der Riihrchen gar 
nicht gelingen will, dann schmilzt man sie einfach an einem Ende zu und bringt sie 
mit dem offenen Ende in die Fliissigkeit. 

Das Verfahren gibt besonders bei niedrig siedenden Fliissigkeiten keine genauen 
Werte; man wird den Siedepunkt immer einige Grade zu hoch finden. SIWOLOBOFF 
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selbst gibt an, daB man mehxere Versuche ausfiihren solI, aus denen das Mittel zu nehmen ist. 
Bei niedrig siedenden :E1iissigkeiten ist es auBerdem sehx schwer, das Erhitzen so auszufiihxen, 
daB die Temperatur des Bades genau auf der Hohe des Siedepunktes gehalten wird. 

II. Bestimmung der Destillationstemperatur. 

Bei ganz reinen Fliissigkeiten ist die Destillationstemperatur auch der wirkliche 
Siedepunkt der Fliissigkeit. Die meisten Fliissigkeiten, die als Arzneistoffe dienen, 
sind aber nicht vollig rein und einheitlich. So miissen Aether bromatus, Bromo
formium und Chloroformium eine bestimmte J Menge Alkohol enthalten. 
Aether aceticus enthalt ebenfalls kleine Mengen Alkohol. Cresolum crudum, 
Kreosotum, Oleum Terebin· 
thinae sind Gemische verschiedener 
Stoffe. In all diesen Fallen kann 
man von einem Siedepunkt der 
Fliissigkeit nicht sprechen. Beim 
Destillieren gehen zuerst die am 
leichtesten siedenden Anteile iiber, 
und dann steigt die Siedetemperatur 
bis zuletzt zum Siedepunkt des hochst
siedenden Anteiles. Man kann nun 
die vorschriftsmaBige Beschaffenheit 
solcher Fliissigkeitenfest.stellen durch 
Bestimmung der Destillations
temperatur, indem man ermittelt, 
innerhalb welcher Temperaturgrade 
bestimmte Mengen der Fliissigkeit 
iiberdestillieren. 

Man bringt 50 oder 100 eem oder g 
der zu priifenden :E1iissigkeit in ein Si e de -
kol behen(Fraktionierkolbehen) vonetwa 
75-150 eem Rauminhalt (Abb. 20) und 
erhitzt sie im Luftbad zum 8ieden. Steht 
nur wenig Fliissigkeit zur Verfiigung, so 
nimmt man entspreehend kleinere Kolb
chen. Es empfiehlt sieh aber, mogliehst 
nieht weniger als etwa 50 eem der :E1iissig
keit anzuwenden. Fiir niedrig siedende 
:E1iissigkeiten nimmt man ein Siede
kolbehen mit hoehangesetztem Rohx, fiir 
hoeh siedende :E1iissigkeiten ein solehes Abb. 20. 
mit niedrig angesetztem Rohx. In dem 
Rals des Kolbens wird ein Thermometer mit einem durehbohrten Stopfen so befestigt, daB 
das QueeksilbergefaB sieh etwas unterhalb des an den Rals angesehmolzenen Rohxes be
findet. Das Thermometer darf die Wandung des Ralses nieht beriihren und muB sieh mog
liehst in der Mitte desselben befinden. Mit dem seitliehen Rohr verbindet man nun, wenn 
man die Fliissigkeit wiedergewinnen will, einen Kiihler, bei niedrig siedenden :E1iissigkeiten 
einen LIEBIGsehen Kiihler, bei hoher (liber 100°) siedenden ein einfaehes Glasrohx von 
I-P/tem Weite und 1/2-1 m Lange. Will man die Fliissigkeit nieht vollstandig wieder
gewinnen, so legt man direkt vor das seitliehe Rohx ein Kolbchen (Abb.20). Man erhitzt 
dann den Siedekolben langsam im Luftbad, bis die Fliissigkeit iiberdestilliert, und liest die 
Temperatur abo 

Zur Verhiitung des Siedeverzuges bringt man in die :E1iissigkeit einige linsengroBe 
Stiiekehen von porigem gebranntem Ton (am besten vorher ausgegliihtem). Ebensogut lassen 
sieh etwa 10 em lange diinne Haarrohren aus Glas verwenden, die an einem Ende zugesehmolzen 
sind und mit dem offenen Ende in die :E1iissigkeit eingetaueht werden. 

Als Luftbad dient zweekmaBig ein zylindrisches GefaB aus Eisen- oder Kupferblech (Abb. 21) 
von etwa 8,5 em Rohe und 10 em Durehmesser, dessen Boden ausweehselbar ist, damit er 
erneuert werden kann, wenn er durchgebrannt ist. Auf den Boden wird eine runde Scheibe 

Hager, Handbuch. I. 2 
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Asbestpappe gelegt. Etwas iiber dem Boden sind in der Wandung etwa 2 mm weite Luftlocher 
angebracbt, damit die Luft durch daB Luftbad zirkulieren kann. Bei niedrig siedenden Fliissig
keiten wird der Siedekolben auf das Luftbad gesetzt, wobei man auf das letztere Wasserbadringe 
legt. Bei hochsiedenden Fliissigkeiten wird der Siedekolben in das Luftbad hineingesenkt, und 
letzteres notigenfalls noch mit dem aUs zwei HiHften bestehenden Deckel geschlossen. Abb.24 
gibt einen vollstandigen Apparat zur Bestimmung der Destillationstemperatur bochsiE,dender 
Fliissigkeiten wie z. B. Cresolum 
crudum wieder. Die Vorlage wird 
durch "Oberlaufenlassen von Wasser 
gekiihlt. Der Siedekolben darf den 
Boden und die Wandungen des Luft· 
bades nicht beriihren. AlB Luftbad 
kann auch ein Siedeblech nach 
BABO dienen (Abb. 22). Auch die Luft· 
bader nach JUNGHANS aus Asbestpappe 
mit Blecheinfassung IAbb. 23) sind 
zweckmaBig. 

Abb. 21. 

Abb.22. 

Abb.23. Abb.24. 

III. Genaue Bestimmung des Siedepunktes. 

In manchen FaIlen, z. B. bei der Priifung des Athers, ist die genaue Bestim
mung des Siedepunktes ein vorziigliches Mittel, die Reinheit festzustellen. Es kommt 
Ather in den Handel, der aus vollstandig vergaIltem Branntwein (Brennspiritus) 
hergestellt ist. Ein solcher Ather enthalt Methylathylather, dessen Siedepunkt 
erheblich niedriger liegt als der des Athylathers. Ein zu niedriger Siedepunkt des 
Athers zeigt eine Verunreinigung mit Methylathylather und damit die Herstellung 
des Athers aus Brennspiritus an. N ach der Germ. solI der Ather bei 35 ° sieden. Diese 
Angabe ist aber nur annahernd richtig. Reiner Athylather siedet bei normalem 
Barometerstand (760 mm) bei 34,2--34,30, aus Brennspiritus hergestellter Ather 
siedet dagegen bereits bei 33-34 0. Man sieht, es handelt sich nur um geringe Unter-



Bestimmung des Siedepunktes. 19 

schiede, deshalb ist auch ein Verfahren erforderlich, das diese kleinen Unterschiede 
mit Sicherheit erkennen laBt. 

Man kann das unter II beschriebene Verfahren zur Bestimmung der Destillationstem· 
peratur anwenden, aber mit besonderen VorsichtsmaBregeln. Man setzt d<U' mit einem LIEBIG· 
schen Kiihler verbundene SiedekOlbchen auf das Luftbad, auf das man auBer den Wasserbadringen 
noch eine dicke Pappscheibe legt, in die eine mnde Offnung von 
etwa 3,5 cm Durchmesser geschnitten iat. Das Luftbad wird mit einer 
Bunaenflamme von 2-3 cm Hohe erhitzt. Das Thermometer sollte 
mindestens in halbe Grade geteilt sein, besser noch ist ein a bgekurztes 
Thermometer nach ANSCHUTZ, 0-80 0 zeigend, das in fiinftel Grade 
geteilt iat. Auch Fieberthermometer, deren Teilung bei 33-33,5 0 

beginnt, lassen sich verwenden. 1m Notfalle geniigt aber auch ein 
gewohniiches Siedethermometer, nur muB man dann auch die unter 
Ather naher beschriebene verschii.rfte Probe (Il. S. 307) ausfiihren. Steht 
die Riehtigkeit des Thermometers nieht sieher fest, dann muB man einen 
Vergleiehsversueh mit zweifellos reinem Ather (Aether pro narcosi 
MERCK oder SCHERING) ausfiihren, um die Abweiehung des Thermo· 
meters zu ermitteln. Weicht der Barometerstand yom normalen um 
mehr als einige Millimeter ab, dann fiihrt man zweckmaBig die verseharfte 
Probe immer aus, da bei dieser der Barometerstand ohne EinfluB auf 
das Erge bnis ist. 

Von E. RupP wird ein SiedekOlbehen mit zylindrischem GefaB 
(Abb. 25) vorgeschlagen. Man fiillt das GefaB 5-6 em hoeh mit der 
Fliissigkeit (etwa 25 cem) und gibt so viel etwa linsengroBe Siede· 
steinchen (Porzellan. oder Glasscherben) hinzu, daB die Rundung 
des Bodens davon bedeckt ist. Das Thermometer wird mit einem 
Stopfen so eingesetzt, daB es bis in die Mitte des weiten Unterteils 
reicht. Hierauf erhitzt man das Siedekolbchen auf einem einfachen 
Drahtnetz, das mit einer gelochten Asbestplatte bedeckt ist. Daa 
Loch in der Asbestplatte soIl so groB sein, daB der Boden des 
Kol bchens gerade hineinpaBt. 

Bestimmung des Siedepunktes am RiickfluBktihler. 
Abb.25. Die Bestimmung des Siedepunktes des Athers nach dem eben 

beschriebenen Verfahren erfordert einige Aufmerksamkeit, weil der 
Methylathylather natiirlich mit den ersten Anteilen des Athers iibergeht. Das Thermometer 
steigt dann allmii.hlich und zeigt nach einiger Zeit den Siedepunkt von rein em Ather. Man kann 
nun aber auch den Siedepunkt des Athers so bestimmen, daB man ihn lange Zeit genau 
beobachten kann. Man benutzt dazu einen Apparat, der die in Abb. 26 angegebene Form hat. 

In den Apparat werden 100 ccm Ather gegeben (bis zur Marke). In der Offnung a wird das 
Thermometer befestigt, so daB das QuecksilbergefaB sich ungefii.hr an der durch das x bezeich· 
neten Stelle befindet. Auf die Offnung b wird ein RiickfluBkiihler gesetzt. Zur Verhiitung des 
Siedeverzuges wird ein oben zugeschmolzenes Haarrohr in den Ather gebracht. 
Der Apparat wird dann, ebenso wie bei der Best,immung mit dem Siede· b 
kolbchen, auf dem Luftbad erwarmt. Wenn der Ather aus dem RiickfluB· 
kiihler lebhaft zuriicktropft, zeigt das Thermometer den Siedepunkt an, und 
zwar andauernd, vorausgesetzt, daB die Kiihlung eine sehr gute ist. Bei 
ungeniigender Kiihlung entweicht schlieBlich der Methylathylather, und die 
Siedetemperatur steigt. 

Der Apparat laBt sich auch zur genauen Siedepunktsbestimmung bei 
anderen Fliissigkeiten verwenden. Mit absteigendem Kiihler verbunden, kaun 
er auch zur Bestimmung der Destillationstemperatur verwendet werden. 

Zur genaueren Bestimmung des Siedepunktes sowohl am 
R iickfluBkiihler wie unter Destillation nach TH. PAUL und K. SCHANTZ 
dient der durch Abb. 27 wiedergegebene ApparatI). 

In das SiedegefaB, das aus einem starkwandigen Probierrohr von 
ungefabr 18 cm Hobe und 20 mm lichter Weite bestebt, wird eine ungefahr 
3 cm bohe Schicht von Tariergranaten von 2-2,5 mm KorngroBe gebracht, 
und hierauf wird soviel von der zu priifenden Fliissigkeit zugefiigt, daB 

x 

Abb. 26. 

1) Der Apparat wird von den Firmen Dr. HEINRICH GOCKEL, Berlin NW, Luisenstr.21. 
und ROBERT GOTZE, Leipziger Glasinstrumentenfabrik in Leipzig, in den Handel gebracbt. 

2* 
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ihre Oberflache ungefahr 3,5 cm tiber den Granaten liegt. Hierzu sind ungefahr 15 ccm 
erforderlich. Auf diesem SiedegefaB wird mittels eines Korkes oder Schliffes der Siedeaufsatz 
(nach KAHLBAUM) befestigt. Er besteht aus einem Dampfrohr von etwa 11 mm lichter Weite und 
23 cm Hohe, dessen oberer Teil von dem angeschmolzenen Dampfmantel von etwa 20 mm Weite 

und 20-22 cm Lange umgeben ist. Dieser 
Dampfmantel ist an der Stelle, wo er mit, Hilfe 
des Korkes im Probierrohr befestigt ist, etwas 
verjiingt. Die ringformige Anschmelzstelle, die 
in der Abbildung als ringformige Zwischenwand 
bezeichnet ist, teilt den Dampfmantel in einen 
oberen und einen unteren Teil und liegt, etwa 
14 cm tiber dem unteren Rande des Dampfrohres. 
Das obere, etwas verjiingte Ende des Dampf
mantels ist mit einem Kork verschlossen, in dem 
das Thermometer befestigt wird. Unmittelbar 
tiber der ringformigen Zwischenwand ist ein 
AbfluBrohr fUr die kondensierte Fltissigkeit an
gebracht, die auf diesem Wege in das SiedegefaB 
zurtickflieBen kann. Dieses AbfluBrohr ist vor 
dem Einmiinden in den unteren Teil des Dampf
mantels etwas nach unten ge bogen, damit sioeh ein 
Tropfen Fltissigkeit darin sammeIn kann, die das 
Aufsteigen von Dampf durch dieses AbfluBrohr 
verhindert. Auf der gegentiberliegenden Seite des 
Dampfmantels befindet sich der etwas nach oben 
gebogene Seitenstutzen, in welchem der KUhler 
mittels eines Korkes oder Schliffes befestigt wird. 
Die Mantellange des KUhlers betragt ungefahr 
10 cm. Das SiedegefaB steht in der Mitte einer 
Asbestplatte, die an dieser Stelle eine runde 
Offnung von 2 ClD. Durchmesser besitzt. Diese 
Offnung ist von unten durch ein Messingdrahtnetz 
verschlossen. Die Asbestplatte ist so groB zu 
wahlen (etwa von 10 em Durchmesser), daB die 
strahlende Warme des Brenners vom Thermo
meter abgehalten wird. Es empfiehlt sieh 
besonders bei tiber lOOo siedenden Fli.issig
keiten, das SiedegefaB mit einem Luftmantel 

Abb.27. von 5 cm Durchmesser und 22 em Hohe zu 
umgeben. Hierzu kann man einen abgesprengten 

Lampenzylinder verwenden. Das Thermometer ist so weit in das Dampfrohr einzufiihren 
daB der Quecksilberfaden vollstiindig vom stromenden Dampf umgeben ist. Die Flammennohe, 
ist so zu regeIn, daB die Fliissigkeit eben lebhaft siedet. Die Siedetemperatur wird abgelesen, 
wenn das Thermometer wahrend 3 Minuten seinen Stand innerhalb eines zehntel Grades 
nicht veriindert. 

Ather ....... . 
Acid. carbolicum . . . 
Acid. trichloraceticum . 
Aether aceticns. 
Athylbromid . 
Athylchlorid . 
Alcohol absol. 
Amylenhydrat 
Amylnitrit. . 
Benzaldehyd . 
Bromoform 
Chloroform 
Paraldehyd 

Barometerstand 
bei Ausfiihrung 
des Versuchs 

720,1 
723,0 
719,0 
719,0 
722,6 
722,6 
720,9 
720,9 
721,8 
717,8 
722,0 
720,9 
715,0 

Beobachtete Siedepunkte 

ohne I mit 
Abdestillieren 

32,9 0 

179,8 0 

192,8 0 

73,5 0 

36,9 0 

10,5 0 

77,0 0 

100,2 0 

97,8 0 

177,8 0 

147,5 0 

60,3 0 

119,4-120,5 0 

32,9 0 

179,8-179,9 0 

192,6-196,7 11 

72,9- 75,5 11 

36,8- 37,0 11 

lO,5- lO,8 11 

77,0 0 

99,9-101,0 0 

97,0-102,0 0 

176,9-177,5 0 

147,2-147,6 0 

60,1- 60,9 0 

122,4-123,2 0 



Bestimmung des Siedepunktes. 21 

Zur Bestimmung des Siedepunktes am RiiekfiuBkiihler bringt man den Kiihler in die auf
rechte Stellung und senkt das Thermometer soweit herab, daB das QueeksilbergefiW sich mindestens 
5 mm unter der Oberflii.che der Fliissigkeit befindet. Damit die kondensierte Fliissigkeit mogliehst 
vollstandig wieder in das SiedegefaB zuriiekflieBt, ist das AbfluBrohr unmittelbar iiber der ring
formigen Zwisehenseheibe angebraeht. 

Bei der Bestimmung der Destillationstemperatur wird der Kiihler nach unten gedreht; das 
Thermometer wird so weit gehoben, daB das QueeksilbergefaB sieh im unteren Ende des Dampf
rohres befindet. 

In der Tabelle S.20 sind die mit Hilfe des Apparates von PAUL und SCHANTZ fiir die 
angegebenen Verbindungen ermittelten Siedepunkte bei bestimmtem Barometerstand zusammen
gestellt. 

An Stelle des von PAUL und SCHANTZ verwendeten Apparates empfiehlt E. Rupp den 
in Abb. 28 wiedergegebenen Apparat. In das auBere Glasrohr, Probierrohr von 17 em Lange 
und 38 mm Weite, bringt man etwa 25 eem der Fliissigkeit und einige Siedesteinehen. In das 
innere Rohr ist ein Dampfzuleitungsrohrehen eingesehmolzen. Das Thermometer wird so ein
gesetzt, daB es bis fast auf den Boden des Rohres reieht. Das Dampfableitungsrohr wird mit 
einem Kiihler oder bei hoher siedenden Fliissigkeiten mit einem einfaehen Glasrohr verbunden. 
Der Apparat wird auf einem Drahtnetz erhitzt, das mit einem 3 em weit durehloehten Stuck As
bestpappe bedeckt ist. In dem inneren Rohr sammeltsieh bald etwas Destil
lat an, das nun durch den Dampf der auBeren Fliissigkeit nieht iiber seinen 
Siedepunkt hinaus erhitzt werden kann. Infolgedessen zeigt das Thermo
meter genau den Siedepunkt der Fliissigkeit an. Der Stand des Thermo· 
meters wird abgelesen, wenn aua dem Ableitungsrohr Fliissigkeit abzu
tropfen beginnt. 

IV. Qua.ntitative Bestimmung der bei bestimmteln 
Temperaturen ii bergehenden FI iissigkeit. 

In einigen Fanen wird gefordert, daB innerhalb bestimmter 
Temperaturgrade eine bestimmte Menge der Fliissigkeit iiber
destillieren soll. Bei Benzinum Petrolei, Kreosotum und 
Oleum Terebinthinae fordert Germ., daB "der groBte Teil" 
oder "die Hauptmenge" bei den angegebenen Temperatur
graden iibergehen soll. Diese Angabe ist zu ungenau. Der 
"groBte Teil" ist etwas mehr als die Hi.i.lfte. Man wird aber die 
Angabe wohl so auffassen miissen, daB als "groBter Teil" eine 
Menge von etwa 80-900/ 0 zu verstehen ist. Bei Bromoformium 
und Cresolum crudum ist die Angabe bestimmter. Von 
ersterem miissen bei 148--150 0 90 Volumprozent und bei 
letzterem zwischen 199 und 204 0 92% (Gewichtsprozent) 
ubergehen. Die Zahlen sind natiirlich als Mindestwerte auf
zufassen. 

Bei der Priifung des Rohkresols wird die Destillation 
in folgender Weise ausgefiihrt (unter Benutzung des in Abb. 24 Abb. 28. 

S. 18 wiedergegebenen Apparates). 
Man wagt in einem Kolbehen oder Arzneiglas etwa 51 g Rohkresol ab, tariert genau und 

bringt unter Riiekwagung 50 gin das SiedekOlbehen von etwa 75-80 eem Inhalt, mit der Vorsieht, 
daB niehts in das Ansatzrohr gelangt. Das Siedekolbehen wird in das Luftbad so eingehangt, 
daB zwischen dem Boden des Kolbehens und dem des Luftbades ein Raum von 1-2 em Rohe 
bleibt. Dann gibt man in das Siedekolbchen einige etwalinsengroBe trockene Tonstiiekchen, 
die zur Verhiitung des Siedeverzugs und des StoBens der Fliissigkeit beim Erhitzen dienen, legt 
zunaehst eine nieht gewogene Vorlage vor und erhitzt das Luftbad mit einem kraftigen Brenner, 
bis das im Halse des Siedekolbehens angebraehte Thermometer gerade eben 199 0 oder die Tem
peratur anzeigt, die sieh unter Beriicksiehtigung des Barometerstandes ergibt, bei 780 mm Baro
meterstand z. B. 199,5 0, bei 740 mm 198,5 o. 1st diese Temperatur gerade erreicht, dann nimmt 
man die Flamme fort, um die Vorlage zu wechseln. Die erste Vorlage braucht nicht gekiihlt zu werden. 
Bei einem vorschriftsmaBigen Rohkresol gehen bis 199 0 nur einige Tropfen iiber,die infolge eines 
sehr geringen Wassergehaltes meist triibe sind. Gehen bis 199 0 mehr als 4 g iiber, dann ist eine 
weitere Destillation iiberfliissigj das Rohkresol entsprieht dann nieht der Anforderung, daB 92 0/ 0 
iiber 199 0 sieden miissen. 

Zum Auffangen des bei 199-2040 iibergehenden Destillats wird ein troekener, auf der 
Tarierwage gewogener Kolben von Jenaer Glas von etwa 200 ccm Inhalt benutzt. Sehr zweck-
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maBig sind dafiir Kjeldahlkolben (s. Bd. II unter Nitrogenium). Diese halten den groBen 
Temperaturunterschied zwischen den Dampfen des Kresols und dem Kiihlwasser sehr gut aus. 
Die Vorlage wird so vorgelegt, daB das Ende des AbfluBrohres des Siedekolbchens sich ungefahr in 
der Mitte der Vorlage befindet. Die Vorlage wird in einen Trichter gelegt, und iiber die Vorlage laBt 
man dann das Kiihlwasser laufen. Dann wird das Luftbad wieder erhitzt. Hierbei gehen meist 
einige Tropfen iiber, ehe das Thermometer wieder 199° zeigt. Diese gehoren aber mit zu dem 
aufzufangenden Destillat. Man erhitzt nun so lange, bis das Thermometer gerade eben 204° oder 
die nach dem Barometerstand umgerechnete Temperatur anzeigt, oder wenn es nicht so hoch 
steigt, bis nichts mehr iibergeht. Die in dem Ansatzrohr des Siedekolbchens befindlichen Tropfen 
laBt man noch durch starkere Neigung des Kolbchens in die Vorlage tropfen, trocknet letztere 
ab und wagt wieder. Es miissen dann mindestens 46 g iibergega.ngen sein = 92 0/ 0 , 

Bei dieser Priifung des Rohkresols muB das Thermometer auf seine Richtigkeit gepriift 
werden, was am einfachsten mit Hilfe einer Fliissigkeit von bekanntem Siedepunkt geschehen 
kann. Am besten ist hierzu reines Metakresol geeignet, dessen Siedepunkt bei 200° liegt 
(760 mm Barometerstand). Wenn man neben der Priifung des Rohkresols einen zweiten Versuch 
mit reinem Metakresol ausfiihrt, wird die Bestimmung unabhangig von der Richtigkeit des 
Thermometers und zugleich vom Barometerstand. Angenommen, bei dem Versuch mit reinem 
Metakresol zeige das Thermometer 197°. Dann muB das Rohkresol zwischen 196 und 201 ° zu 
92 0/ 0 iiberdestillieren. 

Die geniigende Reinheit des zum Vergleich dienenden Metakresols ergibt sich daraus, daB 
abgesehen von einigen Tropfen Vorlauf und ebensowenig Riickstand der Siedepunkt gleich bleibt 
oder hiichstens um 1 ° steigt. 

Beriicksichtigung des Luftdruckes bei der Bestimmung des 
Siedepunktes und der Destillationstemperatur. 

Da das Sieden einer Fliissigkeit eintritt, wenn die Spannung des gesattigten 
Dampfes gerade den auBeren Druck iiberwindet, so ist die Rohe des Siedepunktes und 
der Destillationstemperatur abhangig von der Rohe des Luftdruckes. 
AIle wissenschaftlichen Angaben yon Siedepunkten sind auf den normalen Queck. 
silberbarometerstand von 760 mm bezogen. 1st der Luftdruck bei der Ausfiihrung 
des Versuches geringer, so findet man den Siedepunkt etwas niedriger, bei hoherem 
Barometerstand dagegen hoher als den normalen Siedepunkt. Bei grOBeren Ab· 
weichungen des Barometerstandes und in hoch gelegenen Orten mit niedrigem durch· 
schnittlichen Barometerstand muB die Xnderung des Siedepunktes beriieksiehtigt 
werden. Man kann rechnen, daB der Siedepunkt sieh mit einer Xnderung des Baro· 
meterstandes um 5 mm um 0,2-0,3 0 andert. Dureh Ausfiihrung eines Gegenver· 
Ruches mit der gleiehen Fliissigkeit von zweifellos vorsehriftsmaBiger Reinheit wird 
die Bestimmung von dem Barometerstand unabhangig, zugleieh wird sie dadureh 
unabhangig von der Richtigkeit des Thermometers. 

In der Tabelle S. 22 sind fiir eine Reihe von Fliissigkeiten, deren Siedepunkte 
von der Germ. angegeben sind, die mit Xnderung des Barometerstandes eintretenden 
Xnderungen der Siedepunkte zusammengestellt (nach Berechnungen von TH. PAUL 
und K. SCHANTZ). Vgl. auch Bd. II S.1288. 

Das optische Drehungsvermogen und seine Bestimmung. 
Eine groBe Anzahl von Korpern, meist Kohlenstoffverbindungen, zeigt in 

fliissigem oder in gelostem Zustand die Eigensehaft, die S ch wingungse bene eines 
dureh sie hindurchgehenden polarisierten Lichtstrahles (s. S. 24) um einen ge· 
wissen Winkel gegen die urspriingliche Lage zu drehen. So]('be Korper nennt man 
"drehende" oder "optisch aktive"; die Eigenschaft selLst bezeichnet man als 
"optische Aktivitat" oder als "optisches Drehungsvermogen". Jeder 
drehende Korper hat ein ihm eigentiimliehes, fiir ihn "spezifisehes" Dreh~ngs. 
vermogen, das sieh vermittels der "Polarisationsapparate" zahlenmaBig fest. 
stellen laBt. Rat man dasselbe ermittelt, so Hint sich riiekwarts die gefundene 
Zahl zur Kennz eichnung des betreffenden Stoffes verwenden, d. h. zum Nachweis 
seiner Identitiit bez. Reinbeit, und zwar ebensogut wie andere physikalisehe Eigen. 
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schaften, die Dichte, der Schmelz- oder Siedepunkt, das Brechungsvermogen usf. 
Auch die pharmazeutische Praxis macht hiervon Gebrauch. Fiir eine Reihe von 
Stoffen, die in die KorperkIassen der iitherischen Ole, Zuckerarten, Alkaloide usf. 
fallen, bringt das Deutsche Arzneibuch wenigstens Zahlenangaben iiber ihr Drehungs
vermogen, wenngleich dessen Bestimmung nicht ausdriicklich gefordert wird. 

1st andrerseits fiir eine bestimmte reine Substanz die Hohe ihres spezifischen 
Drehungsvermogens ein fiir allemal mit Sicherheit bekannt, so liiBt sich mit dieser 
Zahl der unbekannte Gehalt einer Losung des betrefferiden Stoffs dadurch fest
stellen, daB man die Drehung der Losung ermittelt. Auch diese Verwendung des 
Drehungsvermogens zu analytischen Zwecken hat Bedeutung fiir das pharma
zeutische Laboratorium. Es liegt beispielsweise haufig die Frage vor, wieviel Ham
zucker ein diabetischer Ham enthalte; ihre Beantwortung kann einfach durch eine 
Messung des Drehungsvermogens des Hams erfolgen. 

Diese Erwiigungen lassen ~ine kurze Besprechung der allgemeinen Grundlagen 
der Drehungsmessung und ihrer Ausfiihrung angebracht erscheinen. 

Polarlsiertes Licht und seine Herstellung. 
Vom gewohnlichen Licht nehmen wir an, daB in ihm die Schwingungen Qer Lichtiitherteilchen 

senkrecht zur FortpfJanzungsrichtung des Lichtes erfolgen, in ebenen K urven und in schnell nach 
allen Richtungen hin wechselnden Lagen. Durch gewisse Mittel gelingt es nun, diese Sahwin
gungen gleichmiiBig zu richten; me erfolgen dann alle geradlinig linear und zugleich in einer 
Ebene, die stets in derselben Lage verbleibt. Einen so gerichteten Strahl nennt man einen 
linear "polarisierten". Die Ebene bestimmter Lage, in der aIle Schwingungen im polarisierten 
Strahl stattfinden, heiBt die Schwingungsebene oder die Polarisationsebene dieses Strahles. 

Ein linear polarisierter LichtstrahllaBt sich auf verschiedene Art erzeugen, durch Spiegelung 
an ebenen Fliichen, oder durch einfache Brechung, oder durch Doppelbrechung in Kristallen. Fiir 
praktische Zwecke kommt nur die Verwendung von Kristallen in Betracht, und die gewohnlichen 
Hilfsmittel zur Herstellungpolarisierten Lichtes sind passend vorgerichtete K al k spa t r hom b 0 e d er. 
Man nennt diese Vorriohtungen Polarisationsprismen und bezeiohnet sie meist, nach dem Er
finder des ersten derartigen Prismas, NICOL, als NICOLsche Prismen oder kurzweg als Nicols. 
(Niiheres iiber die Konstruktion der Polarisationsprismen siehe in den Lehrbiichern der Physik.) 

Jedes Kalkspatrhomboeder, also auoh jedes Nicol, zeigt zwei, einander gegeniiberliegende 
stumpfe Ecken, wiihrend die iibrigen spitz sind. Die zwisohen diesen beiden stumpfen Ecken 
gedachte Verbindungslinie gibt die Richtung der kristallographischen Hauptaohse des Kristalls an. 
J eder durch den Kristall hindurchgefiihrte Schnitt, der diese Hauptachse bez. eine ihr parallele Linie 
in seine Flache aufnimmt, heiBt ein Hauptschnitt des Kristalls. Geht ein Strahl gewohnlichen 
Lichts durch den Nicol, so tritt aus dem Nicol ein Strahl polarisierten Lichts aus, und die Ebene, 
in der in diesem Strahl die linearen Schwingungen aIle erfolgen, liegt senkrecht zum Haupt
schnitt des betreffenden Nicols, d. h. senkrecht zu einer Ebene, die die kristallo
graphische Hauptachse des Nicols in ihre Fliiche aufnimmt, und zugleich auch das Einfallslot 
der in den Nicol eintretenden Strahlen. 

Polarisationsapparate. 
Einen schematischen Durchschnitt durch einen der heute am meisten gebrauchten Pol:uisa

tionsapparate zeigt Abb. 29. An der linken Seite der Zeichnung denke man sich die Lichtquelle, an 
der rechten das Auge des Beobachters. Den Hauptteil jeden Polarisationsapparates bilden die 
groBen Nicols N 1 und N 3. Von dem kleinen Nicol N 2 Behan wir zunachst abo 

A' K D A 0 If _ .. [-_. ________ n _____ --~&;~ ---____ .. ___ u ___ ----------- - -- ----- -[~-----n--3a~-
Abb.29. 

Der Nicol N l' auf den die Linse K das einfallende Licht konzentriert, heiBt, weil er das pola
risierte Licht erzeugt., der Polarisator, NicolN 3 heiJ3t der Analysator. Der Polarisator steht 
fest, der Analysator liiBt sich, zusammen mit dem kleinen Fernrohr OR, urn die Langsachse des Ap-
parat!'ls an einem geteilten Kreise vorbei meBbar drehen. . 

Steht der, wie oben definierte, "Hauptschnitt" des Analysators parallel zum Hauptschmtt 
des Polarisators, so stehen auch die Polarisationsebenen von Polarisator und Analysator parallel 
zueinander; es geht alsdann alles vom Polarisator kommende polarisierte Licht ganz unabsorbiert 
durch den Analysator hindurch: das Gesichtsfeld erscheint dem Auge hell, und zwar im Maximum 
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der Helligkeit. Dreht man hingegen den Analysator urn 90 0 urn seine Langsachse, stehen also 
die Hauptschnitte senkrecht zueinander, sind demnach, wie man zu sagen pflegt, die Prismen 
gekreuzt, so sind auch die Polarisationsebenen gekreuzt; es wird alsdann yom Analysator gar 
kein Licht durchgelassen, das Gesichtsfeld ist dunkel. Das Maximum der Dunkelheit 
ist der Nullpunkt des Apparats. In Mittelstellungen des Analysators beobachtet man 
mittlere Helligkeiten. 

Wird nun eine aktive Substanz zwischen die gekreuzten Prismen eingeschaltet, so dreht 
die Subsmnz die Polarisationsebene des yom Polarisator kommenden Lichtes. Die Ebene steht 
als~ jetzt nicht mehr senkrecht auf der Ebene des unverandert gebliebenen Analysators: nach 
obigem erfolgt eine Aufhellung des vorher dunkeln Gesichtsfeldes. Man muB jetzt den Analysator 
urn einen gewissen Betrag, sei es nach rechts, sei es nach links, drehen, urn das alte Maximum der 
Dunkelheit, die Nullage, wieder hervorzubringen. Dieser Winkel der Drehung des Analy
sators ist aber g leichzeitig der Winkel, urn den vorher die aktive Substanz die 
Ebene des polarisierten Lichtes gedreht hatte. Jede polarimetrische Messung lauft 
also auf die Bestimmung zweier Nullpunktslagen hinaus, der einen vor, der anderen nach 
Einschaltung der drehenden Substanz. 

Genau laBt sich eine derartige "Drehungsmessung" allerdings mit gewohnlichem 
Licht nicht ausfiihren. Denn solches Licht, Sonnen- oder gewohnliches Lampenlicht, stellt 
ein wechselndes Gemisch verschiedenfarbiger Lichtarten dar: es besteht aus Strahlen ver
schiedener Wellenlange. Die gleiche aktive Substanz dreht aber die Polarisationsebene 
dieser verschiedenen Lichtarten auch um verschiedene Betrage. Man benutzt daher als Lichtquelle 
"monochromatisches" Licht, d. h. Licht von einheitlicher, ganz bestimmter Wellenlange 
in der Praxis immer Natriumlicht. (Naheres hierzu s. auah S. 27 unter 1 und S. 33 unter 1.) 

Halbschattenprinzip. Da die genaue Einstellung auf das Maximum der DUnkelheit fiir 
das Auge immerhin schwierig ist, hat man Hilfsmittel gesucht und auch gefunden, diese Einstellung 
zu erleichtern. Von diesen verschiedenen Hilfsmitteln hat sich die Anwendung des "Halb
schattenprinzips" am meisten bewahrt. 

Zerlegt man das Gesichtsfeld des Apparates 1. durch eine vertikale Trennungslinie in zwei 
Halften und sorgt 2. dafiir, daB in beiden Haiften des Gesiehtsfeldes die Schwingungsebenen des 
aus dem Polarisator austretenden I,ichtes urn einen kleinen Winkel e gegeneinander geneigt 
sin d (Abb. 30, I-III, oE und or), so beobachtet man mit dieser Anordnung folgende Erscheinungen: 

I II m 
Abb. 30. Gesichtsfeld elnes Halbscbattenapparates. 

Bei gekreuzten Nicols, wo der Analysatorhauptschnitt ao senkrecht zur Mittellinie des 
Winkels e (II) steht, tritt jetzt natiirlich keine vollige Verdunkel ung mehr ein. Beide Gesichts
feldhalften werden vielmehr nur zum groBten Teil verdunkelt. Diese maBige Verdunkelung, 
diese "Beschattung", ist aber in beiden Gesichtsfeldhalften die gleiche, denn oE und or machen 
ja mit ao bzw. deren Verlangerung einen gleichen Winkel, weichen also urn einen gleichen Betrag 
von der Senkrecht"stellung zum Analysatorhauptschnitt abo Dieser Punkt der gleichmaBigen 
Beschattung ist nunmehr der NuJlpunkt des Apparates, der damit an Stelle des friiheren 
Dunkelheitsmaximums getreten ist. 

Diese stets also a.ufzusuchende Nullage laBt sich sehr leicht einstellen, denn sobald der 
Analysator von der Lage ao in II nur wenig abweicht, so treten auffallige Konstrasterschei
nungen im Gesichtsfeld auf. Wird der Analysator um einen kleinen Winkel nach links ge
dreht (I), so gelangt sein Hauptschnitt in senkrechte Stellung zu oE: das ganze, die linke Gesichts
feldhalfte fiillende polarisierte Licht wird ausgeloscht, die linke Seite erscheint dunkel, die 
rechte aber aufgehellt. Bei einer kleiQen Drehung des Analysators nach rechts vollzieht sich die 
gIeiche Erscheinung, nur umgekehrt (III). Zwischen diesen beiden Stellungen des Analysators, 
die infolge des bei mii.Bigem Drehen auftretenden Lagewechsels des dunkeln Feldes leicht 
auffindbar sind, liegt die gesuchte, durch sehr vorsichtiges Bewegen des Analysators gut 
einstellbare Mittellage II, der Nullpunkt. 
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Hal bschattenapparate. 

Die S. 25 aufgestellte Grundforderung des Halbschattenprinzips, daB im Gesichtsfelde zwei 
um einen kleinen Winkel gegeneinander geneigte Schwingungsebenen des polarisierten 
Lichtes vorhanden sein miissen, ist konstrukti v auf mannigfache Art zu verwirklichen 

Am vollkommensten ist das Halbschattenprinzip realisiert in dem zu wissenschaftlichen 
Zwecken jetzt ausschlieBlich angewandten LIPpICHschen Halbschattenapparat. 

In diesem Apparat ist hinter das groBe Polarisationsprisma N 1 (Abb. 29, S. 24) noch ein 
kleines Polarisationsprisma, das "Halbprisma" N 2 gestellt. Dreht man das groBe Prisma N 1 gegen 
das kleine, das Gesichtsfeld gerade zur Halfte deckende Prisma N 2 um einen kleinen Winkel um 
die Langsachse des Apparates, so hat man durch diese Drehung gleichzeitig die Schwingungsebenen 
des Lichtes in beiden GesichtsfeldhaIften um diesen Winkel, den Halbschattenwinkel, gegen· 
einander geneigt. Man erhalt also bei diesem Apparat den Halbschattenwinkel durch einen einfachen 
mechanischen Vorgang, die Drehung des groBen Prismas. 

Bei dem LAURENTschen Halbschattenapparat kommt hingegen der Halbschatten. 
winkel durch eine optische V orrich tung zustande, und zwar durch eine unmittelbar hinter 
dem Polarisator an Stelle von N 2 (Abb. 29, S. 24) eingeschobene, das Gesichtsfeld hal b 
deckende Quarzplatte von bestimmter Dicke, die LAURENTsche Platte. 

Der Polarisator N 1 wird, wie im 
LIPpICHschen Apparat gegen das 
Halbprisma N 2' hier gegen die 
feststehende Quarzplatte urn 
einen kleinen Winkel in der Langs. 
achse des Apparates gedreht. Die 
Polarisationsebene des Polarisators hat 
dann auf der unbelegten Halfte des Ge· 
sichtsfeldes eine bestimmte feste Lage 
angenommen, wahrend sie auf der 
belegten Halfte infolge des Licht· 
durchgangs durch den Quarz die ge· 
wiinschte kleine Neigung erleidet. 
(Nahere Begriindung der Erscheinung 
siehe in den Lehrbiichern der Physik.) 
Die mit dem Fernrohr 0 K (Abb. 29) 
anzuvil!ierende Trennungslinie der 
Gesichtsfeldhalften ist beim LIpPICH. 
schen Apparat die vordere senkrechte 
Kante des Halbprismas N 2' beim 
LAURENTschen hingegen die scharfe 
Vertikalgrenze der halbdeckenden 
Quarzplatte. 

Abb. 31. Der LAURENTsche Apparat hat 
gewisse Nachteile gegeniiber dem LIP· 

PICHschen. Der letztere gestattet ohne weiteres Drehungsbestimmungen fiir Licht jeder Wellen. 
lange, also jeder Farbe; der LAURENTsche Apparat kann nurfiir Natriumlicht Anwendung fin· 
den. Denn fiir jede Wellenlange des Lichtes muB, damit die Halbschattenerscheinung korrekt zu· 
stande kommt, die Dicke der Quarzplatte eine andere sein, und so hat man diese in den Apparaten 
der Wellenlange des meist angewandten Natriumlichtes angepaBt. Weiter ist der LIPPICHsche Ap. 
parat ganz frei von gewissen konstruktiven Fehlern, die beim LAURENTschen seiner Natur nach 
auftreten konnen. Andrerseits ist aber die LAURENTsche Konstruktion aus verschiedenen Grun. 
den viel billiger herzustellen als die LIpPICHsche und man verwendet sie daher, do. die erwahn· 
ten moglichen Fehler nur fur die genauesten Messungen ins Gewicht fallen, ohne Schaden fii~ 
solche Apparate, die nicht den hochsten Anspruchen an Genauigkeit zu genugen brauchen. 

Fur pharmazeutische Zwecke empfiehlt sich deswegen besonders ein in Abb. 31 darge. 
stellter kleiner LAURENT.Apparat, der unter der Bezeichnung "MrrSCHERLICH·LAURENT'" von 
der Firma FRANZ SCHMIDT U. HAENSCH in Berlin S. und auch von anderen namhaften Firmen 
gebaut wird. Seine Vorziige sind neben miWigem Preis groBe Einfachheit und Bequemlichkeit 
der Handhabung. Sein Halbschattenwinkel e ist unveranderlich auf 140 festgelegt. Die Drehung 
des Analysators A mitsamt den zwei gegeniiberliegenden Nonien erfolgt von Hand mittels des 
Hebels c. Die Ablenkungswinkel lassen sich damit bis auf 0,1 0 sicher ermitteln, bei sorgfiiltiger 
Arbeit vielleicht noch etwas genauer. 

Saccharimeter, 
In der Zuckertechnik und auch zuweilen bei medizinischen Untersuchungen 

verwendet man Polarisationsinstrumente anderer Konstruktion als die beschrie· 
benen, die sogenannten Saccharimeter. 
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Das Prinzip dieser, zuerst von SOLEIL (1848) konstruierten Polarisationsinstrumente ist in· 
sofern ein ganz anderes als das der beschriebenen Kreisapparate, als bei ihnen dieDrehung der ein· 
geschalteten aktiven Fliissigkeit nicht direkt, durch die Drehung des Analysators, gemessen wird, 
sondern indirekt, namlich durch Entgegenschaltung einer entgegengesetzt drehenden Substanz, 
also durch Kompensation. Polarisator und Analysator stehen bei ihnen gekreuzt, also am 
Punkt der gleichmaBigen Beschattung, und verbleiben stets in dieser Lage. Wird nun eine 
rechtsdrehende Losung von Zucker eingeschaltet, so erfolgt Aufhellung der Beschattung. Zwi· 
schen Losung und Analysator befindet sich aber eine linksdrehende Quarzplatte, die keilformig 
geschliffen ist. Durch seitliche Verschie bung des Keils gelangen also dickere oder diinnere Stellen 
des Quarzkeils in das Gesichtsfeld und es wird dadurch groBere oder geringere Linksdrehung in 
der gerade durchstrahlten Stelle des Quarzes auftreten. 1st an einer bestimmten Stelle des Keils 
die Linksdrehung in der Quarzplatte gerade so stark" geworden wie die Rechtsdrehung der 
Zuckerlosung, so ist die Drehung der letzteren kompensiert, also die algebraische Summe der 
beiden Einzeldrehungen gleich Null: der alte Nullpunkt der gleichmaBigen Beschattung tritt wieder 
tm Gesichtsfeld auf. Die Dicke der zur Kompensation gerade notigen Quarzschicht bez. die an 
einer Skala meBbare Verschiebungsstrecke des Keils gibt also ein relatives MaB fiir das Drehungs. 
vermogen der Zuckerlosung. 

AuBerlich geben diese Saccharimeter sich schon dadurch zu erkennen, daB bei ihnen der ge
teilte Kreis fehlt, und daB man an einer vor dem Analysator angebrachten e benen Skala hori
zontale Verschiebungen vornimmt. Ihre Skala ist in empirische Grade eingeteilt. Ein 
Skalenteil der in Deutschland gebrauchlichen VENTZKE-SOLEILschen Saccharimeter entspricht 
(bei weiBem Licht, gewohnlichem Lampenlicht) 0,3468 Kreisgraden der anderen Polarisations
apparate, der "Kreisapparate" (bei Natriumlicht). Naheres iiller Prinzip und Bau der Sacchari· 
meter, insbesondere iiber den Bau der Keilkompensation, der komplizierter ist als eben be
schrieben und nicht nur Rechtsdrehungen, sondern auch, in gewissen Grenzen, Linksdrehungen 
zu kompensieren gestattet, siehe in den groBeren Lehrbiichern der Physik. 

Die Saccharimeter haben neben groBer Genauigkeit noch den besonders fUr 
fortlaufende Untersuchungsreihen hochst schatzbaren Vorteil, dall man mit ihnen 
bei gewohnlichem Lampenlicht arbeiten kann. Die immerhin etwas unbequeme 
Anwendung von monochromatischem Licht fallt also weg. 

Ein groller Nachteil dieser Instrumente ist aber, dall sie infolge ihrer Kon
struktion strenggenommen nur fiir Rohrzuckerbestimmungen brauch
bar sind, aHenfalls noch fiir einige dem Rohrzucker in seinen optischen Eigenschaften 
nahestehende Zuckerarten, wie Glykose, Milchzucker u. a. Die sehr zahlreichen ak
tiven Substanzen anderer Art lassen sich mit ihnen nicht untersuchen. 
Fiir pharmazeutische Zwecke kommen die Sacoharimeter deshalb nur in be
sohranktem Mall in Betraoht. 

Bestimmung des Ablenkungswinkels einer aktiven Fliissigkeit. 
Die nachfolgenden Vorschriften zur Ausfiihrung der Messung sind dem S. 26 beschriebenen 

LAURENTschen Apparat angepaBt. Sollte ein groBerer Apparat zur Verfiigung stehen, so ist die 
Handhabung, wenn auch umstandlicher, im allgemeinen die gleiche; man beachte dann aber die 
Bemerkungen S. 29. 

1. Man bringt im verdunkelten Raum vor den Apparat eine helleuohtende 
Natriumflamme, d. h. eine kriiftige Bunsenflamme, in der vorher scharf ge
trooknetes oder gelinde gegliihtes Kochsalz zur Verdampfung gebracht wird. 

Bequemer ist die Verwendung der im Handel befindlichen Salzsorten "Cerebossalz" oder 
"Fiirstensalz", die auch ungetrocknet nicht verknistern. Als Unterlage dienen am einfachsten die 
bekannten in der Analyse zu Schmelzversuchen dienenden flachen Tonrinnen. Eine leicht her
stell bare Vorrichtung dazu gibt Abb. 32 S.28 wieder. Die Rinnen werden mit der hohlen Seite 
gegeneinander gekehrt im Abstand von etwa 1 cm in einen Kork gesteckt, der an einem GJas
stab befestigt wird. Letzterer wird mit einem Kork auf ein GJas gesetzt. Das Salz wird an 
der Innenseite der Rinnen durch Anschmelzen befestigt. Bei Nichtgebrauch kann die Vorrichtung, 
wie in Abb. 33 angegeben, zusammengesteckt werden. Noch einfacher ist die in Abb. 34 und 35 
wiedergegebene Vorrichtung, bei der die Tonrinnen in zwei Einschnitten in dem Schutzmantel 
eines Brenners liegen. 

Die Entfernung der FIamme vom Apparate soll 5-6 cm betragen. Man blendet die FIamme 
durch ein Blech ab, das einen mit der Apparatenoffnung in genau gleicher Hohe sich befindenden 
Ausschnitt hat (Abb.36). Zur Reinigung des NatriumIichts von beigemengten blamm Strahlen 
setzt man vor die Flamme ein Lichtfilter, einen kleinen geradwandigen Trog von 2-3 em 
Weite mit Kaliumdichromatlosung (6 : 100). Ubersteigt der zu messende Drehungswinkel nicht 
5-6 0, so kann das Liehtfilter wegbleiben. 
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2. Man zieht das Fernrohr 1J' aus, bis die Trennungslinie der GesichtsfeldhiUften 
scharf wahrnehmbar ist. Dann bewegt man den Hebel bis zum Eintritt einer vollig 
gleichmaBigen Beschattung der beiden Gesichtsfeldhalften. (Der Nullpunkt 
ist nur dann wirklich aufgefunden, wenn kleine Drehungen des Hebels nach links 

Abb. 32. 
Abb.34. 

U 
Abb.35. Abb.36. 

Abb.33. 

oder rechts aus der Nullpunktlage heraus die in Abb. 30 S. 25 dargestellten Kon
trasterscheinungen deutlich hervortreten lassen.) Man liest den Stand des 
Nonius (s. S. 29) ab und wiederholt die Einstellung 5-6 mal. Das Mittel dieser 
Ablesungen gilt als Nullpunkt. 

3. Man fiillt die Fliissigkeit in eine Polarisationsrohre von genau bekannter 
Lange (meist benutzt man solche von genau zwei Dezimeter Lange) so ein, daB keine 
Luftblasen in der Rohre verbleiben. ZweckmaBig sind Rohren, die an einem Ende 

Abb. 37. 

erweitert sind (Abb. 37); die Erweiterung nimmt dann eine etwa verbleibende Luft. 
blase auf, so daB diese nicht mehr storend wirken kann. Auch Rohren mit besonderem 
seitlichen Tubus zum Einfiillen sind zweckmaBig. 

Die zum VerschlieBen des Rohres dienenden Deckplattchen miissen, sowohl beim Auf. 
bringen wie nach vollzogenem VerschluB, vollstandig blank und trocken sein. 

Das Anziehen der VerschluBschrauben der Rohre soll nur gelinde erfolgen. PreBt man die 
VerschluBplattchen zu stark an, so entsteht leicht Doppelbrechung im Glase; hierdurch sind Fehler 
in der Drehung bis zu 0,05 0 moglich. 

4. Man bringt die gefiillte Rohre zwischen die Prismen des Apparats, verschiebt 
zuerst das Fernrohr, bis der Trennungsstrich im Gesichtsfeld wieder scharf auf tritt, 
dreht dann den Analysator und sucht damit von neuem in 5-6 Ein. 
stellungen die Lage der gleichmalligen Beschattung auf. Aus diesen 
Ablesungen bildet man wiederum das Mittel. 
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5. Die Differenz der Mittel beider Ablesungsreihen (2 und 4) ist der Drehungs
winkel a der Fliissigkeit. Mullte man zur Erreichung der zweiten Nullstellung den 
Kreis von der ersten Nullstellung aus nach rechts drehen, so erhalt die gefundene 
Zahl das positive Vorzeichen (Rechtsdrehung,1 +aktiv), wenn nach links, das 
negative (Linksdrehung, - aktiv).· 

Zahlenbeispiel. Rohrzuckerlosung. Bestimmung des Drehungswinkels a im 2-dm-Rohr 
bei Natriumlicht. Temperatur 18,5 0• 

Nullstellung an der Kreisscheibe abgelesen: 

a) ohne Einschaltung der Losung 

+ 0,1 0 

+ 0,0 
+0,1 
+ 0,0 
+0,0 
+ 0,1 
+ 0,1 

Mittel fiir den Nullpunkt 
+ 0,06 0 

b) nach Einschaltung der Losung 
+ 13,40 

+ 13,5 
+ 13,6 
+ 13,4 
+ 13,4 
+ 13,5 
+ 13,5 

Mi ttel fiir die A blenkung 
+ 13,470 

Gefunden a = 13,47 - 0,06 = + 13,41 0• 

Bemerkung. Bei Verwendung eines groBen Apparates ist noch folgendes zu 
beachten: 

1. Der genau innezuhaltende Abstand zwischen Flamme und Apparatoffnung ist nicht 
wie bei dem kleinen MITSCHERLICH-LAURENT, 6-6 cm, sondern 22 em. 

2. Bei den groBen Apparaten ist der Halbschattenwinkel e (Abb.30) nicht von unverander
lichem mittleren Wert, vielmehr in gewissen Grenzen je nach den Umstanden wechselbar. Zu diesem 
Zweeke ist das groBe Prisma fest mit einem an einer Skala gleitenden, durch eine Schraube fest
stellbaren Hebel verbunden, der Halbschattenwinkel ist dadureh be lie big ve ran d e rl i c h und seine 
GroBe in Graden abIes bar. Bei klaren Fliissigkeiten wahlt man ihn zu 5-6 0, denn je kleiner er 
gewahlt wird, desto genauer und iibereinstimmender werden die Ablesungen. Da aber, je kleiner 
der Halbschattenwinkel ist, gleichzeitig aueh das Gesichtsfeld in der Nullage sieh immer mehr 
verdunkelt, so muB man bei gefarbten oder sehwach triiben Fliissigkeiten notgedrungen bfters bis 
zu 100 und mehr gehen. Zwischen Nullpunkts- und Ablenkungsbestimmung darf an der Stellung 
des Halbschattenhebels nicht das geringste geandert werden, denn jede Drehung des Hebels 
andert den Nullpunkt. Will man daher im Laufe der Beobachtung wegen Unklarheit der Fliissig
keit usf. den Halbschattenwinkel groBer wahlen, so ist zunaehst eine neue Nullpunktsbestimmung 
auszufiihren.i 

Noniusablesung. 
Der bei den Drehungllmessungen"stets benutzte "Nonius"[ist ein HilfsmaBstab, der, an 

einer Hauptteilung anliegend, Bruchteile eines Skalenteils der letzteren bequem festzustellen ge
stattet. In seiner einfachsten Form ist der Nonius so geteilt, daB 9 Teile der Hauptteilung auf ihm 
in 10 Teile geschnitten sind. S. 
Abb.38, I, inderA die Hauptteilnng, 
B den Nonius daretellt. Jeder No· 
niusteil hat dann also einen Wert 
von 0,9 eines Teils der Hauptteilung, 

AI til 1 1 1 1 I i 
B 1-1 +0 --+-----J;!C----+! ---t.-[ -+---+~-'-. +~ -It---olI,-------in1O-l1 

und die Ablesung mit diesem Nonius II 1 1? 2p 2p 
liefert Zehntel der Hauptteilung. . A .!-fl -'I -'I ----,--,----=fL'--'I-'1 ---,a1r-'I--"fC'--TI-,--,--\i\ 
Dies ergibt sich aus folgendem: L-...l.B-'IrL-"I.L...,L..,.-J-;-...l...rI--L'1 -J.,.I-+-, --r1L-rl '--r1..L.~-.LJ 

Hat der Nonius, an der Haupt- . 0 4 5 6 8 9 10 

teilung vorbeigleitend (oder auch 
umgekehrt), eine bestimmte Strecke 

Abb.38. Noniusablesung. 

durchlaufen, etwa von Lage I zu Lage II (Abb. 38) iibergehend, so ist die Lage seines Nullpunk
tes an der Hauptteilung(H. T.) zu ermitteln. Denn stets erfolgt die Zahl ung vom Null punkt 
des N onius aus. In Lage II liegt der Nullpunkt des Nonius .zwischen 16 und 17; das Stiick von 
16 bis 0 bleibt noch genau zu bestimmen. Verfolgt man die Noniusteilung, so ergibt sich, daB sein 
siebenter Strich mit einem Teilstrich der Hauptteilung zusammenfallt. Bezeichnen wir diesen 
Punkt mit a, so ist die Strecke (16 bis a) = 7 (HT). Die Strecke (0 bis a) aber ist 7'0,9 = 6,3 (HT). 
Das gesuchte Stuck (16 bis 0) ist demnach 7 -6,3 = 0,7 (H. T.) und die zu bestimmende Lage daher 
16,7 (H.T.). 
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Daraus ergibt sich, da das Auseinandergesetzte allgemein gilt, die praktische Regel: Man 
stelle fest, der wievielste Teilstrich des Nonius mit einem Teilstrich der Haupt
skala zusammenfallt_ Die Ziffer dieses Noniusteilstrichs gi bt gleichzeit,ig die 
Zehntel zu dem an der Hauptskala abgelesenen vollen SkalenteiL 

Abb.39. 

In Abb. 39 steht der Nullstrich des Nonius zwi· 
schen 2 0 und 3 0 der Kreisteilung und der 8. Teilstrich 
des N onius steht genau auf einem Teilst,rich des Kreise~. 
Es ist also abzulesen: + 2,8 0• 

Manche Nonien (an groBeren Apparaten) lassen 1/100 
der Hauptteilung ablesen, andere, an Kreisbogen ange
brachte, liefern 1/60, also Minuten des Kreisgrades. Da 
sie aber nach analogen Grundsatzen geschnitten sind, so 
findet man sich nach obigem mit ihrer Ablesung leicht 
zurecht. 

Spezifische Drehung aktiver Substanzen. 

Die GroBe des durch eine geloste aktive Bubstanz hervorgebrachten Drehungs
winkels wechselt: 

a) mit der Dicke der durchstrahlten Bchicht, d. h. mit der Lange der 
angewandten Polarisationsrohre. Der Ablenkungswinkel ist stets genau 
direkt proportional der Bchichtendicke (BIOTS Batz); 

b) mit dem Gehalt der Losung an aktiver Bubstanz in der Volum. 
einheit, d. h. mit der Konzentration. 

Urn sich fiir Vergleichungen von diesen Variablen unabhangig zu machen, be
zieht man nach BIOTS V orschlag aUe polarimetrischen Messungen des Drehungs
winkels a an Fliissigkeiten auf 

1. die einheitliehe Rohrenlange von einem Dezimeter; 
2. eine gleiche Konzentration. Als Einheitskonzentration hat man 

nun nicht etwa 1 gin LOOO ccm, oder 1 g in 100 ccm, sondern, gleichfaUs nach 
dem Vorschlag BIOTS, 1 g der aktiven Bu bstanz in 1 ccm Losung gewahlt. 

Dieser derart einheitlich reduzierte Winkel, den man stets mit [a] bezeichnet, 
stellt fiir jeden aktiven Korper, unter gewissen Voraussetzungen (s. unten), eine charak
teristische Konstante dar, gerade wie dessen Brechungsvermogen, dessen spezifisches 
Gewicht usf., und man bezeichnet ihn als das 

spezifische Drehungsvermogen [a] 
dieses aktiven Korpers. 

Die gewohnlich angewandte Formel fiir die Berechnung des "spezifischen 
Drehungsvermogens" eines aktiven Korpers, wenn im Versuche dessen Losung 
in 100 ccm Fliissigkeit c g aktive Bu bstanz enthielt und der Ablenkungswinkel 
unter Verwendung einer Rohre von I dm Lange sich zu a O gefunden hatte,lautet 

[a] = 1:~: . . . ~ . . . . . . . . . . . . (1) 

Hat man an einer Losung in einem Rohr von Z dm Lange den Drehungswinkel a gefunden, 
und sind in 1 ccm dieser Losung nicht 1 g aktive Substanz, sondern P g geliist, so ware der auf 
Einheit der Schicht und Einheit der Konzentration umgerechnete Drehungswinkel [a]: 

a 
[a] = Z. p' 

Bei der Gehaltsbestimmung einer Losung ist es nun praktisch iiblich, deren Gehalt in Gram
men nicht fiir 1 ccm, sondern fiir 100 ccm Losung anzugeben. Dieser Zahlenwert fiir die Kon
zentration, C, ist demnach hundertmal groBer als der wie oben fiir P definierte. Es ist also 

c=lOOP oder P=l/lOOC, 

Setzt man diesen Wert fiir P in die vorhergehende Gleichung ein, so ergibt sich obige 
Gleichung (1) 

[ ] _100a 
a - I.e' 
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Zahlcnbcispiel. Spezifisches Drehungsvermogen der Raffinose, ClsH32016' 

a) Konzentration. 
1,0291 g wasserfreie Raffinose wurden bei 20 0 zu 30 ccm gelOst. 

In 100 cem Losung sind also enthalten: 

1,0291·100 
c = --30--- = 3,430 g. 

b) Drehungswinkel. 

RohrHinge 2 dm. Na-Flamme. t = 20°. 
Nullstand der Kreisscheibe 

ohne Rohre 

-0,6° 
-0,5 
-0,6 

mit gefiillter Rohre 

+ 6,5 0 

+ 6,6 
+ 6,6 
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-0,5 + 6,7 a = + 6,60 - (- 0,56) = + 7,16 0 

-0,6 + 6,6 
-0,6 + 6,6 

Mittel - 0,56 +6,60 

c) Spezifische Drehung, berechnet nach Gleiehung (1) 

100·7,16 
[a] = 2.3,430 = + 104,4 0• 

Jeder so durch Rechnung erhaltene Wert fiir [a] ist, da er ja fiir die iiberaus starke Konzen
tration 1 g Substanz in 1 ccm Losung gilt, stets sehr hoch gegeniiber dem wirklich gemessenen 
Drehungswinkel a. Infolgedessen multiplizieren sich in ibm die unvermeidliehen kleinen Fehler 
der Bestimmungen und maehen fast immer seine erste Dezimale bereits unsieher. Es ist daber 
-meist ohne Sinn, die Bereehnung auf weitere Dezimalstellen auszudehnen. 

Bemerkungen zur Bereehnungsweise des spezifisehen Drehungs
vermogens. 

1. Ist die aktive Substanz nieh t d ureh Lo sen verfliissigt, sondern an und 
fUr sieh bereits fliissigen Aggregatzustandes (Terpentinol, Nikotin usf.), so verein
faeht sieh die Bereehnungsformel (1). Ein Volum von I cern soU I Gramm aktive 
Substanz enthalten; der auf Schiehtlange I dm reduzierte Ablenkungswinkel a ist 
daher nur noeh dureh die Dieh te d der aktiven Fliissigkeit zu dividieren. Fiir akti ve 
fliissige Substanzen gilt daher die Bereehnungsformel 

a 
[a] = l.d ................. (2) 

Fiir pharmazeutische Zweeke hat diese Formel keine praktische Bedeutung. Denn das Arz
neibuch verzichtet in solchen Fallen auf die Umrechnung auf spezifische Drehung. Es begniigt sich 
damit, zur Kennzeichnung der in ibm aufgefiihrten aktiven iitherischen Ole lediglich den Drehungs
winkel a fiir 1 dm Schicht anzugeben, mit Riicksicht darauf, daB die Zusammensetzung und damit 
auch die Drehung dieser Naturprodukte ohnehin meist sehr starken Schwankungen ausgesetzt ist. 

2. Bei Losungen aktiver Substanzen laBt sieh deren Gehalt auch in Gewichts
prozenten p der Losung ausdriieken (z. B. 6 g Substanz, nicht in 100 cern, sondern 
in 100 g Losung). Es besteht zwischen Konzentration 0 und Gew.- % p die leieht ab
leitbare Beziehung old = p, wo d die Diehte der Losung bedeutet. Daraus folgt 
c = p·d. Dureh Einsetzen in (I) erhalt man dann 

[aJ =lOOa 
'·p·d 

. . (3) 

als Bereehnungsformel fiir die spezifische Drehung bei Losungen in diesen Fallen. 

Man ersieht hieraus, daB, falls eine Losung nach Gewichtsprozenten der Losung her
gestellt bez. definiert ist, eine Ermittlung der spezifischen Drehung stets gleichzeitig noch die Be
stimmung der Dichte der Losung erfordert. Fiir manche wissenschaftliche Zwecke ist dies 
umstandlichere Verfahren nicht zu entbehren, so Z. B., wenn man die Abhiingigkeit des Drehungs
vermogens von der Menge des Losungsmittels erfahren will. Fiir praktische Zwecke geniigt 
jedoeh stets die einfaehere direkte Ermittlung der Konzentration der Losung unter Ver
wendung eines MeBkolbchens wie oben im Zahienbeispiel und Anwendung der Formel (I). 



32 Bestimmung des optisohen Drehungsvermllgens. 

Verwendung der Konstante des spezifiscben Drebungsvermogens 
zur Gebaltsbestimmung einer Losung. 

Kennt man die spezifiscbe Drehung eines einheitlichen chemischen Korpers 
ein fiir aIle mal, so kann man mit Hille dieser bekannten Konstante umgekehrt den 
unbekannten Gehalt jeder Losung dieses Korpers ermitteln, wofern man nur 
den Drehungswinkel der Losung bestimmt. , 

Zur Berechnung hat man einfach die Berechnungsformel der spezifischen Drehung 

[a] = lOOa 
l· c 

nach 0 aufzulosen. 
100 a 

c=--l·[a] • • • • • • • • • • • •• (4) 

Zahlenbeispiele. 

a) Ermittelung der Konzentration einer Rohrzuokerlasung. 

S. 29 iet im ZahlenbeispieI fiir eine Rohrzuokerlasung gefunden worden: 

a = + 13,41 0 bei Rohrlange l = 2 dIn. 

Naoh vieHaohen Beobaohtungen hat die spezifisohe Drehung des Rohrzuckers bei Na. 
triumlicht den Wert 

[a] = + 66,5°. 

Daraus ergibt sich naoh Gleiohung (4) als Konzentration c (Gehalt in 100 ccm) der betlteffen· 
den Rohrzuckerlasung 

_ 100 • 13,41 -10 08 
c - 2 • 66,5 - , g. 

(In WirkIichkeit war die Losung hergestellt durch Auflasen von 10,102 g reinem Rohrzucker 
zu 100 ccm. Es sei dies angefiihrt, um die bei solchen Bestimmungen erreichbare Genauigkeit zu 
zeigen.) 

b) Ermittelung des Gehalts eines Harn(sn Harnzucker (Glykose). 

Versuch. Zur KIarung und Entfarbung werden 50 ccm des zu untersuchenden Hams mit 
5 ccm einer 25°/oigen Losung von neutral em Bleiaoetat, (CJIsOz)zPb, versetzt, und nach einigem 
Stehen durch ein trockenes doppeltes, bedeckt zu haltendes Filter klar filtriert. Zur Herstellung 
der Mischung benutzt man am bequemsten ein mit Schliffstopfen versehenes MeBkalbcheJO., das 
am Halse zwei Marken tragt: eine bei 50 ccm fiir den Ham, eine bei 55 ccm fiir die zuzusetzende 
Bleiaoetatlasung. 

Die erhaltene Fliissigkeit zeigte dann im Versuoh bei Natriumlicht und im 2·dm·Rohr 
eine Ablenkung von + 2,340• 

Berechnung. Die spezifisohe Drehung der Glykose betragt bei Natriumllcht 

[aJ = + 52,80• 

Der Glykosegehalt c der untersuchten Fliissiglfeit in 100 ccm betragt also nach Gl. (4l) 

100·2,34 
c= 2. 52,8 2,216 g ..•.•••..••.• (5) 

Der urspriingliohe Ham enthaIt deIIlnach, da er zur Drehungsbestimmung um 1/10 verdiinnt 
wurde, 

2,216· 1,1 = 2,44 g Glykose in 100 ccm. 

Bemerkung. Diesa Berechnung fuBt selbstverstandlich auf der Voraussetzung, daB im Ham 
auBer der Glykose keine anderen drehenden Karper vorhanden sind. Ganz streng trifft diese Vor
aussetzung nicht immer zu; unter UmBtanden treten noch andere aktive Karper im Ham auf, so 
Fruchtzuoker, Pentosen, gepaarte Glukuronsauren, letztere nach dem Einnehmen gewisser Medi
kamente wie Campher, Chloral, Butylchloral u. a. Aber diese Karper sind erfahrungsgemaJ3 in 
den aIlermeisten Fallen in so geringer Menge vorhanden, daB ihre Anwesenheit praktisch ohne 
nennenswerten EinfluB auf die Drehung ist. 

EiweiB, welches links dreht, also den Ham zuckerarmer erscheinen lieBe als er ist, kann leicht 
nachgewiesen (mit Essigsaure und Ferrocyankalium) und aus einer graBeren Hammenge vor der 
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Polarisation durch Erhitzen des Harns mit einigen Tropfen Essigsaure ausgefallt werden. 50 ccm 
des eiweiBfreien Filtrats werden dann wie oben behandelt. 

Zur bequemeren Ausfiihrung der Zuckerbestimmung im Harn werden auch Polarisations
rohren geliefert, die anstatt der iiblichen Lange von 2 dm (200 mm) eine Lange von genau 189,4 mm 
haben. Bei der Benutzung einer solchen Rohre ist der damit abgelesene Drehungswinkel a genau 
gleich der Konzentration e des Harns, (g in 100 cem), an GI yko se. Man iiberzeugt sieh leicht 
davon, wenn man in Gleichung (4) fUr l und [a] die Werte 1,894 und 52,8 einsetzt und damit c 
bereehnet. MuBte, was fast immer notig, der Harn vor der Drehungsmessung geklart, also um 1/10 
verdiinnt werden, so ist natiirlich auch der mit einer solehen Rohre gefundene a- bez. c-Wert 
schliel3lich noch um 1/10 zu erhOhen (vgl. auch Harnanalyse, Bd. II). 

BeeinUussungen des spezifischen Drehungsvermogens. 

Bei den Rechnungen der Zahlenbeispiele ist die BIOTsche Konstante, die spezifische 
Drehung [a], als ein konstanter Wert behandelt worden. In Wirklichkeit aber ist sie, was wohl zu 
beachten iat, nicht unter allen U mstanden vollig konstant. Ihr Wert wird im allgemeinen beeinfluBt: 

1. von der Wellenlii.nge des Lichts. Fiir polarimetrische Messungen ist daher atets mono
chromatisches Licht ganz bestimmter Wellenlange zu verwenden. In der notigen 
Intensitat findet man solches Licht am bequemsten im Natriumlicht, das die Wellen
lange der FRAUENHoFERSchen Linien D, Wellenlange 589,3 pp 1). besitzt. In der Praxis 
wendet man daher fast ausschlieBlich dieses an und indiziert die damit erhaltenen Zahlen
werte mit dem Buehstaben D, also aD bez. [alD. 

Bei Verwendung von monochromatischem Licht anderer Welienlange ist natiirlich 
auch diese stets anzugeben. 

2. von der Temperatur. Die Beeinflussung der Drehung durch Temperaturschwankungen 
ist bei einzelnen Korpern, so bei Rohrzucker und Glykose, nur minimal. Drehungs
bestimmungen an Rohrzucker oder Glykose konnen daher bei mittleren 
Temperaturen ohne besondere Temperaturregulierung vorgenommen 
werden. 

Bei anderen Korpern, wie Z. B. bei Invertzucker, ist der TemperatureinfluB be
deutend. Bei solchen hat man wahrend der Messung die Temperatur durch Anwendung 
einer Wasserbadrohre genau konstant zu erhalten. 

Um Zweifeln vorzubeugen, versieht man daher stets aIle Zahlenangaben iiber spezi
fische Drehung mit entsprechender Indizierung, z. B. 

Raffinose [a]2~0 = + 104,40, 

3. ist die spezifische Drehung noch abhangig von der Art des Losungsmittels (Wasser, 
Alkohol usf.) und auch, in gewissen Grenzen, von der Konzentration oder, anders aus
gedriickt, der Verdiinnung der untersuchten Losung. 

So zeigt Z. B. eine 20-Gew.- % ige Losung von Campher in Benzol [ap~o = + 42,80, in 

Essigester hingegen [a]2~0 = + 51,60. 

Aber auch in einem und demselben Losungsmittel, Z. B. absolutem Athylalkohol, zeigt 
Campher bei versohiedener Konzentration versohiedene spezifisohe Drehung: 

Konzentration c = 5 

[a] 20 0 = 42,60 
D 

10 

43,20 
20 

44,40 
30 

45,40 

"as sich genau zum Ausdruck bringen laBt, durch die Formel: 

[a]'l~O = 41,982 + 0,11824 c (LANDOLT). 

50 

47,90, 

Wir beobachten also ein ganz gleiehmaBiges Ansteigen der spezifischen Drehung mit wachsender 
Konzentration der Losungen, wahrend die Werte der spezifischen Drehung, da sie sich alle auf 
die gleiche Einheitskonzentration, 1 g Substanz in 1 ccm Losung, beziehen, eigentlich alle gleich 
sein miiBten. 

Das einfache Berechnungsverfahren nach Gleichung (4) geniigt natiirlich nicht fUr aktive 
Substanzen dieses Verhaltens. Will man aus Drehungsmessungen an ihren Losungen die Konzen
tration der Losungen berechnen, so bedarf es zunachst einer genauen Kenntnis des Gangs der 
spezifischen Drehung mit der Konzentration und weiter noch eines komplizierteren, hier aber nicht 
zu erlauternden Berechnungsverfahrens. 

1) 1 p,p = 1 millionstel Millimeter. 
Hager, Handbuch. I. 3 
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Die Drehung des Rohrzuckers und der Glykose, dieser wichtigen, wohl am haufigsten 
polarimetrisch zu bestimmenden Korper, andert sich in wasserigen Lbsungen a ber mit der Ver· 
diinnung giinstigerweise urn ebenso geringe Betrage wie mit der Temperatur (s. S. 33). 

Bei Rohrzucker und Glykose ist also die spezifische Drehung filr aile Verd iinn ungen 
und aile mittleren Temperaturen praktisch eine Konstante: 

Rohrzuoker [a]~mittel =+ 66,60 , Glykose [a]~mittel = + 62,80. 

4. zeigt die spezifiscbe Drehung mancher gelosten Substanzen - hauptsacblich Zucker· 
arten, jedoch auch anderer Stoffe - sich in gewissem Grade veranderlich mit der Zeit, die seit 
der Herstellung der Losung verflossen ist. Das Drehungsvermogen der frisch hergestcllten :Losung 
nimmt namlich beim Steben stetig ab (in vereinzelten Fallen auch wohl zu), bis schlieBlicb ein 
weiterhin konstant bleibender Endwert erreicht wird. So zeigt z. B. die Dextrose (Glykose) in 
frisch bergestellter Losung die spez. Drehung (a)l) = 105,20, die dann im Veri auf von etwa 6 Stunden 
auf den Endwert 52,8 0 zuriickgeht. Anfangs. und Endwert stehen hier also zu einander im Ver. 
haltnis 2: 1. Bei Xylose, Milchzucker und Galaktose haben sichfiir das gleiche Verhaltnis die Werte 
4,6:1; 1,6:1; 1,46:1 gefunden. Ein solches Auftreten einer voriibergehenden hoheren Anfangs. 
drehung bezeichnet man als Muitirotation des betreffenden Stoffes. Die Erscheinung entBpringt 
bei den multirotierenden Zuckerarten dem Umstand, daB die aktiven Stoffe in festem Zustande 
in verschiedenen isomeren Modifikationen auftreten, jede mit besonderem Drehungsvermogen, 
uur! im Zustand der Losung eine labile Modifikation sich allmahlich in die stabile Form um. 
wandelt. 

Von solchen multirotierenden Stoffen komme-n fiir die pharmazeutische Praxis allenfalls 
der Milchzucker und die Glykose in Betracht. Ware hiervon etwa die spezifische Drehung zu 
bestimmen, so miiBte die Losung vor der Drehungsmessung etwa 24 Stunden sich selbst. iiber· 
lassen bleiben. Dann ist erfahrungsgemaB der konstante Endwert, urn den es sich handelt, er· 
reicht. Will man rasch arbeiten, so beschleunigt man den Umwandlungsvorgang durch Tern. 
peraturerhohung. Man iibergieBt die gewogene Substanz im MeBkolben mit etwa 2/3 des Lo· 
sungswassers, erhitzt einige Minuten bis fast zum Sieden, fiillt nach dem Abkiihlen zur Marke 
auf und polarisiert. Auch durch Verwendung von schwach alkalisiertem Losungswasser 
(1 ccm Liq. Ammon. caust. auf 100 ccm Wasser) erhiHt man schon bei gewohnlicher Temperatur 
in 5-10 Minuten die normale niedrige Drehung bei diesen Zuckerarten. Ein starkerer Zusatz 
von Alkali wiirde allerdings, infolge chemischer Einwirkung desselben auf den Zucker, den End· 
wert noch weiter abnehmen lassen. 

Das Mikroskop und seine Anwendung zur Untersuchung 
von Orogen. 

I. Das einfache M ikroskop, mit dem ANTONIUS A. LEEUWENHOEK um 1670 die Lebe. 
wesen im Zahnschleim entdeckte und seine Untersuchungen iiber die Fortpflanzung ausfiihrte, be. 
stand aus einer geschliffenen oder auch nur geschmolzenen kleinen Glaslinse, der gegeniiber in 
geeigneter Entfernung das Objekt befestigt wurde. Spater setzte man mehrere Linsen zu einem 
VergroBerungsglas zusammen und nannte die Zusammenstellung, wenn sie die Gegenstiinde ver. 

groBert in der natiirlichen Lage zeigte, ein. 
faches Mikroskop. Die gebrau~hliche Lupe 
ist ein solches Geriit, wird jedoch in der Regel 
nur dann "einfaches Mikroskop" genannt" wenn 
sie verstellbar eingerichtet ist. 

Wie die VergrbBerung eines Gegenstandes 
durch eine bikonvexe Linse zustandekommt,' 
zeigt Abb. 40. Von dem Objekt, dem Pfeile a b, 
gehen die Strahlen durch die bikonvexe Glas. 
linse 0 und werden, weil Glas optisch dichter 
ist als Luft (mit Ausnahme des zentralen Strah. 
les), gebrorhen. Das in F 1 befindliche Auge 
sieht den Pfeil nicht mehr unter dem der Ent. 

Abb. 40. Entstehung eines virtuellen Bildes. fernung des Pfeiles a b von F 1 entsprechenden 
Sehwinkel, sondern unter einem erheblich gro. 

Beren Winkel, niimlich a1 F 1 b1, und der Pfeil erscheint daher entsprechend vergroBert, wie er in al 
b1 gezeichnet ist. Dieses Bild des Pfeiles ist dem Objekt a b gleichgerirhtet. Es ist zwar dem 
Auge sichtbar, kann aber nicht auf einem Schirme aufgefangen werden; solche Bilder nennt man 
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virtuelle Bilder. Vomussetzung ist dabei, daB sich das Objekt innerhalb der Brennweite der 
Linse ° befindet. 1st das nicht der Fall, und befindet sioh das Objekt, der Pfeil, etwas auBerhalb 
der Brennweite der Linse 0, so erhalt ma.n da.s in Abb. 41 gezeiohnete Bild, das vcrgriiBert und 
umgekehrt erscheint; es kann auf einem Schirm aufgefangen werden und heiBt daher ein reelles 
Bild. Wie den Endpunkten, so entsprioht jedem 
Punkt der Objektebene a b ein Punkt der Bild
ebene a l b1 

Bei einfachen, aus Kugelsegmenten be
stehenden Glaslinsen geht der senkrecht auf die 
Mitte treffende Zentralstrahl ungebrochen hin
durch, am meisten werden die den R and der 
Linse treffenden Strahlen gebrochen. Die Rand
teile der Linse werden also ein starker vergrii
Bertes Bild geben, als die nach der Mitte zu 
liegenden Teile; die Zeichnung der Bilder er· 
scheint dadurch verwaschen; durch Abblendung 
der Randstrahlen kann man sie scharf erhalten, 
veri iert jedoch entsprechend an Licht_ Das ist. 
der durch die Kugelgestalt der Linse bedingte 
Fehler der Abbildung; man nennt diese Ab
wei chung in derVergriiBerung die spharische 
Aberration. Jede solche Linse muB aber 

Abb. 41. Entstehung eines reelien Bildes. 

auch als eine Kombination unendlich vieler im gleichen Sinne gerichteter Prismen betraohtet 
werden. Die Prismen zerstreuen das Licht in seine farbigen Bestandteile, die langwelligen 
roten Strahlen werden weniger stark gebroohen, als die kurzwelligen blauen. Die Abweichung 
der versohieden gefarbten Strahlen bedingt das Entstehen von Bildern mit farbigen Saumen; 
man nennt dies die chromatische Aberration. Um sie zu vermeiden, konstruierte man 
Linsen aus zwei verschiedenen Glassorten, die nahezu gleiches Brechungs-, aber erheblich ab
weichendes Zerstreuungsvermiigen besitzen. Abb. 42 zeigt eine solche aohromatische Doppel
linse. Die Farbenzerstreuung der Sammellinse 8 aus Kronglas wird durch die entgegen
gesetzt wirkende Zerstreuungslinse z aus Flintglas, des sen Zerstreuungsver-
miigen an sich mehr als doppelt so groB ist wie das des Kronglases, aufge
hoben, wenigstens so weit, daB nur nooh geringe Farbenreste, das sogenannte 
sekundare Spektrum, ubrigbleiben. Dieser Ausgleich erfolgt fiir Licht, das 
in der optischen Achse eintritt; bei schief eintretendem Licht zeigen sich wieder 
Farbensaume. Die spharische Aberration kann man durch Abstim
mung der Krummungsradien der beiden FJachen einer Linse gegeneinander, 
so daB "Lin sen der besten Form" erhalten werden, durch richtige Stel

Abb.42. 
Achromatische 

lJoppeliinse. 

lung der Linse gegen das Objekt und durch Zusammenstellung mehrerer Linsen, so daB deren 
Fehler sich gegenseitig ausgleichen, weitgehend aufheben. Eine sole he chromatisch und spharisch 
miiglichst korrigierte Linse wird aplanatisch genannt. 

II. Das zusammengesetzte Mikroskop in der jetzt ublicben Form wird durch Abb. 43 
in allen seinen Teilen zur Anschauung gebracht. Man unterscheidet damn das Gestel! (Stativ) 
und die optisohen Teile. Bei der Beschaffung eines Mikroskopes wird das Gestell am besten miig
lichst vollkommen gewahlt., damit ef! auch fur einen erweiterlen Aufgabenkreis ausreicht; die op
tiscben Teile schafft man sich nach Bedarf an, da man diese Ausriistung jederzeit durch weitere 
Ankaufe erganzen kann, wenn nur das Gestell zur Aufnahme der Erganzungsstiicke geeignet 
ist. Ein groBes Stativ gestattet nicht nur das Anbringen aller miiglichen Hilfsapparate, sondern 
es besitzt auch die fur feinere Untersuchungen notwendige Standfestigkeit. Diese wird in 
erster Reihe durch einen geeigneten, schweren, am besten hufeisenfiirmig gebauten Full gewahr
leistet, auf dessen kurzem Trager, meist mit Gelenk zur Sohief- und Horizontalstellung versehen, 
der die anderen Teile des Mikroskopes tragende Objektt.isch ruht. Wichtig ist die GriiBe des 
o bjekttisches, weil z. B. die Untersuchung von Schriftfalschungen und die Durchmusterung von 
Kulturplatten bei bakteriologischen Kulturversuchen mit schwachen MikroskopvergriiBerungen 
nur bei hinreichend groBem Objekttiscb miiglich ist, faUs man nicbt fur diese Zwecke ein beson
deres Gestell benutzen will. Zur Verhinderung des Abgleitens der Objekttrager bei schiefer oder 
senkrechter Stellung des Objekttisches dienen leicht entfernbare federnde Objektklammern. Der 
Objekttisch ist bei den grbBeren Instrumenten drehbar und mit Stellschrauben zur Zentrierung 
versehen. Die Drehbarkeit ist notwendig bei kristallographischen Arbeiten; bei botanisch-phar
makognostischen Untersuchungen bieten die Zentrierschrauben ein bequemes Hilfsmittel zur 
Ausfuhrung kleiner Verschiebungen ohne Beruhrung des Objekttragers. Will man grbBere Flachen 
systematisch absuchen und dabei sieher sein, keine Stelle des Objektes zu ubersehen, so benutzt 
man dazu am besten den flir sich ka uflichen beweglichen 0 b j e k t tis c h z u m A b n e h men (kleinen 
Kreuztisch) (Abb. 44), der auf den Objekttisch des Arbeitsmikroskopes gelegt und mit der Klemm
schraube D an der Saule des Mikroskopes befestigt wird. Zum Einspannen des Objekttragers 
lost man die Sehraube AI' wonach der zugehiirige Arm verschoben und fUr den benutzten Objekt-

3* 
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trager eingestellt werden kann. Dann wird der andere - geknickte - Arm dicht an den Objekt
trager geschoben und durch Anziehen der Schraube A2 festgestellt. Mit Knopf 0 kann mall nun 
den Objekttrager durch Zahn und Trieb (die zur Vermeidung toten Ganges schief geschnitten 

00 = Okular 
Tu = Mikroskoprohre. Tubus 
A = Auszugsrohre 
R = Revoiverobjektivtriiger 
Ob = Objektiv 
0: bis fJ = Tubusliinge 
Z = Zahn und Trieb zur groben Einstellung 
M = Mikrometerschraube fUr die feine Einstell ung 
J = Index flir die Teilung der Mikrometerschraube 
P = Prismenhiilse 
T = Objekttisch (drehbarer) 
K = Objektklammern 
B = Beleuchtungsapparat nach ABBE mit den Un-

terabteilungen 
o = Kondensor 
i = Irisblende 
b = Biendentriiger 
t = Trieb zum Heben und Senken des Kon

densors 
8 = Beieuchtungsspiegei 

G = Gelenk zur Schiefstellung 
H = Hebeichen hierzu. zum Fixieren in jeder Lage 
S = Trager 
F = Full 

Abb.43. SEIBERTsches Mikroskop mit Bezeichnung seiner Teile. 

sind) um 35 mm nach vorn bewegen. Durch Drehen des Schraubenkopfes B (der teleskopartig 
ausgezogen werden kann) ist man imstande. das Objekt seitlich um 50 mm zu verschieben. 

Abb. 44. Abnehmbarer Objekttiscb. 
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Der Objekttisch tragt an seiner unteren Seite die Beleuchtungsvorrichtungen; 
der obere Teil ist fest verbunden mit der Saule des Mikroskopes, an der, senkrecht zur Ebene 
des Objekttisches beweglich, die Mikroskoprohre, der Tu bus, angebracht ist. Urn dem 
Lichte Durchla13 zu gewahren, ist der Objekttisch unter der Mikroskoprohre mit einer kreisrunden 
6ffnung versehen. Beim Arbeiten wird der Objekttisch in der Regel wagerecht eingesteIlt. 

Die Beleuchtung wird dnrch einen seIikrecht und seitlich ver
steIlbaren, drehbaren Doppelspiegel bewirkt, dessen eine Seite 
eben ist, wahrend die andere Seite aus einem Hohlspiegel mit 
schwacher Kriimmung besteht; dieser wird meist fiir sich zur un
mittelbaren Beleuchtung des Objektes angewendet. Die Anwendung 
schief einfaIlenden Lichtes ermoglicht oft die Auflosung von Struk
turen, die mit zentralem Lichte nicht wahrnehmbar sind. Da Ein
zelheiten am besten in passend gedampftem Lichte wahrnehmbar 
sind, vermeidet man einen Uberschu13 des Lichtes, indem man ihn 
abblendet. Das geschieht durch einfache Blenden, d. h. ent
sprechend durchlochte MetaIlplattchen, von denen man einen Satz in 
den verschiedenen Gro13en notig hat, oder durch eine Iris b len de, 
Abb. 45, deren sichelformige, geschwarzte Plattchen durch Bewegung 
des Knopfes K geoffnet und geschlossen werden, so da13 jede erfor
derliche Abblendung bewirkt werden kann. Bei Anwendung gewblb
ter StahIlamelIen la13t sich die 6ffnung der Irisblende unmittelbar 
unter den Objekttrager verlegen. Sehr schone Beleuchtungen erzielt 

Abb. 45. lrisblende. 

man durch Anwendung eines engen Lichtbiindels, wie es nach dem Abwartsbewegen der Blende 
erhalten wird; diesem Zwecke dienen die in einer Schiebehiilse senkrecht verschiebbaren Zylinder
blenden. In der Regel ist die betreffende Schiebehiilse an einem Schlitten befestigt, der in eine 
Schienenfiihrung auf der Unterseite des Objekttisches eingeschoben werden kann. Die Abwarts
bewegung selbst wird aus freier Hand oder mit Hebel bewirkt. Die Schiebehiilse ist auch zur Auf
nahme eines polarisierenden Prismas oder eines das Licht konzentrierenden Linsensystemes -
eines sogenannten Kondensors - geeignet. Bei Anwendung sehr starken Lichtes tritt namlich 
das Bild der Struktnr des zu beobachtenden Objektes zuruck, die dnrch die Sammellinsen von 
allen Seiten erfolgende Uberstrahlung verwischt aIle Einzelheiten, aber stark gefarbte Teilchen 
treten auf solch strahlendem Grunde besser hervor, so da13 man sich dieser Beleuchtung zur Auf
findung gefarbter Bakterien in pathologischen Praparaten mit Vorliebe bedient. 

Eine Vorrichtung, die ausgiebigste Verwendung so
wohl enger als weiter, zentraler oder schiefer Lichtkegel, 
sowie die Anwendung starksten Lichtes mit gro13tem 6ff
nungswinkel und schlie13lich auch von Dunkelfeldbeleuch
tung gestattet, ist die von ABBE angegebene und nach 
ihm benannte Beleuchtungsvorrichtung (Abb. 46). Sie ist 
auf einem Zapfen an der Unterseite des Objekttisches mit 
Zahnstange durch den Triebknopf 8 senkrecht zum Objekt
tisch beweglich. Zunachst dem Objekttisch befindet sich 
eine federnde SchiebehiiIse, die zur Aufnahme der ver
schiedenen Kondensorsysteme (oder der Zylinderblenden) 
bestimmt ist. Diese werden durch die Klemmschraube r 
festgehalten. Dicht unter der Schiebehiilse ist der Blen
dentrager angebracht, der urn den vor dem Triebknopf 8 

gezeichneten Zapfen zur Seite geschlagen werden kann. In 
entsprechender Entfernung befindet sich der Beleuchtungs
spiegel a. Als Blende dient eine Irisblende, die durch 
den Stift p geoffnet und geschlossen werden kann. Mit 
dem Triebknopf e kann der die Irisblende tragende Teil Abb,46. Beleuchtungsvorrichtungnach ABBE. 

sowohl exzentrisch eingestelIt, als auch urn die optische Achse 
des Mikroskopes gedreht werden; die zentrale SteIlung der Irisblende wird durch Einschnappen 
einer federnden Nase kenntlich gemacht. Eine enge 6ffnung der Irisblende la13t ein entsprechend 
enges Lichtbundel zur Beleuchtung verwenden, das dnrch exzentrische SteIlung der Blende in 
beliebiger Neigung und von jeder gewiinschten Seite her nach dem Objekte gerichtet werden kann. 
Dadurch ist man imstande, selbst sehr schrage Beleuchtung ohne Veranderung der SpiegelsteIlung 
zu bewirken und mit gro13ter Schnelligkeit die zentrale in eine beliebige schiefe Beleuchtung um
zuwandeln. Das gezeichnete zweilinsige Kondensorsystem ist nicht achromatisch und besitzt 
eine numerische Apertur (s. S. 43) von 1,20. Fur sehr weite Kegel oder besonders schiefe Beleuch
tung werden dreilinsige Kondensoren mit 1,4 numerischer Apertur gebaut. Dabei ist zu beriick
sichtigen, daB fur jede den Wert 1 iibersteigende Apertur die Frontlinse des Kondensors durch 
Immersionsol optisch homogen mit dem Objekttrager verbunden, d. h. auf die Frontlinse des 
Kondensors so viel Immersionsol gebracht werden mu13, da13 zwischen dieser und dem Objekt
trager sich keine Luft mehr befindet. Geschieht dies nicht, so werden aIle Strahlen, die die Apertur 1 
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iiberschreiten, durch totale Reflexion an der Luftschicht abgeblendet und gelangen nicht zur Wir. 
kung. Fiir mikrophotographische Zwecke sowie fiir alle Arbeiten, bei denen nicht Tageslicht, 
sondern eine Lichtquelle von geringer Ausdehnung zur Anwendung gelangt, sind achromatische, 
zentrierbare Kondensoren zu empfehlen; an ihrer Stelle konnen Mikroskopobjektive verwendet 
werden, die dann, in das mit Zentriervorrichtung versehene Schieberohr eingefiigt, an die Btelle 
des Kondensors gebracht werden. 

Das mit der ABDEschen Beleuchtungsvorrichtung ausfiihrbare Verfahren del' Dunke 1-
feldbeleuchtung erfordert besondere Blenden, die von den einzelnen Werkstatten fUr ihre 
Mikroskope hergestellt und auf Verlangen geliefert werden. 

Als Saule bezeichnet man die den Objekttisch mit del' Mikroskoprohre verbindenden 
Teile des Mikroskopes. Ihre Aufgabe ist die Sicherung del' zum Objekttische stets senkrechten 
Stellung der Mikroskoprohre; sie hat die zur Verschiebung del' letzteren erforderlichen Bewegungs. 
vorrichtungen in gehorig gesicherter Stellung zu tragen. 

Die Mikroskoprobre gleitet senkrecht zum Objekttisch entweder in federnder Hiilse 
oder in sonstiger Fiihrung; sie tragt die optischen Teile des eigentlichen Mikroskopes, namlich 
Objektiv und Okular. Sie muB ohne seitliche Abweichung leicht und genau in die optisch 
erforderte Entfernung von del' Objektebene einstellbar sein; ihre Stellung muLl wahrend del' Dauer 
del' betreffenden Untersuchung gesichert bJeiben. Die Einstellung geschieht bei den billigsten 
Mikroskopen aus freier Hand, indem man den in diesem Falle stets von del' Schiebehiilse gehaltenen 
Tubus mit freier Hand zunachst so weit dem Objekte nahert, wie das moglich ist, ohne die Front
linse aufstoBen zu lassen; dann wird die Mikroskoprohre langsam schraubenformig drehend empor
gezogen, bis das Objekt dem dnrch das Okular beobachteten Auge klar und scharf gezeiehnet 
erscheint. Starke VergroBerungen erfordern noch eine feine Einstellung, die mit Hilfe einer Mikro
meterschraube bewirkt wird. Bei den groBeren Gestellen erfolgt di~ grobe Einstellung durch 
eine zur Vermeidung toten Ganges schrag geschnittene Zahnstange und Triebwalze mit seitlichen 
Handknopfen, die feine durch die Mikrometerschraube, die ebenfalls ohne toten Gang arbeiten 
muB. Del' Knopf diesel' Mikrometerschraube ist meist mit einer Teilung versehen, die mit Hilfe 
des zugehorigen Indax ersehen laBt, um wieviel die Mikroskoprohre bei einer bestimmten Bewegung 
gehoben odeI' gesenkt worden ist. Dadurch werden Dickenmessungen solcher Gegenstande er
moglicht, bei denen man das Mikroskop auf die untere und auf die obere Flache einstellen kann1). 

Bei diesen senkrechten Verschiebungen gleitet in del' Regel die das Mikroskoprohr tragende Hiilse 
iiber einem genau eingepaBten Prisma. Bei den neuesten Mikroskopen geschieht die feine Ein
stellung nach MAX BERGER durch eine Doppelrolle, deren Handgriffe sich zu beiden Seiten der 
Saule schrag nach dem Beobachter hin unter dem Triebknopf fiir die grobe Einstellung be
finden. An del' Teilung diesel' Handgriffe kann man eine Verschiebung des Tubus urn 0,002 mm 
ablesen; zwei Marken zeigen die Bewegungsgrenzen diesel' Einstellung an. Zu Beginn jeder 
mikroskopischen Arbeit muB man die feine Einstellung, wo sie vorhanden ist, so einstellen" daB 
sie nach oben und nach unten etwa gleich weit spielt; die Haupteinstellung geschieht dann, mog
lichst genau durch die grobere Einstellvorrichtung, sonst kann es leicht vorkommen, daJl das 
Ende del' feinen Einstellung erreicht wird, diese also mitten in del' Arbeit nach del' betreffenden 
Richtung versagt. 

Die Rohre del' groBeren Mikroskope besitzt eine Auszugsrohre, durch deren Emporziehen 
sie verlangert werden kann; eine Teilung auf del' Auszugsrohre laBt den Betrag del' Verlangerung 
ersehen. In del' Regel sind die optischen Teile der auf dem europaischen Festland gebauten 
Mikroskope fiir eine Rohrlange von 16 odeI' 17 cm berechnet; diese muB innegehalten werden, 
wenn die hochste Leistung erzielt werden soll. Die Lange der Mikroskoprohre rechnet man von 
der Ansatzstelle des Objektivs bis zur Aufsatzflache des Okulars. Die in fester Fassung gleHende 
Auszugsrohre gestattet, die erforderliche Rohrenlange auch nach Einschaltung von Hilfsapparaten, 
z. B. Revolvern, MeBapparaten usw., herzustellen und innezuhalten. Del' untere Rand der Aus
zugsrohre tragt ein Gewinde zum Anbringen des fiir apertometrische Bestimmungen (S. 46) 
erforderlichen Hilfsmikroskopes. Die Mikroskoprohre wird bei den groBen Mikroskopen neuer
dings 8ehr weit - etwa 5 cm Durchmesser - gewahlt. Sie ist, wie die Auszugsrohre, im Inneren 
sorgfaltig geschwarzt, so daB, besonders im weiten Rohre, storende Spiegelungen nicht vorkommen. 
Solche wurden friiher durch geschwi.irzte Diaphragmen beseitigt, die auBerdem die bei den alteren 
Geri.iten meist nul' wenig korrigierten Randstrahlen abhielten, abel' auch viel Licht abblendeten. 
Das weite Rohr hat einen besonderen Wert fiir Mikrophotographie und Projektion, denn das 
Projektionssystem von 70 mm und die Mikroplanare von 35 mm Brennweite anfwarts werden 

1) Hatte man ein Trockensystem benutzt, so entspricht die Differenz d del' beiden Ab
lesungen, die scheinbare Dicke, der Luftschicht, um die das Mikroskoprohr gehoben ist, jedoch 
nicht del' wirklichen Dicke des gemessenen Gegenstandes. Diese ergibt sich erst bei Beriick
sichtigung von dessen Brechungsvermogen. Sei D die wirkliche Dicke des Gegenstandes umd n 
Bein Brechungsexponent gegen Luft, so gilt anni.ihernd die Gleichung D = n . d. Bei Messung 
del' Dicke eines gewohnlichen Deckglaschens z. B. kann man ohne groBen Fehler n = 1,6 an
nehmen; fUr Wasser ist n = 1,333. 
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mit besonderem Trichterstiick von oben in das Mikroskop gefiigt, da die Einstellungsvorrichtungen 
sonst nicht ausreichen; bei enger Mikroskopriihre ist das nicht moglich. 

Am unteren Ende der Mikroskoprohre befindet sich ein zur Aufnahme der Objektive be. 
stimmtes Schrauben.(Mutter·)Gewinde. Die groBen Mikroskopwerkstatten haben jetzt all. 
gemein das weite sogenannte englische Gewinde (society screw) von etwa 20 mm auBerem 
Durchmesser angenommen, so daB die Systeme der einen auf die Gewinde der anderen Werkstatt zu 
passen pflegen. An diesesGewinde wird das Objektiv geschraubt, und zwar entweder unmittel. 
bar oder mit einem Zwischenstiick, das bestimmt ist, ein rasches Wechseln der Objektive zu er· 
moglichen. Solche Zwischenstiicke sind: der Revol ver, der Schlitten·O bjektivwechsler und 
die 0 bjektivzange. Ein Revolver fiir 3 Objektive zeigt sich an dem Abb. 43, S. 36 abgebildeten 
Mikroskop angebracl.t; eine einfache Drehbewegung fiihrt jedes einzelne Objektiv schnell unter 
die Rohre, die richtige Stellung wird durch das Einschnappen einer Feder angezeigt. Am emp. 
fehlenswertesten scheinen Revolver fiir 2 Objektive, weil bei diesen das vom Beobachter abstehende 
Objektiv die zu beiden Seiten auf dem Objekttische beschMtigten Hande nicht stort. Der Schlitten
Objektivwechsler besteht aus dem an die Mikroskoprohre zu schraubenden Tubusschlitten 
und dem in diesem gleitenden, mit den Objektiven zu versehenden Objektivschlitten. Ein 
mit Uhrschliissel regulierbarer Anschlag dient zur Zentrierung in der Richtung der Schlitten. 
fiihrung. Letztere ist gegen die Mikroskoprohre urn etwa 84 0 geneigt, so daB beim Entfernen des 
Objektivs dieses etwas gehoben wird. Die 0 bj ekti vzange wird an das Gewinde der Mikroskop. 
rohre geschraubt, sie halt das an einen in ihre obere Offnung passenden einfachen Zentrierring 
geschranbte Objektiv durch Federdruck; beim Entfernen des Objektivs driickt man mit einer 
Hand den federnden Hebel zusammen und zieht mit der anderen Hand das Objektiv nach kurzer 
Abwartsbewegung seitlich weg. 

Das Objektiv ist der wichtigste Teil des Mikroskopes, von seiner Giite hangt die Beschaffen· 
heit des vergroBerten Bildes hauptsachlich abo Die ausschlieBlich fiir photographische Auf
nahmen bestimmten und z. B. zur Verwendung bei der Ermittelung von Schriftfalschungen sehr 
geeigneten Mikroplanare werden ohne Okular benutzt. Die starkeren (bis etwa 35 mm Aqui. 
valent-Brennweite) konnen an das gegen 50 mm weite Mikroskoprohr mit besonderen Anpas. 
sungsstiicken geschraubt und dann benutzt werden. Mikroplanare von groBerer Brennweite 
werden am besten mit einer Einstellvorrichtung ohne jede Rahre an einer photographischen Camera 
angebracht. Auch die sonstigen mikrophotographischen sowie die Projektionssysteme 
werden meist ohne Okular verwendet; die Mikrol uminare von R. WINKEL in Gottingen sind 
fiir Mikroprojektion und photographische Aufnahmen groBer Objekte (bis zum Durchmesser der 
Brennweite) ohne Okular bestimmt, die Systeme mit kiirzeren Brennweiten konnen jedoch auch 
mit HUYGHENS3chen Okularen gebraucht werden. Alle iibrigen Mikroskopobjektive sind zu Be. 
obachtungen mit Okular bestimmt. Diese Objektive bestehen aus mehreren Glaslinsen, deren 
Zusammensetzung achromatisch wirkt, sie werden daher achromatische Objektive oder 
kurz Achromate genannt. Wie S. 35 bereits erwahnt, bleiben hierbei geringe Farbenreste, 
das sogenannte sekundare Spektrum, iibrig. Durch Vereimgung von Fluoritlinsen mit solchen 
aus neuen, fiir diese Zwecke von SCHOTT u. GEN. in Jena besonders hergestellten Glasmischungen 
kann nun auch das sekundare Spektrum praktisch vollkommen (bis auf unmerkliche Reste, das 
sogenannte tertiare Spektrum) aufgehoben werden. Man nennt diese Systeme daher A p oc hrom at· 
objektive oder kurz Apochromate. Sie sind auch spharisch weit vollkommener korrigiert 
als die Achromate, doch verbleibt bei ihnen ein Fehler von bestimmtem Betrage, der erst durch 
die fiir diese Objektive besonders gebauten Okulare kompensiert werden kann; diese Okulare 
tragen daher den Namen Kompensationsokulare (s. S.40). Die Apochromate sind stets 
mit Kompensationsokularen zu benutzen; fiir sich allein, z. B. bci mikrophotographischen 
Aufnahmen verwendet, geben sie keine vollkommenen Bilder. 

1m allgemeinen kann man sagen, daB die mikrophotographischen Objektive nur fiir die 
photochemisch wirksamsten, die blauvioletten Strahlen, die Achromate fiir die hells ten Strahlen 
des Spektrums, namlich die griingelben, ein moglichst scharfes Bild geben, die anderen Strahlen 
aber mehr oder minder verschwommen vereinigt werden, so daB farbige Saume oder Nebel sichtbar 
bleiben. Bei den Apochromaten sind dagegen die Bilder fiir alIe Farben des Spektrums nahezu 
von gleicher Scharfe; die Farbenkorrektion ist fiir alIe Zonen gleich richtig, so daB man bei der 
Priifung mit der ABBE~chen Testplatte (S. 45) selbst in auBerst schiefer Beleuchtung kaum 
mehr Farben bemerkt als bei halbseitiger oder zcntraler. Wahrend bei den Achromaten in der 
Zone der volIkommensten Farbenkorrektion immer nur je zwei Farben in einem Punkte vereinigt 
erscheinen, und eine geringe Fokusdifferenz bestehen bleibt, werden bei den Apochromaten je 
drei Farben in einem Punkte vereinigt, und dadurch die Fokusdifferenz vom sichtbaren bis in 
den chemisch wirksamen Teil des Spektrums auf den siebenten bis zehnten Teil verringert, also 
praktiRch aufgehoben, und zwar fiir alIe Zonen des Objektivs. Die Apochromate liefern also erheb· 
lich lichtstarkere und scharfer gezeichnete Bilder, als die Achromate; sie gestatten daher auch die 
Anwendung einer weit starkeren OkularvergroBerung als diese. Dagegen leiden sie an einer geringen 
Kriimmung der Bildflache, so daB Rand und Mitte der Bildflache nicht gleichzeitig scharf erscheinen, 
sondern nacheinander eingestellt werden miissen. 

Die Achromate sind einfacher und erfordern einfachere Okulare, sie stellen sich daher er· 
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heblich billiger im Preise als Apochromate. Gilt es, die hochste Leistung zu erzielen, so mul3 
man zu den Apochromaten greifen; ffir aHe gewohnlichen pharmakognostischen odeI' Handels
untersuchungen reichen jedoch gute Achromate vollkommen aus. Die Unterschiede del' Abbildung 
sind nul' ffir geiibte Mikroskopiker deutlich, ungeiibte ziehen vielfach die Achromate vor. Die 
sogenannten Flu 0 I' its Y s t e me, hergestellt durch Verwendung des FluBspates in geeigneter Kom
bination mit Jenaer Glasern, sind wegen ihres einfacheren Baues in ihrer Farbenkorrektion nicht 
ganz so vollkommen wie die Apochromate, doch sind sie diesen in bezug auf Bildscharfe, Auf
losungsvermogen und Ebenheit des Gesichtsfeldes als vollig gleich zu betrachten. Del' P reis ist 
geringer, fiir die pharmakognostische Untersuchung erfiillen sie vollstandig ihren Zweck. 

Die Bezeichnung del' Achromate geschieht durch Nummern odeI' Buchstaben, die 
bestimmten, aus den Preisverzeichnissen del' Verfertiger zu ersehenden Brennweiten entsprechen; 
die Apochromate werden durchgehends nul' mit ihren Brennweiten bezeichnet, Z. B.. Apo
chromat 3 mm usw. 

Das Oku\ar ist dazu bestimmt, das yom Objektiv im oberen Teile del' Mikroskoprohre ent
worfene Bild zusammenzufassen und vergroBert dem Auge sichtbar zu machen. Dabei sollen 
die in del' Objektivabbildung noch vorhandenen Fehler und Abweichungen nach Moglichkeit 
ausgeglichen werden. Deshalb erfordern die beiden verschiedenen Arten del' Objektive auch vel" 
schiedenartige Okulare. Fiir die achromatischen Objektive ist das Okular nach HUYGHENS 
am gebrauchlichsten. Es besteht aus einer plankonvexen odeI' bikonvexen unteren Linse, deren 
Kriimmung odeI' starkere Kriimmung nach dem Objektiv gerichtet ist, del' sogenannten Sammel
linse, und einer kleineren. plankonvexen, mit del' Kriimmung gleichfalls nach dem Obiektiv ge
richteten, del' Augenlinse. Die Sammellinse soli das Sehfeld ausdehnen und ebnen, die Augen
linse macht das Bild dem iiber ihr befindlichen Auge vergroBert sichtbar. Die VergroBerung ist
um so starker, je kiirzer die Brennweite, also auch je kiirzer das ganze Okular ist. Del' vordere, 
nach dem Objektiv zu gelegene Brennpunkt des ganzen Okularsystems ist virtuell und liegt zwischen 
den beiden Linsen, wahrend del' hintere, reelle Brennpunkt iiber die Planflache del' Augenlinse 
zu liegen kommt 

Minder gebrauchlich, jedoch zur Ausfiihrung von Messungen sehr geeignet ist das Okular 
nach RAMSDEN. Es besteht aus zwei plankonvexen, abel' mit den gekriimmten Seiten einander 
zugekehrten Linsen. Del' vordere reelle Brennpunkt des Systems fallt theoretisch in die Sammel
linse, wird abel' praktisch etwas vor sie verlegt. Der hintere Brennpunkt und damit die Austritts
pupille des Mikroskopes befindet sich etwas hoher iiber del' Augenlinse, als beim HUYGHENSschen 
Okular. 

Die Bezeichnung del' Okulare fiir achromatische Objektive geschieht durch Nummern; 
die betreffenden Brennweiten und VergroBerungen sind aus den Preislisten del' Verfertiger er
slChtlich. 

Fiir die apochromatischen Objektive, die in ihrer Weise gebauten Fluoritsysteme 
usw. sind ausschlieBlich die S. 39 bereits erwahnten Kompensationsokulare zu benutzen; 
aile anderen Okulare wiirden fehlerhafte Bilder geben. Mit den Fluoritsystemen konnen jedoch 
auch gewohnliche Okulare verwendet werden. Die apochromatischen Objektive besitzen cinen 
Farbenfehler, den ABBE chromatische Differenz del' VergroBerung benannt hat, sic zeichnen 
das blaue Bild groBer, als das rote. Den Kompensationsokularen ist durch geeignete Zusammen
setzung del' entgegengesetzte Fehler verliehen, sie vergroBern rot starker als blau. Diesel' Fehler 

Okular Nr. 8 G 8 12 

Abb.47. KompeIllllUODIOkuJare(". nat. OrOlle). 
A -..t EOOne des oOOren Randes der Hlkroskoprllhrc. 
B - B Untere BreooeOOne der OlruJlIIe (nach ZEIS8). 
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ist nun bei jedem apochromatischen Objektive in gleichem Betrage vorhanden und wird durch 
den ebenfalls iiberall gleich groBen entgegengesetzten Fehler des Kompensationsokulars ausge
glichen, so daB die Bilder farbenrein bis zum Rande des Sehfeldes erscheinen. Die Kompensations
okulare werden nach ABBE mit den N ummern bezeichnet, die ihrer Eigen vergrbBe
rung entsprechen. Okular 12 z. B. vergroBert 12mal. Ihr Bau ist verschieden, Abb. 47 zeigt 
die Einzelheiten der von der optischen Werkstatte CARL ZEISS in Jena in den Handel gebrachten 
Nummern. Da die Farbenfehler der apochromatischen Objektive hauptsachlich durch ihre, eine be
trachtliche Offnung ermoglichende halbkuge!ige Frontlinse bedingt sind, und sich daher in ge
wissem MaBe auch bei den ahnlich gebauten achromatischen Objektiven mit sehr groBer Offnung 
finden, so ist leicht ersichtlich, daB fiir diese die Kompensationsokulare ebenfalls benutzt werden 
konnen. 

Die Projektionsokulare dienen zur Projektion der von den apochromatischen Ob
jektiven oder von Achromaten mit groBerer, mindestens etwa 0,9 betragender numerischer Apertur 
(S.43) erzeugten BHder auf einem Schirm. Sie besitzen eine Kollektivlinse sowie als Augen
!inse ein zusammengesetztes Linsensystem nach Art der Kompensationsokulare und werden 
wie diese bezeichnet. Abb.48 zeigt das Innere des Projektionsokulars 2 und dessen Ansicht von 
oben. Zwischen Sammel- und Augenlinse liegt eine das Bildfeld begrenzende 
feste Blende, deren Offnung der groBten Linsenoffnung der Apochromate 
entspricht; ihr kann die Augenlinse mehr oder weniger genahert und damit 
das Bild auf den Projektionsschirm, je nach dessen Entfernung ohne Ande
rung des Objektabstandes scharf eingestellt werden. Der Bildabstand kann 
bei Projektionsokular 2 auf 20 cm, bei 4 auf 12 cm, vom Okular ab gerech
net, vermindert, im iibrigen aber, den Raumlichkeiten entsprechend, belie
big groBer gewahlt werden. Das Projektionsokular besitzt iiber der Augen
linse noch eine Deckelblende, die Reflexe im Tubus abblendet. 

AUe diese Okulare bedingen eine Umdrehung der vom Objektiv her
riihrenden Zeichnung, so daB die rechte Seite nach links, die Vorderseite nach 
hinten zu liegen kommt. Man muB also bei einer Verschiebung des Objektes, 
das man unter dem zusammengesetzten Mikroskope betrachtet, jede Be
wegung nach der scheinbar entgegengesetzten Richtung ausfiihren, was an
fangs schwer fallt. Bei einiger Ubung stellt sich jedoch bald die erforder
liche Gewohnung ein. Dementsprechend haben die bildaufrichtenden 
Okulare wenig Eingang gefunden. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei den 
stereoskopischen Okularen der verschiedensten Bauart. Sie beschaftigen 
beide Augen und geben fiir schwache VergroBerungen angenehme, plastische 
Bilder, bei starkeren VergroBerungen ist fiir den geiibten Mikroskopiker, der 
gewohnt ist, mit einem Auge zu beobachten, kein Vorteil des stereoskopischen 
Sehens wahrnehmbar; dagegen stort die Abnahme der Helligkeit des Bildes. 

Die B~leuchtung undurchsichtiger Gegenstiinde, wie Me
tall, Schliffe, Atzfiguren u. dgl. muB von oben bewirkt werden. Man benutzte 
friiher dazu einfache Sammellinsen, deren starkes Licht man schrag von oben 
her auf die Objektflache leitete. Das geniigt bei hinreichend groBem Ob
jektabstand, also schwacher VergroBerung, auch meist vollstandig. Bei 

b 

Abb. 48. a Projek
tionsokuiar 2 

(' / 2 nat. GroBe.) 
b Dasseibe VOn oben 

gesehen. 

geringem Abstand, also starker VergroBerung, benutzt man gegenwartig ein Zwischenstiick, 
das entweder iiber dem Objektiv oder unter dem Okular eingefiigt wird. Das Zwischenstiick ist 
mit einer seitlichen Offnung versehen, die das notigenfalls mit einer Glaslinse gesammelte Licht 
einer geeigneten Lichtquelle auf eine im Inneren des Zwischenstiickes befindliche, um 450 ge
neigte Glasplatte oder ein reflektierendes Prisma gelangen laBt, von wo es nach dem Objektiv 
hin gebrochen und durch dieses auf das Objekt konzentriert wird. Solche Vorrichtungen zur Be
leuchtung von oben nennt man auch Vertikal-Illuminatoren. 

III. Die Leistungsfahigkeit des Mikroskopes. 
1. Die VergrojJerung. Betrachten wir einen Gegenstand, z. B. den Pfeil a b Abb.40, 

S. 34, so entstcht von diesem ein Bild im Blickpunkte auf der Netzhaut unseres Auges, und dieses 
Bild kommt uns zum BewuBtsein. Zwei Lichteindriicke, die wir gleichzeitig raumlich getrennt 
wahrnehmen sollen, miissen mindestens auf zwei verschiedene, wenn auch benachbarte, Netz
hautzapfen fallen. Die Scbarfe des Sehens ist daher abbangig von der Dichtigkeit der Anordnung 
der Netzhautelemente, aber auch von dem Sehwinkel, d. h. dem Winkel, unter dem die ins Auge 
fallenden Strahlen sich in diesem kreuzen. Befindet sich wie bei Abb. 40, S. 34 das Auge in PI> 
so ist aP 1 b der Sehwinkel fiir den Pfeil a b. Wird der Pfeil dem Auge genahert, so wachst der 
Sehwinkel und mit ihm die scheinbare GroBe von a b; wird der Pfeil vom Auge entfernt, so nimmt 
seine scheinbare GroBe ab, bis sein Bild verschwindet. Der Sehscharfe verschiedener Beobachter 
entsprechend, findet das Verschwinden des Pfeilbildes in verschiedenen Entfernungen statt; 
im allgemeinen konnen wir annehmen, daB zwei Eindriicke, die unter einem Sehwinkel von 60 bis 
90 Sekunden auf die Mitte des Sehfeldes im Auge einwirken, noch eben unterschieden werden 
konnen. 1st die GroBe oder die Entfernung des Gegenstandes so, daB der angegebene Sehwinkel 
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nicht erreicht wird, so miissen wir bei entfernten Gegenstanden durch das Fernohr, bei nahen 
durch das Mikroskop den Sehwinkel vergroJ3ern, urn den Gegenstand sichtbar oder deutlicher 
bzw. groJ3er sichtbar zu machen. Beim einfachen Mikroskop kommt die VergroJ3erung 
des Sehwinkels in der Abb. 40, S.34 entworfenen' Weise zustande. Den Strahlengang im 

F zusammengesetzten Mikroskop deutet Abb. 
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\ 
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\ 

Abb. 49. Strahlengang 1m Mikroskop. 
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49 an; das durch das Objektivin der Hohe 
des Okulars nach dem Muster der Abb. 41, 
S. 35 entworfene reelle Bild wird vom 
Okular nach dem Muster der Abb 40, B. 34 
weiter vergroJ3ert und dem Auge als vir
tuelles Bild bei F 1 sichtbar gemacht. Immer 
hangt die VergroJ3erung des Sehwinkels von 
der Brennweite der betreffenden Linse oder 
der Aquivalentbrennweite des betref
fenden optischen Systems ab; deshalb 
ist die Angabe der Brennweite allein 
kennzeichnend fur die vergroJ3ernde 
Kraft der betreffenden optischen 
Zusammenstellung. Stellt man nnter 
dem Mikroskop einen MeJ3stab, z. B. ei.n in 
Hundertstel geteiltes Millimeter, scharf ein, 
legt daneben in gleiche Hohe mit dem Ob 
jekttisch ein Blatt Zeichenpapier und rich 
tet man nun das eine Auge durch die Mi
kroskoprohre auf das Bild des MeJ3stabes, 
das andere auf das Papier, so gelingt es 
nach einiger Ubung leicht, die 'l'eilstriche 
des MeJ3stabes auf dem Papier so nachzu
zeichnen, daJ3 die Striche durch stereosko
pisches Sehen gegenseitig zur Deckung ge
langen. Auf die GroJ3e dieser Zeichnung 
hat jedoch die Entfernung des zeichnenden 
Auges von der Zeichenflache einen bestim
menden EinfluJ3. Lag die Zeichenflache dem 
Auge nahe, so wird die Zeiehnung kleiner, 
lag sie weiter, so wachst die schein bare 
VergroJ3erung. Deshalb ist man iibereinge
kommen, aile Angaben fiir die Linearver
groJ3erung auf die gleiehe Entfernung zu 
beziehen und diese zu 25 em anzunehmen. 

2. Die Abbildung eines Objektes durch das Mikroskop solI objektahnlich :lein. 
Eine solche Ahnlichkeit kann man nur mit Hilfe von Objekten bekannter Beschaffenheit, also 
Liniengruppen und anderen Zeichnungen feststellen. Dabei hat sich gezeigt, daJ3 die Bildahnlich
keit mit del' Aufnahmefahigkeit des Objektivs fiir die vom Objekte kornmenden Strahlen wachst; 

l' sie ist abhangig v,on der 

~ 
sogenannten Offnung 
oder dem Offnungswirrkel 

~" ~ des Objektivs. Darunter 
~~~:::""-4~----------------------'P versteht man bei einer 

Linse odeI' einem Limen
system den Winkel, der 
mit dem Brennpunkte. als 
Scheitel von den auBer-

Abb.50. Getrennte Wahrnehmbarkeit der benaehbarten Punkte 0 nnd 0'. 
u = halber Offnnngswinkel des mit der Frontlinse II" verbundenen optisehen 

Systems. p = Austrittspupille desselben. 

sten, die Linse oder das 
System durchdringenden 
Randstrahlen gebildet 
wird. Das wird klarer 

bei Betrachtung von Abb. 50. 1st Punkt 0 in der Achse 0 p des optischen Systems mit 
der Frontlinse II' scharf eingestellt und sind die Strahlen 0 lund 0 I' die in dieses System 
gelangenden Randstrahlen, p seine Austrittspupille, so werden urn so feinere Einzelheiten 
des mikroskopischen Bildes wahrnehmbar sein, je kleiner die Entfernung des nachsten von 0 

noch getrennt wahrnehmbaren Punktes 0' ist. Die von 0 und 0' nach p gelangenden Strahlen 
miissen einen bemerkbaren Gangunterschied, mindestens also von einer Welleniange (J.) besitzen, 
wenn sie in p getrennt wahrgenommen werden sollen. Es laBt sich nun geometrisch zeigen, daJ3 

annahernd die Entfernung 0 - 0' = --~- sein muB, wenn die beiden Punkte 0 und 0 1 getrennt 
2'smu 
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wahrgenommen werden sollen, J. ist dabei die Wellenlange- des benutzten Lichtes, und u, wie er· 
sichtlich, der hatbe Offnungswinkel. Das gilt nicht allein fUr Mikroskope, sondern auch fiir Fern
rohre. Die Abbildung wird also um so feinere Einzelheiten wahrnehmen lassen, je groller der Off
nungswinkel des Objektivs (denn u ist der halbe Offnungswinkel) und je kleiner die Wellenlange 
des benutzten Lichtes ist. 1m blauen Lichte werden daher feinere Einzelheiten wahrgenommen 
werden konnen als im gelbroten. Die Optiker sind bemiiht gewesen, den Offnungswinkel ihrer 
Objektive moglichst zu vergrollern. Dies Bestreben findet jedoch seine Grenze durch die Bre
chungsverhaltnisse der zwischen Objekt und Objektiv befindlichen Medien. Jeder Lichtstrahl, 
der aus einem diinneren in ein dichteres Medium eintritt, wird nach dem Einfallslote hin abgelenkt, 
und umgekehrt. Trifft ein im optisch dich
teren Mittel verlaufender Lichtstrahl die 
Grenze gegen ein optisch diinneres Mittel 
unter einem Winkel, der groJ3er ist als ein 
bestimmter Betrag, so tritt kein Licht in 
das optisch diinnere Mittel, der Strahl wird 
total reflektiert. Dadurch konnen Ob
.iektive in Luft nur einen Offnungswinkel 
unter 90 0 erreichen. Man hat daherzwischen 
Deckglas und Objektiv ein optisch dichteres 
Medium, namlich Wasser, eingeschaltet und 
in dieses die Frontlinse des betreffenden 0 b
jektivs eingetaucht. So entstanden die Ob
jektive fiir "Wasserimmersion". Spater ging 
man dazu iiber, zwischen Deckglas und Ob-
jektiv eine Fliissigkeit zu bringen, die in 
ihren Brechungsverhaltnissen wie Glas 
wirkte, also eine optisch homo gene Verbin
dung zwischen Deckglas und Frontlinse 
herstellte, und nannte diese Versuchsanord

iit-

Abb.51. Vergro(lerung des Offnungswinkeis der von 0 
kommenden Strahien durch homogene Immersion. 

D = Deckgias, L = Frontlinse. 

nung "homogene Immersion". Bei ihr ist jede Brechung an der Vorderflache der Frontlinse 
vermieden; es ist jedoch sorgfaltig darauf zu achten, daJ3 fiir diese Systeme stets das fiir sie be
stimmte lmmersionsol yom richtigen Brechungsverhaltnisse als Tauchfliissigkeit verwendet wird, 
da nur ein solches ihre Vorziige voll gewahrleistet. A bb. 51, linke Seite, zeigt augenfiillig die er
hebliche VergroJ3erung des Offnungswinkels gegeniiber der fiir die Verhaltnisse in Luft gezeich
neten rechten Seite. Will man die Leistungsfahigkeit der Immersions
systeme im Vergleich zu der der Trockensysteme durch den Offnungs
winkel ausdriicken, so mull man das Brechungsvermogen des zwischen 
Objektiv und Objekt befindlichen Mediums Luft (n = 1), Wasser (n = 1,3), 
homogene Fliissigkeit (n = 1,5) beriicksichtigen. Das hat ABBE getan, in
dem er den Wert n' sin u, die numerische Apertur, als MaJ3 einfiihrte. 
Das A b bildungsvermogen eines Obj ekti vs steht im geraden Ver
haltnis zu seiner numerischen Apertur. Damit ist ein Mallstab 
zur Beurteilung des Abbildungsvermogens aller Objektive geschaffen. 

Es ist nun ohne weiteres klar, daJ3 jeder optisch abweichende, wenn 
auch durchsichtige Korper, sobald man ihn zwischen Objekt und Mikroskop 
schaltet, das Bild bemerkbar beeinflussen wird. Das gilt in erster Linie fiir 
das Deckglas, mit dem das Objekt bedeckt zu werden pflegt; es gilt auch fiir 
die das Objekt umgebende Fliissigkeit oder Luft. Das Deckglas wirkt iiber
korrigierend auf die sphiirische Abweichung. Deshalb sind die Objektive 
aller besseren Werkstatten fiir eine bestimmte Deckglasdicke, in der Regel Abb.52. 
0,15-0,18 mm, spharisch unterkorrigiert. Zur Feststellung der Dicke von Objektiv mit 
Deckglasern bei deren Ankauf oder Verwendung benutzt man ein kleines, Korrektionsfassung. 
Deckglastaster genanntesGerat, das die Dicke bis auf 0,01 mm festzustellen 
gestattet. Fiir die langen Brennweiten der Objektive bis herab zu 6 mm ist der Einflull einer ab
weichenden Dicke des Deckglases nicht erheblich; bei den Trockensystemen von 4 mm ist er schon 
sehr merklich. Von etwa 2 mm Brennweite an werden seitens der Optiker achromatische Trocken
systeme und Wasserimmersionen mit Korrektionsfassungen geliefert, deren Teilung eine Einstellung 
auf bestimmte Deckglasdicken in der aus Abb.52 ersichtlichen Weise gestattet. Die apochro
matischen Systeme sind fiir Deckglasdicke (und Tubuslange usw.) erheblich empfindlicher, als 
die Achromate; bei ihnen muJ3 die Korrektion flir die richtige Deckglasdicke schon bei den Trok
kenobjektiven 4 und 3 mm sGwie bei der Wasserimmersion 2,5 mm sorgfaltig bewirkt werden. 
wenn die Abbildung nicht erheblich verschlechtert werden soil. Weniger gut als durch eine Kor
rektionsfassung liWt sich der Fehler der spharischen Abweichung bei einem Bilde durch die 
Mikroskoprohre ausgleichen: bei zu diinnem Deckglase ~eniigt dam eine geringe Verlange
rung, bei zu dickem eine Verkiirzung des Tubus. Die Objektive fiir homo gene Immersion 
sind natiirlich in weiten Grenzen unempfindlich gegen die Deckglasdicke. Sie werden daher stets 
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ohne Korrektionsfassung geliefert; sollten sie eine geringe spharische Abweichung zeigen, so geniigt 
die Regelung der Tubusliinge zu deren Beseitigung. "Ober Erkennung der sphiirischen "Ober. und 
Unterkorrektion siehe S. 46 (Priifung des Mikroskops). 

IV. Beschaffenheit und Behandlung des Apothekenmikroskops; die optische 
Priifung des M ikroskops. 1. Beschajjenheit und Behandlung des Mik'l'oskops. 
Das Apothekenmikroskop wird zu den pharmakognostischen und medizinischen Unter
suchungen, wie Priifung der Harnsedimente und auch Feststellung von Bakterien, gebraucht. Dazu 
ist ein moglichst groBes, standfestes Gestell mit groBem Objekttisch erforderlich. Eine Vorrich
tung zum Umlegen ist nicht notig, aber in mancher Beziehung angenehm. Die Einrichtung mit 
Polarisationsapparat fiir mineralogische und mikrochemische Untersuchungen hat fiir di" Apo
thekenpraxis zurzeit noch wenig Bedeutung. Zur Priifung der Mikroskopobjektive und fiir bak
terioskopische Zwecke ist eine Beleuchtungsvorrichtung nach ABBE neben der einfachen Spiegel
beleuchtung (am besten mit Zylinderblenden und Schlitten) erforderlich. Die Saule des Mikro
skops sei fest; grobe und feine Einstellung miissen ohne jede UnregelmiiBigkeit sanft, gleichsam 
spielend, aber sicher, so daB sie nicht durch geringe Zufalligkeiten aus ihrem Gange gebracht 
werden, vonstattengehen. Uberhaupt muB jede Bewegung am Mikroskope, z. B. die Umlegung. 
zwar den fiir die sichere Bewegung bis genau zur beabsichtigten Stellung erforderlichen festen 
Gang besitzen, dabei aber sich doch leicht ausfiihren und in jeder beabsichtigten Stellung ohne 
den kleinsten Riickgang festhalten lassen. Die Verschiebung der Mikroskoprohre. besonders wenn 
sie aus freier Hand in der Schiebehiilse geschieht, leidet hiiufig durch Staub und andere Unreinig
keiten; man entfernt diese am besten durch Abreiben mit einer Spur saurefreiem amerikanischem 
Vaselin. Zahnstange und Trieb werden nach Entfernung von etwa vorhandenem Schmutz durch 
ein Tropfchen reines Knochenolleicht gangbar gemacht. Ane Metallteile miissen von Zeit zu Zeit 
mit einem reinen weichen Leinenlappen abgerieben werden; niemals darf man sie mit Spiritus 
oder anderen den Lackiiberzug schadigenden Mitteln behandeln. Man fasse das Mikroskop stets 
an der festen Saule an und bewahre es auBer Gebrauch in seinem Behalter, der am besten in Form 
eines Schrankchens gearbeitet ist, oder unter einer Glasglocke mit staubdichtem AbschluB. Das 
Mikroskop darf niemals im direkten Sonnenlichte stehen bleiben, weil sonst durch die ungleiche 
Erhitzung von Metall- und Glasteilen diese Schaden leiden. Will man also das Mikroskop unter 
eine Glasglocke stellen, so kleidet man diese auf der nach dem Lichte zugekehrten Seite mit Filtrier
papier aus, das sich in feuchtem Zustande der Glaswandung gut anschmiegt; diese Auskleidung 
hat sich als Schutz gegen die Sonne bewiihrt. Das Mikroskop, und besonders seine aus schwerem 
Flintglas bestehenden Teile, miissen sorgfaltig nicht allein vor Sauredunst, sondern auch vor jeder 
Spur Schwefelwasserstoff behiitet werden, da dieser bleihaltiges Glas mit einem Hauch von 
Schwefelblei iiberzieht und damit schwer schiidigt. 

An Objektiven wahlt man zweckmaBig drei achromatische Trockensysteme von etwa 36, 
8,5 und 4,2 mm Aquivalent-Brennweite und zwei HUYGHENSsche Okulare von etwa 34 mm (5fache 
Vergr.) und 17 mm (!Of ache Vergr.) Brennweite, letzteres zum Gebrauch mit Mikrometer. Diese 
Ausriistung geniigt fiir alle pharmakognostischen und mikrochemischen Untersuchungen. Fiir 
Untersuchungen auf Tuberkelbacillen ist die Beschaffung eines Apochromatsystems fiir homogene 
Immersion von 2 mm Brennweite, 1,3 numerischer Apertur und Kompensationsokular 8 zu 
empfehlen. Bei der Benutzung wird die hohe Apertur nur dann ausgenutzt, wenn sowohl 
die Frontlinse des ABBEschen Beleuchtungsapparates durch Immersionsol mit der Unterseite des 
Objekttragers, als auch die Oberseite des Deckglii.schens mit der Frontlinse des Objektivs optisch 
homogen verbunden sind, und das trockene Bacillenpraparat gleichfalls in Immersionsol liegt. 
Man beobachtet dann bei etwa 1000facher LinearvergroBerung. 

Die LangenvergroBerungen der Trockenobjektive werden in der S.42 beschrlebenen 
Weise besti=t; sie stellen sich etwa folgendermaBen: 

Okular 34 mm. 
17 ... 

Objektiv 36 mm 

26 
52 

Objektiv 8,5 mm 

107 
214 

Objektiv 4,2 mm 

300 
600 

Stellt man die Trockenobjektive mit dem schwachen Okular (34 mm) auf ein geeignetes 
Objekt, sei es nun ein pflanzlicher Gegenstand, wie Starkemehl, oder seien es die Streifen der 
ABBEschen Testplatte, scharf ein, so kann man den freien Objektabstand, d. h. den Abstand 
der unteren Flache der Objektivfassung yom Objekt, mit Hllie eines feinen Zirkels oder eines 
ebenen, in Millimeter geteilten Metallkeiles von 5 cm Lange und 5 mm Hohe bei Teilstrich 50 mm, 
die Ausdehnung des Sehfeldes mit Hllie eines geeigneten MaBstabes nachmessen. Beide MaBe 
diirfen nicht zu klein sein, wie das bei alteren billigen Mikroskopen hiiufig der Fall ist. Einem 
geringeren Objektabstand entspricht meist ein groBeres und daher etwas dunkleres Sehfeld; 
keinesfalls darf der freie Objektabstand so gering sein, daB die Verwendung mittelstarker Deck
glaser beeintrachtigt wird. Gute Instrumente erster Firmen zeigten mit Okular 34 mm etwa 
folgende MaBe: 
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Brennweiten der Objektive 

Freier Objektabstand • 
Durchmesser des Sehfeldes 

36 mm 

40 
5,2 

8,5 mm 

4,0 
1,5 

4,2 mm 

0,7 
0,5 

45 

Naturlich geben diese MaBe nur annahernd einen Anhalt, ob die Leistungen der Mikroskope 
guter Firmen erreicht sind; das Wesentlichste bleibt immer die optische Prufung. 

Zur Reinigung aller Glasteile des Mikroskopes benutzt man japanisches Papier oder ein 
Fensterleder, das aber mit lauwarmem (nicht uber 50° warmem) Wasser sorgfaltig ausgewaschen 
und bei gewohnlicher Temperatur an einem staubfreien Ort getrocknet sein muB. Dieses Leder 
wird in einer Pappschachtel mit Falz staubfrei zum Gebrauch aufbewahrt. Den Linsen locker 
aufliegende Teilchen kann man mit einem weichen Pinsel entfernen. Der Beleuchtungsspiegel 
des Mikroskopes muB, frisch geputzt, leuchtend blank sein und ein klares, regelmaBiges, nicht ver
zerrtes Bild geben. Alle Linsen mussen klar und blank sein und durfen bei Betrachtung mit der 
Lupe keine Staubteile erkennen lassen. Solche sind besonders auf der Sammellinse haufig und 
mussen notigenfalls vor jeder Untersuchung entfernt werden. Die Augenlinse zeigt auf ihrer Ober
seite nicht selten schwache Trubungen nach Beruhrung mit dem Augapfel oder seinen Absonde
rungen. Diese konnen durch Abwischen der angehauchten Linse mit dem Leder leicht entfernt 
werden. Man hute sich davor, Kollektivlinse und Augenlinse zugleich yom Okularrohr abzu
schrauben, da die Gewinde dieser bei manchen Mikroskopen gleich geschnitten sind und bei Ver
wechslung der beiden Enden die Okularblende in eine falsche Lage kommen kann. Die gewohnlichen 
Objektive sollen niemals auseinandergeschraubt werden; nUr das Trichterstuck darf zur besseren 
Reinigung der obersten Linsenflache entfernt werden. Die Objektive fur homogene Immersion 
mussen unmittelbar nach jedem Gebrauch mit Filtrierpapier abgetupft und dann mit Putzleder, 
das in Benzin getaucht ist, nachgeputzt werden, wobei man jeden UberschuB an Flussigkeit zu ver
meiden und sehr vorsichtig zu verfahren hat, da die Fassung der Frontlinse, besonders bei den 
Objektiven mit der numerischen Apertur 1,4, eine sehr zarte ist. 

2. Die optische Pru[ung des Mikroskopes geschieht durch Feststellung der fUr die 
Leistungsfahigkeit wichtigsten Konstanten und Bestatigung der so ermittelten Werte durch 
Probeobjekte, die bekannte Strukturen zeigen mussen, sogenannte Testo bj ekte. 

a) 1m allgemeinen ist dabei noch folgendes vorauszuschicken: Die Zentrierung der 
Linsen ist wichtig. Alle Linsenscheitel und ihre Kugelzentren mussen in einer Geraden, der op
tischen Achse des Mikroskopes liegen. Bei schlecht zentrierten Systemen kommen die Bilder 
der einzelnen Linsen nicht vollstandig zur Deckung, und das Gesamtbild erscheint daher verwaschen. 
Das Bild muB klar und rein bis zum Rande des Sehfeldes, dabei zart und scharf gezeichnet in allen 
Einzelheiten erscheinen; bei moglichst vollkommener Vereinigung der Teilbilder aus allen Zonen 
der Linsen ist das fur ein und diesclbe Einstellung auch in schiefer Beleuchtung der Fall. Sind 
die Linsen nicht richtig zentriert, unregelmaBig in ihrer Form, fehlerhaft in ihrer Masse oder ihrer 
Politur, so bemerkt man eine ungleichseitige optische Wirkung; auch Trubungen der Kittflachen 
konnen solche hervorrufen. Material- und Politurfehler bemerkt man am besten bei Betrachtung 
der Linsen in einem auf diese gerichteten Strahle intensiven Lichtes, der so begrenzt wird, daB 
das Licht nur den zu prufenden Gegenstand trifft. 

In der Regel ist das Sehfeld eines Mikroskopes ganz schwach gewolbt, d. h. man sieht bei 
scharfer Einstellung der Mitte die Gegenstande am Rande nicht ganz scharf und umgekehrt. Diese 
W 01 bung des Sehfeldes muB bei Einstellung auf die zwischen Mitte und Rand des Sehfeldes 
befindlichen Gegenstande nahezu verschwinden oder nur einem sehr geubten Auge bemerklich 
sein. Eine Verzerrung des Bildes durch ungleiche VergroBerung der Rand- und Mittel
partien darf nicht stattfinden. Man pruft darauf, indem man auf eine gerade Linie, z. B. der 
ABBEschen Testplatte, einstellt und diese durch das Sehfeld fuhrt; die Linie muB uberall gerade 
gesehen werden; erscheint die Linie am Rande nach der Mitte hin gekrummt, so ist die VergroBe
rung am Rande starker, erscheint sie am Rande nach auBen hin gekrummt, so ist die VergroBerung 
am Rande schwacher als in der Mitte. 

b) Prufung mit der ABBEschen Testplatte. Die Testplatte ist ein Objekt
trager mit sechs an der unteren Seite versilberten Deckglasern, in deren Silberschicht Gruppen 
zarter paralleler Linien eingeritzt sind, die schon mit den schwachsten VergroBerungen unter
schieden werden konnen, deren Rander aber wegen der kaum meBbaren Dicke des Silbernieder
schlages auch noch fur die starksten Objektive ein empfindliches Testobjekt sind. Die Dicke der 
Deckglaser ist genau bestimmt und angegeben; sie ist von 0,09 mm bis 0,24 mm abgestuft. Die 
Deckglaser sind nebeneinander auf den Objekttrager gekittet. Man benutzt die Testplatte am 
besten mit dem ABBEschen Beleuchtungsapparat (S. 37), weil dieser einen raschen Wechsel 
zwischen schiefer und gerader Beleuchtung dadurch gestattet, daB man die entsprechend zu
gezogene Irisblende mittels ihres Triebes senkrecht zur Richtung der Linien auf der 
Testplatte aus der Achse heraus und wieder zuruckfiihrt. Immersionssysteme mussen dabei 
durch die fur sie bestimmte Tauchflussigkeit mit dem Deckglas verbunden werden. Die Aus-
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fiihrung der Priifung geschieht bei heUer Beleuchtung mit starkem Okular. Durch die Priifung 
mit der Testplatte sollen die Objektive auf ihre spharischen und chromatischen Abweichungen 
untersucht und die Deckglasdicke bestimmt werden, fiir die die spharische Abweichung eines Ob
jektives am besten korrigiert ist. 

Urn ein Objektiv von groBerer Apertur zu untersuchen, steUt man nacheinander auf die 
Liniengruppen der verschiedenen Dtlckglasdicken ein und beobachtet jedesmal zunachst in der 
Mitte des Sehfeldes die Beschaffenheit der Bilder und deren Veranderungen, wenn man abViechselnd 
zentrales und moglichst schiefes Licht gibt. Sobald fiir die Deckglasdicke der eingesteUten Linien 
vollkommene Verbesserung der spharischen A bweichung besteht, miissen bei schiefem 
Lichte die Umrisse des Silbers in der Mitte des Sehfeldes vollig scharf sichtbar bleiben, ohne daB 
neblige Saume auftreten oder die Rander ein verschwommenes Aussehen erhalten; auch wenn 
man nach genauer Einstellung der Linien mit schiefem Lichte zur zentralen Beleuchtung iiber
geht, darf keine Veranderung der Einstellung notig werden, um die Umrisse wieder in voller Scharfe 
zu erhalten. Benutzt man ein zu dickes Deckglas und geht von zentraler Beleuchtung zu 
scbiefer iiber, so sieht man den oberen Rand der Silberstreifen undeutlich werden, es kommt ein 
Schleier von oben herab, bei zu diinnem Deckglas kommt der Schleier von unten herauf; 
bei rich tiger Deckglasdicke (und Tubuslange) bleiben die Randel' del' Silberstreifen scharf. 
Bei rich tiger Deckglasdicke deuten neblige Saume nach dem Ubergang zu schiefer Beleuchtung 
auf spharische Uberverbesserung del' Randzone, mangelbafte Scharfe del' Umrisse ohne auf
fallige neblige Saume auf Unterverbesserung del' Randzone. 1st verschiedene Einstellung 
fUr schiefe und fiir gerade Beleuchtung erforderlich, so besteht ein Hohenunterschied 2:wischen 
dem Bilde del' Rand· und del' Mittenteile des Linsensystems, die Bilder diesel' Zonen fallen un
geniigend zusammen, und das kann sowohl von Uber- oder Unterverbesserung odeI' auch von 
unregelmaBigen Fehlern del' Strahlenvereinigung herriihren. Objektive mit kleinerer Apertur 
sind weniger empfindlich gegen die Dicke des angewandten Deckglases als solche mit grof3erer. 

Die Priifung del' chromatischen A bweich ung griindet sich auf die Bescha.ffenheit 
del' Farbensaume, die bei schiefer Beleuchtung sichtbar werden. Gut verbesserte Achromate 
zeigen an den Randern der Silberstreifen in del' Mitte des Sehfeldcs nul' schmale Farbensaume 
in den komplementaren Farben des sekundaren Spektrums, und zwar auf del' einen Seite gelblich
griin bis apfelgriin, auf del' anderen Seite violett bis rosa; je vollkommener die spharische Ab
weichung verbessert ist, urn so reiner treten diese Farbensaume auf. 1st die chromatisehe Ab
weichung nicht geniigend verbessert, so treten andere Farben, z. B. blau und rot, auf. 

Da die Achromate nicht gleichmaBig farbenfrei gebaut werden konnen, so verlegt man bei 
ihrer Berechnung die Zone del' besten Achromasie wedel' in die Achse noch in Randzone, sondern 
in eine mittlere Zone del' 6ffnung, so daB das betreffende System fiir die Mittelstrahlen unter· und 
fiir die auBersten Rundstrahlen iiberverbessert erscheint. Dabei tritt, auch wenn das Glas jeder 
einzelnen Linse vollig farblos ist, oft eine schwache allgemeine Farbung des Sehfeldes auf, die storen 
kann, wenn sie deutlich gelb ist; man verbessert daher Heber nach blan, jedenfalls abel' so schwach, 
daa die Beurteilung von Farbungen eines Objektes nicht beeintrachtigt wird. 

Bei den Apochromaten miissen auch die Farben des sekundaren Spektrums in del' Mitte 
des Sehfeldes verschwinden. Das Sehfeld del' Apochromate mit Kompensationsokular zeigt einen 
schmalen gelben Rand, der nicht zu beanstanden ist. 

c) Die Bestimmung del' numerischen Apertur geschieht am besten mit Hilfe des 
Abb. 53a und b von oben und von del' Seite abgebildeten Apertometers nach ABBE. Man 

Abb.53a. Apertometer nach ABBE. Ansicht von oben. 

legt die halbkreisformige Aperto
meterplatte mit del' Teilung nach 
oben auf den Objekttisrh des Mi
kroskopes, ohne den Mikroskop
spiegel zu benutzen, und stellt mit 
dem zu untersuchenden Objektiv 
und beliebigem Okular auf das 
kleine Loch in. dem Silberscheib
chen ein. 1mmersionssysteme weI'. 

Abb.53b. Seitenansieht. 

den in der fiir sie bestimmten Tauchfliissigkeit untersucht. Auf den Rand der Platte legt man 
nahe der Mitte des Halbkreises die beiden aus gescbwarzten Blechplattchen bestehenden Zeiger 
so, daB die Spitzen del' Rundung anliegen. Bei g:eringen 6ffnungen kehrt man die Spitzen ein. 
ander zu, bei solchen iiber 0,7 ab, so daB man deutlich sehen kann, ob ihr Bild den Rand des 
Sehfeldes beriihrt. Die nach vorn gerichtete Rundung del' Apertometerscheibe muB mit mog-
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lichst wagerecht auffallendem Lichte hell erleuchtet sein, so daB man das an der schrag abge
schliffenen Seite der Platte durch das Loch in dem Silberscheibchen nach dem Objektiv hin ge
spiegelte Bild beider Spitzen gut Behan kann. Nun schraubt man in das Gewinde am unteren Ende 
der Auszugsrohre des Mikroskops das dem Apertometer beigegebene Hilfsobjektiv mit der Blenden
scheibe nach oben, setzt das Okular auf und stellt durch vorsichtiges Einschieben des Auszugs
rohres bei unveranderter Stellung des bereits eingestellten Objektives das Bild 
der Zeigerspitzen ein. Man verschiebt jetzt die Zeiger, die der Platte stets anliegen sollen, bis 
ihre Spitzen eben den Rand des Sehkreises beriihren, und liest bei beiden Zeigern die Stellung 
des Randes der oberen Zeigerplatten an den beiden Teilungen abo Die halbe Summe der beiden 
Ablesungen an der auBeren, dem Rande naher liegenden Teilung ist gleich der numerischen 
Apertur des untersuchten Objektivs; die Summe der beiden Ablesungen an der inneren Winkel
teilung ist gleich seinem ()ffnungswinkel in Luft oder auf Luft bezogen. Es ist jedoch darauf zu 
achten, daB nicht die Blende im Okular das mit dem Hilfsmikroskop sichtbare Bild des hellen 
Kreises einenge; deshalb priift man zweckmaBig mit verschiedenen Okularen, die man im all
gemeinen um so starker wahlen kann, je kiirzere Brennweite das zu untersuchende Objektiv
system hat. 

Die Bestimmung niedriger Aperturen erfolgt ohne Hilfsmikroskop und ohne Okular; man 
stellt mit Okular auf das Loch in der Silberschicht ein und betrachtet ohne Okular die Zeiger
spitzen durch das zentrale Loch einer auf den Tubus gelegten Blende aus geschwarztem Blech 
oder Pappe, die man sich selbst anfertigen kann. 

Wie bereits S. 43 gezeigt, bietet die numerische Apertur das MaB fiir das Auflosungsvermogen 
eines Mikroskopes in bezug auf Einzelheiten, die nebeneinander in einer Ebene Hegen. Kommt e8 
jedoch darauf an, in die Tiefe zu dringen, also die iibereinander liegenden Schic4ten eines dickeren 
Gegenstandes gleichzeitig zu Behan, diesen Gegenstand perspektivisch zu mustern, so ist das nur 
durch Objektive mit geringeren Aperturen mbglich; beide Eigenschaften weitgehend zu vereinigen, 
ist nicht moglich. Schwache Systeme wahlt man in der Regel mit geringerer Apertur, starke mit 
groBer, denn bei diesen wird ohnehin die Tiefenwirkung oder Fokustiefe weniger zur Geltung 
kommen; jedenfalls muB die Yom Hersteller gewahrleistete Apertur bei der Priifung sich als vor
handen erweisen. 

d) Priifung mit Testobjekten (Probeobjekten). Gewohnlic;h unterscheidet man 
bei der praktischen Priifung durch Probeobjekte zwischen penetrierender und definierender Kraft 
eines optischen Systems. Die penetrierende Kraft ist nichts weiter als das bereits ausfiihr
lich besprochene Au£losungsvermogen, also das Abbildungsvermogen fiir Einzelheiten; sie hangt 
ab von der numerischen Apertur. Die definierende Kraft kennzeichnet sich durch die reine, 
klare und scharfe Begrenzung des Bildes der zu untersuchenden Gegenstande. Sie hangt in erster 
Linie ab von der VolIkommenheit der Vereinigung aller von einem beliebigen Punkte der Objekt
ebene nach dem Objektiv gelangenden Strahlen in dem entsprechenden Punkte der Bildebene. 
Die Reinheit und zarte Umgrenzung der Bildzeichnung ist aber auch abbangig nicht allein von 
del' Beschaffenheit eines Objektes und des mikroskopischen Objektivs, sondern auch von der Um
gebung des Ohjektes. Gegenstande in Luft erscheinen meist mit groben, dunklen Umrissen, sie 
werden meist in Wasser deutlicher, und die besten, zartesten Bilder bei pflanzlichen Gegenstanden 
pflegt eine Einbettung in Glycerin oder Glyceringelatine zu gewahren; solche Objekte werden in 
Canadabalsam bisweilen ganz durchsichtig, d. h. sie verschwinden mehr oder minder, bettet man 
sie aber in MARSSONS Styraxbalsam, so treten sie wieder sehr klar, schon und :zart ge:zeichnet 
hervor. Der Grund davon ist unschwer in dem verschiedenen Brechungsvermogen (Brechungs
exponent = n) der genannten Einhettungsmittel zu erkennen. Tritt Li('ht aus einem optisch 
dichteren (starker brechenden) Stoff in einen optisch diinneren (schwacher brechenden) iiber, 
so kann ein 'Feil des Lichtes durch Totalre£lexion an seinem Austritt verhindert werden, die be
tre££enden Stellen erscheinen dunkel wie die Grenzen eines Gegenstandes in Luft (n = 1). In Wasser 
(n = 1,3) kann schon viel weniger Licht durch Totalreflexion an den Grenzen verloren gehen, 
die dunklen Siiume werden viel kleiner, und in Glycerin (n = 1,4) sind Gegenstande von unge
fahrem Brechungsvermogen n = 1,54 erfahrungsgemaB ausgezeichnet zu sehen. In Canada
balsam (n = 1,54) werden sie mehr oder minder verschwinden, sofern sie nicht abweichend ge
fiirbt sind, denn die Wahrnehmbarkeit eines Gegenstandes ist abhangig von seinem VE'rmogen, 
das Licht zu brechen und ganz oder teilweise zu absorbieren. In Styraxbalsam (n = 1,63) werden 
dagegen Gegenstande yom Brechungsvermogen des Canadabalsams wieder ausgezeichnet zu 
Behan sein. 

Als verbreitetste Probeobjekte, die auch gewohnlich in richtiger Beschaffenheit von den 
besseren Optikern ihren Mikroskopen beigegeben werden, dienen Schmetterlings£liige!schuppen und 
Kieselpanzer von Diatomeen: 

a) Fliigelschuppen von Weibchen der Epinephele Janira (Hipparchia Janira 
[Abb. 54]) zeigen bei etwa 40facher VergroBerung feine Langsstreifen, die etwa 2p (1 P = 0,001 mm) 
voneinander entfernt sind. Bei 150facher Vergro!3erung und gerader Beleuchtung sieht man feine, 
weniger als 1 p voneinander entfernte Querstreifen. 800- bis 1000fache VergroBerung zeigt die 
Langsstreifen als Bander, in denen kleine Rundungen enthalten sind; auch die Querlinien werden 
in Streifen aufgelost, zwischen denen rundliche Korperchen nebeneinander liegen. 
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(J) Die Kiesel panzer von Pleurosigma angulatum (Abb.55) zeigen bei etwa 250-
facher Vergro13erung mit Objektiven von mehr als 0,80 numerischer Apertur und gerader Beleuch 
tung Streifungen nach drei Richtungen, namlich zwei Streifungen, die sich unter einem Winkel 
von etwa 580 schneiden und symmetrisch gegen die Mittelrippe verlaufen, sowie senkrecht zur 
Mittelrippe stehende Streifen, aIle mit etwa 0,5 p, Entfernung voneinander. Dadurch Vlrird der 
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Abb.54. Epinephele Janira, 
Fliigelschitppe. 

Abb. 55. Pleurosigma angulatum. 
Kieselpanzer. 
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Abb. 56. Surrirella Gemma. 
Kieselpanzer. 

Eindruck hervorgerufen, als ob die Schale sechseckig gefeldert sei. Gute Apochromate zeigen 
die l!'elder als runde Perl en. 

y) Die Kieselpanzer von Surrirella Gemma dienen besonders zur Priifung der Systeme 
fiir homogene Immersion. Sie zeigen (Abb.56) bei etwa 350facher Vergro13erung und guten 
Trockensystemen unregelmal3ige Querleisten, denen sehr feine Linien parallel gehen. Objektive 
fiir homogene Immersion Wsen bei gerader Beleuchtung die Querstreifen in Reihen von ovalen 
Punkten auf. Schiefes Licht bringt hier, wie bei Pleurosigma, den Eindruck weiterer Streifungen 
hervor, die stets mehr oder minder senkrecht zu den beleuchtenden Strahlen erscheinen. 

Gebrauch des Mikroskops zur Untersuchung von Orogen. 
Vorbereitende Operationen. 

Aufweichungsmittel. Da die zu priifenden Drogen gewohnlich stark zusammen
getrocknet und in ibrer Form verandert sind, so miissen sie vorher aufgeweicht werden. 
Fur die meisten Zwecke ist eine Mischung aus gleichen Teilen Glycerin, Wein
geis t und Wasser, in die man die Stucke, je nach GroBe und Harte, ein oder mehrere 
'rage einlegt, sehr geeignet. Fur manche Zwecke verdient Wasser den Vorzug. 

Bei jeder Behandlung der Praparate mit Flussigkeiten hat man 
zu berucksichtigen, daB dadurch Inhaltsbestandteile gelost werden 
konnen, die dann nicht mehr oder nicht mehr am ursprunglichen 
Ort gefunden werden. 

Einbettungsmittel. Um sehr brocklige Objekte (manche Rinden) zum Schneiden 
geeignet zu machen, legt man sie trocken in die unter Gossypium angefiihrte 
Gelatine- Gummilosung, worin man sie, urn die Luft auszutreiben, erwarmt, 
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oder man bringt auf die Querschnittflache eines passend zugeschnittenen Stiickes 
(Wurzel, Stengel, Rinde) einige Tropfen derselben Losung, was man, nachdem sie 
eingezogen ist, ofter wiederholt. - Die Objekte werden dann getrocknet und ge· 
schnitten. Objekte von liickigem GefUge (manche Friichte, Gallen) bettet man zum 
Schneiden in Paraffin ein. 

Beobachtungsfliissigkeiten. Bei der Wahl derselben hat man stets zu beriick· 
sichtigen, dan sie nicht lOsend wirken diirfen auf Substanzen, an deren Nachweis 
besonders gelegen ist (Wasser auf Schleim oder Zucker). Am meisten eignet sich 
Wasser, dann verdiinntes Glycerin (1 T. Glycerin, 3 T. Wasser), fUr Schleim· 
nachweis z. B. konzentr. Glycerin und starker Alkohol, dem man dann unter 
dem Mikroskop allmahlich Wasser zusetzt, urn die Schleime nach und nach zum 
Quellen zu bringen. 

Urn die oft sehr storenden Luftblasen aus den Objekten zu entfernen, legt 
man letztere einige Minuten in frisch ausgekochtes Wasser oder in Alkohol und 
bewegt sie mit der Nadel hin und her. Gelingt es so nicht, die Luftblasen zu ent· 
fernen, so mun man das Praparat in einem Schalchen Wasser unter die Luftpumpe 
bringen. 

Aufhellungsmittel. Trotz des Aufweichens und der losenden Wirkung der Beob
achtungsfliissigkeit bleiben manche Objekte so dunkel oder so sehr mit storenden 
Bestandteilen erfiillt, dan man sie aufhellen mun. Durch das Aufhellen werden 
manche das Bild triibende Zellinhaltsstoffe gelOst, und dadurch wird das Gewebe 
klarer und durchsichtiger gemacht. Fiir die meisten Zwecke ist starke Chloral
hydratlosung (Chloralh. 3 : Wasser 2) geeignet. in die man die Objekte, je nach 
ihrer Beschaffenheit, einige Minuten bis Stunden einlegt, indem man sie von Zeit zu 
Zeit auf ihre Entfarbung und Durchsichtigkeit kontrolliert. Schwaches, vorsichtiges 
Erwarmen beschleunigt die Aufhellung. Die Losung entfernt fast alle Farbstoffe, 
Starke, Aleuron u. a.; es ist aber daran zu erinnern, dan sie, wenn sie alter und stark 
Bauer ist, auch Calciumoxalat losen kann, man macht sie in diesem Fall fast neutral. 
Fur dieselben Zwecke wird eine Losung von N atriumsalicylat in der gleichen Menge 
Wasser empfohlen. Diese Losungen wirken stark losend, stellen aber die urspriingliche 
Form der zusammengefallenen Zellen nicht wieder her; dazu verwendet man Kali. 
oder Natronlauge (15 %ige Losung); da diese aber auf Zellwande stark quellend 
wirken, ist fUr die meisten Zwecke alkoholische Kali. oder Natronlauge vor· 
zuziehen. Zu Praparaten in Chloralhydratlosung lant sich zur weiteren Untersuchung 
Salzsaure, Eisenchloridlosung, Essigsaure, J odjodkaliumlosung, Chiorzinkjodliisung, 
Phloroglucin-Salzsaure ohne auszuwaschen sogleich zusetzen, was bei der Kali. wie 
Natronlauge nicht immer moglich ist. Zur Entfernung von Fett (z. B. in Samen) 
unter moglichster Schonung aller iibrigen Bestandteile, zieht man die Schnitte mit 
Ather, Benzol usw. aus. Das gilt auch fiir die Untersuchung von Pulvern. Zur 
raschen Entfernung storender Starke in einem Schnitt legt man denselben in einen 
Tropfen konzentrierte Salzsaure. die aber natiirlich auch anderweitig stark lOBend 
wirkt (z. B. Kalksalze). 

Untersuchung der Zellwiinde. 

1. Bestehen dieselben nur aus Oellulose, so werden sie mit J 0 d und S ch wef el. 
saure schOn blau. Man legt den Schnitt einige Minuten in J odj odkaliumlo sung 
(s. S. 50), saugt dann die Flussigkeit mit Filtrierpapier moglichst vollstandig ab und 
la13t, nachdem das Deckglaschen aufgelegt und das Praparat unter das Mikroskop 
gelegt ist, vom Rande einen Tropfen konzentrierte Schwefelsaure zuflienen. Cellulose 
wird schon blau, lOst sich aber meist schnell. Nicht stark losend wirkt die nach 
v. HOHNEL verdiinnte Schwefelsaure (1 Vol. Wasser, 2 Vol. Glycerin, 3 Vol. konz. 
Schwefelsaure). Urn mit einer Fliissigkeit auszukommen, legt man auch die Schnitte 
in Chlorzinkjodlosung (25 Zinkchlorid und 8 Kaliumjodid werden in 8,5 Wasser 

Hager, Handbuch.1. 4 
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geliist und Jod bis zur Sattigung zugegeben), die Farbung ist nicht rein blau, 
sondern violett und tritt oft langsam ein. 

Cel1ulosemembranen werden von Kupferoxydammoniak (s. u. Gossypium) 
geliist. 

2. Verholzte Zellwande werden von den genannten Jodreagentien gelb bis 
braun gefarbt. Phloroglucin und konzentrierte Salzsaure farbt sie schon rot. 
(Man bcfeuchtet das Praparat mit 1-2 Tropfen einer 1-5%igen alkoholischen Phloro
glucinlosung, laBt den Alkohol etwas abdunsten und setzt 1-2 Tropfen Salzsaure 
zu). - Kupferoxydammoniak lOst nicht. 

3. Verkorkte Membranen und die Cuticula. Mit Jodreagentien und 
Kupferoxydammoniak wie 2. Chlorophyll in moglichst konzentriertcr alkoholischer 
Losung farbt griln, man laBt 1/4 Stunde oder langer im Dunkeln einwirken. 

Am best en ist konzentrierte Chro msa urelosung geeignet, die Cellulose zuerst, 
dann verholzte Membranen und verkorkte gar nicht oder erst nach langercr Zeit lost. 

Untel"suchung del" lnhaltsbestandteile del" Zellen. 

1. Protoplasma. Die zahlreichen Methoden zum Studium des Protoplasmas 
sind meist fUr den Pharmakognosten wenig wertvoll, da er es immer mit dem toten 
und durch Eintrocknen stark veranderten Protoplasten zu tun hat. Es wird durch 
J odreagentien gelb bis braun gefarbt und nimmt auch sonst reichlich Farbstoffe auf. 
Dasselbe gilt auch fiir den Z ellkern, der Farbstoffe noch reichlicher speichert wie das 
Plasma, so Jod, Borax-Carmin (4 T. Borax und 2-3 T. Carmin werden in 93 T. 
Wasser gelost, dann 100 T. Alkohol [70 Vol. - Ofo] zugegeben und filtriert), DELAFIELDS 
Hamatoxylin (4 T. Himatoxylin werden in 26 T. Alkohol gelost, 400 T. einer kon
zentrierten Losung von Ammoniumalaun zugegeben, 3-4 Tage am Lichte stehen 
gelassen, dann filtriert, 100 T. Glycerin und 100 T. Methylalkohol zugegeben und 
wieder einige Tage stehen gelassen und filtriert). 

2. Pflanzenschleim, in Wasser loslich oder doch stark darin aufquellend 
(vg1. Beobachtungsfliissigkeiten); der so behandelte Schleim zeigt Mufig Schichtung. 
Mit Jodreagentien farblos oder gelblich, orange oder violett, im ersteren Fall echter 
Schleim, im letzteren Celluloseschleim. 

3. Starke wird mit Jodreagentien blau oder violett, in seltenfln Fallen mehr 
rotlich (Amylodextrin); man verwcndet Jodjodkaliumlosung (1 % Jod, 1-2% 
Kaliumjodid) oder am besten J od wasser, da viel Jod enthaltende Losungen leicht 
so stark farben, daB die dann schwarz en Kornchen mit anderen dunkelgefarbten 
Inhaltsbestandteilen verwechselt werden konnen. Zum noch scharferen Nachweis 
kleinster" Mengen Starke ist Chloraljodlosung (Chioralhydratliisung mit Zusatz 
von fein verriebenem Jod) vorzuziehen, die Jodstarke ist in Chloralhydratlosung 
unloslich. LAGERHEIM schlagtJodmilchsaure vor (erhalten durch Auflosung eines 
Jodsalzes in heWer Milchsaure). 

4. Inulin, z. B. in Kompositen und Violaceen, bildet in trocknen Drogen struk
turlose Klumpen. Legt man frische Pflanzenteile (Dahliaknollen) in Alkohol, so er
halt man es in Form schoner Spharokristalle. Es ist in Wasser lOslich. Wenn man 
einen Schnitt, der Inulin enthalt, mit lO%iger alkoholischer a-Naphthol-Losung be
tupft, dann einen Tropfen konzentrierter Schwefelsiiure zugibt und nach Bedecken 
mit dem Deckglas gelinde erwiirmt, so entsteht Violettfarbung (Zuckerreaktion). 

5. Zucker: Man verwendet die so eben genannte Reaktion, die Rohrzucker, Milch
zucker, Glykose, Lavulose und Maltose anzeigt, aber auch aus Glykosiden abgespalte
ten Zucker, sowie manche Proteinstoffe, Kreatin und Vanillin. 

Zum Nachweis von Glykose (aber auch Liivulose und Laktose) bringt man nicht 
zu dunne Schnitte zuerst in konzentrierte Losung von Kupfersulfat, spiilt dann mit 
Wasser ab und bringt in eine siedende Losung von 10 T. Seignettesalz und 10 T. 
Xtzkali in 10 T. Wasser. In den zuckerhaltigen Zellen scheidet sich Kupfcroxydul aus. 
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Rohrzucker redw.iert die Kupferlosung selbst bei gelindem Kochen nicht, erst 
bei langerem Kochen tritt infolge der Bildung von Invertzucker Reduktion ein. -
Zum direkten Nachweis von Rohrzucker bringt man die Schnitte kurze Zeit in kon
zentrierte Losung von Kupfersulfat, schwenkt in Wasser ab und ubertragt in eine 
zum Sieden erhitzte Losung von gleichen Teilen Atzkali und Wasser. Innerhalb der 
zuckerhaltigen Zellen tritt eine himmelblaue Farbung ein. (Junge Zellmembranen 
werden haufig ebenfalls blau.) 

6. Aleuronkorner. Es ist in den meisten Fallen notwendig, das Fett aus den 
Samen durch Extraktion der Schnitte mit Ather oder Benzol zu entfernen. - Da die 
Korner vielfach teilweise in Wasser loslich sind, beo bachtet man sie zunachst in Glycerin 
Alkohol oder fettem 01 (in welchem die Glo boide dann wie Vakuolen im Korn er
scheinen). - Um sie gegen Losungsmittel (Wasser) zu fixieren, legt man die Schnitte 
einige Zeit in alkoholische Sublimat- oder Pikrinsaurelosung. 

Fur die Sichtbarmachung der einzelnen Teile der Korner (Membran, Grundmasse, 
Globoide aus dem Calcium- und Magnesiumsalz einer gepaarten Phosphorsaure mit 
organischem Paarling, Eiwei13kristalle, Kristalle von Calciumoxalat) ist folgendes 
zu beachten: Die Grundmasse lost sich in Wasser oder 10%iger KochsalzlOsung 
oder 10%iger Natriumcarbonatlosung, stets in verdunnter Kalilauge, verdunnter 
Ammoniakflussigkeit und phosphorsaurem Natrium (besonders zu empfehlen). Die 
Hullmem bran bleibt furlangere Zeit ungelost, sie sichtbar zu machen, ist Behandeln 
mit Kalkwasser empfohlen. Die Eiweif3kristalle sind in Wasser unloslich, ebenso 
in phosphorsaurem Natrium, loslich in verdunnter Kalilauge. Sie farben sich, wie das 
ganze Korn, mit Jod gelb bis braun, mit Eosin rot (nach Fixierung mit Sublimat 
(vgl. 6), mit Osmiumsaure (1: 100) gewohnlich schon braun. Die Glo boide treten 
bei der Beobachtung in 01 als Vakuolen hervor, sie sind unloslich in verdunnter 
Kalilauge, lOslich in 1 %iger Essigsaure, konzentrierter Losung von Natriumphosphat, 
in Pikrinsaure (damit gehartete Schnitte [vgl. 6] lassen also an Stelle der Globoide 
Locher erkennen). Wenn man Schnitte, die entfettet, dann mit 10/oiger Kalilauge 
und Wasser behandelt sind, gluht, hinterlassen die Globoide schone wei13e Aschen
skelette. Die Oxalatkristalle sind in den bisher angewandten Flussigkeiten un
loslich, ferner in konzentrierter Essigsaure, loslich in Salzsaure ohne Gasentwicklung. 

7. Gerbstoffe. Eisensalze (Ferrichlorid in wasseriger, alkoholischer, besser in 
atherischer Losung [10 Tropfen Liquor Ferri sesquichlorati auf 10 ccm Wasser, Alko
hoI oder Ather], Eisenacetat), geben eine blau- oder grunschwarze Farbung. Osmium
saure (1: 100) farbt braun bis schwarz. Lebende gerbstoffhaltige Zellen speichern 
Methylenblau (1: 500000). Kaliumdichromat (in schwacher wasseriger Losung) 
und Chromsaure (10/oige Losung) erzeugen in den Zellen, die Gerbstoff fiihren, eine 
hellbraune bis schwarzbraune Fallung, die in Wasser unloslich ist. 

8. Fette Ole. Unloslich in kaltem und hei13em Wasser, fast immer unlOslich 
in Alkohol, loslich in Ather, Chloroform, Petrolather, Schwefelkohlenstoff. Osmium
saure (1: 100) farbt braun bis schwarz. Alkannin farbt rot. (Man versetzt eine Losung 
von Alkannin in absolutem Alkohol mit dem gleichen Volum Wasser und filtriert. 
Atherische Ole und Harze werden auch rot, sind aber in Alkoholloslich.) 

9. Atherische Ole. Unloslich in Wasser, loslich in Alkohol, Ather, Chloroform 
uSW., Osmiumsaure und Alkannin farben wie bei den fetten Olen. 

10. Harze. Unloslich in Wasser. loslich in Alkohol. Mit Alkannin rot. Mit 
Kupferacetat grun. (Man legt Stucke des Untersuchungsmaterials mindestens 6 Tage 
in eine konzentrierte wasserige Losung von Kupferacetat, wascht dann aus und 
schneidet. ) 

11. Wac h s. In kaltem Wasser unloslich, in heif3em Wasser zu Tropfen zusam
menflief3end, unloslich oder schwer loslich in kaltem Alkohol, in hei13em Alkohol lOs
lich, in Ather teilweise loslich. Beim Erhitzen in Alkanninlosung (vgl. 8) zu roten 
Tropfen zusammenflief3end. 

4* 
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12. Kalksalze. a) Calciumoxalat. Unloslich in Wasser, Alkohol usw., auch 
in Essigsaure, loslich ohne Gasentwicklung in Salzsaure. Gibt mit konzentrierter 
Schwefelsaure Kristallnadeln von Gips. 

b) Calciumcarbonat. UnlOslich in Wasser, Alkohol usw., loslich in Essig. 
saure und Salzsaure unter Gasentwicklung. Mit konzentrierter Schwefelsaure Gips. 
kristalle wie a). 

c) Calciumsulfat. In konzentrierter Schwefelsaure in der Kalte unverandert, 
Bariumchlorid verwandelt in Bariumsulfat, in Salz· und Salpetersaure unloslich. -
Ferner unloslich in Essigsaure, loslich in kalter Kalilauge. 

d) Calciumtartrat. In Wasser sehr wenig lOslich, leicht loslich in 10 %iger 
Kalilauge und 20f0iger Essigsaure, in starker Essigsaure (500f0ig und dariiber) un· 
loslich. 

e) Calciumphosphat. In kaltem 'Vasser, Ammoniak, Essigsaure sehr langsam 
loslich, leicht loslich in Salpeter. und Salzsaure ohne Gasentwicklung. Mit Schwefel· 
saure Gipsnadeln (vgl. a). Mit Magnesiumsulfat und Salmiak Kristalle von Ammo· 
nium-Magnesiumphosphat (25 Vol. konzentrierter wasseriger MagnesiumsulfatWsung, 
2 Vol.konzentrierter wasseriger Salmiaklosung, 15 Vol. Wasser. In dieser Losung ent· 
stehen nach einiger Zeit die Kristalle). 

13. Nitrate. Man bringt den Schnitt in einigeTropfen einer Losung von 1 Di· 
phenylamin in 100 konzentrierter Schwefelsaure. Es tritt eine tief blaue Farbe auf, 
die nach einiger Zeit in braungelb iiberzugehen pflegt. 

14. Alkaloide kann man nachweis en durch Anwendung von Fallungs
reagentien, wie Jod-Jodkalium, Kaliumquecksilberjodid, Rhodankalium, Gold· 
chlorid, die aber meist unsichere Resultate geben, da auch andere Stoffe in der Zelle 
Fallungen geben konnen oder die Niederschlage, besonders die ungefarbten, schwer 
zu sehen sind. In solchen Fallen kann man zuweilen das uberschiissige Reagens aus
waschen und den an das Alkaloid gebundenen Teil sichtbar machen: mit Kalium
quecksilberjodid behandelte und ausgewaschene Scbnitte werden in frisch bereitetes 
Schwefelwasserstoffwasser gelegt, es entRteht in den betr. Zellen ein dunkler Nieder. 
schlag von Schwefelquecksilber. Mit Rhodankalium behandelte Schnitte werden 
ausgewaschen, und dann laBt man wahrend der Beobachtung sehr verdiinnte Eisen· 
chloridlosung zuflieBen; die Alkaloid fiihrenden Zellen werden blutrot. Mit Gold· 
chlorid behandelte Schnitte werden ausgewaschen und in Schwefelwasserstoffwasser 
oder eine frisch bereitete RisensulfatlOsung gelegt; im ersteren Fall entsteht Schwefel. 
gold, im letzteren metallisches Gold, beide leicht zu sehen. 

Ferner kann man Alkaloide sichtbar machen, von denen ein schwer lOsliches 
oder unlosliches Salz bekannt ist, indem man den Schnitt in die betreffenden Sauren 
einlegt, worauf das Alkaloidsalz herauskristallisiert. 

Da trotzdem die Resultate unsicher scin konnen, empfiehlt es sich, immer zur 
Kontrolle nebenher Schnitte zu untersuchen, denen das Alkaloid durch Wasser oder 
Alkohol entzogen ist. 

Viele der bekannten Farbenreaktionen sind ebenfalls mikrochemisch ver· 
wendbar, so z. B. Cersulfat·Schwefelsaure fiir Strychnin, Salpetersaure fiir Brucin, 
konzentrierte Schwefelsaure oder Salzsaure fiir Colchicin usw. 

UnfCTsuchung 't'on Drogcnpul'Ccrn. 

Bei der Untersuchung von Drogenpulvern ist es oft zweckmaBig, aus der 
groBen Zahl der Elemente einzelne berauszuheben durch F arbung, um sie leicht 
erkennen zu konnen, so Starke durch Jodwasser, verholzte Elemente mit Phloro· 
glucin und Salzsaure. Ferner ist es oft zweckmaBig, die in sehr groBer Menge vor· 
handene Starke zu entfernen, nach dem unter Amylum, Prufung von Mehl, ange· 
gebenen Verfahren. Fiir die Untersuchung ist es notwendig, nur soviel Pulver amf 
den Objekttrager in einen Tropfen Beobachtungsfliissigkeit zu bringen, daB sich hei 
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der Beobachtung die einzelnen Teilchen nicht decken. In den meisten Fallen geniigt 
die Menge, welche an einer befeuchteten Nadel haft en bleibt bzw. eine Probe, welche 
etwa der GroBe eines Stecknadelkopfes entspricht. Diese kleine Menge verreibt man 
mit Hilfe einer Nadel auf dem Objekttrager mit 1-2 Tropfen der Beobachtungs. 
fliissigkeit und bedeckt mit einem Deckglas, am besten derart, daB man das Deckglas 
im spitz en Winkel auf den Objekttrager aufsetzt und dann vorsichtig iiber die Fliissig
keit gleiten laBt, um das Auftreten von Luftblasen zu verhiiten. Eine zu groBe Menge 
verwendetes Material beeintrachtigt die Untersuchung, eine zu kleine Menge laBt 
befiirchten, daB die charakteristischen Merkmale nicht voU zur Geltung kommen. 
Ferner sollen grobere Stiicke, die aus der auf dem Objekttrager befindlichen Fliissig
keit herausragen, entfernt werden, da sie ein gleichmaBiges Aufliegen des Deckgla~
chens verhindern. Pulver von ungleichmaBigem Korn muB man dUrch Siebe mit 
verschiedener Maschenweite trennen und von groberen Stiicken Querschnitte anfertigen 
oder sie im Morser zerreiben. Die Dauer der Einwirkung des Reagens auf das Pulver 
richtet sich nach der zu untersuchenden Droge und nach dem U ntersuchungsmedium, 
meistens geniigen wenige Minuten. Fiir jedes Reagens muB ein besonderes Praparat 
angefertigt werden. Man tut gut, schon der Kontrolle wegen jeweils 2-3 Praparate 
zu machen, was an charakteristischen anatomischen Merkmalen das eine Praparat 
nur ungeniigend zeigt, laBt das andere besser erkennen. 

Es ist angebracht, bei der U ntersuchung von Drogenpulvern einen bestimmten 
Gang einzuhalten, an diesen solI man sich ein fiir allemal gewohnen und nicht davon 
abweichen. Nur auf solche Weise ist es moglich, Fehler zu vermeiden und wicbtige 
Erkennungsmerkmale nicht zu iibersehen. Nur eine bestimmte Reihenfolge in der 
U ntersuchung gibt uns eine Gewahr, daB alle charakteristischen Merkmale des Drogen
pulvers dem Auge erkenntlich gemacht werden. Die Reihenfolge ist derart zu wahlen, 
daB zuerst die allgemeineren Bestandteile des Drogenpulvers festgestellt werden kon
nen, dann erst werden die weniger haufigen Bestandteile bestimmt bzw. wird nach 
charakteristischen Merkmalen der in Betracht kommenden Drogen gefahndet. 

lsolierung 'deT einzelnen Gewebselemente. 

Hierzu dient das SCHULzEsche Gemisch, indem man Stucke des Untersuchungs. 
materials im Probierrohr mit konzentrierter Salpetersaure unter Zusatz einer Messer. 
spitze Kaliumchlorat bis zum Aufkochen erwarmt. Dann stellt man bei Seite, 
bis die Gasentwicklung aufgehort hat, wascht wiederholt mit Wasser ab und kann 
dann die einzelnen Zellen mit Nadeln oder durch sehr vorsichtiges Reiben mit 
dem Deckglaschen isolieren. 

Einschliepen deT PTiipuTute. 

Urn die fertigen Praparate fiir die Sammlung einzuschlieBen, kann man sich in 
den allermeisten Fallen der Glycerin- Gelatine bedienen. (1 T. farblose Gelatine 
wird in 6 T. Wasser aufgeweicht, 7 T. Glycerin zugegeben und auf 100 T. der Mischung 
1 T. Phenol. Dann erwarmt man unter bestandigem Umriihren, bis die Fliissigkeit 
klar geworden ist, und filtriert durch Glaswolle am besten im HeiBwassertrichter. 
Die fertige Flussigkeit laBt man in kleinen (5 g) Flaschchen mit weiter OUnung er
starren.) Zur Verwendung macht man die Masse durch Einstellen in warmes Wasser 
flussig, bringt mit dem Glasstabchen einen Tropfen auf den sauberen, erwarmten Ob
jekttrager, bringt das Praparat mit Nadel oder Schnittfanger hinein, faBt das saubere 
und auf der Unterseite angehauchte Deckglaschen mit der Pinzette, setzt es neben 
den Tropfen auf den Objekttrager und legt es dann langsam uber den Tropfen. Die 
GroBe des Tropfens der Gelatine muB genau bemessen werden, fur dunne kleine Ob
jekte ein kleiner Tropfen, da bei einem zu groBen Tropfen das Objekt leicht mit der 
iiberschiissigen Gelatine unter dem Deckglaschen hervortritt, fur dickere Objekte 
ein groBer Tropfen; ist dabei der Raum zwischen Deckglaschen und Objekttrager 
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nicht ganz ausgefiillt, so erwarmt man das Praparat vorsichtig (ohne daIl Blasen ent
stehen) und laIlt vom Rande des Deckglaschens einen Tropfen fliissiger Gelatine zu
treten. Um mikroskopische Praparate in Kanada balsam einzuschlieIlen, verdiinnt 
man diesen mit Chloroform odeI' Xylol bis zur diinneren Sirupkonsistenz. U m Objekte, 
die Wasser enthalten (Pflanzenteile) in dieser Weise einzuschlieIlen, entwassert m:ln die
selben, indem man sie, wenn sie sehr zart sind, nacheinander in 30, 50, 70, 90 %igem 
und schlieIllich in absoluten Alkohol iibertragt, sie dann in Alkohol-Xylol (3 Xylol: 
1 Alkohol) bringt, in einem Exsikkator, der Xylol enthalt, den Alkohol durch Diffu
sion groIltenteils entfernt und sie endlich in eine Losung von Kanadabalsam in Xylol 
auf dem Objekttrager bringt, worauf das Xylol allmahlich verdunstet. 

Grobere Praparate (Rinden, Samen) kann man unmittelbar aus Wasser in ab
soluten Alkohol iibertragen. 

Chemische Priifungsverfahren. 
Fiir aIle Priifungen sind Durchschnittspro ben der Arzneistoffe zu verwen

den, die durch sorgfaltiges Mischen der Gesamtmenge des zu untersuchenden Arznei
stoffes herzusteIlen sind. Das ist wichtig, weil es vorkommt, daIl ein GefaIl oder 
eine Papierpackung im 0 beren Teil etwas anderes enthalt, als im unteren, z. B. 
infolge einer Verwechslung, wenn ein VorratsgefaIl beim Abfiillen leer wird und 
aus einem anderen Vorrat nachgefiillt werden muIl. 

Macht bei groIlen Mengen, z. B. bei FaIlpackungen, das Durchmischen der 
ganzen Menge Schwierigkeiten, so nimmt man Stichproben aus verschiedenen Tiefen 
und mischt diese. 

I. Feststellung der IdentiHit. Hierzu dienen bei chemischen Arzneistoffen neben 
del' Feststellung del' auIleren Eigenschaften, des Geruchs und Geschmacks und del' 
Loslicbkeit in verschiedenen Losungsmitteln die Erkennungsreaktionen, die in 
diesem Werk bei den einzelnen Arzneistoffen in del' Regel im AnschluIl an die Eigen
schaften angegeben sind. Bei den meisten organischen Verbindungen ist fiir die 
Feststellung del' Identitat die Bestimmung des Schmelzpunktes von groIlter 
Wichtigkeit. Uber die Ausfiihrung diesel' Bestimmung siehe S. 11 u. f. 

II. Priifung auf Reinheit. Diese Priifung bezweckt den Nachweis von Ver· 
unreinigungen, die bei del' Darstellung del' Arzneistoffe in diese hineingelangen oder 
in ihnen zuriickbleiben konnen. Bei dem hohen Stande del' chemischen Teehnik 
konnen hinsiehtlieh del' Reinheit bei den meisten chemischen Arzneistoffen hohe 
Anforderungen gestellt werden, besonders abel', wenn die Abwesenheit von gesund
heitsschiidlichen Verunreinigungen, wie z. B. Arsenverbindungen, gefordert wird. 
Absichtliche Verfiilschungen werden durch die Reinheitspriifung ebenfalls erkannt. 
Die Ausfiihrung del' Reinheitspriifung ergibt sich bei den einzelnen Arzneistoffen aus 
den unter "Priifung" gemachten Angaben und den Anmerkungen dazu. Bei den 
meisten organischen Verbindungen ist auch fiir die Feststellung del' Reinheit die 
13estimmung des Schmelzpunktes von grOBter Wichtigkeit (s. S. 11 u. f.). 

Da fiir die chemischen Priifungen auf Reinheit bestimmte Mengen del' zu 
priifenden Stoffe und bestimmte Mengen eines Losungsmittels, meist Wasser, vor
geschrieben werden, bedeuten die Priifungen zugleich auch eine quantitative Be
grenzung del' gestatteten Verunreinigungen. In del' Germ. sind die Mengen
verhaltnisse zwischen Stoff und Losungsmittel durchweg durch die Zusatze (1 + 9), 
(1 + 19), (1 + 49), (1 + 99) usw. angegeben. Man erleichtert sich die Arbeit, wenn 
man auf je 1 g des Stoffes eine run de Zahl von ccm Losungsmittel nimmt, die man 
mit einem MeIlglaschen odeI' geteilten Probierrohr abmiIlt. Bei den Priifungsvor
schriften in diesem Werk sind die Angaben in diesel' Weise gemacht, z. B. (1 g + 
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10 ccm), (1 g + 20 ccm), (1 g + 50 ccm) usw. Dadurch wird die Verwendung der 
Tarierwage iiberfliissig. Bei allen Stoffen, die in der Germ. 5 aufgefiihrt sind, sind die 
Priifungsvorschriften der Germ. aufgenommen. Anderungen sind vorgenommen bei 
den Priifungsvorschriften, die sich als ungenau erwiesen haben. Wo es angezeigt 
erschien, sind die Vorschriften der Germ. noch durch weitere erganzt. Fiir die Prii
fungen sind nach der Germ. 5, soweit im Einzelfall keine anderen Vorschriften gegeben 
sind, 10 ccm (Germ. 6 5 ccm) der zu priifenden Fliissigkeit und Probierrohre von 
ungefahr 20 mm (Germ. 6 15 mm) Weite zu verwenden. In sehr vielen Fallen kann man, 
um zu sparen, die Proben zunachst mit viel kleineren Mengen ausfiihren. Man braucht 
dann nur in Zweifelsfallen die Probe mit der vorgeschriebenen Menge zu wiederholen. 

Ais Reagenslosungen sind in allen Fallen, in denen die Starke der Losung 
nicht besonders angegeben ist, die Losungen der Germ. zu verwenden. 

Verzeichnis der von der Germ. 5 vorgeschriebenen Reagenslosungen 
zur Priifung der Arzneistoffe. (Germ. 6 s. Bd. II S.1288.) 

Ammoniakfliissigkeit. 10 0/ 0 NRa. 
Ammoniumcarbonatlosung. 1 T. Ammoniumcarbonat, NH4HCOa + NH2COONH4 , ist in 

einem Gemisch von 4 T. Wasser und 1 T. Ammoniakfliissigkeit zu losen. 
Ammoniumcarbonatlosung, gesattigte. Bei Bedarf ist 1 T. Ammoniumcarbonat in 5 T. 

Wasser zu losen. 
Ammoniumchloridlosung. 1 T. Ammoniumchlorid ist in 9 T. Wasser zu lOsen. 
Ammoniumoxalatlosung. 1 T. Ammoniumoxalat, C204(NH4h+H20, ist in 24T. Wasser 

zu losen. 
Ammoniumrhodanidliisung, 1/10·Normal- s. S.74. 
Barytwasser. 1 T. kristallisiertes Bariumhydroxyd, Ba(OH)2 + 8H20, ist in 19 T. Wasser 

zu losen. 
Bariumnitratlosung. 1 T. Bariumnitrat, Ba(NOa)2' ist in 19 T. Wasser zu losen. 
Bleiaeetatlosung. 1 T. Bleiacetat, (CHaCOO)2Pb + 3H20, ist in 9 T. Wasser zu losen. 
Bleiacetatlosung, weingeistige. Bei Bedarf ist 1 T. Bleiaeetat, (CHaCOO)2Pb + 3H20, in 

29 T. Weingeist (87 Gew.-%) bei 30 0 bis 40 0 zu lOsen. 
Bleiessig = Liquor Plumbi subacetici (Germ.). 
Bromwasser. Die gesattigte Losung von Brom in Wasser. 
Calciumchloridlosung. 1 T. kristallisiertes Calciumchlorid. CaCl2 + 6H20, ist in 9 T. Wasser 

zu losen. 
Calciumhydroxyd, Ca(OH)2' Bei Bedarf sind 2 T. gebrannter Kalk mit 1 T. Wasser zu liischen. 
Calciumsulfatlosung. Die gesattigte wiisserige Losung von Calciumsulfat. CaS04 + 2H20. 
Chlorkalklosung. Bei Bedarf ist 1 T. Chlorkalk mit 9 T. Wasser anzureiben und die Mischung 

zu filtrieren. 
Chromsaurelosung. Bei Bedarf sind 3 T. Chromsaure, CrOa, in 97 T. Wasser zu lOsen. 
Dimeth ylaminoazo benzollosung s. S. 71. 
Eisenchloridlosung = Liquor Ferri sesquichlorati (Germ.). Bei Bedarf nach Vorschrift zu 

verdiinnen. 
EiweiJ3Josung. Bei Bedarf ist 1 T. frisches EiereiweiB in 9 T. Wasser zu losen und die Losung 

zu filtrieren. 
Essigsaure. verdiinnte. 30 0/0 CHaCOOH: 
Ferri-Ammoniumsulfatlosung s. S.74. 
Ferrosulfa tlosung. Bei Bedarf ist 1 T. Ferrosulfat in einem Gemisch von 1 T. Wasser und 

1 T. verd. Schwefelsaure zu losen. 
Formaldehydlosung. 35% HCRO. 
Furfurollosung. weingeistige. 2 T. frisch destilliertes (oder in zugeschmolzenem Rohrchen 

aufbewahrtes) Furfurol, C4 H 30·CHO, sind in 98 T. Weingeist zu losen. 
Gerbsaurelosung. Bei Bedarf ist 1 T. Gerbsaure in 19 T. Wasser zu losen. 
Hamatoxylin s. S.71. 
Jodeosinlosung s. S.71. 
Jodlosung = 1/10-n-Jodlosung s. S.73. 
J odlosung, weingeistige. 25 g Jod sind in 500 cem Weingeist zu losen. 
Jodzinkstarkelosung siehe u. Amylum. 
Kalilauge. 15 0/ 0 KOH. Bei Bedarf naeh Vorschrift zu verdiinnen. 
Kalilauge. Normal- s. S.69. 
Kalilauge, weingeistige. Bei Bedarf ist 1 T. Kaliumhydroxyd in 9 T. Weingeist zu losen. 
Kalilauge. weingeistige, 1/2-N ormal- s. S.70. 
Kaliumaeetatlosung. 330f0 CHaCO OK. 
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Kaliumbromatlosung. Die Losung enthalt in II 1,67 g KBrOa' 
K ali um bromidlosung. Die Losung enthalt in II etwa 6 g KBr. 
Kaliumcarbonatlosung. 33 0/ 0 K 200a. 
KaliumchromatlOsung. 1 T. chloridfreies gelbes Kaliumchromat, K 20r04, ist in 19 T. Wasser 

zu IOsen. 
Kaliumdichromatlosung. 1 T. Kaliumdichromat, K20r20 7, ist in 19 T. Wasser zu losen. 
Kaliumferricyanidlosung. Bei Bedarf ist 1 T. del' zuvor mit Wasser abgespiilten Kristalle 

von Kaliumferricyanid, KaFe(ON)6' in 19 T. Wasser zu IOsen. 
Kaliumferrocyanidlosung. 1 T. Kaliumferrocyanid, K 4Fe(ON)6 + 3H20, ist in 19 T .. Wasser 

zu losen. 
Kaliumjodidlosung. Bei Bedarf ist 1 T. Kaliumjodid in 9 T. Wasser zu losen. 
Kaliumpermanganatlosung. Eine Losung vou 1 T. Kaliumpermanganat in 999 T. Wasser. 
Kalkwasser. Eine gesiLttigte Losung von Oa(OH)2' 
Karbolsaurelosung. Bei Bedarf ist 1 T. Karbolsa,ure in 19 T. Wasser zu losen. 
Konigswasser. Bei Bedarf sind 1 T. Salpetersaure (25% HNOa) und 3 T. Salzsaur'B (25% 

HOI) zu mischen. 
KupfersulfatlOsung. 1 T. Kupfersulfat, OuS04 + 5H20, ist in 49 T. Wasser zu Icisen. 
Kupfertartratlosung, alkalische. FEHLINGSche Losung. a) 3,5 g Kupfersulfat sind in 

Wasser zu 50 ccm zu losen. b) 17,5 g Kaliumnatriumtartrat, [OH(OH)OOO]2KNa + 4H20, 
und 5 g Atznatron, NaOH, sind in Wasser zu 50 ccm zu losen. Bei Bedarf sind gleiche 
Raumteile der beiden Losungen zu mischen. 

Kurkumatinktur s. S.72. 
Leimlosung. Bei Bedarf ist 1 T. weiBer Leim (Gelatine) in 99 T. Wasser von 30-40 0 zu losen 

und die Loaung warm zu verwenden. 
Magnesiumsulfatlosung. 1 T. Magnesiumsulfat, MgS04 + 7H20, ist in 9 T. Wasser zu 108en. 
Natriumacetatlosung. 1 T. Natriumacetat, OHaOOONa + 3H20, ist in 4 T. Wasser zu losen. 
NatriumbicarbonatlOsung. Bei Bedarf ist 1 T. gepulvertes Natriumbicarbonat, NaHOOs' 

unter Vermeidung von starkem Schiitteln in 19 T. Wasser zu losen. 
Natriumbisulfitlosung. Sie enthaIt etwa 30% Natriumbisulfit, NaHSOa. 
NatriumcarbonatlOsung. 1 T. krist. Natriumcarbonat, Na200a + 10H20, ist in 2 T. Wasser 

zu losen. 
NatriumchloridlOsung. 1 T. Natriumchlorid, NaOl, ist in 9 T. Wasser zu losen. 
Natriumchloridlosung, gesattigte. 
Natriumchloridlosung, l/lO-Normal- s. S.74. 
Natriumnitritlosung. Bei Bedarf ist 1 T. Natriumnitrit, NaN02, in 9 T. Wasser zu losen. 
Natriumphosphatlosnng. 1 T. Natriumphosphat, Na2HP04 + 12H20, ist in 9 T. Wasser 

zu IOsen. 
N atriumsulfitlosung. Bei Bedarf ist Natriumsulfit, Na2SOa + 7H20, in Wasser nach Vorschrift 

zu IOsen. 
Natriumthiosulfatlosung, l/IO-Normal- s. S.73. 
Natronlauge. 15% NaOH. 
NESSLERS Reagens. Die Vorschrift der Germ. wird besser durch folgende ersetzt: Eine Losung 

von 2,5 g Kaliumjodid, KJ, und 3,5 g Quecksilberj odid, HgJ2, in 3 ccm Wasser wird mit 
100 g Kalilauge (15 0/ 0 KOH) versetzt. Nach mehrtagigem Stehen wird die Losung von dem 
Bodensatz klar abgegossen. Man kann die Losung auch mit etwa 0,5g Talkpulver versetzen und 
dann durch ein kleines Sandfilter (Glaswolle und dariiber reiner gewaschener Sand) filtrleren. 
NESSLERS Reagens ist in Flaschen mit gut schlieBenden Gummistopfen aufzubewahren. 

NitroprussidnatriumlOsung. Bei Bedarf ist 1 T. Nitroprussidnatrium, Na2Fe(NO)(ON)s 
+ 2H20, in 39 T. Wasser zu losen. 

Oxalsaurelosung. 1 T. Oxalsaure, (OOOH)2 + 2H20, ist in 9 T. Wasser zu losen. 
Phenolphthaleinlosung. 1 T. Phenolphthalein ist in 99 T. verd. Weingeist (60 Gew.-OJo) 

zu losen. Die Losnng muB farblos sein. 
Phosphorsaure. 25% HaP04 • 

Platinchloridlosung. 1 T. PlatinchloridchlorwasserstoH, H2PtCle + 6H20, ist in 19 T. Wasser 
zu losen. 

Quecksil berchloridlosung. 1 T. Quecksilberchlorid, HgCI2, ist in 19 T. Wasser zu losen. 
Quecksil berchloridlosung, weingeistige. 30 g Quecksilberchlorid, HgOI2, sind in 500 ccm 

Weingeist (87 Gew.-OJo) zu losen. 
Salpetersaure. 25% HNOa. 
Salpetersaure, rauchende. 
Salpetersaure, rohe. 65 0/ 0 HNOa. 
Salpetersaure, verdiinnte. Bei Bedarf durch Mischen von 1 T. Salpetersaure mit 1 T. Wasser 

zu bereiten. 
Salzsaure. 25% HOI. 
Salzsaure, Normal- s. S.68. 
Salzsii.ure, rauchende. Etwa 38 0/ 0 HCl. Spez. Gew. 1,190. 
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Salzsaure, verdiinnte. 12,5°/0 HCI. 
Schwefelsaure = reine konz. Schwefelsaure. 
Schwefelsaure, verdiinnte. Etwa 16°/0 H 2S04, 

Schwefel wasserstoffwasser, gesattigtes. 
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Schweflige Saure. Bei Bedarf durch Ansauern einer frisch bereiteten Losung von Natrium
sulfit, N~SOa + 7 H 20. (1 + 9) mit verd. Schwefelsaure zu bereiten. 

Silberlosung, ammoniakalische. Bei Bedarf ist Silbernitratliisung tropfenweise mit Am-
moniakfliissigkeit zu versetzen, bis sich der entstandene Niederschlag eben wieder gelost hat_ 

Silbernitratlosung. 1 T. Silbernitrat, AgNOa, ist in 19 T. Wasser zu losen. 
Silbernitratlosung, 1/10·Normal- s. S.74. 
Starkelosung s. S.73. 
Wasserstoffsuperoxydlosung. 3% H20 2. Bei Bedarf nach Vorschrift zu verdiinnen. 
Weingeist. Etwa 87 Gew .. % CHaCH 20H. 
Weingeist, verdiinnter. Etwa 60 Gew.-o/o CHaCH20H. 
Weinsaurelosung. Bei Bedad ist 1 T. Weinsaure, [CH(OH)COOH]2' in 4T. Wasser zu losen. 
Zinkacetatlosung, weingeistige, gesattigte. Bei Bedarf ist zerriebenes Zinkacetat. 

(CHaCOOhZn + 2H20, mit Weingeist (87 Gew .. %) bis zur Sattigung zu schiitteln und die 
Mischung zu filtrieren. 

Zinnchloriirlosung. BETTENDORFFS Reagens. 5 T. krist. Zinnchloriir, SnCl 2 + 2H 20, 
werden mit 1 T. Salzsaure (250/0 HCl) zu einem Brei angeriihrt, und dieser mit trockenem 
Chlorwasserstoff gesattigt. Die dadurch erzielte Losung wird nach dem A bsetzen durch As best 
filtriert. Blallgelbliche, lichtbrechende, stark rauchende Fliissigkeit. Spez. Gew. mindestens 
1,900. Ein Gemisch von 1 ccm Zinnchloriirliisung und JO ccm Weingeist darf sich innerhalb 
1 Stunde nicht triiben. Ein Gemisch von 1 cern Zinnchloriirliisung und 10 cern Wasser darf 
durch Bariumnitratlosung innerhalb 10 Min. nicht getriibt werden. Die Losung ist in kleinen, 
mit Glasstopfen verschlossenen, vollstandig gefiillten Flaschen aufzubewahren. 

An Stelle der ziemlich umstandlich herzustellenden BETTENDORFFschen Losung kann 
man auch eine Losung von 1 T. krist. Zinnchloriir in 9 T. rauchender Salzsaure verwendcn 
(vgl. unter Stannum chi ora tum Bd. II). 

Die von der Germ. auiler den vorstehend verzeichneten ReagenslOsungen vor
geschriebenen Reagentien, z. B. Aceton, Absoluter Alkohol, Ather usw. miissen 
rein sein und den unter Priifung bei den einzelnen Stoffen angegebenen Anforde
rungen geniigen. 

III. Quantitative Priifungen und Gehaltsbestimmung~n. 

A. Gewicbtsanalytiscbe Bestimmungen. 

Bestimmung des Wassergebaltes. Zur Ausfiihrung der Bestim
mung ist am besten ein £laches Wageglas mit eingeschliffenem 
Stopfen geeignet, wie es in Abb. 57 wiedergegeben ist. Hohe Wage. 
glaser sind weniger gut geeignet.. In mancben Fallen, wenn die ge
trocknete Substanz nicht leicht wieder Wasser anzieht, kann man 
auch ein £laches Glas- oder Porzellanschalchen verwenden, das man 
mit einem Uhrglas zudeckt. 

In dem geschlossenen Wageglas oder Schalchen wagt man auf der ana· 
lytischen Wage etwa 0,5-1,0 g des Stoffes genau ab (bis auf 1 mg) und setzt Abb. 57. Wageglas. 
das offene Gefall etwa 11. Stunde lang in einen Trockenschrank, der auf die 
vorgeschriebene Temperatur erhitzt ist. In den meisten Fallen ist die Temperatur von 100. vor. 
geschrieben. Man verwendet dann einen Wasserbadtrockenschrank, wenngleich die Tempe. 
ratur im Innern des Schrankes meist etwas unter 100 0 bleibt. In einigen Fallen ist die Temperatur 
von IOn-1I0· vorgeschrieben. Man verwendet dann ein Luftbad aus Metall, Asbestpappe oder As. 
bestschiefer. Dabei stellt man das Wageglas nicht unmittelbar auf eine Metallplatte des Kastens, 
sondern legt noch ein Tondleieck oder Streifen von Asbestpappe unter, weil die Metallplatten durch 
Warmeleitung meist viel hbher erhitzt werden, als die Luft in dem Kasten, deren Temperatur 
gemessen wi rd. Nach halbstiindigem Erhitzen lallt man das offene Glas im Exsiccator erkalten, 
verschliellt es und wagt es. Das Erhitzen wird daun wiederholt, bis sich keine Gewichtsabnahme 
mehr zeigt. 

Bestimmung des GliilIriickstandes von organlscben und fHicbtigen Verbindunl\'en. 
Germ. schreibt beisolchen Verbindungen in der Regel vor, dail sie beim Verbrennen oder 
beim Gliihen nicht mehr als 0,1% Riickstand hinterlassen sollen. In seltneren Fallen 
wird gefordert, dail solche Stoffe beim Verbrennen oder Gliiben keinen wagbaren 
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Riickstand hinterlassen sollen . .Als nicht wagbar soIl mit Riicksicht auf die in den 
Apotheken vorhandenen Analysenwagen eine Menge von 0,001 g angesehen werden. 
Bei einem Verbrennungsriickstand von 0,1% wiirde die Menge von 0,001 g erhalten 
werden, wenn man 1 g des Stoffes fiir die Bestimmung verwendet. Die Forderung 
der Hochstmenge von 0,1% Verbrennungsriickstand ist also gleichbedeutend mit der 
Forderung, daB diese Stoffe bei Anwendung von 1 g keinen wagbaren Riickstand 
hinterlasseil diirfen. In der Regel geben reine organische Verbindungen und auch 
fliichtige anorganische Verbindungen, die durch Sublimation gewonnen sind, wie 
Arsentrioxyd, Ammoniumsalze und Quecksilberverbindungen, noch erheblich weniger 
als 0,1% Riickstand, oft iiberhaupt keinen Riickstand. Germ. 6 s. Bd. II, S. 12!l2. 

Zur Ausfiihrung der Probe erhitzt man zunachst eine kleine Menge des Stoffes, etwa 0,05-0,1 g 
auf einem blanken Platinblech oder auch auf einem Glimmerblattchen. Bleibt dabei ein deutlicher 
Riickstand, dann verbrennt oder gliiht man eine graBere, genau gewogene Menge des Stoffes in 
einem ausgegliihten und gewogenen Porzellantiegel und wagt den Riickstand. 

Bestimmung des Aschengehaltes von Drogen. (Germ. 6 s. Bd. II, S. 1292.) In einem aus
gegliihten und gewogenen Porzellantiegel (breite Form) oder einem G I iihs chal c hen I ) wagt man 
1-2 g der Droge ab, bei sehr geringem Ascbengehalt auch mehr, und erhitzt den auf einem Ton
dreieck schrag gestellten Tiegel mit einer nicht zu groBen Flamme. Der Tiegel wird von Zeit 
zu Zeit etwas gedreht und schlieBlich mit graBerer Flamme so lange erhitzt, bis die Asche 
keine Kohlenteilchen mehr enthalt, und kohlige Belage an der Tiegelwand verschwunden 
sind. Dann laBt man den Tiegel im Exsiccator erkalten und wagt wieder. Die Verbrennung der 
Kohle wird beschleunigt, wenn man die Flamme einige Male entfernt, so daB die Luft besser zu der 
gliihenden Kohle hinzutreten kann. In manchen Fallen ist die Kohle so schwer verbrennbar, daB 
auch lang andauerndes Erhitzen keine vallige Verbrennung herbeifiihrt. Das ist besonders dann 
der Fall, wenn die Kahle durch Salze eingehiillt ist. Dann verfahrt man in folgender Weise: Man 
laBt den Tiegel abkiihlen, iibergieBt die Kohle mit heiBem Wasser, zerdriickt sie mit einem Glas
stab und filtriert den Inhalt des Tiegels durch ein Filter von bekanntem Aschengehalt .tn ein 
Kalbchen und wascht das Filter mit maglichst wenig heiBem Wasser nacho Das Filter mit der Kohle 
bringtman wieder in den Tiegel, trocknet es darin und verbrennt es dann. Wenn keine Kohle mehr 
erkennbar ist, laBt man den Tiegel erkalten, bringt das Filtrat unter Nachspiilen des Kalbchens 
mit wenig Wasser in den Tiegel, verdampft es nach Zusatz von einigen Tropfen Ammoniumearbo
natlasung auf dem Wasserbad, gliiht den Riickstand noch kurze Zeit und wagt den Tiegel nach 
dem Erkalten im Exsiccator. Der Ascbengehalt des Filters wird abgezogen. 

Bestimmung des A.bdampfriickstandes von fliichtigen Fliissigkeiten. Eine bestimmte, 
gewogene oder gemessene Menge der Fliissigkeit wird in einem gewogenen Schalchen, 
bei kleineren Mengen auf einem Uhrglas, verdampft, der Riickstand getrocknet und nacb 
dem Erkalten im Exsiccator gewogen. Bei schwer fliichtigen FI::ssigkeiten, wie z. B. konz. 
Schwefelsaure, verwendet man einen Porzellantiegel; die Schwefelsaure ist mit freier Flamme unter 
dem Abzug zu verdampfen. In ahnlicher Weise verfabrt man auch, wenn bei der Priifung eines 
Arzneistoffes eine Fliissigkeit, etwa das Filtrat von der Ausfallung eines Metalles als Sulfid, ver
dampft werden solI. 

Bestimmung des Extraktgehaltes von Zubereitungen. Zur Bestimmung des Extrakt
Gehaltes von Tinkturen, Fiuidextrakten und ahnlichen fliissigen Zubereitungen ver
wendet man Glas- oder Porzellanschalen mit e benem Boden, die man vorher, mit etnem 
Uhrglas bedeckt, wagt. In dem Schalchen wird dann soviel der Fliissigkeit abgewogen und 
auf dem Wasserbad abgedampft, daB die Menge des trockenen Extraktes etwa 0,2-0,5 g 
betragt. Von Tinkturen, die etwa 2-5 % Extrakt enthalten, werden also 10 g verwendet, 
von anderen Zubereitungen entsprechend mehr oder weniger. Nach dem Abdampfen wird 
das Extrakt im Wasserbadtrockenschrank (wenn nicht eine habere Temperatur ala 100 0 vor
geschrieben ist) bis zum gleichbleibenden Gewicht getrocknet. Gewogen wird das Schalchen nach 
dem Erkalten im Exsiccator mit dem Uhrglas bedeckt. ZweckmaBig fiir die Bestimmung des Ex
traktgehaltes sind auch flache Wageglaschen mit Schliffstopfen (s. Abb. 57, S. 57). Von 
dicken Extrakten wagt man in dem Schalchen oder Wageglas etwa 0,3-0,4 g genau ab, gibt 
etwa 5 ccm Wasser oder verd. Weingeist hinzu, erwarmt auf dem Wasserbad bis zur gleich
maBigen Verteilung oder Lasung und dampft die Lasung dann zur Trockne ein. 

Wichtig ist, daB der Boden des Schalchens eben ist, so daB das trockene Extrakt den Boden 
in gleichmaBig diinner Schicht bedeckt. Verwendet man Schalchen mit rund vertieftem Boden, 
also etwa ein Uhrglas, so sammelt sich die beim Abdampfen konzentrierter werdende Fliissigkeit 
in der Mitte an, und die hier sich bildende dicke Extraktschicht laBt sicb nicht vallig austrocknen. 

1) Praktische Gliihschalchen liefert die Porzellanfa.brik PH. ROSENTHAL in Marktredwitz 
(Bayern). 
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Verwendet man abgemessene Mengen einer Tinktur, so ist zur Berechnung des Gehalts in 
Gewichtsprozent noch das spezifische Gewicht zu bestimmen. 

Bestimmung des ExtraktgebaUes von Drogen. Man steUt mit dem vorge 
schriebenen Losungsmittel (Wasser, kalt oder heiB, Weingeist, verd. Weingeist) einen 
Auszug her und bestimmt in diesem den Gehalt an Extrakt wie bei einer Tinktur 
(s. S. 58). So la13t z. B. Germ. 5 den Extraktgehalt des Rhabarbers in folgender 
Weise bestimmen (Germ. 6 s. Radix Gentianae, Bd. II, S. 1355): 

5 g feines Rhabarberpulver werden mit 50 ccm eines Gemisches von gleichen Teilen Wein· 
geist und Wasser unter ofterem Umschiitteln 24 Stunden lang stehen gelassen. 20 ccm der abfil· 
trierten Fliissigkeit werden in einem gewogenen Schalchen auf dem Wasserbad abgedampft und 
der Riickstand bei 105 0 bis zum gleichbleibenden Gewicht getrocknet. Das Gewicht des Riick· 
standes muB mindestens 0,7 g betragen = mindestens 35 0/ 0 Extrakt. 

Helv. liWt die Bestimmung des wasserigen Extraktes in folgender Weise 
a usfiihren : 

10 g der feingepulverten Droge werden mit 100 g siedenden Wassers iibergossen, die Mischung 
unter wiederholtem Umschiitteln 24 Stunden lang bei 11:-20 0 stehen gelassen und dann filtriert. 
50 cem des Filtrats werden abgedampft und der Riiekstand bei 100 0 getroeknet. Das Gewieht des 
Riiekstandes ergibt mit 20 multipliziert den Prozentgehalt der Droge an Troekenextrakt. 

Die Bestimmung des weingeistigen Extrakts wird in gleicher Weise ausgefiihrt, indem 
man 10 g der feingepulverten Droge mit 100 eem Weingeist von gewohnlicher Temperatur 
24 Stunden lang auszieht und dann 50 cem des filtrierten Auszuges abdampft. 

Nach der Vorschrift der Helv. erhalt man in vielen Fallen eine so gro13e Menge Extrakt, daB 
das vollige Austrocknen entweder sehr langsam erfolgt oder kaum moglich ist. Es ist zweckmaBig, 
nur soviel von dem Auszug abzudampfen, daB die Menge des Extraktes nicht mehr als 0,5 g betragt. 
Auch nach der fiir Rhabarber angegebenen Vorschrift der Germ. ist die Menge des zur Wagung 
kommenden Extraktes reichlich hoch. 

B. MaBanalytische Bestimmungen. 

1. Die Me13gerate (vgl. Bd. II S.1293). 

Als Me13gerate oder Me13gefa13e bezeichnet man Glasgefa13e, die das Abmessen 
bestimmter Fliissigkeitsmengen ermoglichen. Die Me13gerate sollen nach wahrem 
Liter eingeteilt sein: ein Me13kolben von I Liter soli bei mittlererTemperatur (15 0 ) bis 
zur Marke 1 kg Wasser von 4 0, im luftleeren Raume gewogen, fassen. Ais Kilogramm 
bezeichnet man allgemein das Gewicht eines Kubikdezimeters Wasser von 4 0 im luft· 
leeren Raume. Die von uns benutzten Gewichte sind alie hergestellt nach einem in Paris 
aufbewahrten Urkilogramm aus Platin, das nach den neuesten Feststellungen urn etwa 
50 mg schwerer ist, als das Gewicht eines Kubikdezimeters Wasser von 4 0 im luftleeren 
Raume. Infolgedessen fallt ein unter Benutzung von Gewichten hergestellter Mell
kolben von I Liter bis zur Marke etwa 0,05 ccm mehr als ein Kubikdezimeter oder 
1000 ccm. Genau gegenommen besteht also zwischen 1000ccm und 1 Liter ein geringer 
Unterschied, praktisch aber konnen wir unbedenklich 1 Liter = 1000 ccm set zen 
besonders auch, weil die unvermeidlichen und zulassigen Fehler gro13er sind, als die 
angegebene Abweichung 

Friiher war die Einteilung der MeBgerate nach dem MOHRschen Liter gebrauchlich. MOHR 
bezeichnete als "Liter" den Raum, den ein Kilogramm Wasser von 17,5 0 , mit Messinggewichten 
an der Luft gewogen, einnimmt. Dieser Raum ist um rund 2,3 ccm groBer als ein wahres Liter. 
Sind aIle Gerate, die man benutzt, MeBkolben, Pipetten, Biiretten, nach dem MOHRschen System 
eingeteilt, so lassen sie sich ebensogut benutzen, wie die nach wahren Litern eingeteilten; erheb
liche Fehler wiirden aber auftreten, wenn man Gerate nach MOHRschem System mit solchen, die 
nach wahrem Liter geteilt sind, durcheinander gebrauchen wollte. Das MOHRsche Liter ist heute 
kaum mehr in Gebrauch. 

In den Handel kommen geeichte und ungeeichte Me13gerate. Die geeichten 
Me13gerate sind von dem N ormaleichungsamt in Berlin nachgepriift und mit dem 
eingeatzten Eichungsstempel versehen, der dicht neben und unter der Marke, bei 
Pipetten auch an der Ausflu13spitze angebracht wird. Nach der Eichordnung fiir das 
Deutsche Reich vom 8. November 1911 § 144 diirfen die geeichten Mellgerate hochstens 
folgende Abweichungen zeigen: 
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Mel.lgerate ohne Einteilung. 

Kolben auf Eingul.l 

von 50 100 250 500 1000 ccm 
Abweichungen: 0,02 0,05 0,08 0,14 0,18 cem 

Vollpipetten auf Ablauf 

von mehr als 2 5 10 20 30 50 
100 

0,05 

100 
150 

0,07 
bis einscblielllich 
Abweichungen: 

2 5 10 20 30 50 
0,006 0,01 0,015 0,02 0,025 0,035 

Mellgerate mit Einteilung. 

Mellgliiser (Zylinder) auf Eingull 

von 50 100 200 500 1000 cem 
Abweichungen: 0,08 0,15 0,40 1,5 2,0 ccm 

von 
A bweichungen: 

Biiretten und Mellpipetten 
2 10 30 50 

0,008 0,02 0,03 0,04 
75ccm 

0,06ccm 

150 ccm 
250ccm 

0,08 cem 

Ferner darf bei allen Mellgeraten mit Einteilung der Fehler des von zwei Marken 
eingescblossenen Raumgehaltes nicht gr01ler sein, als die Halfte des fiir den Gesamt
raumgehalt zuHLssigen Feblers, falls dieser Teilraumgehalt die Halfte des Gesamt
raumgehalts nicht erreicht. Er darf nicht groller sein, als der fiir den Gesamtraum
gehalt zulassige Febler, wenn der Teilraumgehalt mindestens gleich der Halfte des 
Gesamtraumgehaltes ist. 

Die geeichten Mellgefiille sind, abgesehen von den zuliissigen Abweichungen, zu
verlassig richtig, sie sind aber erheblich teurer, als nicht geeichte Mellgerate. In den 
Apotheken durften nach der Germ. 5 auch nichtgeeichte Mellgeriite benutzt werden, 
"wenn der Apotheker diese Geriite nach den hierfiir iiblichen Regeln selbst gepriift 
hat und die etwaigen Febler bei den Berechnungen beriicksichtigt". Die nicht ge
eichten MeBgeriite des Handels sind in ihrer "Richtigkeit" sehr verschieden. Die 
besten nicht geeichten Mellgerate sind die im Handel als eich ungsf ah'ig bezeichneten. 
die in ihrer Genauigkeit keine groBeren Abweichungen zeigen, als die geeichten und 
nur nicht vom N ormaleichungsamt nachgepriift und abgestempelt sind. Diese 
eichungsfahigen Mellgerate solIten in den Apotheken neben geeichten allein zu
lassig sein. Zweckmiillig ware die Bestimmung, daB Mellgeriite mit grolleren Ab
weichungen, als den in der Deutschen Eichordnung festgesetzten, in den Apotheken 
nicht benutzt werden diirfen. 

Genaue MeBgerate sind MeBkolben, Pipetten (Vollpipetten und Teil
pipetten) und Biiretten. Dagegen sind Mellzylinder ungenau, sie sollten nur fiir 
rohe Messungen benutzt werden. Die bei Mellzylindern zulassigen Abweichungen 
sind rund 10 mal so groll wie bei MeBkolben. Die Ursache der Ungenauigkeit der 
Mellzylinder ist die verhaltnismallig groBe Oberfliiche der Fliissigkeit, die keine genaue 
Festlegung der Marke gestattet. 

Die Mellgeriite sind auf Eingu.B oder auf Ablauf geeicht (justiert). 
MeBkolben sind auf Eingull geeicht (mit dem Buchstaben E bezeichnet), 

d. h. sie enthalten bei der Fiillung bis zur Marke die angegebene Menge Fliissigkeit. 
Seltener sind Mellkolben zugleich auf Ablauf (Ausgull) geeicht (mit.A bezeichnet); 
sie haben dann - dicht iibereinander - zwei Marken und miissen bis zur oberen 
Marke gefiillt werden, wenn man aus ihnen die bestimmte Fliissigkeitsmenge aus
gieBen will. Diese Art der Benutzung eines Mellkolbens kommt in der Praxis fast 
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nie vor, sie ist auch ungenau, weil die Menge der Flussigkeit, die beim AusgieBen in 
dem Kolben zuruckbleibt, mit der Zeit des Auslaufs schwanken kann. 

MeBkolben. Fur die Genauigkeit eines MeBkolbens ist die Halsweite nieht 
ohne Bedeutung. Sie solI dort, wo die Marke angebracht ist, in der Regel nieht 
mehr betragen als bei Kolben 

von 25-50 50-200 200-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 eem 
10 13 15 18 20 

Die Marke eines MeBkolbens muB am RaIse mindestens 2 em 
uber der Ausbauehung sitzen, sie solI aueh vom oberen Ende des 
RaIses mindestens 2 em entfernt sein. Fur die Herstellung von 
Normallosungen besonders brauehbar sind Kropfkoiben, die 
oberhalb der Marke eine Erweiterung des RaIses haben, uber der ' 
auch noeh wieder eine Marke angebraeht sein kann. Abb. 58 zeigt 
einen solehen Kolben, der bis zur unteren Marke 1000 eem, bis 
zur oberen 1100 eem faBt. 

Die MeBkoiben sind haufig mit eingesehliffenem Glasstopfen 
versehen; man kann aber ebensogut aueh stopfeniose Kolben ver
wenden, die man beim Gebraueh mit guten Korkstopfen versehlieBt. 

Prufung der MeBkolben. Me13geriite miteinem Inhalt bis 100 ccm 
lassen sicb mit der in den Apotheken gebriiuchlichen analytischen Wage nach
priifen. Als Beispiel sei zuniichst die Nachpriifung eines MeBkolbens von 
lOO ccm gewiihIt. Die Aufgabe besteht darin, festzustellen, ob der Kolben 
bis zur Marke bei der Lufttemperatur von 15 0 100 g Wasser von 4 0, in der 
Luftleere gewogen, faBt. Diese Fcststellung ist nur indirekt moglich auf 
Grund der fiir jede Temperatur bekannten Dichte des Wassers. 

Man wiigt zuniichst den leeren, trocknen Kolben genau, fiillt ihn dann 
bis zur Marke mit luftfreiem (d. b. ausgekochtem und wieder auf Zimmer
wiirme abgekiihItem) destillierten Wasser und wiigt wieder, nachdem der 
Kolben mit dem Wasser etwa 1/2 Stunde in dem Wagengehiiuse gestanden 
hat. Nach der Wiigung wird auch die Temperatur des Wassers gemessen. 
In folgender Tabelle ist das Gewicht des Wassers angegeben, das ein richtiger 

25mm 

Abb.58. 

lOO ccm-Kolben bei verschiedenen Temperaturen enthiilt (unter der Voraussetzung, daB der Baro· 
meterstand anniihernd 760 mm ist): 

10 0 99,8529 g 15 0 99,8063 g 
11 0 8461 g 16 0 7934 g 
12 0 8381 g 17 0 7792 g 
13 0 8287 g 18 0 7640 g 
14 0 8181 g 19 0 7475 g 

20 0 

21 0 

22 0 

23 0 

24 0 

99,7301 g 
7117 g 
6922 g 
6717 g 
6502 g 

25° 
26 0 

27 0 

28 0 

29 0 

30° 

99,6276 g 
6042 g 
5798 g 
5545 g 
5284 g 
5013 g 

Da ein geeichter 100 ccm-Kolben nach der Eichordnung nicht mehr als 0,05 ccm nach unten 
oder oben abweichen darf, so darf das gefundene Wassergewicht von den angegebenen Zahlen nicht 
mehr als 0,05 g abweichen1), also urn 5 in der 2. Stelle nach dem Komma. Z. B. muB bei 18° das 
gefundene Wassergewicht zwischen 99,7140 und 99,8140 liegen. 

Nach der Vorschrift des Normal-Eichungsamtes soIl die Festste\lung des Wassergewichtes 
durch Differenzwiigung erfolgen. Man setzt den leeren Kolben und ein lOO g-Gewicht auf die eine 
Schale der Wage und tariert auf der anderen Seite genau. Dann wird der Kolben mit Wasser bis zur 
Marke gefiillt, das 100 g.Gewicht weggenommen und nun das zur Erzielung des GIeichgewichts notige 
Gewicht zu dem Kolben gelegt; diese "Zulage" entspricht bei den verschiedenen Temperaturen dem 
Unterschied zwischen 100g und den in derTabelle angegebenen Wassergewichten. In den Apotheken 
ist die Ausfiihrung der Differenzwiigung meistens nicht moglich, weil die Schalen der gebriiuchlichen 
Analysenwagen nicht so groB sind, daB man neben den 100 ccm·Kolben noch ein 100 g-Gewicht 
stellen kann; die bei Analysen iibliche Art der Wagung ist aber auch fiir die Priifung der Me13geriite 
praktisch geniigend genau. Die fur die Wassprgewichte angegebene Tabelle ist genau richtig nur bei 
einem Barometerstand von 760 mm und bei Ubereinstimmung der Lufttemperatur mit der Wasser· 
temperatur; sie kann unbedenklich angewandt werden, wenn der Barometerstand von 760 mm nur 
wenig abweicht und wenn die Lufttemperatur mit der Temperatur dt's Wassers anniihernd iiher
einstimmt. Will man die Abweichungen des Barometers und der Lufttemperatur beriicksichtigen, 

1) Bei der Kleinheit der Abweichung kann man ohne weiteres ccm = g setzen. 
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so sind die Zahlen der Tabelle fur jedes mm Barometerstand uber 760 mm urn 0,14 mg zu verringern, 
fiir jedes mm unter 760 mm urn 0,14 mg zu vergroBern und fur jeden Grad der Lufttemperatur unter 
15 ° urn 0,4 mg zu verringern, fiir jeden Grad uber 15 0 urn 0,4 mg zu vergroBern. Betragt z. B. der 
Barometerstand 730 mm, die Wassertemperatur 18 0 und die Lufttemperatur 24°, so ist die in der 
Tabelle fur 18° angegebene Zahl 99,7640 g fur die Abweichung des Barometerstandes urn 
30 x 0,14 mg = 4,2 mg zu vergroBern und fiir die Abweichung der Lufttemperatur urn 9 x 0,4 mg 
= 3,6 mg zu vergroBern, zusammen also urn 7,8 mg zu vergroBern; das Wassergewicht ist also bei 
730 mm Barometerstand und 18 0 richtig, wenn es 99,7640 g + 0,0078 g = 99,7718 g betriigt. 
Bei einem Barometerstand von 780 mm, Wassf'rtemperatur 18 0 und Lufttemperatur 22 0 wiire die 
fiir 18 0 angegebene Zahl urn 20 x 0,14 mg = 2,8 mg zu verringern und urn 7 x 0,4 mg = 2,8 mg 
zu vergroBern, sie bliebe also unveriindert. Die Priifung groBerer Kolben, von 200 ccm, .500 ccm, 
1000 ccm, durch Wiigung ist in den Apotheken und auch in vielen chemischen Laboratorien nicht 
moglich, weil die Analysenwagen nicht fiir so groBe Gewichte eingerichtet sind und Analysen
gewichte in dem notigen Umfange auch nur selten zur Verfiigung stehen. Man muB sich bei der 
Priifung der groBeren Kolben mit dem A usmessen mit geeichten oder nachgepriiften Pipetten 
begnugen. 1st ein Analysengewichtssatz bis 1000 g vorhanden, so kann die Priifung der groBeren 
Kolben auch mit Hilfe einer guten Tarierwage erfolgen, die bei einer Belastung mit 1 kg noch 
mit 5 cg einen Ausschlag gibt. Ein richtiger 1000 ccm-Kolben enthiilt bis zur Marke bei verschie
denen Temperaturen das Zehnfache des in der Tabelle fUr einen 100 ccm-Kolben angegebenen 
Wassergewichts. Da die Abweichung eines 1000 ccm-Kolbens nach der Eichordnung nach unten 
und nach oben 0,18 cern betragen darf, so muB z. B. bei 18° das Wassergewicht zwischen 997,82 
und 997,46 g liegen. Solche Unterschiede lassen sich auf einer guten Tarierwage mit analytischen 
Gewichten noch einigermaBen sicher feststellen, nicht aber mit den gewohnlichen Rezeptur
gewichten. 

Will man einen 1000 ccm-Kolben durch A usmessen nachpriifen, so liiBt man in den trocke· 
nen Kolben 10mal den 1nhalt einer gepriiften 100 ccm-Pipette laufen, deren Abweichung bekannt 
ist (s. Priifung der Pipetten). Das Auslaufenlassen der Pipette muB jedesmal genau in der bei der 
Priifung der Pipetten beschriebenen Weise geschehen. Nach der letzten Pipette stellt man mitHilfc 
eines MaBstabes fest, urn wieviel mm der Stand des Wassers von der Marke abweicht. Dann bringt 
man in den Hals des Kolbens mit einer 10 ccm-Pipette noch 10 ccm Wasser und miBt die Hohe 
dieser Wassersiiule von 10 ccm nach mm. Angenommen, 10 ccm Wasser niihmen im Kolbenhals 
die Hohe von 50 mm ein, dann bedeutet eine Abweichung von 1 mm Hohe uber oder un1~er der 
Marke eine Abweichung von 0,2 ccm. Zeigte die zur Prufung benutzte 100 ccm-Pipette keine Ab
weichung, dann dad bei der Fullung des 1000 ccm-Kolbens die Abweichung von der Marke 0,9 mm 
= 0,18 ccm nach oben und nach unten betragen. Man sieht daraus, daB die Feststellung der zu
liissigen Abweichung eines 1000 ccm-Kolbens durch Ausmessen ziemlich ungenau sein muB. Zeigt 
die zur Prufung benutzte Pipette selbst schon Abweichungnn, so mussen diese bei der Berec:hnung 
berucksichtigt werden. Hat z. B. die Pipette eine Abweichung von + 0,04 ccm, dann ist der 
1000 ccm-Kolben richtig, wenn der Stand der Fullung von 10 Pipetten 2 mm = 0,4 ccm tiber der 
Marke steht. 

Vollpipetten. Vollpipetten sind stets auf Auslauf (A) geeicht, d. h. aus ihnen 
flieBt unter bestimmten Bedingungen die angegebene Fliissigkeitsmenge aus, wenn 
sie bis zur Marke gefiillt worden sind. Vollpipetten sind zuHissig in einer GroHe 
bis 300 ccm; am meisten gebraucht werden Pipetten von 5, 10, 15, 20, 25, 50 und 
100 ccm. Fiir manche Zwecke sind auch kleinere Vollpipetten von 1, 2, 3 und 4 cem 
sehr zweckmiWig. Die Marke soll mindestens 10 mm iiber der Ausbauchung der 
Pipette sitzen, darf aber auch I1icht so hoch sitzen, daB die richtige Fiillung der Pipette 
un be quem wird; die Marke soIl mindestens llcm vom oberen Ende entfernt sein. 
Es gibt auch Pipetten mit zwei Marken, eine auf dem oberen und eine auf dem unteren 
Rohr. Aus dies en flieBt die angegebene Fliissigkeitsmenge von der oberen bi8 zur 
unteren Marke aus. Diese Pipetten sind nieht genauer, als die mit einer Markel und 
volligem Auslauf; ihr Gebrauch ist unbequemer, alB der der gewohnlichen Pipetten. 
Fiir das Abmessen von iitzenden und schlechtschmeckenden Fliissigkeiten sincl Pi
petten mit kugeliger Erweiterung iiber der Marke zweckmiiBig, die ein Aufsaugen der 
Fliissigkeit in den Mund verhiitet. 

Bei der Benutzung der Pipetten spielen die Art des Auslaufs und die Auslaufszeit eine 
groBe Rolle. Zur Fiillung der Pipette saugt man die Flussigkeit mit dem Munde bis uber die Marke 
an, verschlieBt die Offnung rasch mit dem schwach angefeuchteten Zeigefinger und liiBt die Fliissig
keit durch sanftes Liiften des Fingers so weit abflieBen, daB der untere Meniscus mit der in Augen
hohe gehaltenen Marke abschneidet. Das Ansaugen der Flussigkeit darf nicht zu stark geschehen, 
wei! sich sonst auf der Oberfliiche leicht Schaumblasen bilden, die das genaue Einstellen auf die 
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Marke verhindern. Die Spitze der PIpette muB in die Fliissigkeit so tief eintauchen, daB keine Luft 
mit angesogen werden kann. 

Bei der PrUfung, wie auch bei jeder Benutzung, liWt man die Pipette so ablaufen, daB die Aus
fluBoffnung mit der Wandung des AufnahmegefiiBes in Beriihrung bleibt. Eine Viertelminute 
nach dem Auslaufen streicht man die Spitze an del' feuchten Wandung des Auf
nahmegefii.Bes a b. 

Priifung der Pipetten. Zur Priifung fiillt man die Pipette mit luftfreiem destillierten 
Wasser von Zimmertemperatur bis zur Marke und liiBt sie in der eben gescbilderten Weise in ein 
Becherglas auslaufen, das man vorher trocken, mit einem Uhrglas bedeckt, genau gewogen hatte. 
Man liiBt dann das Becherglas mit dem Uhrglas bedeckt 
11. Stunde in dem Wagegehiiuse stehen und wiigt es dann. 
Das Wassergewicht einer richtigen 100 ccm.Pipette ist fiir 
die verschiedenen Temperaturen das in del' Tabelle S. 61 
angegebenE'. Fiir kJeinere Pipetten ist das Wassergewicht 
nach del' Tabelle leicht zu berechnen. Die Abweichungen 
von den in der Tabelle angegebenen odeI' danach berech
neten Zahlen diirfen nicht grol3er bein, als die S. 60 fiir Voll
pipetten angegebenen. Das Wassergewicht einer 100 ccm-Pi· 
pette muB z. B. bei 18° zwischen 99,8140 und 99,7140 liegen. 
GroBere Abweichungen des Barometerstandes und der Lnft
temperatur sind in der gleichen Weise zu beriicksichtigen wie 
bei der PrUfung eines MeBkolbens (s. S. 62). 

Pipetten miissen, wie aIle MeBgeriite, besonders aber 
die auf Ausflul3 geeichten, innen so vollkommen sauber sein, 
daB die naeh dem Ablaufen zuriiekgebliebene Fliissigkeit die 
Wandung vollkommen gleiehmiiBig benetzt; es darf keine 
Tropfenbildung an der Wandung stattfinden. 

Zur Reinigung spiilt man neue Pipetten zuerst mit 
etwas Salzsiiure und Wasser aus, darauf mit Natronlauge und 
Wasser. Zeigt sich dann noch eine ungleichmiiBige Benet
zung beim Auslaufenlassen, so wird die Pipette mit Chrom
siiurelosung gereinigt. Ebenso reinigt man aueh schon 
gebrauchte l'ipetten, wenn sie ungleichmiiBige Benetzung 
zeigen. Man versetzt Kaliumdiehromatliisung, etwa 1: 10, 
mit etwa der doppelten Menge konz. Schwefelsiiure und 
saugt diese Mischung noeh heiD in die Pipette hinein, die 
man am oberen Ende mit einem Gummisehlaueh und 
Quetsehhahn versehen hat. Man beliiBt die Losung einige 
Zeit in del' Pipette, liiBt sie dann ablaufen und wiederholt 
das Ausspiilen mit der Chromsiiurelosung noeh einige Male. 
Die dann mit Wasser gespiilte Pipette wird in del' Regel 
gleiehmiiBige Benetzung zeigen. 

Teilpipetten sind Meflrohren, oben mit verjiing
tern Ansaugrohr und unten mit enger Ausflufloffnung 
versehen. Die Teilung ist wie die der Biiretten. Man 
benutzt die Teilpipetten zum Abmessen, wenn eR 
auf grofle Genauigkeit nicht ankommt. Fiir genaue 
Messungen sind Vollpipetten besser geeignet. 

Die Priifung der Teilpipetten kann wie bei den Bii. 
retten (s. d.) ausgefiihrt werden, indem man die Pipette mit 
einem Quetsehhahn versieht. 

Abb.69. 

Biiretten. Als Biiretten bezeichnet man in ganze Kubikzentimeter und Teile 
davon, meistens 1/10 cern, eingeteilte Meflrohren, aus denen die Fliissigkeiten in be
liebigen Teilmengen der Fiillung abgelassen werden konnen. Am besten fiir alle 
Zwecke geeignet sind Glashahn biiretten von 50 cern in der durch Abb. 59 wieder
gegebenen Form. Andere Formen der Glashahne sind weniger zweckmaflig. 

DieGIashiihne miissen sorgfiiltig eingefettet werden, naehdem man sie vorher mit einem Tueh 
vollig trocken gewischt hat. Zum Einfetten ist nul' Vaselin odeI' Paraffinsal be zu verwenden, 
kein Sehweineschmalz oder PfJanzenfett. Beim Einfetten ist darauf zu aehten, daB die Offnung 
des Kiikens nicht verschmiert wird. Die Fettschicht soil moglichst diinn sein, muB abel' doch so 
stark sein, daB das Kiiken des Hahns sich ohne jede Reibung leicht drehen liil3t. 
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Fiir Quetschhahnbiiretten verwendet man meistens den bekannten MOHR· 
schen Quetschhahn oder auch den sehr einfachen Glasstabquetschhahn nach 
BUNSEN. Bei diesem ist der Schlauch durch ein hineingeschobenes Stiickchen Glas· 
stab von etwa. 1,5 cm Lange geschlossen; beim sanften Driicken des Schlauches ent· 
stehen neben dem Glasstab zwei Rinnen, durch die die Fliissigkeit ablauft. Bei den 
Quetschhahnbiiretten darf der Gummischlauch nicht zu diinnwandigund nicht klebrig 
sein. Fliissigkeiten, die auf Kautschuk einwirken, konnen in Quetschhahnbiiretten 
nicht benutzt werden. 

Biiretten miissen wie andere MeBgerate immer so sauber sein, daB die Fliissig. 
keit nach dem Auslauf die Wandung ganz gleichmaBig benetzt. Bei neuen Biiretten 
geniigt meist ein Ausspiilen mit Salzsaure und Wasser und darauf mit Natronlauge 
und Wasser. Zeigt die Biirette ungleichmaBige Benetzung, so reinigt man sie mit 
Chromsaure und Schwefelsaure. Zu diesem Zwecke fiillt man die Biirette (Glas. 
hahnbiirette) zu etwa 1/3 mit Kaliumdichromatloaung (1: 10) an und gibt dann 
konz. Schwefelsaure hinzu, bis die Biirette bis an den Rand gefiiUt ist. Man laBt die 
Biirette ao gefiiUt bis zum Erkalten stehen, laBt die Chromsaurelosung, die man noch 
zur Reinigungvon weiteren MeBgeraten benutzen kann,ablaufen und apiilt die Biirette 
mit Wasser nacho Das Einfetten des Hahnea geachieht am besten erst nach der 
Reinigung. 

Bei der Benutzung miissen die Biiretten senkrecht an einem Stativ befeatigt sein. 
Die zweckmaBigste Einrichtung zum Befestigen der Biiretten am Stativ ist nach 
unseren Erfahrungen der in Abb.59 wiedergegebene Biirettenhalter nach ALLIHN. 
Die Biirette wird durch Federdruck featgehalten und kann nach Aufhebung dea 
Federdruckes aehr be quem herausgenommen werden. Das Stativ kann mit einem 
nicht zu kurz beinigen DreifuB versehen sein oder auch mit einer Platte aus weiBem 
Milchglas, die das Erkennen von Farbenumachlagen erleichtert. Letzterer Zweck 
wird aber auch durch Unterlegen von weiBem Papier ebensogut erreicht. 

Das Stativ mit den Biiretten soll moglichst fest atehen. Die Standfestigkeit 
ist um so groBer, je tiefer der Schwerpunkt des Ganzen liegt. Man befestigt deshalb 
den Halter so tief wie moglich an der Stange (a. Abb. 59). Wird dagegen der Halter 
oben an der Stange befestigt, so wackelt das Stativ bei der kleinsten Erschiitterung. 

Ablesen der Biiretten. Bei der Benutzung einer Biirette ist die Genauigkeit des 
Ablesens des jeweiligen Fliissigkeitsstandes von groBter Bedeutung. Bei durch· 
sichtigen Losungen wird der Stand des unteren Meniscus der Fliissigkeit, bei 
undurchsichtigen Losungen der Stand des oberen Meniscus an der Teilung der Biirette 
abgelesen. Ein genaues Ablesen ist nur moglich, wenn die Teilungsstriche, wenigstens 
fiir die ganzen Kubikzentimeter, mindestens den halben Umfang des Rohres umfa,saen. 
Am beaten ist die ganz um daa Rohr herumgehende Ringteilung. Bei der Able~ung 
iat es unbedingt notig. daB das Auge aich in gleicher Hohe wie der Fliisaigkeitsstand 
befindet, und diese EinsteUung der Augenhohe ist nur dann erreicht, wenn der Teil. 
strich auf der vorderen Seite sich mit seiner Verlangerung auf der hinteren Seite deckt. 
Bei den frUher allgemein gebrauchlichen kurzen Teilstrichen ist eine solche Ein· 
stellung nicht moglich, und deshalb sind bei Biiretten mit zu kurzen Teilstrichen 
parallaktische Ablesefehler unvermeidlich. Man hat versucht, diese Ablesefehler 
durch die Anwendung von Schwimmern zu vermeiden. 

Ein Schwimmer ist ein hohler Glaskorper mit einer ringformigen Linie, die sich unterhalb 
der Oberflii.che der Fliissigkeit auf einen bestimmten Teilstrich der Biirette einstellt. Dieser Teil· 
strich wird dann als Stand der Fliissigkeit gerechnet. 

Die Anwendung von Schwimmern ist aber nur ein Notbehelf und keineswegs zu 
empfehlen. 

Bei der Ringteilung oder einer mindestenB den halben Umfang des Rohres um. 
fassenden Teilung kann man die Genauigkeit der Ablesung noch erhohen durch An· 
wen dung einer BIe,nde. Als solche dient ein weiBes Kartenblatt, das man zur Halfte 
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mit schwarzem Papier beklebt hat. Hiilt man dieses Kartenblatt mit der schwarzen 
Hiilfte nsch nnten hinter die BUrette, so daB die Trennungslinie zwischen WeiB nnd 
Schwarz sich in der Hohe der Oberflache der Fliissigkeit befindet, so hebt sich der untere 
Rand des Meniscus sehr deutlich gegen den weWen Untergrund ab (Abb. 60). Man kann 
auch eine hOlzerne Klammer (Probierrohrhalter) verwenden, deren hinterer oberer 
Rand geschwarzt ist, und die man in der Hohe des Fliissigkeitsspiegels um das Rohr 
legt. Die Oberflache der Klammer dient zugleich als Visierlinie zur Einstellung der 
Augenhohe. Diese Vorrichtung gestattet auch ein ziemlich genaues Ablesen bei Biiret
ten mit kurzen Teilstrichen. 

Biiretten nach SCHELLBACH (mit SCHELLBACH-Streifen) sind auf der Riickseite mit einem 
breiten weiBen Milchglasstreifen versehen, auf dem sich ein schmiilerer farbiger Streifen befindet. 

,' )iiI ~ , . 
Dieser letztere zeigt beim Stand der Fliissig
keitsoberflache das durch Abb. 61 wiederge
gebene Bild. Man liest an dem Schnittpunkt 
des Streifens mit dem Meniscus der Fliissig
keit abo Die Ablesung wird aber auch bei 
diesen Biiretten nur dann genau, wenn das 
Auge sich genau in der Rohe des Meniscus 
befindet. 4 11j 

Ein sehr genaues Ablesen bei allen 
BUretten, auch bei denen mit kurzen 
Teilstrichen und bei den SCHELLBACH· 
bUretten, ermoglicht folgende Vorrich
tung (nach G. FRERICHS). 

In ein Stiick photographischen Film 
'moglichst stark) von etwa 5-6 cm Lange 
nnd 4 cm Breite, das man durch Waschen mit 
warmem Wasser von der Gelatineschicht be-

- .. 7'. ;~ 
.\.1l'§r ' .•. , 
.. ~: J 

Abb. 60, Ablesen mit Blende. 

Abb.6l. 
SCHELLBACH

biirette, 

freit hat, schneidet man mit einem scharfen Messer in der Mitte zwei parallele Schnitte von etwa 
3-3,5 cm Lange, im Abstand von 1 cm. Durch die beiden Schlitze des Blattchens steckt man die 
Biirette, so da13 der schmale Streifen des Blattchens nach vorn kommt. 

Beim Ablesen stellt man die untere Schnittlinie auf den unteren Rand des Meniscus ein. 
Das Auge ist in richtiger Rohe, wenn die Kanten des unteren Schlitzes scharf als eine Linie er· 
scheinen; die Kanten des oberen Schlitzes zeigen dann deutlich einen Abstand voneinander. Den 
Ort der eingestellten Linie kann man besonders genau nach dem Ablaufen der Fliissigkeit fest· 
stellen; dabei darf das Blattchen natiirlich nicht verschoben werden 

Noch zweckmaJ3iger als farblose Filmblattchen sind gefarbte. Mit diesen erkennt man Ab
weichungen von der richtigen Augenhohe noch sicherer, weil die Verbreiterung der Schlitze bei 
falscher Augenhohe dann deutlicher hervortritt. Man kann die Filmblattchen leicht farben, indem 
man sie kurze Zeit in verdiinnte Natronlauge (etwa 1 + 10) taucht und dann einige Minuten in 
eine wasserige Losung von Methylenblau oder eine weingeistige Losung von Dimethylaminoazo
benzollegt und nachher mit Wasser gut abspiilt; die Farben sind allerdings nicht lichtecht. 

Zum scharfen Ablesen kann man auch eine Lupe oder einen mit Wasser gefiillten 
Rundkolben von etwa 150 cm benutzen. Bei der Benutzung der BUrette erreicht man 
die groBte Genauigkeit, wenn man die BUrette zu jeder Messung wieder auf 0 auf
fiillt. Dadurch werden auch Irrtiimer beim Ablesen leichter vermieden. Hat man 
mehrere Titrationen mit kleinen Mengen von Normallosungen auszufiihren, so fiiIlt 
man meistens die BUrette nicht jedesmal wieder auf O. (Es ist dann sehr zweckmaBig, 
den jedesmaligen oberen Stand der BUrette mit dem Filmblattchen festzuhalten.) 
Die Titrationen werden um so genauer, je groBer die Menge der notigen Normal· 
losung ist. We-nn die zur Unte~suchung zur Verfiigung stehende Substanzmenge 
es gestattet, wendet man in der Regel eine solche Menge an, daB man etwa 20 bis 
30 ccm der Normallosung notig hat. Vor dem Ablesen wartet man 1/2 Minute, damit 
die an der Glaswand haftende Fliissigkeit zusammenlauft. 

Zur Ausfiihrung einer Titration sind am besten weithalsige Erlenmeyer. 
kolben (Abb.62) oder auch Rundkolben mit kurzem sehr weiten Hals (Abb.63) 
geeignet. 

Hager, Handbuch. 1. 5 
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'Priifung der B iiretteu. Die Biirette wird mit luftfreiem Wasser bis iiber den Nullpunkt 
gefiillt. Dann liiBt man etwas Wasser in vollem Strahl ausflie.l3en, um die Luft aus dem Hahn zu 
entfernen und stellt dann genau auf 0 ein, wobei man einen etwa an der Ablaufspitze hangenden 
Tropfen entfernt. In ein trockenes, mit aufgelegtem Uhrglas gewogenes Beeherglas la.l3t man dann 
10 ccm Wasser ablaufen, zunachst etwa 9,5 ccm und naeh einer halben Minute den Rest bis zur 
Marke, wobei ein an der Ablaufspitze hangender Tropfen an der Wandung des Becherglases abo 
gestrichen wird. Das Wasser wird dann genau wie bei der Priifung des Kolbens oder einer Pipette 
gewogen und seine Temperatur festgestellt. Das Wassergewieht betragt, wenn der gepriifte Ab· 
schnitt der Biirette richtig ist, den 10. Teil des in der Tabelle S. 61 angegebenen Gewichts. In 
gleicher Weise priift man die Abschnitte 0-20 cem, 0-30 ccm, 0-40 cem und 0-50 ccm. 

Das genaue Ablassen bis zu einer bestimmten Marke gelingt am besten, wenn 
man naeh Einstellung auf 0 die Biirette so hoch stellt, da.13 die neu einzustellende 

Marke sich in Augenhiihe befindet (man kann dabei das Film· 
blattchen, s. S. 65, auf diese Marke setzen) und wenn man die 
Hahnspitze an die Wandung des Becherglases halt, so da,B keine 
Tropfenbildung stattfindet. 1st etwas mehr Wasser abgelaufen, 
als man beabsichtigt hat, so kann man die Wagung trotzdem 
zu Ende fiihren. Man liest dann den Stand der Biirette genau al> 
und rechnet mit der tatsaehlieh abgelassenen Menge. Angenom. 
men, es seien 20,05 eem Wasser abgelassen, dann findet man das. 
riehtige Wassergewieht fiir den Raum bis zur Marke 20 cern, 
wenn man das 20fache des gefundenen Wassergewichts durch 

Titr?~;k~rben. 20,05 dividiert oder praktisch genau genug, wenn man von dem 
gefundenen Wassergewicht einfaeh 0,05 g abzieht. Aueh wenn 
man statt 20 ccm 20,1 cern Wasser abgelassen hat, geniigt es, 

einfach 0,1 g von dem gefundenen Wassergewicht abzuziehen. 

Abb.62. 
TitrierkoJben. 

Die Abweiehung der ganzen Fiillung einer 50 ccm·Biirette darf nicht mehr als 0,04 ccm 
betragen (s. S. 60), das Wassergewieht darf also von der Halfte des in der Tabelle S. 61 an· 
gegebenen urn nieht mehr als 0,04 g abweiehen. Teilmengen bis 25 ccm diirfen urn 0,02 cern 
abweichen, Teilmengen von iiber 25 cern urn 0,04 eem. 

Sind die festgestellten Abweichungen nicht grii.l3er als die fiir eine geeiehte Biirette zuge
lassenen, dann kann man die Biiretten in allen praktiseh vorkommenden Fallen ohne weiteres 
benutzen. Biiretten mit grii.l3eren Abweichungen lassen sieh nur verwenden, wenn man fiir jede 
Biirette eine Korrekturtafel anfertigt. 

Volumetrische Losungen (Germ. 6 s. Bd. II, S. 1294). 

Volumetrische Losungen sollen eine bestimmte Menge eines Stoffes in 
einem Liter enthalten, und zwar entweder das N ormalgewicht, das halbe, zehntel 
odeI' hundertstel Normalgewicht: 1/1-' lin 1/10" und 1/10o·Normallosungen. Das 
Normalgewicht eines Stoffes ist die Menge, die einem Grammatom Wasser· 
stoff (= 1,008 g H) odeI' einem halben Grammatom Sauerstoff (= 8,000 gO} 
entspricht. 

Die Herstellung einer volumetrischen Losung ware nun eine hochst einfache 
Sache, wenn man das Normalgewicht (odeI' den entsprechenden Teil) des betreffenden 
Stoffes auf del' analytischen 'Wage genau abwagen konnte; dann brauchte man nul' 
diese Menge in einem richtigen Literkolben zu 1 Liter in dem Losungsmittel (meist 
Wasser) aufzulosen. Leider geht dies nul' bei sehr wenigen Losungen, z. B. bei del' 
1/1o·n·NatriumchloridlOsung und 1/1o·n·Silbernitratlosung. Fur die meisten 
Losungen steht del' betreffende Stoff nicht in solcher Reinheit odeI' in einer solchen 
Form zur Verfiigung, dail man das Normalgewicht genau abwagen konnte. In diesen 
Fiillen bleibt nichts anderes ubrig, als zuerst eine etwas zu starke Losung herzu· 
stellen und diese nach Feststellung des Gehaltes entsprechend zu verdunnen. IOder 
abel' man stellt annahernd richtige Losungen her und berucksichtigt bei del' 
Benutzung den Wirkungswert diesel' Losungen. 

Germ. 5 schrieb VOl': "Die volumetrischen Losungen sind vor dem Gebrauch 
nach den Regeln del' Mailanalyse auf ihren jeweiligen Wirkungswert zu priifen. '" 
Fiir den Ausdruck "Wirkungswert" geben die Lehrbucher del' Mailanalyse keine be
stimmte Erklarung. Auiler dem Ausdruck Wirkungswert findet man in den Lehr
buchern noch die Ausdrucke Titer und Faktor, und aIle drei Ausdrucke werden 
ziemlich durcheinander und oft fiir verschiedene Begriffe gebraucht. 
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ZweckmaBig ist es, als Wirkungswert die Zahl zu bezeichnen, die angibt, 
wieviel Kubikzentimeter einer richtigen Normallosung (oder 1/10-' 1/2-, 

1/ 100-NormalH:isung) einem K u bikzen timeter der betreffenden Losung gleich
wertig sind. Diese Zahl wird in einigen Lehrbiichern und Germ_ 6 als "Faktor" 
der Losung bezeichnet, und mit dies em Faktor mull man bei einer Titration die 
Zahl der Kubikzentimeter der verbrauchten Losung multiplizieren, um die Zahl der 
Kubikzentimeter einer richtigen Losung zu erfahren. Eine genau richtige Losung 
hat den Wirkungswert 1. 1st eine Losung schwacher, dann ist der Wirkungswert 
kleiner als 1. Man stellt aber die Losungen am besten immer mit einem Wirkungs
wert groller als 1 her. Der gefundene Wirkungswert wird auf der Vorratsflasche 
vermerkt, z. B. Wirkungswert = 1,020. Mit dieser Zahl ist dann bei jeder Titra
tion die Zahl der verbrauchten Kubikzentimeter der Losung zu multiplizieren. 

Zur Feststellung des Wirkungswertes oder zur Einstellung der Losungen auf 
den Wirkungswert 1 bedarf man der 

Urtitersubstanzen. Als solche dienen Stoffe, die leicht so gut wie vollkommen 
chemisch rein hergestellt werden konnen, die bequem genau abgewogen werden 
konnen und die der Menge nach genau bestimmte Umsetzungen in der gewiinschten 
Richtung geben. 

Solche Urtitersubstanzen gibt es eine ganze Reihe. Fiir den Apotheker ist es 
am einfachsten, wenn er Urtitersubstanzen benutzen kann, deren Reinheit er nach 
den Vorschriften des Arzneibuches priifen kann. 

Auller dem Natriumchlorid und Silbernitrat, die zur unmittelbaren Her
stellung von volumetrischen Losungen dienen konnen, findet man in der Germ. folgende 
Urtitersubstanzen: Kaliumbicarbonat, Camphersaure und Salicylsaure fiir 
die Einstellung von Sauren und Laugen, und Kaliumdichromat fiir die Einstellung 
der Natriumthiosulfatlosung. Weitere Urtitersubstanzen sind fiir die Praxis des 
Apothekers, soweit es sich um die Priifung der Arzneimittel handelt, kaum erforderlich. 

Das Kalium bicarbonat wird als Urtitersubstanzv~m der Hung. vorgeschrieben, 
in den Lehrbiichern der Mallanalyse ist es nicht erwahnt; zur Herstellung einer 
Normallosung ist es von G. FREYSS vorgeschlagen worden. 

Das Kaliumbicarbonat ist als Urtitersubstanz vorziiglich geeignet, noch besser 
als N a triumcar bonat, das man durch Erhitzen von Natriumbicarbonat herstellt. 

Das Kaliumbicarbonat ist infolge seiner grollen Kristallisierfahigkeit nicht nur 
sehr leicht vollig rein darzustellen, es lallt sich auch sehr leicht ohne Zersetzung 
trocknen_ Man kann es im Wasserbadtrockenschrank eine Stun de lang trocknen, 
ohne eine Zersetzung befiirchten zu miissen, es geniigt aber auch, wenn man es zu 
grobem Pulver zerrieben 1 bis 2 Tage im Exsiccator iiber Schwefelsaure stehen lallt. 
Die Reinheit des Kaliumbicarbonats wird durch die Priifung nach der Germ. festgestellt 
(s. u. Kalium bicarbonicum Bd. II). Nebenbei hat das Kaliumbicarbonat noch den 
Vorzug, dall sein Aquivalentgewicht = 100 ist (genau 100,11), was die Rechnungen 
vereinfacht. 

Die Camphersaure hat vor der vielfach angewandten Oxalsaure manche 
Vorziige. Die Camphersaure kristallisiert wasserfrei und kann im Schwefelsaure
Exsiccator leicht vollkommen getrocknet werden. Man kann sie auch durch Erhitzen 
im Wasserbadtrockenschrank trocknen; das Trocknen iiber Schwefelsaure ist be
quemer und deshalb vorzuziehen. Die Camphersaure wird nach den unter Acidum 
camphoricum gemachten Angaben auf ihre Reinheit gepriift. An Stelle der 
Camphersaure la£t sich auch Salicylsaure zur Einstellung von Laugen verwenden 
(s. S. 70). 

Das Kaliumdichromat, das zur Einstellung der Natriumthiosulfatlosung 
dient, wird durch Umkristallisieren gereinigt. 

Man lOst in einem Kolben 100 g Kalium dichromicum, das den Anforderungen der Germ. 
entspricht, in 150 g Wasser durch Erhitzen, filtriert die Losung durch ein Faltenfilter in ein Becher-

5* 
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glas und riihrt mit einem Glasstab bis zum Erkalten (man kann dabei da.s Becherglas in kaJtes 
Wasser stellen). Das ausgeschiedene KristaJImehl wird auf einem glatten Filter oder auf einer 
Nutsche gesammelt, mit wenig Wasser gewaschen und getrocknet. Vor der Verwendung erhitzt 
man das reine Kaliumdichromat auf einem Uhrglas im Trockenkasten bis auf etwa 120-140°. 

Normal-Salzsiiure. EnthaIt 36,47 g HCl in 1 Liter. Man stellt zunachst aus 
170 g SaIzsaure (25% HeI) und ungefli.hr 1000 g (oder ccm) Wasser eine etwas zu 
starke Ltisung her und stellt diese mit Kalium bicarbonat oder wasserfreiem 
Natriumcarbonat ein. 

Einstellung mit Kaliwnbicarbonat. Das Kaliumbicarbonat muB den unter Kalium 
bicarbonicum Bd. II angegebenen Anforderungen entsprechen. Am besten verwendet man das 
feinkristallinische Kaliumbicarbonat des Handels; das grobkristallinische Kaliumbicarbonat 
ist aber auch brauchbar, wenn man es zu grobem Pulver zerreibt. Dureh Trocknen iiber konz. 
Schwefelsaure (24 Stunden) wird das Kaliumbiearbonat von anhaftender Feuehtigkeit befreit. 
Zur rohen Einstellung der Saure wagt man mit der Handwage 2 g nicht getrocknetes Kalium· 
biearbonat ab, lost es in einem Erlenmeyerkolben von etwa 200 cem in etwa 20-30 cem Wasser, 
setzt 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung zu und titriert mit der Saure bis zum Umschlag 
in Rot. Der Verbrauch an Saure muB etwas unter 20 cem (etwa 19 eem) betragen. Werden mehr 
als 20 ccm Saure verbraucht, so ist die Saure zu schwaeh; man verstarkt dann die Saure dureb 
einen kleinen Zusatz von SaJzsaure und wiederholt die rohe Einstellung. 

Zur genauen Einstellung wast man in einem trockenen Erlenmeyerkolben auf der 
analytisehen Wage 2-2,5 g getroeknetes Kaliumbiearbonat genau ab (bis auf 1 mg), lost es 
in etwa 20-30 ccm Wasser und titriert naeh Zusatz von 2 Tr. Dimethylaminoazobenzol mit der 
Saure. Man wiederholt den Versuch noeh zweimal mit einer neuen Menge Kaliumbiearbonat. 
Der Wirkungswert der Saure ergibt sich dureh folgende Reehnung: Naeh der Gleiehung 

KROOs + HOI = KOI + 002 + H 20 
100,11 36,47 

verbrauehen 100,11 g Kaliumbicarbonat 36,47 g HOI oder 1 Liter n·Salzsaure. Man kann nun 
zuniichst mit dem abgerundeten Normalgewicht des Kaliumbiearbonats = 100 g reehnen. Danach 
verbraueht 0,1 g Kaliumbiearbonat 1 ccm n·Salzsaure, und der Wirkungsgrad der Saure ergibt 
sich dadurch, daB man die Zahl der Dezigramme des angewandten Kaliumbicarbonats durch die 
Zahl der ccm der verbrauchten Saure dividiert. 

Angenommen es seien: 
1. fiir 2,010 g Kaliuinbicarbonat 19,50 ccm, 
2. fiir 2,358 g 22,85 ccm, 
3. fiir 2,483 g 24,10 ccm der Saure verbraueht worden. 

Dann berechnet sich der Wirkungsgrad zu: 

1. 20,10: 19,50 = 1,031} 
2. 23,58: 22,85 = 1,032 im Mittel 1,031. 
3. 24,83: 24,10 = 1,030 

Diese Berechnung stimmt nun nicht ganz genau, weil wir mit dem abgerundeten Normal· 
gewicht des Kaliumbicarbonats, 100 g, statt des genauen, 100,11 g, gerechnet haben. Um den da. 
durch entstandenen Fehler auszugleichen, miiBte man den vorher berechneten Wirkungswert noch 
durch 100,11 dividieren. Praktisch geniigend genau erb.iiJ.t man den richtigen Wirkungswert, wenn 
man in der dritten Dezimalstelle 1 abzieht. Der riehtige Wirkungswert der Saure in dem Beispiel 
ist hiernaeh also 1,080, d. h. 1 cem der Saure = 1,030 cem Normalsaure oder 1 Liter der Saure 
= 1030 ccm Normalsaure. Zur HersteUung riehtiger Normalsaure miissen also 1000 ccm der Saure 
mit 30 cem Wasser versetzt werden. Diese Verdiinnung wird am einfachsten mit Hilfe eines 
Kropfkolbens von 1 Liter ausgefiihrt (Abb.58, S. 61). Man fiilIt in den trockenen oder mit 
einer kleinen Menge der Saure einige Male ausgespiilten Kolben 1000 cem der Saure, gibt 30 eem 
Wasser (mit der Pipette gemessen) hinzu und mischt gut durch. 

Hat man keinen Kropfkolben zur Verfiigung, so miBt man mit einem gewohnliehen MeB· 
kolben von 1 Liter (trocken oder mit der Saure ausgespiilt) 1000 ccm ab, gibt dann in eine 
trockene Flasehe die zur Verdiinnung notige Menge Wasser und gibt die saure aus dem MeB· 
kolben hinzu. Durch wiederholtes UmgieBen aus der Flasehe in den MeBkolben wird die Fliissig. 
keit gemiseht. Man kann die Verdiinnung auch noeh in der Weise ausfiihren, daB man berechnet, 
wieviel der Saure auf 1000 cem zu verdiinnen ist. 

Nach der Gleiehung 1000: 1030 = x: 1000 sind in dem Beispiel 1000: 1,03 = 971 eem auf 
1000 zu verdiinnen. Diese Verdiinnung wird dadurch ausgefiihrt, daB man in den trockenen MeB· 
kolben 29 eem Wasser gibt und mit der Saure auf 1000 ccm auffiillt. 

Nach der Verdiinnung ist in jedem Falle die Richtigkeit der Saure naehzupriifen mit einer 
genau gewogenen Menge getrocknetem Kaliumbicarbonat; es miissen jetzt fiir je 1,0011, g Kalium· 
biearbonat 10 ccm der Saure verbraucht werden. 
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Einstellung mit Natriumcarbonat. Steht reines Kaliumbiearbonat nicht zur Verfiigung, 
so wird die Einstellung der Saure mit reinem Natriumcarbonat ausgefiihrt, das man aus 
reinem Natrium bicarbonat (in Krusten) durch Erhitzen auf etwa 300" auf folgende Weise dar· 
stellt: 

Ein Niekeltiegel (oder Platintiegel) wird zu etwa 2/3 mit dem Natriumbiearbonat angefiillt 
und in ein Sandbad gesetzt, so daB der Tiegel auBen so weit mit Sand umhiillt ist, wie er innen ge
fiillt ist. In den Sand oder aueh in den Tiegel steekt man ein Thermometer und erhitzt nun unter 
bfterem Umriihren den Tiegelinhalt etwa 1/2 Stunde lang bis auf etwa 300". Das so gewonnene 
reine Natriumearbonat wird noeh warm in ein troekenes Glasstopfenglas gefiillt. Aueh das reinste 
Natriumearbonat des Handels (Natrium earbonieum sieeum pro analysi) laBt sieh fiir 
diesen Zweek verwenden, wenn es dureh Erhitzen auf etwa 300" vollig von Wasser befreit wird. 

Von dem reinen Natriumearbonat wagt man in einem Erlenmeyerkolben von etwa 200 eem 
etwa 1,5 g auf der analytischen Wage genau ab, gibt etwa 20 eem Wasser und 2 Tr. Dimethylamino
azobenzollosung hinzu, titriert mit der einzustellenden Saure und bereehnet den Wirkungswert 
nach folgendem Beispiel: 

Angenommen, es seien 1,5242 g Natriumcarbonat angewandt und 27,35 eem der Saure 
verbraueht. Da 1 eem Normalsalzsaure 53 mg Natriumearbonat (Mol.-Gew. 106) neutralisiert, 
waren 1524,2: 53 = 28,76 eem der Saure notig gewesen, wenn die Saure genau normal ware; da nur 
27,35 eem verbraueht sind, ist der Wirkungswert der Saure = 28,76: 27,35 = 1,0515. Die Be
stimmung des Wirkungswertes wird noeh zweimal wiederholt, und die Saure dann dureh ent
spreehende Verdiinnung genau normal gemaeht. Bei dem Wirkungswert 1,0515 sind 1000 eem der 
Saure auf 1051,5 eem zu verdiinnen. Die Verdiinnung wird in gleieher Weise ausgefiihrt wie bei der 
Einstellung mit Kaliumbiearbonat angegeben. 

1/2-n-Salzsaure. Man mischt 85 g reine Salzsaure mit 1100 g (oder ccm) 
Wasser und stellt die Saure in gleicher Weise mit Kaliumbicarbonat oder Natrium
carbonat ein wie die Normal-Salzsaure unter .Anwendung der Hiillte der dort an
gegebenen Carbonatmengen. Zur Herstellung kleinerer Mengen II 2-n-Salzsaure kann 
man auch je 100 ccm n-Salzsaure und Wasser, mit der Pipette abgemessen, mischen. 

l/lO-n-Salzsaure. In einen MeBkolben von 1000 ccm bringt man 100 ccm 
~ormal-Salzsaure (mit der Pipette gemessen) und fiillt mit Wasser bis zur Marke auf. 

l/lOO-n-Salzsaure. In einen MeBkolben von 1000 ccm bringt man 100 ccm 
l/lo-n-Salzsaure und fiillt mit Wasser bis zur Marke auf. 

Normal-Kalilauge. Enthalt 56,11 g KOH (Mol.-Gew. 56,11) in 1 Liter. Die 
Losung soll moglichst frei sein von Kaliumcarbonat. Das kaufliche Kaliumhydroxyd 
(Atzkali) enthalt stets kleine Mengen von Kaliumcarbonat, besonders auf der Ober
flache infolge der .Aufnahme von Kohlendioxyd aus der Luft. Eine geniigend carbonat
freie Kalilauge erhalt man, wenn man Kali eausticum alcohole depuratum 
in Stangen durch .Abspiilen mit Wasser (kurzes Eintauchen der Stangen mit einer 
Tiegelzange in Wasser) von der carbonathaltigen Schicht befreit. Von dem ab
gespiilten Atzkali wagt man etwa 65 g in einer Porzellanschale ab und lost diese 
Menge in Wasser zu ungefahr 1 Liter auf. 

Die so hergestellte Lauge ist zwar nicht vollig frei von Carbonat, aber fiir alle 
Zwecke der Praxis brauchbar. 

Eine carbonathaltige Lauge hat zwei verschiedene Wirkungswerte: 
1. Phenolphthalein, II. Dimethylaminoazobenzol als Indicator. Man kann 
die Lauge deshalb nur mit dem einen oder dem anderen Indicator als genaue Normal
lauge einstellen . .Am einfaehsten ist es, wenn man beide Wirkungswerte feststeilt 
und auf die Herstellung einer genauen N ormallauge verzichtet. 

Bestimmung der Wirkungswerte. Man fiillt mit der Lauge eine Biirette und laBt naeh der 
Einstellung auf 0 etwa 20 eem in einen Kolben oder Beeherglas flieBen. Dann fiigt man etwa 1 cem 
Phenolphthaleinlosung hinzu und titriert aus einer zweiten Biirette mit n-Salzsaure bis zur 
Entfarbung. Dann ruft man die Rotfarbung mit einigen Tropfen aus der Laugenbiirette wieder 
hervor und titriert nun vorsiehtig mit der Saure, bis 1 Tr. die Entfarbung bewirkt. Notigenfalls 
wiederholt man das Hin- und Hertitrieren mit der Lauge und Saure bis 1 Tr. der Saure die Ent
farbung bewirkt. Dann wird der Stand beider Biiretten abgelesen (I. Ablesung). Angenommen, es 
seien fiir 20,2 cern Lauge 20,85 cern n-Salzsaure verbraueht worden. 

Zu der entfarbten Fliissigkeit fiigt man nun 2 Tr. Dimethylaminoazo benzollosung. Die 
Fliissigkeit ist dann gelb gefarbt, weil sie noeh eine kleine Menge Kaliumbiearbonat enthalt, das 
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aus dem Kaliumcarbonat bei der Titration mit Phenolphthalein als Indicator entstanden ist: 
K.CO. + HCI = KHCO. + KCl. (Kaliumbicarbonat ist gegen Phenolphthalein neutraL) Man 
titriert nun vorsichtig mit der Saure bis zum Umschlag in Rot, wozu bei Verwendung von gut ab
gespiiltem Xtzkali zur Herstellung der Lauge etwa 0,2-0,4 ccm der Saure notig sind. Der Stand 
der Saurebiirette wird dann wieder abgelesen (II. Ablesung): Angenommen, der Stand der Biirette 
sei 21,15 ccm. Der Wirkungswert der Lauge mit Phenolphthalein als Indicator ist nach der 
ersten Ablesung = 20,85: 20,2 = 1,032, der Wirkungswert mit Dimethylaminoazobenzol als Indi
cator = 21,15: 20,2 = 1,047. 

Beide Wirkungswerte werden auf der Standflasche vermerkt und bei der Benutzulllg der 
Lauge beriicksichtigt. Von Zeit zu Zeit werden die Wirkungswerte der Lauge mit der n·Salzsaure, 
die lange Zeit halt bar ist, nachgepriift. 

Zur Feststellung des Wirkungswertes der Lauge mit Phenolphthalein als Indicator sind 
auch einige organische Sauren vorziiglich geeignet, besonders Camphersaure (nach FR:mRICHs 
und MANNHEIM) und Salicylsaure (nach HEIDUSCHKA). 

Die zweibasische Camphersaure, CSH14(COOHb hat das Mol.·Gew. 200,13; das Normal
gewicht ist demnach = lOO,065 g oder praktisch geniigend genau = 100 g. 100 mg Campher
saure neutralisieren 1 ccm n-Lauge (Phenolphthalein als Indicator). Die Camphersaure wird 
1-2 Tage iiber Schwefelsaure getrocknet. Dann wagt man 2-2,5 g der Saure in einem Erlenmeyer
kolben analytisch genau ab, lOst die Saure in etwa lO ccm Weingeist, verdiinnt mit etwa 20 ccm 
Wasser und titriert nach Zusatz von etwa 1 ccm Phenolphthaleinlosung mit der einzustellenden 
Lauge bis zum Umschlag in Rot. 

Angenommen, es seien fiir 2,3943 g Camphersaure 23,2 cem der Lauge verbraucht worden; 
dann ist der Wirkungswert = 23,943 : 23,2 = 1,032. 

Das Normalgewicht der Salicylsaure, CSH 4(OH)COOH, ist 138,05 g oder praktisch ge
niigend genau = 138 g. 138 mg Salieylsaure neutralisieren 1 ccm n-Lauge. Man wagt etwa 3-4 g 
iiber Schwefelsaure getrocknete Salicylsaure genau ab, lost sie in etwa lO cem Weingeist und titriert 
nach Zusatz von etwa 1 ccm Phenolphthaleinlosung mit der Lauge. Angenommen, es seien fiir 
3,464 g Salicylsaure 24,3 ccm der Lauge verbraucht worden, dann ist der Wirkungswert der Lauge 
_ ~46~ _ 25,1 _ 1 033 
- 138.24,3 - 24,3 -, . 

Weingeistige 1/2-n-Kalilauge. Enthalt in 1 Liter 28,055 g KOH. Man ver
wendet meist eine Losung, die nur annahernd 1/2-normal ist und bestimmt beim Ge
brauch den Wirkungswert. 

Zur Herstellung der Lauge lost man etwa 33-35 g X tzkali (Kali causticum 
fusum) in etwa 30-40 ccm Wasser und gieBt die Losung in etwa 960 ccm Wein
geist von 95-96 Vol.· % (Feinsprit des Handels). Steht letzterer nicht zur Verfii
gung, so lOst man das zerriebene Xtzkali ohne Wasserzusatz in etwa 1 Liter Weingeist 
der Germ. (90-91 Vol.· 0/0). Nach 1-2tagigem Stehen wird die Losung von dem 
Bodensatz (Kaliumcarbonat) klar abgegossen, oder sie wird durch ein Faltenfilter 
filtriert. Die Losung wird an einem moglichst hellen Ort aufbewahrt (im Fenster). 

Der Wirkungswert der Lauge wird mit Hilfe von l/ •. n.Salzsaure bestimmt (Phenol. 
phthalein als Indicator). Angenommen, es seien auf 20 ccm 1/2·n·Salzsaure 18,3 ccm der Lauge ver· 
braucht worden; dann ist der Wirkungswert = 20: 18,3 = 1,093. Auch mit Camphersaure laBt 
sich der Wirkungswert der Lauge bestimmen, genau wie bei der Einstellung der Normal.Kalilauge 
(Phenolphthalein als Indicator). Bei der Berechnung verdoppelt man die abgewogene Menge der 
Camphersaure und dividiert die Zahl der Dezigramme durch die Zahl der ccm der verbrauehten 
Lauge. Sind z. B. fiir 1,066 g Camphersaure 19,5 ccm der Lauge verbraucht worden, so ist der 
Wirkungswert = 21,32: 19,5 = 1,093. An Stelle von Camphersaure laBt sich auch Salicylsaure 
verwenden. 1 ccm 1/2·n.Kalilauge = 69 mg Salicylsaure. Sind z. B. fiir 1,5235 g Salicylsaure 

2 d La b d .. 1523,5 22,08 
20, ccm er uge ver raucht war en, dann 1St der Wnkungswert = ---- = --- = 1,093. 

69 x 20,2 20,2 
AuBer dem Wirkungswert der weingeistigen 1/2·n.Kalilauge berechnet man noch die Zahl der 
Milligramm KOH, die 1 ccm der Lauge enthalt. Richtige 1/2·n.Lauge enthalt in 1 ccm 28,055 mg 
KOH, eine Lauge mit dem Wirkungswert 1,093 enthalt 28,055 x 1,093 = 30,664 mg KOH in 1 ccm. 
Man vermerkt diese Zahl neben dem Wirkungswert auf der Standflasche. Durch die einmalige 
Berechnung dieser Zahl wird z. B. bei der Bestimmung der Saurezahl (s. S. 75) die Berechnung 
vereiufacht. 

1/10- n-Kalilauge. In einem MeBkolben werden 100 cern Normal.Kalila'llge, 
deren Wirkungswerte bestirnmt sind, mit Wasser auf 1000 ccm verdiinnt. Die so 
hergestellte Lauge hat dann als 1/10·Normal.Lauge die gleichen Wirkungswerte, wie 
die Normal-Lauge hatte, z. B. 1,032 mit Phenolphthalein und 1,047 mit Dimethyl. 
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aminoazobenzol. Will man 1/10-Normal-Lauge herstellen, die mit Dimethylamino
azobenzol (auch mit Methylrot, Haematoxylin und Jodeosin) den Wirkungswert 1 
hat, also genau 1/10-normal ist, so sind 100 ccm der Normal-Lauge auf das Tausend
fache des Wirkungswertes der Normal-Lauge zu verdiinnen, also bei dem Wirkungs
wert 1,047 auf 1047 ccm oder nach der Gleichung 100: 1047 = x: 1000 sind 955 ccm 
auf 1000 ccm zu verdiinnen_ Die Wirkungswerte der 1/ wNormal-Lauge konnen mit 
1/10-Normal-Salzsaure nachgepriift werden, in gleicher Weise wie bei der Feststellung 
der Wirkungswerte der Normal-Lauge. 

1/100-n-Kaliiauge. 100 ccm l/lo-Normal-Kalilauge mit bestimmtem Wirkungs
wert (Dimethylaminoazobenzol) werden in einem MeBkolben auf das Tausend
fache des Wirkungswertes verdiinnt. Man kann auch nach dem Wirkungswert be
rechnen, wieviel ccm der l/lo-Normal-Lauge auf 1000 ccm zu verdiinnen sind. 

Indicatoren fUr Acidimetrie und Alkalimetrie. 
Die folgende Zusammenstellung der Indicatoren der Germ. 5 und Amer. umfaBt 

die meisten gebrauchlichen Indicatoren. Germ. 6 s. Bd. II, S. 1297. 
Germ. 5 lieB folgende Indicatoren verwenden: 
Dimethylaminoazo benzol. Eine Losung von 1 T. Dimethylaminoazobenzol, C6H.N 

= NC6H 4N(CHa)2 [1, 4], in 199 T. Weingeist. Fiir Titrationen von starken Mineralsauren, von 
Alkalihydroxyden, Alkalicarbonaten, Borax, Ammoniak, nicht fiir organische Sauren und nicht 
in heiBer Losung. Alkalisch: gelb, sauer: rot, neutral: gelbrot. Versetzt man 100 cem Wasser 
mit 2 Tropfen dieser LOsung und darauf mit 1 Tropfen l/lO-n-Salzsaure, so muB eine deutliche 
Rosafarbung eintreten, die auf Zusatz von 1 Tropfen 1/10-n-Kalilauge wieder in Gelb umschlagt. 

Man verwendet bei Titrationen von der Losung 2 Tropfen auf etwa 50 ccm Fliissigkeit, 
3-4 Tropfen bei groBeren Mengen. 

Hamatoxylin. Bei Bedarf ist ein Kornehen Hamatoxylin (s. u. Hamatllxylon, S.1421) 
in 1 ccm Weingeist zu los en. Es kann aber auch eine Losung 0,2:100 in Weingeist vorratig ge
halten werden, von der 3 Tropfen verwendet werden. Fiir Titrationen von Alkaloiden. Alkalisch: 
violett, sauer: gelb. 

J odeosin. Eine Losung von 1 T. Jodeosin (s. u. Acidum phthalic urn) in 500 T. Weingeist. 
Versetzt man in einer weiBen Flasche 100 ccm Wasser mit 10 Tropfen Jodeosinlosung und schiittelt 
es dann mit so viel Ather, daB dieser nach dem Durchschiitteln eine etwa 1 cm hohe Schicht bildet, 
so ist das Wasser in der Regel rosa gefarbt, weil es Spuren von Alkali aus dem StandgefaB auf
genommen hat. Fiigt man nun 1 Tropfen l/lO-n -Salzsaure hinzu und schiittelt kraftig, so ver
schwindet die Rosafarbung; sie tritt wieder auf, wenn man 1 Tropfen 1/10-n-Kalilauge zusetzt 
und wieder sehiittelt. Zur Titration einiger Alkaloide, 10 Tropfen. 

Lackmus, Lackmuslosung und Laekmuspapier s. u. Charta, S.919, vgl. auch S.72. 
Kurkuma. Die Kurkumatinktur wird zweckmaBig nach der Vorsehrift der Amer. her

gestellt (s. S.72). Kurkumapapier siehe u. Charta. 
Empfindlicher als Kurkumapapier ist Curcuminpapier. Man trankt Filtrierpapier mit 

einer weingeistigen Losung von Curcumin (s. u. Curcuma, S. 1153) und trocknet es unter Licht
abschluB. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Phenolphthalein. Eine Losung von 1 T. Phenolphthalein in 99 T. verd. Weingeist 
(60 Gew.-o/ol. Fiir Titrationen von schwachen Sauren (organischen) und von Alkalihydroxyden, 
auch in heiBen Losungen. Bei Alkalicarbonaten nur unter Erhitzen zum Sieden verwendbar. 
Alkalisch: rot, sauer: far bIos. 0,5-1 ccm; bei Formaldehydlosung (S. 1308) 1 Tropfen. 

Amer. laBt folgende Indicatoren verwenden: 
Azolitmin. Eine Losung von 1 g Azolitmin (Lackmusfarbstoff, s. u. Lackmus, Bd. II) 

in 80 cem Wasser und 20 ccm Alkohol. Die Losung wird durch einstiindiges Erhitzen im Dampf
strom sterilisiert. Alkalisch: blau, sauer: rot. 

Cochenille. 1 g unzerkleinerte Cochenille wird mit einer Mischung von 20 ccm Alkohol 
und 80 ccm Wasser 4 Tage lang ausgezogen und der Auszug filtriert. Alkalisch: violett, sauer: 
gelbrot. Fiir Titrationen von Alkaloiden, anorganischen Sauren, Ammoniak, Alkali- und Erd
alkalihydroxyden. Bei organischen Sauren nicht anwendbar. 

Congorot. Eine Losung von 0,5 g Congorot (s. u. Anilinfarbstoffe, S. 454) in 90ccm Wasser 
und 10 ccm Alkohol. Alkalisch: rot, sauer: violett. Werden 100 ccm Wasser in einer Porzellan
schale mit 2-3 Tropfen der Losung und darauf mit 1 Tropfen 1Ioo-n-Schwefelsaure (2 Tr. l/lOo-n
Salzsaure) versetzt, so schlagt die rote Farbung in Violett urn. Nach Zusatz von 1 Tropfen 1/00-

n-Kalilauge (2 Tr. II 100-n-) wird die Fliissigkeit wieder rot. 
Hamatoxylin. Eine Losung von 0,02 g Hamatoxylin in 10 ccm Alkohol. 
Jodeosin. Wie Germ. 5. 
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Kurkuma. Grobgepulverte Kurkumawurzel wird wiederholt mit Wasser ausgezogen, dann 
getrocknet und mit der sechsfachen Menge Alkohol einige Tage ausgezogen. Der Auszug wird 
filtriert. 

Lackmus. 1 T. gepulverter Lackmus wird dreimal je 1 Stunde lang mit 4 T. siedendem 
Alkohol ausgezogen (zur Entfernung des Erythrolitmins). Nach dem AbgieBen des Alkohols 
wird der Ruckstand mit etwa dem gleichen Gewicht kalten Wassers ausgezogen. Der Auszug 
wird abfiltriert. Das blaue Filtrat, das etwa Alkali enthaIt, kann nach Zusatz von Saure bis zur 
Rotfarbung zur Herstellung von rotem Lackmuspapier verwendet werden. Der mit Alkohol 
und kaltem Wasser ausgezogene Lackmus wird mit der fiinffachen Gewichtsmenge Wasser ge· 
kocht und die Losung nach volligem Erkalten filtriert. Die Losung wird in einer weithalsigen 
FIasche aufbewahrt, die mit Watte lose verschlossen wird, so daB die Luft Zutritt hat. Sie dient 
zur Herstellung von blauem Lackmuspapier und nach Zusatl1: von verd. Salzsaure gerade bis zur 
Rotfarbung zur Herstellung von rotem Lackmuspapier. 

Methylorange. Eine Losung von 0,1 g Methylorange (s. u. Anilinfarbstoffe, S. !l52) in 
100 ccm Wasser. Alkalisch: gelb, sauer: rot. 1-3 Tropfen auf 50-100 ccm Flussigkeit. An· 
wendbar wie Dimethylaminoazobenzol (s. S.71). 

Methylrot. Eine Losung von 0,2 g Methylrot = Dimethylaminoazobenzol.o.carbonsaure, 
(CHa)2N,C6H4N:NC6H4COOH (s. u. Anilinfarbstoffe, S.452) in 100 cern Alkohol. Alkalisch: 
gelb, sauer: rot, neutral: gelb.rot. Zur Priifung der Empfindlichkeit werden 100 ccm aus· 
gekochtes und wieder erkaltetes Wasser mit 2 Tropfen der Losung versetzt. Die gelbrote 
FIussigkeit wird in zwei Teile geteilt. Die eine Hiilfte wird mit 2 Tropfen l/lOO·n.Ka,lilauge 
versetzt, wodurch die Farbe rein gelb wird. Die andere Halfte muB durch 2 Tropfen l/l00·n. 
Salzsaure rot gefarbt werden (vorausgesetzt, daB das Wasser alkalifrei war). Methylrot kann 
wie Dimethylaminoazobenzol oder Methylorange verwendet werden, aber nicht bei Carbonaten. 
Es ist ein vorzuglicher Indikator fur die Titration von Alkaloiden und anderen schwachen Basen. 

Nach E. RupP lOst man besser 0,2 g Methylrot in 75 g Weingeist (90 Vol..%) und versetzt 
die L6sung mit 25 g Wasser. Die Losung ist haltbarer als die mit reinem Weingeist hergestellte. 
In letzterer kann siGh die Dimethylaminoazobenzolcarbonsaure allmablich mit dem Alkohol 
verestern. 

Phenolphthalein. Eine Losung von 1 g Phenolphthalein in 100 ccm Alkohol. 
Rosolsaure. Eine Losung von 1 g Rosolsaure in 10 cern Alkohol wird mit 90 cern Wasser 

versetzt. 0,5 ccm auf 100 cc)ll FIussigkeit. Alkalisch: rosenrot, neutral und sauer: blnBgelb_ 
AuBer den Indicatoren der Germ. und Amer. werden auch folgende verwendet: 
Alizarin (siehe unter Anthrachinon, S.465). Verwendet wird eine weingeistige 1.osung 

0,5:100. Alkalisch: rot, sauer: gelb, auch bei Siedehitze brauchbar. Geeignet fur starke Basen· 
und starke Sauren. 

Lackmoid, von TRAUBE und HOCH durch Erhitzen von Resorcin mit Natriumnitrit una 
wenig Wasser auf 100-120° dargestellt, Konstitutionsformel nicht bekannt. Glanzende, rotbraune 
Korner, leicht IOslich in Weingeist, schwerer in Wasser. Verwendet wird eine Losung von 0,5 T. 
Lackmoid in 50 T. Wasser und 50 T. Weingeist. Alkalisch: blau, sauer: rot (ahnlich wie Lack-
mus). Geeignet fur Basen und starke Sauren, nicht fUr schwache Siiuren. . 

LuteoJ, Chloroxydiphenylchinoxalin, CsH2Cl(OH):N2(C.CsHo)2' von AUTENRmTH 
empfohlen. Feine wollige, gelbliche Nadeln, unloslich in Wasser, loslich in Weingeist. Verwendet 
wird die weingeistige Losung 1 :300, auf 50 cern Fliissigkeit 4 Tropfen. Alka.Iisch: gelb, sauer: farb
los. Geeignet fur Basen und starke Sauren, nicht fur schwache Sauren. 

p-Nitrophenol (siehe unter Phenolum, Bd. II). Verwendet wird eine weingeistige Losung 
2: 100. Alkalisch: gelb, sauer: farblos. 

POIRRIERS Blau. Eine Rosanilinsulfonsaure, dargestellt durch Einwirkung von konz. 
Schwefelsaure auf Rosanilin (Fuchsin). Blauviolettes Pulver, Wslich in Wasser. Verwendet wird 
eine waaserige Losung 0,2:100. Alkalisch: rot, sauer: blat", sehr saureempfindlich. 

Phenacetolin, von DEGENER durch Erhitzen von Phenol mit Essigsaure und konz. Schwe
felsaure rlargestellt, Konstitution unbekannt. Braunes Pulver, Wslich in Weingeist, wenig los· 
lich in Wasser. Alkalisch: rosa, sauer: gelb. Geeignet fUr starke Basen und starke Sauren. 

l/lO-n-Kaliumdichromatliisung. Die Losung enthalt in 1 Liter 4,903 g Kalium
dichromat, K 2Cr 20 7• MoI.-Gew. 294,2, Normalgewicht 49,03 g. Die Losung dient 
zur Einstellung der l/wn-NatriumthioBulfatloBung. 

Zur Herstellung der Losung wagt man 5 g bei 100-140 0 getrocknetes reinstes Kalium
dichromat (Darstellung siehe S. 67) auf der Handwage ab, wagt diese Menge auf einem Uhrglas 
genau und berechnet, wieviel Losung mit der abgewogenen Menge herzustellen ist. Angenommen~ 
es seien 5,012 g Kaliumdichromatlosung abgewogen, dann ergibt sich die Menge der herzu-

5012 ccm 
steIlenden Losung nach der Gleichung: 4,903: 1000 ccm = 5,012: X; X = -.-~- = 1022ccm. 

4,903 
Man bringt dann das Kaliumdichromat mit Hilfe eines Trichters unter N achspillen mit WasseI"" 

in einen MeBkolben von 1000 ccm; fliIlt nach dem Auflosen mit Wasser auf 1000 ccm auf und bringt 
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dann zu der Losung noch 22 ccm Wasser in der unter n-Salzsaure beschriebenen Weise. Am ein
fachsten laBt sich die Losung mit Hilfe eines Kropfkolbens herstellen. 

Die 1ho-n-KaliumdichromatlOsung ist fast unbegrenzte Zeit haltbar. 

l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung. Die Losung enthiiJt in 1 Liter 24,822 g krist. 
Natriumthiosulfat, NasSsOs + 5H sO, Mol.-Gew. 248,22, Normalgewicht 248,22 g. 

Man wagt mit der Handwage 30 g reines Natriumthiosulfat ab, das den Anforderungen del' 
Germ. entspricht und lOst es in rundllOO ccm (oder g) ausgekochtem und wieder erkaltetemWasser. 
(Das Auskochen des Wassers ist notig zur Entfernung des Kohlendioxyds, das in dem Wasser in 
Spuren enthalten ist und die Haltbarkeit der Natriumthiosulfatlosung wenigstens im Anfang be
eintraehtigt. Nicht ausgekochtes Wasser laBt sich verwenden, wenn man auf 1 Liter 0,2 g krist. 
Natriumearbonat zusetzt, wodurch das Kohlendioxyd zu Natriumbiearbonat gebunden wird.) 
Zur Einstellung der Losung bringt man 20 eem l/lo-n-Kaliumdichromatlosung in 
einen Erlenmeyerkolben von 400-500 cem und gibt etwa 1 g Kaliumj odid und etwa 10 cem 
verd. Schwefelsaure hinzu. Nach einigen Minuten verdiinnt man die Fliissigkeit mit Wasser 
auf etwa 200 ccm und titriert mit der Thiosulfatlosung, wobei man gegen Ende der Titration etwa 
10 ccm Starkelosung zusetzt, bis die Blaufarbung gerade verschwunden ist. (Die Fliissigkeit 
behalt eine blaBgriinliche Farbung, weil sie Chromsulfat enthaIt.) Diese Titration wird mit neuen 
Mengen der Kaliumdichromatlosung noeh ein- oder zweimal wiederholt. 

Von WAGNER ist angegeben worden, daB bei dieser Titration durch die Wirkung des Luft
sauerstoffs eine geringe Menge Jod mehr frei wird, als der Menge des Kaliumdichromats entspricht; 
diese Angabe ist aber bisher nicht bestatigt worden. Jedenfalls ist der Fehler so gering, daB er 
praktisch keine Rolle spielt. 

Den Wirkungswert der Thiosulfatlosung erfii.llrt man, indem man die Zahl der ccm del' 
Kaliumdichromatlosung, also 20, durch die Zalll der ccm der Thiosulfatlosung dividiert. Ange
nommen, es seien bei zwei Versuchen fiir 20 ccm Kaliumdichromatlosung je 19,1 ccm der Thiosulfat
losung verbraucht worden; dann ist der Wirkungswert = 20: 19,1 = 1,047. Man kann nun eine 
genaue 1/10 -n-Natriumthiosulfatlosung herstellen, indem man 1000 ccm der Losung in der unter 
n-Salzsaure angegebenen Weise mit 47 ccm ausgekochtem Wasser mischt oder 955 ccm der LOsung 
mit 45 cem Wasser. Man kann aber auch den Wirkungswert auf der Standflasche vermerken und 
diesen dann bei jeder Titration mit der Losung in die Rechnung einsetzen. Fiir manche Zwecke, 
z. B. fiir die Bestimmung der J odzalll, ist es auch zweckmaBig, auf der Flasche neben dem Wirkungs
wert zu vermerken, wieviel mg Jod 1 ccm der Losung bindet. Bei dem Wirkungswert 1,047 gist 
diese Menge = 12,692 x 1,047 = 13,3 mg. 

Da die mit kohlendioxydfreiem Wasser hergestellte Natriumthi08ulfatiOsung 8ehr lange halt
bar ist und ihren Wirkungswert nicht andert, ist die Verdiinnung zu einer richtigen 1/10-Normal
losung vorzuziehen. 

l/lO-n-Jodlosung. Die Losung enthiiJt in 1 Liter 12,692 g Jod, Atomgewicht 
126,92, Normalgewicht 126,92 g. Meistens verwendet man eine anniihernd richtige 
Losung mit festgestelltem Wirkungswert. Man lost in einem gewohnlichen Kolben 
13 g Jod mit Hilfe von 20 g Kaliumjodid in etwa 50 cem Wasser und verdiinnt die 
Losung mit Wasser auf ungefiihr 1 Liter. 

Zur Einstellung fiillt man eine Biirette mit der LOsung, eine andere mit l/lO"n-Natrium. 
thiosulfatlosung, laBt in einen Erlenmeyerkolben etwa 20 ccm der Jodlosung laufen, verdiinnt mit 
etwa 30 ccm Wasser und titriert mit der Thiosulfatlosung, wobei man gegen Ende des Titrierens 
etwa 10 cem Starkelosung zusetzt. Dureh Hin- und Hertitrieren mit beiden Losungen stellt man 
genau den Umsehlagspunkt von Blau in Farblos fest, liest den Stand beider Biiretten ab und be
reehnet den Wirkungswert, indem man die Zahl der cem der Thiosulfatlosung dureh die Zahl der 
cem der Jodlosung dividiert. Angenommen, es seien 20,85 eem 1/10-n-NatriumthiosulfatIOsung auf 
20,3 eem der JodlOsung verbraueht worden, dann ist der Wirkungswert = 20,85: 20,3 = 1,027. 
Zur Herstellung einer riehtigen 1/10-n-Jodlosung miiBte man demnach auf 1000 eem der LOsung 
noeh 27 ccm Wasser zusetzen. Da die Jodlosung aber nieht unverandert haltbar ist und allmahlieh 
schwaeher wird, so ist die Verdiinnung zu riehtiger 1/10-Normallosung nieht zweekmaBig. Man, 
vermerkt den Wirkungswert auf der Flasche und priift ihn von Zeit zu Zeit nacho 

StiirkeIOsung. Sehr lange haltbare Starkelosung erhiiJt man auf folgende Weise: 
In einem Kolben erhitzt man 225 cem Wasser naeh Zusatz von etwa 0,05 g Queeksilber

jodid zum Sieden und gibt eine Anreibung von 2,5 g loslieher Starke (Amylum solubile) 
in 25 cem Wasser hinzu. Naeh dem Umschwenken kiihlt man den Kolben durch Einstellen in 
kaltes Wasser oder unter der Wasserleitung auf 15--20 0 ab und filtriert die Losung dureh eiD. 
Faltenfilter. Die in der Starkelosung gelosten Spuren von Queeksilberjodid verhindern das. 
Sehimmeln der Losung und Bakterienwaehstum, ohne bei irgendeiner Anwendung der Losung zu 
sehaden. 

Bei allen jodometrisehen Bestimmungen, bei denen Starkelosung als Indicator vorgeschrieben
ist, verwende man etwa 10 eem der Losung. 
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l/lO-n-Natriumchloridliisung. Die Losung enthiiJ.t in 1 Liter 5,846 g NaCl (Mol.· 
'Gew. 58,46, Normalgewicht 58,46 g). 

Zur Herstellung der Losung verwendet man reines Natriumchlorid, das den Anforderungen 
der Germ. entspricht und das man durch Trocknen bei 100---120 0 oder durch Erhitzen im Porzellan
tiegel iiber freier Flamme von Feuchtigkeit befreit hat. Von dem reinen Natriumchlorid wagt man 
mit der Handwage 5,9 g ab und wagt diese Menge auf einem Uhrglas genau bis auf 1 mg. An
genommen, es seien 5,896 g Natriumchlorid abgewogen. Nach der Gleichung 5,846: 1000 = .5,896:x 
sind mit dieser Menge 5896: 5,846 = 1008,5 ccm 1/10-n-Natriumchloridlosung herzustellen. Man 
bringt das Natriumchlorid mit HiUe eines Trichters unter Nachspiilen mit Wasser in den MeB
kolben, fiillt bis zur Marke auf und bringt dann noch 8,5 ccm Wasser zu der Losung hinzu. 

Kaliumbromatliisung. Die Losung enthalt in II 1,67 g KBr03• 

Kaliumbromidliisung. Die L5sung enthaIt in II etwa 6 g KBr. 
"Ober die Einstellung der Kaliumbromat- und Kaliumbromidl5sung siehe unter l'heno

ium, Bd. II. 

l/lO-n-Silbernitratliisung. Die Losung enthalt in 1 Liter 16.989 g AgN03 

(Mol.-Gew. 169,89, Normalgewicht 169,89 g). 
Zur Herstellung der Losung trocknet man etwa 17 g reines kristallisiertes oder geschmolzenes 

Silbernitrat, das den Anforderungen der Germ. entspricht, 24 Stunden iiber Schwefelsaure, wagt es 
bis auf 1 mg genau und berechnet, wieviel Losung mit der abgewogenen Menge herzustellen ist. 
Angenommen, es seien 17,097 g Silbernitrat abgewogen; dann ergibt sich die Menge der Losung 
nach der Gleichung 16,989: 1000 ccm = 17,097 : x ccm zu 17097: 16,989 = 1003,4 ccm. Man bringt 
das Silbernitrat mit Hilfe eines Trichters unter Nachspiilen mit Wasser in den MeBkolben, fiillt 
nach dem Auflesen bis zur Marke auf und bringt dann noch 3,4 ccm Wasser zu der Losung hinzu. 
Will man die LOsung nachpriifen, so geschieht dies mit HiUe der 1/10-n-Natriumchloridlosung, indem 
maneine abgemessene Menge derselben(20 oder 25ccm} nach Zusatz von 2 Tr. Kaliumchromat
losung mit der Silbernitratlosung titriert bis zum Umschlag von Gelb in Rotlich. Dabei ist zu 
beriicksichtigen, daB zur Herbeifiihru!lg des Umschlags, wie schon von MOHR festgestellt worden 
ist, 1/10 ccm der Silbernitratlosung im UberschuB notig ist, ganz einerlei, ob man kleinere oder gro13ere 
Mengen der Natriumchloridl5sung anwendet. Die Silbernitratlosung ist richtig, wenn fiir 20 ccm 
1/10-n-Natriumchloridlosung 20,1 ccm, fiir 25 ccm 25,1 ccm, fiir 10 ccm 10,1 ccm usw. verbraucht 
werden. 

Bei allen Halogenbestimmungen mit 1/1O-n-Silbernitratlosung, bei denen Kaliumchromat als 
Indicator verwendet wird, ist von der verbrauchten Menge der Silbernitratlosung vor der Be
rechnung stets 1/10 ccm abzuziehen; das ist besonders zu beriicksichtigen bei der Priifung von 
Kaliumbromid (auch Natrium- und Ammoniumbromid) auf Chloride. 

Die Silbernitratlosung ist haltbar. 

l/lO-n-Ammoniumrhodanidliisung. Die Losung enthiiJ.t in 1 Liter 7,612 g 
NH4,SCN (Mol.-Gew. 76,12, Normalgewicht 76,12 g). 

Zur Herstellung der Losung lost man 9 g reines ehloridfreies Ammoniumrhodanid (siehe 
Ammonium rhodanatum S. 167) in etwa 1100 ccm Wasser auf. Zur Einstellung der L5sung bringt man 
20ccm 1/10-n-Silbernitratl5sung in einen Erlenmeyerkolben, gibt etwa 10 ccm Salpetersaure (250f0) 
und etwa 10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung (s. u.) hinzu und titriert mit der Ammonium
rhodanidlOsung, bis die Fliissigkeit eben eine hell rotlich- braunliche Farbung angenommen 
hat. Die Farbung ist am besten gegen einen weiBen Hintergrund zu erkennen. Angeno=en, 
man habe in zwei Versuchen fiir je 20 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung 18,9 ccm der Rhodanidl5sung 
verbraucht; dann ist der Wirknngswert der Losung = 20: 18,9 = 1,057. Man vermerkt den 
Wirkungswert auf der Flasche oder man verdiinnt 1000 ccm der Losung mit 57 ccm Wasser zur 
richtigen 1/10-Normallosung in der unter n-Salzsaure angegebenen Weise. Die Herstellung einer 
richtigen l/1O-Normallosung ist vorzuziehen, da die Losung haltbar ist. Bei der Nachpriifung der 
eingestellten Losung miissen auf 20 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung genau 20 ccm der Rhodanidl5sung 
verbraucht werden. 

Die l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung dient zur Besti=ung von Silber und Quecksilber 
unter Anwendung von Ferriammoniumsulfatlosung als Indicator. 

Bei allen Bestimmungen mit 1/10-n-Ammoniumrhodanidlosung darf die Menge des Indicators 
nicht zu gering bemessen werden. Schon VOLHARD, der dieses Verfahren fiir die Silberbestimmung 
ausgearbeitet hat, machte darauf aufmerksam, daB zur Erzielung eines sicheren Farbenumschlages 
ein Zusatz von etwa 5 ccm einer gesattigten Losung von Ferriammoniumsulfat (die etwa 30 0/0 des 
Salzes enthii.lt) notig sei. Germ. laBt nur einige Tropfen oder 1-2 ccm einerLosungverwenden, die 
100/0 Ferriammoniumsulfat enthaIt; damit ist ein sicherer Farbenumschlag nicht zu erzielen. Man 
kann nun einfach so verfalrren, daB man jedesmal etwa 1 g zerriebenes Ferriammoniumsulfat 
zusetzt oder etwa 10 ccm einer vorratigen, unter Zusatz von etwas Salpetersaure (nicht Schwefel
saure) hergestellten Losung von Ferriammoniumsulfat, die 10 0/0 Ferria=oniumsulfat enthalt. 
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Das FerriammoniumsuHat muB frei sein von Chlorid, die mit Salpetersiiure versetzte Losung 
von 1 g des Salzes in 10 ccm Wasser darf durch Silbernitratlosung nicht veriindert werden. 

l/lO-n-Kaliumpermanganatliisung. Die Losung enthalt in 1 Liter 3,163 g 
KMnO<l, (Mol.-Gew. 158,15, Normalgewicht 31,63 g). 

Man verwendet meist eine Losung, die nur anniihernd l/lo-normal ist und bestimmt deren 
Wirkungswert. Zur Hersteliung der Losung lost man 3,2 g Kaliumpermanganat (mit der Handwage 
gewogen) in etwa 1 Liter Wasser auf. Die Feststellung des Wirkungswertes geschieht am ein
fachsten jodometrisch mit l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung, die mit l/lo-n-Kaliumdichromat
losung eingestellt ist. Man gibt in einen Erlenmeyerkolben 20 ccm der Kaliumpermanganat
losung, etwa 10 ccm verd. Schwefelsiiure und etwa 1 g Kaliumjodid und titriert das frei gewordene 
Jod mit l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung (Stiirkelosung, etwa 10 ccm, als Indicator). Angenommen, 
es seien fiir 20 ccm der KaliumpermanganatlOsung 20,3 ccm lflO-n-Natriumthiosulfatlosung ver
braucht worden, dann ist der Wirkungswert der Kaliumpermanganatlosung = 20,3: 20 = 1,010_ 

Der Wirkungswert der Losung geht in der ersten Zeit allmiihlich etwas zuriick infolge eines 
_geringen Gehaltes des Wassers an oxydierbaren Stoffen (Staub), dann aber ist die Losung un
veriindert haltbar; man kann die Losung nach etwa 8tagiger Aufbewahrung auch zur richtigen 
l/lO-N ormallosung verdiinnen. 

Allgemeine maBanalytische Priifungsverfahren. 

Bestimmung des Siiuregrades von Fetten und Olen. Unter Sauregrad eines Fettes 
QderOles versteht man die Anzahl der Kubikzentimeter Normal-Kalilauge, 
die notwendig sind, um die in 100 g Fett vorhandene freie Saure zu neutralisieren. 

Die in den Fetten und Olen hauptsachlich vorkommenden freien Sauren, z. B. 
Olsaure, LeinOisaure, Stearinsaure, zeigen nur geringe Unterschiede in der Hohe 
ihrer Molekelgewichte, Olsaure 282, Leinolsaure 280, Stearinsaure 284. Man rechnet 
deshalb, daB 1 ccm Normal-Kalilauge 282 mg Saure (als Olsaure berechnet) anzeigt. 
Jedem Sauregrad entsprechen also 0,282 0/ 0 freie Saure. 

A usfiihrung der Bestimm ung. (Germ_) 5 bis 10 g Fett werden in 30-40 ccm einer 
saurefreien Mischung gleicher Raumteile Weingeist und X ther gelost und mit lflO-n-Kalilauge 
titriert unter Zusatz von 1 ccm Phenolphthaleinlosung als Indicator. Solite wiihrend 
der Titration ein Teil des Fettes sich ausscheiden, so muB von dem Losungsmittel weiter 
zugesetzt werden_ 

0,09·100 
In dem von der Germ. 5 fiir Schweineschmalz angegebenenRechnungsbeispiel, -5~7-- = 1,78 

ist die Menge des Fettes zu 5,07 g angenommen. Es ist nicht notig, das Fett so g-enau abzu
wiigen. ,Fiir praktische Zwecke geniigt es volistandig, wenn man auf der Tarierwage oder Hand
wage Ii g Fett oder Ol abwiigt. Der Siiuregrad ist dann gleich der doppelten Zahl der Kubikzenti. 
meter lflO-n.Kalilauge. 

Das zur Losung des Fettes verwendete Gemisch von Weingeist und Xther kann Spuren von 
Sauren enthalten. Man neutralisiert es deshalb vor der Benutzung, indem man es nach Zusatz von 
Phenolphthaleinlosungvorsichtig tropfenweise mit lflo-n-Kalilauge bis zur schwachen'.Rotfiirbung 
versetzt. 

Bestirnrnung der Siiurezahl (von Wachs, Harzen,' Balsamen, atherischen Olen 
u. a.). Die Saurezahl gibt an, wieviel Milligramm Kaliumhydroxyd notig 
sind, urn die il} 1 g Wachs usw. vorhandene freie Saure zu neutralisieren. 

Die Bestimmung wird meist direkt ausgefiihrt, indem man eine gewogene Menge des Stoffes 
in Weingeist, notigenfalls unter Erhitzen, soweit wie moglich in Losung bringt und clann mit wein
geistiger l/.-n.Kalilauge titriert (Phenolphthaleinlosung als Indicator; von derLosung 1 : 100 
wird etwa 1 ccm zugesetzt). In einigen Fallen, z. B. bei Colophonium, wird die Saurezahl 
indirekt bestimmt, indem man die gewogene Menge des Harzes in einer gemessenen Menge 
weingeistiger l/s-n.Kalilauge kalt auflost und den UberschuB an Kaliumhydroxyd mit l/._n_ 
Salzsaure zuriicktitriert. 

Beispiel. Angenommen, es seien fiir 1 g Copaivabalsam 2,8 cern Kalilauge mit dem Wir
kungswert 1,03 verbraueht worden, dann ist die Saurezahl = 2,8 x 1,03 x 28,055 = 81,1. Die 
Saurezahl weiter als bis zur l. Stelle naeh dem Ko=a auszureehnen hat keinen ZWEj,ek. 

Bestirnrnung der Esterzahl (bei Wachs, Harzen, Balsamen, atherischen Olen u. a.). 
Die Esterzahl gibt an, wieviel Milligramrn Kaliumhydroxyd notig sind, urn 
die Ester in 1 g Wachs usw. zu zerlegen. 
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Wird ein Ester mit Kalilauge erhitzt, so entsteht das Kaliumsalz der be
treffenden Saure unter Freiwerden des Alkohols, z. B.: CHaCOOCzH6 + KOll 
= CHaCO OK + CZH6 0H. 

Zur Bestimmung der Esterzahl wird eine genau gewogene Menge des Stoffes, etwlL 1 g, in 
einigen Fiillen auch mehr, bei Wachs z. B. 3 g, in einem Kolben aus Jenaer Glas von 150-200 ccm 
nach vorhergehender Bestimmung der saurezahl mit einem reichlichen "'(jberschuB an weingeistiger 
1/.·n-KaliIauge lla Stunde lang (bei Wachs 1 Stunde lang) auf oder im Wasserbad unter RiickfluB. 
kiihlung erhitzt. Als RiickfluBkiihler geniigt ein Glasrohr (aus Kaliglas) von etwa 75-100 em 
Lange und 6-8 mm Weite. Wenn die Substanz in der Fliissigkeit nicht volIig gelast ist, wie 
z. B. beim Wachs, ist haufiges Schiitteln des Kolbeos erforderlich; dabei ist zu vermeiden, daB die 
Fliissigkeit an den Stopfen und in das Kiihlrohr spritzt. Die noch heiBe Fliissigkeit wird nach 
Zusatz von Phenolphthaleinlosung (etwa 1 ccm) mit l/.-n-Salzsiiure titriert. Wird die 
Fliissigkeit durch das ZuflieBen der Salzsiiure dick, wie z. B. beim Wachs, so erwiirmt man sie 
wieder auf dem Wasserbad und titriert dann zu Ende. 1st die Fliissigkeit sehr dunkel, so ver
diinnt man sie mit einer reichlichen Menge Wasser. 

Beispiel. Es seien 3 g Wachs naoh der Bestimmung der saurezahl mit weiteren 25 ccm
weingeistiger 1/2-n-KaliIauge yom Wirkungswert 1,03 erhitzt und 17,7 ccm l/s-n-Salzsiiure (Wir
kungswert = 1) beim Zuriicktitrieren verbraucht worden, dann ist die Esterzahl 

25 x 1,03 x 28,055 -I7,7x 28,055 (25,75 -17,7) x 28,055 ~05x28,055 = 225,84 = 75,~ 
3 333 

Die Esterzahl wird wie die saurezahl nicht weiter als bis zur 1. Stelle nach dem Komma berechnet. 
Bestimmung der Verseifungszahl. Die Verseifungszahl gibt an, wieviel Milli

gramm Kaliumhydroxyd notig sind, um die in 1 g Wachs usw. enthaltenen 
freien Sauren zu neutralisieren und die Ester zu zerlegen: sie ist also gleich der 
Summe von Saurezahl und Esterzahl, wobei die eine oder die andere aucb 
gleich Null sein kann. 

Hat man Siiurezahl und Esterzahl bestimmt, so werden diese einfach zusammengezii.hlt. 
Soll die Verseifungszahl ailein bestimmt werden, wie z. B. bei fetten Olen und Fetten, so erhitzt 
man eine genau gewogeneMenge des Oles, etwa 1-2 g, in einem Kolben aus Jenaer Glas von 150 bis 
200 cern mit 25 ccm weingeistiger 1/s-n-KaliIauge II. Stunde lang auf dem Wasserbad unter Riick
fluBkiihlung und verfiihrt im iibrlgen genau wie bei der Bestimmung der Esterzahl. 

Beispiel. Es seien 1,432 g Leinol mit 25 oem weingeistiger 1/2-n-KaJiIauge mit dem Wir
kungswert 1,03 verseift und 16 com l/s-n-Salzsiiure beim Zuriicktitrieren verbraucht, dann ist die 
Verseifungszahl 

= ~~~~()3_~ 28,055 -16 x 28,055 = (25,75 -16) x 28,055 = 9,75 x 28,055 = 273,536 = 191. 
1,432 1,432 1,432 1,432 

Bei der Bestimmung der Verseifungszahl des Peru balsams ist die Fliissigkeit so dunkel, daB man 
sie mit viel Wasser verdiinnen muB. Man spiilt den InhaJt des Kolbens mit 250-300 ccm Wasser 
in ein groBes Becherglas und titriert dann nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung mit 1/s-n
Salzsiiure. 

Zur Bestimmung von Esterzahl und Verseifungszahl kann man an Stelle der 1/s-n-SaJzsiiure 
zur Vereinfaohung der Rechnung eine Salzsaure verwenden, von der 1 ccm genau SO mg KOH 
bindet. Diese Salzsaure hat den Wirkungswert 30: 28,055 = 1,07; man erhalt sie aus genauer 
l/l-n-Salzsaure, indem man von dieser 535 ccm im MeBkoiben zu 1 Liter mit Wasser auffiillt. Mit 
dieser Saure stellt man fest, wieviel MiIligramm KOH in 1 ccm der weingeistigen KaliIauge ent
halten sind. Angenommen, fiir 20 ccm der Kalilauge seien 19,2 ccm der Salzsaure verbraucht, 
dann enthalten die 20 ccm der Lauge 19,2 X 30 = 576 mg KOH und 1 ccm der Lauge = 28,8 mg 
KOH. Bei der Bestimmung der Esterzahl oder Verseifungszahl ist die Rechnung dann foigende: 
Angenommen, es seien 3 g Wachs nach Bestimmung der Saurezahl mit 25 ccm der Lauge (1 ccm 
= 28,8 mg KOH) erhitzt und 16,5 ccm der Saure (1 ccm = 30 mg KOH) beim Zuriicktitrieren 
verbraucht worden, dann ist die Esterzahl 

= 25 x 28,8 - 16,5 x 30 = 720 - 495 = 225 = 75. 
333 

Nach O. LINDE ist bei der Bestimmung des Sauregrades, der Saurezahl, der 
Esterzahl und der Verseifungszahl Cochenilletinktur als Indicator besser 
geeignet.rus Phenolphthalein, weilletzteres in dem zu verwendenden Losungsmittel, 
Weingeist oder Weingeist + Ather, wenig empfindlich ist. 

Bestimmung der Jodzabl von Fetten und Olen. Die Jodzahl ist die Zahl 
der Gramme Jod, die auf 100 g Fett oder 01 unter bestimmten Be-
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dingungen ge bun den werden. Eine Jodzahl haben die Glycerinester (Glyceride) 
ungesattigter Sauren, und die Hohe der Jodzahl ist abhangig von der Menge der 
in einem Fett oder lH enthaltenen Glycerinester ungesattigter Sauren, aber auch 
davon, ob Glyceride einfach oder mehrfach ungesattigter Sauren vorliegen. 

Eine einfach ungesattigte Saure mit einer doppeIten Bindung von Kohlen
stoffatomen) ist die gewohnliche Olsaure, C17HaaCOOH, oder CHa(CHahCH: 
CH(CHahCOOH, deren Glycerinester, (C17HaaCOOhCaHs, ein Bestandteil der meisten 
Ole und Fette ist. 

LaBt man auf Olsaure nach dem Verfahren von v. HUBL Jod und Queck
silberchlorid einwirken, so geht folgende Umsetzung vor sich: 

2 C17H aaCOOH + 4 J + HgCl 2 = 2 C17HasJCICOOH + HgJ a. 
Chlorjodstearinsaure 

Die Olsaure bindet Jod und Chlor, und ein Teil des vorher freien Jods ist 
nachher an Quecksilber gebunden. Auf (nicht von) 2 Molekeln Olsaure werden 
also 4 Atome Jod gebunden oder auf 1 Molekel Olsaure 2 Atome Jod. Auf 1 Molekel 
Olsaureglycerinester werden dann 6 Atome Jod gebunden: 

9HaOOCC17Haa 9HaOOCC17HsaJCI 

29HOOCC17Haa + 12 J + 3 HgCl 2 = 2 9HOOCC17HaaJCI + 3 HgJ 2 

Da das Molekelgewicht des Olsaureglycerinesters = 884 ist (abgerundet), so werden 
auf 884 Teile Olsaureglycerinester 6 x 127 (abgerundet) Teile Jod gebunden. Auf 
100 g Olsaureglycerinester werden demnach 86,2 g Jod gebunden. Die Jodzahl von 
reinem Olsaureglycerinester ist also 86,2. 

Eine zweifach ungesattigte Saure (mit 2 doppeIten Bindungen) ist die 
Linolsaure, C17H 31COOH, deren Glycerinester der Hauptbestandteil des Leinols 
und anderer trocknenden Ole ist, aber auch in nicht trocknenden Olen vorkommt. 

Die Einwirkung von Jod und Quecksilberchlorid auf Linolsaure verlauft 
genau wie bei der Olsaure, nur ist die Menge des J ods, die auf 1 Molekel Linolsaure 
gebunden wird, doppelt so groB wie bei der Olsaure: 

2 C17H31COOH + 8 J + 2 HgCl 2 = 2 CI7H 31J aClaCOOH + 2 HgJ a 

oder auf 1 Molekel Linolsaure werden 4 Atome Jod gebunden. Auf 1 Molekel Linol· 
saureglycerinester, CaHs(OOCC17Halla. werden also 3 X 4 Atome Jod gebunden oder 
auf 878 Teile Linolsaureglycerinester 12 X 127 Teile Jod, auf 100 g 173,6 g Jod. 
Die Jodzahl von reinem Linolsaureglycerinester ist also = 173,6. 

AuBer den Glycerinestern der gewohnlichen Olsaure und der Linolsaure kommen 
in einigen Olen auch Glycerinester dreifach ungesattigter Sauren vor, deren 
Jodzahl natiirlich noch hoher ist. 

Die Glycerinester der Palmitinsaure und Stearinsaure haben keine Jod
zahl, weil die Palmitinsaure und Stearinsaure gesattigte Verbindungen mit nur ein
fachen Kohlenstoffbindungen sind. 

Die Jodzahl des Olivenoles ist 80 bis 88, also fast genau die des reinen Olsaure
glycerinesters. Das OlivenOl besteht aber nicht aus reinem Olsaureglycerinester, 
sondern enthalt neben Olsaureglycerinester (etwa 70 0/ 0 ) auch die Glycerinester ge
sattigter Sauren (Palmitin-, Stearin- und Arachinsaure), deren Jodzahl = 0 ist, auBer
dem aber auch Glycerinester zweifach ungesattigter Sauren mit hoher Jodzahl. Die 
Jodzahl allein gibt deshalb keinen naheren AufschluB fiber die Zusammensetzung 
des Oles. Da aber die Zusammensetzung der natiirlichen Ole und Fette nur geringen 
Schwankungen unterworfen ist, so ist die Bestimmung der Jodzahl von groBtem Wert 
fUr die Ermittlung von Verfii.lschungen. 

Bestimmung der Jodzahl nach v. HUBL. Fiir die Bestimmung sind folgende 
Losungen erforderlich: 
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Jodlosung. Eine Losung von 25 g Jod in 500 ccm Weingeist; man erhalt. 
diese Losung auch durchMischen von 100g Jodtinktur(Germ. 5) mit 75gWeingeist. 

Quecksilberchloridlosung. Eine Losung von 30 g Quecksilberchlorid 
in 500 ccm Weingeist. 

Kaliumjodidlosung. Eine Losung von 10 g Kaliumjodid in 90 g Wasser. 

Jodliisung und Quecksi1berchloridliisung werden zu gleichen Raummengen gemischt. Die 
Mischung kann fiir genaue Bestimmungen nicht sofort verwendet werden, sie muB vor der Benutzung 
mindestens 2 Tage gestanden haben. 

Die Mischung b1eibt, wenn sie miig1ichst kiihl aufbewahrt wird, mehrere Monate lang bmuchbar. 
Al1mahlich sinkt aber der Geha1t an freiem Jod durch Einwirkung des Jods auf nen Alkohol so weit, 
daB die J odzahlen nicht mehr genau gefunden werden. Ob die Mischung noch brauchbar ist, ergibt 
ein blinder Versuch (s. unten). Werden bei diesem auf 30 ccm der Mischung noch roehr all! 35 ccm 
II lo·n-N atriumthiosulfatliisung verbraucht, dann werden die Bestimmungen derJ odzahlnoch genau, 
wenn man die Fettmenge miiglichst nahe der unteren Grenze der angegebenen Gewichtsmengen halt. 

Ausfiihrung der Bestimmung. Man wagt das Fett oder 01 auf der analy
tischen Wage in einem kleinen Glasbecherchen, das etwa 2 ccm faBt (Fettglagchen, 

Abb. 64). Das Fettglaschen wird bei der Wagung auf ein Uhrglas gestellt. 
Von Hammeltalg und Kakaobutter, die vorher in einem Schal. 

chen oder Becherglas geschmolzen werden, nimmt man 0,8 bis 1 g, von 
Schweineschmalz 0,6 bis 0,7 g, von den nichttrocknenden Olen: Erd
nuBol, Mandelol, Olivenol und Sesamol 0,3 bis 0,4g, von den trock-

Abb.64. .. 
Fett- nenden Olen: Leinol, Mohnol, Lebertran und anderen 0,15 bis 0,18 g. 

gUischen. Dann bringt man das Fettglaschen in eine Flasche mit Glasstopfen 
von etwa 300 bis 350 ccm, fiigt 15 bis 20 ccm Chloroform (mit MeBglas

chen gemessen) und 30 cem der Jod-Quecksilberchloridlosung (mit der Pipette ge
messen) hinzu, und wenn die Fliissigkeit nach dem Umschwenken nicht vollig klar 
ist, noch etwas Chloroform. 

In eine zweite Flasche bringt man 15-20 ccm Chloroform und 30 ccm Jod-
Quecksilberchloridlosung (blinder Versuch). 

Beide Flaschen laBt man 2 Stunden stehen (bei LeinO! und Lebertran 18 Stunden). 

Es kiinnen nun zwei FaIle eintreten: 
1. Das Fett oder 01 hat die Jod-Quecksilberchloridliisung vollstandig entfarbt. 
2. Die Fliissigkeit ist noch deutlich braun gefarbt und enthalt noch Jod im UberschuB. 
1m ersten Fall braucht nur noch eine Titration des blinden Versuchs ausgefiihrl zu werden. 

Man fiigt etwa 20 ccm Kaliumjodidliisung und etwa 100 ccm Wasser hinzu. Scheidet sich ein roter 
Niederschlag aus (Quecksilberjodid), so fiigt man noch so viel Kaliumjodidliisung hinzu, daB der 
Niederschlag wieder verschwindet. 

Man titrierl dann mit l/to·n-Natriumthiosulfatliisung, wobei man die Starke1iisung erst zu
setzt, wenn die Fliissigkeit nur noch dunkelweinge1b gefarbt ist. Gegen Ende der Titration muE 
man kraftig schiitteln, damit auch das in dem Chloroform geliiste Jod gebunden wird. 

Angenommen, es seien im b1inden Versuch 45,5 ccm l/lo-n-Natriumthiosulfatliisung zur 
Bindung des Jods verbraucht und 0,396 g Oliveniil angewandt. 

In der Jod· Quecksilberchloridliisung sind dann 45,5 X 12,692 mg = 577,486 (abgerundet 
577,5) mg Jod vorhanden gewesen. Da diese Menge Jod auf 396 mg 01 viillig verschwunden ist, so 

ist die Jodzahl des Oles mindestens = 577,:~~00 = 145,8. Die Jodzahl ist also fiir Oliveniil 

vIel zu hoch (sie wiirde fiir Mohniil ungefahr stimmen). SolI nun eine genaue Bestimmung der 
Jodzahl ausgefiihrt werden, so ist der Versuch in der fiir trocknende Ole angegebenen Weise mit 
einer geringeren 01menge zu wiederholen. 

1m zweiten Fall titriert man beide Versuche in der geschildenen Weise nach dem Zusatz 
von etwa 20 ccm Ka1iumjodidliisung und etwa 100 ccm Wasser mit der Natriumthiosulfatliisung. 

1. Beispiel. (Wir wollen fiir diese Beispiele annehmen, die Natriumthiosulfatliisung sei 
nicht genau l/lo-normal, sondern sie habe den Wirkungswert 1,046 oder 1 ccm = 1,046 X 12,692 
mg = 13,28 mg Jod.) 

Angewandt: 0,364 g Oliveniil. 
Verbrauch an Natriumthiosulfat1iisung: 

Blinder Versuch 
Versuch mit 01 •. 

54,6 ccm 
30,7 ccm 
23,9 ccm. 
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Auf die angewandte Menge 01 (364 mg) ist so viel Jod gebunden worden, wie 23,9 ccm del' 
Natriumthiosulfatliisung entspricht, also 23,9 X 13,28 mg = 317,4 mg. Die Jodzahl des Oles ist 

317,4·100 
dann --364-- = 87,2. 

II. Beispiel (trocknendes (1). AuBer dem Versuch mit 01 werden zwei blinde Versuche an
gesetzt. Man titriert einen blinden Versuch gleich nach dem Mischen, den zweiten und den Versuch 
mit 01 nach 18 Stunden. 

Angewandt: 0,164 g Le bertran (164 mg). 
Verbrauch an Natriumthiosulfatlosung (1 ccm = 13,28 mg Jod): 

1. Blinder Versuch 55,4 ccm} Mittel 54,7 ccm 
2." " 50,4 ccm 

Versuch mit 01 34,7 ccm 

20,0 x 13,28 mg = 265,6 mg 

Jodzahl = 265,~·100 = 161,9. 
164 

20,0 ccm 

Bestimmung der Jodzahl nach dem Verfahren von HANUS. Verwendet wird eine 
Losung von J odmono bromid in Essigsaure (Eisessig). Bei der Einwirkung von Jod
monobromid, JBr, auf die Glyceride ungesattigter Sauren wird Jod und Brom angelagert, 
Olsaureglycerid gibt dabei Jodbromstearinsaureglycerid (C17HssJBrCOO)sCaH5' Bei der Be
rechnung wird fur das Brom die aquivalente Menge Jod angenommen. 

Herstellung der J odmono bromidlOsung. 12,8 g zerriebenes J od werden in einem 
Kolbchen mit 60 g Essigsaure (96-100 0/0) ubergossen. Dann wagt man 8 g Brom hinzu, 
schwenkt die Flussigkeit einige Minuten lang gelinde urn, bis das J od geliist ist, und verdunnt dann 
die Losung mit Essigsaure auf etwa 1000 ccm oder mischt sie einfach mit 1000 g Essigsaure. An 
Stelle von J od und Brom kann man auch eine entsprechende Menge J odmonobromid (21 g) nehmen, 
doch ist zu beachten, daB das kaufliche Jodmonobromid ofters weniger Brom entbalt, als del' 
Formel JBr entspricht; es besteht dann aus einem Gemisch von Jod und Jodmonobromid. 
Sicherer ist es deshalb, Jod und Brom in der angegebenen Menge zu verwenden. 25 ccm 
der Jodmonobromidlosung verbrauchen bei dem blinden Versuch (s. u.) etwa 50 ccm 1/10-n

Natriumthiosulfatliisung. Die Losung ist sofort verwendbar und lange Zeit haltbar, wenn sie 
in dichtschlieBenden Flaschen kill aufbewahrt wird, und wenn die Essigsaure rein war. 
Alte Losungen pruft man rasch auf ihre Brauchbarkeit, indem man 10 ccm der Losung mit 0,5 g 
Kaliumjodid und etwa 50 ccm Wasser versetzt und dann mit 1/1O-n-Natriumthiosulfatlosung 
titriert. Werden dabei von letzterer Losung noch mehr als 18 ccm verbraucht, so ist die Jodmono
bromidlosung noch ohne weiteres brauchbar; ist der Verbrauch an 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung. 
geringer als 18 ccm fill 10 ccm der Losung, so erhoht man den Gehalt an Jodmonobromid wieder 
durch Zusatz von J od und Brom, oder man nimmt bei der Bestimmung der J odzahl von der Losung 
mehr, statt 25 ccm z. B. 30 ccm. 

Die Ausfuhrung der Bestimmung geschieht in folgender Weise: Das in einem Glas
bechercben abgewogene Fett wird in einem Glasstopfenglas von etwa 200 ccm in 15 ccm Chloroform 
oder reinem Tetrachlorkohlenstoff geliist. Dann ftigt man 25 ccm Jodmonobromidlosung hinzu 
und laBt die Mischung in dem verschlossenen Glas unter mehrmaligem Umschwenken 15 Minuten, 
bei trocknenden Olen 30 Minuten, vor Sonnenlicht geschutzt stehen. Nach Zusatz von 1,5 g 
Kaliumjodid und etwa 50 ccm Wasser titriert man unter gelindem Umschwenken mit 1/10-n-Natrium
thiosulfatliisung, wobei man gegen Ende Starkelosung (etwa 10 ccm) zusetzt. Zum SchluB setzt 
man die Natriumthiosulfatliisung vorsicbtig tropfenweise zu und schuttelt die Mischung kraftig 
durch. In gleicher Weise wird ein blinder Versuch (ohne Fett) ausgefiihrt. Aus der Differenz 
der bei beiden Versuchen verbrauchten Menge 1/10-n-Natriumthiosulfatliisung ergibt sich die auf die 
angewandte Fettmenge gebundene Menge J od. 1 ccm 1/ro-n-N atriumthiosulfatlosung = 12,7 mg J od. 

Die Menge des zu verwendenden Fettes richtet sich nach der Hohe der Jodzahl: Talg, 
Kakaobutter, Cocosfett 0,5-0,6 g, Schweineschmalz 0,30-0,35 g, Olivenol 0,20-0,25 g, Mandel-, 
ErdnuB-, SesamOl 0,15-0,18 g, Lebertran, Leinol, Mohnol und andere trocknende Ole 0,09-0,11 g. 

Beispiel. Angenommen, es seien 0,2230 g Olivenol angewandt, 35,3 ccm 1/10 n-Natrium
thiosulfatlosung fUr den UberschuB an Jodmonobromid und 49,8 ccm 1/10 n-Natriumthiosulfat
losung beim blinden Versuch verbraucht: (49,8 - 35,3) x 12,7 mg = 14,5 x 12,7 mg = 0,18415 g 
Jod sind auf 0,223 g Olivenol gebunden und die Jodzahl ist = 0,18415 x 100: 0,223 = 82,6. 

Bestimmung der Jodzahl nach dem Verfahren von WlJs. Verwendet wird eine 
Losung von J odmonochlorid in Essigsaure_ Bei der Einwirkung von Jodmonochlorid, 
JCl, auf ungesattigte Verbindungen wird wie bei dem v. HUBLschen Verfahren Jod und Cblor 
angelagert. Die Losung wird auf folgende Weise hergestellt: 9,4 g Jodtrichlorid, JCl", 
und 7,2 g J od werden in Essigsaure (Eisessig) in einem Kolben durch Erwiirmen auf 
dem 'IVasserbad geliist und die Losung nach dem Erkalten mit Essigsaure auf 1 Liter 
au£ge£iillt. Mit dieser sofort verwendbaren und lange baltbaren Losung wird die Bestimmung del' 
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Jodzahl in ii.hnlicher Weise ausgefUhrt, wie mit der Jodmonobromidlosung nach HANUS. Das Fett 
wird in einem Glasbecherchen abgewogen, in einem trockenen Erlenmeyerkolben von etwa 200 bis 
300 ccm in 10 ccm Tetrachlorkohlenstoff gelOst, und die Liisung mit 25 ccm Jodmonochloridliisung 
versetzt. Nach Ablauf der fiir die einzelnen Fette festgesetzten Zeit fiigt man 10 ccm KaJiumjodid
losung und etwa l00ccm Wasser hinzu und titriert mit 1/1o-n-Natriumthiosulfatliisung(StarkelOsung 
aJs Indicator). Die Menge des Fettes und die Zeitdauer der Einwirkllng der Jodmonochloridlosung 
sind bei den verschiedenen Fetten in folgender Weise zu bemessen: Oleum Amydalarum und 01. 
Araohidis 0,2-0,22 g, 20 Minuten; Oleum Cacao und Sebum 0,6-0,8 g, 15 Min.; Oleum Jecoris Aselli, 
01. Lini und 01. Papaveris 0,1-0,12 g, 1 Stunde, Oleum Olivarum 0,22-0,25 g, 15 Min.; Oleum 
Ricini 0,21-0,24 g, 15 Min.; Oleum Sesami 0,15-O,18g, 25 Min.; Adeps suillus 0,3-0,34 g, 15 Min. 

Gleichzeitig wird ein blinder Versuch ausgefUhrt zur Feststellung des Wirkungswertes 
der Jodmonochloridliisung. Die Berechnung ist die gleiche wie bei den anderen Verfahren. 

Bei der Ausfiihrung der Versuche ist die Einwirkung des Lichtes moglichst auszuschlieBen. 
Bestimmung der Jodzahl nach Germ. 6 s. Bd. II, S. 1298. 

Erkennung organischer Verbindungen durch Bestimmung 
des Schmelzpunkts und den Nachweis einzelner Bestandteile. 

Reine organische Verbindungen, die einen bestimmten Schmelzpunkt haben, 
und dazu gehoren viele natiirliche und synthetische Arzneistoffe, lassen sich leicht 
durch die Best4umung des Schmelzpunktes und den Nachweis einzelner Bestand
teile, z. B. Stickstoff, Halogene und Schwefel, identifizieren. Liegt eine unbekannte 
Verbindung vor, so stellt man durch Erhitzen auf einem Blech oder einer Tonrinne 
zunachst fest, ob sie schmilzt und sich durch Verkohlen und Verbrennen als orga
nisch erweist. Dann bestimmt man den Schmelzpunkt und sieht in der nacho 
folgenden Tabelle nach, welche Verbindungen in Frage kommen konnen. Dabei 
ist zu beriicksichtigen, daB die Schmelzpunktangaben in der Literatur Abweichungen 
von mehreren Graden zeigen konnen. Sind unter den Verbindungen, die in Frage 
kommen, auch stickstoff-, halogen- oder schwefelhaltige (von letzteren kommen nur 
sehr wenige vorl, so priift man die Verbindung auf diese Elemente in folgender Weise: 

a) Halogen. Man gliiht einen Kupferdraht aus bis er die Flamme nicht mehr griin fii.rbt. 
Dann bringt man eine kleine Menge der Substanz an den Draht in die Flamme. Diese fiirbt sich grim 
bis blau, wenn die Substanz halogenhaltig ist. 

b) Stickstoff und Schwefe1. 0,05-0,1 g der Substanz werden in einem diinneren Pro
bierrohr mit einem erbsengroBen Stiickchen Natriummetall in der Flamme bis zum schwachen 
Gliihen erhitzt. Das noch heiBe Probierrohr stellt man in ein Becherglas mit etwa 20 ccm Wasser, 
wobei das Probierrohr zerspringt und die kohlige Masse sich in dem Wasser verteilt. (Vorsicht 
wegen des noch unveranderten Metalls, das Wasserstoff entwickelt, der sich entziindet.) Die 
kohlige Masse wird mit einem Glasstab in dem Wasser zerrieben und letzteres dann abfiltriert. 

Entbielt die Verbindung Stickstoff, so enthii.lt die Liisung Natriumcyanid, das man 
durch die Berlinerblaureaktion nachweist. Man versetzt eine Probe der Losung mit einigen Tropfen 
FerrosulfatlOsung, einem Tropfen Eisenchloridlosung, erwarmt sie und sauert sie mit verd. Salz· 
saure an. Je nach der Menge des Cyanids tritt griine bis tiefblaue Farbung auf. 

Enthielt die Verbindung Schwefel, so enthii.lt die Liisung Natriumsulfid, Na2S. Man 
versetzt eine Probe der Losung mit einem Tropfen Bleiacetatlosung und sauert mit Essig
saure an. Braune Fii.rbung bis schwarze Fii.llung zeigt Schwefel an. Nitroprussidnatriumlosung 
gibt mit der Natriumsulfid entbaltenden Liisung eine tief violette Fii.rbung. 

Zur weiteren Kennzeichnung der Verbindung konnen folgende Proben dienen, die mit sehr 
kleinen Mengen der Verbindung auf einem Uhrglas oder im Probierrohr ausgefiihrt werden: Los
lichkeit in Wasser; Reaktion gegen Lackmuspapier; LosIichkeit in Natriumcarbonatlosung (Sauren 
geben Kohlendioxydentwicklung und scheiden sich aus der Losung nach Zusatz von verd. Salz
saure haufig wieder aus); Priifung auf Chlorwasserstoff, Schwefelsaure und andere Siiuren bei 
SaIzen; Priifung mit aIIgemeinen AlkaIoidreagentien. 

Bei SaIzen organischer Basen kann man hii.ufig auch aus der Liisung des SaIzes durch Zu
satz von Ammoniakfliissigkeit oder Natronlauge die Base abscheiden und nach dem Abfiltrieren 
und Trocknen deren Schmelzpunkt bestimmen. 

Bestatigt wird der Befund, indem man eine Mischung der Verbindung mit 
der vermuteten Verbindung hergestellt, falls diese zur Verfiigung steht, und den 
Schmelzpunkt der Mischung bestimmt. 1st dieser unverii.ndert, so sind die heiden 
Verbindungen gleich, im andern Falle ist der Schmelzpunkt der Mischung niedriger. 
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19 0 Methylanthranilsaure-
methylester, N-haltig. 

20 0 Acetophenon 
20 0 Phenylhydrazin 
25 0 o-Aminobenzoesaureme-

thylester, N -haltig 
26 0 Guathol 
33 0 Guajacol 
37 0 Lipojodin, J-haltig 
37 0 Heliotropin 
39 0 Zimtsaure benzylester 
39-40 0 p-Kresalol 
40 0 Benzozon 
40,5 0 Dijodthiophen, S- und 

J-haltig 
42 0 Thallin, N-haltig 
42 0 Phenol 
42 0 Atropinvalerianat, N -haltig 
42-43 0 Phenylsalicylat 
44 0 Menthol 
44 0 Piperazin (wasserhaltig), 

N-haltig 
46 0 Formanilid, N-haltig 
46 0 Chloralalkoholat, Cl-haltig 
46 0 Ristin 
47 0 Orthojodanisol, J-haltig 
48 0 Hydrozimtsaure 
48-49 0 Alival, J-haltig 
48-50 0 Urethan, N-haltig 
49 0 Tropacocain, N-haltig 
49-53 0 Chloralhydrat, Cl-haltig 
49 0 Isopral, Cl-haltig 
49-50 0 Euphorin, N-haltig 
49,5 0 Cetylalkohol 
50-52 0 Thymol 
51 0 Parajodanisol, J-haltig 
51 0 Jodostarin, J-haltig 
52-53 0 Beta-Sulfopyrin, N-

und S·haltig 
52 0 Antodyne, Glycerinmono-

phenylather 
52-54 0 KresostYl'il 
53 0 p-Dichlorbenzol, OI-haltig 
53,5 0 Bromalhydrat, Br-haltig 
54 0 Acetylsalicylsauremethyl-

ester 
540 Diphenylamin, N-haltig 
550 o-Chlorsalol, CI·haltig 
55 0 Tri chl oressigsaure, CI-haltig 
56-58 0 Atroscin, N-haltig 
56 0 Guajacolbenzoat (59 0 ganz 

rein aus synthet. Guajacol) 
57 0 Chininhydrat, N-baltig 

(175 0 wasserfrei) 
59 0 Fluornapbtbalin, F-baltig 
59 0 l-Scopolamin, N-haltig 
60 0 Chloralcyanhydrat, N - und 

Cl-haltig 
61 0oc-Nitronapbthalin,N-baltig 
61-620 Acitrin, N-baltig 
61-63 0 Novocain-Base, N-

haltig 
62 0 Brenzcain 
62-63 0 Monochloressigsaure, 

CI-haltig 
64 0 Cycloform, N-haltig 

Hager, Handbllch. I. 

64-65 0 Acopyrin(Acetopyrin), 89 0 Difluordiphenyl, F-haltig 
N-haltig 90 0 Chininvalerianat, N-haltig 

64-65,5 0 Astrolin, N-haltig 91 0Acetonchloroform,CI-haltig 
65 0 Guajacolsalicylat 91-92 0 (95 0) Euchinin, N-
65 0 Chloral-Acetonchloroform, haltig 

Cl-haltig 90-91 0 Anasthesin, N-haltig 
65 0 Hetokresol 91-92 0 Salipyrin, N-haltig 
66 0 p-Chlor-m-Kresol, Cl-haltig 92 0 Malakin, N -haltig 
67 0 Cumarin 95 0 Phenocoll, N-baltig 
67-68 0 Hypnal, N- und OI· 95°,B-NaphtholsalicyJat 

haltig 95 0 Plejapyrin-para, N- und S-
68 0 Trichlorphenol, Cl-haltig haltig 
68-71 o Jodathyl.Thiosinamin, 95-105 0 Fruchtzucker 

N-, S- und J-haltig 95 0 Tribrompbenol, BJ"-baltig 
68-72 0 Ceresin 97 0 ot-Napbthol 
68-76 0 (unscharf) Pyramidon- 97° Vesipyrin 

salicylat, N -haltig gegen 98 ° Guajacolphospbat 
69,3 0 Stearinsaure 98° Cocain, N-haltig 
70° Crurin, S- und N-haltig 98° Homatropin, N-baltig 
70-75 0 Chinin-Harnstoff- 98-99 0 Kryofin, N-haltig 

hydrochlorid, HOI- und N- 100-101 ° Methylacetanilid, 
haltig N-baltig 

70,5 0 Eugenolbenzoat 101-102° Tolysal, N-haltig 
71 ° Glykosal 103° Chloraluretban, N- und 
71 ° Salacetol Cl-baltig 
72 ° p-Chlorsalol, Cl-haltig 103,5 0 Benzoylperoxyd (Luci-
72 0 Apolysin, N-haltig dol) 
73-74° Propaesin, N-baltig 104 0 Brenzkatechin 
73-74° m-Kresalol 104-107 0 Piperazin (wasser-
74 0 Agathin, N-baltig frei), N-baltig 
74 0 Thiosinamin, S- und N- 1050Physostigmin(wasserfrei), 

haltig N-haltig 
74-75 0 Zebromal, Br-haltig 105 0 (annabernd) Meligrin, N-
75 0 Adamon, Br-baltig baltig 
75° Thymacetol 105-ll00 u. Zers. Styptol, N-
75 o (nicht konstant) Plejapyrin, baltig 

N-haltig 105-ll0 0 Quietol, Br- und N-
75 0 Guajamar baltig 
75-76 0 Novatophan. N-haltig 106-1080 Hyoscyamin, N· 
760 Bromcampher, Br-haltig haltig 
76 0 Methylsulfonal, S-haltig 107 0 Aguttan, N-haltig 
76 0 Migrol, N-haltig 107 0 Phloridzin 
etwa 78 0 Butylchloralhydrat, 107 0 Urol, N-haltig 

Cl-haltig , 108 0 Pyramidon, N-baltig 
79 0 (76 0) Hedonal, N-baltig 108-ll3° Euphtalmin-Base, 
80 0 Naphthalin N-haltig 
80 0 Guajaperol, N-haltig llOo DijodsalicyIsauremethyl-
80-90 0 (unscbarf) Pyramidon- ester, J-haltig 

camphorat, N-baltig llOo Novocain-Nitrat, N-baltig 
81-82 0 Vanillin llO-lll° /I-Naphtholbenzoat 
82 0 Aleudrin, N- und Cl-haltig llO-l11 0 Resorcin 
82-84° Chloralamid, N- und llO-115 0Dionin-Base(wasser-

OI-haltig frei), N-haltig 
830 a-Napbtholsalicylat III ° Ferrostyptin, N-haltig 
83-850 Trigemin, N- und' 113 0 Pbenyldimetbylpyrazo-

Cl-haltig , lon, N-haltig 
83-860 Aponal, N-haltig ll3-ll4° Acetanilid, N-haltig 
84-85 0 Salhypnon ll4 0 Lygosin-Chinin, N-baltig 
84-94 ° (unscbarf) Pyramido- 114-ll5 ° Chloralformamid, 

num bicampboricum, N- N- und CI-haltig 
baltig ll5-ll6 0 Euphtalminsali-

86-88 0 Guajacolcarbonat cylat, N-baltig 
86-88 0 Thermodin, N-baltig ll5-116 0 (117-118 0) Adalin, 
87° Neurodin, N-baltig N- und Br-baltig 
87-88 0 Eupyrin, N-haltig 115,5 0 Atropin, N-baltig 
88 0 Diafor, N-haltig ll6 0 Terpin 

6 
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116-117 0 Hydrastinin, N· 141 0 Salochinin, N.haltig 162 0 p.Vinyldiacetonalkamin, 
haltig 141-1430 Orthoform, N.haltig N·haltig 

117-IISo p.Lactylphenetidin, 142-143 0 Arbutin )63 0 Atropinmethylnitrat, N-
N-haltig 144 0 Berberin, N.haltig haltig 

II 7,50 Nicotinsalicylat,N .haltig 144-145 0 o-Aminobenzoe· 163 0 Benzanilid, N .haltig 
llSo (unscharf) Chinotropin, saure, N·haltig 163 0 Eumydrin, N· und HN03 · 

N.haltig 145 0 Chininglycerinphosphat, haltig 
l1S-119 0 Hexapyrin, N.haltig N.haltig 163-1640 Arbutin (?l4!~-143)-
119° Sulfoform, S· und Sb· 145 0 Dipropylbarbitursaure, 163-1640 o·Kresotinsaure 

haltig N.haltig 163-1650 Narcein, N.haltig 
120 0 (annahernd), Jodoform 145-14So Hediosit 164-165° Diacetyldihydro. 

J.haltig etwa 145-155 0 Veratrin, N· morphin, N·haltig 
120 0 Cinchoninsulfat (wasser· haltig 165-1660 Antisepsin, Hr· und 

frei), N·haltig 147 0 Papaverin, N·haltig N.haltig 
120 0 Triphenin, N.haltig 147 0 p·Phenylendiamin, N· 165-1660 Mannit 
120 0 Sulfosalicylsaure, S.haltig haltig 16S 0(171,5 0) Chinidin,N.haltig 
120-121 ° Benzoesaure 147 0 Diplosal 16S o Chloralimid, N· und Cl-
121 0 Holocain.Base, N.haltig 147 0 Barbaloin haltig 
122 0 p.Naphthol 147-149 ° (unscharf) Bromural, 16S-1700 Weinsaure 
122,5 0 Pikrinsaure Br· und N-haltig 16S-171° Chinasaures Piper-
125 0Diogenal,Br.undN.haltig 149 0 Tricarbin azin, N.haltig 
125-126° Sulfonal, S·haltig 149 0 Suprareninbitartrat, N· 169-172 0 Hydrochinon 
etwa 126 0 Phenostal haltig etwa 170 0 Helmitol, N·haltig 
126 0 Athyliden·Urethan, N· 149-150 0 Phenoval, Br· und 170 0 Santonin 

haltig N.haltig 170-1720 Dipropaesin, N-
127 0 Methacetin, N·haltig . 149-152 0 Paracotoin haltig 
127-12S 0 Phthalsaureanhy- . 149-150 0 Pyrosal, N.haltig 170-171 0 Arecolinhydro. 

drid 150 0 Gallobromol, Br.haltig bromid, N· und HBr·haItig 
12S-129° Hydracetin (Pyro. 150-1550 Viferrol, Cl·haltig. 170-171 0 Dial, N·haltig 

din), N.haltig 151 0 Parakresotinsaure 170-1720 Luminal, N·haltig 
128-1290 Piperin, N·haltig 11510 Hippol, N.haltig 172 0 Hydrochinin, N-haltig 
129° Valerydin, N.haltig . etwa 152 0 Eucainlactat, N· 173 0 Melubrin, N· und S·haltig 
130 0 Guajacolcinnamat . haltig 173-1740 Dulcin, N·haltig 
130 0 u. Zers. Tannoform I. 152 0 Chininhydrobromid, HBr· 173-175 ° Cignolin 
130-131 ° Cotoin und N·haltig 173-17So Vioform, N., S· und 
130-131 ° Jodophenin, N· und I 152-153° Cytisin, N·haltig CI.haltig 

S.haltig 153 0 Codein, N.haltig 175 0 Campher 
130-131 o Brenzcatechinmono. 153-155 0Achibromin,Br. und 175 0 Cbinin (wasserfrei), N 

acetsaure N·haltig haltig 
130-1320 Peronin·Base, N· 153-1540 Citronensaure 175 0 Stovain, N· und HCl·haltig' 

haltig 155 0 Pyrantin (Phen08uccin), 175-177 0 Chinosol, N· und 
131-132 0 Pyrogallol N.haltig H2S04·hal~ig 
132 ° DiathylbarbituIsaures etwa 156 ° Chininhydrochlorid, 1176 ° Acoin, HCl· und N .haltig 

Chinin, N·haltig HCl· und N·haltig 176° Narcotin, N·haltig 
132° Hydrastin, N.haltig 156 0 Achijodin, N·undJ·haltig 176° o·Chlorphenol, Cl·haitig 
132° Cotarnin, N·haltig 156° Novocain, N· und HCl· 177° m·Kresotinsaure 
132° Eseridin, N.haltig haltig 17So Brucin (wasserfrei), N· 
133 ° Zimtsaure 157 ° Acetylsalicylsaures Chinin, haltig 
133-1340 Pseudohyoscyamin, N.haltig 17S o Jodoformin, N· und J •. 

N.haltig 157 0 Brophenin, N· und Br· haitig 
134-135 ° Phenacetin, N .haltig haltig 1 7S-18O ° Diaspirin 
134-136° Etelen 157 0 Salicylsaure 180° Jodival, N· und J.haltig 
135° Phenyldijodsalicylat, J. 15S-1590Dihydromorphin, N· etwa 180° Physostigminsali·· 

haltig haltig cylat, N·haltig 
136-137° Tolypyrin, N.haltig 15S-1600Afenil, HOl·und N· IS00 Thioharnstoff, N· und S· 
136-140° Cymarin haltig haltig 
137° Acetylsalicylsaure 1600 Jodopyrin, N· und J. lS0-181 ° Neohexal, N· und S· 
137-13S ° Chinolinrhodanat, haltig haltig 

S· und N.haltig 160° CJt·Kosin lS3-1S4° Euphthalminhydro· 
138° CJt·Vinyldiacetonalkamin, gegen 160° Rohrzucker chlorid, HCl· und N·haltig 

N.haltig 160-162° Chinasaure 182-185° Bernsteinsaure 
138° Salicylamid, N.haltig 160-1620 Forman, Cl·haltig 183° Cocainhydrochlorid, N· 
138-1390 Guajacolathylen. 161 0 Suprareninhydrochlorid, und Cl.haltig 

ather HCl· und N.haltig 183 0 Curcumin 
etwa 140° Agaricinsiiure etwa 1620 Allosan, N·haltig 183 0unterZersetzungAtropin. 
140-141 ° Ervasin 162 0 Chrysophansaure I sulfat, N· und H2S04·haltig 
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183-1840 Rheumatin,N·haltig 
184 0 Anissaure 
184 0 Guajasanol, N·haltig 
184-186 0 (X.Chloralose, 01-
184,5 0 Cellotropin [haltig 
185 0 subl. ohne Schm. Hexa· 

chlorathan, Cl.haltig 
185-1860 Chinonaphthol, S· 

und N.haltig 
1860 Camphersaure 
1860 Ureabromin,HBr· undN· 

haltig 
186 0 Vinopyrin, N.haltig 
186 0 (X.Oxynaphthoesaure 
186--187 0 p·Aminobenzoe. 

saure, N.haltig 
188 0 Citrophen, N·haltig 
188 0 Hippursaure, N.haltig 
188--189 0 Epinine, HOI· und 

N.haltig 
189 0 Nitron, N.haltig 
189 0 Cordol, Br·haltig 
189 0 Aristochin, N·haltig 
189-190 0 Paracodin, N·haltig 
189-1900 Benzacetin,N·haltig 
etwa 190 0 Scopolaminhydro. 

bromid, HBr· und N·haltig 
etwa 190 0 Epicarin 
190 0 Salophen, N.haltig 
190-191 0 Diathylbarbitur· 

saure, N.haltig 
190-192 0 Istizin 
190-194 0 Aconitin, kristall., 

N.haltig 
192 0 Tetrajodathylen, J.haltig 
192-1940 Atroscinhydro. 

bromid, HBr. und N·haltig 
193 0 unter Braunung Rhoda· 

form, N· und S·haltig 
193 0 Thebain, N·haltig 
194-195 0 Holocain (Hydro. 

chlorid), HCI· und N .haltig 
siehe unter 174 0 

195 0 Euchininsalicylat,N .haltig 
195 0 Theacylon, N·haltig 
197-198 0 Bromochinol, Br· 
198 0 Chinid 
198 0 Cuprein, N·haltig 
199-200 0 Nirvanol, N.haltig 
etwa 200 0 o·Phthalsaure (rasch 

erhitzt 213 0) 

gegen 200 0 Strychninsulfat. I 
(wasserfrei), H2S04, und N· ' 
haltig I 

etwa 200 0 Pilocarpinhydro. 
chlorid, HOI· und N.haltig 

etwa 2000 Pilocarpin, N·haltig 
200-209 0 Phloroglucin (rasch 

erhitzt 217-220 0) 

202 0 Gallicin 

etwa 220 0 u. Zers. Gallussaure 
etwa 220 0 Papaverinhydro. 

chlorid, HOI· und N.haltig 
220-225 0 Ferripyrin (Ferro. 

pyrin), Fe·, CI· und N·haltig 
222-223 0 Atropinmethyl. 

bromid, Br· und N.haltig 
223-224 0 Saccharin, S· und 

N.haltig 
202,5 0 Cinchonidin, N.haltig 
203 0 Neopyrin, N.haltig 

223-224 0 Arecaidin, N.haltig 
I etwa 224 0 Saccharin.Natrium, 
. S· und N.haltig etwa 203 0 Hyoscyaminsulfat, 

~S04' und N.haltig 
203-204 0 Elbon, N·haltig 
203-204 0 Borneol (ganz rein I 

206--209) . 
204-2050 Paratophan,N .haltig 
205 0 Gallanol, N·haltig 
205 0 Jodoglobin.Zyma, N· und 

S.haltig 
205 0 Chininsulfat, N·haltig 
205-206 0 Narcyl, HOI· und N· 

haltig 
208 0 Analgen, N .haltig 
208-209 0 Atophan, N.haltig 
208--209 0 Citarin 
208 0 synth. Suprarenin 
212 0 natiirL Suprarenin 
209 0 Picrotoxinin 
210-211 0 Cantharidin 
etwa 210 0 Hydrostininhydro. 

chlorid, N· und OI-haltig 
211 0 Coniinhyd,robromid, N· 

und Br·haltig 
211-213 0 Fortoin 
213-214 0 Arekain, N.haltig 
etwa 214 0 Homatropinhydro. 

bromid, HBr· und N·haltig 
215 0 Cinchonidinsulfat (wasser. 

frei), N·haltig 
216 0 Isatophan, N·haltig 
216--217 0 Camphersaure·An. 

hydrid [haltig 
216--217 0 Santoninoxim, N· 
217 0 p.Chlorphenol, OI.haltig 
218--220 0 Dihydroxycodeinon, 

N.haltig 
220 0 Chinolinsulfosalicylat, S· 

und N·haltig 
220 0 Coniinhydrochlorid, N· 

und HOI.haltig 

230 0 p.Chloralose, OI.haltig 
etwa 230 0 Diacethylmorphin. 

hydrochlorid, HOI· und N· 
haltig 

gegen 230 0 Morphin, N .haltig 
230-250 0 Rexotan, N.haltig 
234,5 0 Yohimbin, N·haItig 
235 0 unscharf unter Zersetzung 

Tannothymal 
234-235 Coffein, N .haItig 
236 0 Aminoessigsaure, N· 

haltig 
238--239 0 Atrinal, N·haltig 
246 0 Methylsaccharin, S· und 

N.haltig 
246-247 0 Carvacrolphthalein 
249 0 Picrotin 
250 0 Lycetol, N·haltig 
250-260 0 Phenolphthalein 
258 0 unter teilw. Zersetzung 

Cinchonin, N.haltig 
261 0 u. Z. Eucodin, Br· und N

haltig 
261-262 0 Tetrasalicylid 
264-265 0 Theophyllin, N· 

haltig 
265 u. Z. Strychnin, N.haltig 
265-266 0 u. Z. Morphosan, Br· 

und N.haltig 
268--270 0 Tyramin, HOI· und 

N.haltig 
271 0 Tropacocainhydrochlorid, 

N· und OI.haItig 
271-272 0 Guvacin, N·haltig 
282 0 Alizarin 
290-295 0 Bub!. ohne Schm. 

Theobromin, N.haltig 
300 0 Y ohimbinhydrochlorid, 

HOI· und N.haltig 

6* 
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Atomgewichte der Elemente (1937). 
Veroffentlicht von der Atomgewichtskommission der internationalen Union fiir Chemie. 

0=16,0000 

Ag Silber (Argentum) 107,880 N Stickstoff (Nitrogenium). 14,008 
AI Aluminium 26,97 Na Natrium. :~2,997 
Ar Argon. 39,944 Nb Niobium. 92,91 
As Arsen. 74,91 Nd Neodymium 144,27 
Au Gold (Aurum) 197,2 Ne Neon. :W,183 
B Bor. 10,82 Ni Nickel. 68,69 
Ba Barium. 137,36 0 Sauerstoff (Oxygenium) . 16,0000 
Be Beryllium. 9,02 Os Osmium. 191,5 
Bi Wismut (Bismutum) 209,00 P Phosphor :n,02 
Br Brom. 79,916 Plio Protaktinium 231 
C Kohlenstoff (Carboneum) 12,01 Pb Blei (Plumbum) 207,21 
Ca Calcium. 40,08 Pd Palladium. 106,7 
Cd Cadmium 112,41 Pr Praseodymium . 140,92 
Ce Cerium 140,13 Pt Platin. 195,23 
CI Chlor . 35,457 Ra Radium. 226,05 
Co Kobalt (Cobaltum) . 58,94 Rb Rubidium. 85,48 
Cp Cassiopeium . 175,0 Re Rhenium 186,31 
Or Chrom 52,01 Rh Rhodium 102,91 
Cs Caesium. 132,91 Rn Radon 2~l2 

en Kupfer (Cuprum). 63,57 Ru Ruthenium 101,7 
Dy Dysprosium 162,46 S Schwefel (Sulfur). 32,06 
Er Erbium. 167,64 Sb Antimon (Stibium) . 1~1l, 76 
Eu Europium. 152,0 Sc Scandium ~t5,10 

F Fluor. 19,000 Se Selen . ~r8,96 

Fe Eisen (Ferrum). 55,84 Si Silicium . 28,06 
Go. Gallium. 69,72 Sm Samarium. 1(iO,43 
Gd Gadolinium 156,9 Sn Zinn (Stannum) 118,70 
Ge Germanium 72,60 Sr Strontium. 87,63 
H W&sserstoff (Hydrogenium) 1,0078 To. Tantal 180,88 
He Helium. 4,002 Tb Terbium. 1(i9,2 
Hf Hafnium 178,6 Te Tellur . U:7,61 
Hg Quecksilber(Hydrargyrum) 200,61 Th Thor 232,12 
Ho Holmium 163,5 Ti Titan. 47,90 
In Indium 114,76 TI Thallium 204,39 
Ir Iridium 193,1 Tu Thulium. 169,4 
J Jod. 126,92 U Uran . 238,07 
K I Kalium 39,096 V Vanadium. 50,95 
Kr Krypton. 83,7 W Wolfram. '1 184,0 
La Lanthan. 138,92 X Xenon. 131,3 
Li Lithium. 6,940 Y Yttrium. 88,92 
Mg Magnesium "I 24,32 Yb Ytterbium. 173,04 
Mil Mangan. 54,93 Zn Zink 65,38 
Mo Molybdan . 96,0 Zr Zirkon 91,22 

Die letzte Ziffer der Atomgewichtszahlen gilt als sicher bestimmt. 



Abelmoschus. 
Abelmoschus moschatus MED. (Hibiscus Abelmoschus L.) Malvaceae
Hibisceae. Heimisch inOstindien und Agypten, kultiviert in den meisten Tropen· 
gebieten. 

Semen Abelmoschi. BisarnkOrner. MOBchuskorner. Musk Seed. Grains d'arnbrette. 
Semen Alceae moschatae. Semen Moschi arabici. Grana moschata. Abelmoschus· 
korner. Ambrettekorner. 

Nierenformige, etwas seitlich zusammengedriickte, harte, 3-3,5 mm lange, 
2,5-2,7 mm breite, graubraune Samen mit helleren, erhabenen, unterbrochenen 
Langsstreifen auf der Oberflache. Der Geruch ist moschusartig, tritt besonders beirn 
Erwarmen hervor, der Geschmack gewUrzhaft. 

M i k r 0 s k 0 pis c h e s B i I d. Charakteristisch ist fiir den Querschnitt der Samenschale die 
unter der Epidermis gelegene Palisadenschicht aus etwa 75 fl langen, radial gestreckten, 
blaBgelblichen, dickwandigen Zellen mit kurzen Lumen und Lichtzone. 

Oleum Abelmoschi seminis. MoschuskOrnerOl. Oil of Am brette (MUSK) Seeds. 
Essence de grains d'am brette. 

Gewinnung. Durch Destillation der zerkleinerten Samen mit Wasserdampf; die Aus
beute betragt 0,2-0,6%. 

Eigenschaften. Feste fettartige Masse, ahnlich dem VeilchenwurzelOl; spez. Gew. 
etwa 0,891 (40°), 0,883 (50°); S.-Z. 75-140; E.-Z. 70-130. Fliissiges, von der Palmitinsiiure 
befreites 01 hat das Fpez. Gew.0,905-0,917 (15°); IltD schwach rechts bis + 1°20', selten links 
bis -2°24'; nD 20 a 1,474-1,480; S.·Z. 0,8-2,5; E.-Z. 137-190; loslich in 2,5-8 Vol. u. m. 
Weingeist von 80 Vol.-Ufo. 

Bestandteile. Farnesol, C15I400H, und als Hauptbestandteil Palmitinsaure. 
Verfiilschung. Als Verfiilschung wurde in amerikanischem 01 Cedernol und Copaiva

balsamol beobachtet. 
Anwendung. In der Parfiimerie; zur Herstellung von Likoren 

Abelmoschus esculentus GUILL. et PERROTT (Hibiscus esculentus L.) In den 
Tropen heimisch, in Agypten, Indien, Amerika usw. angebaut. Die jungen Friichte 
finden als Gemiise Verwendung. Die Samen sind geruchlos, enthalten viel Schleim, 
dienen unter dem Namen Gombokaffee als Kaffee·Ersatz. 

Verschiedene Abelmoschus- und Hibiscus-Arten, so Hibiscus canna
bin us L. Hefern eine der Jute ahnliche Gespinstfaser, Cam bohanf, Am baree· 
Fi bre. 

Abrus. 
Abrus precatorius L. Leguminosae-Papilionatae-Vicieae. SiiBstrauch. 
Heimisch in den tropischen und subtropischen Landern (urspriinglich Ostindien). 
jetzt in vielen tropischen Gegenden in Kultur. 

Semen Abri. Semen Jequirity. Paternostererbsen. Red Bean. Love Pea. 
Grains (Pois) de reglisse d' Amerique. Abrusbohnen. Giftbohnen. Scarlet 
Seed. Preyer Bean. 
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Kugelig eirunde, 0,5-0,9 cm lange, 0,5-0,7 cm dicke, hartBchalige, glatte, 
glii.nzende, acharlachrote Samen mit achwarzem Nabelflecken. Ohne Geruch, von 
etwaa bohnenartigem Geachmack. 

Mikroakopiaches Bild. Die Epidermis der Bamensohale aus einer Lage palisaden. 
artiger, bis 0,28 mm hoher Bklereiden mit nur im unteren Teile deutliohem Lumen. In den Zellen 
ein rosaroter, am schwarzen Nabelfleck ein violetter Farbstoff. Nahe der Cuticula eine breite 
Lichtzone. 

BestandtBi'e. Die Bamen enthalten ein Toxalbumin, Abrin (Jequiritin) und andere 
giftige EiweiJ3kiirper (das Abrin besteht aus A brusalbumin [a. Phytalbumose] und A brue· 
globin), ein kristallinisches, tetanisierend wirkendes Glykosid, ferner Abrussaure, Hamo· 
glutinin und ein fettspaltendes Enzym. Die Bamen@chsle enthiiJ.t einen rotan Farbstoff. 
Wurzel, Stengel und Blii.tter enthalten Glycyrrhizin, die Blatter bis zu 10%. 

Anwendung. Die Samen gelten als giftig, sie sollen aber in Agypten gegessen werden. 
In Ostindien werden sie ala Aphrodisiacum, in Amerika gegen Lupus und andere Hautkrankheiten 
angewandt. Ein aus den grobgepulverten Bamen kalt bereiteter Auszug (I + 50, nach halb. 
stiindigem Ausziehen filtriert) ruft, in die Augen gebracht, schon in sehr geringer Menge eine 
eitrige Entziindung hervor, die durch das Abrin (JE?quiritin) bewirkt wird, und die bei be· 
stimmten Augenkrankheiten giinstig wirken kann. 

Jequiritol nach P. ROMER ist eine von E. MERCK, Darmstadt hergestellte Liisung von 
A brin, die mit 50 0/ 0 Glycerin versetzt ist und in vier bestimmten Starken in den Handel 
gebracht 'wird. Anwendung. Bei Augenerkrankungen, Hornhauttriibungen. 

Jequiritolserum nsch P. ROMER ist ein nach BEHRINGschem Prinzip ebenfaHs von 
E. MERCK hergestelltes Serum (ahulich dem friiher von EHRLICH hergestellten Abrinserum), 
welches die Wirkung des Jequiritols im menschlichen Kiirper schnell und sicher aufzuheben 
vermag. 

Speoies antlaphthosae (Nederl.) 
Folior. SymPloci concls. 20,0 
Folior. Abrl concis. 20,0 
Folior. Blumeae conels. 20,0 
Follor. Rydroeotyles conels. 20,0 
Folior. Bldentls con~ls. 20,0 
Radieis Llquiritlae eonels. 10,0 
Cortleis AIyxlae conels. 10,0 
Fruet. FoeneiuIi contus. 10,0 

Acacia. 
Acacia Giraffae BURCH. Mimosaceae-Acacieae. Kameldorn. Heimisch in 
Siidafrika. Die 1,2 cm langen, 0,8 cm breiten, 0,4 cm dicken, griinlich braunen 
Samen finden ala Kaffeeaurrogat Verwendung. Liefert auch minderwertigea Gummi 
(a. u. Gummi arabicum). 

Acacia Farnesiana WILLD., Cassiestrauch. Wahrscheinlich in Weatindien hei. 
misch, in den Tropen und Mittelmeerlandern kultiviert. DJe wohlriechenden Bliiten, 
fiUschlich als Cassiabliiten bezeichnet, verwendet man zu krampfstillenden Tee· 
aufgiissen, als insektentotendes Mittel und als Aphrodisiacum. ' 

Eine ganze Reihe von Acacia·Arten liefert in der Rinde ein geschatztes. gerb. 
stoffhaltiges Material, das freilich in erster Linie technisch, aber auch medizinisch 
als adstringierendesMittel verwendet wird. Es kommen hauptBachlich in Betracht: 
A. arabic a WILLD. (A. vera WILLD.), Arabien, Agypten, A. decurrens WlLLD., 
Afrika, Australien, A. horrida WILLD., Kapland, A. mollissima WILLD., Oat· 
afrika, A. catechu WILLD., A. leucophloea WILLD., A. neriifolia CUNN., 
A. polystachya CUNN. und andere, Indien, A. decurrens WILLD., A. dealbata 
LK., A. harpophylla MULL., A. lasiophylla WILLD., A. melanoxylon R. BR •• 
A. pennata WILLDI, A. pycnantha BENTH. und andere, Australien. Der Herb· 
stoffgehalt betragt je nach der Art bis 50%. 
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Von A. Adansonii G. et PERR., A. albicans KTH., A. arabica WILLD. 
:(A. vera WILLD.), A. bambolah ROXB., A. Farnesiana WILLD., A. horrida 
WILLD., A. neriifolia CUNN. und anderen dienen die Hiilsen mit etwa 20% 
,Gerbstoff und 4% Gallussaure unter dem Namen Bablah zum Gerben. 

Acacia catechu WILLD., A. suma KURZ, Vorder- und Hinter-Indien, lie. 
fern Catechu (s. d.). 

Von A. Greggii GRAY, Nordamerika, wird ein dem Schellaek ahnlicher Gummi· 
lack gewonnen. 

Uber die Gummi liefernden Arten vergl. Gummi ara bicum. 

Cortex Acaciae. Akazienrinde. Acacia Bark. 
Die Akazienrinde der Brit. ist die getrocknete Rinde von Acacia arabica 

WILLD. und von A. decurrens WILLD. 
Die Rinde soIl von wilden oder angebauten Baumen gesammelt werden, die nicht alter als 

7 Jahre sind. Die Rinde soIl VOl' dem Gebrauch ein Jahr gelagert haben. 
Die Rinde von A. arabica ist hart und holzig, rostbraun, leicht in Schichten zerfallend. Die 

AuBenfiache alterer Stucke ist mit dickem schwarzlichen, rauhen, langs- und quergerissenen Peri. 
-derm bedeckt. Die Innenflache ist rot, langsgestreift und faserig. Geschmack herb und schleimig. 

Die Rinde von A. de currens bildet gewiihnlich rinnen- odeI' riihrenfiirmige Stucke, 1/2-3 mm 
dick. Die AuBenfiache ist graulich.braun, mit dem Alter nachdunkelnd, oft mit unregelmaBigen, 
del' Lange nach verlaufenden Erhiihungen und zuweilen mit Querrissen versehen. Die Iunen
flache ist riitlich·braun, langsgestreift. Del' Bruch ist unregelmaBig und kurzfaserig, die frische 
Bruchflache blaB. Geruch schwach loheartig, Geschmack herb. 

Decoctum Acaciae corticis. Decoction of Acacia Bark (Brit.): 60 g zerstoBene 
Akazienrinde werden 10 Minuten mit 1200 ccm Wasser gekocht, koliert und das Volum auf 
1000 ccm gebracht. 

Flores Acaciae sind die Bliiten von Prunus spinosa (s. u. Prunus Bd. II S_ 516). 

Acetaldehyd. 
Acetaldehyd. Aldehyd. Aldehyde. Athanal. CH3CHO, Mol.-Gew.44. 

Acetaldehyd entsteht durch Oxydation von .Athylalkohol. Er ist in dem V or· 
Iauf der Spiritusrektifikation enthalten und wird aus diesem gewonnen; er ist 
ferner in den Vorlaufen der Holzdestillation enthalten und wird auch daraus gewonnen. 

Dal'siellung. 1. Durch Oxydntion von Alkohol mit Natriumdichromat odeI' Mangan. 
,dioxyd und Schwefelsaure. Man destilllert unter guter Kiihlung ein Gemisch von 3,4 T. 
Weingeist (86-R7 Gew .. %), 6 T. Braunstein, 6 T. konz. Schwefelsaure. Das Destillat 
wird uuter Zusatz von geschmolzenem Calciumchlorid rektifiziert. Man leitet die Dampfe 
libel' Calciumchlorid, das auf 22--250 erwarmt ist unn verdichtet sie in einer stark ge· 
klihlten Vorlage. 

2. Alkohol liiBt sich auch durch I~uft zu Aldehyd oxydieren, wenn Alkoholdampf mit Luft 
gemischt libel' erhitzte Katalysatoren wie Kupfer oder Platin u. a. geleitet wird. 

3. Nach neueren VerfalITen wird Acetaldehyd aus Acetylen gewonnen, indem man Acetylen 
in Schwefelsaure leitet, die kleine Mengen von Merkurisulfat gelOst enthalt. Das Acetylen 
vereinigt sieh mit Merkurisulfat zu Verbindungen, aus denen durch Schwefelsiiure Acetaldehyd 
d.bgespaltet wird, unter Rlickbildung des Merkurisulfats, das so als Katalysator wirkt. Nach 
{;RtJ'NSTEIN, D.R.P. 250356 und 253702, leitet man bei gewohnlicher Temperatur Acetylen in 
Schwefelsaure von 40 % , in der etwa 2% Quecksilberoxyd aufgelost werden; dabei scheidet sieh 
-cine Mischung von Acetaldehyd und Paraldehyd ab, die durch Destillation getrennt werden. Nach 
einem anderen Verfahren wendet man verdiinnte SchwefeIsaure mit nicht mehr aIs 60/0 H2S04 
an; der Aldehyd destilliert dann fortwahrend abo Zur Vermeidung der Reduktion des Merkuri· 
-sulfats zu Merkurosulfat und Quecksilber werden nach patentierten Verfahren oxydierende 
.Stoffe zugesetzt. 

Eigenscha/ten. Farblose, leicht bewegliche Fliissigkeit von fligenartigem, er
.stickendem Geruch, Sdp. 210, Spez. Gew. (160) 0,7876_ Er ist mit Wasser und AI
kohol in jedem Verhaltnis mischbar unter Warmeentwicklung. Mit .Ather mischt 
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er sich ohne Warmeentwicklung. Aus der Luft nimmt er leicht Sauerstoff auf und 
oxydiert sich zu Essigsaure. 

AuBer reinem Aldehyd, Aldehyd absolutus, kommen auch technische Borten 
mit einem Gehalt vonetwa 60% als Aldehyd concentratus und mit etwa 800/0 
als Aldehyd concentratissimus in den Handel. 

Aujbewahrung. In sehr dicht schlieBenden GefiWen, am besten in zugeschmolzenen 
Glasriihrtln. . 

Anwendung. Zur Darstellung von Paraldehyd und Essigsiiure, zu Fruchtiithergemiscben, 
als Reduktionsmittel zur Hel'stellung von Rilberspiegeln. Mit Fuchsin rot gefiirbt zum Fiillen 
der sog. Lie bes barometer. (Er liiBt sich in Glasriihren eingeschlossen, aua denen die Luft durch 
den Aldehyddamp£ VOl' dem Zuschmclzen verdriingt war, schon durch die Handwarme zum Sieden 
bringen.) 

Paraldehyd. Paraldehyd. Paraldehyde (Elaldehyde). Paraldehydum. 
(CHaCHO)a, Mol.-Gew. 132. 

Darstellung. Acetaldehyd polyxnerisiert sich durch die Einwirkung kleiner Mengen von 
konz. Schwefelsaure, von Chlorzink oder von Chlorwasserstoffgas bei gewiibnlicher 
Temperatur unter starker Wiirmeentwicklung. Durch Destillation kann der Paraldehyd von 
unverandert gebliebenem Acetaldehyd leicht getrennt werden, nachdem die angewandte Saure 
durch Calcium carbonat neutralisiert ist. 

Eigenschajten. Klare farblose Fliissigkeit, Sdp. 1240 (Germ. 123-125 0), 
Spez. Gew. 0,998 (Germ. 5 0,998-1,00), Erstp. 11 0 (GerrY/,. 5 6-7 0); brennba.r mit 
schwach leuchtender Flamme, Geruch eigenartig atherisch gewiirzig zugleieh er
stickend, Geschmack brennend und kiihlend. Mit Weingeist und Ather in jedem 
Verhaltnis mischbar. 100 T. Wasser losen bei 150 etwa 12 T. Paraldehyd, beirn Er
warm en weniger, so daB sich die Losung beim Erwarmen triibt; bei 1000 scheidet 
sich etwa die Halfte des vorher gelosten Paraldehyds wieder aus. Der Parald.ehyd 
zeigt nicht mehr die Eigenschaften der einfachen Aldehyde, da die Sauerstoff:fttome 
nicht mehr doppelt an ein C-Atom gebunden liind_ 

HC·CH 3 

OAO 
/ "-

HaC· HC - 0 - CH . CH 3 

Paraldehyd 

Durch Erhitzen unter Zusatz von kleinen Mengen von Schwefelsaure und an
deren Sauren laBt sich der Paraldehyd wieder in einfachen Acetaldehyd zuriickver
wandeln_ Beim Erhitzen des Paraldehyds fiir sich, also auch bei der Destillation, wird 
ebenfalls ein kleiner Teil wieder in Acetaldehyd verwandelt. Der kaufliche Paraldehyd 
enthaJ.t deshalb gewohnlich kleine Mengen von Acetaldehyd (Germ. 5 gestattete bis 
4 0/0) und zuweilen auch Metaldehyd, der dureh Polymerisation von Acetaldehyd 
dureh Sauren bei niedriger Temperatur entsteht und farblose Kristalle bildet, die 
iiber 100° sublimieren< 

Erkennung. AuBer durch den Gerueh und dureh den Erstarrungspunkt er
kennt man den Paraldehyd daran, daB die bei gewohnlicher Temperatur gesattigte 
wasserige Losung sich beim Erwarmen triibt; bleibt die Triibung aus, so lieg~ ent
weder kein Paraldehyd vor oder dieser ist ,mit Alkohol oder gewohnlichem .Alclehyd 
stark verdiinnt. 

Priijung. a) Spez. Gewieht: Germ. 5, Norv. 0,998 bis 1,000, Helv., Hung., Jap., 
Ross. 0,995-0,998, Brit. 0,998, Amer. 0,990 (25 0). - b) Erstarrungspunkt: Germ.6 
10-11 0, Norv., Jap., Ross. 10,5 0, Hung. 100. - c) Siedepunkt: Germ. 6, Helv., Hung., 
Norv., Jap., Ros.~.123-1250, Brit. 124 0, Amer.121-1250. - d) 2g Paraldehyd miissen 
sich in 20 cern Wasser von gewohnlieher Temperatur klar losen. Aus der Losung <liirfen 
sich beim Stehen keine olartigen Tropfchen alisscheiden (Amylalkohol, Valeraldehyd)_ 
Je 10 cern der LOsung diirfen naeh dem Ansauern mit Salpetersaure niehi; ver-
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andert werden: - e) durch Bariurnnitratlosung (Schwefelsaure), - f) durch Silber. 
nitratlosung (Salzsaure). - g) Die Losung von 5 g Paraldehyd in etwa 50 ccrn Wasser 
rnuB nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung durch 0,25 ccrn n-Kalilauge gerotet 
werden = hochstens 0,3 0/ 0 Essigsaure. - h) Beirn Verdarnpfen von 5 ccrn Paraldehyd 
auf dern Wasser bad darf kein frernder Geruch auftreten (Arnylalkohol, Valeraldehyd) 
und kein wagbarer Riickstand hinterbleiben (Germ. 6 s. Bd. II S. 1351). 

Anrnerkun g zu b): Der ErstaIrungspunkt ,"on reinem Paraldehyd liegt hei 110. Je mehr 
sich del' gefundene Erstarrungspunkt diesel' Temperatur nahert, desto reiner ist del' Paraldehyd. 
desto wemger Acetaldehyd enthalt er. Die Forderung del' Germ., Erstp. 6-70, die richtiger heiDen 
muD "ni('ht unter 60", ist sehr miiJ3ig. Gute HandeJssorten haben meist den Erstp. 1O-110 und 
enthalten nicht mehr als hochstens 0,5 % Acetaldehyd. 

Bestirnmung des Gehaltes an Acetaldehyd. Germ.liiDt den Paraldehyd 
mit Kalilauge auf Acetaldehyd priifen: "Werden 6 ccm Paraldehyd mit einer Mischung von 2 ccm 
Kalilauge und 4 ccm Wasser gesohiittelt, so darf die wiisserige Sehicht innerhalb 1 Stunde keine 
gelbe oder braune Farbe annehmen (Acetaldehyd)." Paraldehyd mit einem Gehalt von 4% 
Aldehyd gibt hierbei je nach del' Tcmperatur eine deutliche Gelbfiirbung, bei 200 bereits in 20-40 
Minuten. Wenn sich die Abwesenheit von Acetaldehyd nicht schon durch die Bestimmung des 
Erstarrungspunktes ergeben hat, kann man nach RICHTER die Menge des Acetaldehyde in gleicher 
Weise bestimmen, wie die Menge des Formaldehyds in Formaldehydlosung. Mit del' Bestimmung 
des Acetaldehyds wird dann gleichzeitig die Bestimmung des Siiuregehaltes ausgefiihrt: Eine 
Losung von 10 g Paraldehyd in etwa 100 ccm Wasser wird mit 2 Tr.Phenolphthaleinlosung (nicht 
mehr!) versetzt und dann vorsichtig mit n-Kalilauge titriert, bis 1 Tr. der Lauge gerade eben 
die Rotfarbung hervorruft. Es diirfen nicht mehr als 0,5 cern n-Kalilauge verbraucht werden 
= hiichstens 0,3% Essigsaure (wie bei Probe g). (1st der Verbrauch an Lauge groDer, so ist die 
weitere Untersuchung des Paraldehyds iiberfliissig; will man sie doch zu Ende fiihren, so titriert 
man weiter bis zur Rotung.) Die Fliissigkeit wird dann mit 20 ccrn Natriumsulfitlosung ver
setzt (25 g krist. Natriumsulfit in Wasser zu 100 ccm gelost) und mit n-Salzsaure bis zur voIJigen 
Entfarbung titriert. (I. Titration.) AuDerdem wird eine Mischung von 10 cern Natriumsulfit-
100ung, 100 ccm Wasser und 2Tr. Phenolphthaleinlosung mit n-Salzsaure titriert, und die Menge 
von der bei del' I. Titration gefundenen abgezogen. Nach Abzug dieser Menge diirfen nicht mehr 
aIs 9,1 ccm n-Salzsiiure verbraucht sein = hiichstens 4% Acetaldehyd. 1 ccm n-Salzsaure = 44mg 
Acetaldehyd, je 2,3 ccm = 1 % Acetaldehyd: 

CHaCHO + N~SOs + H20 = NaOR + CRaCR(OH)OS02Na. 

Bei genauen Bestimmungen ist fiir die II. Titration eine Menge NatriumsulfitlOsung zu nehmen, 
die sich durch Abzug del' bei der I. Titration verbrauchten Kubikzentimeter n-Salzsaure von 
20 ergibt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt, in nicht zu groDen, ganzgefiillten 
Glasstopfenflaschen (von etwa 200 g Inhalt). 

Anwendung. AIs beruhigendes Mittel (Sedativum) besonders fiirGeisteskranke, in Mengen 
von 1-2 g, als Schlafmittel zu 3,0-5,0-10 g am Tage, in Mixturen, mit Gummis('hleim oder Him
OOersirup, seltener in Suppositorien. AIs Geschmackskorrigens ist Rum oder Citronenol empfohlen. 
Auch als Gegengift des Strychnins. DerAtem riecht nach dem Einnehmen vonParaldehyd intensiv 
nach Aldehyd. GroDte Einzelgabe 5 g, Tagesgabe 10 g (Germ.). Bei Vergiftungen mit Paraldehyd 
haOOn sieh Opiumpraparate bessel' aIs alle anderen Arzneimittel bewiihrt. 

Clysma Paraldehydl (F. M. Germ.). Oiei Aurantii 
Paraldehydi 6,0 
Mucilag. Gummi arab. 10,0 
Aquae destillatae ad 100,0. 

Olei Cinnamomi 31i. 2,0 cern 
Tincturae Persionis 15,0 " 
Elixir aromatici q. s. ad 1000,{) " 

Elixir Paraldehydi (Nat. form.). 
Paraldehydi 250,0 cern 
Glycerini 125,0 " 
Spiritus (95"/0) 315,0 " 

Solutio Paraldehydl gummosa (F. M. Germ.). 
Paraldehydi 10,0 
Mucilag. Salep 5,0 
Aquae destillatae ad 60,0. 

Tincturae Cardamomi 17,5 " 

Acetalum. Acetal. Diathylacetal. Athylidendiathylather. CHaCH(OC2 H 5 )2 Mol.
Gew. 118. 

Ein Kondensationsprodukt des Acetaldehyds mit Athylalkohol; in dem durch Kohle fil
trierten Rohspiritus enthalten. 

Darstellung. Man destilliert 2 T. Weingeist (95 Vol._%) mit 3 T. Braunstein, 3 T. 
konz. Schwefelsaure und 2 T. Wasser, bis 3 T. Fliissigkeit iibergegangen sind. Das Destillat 
wird rektifiziert, aIsdann das Acetal durch Zusatz von krist. Calciumchlorid oder einer konz. wiisse
rigen Calciumchloridlosung ausgesalzen. Man erhitzt die AcetaIschicht, urn Aldehyd und Aethyl
acetat zu zerstOren, im geschlossenen GefaD mit Natronlauge auf 1000, schiittelt mit konz. 
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Calciumchloridlosung aus, entw8ssert durch geschmolzenes Calciumchlorid und destilliert;; die 
bei 104-1060 iibergehenden Anteile werden gesammelt. 

Eigenschaften. Farblose, atherisch riechende, neutrale Fliissigkeit, spez. Gew. = 0,821 
bei 220, Sdp. 104-1060. Geschmack schwa.ch bitter, wenig brennend, mit pfefferminzahnlichem 
Na.chgeschmack. 1 T. lOst sich in 25 T. Wasser von 150; aus dieser Losung wird es durch Calcium
{lhlorid ausgesalzen. Mit Alkohol und Ather in jedem Verhaltnis mischbar. Durch Erwarmen mit 
verdiinnter Schwefelsaure wird es leicht in Alkohol und Aldehyd gespalten, dagegen ist es ziemlich 
bestandig gegen Alkalien; es gibt daher mit Jod und Natronlauge nicht direkt, wohl aber, wenn 
,es vorher mit etwas verdiinnter Schwefelsaure erwarmt worden war, Jodoform. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, in nicht zu groBen GetaBen. 
Anwendung. Friiher voriibergehend als Schlafmittel, in Gaben von 8-15 g in st:~rker 

Verdiinnung, meist mit arabischem Gummi emulgiert. 

Acetanilidum s. u. Anilinum, S.447. 

Acetinum 8. u. Glycerinum, S.1360. 

Acetonum. 
,Acetonum. Aceton. Dimethylketon. Propanon. Spiritus pyro
aceticus. Alkohol aceti. Essiggeist. Mesitalkohol. CHa·CO·CHa. Mol.-Gew.58. 

Aceton findet sich in Spuren im normalen Harn und im Blut, in groBerer Menge 
bei Diabetes. Es entsteht bei der trockenen Destillation. vieler organischer Stoffe, be-
1!onders der Kohlenhydrate und des Holzes und ist deshalb im H olzessi g enthalten. 
Es entsteht ferner durch Erhitzen von essigsauren Salzen und aus Zuckerarten 
,o.urch eine besondere Garung (Acetongarung). 

Gewinnung. 1. Holzessig wird nach der Neutralisation mit Kalk destilliert. Das Dest.i1lat 
-enthiilt Methylalkohol, Methyla.cetat, Aceton (und Homologe des Acetons). Aus dem Gemisch 
wird nach Zusatz von Calciumchlorid, das den Methylalkohol bindet, das Aceton zusammen mit 
-dem Methylacetat abdestilliert. Das aus Holzessig gewonnene Aceton kann nur sehr schwicrig 
rein erhalten werden und enthii.lt immer groBe Mengen von Methylacetat. Es wird als Losungs
mittel fUr viele Stoffe verwendet. 

2. Die groBten Mengen von Aceton werden durch trockene Destillation von C a I c i 11 m -
ace tat (Graukalk) gewonnen: (CHaCOO)2Ca= CaCOa+ CHa ·CO·CHa. Da der Gra111~alk 
auch nooh andere organische Calciumsalze, wie ameisensaures, propion- und buttersaures Calcium 
enthalt, so entstehen bei der Destillation auch noch Formaldehyd, Acetaldehyd, Methylathylketon, 
Diathylketon und andere homologe Ketone. Es entstehen bei der Destillation ferner auch Kon
densationsprodukte des Acetons und teerartige Stoffe. Das Rohaceton, eine dunkelbraune Fliissig
keit, wird mit Wasser verdiinnt, wobei sich hohE're Ketone und Kondensationsprodukte, Teer 
und Kohlenwasserstoffe zum Teil als olige Fliissigkeit abscheiden. Die wasserige Acetonlosung 
wird dann wieder destilliert, und das abdestillierte Aceton durch fraktionierte Destillation und 
wiederholte De3tillation unter Zusatz von Alkalien gereinigt. 

3. Neuerdings werden betrachtliche Mengen von Aceton durch die Acetongarung aus 
Zuckerarten. gewonnen. 

1m kleinen erhalt man Aceton durch trockene Destillation von reinem Calciumacetat 
oder Bariumacetat. Das Destillat wird mit Natriumcarbonat entsauert, mit geschmolzenem 
Calciumchlorid getrocknet und wieder destilliert. Vollkommen reines Aceton erhalt man aus der 
kristallinischen Natriumbisulfitverbindung, (CHS)2C(OH)OS02Na, durch Zerlegen mit AI
kalien oder Sauren und Destillation. 

Das Acetonum purissimum des Handels ist nicht vollig rein, es entbalt 
noch kleine Mengen von Methylacetat, Methylalkohol und anderen Verbindungen. 
Es geniigt aber fUr alle pharmazeutische Zwecke. VoUkommen reines Aceton aus 4ier 
Natriumbisulfitverbindung wird nur fUr wissenschaftliche Zwecke verwendet. ' 

Eigenschaften. Klare, farblose, leicht bewegliche Fliissigkeit, neutral, leiebt 
entziindlich, mit leuchtender Flamme verbrennend. Geruch und Geschmack atherisch 
und pfefferminzartig. Spez. Gew. (150) 0,797-0,800 (chem. rein 0,797), Sdp. 560. 
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ather, Chloroform, fetten und atherischen Olen. 
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Erkennung. Beim Erwarmen wasseriger Acetonlosungen mit Kalilauge und 
..lod entsteht Jodoform; ebenso auchmit Ammoniakfiiissigkeit und Jod (Unterschied 
von Alkohol). - Eine wasserige Acetonlosung wird nach Zusatz von Natronlauge 
-durch NitroprussidnatriumlOsung gelbrot gefarbt; beim Ansauern mit Essigsaure 
wird die Fliissigkeit violettrot. 

Priifung. a) Spez. Gewicht nicht uber O,SOO, Amer. 0,790 (250). ~ b) Siede. 
punkt 56~5So; (\s mussen bis 5So mindestens 95°/0 iibergehen. - c) Aceton darf 
angefeuchtetes Lackmuspapier nicht verandern. Der Sauregehalt laBt sich nach 
Zusatz von Wasser durch Titration mit 1/10 n.Kalilauge bestimmen (Phenolphthalein 
als Indicator); 10 ccm Aceton durfen hochstens 1 ccm Ilion· Kalilauge verbrauchen. 
- d) Trockenes Kaliumcarbonat oder Calciumchlorid in das Aceton gebracht (etwa 
.0,2-0,3 gin 20 ccm), darf nicht zerflieBeu (Wasser). ~ e} Mit Wasser muB es klar 
mischbar sein; die Mischung darf auch bei langerem Stehen keine Triibung 
zeigen. - f) 10 ccm Aceton durfen durch einige Tropfen Quecksilberchloridlosung 
nicht getriibt werden (Aldehyd). Zur Bestimmung des Aldehydgehaltes, der nicht 
uber 0,1 010 betragen solI, werden 10 ccm Aceton mit 10 ccm Wasser und 2 ccm am· 
moniakalischer Silbernitratlosung (aus 3 g Silbernitrat, 3 g Atznatron, 50 g Ammoniak. 
fliissigkeit [100/0 NHa] und Wasser zu 100 ccm) versetzt und im geschlossenen Glas 
1/, Stunde im Dunkeln stehen gelassen. Die von dem abgeschiedenen Silber abgegos. 
sene Fliissigkeit muB mit SchwefelammoniumlOsung (oder Schwefelwasserstoffwasser) 
noch eine Dunkelfarbung geben. - g) 10 ccm miissen auf dem Wasserbad ohne 
Ruckstand verdampfen (Germ. 6 s. Bd. II S. 1299). 

Gehaltsbesti1'n1'nung. Etwa 1-2 g Aceton, in geschlossenem Glas genau gewogen, 
werden mit Wasser zu 600 cem verdiinnt. 10 ccm der Verdiinnung werden im Glasstopfenglas von 
etwa 200 ccm mit 25 cem n.Kalilauge und hierauf unter Umschiitteln mit 60 cern 1lro n.Jodlosung 
versetzt und 1 Stunde bei 150 stehen gelassen. Dann werden etwa 30 ccm n·Salzsaure zugesetzt 
und das iiberschiissige Jod mit 1/10 n.Natriumthiosulfatlosung titriert (Starkelosung). 1 ccm 
1/10 n.Jodlosung = 0,967 mg Aceton. 1 Mol. Aceton verbraucht 6 At. Jod zur Bildung von Jodo· 
form. Der Gehalt an reinem Aceton soIl mindestens 980/0 betragen. Das Verfahren laBt sich 
auch zur quantitativen Bestimmung des Acetons im Harn (im Destillat) und anderen Fliissig. 
keiten bei Abwesenheit von iHhylalkohol anwenden. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GefaBen. kiihl. 
Anwendung. Friiher innerIich bei Tuberkulose, Gicht, Rheumatismus, auch als Wurm. 

mittel, Einzelgabe 0,3-0,6 g, Tagesgabe 3,0 g. AuBerIich zu reizenden Einreibungen. Als 
Losungsmittel fiir Fette, Harze (zur Herstellung von Lack), Kautschuk, Campher, Celluloid, 
SchieBbaumwoIle (Aceton·Kollodium), zur Darstellung von Jodoform, Sulfonal und anderen 
Verbindungen. Bei der Bestimmung von Cantharidin in den Spanischen Fliegen. Mischungen 
von Aceton mit Alkohol (1-10 T. auf 100 T.) sind nach v. HERFF das beste Reinigungsmittel 
der Haut bei Operationen, auch zum Keimfreimachen der Hande. 

Uber den N ach weis von Aceton in Weingeist und in Tinkturen siehe unter 
A thylalkohol (S. 295), Nachweis und Bestimmung im Harn unter Harnanalyse 
{Bd. II). Bestimmung von Aceton im Holzgeist siehe unter Methylium (Bd. II). 

Acetophenonum. Acetophenon. Methylphenylketon. Hypnon. CSH 5·CO·CH3 • 

Mol. ·Gew. 98. 

Darstellung. Durch trockene Destillation eines Gemisches von Calcium benz oat 
und Calciumacetat (je 1 Mol.): (C6H5COO)2Ca + (CHaCOO)2Ca = 2 CaCOa + 2 C6H5COCHa. 
Durch Erhitzen von Benzol mit Acetylchlorid und Aluminiumchlorid: C6Hs + CHaCOCI 
= C6H5COCHa + HCI. Das Destillat wird rektifiziert, die zwischen 195-2050 iibergehenden 
Anteile erstarren bei starker Abkiihlung kristallinisch. Die Kristalle werden abgesogen, sie 
schmelzen bei 200 wieder. 

Eigenschaften. Farblose oder gelbliche Fliissigkeit, spez. Gew. 1,035, bei niedriger Tem. 
peratur kristallinisch, Sdp. 2020, Smp. 200. Geruch nach Benzaldehyd und Jasmin, fast unloslich 
in Wasser, sehr leicht lOslich in Alkohol, Ather, Chloroform, fetten Olen, in 60 T. Glycerin. 

Anwendung. Friiher, jetzt kaum mehr, als Schlafmittel zu 0,2-0,5g in fettenOlengelost 
~n Kapseln oder Emulsion. 

Acetum s. u. Acidum aceticum, S. 101. 
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Acetylenum. 
Acetylenum. Auetylen. A.thin. CHiCH, Mo1.-Gew. 26_ 

Acetylen bildet sich, wenn Wasserstoff an elektrisch zum Gliihen erhitzten 
Kohlenelektroden vorbeigeleitet wird (BERTHELOT), ferner durch Einwirkung von 
Rotgliihhitze auf viele organische Verbindungen. Es ist deshalb auch bis zu etwa 
0,8 0/ 0 im Steinkohlengas enthalten und in den unvollstandig verbrannten Gasen 
eines zuriickgeschlagenen Bunsenbrenners. 

Daf'stellung. Technisch wird das Acetylen durch EinwirIrung von Wasser auf Calcium
carbid gewonnen: C2Ca + 2H20 = CH lOH + Ca(OH}2_ 1 kg chemisch reines Calciumcarbid 
liefert 348 I Acetylen, technisches Calciumcarbid liefert praktisch etwa 300 I. Die Einwirkung 
des Wassers auf das Calciumcarbid ist sehr heftig und mit starker Warmeentwicklung 
verbunden. Bei Gegenwart von wenig Wasser kann unter Umstanden das Calciumcarbid 
gliihend werden. Es bilden sich dann auch Zersetzungs- und Polymerisationsprodukte des 
Acetylens. Zur gefahrlosen Entwicklung von moglichst reinem Acetylen ist deshalb ein be
trachtlicher UberschuB an Wasser zu verwenden. Nach den gesetzlichen Bestimmungen von 
1914 miissen auf je 1 kg Calciumcarbid 10 I Wasser zur Entwicklung des Acetylens, oder bei be
sonderen Apparaten zur Kiihlung verwendet werden. Die Temperatur des Wassers darf dabei 
nicht iiber 600 steigen. Die Apparate miissen so groB sein, daB der Druck des Gases nicht iiber 
2 Atm. steigt. Zur Entwicklung von Acetylen werden drei Hauptarten von Apparaten verwf,ndet: 
1. solche, in denen das Wasser zu dem Carbid gebracht wird (Zulaufsystem), 2., in denen das Carbid 
in das Wasser fiiJlt (Einwurfsystem) und 3., in denen Wasser und Carbid abwechselnd miteinander 
inBeriihrung gebracht werden JBeriihrungs- oder Tauchsystem). Das beste System ist das E in wurf
system, das aber nicht in allen Fallen anwendbar ist. - Das aus dem Calciumcarbid entwickelte 
Acetylen ist mit kleinen Mengen fremder Gase, besonders Phosphorwasserstoff (etwa 0,040/ 0), 

Schwefelwasserstoff (etwa 0,020/ 0) und Ammoniak (etwa 0.060/ 0) verunreinigt. Es wird gereinigt 
durch Oxydationsmittel, wie Chlorkalk, Chromsaure, Braunstein, Eisenoxychlorid. 
auch durch salzsaure Kupferchloridlosung. Chlorkalk wird mit Calciumhydroxyd und mit 
chromsauren Salzen gemischt, damit das Auftreten von freiem Chlor vermieden wird. Beim 
Wechseln von Reinigungsmassen sind die Riickstande der vorher verwendeten Masse aus dem 
Apparat sorgfaltig zu entfemen. Riickstande von Chlorkalk enthaltenden Massen konnen mii; 
Chromsaure enthaltenden Massen freies Chlor geben (ebenso umgekehrt), das Explosionen her
vorrufen kann. Mit 1 kg Reinigungsmasse kann man 10-40 cbm Acetylen reinigen. - Apparate 
und Leitungen fiir Acetylen diirfen nicht aus Kupfer hergestellt werden, das mit Acetylen, be
Bonders wenn dieses Ammoniak enthalt, das hiichst explosive Acetylenkupfer, C2C~, bilden kann. 

Eigenschaften. Farbloses Gas, spez. Gew. (Luft = I) =t 0,90; 1 Liter Acetylell 
wiegt bei 0° und 760 mm B 1,165 g. Unterhalb 370 (krit. Temperatur) Hi.l3t es sich 
durch Druck verfliissigen (krit.Druck 68Atm.), beiOo durch einen Druck von 21,5 Atm. 
Fliissiges Acetylen siedet bei - 84°. Der Geruch des reinen Acetylens ist kaum 
unangenehm, ungereinigtes Acetylen riecht sehr unangenehm nach Phosphorwasser
stoff. 1 Vol. Wasser lost 1 Vol. Acetylengas, reichlicher lost es sich in Alkohol, 
Aceton und Ather. Acetylen ist unter normalem Druck an sich nicht explosiv; wenn 
es aber mit iiber 2 Atm. Druck zusammengepreBt ist, pflanzt sich eine an einer 
Stelle durch Funken oder sonstwie eingeleitete Zersetzung durch die ganze Menge 
fort mit einer Temperaturerhohung von etwa 30000 ; es tritt dann Explosion ein_ 
Ebenso verhalt sich fliissiges Acetylen. Bei der Explosion wird der Kohlenstoff als 
RuB abgeschieden. Mit anderen Kohlenwasserstoffen gemischtes Acetylen explodiert 
auch unter Druck viel weniger leicht. Auf 7 Atm. Druck zusammengepreBtes Olgas 
mit 20-40 0/ 0 Acetylen ist deshalb ganz ungefahrlich. Gemische von Acetylen und 
Chlor oder Sauerstoff (Luft) explodieren mit groBer Heftigkeit, Gemische mit Luft, 
wenn sie mehr als etwa 30/ 0 und weniger als 65 0/ 0 Acetylen enthalten. Das Explosions
maximum liegt bei einer Mischung von 1 Vol. Acetylen mit 12,5 Vol. Luft. Die Ex
plosion solcher Gemische ist vit'l heftiger als bei Gemischen von Leuchtgas mit Luft. 
Leitet man Acetylen in eine ammoniakalische Kupferoxydulsalzlosung, so scheidet 
sich ein roter Niederschlag von Cuproacetylen in Form des Hydrats C~Cu2·H20 
ab, das in trockenem Zustande hochst explosiv ist; durch Einwirkung von Sauren 
wird es zerJegt unter Riickbildung von Acetylen. Auch mit metallischem Kupfer 
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kann das Acetylen, besonders bei Gegenwart von Ammoniak, Cuproacetylen bilden. 
Ahnliche explosive Metallverbindungen des Acetylens bilden sich beim Einleiten von 
Acetylen in ammoniakalische Silber. und Quecksilberoxydulsalzlosungen. 

Mit Merkurisalzen bildet das Acetylen Verbindungen, die durch Sauren 
unter Bildung von Acetaldehyd zerlegt werden (siehe Acetaldehyd). 

Wird un vermisch tes Acetylen an der Luft entziindet, so verbrennt es mit 
heller, stark ruBender Flamme. Das RuBen kann unterdriickt werden, und das Ace
tylen wird als Lichtquelle besonders vorteilhaft ausgenutzt, wenn man Gemenge von 
Acetylen mit Luft (oder Sauerstoff) in besonders gebauten Brennem zur Verbrennung 
bringt. 1m Geblasebrenner mit Sauerstoff verbrannt erzeugt das Acetylen Tempera
turen von etwa 30000 • 

Eingeatmet wirkt das Acetylen zwar auf den Organismus giftig, aber weniger 
giftig ala Leuchtgas. Es verursacht keine nachweisbare Veranderung des Blutes 
(Unterschied vom Leuchtgas, bzw. Kohlenoxyd) und wirkt mehr narkotisch. Sauge
tiere konnen in einer Luft mit 9 Vol._% Acetylen ohne merkliche Beeinflussung 
noch leben. 

Anwendung. Das Acetylen wird benutzt als Leuehtgas fUr einzelne Lampen und fiir 
kleine Beleuchtungsanlagen, fiir die die Erzeugung von gewohnlichem Leuchtgas sich nicht lohnt. 
Das Acetylen brennt in besonders gebauten Brennem, in denen eine so starke Luftzufuhr statt
findet, daB sich kein Kohlenstoff mehr aus der Flamme ausscheiden kann, mit blemiend weiBem 
Licht. Die hohe Temperatur der Acetylenflamme macht das Gas auch besonders geeignet fiir die 
Verwendung in Gliihlichtbrennern, die aber besonders fiir die Verwendung von Acetylen eingerichtet 
sein miissen. Mischungen von Olgas mit Acetylen dienen komprimiert zur Beleuc.htung von Eisen· 
bahnwagen. Die hohe Temperatur, die Acetylen beim Verbrennen mit Sauerstoff erzeugt, etwa 
30000, wird in ma,nnigfacher Weise verwendet bei der Metallbearbeitung, zum SchweiBen und 
zum Zerschneiden von Eisenschienen, Rohren usw., auch von anderen Metallen, mit Hilfe beson· 
derer Gebliisebrenner (autogenes SchweiBen und Schneiden). Beim SchweiBen wird eine redu. 
zierende Flamme (mit iiberschiissigem Acetylen), beim Zerschneiden eine oxydierende Flamme 
(mit iiberschiissigem Sauerstoff) angewandt. Auch fUr Lotbrenner laBt sich Acetylen verwenden, 
ferner in besonderen Brennern zum Kochen, weiter wie andere brellnbare Gasl') zum Betriebe 
von Motoren. Das Acetyl~n dient ferner als Ausgan~smaterial zur Darstellung verschiedcner 
organischer Verbindungen, wie Acetylentetrachlorid und anderer Chlorverbindungen, Alkohol, 
Acetaldehyd un<i Essigsaure, zur Gewinnung von RuB, Graphit un,l Wasserstoff. SchlieBlich liiBt 
ea sich in der c.hemischen Analyse zum Fallen einiger Metalle, besonders Kupfer, verwenden. 

Gelostes Acetylen. Da reines Acetylen unter starkerem Druck als 2 Atm. explosiv ist, 
laBt sich Acetylen nicht wie andere Gase in komprimiertem Zustande verwenden. Ungefahrlich 
sind aber Losungen von Acetylen in Aceton, die unter Druck hergestellt sind. Zur Her· 
stellung dieser Losungen wird eine in einer Stahlflasche befindliche porose Masse (aus Holzkohle 
und Kieselgur) mit Aceton getrankt, und dann wird gut gereinigtes und getrocknetes Acetylen 
in die Flasche gepreBt. In 11 Flaschenraum lassen sich auf diese Weise etwa 130 I Acetylen auf. 
speichern. Es herrscht dann in der Flasche ein Druck von etwa 15 Atm. Dus geloste Acetylen 
wird in Flaschen von 5 1 Wasserinhalt, die etwa 650 I Acetylen fassen, besonders fUr die Beleuch
tung von Kraftwagen und anderen Wagen, Motorbooten, Eisenbahnwagen, Lokomotiven usw. 
verwendet. Es dient ferner zur Beleuchtung von Arbeitsplatzen im Freien, £iir die Feuerwehr, 
fiir Signalapparate und fiir die Seebeleuchtung, weiter zur Speisung von Acetylenbrennern £iir 
autogene SchweiBung lmd zum Schneiden von Metall und fiir viele andere Zwecke, fUr die 
nicht komprimiertes Acetylen verwendet wird. 

Gesetzliche Bestimmungen. Fiir den Betrieh von Acetylenanlagen ist im Jahre 1913 
eine Verordnung erlassen, die 1914 in Kraft getreten ist,. Fiir den Verkehr mit gelostem Acetylen 
ist noch die Anlage C der Bekanntmachung des Reicbskanzlers vom 23. Dezember 1908 (Reichs. 
gesetzblatt 1909, S.23 u. f.) betr. die Eisenbahnverkchrsordnung und in Pl'euBen die Polizei· 
verordnung betr. den Verkehr mit verfiiissigten und verdichteten Gasen (Ministerialblatt fiir 
Handels- und Gewerbeverwaltung 1913, Nr. 12) zu beachten. Der Deutsche Acetylenverein in 
Berlin hat allgemein anerkannte "Normen fiir die Herstellung von Acetylenapparaten" her-
ausgegeben. . 

Reinigungsmittel fiir AeetyJen kommen unter verschiedenen Namen in den Handel: 
Acagin und Puratylen enthalten Chlorkalk, Heratol enthiilt Chromsaure, Catalysol Eisen
()xychlorid und andere Katalysatoren, Frankolin Kupferchlorid in salzsaurer Losung. Hera tol, 
das haufig angewandt wird, erhalt man nach ULLMANN auf folgende Weise: Eine Losung von 
20 kg Natriumdichromat in 25 I Wasser wird unter Umriihren mit 15 I konz. Schwefel~aure 
(660 Be, spez. Gew. 1,825) versetzt und die Mischung in einer Mischtrommel mit 30--35 kg Kieselgur 
innig gemischt; man erhiilt so ein fast trockenes Pulver. 
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Narcylen (c. H. BOEHRINGER SORN, Niederingelheim) ist gereinigtes Acetylen. Es finde~ 
Anwendung zur Narkose nach GAUSS und WIELAND. 

Acetylenchloride. Aeetylen lagert Chlor an und bildet Aeetylentetra

chlorid, C2H 2 C1 4 , aus dem dann weitere Chlorabkommlinge dargestellt werden~ 
die besonders als Losungsmittel Bedeutung haben., 

Acetylentetrachlorid. Tetraehlorathan. C2 H 2Cl4 • Mol.-Gew. 167,8. 
Durstellung. Trockenes Acetylen und Chlor werden abwechselnd oder gleichzeitig 

in Antimonpentachlorid, das zu Anfang in Acetylentetrachlorid gelost wird, eingeleitet (ohne 
daB die beiden Gase sich vorher mischen). Es entstehen dabei durch Einwirkung des Acetylens 
auf das Antimonpentachlorid Doppelverbindungen, SbCls ' C2H2 und SbCls ' 2 C2H2 • die mit 
Chlor Acetylentetrachlorid und wieder Antimonpentachlorid geben. Das Antimonpentachlorid 
wirkt also wie ein Katalysator. Das Acetylentetrachlorid wird abdestilliert, mit Kalkmilch oder 
Calciumcarbonat und Wasser gewa.schcn und mit Wasserdampf destilliert. Auch Eisenchlorid 
laBt sich als Katalysator verwenden. 

Eigenschaften. Farblose Fliissigkeit, spez. Gew. 1,60, Sdp. 1470, nicht brennbar. Es ist 
ein ausgezeichnetes Liisungsmittel fiir Fette, Ole, Harze, Celluloseacetat und andere Stoffe. In 
feuchtem Zustande greift es Metalle langsam an durch Abgabe von Chlor. Der Dampf wirkt ahnlich 
wie Chloroform und Tetrachlorkohlenstoffdampf, aber schwacher, betaubend. Gegen Sauren is1; 
es bestandig, mit Alkalien spaltet es Chlorwasserstoff ab und bildet Trichlorathylen. 

Anwendung. Als Losungsmittel fiir organische Stoffe aller Art, auch fiir Schwefel, ZUID 

Entfernen von alten Olfarbenanstrichen, zur Darstellung von Trichlorathylen und anderen Chlor
verbindungen. 

Trichlorathylen. C2 HCI3 , Mol.-Gew. 131,4, teehniseh kurz Tri genannt, entsteht 
dureh Abspaltung von Chlorwasserstoff aus Aeetylentetraehlorid. 

Durstellung. Durch Erhitzen von Acetylentetrachlorid mit Kalkbrei odeI' mit 
trockenem Calciumhydroxyd oder durch Erhitzen von Acetylcntetrachlorid in Dampfform 
auf etwa 3000. 

Eigenschuften. Chloroformahnliche Fliissigkeit, spez. Gew. 1,47, Sdp. 850. In Wasser 
nur spurenweise loslich, es nimmt auch nur Spuren von Wasser auf. Gegen verdiinnte Alkali
liisungen ist es bestandig. Beim Erhitzen mit konz. Alkalilauge liefert es Glykolsaure und danebeIl> 
in Spuren selbstentziindliches Dichloracetylen, C2012 • Beim Erhitzen des Dampfes auf hohe Tem
peraturen bildet sich Hexachlorbenzol. Mit Chlor gibt es Pentachlorathan. Metalle werden :wch. 
von feucbtem Trichlorathylen nicht angegriffen. 

Anwendung. Tricbloratbylen ist ein ausgezeichneter Ersatz fiir Tetracblorkohlenstoff, 
und weil es nicht brennbar ist, aucb fiir Benzin als Losungsmittel fiir viele Stoffe. In der che· 
miscben Wiiscberei wird es vielfach angewandt, auch in Verbindung mit Seife. Triol, Tripur,. 
Westrol sind Seifen und Seifenliisungen mit Tricblorathylen. Es ist eines der wichtigsten Lo
sungs- und Extraktionsmittel der Technik. Es findet ferner Anwendung zur Synthese einer Reihe 
von organischen Verbindungen. 

Chlorylen (C. A. F. KAIILBAUM, Adlershof b. Berlin) ist reines Tricbloriitbylen, CCI 2 :CHCL 
Mol.·Gew.131,4. Farblose Fliissigkeit, Sdp. 88°, spez. Gew.l,47. 

Anwendung. Bei Trigeminusneuralgie. 20-30 Tr. werden auf Watte oder auf ein Tuch 
getraufelt und (dreimal taglich) der Dampf durch die Nase eingesogen. Das fliissige Chlorylen darf 
nicht auf die Nasenscbleimhaut gelangen. Innerlich 0,5-0.75 g in Pulver. 

Pentachlorathan, CzHC15 • Mol.-Gew. 202,3, entsteht durch Einleiten von CllIor 
in Trichlorathylen. 

Durch Waschen mit Wasser unter Zusatz von Kalk und Destillation mit Wasserdampf wird! 
es gereinigt. 

Eigenschuften. FarbloseFliissigkeit, ahnlich dem Tetrachloratban, abervon schwiicherem 
Geruch, spez. Gew. 1,685. Sdp. 1590. Gegen Alkalien ist es wie das Tetrachloriithan nicht besllan
dig; es spaltet Chlorwasserstoff ab und liefert Perchlorathylen, C2014 • Feucht greift es Metalle an. 

Anwendung. Ahnlich wie Acetylentetrachlorid (Tetrachlorathan) als Liisungsmittel. 

Tetrachlorathylen. Perchloriithylen. Carboneum dichloratum. C2CIJ , Mol.
Gew. 165,8. Wird erhalten durch Kochen von Pentachlorathan mit Kalkschlamm. 

Eigenschuftcn. Farbloae Fliissigkeit, iihnlich dem Trichlorathylen, dem es auch in 
seinem chemischen Verhalten gleicht, Sdp. 119 0, spez. Gew. 1,629. 

Anwendung. Als Losungsmittel wie Trichlorathylen, seines hoheren Preises wegen a,ber 
in geringerem Umfange'. Ala Fleckenreinigungsmittel ist es wegen seines schwachen Geruches 
und der nicht zu groBen Fliichtigkeit gut zu verwenden. In Mischung mit Seifenspiritus (1+9)
zur Hautdesinfection. 
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Dichloriithylen. Dioform. C2 H 2Cl2 oder CHCl:CHCl, Mol.-Gew. 90,9. 

Da'l'stellung. Durch Erhitzen von Acetylentetrachlorid mit Wasser und Zinkstau~ 
am Riickflu13kiihler oder mit Wasser und Eisen auf 150-2000 im Druckgefa13. . 

Eigenschaften. Das Dichlorathylen besteht aus den beiden stereoisomeren Verbindungen 
der Zusammensetzung CHCl:CHCl und CICH:CHCl, die sich voneinander in der Konstitution 
unterscheiden wie Fumar- und Maleinsaure und verschiedene Siedepunkte haben (480 und 600). 
Das technische Dichlorathylen zeigt deshalb keinen scharfen Siedepunkt. Das spez. Gewicht liegt 
aus dem gleichen Grunde zwischen 1,265 und 1,291. Es ist wie die anderen Chlorverbindungen ein 
sehr gutes Losungsmittel, besonders auch fiir Kautschuk. Die hei13en Dampfe sind brennbar, 
die Flamme verloscht aber sehr leicht wieder, so da13 es kaum feuergefahrIich ist. 

Anwendung. Wie die anderen Acetylenchloride. 

Hexachlorathan. Perchlorathan. Car boneum trichlor a tum (sesquichloratum)C2Cls' 
Mol.-Gew. 236,7. 

Da'l'stellung. Durch erschopfende Chlorierung von Acetylentetrachlorid mit 
Aluminiumchlorid als Katalysator oder aus Tetrachlorathylen C2C14 , durch Anlagerung von 
Chlor, ferner durch Einleiten von Chlor in erhitztes Athylenchlorid oder Athylidenchlorid, am 
besten im Sonnenlicht. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, die bei etwa 1850 ohne zu schmelzen sublimieren. 
Spez. Gew. etwa 2,0. Geruch campherartig; unloslich in Wasser, leichtloslich in Weingeist. Gegen 
Alkalien ist es sehr bestandig. 

Anwendung. Ais Ersatz fiir Campher bei der Herstellung von Sicherheitssprengstoffen. 
Friiher wurde es medizinisch bei asiatischer Cholera angewandt zu 0,2-0,5 g. 

Mixtura Carbonei trichlorati KING. 
Carbonei trichlorati 5,0 (ad 8,0) 
Magnesiae subcarbonicae 7,5 
Mixturae camphoratae 250,0. 

2-4 stiindlich 2-3 EBlOffel voU zu nehmen (bei 
asiatischer Cholera). 

Unguentum Carbonei trichlorati MIALHE 
Carbonei trichlorati 5,0 
Aetheris 10,0 
Adipis suilli 25,0. 

Einreibung; als lokales Anasthetikum. 

Acidum aceticum. 
Acidum aceticum. Essigsaure. A thansaure. Acetic Acid. Acide 
acetique. CH3COOH, Mol.-Gew. 60. 

Bildung. Essigsaure bildet sich bei der trockenen Destillation des HoIzes. durch Oxy
dation von Athylalkohol durch die Essiggarung und durch chemische Oxydation von Athylalkohol 
und Acetaldehyd. 

Gewinnung. Die Hauptmengen der Essigsaure werden aus dem H olzessig gewonnen, 
indem man aus diesem durch Neutralisieren mit Atzkalk und Eindampfen zuerst Calciumacetat 
darstellt und dieses mit konz. Schwefelsaure oder Salzsiiure erhitzt. Das rohe Calciumacetat 
wird im Handel als Graukalk bezeichnet. Es enthiilt bis zu etwa 83% wasserfreies Calciumacetat. 
Durch Destillation mit Salzsiiure erhalt man zunachst rohe Essigsiiure von 40-50% , mit konz. 
Schwefelsaure eine solche mit etwa 80% Essigsaure; meistens wil'd deshalb das Calciumacetat 
mit Schwefelsaure destilliert. Die rohe Essigsaure wird durch Destillation in Kolonnenapparaten 
gereinigt und konzentriert. Man erhiilt dabei etwa 60% der rohen Essigsaure als technischen 
Eisessig mit 98-990/0. etwa350/ 0 verdiinnte Essigsaure von etwa 50 % .1-2% Vorlauf und etwa 
30/0 teerigen Riickstand. Chemisch reine Essigsaure erhalt man aus dem technischcn Eis
essig durch Destillation unter Zusatz von Kaliumpermanganat, wodurch die Verunreinigungen 
oxydiert werden. - In gleicher Weise wie aus dem Holzessig wird auch aus Garungsessig (aus 
Alkohol) Essigsaure gewonnen. Das aus Garungsessig zuerst dargestellte Calciumacetat wird als 
Wei Bkalk bezeichnet; es ist viel reiner als der Graukalk. 

Man kann auch aus dem Holzessig oder dem Garungsessig durch Neutralisieren mit Soda 
erst Natriumacetat darstellen und aus dem durch Erhitzen entwiisserten Natriumacetat die 
Essigsaure durch Destillation mit konz. Schwefelsaure abscbeiden. 

Nach neueren Verfahren wird Alkohol zu Acetaldehyd und dieser durch Sauerstoff 
zu Essigsaure oxydiert, wobei als Zwischenprodukt wahrsch~inlich Acetpersaure entsteht: 

CHaeHO + O2 = CH3COaH, CHaCHO + CH3C03H = 2 CHaC02H. 

Die Oxydation des Acetaldehyds wird nach D.R.P. 261589 beschleunigt, wenn man von, 
voruherein etwas Essigsiiure zusetzt und au13erdem Katalysatoren anwendet wie Eisenoxydul
oxyd, Vanadinpentoxyd, Uranoxyd. 
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Der Acetaldehyd wird anstatt aus Alkohol jetzt auch aua Acetylen dargestellt (a. u. 
Acetaldehyd, S. 87), so daB die Eaaigsaure jetzt auch vollstandig synthetisch aus Calcium· 
car bid gewonnen wird. 

DaTstellungi7nkleinen. 4T. fein zerriebenes entwassertesNatriumacetat (s. \I.'Na
trium aceticum, S. 108) bringt man in eine trockene tubulierte Retorte, die in ein Sandbad gesetzt 
und mit einem Kiihler und einer Vorlage verbunden wird. Dann gibt man in die Retorte 5 T. konz. 
reine Sch wefelsaure (spez. Gew. iiber 1,84) und erhitzt, wenn die Schwefelsaure das Natrium
acetat durchdrungen hat. Die ersten Anteile der iibergehenden Essigsaure enthalten meist etwas 
Chlorwasserstoff, wenn das Natriumacetat und die Schwefelsaure nicht vollig rein waren. Man priift 
deshalb die ersten Anteile nach dem Verdiinnen mit Wasser mit Silbernitratlosung, solange bis 
keine Triibung mehr auftritt. Die dann aufgefangene Essigsaure enthalt etwas Schwcflige Saure 
und auch mitgerissene Schwefelsaure, von denen man sie befreit, indem man 100 T. der Essigsaure 
mit 1 T. zerriebenem Kaliumdichromat und 1 T. entwassertem Natriumacetat versetzt und nach 
ilinigem Stehen von neuem destilliert. Zur Darstellung von 100 g reiner Esaigsaure sind etwa 
150 g entwasaertes Natriumacetat oder 250 g krist. Natriumacetat erforderlich. 

Eigenschajten. Die reine, wasserfreie Essigsanre ist eine klare, farblose, 
stech end sauer riechende und ii.tzend sauer schmeckende Fliissigkeit; bei 16,7° erstarrt 
sie zu einer eisahnlichen Kristallmasse (Eisessig). Sdp. 118 0. Spez. Gew. 1,0568 bei 
150. (Wasser von 15° = 1.) Die Dampfe sind leicht entziindlich und brennen mit 
blaulicher Flamme. Mit Wasser, Alkohol, Ather, Glycerin, Chloroform, TerpentinOl 
ist sie in jedem Verhaltnis mischbar. Beim Verdiinnen der Sanre mit Wasser steigt 
das spez. Gewicht zunachst, infolge Bildung von Hydraten, dann faUt es wieder. 
Einem spez. Gew. von iiber 1,0563 entsprechen immer zwei Mischungen, dem Bpez. 
Gew. 1,0668 z. B. eine Sanre von 95 0/0, aber auch eine solche von 56 % ; daher 
"6rgibt das spez. Gewicht nicht ohne wei teres den Sanregehalt. 

ETI£ennung. In nicht zu starker Verdiinnung wird Essigsanre leicht am Ge
ruch erkannt. Wasserige Losungen von essigsanren Salzen und von Essigsanre nach 
dem Neutralisieren mit Natronlauge werden dnrch Eisenchloridlosung tief rot ge
iarbt; die Farbung verschwindet auf Zusatz von Salzsanre. Natriumacetat (aus 
EssigsanrelOsungen dnrch Neutralisieren mit Natriumcarbonat und Eindampfen er
halten) gibt mit .Arsentrioxyd gemischt im Gliihrohrchen erhitzt das widel'lich 
riechende Kakodyloxyd, (CH3)2As· O·As(CH")2' Essigsanre und Acetate geben beim 
Erhitzen mit Alkohol unter Zusatz von konz. Schwefelsanre Essigsanreathylester 
(Essigather). 

Besti7n7nung_ Freie Essigsanre wird mit n-Kalilauge titriert, Phenolphthalein 
als Indikator. 1 ccm n-Kalilauge = 60 mg CH3COOH. Aus essigsanren Salzen wird die 
Sanre dnrch Destillation mit Schwefelsanre oder Phosphorsanre, am besten im Wasser
dampfstrom, abgeschieden, bis die Dampfe nicht mehr sauer sind, und dann titriert. 

Spezifisches Gewicht und Gehalt wasseriger Liisungen der Essigsiiure 
bei +150 (auf Wasser von 40 bezogen) (OUDEMANS). 

Spez. Gew.i % Ispez. Gew·f %- Ispez.Gew.! %Ispez. Gew.! % Ispez. Gew.! % 

0,9992 I 0 1,0200 14 

I 
1,0007 I 1 1,0214 15 
1,0022 2 1,0228 16 
1,0037 3 1,0242 17 
1,0052 4 1,0256 18 
1,0067 5 1,0270 19 
1,0083 6 1,0284 20 
1,0098 7 1,0298 21 
1,0113 8 1,0311 22 
1,0127 9 1,0324 23 
1,0142 10 1,0337 24 
1,0157 11 1,0350 25 
1,0171 12 1,0363 

I 
26 

J,0185 13 1,0375 27 , 

1,0388 28 

I 

1,0543 
1,0400 29 1,0552 
1,0412 30 1,0562 
1,0424 31 1,0571 
1,0436 32 1,0580 
1,0447 33 1,0589 
1,0459 34 1,0598 I 
1,0470 35 1,0607 

I 1,0481 36 1,0615 I 
1,0492 37 1,0623 
1,0502 38 1,0631 
1,0513 39 1,0638 
1,0523 40 1,0646 
1,0533 41 1,0653 I 

42 I 1,0660 
43 1,0666 
44 1,0673 
45 1,0679 
46 1,0684 
47 1,0691 
48 1,0697 
49 1,0702 
50 1,0707 
51 1,0712 
52 1,0717 
53 1,0721 
54 1,0725 
55 1,0729 

" 

I 

I 

5 
5 
5 
5 
6 
6 

6 
7 
8 
9 
o 
1 

6 'Z 
6 .3 
6 4, 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
7 
8 
H 
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I I Spez. Gew·1 I Spez. Gew., 

. -

I Spez. Gew·1 I Spez. GeW·1 
I 

Spez.Gew. ! % % % % °/0 
I 

1,0733 
I 

70 1,0748 77 1,0741 I 84 1,0705 I 91 1,0604 98 
! I 

1,0737 71 1,0748 78 1,0739 85 1,0696 I 92 1,0580 99 
1,0740 

I 

72 1,0748 79 1,0736 86 1,0686 93 1,0553 100 
1,0742 73 1,0748 80 1,0731 87 1,0674 94 
1,0744 74 1,0747 81 1,0726 88 1,0660 95 
1,0746 75 1,0746 82 1,0720 89 1,0644 96 
1,0747 76 1,0744 83 1,0713 90 1,0625 97 

Den spez. Gewichten iiber 1.0553 (1,0563 Wasser von 15°) entsprechen zwei Sauren von 
sehr verschiedenem Gehalt. Zur Feststellung des Gehaltes ist dann noch eine Titration der Saure 
mit n-Kalilauge erforderlich. Man kann auch eine Probe der Saure mit wenig Wasser versetzen 
und von neuem das spez. Gewicht bestimmen. rst dieses jetzt hoher, so lag der Gehalt der Saure 
iiber 78% , im anderen Falle unter 780/0' LaBt sich eine Probe der Saure mit TerpentinOl oder 
Chloroform klar mischen, so ist bei einem spez. Gewioht von iiber 1,0553 die Saure fast wasserfrei. 

Handelss01'ten. 1. Rohe Essigaaure, wie sie durch Destillation von Graukalk mit 
Schwefelsaure oder Salzsaure erhalten wird, mit einem Gehalt von 40-800/0' Die Saure ist ver· 
unreinigt mit Salzsaure, Sohwefelsaure, Schwefliger Saure, Calciumchlorid, Calciumsulfat, Teer
bestandteilen (empyreumatischen Stoffen). 

2. Technische Essigsaure mit 25-50% CHaCOOH, wie sie beim Rektifizieren der 
rohen Saure erhalten wird. Sie enthalt Ameisensaure, Buttersaure und auch empyreumatische 
Stoffe. 

3. Technisch reine Essigsaure mit 96-99,5% CHaCOOH (Eisessig) enthalt kleine 
Mengen von Ameisensaure und anderen fremden organischen Stoffen, so daB sie die Kalium. 
permanganatprobe (s. u. Priifung) nicht halt. 

4. Essigesaenz fiir Speisezwecke mit 80% CHaCOOH, in der Reinheit dem technisch 
reinen Eisessig entsprechend. 

5. Chemisch reine Essigsaure (Eisessig) mit 96-99,5% CHaCOOH. 
6. Verdiinnte reine Essigsaure mit 30 und 500/0 CHaCOOH. 
Gesetzliche Bestinunungen. Die aua Holzessig oder aus essigsauren Salzen 

oder aus Calciumcarbid, Acetylen oder Acetaldehyd hergestellte, zu GenuB
zwecken geeignete Essigsaure unterliegt, wenn sie nicht ausgefiihrt oder fiir gewerbliche Zweckc 
verwendet wird, ciner Verbrauchsabgabe, deren Hohe nach der Verordnung des Reichsministers 
der Finanzen vom 22. Januar 1923 iiber die Essigsauresteuer zu berechnen ist. Zur Verwen
dung fiir gewerbliche Zwecke wird die Essigsaure vergallt. 

Fiir die Abgabe von Essigsaure, die mehr als 15% reine Saure enthalt, gilt das Gesetz 
von 14. Juli 1908 (s. S. 100). 

Anwendung. Zur Herstellung von Essig und fiir viele chemische Zwecke, in der Farberei, 
Photographie, zur Darstellung von essigsauren Salzen, Essigsaureestern, vielen synthetischen 
Arzneistoffen und Riechstoffen, von Aceton, BleiweiB. 

Acidum aceticum. (Germ., Belg., Helv.,Norv.). Essigsaure. Eisessig. Glacial 
Acetic Acid. Acide acetique crystallisable (Gall). Acidum ace
ticum concentratum (Austr., Hung., Croat.-Slav., Ital., Nederl.). Acidum aceti
cum glaciale (Amer., Brit., Jap., Nederl., Ross., Suee.). Acetum radicale. Fast 
wasserfreie Essigsame mit einem GehaIt von 96-100 0/ 0 CH3COOH. Mol.-Gew.60. 

Aeidum aeetieum Amer., Brit., Dan., Hisp., Jap., Nederl., Ross., Suee. ist 
verdiinnte Essigsaure mit versehiedenem GehaIt (s. Aeidum aeetieum di
lutum). Acid. acetieum Germ. 6 S. Bd. II, S.1299. 

Germ. 
Belg. Amer. (250) Austr. Brit. Gall. Helvet Hung. Ital. Neder!. Norv. 

Spez. Gewicht 1,064> 1.047-1,050 1,054 1,058 1.0553 1,064> 1,055-1,066 1,0644 1,055-1,062 -
Essigsauregehalt % >96 99 >96 ca. 99 100 96 95 96 97,2 96 

Eigenscha/ten. l<'arblose Fliissigkeit wie die wasserfreie Same. Erstp. je 
naeh dem GehaIt an Wasser 9,5-16,7°. Sdp.116.:....118°, Amer. 117-1180. Klar 
misehbar mit Chloroform oder Terpentinol. 

ETkennung. Eine Misehung von Essigsame und Wasser (1 g + 20 eem) wird 
naeh Zusatz von Natronlauge bis zm sehwach samen oder neutralen Reaktion 
dumh Eisenehloridlosung tief rot gefarbt. 

Hager. Haudbucb. I. 7 
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Priifung. a) Spez. Gewicht hOchstens 1,064. Sie muB mit Chloroform oder Ter. 
pentinolklarmischbarsein.- b) Erstarrungspunkt nichtunter 9,5°.- c)eineMischung 
von 2 ccm Essigsaure und 3 ccm ZinnchloriirlOsung darf innerhalb 1 Stunde keine 
dunklereFarbungannehmen (Arsen). DiewasserigeLosung (jeO,5 g + lOccm) dan nicht 
verandert werden: - d) durch BariumnitratlOsung (Schwefelsaure), - e) durch Silber
nitratlosung (Salzsaure), - f) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle). -
g) Eine Mischung von 6 ccm Essigsaure, 14 ccm Wasser und 1 ccm Kaliumperman
ganatlosung (1: 1000) darf die rote Farbe innerhalb 1 Stun de nicht verlieren (Schwef
lige Saure, empyreumatische Stoffe, Ameisensaure). - b) 10 ccm Essigsaure diirfen 
beim Erhitzen keinen Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a): WasserfreieEssigsaure hat das spez. Gew.l,0563. Dem Elpez. 
Gew. 1,064 entspricht eine Saure von 960/0 und eine von 540/0' erstere ist mit TerpentinOl oder 
Chloroform klar mischbar, letztere nieht. 

Zu g): Zum Nachweis von Ameisensaure IaBt sich auch folgende Probe anwenden: Eine 
Mischung von 5 g Essigsaure, 5 g Natriumaeetat und 40 ccm Quecksilberchloridlosung (1+19) 
wird langere Zeit zum Sieden erhitzt. Bei Gegenwart von Ameisensaure scheidet sieh Queck
silberehloriir als weiBe Triibung aus. Zur quantitativen Bestimmung der Ameisensaure erhitzt man 
die angegebene Mischung nach FINCKE 2 Stunden lang in einem Kolben mit einem GlasrohI' als 
RiickfluBkiihler im siedenden Wasserbad. Das ausgeschiedene Quecksilberchloriir wird auf einem 
gewogenen Filter gesammelt, bei 1000 getrocknet und gewogen. 1 T. HgCl = 0,0975 T. HCOOH. 
Das Natriumacetat muB natiirlieh frei sein von Formiat. FINCKE fand in der reinen Essigsaure 
des Handels bis zu 0,80/0 Ameisensaure. Naeh WEGENER bestimmt man die Ameisensaure dureh 
"Oberfiihrung in Kohlenoxyd. Man miseht 10 eem Essigsaure mit 50 eem konz. Sehwefelsiture 
in einem Siedekolbchen, das mit einer GasmeBbiirette verbunden und mit einem bis auf den Boden 
reichenden Zuleitungsrohr fiir Kohlendioxyd verbunden wird. Die Gasbiirette wird mit Kali
lauge gefiiUt, und die Luft in dem SiedekOlbehen dureh Kohlendioxyd verdrangt. Dann erhitzt 
man das KOlbe hen unter langsamem Durchleiten von Kohlendioxyd imd fangt das aus der Ameisen
saure entstehende Kohlenoxyd in del' Biirette auf. 100 ccm Kohlenoxyd (00, 760 mm B) 
= 0,2056 g HCOOH. 

Wahrend des Krieges und nachher ist nicht selten reine Ameisensaure an Stelle von 
Essigsaure in den Handel gebracht worden, z. T. unter irrefiihrender Bezeichnung, wie Z. B. 
Acetan. Zur raschen Feststellung, ob Ameisensaure odeI' Essigsaure vorliegt, erwarmt mall in 
einem Probierrohr etwa 10 ccm konz. Schwefelsaure auf etwa 1000 und gibt tropfenweise die zu 
priifende Saure hinein, Ameisensaure gibt Gasentwicklung (Kohlenoxyd), Essigsaure nieht. 

Gehaltsbestimmung. I) g Essigsaure werden mit Wasser auf 100 com ver
diinnt, 20 ccm der Verdiinnung miissen mindestens 16 ccm n-Kalilauge ver· 
brauchen (Phenolphthalein) = mindestens 96% CH3COOH (1 ccm n-Kalilauge 
= 60 mg CH3COOH). 

Au/bewahrung. Nur nach .<lUBtr. vorsichtig. 
Abgabe. Da Eisessig nur zu wenigen technischen Zwecken (Photographie, Chemie) ver

wendet wird, so iiberzeuge man sich, daB der Kaufer auch wirklich Eisessig haben will. WIlnn 
im Handverkauf schlechthin "Essigsaure" als Arzneimittel verlangt wird, so gebe man Acidum 
aceticum dilutum. Die Abgabe von kleinen Mengen (unter 2 Liter) fiir GenuBzwecke (vergl. 
S. 100) darf nur in Essigessenzflaschen erfolgen. 

Anwendung. Konz. Essigsaure wirkt auf Schleimhaute und die Haut atzend, verdiinnte 
reizend. Innerlich wird die konzentriert& Saure nicht angewandt, die innere Anwendung del' 
Essigsaure erfolgt lediglich in Form von Acetum oder Acidum aceticum dilutum. AuBIlr
lich selten ala Atzmittel bei Warzen und Hiihneraugen, bei Wunden, die mit Leichengift in
fiziert sind. Bisweilen als blasenziehendes Mittel und ala Riechmittel. Essigsauredampfe wirken 
desinfizierend. Technisch: In del' Photographie und Chemie. 

Acidum aceticum dilutum. (Germ. Austr. Nederl. Belg.) Verdtinnte Essig
saure. Diluted Acetic Acid. Acide acetique dilue (Gall.). Acidum 
aceticum (Amer., Brit., Dan., Jap., Nederl., Suec.). Acetum concentratum. 

Wasserige Losungen von reiner Essigsaure mit verschiedenem Gehalt (Germ. 5 
30 % CHaCOOH). Germ. 6 S. Bd. II, S. 1299. 

Germ. ArneI'. Croat. Brit. Dan. Gall. Hung. Jap. Norv. Suee. 
Spez. Gewieht 1,041 1.045 (250) 1,0284 1,044 1,041 1,0142 1.028 1,048 1,035 1,036 
Gehalt % 30 36-37 20 33 29 10 20 36 25 21; 

Acidum aceticum dilutum Amer., Brit., Jap., Nederl. entsprichtim Gehalt 
unserem Essig. (Amer. 5,7-6,3%, Jap., Nederl. je 6 0/ 0 , Brit. 4,27 0/0,) 
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Darstellung. Durch Destillation von kristallisiertem Natriumacetat mit Schwefel
saure, auch durch Verdiinnung des Vorlaufes von der Destillation des Eisessigs und durch Ver
diinnen von reiner Essigsaure mit Wasser. 100 T. Essigsaure von 96 % werden mit 220 T. Wasser 
verdiinnt. 

PrUfung. a) Spez. Gewicht 1,042 (Ge1·m. 1,041). - b) Eine Mischung von 1 cem 
verdiinnter Essigsaure und 3 ccm Zinnehloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde keine 
dunklere Farbung annehmen (Arsen). - Die wasserige Losung (2 g + 10 cem) darf nieht 
verandert werden: - c) durch Bariumnitratlosung (Schwefelsaure), - d) durch Silber
nitratlosung (Salzsaure), - e) durch Sehwefelwasserstoffwasser (Sehwermetalle). -
I) Eine Misehung von 20 cern verdiinnter Essigsaure und 1 ccm Kaliumpermanganat
lOsung (1: 1000) darf die rote Farbe innerhalb 1 Stunde nieht verlieren (Schweflige 
Saure, empyreumatische ·Stoffe, Ameisensaure). - g) 30 ccm verd. Essigsaure diirfen 
beim Abdampfen keinen Riickstand hinterlassen. 

An mer k u n g zu a): Das von der Germ. 5 angegebene spez. Gewicht ist zu niedrig. Bei 
150 ist das spez. Gewicht reiner Essigsaure von 30% nach der Tabelle von OUDEMANS (S.96) 
= 1,0412 auf Wasser von 40 bezogen. Nach der Germ. sind aber die spez. Gewichte auf Wasser 
von 150 bezogen. Dementsprechend hatte das spez. Gewicht der verdiinnten Essigsaure auf 1,042 
festgesetzt werden mUssen. - Germ. 6 Dich te (20 0) 1,037-1,038. 

Gehaltsbestirnrnung. Zum Neutralisieren von I) cern verdiinnter Essig
saure miissen 26 cern n-Kalilauge erforderlich sein = 30% CHsCOOH (Germ. 5). 

Eine geringe Schwankung im Gehalt (25,6-26,7 ccm n-Kalilauge = 29,5 bis 
30,4% CHsCOOH) sollte zuIassig sein, da aueh andere Sauren nicht so vollkommen 
genau, wie es Germ. 5 bei der verdiinnten Essigsaure verlangt, auf einen bestimmten 
Gehalt eingestellt werden. Germ. 6 29,7-30,6%. 

Anwendung. In kleinen Gaben innerlich zu 0,5-1,0 g, stark verdiinnt, regt sie Appetit 
und Verdauung an, in groBeren Gaben und haufiger genommen, erzeugt sie Verdauungsstorungen, 
Abmagerungen, Blutarmut. AuBerlich: Zu reizenden Einreibungen, Waschungen, als Riech
mittel, gegen Parasiten (FilzIause). Technisch in der Photographie und Chemie. Mengen unter 
21 diirfen fur GenuBzwecke nur in Essigessenzflaschen abgegeben werden (vergl. S. 100). 

Acetum. Essig. Vinegar. Vinaigre. Als Essig bezeichnet man Essigsaure. 
losungen mit einem Gehalt von 3,5-15% CH 3COOH, die man erhalt: 1. durch die 
Essiggarung alkoholhaltiger Fliissigkeiten (Garungsessig), 2. durch Verdiinnen von 
reiner Essigsaure (Essigessenz) mit Wasser (Kunstessig und Essenzessig). 

Handelssorten. Man unterscheidet nach den Rohstoffen folgende Sorten von 
Garungsessig: Branntweinessig (Spritessig), Weinessig (Traubenessig), Obstweinessig, Bier
essig, Malzessig, Starkezuckeressig, Honigessig und andere. Nach dem Gehalt an Essig
sauro werden unterschieden: Speise- oder Tafelessig, mit mindestens 3,5-5 g in 100 ccm, 
Einmacheessig, mit mindestens 5 g, Doppelessig, mit mindestens 7 g und Essigsprit und drei
facher Essig, mit mindestens 10,5 g Essigsaure in 100 ccm. 

Fiir die essigsaurehaltigen Fliissigkeiten des Handels, soweit sie fiir GenuB
zwecke bestimmt sind, hat das Reichsgesundheitsamt in den von ihm herausgegebenen 
Entwiirfen zu Festsetzungen iiber Lebensmittel, H. 3, folgende Begriffsbestimmungen auf
gesteUt: 

"Essig (Garungsessig) ist das durch die sogenannte Essiggarung aus alkoholhaltigen Fliis
sigkeiten gewonnene Erzeugnis mit einem Gehalt von mindestens 3,5 g Essigsaure in 100 ccm. 

Essigessenz ist gereinigte wasserige, auch mit Aromastoffen versetzte EEsigsiiure mit 
einem Gehalt von etwa 60-80 g Essigsaure in 100 g. 

Essenzessig ist verdiinnte Essigessenz mit einem Gehalt von mindestens 3,5 g und h6ch
stens 15 g Essigsaure in 100 ccm. 

K u ns tes s i gist mit kiinstlichen Aromastoffen versetzter oder mit gereinigter Essigsaure 
(auch Essenzessig oder Essigessenz) vermischter Essig mit einem Gehalt von mindestens 3,5 g 
und hOchstens 15 g Essigsaure in 100 ccm. 

Krauteressig (z. B. Estragonessig), Fruchtessig (z. B. Himbeeressig), Gewiirzessig und 
ahnlicb bezeichnete Essigsorten sind durch Ausziehen von aromatischen Pflanzenteilen mit Essig 
hergestellte Erzeugnisse." 

Essig (Garungsessig) darf nach diesen Entwiirfen nicht unter Zusatz von fremden 
Sauren, scharf schmeckenden Stoffen, Konservierungsmitteln oder kiinstlichen Aromastoffen 

7* 
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hergestellt und auch nioht kiinstlich gefarbt sein, jedoch unbeschadet des Zusatzes von Kohlen
saure, des sachgemaBen Schwefelns der Fii.sser, der Verwendung von aromatischen PfIanzenteilen, 
des Zusatzes von Wein und der Farbung mit kleinen Mengen gebrannten Zuckers. - Essig, 
Essigessenz und Kunstessig, die Essigalchen oder gallertartige oder andere durch Klein
lebewesen gebildete Wucherungen oder Triibungen in erheblichem Malle enthalten oder kahmig 
sind. die unmittelbar oder nach dem Verdiinnen fade oder fremdartig riechen oder schmecken, 
die sonst stark verunreinigt oder aus den vorbezeichneten verdorbenen Erzeugnissen zubereitet 
sind, sind als verdorben anzusehen. Blei darf in den Essigsorten des Handels iiberhaupt nicht, 
Kupfer, Zink oder Zinn diirfen hOchstens in Spuren darin enthalten sein. 

W einess i g. Zu seiner Herstellung sollen lediglioh Wein, Traubenmost oder Traubenmaische 
als Rohstoffe verwendet werden. Weinessigvers chni tt darf nur Essig genannt werden, dessen 
Essigsaure mindestens zum fiinften Teile diesen Rohstoffen entstammt. In den Kreisen der 
Weinessigfabrikanten gilt als "Weinessig" nooh vielfach ein Produkt, das unter Verwendung 
von 20% Wein zur Essigmaische hergestellt ist. Weinessig und Weinessigverschnitt sollen min
des tens 5 g Essigsii.ure in lOO oom enthalten. 

Fiir die Priifung des Weinessigs und Weinessigverschnitts kommt in erster Linie 
die Bestimmung des Trockenriickstandes, ferner auoh der Asche nebst Alkalitat, der Phosphor
saure, des Glyoerins, der Weinsaure und des Zuckers in Betracht. Die Ermittlung dieser Stoffe kann 
unter Anlehnung an die amtliche Vorschrift zur Weinuntersuchung (s. Vinum, Bd. II) erfolgen. 
Der Trockenriickstand wird bestimmt, indem man in einer PlatinschaJe 50 ccm Weinessig zur 
Sirupdicke eindampft, den Riickstand 21/S Stunden im Wasserdampftrockenschrank erhitzt und 
nach dem Erkalten im Exsiccator wagt. 1st der Eindampfriiokstand erheblich, so ist er vor 
dem Trocknen 2-3mal mit je 50 ccm Wasser zu losen und abzudampfen, damit jede Spur Essig
saure beseitigt wird. - Weinessigverschnitt (200/oig) p£legt meist nicht unter 0,4 g zuckerfreien 
Trockenriickstand und nicht unter 0,04 g Glycerin in 100 ccm zu enthalten. 

Essigessenz darf nur gemall den Vorschriften der Verordnung betr. den Verkehr mit 
Essigsaure, yom 14.7.1908 (R.G.B!. S.475) in den Verkehr gebracht werden, welche lautet: 

,,§ 1. Rohe und gereinigte Essigsaure (auch Essigessenz), die in 100 Gewichtsteilen mehr 
als 15 Gewiohtsteile reine Saure enthiilt, darf in Mengen unter 2 Liter nur in Flaschen nach
stehender Art und Bezeichnung gewerbsmallig feilgehalten oder verkauft werden. 

1. Die Flasohen miissen aus weillem oder haJbweillem Glase gefertigt. langlich rund geformt 
und an einer Breitseite in der Lii.ngsrichtung gerippt sein. 

2. Die F1aschen miissen mit einem Sicherheitsstopfen versehen sein, der bei wagerechter 
Haltung der gefiillten Flasche innerhalb einer Minute nicht mehr als 50 ccm des Flascheninhalts 
ausfliellen lii.1lt. Der Sicherheitsstopfen mull derart im Flaschenhalse befestigt sein, dall er ohne 
Zerbrechen der Flasche nicht entfernt werden kann. 

3. An der nicht gerippten Seite der Flasche mull eine Aufschrift vorhanden sein, die in 
deutlich lesbarer Weise 

a) die Art des InhaJts einschlielllich seiner Starke an reiner Essigsaure angibt, 
b) die Firma des Fabrikanten des Inhalts bezeichnet, 
c) in besonderer, fUr die sonstige Aufschrift nicht verwendeter Farbe die Warnung "Vor

sichtl Unverdiinnt lebensgefahrlich" getrennt von der sonstigen Aufschrift enthalt, 
d) eine Anweisung fiir den Gebrauch des Inhalts der Flasche bei der Verwendung zu Speise

zwecken erteilt. 
Weitere Aufschriften diirfen auf der Flasche nicht vorhanden sein. 
§ 2. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung auf das Feilhalten und den Verkauf 

von Essigsaure in Apotheken, soweit er zu Heil- oder wissenschaftlichen Zwecken erfolgt. 
§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von Essigsaure der in § 1 bezeichneten Art unter der 

Bezeichnung "Essig" ist verboten. 
§ 4. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1909 in Kraft." 
Der Gehalt an Ameisensaure in Essigessenz, Essenzessig und Kunstessig darf 

nicht mehr als 0,5g auf lOOg Essigsaure betragen. Die Ermittlung der Ameisensaure, 
der stets eine Priifung auf Formaldehyd voranzugehen hat, geschieht nach den "Entwiirfon" 
in folgender Weise: 

Priifung auf Formaldehyd: Von 100 ccm Essig bzw. zehufach verdiinnter Essigessenz 
werden nach Zusatz von 10 g Kochsalz und 0,5 g Weinsaure etwa 75 ccm abdestilliert. 5 ccm 
des durch Umschiitteln geI11ischten Destillates werden sodann mit 2 ccm frischer Milchl ) und 
7 ccm Salzsaure (spez. Gew. 1,124), die auf 100 ccm 0,2 ccm einer 10 0/oigen Eisenchloridlosung 
enthiilt, in einem geraumigen Probierglas erhitzt und eine Minute lang in lebhaftem Sieden er
halten. Die Gegenwart von Formaldehyd bewirkt Violettfarbung. 

Priifung auf Ameisensaure. Der Rest des fiir die Priifung auf Formaldehyd benutzten 
Destillates (etwa 70 ccm) wird mit 10 ccm n-Alkalilauge auf dem Wasser bad zur Trockne ver
dampft. Der Riickstand wird, wenn die Priifung auf Formaldehyd positiv ausgefallen war, nach 

1) Durch Vorversuche ist festzustellen, einerseits, dall die Milch frei von Formaldehyd ist, 
anderseits dall sie auf Zusatz von Formaldehyd die Reaktion gibt. 
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einstiindigem Erhitzen auf 130°, im anderen Faile ohne weiteres mit 10 ccm Wasser und 5 ccm 
Salzsaure (spez. Gew. 1,124) aufgenommen und die Losung in einem kleinen, mit einem Uhr· 
glas zu bedeckenden Kolbchen nach und nach mit 0,5 g Magnesiumspanen versetzt. Nach zwei· 
stiindiger Einwirkung des Magnesiums werden 5 ccm der Losung in ein geraumiges Probierglas 
abgegossen und in der angegebenen Weise mit Milch und eisenchloridhaltiger Salzsaure auf 
Formaldehyd gepriift. Farbt sich hierbei die Fliissigkeit oder wenigstens das unmittelbar nach 
Beendigung des Kochens sich abscheidende EiweiB deutlich violett, so ist der Nachweis von 
Ameisensaure erbracht. 

Bestimmung der Ameisensaure: 100 ccm Essig bzw. 100 g der auf das zehnfache 
Gewioht verdiinnten Essigessenz werden in einem langhalsigen Destillierkolben von etwa.500 com 
Inhalt mit 0,5 g Weinsaure versetzt. Duroh den Gummistopfen des Kolbens fiibrt ein unten 
verengtes Dampfeinleitungsrohr sowie ein gut wirkender Destillationsaufsatz, der durch zweimal 
gebogene Glasrohren in einen zweiten, gleich groBen und gleioh geformten Kolben iiberleitet. 
Dieser enthalt in 100 com Wasser aufgeschwemmt so viel reines Calciumcarbonat, daB es die 
zur Bindung der gesamten angewandten Essigsaure erforderliche Menge um etwa 2 g iiberschreitet. 
Das in den zweiten Kolben fiihrende Einleitungsrohr ist fiir eine wirksame Aufriihrung zweck· 
maBig IHlten zugeschmolzen und dicht dariiber mit vier horizontalen, etwas gebogenen Auspuff
rohrchen von enger Offnung versehen. Der Kolben tragt ebenfalls einen gut wirkenden Destil
lationsaufsatz, der durch einen absteigenden Kiihler zu einer geraumigen Vorlage fiihrt. 

Nachdem die Calciumoarbonat.Aufsohwemmung znm schwachen Sieden erhitzt ist, wird 
duroh den Essig ein Wasserdampfstrom geleitet und so geregelt, daB die Aufschwemmung nicbt 
zu heftig schaumt; gleichzeitig wird der Essig erhitzt, so daB sein Volumen allmahlieh auf etwa 
ein Drittel verringert wird. Wenn etwa 750 ccm Destillat vorliegen, unterbricht man die Destil
lation und filtriert die noch heiBe Aufschwemmung, wascht das Calciumcarbonat mit heiBem 
Wasser aus und dampft das Filtrat auf dem Wasser bad zur Trockne ein. Der Riickstand wird 
im Lufttrockenschrank eine Stunde lang auf 125-130 0 erbitzt, in etwa 100 ccm Wasser gelost 
und die Losung zweimal mit je 25 cem reinem Ather ausgeschiittelt. Nachdem man durch vor
sichtiges Erwarmen der wasserigen Losung auf dem Wasserbad den gelosten Atber entfernt hat, 
bringt man die klare Losung in einen Erlenmeyerkolben, gibt 2 g reines kristallisiertes Natrium· 
acetat, einige Tropfen Salzsaure bis zur sohwaoh sauren Reaktion und 4000m 5 0/ oige Queck
silberchloridlosung hinzu und erhitzt die Losung zwei Stunden lang im siedenden Wasserbad, 
in das der mit einem Kiihlrohr versehene Kolben bis an den Rals eintauchen muB. Das aus
geschiedene Quecksilberchloriir wird unter wiederholtem Dekantieren mit warmem Wasser auf 
einen Platinfiltertiegel gebracht, gut ausgewaschen, mit Alkohol und Ather nachgewaschen, 
im Dampftrookenschrank bis zur Gewichtskonstanz - etwa 1 Stunde - getrocknet und ge· 
wogen. 

Durch Erhitzen des wasserigen Filtrates mit weiteren 5 ccm Quecksilberchloridlosung iiber· 
zeugt man sicb, daB ein hinreichender QuecksilberiiberschuB vorhanden war. 

Die gefundene Menge Quecksilberchloriir, mit 0,0975 multipliziert, ergibt die in 100 ccm 
Essig bzw. in 10 g Essigessenz enthaltene Menge Ameisensaure. 

Enthielt der Essig Schweflige Saure, so wird das auf etwa 100 ccm eingeengte Filtrat 
von der Calciumoarbonat.Aufschwemmung mit loom n.Alkalilauge und 5 com 3 O/oiger Wasser· 
stoffsuperoxydlosung versetzt. Nach vierstiindiger Einwirkung bei Zimmertemperatur wird das 
iiberschiissige Wasserstoffsuperoxyd durch eine kleine Menge frisch gefiUlten oder feucht auf. 
bewahrten Quecksilberoxyds1 ) zerstort. Die angewandte Menge Quecksilberoxyd war ausreichend, 
wenn naoh Beendigung der Gasentwicklung der Bodensatz nocb stellenweise rot erscheint. Nach 
einer hal ben Stunde wird yom Quecksilber und Quecksilberoxyd durch ein kleines Filter abo 
gegossen, gut ausgewaschen und das Filtrat in der oben angegebenen Weise weiterbehandelt. 

Enthielt der Essig Salicylsaure, so werden der mit Quecksilberchlorid zu erhitzenden 
Losung 2 g Natriumchlorid hinzugefiigt. 

Acetum (Germ.). Essig. Der von der Germ. 5 vorgeschriebene Essig ist durch 
Essiggarung erzeugter Branntweinessig mit einem Gehalt von 60/ 0 Essigsaure 
(6g in 100 ccm). Andere Pharmakopoen lassen meist reine Essigsaure mit Wasser 
bis auf einen Gehalt von meistens 6% verdiinnen. Acetum Austr., Belg., ROBS. 6% ' 

Ital. 5-60/0' Dan. 4,70/0, Acetum purum Helv. 50/ 0, Acidum acetum dilutum 
Jap., Ned. 601o, Brit. 50/ 0 , Aci dum aceticum bis dil u tum Hung., Groat.·Slat·. 60/0 , 

Gall.laBt zurHerstellung von Zubereitungen Weinessig, Vinaigre de vin blanc, ver· 
wenden. Acetum Germ. 6 s. Bd. II, S. 1299. 

1) Das Quecksilberoxyd ist in der Siedehitze durch EingieBen von QuecksilberchloridlOsung 
in iiberschiissige reine Natronlauge zu bereiten, durch Dekantieren mit heiBem Wasser gut aug· 
zuwaschen, auf einem Filter zu sammeln und ala feuchte Paste aufzubewahren und zu verwenden. 
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Eigenschaften. (Germ.) Klare, fast farblose oder schwach gelbliche FIUssigkeit, 
Geruch und Geschmack sauer. 

E1'kennung. Essig gibt nach dem Neutralisieren mit Natronlauge mit Eisen
chloridlosung eine tief rote Fii.rbung. Beim Verdampfen hinterlaJ3t der Essig nur 
einen sehr geringen Riickstand. 

PrilJung. a) Der Essig muJ3 klar sein, er darf vor allem keine EssigaIchen ent
halten. - b) Essig darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden 
(SchwermetaIle). - c) 20 ccm Essig mUssen nach Zusatz von 10 Tropfen Salpeter
saure 0,5 ccm Bariumnitratlosung (1 + 19) und 1 ccm lho n-Silbernitratlofmng 
nach dem Erhitzen ein FiItrat liefern, das weder durch Bariumnitratlosung noch 
durch SilbernitratlOsung verandert wird (unzulassige Menge von Sulfaten und Chlo
riden. - d) Wird eine Mischung von 2 ccm Essig und 2 cem konz. Schwefelsii.ure 
nach dem Erkalten tnit 1 ccm Ferrosulfatlosung iilierschichtet, so darf an der Re
riihrungsflache keine gefii.rbte Zone auftreten (Nitrate, Salpetersaure). - e) Beim 
Verdampfen von 20 ccm Essig darf hochstens 0,1 g Riickstand hinterbleiben. Der 
Riickstand darf weder scharf noch bitter schmecken (Pfeffer und ithnliche Zusatze). 
Beim Gliihen muJ3 der Riickstand eine alkalisch reagiertmde Asche geben (freie Mi
neralsauren). 

Anmerkung zu e): Reiner Essig enthiHt kleine Mengen von Salzen, auch Calciumacetat, 
das a.us dem Ca.lciumcarbonat des Wassers entstanden ist. Beim GIiihen geht dieses in Calcium
oxyd tiber. 1st aber freie Schwefelsaure zugegen, so entsteht beim Gliihen Calciumsulfat. bei 
Gegenwart von freier Salzsaure entsteht Calciumchlorid, die beide nicht alkalisch reagieren. 

Gehaltsbestimmung. Zum Neutralisieren von 10 ccm Essig mUssen 10 ccm 
n-Kalilauge erforderlich sein (Phenolphthalein) = 6 g Essigsaure in 100 ccm Essig. 

Anwendung. Innerlich in Verdiinnung zu kiiWenden Getranken, Limonaden, Satura
tionen. Ais Antidot bei Vergiftungen mit kaustischen Alkalien, Xtzkalk. XuBerlich wirkt er 
adstringierend und (durch Koagulation) blutstillend. Verdiinnt mit 5 T. Wasser zu Waschungen, 
UmscWagen, mit 3-6 T. zu Klystieren, mit 3-8 T. zu Mund- und Gurgelwassern. Desinfizierende 
Raucherungen mit Essig sind nicht zweckmaBig. 

Acetum pyrolignosum crudum. Roher Holzessig. Vinegar from 
Wood. Vinaigre de bois. Das bei der trockenen Destillation des Holzes erhaltene 
wasserige Destillat. Gehalt an Essigsaure: Germ., Austr., Norv., Jap., Ross. 
mindestens 60/ 0 , Germ. 6 mindestens 8,40/0 (s. Bd. II, S. 1299). 

Eigenschaften. Braune, nach Teer und Essigsaure riechende, sauer und etwas 
bitter schmeckende Fliissigkeit, aus der sich beim Aufbewahren teerartige Stoffe 
abscheiden. 

Bestandteile. Essigsaure und andere niedere Fettsauren, Methylalkohol, Aceton 
und andere Ketone und Teerbestandteile. 

Prilfung. Je 10 ccm roher Holzessig diirfen, mit gleichviel Wasser verdiinnt 
und filtriert: a) durch BariumnitratlOsung nicht sofort verandert (Schwefelsaure); 
- b) durch Silbernitratlosung hOchstens opalisierend getriibt werden (Salzsaure); 
- c) durch Schwefelwasserstoffwasser darf in rohem Holzessig bei dieser Verdiinnung 
keine Veranderung (Schwermetallsalze) und - d) durch Kaliumferrocyanidlosung 
hochstens eine Anderung der Farbe, aber keine Fallung hervorgerufen werden (mehr 
als Spuren Ferrisalze). 

Gehaltsbestimmung. a) 10 ccm Holzessig diirfen nach Zusatz von 10 cern 
n-Kalilauge Lackmuspapier nicht blauen, = tnindestens 6% Essigsaure. Hierbei 
werden die andern Fettsauren mit bestimmt. b) 100 g roher Holzessig mUssen bei 
der Destillation mindestens 70g klares Destillat geben, von dem 10 cern zur Neutra· 
lisation mindestens 8,4 ccm n-Kalilauge verbrauchen (Phenolphthalein als Indicator) 
= mindestens 5% Essigsaure im Destillat. 

Anmerkung zu b) Nurwenn der roheHolzessig diese Probe halt, gelingt es, aus ihm vor
schriftsmaBigen Gereinigten Holzessig darzustellen. Der rohe Holzessig des HandeIs enthiilt 
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zwar meist geniigend Gesamtsaure, aber haufig viel zu wenig Essigsaure; wahrscheinlich wird diese 
zum grollen Teil in den Fabriken bereits abdestilliert. 

Acetum pyrolignosum rectificatum. Gereinigter Holzessig. 
Gehalt an Essigsaure: Germ., Helv. 5,0-5,4 0/ 0, Ross. 4,5 0/ 0, Ned. Acetum 

pyrolignosum depuratum = Acetum pyrolignosum 6%. Germ. 6 s. Bd.II, 
s. 1299. 

Darstellung. Roher Holzessig wird der Destillation unterworfen, bis So% iibergangen sind. 
Eigellschaften. Gelbliche, nach Teer und Essigsaure riechende, sauer und 

etwas bitter schmeckende Fliissigkeit. 
Bestandteile. Der gereinigte Holzessig enthalt die gleichen Bestandteile wie der rohe, 

nur erheblich weniger Teerbestandteile und auch weniger hohere Homologe der Essigsaure. 
Priifung. a) Eine Mischung von 1 ccm gereinigtem Holzessig, 9 ccm Wasser, 

30 ccm verdiinnter Schwefelsaure und 20 ccm Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) 
muB die rote Farbe innerhalb 5 Minuten vollstandig verlieren. - b) Gereinigter Holz. 
essig dad durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). 
- c) Mit der gleichen Menge Wasser verdiinnt, darf er durch BariumnitratlOsung 
nicht sofort verandert (Schwefelsaure) und - d) durch SilbernitratlOsung hochstens 
opalisierend getriibt werden (Salzsaure). 

A nmer kung zu a): Durch diese Probe solI festgestellt werden, ob der gereinigte Holz· 
essig die aus den Teerbestandteilen des rohen Holzessigs stammenden reduzierenden Stoffe enthalt. 
Nach J. D. RIEDEL gibt gereinigter Holzessig, der nur gelblich gefarbt ist, wie Germ. vorschreibt, 
keine vollige Entfarbung der Kaliumpermanganatlosung; ein Holzessig, der diese Probe halten 
solI, mull hellbraun gefarbt sein. 

Gehaltsbestin'l'lnung. Germ. fordert 5-5,40/0 Essigsaure, ebenso Helv.: 10 ccm 
gereinigter Holzessig miissen 8,4-9 ccm n.Kalilauge neutralisieren (Phenol· 
phthalein). 1st der Gehalt an Essigsaure hOher als 5,4%, so ist er durch Zusatz von 
Wasser herabzusetzen. Germ. 6 mindestens 5,4%, ohne Hochstgrenze. 

An mer k u n g. Will man sicher sein, dall die bestimmte Saure zum groBten Teil wenigstens 
aus Essigsaure besteht, so mull man, wie beim rohenHolzessig, eine Destillationsprobe ausfiihren. 
Das Destillat mull mindestens 4% Essigsaure enthalten. Die Forderung von 5-5,40/0 Essigsaure 
ist mallig. Friiher konnte man aus rohemHolzessig bequem einen gereinigtenHolzessig mit6-Sofo 
Essigsaure herstellen; der rohe Holzessig des Handels enthalt jetzt aber meist erheblich we· 
niger Essigsaure als friiher. 

Aufbewahrung. Kiihl, in gut schlieBenden Flaschen, vor Sonnenlicht geschiitzt. 
Anwendung. Roher und gereinigter Holzessig werden auBerlich als adstringierende und 

desinfizierende Mittel angewandt. Zu Waschungen und Umschlagen, ala Mund- und Gurgel
wasser, zu Einspritzungen in die Scheide 1-5,0: 100,0 Wasser, zum Verbinden jauchiger Wunden 
10-20,0: 100,0 Wasser. Der ungereinigte Holzessig ist der wirksamere, er wird in der Tierheil
kunde bei Klauenseuche, Maulfaule, Raude allein gebraucht. Technisch dient der rohe Holz. 
essig zum Rauchern des Fleisches. 

Acetum aromaticum. Aromatischer Essig. AromaticVinegar. Acetole (Vin
aigre) aromatique. Gewiirzessig. Pestessig. Vierrauberessig. - Germ.: Je 2,0 Nelkenol 
und Citronenol, je 1,0 Zimtol, Wacholderbeerol, LavendelOl, Pfefferminzol, Rosmarinol werden in 
441,0 Weingeist (S7 Gew.-%) gelost, dann zugefiigt 650,0 verdiinnte Essigsaure und 1900,0 Wasser. 
Nach einigen Tagen filtrieren! - Austr.: Je 20 T. Lavendelbliiten, Pfefferminzblatter, Ros
marinblatter, Salbeiblatter und je 5 T. Gewiirznelken, Engelwurzel, Zittwerwurzel werden mit 
100 T. verdiinntem Weingeist (60 Gew.- % ) in verschlossener Flasche 12 Stunden mazeriert; dann 
setzt man 200 T. verdiinnte Essigsaure (30 0/ 0) und 700 T. Wasser zu und mazeriert nochmals 
STage. Hierauf wird koliert, abgepreBt und filtriert. Spez. Gew. 1,00-1,10. - Belg.: 930 T. 
Kolnisches Wasser, 10 T. Benzoetinktur und 60 T. Essigsaure (ca. 90%). - Helvet.: Je 10,0 
Lavendelbliiten, Pfefferminze, Rautenkraut, Salbei, Wermut, Angelikawurzel, Kalmus, Zittwer. 
wurzel, Nelken mit 100,0 Weingeist (62%) 12 Stunden mazerieren, 900,0 Essig, (5 0/ 0) zufiigen, 
nach S Tagen kolieren usw. - Hung.: Je 25,0 Pfefferminze, Rosmarinblatter, Salbei, je 5,0 
Angelikawurzel, Zittwerwurzel und Nelken mit je 500,0 verdiinnter Essigsaure und Wasser 
mazerieren usw. - Ital.: Species aromaticae (Ital.) 25 T., Campher 2 T. werden 10 Tage mazeriert 
mit 5 T. Essigsanre, 200 T. Essig (6%) und 25 T. Weingeist (90%). - Japon.: Je 1 T. Zimtiil, 
Wacholderholzol, Lavendelol, Pfefferminzol, Rosmarinol, je 2 T. Citronenol, Nelkenol in 441 T. 
Weingeist (S7 Gew .• % ) IOsen, 542 T. Essigsaure (1,048) und 200S T. Wasser zufiigen. Nach S Tagen 
zu filtrieren. - Nat. Form.: Je 0,5 cern Rosmarin-, Wacholder- nnd Pfefferminzol lost man in 
175 cern Weingeist (92,3 Gew .. %), fiigt 175 ccm Essigsaure (36%) zu, fiillt mit Wasser auf 
1000 ccm auf, erwarmt das triibe Gemisch einige Stunden bis auf 70 0 und filtriert nach einigen 
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Tagen. - Norveg.: Je 1 T. Citronenol, WacholderbeerOl, LavendelOl, Pfefferminzol, RosmarinOl. 
2 T. Cinnamal, 3 T. Eugenol, 390 T. Weingeist (87 Gew.-%), 600 T. Essigsiure (25%), 2000 T. 
Wasser. - Portug.: 100 '1,'. Species aromaticae (Portug.) mit 1000 T. Essig 10 Tage zu mazerieren 
usw. - 8uec.: Je- 1,0 Cimiamal, Lavendelol, Pfefferminzol, je 2,0 Citronenol, Rosmarinol. 
3,0 Eugenol in 490,0 Weingeist (87 Gew •• O/o) losen, 600,0 Essigsaure (25%) und 1900,0 Wasser 
zufp,gen usw. - ROBB.: Je 1,0 Eukalyptus- und Rosmarinol, je 2,0 Bergamottol, Citronenol. 
Thymianol in 20,0 Essigather und 350,0 Weingeist (87 Gew.-Ofo) losen, dann zufiigen 384,0 Essig
saure (30%), 1728,0 Wasser, 20,0 Nelken, 20,0 Zimtrinde, mazerieren usw. 

Acfdum aceticom aromaticum. Aromatische Essigsaure. - Erganzb.: 01. Caryo
phyllor. 9,0, 01. Lavandulae 6,0, 01. Citri 6,0, 01. Thymi 3.0, 01. Bergamottae 3,0, 01. Cinnamomi 
1,0, Acidi acetici 25,0 

Essigessenzen. In neuerer Zeit ist es iiblich geworden, daB man im Haushalt den 
Speiseessig aus sog. Essigessenzen mischt. Letztere bestehen in der Regel aus 80 %iger Essig
saure (Acid. acetic. purum des Handels), die entweder rein oder (braun oder rot gefarbt) aro
matisiert in den Handel gelangt. 75 Teile solcher 80%iger Essenzen geben mit 1000 T. Wasser 
Essig mit 6 0/ 0 Essigsaure. Folgende Vorschriften sind erprobt und zu empfehlen: 

Welnesslgessenz. 
I. 10 g Kognak61, 20 g EssigAther und 20 g 

Maltrankessenz werden mit Alkoho) zu 1000 g 
ergAnzt und von dieser MischullR 1 T. mit 
99 T. 80 ·,.Iger Essll/sAure gemlscht. 

II. - Kognakill3 g, EsslgAther 60 g, BlmenAther 
60 g, Alkohol q. S. ad 500 g. Von dieser Mi
schung sind der EssigsAure etwa 2°,. zuzu· 
setzen. 

EstragoDesslgessenr.. 
I. 20 g Estragonill,30 g Maltrankessenz sind 

mit Alkohol auf 1 I zu ergAnzen. Davon wlrd 
etwa 10,. der 80.'olgen EsslgsAure zugesetzt. 

II. 1 I Essig digeriert man unter Zusatz von 
20 g WeiDgeist mit 100 g frischem Estragon
kraut, 10 g LorbeerblAttern und Ie 1 g Muskat
nuB und GewUrznelken. Dleses konz. Aroma 
wird der 80·, .lgen EsslgsAure zugesetzt. 

III. (Nach DIETERICH) 
HerbaeDracunculirecentis 100,O,AcetI1000,0. 
8 Tage macerleren pressen. Kolatur auf 
fast 100' erhitzen, in geschlossener Flasche 
mehrere Tage absetzen lassen, flltrieren und 
auf Flaschen abfUllen. 

KrAuteresslgelsenz. 
I. Herb. Dracuncull rec. 200,0, Fruct. Anethi 

rec. 200,0, Herb. Achllleae moschat. 25,0, Fol. 
Laurl 25,0. Diese Species werden mit Spirit. 
dllut. gut durchfeuchtet und nach 24 Stunden 
mit 5 I ESSlgsAure von 80.'. Ubergossen. Nach 
fUnf Tagen wlrd abgepreJ3t und fIItriert. Dieses 
Aroma 1st dann nach :Bedarf mit 80·"lger 
SAure zu mischen. 

II. 4 g EstragonOl, 8 g 8el1erleOl, 4 g Pfeffer
krautill, 5 g Peters11ienill und SO g Maltrank
essenz werden mit Alkohol zu 1 I ergAnzt und 
von dleser Mischung je 1 g mit 1000 g 80 ·1.lger 
EsslgsAure gemischt. 

Als FArbemlttel filr Esslgossenzen ver
wendet man elne Lilsung von Zuckereouleur 
oder von kiufllchem Zuckercouleurersatz In 
Essigsiure oder fUr Gasthliuser, welche oft rot 
gefArbten Tafelesslg wflnschen, elne helD zu 
bereitende Lilsung von Cochenillerot, wie es 
1m Handel zu beziehen ist, in konz. Esslg
sAnre. . 

Auf den Signaturen solcher Essenzen ist der Vermerk anzubringen: Vorsicht, unver
diinnt lebensgefahrlich! In Deutschland diirfen derartige konzentrierte Essigessenzen nur 
in besonderen Flaschen (vgl. S. 100) verkauft werden. 

Llnlmentum Wilkinson. Slrop de vlnalgre (Gall. 1884). 
Acetl pyrollgnosl (crud!) 60,0 Aceti Vlnl (7-8°,.) 100,0 

Ammonll carbonicl q. S. ad neutrabsationem. Sacchari 176,0 
D. ad vltrum nlgrum. Dureh mAl.Ilges ErwArmen im geschlossenen Ge-

Zum :Bepinseln und Waschen s)'Phllitlscher Wu- fAB 1St der Sirup zu bereiten. Eslst hier echter 
cherongen. Weinesslg anzuwenden. 

Acetogen. Nahrsalz-Mischung fiir die Fabrikation des Essigs nach PASTEUR: Calcii phos
phorici 15,0, Natrii phosphorici 45,0, Ammonii phosphorici 40,0. 

Essigsiuresalben ond -Pasten empfiehlt UNNA. als praktische Form der auBerlichen 
Essigsiurebehandlung: 

Kiihlsalbe. 
Adip. Lanae, Acid. acetic. dil., Adip. benzoati 

3lI. part. aeq u. 
Fettpaste. 

AdiP. Lanae 6,0, ACid. acetic. dil. 7,0, AdiP
benzoati 2,0, Kaolini 6,0. 

Acldum acetlcum camphoratum. 
Camphorae 1,0 
Spiritus 2,0 
Acldl aceticl diluti (30"10) 7,0 

Glyeerinpaste. 
Glycerini 5,0, Acid. acetic. dll. 7,0, Kaolin. 9,0. 

Schwefelpasto. 
Adip. Lanae 6,0, Acid. acet.dil. 7,0, Adip. benz. 

6,0, Sulfuris praec. 2,0. 

Pasta contra comedones (UNNA). 
Acidl acetlci cj.iluti (30.,.) 2,0 
Glycerinl 3,0 
:Boll albae 4,0 

"Gegen Mitesser". Abends aufzqlegen. 

Flacons de pocbe, Flacons 
mit kleinen Kaliumsulfatkristallen 
aromatisiert. 

de sel anglais (franz. Spezialitat) sind Riechflaschchen, 
gefiillt und mit Vinaigre anglais (Acetum britannicum) 
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Vlnalgre anglals. Acetum brltannlcum (Gall. 1884). 
ACidi acetic. glae. 100,0 
Camphorae 10,0 
Olei Cinnam. Ceyl. 
"CaryophYllor. aa 0,2 
" LaYandulae 0,1 
Zur FlUlung der Flacon8 de poche. 

Ammonium aceticum. Ammoniumacetat. Essigsaures Ammonium. Ammo· 
nium Acetate. Acetate d'ammonium. CH 3COONH 4, Mol.·Gew. 77. 

Da1'stellung. Das Salz kann nicht durch Abdampfen der wiisserigen Losung erhalten 
werden, da es sich mit den Wasserdampfen teils verfliichtigt, teils unter Ammoniakverlust in 
saures Ammoniumacetat iibergeht. Man stellt es dar durch Sattigen moglichst wasserfreier 
Essigsaure mit getrocknetem Ammoniakgas oder mit trockenem Ammoniumcarbonat. 

Eigenschaften. Farblose aus Nadeln bestehende Kristallmasse, die an der Luft sehr leicht 
zerflieBt. Es schmiIzt bei 890 und geht beim mschen Erbitzen auf iiber 1600 in Acetamid iiber. 
Sehr leicht loslich in Wasser, auch in Alkohol. 

Aufbewahrung. In sehr dicht verschlossenen GefaBen. 
Anwendung. Fast nur in Form der wasserigen Losung, Liquor Ammonii acetici, s. d. 

Liquor Ammonii acetici. Ammoniumacetatliisung. Solution of Ammonium 
Acetate. Acetate d'ammonium dissous. Spiritus (Liquor) MINDERERI. 

Eine wasserige Losung von Ammoniumacetat, CH 3COONH4 , Mol.·Gew. 77. 
Da1'stellung. lOOT. Ammoniakfliissigkeit werden mit 1I5T. oder soviel verdiinnter 

Essigsaure (30 0/ 0 CHsCOOH) versetzt, daB die Fliissigkeit gegen Lackmus sehr schwach sauer 
ist, worauf man auf das geforderte spez. Gewicht einstellt. 100 T. Ammoniakfliissigkeit geben 
ziemlich genau 300 T. Ammoniumacetatlosung mit 15 0/ 0 CHSCOONH4 • 

Eigenschaften. Farblose, sehr schwach saure Fliissigkeit, von salzigem Ge. 
schmack, im Wasserbad vollig fliichtig. Beim Erwarmen mit Kalilauge Ammoniak, 
mit Schwefelsaure Essigsaure entwickelnd. Das spez. Ge-wicht und der Gehalt dar 
Losung an Ammoniumacetat werden von den einzelnen Pharmakopoen wie folgt 
angegeben: 

Austr. Brit. Gall., Risp. Ital. Amer. 
Spez. Gewicht 1,03 1,016 1,036 1.034 
Gehalt an CR,COO NH~ 15 % 19,.5 % 15 % 7 % 
Belg., Rely., Rung., Jal'., Neder!., Nory., Ross. 1,032-1,034 = 15-16 %. 

Spezifisches Gewicht von AmmoniumacetatlOsungen bei 160 (Wasser 16°). 

% !Spez. Gew~1 %lspez.Gew.1 % \spez. Gew.1 % ISpez. Gew.\ % ISpez. Gew. 

46 I 1,086 36 I 1,071 26 1,054 16 1,034 6 1,014 I 
44 I 1,083 34 1,068 24 1,050 14 1,030 4 1,010 i 

42 i 1,080 32 1,065 22 1,046 12 1,026 3 1,008 
40 

I 

1,077 30 1,062 20 1,042 10 1,022 

I 
38 1,074 28 1,058 18 1,038 8 1,018 

Prilfung. a) Blaues Lackmuspapier soll violett gefarbt werden, aber nicht 
gerote~, rotes Lackmuspapier darf nur ganz schwach violett gefarbt werden. Voll· 
kommen neutrale Reaktion gegen Lackmus ist wie b!)im Li.quor Kalii acetici nicht 
moglich. LiiBt man die Probe auf blauem Lackmuspapier eintrocknen, so erfolgt 
auch bei einem fast "neutralen" Liquor schwache Rotfii.rbung, weil Ammoniak sich 
varfliichtigt unter Hinterlassung eines sauren Salzes. - b) Brenzliche Teerbestandteile 
werden durch Geruch und Geschmack erkannt; sic sind die Ursache dafiir, daB die 
Losung sich nach einiger Zeit gelb fii.rbt. - c) Auf Metalle wird durch Schwefel. 
wasserstoffwasser oder durch Schwefelammonium gepriift. - d) Auf Chloride durch 
Silbernitrat in der mit Salpetersaure angesii.uerten FliisE'igkeit. 

Anwendung. AuBerlich zu Umschlagen unverdiinnt bei Quetschungen, Driisen. 
geschwiilaten, Mumps; in Verdiinnung mit Wasser (1:10) bei chronischen Augenentziindungen. 
ala Gurgelwasser bei Anginen. Innerlich regt es die SchweiBsekretion an, in Gaben von 
5-10 g mehrmals taglich, in Mixturen bei fieberhaften Katarrhen, Neuralgien, Rheumatismus. 
Ala Schwitzmittel 20-30 g in geteilter Dosis, aber rasch hintereinander mit heiBem Fliedertee 
im warmen Bett zu trinken. Es wird im Organismus zu Ammoniumcarbonat verbrannt. 
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:Kalium aceticum. Kaliumacetat. Essigsaures Kalium. Potassium 
Acetate. Acetate de potassium. Acetas Kalii (kalicus, potassicus). 

:8al diureticum. Terra foliata Tartari. CH3COOK, Mol.-Gew. 98. 
Da'l"sfellu:,ig. lOOT. Kaliumbicarbonat werden in einer Scbale mit einem Gemisch 

von 65 T. Es&igllaure (96-1000/0) und 60 T. Wasser iiberg088en. Wenn die Kohlendioxyd
·entwicklung nachgelassen bat, wird die Scbale auf dem Sandbad anfangs gelinde, spater starker 
·erhitzt und die L&ung unter Umriihren zur Trockne verdampft. Da eine konzentrierte L&ung 
von Kaliumacetat beim Abdampfen lebhaft spritzt, so mull gegen das Ende des Abdampfens 
mit einem Porzellanspatel andauernd geriihrt werden. - Das schlielllich erhaltene, staubtrockene, 
,kriimelige Pulver fiillt man sofort in die vorgewiirmten Gefii.lle, schliellt diese mit gut pa88enden 
Korken und iiberzieht letztere mit Paraffin. Ein 'Oberhitzen des SaIzes ist zu vermeiden, da das 
Kaliumacetat sich bei starkem Erhitzen (iiber 3000) unter Bild=g von Aceton und Kalium· 

·carbonat zersetzt. 
EigenschaJfen und E'I"kennung. SchneeweiJ3e, etwas glanzende SaJzmasse, die 

aus der Luft leicht Feuchtigkeit aufnimmt und zerflieJ3t. - 1 T. KaJiumacetat lost 
.sich in etwa 0,4 T. Wasser oder in l,5T. Weingeist. Die wasserige Losung blaut rotes 
.Lackmuspapier langsam, rotet aber Phenolphthalein nicht. Sie gibt auf Zusatz von 
Eisenchloridlosung eine dunkelrote Fliissigkeit, aus der beim. Kochen ein brauner 
.Niederschlag ausgeschieden wird. Auf Zusatz von Weinsaure entsteht ein weiBer, 
,kristallinischer Niederschlag. - Bei 2920 schmilzt es unzersetzt, beim hoheren Er· 
hitzen zersetzt es sich unter Bildung vonAceton und Kaliumcarbonat. -Das Kalium
acetat der Pharmakopoen enthiilt noch etwa 5 0/0 Wasser. 

Pri.iJung. Diewii.sserige Losung (jeO ,5 g + 10 ccm) darf: a) durch PhenolphthaJein
losung nicht gerotet werden(Kaliumcarbonat), und nicht verandert werden: b) durch 
Bariumnitratlosung (Sulfate), - c) durch Schwefelwasserstofiwasser (Schwermetalle) 
- d)durchA~moniumoxaJatlosung (CaJcium). -e) Die wasserigeLosung (lg+20ccm) 
·darf nach dem Ansauern mit einigen Tropfen SaJzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferro
-cyanidlosung nicht sofort geblaut werden. - f) Die Losung von 0,5 g Kaliumacetat 
in 20 ccm Wasser darf nach Zusatz von SaJpetersaure durch Silbernitratlosung 
h6chstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - g) Die Losung von 1 g Kalium· 
acetat in 3 ccm Zinnchloriirlosung darf innerhaJb einer Stunde keine dunklere Far
bung annehmen (Arsen). 

Anmerkung zu c): Eine dunkleFii.rbung kann vonSpuren von Eisen herriihren; siever • 
. schwindet dann auf Zusatz von Salzsii.ure. 

Aufbewah'I"Ung. Weil das Kaliumacetat an der Luft rasch zerfliellt, bewahre man es 
in kleinen Gefii.llen auf und versohliel3e diese mit Korkstopfen, die mit Paraffin gedichtet werden. 
Besonders empfiehlt sich die Aufbewahrung der Gefii.lle im Kalkk&sten. Zerflossenes Kalium
acetat sii.uert man mit E88igsii.ure sohwach an und bringt es durch Eindampfen wieder zur Trockne. 

Anwendung. Kaliumacetat wird meist in Form des Liquor Kalii acetici verwendet. 
Es wird im tierischen Organismus zu Kaliumcarbonat verbrannt, wirkt also wie dieses, ohne 
-die Magenschleimbaut im gleichen Malle anzugreifen. Da die KaliumsaIze meist duroh die Nieren 
.ausgeschieden werden, so findet sioh das Kali im Harne und macht diesen, ebenso wie das Blut 
.alkalisch. Man gibt es zu 1,0-2,0-3,0 (oder die dreifache Menge Liquor Kalii acetioi) zwei
bis dreistiindlich ale harntreibendes, gelind eroffnendes Mittel bei W &ssersucht, Nierenleiden, 
~ioht- und Steinbeschwerden, Milzanschwellungen, Entziindungen der Brustorgane. 

Spezilisches Gewicht und Gehalt wisseriger KaliumacetatlOsungen bei 150 (Wasser ]5°) 
(nach ExxERT). 

Spez. I % I Spez. I % I Spez. I % I Spez. I % I Spez. I % Gewioht Gebalt Gewioht GehaIt Gewicht I Gehalt Gewicht Gehalt Gewicht Gehalt 

1,050 I 9,90 1,085 I 16,60 1,120 I 22,99 1,155 I 29,19 1,190 35,27 
1,055 10,88 1,090 17,53 1,125 23,88 1,160 30,07 1,195 36,13 
1,060 11,85 1,095 18,46 1,130 24,77 1,165 30,95 1,200 36,99 
1,065 12,81 1,100 19,38 1,135 25,66 1,170 31,81 1,205 37,84 
1,070 13,77 1,105 20,29 1,140 26,55 1,175 32,68 1,210 38,69 
1,075 14,72 I 1,110 21,19 1,145 27,43 1,180 33,55 1,215 

I 
39,53 

1,080 15,66 1,115 22,09 1,150 28,31 1,185 34,41 1,220 40,37 



liquor Kalii acetici 
(Austr., Helv., Hung., 
S. 1339). 
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(Germ.). KaliumaeetatlOsung. Kalium aceticum solutum 
Ross.). Solntio Acetatis kalici (Nory.). (Germ. 6 s. Bd. II, 

Eine wiisserige Losung von Kaliumacetat, CH3 COOK, Mol.-Gew. 98. 
Gehalt. Germ. Helv. Hung. Norv. Ross. etwa 33 0/ 0 CH 3COOK, Austr. 37 0/ 0 , 

Da1'stellung. Germ. 50 T. verdiinnte Essigsaure (30 0/0) werden allmaWich mit 
-24 T. Kaliumbicarbonat versetzt, die Losung zum Sieden erhitzt und hierauf mit Kalium. 
bicarbonat neutralisiert. Nach dem Erkalten wird die Fliissigkeit mit Wasser auf das spez. Ge· 
'wicht 1,176-1,180 verdiinnt. 

Auf 50 T. verdiinnte Essigsaure von genau 300/0 sind genau 25 T. Kaliumbicarbonat zur 
Bildung von Kaliumacetat erforderlich. Man hatte also noch 1 T. Kaliumbicarbonat zuzU· 
setzen. Nun !aBt sich eine konzentrierte Kaliumacetatlosung in der Siedehitze gegen Lackmus· 
papier, das zur Feststellung der neutralen Reaktion iiblich ist, nicht neutralisieren. Nach Zu· 
satz von 24 T. Kaliumbicarbonat zu 50 T. verdiinnter Essigsaure und Erhitzen farbt die Losung 
rotes Lackmusapier violett, reagiert also bereits alkalisch. Ein weiterer Zusatz von Kalium
bicarbonat ware danach nicht angebracht. Die Losung rotet aber auch blaues Lackmuspapier 

-deutlich. Setzt man nun Kaliumbicarbonat hinzu, bis blaues Lackmuspapier nur noch schwach 
violett gefarbt wird, dann blaut sie rotes Lackmuspapier deutlich und entspricht nach dem Er
,kalten nicht der Anforderung der Germ.: "KaliumacetatlOsung reagiert neutral oder kaum sauer." 
Die in einigen Kommentaren zur Einstellung der neutralen Reaktion vorgeschlagene Verdiinnung 
·der Proben mit der doppelten Menge Wasser kann auch nichts niitzen. Durch die Verdiinnung 
wird die alkalische Reaktion schwacher, die sauere aber starker. Es ist dann scheinbar noch ein 
Zusatz von Kaliumbicarbonat erforderlich, und die fertige Losung reagiert dann sicher deutlich 
,alkalisch. Durch die Forderung "neutral oder kaum sauer" ist eine schwach alkalische Reaktion 
,ausgeschlossen. Soll die Losung rotes Lackmuspapier nicht mehr blauen, dann muB sie eine nicht 
unbetrachtliche Menge freier Essigsaure enthalten und rotet blaues Lackmuspapier dann deut
'lioh. Eine gegen Lackmuspapier neutrale Reaktion ist unmogJich. Es sollte deshalb eine schwach 
alkalische Reaktion auch zugelassen sein. Ein DberschuB an Alkali kann mit Hilfe von Phenol
phthaleinlOsung leicht festgestellt werden, und ein zu groBer Gehalt an freier Essigsaure durch 
-eine Titration mit n-Kalilauge (Phenolphthalein als Indikator, s. Priifung). Eine Kaliumacetat
losung, die eine sehr geringe Menge Essigsaure im DberschuB enthalt, laBt sich einfach auf folgende 
Weise darstellen: Zu 100 T. verdiinnter Essigsaure gibt man 49 T. Kaliumbicarbonat, erhitzt, 
wenn die Kohlensaureentwicklung schwacher geworden ist, allmahlich zum Sieden und bringt das 
Gewicht der Losung mit Wasser auf 144 T. Die Losung enthalt dann 33,30/0 Kaliumacetat, und 
wenn die verdiinnte Essigsaure genau 30 0/0 CHaCOOH enthielt, hochstens 0,3 0/0 freie Essig
saure. Gibt die Losung nach dem Erkalten eine Rotung mit PhenolphthaleinlOsung, so ist tropfen
weise noch etwas Essigsaure zuzusetzen. Wenn das Kaliumbicarbonat grobkristallinisch ist, kann 
man es bei Anwendung eines geraumigen Kolbens oder Schale auf einmal in die verdiinnte Essig
saure geben. Statt der verdiinnten Essigsaure kann man natiirlich auch reine Essigsaure und die 
·entsprechende Menge Wasser nehmen. 

Eigenschaften. Klare farblose Fliissigkeit, die rotes und blaues Lackmus
papier schwach violett farbt, durch Phenolphthaleinlosung aber nicht gerotet wird. 
Sie gibt auf Zusatz von Weinsaurelosung einen weiBen, kristallinischen Niederschlag, 
auf Zusatz von Eisenchloridlosung farbt sie sich tief rot. 

Prijung. a) Spez. Gewicht 1,176-1,180 (= 32,7-33,5 0/ uCHaCOOK).- b)Wer
·den 10 g Kaliumacetatlosung mit etwa 50 ccm Wasser verdiinnt, so dad die 
Mischung auf Zusatz von Phenolphthaleinlosung nicht gerotet werden und dar! 
hochstens 0,5 cem n-Kalilauge bis zur Rotung verbrauchen = hochstens 0,3 0/ 0 !reier 
Essigsaure. - c) Kaliumacetatlosung darf nicht brenzlich riechen(Teerbestandteile). 
Sie dad, mit der 4fachen Menge Wasser verdiinnt: - d) nach Zusatz von Salpeter
saure dUTch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride) und 
nicht verandert werden: - e) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), 
- f) nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Bariumnitratlosung (Sulfate). -
g) Die Mischung von 3 g Kaliumacetatlosung und 20 ccm Wasser dad nach dem 
Ansauern mit einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung 
nicht sofort geblaut werden (Eisen). 

Anmerkung zU e): Eine sohwach dunkle Farbung kann von Spuren von Eisen her
riihren; sie verschwindet dann auf Zusatz von Salzsaure. 

Anwendung s. Kalium aceticum. 
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ElIxir Potassl Acetatls (Nat. form. 
Ralii aceticl 85,0 g 
Elixir aromaticl q. s. ad 1000 ccm 

Solutio Kalil acetlcl composlta (F. M. Germ.). 
Ralii acetlcl 15,0 
Aq. Petroselini 120,0 
Liq. Ammon. aceticl 15,0 
Oxymell. Scillae ad 150,0. 

Tlndura dulels. 
G oldtropfen. Essentia dulcis. 

Liquoris Kalil acetici 30,0 
Spiritus Aetheris acetici 20,0 
SpirItus Aetheris chlorati 60,0 
1'incturae Sacchar! tost! 25,0 
Sirupl Sacchari 75,0 
Spiritus (87 Gew.-ofo) 400,0. 

Natrium aceticum. Natriumacetat. Essigsa ures N a tri urn. Sodium 
Acetate. Acetate de sodium. Acetas Natrii (natricus). Sodii Acetas. 
Terra foliata Tartari crystallisata. CH3COONa + 3 H 2 0, Mol.-Gew. 136. 

DaTstellung. In Fabriken durch wiederholtes Umkristallisieren des rohen, aus Bolz
essig gewonnenen Natriumacetats (Rotsalz), auch aus Gii.rungsessig durch Neutralisieren mit 
Natriumcarbonat und Eindampfen der Losung zur Kristallisation. 1m kleinen erhalt man es 
aus Essigsaure durch Neutralisieren mit reinem Natriumcarbonat. 100 T. Essigsaure (96-1000/0 
CBsCOOB) werden mit 200 T. Wasser verdiinnt, erwarmt und allmahlich mit reinem krista!
lisierten Natriumcarbonat (235 T.) versetzt, bis die Losung nur noch schwach sauer reagiert 
(notigenfalls wird nooh eine kleine Menge Essigsaure zugesetzt). Die Losung wird zum Sieden 
erhitzt, fitriert und erkalten gelassen. Die ausgeschiedenen Kristalle werden gesammelt und 
nach dem Abtropfen bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigenschajten undEf'l~ennung. Farblose, durchsichtige, in warmer (trockener) 
Luft verwitternde Kristalle. - 1 T. Natriumacetat lOst sichin ungefahr 1 T. Wasser 
von 150 und in 29 T. Weingeist von 150 , sowie in 1 T_ siedendem Weingeist. Die ge
sattigte wasserige Li:isung blaut Lackmuspapier und wird durch Phenolphthaleinli:isung 
schwach geri:itet. - Beim Erwarmen auf etwa 58 0 schmilzt Natriumacetat in seinem 
Kristallwasser und verwandelt sich beim andauernden Erhitzen in das wasserfreie 
Salz, das bei ungefahr 3150 wieder schmilzt. Bei noch starkerem Erhitzen zerHetzt 
es sich unter Entwicklung von Acetongeruch und Hinterlassung eines die Flamme 
gelb farbenden und befeuchtetes Lackmuspapier stark blauenden Riickstandes (von 
Natriumcarbonat). Die wasserige Li:isung des Natriumacetats wird durch Eisen
chloridli:isung dunkelrot gefarbt. 

Priijung. Die wasserige Li:isung (je 0,5 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: 
a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) durch Bariumnitratli:isung 
(Sulfatc), - c) durch Ammoniumoxalatli:isung (Calcium), - d) nach Verdiinnen mit 
der gleichen Menge Wasser und Zusatz von Salpetersaure durch Silbernitratli:isung 
(Chloride), - e) Die wasserige Li:isung (1 g + 10 ccm) darf nach dem Ansauern mit 
einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidli:isung nicht sofort ge
blaut werden (Eisen). - f) Wird die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) mit 10 Tr. 
Quecksilberchloridli:isung versetzt und einige Minuten zum Sieden erhitzt, so darf 
die Fliissigkeit hochstens opalisierend getriibt werden (Natriumformiat). - g) Die 
Li:isung von 1 g Natriumacetat in 3 ccm Zinnchloriirlosung darf innerhalb einer 
Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). Germ. 6 s. Bd. II, S.1342. 

Anmerkungen. Zua): Eine dunkle Farbung kann vonSpuren vonEisenherriihren, 
die Farbung verschwindet dann auf Zusatz von Salzsaure. Auf Eisen ist dann durch die Probe e 
besonders zu priifen. 

Zu f): Spuren von Natriumformiat sind in dem Natriumacetat des Bandels haufig ent
halten. SoIl das Natriumacetat fiir besondere Zwecke frei sein von Formiat, dann mull bei di'eser 
Probe die Fliissigkeit auch bei langerem Erhitzen vollig klar bleiben. 

AufbewahTUng. In gut schliel3enden Gefallen, da das Salz an trockener Luft '~er
wittert. 

Anwendung. Es wird gegen Magen- und Darmkatarrhe und an Stelle des Kaliumacetats 
ala Diuretikum gegeben, dooh ist die diuretische Wirkung nur gering. 1m Organismus wird es 
zu Natriumcarbonat verbrannt; es macht also das Blut alkalisch. Grolle Gaben wirken abfiihrend. 
Zur Fiillung von Thermophoren. 

Natrium aceticum siccum. WasserfreiesNatriumacetat. Natrium aceticumfusum. 
Geschmolzenes Natriumacetat, CHaCOONa, Mol.-Gew.82. 
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Dal'stellung. Kristallisiertes Natriumacetat wird in einer eisernen Pfanne auf einem 
Gasofen oder Kohlenfeuer unter Umriihren mit einem eisernen Spatel erhitzt. Es schmilzt zu· 
nachst im Kristallwasser, verliert dieses und wird wieder fest. Man erhitzt nun weiter, bis die 
Masse wieder geschmolzen ist (bei etwa 3000). Klumpen werden dabei mit dem Riihrspatel zero 
driickt. Wenn das Salz wieder geschmolzen ist, gieBt man es auf eine trockene Steinplatte. Es 
wird noch warm zerkleinert oder zerrieben und in ein trockenes Glasstopselglas gefiiHt. Zur Dar. 
steHung kleiner Mengen, wie sie Z. B. bei der Untersuchung von Oleum San tali notig sind, be
nutzt man einen Porzellantiegel und gieBt das geschmolzene Salz auf einen gewohnlichen Teller. 
Das geschmolzene Salz darf nicht zu lange erhitzt werden, weil es sich sonst teilweise zersetzt 
unter Bildung von Aceton und Natriumcarbonat. 

Eigenschaften. Strahlig kristallinische weiBe oder grauweiBe Masse oder weiBes bis 
grauweiBeil Pulver. An der Luft zieht es Wasiler an. 

Anwendung. Das wasserfreie Natriumacetat wird verwendet'zur Darstellung von Essig. 
saureestern, von wasserfreier Essigsaure und bei der Untersuchung von SandelOl und anderen 
atherischen Olen. 

Irrigal-Tabletten bestehen nach ZERNIK im wesentlichen aus einem parfiimierten Gemisch 
von' teilweise entwassertem Natriumacetat mit geringen Mengen Holzteer und Kreosot nebst 
Magnesia als Bindemittel. 

Weitere essigsaure Saize S. bei den Metallen. 

Acidum aceticum anhydricum. Essigsiiure-Anhydrid. (CHaCO)20. Mol.-Gew. 102. 
Nicht zu verwechseln mit wasserfreier Essigsaure! 

Dal'stellung. Durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid oder von Chlorkohlenoxyd 
{Phosgen) auf wasserfreies Natriumacetat und Destillation: 

4 CHsCOONa+ POCls = 2 (CHSCO)20+ NaPOs -I- 3 NaCl. 
Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche Fliissigkeit von sehr stechendem Geruch 

{Vorsicht). Spez. Gew. 1,080; Sdp. 1370• In Wasser sinkt es zunachst unter und lost sich erst 
allmahlich unter Bildung von Essigsaure. 

Prilfung. Die Losung von 1 ccm Essigsaureanhydrid in 50 ccm Wasser darf nach Zusatz 
von 5 com Salpetersaure durch Silbernitratlosung hoohstens opalisierend getriibt werden (Salz
sa.ure, Phosphoroxychlorid, Phosphortrichlorid). 

Gehaltsbestirnrnung. I) g Essigsaureanhydrid werden mit Wasser zu 1)0 cern gelOst. 
Zum Neutralisieren von 10 cern dieser Losung miissen mindestens 19,3 ccm n-Kalilauge er
forderlich sein (Phenolphthalein) = mindestens 98,5 0/ 0 Essigsaureanhydrid (1 ccm n-Kalilauge 
= 51 mg Essigsaureanhydrid). 

Aufbewahrung. In Flaschen mit Glasstopfen. Vorsichtig! 
Anwendung. In der organischen Chemie zum "Acetylieren", z. B. zur Darstellung 

von AcetylsalicyIsaure, bei der Bestimmung des Santalolgehaltes im Oleum Santali (s. d.), beim 
Nachweis von Pflanzenfett in tierischen Fetten durch die Phytosterinacetatprobe. Arzneilicb 
wird es nicht verwendet. 

Acetylum chloratum. Acetylchlorid. Essigsaurechlorid. CHaCOCl. Mol.-Gew.78,5. 
Wird durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf wasserfreie Essigsaure dargestellt: 

CHsCOOH + PCIll = HCI + POCls + CHsCOCI. 
Farblose an der Luft rauchende, stechend riechende Fliissigkeit. Sdp.530• Gibt mit Wasser 
Essigsaure und Chlorwasserstoff, mit Alkohol Essigsaureathylester und Chlorwasserstoff. An. 
wendung. In der organischen Synthese zum Acetylieren. Aufbewahrung. In Flaschen mit 
Glasstopfen. V orsich tig! 

Acidum thioaceticum. Thioessigsiiure. Thiacetsaure. Athanthiolsaure. 
CHaCOSH. Mol.-Gew. 76. Wird durch Einwirkung von Phosphorpentasulfid auf wasser
freie Essigsaure erhalten: 5 CHsCOOH + P2S5 = P20 ll + 5 CHaCOSH. 
Schwach gelbliche Fliissigkeit, zugleich nach Essigsaure und nach Schwefelwasserstoff riechend. 
Sdp.930• Spez. Gewicht bei 100 = 1,074. In 16 T. Wasser, leicht in Alkohol loslich. Zerfallt 
beim Erhitzen mit verdiinnten Sauren in Essigsaure und Schwefelwasserstoff: 

CHaCOSH + H20 = CHaCOOH + ~S. 
Die 60/ oige wasserige Losung dient aIs Ersatz des Schwefelwasserstoffs in der AnalYEe 

(SCHIFF). 

Ammonium thioaceticum. Ammoniumthioacetat. CHaCOS(NH4). Mol. Gew. 93. 
Man iibersattigt 30ccm Thioessigsaure mit Ammoniakfliissigkeit und fiillt die Mischung auf 100 ccm 
auf. Diese Losung dient ala Ersatz des Schwefelwasserstoffs in der Analyse (SCHIFF). Auf 1-2 g 
Substanz in salzsaurer Fliissigkeit wendet man 2-3 ccm der 300/ oigen Losung an. Man bereite 
die Losung des Ammoniumthioacetats nur fiir kurze Zeit, da sie sich unter Triibung zersetzt. 



110 Acidum aceticum. 

Acidum monochloraceticum. Monochloressigsaure. Monochloracetic. 
Acid. Acide monochloracetique. CH 2ClCOOH, Mol.-Gew. 94,5. 

Daf'stellung. In wasserfreie Essigsaure, die bis nahe zum Sieden erhitzt ist, wird
im Sonnenlicht oder unter Zusatz von Jod - trockenes Chlor eingeleitet (10-20 Stunden)~ 
bis das Gewicht der Essigsaure um mehr als die Halfte zugenommen hat: 

CHaCOOH + 2 CI = HCI + C~ClCOOH. 
Das Reaktionsprodukt wird erhitzt und wiederholt fraktioniert destilliert. Die bei 180-188'" 
iibergehenden Anteile erstarren beim Abkiihlen zu Kristallen, die aus siedendem Benzoi um
kristallisiert werden konnen. 

Eigenscha/ten. Farblose, leicht zerflieBliche, rhombische Tafeln oder weiJle, 
aus feinen Nadeln bestehende Kristallmassen, in der KaJ.te fast geruchlos, erwarmt 
von erstickendem, zu Tranen reizenden Geruch. In Wasser, Weingeist und Ather 
loslich. Smp. etwa 62°-630. Sdp. 185-1870. Die wasserige Losung entwickelt, 
mit einem ~tiickchen Zink erwarmt, den Geruch nach Essigsaure. 

Prilfung. Die frisch bereitete wii.sserige Losung (1 g + 10 ccm) dad durch 2 Tr. 
lho-n-Silbernitratlosung hochstens schwach opaJisierend getriibt werden (Salzsaure). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dichtschIieBenden Glasern. 
Anwendung. In Substanz oder konzentrierter Liisung als Atzmittel bei Warzen, Raut

verdickungen. 

Acidum dichloraceticum, Dichloressigsiiure, CHClsCOOH, MoI.-Gew. 129, entsteht durch 
weitergehende Chlorierung der EBBigsaure_ Farblose Fliissigkeit, bei 00 noch fliiSBig, bei starker 
Abkiihlung erstarrend. Spez. Gew. 1,52 bei 150. Sdp. 1900. Vorsichtig aufzubewahren I Nur 
selten als Atzmittel gebraucht. 

Acidum trichloraceticum. Trichloressigsiure. Trichloracetic Acid. 
Acide trichloracetique. CClaCOOH Mol.-Gew. 163,5. 

Daf'stellung. Durch Oxydation von Chloralhydrat mit rauchender Salpetersaure. 
Eigenscha/ten. Farblose, leicht zerflieBliche, rhomboedrische Kristalle. Smp. 

ungefii.hr 55°. Sdp. ungefiilir 195°. Geruch schwach stechend. Sie ist in Wasser, 
Weingeist und Ather loslich. Die wii.sserige Losung rot.et Lackmuspapier. 

Ef'kennung. Wird die Losung von 1 g Trichloressigsaure in 3 ccm Kalilaug& 
zum Sieden erhitzt, so tritt der Geruch des Chloroforms auf: CClaCOOK+ KOH 
= CHCla + K2COa• 

Prilfung. a) Die frisch bereitete wii.sserige Losung (1 g + 10 ccm) dad durch 2 Tr. 
1/10-n-Silbernitratlosung hochswns sehwaeh opaJisierend getriibt werden (Salzsaure). 
- b) Triehloressigsiiure dad beim Erhltzen hoehstens 0,1°/0 Riickstand hinterlassen. 

Gehall.sbestimmung. Zum Neutralisieren einer Losung von 0,0 g im Exsik. 
kator iiber Schwefelsaure getroekneter Trichloressigsaure in 20 cem Wasser diirfen 
hOehstens 30,4 bis 30,0 ccm l/lo-n-Kalilauge erforderlich sein = 99,4-99,7% reiner
Saure (CClsCOOH), (1 ccm l/lo-n-Kalilauge = 0,01634 g Trichloressigsaure, Phenol· 
phthalein). Ein Mehrverbrauch an l/to-n-Kalilauge zeigt Monochloressigsii.ure an. 

Man bringt in ein verschlossen gewogenes Wageglaschen etwa 1 g Trichloressigsaure, iaBt 
diese 24 Stunden im Exsikkator trocknen und wagt da.nn genau. Die TrichloreBBigsaure wird dann. 
mit Wasser in ein 50 ccm Kolbchen gespiilt und die Losung bis zur Marke mit WaSBer aufge£iillt. 
Fiir die Titration werden 20 ccm der Liisung verwendet, und der Verbrauch an l/to-n-Kalilauge
auf 0,5 g umgerechnet. Angenommen, es seien 1,124 g trockene Trichloressigsaure abgewogen. 
und fiir 20 cem der Liisung 27,4 ccm l/lo-n- Kalilauge verbraucht worden, dann ist der Verbrauch. 

fiir 0,5 g, da 20 ccm der titrierten I.iisung 20· 1,124 g = 0,4496 g Trichloressigsii.ure entsprechen, 
27,4 >< 0,5 50 

= 0,4496 = 30,5 ccm. Germ. 6 S. Bd. II, S. 1303. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. In Glasem mit Glasstopfen. 
Anwendung. AuBerlich. In Substanz oder konzentrierter Liisung als Atzmittel zur 

Entfemung derber, widerst&ndsfahiger Wucherungen (Kondylom, Papillom, Leichdomen), die-
30/ oige Losung auf Tampons bei Nasenbluten. Als Reagens auf EiweiB. 
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Acidum trichloraceticum liquefactum. Eine Mischung von 10 T. Trichloressigsaure 
und 1 T. Wasser bleibt auch bei niedriger Temperatur fliissig. 

(Dresd. Vorschr.) Rp. Acidi trichloracetici 8,0, Aquae destillat. 2,0. 
Acetocaustin ist eine 500/ oige Losung von Trichloressigsaure. 

Acidum aminoaceticum. Aminoessigsiiure. Glykokoll. Glycin. LeimsiiB. Leim· 
zucker. CH 2(NH 2)COOH, Mol.·Gew. 75. 

Aminoessigsaure entsteht ala Spaltungsprodukt vieler Eiweil3stoffe, besonders aus dem 
Leim, beim Erhitzen mit Mineralsauren oder Alkalien. Ais Benzoylverbindung (Hippursaure)
ist sie im Ham der Pflanzenfresser enthalten. Kiinstlich entsteht sie durch Einwirkung von Am. 
moniak auf Monochloressigsaure. 

Darstellung. Man kocht 1 T. Hippursaure 10-12 Stunden lang am RiickfluBkiihler 
mit 4 T. konz. Salzsaure, wodurch die Hippursaure in Benzoesaure und Glykokoll gespaltet 
wird: CH2NH(C6H5CO)COOH + H2 0 + HCI = C6H5COOH + CH2(NH2 )COOH· HCI. Man kon. 
zentriert die Losung, filtriert nach dem Erkalten die Benzoesaure ab und dampft die Losung 
zur Trockne. Den Riickstand nimmt man mit Wasser auf, kocht die Losung mit einem "OberschuJ3: 
Bleiglatte und fallt aus dem Filtrat das Blei mit Schwefelwasserstoff. Die vom Schwefelble~ 
abfiltrierte Fliissigkeit hinterlaBt beim Verdampfen das Glykokoll. 

Eigenschaften. GroBe, farblose, siiBsehmeckende Prismen. In Wasser leieht. 
lOslieh, in Alkohol und Ather unlOslieh. Smp. 236 0 unter Braunung. Die wasserige 
Losung gibt mit Eisenchlorid blutrote, mit Kupfersulfat tiefblaue Farbung. - Amino· 
essigsaure vereinigt sich Bowohl mit Basen wie mit Sauren zu Sal zen. 

Betainum. Betain. TrimethylamionesBigsaure. Trimethylglykokoll. 

CH2-N(CH3 )3 
CO -0 + H 20, Mol.·Gew. 132. 

Es findet sich im Safte vieler Pflanzen, besonders der Zuckerriibe, Beta vulgaris, und wird 
aus der Riibenzuckermelasse gewonnen. Es bildet farblose zerflieBliche Kristalle. Aus abso
lutem Alkohol kristallisiert es wasserfrei. Mit Sauren bildet es SaIze, die durch Wasser sehr weit
gehend hydrolytisch gespaltet werden. 

Acidol (AXT •• <iES. F. ANILINFABR., Berlin) ist Betainhydrochlorid, CsHn N0 2 • HCl~ 
Mol.·Gew. 150,5. 

Es wird erhalten durch Einleiten von Chlorwasserstoff in eine alkoholische Losung von, 
Betain und Fallen des Salzes mit Ather. Farblose Kristalle, in Wasser mit stark saurer Reaktion
liislich. Gehalt an HCI = 23,8 0/ 0, wovon etwa 3/5 beim Losen in Wasser frei werden. 

Der Gehalt an Chlorwasserstoff kann durch Titration mitllIo-n-Kalilauge bestimmt werden~ 
0,5 g Acidol miissen 32,6 ccm 1/10-n-Kalilauge verbrauchen. 

Anwendung. In viel Wasser geliist an Stelle von SaIzsaure bei Magenerkrankungen. 

Acidum acetylosalicylicum s. u. Acidum salicylicum S. 213. 

Acidum agaricinicum s. u. Agaricus S.327. 

Acidum aminobenzoicum B. u. Acidum benzoicum S. 120. 

Acidum anisicum s. u. Anisum S.463. 

Acidum arsenicicum s. u. Arsenum S.562. 

Acidum arsenicosum s. u. Arsenum S. 555. 

Acidum benzoicum. 
Acidum benzoicum. Benzoesiiure. Benzoic Acid. Acide benzoiq ue. 
CaHoCOOH, Mol.-Gew. 122. 

Gewinnung. Benzoesaure wird gewonnen: 1. aus Benzoe durch Sublimation und auf 
nassem Wege, 2. kiinstlich durch Oxydation von Toluol, C6H5CH3, von Benzylchlorid, 
C6H5CH2Cl und von Benzaldehyd, C6H5CHO, sowie durch Kochen von Benzotrichlorid, 
C6H5CCla, mit Wasser und Alkalien. Friiher wurde Benzoesaure auch aus Pferde- und Rinder
ham gewonnen, der Hippursaure = Benzoylglykokoll, enthalt. 



112 Acidum benzoicum. 

Handelssorien. Man unterscheidet imHandel Benzoesaure aus Harz sublimiert, 
Acidum benzoicum e Resina sublimatum und Benzoesaure aus Toluol, Acidum 
benzoicum e Toluolo, letztere sublimiert, kristallisiert und ala Pulver. Eine besondere Sorte 
Benzoesaure aus Toluol ist die chlorfreie, die aus Toluol durch unmittelbare Oxydation, nicht 
iiber Benzylchlorid oder Benzotrichlorid gewonnen wird. Die in den Preislisten aufgefiihrten 
billigen Sorten Acidum benzoicum e Resina sublimatum album und Acidum benzoi
cum e Resina sublimatum .. aIle Proben der Ph. G. V. haltend" sind entweder reine chlor
freie Toluolbenzoesaure oder kiinstliche Benzoesaure, die unter Zusatz von etwas Benzoe 
fiublimiert ist. Sie diirfen nicht an Stelle der echten aus dem Harz subHmierten Benzoesaure 
verwendet werden. Einige Pharmakopi:ien schreiben die aus dem ~arz sublimierte Benzoesaure 
vor, andere die kiinstliche, und einige lassen beide Sorten zu. 

Acidum benzoicum syntheticum (Erganzb.). Aoidum benzoioum e Toluolo 
(artifioiale). Benzoesliure (synthetische). Acid um benzoicum (Germ. 6, Belg., Dan., 
Jap., Amer., Brit.), Acide benzoique (Gall.) C6 H5COOH. Mol.-Gew. 122. Amer. 
laBt die kiinstliche Benzoesiiure neben der 'natiirlichen zu. Germ. 6 s. Bd. II, S. 1300. 

Da'l'stellung. Toluol wird in Benzotrichlorid, CeHIiCCIa. iibergefiihrt durch 
Einwirkung von Chlor in der Siedehitze: C8HliCHs + 6 CI = CeH&CCls + 3 HCl. Das Benzo. 
trichlorid liefert beim Erhitzen mit Wasser Benzoesaure: CeHIiCCla + 2 H20 = CeH5COOH 
+ 3 HCI. (Der Chlorwasserstoff wird in Waseer aufgefangen und ala Salzsaure verwendet.) Bei 
der Einwirkung von Chlor auf Toluol entsteht auch etwas Chlorbenzotrichlorid, CeH4,CICCla, 
das mit Waseer Chlorbenzoesaure, Ce~CICOOH, Hefert. Die aus Benzotrichlorid gewonnene 
Benzoesaure ist deshalb chlorhaltig. Chlorfreie Benzoesaure erhilt man durch unmittelbare 
Oxydation von Toluol mit Chromsaure (Natriumdichromat und Schwefelsaure). Die Benzoe
saure wird gereinigt durch Umkristallisieren aus Wasser oder verdiinntem Alkohol oder durcb 
Sublimation. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende Nadeln oder Blattchen, in vollig reinem 
Zustande geruchlos, Smp. 120-121°, Sdp.249-2500. Sie sublimiert tlchon stark bei 
145°, langsamer bei niedrigerer Temperatur, auch auf dem Wasserbad. Mit Wasser
dampf ist sie leicht fliichtig. Die Dampfe der Benz6esaure reizen die Schleimhaute 
stark und erregen Husten und Niesen. Loslich in 15 T. siedendem und 380 T. kaltem 
Wasser, in 2 T. Alkohol, 3 T. Ather. leicht in Chloroform, Schwefelkohlenstoff. auch 
in fetten und atherischen Olen. 

E'l'kennung. AuBer durch den Schmelzpunkt und die Sublimation beim Er
hitzen erkennt man Benzoesaure durch folgende Reaktionen: In mit Natronlauge 
neutralisierter wasseriger Losung gibt sie mit Eisenchlorid einen rotlichbraunlichen 
Niederschlag von Ferribenzoat. - Wird Benzoesaure mit Alkohol und unter Zusatz 
von konz. Schwefelsaure erhitzt, so tritt der Geruch des Benzoesaureathylesters auf. 
der am besten nach Zusatz von Wasser nach dem Erhitzen Jiu erkennen ist. - N ach 
SCHlIIATOLLA.: Wird eine Losung von etwa 0,05 g Benzoesaure in 20 ccm Wasser mit 
5 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung versetzt, und dann tropfenweise eine frischbe
reitete Losung von 5 g Ferrosulfat und 5 g Borsaure in 100 ccm Wasser hinzugefiigt, 
so fitrbt sich die Fliissigkeit dunkelblauschwarz. Aus der Benzoesaure entsteht 
dabei Salicylsaure, die mit dem Ferrosulfat bei Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd 
Ferrisalicylat bildet. Bei Anwesenheit sehr kleiner Mengen von Benzoesaure ent
steht eine graugriine Fitrbung. - Nach FLEURY werden 10 ccm der Losung, die 
etwa 1-5 mg Benzoesaure enthMt, mit 3 Tr. verdiinnter Eisenchloridlosung (1+9), 
3 Tr. Wasserstoffsuperoxydlosung und 3 Tr. Ferrosulfatlosung (3 g + 100 ccm 
Wasser) versetzt. Die Reihenfolge ist innezuhalten. Die Violettfarbung tritt in 
etwa 1/2 Minute ein und ist nach 5-10 Minuten am stitrksten. Sie ist noch deutlich 
bei Gegenwart von 0,1-0,2 mg Benzoesaure. 

Priifung. a) Die Benzoesiiure muB farblos und geruchlos sein. - b) Bei Er
hitzen auf dem Platinblech mull sie sich ohne zu verkohlen mit hochstens 0,1 0/ 0 

Riickstand verfliichtigen. - c) Schmelzpunkt 120-121°. - d) Priifung auf Chlor
benzoesaure wie bei Acidum benzoicum Germ. 5 (s. S. 114). 

Anwendung. Arzneilich in den Lindem, in denen sie zugelaseen ist, wie die Benzoe
saure aus Benzoeharz (s. d.). Zur Darstellung der benzoesauren Salze. von Benzoesaureestem und 
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anderenBenzoesaureverbindungen, von Farbstoffen (Anilinblau). Ais Frischhaltungsmittel, 
auch als Natriumsalz, besonders fiir Friichte und Fruchtsafte und fiir Margarine. Die Benzoe
saure ist als Frischhaltungsmittel der Salicylsaure vorzuziehen, sie (ebenso das Natriumsalz) 
wirkt aber nur bei Gegenwart von freien Sauren, wie sie in Fruchtsaften und auch in der Mar
garine (Milchsaure) enthalten sind, nicht z. B. bei Fleischwaren. Fiir 1 kg der Friichte UBW. 

wird etwa 0,8 g Benzoesaure oder 1 g Natriumbenzoat verwendet. 

Acidum benzoicum (e Resina sublimatum). Benzoesiiure (sublimiert aus Harz) 
(Germ.5,Austr., Helv., Hisp., Hung., Croat., Nederl., Suee., Ross.), Flores Benzoes. 

Darstellung. Durch Sublimation aus zimtsaurefreier Benzoe (Siam- oder Pa
lembang-Benzoe). Die Benzoe ist vorher auf Zimtsaure zu priifen (s. u. Benzoe). Zur Darstellung 
kleiner Mengen dient der in Abb. 65 wiedergegebene Ap
parat. In die etwa 4-5 em hohe, etwa 20 cem weite 
Schale (a) aus Eisen, emailliertem Blech oder Aluminium 
bringt man eine 2-3 em hohe Schicht grobgepulverte, ge
trocknete Benzoe, iiberbindet die Schale mit Filtrier
papier (0), das mit vielen Nadelstichen versehen wird, 
Qder mit Verbandmull. Auf die Schale setzt man einen 
aus starkem Papier geklebten Hut (e) in Diitenform, der 
(bei d) dureh Bindfaden befestigt ist. Diese Vorrichtung 
setzt man auf ein geheiztes Sand bad, z. B. auf eine mit 
nicht zu dicker Schicht Sand bedeckte heiBe Herdplatte. 
Urn die Schale herum schichtet man den Sand etwas in 
die Hohe, in die Sandsehicht setzt man ein Thermometer. 
Man leitet die Erwarmung der Sandschicht so, daB ihre 
Temperatur zwischen 160-1800 bleibt. Steigt die Tem
peratur erheblieh iiber 1800 hinaus, so fallt die Benzoe-
tlaure sehr stark gefarbt und brenzlich riechend aus. Nach Abb.05. 
5-6 Stunden ist die Sublimation beendet; man nimmt 
den Hut vorsichtig ab und sammelt die Benzoesaure. Die Scheibe von durchlochertem Papier 
oder Mull hat den Zweck, das Zuriickfallen der Benzoesaure in die Schale zu verhindern. Das 
Harz wird nach dem Erkalten aus der Sehale herausgeklopft. Es kann naeh dem Zerrei ben noeh 
einmal der Sublimation unterworfen werden. 

Nach STARTING laBt sieh zur Gewinnung der Benzoesaure folgende Vorrichtung verwenden: 
Ein Kasten von 80 em Lange, 30 em Breite und 30 em Tiefe wird, wenn die Innenflachen nicht 
glatt gehobelt sind, mit weiBem Glanzpapier ausgeklebt, Deckel und Fugen werden von auBen 
zugeklebt. In die Langsseite des Kastens schneidet man ein dem SublimiergefaB genau entspre
chendes, rundes Loch ein. Ais SublimiergefaB dient eine halbkugelformige Sehale aus getriebenem 
Schwarzblech, Messing, Kupfer oder Aluminium von 8 em Durchmesser und 5 em Hohe (eine 
alte Wageschale). Man beschickt die Sehale mit etwa 40 g gepulvertem und vorher getrocknetem 
Benzoeharz und dreht sie nun etwa 1,5 em tief in den Kasten ein. 5-8 em iiber dem Sublimier
gefaB iat ein auf Leisten ruhender Rahmen mit durehloehertem Filtrierpapier angebraeht, urn 
das Zuriiekfallen der Benzoesaure zu verhindern. Die Schale wird nun mittelst einer kleinen Spi
ritusflamme erwarmt. Naeh 4-5 Stunden laBt man erkalten, entfernt das SublimiergefaB vor
siehtig, kratzt den Harzriiekstand heraus und beschickt die Sehale mit einer neuen Menge Benzoe
harz. Der Kasten wird zur Entnahme der Benzoesaure naeh einer Reihe (12-15) hintereinander 
ausgefiihrter Sublimationen geoffnet. Die Auabeute soll bis zu 25 0/ 0 (?) betragen. Wesentlich 
fiir die Erzielung guter Ausbeute ist, daB das AufnahmegefaB im Verhaltnis zum SublimiergefaB 
entsprechend geraumig ist. Die von verschiedenen Operationen stammende Benzoesaure ist 
sorgfaltig zu mischen, weil sie in der Regel etwas verschieden ausfallt. 

In den Fabriken verwendet man ahnliche Vorrichtungen von groBerem Umfange (Holz
tonnen von 1 m Hohe), die innen mit Papier ausgeklebt werden, oder besonders eingerichtete 
Sublimierapparate. 

Die Riickstande von der Sublimation kann man entweder zur Gewinnung von Benzoe
saure auf nassem Wege oder zur Herstellung von Raucheressenzen und Raucherpulver verwerten. 

Eigenschaften. Die sublimierte Benzoesaure ist Benzoesaure, die mit 
rieehenden Stoffen beladen ist. Von diesen sind naehgewiesen worden: Benzoe
saure-Methylester, C6HsCOOCHa, Benzoesaure-Benzylester, C6HsCOOC7 H7 , Vanillin, 
CSHS 03' Guajacol, C6H 4(OH)OCHa, Brenzcatechin, C6H 4(OH)2' Aeetylguajacol, 
C6H4 (OCH3)O·OCCHa, Benzoylguajacol, C6H4 (OCHa)O· OCC6HS und Benzophenon, 
(C6Hs)2CO. Sie bildet farblose bis gelblich oder braunlich-gelb gefarbte Nadeln oder 
Blattehen von benzoeartigem, schwaeh brenzliehem Gerneh. Sie lOst sich in 
Wasser und anderen Losungsmitteln wie die reine Benzoesaure (s. d.). Sie ist wie 
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diese beim Erhitzen und mit Wasserdampf fliichtig. In siedendem Wasser, dessen 
Menge zur volligen Losung nicht hinreicht, schmilzt die Benzoesaure zu einer gelb
lichen bis braunlichen Fliissigkeit, die sich am Boden des Gefalles ansammelt. 

E'I'kennung. Beim Erhitzen in einem Probierrohr schmilzt Benzoesaure 
zuerst zu einer ge1blichen bis braunlichen Fliissigkeit und sublimiert dann vollstandig 
oder mit Hinterlassung eines geringen, braunen Riickstandes. - Schiittelt man 
0,2 g Benzoesaure mit 20 ccm Wasser und 1 ccm n-Kalilauge wii.hrend 15 Minuten 
ofters und filtriert, so gibt das Filtrat mit 1 Tr. Eisenchloridlosung einen rotlich
braunlichen Niederschlag (von Ferribenzoat). 

Prilfung. 8) Die Benzoesaure darf nicht brandig oder harnartig riechen. -
b) Wird die Losung von 1 g Benzoesaure in 10 ccm Wasser und 5 ccm Natronlauge mit 
einer Losung von 0,5 g Kaliumpermanganat in 10 ccm verd. Schwefelsaure versetzt, 
so darf kein Benzaldehydgeruch auftreten (Zimtsaure). - c) 0,1 g Benzoesaure mull 
mit 1 ccm Ammoniakfliissigkeit eine ge1be bis braunliche, triibe Losung geben, die 
auf Zusatz von 2 ccm verd. Schwefelsaure die Benzoesaure wieder ausscheidet. 
- d) Durch die Mischung c miissen I) ccm Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) inner
halb 4 Stunden fast vollstandig entfarbt werden (kiinstliche reine Benzoesaure, Ab
wesenheit der reduzierenden Beimengungen). - e) Werden 0,2 g Benzoesaure mit 
0,3 g Calciumcarbonat (chloridfrei, s. u. Calcium carbonicum) und einigen Tropfen 
Wasser gemischt, und wird das Gemisch nach dem Trocknen gegliiht und der Riick
stand in Salpetersaure gelost, so darf die mit Wasser auf 10 ccm verdiinnte Losung 
durch Silbernitratlosung hochstens schwach opalisierend getriibt werden (Chlor
benzoesaure, die in kiinstlicher Benzoesaure meist enthalten ist). 

Anmer kungen. Zu b): Zimtsii.ure, aus Sumatrabenzoe, wird durch Kaliumpermanganat 
zu Benzaldehyd oxydiert: CeHliCH: CHCOOH + 4 0 = CeHliCHO + 2 CO2 + ~O. Die Oxy
dation findet bereits bei gewohnlicher Temperatur statt, wenn die Zimtsaure gelost oder fein 
verteilt frisch aus der LOaung eines Salzes abgeschieden wird. Beim Erwarmen mit ziemlich viel 
Kaliumpermanganat, wie es von der Germ. vorgeschrieben ist, kann Zimtsaure iibersehen werden, 
weil dann der Benzaldehyd weiter zu Benzoesaure oxydiert wird. 

Zu d): Zur Priifung auf ChIorbenzoesauren kann man auch die ganz alIgemein zum Nachweis 
von Halogen in organischen Verbindungen anwendbare BEILSTEINSehe Kupferprobe benutzen. 
Ein ausgegliihter Kupferdraht farbt die Flamme nicht; die geringsten Spuren von Halogen bilden 
fliichtiges Halogenkupfer, das die Flamme griin farbt. Man befestigt einen etwa 12 em langen, 
etwa 1 mm dicken Kupferdraht in einem Korkstopfen und gliiht ihn solange aus, bis er die Flamme
nicht mehr farbt. Dann bringt man etwas der zu priifenden Substanz auf ein Uhrglas, taucht 
den etwas erhitzten Draht hinein und bringt ihn dann mit der Substanz in die Flamme. Eine
Griinfarbung zeigt Halogen an. Je langer die Griinfarbung anhalt, desto grol3er ist der Gehalt. 
der Substanz an Halogen. 

Zu c), d) und e): Diese Proben geniigen nieht, um eine Verfii.lschung mit kiinstlieher Benzoe
saure mit Sicherheit nachzuweisen, da es auch kiinstliehe Benzoesaure gibt, die frei ist von ChIor
benzoesaure, und die notigen auf Kaliumpermanganat reduzierend wirkenden Stoffe sich leicht 
hineinbringen lassen. In manchen Preislisten wird eine Benzoesaure zu billigen Preisen auf
gefiihrt mit dem Zusatz: "aIle Proben der Ph. G. V. haltend". Diese Benzoesaure ist stets sicher 
verfalseht. Wenn man die Benzoesaure von vertrauenswiirdigen Grol3handlungen zu den im 
Verhii.ltnis zu den Preisen der kiinstlichen Benzoesaure sehr hohen Preisen bezieht, kann man 
erwarten, wirklich echte und unverfii.lschte Harzbenzoesaure zu erhalten. Wenn man ganz sichelT 
gehen will, mul3 man die Benzoesaure selbst aus Benzoe darstellen. 

Aufbewah'I'Ung. Vor Licht geschiitzt in dicht schliel3enden Gefal3en. 
Anwendung. Als erregendes und expektorierendes Mittel zu 0,1-0,5 g in Pulver odeI' 

Pillen. Die expektorierende Wirkung der aus dem Harz sublimierten Benzoesaure solI infolge der 
Beimengung der andem Stoffe starker sein (7), als die der reinen kiinstliehen Benzoesaure. Aucll 
bei Rheumatismus, wie Salicylsaure, sie steht in der Wirkung aber hinter der Salieylsaure zuriick. 
Durch den Ham wird die Benzoesaure ala Hippursaure ausgeschieden. AuBerlieh als Anti
septikum wie Salieylsaure in w8.sseriger oder weingeistiger Losung mit 1% , in Salben 1: 10-20, 
in Verbandstoffen. Fiir aul3erliche Anwendung diirfte die viel billigere kiinstliche Benzoesaure 
geniigen. 

Hydrinsiiure, ein Frischhaltungsmittel fiir Marmeladen, besteht aus einem Gemisch 
Ton gleichen Teilen Benzoesaure und m-Kresotinsaure, CeHa(CHa)(OH}COOH [3,2,1]. 
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Linimentum antipsoricum. 
Acidi benzoici 3,0 
Benzoli 57,0 
Spiritus absolutl 35,0 
Glycerini 5,0 

Zweimal taglich auf die Kratze-Pnsteln aufzu
pinseln. 

Liquor injectorius excitans ROHDE. 
Acidi benzoici 
Camphorae ita 1,0 
Spiritns 10,0 

Zur subkutanen Injektion. 

Liquor Ammonli benzoici (Dresd. Vorschr.). 
AmmoniumbenzoatlOsung. 

Acidi benzoici sublimati albi 17,5 
Aquae destill. 50,0 
Liquor. Ammon. caustici 24,0 

Man neutralisiert genau mit NHs und bringt mit 
Wasser auf ein Gesamtgewicht von 200 g. 

Klare, farblose oder schwach gelbliche, vollkom
men fliichtige, neutrale oder kaum saure Fliis
sigkeit, in 100 Teilen 10 Teile Ammoniumben
zoat enthaltend. 

Mlxtura IIthontriptica URE. 
Acidi benzoici 2,0 
N atrii bicarbonici 5,0 
Natrii phosphorici 10,0 
Aquae Cinnamomi 200,0 
Tincturae Hyoscyami 10,0 

.Dreimal taglich einen EBlOffel bei Harngries. 

Pastilli (Trochisci) Acidi benzoici. Benzoic 
Acid Lozenges. Benzoesaurepastillen ge

gen Heiserkeit, Voice Lozenges. 
I: 

Acid. benzoic. 10,5 
Extract. Ratanhiae plv. 52,5 
Tragacanth. 3,5 
Sacchari 14,0 

werden gemischt und mit so viel J ohannisbeer
gelee versetzt, daB das Gesamtgewicht 450 g 
betragt. Daraus werden 350 Pastillen geformt. 

II. (Brit.). 
Acid. benzoici 0,03 
Frnit Basis (Brit.) q. s. 
(siehe Bd. II unter Trochisci). 

III. 
Acidi benzoici 5,0 
Fructus Anis vulgaris 10,0 
Succi Liquiritiae pulv. 20,0 
Tragacanthae pulv. 5,0 
Glycerini 
Aquae Rosae aa 10,0 
Vanillae saccharatae 10,0 
Radicis Liquiritiae q. s. 

FUr 100 Pastillen, die mit Lignum santalinum 
rnbrum zu bestreuen sind. Bei Heiserkeit (fiir 
Redner und Sanger) mehrmals taglich 1-2 Stuck 
zu nehmen. 

Pulvis expectorans (Form. Berol.). 
Acid. benzoici 0,3 
Camphorae trit. 0,06 
Sacch. a\ b. 0,5 

d. t. dos. V ad chart. cerat. 

Pulvis pectoralis WEDEL. 
WEDELsches Brustpul ver. 

Radicis Liquiritiae 10,0 
Rhizomatis Iridis 2,0 
Sulfuris depurati 5,0 
Acidi benzoici 0,5 
Sacchari pul verati 20,0 
Olei Foeniculi 
Olei Anisi aa gtts. IV 

Tiiglich drei- bis viermal einen TeelOffel. In iii
teren Vorschriften steht an Stelle der Benzoe
saure: Resinae Benzoes 2,0--3, O. 

Tlnctura expeetorans (Form. Berol.). 
Liquor. Ammon. anis. 
Tinct. Opii benzoic. aa 10,0 

Antikolliimin, von Dr. H. MULLER u. Co. in Berlin zur Neutralisierung des Elutes emp
fohlen, besteht aus Natriumbenzoat, Natriumhippurat, Calciumfluorid, Natriumcarbonat und 
den Phosphaten von Kalium, Natrium, Ammonium, Calcium und Magnesium. (ZERN,IK.) 

Dentalin, ein in Tuben gefiilltes Zahnreinigungsmittel, besteht aus 700 T. medizinischer 
Seife, 1000 T. Schlammkreide, 50 T. Benzoesaure, je 10 T. Thymol und Myrtol, 40 T. Pfeffer
minzol, 1400-1500 T. Glycerin. (MINDEs.) 

Ingapillen von AD. RICHTER in Rudolstadt: Extr. Liquiritiae 14,0, Sacch. alb. 7,0, 
Acid. benzoic. 0,3, Rhiz. Iridis pulv. 3,0, 01. Anisi, 01. Foeniculi aa 0,2, Tragacanth q. s. ut f. 
pitu!. 80. 

Krautersirup, weiBer, von Dr. med. HOFFMANN in Dresden ist eine Zuckerlosung mit 
einer homoopathischen Dosis Benzoesaure. (A. SPAN.) 

Mother Seigles Curative Sirop for Dyspepsia von A. J. WHITE Ltd. in London und 
New York besteht aus Benzoesaure, Kochsalz je 5 Proz., Aloetinktur, Pimpinellextrakt, SiiB
holzextrakt, Zucker und Wasser. (AUFRECHT.) 

Mother Seigles operating Pills von A. J. WmTE in New York bestehen im wesentlichen 
aus Benzoesaure, Aloe, Enzianpulver und Zucker. (AUFRECHT.) 

Pectaltabletten (Hllstentod) enthalten Benzoesaure und Terpinhydrat, auBerdem Zucker, 
Pflanzenpulver und violetten Farbstoff. (AUFRECHT.) 

Slldoral, ein FuBschweiBmittel, besteht aus einer Losung von Benzoe-, Bor- und Wein
saure mit Alaun. 

Ammonium benzoicum. Ammoniumbenzoat. Benzoesaures Ammo
nium. Ammonium Benzoate. Benzoate d'ammonium. C6HoCOONH4 , 

Mol.-Gew. 139. 

Darstellung. Man iibergieBt in einem Becherglas 100 g Benzoesaure (aus Toluol) 
mit 80 g Amm oniakfl iissigkei t von 20 % (spez. Gew. 0,925) und erwiirmt unter Um
schwenken, bis vollstandige Aufliisung erfolgt. Beim Erkalten scheidet sich das Salz in Blattchen 
aus. Es wird abgesogen, auf Filtrierpapier an der Luft getrocknet und in dicht schlieBenden Ge
faBen aufbewahrt. 

8* 
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Eigenschaften. WeiBe, diinne, vierseitige, tafelfiirmige Kristalle oder ein 
kristallinisches Pulver, Geschmack salzig, hinterher etwas scharf, Geruch schwach 
nach Benzoesaure. An der Luft gibt es allmahlich etwas Ammoniak ab und re.agiert 
dann sauer. Es liist sich in 5 T. kaltem Wasser und in 28 T. Weingeist. 

Erkennung. Die wasserige Liisung entwickeIt beim Erwarmen mit N atronlauge 
Ammoniak; versetzt man sie mit Eisenchloridliisung, so scheidet sich ein riitlichbraun
licher Niederschlag abo Salzsaure falIt aus der wasserigen Liisung (0,5 g + 10 ccm) 
die Benzoesaure als weiBen kristallinischen, in Ather liislichen Niederschlag. 

Prilfung. Die wasserige Liisung (je 0,5 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: 
a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle) - b) durch BariumnitratI<isung 
(Sulfate) - c) Die Liisung von 0,5 g Ammoniumbenzoat in lOccm Wasser und lOccm 
Weingeist darf nach Zusatz von Salpetersaure (2-3 ccm) durch SilbernitratWsung 
hiichstens opalisierend getriibt werden. - d) Beim Erhitzen darf es hiichstens 0,10/0 
Riickstand hinterlassen. . 

Anwendung. Zu 0,5-1 g mehrmals taglich bei Katarrhen alterer Leute, bei Asthma, 
als Antispasmodicum, Diaphoreticum. 

Ammoniumbenzoatliisung 1 = o. Diese Losung kann vorriitig gehalten werden, wenn 
Ammoniumbenzoat ofters verordnet wird. Man verdiinnt 49 T. Ammoniakfliissigkeit von 100/0 
mit 100 T. Wasser und lost darin 35 T. Benzoesaure (aus Toluol) auf. Die Losung wirel mit 
Lackmuspapier gepriift und entweder mit Ammoniak oder mit Benzoesaure so eingestellt, daB 
sie ganz schwach sauer reagiert. Alsdann erganzt man sie mit "Vasser auf das 5,7fache Gewicht 
der verbrauchten Benzoesaure (200 T.). 

Natrium benzoicum. Natriumbenzoat. Benzoesaures Natrium. So
dium Benzoate. Benzoate de sodium. Sodii Benzoas. Benzoas natrii 
(natricus). CsH5COONa + H 20, Mol.-Gew. 162. (Germ. 6 S. Bd. II S. 1343.) 

Das Natriumsalz der reinen kiinstlichen Benzoesaure. 
Darstellung. Man lost in einer Porzellanschale 10 T. reines kristallisiertes N a tr i urn -

carbonat in etwa 50 T. heiBem Wasser und gibt nach und nach etwa 8,5 T. Benzoesa ure (aus 
Toluol) hinzu, bis die Losung ganz schwach sauer reagiert. Die filtrierte Losung wird zur Kristal
lisation eingedampft; die abgesogenen Kristalle werden bei gelinder Warme getrocknet. Durch 
Eindampfen der Losung zur Trockne und Trocknen des Salzes bei 1000 erhalt man wasserfreies 
Natrium benz oat. 

Eigenschaften. WeiBes leicht verwitterndes Kristallpulver oder weiBe kiir
nige Massen, lOslich in etwa 1,5 T. Wasser und in 45 T. Alkohol. 

Erkennung. Beim Erhitzen schmilzt es unter Verkohlung und hinterlaBt 
bei weiterem Erhitzen einen Riickstand von Natriumcarbonat, der mit Sauren auf
braust und die Flamme gelb farbt. - Die wasserige Liisung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit 
Salzsaure einen Brei von Kristallen (von Benzoesaure), die sich beim Schiitteln mit 
Ather aufliisen. - Mit Eisenchloridliisung gibt die wasserige Losung einen rotlich
braunlichen Niederschlag von Ferribenzoat. 

Prilfung. Die wasserige Losung (je 0,5g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: 
a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) durch BariumnitratIosung 
(Sulfate). - c) Die Losung von 0,5 g Natriumbenzoat in 10 ccm Wasser und 10 cern 
Weingeist darf nach Zusatz von 2-3 ccm Salpetersaure durch SilbernitratlOsung 
hochstens opalisierend getriibt werden. - d) Die aus der wasserigen Losung durch 
Salzsaure abgeschiedene Benzoesaure solI nach dem Auswaschen und Trocknen bei 
118-120° schmelzen. 

Anwendung. Natriumbenzoat solI bei harnsaurer Diathese und Harnsaureablagerungen 
wirksam sein .. Bei Gelenkrheumatismus wird es wie Natriumsalicylat in Tagesgaben von 8-10 g 
angewandt. Es solI nicht die Nebenwirkungen des Natriumsalicylats zeigen. AuBerlich zu 
Inhalationen, zum Gurgeln und zum Einblasen bei Diphtherie. Ais Frischhaltungsmittel 
(siehe unter AciduID benzoicum). Gedrovantabletten enthalten je 1 g Natriumbenzoat. 

Natrium sulfuroso-benzoicum, Natriumsulfitbenzoat, ist ein Gemisch von 41,9 T. 
Natriumbisulfit und 58,1 T. Natriumbenzoat. Anwendung. Ais Antiseptikum. 
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Natrium boro-benzoieum. Sodii Boro-Benzoas. - Nat. Form.: 3 T. Boraxpulver 
und 4 T. Natriumbenzoat werden in Wasser gelost und die L6sung zur Trockne verdampft. 
An wend ung ala Antiarthriticum. . 

Tysabenal werden Tabletten genannt, die Natriumbenzoat, Natriumsalicylat und Thymol 
enthalten. 

Weitere benzoesaure Salze s. bei den Metallen. 

Methylium benzoicum. Methylbenzoat. Benzoesauremethylester. Niobeol. 
CeHoCOOCHs' Mol.-Gew. 136. 

Da'l'stellung. Durch Kochen von Benzoesaure (50 T.) mit Methylalkohol (150 T.) 
unter Zusatz von konz. Schwefelsaure (10 T.), Auswaschen mit Wasser und Destillieren. 

Eigensclwjten. Farblose Fliissigkeit. Sdp. 1990, spez. Gew. (150) 1,094. Gemch sehr an· 
genehm. Unliislich in Wasser, loslich in 4 Vol.-T. Weingeist von 60% und 1,5 Vol.-T. von 70%, 
leicht in Ather und in fetten Olen. 

Aethylium benzoicum. Athylbenzoat. Benzoesaureathylester. Aether ben
zoicus. CeH oCOOC2 H o' Mol.-Gew. 150. 

Da'l'stellung. Durch Kochen von Benzoesaure (50 T.) mit Athylalkohol (200 T.) 
unter Zusatz von konz. Schwefelsaure (10 T.), Auswaschen mit Wasser und Destillation. 

Eigenschaften. Farblose Fliissigkeit, Sdp.2030• Geruch sehr angenehm. Unliislich in 
Wasser. leicht liislich in Weingeist, Ather und fetten Olen. 

Anwendung. Methyl- und Xthylbenzoat werden in der Parfiimerie verwendet. 

Ristin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Liisung des Monobenzoesaureesters des 
Athylenglykols, CeHoCOOCH2CH20H, Mol.-Gew. 166, in einer Mischung von Glycerin und 
Weingeist. Die Losung enthalt 25% des Esters. 

Da'l'stellung. Der Ester wird erhalten durch Einwirkung von Natriumbenzoat auf 
Athylenchlorhydrin, C~CI· CH20H. 

Eigenschaften. Der Ester bildet eine fast weiBe. kristallinische Masse, Smp. etwa 460. 
Gemch angenehm. Schwer liislich in Wasser, leicht liislich in Weingeist, Glycerin und in fetten 
Olen. Die Liisung des Esters, das kaufliche Ristin, ist eine farblose olige Fliissigkeit. 

. Anwendung. Gegen Kratze; es soIl sicher wirken und keine giftigen Nebenwirkungen 
haben. Meist sollen 3-4 Einreibungen zu je 50 g innerhalb eines Tages geniigen. 

Stovain, Stovaine (POULENC FRERES, Paris), ist das Hydroehlorid des Benzoyl
iithyldimethylaminoisopropanols (Propanol = Propylalkohol). 

CeHsCO· O>C<CHa 
CHaCH2 CH2N(CHa)2' HCI. 

Mol.-Gew. 271,5. 

Es wurde von dem franzosischen Forscher FOURNEAU zuer8t dargestellt und 
nach der englisehen Ubersetzung seines Namens, fourneau = stove = Of en, benannt. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Athylmagnesiumbromid, ~HoMgBr, auf 
Dimethylaminoaceton (CHa)2N·CH2·CO·CHa (aus Chloraceton und Dimethylamin) erhii.lt 
man A thyldimethylaminopropanolmagnesium bromid, BrMg· OC(CHa)(C2Ho)N(CH3~' 
das sich mit Benzoylchlorid, CeHoCOCI. zu Magnesiumbromidchlorid und der Benzoylverbin
dung umsetzt, die in das Hydrochlorid (= Stovain) iibergefiihrt wird (D.R.P. 181175). Auch 
nach den Verfahren der D.R.P. 169746, 169787 und 199148 erhalt man das Stovain. 

Eigensclwften. WeiBes kristaIlinisehes Pulver, Smp. 175°, lOslich in 2 T. 
Wasser; die Losung rotet Laekmuspapier und macht die Zunge voriibergehend 
unempfindlich. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung (0,1 g + 10 eem) gibt mit Queeksilber
ehloridlosung eine weiBe Triibung; die Fliissigkeit klitrt sieh bald unter Abseheidung 
oliger Tropfehen. - Die Losung von 0,1 g Stovain in 2-3 eem Wasser und einigen 
Tropfen Salpetersaure gibt mit SHbernitratiosung einen wei Ben Niedersehlag von 
Silberehlorid. - Wird 0,1 g Stovain mit 1 eem konz. Sehwefelsaure 5 Minuten lang 
auf etwa 100° erhitzt (im Wasserbad), und die Losung vorsiehtig mit 2-3 eem Wasser 
versetzt, so tritt der Geruch des Benzoesauremethylesters auf; beim Erkalten sehei
den sieh Kristalle von Benzoesaure aus, die auf Zusatz von 2 eem Weingeist sieh 
wieder losen. - Werden 0,05 g Stovain mit 10 Tr. Salzsaure und 10 Tr. Salpeter
~aure auf dem Wasserbad eingedampft, so hinterbleibt ein farbloser, steehend rie-
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chender Sirup; nach Zusatz von 1 ccm weingeistiger Kalilauge tritt beim aber
maligen Eindampfen ein an Fruchtather erinnernder Geruch auf. 

Priifung. Beim Verbrennen dad Stovain hochstens 0,1% Riickstand hinter· 
lassen. 

Aujbewah'J'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Cocainhydrochlorid, auch in gleichen Gaben; es wirkt im Gegen

satz zu letzterem gefiWerweiternd und hat mancherlei Nebenwirkungen, z. B. Gangrli.n und 
Lahmungen. 

Alypin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist das Monohydrochlorid des BenzoyUithyl
tetramethyldiaminoisopropanols. Germ. 6 s. Bd. II S. 1304. 

C6H~COO>C<CH2N(CHa}2 . HCI M I .G 3147 
CHaCH2 CH2N(CHa)2 ,0. ew. ,. 

Es erithii.lt in der Molekel eine Dimethylaminogruppe mehr als das Stovain. 
Darstellung. D.R.P. 168491. Man laBt auf sym. Dichlorac.~ton Magnesiumathyl

bromid und dann Wasser einwirken, erhitzt den entstandenen Athyldichlorisopropyl
alkohol mit Dimethylamin und benzoyliert: 

CICH2>C<C2H5 _~ CICH2>C<C2H5 -~ 
CICH2 OMgBr CICH2 OH 

(CHa)2NCH2>C<C2H5 _~ (CHa)2NCH2>C<C2H5 
(CHa)2NCH2 OH (CHa)2NCH2 OOCCSH5 

Die freie' Base, die ein farbloses, stark alkalisch reagierendes 01 bildet, wird mit Salzsaure in das 
Monohydrochlorid iibergefiihrt. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, geruchlos, schwach hygro
skopisch, sehr leicht in Wasser, leicht in Weingeist und Chloroform, schwer in Ather 
loslich. Die wasserige Losung verandert Lackmuspapier nicht, schmeckt bitter und 
ruft auf der Zunge voriibergehende Unempfindlichkeit hervor. 

Erkennung. In der wasserigen Losung (0,1 g + 10 ccm) entsteht durch Queck· 
silberchloridlosung ein starker, weiBer Niederschlag, durch Pikrinsaurelosung wird 
sie citronengelb gefallt. Silbernitratlosung erzeugt in der wasserigen, mit Salpeter. 
saure angesauerten Losung einen wei Ben Niedersehlag von Silberchlorid. - ",Vird 
die Losung von 0,05 g Alypin in 2,5 ccm Wasser mit 2 Tr. Kaliumpermanganat
lOsung (1: 100) versetzt, so findet eine Ausscheidung violett gefarbter Kristalle si;att, 
die sich bald unter Abscheidung von Mangandioxyd zersetzen. - In der wasserigen 
Losung des Alypins (0,1 + 10 ccm) erzeugt Kaliumjodidlosung, besonders beim 
Schiitteln, langsam eine weiBe kristallinische Ausscheidung, ebenso gibt Kalium
dichromatliisung einen gel ben kristallinischen, in Salzsaure IORlichen Niederschlag. 

Priifung. a) 0,1 g Alypin muB sich in je 1 ccm Schwefelsaure und Salpetersaure 
ohne Farbung lOsen. - b) Werden 5 ccm der wasserigenLosung (0,1 g + 10ccm) mit 
5 'l'r. Chromsaurelosung versetzt, so darf kein Niederschlag entstehen, auch nieht 
auf weiteren Zusatz von 1 cem Salzsaure (Cocain, Stovain). - e) 1 eem der Losung 
(0,1 g + 10 cem) dad durch 5 ccm einer frisch bereiteten Natriumbicarbonatlosung 
nieht veritndert werden (Cocain, Stovain). - d) Bei 100° dad es nicht mehr ala 1,li% 
an Gewieht verlieren, und beim Verbrennen keinen Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah'J'Ung. Vorsich tig, vor Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Wie Cocainhydrochlorid. GroBte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g 

(Erganzb.). 

Alypinnitrat iat das Mononitrat des Benzoyliithyltetramethyldiaminoisopropanols. 
Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, nicht hygroskopisch, Smp. 1590• 

Erkennung. Es gibt die Reaktionen des Hydrochloride mit Ausnahme der Chlorid
reaktion, dafiir die Salpetersaurereaktion, wenn man 0,05 g in 1 ccm konz. Schwefelsaure lost 
und mit Ferrosulfatlosung iiberschichtet. 

Priifung. Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) mit Salpetersaure angesauert, darf mit 
Silbernitratlosung keine Triibung geben. Es muB ohne Riickstand verbrennen. 



Acidum benzoicum. 119 

AufbewahTUng. Vorsich tig. 
Anwendung. Als Ersatz ffir Cocain bei gleichzeitiger Anwendung von Silberver

bindungen. 

Eucain s. unter Piperidinum, Bd. II, S.474. 

Benzylium benzoicum. Benzoesaurebenzylester, CoH sCOOCH2CoH., Mol. -Gew. 212, 
findet sich im Perubalsamol, Tolubalsamiil, Tuberosenol und Ylang-Ylangol. 

Da1'stellung. Aus Benzaldehyd, nach CLAISEN: 1,5g N a tr i u m lost man in der zur Losung 
eben ausreichenden Menge Benzylalkohol, so daB sich Natriumbenzylalkoholat bildet; dann 
fiigt man 200 g Benzaldehyd hinzu und erhitzt einige Tage im Wasserbad. Dann sauert man 
mit Eisessig an, fallt den Ester mit Wasser aus und destilliertihn: 2CaH sCHO = CoHsCOOCH2C6H5' 

Eigenscha.jten. Farblose, dickliche Fliissigkeit, Geruch schwach, angenehm. In der 
Kalte erstarrt er zu weiBen, derben Kristallen, Smp. 21°; Sdp. 323-324°; spez. Gew. 1,121 bis 
1,125 (150); loslich in 1,5-2 Vol. Weingeist von 90 VoI.-Ufo und in 10 Vol. Weingeist von 80Vol.-Ufo. 

Anwendung. In der Parfiimerie als Fixierungs- und Losungsmittel ffir fliiohtige Rieoh
stoffe; zur Herstellung von Losungen von kiinstIiohem Mosohus. Wie Perubalsam gegen Kratze. 

Acidum hippuricum. HippurSBure. Benzoylaminoessigsaure. BenzoylgJyko
koll. CaHsCO·NH· CH2COOB, Mol.-Gew. 179. 

Sie ist im Ham der Pflanzenfresser enthalten, im Rinderharn zu etwa 2-30/0' und kann 
daraus gewonnen werden; im mensohliohen Harn findet sie sioh besonders bei Pflanzenkost und nach 
dem GenuB von Benzoesaure und Zimtsaure und anderen Benzolverbindungen. Kiinstlich entsteht sie 
durch Einwirkung von Benzoylohlorid auf Aminoessigsaure (GlykokolI) bei Gegenwart von Aikalien. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende Prismen, Smp. 1880, geruchlos, loslich in 600 T. 
Wasser, leicht in heiBem Wasser und in Alkohol. Bei starkerem Erhitzen zersetzt sie sich unter 
Bildung von Benzoesaure, Cyanwasserstoff und Benzonitril. Beim Kochen mit Sauren oder Alka· 
lien wird sie in Benzoesaure und Glykokoll gespaltet. 

Hippol (CHEM. FABRIK VORM. E. SOHERING, Berlin) war Methylenhippursaure 
CH2CO 

CGH:;CON<CH
2
0' Mol.-Gew.191. Es ist nicht mehr im Handel. 

Acidum aminobenzoicum (ortho). o-Aminobenzoesiiure. Anthranilsaure. 

CSH 4(NH 2)COOH [1,2], Mol.-Gew. 137. 

Da1'stellung. Aus Phthalimid, CsH ... (CO)2NH, durch Einwirkung von Natrium. 
hydroxyd nnd Natriumhypochlorit: 

CsH...<gg>NH+ 3 NaOH + NaOCI= CaH"'<~~6Na+N~C03+NaCl+H20. 
Das Phthalimid wird durch Einwirkung von Ammoniak auf Phthalsaureanhydrid erhalten, 
das technisch durchOxydation.vonNaphthalin gewonnen wird (siehe Acidum phthaIicum). 

Eigenschaften. Farbl08eKristaIIe,Smp.144--1450, sublimierbar, schwer 15slich in Wasser, 
leichter in Weingeist. Die wasserige Losung 8chmeckt siiBlich und fluoresziert blau. 

Anwendung. Zur DarsteIIung von kiinstlichem Indigo, von Azofarbstoffen, von Thio
salicylsaure und von Anthranilsauremethylester. 

Methylium orthoaminobenzoicum. o-AminobenzoesBuremethyll'ster. An thr ani 1 -
sauremethylester. CSH 4(NH 2)COOCHa [1,2], Mol.-Gew. 151. Findet sich im 
Orangenbliiten- und Jasminol. 

Da1'stellung. Durch Einleiten von Chlorwasserstoff in eine LOsung von Anthranil· 
tlaure in Methylalkohol, Abscheiden und Auswaschen mit Wasser nnd Destillieren. 

Eig ens chaf ten. Farblose oder gelblicheKristalIe, Smp.24,50, Sdp. (hai 15 mm B) 135°, 
spez. Gew. (150) 1,168, schwer loslich in Wasser,leicht in Alkohol und Ather. Geruch sehr angenehm. 

Anwendung. In der Parfiimerie. 

Methyl ium methy lanthran iI icum. MethylanthranilsBuremethylester 

CsH 4(NHCHa)COOClla [1,2], Mol.-Gew. 165. 
Findet sich im Mandarinenol und wird dargestellt durch Einleiten von Chlorwasserstoff in 
eine Losung von Methylanthranilsaure (aus Anthranilsaure und Dimethylsulfat) in Methyl
alkohol, wie der Anthranilsauremethylester. Kristalle oder gelbliche Fliissigkeit. Smp. 19O,8pez. 
Gew. 1,12. Geruch schwii.cher als der des Anthranilsauremethylesters. Anwendung. In der 
Parfiimerie. 
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Acidum aminobenzoicum (para). p-AminobenzoesAure. CeH,(NH2)COOH [1,4], 
Mol.-Gew. 137. 

Da'l'SfeUung. Durch' Reduktion von p.Nitro benzoesiure, CeH.r.(N02)COOH [1,4) 
oder durch Oxydation vonAcet-p-Toluidid, CHaCO·NHCeH.r.CHa [1, 4] mit Kaliumperman
ganat zu p-Acetylaminobenzoesiure, CHaCONHCeH.r.COOH, und AbspaItung der Acetyl
gruppe durch Kochen mit SaIzsaure. Durch Umkrista.Ilisieren aus verdiinntem AlkohoI wird sic 
rein erhaIten. 

Eigens chajten. FarbI08e KristaIIe, Smp.186-1870, sehr schwer liisIich in Wasser, Ieich
ter in AlkohoI. 

Anwendung. Zur Darstellung von Azofarbstoffen und von verschiedenen Estern, die 
anisthesierend wirken. 

Anaesthesin (FABBWERKE HOCHST, Germ. 6) ist p-AminobenzoesiiureAthylester, 

CeH,(NH 2)COOC2H s [1,4], Mol.-Gew. 165. 
Da'l'sfeUung. Durch Reduktion von p-NitrobenzoesaureithyIester CeH.r.(N02)

COO<;H/j [I, 4] mit Zinn und Salzsiure oder durch Veresterung von p-Aminobenzoesaure 
mit AthylaIkohoI und SaIzsaure. • 

Eigenschajten. Weilles, feines kristallinisehes Pulver, Smp. 90-91 0, fast un
loslieh in kaltem Wasser, etwas leiehter in siedendem Wasser, leieht in Alkohol, 
Ather, Chloroform und Benzol, Bowie in 40 T. Olivenol. Die wasserige Losung ver
andert Lackmuspapier nieht; sie sehmeekt schwaeh bitter und ruft auf der Zunge 
eine voriibergehende Unempfindliehkeit hervor. 

E'l'kennung. Versetzt man eine Losung von etwa 0,1 g Anasthesin in 2 eem 
Wasser und 3 Tr. verdiinnter Salzsii.ure mit 3 Tr. Natriumnitritlosung (1 + 9) l.lnd 
dann mit einer Losung von etwa 0,05 g p-Naphthol in 5 eem verd. Natronlauge 
(1 +2), so entsteht eine dunkelorangerote Fiirbung. Bei dieser Diazoreaktion 
wird zuerst die Aminogruppe diazotiert, und dann entsteht dureh Kuppelung der 
Diazoverbindung N == N(CI)C6H,COOCIIH/j mit p-Naphthol ein roter Azofarbstoff 
HOCloHeN =NCeH,COOCsH/j. 

PrllJung. a) Sehmelzpunkt 90-91°. -- b) Die Losung von O,5g Anii.sthesinin Seem 
Weingeist darf angefeuehtetes Lackmuspapier nieht roten (freie Saure) und - c) nach 
Zusatz einiger Tropfen Salpetersaure dureh Sllbernitratlosung nieht getriibt werden 
(Chloride). ~ d) Die Losung von 1 g Anaesthesin in 10 cem n-Salzsaure darf dureh 
Schwefelwasserstoffwasser nieht verandert werden (Sehwermetalle). - e) Beim 
Verbrennen darf es hoehstens 0,1 % Riiekstand hinterlassen. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. . 
Anwendung. InnerIich und auBerlich aIs Anisthetikum. Innerlich bis zu 0,5 g EinzeI

gabe und bis 2 g tii.glich bei Husten. Schlingbeschwerden. Magenschmerzen (Hyperisthesie). 
Erbrechen der Schwangeren. Seekrankheit (2-3g taglich). AuBerIioh rein und in Streupulvern 
und SaIben bei schmerzhaften Wunden, Geschwiiren, Hauterkrankungen. In Supp08itorien gegen 
Hamorrhoiden. 

Subcutin (E. RITSERT, Frankfurt a. M.) ililt p-Phenolsulfonsiure-p-Amlnobenzoesiure
ithylester, C8H.r.(OH)SOsH. NHaC8H,COO<\H/j' 

Anwendung. Als Anisthetikum, subkutan: 0,8 Subcutin, 0,7 Natriumohlorid, Wasser 
ad 100.0. 

Antemesin, eine SpeziaIitat gegen Brechreiz, Ulcus ventriculi, nerviise Magenbeschwerden 
u. dgl., enthii.lt ala wirksamen Bestandteil 0,1 g Anisthesin pro dosi. 

Antlvom werden Anisthesintabletten genannt, die bei Dyspepsie. Magengeschwiir und 
nerviisen Magenerkrankungen angewandt werden. 

Cocainolpriiparate enthaIten kein Gocain, sondem A n a s the sin. In den Handel 
kommen Cocainolbonbons mit 0,1 Anisthesin, CocainoltabIetten mit 0,15 Anisthesin und 0,15 
Extr. Condurango, CocainoIdrops mit 0,02 Anasthesin, Cocainol-Lanolin mit 10% Anasthesin. 
CooainoIzapfchen mit 10% Anisthesin usw. CocainoIcreme enthiIt auBer Anisthesin p-naphthoI
disulfonsaures Aluminium, Zinka.cetat und Thymol. 

Dysphagln. Nr. I sind TabIetten, die Cocain, Menthol, Anisthesin, Natriumbiborat und 
Aromatika enthaIten sollen. In Nr. II fehIt das Cocain. Nr. III soIl aus Anisthesin, Citronen
siure, Tannin und polymerem Aluminiuma.cetat bestehen. Anwendung: bei Angina. 



Aoidum benzoioum. 121 

Eupneuma, ein Asthmamittel, enthalt neben den wirksamen Prinzipien der Stramonium
blatter Anasthesin, Suboutin und Atropinmethylbromid. Es wird in die Nase eingestaubt. 

Phiioral-Haispastillen enthalten als wirksame Bestandteile Nebennierensubstanz, An
asthesin und Kaffee-Extrakt. Bei schmerzhaften Affektionen des HaIses und Kehlkopfes an
gewandt. 

Rhinoculinpriiparate enthalten Anasthesin und Paranephrin. Sie werden aIs Pulver,. 
Spray und Creme zur Behandlung von Augen und Nase bei Heuschnupfen angewandt. 

ZEUNERS Haispastillen gegen Mandelentziindungen bestehen aus je 0,2 g Resina Guajaci 
und Zucker sowie geringen Mengen Menthol, Rosenol und Anasthesin. 

ZEUNERS Hustenpastillen enthalten Thymus vulgaris, Thymus Serpyllum, Resina Guajac}, 
und Anasthesin. 

Propasin (Fr. FRITZSCHE u. Co., Hamburg) ist p-Aminobenzoesiiurepropylester, 

CSH4(NH2)COOCaH7 [1,4], Mol.-Gew. 179. 
Darstellung. Durch Reduktion von p-Nitrobenzoesaurepropylester oder durch

Veresterung von p-Aminobenzoesaure mit Propylalkohol. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, Smp. 73-740, sohwer liislioh in Wasser, sehr leioht. 

loslich in Weingeist und Benzol, auoh in fetten Olen (zu etwa 7%), 
Erkennung. Es gibt die gleichen Reaktionen wie der Athylester (Anasthesin). 
Prilfung. Schmelzpunkt nicht unter 730. Die weitere Priifung kann wie bei dem Athyl

ester ausgefiihrt werden. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. AIs Anasthetikum wie der Athylester. 

Propasin-Colloid (FRANZ FRITZSCHE U. Co., Hamburg) enthalt 20% Propasin, 72,50;." 
Glycerin, 2,50/0 Starke und 50/0 Weingeist. Dick£liissige Masse, die schwach nach Wein
geist riecht. Anwendung. Unverdiinnt aIs Schmerzlinderungsmittel bei Wunden und Ver
brennungen. Mit Wasser gemischt (durch Anreiben) innerlich und zum Mundspiilen, Gurgeln, 
zu Injektionen, Klistieren, Spiilungen usw. 

Dipropasin (FR. FRITZSCHE u. Co., Hamburg) ist die Carbonylverbindung des p-Amino
benzoesliurepropylesters, CO(NHC6H4,COOC3H 7)2' Mol.-Gew.384. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Kohlenoxychlorid, COC~, auf p-Amino
benzoesaurepropylester (Propitsin). 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisohes Pulver, Smp. 170-1720, geruch- und geschmack. 
los, unliislioh in Wasser, leioht loslioh in Weingeist. 

Prilfung. Der Schmelzpunkt solI nicht unter 1700 liegen. Die weitere Priifung kann wie 
bei dem p-Aminobenzoesaureii.thylester (Anasthesin) ausgefiihrt werden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie die iibrigen p-Aminobenzoesaureester. Es wirkt selbst nicht an

ii.sthetisch, spaltet aber in alkalischer Losung, auch in physiologischen Fliissigkeiten, Kohlensaure 
ab und gibt p.Aminobenzoesaurepropylester. Bei Magen- und Darmschmerzen zu 0,5-2,Og tii.glich. 

Cycloform (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist p-Aminobenzoesliurelsobutylester, 

C6H 4(NH 2)COOC4,H9 [1,4], Mol.-Gew. 193. 

Darstellung. Durch Veresterung von p-Aminobenzoesaure mit Isobutylalkohol. 
Eig ens chaften. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. 64-650, geruch- undgeschmack. 

los, in Wasser schwer liislich, leicht liislich in Alkohol und Ather, auch in fetten Olen loslich. 
Prilfung. Schmelzpunkt nahe an 64°. Die weitere Priifung kann wie bei dem p-Amino

benzoesaureathylester (Anii.sthesin) ausgefiihrt werden. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie der Athylester als Anii.sthetikum und bei sohmerzhaften Wunden, 

besonders Brandwunden, in Salben mit 5-100/0 und als Streupulver. Auch in Suppositorien' 
und Pasten. 

Novocain (FARBWERKE HOCHST) ist p-Aminobenzoyldiiitbylaminoiitbanol-Hydro

chlorid, das Hydrochlorid des p-Aminobenzoesaureesters des Diathyl
aminoathanols (Athanol = Athylalkohol), CSH 4(NH 2)CO· OCH 2CH 2 • N(C 2H 5)2 

. HCI [1,4], Mol.-Gew.272,5. Germ. 6 s. Bd. II S. 1345. 

Darstellung. D.R.P. 179627. Durch Einwirkung von p-Nitrobenzoylchlorid, 
C6H4,(N02)COCI, aufAthylenchlorhydrin, CH2(OH)CH2CI, erhalt man den p-Nitrobenzoe
saureester des Chlorathanols, C6H4,(N02 )COOCHzCHzCI, daraus durch Einwirkung von. 
Diathylamin durch Austausch des CI·Atoms durch die Gruppe N(CzH6)z den p-Nitrobenzoe-
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.saureester des Diathylaminoathanols, C6H4(N02)COOCH2CH2N(C2H6)2' der dann -mit 
Zinn und Salzsaure zu der Aminoverbindung reduziert wil'd, aus del' mit Salzsaure das Hydro. 
(lhlorid dargestellt wird. Es kann auoh duroh Veresterung von p.Aminobenzoesaure und 
Diathylaminoathanol dargestellt werden. 

Eigenschaften. FarbloseNadelchen, Smp. 1560, geruchlos, Geschma.ck schwach 
bitter; die Zunge wird voriibergehend unempfindlich. Loslich in 1 T. Wasser und 
in 8 T. Weingeist. Die w8.sserige Losung (1 + 9) verandert Lackmuspapier nicht. 
Durch .Alkalien wird aus den Losungen die freie Base abgeschieden, durch Natrium· 
bicarbonat nur aus konz. Losungen. 

Erkennung. Aus der wasserigen Losung (0,1 g + 1 ccm) scheidet Kalilauge 
·ein farbloses 01 aus, das bald kristallinisch erstarrt. - Die wasserige Losung gibt mit 
Quecksilberchlorid einen weiBen, mit Jodlosung einen braunen Niederschlag, mit 
Silbernitratlosung nach Zusatz von Salpetersaure einen weiBen Niederschlag von 
Silberchlorid. - Ein Gemisch von je 0,1 g Novocain und Quecksilberchloriir scbwarzt 
sich beim Befeuchten mit Weingeist. AIle diese Reaktionen hat das N ovocain mit dem 
-Cocainhydrochlorid gemeinsam. Von diesem unterscheidet es sich durch folgende 
Reaktionen: Wird eine Losung von 0,1 g Novocain in 5 ecm Wasser mit 2 Tr. Salz· 
saure und etwa 0,01 g Natriumnitrit (in wenig Wasser gelOst) versetzt, und die 
Misehung in eine Losung von etwa 0,05 g p.Naphthol in 15 Tr. Natronlaugo und 
5 ccm Wasser eingetragen, so entsteht ein scharlachroter Niederschlag (vgl. 
Anasthesin). - Versetzt man eine Losung von 0,1 g Novocain in 5 cern Wasser und 
3 Tr. verd. Schwefelsaure mit 5 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 1000), so ver· 
-Bchwindet die Violettfarbung sofort (Cocain reduziert nicht). 

Priljung. a) 0,1 g Novocain muB sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne. Far. 
bung losen, ebenso in 1 ccm Salpetersaure (fremde organische Verbindungen). -
b) Die wasserige Losnng (0,5 g + 5 ccm) darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Schwermetalle). - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,10 / 0 

Riickstand hinterlassen. 
Aufbewahrung. Vorsiohtig, die Losungen VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais Anii.sthetikum in Losungen mit 1-20% wie Cocainhydrochlorid; 

.as soll 7 mal geringere Giftigkeit besitzen als letzteres. GroBte Gabe subkutan 0,5 g, bei Ein· 
spritzung in den MeduIIarkanal 0,18 g. Nach GROS wird die Wirkung des Novocains durch einen 
.zusatz von Natriumb!carbonat (0,25 T. auf 1 T. Novocain) erheblich verstiirkt. Bei starkeren 
LOsungen (iiber 5%) ist weniger Natriumbicarbonat zuzusetzen, weil sonst eine Fallung ent:,t'eht. 
Die LOBungen diirfen nul' kurze Zeit erhitzt werden. AuBel' Natriumbicarbonat liiBt GROS zur 
Herstellung derIsotonie den Losungen noch Natriumchlorid zusetzen, bei einer Losung mit 2% 
Novocain 0,5 g, mit 3% 0,4 g, mit 4% 0,3 g auf 100 g del' Losung. Zur ,Infiltrationsanii.sthesie 
werden Losungen mit 0,5% Novcoain verwendet. 

Atoxikokain (Chern. Fabr. SIEGFRIED in Zofingen) und Allocain LUMIERE sind die 
gleiehe Verbindung wie N ovoeain. 

'No\1ocain-8ase ist p-Aminobenzoyldliithylaminoiithanol, 
C6H4(NH2)COOCH2CH2N(C2H5l2' Mol.·Gew. 236. 

Darstellu7lfJ.. Aus dem reinen Hydrochlorid (N ovocain) duroh Zerlegung mit Alkulien. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, Smp. 61-630, in Wasser unlOslich, leicht 100lioh in 

Alkohol und Ather; in fetten Olen lost es siGh bei gelindem Erwarmen leicht auf bis zu 100/0' Aus 
verdiinntem Weingeist kristallisiert es mit 2H20, Smp. 510. Die wasserhaltige Verbindung lOst 
sich in fetten Olen nicht klar. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In fettem 01 geIOst (zu 10%) bei Ohren. und Nasenerkrankungen. 

'Novocain-Nitrat ist p-Aminobenzoyldliithylaminoiithanolnitrat. Germ.6 s. Bd. II S. 1345. 

C6H4(NH2)COOCH2CH2N(C2Hs)2' HN03, l\-Iol.·Gew. 299. 
Darstellung. Aus del' freien Base duroh LOBen in del' berechneten Menge verdiinnter 

Salpetersiiure und Eindampfen zur Kristallisation. 
Eigenschaften. Farblose KristalIe, Smp. 1010, au Berst leicht IOslich in Wasser und in 

.Alkohol. Die Liisungen sind neutral. 
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E'I'kennufIfJ. Zum Untersohied von Novocain (dem Hydroohlorid) gibt eine LCisung des 
Nitrates mit SilbemitratlCisung keine Fii.llung. Wird eine LCisung von etwa 0,1 g des Nitrates 
in 2-3 Tr. Wasser und I-200m konz. Sohwefelsaure mit FerrosulfatlCisung iibersohiohtet, so 
tritt an der BeriihrungsfIaohe eine braune Farbung auf. - Die iibrigen Reaktionen stimmen mit 
denen des Hydrochlorids iiberein. 

AnwendufIfJ. Ala Zusatz (30/ 0) zu SilbemitratlOsungen bei Erkrankungen der Ham· 
wege. 

NoYooainpraparate. 1m Handel sind folgende gebrauohsfertige und sterile Praparate 1): 
N ovooain.Suprarenin.Ta bletten A zur Infiltrationsanasthesie. Jede Tablette enthalt 

0,125 g Novocain, 0,00016 g Suprarenin. borio. 
Novooain.Suprarenin.Tabletten B zur zentralen Leitungsanasthesie. Jede Tablette 

enthii.lt 0,1 g Novocain, 0,00025 g Suprarenin. borio. 
Novooain.Suprarenin.Tabletten C zur Medullaranasthesie. Jede Tablette enthii.lt 

0,05 g Novocain, 0,000108 g Suprarenin. boric. 3 Tabletten, gelost in 3 ccm sterilisiertem, destiJ
Hertem Wasser, geben eine 5%ige isotonische Losung. 

Novocain.Suprarenin.Tabietten D fiir zahnarztliche Zwecke. Jede Tablette enthii.lt 
00,2 g Novocain, 0,09 g Kochsalz. 

Novocain·Suprarenin·Tabletten E fiir zahnarztliche Zwecke. Jede Tablette ent. 
hii.lt 0,02 g Novocain, 0,00005 g Suprarenin. boric., 0,009 g Kochsalz. 

N ovocain.Suprarenin.Losung 0,5%ig zur Infiltrationsanasthesie. In je 25 ccm sind 
enthaiten 0,125 g Novocain, 0,00016 g Supr/U'enin. boric. (= 21/2 Tr. Solut. Suprarenin. boric. 
1: 1000), 0,225 g Kochsalz. 

Novocain.Suprarenin.Losung 2 0/ oig zur zentralen Leitungsanasthesie und Zahn· 
extraktion., In jeder Ampulle zu 5 ccm sind entha.1ten 0,1 g Novoca.iri, 0,00045 g Suprarenin. boric. 
(= 7 Tr. Solut. Suprarenin. boric. 1: 1000), 0,045 g Kochsa.1z. 

Novocain·Suprarenin.Liisung 5 0/ oig zur Medullaranasthesie. In jeder Ampulle zu 3ccm 
sind enthalten 0,15 g Novocain, 0,000325 g Suprarenin. boric. (= 5 Tr. Solut. Suprarenin. boric. 
1: 1000.) 

N ovocain.Suprarenin.Losung 10 0/ oig zur Medullaranasthesie. In je 2 ccm sind ent. 
halten 0,2 g Novocain, 0,000325 g Suprarenin. boric. (= 5 Tr. Solut. Suprarenin. boric 1: 1000), 
0,018 g Kochsa.1z. 

Novocain.Suprarenin.Losung E 2%ig fiir zahnarztliche Zwecke. In je I ccm sind 
entha.1ten 0,02 g Novocain, 0,000015 g Suprarenin. boric., 0,009 g Kochsa.1z. 

Letargln, ein Lokalii.nasthetikum fiir zahnii.rztliche Zwecke in Ampullen, soli in 1 ccm 
Extr. Hamamelidis 0,5 g, Novocain 0,015 g, Natr. chiorat. 0,0092 g, Thymol 0,0002 g, Aqua 
destillata 0,5 g und Sol. Suprarenini hydrochior. 1: 1000 gtt. 1 entha.1ten. 

Narkosla (GUDE'S GESELLSCHAFT. Berlin) enthii.lt: Extr. cort. Hamamel. 1 ccm, p.Ami
nobenzoyldiathylalninoathanolliydrochlorid 2%, Solut. o-Dioxyphenylathanolmethylaminhydro. 
chlorid 0,005% in steril. isoton. Liisung. 

Novadrln werden sterile Losungen von Novocain und Adrenalin genannt, die in 5 ver· 
schiedenen Starken in den Handel kommen. 

Novorenal sind Novocain.Adrena.1inlosungen, die sterilisiert und gebrauchsfertig fiir zahn
arztliche Zwecke in folgenden Konzentrationen geliefert werden: 

Novorenal 0,25% 0,5% 1,0% 2,0% 5,0% 
Novocain 0,0125 0,025 0,01 0,02 0,1 
Adrenalin 0,00001625 0,0000325 0,00009 0,00009 0,000216 
Natriumchioridlosung (8: lOOO) 5,0 5,0 1,0 1,0 Aquae 2,0 

Orthoform (FARBWERKE HOCHST) ist m-Amino-p-oxybenzoesliuremethylester. 

Methylium aminooxybenzoieum (Helv.), CSH 3(NH2)(OH)COOCHa [3,4,1], 
Mol.·Gew. 167. 

Da'l'stellufIfJ' p.Oxybenzoesii.uremethyiester, CeH4,(OH)COOCHa [4,1],- wird duroh 
Salpetersaure in m.Nitro.p.oxybenzoesii.uremethyiester, CsHa(N02)(OH)COOCHa, [3,4,1] 
iibergefiihrt, der zu der Aminoverbindung (= Orthoform) reduziert wird. 

Eigenschaften. Feines fast weiJles kristallinisches Pulver, Smp. 141-1430 , 

kaum loslich in Wasser, lOslich in 5-6 T~ Weingeist und in 50 T. Ather. Die 
Losungen sind neutral. 

E'I'kennufIfJ. Schiittelt man etwa 0,1 g Orthoform mit 10 ccm Wasser, so 
wird das Filtrat durch verdiinnte Eisenchloridlosung (1 + 10) voriibergehend rot 

1) Die Gewichtsverhiiltnisse der Tabletten entsprechen denen der gebrii.uchlichen Losungen. 
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gefarbt. - Die Losung von 0,1 g Orthoform in einigen Tropfen Salzsaure und 2 ccm 
Wasser gibt mit etwa. 0,02 g Natriumnitrit (in wenig Wasser gelost) eine gelbrote
Farbung und nach einiger Zeit einen Niederschlag, der nach dem Abfiltrierensich 
an der Luft intensiv rot farbt. 

Priifung. a) Die Losung von 1 g Orthoform in 10 ccm Weingeist muB voll
kommcn klar und farblos sein; sic darf feuchtes Lackmuspapier nicht verandern und 
- b} nach Zusatz von 1-2 ccm Salzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
wrandert werden (Schwermetalle). - c} Wird 1 g Orthoform mit 10 ccm Wasser 
geschiittelt, so darf das Filtrat naeh Zusatz von 1-2 Tr. Salpetersii.ure dureh Silber
nitratlosung nicht verandert werden (Chloride). - d) Beim Verbrennen dad es· 
hochsten8 0,10/0 Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie Anasthesin, besonders bei Wunden, Brandwunden, Atzungen .. Dill' 
Wirkung tritt langsam ein, halt aber auch lange an. Innerlich, besonders bei Magengeschwiiren, 
zu 0,5-1,0 g mehrmals taglich bei niichternem Magen. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g_ 

Kryogenin, Cryogenine, ist Metabenzamidosemicarbazid, 
[1] NH2·OC· CSH4' NH· NHCO· NH2 [3], Mol.-Gew. 194. 

Darstellung. Durch Kondensation von Benzamid, C6HsCONH2, mit Semiearbazid, 
NH2CONH· NH2 • 

Eigenschaften und Erkennung. Kristallinisches, farb- und geruehloses Pulver, nul' 
wenig 100lieh in Wasser, von bitterlichem Geschmack. Natriumnitrit und Salzsaure erzeugen in 
der LOsung einen Niederschlag von perlmutterahnlichen Flittern. Durch Formalinschwefelsaurll' 
wird die Losung des Kryogenins rotviolett gefarbt mit griiner Fluorescenz. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Antipyretikum zu 0,2-0,5 g, besonders bei typhosem und ehronisehem 

tuberkulOsen Fieber. 

Saccharinum. Saccharin. Gluside. Saccharine. o-Benzoesulfon
saureimid. Anhydroorthosulfamin benzoesaure. Benzosulphini
dum (Amer.). Benzoesauresulfonimid. Benzoesauresulfinid. Sulfinid. Sac
charol. Saccharinol. Saccharinose. Sycose. Zuckerin. 

co 
CSH4<S02>NH [1,2], Mol.-Gew. 183. 

Darstellung. Toluol, C6H5CHa, wird durch Einwirkung von Chlorsulfonsaure, 
SOaC1H, in 0- und p-Toluolsulfonehlorid, C6H4(CHa)S02CI, und diese durch Einwirkung 'Von 
Ammoniak in 0- und p-Toluolsulfonamid iibergefiihrt. Von der Orthoverbindung, die aHein 
Saccharin liefert, entstehen dabei etwa 750/0' Die beiden Amide werden voneinander getrennt 
durch AuflOsen in verdiinnter Natronlauge und Fallung mit Salzsaure, wobei zuerst die Ortho
verbindung ausfallt, die dann weiter durch Umkristallisieren aus Alkohol gereinigt wird. Das 
o -Toluolsulfonamid, C6H4(CHa)S02NH2 [1, 2], wird mit stark verdiinnter Kaliumperman
ganatlosung bei etwa 40-500 oxydiert, wobei das Kaliumsalz der o-Sulfamin benzoesaure, 

C6H4<~g~2' entsteht, aus dem dureh Sauren nicht die o-Sulfaminbenzoesaure, sondern ihl' 

Anhydrid, das Saccharin, abgeschieden wird. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, das feuchtes Laekmuspapier 
rotet, Smp.223-224°, geruehlos, Geschmack auBerst siiB. 1 T. lost sich in etwa 
400 '1'. kaltem Wa8ser, in 28 T. siedendem Vrasser, in etwa 40 '1'. Weingeist, etwa. 
100 T. Ather. Die wasserige Losung 1: 100000 schmeckt noch sliB. Die SiiBkraft des 
reinen Saccharins ist etwa die 550fache des Rohrzuckers. Viel leichter alB in 
reinem Wasser lost es sich in Alkali, ~<\'lkalicarbonat oder Ammoniak enthalten
dem Wasser, indem sich Salze des Saccharins bilden, z. B. das Natriumsalz 

C6H!<~g2>NNa. Die Salze schmecken eoenfalls siiB; durch Sauren wird aus den 

Salzen das Saccharin wieder abgeschieden. 
Die SiiBkraft des Saccharins ist nicht gleiehbleibend, sondern andert sieh nach TH. PAUL 

mit der Konzentration, d. h. mit der Menge des gelosten SiiBstoffes. Die SiiBkraft ist bei ver
schiedener Konzentration 200 bis 700 mal so groB wie die des Rohrzuckers. (Dulein verhalt sieh 
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ebenso, die Zahlen schwanken bei diesem von 70-350.) Die SiiBkraft des Saccharins kann durch 
einen Zusatz von Dulcin erheblich gesteigert werden. So wird die SiiBkraft einer Liisung von 
~,28 g Saccharin in II Wasser durch einen Zusatz von nur 0,12 g Dulcin so groB wie die einer 
Liisung von 0,535 g Saccharin in II Wasser. Durch gleichzeitige Verwendung von Dulcin IaBt 
sich eine Ersparnis von etwa 33 % SiiBstoff erzielen. AuBerdem wird der Geschmack der Saccharin· 
liisungen durch den Dulcinzusatz angenehmer und reiner siiB. 

Erkennung. Beim Schmelzen von Saccharin (0,1 g) mit Natriumnitrat (0,1 g) 
und Natriumcarbonat (0,4 g) entsteht Natriumsulfat; die mit Salzsaure angesauerte 
Losung der Schmelze gibt mit Bariumnitratlosung einen Niederschlag von Barium· 
sulfat. - Ein Gemisch von Saccharin mit Natriumcarbonat gibt auf der Kohle vor 
-dem Lotrohr eine Heparschmelze. - Beim Schmelzen von Saccharin mit Kalium· 
hydroxyd entsteht Kaliumsalicylat; aus der Losung der Schmelze laBt sich nach dem 
Ansauern mit Salzsaure durch Ather die Salicylsaure ausschiitteln und mit Eisen· 
-chloridlosung nachweisen. - Erhitzt man 0,05 g Saccharin mit 0,1 g Resorcin und 
10 T. konz. Schwefelsaure, so nimmt die Fliissigkeit zunachst gelbrote, dann dunkel
griine Farbung an. Lost man die erkaltete Masse in Wasser und iibersattigt mit 
Natronlauge, so zeigt die Fliissigkeit griine Fluorescenz. 

Priljung. a) Das Saccharin muB rein weiB sein, es darf sich auch beim Schmelzen 
nichtgelb oder braun farben, Schmelzpunkt nahe an 2230. - b) DieLosung von 0,01 g 
Saccharin in 1 Liter Wassel' muB noch deutlich siiB schmecken. - c) Die Losung von 
0,1 g Saccharin in 3 ccm konz. Schwefelsaure dad nur schwach braungelb gefarbt sein 
(Zucker). - d) Die Losung von 0,1 g Saccharin in 5 g Kalilauge darf sich beim 
Erhitzen im Wasserbad nicht fiirben (Glykose). - e) Die heiBe wasserige Losung 
'(0,3 g + 10 ccm) muB durch 2 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) gerotet wer· 
den (Zucker und andere organische Beimengungen). - I) 0,2 g Saccharin werden mit 
Hilfe von Natriumcarbonat in 5ccm Wasser gelOst, und die Losung mit Kupfersulfat. 
losung in geringen ttberschuB versetzt (bis kein Nieaerscblag mehr entsteht). Die 
von dem ausgeschiedenen Kupfersaccharinat abfiltrierte Fliissigkeit wird mit Natron· 
lauge versetzt und zum Sieden erhitzt. War das Saccharin rein, so wird aUes Kupfer 
als schwarzes Kupferoxyd ausgefallt und das I<'iltrat ist far bios. 1st das I<'iltrat blau 
gefiirbt. so war Manni t zugegen, der die AusfaUung des Kupfers durch Natronlauge 
hindert. - g) Beim Kochen von Saccharin mit Magnesi umhydroxyd und Wasser dad 
kein Ammoniak abgespaltet werden. - h) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,50 /0 

Ruckstand hinterlassen. 
Anmerkung zu a): Bei der Bestimmung des Schmelzpunktes ist das Heizbad vor 

-dem Hineinbringen des Rohrchens mit dem Saccharin auf etwa 2150 zu erhitzen. 
GehaUsbestimmung und Na.chweis von p-Sulfaminbenzoesaure. (Nach 

HEFELMANN.) Das Saccharin enthielt friiher haufig sehr erhebliche Mengen (bis 40 % ) der nicht 
oSiiB schmeckenden p-Sulfaminbenzoesaure. Das jetzige Saccharin enthalt diese Verunreinigung 
-Belten und nur in geringer Menge. 

Man erhitzt 10 g getrocknetes Saccharin mit 100 ccm Schwefelsaure von 70-73% H2S04 

3-4 Stunden lang unter iifterem Umschwenken im lebhaft siedenden Wasserbad. Die Spaltung 
-des Saccharins in o·Sulfobenzoesaure und Ammoniumsulfat ist beendet, wenn ein aus 
-der Mischung entnommener Tropfennach starker Verdiinnung mit Wasser nicht mehr siiB schmeckt. 
Die p·Sulfaminbenzoesaure wird hierbei nicht zersetzt. 1st alles Saccharin zersetzt, so laBt 
man erkalten und verdiinnt mit dem gleichen Volum Wasser. Bei chemisch reinem Saccharin 
scheidet sich dann selbst nach langem Stehen nichts aus, wahrend p-Sulfaminbenzoesaure sich 
bei 12stiindigem Stehen oder bei sehr kleinen Mengen nach VerIauf von 2-3 Tagen kristallinisch 
.ausscheidet. Der Zusatz einer Spur von p-Sulfaminbenzoesaure beschleunigt die Ausscheidung. -
Die p.Sulfaminbenzoesaure wird auf einem Asbestfilter gesammelt, mit kleinen Mengen eis
kalten Wassers gewaschen, bei 1000 getrocknet und gewogen. 

Das Filtrat von der p.Sulfaminbenzoesaure wird mit Wasser zu 500 ccm aufgefiillt. In 
.50 ccm dieser Fliissigkeit (= 1,0 g Saccharin) bestimmt man das Ammoniak (durch Abdestillieren 
nach Zusatz von Natronlauge und Titrieren). 1 ccm l/lO-n-Schwefelsaure = 18,3 mg Saccharin. 

:Nachtveis von Saccharin in Wein und Bier siehe unter Vinum, Bd. II. 
Anwendung. Als SiiBstoff, besonders fiir Diabetiker als Ersatz des Zuckers. Es wird 

meist in Form von Tabletten verwendet, die aus einer Mischung von Saccharin und Natrium-
bicarbona.t hergestellt sind und sich unter Bildungvon Saccharin-Natriumaufliisen. Nach langem 
-Gebrauch tritt bei vielen Widerwillen gegen Saccharin ein. Das Saccharin wird durch den Harn 
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wieder ausgeschieden, es hat keinerIei Niihrwert. Saccharin darf mit den Speisen und Getranken 
nicht erhitzt werden, da es sich dann teilweise spaltet unter Bildung von Sulfaminbenzoe
saure, die nicht mehr siiB, sondern bitter schmeckt. 

Saccharin-Natrium. Kristallsaccharin. Krystallose. Leicht losliches Saccharin. 
CO Saccharin solubile. Germ. 6. C6H.1<SO >NNa + 2 H 20, Mol.-Gew. 241. 

2 
Darsfellung. Durch Neutralisation von reinem Saccharin mit Natriumcarbonat. oder 

Natriumbicarbonat in wii.sseriger Losung und langsame Kristallisation des entstandenen Salzes_ 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, in Wasser sehr leicht loslich. Die Losung schmeckt 

stark siiB. Die SiiBkraft des Natriumsalzes ist etwas geringer als die des Saccharins, sie ist die 475-
fache der des Rohrzuckers. An der Luft verliert es Kristallwasser. 

Priifung. a) Es lOse sich in Wasser leicht und kJar. - b) Der aus der LOsung (O,5g+/iccm) 
mit verd. Salzsaure ausgescbiedene kristallinische Niederschlag muB nach dem Auswaschelll und. 
Trocknen nahe bei 2230 schmelzen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1358. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen GefaBen. 
Anwendung. Ais SiiBstoff wie Saccharin. 
Der Verkehr mit kiinstlichen SiiBstoffen wird durch das SiiBstoffgesetz vom 8. Apri1 

1922 geregelt. 
Andere kiinstliche SiiBstoffe aIs Saccharin, Saccharinnatrium und D ulei n (s. u. 

Phenetidinum, Bd. II) sind in Deutschland nicht mehr im Handel. Friiher wurde noch als SiiB-
stoff verwendet: CO 

Methylsaccharin, C6H3(CR3 )<S02>NH, farblose Kristalle, Smp. 2460 , dem Saccharin 

in seinen Eigenschaften sehr ahnlich. 
Oleum Saccharlnl aromatlcum (SlIchs. Kr.-V.). Pastillae Saccharin! (Nederl.). 

1. Saccharini 1,5 
2. Vanillini 0,5 
3. Olei Cinnamomi 2,0 
4. Alcohol. absolutl 46,0 
5. Olei Ricini 50,0. 

1, 2 und 3 werden in der WlIrme in 4, geHist, 
1> wird nach dem Erkalten hinzugefiigt. 

Saccharini 1,0 
Natrii bicarbonici 1,5 
Manniti 7,5 

Alkohol. absoluti q. s., fiant pastillae 100. 

Lucidol (VEREIN. CHEM. WERKE, Charlottenburg) ist BenzoyJperoxyd (Dibenzoyl. 
peroxyd), (CaH5CO)202, Mol.-Gew.242_ 

Darsfellung. Durch Einwirkung von Natriumsuperoxyd (100 T.) auf Benzoyl
chlorid (180 T.) in Wasser von 40 und Umkristallisieren aus heiBem Weingeist. 

Eigenschaften. Farblose Prism en, Smp.103,50, geruchlos, wenig loslich in Wasser, leich
ter in Alkohol und in fetten Olen. 

Anwendung. Bei Hautkrankheiten und als Wundantiseptikum, als Streupulver und in. 
Salben 1: 10, mit Vaselin und Lanolin zu gleichen Teilen. Es wirkt durch Abgabe von Sauerstoff. 
Ais Fixiermittel in der Mikroskopie. 

Benzozon oder Acetozon (PARKE, DAVIS U. Co., Detroit) ist Benzoylacetylperoxyd, 
C6H 5CO· 02' OCCH 3, Mol.-Gew. 180. 

Darstellung. Durch Oxydation eines Gemisches von Benzaldehyd und Essigsaure
anhydrid, das von Filtrierpapier aufgesogen der Luft ausgesetzt wird. Das Papier wird danD> 
mit PetroHither ausgezogen, die Losung eingeengt, worauf das Benzozon auskristallisiert. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle. Smp. 400. Durch Wasser wird es zerlegt unter Bildung 
von Dibenzoylperoxyd, Essigsaure und Acetylperoxydhydrat(CH3C03H). Das Benzozon des Handels 
ist durch Mischen mit der gleichen Menge eines unloslichen indifferenten Pulvers haltbar gemllcht. 

Anwendung. Als Antiseptikum; es wirkt wie Benzoylperoxyd. 

Microbin (GES. F. STERILISATION, Berlin W.) ist Paraeblorbenzoesaures Natrium, 
C6H 4CICOONa [1,4], Mol.-Gew. 178,5. 

WeiBes Pulver, geruchlos, leicht loslich in Wasser (1:3). Aus der wasserigen Losung wird, 
durch Sauren die freie p-Chlorbenzoesaure als flockiger Niederschlag abgeschieden. Nacb. 
C. MANNIOH ist das Microbin ein Gemisch von 45 T. para- und 55 T. orthochiorbenzoesalilrem 
Natrium. Anwendung. Als Frischhaltungsmittel, etwa 1 g auf 1 kg. 

Halozon ist p-Dichloraminsulfonbenzoesaure, CI2 N· 802 , CS H4COOH [1,4]. 
Es entsteht durch Einwirkung von Chlorkalk (oder Natriumhypochlorit) auf das Amid) 

der p-Benzoesauresulfonsaure R2N. S02' CaH4COOH. Von DAKIN und DUNHAM ist eS' 
zumKeimfreimachen desTrinkwassers vorgeschlagen worden in Tabletten von jeO,1 g aus einem Ge
misch von 4 T. Halozon, 4 T. trockenem Natriumcarbonat und 92 T. Natriumchlorid. 
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Acidum boricum. 
Acidum boricum. Borsaur8. Boric (Boracic) Acid. Acide bori
que. Acidum boracicum. Acor boracicus. Sal sedativum (narcoticum}. 
HomJ:>ergi. B(OHh, Mol.-Gew. 62. 

Da:rstellung. Die Borsaure wird gewonnen durch Zerlegung von Borax duroh Salzsaure. 
Schwefelsaure oder am besten durch Salpetersaure. Eine filtrierte Losung von 10 T. Borax in 
20 T. siedendem Wasser versetzt man mit 14 T. reiner Salpetersaure (250/0)' Nach langerem 
Stehen der Mischung an einem kiihlen Ort sammelt man die ausgeschiedenen Kristalle, wiischt 
sie mit eiskaltem WaBBer, kristallisiert sie aus der 4fachen Menge siedendem Wasser um und 
trocknet bei etwa 500. - Die MutterJauge kann nach dem NeutraJisieren mit Natriumcarbonat, 
auf rohes Natriumnitrat verarbeitet werden. 

Eigenschaften. Farblose, geruchlose, gHi.nzende, schuppenartige, fettig anzu
fiihlende Kristalle oder ein feines weilles Pulver von schwach saurem Geschmack. 
Spez. Gew. 1,48. 1 '1'. lOst sich in 25-30 T. kaltem oder 3-4 T. siedendem Wasser, 
auch in etwa 20 T. Weingt'ist oder 5 T. Glycerin, wenig in Ather. Mit iiberhitztem 
Wasserdampf ist sie fliichtig. Bei langerem Erhitzen auf 100-1050 gibt die Borsaure 
Wasser ab und verwandelt sich in Metaborsaure: HaBOa=HBOg+H20; bei 
langerem Erhitzen auf 140-1600 gibt die Metaborsaure weiter Wasser ab unter 
Bildung von Pyroborsaure, H2B4 0 7, die eine glasartige Masse bildet. Beim 
starken Erhitzen blitht letztere sich auf, gibt weiter Wasser ab und schmilzt zu 
einem Glasflull, der aus Borsaureanhydrid, B 20 S' besteht. Die wasserige Losung 
rotet den Lackmusfarbstoff nur undeutlich, nach Zusatz VOll Glycerin wird die 
Reaktion deutlich sauer. 

Die Angabe der Germ. 5, daB beim Erhitzen von Borsaure auf etwa 700 eine bedeutende 
Gewichtsabnahme unter BiJdung von Metaborsaure, RB02, stattfindet, ist nicht zutreffend. MILD 
kann die Borsaure, zum Trocknen oder zum Keimfreimachen, ruhig bis auf 1000 erhitzen. Wir 
fan den bei Anwendung von 5 g kristallisierter Borsaure bei 2stiindigem Erhitzen auf 100° nur 
einen VerJust von 0,70/0 Wasser. Bei feingepulverter Borsaure ist die Gewichtsabnahme etwas 
groBer, aber auch nicht erheblich. Beim Trocknen von kleinen Mengen feuchter Borsaure bei 
der quantitativen Bestimmung der Borsaure ist die Gewichtsabnahme allerdings so er
heblich, daB die Bestimmungen ungenau werden; fiir diesen Zweck darf man die Borsaure nur 
im Trockenglas iiber Schwefelsaure trocknen. 

E1'kennung. Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) farbt nach Zusatz von 
Salzsaure (etwa 3-5 Tr.) Curcumapapier beim Eintrocknen braunrot; diese Farbung 
geht beim Befeuchten mit Ammoniakfliissigkeit in griinschwarz iiber. - Losungen 
von Borsaurein Weingeist verbrennen mit griingesaumter Flamme. - B or s a ure S aIze 
geben die griine Flammenfarbung mit Weingeist nach Zusatz von konz. Schwefelsaure, 
die Curcumareaktion nach Zusatz von Salzsaure. 

Prilfung. Die wasserige Losung (je 0,2 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: 
a) dW'ch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) durch Bariumnitrat
losung (Sulfate), - c) durch Silbernitratlosung (Chloride), - d) durch Ammonium
oxalatlosung (Calcium) - e) nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Natrium
phosphatlosung (Magnesium). - f) Die Losung von 1 g Borsaure in 50 ccm Wasser 
darf nach Zusatz von etwa 10 Tr. Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanid
losung nicht sofort geblaut werden (Eisen). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1300. 

Die Bestimmung der Borsaure kann maBanalytisch erfolgen, wenn sie in freiem 
Zustande vorhanden ist. Zu einer Losung, die etwa 0,2-0,3 g Borsaure enthalt, aber keine andere 
Saure, fiigt man 40-60 ccm Glycerin hinzu und titriert nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung 
mitl/1o-n-Natronlauge (frei von CO2), oder mit 1/10n-Barytlauge, bis Rot. Durch weiteren Zusatz 
von Glycerin darf die Fliissigkeit nicht entfiirbt werden. 1 ccm I/lon-'Lauge = 6,2 mg Bor
saure, RsBOs. Bestimmung in Verbandstoffen s. u. Verbandstoffe Bd. II S.1013. 

Anwendung. Borsaure wirkt stark antiseptisch, verhindert aber die Schimmelbildung 
nicht. AuBerlich: als mildes und reizloses Antiseptikum und Desinfiziens in der Wundbehand
lung und Behandlung von Schleimhauten (Magen, Blase, Scheide, Bindehaut) in waBBeriger Losung 
1,0-4,0: 100,0, in Salben 1,0-2,0: 10,0, zu Einblasungen unverdiinnt als Pulver. In Form von 
Verbandstoffen. Innerlich zu 0,3-1,0 g bei Garungell im Magen und einigen Infektionskrank-
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iheiten versucht. Intoxikationen konnen nach starken innerlichen Gaben, aber auch bei auBer. 
licher Anwendung durch Resorption eintreten. Borsaurelosungen sind bei der Wundbehand· 
,lung ungeflihrlich; beim Gebrauch von gepulverter Borsaure (z. B. bei groBeren Brand· 
wunden) sind schwere Vergiftungserscheinungen beobachtet worden. Technisch: Zur Her· 
stellung von Glasuren, Emailfliissen.beiderFlintglasbereitung.zumFarbendesGoldes.in 
.der Galvanoplastik und Photographie, zum Tranken der Dochte der Stearinkerzen. Borsaure 
wurde friiher vielfach als Frischerhaltungsmittel angewandt; fiir Fleisch (und Fett) VOl:). warm· 
'bliitigen Tieren ist sie durch das Fleischbeschaugesetz verboten. 

Borogen (Dr. BENDER u. Dr. HOBEIN, Miinchen) ist Borsaureathylester B(OC2H5)s, Mol.· 
Gew. 146. Farblose Fliissigkeit, Sdp. 1200• Anwendung. Zum Einatmen mit "Dr. TRIEBELS 
Einatmer" bei Erkrankungen der Atmungsorgane. 

Boroglycerinum. Boroglycerin. Acidum glycerinoboricum. Glycerinbor. 
s aure. Erganzb. III: Borsaurepulver 62 T., Glycerin 104 T. werden verrieben und im Sandbad 
unter Umrlihren so lange auf 1500 erhitzt, bis das Gewicht 100 T. betriigt. Die heiBe Masse 
wird auf Glasplatten gegossen und nach dem Erkalten abgestoBen. Hellgelbe durcbsichtige 
Masse, an der Luft feucht werdend, leicht loslich in Wasser und Weingeist. An wend ung: 
Als Antiseptikum in wlisseriger :':'&ung 5: lOO. 

Glycerinum Acidi borici, Glycerin of Boric Acid. Brit.: 450 T. Glycerin werden erhitzt 
{nicht liber 150°) und 300T. Borsaure darin gelast. Die Lasung wird so lange auf dieser Temperatur 
erhalten, bis ihr Gewicht nur noch 500 T. betragt, dann wird mit Glycerin zu 1000 T. erganzt. 

Glyceritum Boroglycerini. Glycerite of Boroglycerin. Amer.: Wie Glycerinum Acidi 
borici Brit., aber mit 310 T. Borsaure und 460 T. Glycerin. Eindampfen auf 500 T. und mit 
Glycerin auf 1000 T. erganzen. 

Unguentum Acidi borici. Borsalbe. Vaselinum boricum. Pommade (d'acide) 
,oorique. Vaseline borique. Ointment of Boric Acid. - Germ., A1Utr., Gall., Hisp., Nederl., 
Norveg.: IT. Borsaurepulver ist mit 9 T. (weiBem) Vaselin feinst zu verreiben. - Amer.: 10 T. 
iBorsaure, 5 T. Paraffin, 85 T. Petrolatum alb. (Amer.}.-Belg.: 1 + 9 mit Ungt. simplex (Belg.).
Brit.: 1 + 9 mit Paraffinsalbe (Brit.). - Dan.: 1 + 9 mit Schweinefett. - Hung.: Paraffini 
solidi 50,0, Cerae albae 50,0, Olei Sesami 300,0, Glycerini 75,0, Acidi borici pulv. sM. 25,0. 
Die GlycerinborsaurelOsung wird dem geschmolzenen, halb erkalteten Salbenkarper zugeruhrt. -
J apon.: 1 + 9 mit Paraffinsalbe (J apon.). - Suec.: 1 Borsaure, 1 Lanolin, 8 weiBes Vaselin. 

Unguentum Acidi borici "Lister". F. M. Germ.: Je 5,0 Borsaure und gelbes Wachs, 
je 10,0 festes Paraffin und MandelOl. - Nach Bad. Taxe: Je 10,0 Borsaure, MandelOl, weiBes 
Wachs, 20,0 Lanolin. 

Acidum boricum solutum (Belg. Gall.). 
Eau boriquee. Sol ute d'acide borique. 

Acidi borici 30,0 
Aquae ad 1000,0 

Acidum boroglycerinatum (Ross.). 
Acidi borici 9,0 
Glycerini 14,0 

Lanolimentum Boroglycerini (Erganzb.). 
Borogl y cerin· Lanol in. 

Acid. borici 1,0 
GlyceriUl 4,0 
Aquae 20,0 
Paraffini solid. 20,0 
Paraffini liquid. 50,0 
Adipis Lanae 5,0 
01. Bergamottae 0,5 
01. Citri 0,5 

Die Borsaurewird in Glycerinwasser gelost, die 
Losung dem halberkalteten Salbenkorper zu· 
gemischt und zuletzt das atherische 01 zugesetzt. 

II. (Bad. Taxe). 
Olei Olivarum 5,0 
Lanolini 20,0 
Ungt. Paraffin! 65,0 
Boroglycerini 5,0 
Glycerini 5,0 

Zu 50 g der schaumig geriihrten Salbe 1 Tropfen 
Rosenol. 

LanoUnum boricum in bacHUs. 
Sebi benzoinati 30,0 
Lanolini 60,0 
Acidi borici plv. 10,0 

In Stangen gieBen und in MetaUblichsen mit ver· 
schiebbarem Boden abgeben. 

Listerlne (Liquor Thymoli comp.) 
(englische Vorschrift). 

Thymoli 
Acid. benzoici 
Eucalyptoli 
01. Gaultheriae 
Mentholi 
Boracis 

gtts. 

7,5 
15,0 

1,8 
XX 

3,75 

Acid. borici aa 30,0 
Spiritus 90'/. 600,0 
Aquae q. s. ad 3000,0 

Llsterlne·Ersatz (Dresd. Vorschr.). 
Acldi benzoici R,O 
Acidi borici 8,0 
Boracis 16,0 
Thymoli 1,5 
Eucalyptoli gtts. X 
01. Gaul theriae gtts. X 
01. Menthae pip. gtts. X 
Spiritus 180,0 
Aquae destiU. q. s. ad 1000,0 

Liquor antlseptlcus (Americ. VIII). 
Antiseptic Solution. 

1. Acldi borici 20,0 
2. Acidi benzoici 1,0 
3. Thymoll 1,0 
4. Eucalyptoli 0,25 ccrn 
5. Olei Menthae piperitae 0,5" 
6. Olei Gaultheriae 0,25 " 
7. Olei Thymi 0,1 " 
8. Spiritus (92,3'/.) 250,0 " 
9. Talci 20,0 g 

10. Aquae q. s. ad 1000,0 ccm 
1 wird in 750 ccm von 10, 2 in 150 ccm von 8 ge· 

lOst und die wasserige Losung in die alkoho· 
lische gegossen. Daun lOst man 3 in 4, 5, 6 und 
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7, und verrelbt mit 9. Die Anreibung wird mit 
den beiden ersten Losungen gemischt, unter 
h8.ufigem Schiltteln 48 Stunden stehen lassen nnd 
filtriert. Dem Idaren Filtrat wird der Rest von 
8, 100 ccm, und 10 q. s. ad 1000 ccm zugefilgt. 

Pasta aseptica (F. M. Berol. u. Germ.). 
Acidi sallcyllci 0,5 
Acldi borici 5,0 
Zincl oxydati 10,0 
Vaselin. american. 34,5 

Pulvis Inspersorlus cum Acido borlco 
(F. M. Germ.). 

Acidi boric. pulv. 5,0 
Talc. veneto . 10,0 
Amy!i Oryzae pulv. 35,0 

Solutio boro-salicylica (F. M. Germ.). 
Acidi boric. 
Acidi salicylic. aa 1,2 
Aquae destill. 197,6 

II (Dresd. Vorschr.). 
Acldi boricl 
Acidi salicylicl 
Aquae destill. 

8,0 
1,0 

293,0 

Supposltorla Boroglycerlnl (Nat. Form.). 
Gelatina Glycerin! (Amer.) 15,0 
Acidi borici 4,0 
Glycerini 17,5 
Aquae destillatae 13,5 

Fiant suppos. XII. 

Unguentum Acldl boricl Crede (Dresd. Vorschr.). 
Acidi borici ply. 1,0 
Adipis benzoatl 9,0 

Unguentum boroglycerinatum (F. M. Germ.). 
Acid. boric. 2,5 
Glycerini 
Ungt. Paraffini iiii 6,25 
Adip. Lanae 8,0 

II (Hamb. Vorschr.). 
Acid. boric. subt. pulv. 10,0 
Glycerini 25,0 
U ngt. Paraffinl 25,0 
Ungt. Adipis lanae 40,0 

Unguentum contra combust!ones. 
SCHWIMMERS Brandsal be. 

Acid! boric! 5,0 
Zlnci oxydati 10,0 
Ad!pis 35,0 

Antibacterin, ein Einatmungs-Antisepticum. Nach AUFRECHT: Acidi borici 6,25, Liquoris 
Ferri sesquichlorati 1,5, Spiritus Aetheris chlorati q. s. ad 100,0. 

Antorin, Mittel gegen SchweiBabsonderung, enthalt 10% Borsaure, 3% Weinsaure 
1 % Gaultheriaol, 2% Fruchtather und 84% Rosenspiritus. Hersteller: Apotheker HEINRICH 
NOFFKE in Berlin SW. 

Augenwasser von J. K. MOTTELI-HOBL in Wald (Appenzell) erwies sich als ein alko
holischer Pflanzenauszug, frei von Zink, Quecksilber, Borsaure und anderen bekannten Augen
medikamenten. (AMBUm..) 

Augenwol der Augenwol-Ges. m. b. H. in Berlin ist eine wasserige Losung von etwa 
3,5% Kochsalz, 2% Glycerin, 2,25% Borsaure und 1,3% Alkohol. (BEYTHIEN.) 

Borol ist ein als Konservierungsmittel und Antisepticum gebrauchtes, geschmolzenes Ge
misch von Borsaure und Natrium bisulfat. Auch innerlich wird Borol verwendet bei Genick
starre, cruposer Bronchitis, akuter Septikamie, Erysipel, Phlegmone. Dosis fiir Kinder 10--20 
Tropfen, fiir Erwachsene 30--50 Tropfen der 20%igen Losung. 

Unter dem Namen Borol kommt auch ein Praparat in den Handel, welches in 30 ccm 
(1 Fluidunze) enthalt: 0,72 g Borax, 0,72 g Natriumbicarbonat, 0,3 g Natriumbenzoat, 5,4 ccm 
Glycerin, 0,0015 ccm Eucalyptol, 0,019 g Thymol, 0,0075 g Menthol und Latschenkiefernol. 
Anwendung als Spray bei Nasenkatarrh und Heufieber, als Gurgelwasser bei Hals- und Mund
krankheiten. 

BorsyI, ein SchweiBpulver, solI aus Borsaure, borsauren Alkalien und Cetylalkohol be
etcheD. 

Byrolin von Dr. GRAF u. CO. ist ein aromatisiertes Borglycerinlanolin. 
Doiomoistreupuiver besteht im wesentlichen: aus fettsaurem Calcium und Magnesium, 

denen arzneiliche Stoffe, wie Borsaure, Gerbsaure, Alaun, Resorcin usw. beigemengt werden. 
Gynin, Irrigatorspiilpulver von H. UNGEB in Berlin, ist ein rosa gefarbtes Gemisch aus 

Borsaure, Weinsaure, Kochsalz, Aluminiumsulfat, Alaun und einer Phenolverbindung. (GRIEBEL.) 
Magalia-Satbe von W. KRAHE in CoIn solI aus Kokosfett, Mohnol, gelbem Wachs, 

Paraffin, Colophonium, Borsaure, Kaliumcarbonat, Nelken-, Cajeput-, Sadebaum- und Euca
lyptusol, Chlorophyll und Menthol bestehen. 

Perborat der chemischen Fabrik NASSOVIA., Wiesbaden, gegen Fluor albus usw. emp
fohlen, enthalt Natriumbicarbonat, Borsaure, wahrscheinlich Weinsaure, geringe Mengen einer 
jodhaltigen Substanz, und liefert (entgegen der Angabe des Fabrikanten) keinen aktiven Sauer
stoff. (MANNICH und SCHWEDE8.) 

Pudi de Paris, von FLECHTNERS Laboratorium in Dresden. Ein ahnliches Praparat 
erhalt man aus Borsaure 5%, Salicylsaure 2%, Kakaobutter 10%, Paraffinsalbe 83%. 
(AUJrltECHT. ) 

Pulvis inspersorius perboratus. Cicaton (Sachs. Kr.-V.): 1 T. 50%iges Calciumperborat, 
8,75 T. Talk werden mit 0,25 T. Vaselin verarbeitet und durch Sieb VI geschlagen. Das 
Pulver darf nicht langer als Ih Jahr gelagert werden. 

Hager, Handbuch. I. 9 
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Sannonstiibchen gegen Harnrohrenleiden von JANKES Laboratorium in Altona enthalten 
nach Angabe des Fabrikanten "Borozinco-mangan. alumin." und'Gelatinegummi. 

Sinethiert Talc, gegen SchweiBfuB empfohlen, enthalt nach C. MANNICH und S. KROLL 
5,8 p. c. Zinkoxyd, 57,1 p. c. Calciumsulfat und 36,8 p. c. Natriumperborat. Talcum ist in dem 
Mittel nicht enthalten. 

Solvellae antisepticae, antiseptische Mundtabletten: Acid. benzoic. 1,,2, Acid. 
boric. 50,0, Acid. carbolic. 1,6, Natr. bicarbonic. 8,0, Gummi arab. 8,0, Carmin. rubr. 0,12. 
Saccharini 0,24, Thymol. 1,2, 01. Menth. pip. 1,0, 01. Gaulther. 0,5 werden gemischt und mit 
Wasser granuliert. Die erhaltene kornige Masse wird in diinner Schicht durch einstiindiges 
Erwarmen auf 45° getrocknet und dann zu 100 Tabletten gepreBt. Je 1 Tablette ist in einem 
Weinglas warmen Wassers aufzulOsen. 

Acidum camphoricum. 
Acidum camphoricum. Camphersaure. 
Camphoric Acid. Acide camphorique. 

Rech ts-Cam phers a ure. 
CSH14(COOH)2' Mol.-Gew.200. 

Da1'stell'Ung. Durch Oxydation von natiirlichem Campher. In einen Kolben mit engem 
Hals von etwa 4 Liter bringt man 150 g Campher und 2 Liter Salpetersaure, spez. Gew. 1,37. 
In den Hals des Kolbens kittet man mit Hilfe von Gips ein Glasrohr ein von 1,6-2 m Lange und 
etwa 0,75-1 cm lichter Weite, das als RiickfluBkiihler dient. Man kann auch einen Kolben mit 
eingeschliffenem Kiihlrohr verwenden. Das obere Ende des Rohres wird rechtwinklig umgebogen 
und in einen Abzug oder ins Freie gefiihrt. Den Kolben erhitzt man auf einem Wasserbad 
so lange, bis die Entwicklung von Stickoxyden nachlaBt (etwa 56 Stunden lang). Sobald die 
Dampfe in dem Kiihlrohr nur nooh wenig gefarbt sind, kann man das Erhitzen einstellen. -
Nach volligem Erkalten sammelt man die in der Salpetersaure ausgeschiedenen Kristalle von 
Camphersaure, indem man die Fliissigkeit durch ein Bauschchen Asbest oder Glaswolle gieBt. 
(Das Filtrat destilliert man bis auf etwa II" abo Scheiden sich nach dem Erkalten noch Kristalle 
ab, so vereinigt man diese mit der ersten Ausscheidung. Die iiberdestillierte Salpetersaure kann 
zu technischen Zwecken verwendet werden.) - Die Kristalle iibergieBt man mit der 5fachen 
Menge Wasser, erhitzt und fiigt 80 viel Natriumcarbonat hinzu, daB Auflosung erfolgt, und die 
Fliissigkeit schwach alkalisch reagiert. Man filtriert und laBt kristallisieren. Die erhaltenen 
Kristalle von camphersaurem Natrium lOst man in der 10fachen Menge Wasser auf, zerlegt das 
SaIz durch einen ll'berschuB von SaIzsaure, laBt kristallisieren und reinigt die Kristalle durch Um
kristallisieren, wenn notig unter Zusatz von Tierkohle. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, Smp. 1860, geruchlos. 1 T. lost sich in 
150 T. kaltem und in 20 T. siedendem Wasser, leicht loslich in Weingeist, Ather, 
Chloroform. Die wiLsserige und weingeistige Losung rotet Lackmuspapier. Die 
Camphersaure dreht rechts, [a]DI. = + 47,35°, bestimmt in einer Losung in abso
lutem Alkohol mit 15 g Camphersaure in 100 ccm. 

E1'kenn'Ung. Die Camphersaure gibt wenig kennzeichnende Reaktionen. Zur 
Erkennung kann die Bestimmung des Schmelzpunktes (1860) und die Titration mit 
1/10n-Kalilauge dienen (0,1 g Camphersaure = 10 ccm 1/10n-Kalilauge). Eine 
schwach saure Losung von 0,1 g Camphersaure in 9,5-10 ccm IlIon - Kalilauge gibt 
mit Kupfersulfatlosung einen hellgriinlichblauen gallertartigen Niederschlag von 
camphersaurem Kupfer, mit Eisencbloridlosung einen rotlichbraunlichen Nieder
schlag von camphersaurem Eisenoxyd, mit Bleiacetatlosung einen wei Ben Nieder
schlag von camphersaurem Blei; mit Quecksilbercblorid-, Bariumnitrat-, Calcium
chloridlosung entsteht kein Niederschlag. 

Prilfung. 8) Schmelzpunkt 186°. - Schiittelt man 2,5 g Camphersaure mit 
25 ccm Wasser und filtriert, so darf das Filtrat nicht verandert werden: b) durch 
Bariumnitratlosung (Sulfate), -c) durch Silbernitratlosung (Chloride). - d) Wird eine 
Mischung von 2 ccm des Filtrates und 2 ccm konz. Schwefelsaure nach dem Erkalten 
mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, so darf keine gefiirbte (braune) Zone auf
treten (Nitrate). - e) 0,5 g iiber Schwefelsaure getrocknete Camphersaure in etwa 
20 ccm Weingeist gelost, miissen 50 ccm l/lOn-Kalilauge neutralisieren (Phenol
phthalein) = 100% CSH 4(COOH)2' 1 ccm liIon-Kalilauge = 10 mg CSH 14(COOH)2' 
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Anwendung. AuBeriich als mildes, leicht exzitierendes und desinfizierendes Adstringens 
hei Entziindungen des Pharynx, Larynx und der Nase, bei Geschwiiren, Pusteln und chronischer 
Urethritis. Man wendet bei akuten Afiektionen Losungen von 0,5-20/0' bei chronischen von 
3-6% an. Wenn es notig ist, bereitet man die Losungen unter Zusatz von Weingeist. Fiir je 
1 % Camphersaure sind 11 % Weingeist (90 Vol.-%) zuzusetzen. Der auBerliche Gebrauch ist 
sehr selten. Inner Hch zu 1-3-5 g in Oblatenpulvem gegen Cystitis und die nachtlichen SchweiBe 
der Phthisiker. Man gibt es etwa 2 Stunden, bevor der Schwei13 gewohnlich zum Ausbruch 
kommt. -In der MaBanalyse laBt sich die Camphersaure vorziiglich zum Einstellen von Laugen 
benutzen, Phenolphthalein alB Indikator (siehe Herstellung von Norma1l6sungen S.70). 

Kalium camphoricum. Kllliumcamphorat. Cam phersaures Kali um, CSH14(COOK)2' 
Mol.-Gew.276. Wird durch Neutralisieren einer alkoholischen Losung von 20 T. Camphersaure 
mit einer alkoholischen Losung von 11,2 T. Kaliumhydroxyd und Eindampfen bis zur Trockne 
erhalten. In trocknem Zustande eine farblose kristallinische Masse, gewohnlich infolge Anziehung 
von Wasser ein dicker Sirup. In Wasser ist es leicht loslich; es wird deshalb bisweilen an Stelle 
der schwer loslichen Camphersaure verwendet. 

A 'd h' h d' . co CI um camp orlCum an y rlCum. Camphersiiure-Anhydrld, CsHa<Co>0, 

Mol.-Gew.182. Wird ez;halten, wenn man Camphersaure der Sublimation unterwirft. Farblose 
Kristallnadeln, Smp. 216-2170, Sdp. oberhalb 2700. Wird von siedendem Wasser langsam 
wieder in Camphersaure verwandelt. 

Acidum carbolicum siehe unter Phenolum Bd. II S.413. 

Acidum carbonicum. 
Acidum carbonicum. Kohlensiiureanhydrid. Kohlendioxyd. Carbonio Aoid. 
Acide carbonique, CO2' Mol.-Gew.44. 

Kohlensaure ist nur in Form des Anhydrids, CO2' Kohlendioxyd, bekannt. 
Kohlendioxyd findet sioh zu 0,03 % in derLuft, ferner in Kohlensaurequellen, beson
ders in vulkanischen Gegenden; gelOst ist es in groBerer Menge in vielen Mineral
quellen und in kleiner Menge in jedem Quell-, FluB- und Seewasser enthalten. Ge
bunden in Form von Carbonaten findet es sich besonders als Caloiumcarbonat (Kalk
stein, Kreide, Marmor, Kalkspat), ferner als Natrium-, Barium-, Strontium-, Magne
sium-, Zink-, Mangan- und Eisenoarbonat. 

Gewinnung undDaTstellung. 1m kleinen erhalt man Kohlendioxyd am einfachsten 
durch Zerlegen von Calciumcarbonat (Marmor) mit Salzsaure (etwa 15% HCl) oder von 
Magnesiumcarbonat (Magnesit) mit verdiinnter Schwefelsaure im KIPpschen Apparat oder 
ahnlichen Gasentwicklungsapparaten. Das Gas wird zur Reinigung durch Wasser oder diinne 
SodalOsung geleitet; solI es getrocknet werden, so kann dies durch Calciumchlorid, konz. Schwefel
saure oder glasige Phosphorsaure geschehen. Grauer und schwarzer Marmor, sowie Kreide, liefern 
beim Zersetzen mit Sauren ein iibelriechendes schwefelwasserstoffhaltiges Kohlendioxyd. -

1m groBen wird Kohlendioxyd aus den natiirlichen Kohlensaurequellen gewonnen, in 
Deutschland besonders in Honningen im Rheinland, femer durch Verbrennen von Kohle (Koks) 
und durch Gliihen von KaIkstein in den Kalkofen. 

Das Gas wird durch Wasser gewaschen, dann in den unteren Teil eines Turmes ein
geleitet, in dem KaliumcarbonatlOsung herunterrieselt. Diese bindet die Kohlensaure zu 
Kaliumbicarbonat. Hat die Lauge geniigend Kohlensaure aufgenommen, so wird sie erhitzt, 
wobei Riickbildung von Kaliumcarbonat unter Abspaltung von Kohlendioxyd erfolgt. Das Kalium
carbonat geht in den Betrieb zuriick, das Kohlendioxyd aber wird durch Calciumchlorid 
getrocknet und in Stahlflaschen gepreBt. Es kommt als fliissige Kohlensaure in den Handel. 

Der Versand der fliissigen Kohlensaure erfolgt in Stahlflaschen, die amtlich auf 
einen Druck von 250 Atm. gepriift sind. Die Priifung ist alle 3 Jahre zu wiederholen. -aber den 
Verkehr mit fliissiger Kohlensaure bestehen besondere gesetzliche Verordnungen. 

Feste Kohlensaure. Fliissiges Kohlendioxyd wird bei rascher Verdunstung teilweise 
gasfOrmig, teilweise fest. Man legt eine vollig gefiillte Kohlensaureflasche wagerecht auf 
einen Bock; eine nicht vollig gefiillte Flasche bringt man - die Offnung nach unten - in so stark 
geneigte Lage, daB die Fliissigkeit im Innern der Flasche iiber dem AusfluBventil 
steht. Dann bindet man einen Beutel von lockerem Wollgewebe vor das AusfluBventil und ofinet 

9* 
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dieses fiir kurze Zeit. Es wird nun aus der Flasche ein diinner Strahl fliissige Kohlellsiiure 
in den Beutel getrieben; ein Teil derselben vergast, und der iibrige Teil wird fest. In dem Beutel 
findet sich dann ein lockerer Schnee von fester Kohlensiiure, der an der Luft, ohne zu schmelzen, 
allmiihlich vergast. Bringt man diesen Schnee durch Pressen in dichte Stiicke, so kann man 
diese, besonders wenn sie in wollene Tiicher eingeschlagen werden, mehrere Stunden lang erbalten. 

Eigenschaften. Kohlendioxyd ist ein farbloses, nicht brennbares, Verbren· 
nung und Atmung nicht unterhaltendes Gas von siiuerlich-stechendem Geruch und 
Geschmack. Es rotet feuchtes Lackmuspapier voriibergehend. Es ist 1,52mal 
schwerer als Luft. Bei 0° und 760 mm B wiegen 1000 ccm = 1,9781 g (rund 2 g) 
oder 1 gist = 505,52 ccm. In Wasser ist es ziemlich Wslich. 1 Vol. Wasser lostunter 
gewohnlichem Druck bei 00 = 1,79 Vol., bei 50 = 1,45 Vol., bei 100 = 1,18 Vol., 
bei 15 0 = 1,00 Vol., bei 20 0 = 0,90 Vol. Kohlensaure. Durch Kochen wird es aus 
der wiisserigen Losung wieder ausgetrieben. In Alkohol, ferner in Benzin und 
anderen Kohlenwasserstoffen ist es wesentlich leichte1' loslich als in Wasser. 

Bei 0° kann es durch einen Druck von 30 Atm. verfliissigt werden. Die kri
tische Temperatur ist 31°, oberhalb dieser Temperatur bleibt es auch bei starkstem 
Druck gasformig. 

Flii8siges Kohlendioxyd ist eine farblose Fliissigkeit, die bei -.780 
siedet. Der Druck, den das fliissige Kohlendioxyd ausiibt, ist bis 310 lediglich ab
hiingig von der Tempe1'atur. Er betriigt bei + 50 = 40,5, bei + 20 0 = 58,5, 
bei + 300 = 73 Atm. Uber 310 hinaus ist der Druck sowohl von del' Temperatur, 
wie von dem Grade der Filllung der Flaschen abhiingig. Bei einer bestimmten, 
gleichbleibenden Fiillung betrng e1' z. B. bei 1050 = 775, bei 143,50 = 985 unO. bei 
161 0 = 1100 Atm. Darans ergibt sich, daB es gefiihrlich ist, Flaschen mit fliissiger 
Kohlensiiure iiber + 310 hinaus zu erwiirmen, die Temperatur der Flaschen soll die 
mittlere Wiirme von 15--200 nicht iiberschreiten. 

Festes Kohlendioxyd ist eine schneeartige Masse. Bei gewohnlicher Tern
peratur verdampft es ohne vorher zu schmelzen. 

Erkennung. Kohlendioxyd wird in groBerer Menge schon an dem stechenden Gemch 
erkannt; beim Einleiten in Kalkwasser oder Barytwasser gibt es weiBe Niederschliige von Cal
ciumcarbonat und Bariumcarbonat. Es rotet feuchtes Lackmuspapier voriibergehend. Salze 
der Kohlensiiure brausen mit verdiinnten Siiuren (Salzsiiure u. a.) auf unter Entwicklung von 
Kohlendioxyd. 

Priifut'!J (von f1iissigem Kohlendioxyd). Fliissiges Kohlendioxyd soIl nur Spuren 
von Luft enthalten, femer kein Koblenoxyd und riechende Verunreinigungen, auch nicht in Spuren 
(ScbwefelwasRerstoff, Kohlenoxysulfid, Schwefeldioxyd, brenzliche Stoffel, auch Verunreinigungen 
mit 01 oder Glycerin diirfen nicht vorhanden sein. Zur Priifung wird eine Probe des Kohlendio:ll:yds 
aus der liegenden Flasche in eine Gasbiirette gefiillt und mit Kalilauge geschiittelt. Der ver
bleibende Rest wird als Lu ft angesehen, die Menge soli h1ichstens 0,10/ 0 betragen. 

Zur Priifung auf einen Gehalt an Luft kann auch folgendes Verfahren dienen: Ein birnen
fiirmiges G1asgefiiJ3 mit einem etwa 15 cm langen, sich verjiingenden, am Ende geschlossenen Rohr, 

Aerodekterrohr (Abb. 66), wird mit 
ausgekochtem, wieder abgekiihltem 
Wasser gefiillt und mit dem offenen 
Ende in eine Schale mit Wasser ge
stelIt. Dabei diirfen in das Rohr keine 
Luftblasen gelangen. Dann verbindet 
man das Abblaserohr des Kohlensiiure
behiilters miteinemKautschukschlauch 
und liiBt die Kohlensiiure langsam 
ausstromen. Zuerst halt man da,bei 
den Schlauch in das Wasser ne ben dem 
Rohr, bis die Luft aus dem Schlauch 
verdriingt ist und leitet dann die Koh
lensiiure in das Rohr, bis dieses ganz 
gefiillt ist. Dann verschlieBt man das 
Rohr mit dem Finger und bringt es 
mit der Offnung in eine Schale mit 

Abb. ~6. P A~rodekter-Rohr. a Abblaserohr mit Hahn auf dem Natronlauge (10-150/0 NaOH. Bei 
MischgefaB. 8 Gummischlauch mit gekrilmmtem GIasrohransatz. gelindem Hin- und Herbewegen) wird 



Acidum carbonicum. 133 

die Kohlensaure von der Lauge aufgenommen, und diese fiillt das Rohr vollig an, wenn die 
Kohlensaure luftfrei ist. Bleibt Luft zuruck, so kann man die Menge in folgender Weise an
nahernd bestimmen. Man markiert den Stand 4er Fliissigkeit in dem Rohr durch einen Papier
streifen, gie/3t die Flussigkeit aus, miBt mit einer Burette mit Wasser den Raum aus, den die 
Luft eingenommen hatte, miBt dann das ganze Rohr aus und berechnet die Luftmenge nach 
Volumprozent. 

Schwefelwasserstoff wird durch Einleiten des Kohlendioxyds in Bleiacetatiosung er
kannt. Schwefeldioxyd durch Einleiten in Wasser, das mit wenig Kaliumjodat und mit 
Starkeliisung ver~etzt ist. 

N atiirliches Kohlendi oxyd und Quellgase konnen, wie L. DEDE festgestellt hat,Kohlen
oxysulfid, COS, enthalten, das die Ursache des Schwefelwasserstoffgeruchesist, del' in 
kiinstlichen Mineralwassern bei langerer Aufbewahrung zuweilen auftritt. Zum Nachweis 
und zur Bestimmung des Kohlenoxysulfids dient eine Losung von Palladiumchloriir, 
PdCI2, 0,3 f.!; auf 100 gO, 1 O/oiger Salzsaure. Man leitet 25 Liter Koblendioxyd in langsamem Strom 
durch die Palladiumchloriirlosung. Ein schwarzer N'iederscblag von PdS zeigt Kohlenoxysulfid 
an: COS + PdCI~ + H 20 = PdS + 2 HCl + CO2 Zur quantitativen Bestimmung kann man das 
Palladiumsulfid unter Zusatz von Kaliumchlorat in Salzsaure lo~en, die Losung mit Bariumchlorid 
fallen und das Bariumsulfat wagen. DEDE fand in kauflicher Koblensaure 0.0014-0,0029 0/ 0 COS. 

Zur Pruiung auf 01 und ahnliche Verunreinigungen HiBt man das Kohlendioxyd aus der 
Flasche (Offnung schrag nach unten) in einen Beutel von dicbtem Gewebe ausstromen, bringt 
das feste Kohlendioxyd auf reines Filtrierpapier und IaBt es verdunsten. Es diirfen keine Flecken 
auf dem Papier zuriickbleiben. 

Bestimmung. Freies Kohlendioxyd wird mit Natronkalk odeI' Kalilauge aufgefangen 
und gewogen. Es wird auch maBanalytisch bestimmt, z. B. in der Luft und im Wasser. 
Gebundenes Kohlendioxyd (in Carbonaten) wird durch Sauren freigemacht, dann mit Natronkalk 
oder Kalilauge aufgefangen und gewogen. Es kann auch durch Gewichtsverlust bestimmt 
werden (siehe S. 134). 

Zur Bestimmung des Kohlendioxyds in CarbonateD wird der durch Abb.67 
wiedergegebene Apparat benutzt. 

Abb.67. 

In den Kolben A bringt man das gewogene Carbonat (es kann unmittelbar in den Kolben 
hineingewogen werden) und verschlieBt den Kolben mit einem doppelt durchbohrten Gummi
stopfen, in dem ein TropftrichterC und ein Glasrohr D mit Kiihler befestigt ist. Der Tropftrichter, 
der bis etwa 2 em Yom Boden in den Kolben reicht, ist mit einem U-Rohr B verbunden, das mit 
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Natronkalk gefiillt ist. Das Glasrohr D wird nun mit einem U·Rohr E verbunden, das wenig 
gekomtes Calciumchlorid enthalt, dieses mit einem U·Rohr P, das mit gekorntem Calciumchlorid 
gefiillt ist, und dieses mit einem doppelten U.Rphr G, das mit Glashahnen versehen ist und mit 
Natronkalk beschickt und gewogen ist. CGber die Fiillung und Behandlung des Natronkalk· 
rohres siehe weiter unten.) Das Natronkalkrohr ist weiter mit einem Blasenzahler H verbunden, 
der 1-2 Tr. konz. Schwefelsaure enthalt; das Ende des Blasenzahlers wird mit einer Saug. 
vorrichtung verbunden. Ais Saugvorrichtung, die auch fiir andere Zwecke, z. B. bei der 
Bestimmung des Morphins im Opium, verwendbar ist, wird eine Flasche mit doppelt durchbohrtem 
Stopfen von 5 Liter Inhalt benutzt, aus der das Wasser durch einen Heber herausflieBt. Man 
kann auch eine Flasche mit einfach durchbohrtem Stopfen nehmen, die unten einen Tubus mit 
Hahnrohr hat, aus dem man das Wasser abtropfen iaBt. Die Teile B bis H werden mit 
Drahtschlingen und Haken an einen wagerechten Glas· oder Metallstab gehangt, der in cinem 
Stativ befestigt ist. 

Man priift den Apparat auf Dichtigkeit, indem man den Schlauch zwischen B und A abo 
schlieBt und die Saugvorrichtung anstellt. Nach kurzer Zeit diirfen durch den Blasenzahler H 
keine BIasen mehr gehen. Dann wird der Hahn des Tropftrichters geschlossen und durch die 
obere Offnung etwa 30-50 ccm verdiinnte Salzsaure (nicht starker als mit lO% HCI) eingefiillt, 
der Stopfen wieder dicht aufgesetzt, und die Verbindung mit der Saugvorrichtung gelost. 
Dann offnet man den Hahn des Tropftrichters allmahlich und laBt die Saure langsam zu dem Car. 
bonat flieBen. Die verdrangte Luft darf dabei nur langsam durch den Blasenzahler gehen. Wenn 
aile Saure zugeflossen ist, wird der Hahn des Tropftrichters wieder geschlossen. Wenn keine 
BIasen mehr durch den Blasenzahler gehen, wird die Saugvorrichtung wieder eingeschaltet, und bei 
gelindem Saugen der Hahn des Tropftrichters wieder geoffnet. 

AuBerdem wird jetzt der Kolben langsam bis eben zum Sieden der Fliissigkeit erwi<rmt, 
wobei die Kiihlung des Glasrohres 0 eingeschaltet wird, und nun etwa 1/2 Stunde lang langsam 
Luft durchgesogen. Dann wird das Natronkalkrohr abgenommen, und nach halbstiindigem Er. 
kalten gewogen. Die Einwage des zu untersuchenden Carbonats ist so groB zu bemessen, daB 
etwa 0,3-0,4 g Kohlendioxyd zur Wagung kommen. 

Mit Hilfe des Apparates liiBt sich auch das Kohlendioxyd in Losungen, in der Luft und in 
Mineralwassern bestimmen. 

Das Calciumchlorid, das zum Trocknen des Kohlendioxyds dient, muB frei sein von 
basischem Calciumchlorid, das in dem kauflichen entwasserten Calciumchlorid meist enthalten 
ist. Man beseitigt das basische Calciumchlorid, indem man durch die mit dem Calciumchlorid 
beschickten Rohre etwa 1/2 Stunde lang langsam trockenes Kohlendioxyd und darauf ebenso 
lange trockene Luft leitet. Das basische Calciumchlorid ist dann mit Kohlensaure gesattigt, die es 
nicht wieder abgibt. 

Das N atronkalkrohr wird beschickt mit N atronkalk (Atzkalk geloscht mit Natronlauge) 
von HirsekorngroBe (unter dieser Bezeichnung kauflich) und an einem Ende nach Hinein· 
bringen eines lockeren Wattepfropfens etwa 3-5 cm hoch mit gekomtem Calciumchlorid. An 
beiden Enden wird dann ein trockener Wattepfropfen hineingebracht, worauf die beiden Hahne, 
mit Vaselin gut eingefettet, eingesetzt werden. Das Rohr wird gut abgeputzt und geschlossen ge· 
wogen. Zum Anhangen an die Wage und an den Halter des Apparates wird es mit einer Draht· 
schlinge (Aluminium., Silber. oder Platindraht) versehen. Wenn man das Natronkalkrohr mit 
dem Apparat mit Gummischlauchen verbinden will, darf man es nur am Ende mit 3 Fingem 
festhalten, nicht im ganzen mit der Hand. In letzterem Faile wird es unfehlbar zerbrechen. 
(Zerbrochene Rohre werden, wenn die Hahne noch brauchbar sind, zur Ausbesserung einem 
Glasblaser oder einer Apparatehandlung iibergeben.) Statt des doppelten U·Rohres kann man 
auc h zwei einfache nehmen. Der Natronkalk in dem Rohre ist verbraucht, wenn beim Klopfen 
an das Rohr sich nichts mehr lockert und bewegt. Zur En tleerung des Rohres wird nur 
Wasser benutzt (keine Salzsaure, letztere bildet mit dem Natronkalk eine harte Masse, die i3ich 
kaum wieder aus dem Rohr herausbringen liiBt). Man entfemt zuerst nach Abnahme der Hahne 
die Fiillung an beiden Enden mit einem Draht vorsichtig, so weit es geht. Dann gibt man in das 
eine Ende Wasser und saugt am andem Ende mit dem Munde an dem Ansatzrohr, wobei man 
die weitere Offnung des Rohres mit den Finger verschlieBt. Das Saugen muB natiirlich vor· 
sichtig geschehen, damit die alkalische Fliissigkeit nicht in den Mund gelangt. Man kann natiir· 
lich auch mit einer Luftpumpe saugen. Durch wiederholtes Saugen und Hineinblasen und 
durch Schiitteill des mit Wasser gefiillten Rohres gelingt die Entleerung in kurzer Zeit. Das mit 
Wasser gespiilte Rohr wird dann getrocknet. Zum raschen Trocknen kann man es mit Alkohol 
und Ather spiilen und dann kurze Zeit an einen warm en Ort legen. 

An Stelle von Natronkalkrohren lassen sich zum Auffangen des Kohlendioxyds auch Kali . 
apparate nach LIEBIG, GEISSLER oder andere verwenden. Abb.68 u.69 

Bestimmung durch Gewichtsverlust. Der einfachste Apparat fiir diese Bestimmung 
ist der von FRESENIUS angegebene (Abb. 70). A und B sind zwei leichte Kolben von etwa 100 ccm 
Fassungsraum. Die zu analysierende Substanz wird in B eingewogen und mit etwas Wasser iiber· 
gossen. A wird zu etwa 1/3 mit konz. Schwefelsaure beschickt. Bei 0 ist der Apparat mit einem 
Glasstabchen luftdicht verschlossen. Der so vorbereitete Apparat wird gewogen. Alsdann saugt 
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man bei D vorsichtig an, verschlieBt den Schlauch bei D durch Zusammendriicken und liiftet 
hierauf den Schlauch vorsichtig. Durch das Saugen war in A Bowie in B ein luftverdiinnter Raum 
entstanden. Beim Liiften des Schlauches wird durch den Druck der auBeren Luft etwas Schwefel· 
saure von A nach B gepreBt. Hierdurch erfolgt in B Entwicklung der Kohlensaure, die nach A 
entweicht und an die Schwefelsaure den beigemischten Wasserdampf abgibt. 1st die Zersetzung 
beendet, so saugt man schwach an D, liiftet alsdann den VerschluB G und saugt noch so lange 
(5 Min.) Luft durch den Apparat, bis man sicher ist, daB aile Kohlensaure aus dem Apparat ent
fernt ist. Alsdann setzt man den VerschluB 
hei G wieder auf und wagt den Apparat nach 
dem Erkalten. Die Differenz zwischen beiden fI 
Wagungen ergibt die vorher vorhanden gewe· 
sene Kohlensaure. Man benutzt diese Methode 
zur Bestimmung der Kohlensaure in solchen 
Salzen, die durch Schwefelsaure ohne Bildung 
von Niederschlagen zersetzt werden, also 
z. B. den Carbonaten und Bicarbonaten von 
K, Na, NH4, Mg, nicht aber von Ca, Ba, Sr. 

Abb.68. Kali-Apparat Abb.69. Kali·Apparat 
nach UEBIG. nach GEISSLER. Abb.70. 

An Stelle des beschriehenen Apparates sind auch andere im Gebrauch, z. B. die von BUNSEN, 
GEISSLER, MOHR u. a. Von der zu analysierenden Suhstanz wagt man so viel ein, daB etwa 
0,2-0,3 g Kohlendioxyd zu erwarten sind. 

Bestimmung des Kohlendioxyds in der Luft. Der Gehalt der Luft an Kohlen
dioxyd betragt im Freien durchschnittlich 0,3-0,4 Vol. in 1000 Vol. In Raumen, in denen sich 
zahlreiche Menschen aufhalten, wird dnrch die ausgeatmete Luft, die durchschnittlich etwa 
4,4 Vol. CO 2 in 1000 Vol. enthalt, bei ungeniigender Liiftung die Luft a1lmahlich so verschlechtert, 
daB sie zum Atmen untauglich wird. Als bedenkliche Verschlechterung der Luft wird eine Steige
rung des Kohlendioxydgehalts auf iiber 2 Vol. in 1000 Vol. angesehen. Eine Bestimmung des 
Kohlendioxydgehalts kann erwiinscht sein fiir Schulraume und Versammlungsraume wahrend 
der Benutzung zur Kontrolle der Liiftungseinrichtung, ebenso auch fiir Garraume in Brauereien 
und Brennereien. 

DieBestimmung kann nach folgendem vereinfachten Verfahren nach PElTTENKoFERgeBchehen: 
Benutzt wird eine Bari umhydroxydlos ung, die in 1 Liter annahernd 8,5g Ba(OHh enthalt (an
nahernd I/10·n-Losung). Eine tr ockene Flasche von etwa 10 Liter, deren 1nhalt durch Ausmessen 
mit Wasser festgestellt ist, fiillt man mit der zu untersuchendenLuft, indem man diese mit einem 
Blasebalg durch ein an diesen angesetztes bis auf den Boden der Flasche reiehendes Rohr einige 
Minuten lang hineinhlast. Dann laBt man 50 ccrn der Barytlosung in die Flasche hlneinflieBen, 
verschlieBt die Flasche und schwenkt sie wiederholt so um, daB sich die Baryt16sung auf die 
Wandung verteilt. Nach einer hal ben Stunde gieBt man die Baryt16sung in ein trockenes Kolb
chen, verschlieBt dieses und laBt dlLs Bariumcar bonat sich absetzen. 25 ccrn der klar abgehobenen 
Losung werden dann mit l/lO·n.Salzsaure titriert (Dimethylaminoazobenzollosung 2 Tr.). An
dererseits werden 25 ccm der urspriinglichen Barytlosung mit l/lO·n-Sa)zsaure titriert. Aus der 
Differenz ergibt sich die Gewichtsmenge des Kohlendioxyds, 1 ccm l/lO-n-Salzsaure = 2,2 mg CO2, 

Angenommen es seien fiir 25 ccm der Barytlosung 24,3 ccm l/lO·n.Salzsaure und nach der 
Behandlung von 50 ccm der Barytlosung mit 10,25 Liter Luft (berechnet auf 0 0 und 760 mm) fiir 
25 ccm der geklarten Losung 11 ,2 cem l/lO-n -Salzsaure ver hraucht worden. Die Di fferenz 24,3 -11,2 
= 13,1 cem wird verdoppelt = 26,1 ccm l/lO·n.Salzsaure Differenz fiir die 50 ccm Barytlosung. 
26,1 ccm l/lO·n.Salzsaure entsprechen 26,1 X 2,2 = 57,42 mg CO2 in 10,25 Liter Luft. 1 Liter 
Luft enthalt demnach 5,6 mg CO 2, Zur Umrechnung dieser Gewichtsmenge in ccm (bei 0 0 

und 760) wird die Zahl mit 0,506 multi pli ziert. 5,6 mg CO2 sind also hei 0 0 und 760 mm = 5,6 
X 0,506 = 2,833 ecm. Es geniigt praktisch auch, wenn man die Zahl der mg einfach halbiert. 
also 5,6 mg CO2 = 2,8 ccm. Der Luftinhalt der Flasche wird nach folgender Gleichung auf 0° 
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und 760 mm berechnet: V = Vl X B 6' wobei V das gesuchte Volum, Vl das durch 
(1 + 0,003667 t). 7 0 

Ausmessen mit Wasser festgestelIte Volum abziiglich 50 ccm ist und t die Temperatur der zu 
untersuchenden Luft und B der Barometerstand 1St, Angenommen die Flasche fasse 10,95 Liter 
(nach Abzug von 50 ccm), t= 150 und B = 750 mm, dann betriigt die auf 0° und 760 mm um-

10,95·750 8212,5 8212,5 . 
gerechnete Luftmenge (1 + 0,003667.15).760 1,055.760 = 801,8 = 10,25 LIter. 

Anwendung. Gasformiges Kohlendioxyd wird in der chemischen Analyse ver
wendet. Medizinisch wird es flir die Diagnose bei Magenverlagerung und -vergroBerung angewandt, 
indem man im Magen Kohlendioxyd aus Natriumbicarbonat und Weinsaure erzeugt. Tech
nisch wird es besonders in den Zuckerfabriken zur Ausfallung des Kalkes aus den F.iiben
siiften nach der Saturation verwendet. Geloste Kohlensaure wird in Form von Mineral
wassem und von Kohlensaurebadem angewandt. 

FI iissiges Kohlendioxyd wird beim Bierausschank, zur Herstellung von Mineralwassem, 
zum Feuerloschen (Gasspritze), zum Heben von Schiffen. ala Kraftquelle und fiir andere Zwecke 
vielfach verwendet. Sehr bequem fiir den Gebrauch der fliissigen Kohlensaure sind die Red u z i er
v en til e, die es ermoglichen, daB man die Kohlensaure mit einem verminderten, belie big abzu
stufenden Drucke ausstromen lassen kann. (Siehe Mineralwasser unter Aqua.) 

Festes Kohlendioxyd dient zur Kalteerzeugung. Man bringt es locker in eine Por
zellanschale, iibergieBt es mit Ather, bringt in diese Mischung die abzukiihlenden GefaBe und 
deckt das Ganze mit wollenen Tiichern zu. Die Temperatur sinkt bis auf -800. 

Festes Kohlendioxyd, Kohlensaureschnee, wird auch medizinisch angewandt bei 
verschiedenen Hautkrankheiten, kleinen Tumoren, Hamorrhoiden u. a. 

Vergiftung 'lUit KOhlendioxyd. In Kohlendioxyd und stark kohlendioxydhnltiger 
Luft erlOschen Licht und Feuer, Tiere ersticken sehr bald. Daher konnen Menschen zu Schaden 
kommen, wenn sie Raume betreten, in denen Ansammlungen von Kohlensaure vorhanden sind 
(Garraume, Brunnen, Gruben). Man priift die Luft in solchen Raumen durch Hineinbringen eines 
brennenden Lichtes oder eines kleinen warmbliitigen Tieres (Maus, Kanarienvogel); brennt das 
Licht hell weiter oder bleibt das Tier munter, so kann man annehmen, daB die Luft auch fiir 
Menschen ungefahrIich ist. 

Menschen, die durch Einatmen von Kohlensaure bewuBtlos geworden sind, bringt man 
sofort in frische Luft. Nach dem Offnen der Kleider leitet man kiinstliche Atmung ein und 
sucht zugleich durch Hautreize (Auflegen von S\}nfteig) Atmung und Herztatigkeit wieder in 
Gang zu setzen. 

Acidum carbonicum solutum, Acide carbonique dissous (Gall.), E au gazeuse 
simple, Eau de Seltz artificielle, ist eine unter einem Druck von 6 bis 7 Atm. ge
sattigte Losung von Koh!endioxyd in Trinkwasser. 

Pulvis aerophorus. Brausepulver. Pulvis effervescens. Poudre gazeuse. 

Acidi tartarlci 1 e em 
Natrii bicarbonici } m·tt If . 
Sacchari gepulvert 

Germ. 
13,0 
12,0 
25,0 

N eder!. Hel vet. 
30,0 30,0 
30,0 27,0 
40,0 43,0 

Pulvis aerophorus laxans. Abfiihrendes Brausepulver. Pulvis aero
phorus Seidlitzensis. Pulvis eflervescens laxans. Poudre gazogime laxative. Pulvis 
Sodae tartaratae effervescens. Pulvis effervescens compositus. Seidlitzpulver. Siimt
liche Pharmakopiien lassen eine Mischung von gepulvertem Kalium-Natriumtartrat und Natrium
bicarbonat in eine farbige Papierkapsel, die vorgeschriebene Menge gepulverter Weinsaure in eine 
weiBe Papierkapsel einfiiIlen. Die fiir die Einzelgabe vorgeschriebenen Mengen sind: 

Amer. Austr. Belg. Brit. Croat. Gall. 
u. Ital. Germ. Helv. Hung. Japon. Ross. Suec. 

N atrii bicarbonici 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0 2,0 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5 2,0 
Tartari natronati 7,5 10,0 8,0 7,5 10,0 6,0 7,5 7,5 10,0 7,5 7,5 8,0 
Acidi tartarici 2,17 3,0 1,5 2,5 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,5 1,5 

Pulvis aerophorus anglicus. EngliKches Brausepulver. Pulvis efferves
cens anglicus. Poudre gazogene alcaline. Germ., Austr., Belg., Croat., Helvet., Hung., Japon., 
Norveg. u. Suecica schreiben 2,0 Natriumbicarbonat und 1,5 Weinsaure vor, die Gallica 2 + 2, 
die Rossica 2,5 + 2,2. Die Weinsaure ist in eine weiBe, das Natriumbicarbonat in eine ge
fiirbte Kapsel zu fiillen. 

Potio Riverii. Rivierescher Trank. Imxtura salina Riverii. Potio Citri. 
Potio effervescens. Potion de Riviere. Potion gazellze. Diese Zubereitung ist mit miiglich
ster Beschleunigung siimtlicher Operationen stets frisch herzustellen. Die Citronensiiure 
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wird in dem Wasser ge16st, dann wird das Natrium· oder Kaliumcarbonat in kleinEln Kristallen 
hinzugefiigt und, indem man die Flasche locker verschlieBt, durch maBiges Umschwenken lang
sam ge16st; alsdann wird die Flasche fest mit einem Kork verschlossen. 

Germ. Austr. Belg. 
Natrii carbonicl cryst. 9,0 
N atrii bicarbonici 
Kalii carbonici 4,0 
Kalii bicarbonici 4,0 
Aquae 190,0 80,0 152,0 
Sirupi simplicis 15,0 40,0 
Acidi citrici 4,0 3,3 4,0 

Hisp.: Natr. bicarb. 3,0, Acidi citrici 15,0, 
destillatae 160,0. 

Pastilli aerophori. 
Pastilli (Trochisci) Selters, Drag~es 

mineral es de Mege. 

Natrii bicarbonici plv. 
Acidi tartarici plv. 

100,0 
90,0 

Durch Komprimieren mit Hilfe von Spiritus 100 
Pastillen zu formen. 

Potio Riverii cum Aceto (Erganzb.). 

Aceti 
Aquae destillatae 
N atrii carbonici 

63,0 
135,0 

9,0 

Pnlvis aerophorus Carolinensis. 
Karlsbader Brausepul ver. 

I. Natrii sulfurici sicci plv. 1,75 
Natrii chlorati plv. 0,72 
Acidi tartarici 0,72 

In weifJer Kapse!. 

II. Natrii bicarbonici 2,4 
Kalii sulfurici 0,08 

In blauer oder roter Kapse!. 

Gall. Hung. Ita!. Neder!' Portug. Ross. 

3,5 4,0 6,0 
5,0 

2,0 29,0 
200,0 170,0 80,0 160,0 80,0 480,0 

60,0 20,0 25,0 16,0 
4,0 5,1 3,0 3,0 2,0 20,0 

Aquae Cinnamomi 4,0, Sirupi Citri 30,0, Aquae 

Plllvis aerophorus citratus. 
Pulveris aerophori 50,0 
Olei Citri gtt. L 

Pulvls aerophorus ferruginosus (Portug.). 
Eisenbrausepuive~ 

Acidi tartaric! 
Natrii bicarbonici 
Sacchari 
Ferri sulfurici sicci 

20,0 
15,0 
64,0 

1,0 

Pulvis aerophorus Hufeland!. 
PI v. aerophorus c. Cremore Tartar!. 

Magoesii carbonici 10,0 
Tartari depurati 20,0 

Pulvis aerophorus SIMON. 
Acidi tartarici plv. 4,0 
Saccari pi v. 4,0 
Natrii bicarbonici ply. 4,0 
Magnes\' carbollici 1,0 

Saturatio simplex (Form. Bero!. u. F. M. Germ.) 
Liquoris Kalii carbon. 15,0 15,0 
Aceti 80,0 80,0 
Sirupi Sacchari 15,0 10,0 
Aquae ad 200,0 ad 150,0 

Kohlensiiure-Kataplasma besteht aus einem Oreme, der kohlensaure Salze mit einem 
Zusatz von Menthol enthalt, und einer Platte, dem eigentlichen Kataplasma, die ein mit Weinsaure 
impragniertes Gewebe darstellt. Der Oreme wird messerriickendick auf die Raut aufgetragen. 
Darauf legt man die Weinsaureplatte, die vorher mit Wasser angefeuchtet ist, und bedeckt das 
Ganze mit einem wasserdichten Stoff. 

Kohlensiiure-Kompressen, Dr. GURLANDS, enthalten die Kohlensaure entwickelnden 
Komponenten durch eine Schirtingeinlage getrennt in einer durchlassigen Umhlillung. Zum Ge
brauch werden sie in ein flaches GefaB mit Wasser gelegt, bis sie gut durchfeuchtet sind und reich
lich Kohlensaure entwickeln. 

Tibin-Kataplasma, auch als Kohlensaureumschlag bezeichnet, besteht aus einer 
Paste aus etwa 300 / 0 Natriumcarbonat, 150/ oMagnesiumcarbonat, 100/ 0 Naironseife, 40 0/ oWasser 
und 5% Menthol neben Lint, der mit Weinsaurelosung impragniert ist. (ZERNIK und KUHN.) 

Phosgen. Kohlenoxychlorid. Kohlensaurechlorid, Oarbonylchlorid, 00012, Mol.
Gew.99. Entsteht durch Vereinigung von Kohlenoxyd und Ohlor im Licht, und unter Mitwirkung 
von Katalysatoren, ferner durch Oxydation von Chloroform. Technisch wird es dargestellt nach 
PATERNO, indem man ein Gemisch von Kohlenoxyd und Ohlor iiber gllihende Tierkohle leitet. 
Es ist ein far bioses, hochst erstickend riechendes giftiges Gas, das durch Druck und Abkiihlung 
zu einer farblosen Fliissigkeit verdichtet wird; Sdp. + go. 

In den Handel kommt es fliissig in zugeschmolzenen Glasrohren oder in eisernen Flaschen, 
sowie gelOst in Toluol (mit 20% 00012), Anwendung. In der organischen Synthese (Dar. 
stellung von Kohlensaureestern, z. B. Guajakolcarbonat, und Estern anderer Sauren, z. B. 
Phenylsali cylat, auch zur Darstellung mancher Teerfarbstoffe). 

Acidum chinicum siehe unter China S. 974. 
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Acidum chloricum. 
Aoidum ohlorioum. Chlorsaure. Chloric Acid. Acide chlorique. HClOa. Mol.
Gew.84,5. 

Da1'stellung. Chlorsaure ist nur in wasseriger Losung bekannt. Sie wird erhalten dureh 
Zersetzung von Bariumchlorat mit verd. Schwefelsaure und Eindampfen der LOSWlg im 
Vakuum. In den Handel kommt eine Losung vom spez. Gew. 1,12 = 15,50 Be. 

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit. Sie gibt auf Zusatl~ von 
Salzsaure namentlich beim Erwarmen groBe Mengen freies Chlor: HClOa + 5 HCI = 3 H 20 + 
3 C12• Auf Zusatz von konz. Schwefelsaure wird gelbgriines Chlordioxyd abgesehieden, das 
leieht explodiert. Chlorsaure bringt im konz. Zustande leieht entziindliche Stoffe zur Entziin
dung, die sich unter Umstanden zur Explosion steigern kann. 

P1'ufung. a) Eine Misehung von 5 com der Losung und 50 cem Wasser darf durch L eem 
verd. SchwefelsaUle innerhalb 30 Minuten nur sohwaeh getriibt werden (Barium). - b) 20 eem 
werden mit 100 cem Wasser verdiinnt und mit iibersehiissiger Salzsaure auf dem Wasserbad bis zur 
vollstandigen Zersetzung erwarmt. Die Halfte der Fliissigkeit priift man im MARSH sehen A pparat 
auf Arsen. - c) Die andere Halfte der Fliissigkeit darf weder mit Sehwefelwasserstoff, uoeh, 
naeh dem Dbersattigen" dureh Ammoniak, mit Ammoniumsulfid eine Fallung geben (Metalle). 
Eine leiehte Griinfiirbung durch Ammoniumsulfid ist zuzulassen, weil Spuren von Eisen in 
der Chlorsaure fast stets enthalten sind. 

Aufbewahrung. Vorsieh tig und von leicht brennbaren Substanzen getrennt, in 
Flasehen mit Glasstopfen. 

Anwendung. Man benutzt die Chlorsaure (an Stelle von Kaliumehlorat) zusammen mit 
Salzsaure zur bequemen Zerstorung organischer Stoffe in der toxikologisehen Analyse. Die Chlor
saure des Handels ist aber sehr haufig arsenhaltig. Man darf daher zu toxikologischen Ar
beiten Chlorsaure niemals verwenden, ohne daB man sieh vorher von der Abwesenheit des Arsens 
iiberzeugt hat. 

BERTHOLLETS Bleichfliissigkeit ist eine verdiinnte, wasserige Losung von Chlorsaure. 

Aoidum ohromioum siehe unter Chromi urn S. 1004. 

Aoidum ohrysophanioum siehe unter Anthrachinonum S.466. 

Acidum cinnamylicum. 

Acidum cinnamylicum. Zimtsaure. p-Phenylacrylsaure. Cinnamic 

Acid. Acide cinnamique. C6 H;;CH:CHCOOH, Mol.-Gew. 148. 
Da1'stellung. Zimtsaure ist frei und in Form von Estern im Styrax (aueh im Perubalsam) 

enthalten. Sie entsteht durch Oxydation von Zimtaldehyd (der im Zimtol enthalten ist) und 
durch Einwirkung von Benzaldehyd auf Acetylchlorid oder Essigsaureanhydrid. 1. Man unter
wirft Styrax der Destillation unter Zusatz von iiberschiissiger Natronlauge. Hierbei gehen StYTol, 
CsHs, und Zimtalkohol, C6H5CH:CHCH20H, iiber, wahrend zimtsaures Natrium im DestH
lationsriickstand verbIeibt. Man verdiinnt den Ietzteren mit Wasser, filtriert die Losung und 
scheidet aus ihr die Zimtsaure durch Zusatz von SaIzsaure abo Die Kristalle werden mit Wasser 
gewaschen, in AmmoniumcarbonatIosung geIost, die Losung nochmaIs durch SaIzsaure zerIegt, 
und die Kristalle aus heiBem Wasser, wenn notig unter Zusatz von TierkohIe, umkristaIlisiert" -
2 Syn thetisch: BenzaIdehyd wird mit AcetyIehIorid im gesehIossenen Rohr auf 120-1300 

erhitzt: C6H5CHO + CHaCOCI = HCI + C6HsCH: CHCOOH; oder Benzaldehyd (3 T.) wird 
mit Essigsaureanhydrid (3 T.) und wasserfreiem Natriumaeetat (2 T.) mehrere Stunden am Riick
fIuJ3kiihler erhitzt: CsHsCHO + (CHaCOhO+ CH3COONa = C6H5CH: CHCOONa + 2CHaCOOH. 
Das in der Misehung enthaItene zimtsaure Natrium wird dureh SaIzsaure zerIegt. 

Eigenschaften. Farblose Kristallblattchen, Smp. 134-135 0 , ohne Geruch, 
zwischen den Zahnen knirschend, zunachst fast geschmacklos, dann von kratzendem 
Geschmack. In kaltem Wasser schwer IOslich (1: 3500), leicht loslich in Alkohol und in 
fetten Olen, teilweise unzersetzt sublimierbar, mit Wasserdampf fliichtig. Gibt bei 
der Oxydation (z. B. mit Kaliumpermanganat) Benzaldehyd; durch Reduktion (mit 
Natriumamalgam oder KaliumsuUid) entsteht Hydrozimtsaure = p-Phenylpropion
saure, CaH sCH 2CH 2COOH. In der wasserigen Losung der Salze der Zimtsaure er-
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zeugt Manganchloriir sofort Fallung des Mangansalzes. Zimtsaure ist eine ein
basische Saure, die Salze heiJ3en Cinnamylate. 

Erkennung. Wird die Losung von etwa 0,05 g Zimtsaure in 10 Tr. Natronlauge 
und 5 ccm Wasser mit einer warmen Losung von 0,1 g Kaliumpermanganat in 
2-3 cern verd. Schwefelsaure versetzt, so tritt del' Geruch des Benzaldehyds auf. 

Priifung. a) Die Losung von 1 g Zimtsaure in 20 cern verdunntem Wein
geist darf nach Zusatz von 3-4 Tr. Salpetersaure mit SilbernitratlOsung keine 
Trubung geben (Salzsaure, Chloride). - b) 0,1 g Zimtsaure soll sich in 1 cern konz. 
Schwefelsaure beim gelinden Erwarmen mit hochstens weingelber Farbe lOs en (orga. 
nische Verunreinigungen). - c) Wird eine Mischung von 0,2 g Zimtsaure und 0,3 g 
Calciumcarbonat nach Zusatz von etwas Wasser einge~rocknet und gegliiht und der 
Ruckstand in einigen Tropfen Salpetersaure und 10 cern Wasser gelost, so darf die 
Losung durch SilbernitratlOsung hochstens schwach opalisierend getrubt werden 
(organische Chlorverbindungen). - d) Beim Verbrennen und Gliihen darfsie hochstens 
0,1 % Ruckstand hinterlassen. - e) 2 g Zimtsaure, in etwa 20 cern verdunntem Wein' 
geist gelOst, sollen zur Neutralisation 13,4-13,6 cern n-Kalilauge verbrauchen (Phe. 
nolphthalein). 1 ccm n-Kalilauge = 148 mg CSH5CH: CHCOOH. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Sie wurde in Form intravenoser oder intramuskularer Injektionen, auch 

zu Pinselungen gegen Tuberkulose empfohlen (LANDERER). Bei Kehlkopftuberkulose wurden 
Pinselungen mit der 50/ oigen alkoholischen Losung oder mit Verreibungen von 5-10 Zimt
saure mit 95-100 Glycerin angewandt. Die Zimtsauretherapie bei Tuberkulose ist jetzt wieder 
verlassen. Als Frischhaltungsmittel wie Benzoesaure. 

Nachweis von Zimtsiiure in Fruchtsiiften. Zimtsaure wird wie Benzoesaure als 
Frischhaltungsmittel besonders fiir Fruchtsafte angewandt. 30-50 cem Fruchtsaft werden mit 
Phosphorsaure stark angesauert und zweimal mit Ather ausgeschiittelt. Den vereinigten Ather
ausziigen wird durch wiederholtes Aussehiitteln mit Natriumcarbonatliisung die Zimtsaure ent· 
zogen und die Natriumcarbonatliisung noch zweimal mit Ather ausgeschiittelt zur Entfernung 
etwa vorhandener Furfurolverbindungen. Die Natriumearbonatliisung wird dann in einer 
Porzellanschale mit Kaliumpermanganatliisung (1: 1000) tropfenweise unter Umriihren versetzt. 
Zunachst erfolgt sofortige Entfarbung, man versetzt so lange mit Permanganatliisung, bis die 
Riitung nur noch eben verschwindet, und schiittelt dann mit Ather aus, der den entstandenen 
Benzaldehyd aufnimmt. Den Atherauszug bringt man, nachdem man ihn durch Umschwenken 
in einem trockenen Becherglas von anhangendem Wasser miiglichst befreit hat, in einer Porzellan· 
schale mit etwa 10 Tr. einer atherischen Phenolliisung (5 0/ oig) zum freiwilligen Verdunsten und 
versetzt den Riickstand mit 3-5 cern konz. Schwefelsaure. Spuren von Benzaldehyd geben hierbei 
sofort eine gelbe Farbung, die noch eintritt, wenn ein Geruch nach Benzalde.hyd nicht mehr zu 
erkennen war. Ein mit reinem Saft unter gleichen Bedingungen angestellter blinder Versuch 
laBt die hierbei oft auftretende, durch Furfurolverbindungen bedingte, schwach orange bis gelb
liche Farbreaktion von der bei Gegenwart von Zimtsaure auftretenden Benzaldehydreaktion mit 
Leichtigkeit unterscheiden. 

Natrium cinnamylicum. Natriumcinnamylat, zimtsaures Natrium. 

CSH5CH: CHCOONa, Mol.-Gew. 170. 

Darstellung. Durch N eutralisieren einer Losung von Z i m t s a u r e ( 10 T.) in heiBem Wasser 
mit kristallLiertem Natriumcarbonat (etwa 9,7 T.) und Eindampfen zur Kristallisation. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes kristallinisches Pulver, fast geruchlos, Ge· 
schmack siiBlich, etwas laugenhaft. 1 T. lost sich in 20 T. kaltem, in 5 T. heiBem Wasser. Die 
Losung blaut Lackmuspapier schwach. Fast unloslich in Weingeist. Beim Verbrennen hinterlaBt 
es Natriumcarbonat. - Wird eineLosung von 0,2 g Natriumcinnamylat in 5 ccm Wasser mit etwa 
0,05 g Kaliumpermanganat versetzt und erwarmt, so tritt der Geruch des Benzaldehyds auf. - Die 
Losung von 0,5g Natriumcinnamylat in 10 cern Wasser gibt mit verd. Schwefelsaure einen kristal
linisehen Niedersehlag von Zimtsaure, die nach dem Auswaschen mit Wasser und Troeknen bei 
1000 bei 133-1350 sehmilzt. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 cern) darf dureh Sehwefelwasserstoffwasser 
nicht verandert werden (SchwermetaJle). - Werden 0,5 g Natriumcinnamylat gegliiht, und der 
Riickstand mit 10 cem Wasser aufgenommen, so diirfen je 5 ccm der filtrierten Losung naeh dem 
Ansauern mit Salpetersaure: - b) durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden 
(Chloride). - c) durch Bariumnitratiiisung nieht verandert werden (Sulfate). 

Anwendung. Gegen Tuberkulose, intravenos. Anfangsgabe 0,0025 g, groBte Tages. 
gabe 0,01-0,025 g. 
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Hetol (KALLE U. Co., Biebrich a. Rh.) ist chemisch reines zimtsaures Natrium aUs 
synthetischer Zimtsaure. 

Eigenschajten. Siehe Natrium cinnamylicum S. 139. 
Anwendung. Intravenos in 1 bi~ 5% Losung (Ampullen) bei Tuberkulose. 

Tuberkulosepillen ERNI oder Ferro-Guaja-Cinnamylpillen, enthalten Natrium-
cinnamylat, NatriumorthosuHoguajacolat und gezuckertes Eisencarbonat. 

Emulslo Landerer (Dresd. Vorschr.). 
Acidl cinnamylici purl 6,0 Solutio Landerer 
Olei Amygdalar. 6,0 
Vitelli Ovi recentis 16,0 
Solut. N atrli chloratl 

Natrii cinnamylici 6,0 
Aquae destill. 95,0 

PhYsiologicae 80,0 
werden zu einer Emulsion verrieben. 

Hetokresol (KALLE U. Co., Biebrich a. Rh.) ist Zimtsiiuremetilkresylester, Cinnamyl
kresol, Meta-Cresolum cinnamylicum, C6H DCH: CHCO· OC6H 4CHa [l,3], Mol.

Gew.238. 
Dat'stellung. m-Kresol wird in Toluol ge!Ost mit Zimtsii.ure und Phospho~oxy:

ohlorid oder mit Zimtsii.ureanhydrid oder Zimtsii.urechlorid erhitzt. Durch Umltrlstalh
sieren aus Alkohol erhii.lt man den Ester rein. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, Smp. 650, unl&lich in Wasser, Glycerin, fetten Olen, 
!Oslich in Alkohol, Ather, Benzol. Chloroform. 

Anwendung. Ala Pulver oder Atherzerstii.ubung (lO%ig) bei der chirurgischen Be
handlung der Tuberkulose. 

Benzylium cinnamylicum, Zimtsaurebenzylester, C6H6CH:CH.CO.OCH2CsH5' Mol.
Gew. 238, findet sich neben Benzoesii.urebenzylester im Tolubalsam, Peru balsam und im 
Storaxal. 

Dat'sfellung. Durch Kochen von zimtsaurem Natrium mit Benzylchlorid und 
Alkohol. 

Eigenschaften. Wei Be, glanzende Kristalle. Geruch gewiirzig; Smp. 39°; Sdp. 335-340 0 

unter Zersetzung; loslich in 7,5 Vol. Weingeist von 90 Vol.-% mit schwacher Triibung und in 
1 Vol. Weingeist von 95 Vol.-%. 

Anwendung. Als Riechstoff; zusammen mit Benzoesii.urebenzylester als Ersatz fiir 
Perubalsam. 

Elbon (GES. F. CHEM. lNnuSTRIE, Basel) ist Cinnamoyl-p-oxyphenylharnstoU 

C6H 5CH: CHCO· OC6H 4 • NHCO· NH2, l\-Iol.-Gew.312. 
Dat'sfellung. Nach D.R.P.224107 durch Einwirkung von Zimtsii.urechlorid auf 

p-Oxyphenylharnstoff bei Gegenwart von Natronlauge. 
Eigenschaften. Leichte, weiBe Nadeln, geruch- und geschmacklos, in Wasser nahezu 

un!Oslich. Smp. 203-2040. 
Anwendung. Zur Bekii.mpfung der tuberkul&en Fieber, 3-4 g pro Tag. Es kommt nUr 

in Tabletten in den Handel. 

Acidum hydrocinnamylicum. Hydrozimtsaure. ,B-Phenyl-Propionsii.ure. Acidum 
phenylo-propionicum, CeH5CH2CH2COOH, Mol.-Gew. 150. Entsteht durch Reduktion der 
Zimtsii.ure mittelst Natriumamalgam oder Jodwasserstoffsaure. 

Eigenschajten. Farblose Kristallnadeln von eigenartigem Bockgeruch. Smp.47,50• 
Mit Wasserdii.mpfen fliichtig. Loslich in 180 T. kaltem Wa~er, leiohter l&lich in siedendem 
Wasser. Ieicht loslich in AlkohoI. 

Anwendung. Friiher innerlich bei Phthisis, dreimal tii.glich 10 Tr. einer alkoholischen 
L&ung 1+5. 

Zebromal (E.MEROK, Darmstadt) ist Dibromhydrozimtsiiureathylester, ,B-Phenyl-a,,B
dibrompropionsaureathylester, C6H 5CHBr· CHBr· COOC2H s , Mol.-Gew.336. 

Dat'stellung. DUTCh Anlagerung von Brom an Zimtsii.ureii.thylester. 
Eigenschajten. WeiBes Kristallpulver, Smp. 74-75°, Geruch und Geschmack schwach 

gewurzig. unloslich in Wasser, leicht loslich in Ather und Chloroform, schwerer in Weingeist. 
Gehalt an Brom 47.50/0' 

Et'kennung und Priifung. Am ausgegliihten Kupferdraht fii.rbt as die Flamme griin. 
Smp. 74-75°. - D.e Lasung von O,5g Zebromal in 20 cem Weingeistsoll nach Zusatz von Phenol
phthaleinlosung durch einen Tropfen n-Kalilauge gerotet werden (freie Saure; die rote Farbe ver~ 
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schwindet aber bald wieder). - Wird 1 g Zebrornal mit 20 ccm Wasser 1 Minute lang geschiittelt, 
so darf das Flltrat durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden. - Beirn Erhitzen 
rnuB es sich ohne Riickstand verfliichtigen. - 1 g Zebrornal wird in einem Kolben von etwa 
200 ccm mit 50 ccm Weingeist und 5 g Atzkali auf dem Wasserbad erhitzt, bis der Alkohol ver
jagt ist. Der Riickstand wird in Wasser gelost, und die Losung auf 100 ccm im MeBkolben auf
gefiillt. Werden 20 ccm der Losung mit Salzsaure angesauert, so scheidet sich Ph e n y I
propiolsaure, CsHsC:=CCOOH aus, die nach dem Auswaschen und Trocknen bei 136 0 
schmilzt. - 60 cern der Losung werden mit 30 ccm Salpetersaure und 30 cern 1/10-n.Silbernitrat. 
losung versetzt. Der DberschuB an Silbernitrat wird mit 1/IO.n.Ammoniumrhodanid16sung 
zuriicktitriert (Ferriammoniumsulfat) und ana der Differenz der Bromgehalt berechnet. 1 ccm 
1/10-n-Silbernitratlosung = 8 mg Brom. 

Aufbewah'J'Ung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais Ersatz der Alkalibromide besonders bei Epilepsie. In leichten Fallen 

1-2 g taglich, in schweren bis 7 g taglich in Pulver oder Tabletten. 

Glykobrom (GEDEON RICHTER, Budapest) ist Dibromdihydrozlmtsaureglycerinester, 
(CsH6CHBrCHBrCOO)aC3Hs. Mol.-Gew. 962. 

WeiBes amorphes Pulver, Smp.66-680, geschmacklos, unloslich in Wasser, schwer loslich 
in Weingeist, leicht loslich in Ather und Chloroform. Es enthalt rund 50 % Brom. An wend ung: 
Wie andere organische Bromverbindungen. 

Adamon (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist Dibromhydrozimtsliureborneolester,,8-Phe. 
nyl.a,,8 -di brompropi onsaure borneolester, CsHsCHBr. CHBr· CO· OC10Hl7' 
Mol.-Gew.364. 

Da'l'stellung. Durch Veresterung von Dibromhydrozimtsaure mit Borneol oder 
durch Bromierung von Zim tsaure borneolester (D.R.P. 252158). 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. etwa 750, fast geruch. und geschmack
los, unloslich in Wasser, loslich in heiBem Alkohol, in Ather und Chloroform. Gehalt an Brom 
und Borneol je etwa 35 0/ 0, 

E'I'kennung. Am ausgegliihten Kupferdraht farbt es die Flamme griin. Beim Er
hitzen im Probierrohr tritt ein zimtartiger Gernch auf. - Wird 0,5 g Adamon mit 1 g Atzkali, 
2 g Wasser und 5 ccm Alkohol einige Minuten lang gekocht, so tritt der Geruch des Bomeols auf.
Wird die Fliissigkeit zur Trockne verdampft, der Riickstand im Wasser gelost und die Losung 
mit Salpetersaure angesauert, so gibt die filtrierte Fliissigkeit mit Silbemitratlosung einen gelb
lichweiBen Niederschlag von Silberbromid. 

P'I'iifung. Wird 1 g Adamon mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat durch 
Silbemitratlosung (Bromide), durch Bariumnitratlosung (Sulfate) und durch Eisenschloridlosung 
nicht verandert werden. Beim Verbrennen darf es hoohstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Bestimmung des Bromgehaltes. 19Adamon wird mit 10gAtzkaii und 80ccm 
Methylalkohol (oder Athylalkohol) 8 Stunden am RiickfluBkiihler gekocht. Die Fliissigkeit wird 
dann mit etwa 150 ccm Wa.~ser in ein Becherglas gespiilt, mit Salpetersaure stark angesauert 
und mit 60 ccml/lO-n-SilbemitratJosung versetzt. Nach Zusatz von etwa 10 ccm Ferriammonium. 
sulfatlOsung wird der DberschuB an Silbernitrat mit 1/10-n-Ammoniumrhodanidlosung zuriick
titriert. 1 ccm 1/1O-n.SilbemitratiOsung = 8 mg Brom. 

Anwendung. Ais Sedativum wie Baldriansaure. und Bromverbindungen. In leichten 
Fallen drei- bis viermal taglich 0,5 g, in schwereren Fallen 1 g auf einmal oder innerhalb 114, Stunde 
je 0,5 g 1/2 Stunde vor dem Schlafengehen unter Nachtrinken von heiBen Fliissigkeiten. 

Natrium phenylopropiolicum, Phenylpropiolsaures Natrium, C6H6C=:C·COONa, wird er· 
halten durch Neutralisieren von Phenylpropiolsaure mit Natriumcarbonat in wasseriger Losung 
und Eindampfen der Losung zur Trockne. Die Phenylpropiolsaure erhalt man aus dpm Dibrom. 
hydrozimtsaureathylester (Zebromal) durch Ab8paltung von Bromwasserstoff und Ver. 
seifung durch Kochen mit weingeistiger Kalilauge. Nach dem Abdampfen des Alkohols schpidet 
man aus der wasserigen Losung des Kaliumsalzes die Phenylpropiolsaure mit Salzsaure abo Die 
freie Saure bildet farblose Nadeln, Smp. 136°, ziemlich schwer loslich in Wasser. Das Natrium
salz ist ein weiBes, in Wasser leicht losliches Pulver. 

Thermiol (DR. TH. SCHUCHARDT, Gorlitz) ist eine wasserige Losung von phenylpropiol. 
saurem Natrium mit einem Gehalt von 25 % , Anwendung. Mit Wasser bis zu einem Gehalt 
von 0,5-30/0 verdiinnt zum Inhalieren (taglich zweimal 1/2 Stunde lang) boi Kehlkopf. und 
Lungentuberkulose. Es werden je 200 cem der verdiinnten Losung verwendet, die anfangs auf 
25-300, spater auf 450 erwarmt wi rd. 
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Acidum citricum. 
Acidum citricum. Citronensaure. Oxytricarballylsaure. Oxypropan
tricarbonsaure. Citric Acid. Acide citrique. Germ. 6 s. Bd. II S.1300. 

C3H,(OH)(COOH>a+ H 20, Mol.-Gew.21O. 

Citronensaure ist im Pflanzenreich sehr verbreitet und kommt teils frei, teils 
an Basen (K, Ca, Mg) gebunden, meist mit Apfelsaure, Weinsaure und anderen Sauren 
zusammen vor. In groBter Menge ist sie in sauren Friichten der Citrusarten. 
z. B. Citronen, Pomeranzen, ferner in den Friichten von Prunus Padus, Vaccinium 
Vitia Idaea, in den Tamarinden u. a. enthalten. Nachgewiesen wurde aie ferner in 
den Kaffeebohnen, Eicheln, Runkelriiben, Topinamburknollen, Zwiebeln, WalnuB
schalen. in vielen Krautern (Tabak, Convallaria), einigen Pilzen und in der Milch. 

Da1'stellung. Aus dem Saft der Citrone n. Der aus unreifen und den bei der Citronenol
gewinnung abfaIIenden Citronen durch Pressen erhaltene Saft enthalt 6-8% Citronensaure, auJ3er
dem Zucker, Gummi, Schleim. Man iiberIaJ3t ihn zunachst der Garung. Hierdurch wird die 
Hauptmenge der triibenden Bestandteile (SchIeim) niedergeschIagen. Der Saft wird dann auf
gekocht, wodurch die EiweiJ3stoffe abgeschieden und durch Filtrieren beseitigt werden. Der so 
geklarte Saft wird in Holzbottichen, die mit BIei ausgekIeidet sind, durch EinIeiten von Wasser
dampf bis fast zum Sieden erhitzt, und unter Umriihren aIImahlich mit SchIammkreide, die mit 
Wasser zu einem Brei angerieben ist, versetzt, bis auf einen weiteren Zusatz keine EntwickeIung 
von Kohlensaure mehr stattfindet, notigenfaIIs fiihrt man die Neutralisation durch Zugeben kIeiner 
Mengen KalkmiIch zu Ende. Man IaJ3t das gebiIdete CaIcinmc itrat heiJ3 absetzen, zieht 
die iiberstehende Fliissigkeit ab und wascht das Calciumcitrat mit heiJ3em Wasser aus. Man 
verteilt das Calciumcitrat in Wasser und zerIegt es unter Umriihren und Erwarmen mit verd. 
Schwefelsaure (1 + 5) in sehr geringem DberschuJ3 (etwa 63 T., konz. SchwefeIsaure auf 
250 T. CaIciumcitrat). Das ausfaIIende CaIciumsulfat (Gips) wird mit kaltem Wasser nachgewaschen, 
und die CitronensaureIOsung bis zur KristaIlisation eingedampft; gefarbte Losungen konnen durch 
TierkohIe entfarbt werden. Die erste KristaIIisation erfolgt in Kasten, die mit Blei ausgeschlagen 
sind. Durch of teres UmkristaIlisieren in SteingutgefaBen erhaIt man die Citronensaure bIeifrei. 

Nach WEHMER kann man Citronensaure auch durch eine besondere Gar u n g aus 
Traubenzucker darsteIIen: Gewisse PiIze (Citromyces gIaber und C. Pfefferianus) biIden 
aus Traubenzucker Citronensaure. Die Ausbeute betragt etwa 55% des Traubenzuckers. 

Eigenschajten. Farblose rhombische Prismen, die an der Luft oberflachlich 
verwittern. Geschmack stark und rein sauer. Gepulverte Citronensaure sintert beim 
Erhitzen unter Abgabe von Wasser bei 70-750 etwas zusammen und schmilzt dann 
je nach der Schnelligkeit des weiteren Erhitzens bei 135-152° unter Ubergehen in 
wasserfreie Citronensaure, die bei 1530 schmilzt. Bei weiterem Erhitzen (1750 ) tritt 
tiefgreifende Zersetzung ein unter Abspaltung von Wasser, Kohlenoxyd, Kohlen
dioxyd, Aceton und Bildung von Aconitsaure und Itaconsaure und deren 
Anhydriden; Geruch nach Caramel tritt hierbei nicht auf. Durch Oxydation mit 
Kaliumpermanganat entsteht Oxalsaure, beim Erwarmen mit Schwefelsaure wird 
Acetondicarbonsaure, CO(CH 2COOH)2' gebildet. Beim Erhitzen auf dem Platin. 
blech verkohlt sie unter Entwickeln stechend riechender Dampfe. 1 T. Citronen
saure lost sich in 0,6 T. Wasser, in 1,5 T. Alkohol von 90 % , schwer in Ather. 
Sie ist optisch inakti v. In der wasserigen Losung entsteht durch Tatigkeit von 
Mikroorganismen Essigsaure. 

Die Citronensaure ist eine drei basische Saure; sie bildet drei Reihen von 
Salzen (Ci trate), auch Doppelsalze, ferner mit Alkoholen Ester. Die Citrate der 
Alkalien und der Schwermetalle sind in Wasser ziemlich leicht loslich. 

Erkennung. Wird die Losung von 0,1 g Citronensaure in einigen Tropfen 
Wasser mit Kalkwasser (etwa 40-;-50 ccm) bis zur deutlich alkalischen Reakt.ion 
versetzt, so bleibt das Gemisch klar, wird es etwa 1 Minute lang gekocht, s(} 
scheidet sich ein weiBer flockiger Niederschlag aus (von Calciumcitrat), der sich 
beim Abkiihlen innerhalb 3 Stunden groBtenteils oder vollstandig wieder lOst. 
(VoIlige Losung des Calciumcitrates tritt nicht immer ein. Das verschiedene Verhalten des 
Calciumcitrates ist wahrscheinlich auf eine verschiedene KorngroBe oder Dichtigkeit zurUck-



Acidum citricum. 143 

zufiihren. Der Kolben muB wahrend des Abkiihlens verschlossen werden, damit nicht durch das 
Kohlendioxyd der Luft Calciumcarbonat ausgefallt wird. Dabei ist zu beachten, daB diinnwandige 
Kolben, besonders Erlenmeyerkolben, wenn sie noch heiB dicht verschlossen werden, beim Ab
kiihlen durch den Luftdruck zertriimmert werden konnen.) 

Man setzt zu einigen Kubikzentimetem einer wenig (unter 5 mg) Citronensaure enthaltenden 
wiisserigen Losung 2-4 Tr. 1/10n - Kaliumpermanganatlosung und erwarmt auf 300. Darauf fiigt 
man 1-2 Tr. Ammoniumoxalatlosung (1 + 24) und etwa 1 ccm 100/oige Schwefelsaure zu, wo
durch die Fliissigkeit far bios und klar wird. Dann setzt man einige Tropfen Bromwasser zu. Bei 
Anwesenheit von Citronensaure erfolgt eine weiBe Abscheidung von Pentabromaceton. 
Wird die Mischung mit Ather ausgeschiittelt und der Ather bei Zimmertemperatur verfliichtigt, 
so kann man das Pentabromaceton in langen Nadeln erhalten. Auch eine Losung von Calcium
citrat in verdiinnter Schwefelsaure gibt die Reaktion. Die Gegenwart von Weinsaure, Oxal
saure, Apfelsaure stort den Verlauf der Reaktion nicht, doch ist dann ein etwas starkerer 
Zusatz von Permanganat erforderlich; durch dieses (sowie durch andere oxydierende Stoffel 
wird die Citronensaure in Acetondicarbonsaure iibergefiihrt, die mit Brom Pentabromaceton gibt. 
(SUHRE.) 

Versetzt man eine wasserige Losung der Citronensaure oder eines Citrates mit etwa 1/20 ihres 
Volums (wenigstens jedoch 0,5 cern) einer Losung von 5 g Quecksilberoxyd in 20 ccm konz. 
SchwefelRaure und 100 ccm Wasser, erhitzt dann zum Sieden und fiigt einige (3-5) Tropfen 
Kaliumpermanganatlosung (1: 100) zu, so entsteht eine weiBe kristallinische Abscheidung 
einer Verbindung von basischem Merkurisulfat mit acetondicarbonsaurem Quecksilberoxyd 
S04Hga02(CaH40· C20 4Hgh (DENIGES). 

Versetzt man eine Citronensaurelosung mit iiberschiissigem Barytwasser oder fiigt man 
zu einer Losung von Alkalicitrat Bariumacetat im DberschuB, so entsteht zunachst ein weiBer 
NiederschIag von amorphem Bar i u m citra t. Erhitzt man die Fliissigkeit mit diesem Niederschlag 
2 Stunden hindurch auf dem Wasserbad, so geht der 
amorphe Niederschlag in sehr charakteristische 
klinorhombische SauIen, 2 Baa(CsH50,)2 + 7 H20, 
iiber, die bei 50facher VergroBerung Ieicht zu er
kennen sind (Abb. 71). Sehr verdiinnte Losungen sind 
durch Eindampfen zu konzentrieren. 

Dam pft man eine etwas Citronensaure enthaltende 
Losung mit einigen Tropfen aIkoholischer Vanillinlosung 
zur Trockne, gibt dann 5-6 Tr. verd. Schwefelsaure 
(16 0/0) hinzu und erhitzt 1/4 Stunde auf dem Wasser
bade, so tritt eine violette Farbung auf, die.durch Zu
satz von Wasser in griin, auf weiteren Zusatz von 
Ammoniak in rot umschlagt; beim Ansauem wird die 
Fliissigkeit wieder griin. (E. P. HAUSSLER.) 

Priifung. a) Wird 1 g zerriebene Citro
nensaure in einem mit konz. Schwefelsaure ge
spiilten Probierrohr mit 10 ccm konz. Schwefel
saure 1 Stun de lang im Wasserbad auf 80-90 0 

erwarmt, so darf sich die Flii.'!sigkeit hochstens Abb.71. Kristalle von Bariumcitrat aus 
gelb far ben (Weinsaure gibt Braunfarbung). _ heilJer Losung geflillt. 

b) Die wiisserigeLosung(lg+IOccm) darfdurch 
BariumnitratJosung innerhalb einer halben Stunde nicht verandert werden (Schwefel
saure, Sulfate). - c) Die wassel'ige Losung (I g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 
Ammoniakfliissigkeit bis zur schwach alkalischen Reaktion (etwa 2,5-3 ccm) durch 
Ammoniumoxalatlosung nicht verandert werden (Calcium). - d) Die Losung von 5 g 
Citronensaure in 10 ccm Wasser wird mit 12 ccm Ammoniakfliissigkeit versetzt; ist 
dieFliissigkeit dann alkalisch, so fiigt man noch eine kleineMengeCitronensaure hinzu. 
Dann werden 5 ccm Schwefelwasserstoffwasser hinzugefiigt: Die Farbe del' Mischung 
darf nicht dunkler sein als die Farbe einer Mischung von 10 ccm einer Bleisalzlosung 
mit 0,1 mg Blei, 10 ccm Wasser und 5 ccm Schwefelwasserstoffwasser. (Schwermetalle, 
bes. Blei.) - e) Beim Verbrennen darf sie hOchstens 0,10/ 0 Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a): Zur Priifung auf Weinsaure (und gleichzeitig auf Oxal
saure) kann auch folgende Probe dienen: Die Losung von I g Citronensaure in 2 ccm Wasser 
darf nach Zusatz von 10 Tr. Kaliumacetatlosung (33,30/ 0 CHaCOOK = Liq. Kal. acet.) und 
2,5 cern Weingeist nach 2-3 Stunden keine Ausscheidung zeigen (Weinsaure gibt Kaliumbitartrat, 
Oxalsaure saures Kaliumoxalat). 
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Zu d): Die BIeisalzlOsung erhii.lt man auf folgende Weise: Man lOst 0,800 g Bleinitrat, 
Pb(N03b oder 0,915 g Bleiacetat, (CH3COO)2Pb+ 3 H20, in Wasser zu 500 ccm und verdiinnt 
5 ccm dieser Losung auf 500 ccm. 

Bestimmung. Liegt lediglich Citronensaure vor, nicht eine Mischung mit anderen nicht 
fliichtigen Sauren (fliichtige Sauren, z. B. Essigsaure, waren durch Destillation im Wasserdampf
strom zunachst zu entfernen), so kann man die Bestimmung durch Titration mit n.Kalilauge 
und Phenolphthalein als 1ndikator ausfiihren. Oder man neutralisiert die Losung mit Alkali, 
fiillt mit einem Dberschul3 von Bariumacetat, unter Zusatz des doppelten Volums Alkohol 
von 950/0' Nach 24stiindigem Stehen filtriert man das ausgeschiedene Bariumcitrat ab, wascht 
es mit Alkohol von 65% aus, erhitzt es mit Schwefelsaure und wagt als BaSO",. Bariumsulfat 
X 0,601 = Citronensaure, CsHs07 + H20. 

1st eine Trennung von Weinsaure erforderlich, BO versetzt man die Losung mit Kaliumacetat 
und dann mit dem doppelten Volum Alkohol von 950/0' Nach 2stiindigem Stehen filtriert man 
das ausgeschiedene Kaliumbitartrat ab und wiisoht mit Alkohol von 65% nacho Das Filtrat fallt 
man mit Bleiacetat. Der entstandene Niederschlag wird mit Weingeist von 50% gewaschen, 
dann in Wasser verteilt. Man zerlegt ihn durch Einleiten von Schwefelwasserstoff und titriert die 
in Freiheit gesetzte Citronensaure mit n-Kalilauge. - 1 ccm n-Kalilauge = 70 mg Citronensaure 
CsHs07 + H20. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefal3en, weil sie sonst verwittert. 
Anwendung. Citronensaure wirkt inn e r lie h in verdiinnter Liisung durstloschend, kiihlend, 

die Herztatigkeit herabsetzend, in Form von Limonaden (5: 1000) bei Fieber, Diphtherie, Skorbut 
und rheumatischen Affektionen. 4 g Citronensaure entsprechen etwa dem Safte einer grol3en 
Citrone. Als Ersatz des Essigs wird sie von Anhangern der Naturheilkunde benutzt. Dbermalliger 
und allzulange fortgesetzter Gebrauch erzeugt Anamie. 1m Organism us wird die Citronensaure 
zu Kohlensaure verbrannt; die Alkalicitrate werden im Organismus zu Alkalicarbonaten ver
brannt, machen daher den Harn alkalisch. Aul3erlich wirkt sie schwach antiseptisch. In wasse
rigerLomng (2,0:250,0) zu Spiilungen bei Zungenkrebs, (1-30/ 0) zu Pinselungen bei Diphtherie, 
(1,0: 100,0) zU 1njektionen gegen Gonorrhoe, (0,5-0,8:100,0) zu Ausspiilungen der Blase. Aul3er 
als kiihlendes und durstloschendes Mittel wird sie heute wenig medizinisch gebraucht. Techn isch 
besonders in der Kattundruckerei. 

Limonada Acidi citrici. Potus citricus. Limonade citrique. 
F.M. Germ. Gal\. Portug. 

Acidi citrici 
Sacchari 
Sirupi simplicis 
Aquae destillatae 
Tinct. Cart. Citri recent. (1 + 1) 

Julapinum sallnum. 
Liquor Citra tis kallci (Norveg.). 

Acid. citric. 
Ral. bicarbonici 
Sirupl simp\. 
Aquae destill. 

25,0 
30,0 
60,0 

ad 1000,0 

Potus laxans (F. M. Germ.). 

Acidi citrici 
Magnes. carbon. 
Aq. destill. 
Sirup. simp!. 
Tinct. Citri e Cart. recent. (1 + 1) 

32,0 
20,0 

300,0 
100,0 

2,0 

Puivis cltricus (F. M. Germ.). 

Acidi citrici 
Sacchar. alb. 
01. Citri 

5,0 
150,0 

0,5 

1,0 

97,0 
900,0 

2,0 

1,0 3,0 
67,0 

97,0 
900,0 940,0 

2,0 

Pulvis refrigerans. 
Pulvis ad Limonadam (Erganzb.3). 

Sacchari albi 
Acidi citrici 
Olei Citri 

102,0 
10,0 

gtt. III 

Pastilli Acidl citrIci. 
Durstpastillen. 

1. Acidi cltrici 
2. Sacchari aibi 
3. Spiritus 
4. Olei Citri 
6. Tragacanthae 

25,0 
1000,0 

10,0 
1,5 
0,6 

Man bereitet aus 6 mit etwa 75 ccm Wasser einen 
Schleim. 1 u. 2. werden gemischt, darauf mit 
der Losung von 3 u. 4 aromatisiert, worau! 
man mit Hilfe des Traganthschleimes eine derbe 
Masse bereitet, aus welcher Pastillen von II! 
geformt werden. 

Sirupus Acidi citricl. Sirupus Citri artilicialis. Kiinstlicher Citronensirup. 
Amer. Belg. Croat. Gall. Helv. Portug. Ross. Suec. 

Acidi citrici 10,0 g 20,0 2,0 10,0 2,0 10,0 6,0 5,0 
Aquae. 10 ccm 20,0 60,0 2,5 10,0 
Tincturae Cart. Citri 10 cem 
Spiritus Citri 2,0 20,0 1,5 
Spiritus 8,0 
Sacchari 100,0 
Sirup; simp\. ad 1000 ccm 960,0 970,0 94,0 150,0 96,0 
Siru pi Cart. Citri 980,0 
Elaeosaccbari Citri 1,0 
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Succus Citri artificialis. Kiinstlicher Citronensaft. 
Hager Helv. Nederl. 

Acidi citrici 70,0 10,0 10,0 
Aquae 860,0 89,0 80,0 
Spiritus (Citri) 80,0 10,0 
Tinct. Cort. Citrl 1,0 1,0 

Atrophor, ein diatetisches GenuBmittel fiir Korpulente von MUHLRADT in Berlin NW. 23, 
enthalt in der Hauptsache Citronensaure und Zucker. (AUFRECHT.) 

Citronalpillen, gegen Gicht und Rheumatismus. 100 Stiick enthalten nach Angabe 
des Fabrikanten 0,5 g salzsaures Chinin, 10 g Citronensaure, 6 g Frangulaextrakt, 4 g Heidel
beerblatterextrakt sowie SiiBholzpulver und SiiBholzsaft. 

Pilulae Acid. citrici et Ghinini (Ersatz fiir Citronalpillen) bereitet man nach Angabe des 
hollandischen Apothekervereins nach folgender Vorschrift: Chinin. hydrochlor. 0,5, Acid. citric. 
10,0, Extr. Frangulae 6,0, Extr. Fol. Myrtilli 4,0, Succi et Radix Liquiritiae plv. aa 1,0 fiant pil. 
Nr. 100, obduce Saccharo. 

Durstloschende Tabletten bestehen zum groBen Teil aus Citronensaure und Zucker und 
besitzen das Aroma der Apfelsine, des Tees oder des Kaffees. 

Plantal (Plantarum Alkali) von Dr. HANS BRACKEBUSOR in Berlin N. gegen Zucker
krankheit, Gallensteine, Gicht, Hamorrhoiden usw. empfohlen. Ein dem Original ahnliches 
Praparat erhalt man durch Mischen von etwa 45% Citronensaure, 40% Natriumbicarbonat, 
14,5% Natriumsulfat und 0,5% Kochsalz. (AUFREORT.) Nach Angabe des Fabrikanten soll 
das Praparat auch noch Weinsaure enthalten. Nach KOORS enthalt es Natriumbicarbonat 
43,55%, Natriumsulfat 15,53%' Natriumchlorid 0,48%, Weinstein 23%' Weinsaure und 
Citronensaure 14,01%, Eisenoxyd und Magnesia 0,13%, Wasser 3,3%' 

Ammonium citricum. Ammoniumcitrat. Citronensaures Ammonium, Ammo
ni um Ci tr ate, Ci tr ate d'amm oni um, CaH 4(OH)(COONH 4)a' 1st nurin wasseriger 
Liisung bekannt. 

AmmoniumcitratlOsung (1 = 5) mit 20% CaH4(OH)(COONH4 )a erhalt man auf folgende 
Weise: 34,6 g Citronensaure werden in 80 g,Wasser gelost, und der Losung 84 g Ammoniak
fliissigkeit von 10% oder soviel hinzugefiigt, daB eine fastneutrale oder sehr schwach saure 
Fliissigkeit entsteht, die man mit destilliertem Wasser auf das Gesamtgewicht von 200 g bringt. 
Die Losung kann etwa 1 Woche hindurch aufbewahrt werden. 

Bisweilen wird das Ammoniumcitrat in neutralen oder schwach sauerlichen Saturationen 
verwendet. Man braucht fiir 10 g trocknes Ammoniumcitrat 8 g Citronensaure und 7 g Ammo
niumcarbonat. 

Anwendung. EA wird in Gaben von 1-3 g (= 5-15 g der Losung) mehrmals taglich 
bei verschiedenen Leiden der Hamblase empfohlen. 

Kalium citricum. Kaliumcitrat. Ci tronensaures Kalium. Po
tassium Citrate. Citrate potassique. Potassii Citras. 

CaH 4 (OH)(COOK)a + H 20, Mol.-Gew. 324. 

Darstellung. Man neutralisiert eine konzentrierte Losung von 21 T. Citronensaure 
mit einer Losung von 30 T. Kaliumbicarbonat, dampft die Fliissigkeit zur Trockne ein 
und kristallisiert den Riickstand aus verdiinntem Alkohol (60 0/ 0 ) urn. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle oder kiirniges Pulver. In Wasser sehr leicht 
liislich, neutral oder sehr schwach sauer, hygroskopisch, in Weingeist schwer IOslich. 

Erkennung. Die wasserige Liisung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Weinsaureliisung 
allmahlich einen weil3en kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat; mit 
Calciumchloridliisung gibt sie erst beim Erhitzen eine weiBe Triibung von Calcium
citrat. 

Priifung. Die wasserige Liisung (0,5 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: 
a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Blei), - b) durch Bariumnitratliisung (Schwefel
saure, Sulfate), - c) nach dem Ansauern mit Salpetersaure darf die Liisung durch 
Silbernitratliisung nur schwach getriibt werden (Chloride). - d) Auf Wei nsaure 
priift man in gleicher Weise wie bei der Citronensaure durch die Schwefelsaureprobe 
oder man versetzt eine Liisung von 1 g Kaliumcitrat in 2 g verdiinnter Essigsaure mit 

Hager, Handbuch. I. 10 
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2,5 oom Weingeist; auoh naoh einigen Stunden darf keine kristallinisohe Aussohei
dung (von Kaliumbitartrat) auftreten. 

Anwendung. Als schweilltreibendes und temperaturherabsetzendes Mittel bei Rheu
matismus, Gicht, Malaria usw. mehrmals taglich 1,0-2,0. 

Liquor Potassll cltratls (Amer.). 
Solution of Potassium citrate. 

1. Ralii bicarbonici 8,0 
2. Acidi citrici 6,0 
Aquae destillatae q. s. ad 100 ccm. 

1 und 2 werden jedes fiir sicb in 40 ccm Wasser 
gelOst, fit triert und auf 50 cern aufgefiill t. 
Beide Losungen werdell gemiscbt und gegen 
Nnde des A ufbrausens in eine Flascbe gefiill t. 
Nnr bei Bedan zu bereiten. 

Solutio Cltratis kallcl (Portug.). 

Ralii citrici 20,0 
Sacchari 50,0 
Aquae destillatae 930,0 

Natrium citricum (neutrale). Natriumcitrat. Citronensaures Na
trium. Sodium Citrate. Citrate sodique. Sodii Citras. 

2C3H 4(OH)(COONa)a + 11 H 20. Mol.-Gew.714. 

Sodii Citras Amer. = CaH4(OH)(COONala + 2H2 0. Mol.-Gew.294. 
Darstellung. Durch Neutralisieren einer Lasung von Citronensaure mit der barech

neten Menge Natriumcarbonat und Eindampfen zur KristaIlisation. 210 T. Citronensaure 
erfordern 429 T. kristaIlisiertes Natriumcarbonat. 

Eigenschajten. Farblose, nioht verwitternde Kristalle. 1 T. lOst sieh in 
1,1 T. Wasser von 25°. 

Priijung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 oom) reagiert gegen Laokmus 
sohwaoh alkalisoh, darf aber duroh Phenolphthalein nioht gerotet werden. - b) Die 
wasserige Losung (0,5g + 10 com) darf duroh Sohwefelwasserstoffwasser nioht ver· 
andert werden (SohwermetalJe). - c) Zur Priifung auf Weinsaure lost man 1 g 
Natriumoitrat in 2 cern Wasser, fiigt 1 oem Kaliumaoetatlosung und 1 oem yerd. 
Essigsaure hinzu; auoh nach einigen Stunden darf keine kristallinisohe Ausseheidung 
(von Kaliumbitartrat) ent8tanden sein. 

Natriurnbestimmung. Verbrennt man 19 NatriumcitratundnimmtdenRiicklltand 
mit etwa 50 ccm Wasser auf, so sollen zum Neutralisieren dieser Lasung ungefahr 8,2 ccm n·Salz
saure erforderlich sein (Dimethylaminoazobenzol) = 18,80/0 Natrium. 

Anwendung. Wie Kaliumcitrat. 

Natrium-Kalium citricum. Natrium-Kaliumcitrat. Ci tronensaures N atri urn· Ka
Ii urn, CaH 4(OH)(COOKh + C3H 4(OH)(COONa)3 + 6 H 2 0. 

Darstellung. Man sattigt in wiisseriger Lasung 210 T. Citronensaure mit 150 T. 
Kaliumbicarbonat und 215 T kristallisiertem Natriumcarbonat, filtriert und bringt die 
Lasung durch Eindampfen zur Kristallisation. 

Eigenschajten. Farblose, luftbestandige Kristalle. 
Anwendung. Es wurde von PuSOH als Ersatz des Kaliumnatriumtartrates in den 

SEIDLITzschen Brausepulvern empfohlen. 

Uricedin, zur Bekampfung der harnsauren Diathese empfohlen, soIl enthalten: Natrium· 
citrat 62,70, Natriumsulfat 29,69, Natriumchlorid 1,20, Natriumacetat 1,32, Natriumtartrat 1,50, 
Natriumpomat 1,55, Eisen 0,04, pektinsaures Natrium 1,17, Extraktivstoffe 0,82. Man gibt 
morgens niichtern 1/2-1 Teeloffel voIl in warmem Wasser. Nach ZERNIK enthalt Uricf'din rund 
2,5 0/0 Chlornatrium und 66,5% Natrium sulfuricum siccum, der Rest besteht aus Natrium
citrat und wenig Natriumtartrat. Neuere Untersuchungen ergaben wieder eine andere Zu
sammensetzung. 

Citarin (FARBENFABRIKEN LEvERKusEN) ist anhydromethylencitronensauresNatrillm, 

N atri urn anhydrornethylenooi triourn, 

0<CH 2 • 0>C<CH 2COONa. MIG 248 
OC - CH 2COONa. o. ew. . 

Darstellung. Anhydromethylencitronensaure entsteht durch Einwirkung von 
Chlormethylalkohol auf Citronensaure im Druckgefall bei 130-1400, wobei Chlorwasser· 
stoff abgespaltet wird. (Chlormethylalkohol, CH2ClOH, wird erhalten durch Sattigen von konz. 
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Formaldehydliisung mit Chlorwasserstoff.) 
HO CH2COOH CH2 · 0 CH2COOH 

HOOC>C<CH2COOH + CH2ClOH = O<OC->C<CH2COOH +HCI+H2 0. 

Die Saure wird mit Natriumcarbonat in das Natriumsalz iibergefiihrt. 

Eigenschaften. Wei13es korniges hygroskopisches Pulver, Geschmack mild 
salzig; loslich in 1,5 T. kaltem Wasser mit schwach saurer Reaktion. Beim Erwarmen 
spaltet die Losung Pormaldehyd ab; die Losungen diirfen deshalb nicht in der 
Warme bereitet werden. 

Erkennung. Es farbt die Flamme gelb. Versetzt man die Losung von 0,1 g 
des Salzes in 1 ccm Wasser mit einem Tropfen verd. Schwefelsaure, so scheiden sich 
nach einiger Zeit Kristalle von Anhydromethylenci tronensa ure a b. (Sm p. 208-209 0 • ) -

Kocht man eine wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) mit iiberschiissigem Calcium
hydroxyd, bis sich kein Formaldehyd mebr entwickelt, und la13t dann vollig erkalten, 
so tritt in dem klaren Filtrate auf erneutes Erhitzen starke Triibung ein (von 
Calciumcitrat). 

Priifung. Die wasserige Losung (jeO,5 g+lO ccm) darfnicbt verandertwerden: 
a) nach Ansauern mit Salpetersaure durch Bariumnitratlosung (Sulfate) und durcb 
Silbernitratli.isung (Chloride), - b) durch Calciumchloridlosung, auch nicht beim 
Erhitzen bis zum Sieden (Weinsaure, Citronensaure, Oxalsaure), - c) 0,2 g Citarin 
miissen sich in 2 ccm konz. Schwefelsiiure obne Parbung li.isen; beim Erwarmen im 
Wasserbad darf die Losung hocb~tens gelblicb werden (organische Beimengungen). 

Aufbewahrung. In dicht schlie13enden Gefa13en. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei Gicht zu 2 g mehrmals taglich als Pulver (in Wachskapseln abzugeben). 

Weitere citronensaure Salze s. bei den Metallen. 

Acidum cresotinicum. 
Acidum cresotinicum. Kresotinsaure, C6H~(CHa)(OH)COOH, Mol.-Gew. 152. 

Kresotinsaurensind Oxytoluylsauren. Sie lei ten sich von den Toluylsauren, 
C6H4 (CHa)COOH, ab, wie die Salicylsaure von der Benzoesaure. Es sind 10 Iso
mere moglich und bekannt. 4 Isomere leiten sich von der Salicylsaure ab durch 
Ersatz eines H-Atoms durch eine CHa·Gruppe; sie sind Homologe der Salicylsaure. 
Praktische Bedeutung hat nur die Parahomosalicylsaure, C6H 3(CHa)(OH)COOH 
[5,2,1] oder p-Kresotinsaure. 

Acidum paracresotinicum. Parakresotinsaure. a-Kresotinsaure. a-Ortho
oxymetatoluylsaure, C6H s(CH g)(OH)COOH [5,2,1], Mol.·Gew. 152. 

Diese Kresotinsaure ist abzugeben, wenn Acidt£m cresotinicum ohne niihere 
Bezeichnung gefordert wird. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Kohlendioxyd auf p.Kresolnatrium, wie 
Salicylsaure aus Phenolnatrium (s. Acidum salicylieum). Durch Umkristallisieren aus Wasser 
erhalt man sie in lang en Nadeln. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose Nadeln (rhombische Prismen), Smp. 151°. 
Mit Wasserdampf fliichtig. Schwer loslich in Wasser, leicht in Weingeist. Die wasserige Losung 
wird durch Eisenschloridliisung violett gefarbt. 

Priifung. Sehmelzpunkt 1510• Die weitere Priifung kann wie bei der Salicylsaure 
ausgefiihrt werden. 

Anwendung. Die Parakresotinsaure wirkt wie die Salicylsaure. Sie wird wie diese als 
Antiseptikum, Antirheumatikum und Antipyretikum gegeben zu 0,05-0,25 g mehrmals taglich. 
Vor der Salicylsaure soil sie den Vorzug geringerer Nebenwirkungen haben. Die Ausseheidung 
erfolgt durch den Harn als G1ucuronverbindung, zum geringeren Teil als Kresotinsaure. Sie wird 
wie Salicylsaure auch als Frischhaltungsmittel angewandt. 

Acidum cresotinicum crudum. Rohe Kresotinsiiure. 
Besteht zum griii3ten Teile aus der Paraverbindung, daneben enthalt sie kleine Mengen o· und 

m·Kresotinsaure. Die wasserige Liisung 2: 1000 wird als Desinfektionsfliissigkeit zum Waschen 
der Tiere verwendet. 

10* 
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Natrium oresotinioum (para). Parakresotinsaures Natrium, C6H 3{CHa)(OH)COONa, 
Mol.-Gew. 174. Wird aus der Saure durch Sattigen mit Natriumbicarbonat (wie Natriumsalicylat) 
erhalten. WeiDes kristallinisches Pulver, Geschmack deutlich bitter, aber nicht widerlich. 
Lbslich in etwa 24 T. Wasser. Die wasserige Liisung wird durch Eisenchlorid violett gefarbt. 
Anwendung. Wie Natriumsalicylat zu 0,1-1,5 g. 

Calcium cresotinicum ist eine falsche Bezeichnung fiir Kresolkalk, Calcium 
cresolicum, siehe unter Cresol urn. 

Ervasin (GIDEON RIOHTER, Budapest) ist Acetyl-p-Kresotinsiiurt', Acidum acetylo
paracresotinicum, CHaCO· OCoHs{CH3)COOH, Mol.-Gew.194. 

Darstell'Ung. Durch Einwirkung von Acetylchlorid oder von Essigsaureanhydrid 
auf p-Kresotinsaure, wie Acetylsalicylsaure. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, Smp. 140-1410, wenig liislich in Wasser, leic.ht in 
Alkohol. 

Erkenn'Ung und Prilfung. Wie bei Acetylsalicylsaure. 
Anwend'Ung. Wie Acetylsalicylsaure. 

Ervasinoaloium (GIDEON RIOHTER, Budapest) ist Acetyl·p-kresotinsaures Calcium, C al
cium acetyloparacresotinicum, [CH3CO· OC6H3{CHs)COO]2Ca, Mol.-Gew.426. 

Es wird dargestellt wie acetylsalicylsaures Calcium. WeiDes, in Wasser leicht liisJiches 
Pulver. Anwendung. Wie acetylsalicylsaures Calcium. 

o-Kresotinsiiure. C6H 3{CH3){OH)COOH [3,2,1], Mol.-Gew. 152. 
Entsteht ans o-Kresolnatrium und Kohlendioxyd, wie Salicylsaure. Kristallisiert aus 

Wasser in langen flachen farblosen Nadeln. Smp. 163-1640, mit Wasserdampf fliichtig, in Wasser 
schwer liislich, leicht in Alkohol. Die wasserige Liisung wird durch Eisenchlorid violett gefarbt. 
Sie findet keine Anwendung, weil schon nach kleinen Gaben Iahmende Wirkung auf den Herz
muskel eintritt. . 

m-Kresotinsiiure. C6H 3{CHs){OH)COOH [4,2,1], Mol.-Gew. 152. 
Ana m-Kresolnatrium undKohlendioxyd. Bildet farbloseNadeln, Smp. 1770, in Wasser 

schwer liislich, leicht in Alkohol, mit Wasserdampf fliichtig. Die wasserige Liisung farbt sich 
mit Eisenchlorid violett. Sie ist therapeutisch unwirksam. 

Aoidum diaethylbarbiturioum sielie unter Carbamidum S.807. 

Aoidum dijodparaphenolsulfonioum siehe unter Jodum S.1558. 
Aoidum dijodsalioylioum siehe unter J od um S. 1557. 

Aoidum dipropylbarbiturioum siehe unter Carbamidum S.809. 

Acidum formicicum. 
Acidum formicicum. Ameisensiiure. Formic Acid. Acide formique. 
Acidumformicum. Formylsaure. Hydrocarbonsaure. HCOOH, Mol.-Gew.<l6. 

Darstell'Ung. 1m groDen wird die Ameisensaure aus Kohlenoxyd gewonnen, das 
man durch Verbrennen von Kohle bei gemii.Bigtem Luftzutritt erzeugt und uber erhitzten 
Natronkalk leitet. Es bildet sich ameisensaures Natrium: NaOH +CO = RCOONa (und 
ameisensaures Calcium), aus dem die Ameisensaure durch Salzsaure oder Schwefelsaure in Freiheit 
gese~zt wird. Auch durch Einleiten von Kohlenoxyd in stark erhitzte konz. Natronlauge erbaIt 
man ameisensaures Natrium. 

1m kleinen erhaIt man sie durch Erhitzen von Oxalsaure mit Glycerin. In eine etwa 
3/" Liter fassende tubulierte Retorte, die mit einem LIEBIGSchen Kuhler verbunden und in 
ein Sandbad eingesetzt ist, bringt man 150 g Glycerin und 150 g kristallisierte, grobge
pulverte Oxalsaure. Das Sandbad wird allmahlich angeheizt. Bei 750 beginnt eine Kohlen
dioxydentwickelung, die bei 900 und damber in vollem Gange ist. In die Vorlage destilliert wiis
serige Ameisensaure uber, die in der 'Regel durch etwas Oxalsaure verunreinigt ist, die durch 
die Gasentwicklung mitgerissen wurde. Wenn die Gasentwicklung nachlaDt, maBigt man das Er
hitzen dadurch, daD man einen Teil des Sandes von der Retorte entfernt, um der Bildung von 
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Acrolein und Allylalkohol vorzubeugen. Zu dem Destillationsriickstand kann man wieder 150 g 
Oxalsaure zufiigen und ebenso wie vorher verfahren. Diesen Zusatz von Oxalsaure kann man 
noch mehrmals wiederholen. Den Destillationsriickstand kann man aufbewahren, um ihn bei 
einer spateren Darstellung an Stelle des Glycerins wieder zu benutzen. Das Destillat enthalt 
neben etwas Oxalsaure etwa 50-54%Ameisensaure. Man reinigt sie durch nochmaligeDestillation 
und bringt sie dann auf das vorgeschriebene spez. Gewicht. 

Aus Glycerin und Oxalsaure bildet sich zunachst Oxalsaureglycerinester, dann durch Ab
spaltung von Kohlendioxyd Ameisensaureglycerinester (Glycerinmonoformiat): 

C3H 5(OHls + (COOH)2 = C3H5(OH)20CHO+C02+H20, 
der durch Einwirkung von Wasser in Glycerin und Ameisensaure zerfallt: 

CaH5(OH)20CHO + H20 = C3H5(OH)3 + HCOOH. 
Zur Darstellung von wasserfreier Ameisensaure sattigt man die wasserige Losung 

heW mit Bleicarbonat, filtriert nach dem Erkalten das auskristallisierte Bleiformiat ab 
und zerlegt es, nachdem es getrocknet ist, durch Dberleiten von trocknem Schwefelwasserstoff 
im Olbad bei 1300. Bleisulfid bleibt zuriick und wasserfreie Ameisensaure geht iiber. Um sie 
von Schwefelwasserstoff zu befreien, wird sie mit trocknem Bleiformiat geschiittelt und dann 
nochmals destilliert. . 

Eigenschaften (der wasserfreien Ameisensaure). Farblose, vollig fIiich
tige, schwach rauchende, stechend sauer riechende Fliissigkeit, spez. Gew. bei 150 
= 1,2256. Erstarrt bei etwa 00 kristallinisch und schmilzt dann bei +8,5 0. Sdp.99 0• 
Auf der Haut erzeugt sie Blasen. Sie wirkt reduzierend auf eine Reihe von Metall
salzen. Die Ameisensaure ist eine einbasische Saure, ihre Salze heiBenFormiate. 

Erkennung. Erwarmt man eine Losung von freier Ameisensaure oder eines 
Alkalisalzes derselben mit Silbernitrat, so erfolgtAusscheidung von metallischem Silber. 
Erwarmt man eine Losung freier Ameisensaure mit Quecksilberoxyd, so erfolgt unter 
Kohlendioxydentwicklung Ausscheidung von metallischem Quecksilber. Erwarmt 
man eine Losung von Ameisensaure oder eines Alkalisalzes derselben mit Mercurichlo. 
ridlosung, so erfolgt Ausscheidung von Mercurochlorid. Versetzt man die Losung eines 
Alkalisalzes der Ameisensaure mit Eisenchlorid, so entsteht eine rotbraune Losung, 
aus der sich beim Kochen ein rostfarbiger Niederschlag abscheidet. Erwarmt man 
Ameisensaure (oder deren Salze) mit konz. Schwefelsaure, so wird Kohlenoxyd ge· 
bildet, das mit blaulicher Flamme verbrennt. Mit BleiacetatlOsung geben nicht zu 
sehr verdiinnte Losungen von Ameisensaure oder ihren Salzen einen weiBen kristal. 
linischen Niederschlag von Bleiformiat. 

Bestimmung. Freie Ameisensaure laBt sich mit n-Kalilauge titrieren (Phenolphthalein). 
I ccm n -Kalilauge = 46 mg HCOOH. In ameisensauren Salzen laBt sie sich bestimmen durch 
Reduktion von Mercurichlorid zu Mercurochlorid oder durch Zersetzung mit konz. Schwefelsaure 
und Auffangen des Kohlenoxyds (vgl. unter Acidum aceticum, Priifung auf Ameisensaure). 

Gehalt wiisseriger .AmeisensiiurelOsungen an HCOOH bei 150. (Wasser 15°.) 

% Spez. Gew. I % i Spez. Gew. I % I Spez. Gew. I % ! Spez. Gew. 

40 I 1,1004 32 1,0764 24 
I 

1,0592 16 I 1,0392 I 

39 

I 

1,0968 31 1,0736 23 
I 

1,0570 15 

I 

1,0366 
38 1,0934 30 1,0710 22 1 1,0548 14 1,0342 
37 1,0902 29 1,0689 21 1,0524 13 1,0319 
36 I 1,0871 28 1,0670 20 

I 

1,0500 12 ! 1,0297 
35 

I 

1,0849 27 1,0650 19 1,0471 II 1,0275 
34 1,0820 26 1,0630 18 I 1,0445 10 I 1,0253 
33 1,0792 25 1,0612 17 1,0419 I 

I 

Acidum formicicum (Germ., Helv.), Ameisensiinre, ist eine wasserige Losung von 
Ameisensaure mit 24-25% HCOOH. Germ. 6 S. Bd. II S. 1301. 

Eigenschaften. Klare, farblose Fliissigkeit, spez. Gew.: Germ. 1,061-1,064, 
Helv. 1,058-1,061, beim Erhitzen fIiichtig, Geruch stechend, Geschmack auch in 
Verdiinnung stark sauer. Mit Wasser und Alkohol mischbar. 
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Erkennung. Mit Bleiessig gibt sie einen weWen kristallinisehen Niederschlag. 
Wird eine Misehung von 2 g Ameisensaure und 10 eem Wasser mit 0,5 g gelbem 
Queeksilberoxyd gesehiittelt, so entsteht eine klare Losung, die beim Erhitzen 
aIlmahlieh unter Gasentwieklung graues Queeksilber abseheidet. 

Priijung. Die Misehung von 2 g Ameisensaure mit 10 eem Wasser darf naeh 
Zusatz von einigen Tr. Salpetersaure nieht verandert werden: a) dureh Bariumnitrat· 
losung (Sehwefelsaure, Sulfate), - b) dureh SilbernitratlOsung (Salzsaure, Chloride), 
- c) dureh Sehwefelwasserstoffwasser (SehwermetaIle). - d) Die Misehung von 2 g 
Ameisensaure und 10 eem Wasser darf naeh Zusatz von Ammoniakfliissigkeit bis 
zur sehwaeh alkalisehen Reaktion (etwa 2 eem) dureh Caleiumehloridlosung nieht 
verandert werden (Oxalsaure). - e) Wird die Misehung von 1 g Ameisens:lure, 
5 eem Wasser und 1.5 g gelbem Queeksilberoxyd im Wasserbad uuter wiederholtem 
Sehiitteln bis zum Aufhoren der Gasentwieklung erhitzt (etwa 20 Minuten lang) und 
filtriert, so darf das Filtrat Laekmuspapier nieht roten (Essigsaure). 

Anmerkung zu e): Ameisensaure wird beim Kochen mit iiberschiissigem Queck. 
silberoxyd zu Wasser und Kohlendioxyd oxydiert; Essigsaure wird dabei nicht oxydiert, sill lost 
Quecksilberoxyd zu sauer reagierendem Mercuriacetat. 

Gehaltsbestimmung. zuni Neutralisieren von I) eem Ameisensaure miissen 
27,6 bis 28,9 cem n.Kalilauge verbraucht werden (Phenolphthalein) = 24--25% 
wasserfreie Ameisensaure. 1 ccm n·Kalilauge = 46 mg HCOOH. - Die titrierte 
neutrale Fliissigkeit darf nieht brenzlich oder steehend riechen (Acrolein). 

Anwendung. Innerlich wird Ameisensaure kaum gegeben; in gro/3eren Mengen ruft 
sie heftige Magenentziindung, Nierenhyperamie, Blutharnen hervor. In kleinen Mengen injiziert 
zur Reiztherapie. Au/3erlieh lediglieh in Form von Spiritus Formiearum und Tine1;ura 
Formiearum als hautreizendes Mittel bei Neuralgien, Rheumatismus usw. Sie wird aueh als 
Frisehhaltungsmittel fUr Friichte und Fruchtsafte verwendet. 

Natrium formicicum. Natriumformiat. Ameisensaures Natrium. HCOONa+H 20. 
Mol.·Gew.86. Wei/3es, in Wasser losliehes Kristallpuiver. Anwendung. Subkutan bei 
ehirurgischer Tuberkulose. 0,01-0,2 g in Losung aIle 8 bis 10 Tage; ferner innerlich bei Pneu· 
monie in Einzelgaben von 0,08-0,25 g zweistiindlich in wasseriger Losung oder in Infusum 
Adonidis. 

Spiritus Formicarum (ex Acido). Ameisenspiritus. Spirit of Ants. 
Spirit of Formic Acid. Esprit de fourmis. Folgende Arzneibiicherlassen 
den Ameisenspiritus durch Mischen von Ameisensaure mit Weingeist herstellen: 

Germ. Helv. Nat. Form. 
Acidi formicici (25·,.) 1,0 5,0 35 cern 
Spiritus (90·,.) 14,0 70,0 740 cern 
Aquae 5,0 25,0 225 cern 

Gehalt: Germ. annahernd 1,25% HOOOH, Spez. Gew., Germ. 0,894-0,898. 
Erkennung. Ameisenspiritus rotet Lackmuspapier; auf Zusatz von etwas Bleiessig ent· 

steht eine kristallinische Aus8cheidung von Bleiformiat. Aus Silbernitratliisung wird beim Er· 
warmen Silber abgeschieden. 

Da der Gehalt an freier Saure durch Esterbildung bestandig abnimmt, so empfieh11; es 
sich, n ur geringe Mengen Ameisens piritus vorra.tig zu hal ten. Germ. 6 s. Bd. II, S. 1363. 

Spiritus Formicarum destillatus, a us Ameisen de stilli erter A meisen s pi ri tus' 
wird so dargestellt, da/3 man lebende Waldameisen zerquetscht, mit einem Gemisch aus Wasser 
und Weingeist 1-2 Tage maceriert und den gro/3eren Teil der Fliissigkeit dann abdestilliert. 
Letzteres geschieht am besten durch Einleiten von Dampf in die Ameisenbriihe. DestiIIation 
auf freiem Feuer laJ3t den Blaseninhalt leicht anbrennen und ein widerlich riechendes unbrauch. 
bares Destillat gewinnen. 

Austr.: Man maceriert 50 T. Waldameisen mit 75 T. Weingeist (86 Gew .. o/ol und destilliert 
mit Wasserdampf 100 T. abo Spez. Gewicht 0,887-0,900. - Ross.: Von gleichen Teilen frisch 
gesammelten und zerquetschten Ameisen, Weingeist und Wasser wird der dritte Teil abdestilJiert. 

Spiritus Formicarum compositus. 
Spiritus Formicarum 98,0 
Olei Terebinthinae 
Ole! Lavandulae iiii 1,0 

Tinctura Formicarum compos Ita. 
Acidi formicici (1.060) 10,0 
Tincturae aromaticae 20,0 
Olei Lavandulae 1,0 
Spiritus diluti (0,892) 70,0 
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Formamidum. Formamid. Ameisensaureamid. HCONH 2• Mol.-Gew. 45. 
Darstellung. Man erhitzt 2 T. Ammoniumformiat mit 1 T. Harnstoff SO lange 

auf 1400 , wie noch Ammoniumcarbonat entweicht und destilliert dann unter vermindertem 
Druck. 2 HCOONH4 + CO(NH2 )2 = COa(NH4 )2 + 2 HCONH2• 

Eigenschajten und Priijung. Farblose oder schwach gelbJiche, sirupartige. geruchlose 
Fliissigkeit. mit Wasser und Weingeist in jedem Verhaltnis mischbar. Es rotet Lackmuspapier 
sehr schwach. Destilliert unter vermindertem Druck unzersetzt; unter gewohnlichem Druck siedet 
es bei 192-1950, zum Teil zerfallt es dabei in Ammoniak und Kohlensaure. Es entwickelt mit 
konz. Kalilauge schon in der Kalte Ammoniak. Es lost Queck~ilberoxyd auf. Es sei beim Er
hitzen vollig fliichtig; mit 10 T. Wasser verdiinnt rote es blaues Lackmuspapier nur ganz schwach. 

Anwendung. Zur Darstellung von Formamidquecksilberlosung (s. unter Hydrargyrum) 
und von Chloralformamid. 

Epileptol, angeblich Amidoameisensii.ure, Acidum amidoformicicum conden
satum (!), wird nach Dr. WRESZINSKI als Antiepilepticum in Dosen von 20-50 Tropfen dreimal 
tii.glich angewandt. (Nach ZERNIK ist das Epileptol keih einheitliches Prii.parat, sondern 
besteht aus einer Formamid-Formaldehydverbindung, Formamid und Hexamethylentetramin.) 

Acidum gallicum. 
Acidum gallicum. Gallussaure. Trioxybenzoesaure. Gallic Acid. 
Acide galliq ue. CaH2(OH)3COOH [1,2,3,5]. Mol.-Gew.170. 

Gallussaure kommt in vielen Pflanzen vor, meist neben Gerbsaure, z. B. in den 
Gallapfeln, Sumach, Dividivi, Barentraubenblattern und im chinesischen Tee. Sie 
entsteht aus der Gallusgerbsaure durch Hydrolyse. 

Darstellung. 10 T. Gallusgerbsii.ure (Tannin) werden mit 10 T. Wasser und 50 T. 
verd. Schwefelsaure oder mit 30 T. Wasser und 30 T. Salzsii.ure (spez. Gew. 1,123) 
1/4 Stunde lang gekocht und dann 1-2 Tage an einem kiihlen Ort stehen gelassen. Die ausgeschie
denen Kristalle werden in der 6fachen Menge destilliertem Wasser unter Erwii.rmen geliist, dieae 
Liisung mit etwas Tierkohle erhitzt. hei13 filtriert und zum Kristallisieren an einen kiihlen Ort 
gestellt. Niitigenfalls ist das Umkristallisieren und die Behandlung mit Tierkohle zu wiederholen. 
Eisen ist bei der Darstellung sorgfiiltig fern zu halten. 

Eigenschajten und Erkennung. Farblose oder schwach gelbliche, seiden
glanzende, geruchlose Nadeln oder trikline Prismen, von zusammenziehendem, sauer
lichem Geschmack. Loslich in 85 T. kaltem Wasser (150), leicht in siedendem Wasser, 
in 6 T. Weingeist, in 40 T. Ather oder in 12 T. Glycerin; wenig loslich in Chloroform, 
Benzol oder Benzin. Sie enthalt rund 9,60 / 0 Kristallwasser, das bei 1000 abgegeben 
wird. - Sie beginnt bei 2200 zu schmelzen, und zerfallt bei weiterem Erhitzen in 
Kohlendioxyd und Pyrogallol. Losungen der Gallussaure in iiberschiissigem Alkali 
nehmen aus der Luft rasch Sauerstoff auf und far ben sich rot bis braun und schwarz. 
Tropft man Gallussaurelosung zu Kalkwasser, so entsteht eine Triibung, die nach 
kurzer Zeit grau, griin und dunkel wird. Die wasserige Losung reduziert ammonia
kalische Silberlosung, dagegen nicht FEHLINGSche Losung. Fiigt man zu 10 cern einer 
kalt gesattigten wasserigen Losung 1 Tropfen Eisenchloridlosung, so entsteht eine 
schwarzblaue Farbung. Eine Losung von oxydfreiem Ferrosulfat wird durch Gallus
saure nicht verandert; an der Luft wird die Mischung (infolge von Oxydation) la8ur
blau, schlieBlich schwarzblau. - Gallussaure erz~ugt in Losungen von Alkaloiden, 
Eiweill, Leim. Brechweinstein keine Niederschliige (Unterschied von Gerbsaure). Sie 
ist eine einbasische Saure, ihre Salze heiBen Galla teo Nur die Salze der Alkalien sind 
in Wasser leicht IOslich. 

Priifung. Die heW bereitete wasserige Losung (0,5g+10 ccm) muB a) farblos 
oder nur schwach gelb gefarbt sein. Sie darf - b) nach Zusatz von Salzsaure durch 
Bariumnitratlosung nicht getriibt werden (Schwefelsaure. Sulfate). - c) Wird 1 g 
Gallussaure mit 20 ccm Wasser einige Minuten geschiittelt, so darf das Filtrat durch 
eine Losung von EiweiB oder weiBem Leim nicht gefiillt werden (Gerbsaure). -
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d) Gallussaure darf durcb Trocknen bei 1000 bocbstens 100/ 0 an Gewicbt verlieren und 
e) beirn Verbrennen bocbstens 0,1 % Ruckstand binterlassen. Germ. 6 s. Bd. II, S.130l. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gallussaure wirkt ortlich adstringierend, aber, weil sie EiweiB nicbt fallt, 

weniger stark als Gerbsaure; sie wird auch aus dem gleichen Grunde besser und langer vertragen 
als diese. Die Wirkung ist die gleiche wie die der Gerbsaure, weilletztere im Organismus zu Gallus
saure umgewandelt wird. Man gibt sie innerlich 2-3mal taglich zu 0,1-0,6 g in Pulvern oder 
Pillen bei Diabetes, Albuminurie, Lungenblutungen. A uBerlich bei aphthiisen Geschwiiren 
(1:50), Blutungen. Bei Alkaloidvergiftungen kann sie die Gerbsaure nicht ersetzen. Sie dient 
zur Darstellung von basischem Wismutgallat. Technisch in der Photographie als Entwickler 
und in der Tintenherstellung. 

GIyceritum Acldl galllci. Mlxtura contra albumlnurlam. GALLOIS. 

Glycerine of GalIic Acid. 
Acidi gallici 1,0 
G1ycerini 5,0 

Acidl gallIci 0,5 
Aquae destillatae 70,0 
Sirupi Sacchari 30,0 

Teeloffelweise in I_Tage zu verbrauchen. 

Gallicin (SANDOZ U. CO., Basel) ist Gallussauremethylester, Metbylium gallicum, 
CSH2(OHhCOOCH3' Mol.-Gew. 184. 

Darstellung. Man sattigt eine Losung von 1 T. Gallussaure (oder Gerbsaure) in 
3-4 T. Methylalkohol mit trocknem Salzsauregas. Nach mehrtagigem Stehen verdampft 
man die Losung bis zur Sirupdicke. Den Riickstand mischt man mit Bariumcarbonat und zieht 
dann das Gemisch mit Methylalkohol aus. 

Eigenschaften. Aus Methylalkohol kristallisiert, farblose, wasserfreie Prism en, aUB 
Wasser feine, verfilzte Nadeln. Smp. 2020. Loslich in heiBem Wasser. in Alkohol und in Ather. 
Wird durch Alkalilaugen unter Braunung zerlegt. Die Losung in Ammoniak nimmt an der Luft 
feurigrote Farbung an. 

Anwendung. Als Antiseptikum bei Augenkrankheiten, wie Conjunctivitis. Das leichte 
Pulver wird mit dem Pinsel direkt aufgestaubt. 

Etelen (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist Triacetylgallussiiureathylester, 

(CHaCOOhCsH2COOC2H5' Mol.-Gew. 324. 
Darstellung. Durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid oder Acetylchlorid 

auf Gallussaureathylester. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle oder weiBes kristallinisches Pulver, geruch- und ge

schmacklos. Smp. 134-1360• Es ist unloslich in Wasser. schwer loslich in Weingeist und Ather, 
leichter loslich in Aceton und heiBem Weingeist. 

Das Etelen ist rein nicht mehr im Handel. 

Combe len (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Mischung von Triacetylgallussiiure
iithylester (E telen) und Resorcinbenzoylcarbonsiiureiithylester, C6H 3(OH)2· OC· CaH4CO 
·OC2H 5• Geruch- und geschmackloses Pulver. In Tabletten im Handel. Anwendung. Bei 
akuten und chronischen Darmkatarrhen 3-6mal taglich 1 Tablette zu 0,5 g. 

Gallobromol (E. MERCK, Darmstadt) ist Dibromgallussiiure, Acidum dibrom
gallicum, CsBr2(OH>aCOOH + H 2 0, Mol.-Gew. 346. 

Darstellung. Man reibt 1 T. Gallussaure mit 2,5 T. Brom zusammen und kristal
lisiert das Reaktionsprodukt aus siedendem Wasser urn. 

Eigenschajten. Farblose Nadeln oder Blattchen, die bei 1200 wasserfrei werden und bei 
1500 schmelzen. Loslich in etwa 8 T. Wasser von 150 , leicht loslich in siedendem Wasser. in Alko
hoI und in Ather. Die wasserige Losung wird durch Eisenchlorid schon violett gefarbt. Die Losurrg 
in Ammoniak nimmt an der Luft feurigrote Farbung an. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Innerlich als Ersatz der Alkalibromide in Tagesgaben von 2-3 g in 

wasseriger Losung mit einem sauerlichen Sirup. AuBerlich die 1-3 %ige Losung zu Einsprit
zungen bei Gonorrhoe und Umschlagen oder Pasten bei nassenden Ekzemen. 

Acidum glycerinophosphoricum siebe unter Acidum phosphoricum S. 19:3. 
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Acidum hydrobromicum. 
Acidum hydrobromicum. Bromwasserstoffsaure. Hydrobromic Acid. 
Acide bromhydrique. Als Bromwassel'stoffsaure werden wasserige Losungen 
von Bromwasserstoff, HBr, Mol.·Gew. 81, mit verschiedenem Gehalt bezeichnet. 

Erganzb. 25%, spez. Gew.l,207-1,209, Gall. Acide bromhydrique offi· 
cinal 10% , spez. Gew. 1,077. Helv., Brit., Acidum hydrobromicum dilutum 
10% HBr, spez. Gew.l,077 (Helv.l,077-1,078. Amer. 1~076 bei 25° 9,5-10,5% HBr). 
Hisp. Acidum bromhydricum officinale 10%, spez. Gew. 1,077. 

Da1'stellung. I . Von gasformigem Bromwasserstoff. 
In ein mit einem Tropftrichter versehenes Kolbchen (Abb.72) bringt man 1 T. amorphen 

Phosphor und 2 T. Wasser. In den Tropftrichter gibt man 10 T. Brom und laBt dieses nun lang. 
sam tropfenweise in den Kolben ein· 
flieBen. Jeder einfallende Tropfen Brom 
verursacht im Anfang eine von Licht· 
erscheinung begleitete Verpuffung. So
bald erst eine gewisse Menge Bromwasser
stoff gebildet ist, lOst sich das weiter 
zuflieBende Brom ruhig auf, und Brom· 
wasserstoff entweicht: PBra + 3 H20 = 
3 HBr + H3 POa. Man leitet diesen, um 
Bromdampfe zuriickzuhalten, durch eine 
mit feuchten Glasscherben und gelbem 
Phosphor gefiillte U-Rohre und kann 
den so gereinigten Bromwasserstoff iibel 
Quecksilber auffangen oder in Wasser 
einleiten. 

II. Von wasseriger Bromwasser
stoffsaure. 

a) Man lost 50T.Bariumbromid, 
(BaBr2 + 2 H2 0), in 100 T. Wasser und 
versetzt dieseLosung unter kraftigem Um
riihren mit einer Mischung aus 15 T. konz. 
Schwefelsaureund30 T. Wasser. Der 

Abb_ 72. 

entstandene Niederschlag wird abfiltriert und mit 30 T. Wasser nachgewaschen. Das Filtrat 
destilliert man aus einem Kolben oder einer Retorte. Bis 1200 destilliert fast nur Wasser iiber, 
bei etwa 1250 eine Saure mit etwa 480/0 HBr, die durch Verdiinnen mit Wasser oder mit dem 
ersten Destillat auf das geforderte spez. Gewicht eingestellt wird. 

b) Man iibergieBt 60 T. grob gepulvertes Kalium bromid mit einer Mischung von 50 T. 
konz. Sch wefelsau re und 25 T. Wasser, fiigt 2 T. amorphen Ph osphor hinzu und destilliert 
abo Das Destillat wird zur Oxydation der mit iibergangenen Schwefligen Saure vorsichtig bis zur 
eben bleibenden Gelbfarbung mit Bromwasser versetzt; dann fallt man die Schwefelsaure 
durch Zusatz von wenig Bariumcarbonat oder Bariumbromid aus. Die nach dem Ab
setzen klar abgegossene Saure wird rektifiziert. Man erhalt etwa 150 T. reiner Saure von 250/0 HBr. 

Eigenschaften. a) Des gasformigen Bromwasserstoffs. Farbloses, wie 
Chlorwasserstoff nechendes Gas, an der Luft Nebel bildend. Wird bei - 73° zu einer 
farblosen Fliissigkeit verdichtet, die bei etwa - 90° kristallinisch erstarrt. In Wasser 
sehr leicht loslich. Das spez. Gewicht des Gases ist 2,8 (Luft = 1); 1 Liter wiegt 
bei 0° und 760 mm B. 3,617 g. 

b) Wasserige Bromwasserstoffsaure. Farblose, sehr sauer schmeckende 
Fliissigkeit, die blaues Lackmuspapier rotet, mit Ammoniakdampfen dichte wei Be 
Nebel bildet. Destilliert man verdiinnte wasserige Losungen von Bromwasserstoff, so 
geht zunachst fast nur Wasser uber, bis der Gehalt auf etwa 48% HBr gestiegen ist. 
Wird eine sehr konz. Losung von Bromwasserstoff destilliert, so entweicht zunachst 
Bromwasserstoff, bis die Saure nur noch etwa 48% HBr enthiilt; diese Bromwasser
stoffsaure destilliert dann bei etwa 125° iiber. Durch Luft und Licht wird 
die Bromwasserstoffsaure unter Gelbfiirbung und Auftreten von freiem Brom 
langsam zersetzt. 
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Spez. Gewieht und Gehalt der Bromwasserstoffsiiure bel 150. (Wasser 4°). 
Nach J. BIEL. 

% Ispez. Gew./ % Ispez. Gew·1 % Ispez. Gew·1 % Ispez. Gew·1 % Ispez. Gew. 

1 I 1,0082 11 1,085 21 
2 

I 
1,0155 12 1,093 22 

3 1,0230 13 1,102 23 
4 I 1,0305 14 1,110 24 
5 I 1,038 15 1,119 25 
6 1,046 16 1,127 26 
7 1,053 17 1,136 27 
8 1,061 18 1,145 28 
9 1,069 19 

I 
1,154 29 , 

10 1,077 20 1,163 30 

1,172 31 ! 
1,181 32 
1,190 33 
1,200 34 
1,209 35 
1,219 36 
1,229 37 
1,239 38 
1,249 

I 
39 

1,260 40 

1,270 
1,281 
1,292 
1,303 
1,314 
1,326 
1,338 
1,350 
1,362 

I 1,375 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

I 

I 
I 
I 
t 

1,388 
1,401 
1,415 
1,429 
1,44~4 

1,459 
1,474 
1,490 

ETkennung. Erwarmt man die Saure mit etwas Braunstein oder Salpeter
saure oder fiigt man Chlorwasser hinzu, so wird Brom in Freiheit gesetzt, das von Chloro
form mit braungelber Farbe gelOst wird. Auf Zusatz von Silbernitrat entsteht ein 
gelblichweiJ3er, kasiger Niedersehlag von Silberbromid, AgBr, unloslieh in Salpeter
saure, Wslieh in Ammoniakfliissigkeit, liehtempfindlich_ 

Priifung. (Der Bromwasserstoffsaure mit 25°10 HBr.) Die Misehung von 2 g 
Bromwasserstoffsaure mit 10 cem Wasser darf nach dem annahernden Neutralisieren 
mit Ammoniakfliissigkeit (bis zur sehwach sauren Reaktion) nieht verandert werden: 
a) dureh Schwefclwasserstoffwasser (Sehwermetalle, Arsen), - b) dureh Barium
nitratlosung (Sehwefelsaure), - c) durch verd. Schwefelsaure (Barium). - d) Werden 
3 cem Bromwasserstoffsaure mit 3 cem Chloroform geschiittelt, so darf dieses sich 
nicht gelb (freies Brom) und nach Zusatz von 1 Tr. Eisenehloridliisung nicht violett 
farben (Jodwasserstoff). - e) Wird 1 eem Bromwasserstoffsaure mit 1 cem Salpeter
saure zum Sieden erhitzt und die Mischung naeh dem Erkalten mit Ammoniak
fliissigkeit iibersattigt, so darf die Fliissigkeit dureh Magnesiamischung auch bei 
langerem Stehen nicht verandert werden (Phosphorige Saure, Phosphorsaure). -
f) Die Mischung von 1 eem Bromwasserstoffsaure und 10 cern Was8er darf durch 
0,5 eem Kaliumferroeyanidlosung nieht sofort geblaut werden (EiRen). -- g) 10 ccm 
einer Misehung von 3 g Bromwasserstoffsaure mit Wasser zu 100 cern werden mit 
Ammoniakfliissigkeit genau neutralisiert; naeh Zusatz von 2 Tr. Kaliumehromat
losung diirfen bis zur Rotfarbung hochstens 9,4 cem 1/10 -n-Silbernitratlosung ver
braueht werden (unzulassiger Gehalt an Chlorwasserstoff). - h) 5 g Bromwasser
stoffsaure diirfen beim Verdampfen und sehwaehen Gliihen hochstens 1 mg Riick
stand hinterlassen. 

GehaUsbestimmung. 5 eem Bromwasserstoffsaure, mit 20-30 ecm W 2Lsser 
verdiinnt, miissen zur Neutralisation 18,5-18,8 eem n-Kalilauge verbrauehen (Di
methylaminoazobenzol) = 24,8-25,2% HBr. 1 cem n-Kalilauge = 81 mg HBr. 

AufbewahTung. Vorsichtig in Glasstopfenflaschen, vor Licht geschiitzt. 
Gelbgewordene Bromwasserstoffsaure kann durch Zusatz von Schwefliger Saure bi!! zur 

Entfarbung und Destillieren wieder gereinigt werden. Die ersten AnteiJe des Destillates werden 
so lange verworfen, bis die Saure nach Zusatz von Bromwasser mit Bariumnitratlosung keine 
Triibung mehr gibt. 

Anwendung. Die unverdiinnte Saure (25%) wirkt auf Haut und Schleimhiiute atzend; 
man benutzt sie daher bisweiJen unverdiinnt als AtzmitteI bei Mercurial-Stomatitis. Zu Atzungen 
bei Diphtherie 1: 10 verdiinnt. Innerlich als Ersatz des Kaliumbromids, wenn man dessen Neben
wirkungen, d. h. die Kaliumwirkung vermeiden will, 3-6maI tagJich 8-12-15 Tr. der 250/ oigen 
Saure (oder die 21/ 2 fache Menge der 1O% igen) in starker Verdiinnung mit Zuckerwasser usw. 
bei Epilepsie, Nervositat, Neurasthenie, Chorea. - Wenig mehr gebrauchlich. 

Acidum hydrobromicum FOTHERGILL ist eine aua Kaliumbromid und Weinsaure 
"ex tempore herzustellende" Bromwasserstoffsaure, die noch etwas Kaliumbromid und W'ein-
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saure gelost enthalt. Man vermischt eine Losung von 10 T. Kaliumbromid in 30 T. Wasser 
mit einer L08ungvon 12 T. Weinsaure in 30 T. Wasser, laBt das Gemisch mindestens 24 Stunden 
an einem kiihlen Ort stehen und filtriert vom ausgeschiedenen Weinstein abo Die Losung ent. 
halt annahernd 10% HBr. 

Piluiae hydrobromicae. 
Kalii bromati 6,0 
Acidi hydrobromlcl (25°'0) 10,0 
Glycerini 6,0 

Boli ai bae 6,0 
Pulveris Radicis Liquiritiae 
Pul veris Succi Liq uiritiae aa q. B. 

fiant pi!. 240; dispensentur ad vitrum. 

Acidum hydrochloricum. 

Acidum hydrochloricum. Salzsaure. Chlorwasserstoffsaure. 
Hydrochloric Acid. Acide chlorhydr iq ue. 

Als Salzsaure oder Chlorwasserstoffsaure bezeichnet man wasserige 
Losungen von Chlorwasserstoff, HCI, Mol.-Gew.36,5, mit verschiedenem 
Gehalt. 

Gewinnung. Durch Erhitzen von Natriumchlorid mit SC'hwefelsaure erhiilt man 
den Chlorwasserstoff im groBen als Nebenprodukt bei der DarstelJung der Soda nach dem LEBLANC
schen Verfahren. Auch aus Magnesiumchlorid wird Chlorwasserstoff im groBen gewonnen, 
indem man dieses mit iiberhitztem Wasserdampf behandelt: MgCl2 + H 20 = MgO + 2 HCl. 
Nicht unerhebliche Mengen von Chlorwasserstoff erhiilt man als Nebenprodukt in der organischen 
GroBindustrie, beim Chlorieren von Toluol und anderen Kohlenwasserstoffen, auch bei der Dar
stellung von Chloralhydrat. Der auf die eine oder andere Weise gewonnene Chlorwasserstoff 
wird in Wasser aufgefangen, und die Losungen kommen als Salzsaure in den Handel. 

Handelssorten. Acidum hydrochloricum crudum mit etwa 30-320/0 HCl (spez. 
Gew. 1,16 = 200 Be), Ac. hydrochlor. crud. "arsenfrei" mit 30-32% HCl (spez. Gew. 1,16 
= 200 Be), Ac. hydrochlor. (purum) mit 32% HCl (spez. Gew. 1,16 = 200 Be) und mit 25% 
{spez. Gew. 1,126= 160 Be), Ac. hydrochlor. dilutum mit 12,5% HCl (spez. Gew. 1,062). 
Ac. hydrochlor. fumans mit etwa 380/0 HCl (spez. Gew. 1,19), Ac. hydrochlor. pro analysi 
mit 250/0 HCl und Ac. hydrochlor. pro anal. absolut arsenfrei fiir forensische Zwecke. 

Darstellung. 1m kleinen. Zur Darstellung von reinem Chlorwasserstoff im kleinen 
benutzt man den in Abb. 73 abgebildeten Apparat. In den Kolben von etwa 1 Liter Inhalt gibt 
man 100 g gewohnliches grobes Kochsalz und laBt durch das Trichterrohr allmahlich ein er
kaltetes Gemisch von 180 g konz. Sch wefelsau re und 40g Wasser zuflieBen. Man kann auch statt 
des gebogenen Trichterrohres einen Tropftrichter verwenden und aus diesem die Saure lang-sam 
zuflieBen lassen. Schon in del' Kalte beginnt die Entwicklung von Chlorwasserstoff. 1st aIle Saure 
zugeflossen und die Entwicklung schwacher geworden, so erhitzt man den in einem Sand bad 
stehenden Kolben. Mit dem gleichen Apparat kann man Chlorwasserstoffgas aus rauchender 
Salzsaure gewinnen, indem man den Kolben zur Halfte damit anfiillt und dann aus einem Tropf
trichter konz. Schwefelsaure zutropfen laBt; besondere Erwarmung ist nicht notig. 

Der Chlorwasserstoff wird zur Reinigung durch wenig Wasser oder durch reine Salzsaure 
geleitet, die sich in der Waschflasche befindet. Will man trockenen Chlorwasserstoff darstelJen, 
so leitet man ihn nach dem Waschen durch konz. Schwefelsaure. Will man den Chlorwasserstoff 
in Wasser auffangen, urn reine Salzsaure darzustellen, so liiBt man das Einleitungsrohr nUr sehr 
wenig in das Wasser eintauchen, urn ein Zuriicksteigen des Wassers zu verhindern. Aus 100 g 
Kochsalz erhii.lt man rund 60 g HCI. 

Chlorwasserstoff laBt sich auch sehr bequem im KlpPschen Apparat aus Salmiak in 
Stiicken mit konz. Schwefelsaure entwickeln. 

Eigenschaften. Der Chlorwasserstoff ist ein farbloses, an der Luft Nebel bil
den des Gas von stechend saurem Geruch und Geschmack; in Wasser sehr leicht und 
reichlich lOslich. 1 Liter Wasser lost bei 20 0 460 Liter Chlorwasserstoffgas. 1 Liter 
Chlorwasserstoff wiegt bei 00 und 760 mm B. 1,6352 g. Er kann bei _,to durch 
einen Druck von 25 Atm. oder bei 100 durch 40 Atm. zu einer Fliissigkeit verdichtet 
werden. 

Erkennung. Wiisserige Losungen von Chlorwasserstoff geben mit Silber. 
nitrQ.tlosung einen weii3en kasigen Niederschlag von Silberchlorid, der sich in konz. 
Chlorwasserstofflosungen (z. B. mit 250/ 0 HCI) anfangs, wenn nur wenige Tropfen 
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SHbernitratlosung zugesetzt werden, wieder auflost, auf Zusatz von Wasser voll
standig abgeschieden und beim Ubersattigen mit Ammoniakfliissigkeit wieder gelost 
wird. - Beim Erwarmen von Salzsaure mit Braunstein wird Chlor entwickelt. 

Besti-mmung. Freie Salzsaure wird mit n-Kalilauge titriert (Dimethylamino
azobenzol). 1 ccm n-Kalilauge = 36,5 mg HCi. 

Gebundener Chlorwasserstoff in den Chloriden wird gewichtsanaly
tisch oder maBana.lytisch naeh MOHR oder nach VOLHARD bestimmt. 

Gewich tsanalytisch. 
Die klare w8.sserige Losung, die nicht mehr als etwa 0,15 g Cl enthalten solI, wird kalt 

mit einer durch Salpetersaure angesauerten LOsung von Silbemitrat in maBigem 1JberschuB ver
setzt. Man erwarmt dann auf dem Wasserbad (nicht iiber 600) und riihrt dabei mit einem 
diinnen Glasstab so lange urn, bis das Silberchlorid sich vollig zusammengeballt hat, und die 
dariiber stehende ]'liissigkeit klar ist. Hierauf laBt man an einem dunklen Ort erkalten, filtriert 

Abb.73. 

das Silberchlorid auf einem getrockneten und gewogenen Filter oder GoocHtiegel ab, wascht 
es zunachst mit Salpetersaure enthaltendem, schlieBlich mit reinem Wasser aus, bis das Filtrat 
durch eine Spur Salzsaure nicht· mehr getriibt wird, und trocknet es bei 100°. 

Das Silberchlorid kann auch im Tiegel geschmolzen und dann gewogen werden. Man 
bringt die Hauptmenge des getrockneten Silberchlorids auf ein Uhrglas und verbrennt das 
Filter vollstandig in einem gewogenen Porzellantiegel. Nach dem Erkalten tropft man auf 
den Riickstand etwas Salpetersaure, bringt nach der erfolgten AufIOsung des Silbers einige 
Tropfen Salzsii.ure hinzu und verdampft zur Trockne. Hierauf bringt man die Hauptmenge des 
Silberchlorids von dem Uhrglas in den Tiegel, und erhitzt iiber mii.Biger Flamme bis zum be
ginnenden Schmelzen. AgCl X 0,2544 = HCI oder AgCI X 0,2474 = Cl. 

MaBanalytisch. 
a) Nach MOHR. Voraussetzung ist hierbei, daB die Losung vollig neutral ist und auBer 

Chlor keinen anderen Bestandteil enthalt, der mit Silbemitrat eine unlosliche Verbindung ein
geht. Ebenso miissen Substanzen abwesend sain, die Silberchlorid IOsen, wie z. B. Natrium
thiosuUat. Man bringt eine gemessene oder gewogene Menge der LOsung in ein (ERLENMEYER-) 
KOlbchen, fiigt 3-4 Tr. KaliumchromatloBung hinzu und titriert mit l/lO·n-Silbemitrat
losung bis zur Rotung. 1 ccm l/lO·n-Silbemitratlosung zeigt 3,65 mg HCI oder 5,85 mg NaCl oder 
3,55 mg Cl an. 
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b) Nach VOLHARD. Die mit Salpetersiiure stark angesauerte Losung wird mit einer ge
messenen iiberschiissigen Menge l/lO-n-Silbernitratlosung versetzt; dann wird Ferri
ammoniumsulfatlosung als Indikator zugesetzt (etwa 10 ccm) und der "OberschuB an Silber
nitrat mit l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung zuriicktitriert (bis zur schwachen Rotung). 

Beispiel. Es wurden 40 ccm SiIbernitratiosung zuflieBen gelassen, dann wurden zum 
Zuriicktitrieren 13,7 oem Ammoniumrhodanidlosung verbraucht. Mithin sind von dem vor
handenen Chlor 40 minus 13,7 = 26,3ccm Silberlosung verbraucht worden. Der Gehalt der Losung 
an CI betragt 26,3 X 3,55 mg = 0,093365 g CI; an HCI 26,3 X 3,65 mg = 0,095995 g HCI. 

Spez. Gewicht und Gehalt der Salzsiiure bei Ujo. (Wasser 4°, Iuftleerer Raum.) 
Nach LUNGE und MARCHLEWSKI 

I I Spez. Gew·1 I Spez. Gew. : 
I ! 

Spez. Gew.] % HCI % HCI % HCI I Spez. Gew. I % HCI 

1,000 0,16 1,060 12,19 1,115 22,86 1,160 I 31,52 
1,005 1,15 1,065 13,19 1,120 23,82 1,163 

I 
32,10 

1,010 2,14 1,070 14,17 1,125 24,78 1,165 32,49 
1,015 3,12 1,075 15,16 1,130 25,75 1,170 33,46 
1,020 4,13 1,080 16,15 1,135 26,70 1,171 33,65 
1,025 5,15 1,085 17,13 1,140 27,66 1,175 34,42 
1,030 6,15 1,090 18,11 1,142 28,14 1,180 35,39 
1,035 7,15 1,095 19,06 1,145 28,61 1,185 36,31 
1,040 8,16 1,100 20,01 1,150 29,57 1,190 37,23 
1,045 9,16 1,105 20,97 1,152 29,95 1,195 38,16 
1,050 10,17 1,110 21,92 1,155 30,55 1,200 39,11 
1,055 11,18 

Den Gehalt der SaIzsaure an Chiorwasserstoff kann man annahernd genau aus dem spez. 
Gewicht ablesen, indem man die Stellen hinter dem Komma mit 2 multipliziert, z. B. spez. Gew. 
1,06 = 12% HCI, 1,125 = 25% usw. 

Toxikologische Analyse. TOdliche Vergiftungen durch Salzsaure infolge Verwechselung 
oder Selbstmord werden haufig beobachtet. In der Regel ist der Verlauf nicht so rasch, daB nicht 
Gegenmittel angewandt werden konnten. 1st dieses geschehen, also z. B. der Magen ausgepumpt 
worden, oder hat man zur Abstumpfung der Saure Alkalien (MgO) gereicht, so ist der Versuch, 
in den Leichenteilen freie Salzsaure nachzuweisen, aussichtslos. In diesem FaIle wird man sich 
darauf beschranken miissen, wenn es verlangt werden sollte, den Gesamtgehalt an Chloriden 
festzustellen. Bei Erbrochenem, Speiseresten, Magenfliissigkeit dagegen wird man mit dem Nachweis 
der Salzsaure Erfolg haben konnen. Am besten bestimmt man gleich die Menge der Salzsaure, 
indem man den wasserigen Auszug oder, wenn dieser zu schleimig und schwer filtrierbar ist, den 
alkoholischen, nach dem Filtrieren mit Wasser verdiinnten Auszug des Untersuchungsobjektes 
mit n-Kalilauge (Dimethylaminoazobenzol als Indikator) titriert. In einem Teil des Auszuges 
wird die Salzsaure qualitativ nachgewiesen, es ist natiirlich zu beriicksichtigen, daB der Magen
saft auch freie Salzsaure enthalt. 

Acidum hydrochloricum. (Germ., Helv., Amer.,Jap., Nederl., Ross.).Salzsaure (reine). 
Chlorwasserstoffsaure. Hydrochloric Acid.Acide chlorhydrique 
officinal (GALL.). Germ. 6 s. Bd. II S. 1301. 

Acidum hydrochloricum concentratum (Austr., Hung., Croat.). Acidum hydro
chloratum (Dan., Norv., Suec.). Acidum chlorhydricum (Belg., Hisp.). Acidum 
chlorhydricum concentratum (Ital.). Acidum muriaticum. 

Eine wasserige Losung von Chlorwasserstoff mit einem Gehalt von 25% HCI, 
mit Ausnahme von: Amer. 31-33%, Brit. 31,8%, Jap. 30% , Belg., Hisp., Ital. 
35-36%, Gall. 33,6%. 

Darstellung. Durch Einleiten von reinem Chlorwasserstoff (aus Natriumchlorid UDd 
reiner Schwefelsiiure) in Wasser. nur selteD durch Reinigung der rohen Salzsaure. 

Eigenschaften. Klare, farblose, an der Luft je nach dem Gehalt an ChIor
wasserstoff mehr oder weniger rauchende FIii~sigkeit, Geruch stechend, Geschmack 
auch in starker Verdiinnung stark sauer. Beim Erhitzen entweicht Chlorwasserstoff 
(mit sehr wenig Wasserdampf), bis der Gehalt der Salzsaure an HCI auf etwa 20 0 / 0 

gesunken ist; mit diesem Gehalt destilliert die Salzsaure bei 1l0o (760 mm B.). 
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Aus einer Salzsaure, die weniger als 20 0 / 0 ChlorwasFlerstoff enthalt, ent.weieht beirn 
Erhitzen zunaehst fast nur Wasf<erditmpf, bis der Gehalt auf 20 0 / 0 gestiegen jst. 

Erkennung. Die mit Wasser verdiinnte Salzsaure gibt mit Silbernitratlosung 
einen we:13en kasigen Niederschlag von Silberchlorid, der sich beim Ubersattigen 
mit Ammoniakfliissigkeit auflost. - Beim Erwarmen von Salzsaure mit Kalium
permanganat entweicht Chlor. 

Priifung. a) Spez. Gewicht 1,126-1,127 (Germ.). - b) Eine Mischung von 1 ecm 
Salzsaure und 3 cern Zinnchloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Far
bung annehmen (Arsen). - Je 10 ccm einer Mischung von 10 g Salzsiiure und 1)0 cern 
Wasser diirfen: - e) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Sehwer
metal1e), - d) dureh BariumnitratlOsung innerhalb 5 Minuten nicht verandert wer
den (Schwefelsaure), - e) durch Zinkjodidstarkelosung nicht sofort geblaut werden 
(ChIor), - r) nach Zusatz von Jodlosung bis zur schwach gelblichen Farbung durch 
Bar'iumnitratlOsung innerhalb 5 Minuten nicht verandert werden (Schweflige Saure). 
- g) Eine Mischung von 3 g SaIzsaure mit 7 ccm Wasser darf durch 0,5 ccm Kalium
ferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). Germ. 6 S. Bd. II S. 1301. 

Anmerkung zu b): Die Probe auf Arsen liWt sich verscharfen, indem man 5 cern Salz
saure und nul' 10-20 Tr. Zinnchloriirlosung verwendet. Die in 3 cern ZinnchloriirIosung ent
haltene grol3e Menge SnCI2 ist zur Reduktion von Spuren von Arsenverbindungen nicht notig. 
Bei anderen Priifungen auf Arsen sind verhaltnismal3ig grol3e Mengen von ZinnchloriirIosung 
zu nehmen, damit die Fliissigkeit geniigend Chlorwasserstoff enthiilt. Auch mit Calciumhypo
phosphit laBt sich Salzsaure sehr einfach auf Arsen priifen: Man versetzt 5 cern Salzsaure mit, 
0,2 g Caleiumhypophosphit und erwarmt: eine rotliehbraune Farbung zeigt Amen an. 

Fiir die Prufung der Salzsaure fiir die toxikologische Analyse reich en diese 
Proben nicht aus. Die Saure ist dann in der unter Arsenum'angegebenen Weise auf 
vollige Abwesenheit von Arsen zu priifen. 

Gehaltsbestimmung. () ccm Salzsaure mussen, mit etwa 25 ccm W'asser 
verdiinnt, 38,3-38,9 ccm n-Kalilauge verbrauchen (Dimethylaminoazobenzol 2 Tr.) 
= 24,8-25,2% HCI (Germ_). 

Aufbewahrung. Vorsiehtig, an einem kiihlen Ort; groBere Vorriite, namentlich 
der mehr als 250/ 0 Hel enthaltenden Saure, auch zweckmaBig VOl' Licht geschiitzt. Werden 
groBere Vorrate im Bailon bezogen, so empfiehlt es sich, den Inhalt desselben sogleich naoh der 
Ankunft in mehrere groBere Flaschen zu verteilen. Die AufbewahrungsgefiiBe miissen Glasstopfen 
haben und sollten aus widel'standsfahigem Glas bestehen. In der Offlzin bewahrt man die 
Salzsaure in einem besonderen Saureschrankchen auf. Die Schilder del' AufbewahrungsgefaBe 
sind zweekmiiBig in radierter Schrift herzustellen. Salzsaurediimpfe greifen die Emaille. nament
lieh auch die rote Schrift stark an. Man vermeide auch, Salzsaure und Ammoniak nahe zusammen 
aufzusteIlen; in diesem Faile biJdet sich sehr bald an dem Halse des SalzsauregefaBes ein 
Beschlag von Ammoniumchlorid. 

Abyabe. Bei der Her"tellung von Mischungen ist konz. Salzsaure immer zuletzt zuzusetzen. 
damit del I halt del' vorher benutzten Flaschen nicht durch die Dampfe verunreinigt wird. 

Wirkung und Anwendung. Unverdiinnte Salzsiiure wirkt auf Haut und Schleimhaut 
atzend und bringt, in den Magen gebracht, heftige Magenentziindung hervor. Gegenmittel: EiweiB, 
Milch. Selfe. l\Iagnesia, weniger zweckmaBig Alkalicarbonate. In starker Verdiinnung wirkt sie kon
trahierend auf die Gewebe, garungs- und faulniswidrig. Man verwendet sie: A uBerlich als Atz
mittel (fast nicht mehr), nur noch selten in Pinselsaften bei entziindlichen Prozessen des Zahn
fleisches (Stomatitis), als Zusatz zu reizenden FuBbadern. InnerJich in starker Verdiinnung 
(0,5-3,0:200) als ein die Verdauung beforderndes und den Darm desinfizierendes Mittel bei 
zahlreichen Krankheiten, bei denen die Salzsauresekretion des Magens herabgesetzt oder auf
gehoben ist. GIeichzeitige Anwendung von Pepsin ist zweckmaBig. 

Acidum hydrochloricum crudum, Robe Salzsiiurc, Crude Hydrochloric Add. 
Acide chlorhydrique ordinaire. Acidum hydrochloratum crudum. 

Gehalt an HCI: Suec. 30~34%, R08s. 25%, Gall. 33,4%' 
Eigenschaften. Klare, gelbliche bis gelbe, an der Luft rauchende Fliissigkeit, Geruch 

stechend, spez. Gew. 1,16-1,17. Die rohe Salzsaure ist verunreinigt mit Eisen, Tonerde, Schwefel
saure, Schwefliger Saure, Chlor, Arsen und wenn sie als Nebenprodukt bei del' Chlorierung von 
organischen Verbindungen, Z. B. Toluol, gewonnen wurde. mit organischen Chlorverbindungen. 
die besonders beim Verdiinnen mit Wasser schon am Geruch kenntlich sind. 1m 'Handel wird 
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arsenhaltige und technisch arsenfreie rohe Salzsaure unterschieden. Der Gehalt der Salz
saure an Arsen ist oft so hoch (1-2% AszOa). daB die Salzsaure als arsenhaltiges Gift ange
sehen werden muB und auch fiir technische Zwecke nicht abgegeben werden darf. Technisch 
arsenfrei ist die aus Magnesiumchlorid gewonnene Salzsaure und die bei der Chlorierung orga
nischer Verb ndungen erhaltene. Fiir pharmazeutische Zwecke und zur Abgabe im Handverkauf 
darf nur technisch arsenfreie Salzsaure venyendet werden. Da arsenhaltige Salzsaure schon hau
figer Todesfalle verursacht hat, dad die Priifung der rohen Salzsaure auf Arsen nicht unterlassen 
werden. 

Pril/ung. a) Eine Mischung von 1 ccm roher Salzsaure und 3 ccm Zinnchloriirlosung dad 
innerhalb 1/4 Stunde keine dunklere Farbung annehmen. - b) Eine Mischung von 1 ccm roher 
Salzsaure mit 10 com Wasser darf mit BariumnitratlOsung nur eine Triibung, aber keinen Nieder
schlag geben (Schwefelsii.ure). 

Anmerkung zu b) Die rohe Salzsaure enthalt haufig so groBe Mengen von Schwefel
saure, daB sie z. B. zur Entwicklung von Kohlendioxyd aus Marmor ganz unbrauchbar ist. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. an einem kiihlen On. 
Abgabe. Rohe Salzsii.ure darf niemals in Flaschen abgegeben werden, die sonst zur Auf

nahme von Getranken dienen, wie Weinflaschen. Bierflaschen u. a. TOdliche Ver/liftungen sind 
oft genug Foigen eincs solchen MiBbrauches gewesen. Zllr Abgabe sind Flaschen aus starkem 
Glas zu verwenden. die mit der AufschTlft "Salzsaure, Gift" oder "Vorsicht" zu versehen sind. 

Anwendung. Fiir viele technische Zwecke, im Haushalt als Reinigungsmittel, femer 
fiir Kohlensaurebader zur Entwicklung der Kohlensii.ure aus Carbonaten. 

Acidum hydrochloricum pro analysi, arsenfrei. Arsenfreie Salzsliure (fiir die toxi. 
kologische Analyse). 

Da'l'stellung. In einen Destillationskolben mit Glasstopfen bringt man 1 Liter reine 
rauchende Salzsii.ure (spez. Gew.l,19)sowie30g trocknes Ferroch I orid.Man erhitzt dieSaure 
und leitet die zun1i.chst entweichenden D1i.mpfe, mit denen sich alIes vorhandene Arsen aIs Arsen
trichlorid. AsCls, verfliichtigt, zllr Absorption in eiskaltes Wasser. Die so erhaltene S1i.ure kann 
man zur FiilIung von Schwefelwasserstoff- oder Kohlens1i.ureapparaten u. dgl. verwenden. Wenn 
kein Gas mehr entweicht, sondem w1i.sserige Salzs1i.ure iibergeht, 11i.Bt man (um den Apparat dureh. 
zuspiilen) die Destillati~m kurze Zeit gehen, wechselt dann die Vorlage und fangt das Destillat 
auf, bis im Kolben ein Riickstand von 100-150 ccm iibrig bleibt, den man beseitigt. 

Die so gewonnene Salzsaure enthalt etwa 20% Hel. Sie ist volIkommen arsenfrei, dagegen 
enth1i.lt sie eine Spur Ferrichlorid, das aber beim Arsennachweis nicht ston. 

Es empfiehlt sich, diese Saure nicht allzu lange aufzubewahren, da sie schlieBlich aus den 
Aufbewahrungsgef1i.Ben doch wieder Spuren von Arsen aufnimmt. "Ober die Priifung auf Arsen 
s. u. Arsenum S. 555. 

Acidum hydrochloricum dilutum. Verdiinnte Salzsliure. Diluted Hydrochloric 
Acid. Acide chlorhydrique dilue. Acidum hydrochloratum dilutum. 
Acidum muria ticum dilutum. 

Da'l'stellung. Dureh Verdiinnen von reiner Salzsaure mit Wasser auf den vorgeschrie
benen Gehalt. Germ.: 1 T. Salzs1i.ure+ 1 T. Wasser. 

Gehalt an Hel.: Germ. Austr. 12,5% , Helv. Gall. Brit. Dan_ Norv. Suec. Hung. Croat. 
100/0' Amer.9,5-10,5%. ltal. 8,10/0' R088. 8,20/0' Belg. 7,3% (doppeltnormal), Nederl. 14,60/0 
(vierfachnormal). 

Priifung (und Gehaltsbestimmung) wie bei Acidum hydrochloricum. Germ. 
I) cern mit etwa 25 ccm Wasser verdiinnt miissen 18,0-18,4 ccm n-Kalilauge verbrauchen (Di
methylaminoazobenzol, 2 Tr.) = 12,4-12,6% HeI. 

Anwendung. Wie reine Salzs1i.ure, in doppelten Gaben. 

Acidum hydrochloricum fumans. Rauebende Salzsliure. Hochstkonzentrierte SaIz
saure mit einem Gehalt von 38-39% HCl, spez, Gew. etwa 1,19. Farbiose, an der 
Luft stark rauchende Fliissigkeit. 

Aufbewahmng. Vorsichtig, in Glasstopfenflaschen mit GIaskappe, an einem kiihlen Ort 
getrennt von anderen Gcf1i.Ben mit eingebrannter Schrift, da die D1i.mpfe, die auch bei dichtestem 
VerschluB noch austreten, die Schrift der Schilder stark angreifen. 

Anwendung. Hauptsii.chlich in der Analyse. 

Llmonada Acldl chlorhydricl (Portug.). 
Acid! hydrochlorici 3,0 
Sacchari 57,0 
Aquae destillatae 940,0 

Llmonada chlorhydrlca (Ita!.). 
Acidi hydrochlorici diluti (80/ 0 ) 20,0 
Sirupi Aurantli Cortic. 90,0 
Aquae destillatae q. s. ad 1000,0. 
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Midura Acldl hydrochlorlcl. Midura aclda cum Oplo (F. M. Germ.). 
Form. Berol. F.M.Germ. Acid. hydrochlorici diluti 2,25 

Acidi hydrochlorici dil. 2,0 2.0 Tinct. Opii 2,25 
Tinctnrae Aurantii 3,0 3.0 
Sirupi Saccharl 20,0 20,0 
Aquae destillatae q. s. ad 200,0 ad 150,0. 

Dan. 
Acidi hydrochlorici diluti (100/ 0 ) 15,0 
Sirupi Rubi Idaei 185,0 
Aquae destillatae 800,0 

Norveg. 
2,0 

18,0 
80,0. 

Sirupi simplicis 22,5 
Aquae destillatae ad 150,0. 

Potlo chlorhydrlca (Hisp.) 
Acidi hydrochlorici (1.18) 3,0 
Sirupi simplicis 100,0 
Aquae destillatae 900,0. 

UNNA. Tlnctura amara aclda (Form. Berol. u. Germ.). 
Acid. hydrochlorici dil. 10,0 
Sirup. Rubi Idaei 90,0. 

Acidi hydrochlorici 5,0 
Tincturae amarae 25,0. 

Liquor antihydrorrhoicus BRANDAU. Gegen Fuflschweifl. Angeblich aus gechlorten 
Athern bestehend, enthalt Salzsaure (von 25%) 75 T., Alkohol 25 T., Glycerin 1 T., Chloral
hydrat 1 T. Mit Lackmus gefarbt. 

Acidum hydrocyanicum. 

Acidum hydrocyanicum. Cyanwasserstoffsaure. Blausaure. 
cyanic Acid. Acide cyanhydrique. Acidum borussicum. 
zooticum. HCN, Mol.·Gew. 27. 

Hydro
Acidum 

Als Blausaure oder Cyanwassel'stoffsaure werden sowohl der reine Cyan. 
wasserstoff, HCN, wie auch wasserige Losungen von Cyanwasserstoff von 
verschiedenem Gehalt bezeichnet. 

Der Cyanwasserstoff wird erhalten durch Einwirkung von verdunnten 
Sauren auf Cyanide (die Salze des Cyanwasserstoffs) und auf Ferrocyanide. 

Eigenschajten. Reine wasserfreie Blausaure ist eine farbloRe, leicht bewegliche 
Fliissigkeit, Sdp.26,5°. Bei -15° erstarrt sie zu farblosen Kristallen. Der Geruch 
ist betaubend, bittermandelOlartig, schon sehr geringe Spuren erzeugen im Halse 
ein eigentumliches Kratzen. Das Einatmen auch geringer Mengen von Blausaure 
kann leicht todlich wirken. Man h ute sich deshalb, unvorsichtig an den GefaBen 
oder bei der Darstellung an den Apparaten zu riechen! 

Erkennung. Silbernitrat erzeugt in den Losungen der freien Blausaure (und ihrer Alkali· 
salze) einen weillen kasigenNiedersehlag vonSilbereyanid, AgCN, das in kalter verdiinnter Salpeter. 

saure unloslich, von Ammoniakfliissigkeit schwierig, von Kalium. 
cyanid leicht gelOst wird. Das Silbercyanid farbt sieh am Licht 
nicht und zerfalIt beim Gliihen in Dicyan (CN)2' und metallisches 
Silber (Unterschied vom Silberchlorid). Kocht man Silbercyanid 
mit 25% iger Salpetersaure, so lost es sich und kristallisiert aus 
der erkaltenden Losung in Prismen. (Abb. 74.) - Fiigt man zu 
einer Losung von freier Blausaure oder eines Cyanalkalis etwas 
Natronlauge, dann einige Tropfen Ferrosulfat· und 1 Tr. Ferri· 
ehloridlOsung und iibersattigt dann mit Salzsaure, so entsteht eine 
blaue Farbung oder FalIung von Berlinerblau.-Vermiseht man 
eine Cyanalkali enthaltende Losung - bei Anwesenheit freier Blau· 
saure nach Zusatz einiger Tropfen Kali· oder Natronlauge - mit 
so viel gelbem Schwefelammonium, dall die Fliissigkeit gelblich 

Ag.Cy. erscheint, und dampft auf dem Wasserbad zur Trockne ein, so 
entsteht ein Rhodan.(Schwefelcyan.) Salz. LOst man den Riick· 

Abb.74. stand in wenig Wasser, Bauert mit Salzsaure Bchwach an, er· 
warmt zur Entfernung von Schwefelwasserstoff, filtriert und 

fiigt etwas Ferrichlorid hinzu, so farbt sich die Losung blutrot (durch Ferrirhodanid). 
Bestimmung. Man falIt die Blausaure durch einen Dberschull von Silbernitrat unter Zu· 

satz von etwas Salpetersaure als Silbercyanid, wascht dieses aus und wagt es nach dem Trocknen 
bei 1000 auf gewogenem Filter oder im GOOOHschen Tiegel (AgCN x 0,2018 = HCN), oder man 
fiihrt es durch Gliihen im PorzelIantiegel in metallisches Silber iiber (Ag X 0,25 = HCN). 

Dber die maBanalytische Bestimmung der Blausaure s. bei Aqua Amygda. 
larum amararum unter Amygdalus S.415. 
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Wirkung. Die Blausaure ist eines der starkstcn Gifte. Die Wirkung erfolgt nicht bloB 
nach Aufnahme durch den Magen, sondem auch nach dem Einatmen der Blausaure und von der 
Blutbahn aus. Man hiite sich also, Blausaure in offene Wunden geraten zu lassen. Auch von 
Schleimhauten aus erfolgt Resorption. Der Tod erfolgt gewohnlich so schnell, daB Gegenmittel 
zu spat kommen; er kann aber auch erst nach 1/2-1 Stunde und langerer Zeit eintreten. Ais 
G e g e n mit tel werden angefiihrt: 1. Chlorwasser. 2. Chlorkalklosung 4,0 : 200,0 mit einigen Tropfen 
Salzsaure versetzt. 3. Wasserstoffsuperoxyd oder Kaliumpermanganat. 4. BegieBung des Korpers 
mit kaltem Wasser; innerlich Exzitantien wie starker Kaffee, femer Atropin, auBerlich Senf
pflaster. Kiinstliche Atmung. 

Toxikologischer Nachweis. Der Nachweis der Blausaure in Organteilen oder Objekten 
laBt sich nur eine beschrankte Zeit lang fiihren, daher ist die Untersuchung mit tunlichster Be
schleunigung auszufiihren. 

Vor der Abscheidung der Blausaure durch Destillation hat man sich zu vergewissem, daB 
ungiftige Cyan verbind ungen, die beim Destillieren mit Sauren Cyanwasserstoff liefem, wie 
gelbes und rotes Blutlaugensalz, nicht zugegen sind. Man bringt das zerkleinerte Unter
suchungsobjekt in einen Kolben, iibergieBt mit so viel Wasser, daB die Gesamtmenge etwa 600 
bis 700 cern betragt, mischt gut durch und filtriert eine kleine Menge ab. Zwei Proben des 
Filtrats priift man nach dem Ansauem mit Salzsaure mit Ferrosulfat und Ferrichlorid auf rotes 
und gelbes' Blutlaugensalz, eine dritte Probe auf Nitroprussidnatrium, indem man zu der mit 
Natronlauge versetzten Probe etwas Ammoniumsulfid gibt; das Ausbleiben einer Violettfarbung 
zeigt die Abwesenheit von Nitroprussidsalz an. 

Man sauert dann das Objekt mit Weinsaure an und destilliert unter guter Kiihlung. 
Da die Hauptmenge der Blausaure in die ersten Anteile des Destillates iibergeht, so fangt man 
das Destillat fraktioniert auf, sammelt und priift die zuerst iibergehenden 3-5 ccm besonders. 
- Man stellt zweckmaBig die Rhodan- und die Berlinerblaureaktion an. Tritt die letztere 
sogleich oder nach einiger Zeit ein, so ist die Anwesenheit von Blausaure in dem Destillat 
erwiesen. 

Ist durch die Vorpriifung die Anwesenheit von Ferrocyaniden oder Ferri
cyaniden festgestellt worden, und handelt es sich darum, neben diesen noch freie Blausaure 
oder leicht losliche giftige Cyanide nachzuweisen, SO verfahrt man zweckmaBig in folgender Weise: 
Das Untersuchungsobjekt wird nicht mit Weinsaure angesauert, sondem mit Natriumbicar
bonat versetzt. Der Kolben wird dann mittels eines doppeltdurchbohrten Stopfens mit einem 
Zu- und Ableitungsrohr versehen und mit dem ersteren, das bis auf den Boden des Kolbens reicht, 
an einen Kohlensaureapparat, mit dem letzteren an einen Kiihler angeschlossen. Das Kiihlrohr 
laBt man in eine Vorlage eintauchen, die verdiinnte Kalilauge enthalt. Dann wird der Kolben 
auf dem Wasserbad erhitzt und langsam Kohlensaure durchgeleitet. Findet sich nach langerem 
Erhitzen in der Vorlage Blausaure, so ist erwiesen, daB neben Ferro- und Ferricyaniden auch noch 
Blausaure oder giftige Cyanide zugegen sind. 

Cyanquecksilber gibt bei der Destillation mit stark verdiinnten Sauren keine Blausaure; 
ist also auf dieses Riicksicht zu nehmen, so versagen die angegebenen Methoden. Man erhalt 
aber auch aus dem Cyanquecksilber die Blausaure in freiem Zustande, wenn man dem Unter
suchungsobjekt 20-30 cern Schwefelwasserstoffwasser zusetzt und dann destilliert; die 
Blausaure des Cyanquecksilbers geht dann in das Destillat iiber. Zum Nachweis der Blausaure 
im Destillat benutzt man dann am besten die Rhodanprobe (wegen der Anwesenheit von Schwefel
wasserstoff) . 

Quan titative Bestimm ung. Soli die Blausaure quantitativ bestimmt werden, so scheidet 
man sie nach einer der im Vorstehenden angegebenen Methoden durch Destillation ab und fangt 
dasDestillatin Kaliumsulfidlosung auf, so daB die Blausaure in Kaliumrhodanid verwandelt 
wird. Nach beendigter Destillation entfemt man das iiberschiissige Kaliumsulfid durch Schiitteln 
mit Bleigliitte, filtriert Yom Schwefelblei ab, wascht das Filter sorgfaltig nach, fiillt zu einem 
bestimmten Volum auf und bestimmt in einem aliquoten Teil der Losung die vorhandene Rhodan
wasserstoffsaure nach VOLHARD, d. h. man sauert mit Salpetersaure an, laBt einen DberschuB 
1/1O-n-Silbemitratlosung zuflieBen, fiigt EisenalaunlOsung hinzu und titriert nun mit 1/1O-n -
Rhodanammoniumlosung bis zur eben bleibenden Rotfarbung. Die Anzahl der Kubikzentimeter 
der zugesetzten Silbemitratlosung minus der Anzahl der Kubikzentimeter der verbrauchten 
RhodanammoniumlOsung X 2,7 mg gibt die Menge der in dem Versuch gefundenen Blausaure 
an (MAISEL). Die verwendete Kaliumsulfidlosung muB vollkommen frei sein von Chlorid. 

Acidum hydrocyanicum dilutum. P. 1. (Erganzb. Amer. Nederl. Jap. Brit.). 
Verdiinnte Blausaure (Cyanwasserstoffsaure). Diluted Hydrocyanic Acid. 
Acide cyanhydrique dilue. Acidum cyanhydricum (medicinale) (!tal. 
Hisp.), Acidum hydrocyanatum (Norv.). Eine wasserige Liisung von Cyan
wasserstoff mit einem Gehalt von 20/0 HCN, Amer. 1,9-2,1% HCN, Nederl. 
2% HCN und 20% Weingeist. 

Hager, Handbuch. I. 11 
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Da'l'stellung. In einen Destillierkolben von etwa 200 eem, der mit einem LIEBIGsehen 
Kiihler dieht verbunden ist, gibt man 20 g grob zerriebenes Kaliumferrocyanid und 40 g 

Wasser.Auf den Destillierkolben 
setzt man einen Tropftriehter, 
in den man eine Misehung von 
10 g konz. Sehwefelsaure 
und 10 g Wasser gibt.. An 
das Rohr des Kiihlers wird mit 
einem Gummisehlaueh ein ge
bogenes Glasrohr gesetzt, das 
in 100 g Wasser eben eintaueht, 
das in einem Kolben vorgelegt 
wird. (Abb. 75.) Dann wird 
der Kiihler angestellt, und die 
Sauremisehung langsam zu dem 
Kaliumfenocyanid flieBen ge
lassen. Durch Bewegen des 
Kolbens wird der lnhalt gut 
gemiseht. und dann nacb dem 
SehlieBen des Hahnes des Tropf-

Abb. 75. trichters der Kolben erhitzt. 
Man destilliert solange, wie der 

Riiekstand in dem Kolben noch feueht ist. An Stelle des einfachen Kolbens laBt sieh sehr gut 
ein Siedekolben (Abb. 20 S. 17) verwenden. 

Nach beendeter Destillation wird die Blansaureliisung gut gemiseht, der Gehalt an HCN 
bestimmt (s. u. Gehaltsbestimmung) und die Losung anf den geforderten Gehalt verdiinnt. 

Eigenschaften. Klare farblose Fliissigkeit, die Laekmuspapier sehwach rotet. 
Gerueh naeh Bittermandelol. Spez. Gew. 0,997. Nede1·Z.0,977-0,978 (enthiilt ~~Oo.'o 
Weingeist). 

E'l'kennung. 5 cern der L03Ung geben nach Zusatz von einigen Tropfen Natron
lauge, einigen Kornchen Ferrosulfat und 1 Tr. Eisenchloridlosung beim Ansauern 
mit Salzsaure eine dunkelblaue Farbung und Fiillung. - Silbernitratlosung gibt 
wei Ben Niederschlag von Silbercyanid. 

Prilfung. a} Der in 5 ccm der Losung mit 10 cern SilbernitratlOsung (1+ 19) er
zeugte Niedersehlag muB naeh.dem AbgieBen der Fliissigkeit und Naehwaschen mit 
Wasser in einem Gemisch von 2 cern konz. Sehwefelsaure und 2 cern Wasser beim 
Erhitzen vollig loslich sein (Salzsaure). - b} 20 cern diirfen beim Abdampfen keinen 
Riickstand hinterlassen (Kaliumcyanid). 

Gehaltsbestimmung. 0 ccm Verdiinnte Blausaure werden mit etwa 50 eem Wasser 
verdiinnt. Naeh Zusatz von 4 cem Ammoniakfliissigkeit und 2 eem Kaliumjodidlosung miissen 
bis zum Eintritt einer sehwaehen opalisierenden Triibung 18,4 eem 1/10n-Silbernitratlosung 
verbraueht werden = 20/0 HCN. 1 eem 1/lO,n-Silbernitratlosung = 5,4 mg HCN. 

Aufbewah'l'Ung. Sehr vorsiehtig, vor Lieht gesehiitzt. Blausaurelosung zersetzt 
sich besonders unter dem EinfluB von Luft und Licht unter Bildung von Ammoniumformiat, 
Cyansaure, Kohlensaure; sie triibt sieh dabei, und es entstehen braune Abseheidungen (Azulm 
saure). Man bewahrt sie daher in kleinen. ganz gefiillten, braunen Flaschen (von 5-10 ccm) auf. 

Abyabe. Die Losung ist stets sehr genau zu wagen, wenn notig stelle man Verdiinnungen 
her; fiir jede Verordnung verwende man ein frisehes Glaschen des Vorrates. Die Rezepte sind 
als Giftsehein zuriiekzubehalten. Eine Wiederholung darf ohne neue Verordnung des Arztes 
nieht stattfinden. 1m Handverkauf darf Blausaure nieht abgegeben werden, h1ichstens nur fiir 
teehnisehe Zweeke an zuverlassige Personen gegen Giftsehein. 

Darstellung von verdiinnter Blausaure ex tempore. a) Man lose 1,0 g (ein und 
ein halbes Gramm) reines Kaliumeyanid in 31.0 (einunddreiBig) Gramm verdiinntem Wein
geist und fiige der Losung 3,5 g gepulverte Weinsaure hinzu. Naeh gutem Umsehiitteln stelle 
man 2 Stunden zum Absetzen an einen kalten Ort und filtriere. Das Filtrat enthalt 20/0 HON, 
es bedarf keiner Blausaurebestimmung, vorausgesetzt, daB das Kaliumeyanid rein war; man 
priift dieses vorher wie unter Kalium eyanatum angegeben. 

Anwendung. In Deutschland wird Blausaure nur selten mediziniseh verwendet. Ge
legentlich wird sie einmal zur Vergiftung von Warmbliitern gefordert, hier aber zweckmaBig 
durch Kaliumcyanid ersetzt. lhr therapeutischer Wert beruht auf der beruhigenden Wirkung auf d.ll.S 
Nervensystem. Man gibt die 20/oige Saure innerlich zu 1/4-1 Tropfen :- aber stets in gehoriger 
Verdiiunung! - bei Erkrankung des Darmkanals, der Atmungsorgane. des Herzens. bei Nerven
leiden. Krebsschmerzen. GroBte Einzelgabe der 20/ oigen Losung 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g. (Erganzb.) 
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Cyanwasserstoifgas, aus Kaliumcyanid mit Siiuren entwickelt, dient zum Toten von 
Ungeziefer auf Pflanzen, Obstbiiumen, in Muhlen, Lagerriiumen usw. Die Anwendung fiir diesen 
Zweck darf nur durch Sachverstiindige erfolgen. 

Kalium cyanaturil. Kaliumcyanid. Cyankalium. Potassium Cya
nide. Cyanure de potassium. Potassii Cyanidum. Kalium hydrocyani
cum. Blausaures Kali. KCN, Mol.·Gew. 65. 

Darstellung. Technisch wurde es fruher ausschlieBlich gewonnen durch Schmelzen 
von Kaliumferrocyanid fur sich oder mit Kaliumcarbonat. In letzterem FaIle erhielt 
man das LIEBIGsche Cyankalium, ein Gemisch von Kaliumcyanid mit Kaliumcyanat (OCNK). 
Heute wird Kaliumcyanid in groBen Mengen unter Benutzung des Stickstoffs der Luft gewonnen 
nach verschiedenen Verfahren, z. B. nach FRANK und ERLWEIN, indem man Stickstoff auf 
Calciumcarbid einwirken liiBt, das entstandene Calciumcyanamid, CaNCN, mit Wasser 
behandelt, wobei Dicyandiamid, (CNh(NH2h, entsteht, das man dann mit Kaliumcarbonat 
und Kohle zusammen schmilzt, wobei Kaliumcyanid und Ammoniak entstehen: 

(CNMNH2)2+ K2COa +2 C= 2KCN +NH3 +H+ 3 CO+N. 
Auch aus Metallnitriden, z. B. MgaN2 oder Ca3N2, die durch Einwirkung von Stickstoff 

auf die erhitzten Metalle entstehen, liiBt sich durch Schmelzen mit Kaliumcarbonat und Kohle 
Kaliumcyanid leicht rein darstellen. Auch wird Cyanwasserstoff synthetisch darge
stellt, den man dann auf Kaliumhydroxyd einwirken liiBt. 

1m kleinen erhiilt man reines Kaliumcyanid auf folgende Weise: 
I. In eine Losung von 100 T. Atzkali in 600 T. Weingeist (93-960/0)' die durch 

Abkuhlung kalt gehalten wird, leitet man durch ein weites Rohr Cyanwasserstoff ein, 
entwickelt aus 250 T. Kaliumferrocyanid, 200 T. konz. Schwefelsiiure und 300 T. 
Wasser. (Vorsicht! Abzug.) Der Kolben mit der den Cyanwasserstoff entwickelnden Mischung 
wird mit einem Sicherheitsrohr versehen. Das Kaliumcyanid ist in Alkohol schwer loslich und 
scheidet sich kristallinisch aus. Man sammelt es auf einem mit Glaswolle locker verstopften 
Trichter, wiischt es mit etwas absolutem Alkohol nach und trocknet es auf Filtrierpapier oder 
Tontellern. - Man kann es auch nach dem Trocknen in einem bedeckten Porzellantiegel sch!TIelzen 
und in einen weiten Porzellanmorser ausgieBen. ~., 

II. Man erhitzt entwiissertes Kaliumferrocyanid in einem bedeckten Porzellantiegel 
so lange zum Schmelzen, wie noch Stickstoff entweicht: Fe(CN)6K4 = 4 KCN + 2 N + FeC2 • 

Das Eisencarbid setzt sich zu Boden, so daB man den groBten Teil des fliissigen Kaliumcyanids 
einfach abgieBen kann. Aus dem Ruckstand liiBt sich das Kaliumcyanid durch Auskochen mit 
Alkohol von 600/0 gewinnen. 

Eigenschajten. WeiBes, grobkorniges, kristallinisches Pulver oder weiBe Stucke. 
Vollig trocken ist es fast geruchlos, es riecht an der Luft aber immer nach Elau· 
saure, weil diese durch das Kohlendioxyd der Luft bei Gegenwart von Feuchtig
keit in kleiner Menge freigemacht wird. An feuchter Luft zerflieBt es. Es lOst sich 
leichtin 2 T. kaltem Wasser; die Losung reagiert alkalisch. Beim Erhitzen der Losung 
bildet sich allmahlich Ammoniak und Kalinmformiat: KCN + 2 H2 0 = HCOOK 
+ NHa• Aus verdiinntem Weingeist kann es kristallisiert werden, in starkem Wein
geist ist es nur wenig loslich. Kalinmcyanid entzieht Metalloxyden beim Schmelzen 
mit demselben Sauerstoff und ist deshalb ein vorzugliches Reduktionsmittel. Es 
lost Chior-, Brom-, Jod- und Schwefelsilber auf unter Bildung lOslicher komplexer 
Cyanide. Mit vielen Metallcyaniden, z. B. Silbercyanid, Kupfercyanid, Goldcyanid 
u. a., bildet es losliche komplexe Verbindungen; die Blutlaugensalze z. B. sind 
komplexe Ferro- und Ferricyanverbindungen. Bei Gegenwart von Sauerstoff 
lOst eine wasserige Losnng von Kaliumcyanid Gol d auf nnter Bildung von Gold
cyaniir-Kaliumcyanid, An(CNhK (Anwendung znr Goldgewinnung aus goldarmem 
Gestein). 

Erkennung. Die wii.sserige Losung (0,2 g + 5 ccm) gibt nach Zusatz von 
einigen Kornchen Ferrosulfat und einigen Tropfen Eisenchloridlosung beim An
sauern mit Salzsanre eine tiefblaue Fallung von Berlinerblau. - Nach Zusatz von 
Weinsiinre gibt die wasserige LOBung allmahlich eine kristallinische AusBcheidung 
von Kaliumbitartrat. 

Priljung. a) Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) darf beim Ansauern mit 
Salzsanre (2-3 ccm) nnr geringe Gasentwicklung zeigen (Kaliumcarbonat). Je 

11* 
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etwa 5 cern der angesauerten Losung diirfen: - b) durch Bleiacetatlosung hocnstens 
schwach braunlich gefiirbt werden (Kaliumsulfid), - c) durch Eisenchloridlosung 
wader gerotet (Kaliumrhodanid) noch geblaut werden (Kaliumferrocyanid), -
d) durch Bariumnitratliisung nicht getriibt werden (Sulfate). 

Gehaltsbestimmung. 1 g Kaliumcyanid wird in WaBser zu 100 cern gelost. 10 cern 
der Losung werden mit etwa 100 ccm Wasser verdiinnt. mit 2 ccm KaliumjodidlOsung und 1 ccm 
AmmoniakfJiissigkeit versetzt und mit 1/10 n -Silbernitratiosung titriert. Es miissen bis zur schwach 
opalisierenden Triibung mindestens 7,3 ccm 1/10n-Silbernitratlosung verbraucht werden = 95% 
KCN. 1 ccm1/10 n-Silbernitratlosung= 13 mg KCN. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern an trockenem Ort. 
Handhabung und Abgabe. Beim Umgehen mit Kaliumcyanid ist wegen der groBen 

Giftigkeit groBte Vorsicht notig. Es wirkt nicht nur innerlich giftig (todliche Menge fiir einen 
erwachsenen Menschen = 0,1-0,2 g), sondern auch, wenn es in die Blutbahn gebracht wird, 
und zwar schon in geringerer Menge als innerlich. Besonders hiite man sich, die beim Zusammen
bringen von Kaliumcyanid mit Sauren (z. B. bei der Priifung) freiwerdende Blausaure einzu
atmen; es kann dabei sehr leicht eine Vergiftung die Folge sein. 1m Handverkauf gebe man 
es nur in gut verschlossenen und versiegelten starken Glasern gegen Erlaubnisschein und Gift. 
schein abo 

Anwendung. Innerlich selten, ahnlich wie Bittermandelwasser, als Sedativum und 
Antispasmodikum 2-3mal taglich 0,005-0,01 g in Losung. GroBte Einzelgabe 0,03 g, Tages
gabe 0,1 g (Erganzb.). AuBerlich benutzte man friiher eine wasserige Losung 0,2-0,3: 100,0 
zu Umschlagen und Waschungen, oder eine Salbe 0,1-0,2:20,0 bei Neuralgien und juckenden 
Hautausschlagen. Technisch wird das viel billigere technische Kaliumcyanid verwendet (s. d.). 

Gegengift. In der Regel erfolgt der Tod durch GenuB von Cyankalium in geniigender 
Menge so rasch. daB eine Behandlung kaum noch moglich ist. Nur in Ausnahmefallen, wenn z. B. 
der Magen stark gefiillt oder bald Erbrechen eingetreten ist, kann durch geeignete Mittel Wieder
herstellung erzielt werden. In solchen Fallen wendet man an: Magenpumpe oder subkutane In
jektionen von Apomorphin, um Erbrechen herbeizufiihren. BegieBen des Kopfes, Halses, Riickens 
mit kaltem Wasser (im heiBen Bade), kiinstliche Respiration, daneben Exzitantien, wie starker 
Kaffee, Alkohol. subkutan Ather, und Campher in Ather gelost. Als Gegengift wirken auch Oxy
dationsmittel wie Wasserstoffsuperoxydlosung und Kaliumpermanganat (0,2: 500). 

Kalium oyanatum orudum. Teehnisehes KaIiumcyanid. LIEBIGSches Kalium
cyanid. Cyansalz. 

Das nach einem der S.163 angegebenen Verfahren dargestellte technische Kaliumcyanid 
kommt in sehr verschiedener Reinheit in den Handel, mit einem Gehalt von etwa 30-980/0 KCN. 
Das durch Schmelzen von Kaliumferrocyanid mit Kaliumcarbonat gewonnene Kaliumcy,a,nid 
wird als LIEBIGsohes Kaliumoyanid bezeiohnet. Es enthalt etwa 70-75% KCN und daneben 
30-25% Kaliumoyanat, OCNK. Ais Cyansalz wird meistens das fast reine Kaliumcyanid mit 
98 (bis 100)0/0 KCN bezeiohnet. Das technisohe Kaliumoyanid kommt meistens in Stangen ge
gossen in den Handel. Das LIEBIGsche Kaliumoyanid wird an der Luft nioht so leioht feuoht 
wie das andere Kaliumoyanid. 

Erkennung. Wie beim reinen Kaliumoyanid. Das LIEBIGsche Kaliumcyanid entwiokelt 
in weingeistiger Losung mit Salzsaure Kohlendioxyd, das durch Zersetzung der aus dem Kalium. 
oyanat freiwerdenden Cyansaure entsteht. 

Gehaltsbestimmung. Wie bei reinem Kaliumoyanid. 
Aufbewahrung und Abgabe. Wie bei reinem Kaliumcyanid. 
Anwendung. Das technisohe Kaliumoyanid (Cyansalz) wird zur Herstellung von 

Badern fiir die galvanisohe Vergoldung, Versilberung und Verniokelung verwendet, ferner findet 
es Anwendung in der Photographie, zum Loten, zur Reinigung von Gold und Silber, zur Beseiti
gung von Silberfleoken, zum Toten von Tieren bei unheilbaren Krankheiten oder Alterssohwiiche, 
zum Toten von Insekten fiir Sammlungen. Zur Bekiimpfung tierisoher Pflanzenschiidlinge. Zu 
letzterem Zweoke bringt man auf 1 qm Boden 1,5-2,0 g Kaliumcyanid in wenig Wasser gelOst 
10-20 om tief in die Erde und wiederholt dies von Zeit zu Zeit (bis lOmal). Das Kaliumcyanid 
solI sioherer wirken als Schwefelkohlenstoff und die Pflanzen nicht sohadigen. 

Natriumoyanatum. Natriumcyanid. Cyannatrium. Sodium Cyanide. Cyanure 
de sodium. NaCN, Mol.-Gew. 49. 

Darstellung. Das Natriumoyanid wird wie das Kaliumcyanid (s. d.) technisoh aus dem 
Kalkstiokstoff (Calciumcyanamid, NCNCa) gewonnen, indem man statt Kaliumcarbonat 
Natriumcarbonat anwendet. Es wird ferner dargestellt, indem man duroh Einwirkung von Am
moniak auf Natrium N a tri um am id, NaNH2, darstellt, das duroh Erhitzen mit Kohle auf hohere 
Temperatur durch Aufnahme von Kohlenstoff und Abgabe von Wasserstoff glatt in Natrium
cyanid iibergefiihrt wird. 1m kleinen erhalt man es duroh Einleiten von Cyanwasserstoff 
in weingeistige Natronlauge. 
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Eigenschaften. Es ist dem Kaliumcyanid durchaus iihn1ich. 
Priifung (und Geha1tsbestimmung). Wie beim Kaliumcyanid. 1 ccm 1/10n-Silber

nitratlOsung = 9,8 mg NaCN. 
Anwendung. Wie Kaliumcyanid, besonders zur Gewinnung von Gold aus goldarmem 

Gestein. 

Hydrargyrum cyanatum s. unter Hydrargyrum S. 1462. 

Zincum cyanatum s. unter Zincum Bd. II S. 982. 

Acidum ferrohydrocyanicum. }'errocyanwasserstoffsiiure. Fe(CN)6H4' Mol.-Gew. 216. 
Da'l'stellung. Eine kalt gesiittigte Kaliumferrocyanid1osung wird mitdem gleichen 

Vo1um eisenfreier Salzsiiure versetzt. Der entstandene weiJ3e Niedersch1ag wird bei LuftabschluB 
auf porOsen Tontellem getrocknet, dann in Weingeist gelOst und mit Ather wieder ausgefiillt 
und auf porosen Tontellem getrocknet. Versetzt man eine wiisserige Losung von Kaliumferro
cyanid mit SaIzsiiure und schiitte1t das Gemisch mit Ather, so scheidet sich eine kristallinische 
Verbindung von Ferrocyanwasserstoffsiiure mit Ather aus, die beim Trocknen den Ather abgibt 
und die Siiure a1s weiBes Pulver hinterIiiBt. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches, aus Niidelchen bestehendes Pulver. Ferrocyan
wasserstoffsiiure ist leicht lOslich in Wasser und in Weingeist. Die Losung schmeckt und reagiert 
stark sauer. Die Ferrocyanwasserstoffsiiure oxydiert sich rasch an der Luft, besonders schnell 
beim Erhitzen, unter Bildung von Blausiiure und WILLIAMSONS Blau. 

Anwendung. Zur Darstellung einiger SaIze, z. B. des Chininum ferrocyanatum. 

Kalium ferrocyanatum. Kaliumferrocyanid.Ferrocyankalium. Gelbes 
Blutlaugensalz. Potassium Ferrocyanide. Ferrocyanure de 
potassi um. Potassii FerroGyanidum. Ferrokalium cyanatum flavum. 
Kalium ferroso-cyanatum. Kali zooticum. Kali borussicum. Kalium
eisencyanid. Cyaneisenkalium. Fe(CN)6K4 + 3 H 20, Mol.-Gew. 422. 

Da'l'stellung. Friiher wurde es ausschlieBlich aus tierischen Abfiillen (Blut, Hom, Haaren, 
Klauen, Lederabfiillen usw.) durch Gliihen mit Pottasche und Eisenfeilspiinen hergestellt. Jetzt 
wird es zum groBten Teil aus gebrauchter Gasreinigungsmasse gewonnen, in der Eisen
cyanverbindungen enthalten sind. Durch Kochen der Masse mit Kalkmilch erhii1t man zuniichst 
Calciumferrocyanid, das mit Kaliumcarbonat umgesetzt wird. 

Eigenschaften. GroBe, citronengelbE', glanzende, etwas zillie, luftbestandige 
Kristalle, nicht giftig, Geschmack salzig. Es verwittert bei 1000 unter Abgabe des 
Wassers zu einem weiBen Pulver. Bei Rotgliihhitze schmilzt es, entwickelt hierbei 
Stickstoff und hinterliiBt ein Gemenge von Kaliumcyanid und Kohlenstoff-Eisen. 
Beim Schmelzen mit Kaliumcarbonat entsteht ein Gemenge von Kalium· 
cyanid und Kaliumcyanat unter Abscheidung von metallischem Eisen (LIEBIGS 
Cyankalium). Es lost sich mit blaBgelber Farbein 2 T. kaltem und 4 T. heiBem Wasser. 
Die Losungen sind neutral. Alkalien scheiden aus der wasserigen Losung kein Eisen
hydroxydul abo Beim Erhitzen der wasserigen Losung mit verdiinnten Sauren, 
Z. B. verdiinnter Schwefelsaure, wird Blausaure abgespaltet. Mit Losungen der 
Salze der Schwermetalle gibt die wasserige LOsung des Kaliumferrocyanids Salze 
der Ferrocyanwasserstoffsaure, Fe(CN)6H4' die groBtenteils unloslich sind. 

Spez. Gewicht und Gehalt von KaliumferrocyanidUisungen bel 150• (Wasser 15°.) 
N ach SCHIFF. 

I Ofo I % Ofo I Ofo 
spez. Gew'

l 
Fe(CN)6K, spez. Gew' l Fe(CN)6K, spez. Gew. Fe(CN)6~ spe7. Gew'l Fe(CN)6K . 
+3H2O +3H2O +3H2O +3H2O 

1,0058 

I 

1 I 1,0356 6 

I 
1,0669 

I 

11 1,0999 

I 
16 

1,0116 2 1,0417 7 1,0734 12 1,1067 17 
1,0175 3 

I 
1,0479 

I 

8 1,0800 13 1,1136 18 
1,0234 I 4 1,0542 9 I l,0866 

I 
14 1,1205 

I 
19 

1,0295 I 5 l,M05 I 10 1,0932 15 1,1275 20 

E'I'kennung. Die wasserige, mit einigen Tropfen Salzsaure angesii.uerte Losung 
gibt mit EisenchloridloBung eine tiefblaue Fii.llung von Berlinerblau, mit Kupfer-
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sulfatlosung eine rotbraune FiiUung von Kupferferrocyanid. - Die wasserige Losung 
gibt nach Zusatz von Weinsaure im tJberschuB allmahlich eine kristallinische Aus
Bcheidung von KaJiumbitartrat. 

Priifung. a) Mit kalter verdiinnter Schwefelsaure darf es keine Gasentwicklung 
geben (Kaliumcarbonat). - b) Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) darf durch 
BariumnitratlOsung nicht sofort getriibt werden (Sulfate). - c) Der in der wasserigen 
Losung (0,1 g + 10 ccm) durch Silbernitratlosung erzeugte weiBe Niederschlag muB 
sich nach dem Auswaschen in einem Gemisch von 5 cem konz. Schwefelsaure und 
5 eem Wasser vollstandig auflosen (Chloride). 

Anmerkung zu c): Die Priifung auf Chloride liint sich auch in folgender WeiBe aus
fiihren: 1 g'zerriebenes Kaliumferrocyanid wird in einem KOlbchen mit 5-6 ccm konz. Schwefel
saure iibergossen. Die entweichenden Dampfe JaBt man auf eine ausgegliihte Kupferdrahtspirale 
einwirken, die man in das Kolbchen halt. Es bildet sich bei Gegenwart von Chlorwasserstoff 
Kupferchlorid, das die Flamme griin farbt, wenn man die Spirale hineinbringt. 

Anwendung. Das Kaliumferrocyanid hat keine HAilwirkung, es ist so gut wie ungiftig 
und wird unverandert. durch den Ham ausgeschieden. Es wird als Gegengift bei akuter Kupfer. 
vergiftung gegeben zu 0,5-1,0 g in Losung. In der Analyse dient es als Reagens auf Fer.risalze 
und Kupfersalze. Zum Nachweis von Spuren von Ferrisalzen ist die Losung frisch zu bel·eiten. 

Kalium ferrocyanatum venale. Das technische gelbe Blutlaugensalz ist bisweilen 
durch KaJiumbicarbonat, sehr haufig durch Kaliumsulfat in betrachtlichen Mengen ver· 
unreinigt. Eine maJ3ige Verunreinigung durch KaJiumsuJfat hindert die technische Verwendbar. 
keit nicht. 

Anwendung. Zum Blaufarben, zum Harten des Eisens, zur Herstellung blauer Tinte. 
Hartepulver. Je 60 T. Kaliumbicarbonat, Kaliumnitrat, gepulvertes gebranntes Horn, 

je 2 T. arabisches Gummi nnd Aloe und 1 T. Kochsalz. Das Gemisch wird auf rotgliihenden Stahl 
oder auf weiBgliihendes Schmiedeeisen geotreut und gut eingebrannt, dann das Eisen abgekiihlt. 

SrhweiBpulver fUr Sehmiedeeisen im rotgliihenden Zm,tande: 6 T. Borax, 3 T. Salmiak 
und 3 T. Wasser werden bis zum Erstarren eingekocht, dann ausgetrocknet, gepulvert und 
mit 2 T. rostfrllien Feilspanen aus Schmiedeeisen gemischt. - II.: 1 T. Salmiak, 2 T. Borax, 
2 T. gelbes Blutlaugensalz und 4 T. schmiedeeiseme Feilspane zu einem Pulver gemischt. Das 
rotweiBgliihende Eisen wird damit bestreut. 

ScbweiUpulver fUr Stahl. 300 T. Borax, 200 T. gelbes Blutlaugensalz und 1 T. Ber
linerblau werden gepulvert, mit Wasser eingekocht, in der Hitze ausgetrocknet, dann gepulvert 
und mit 100 T. schmiedeeisemen Feilspanen gemischt. Es kommt auf weiBgliihendem Stahl 
zur Anwendung. 

Hartungs-Rost- Scbutz fUr Eisen, eisenrostwidriges Pulver. Um die Oxydation des Eisens 
beim Harten zuriickzuhalten, dient eine Losung von Tischlerleim, die gleiche Teile feingeplllverte 
Holzkohle und gelbes Blutlaugensalz enthalt. Damit wird das Eisen mehrmals iiberzogen und 
jedesmal getrocknet, so daB es mit einem dicken Dberzug ver£ehen is!;. 

Scbmelzender Einsatz fUr Hartezweeke. 15 T. Kochsalz, 5 T. entwassertes gelbes Blut
laugensalz, 1 T. wasserfreier Borax. 

Kalium ferricyanatum. Kaliumferricyanid. Ferricyankalium. Rotes 
Blutlaugensalz. Potassium Ferricyanide. Ferricyanure de po
tassi urn. Ferrikalium cyanatum rubrum. Ferridcyankalium. Fe(CN)sK 3, 

Mol.-Gew. 329. 
Darstellung. Zu einer Losung von 100 T. Kaliumferrocyanid in 1000 T. Wasser 

setzt man in kleinen Anteilen unter Umriihren solange Brom hinzu (etwa 19-20 T.), bis eine 
Probe der Fliissigkeit durch Eisenchloridliisung nicht mehr blau gefarbt wird. Ein DberschuB 
von Brom ist zu vermeiden. - Sobald dieser Punkt erreicht ist, dampft man die LOsung an einem 
vor Licht geschiitzten Ort zur Kristallisation ein und reinigt die Kristalle durch nochmaliges 
Umkristallisieren. 

Eigenschaften und Erkennung. Glanzende, rubinrote Prismen oder Tafeln, 
nicht giftig, in 2,5 T. kaltem oder 1,5 T. siedendem Wasser mit braungelber Farbe, 
in Weingeist nur wenig loslich. Die verdiinnte wasserige Losung ist braunlieh bis 
citronengelb gefarht, sie gibt mit Eisenehloridlosung nur eine dunklere Farbung, 
keine Blaufarbung; mit Eisenoxydulsalzen, z. B. Ferrosulfatlosung, entsteht ein 
blauer Niedersehlag von TURNBULLS Blau. Mit Wasserstoffsuperoxydlosung zu
sammengebracht, entwickelt es reichliche Mengen von Sauerstoff. 
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Spez. Gewicht und Gehalt von KaliumferricyanidlOsungen bel 130• (Wasser 13°.) 
N ach ScHIFF. 
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I 
% I I % I I % I I 0/0 spez. Gew. Fe(CN)6Ka spez. Gew'l Fe(CN)6Ka spez. Gew. Fe(CN)6Ka spez. Gew. Fe(CN)6KS 

1,0051 j 1 1,0315: 6 1,0653 I 12 I 1,1266 I 22 
1,0103 I 2 1,0370 7 1,0771 I 14 1,1396. 24 
1,0155 [I 3 1,0426 8 1,0891 I 1168 11,1529 26 
1,0208 4 1,0482 9 1,1014 1,1664 28 
1,0261 5 1,0538 10 1,1139 i 20 1,1802 30 

Prilfung. a) Die wasserige Liisung (0,1 g + 10 ccm) des vorher mit Wasser 
abgespiilten Kaliumferrieyanids darf durch Eisenchloridliisung nieht blau ge· 
iarbt werden (Kaliumferrocyanid). - b) Der in der Liisung (0,1 g + 10 cem) dureh 
SilbernitratlOsung entstehende gelbbraune Niedersehlag mull sieh nach dem Aus· 
waschen in einem Gemiseh aus 5 eem konz. Sehwefelsaure und 5 cem Wasser beim 
Koehen klar aufliisen (Chloride). 

Anmer kung zu b): Die Priifung auf Chloride kann auch in der unter Kalium ferrocya. 
nat urn angegebenen Weise ausgefiihrt werden. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. Durch das Licht wird es oberflachlich zu Kalium· 
ferrocyanid reduziert. Losungen halte man nicht vorratig, da sie sich bald zersetzen. 

Anwendung. Als Reagens auf Ferrosalze (man verwendet eine frisch aus abgespiilten 
Kristallen hergestellte Losung), ferner auf Morphin; in der organischen Synthese als Oxydations· 
mittel; ferner zur Herstellung von blauen Lichtpausen. In der Photographie. 

Ammonium rhodanatum (sulfocyanatum). Ammoniumrhodanid. Am
moniumsulfocyanid. Ammonium Thiocyanate. Sulfocyanure 
d' ammoni um. Rhodanammonium. Schwefelcyanammonium. CNSNH4, 
Mol..Gew. 76. 

Darstellung. Dureh Einleiten von Ammoniakgas in ein Gemisch von Schwefel· 
kohlenstoff und Alkohol: CS2 + 4 NHa = CNSNH4 + (NH4)2S, Aus der eingeengten Losung 
kristallisiert das Ammoniumrhodanid aus. Es wird mit Alkohol gewaschen, aus Alkohol urn· 
kristallisiert und an der Luft getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose, lange, prismatische Kristalle, leieht lOslieh in 
Wasser und in Weingeist. 

Erkennung. Die wasserige Liisung wird durch wenig Eisenchloridliisung 
blutrot gefarbt dureh Bildung von Ferrirhodanid. - Beim Erwarmen mit Natron. 
lauge entwiekelt es Ammoniak. 

Prilfung. a) 1 g Ammoniumrhodanid mull sieh in 10 cem absolutem .Alkohol 
vollstandig und klar IOsen (fremde Salze). - b) Die wasserige Liisung (jeO,5 g +10eem) 
darf naeh Zusatz einiger. Tropfen Salpetersaure dureh Bariumnitratliisung innerhalb 
5 Minuten nieht verandert werden (Sehwefelsaure) und - c) naeh Zusatz von einigen 
Tropfen AmmoniakfHissigkeit mit Sehwefelwasserstoffwasser weder einen Nieder· 
schlag, noch eine griine oder braune Farbung geben (Schwermetalle). -- d) 1 g .Am. 
moniumrhodanid darf beim Gliihen hiichstens 1 mg Riickstand hinterlassen. -
e) 1 g iiber Schwefelsaure im Exsikkator getrocknetes Ammoniumrhodanid wird 
in einem ERLENMEYERkiilbchen von 100 cem mit 5-10 ccm konz. Schwefelsaure 
iibergossen; es darf nicht sofort eine Gasentwicklung auftreten (Chlorwasserstoff 
aus Ammoniumchlorid, der am Geruch erkannt werden kann). 

Anmerkung zu e); Zum sicheren Nachweis des Chlorwasserstoffs halt man einen in einem 
Korkstopfen befestigten ausgegliihten Kupferdraht, der an einem Ende mehrfach zusammen· 
gebogen oder spiralig gewickelt ist, kurze Zeit in das Kolbchen hinein, ohne daB der Draht in die 
Fliissigkeit taucht. Wird der Draht dann in eine Flamme gehalten, so wird diese durch das 
Kupferchlorid griin gefarbt. 

Aufbewahrung. In dicht schlieBenden Glasern. Vgl. Kalium rhodanatum. 
Anwendung. In der MaJ3analyse fiir 1/10 -n -Ammoniumrhodanidlosung. In der Photo

graphie. 
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Kalium rhodanatum (sulfocyanatum). Kaliumrhodanid. Kal.ium
sulf ocyanid. Potassium Thiocyanate. Sulfocyanure de potas
si urn. Rhodankalium. Schwefelcyankalium. CNSK, Mol.-Gew. 97. 

Darstellung. a) Durch Zusammenschmelzen von Kaliumcyanid (2 T.) mit Schwefel 
(1 T.). Die Schmelze wird auf eine Steinplatte ausgegossen, nach dem Erkalten gepulve:rt und 
aus Alkohol umkristallisierl. 

b) 100 T. gelbes Blutlaugensalz werden gepulvert, in maBiger Hitze vollstandIg vom 
Kristallwasser befreit und mit 35 T. reinem K a I i u m car bon a t und 70 T. gewaschenem S c h w e f el 
gemischt und in einem hessischen Tiegel bei nicht zu starker Hitze geschmolzen, bis die Masse flieBt, 
und ein mit einem Glasstab herausgenommener Tropfen in Wasser gelOst in stark verdiinnter Eisen
chloridlosung eine blutrote (nicht mehr griine) Farbung erzeugt. Die nun auf ein blankes Eisenblech 
ausgegossene Masse wird nach dem Erkalten gepulvert, mit Weingeist ausgekocht, der heiBe 
weingeistige Auszug filtriert und beiseite gestellt. Nach einem Tage wird die weingeistige Fliissig
keit von den abgeschiedenen Kristallen abgegossen und von neuem zum Auskochen der Schmelze 
benutzt. SchlieBlich wird die weingeistige Mutterlauge durch Abdestillieren eingeengt. Durch 
Umkristallisieren aus Alkohol wird das Kaliumrhodanid gereinigt. 

Eigenschaften. Farblose, lange prismatisehe Kristalle, an feuehter I.uft zer
flieBlieh, Gesehmaek salpeteriihnlich; leicht loslich in der gleichen Menge Wasser 
mit starker Temperaturerniedrigung (urn 33-340 ), auch in Alkoholloslich. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit wenig Eisen
chlorid16sung eine blutrote Farbung von Ferrirhodanid, die auf Zusatz von Salz8aure 
nicht verschwindet. Beim Schiitteln mit Ather geht das Ferrirhodanid zum Teil in 
diesen iiber. - Nach Zusatz von Weinsaure im UbersehuB gibt die wasserige Losung 
allmahlich eine kristallinische Ausseheidung von Kaliumbitartrat. 

Priifung. a) Die was~erige Losung (0,5 g + 10 ecm) muB naeh Zusatz von 
0,5 cern SaJzsaure vollstandig far bIos bleiben (Eisen). - b) Die mit Salzsaure an
gesauerte Losung (0,5 g + 10 ecm) darf durch Bariumnitratlosung nicht verandert 
werden (Sulfate). - c) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) dad durch Sehwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Sehwermetalle). -- d) 1 g Kaliumrhodanid 
darf beim Erhitzen mit etwa2-3 cern Natronlauge kein Ammoniak entwickeln, d.h. 
der Dampf dad Laekmuspapier nicht blauen (Ammoniumsalze). - e) 1 g Kaliumrho
danid muB in 10 cern siedendem absoluten Alkohol vollstandig 16slich sein (fremde 
Salze). - f) Auf Chloride kann man wie bei Ammoniumrhodanid priifen. 

Aufbewahrung. In dichtschlieBenden Glasern. Nach Feststellungen des Reichs
Gesundheitsamts gehoren die Rhodansalze nicht zu den Giften. 

Anwendung. In der Analyse als Reagens auf Ferriverbindungen, in der MaBanalyse 
wie Ammoniumrhodanid. 

Acidum hydrofluoricum. 

Acidum hydrofluoricum. FluBsaure. Fluorwasserstoffsaure. Hy
drofluoric Acid. Acide fluorhydrique. 

Als FluBsaure oder Fluorwasserstoffsaure bezeiehnet man wasserige 
Losungen von Fluorwasserstofl, HF, Mol.-Gew.20. 

Fluorwasserstoff wird erhalten durch Zerlegen von Fluoriden, besonders von 
Calciumfluorid mit konz. Schwefelsaure. Er ist ein farbloses Gas, das sich leicht 
verfliissigen laBt. Sdp. des fliissigen Fluorwasserstoffs = 190. Er wirkt stark atzend 
auf die Haut. In Wasser ist e1' sehr leieht loslich. Fluorwasserstoff und seine ]::'0-
sungen zersetzen Glas und andere Silikate unter Bildung von Siliciumfluorid. AlIe 
Metalle mit Ausnahme von Blei und der Platinmetalle werden ge16st. Die Salze des 
Fluorwasserstoffs heiBen Fluoride, Z. B. Natriumfluorid, NaF. Es gibt aber auclr 
saure Fluoride, Z. B. NaF + HF. Nach seiner Dampfdichte hat der Fluor-
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wasserstoff noch bei 40 0 die Zusammensetzung H2F2 und kann aus diesem Grunde 
saure SaIze bilden; erst iiber 80 0 sind aIle H 2F 2·MoJekeln in HF·Molekeln zerfallen. 
In verdiinnten Losungen sind vorwiegend HF· Molekeln enthalten, starkere Losungen 
enthalten noch die Doppelmolekeln H 2F 2 • 

E'I'kennung. Freie Fluorwasserstoffsaure hat die Eigenschaft, KieseIsaure aufzuliisen, 
sowie Silikate zu zersetzen. Bariumchlorid erzeugt in den Liisungen der Saure (oder der Fluoride) 
einen weiBen Niederschlag von Bariumfluorid, BaF 2, unlOslich in Ammoniak, liislich in viel Salz· 
saure oder Salpetersaure. Calciumchlorid falit aus den Liisungen der Saure (oder der Fluoride) 
gaIlertartigen Niederschlag von Calciumfluorid, CaF2, unlOslich in Ammoniak, liislich in viel heiBer 
Salzsaure. AIle Fluoride geben beim Erwarmen mit konz. SchwefeIsaure gasfOrmigen Fluor· 
wasserstoff, der Glas atzt. Diese Eigenschaft laBt sich am einfachsten zeigen, wenn man das Fluorid 
in einer Platinschale mit konz. SchwefeIsaure iibergieBt, schwach erwii.rmt und nun iiber die Schale 
eine mit Wachs iiberzogene Glasplatte (Uhrglas) legt, in deren Wachsiiberzug Zeichen eingeritzt 
sind. Nach einiger Zeit entfemt man den Wachsiiberzug durch Abreiben. Bei Gegenwart von 
Fluorwasserstoff sind die Zeichen dann eingeatzt. Mischt man ein Fluorid mit Sandpulver und 
erwarmt die Mischung mit konz. Schwefelsaure, so entweicht Siliciumfluorwasserstoff, H2SiFe, 
aIs farbloses, an der Luft Nebel bildendes Gas. Halt man in dieses Gas einen an einem Glas· 
stab hangenden Tropfen Wasser, so erstarrt dieser gaIlertartig durch ausgeschiedenes Kiesel
saurehydrat. 

Bestimm ung. Fluorwasserstoff und Fluoride lassen sich quantitativ als Bleifluorid· 
chlorid, PbFCI, bestimmen, durch FiiIlung mit einer kalt gesattigten Bleichloridliisung. D,er 
Niederschlag wird auf gewogenem Filter gesammelt, mit Wasser gewaschen, getrooknet und ge
wogen. 

Da'l'stellung der wiisserlgen IAJsungen. In einer Retorte aus Blei wird Calcium. 
fluorid (FluBspat) mit konz. SchwefeIsaure im Sandbad erhitzt. Der entweichende Fluorwasser. 
stoff wird in Platin· oder HartgummigefaBen in Wasser aufgefangen. Zur Reinigung kann die 
wasserige Liisung aus Platinretorten destilliert werden. 

HandelssO'l'ten. Man unterscheidet im Handel verschiedene Sorten FluBsaure, die 
je nach der Reinheit im Preise erheblich voneinander abweichen. So kostete 1914 1 kg Acid. 
hydrofluoric. 400/0 HF = 0,60 M., dieselbe arsenfrei 0,65 M. Acid. hydrofluoric. concentratiss. 
(550/ 0 HF) = 1,10 M. Acid: hydrofluoric. medicinale arsenfrei (100/0 HF) = 1,50 M. und Acid. 
hydrofluoric. puriss. (400/ 0 HF) = 4,40 M., dieselbe pro analysi = 5,50 M. FluBsiiure kommt in 
Flaschen aus Guttapercha oder aus festem Paraffin in den Handel. 

Eigenschaften. FluBsaure mit einem Gehalt von 40-55% HF ist eine farb
lose, an der Luft rauchende Fliissigkeit, die auch in starker Verdiinnung Lackmus
papier stark rotet. 

P'l'iifung. Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf reine, arsenfreie 
FluJlsaure, Acidum hydrofluoricum medicinale arsenfrei mit 10% HF. 
It) SiemuB in 1-2 cm dicker Schicht farblos sein. - b) 10ccm sollen beim Verdampfen 
in einer Platinschale (Abzug!) hOchstens 1 mg Riickstand hinterlassen. - c) Die mit der 
25fachen Menge Wasser verdiinnte und mit Salzsaure versetzte FluBsaure dad inner
halb 5 Minuten durch Bariumchloridlosung nicht getriibt werden (Schwefelsaure). -
d) Die mit der 5fachen Menge Wasser verdiinnte Saure darf weder durch Schwefel
wasserstoff (Arsen, Blei) , noch nach Neutralisation mittels Ammoniak durch 
Ammoniumsulfid (Eisen, Zink) oder N atriumphosphat (Magnesium, Aluminium) 
verandert werden. Die Gehaltsbestimmung kann durch Titrieren mit Normal·Lauge 
und Phenolphthalein geschehen in Becherglasern, die mit festem Paraffin aus· 
gegossen sind, zum Riihren benutzt man Stabe aus Hartgummi. 1 ccm n.Kalilauge 
= 20 mg Fluol'wasserstoff, HF. 

Aujbewahrung. Vorsichtig, in Flaschen aus Guttapercha oder Hartgummi. Die 
ganz reine FluBsaure fiir die Analyse wird in Flaschen aus festem Paraffin aufbewahrt, die mit 
einer Blechdose umhiillt sind. 

Anwendung. Therapeutisch ist die Fluorwasserstoffsaure in stark verdiinntem Zu· 
stande (1:5000-6000) in besonderen Raumen zu Inhalationen gegen Diphtherie und Tuberkulose 
empfohlen worden, zurzeit aber wieder verlassen. Technisch zum Atzen von Glas, femer in der 
analytischen Chemie zum AufschlieBen der Silikate. In der Branntweinbrennerei als Zusatz 
zur gii.renden Maische, um l'lIilchsaurebildung zu verhindem. 

Natrium fluoratum, Natriumnuorid, Sodium Fluoride, Fluorure de sodium, 
Fluornatrium, Fluorol, NaF, l\fol.·Gew.42. 
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Da'l'stellung. Durch Sattigen von Flu13saure mit Natriumcarbonat und Eindampfen 
in Platinschalen. Technisch durch Kochen von geschliimmtem Kryolith, AIFa + 3 NaF, 
mit Natronlauge. 

Eigenschaften. Glii.nzende wiirfelige Kristalle, die beim Erhitzen wie Natrium
chlorid verknistern, !Oslich in 25 T. Wasser. Es greift Glas an, besonders in feuchtem 
Zustande. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, in Hartgummigefii.13en oder Glasflaschen, die innen 
mit Paraffin iiberzogen sind. 

Anwendung. A u13erlich aIs Antiseptikum in w&sseriger Losung 0,5-1,0: 1000 zu 
Wundverbii.nden, 0.5-1,0: 100 zu Injektionen beiVaginitis. Technisch in Branntweinbrennereien 
zum Abtaten von Milchsaure- und Buttersaurebakterien und anderen schii.dIichen Bakterien. 
Auf 1 Hektoliter Maische werden 10-15 g Natriumfluorid zugesetzt. Als Gift fiir Ungeziefer 
Ratten, Mause, Schaben (vgl. Natrium siliciofluoratum S. 171). 

Ammoniumfluoratum, Ammoniumfluorid,Fluorammonium, Ammonium Fluo
ride, Fluorure d'ammonium, NH4F. Mol.-Gew. 37. 

Da'l'stellung. Durch Sublimation eines Gemisches von Natriumfluorid und Ammonium
chlorid bei etwas iiber 1000 oder durch 8attigen von Flul3saure mit Ammoniakfliissigkeit und 
Eindampfen in Platinschalen. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, in Wasser leicht !Oslich, die Losung rotet 
Lackmuspapier, weil das Salz fast immer saures Ammoniumfluorid enthiilt. Es 
greift Glas an. 

Priifung. Beim Erhitzen auf dem Platinblech solI 1 g Ammoniumfluorid 
hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah'l'Ung. Vorsichtig, in Hartgummigefii.13en oder in innen mit Paraffin iiber
zogenen Glasflaschen. 

Anwendung. Selten. Bei Hypertrophie der Milz, gegen Kropf 0,3-1,25 ccm einer LOsung 
mit 0,750/0 NH4,F. Zum Glasatzen und in der Analyse wie FIu13sii.ure zum Aufsehlie13en von Si
likaten. 

GIasiitztinte. 1. Ammonii fluorati 30,0, Aquae 15,0, Acidi sulfurici cone. 6,0 werden 
in einem Blciflaschchen gemischt und auf 400 (nieht haher) erwiirint. Nach dem Abkiihlen fiigt 
man hinzu Acidi hydrofluoriei fumantis 6,0 und Mueilaginis Gummi arabici q. s. Vorsicht!!
II. Ammonii fluorati, Barii sulfuriei lUi 10,0 im Porzellanmarser innig verreiben, dann in 
einer Platinsehale (oder Gummischale oder Bleischale) mit soviel Acidum hydrofluoricum ver
mischen, daB ein zum Schreiben geeigneter Brei entsteht (DmTERICH). Man sehreibt mit jeder 
dieser Tinten mitteIst Ganse- oder Stahlfeder, laBt 1-2 Minuten einwirken, spiilt mit Wasser ab 
und reibt mit Druckerschwarze ein. 

Calcium fluoratum, s. u. Calcium. 

Aluminium f1uoratum, Aluminiumfiuorfd, AlF 3 + 9 HllO, Mol.-Gew.246. 
Da'l'stellung. Durch Auflosen von Aluminiumhydroxyd in FIu13saure und Eindampfen 

zur Kristallisation. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, in kaltem Wasser langsam !Oslich, leicht 

loslich in heiBem Wasser. 
Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. In den Branntweinbrennereien wie Natriumfluorid. Wasserfreies Alu

miniumfluorid wird bei der Gewinnung von Aluminium als FluBmittel verwendet. 

Natrium-Aluminium f1uoratum, Natrium-Aluminiumfluorid, AlF 3' 3 NaF, Mol.
Gew.210. 

Aus Natriumaluminiumfluorid besteht der Kryoli th (Eisstein), der in Gron
land vorkommt und fast ausschlieBlich in Danemark verarbeitet wird. 

Da'l'stellung. Kiinstlich wird es aus FIul3spat und Aluminiumsulfat gewonnen nach 
versehiedenen Verfahren, indem man erst Natriumfluorid darstellt und dieses mit Aluminium
sulfat umsetzt. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, unloslich in Wasser. 
Anwendung. In geschmolzenem Zustande dient es bei der Gewinnung von Aluminium 

aIs Elektrolyt; ferner wird es bei der Herstellung von Milchglas und Email als Triibungsmittel 
verwendet. 
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Acidum hydrosiliciofluoricum, KieseIDuorwasserstoflsliure, Sili ci umfl uorw as
serstoffsaure, KieselfluBsaure, Silicohydrofluoric Acid, Acide hydro
fluosilicique. Wasserige Losungen von Kieselfluorwasserstoff. 

Kieselfluorwasserstoff, H 2SiF6, Mol.-Gew_ 144, entsteht durch Einwirkung von 
Wasser auf Siliciumfluorid: 3 SiF4 + 4 H 20 = 2 H~SiF6 + Si(OH)4' 

Darstellung. In einen Kolben, der mit einem zweifach rechtwinkelig gebogenen Gas
ableitungsrohr versehen ist, bringt man eine Mischung von 10 T. gepulvertem Calcium
fluorid (Flu3spat) und 8 T. feinen Quarzsand, sowie 60 T. konz. Schwefelsaure und 
mischt durch Umschwenken. Das Gasabzugsrohr fiihrt man in eine Vorlage (Flasche oder Zylinder). 
deren Boden mit einer 1-2 ern hohen Schicht Quecksilber bedeckt ist. so ein, daB das Rohr 
unter dem Quecksilber miindet (Abb. 76). Dann gieBt man in die Vorlage (auf das Quecksilber) 
40-50 T. Wasser und erhitzt den Kolbeninhalt. Es entweicht Siliciurnfluorid, das mit dem Wasser 
Kieselfluorwasserstoff bildet unter Abscheidung von gallertartiger Kieselsaure. Letztere wird 
ofters durch Umriihren zerteilt. 1st die Gasentwickelung beendet, so koliert man die Fliissigkeit 
durch Leinwand, preBt die Kieselsaure ab und filtriert schlie3lich die Losung durch Papier. Die 
so gewonnene Kieselfluorwasserstoffsaure enthalt rund 60/ 0 H2SiFs, spez. Gew. 1,060-1,065. 

Eigenschaften. Farblose Fliis
sigkeit, die in PlatingefaBen erhitzt 
ohne Riickstand verdampft. Sie greift 
GlasgefaBe zwar nur maBig, aber im
merhin mcrklich an. Sie ist eIlle 
z w ei basische Saure; die Salze heiBen 
Siliciofl uorid e. Durch Barium
(Jhlorid entsteht in der wasserigen 
Losung der Saure ein Niederschlag von 
Kieselfluorbarium, BaSiF6• 'Verden 
die Siliciofluoride der Alkalimetalle 
erhitzt, so entweicht Siliciumfluorid 
und es hinterbleiben Alkalifluoride. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. In 
Glasflaschen mit Gummistopfen, da Glas
stopfen eingekittet werden. 

Anwendung. Als Reagens in der 
chemischen Analyse, z. B. zum Nachweis 
des Kaliums, mit dem sie schwer losliches 
Kaliumsiliciofluorid bildet_ Eine Losung Abb. 76. 
von Kieselfluorwasserstoffsaure und deren 

B 

Natriumsalz dient unter der Bezeichnung Mon taninfl ua t zum Trockenmachen feuchter Wande. 
KieselfluorwasserstoffsaurE' ist giftig und wirkt atzend. 

Ammon ium si liciofluoratum, Ammoniumsiliciofluorld, Ki e s el fl u 0 r am m 0 ni u m , 
BiF6(NH4 )2' bildet ein weHles kristallinisches Pulver, das in 2 T. heiBem und 6 T. 
kaltem Wasser loslich ist. 

Natrium siliciofluoratum. Kieselfluornatrium, Natriumsiliciofluorid, Na2SiFu, 
bildet ein weiBes korniges, in Wasser weniger losliches Pulver oder weiBe Kristalle. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. AuBerlich bei Wunden, Cystitis, Gonorrhoe, zur Desinfektion der 

Mundhohlen, bei kariosen Zahnen in sehr verdiinnter Losung 0,2: 100. Kieselfluornatrium dient 
auch zurn Vergiften von Ungezieter: Ratten, Mausen, Schwaben u. a. Es ist ein starkes 
Gift und deshalb mit groBer Vorsicht abzugeben und anzuwenden. H. MATTHES und 
G. BRAUSE forderten die Aufnahme in das Giftgesetz und die Vorschrift, daB es nur gefarbt 
(griin oder blau) abgegeben werden darf. Folgende Ungeziefermittel, die teilweise von den Her
stellern als giftfrei oder als unschadlich fiir Menschen und Haustiere bezeichnet werden, be
stehen irn wesentlichen aus Kieselfluornatrium: Sty xol, 68,4 0/ 0 , Ub a, 73,5 % (griingefarbt), 
Plagin, 95 % (im Kriege zur Bekampfung der Lause empfohlen, aOOr wegen seiner gefahr
lichen Wirkung auf die Haut von verschiedenen Generalkommandos verboten; Plagin der 
Firma Kurt KREYHAHN, Chern. Fabrik LABOR, Berlin, enthalt nach Angabe des Herstellers 
kein Kieselfluornatrium), Tanatol, 90,7 % (auch gegen Kopflause und Lause der Haustiere 
empfohlen), Nicoschwab, 54,1 0/ 0 , 
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Organische Fluorverbindungen. Einige organische Fluorverbindungen der Ben
zol- und NaphthaJinreihe werden von VALENTINER u. SOHWARZ in Leipzig-Plagwitz 
zur Herstellung von Arzneizubereitungen verwendet. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Fluorwasserstoff auf Diazoniumverbindungen; 
z. B. wird Anilin diazotiert und die Losung von Benzoldiazoniumchlorid mit FluBsaure versetzt 
und erwiirmt; man erhiilt so Fluorbenzol, C8Hi F. 

Fluorbenzol, C8H6F, farbl08e Fliissigkeit, Sdp.850. Geruch angenehm. 
p-Fluortoluol, C8~(CH3)F [1, 4], aUB p.Toluidin. Farblose Fliissigkeit, Sdp. 1160• 
Fluorpseudocumol, C8~(CHa)3F. aus Pseudocumidin. Farblose Fliissigkeit oder bJii.ttrige 

Kristalle, Smp.240, Sdp. 1720. Geruch stark gewiirzig. 
Fluorphenetol, C8~(OC2H6)F [1, 4], aus p.Phenetidin. Gelbliche Fliissigkeit, Sdp.1970• 

Geruch an Anisol erinnemd. 
Difluordiphenyl, FC8H4 • C8~F, aus Benzidin. Farbl08e Kristalle, Smp. 890. Geruch 

an Dill erinnemd. 
Fluornaphthalin (P), Clo~F, aus p.Naphthylamin. Farblose Kristalle, Smp. 590, Sdp. 2110. 
Diese Fluorverbindungen sind aIle in Wasser unlOslich, loslich in Weingeist, Ather, Chloro· 

form und in fetten Olen. 
Fluoroformwasser (V ALENTINER U. SOHW ARZ, Leipzig.Plagwitz) solI eine w8.sserige 

Lasung von Fluoroform, CHFa sein, mit einem Gehalt von 2,80/0 (Vol..%, d. h. 2,8 ccm der 
gasfOrmigen Verbindung in 100 ccm der Lasung). Nach CHEVALIER enthalt es aber kein Fluoroform. 

Antirheumatinl), Antirheumin, Fluorrheumin, wird eine Salbe gegen Influenza und 
Rheumatismus genannt, die aus 1 T. Fluorphenetol, 4 T. Difluordiphenyl, 10 T. Vaselin und 
85 T. Wollfett besteht. 

Epidermin ist eine Salbe aus 1 T. Fluorpseudocumol, 4 T. Difluordiphenyl, 85 T. wasser
freiem Lanolin und 10 T. Vaseline. Sie wird bei eitemden Wunden, Brandwunden, iiberhaupt 
als Heilsalbe angewandt. Hersteller: V ALENTINER U. SOHWARZ in Leipzig-Plagwitz. 

Acidum hydrojodicum siehe unter J od um S. 1544. 

Acidum hypophosphorosum. 
Acidum hypophosphorosum. Unterphosphorige Sliure. Hypoposphorous Acid. 
Acide hypophosphoreux. H 3PO Z' Mol.-Gew. 66. 

Da'l'stellung. Man erwarmt Phosphor mit einer wiisserigen Losung von Barium· 
hydroxyd', bis er - unter Entwickelung von selbstentziindlichem Phosphorwasserstoff - sich 
gelost hat, und kein Phosphorwasserstoff mehr entweicht: 3 Ba(OH)2 + 8 P+ 6 H20 = 
3 Ba(PH20 2h + 2 PHs. Die Losung des Bariumhypoph08phits wird abfiltriert und durch Ein· 
leiten von Kohlendioxyd von dem iiberschiissigen Bariumhydroxyd befreit. Durch Eindampfen 
des Filtrates erhalt man Kristalle von Bariumhypophosphit. Ba(PH20 2)2 + ~O. 

285 g dieser Kristalle werden in 5 Liter Wasser gelast, zu der Lasung gibt man 98 g konz. 
Schwefelsii.ure (in 300 ccm Wasser gelOst) oder soviel, daB das Barium genau ausgefii.llt wird. 
Man liiBt absetzen, filtriert vom Bariumsulfat ab und bringt die Losung durch Eindampfen auf 
das geforderte spez. Gewicht. 

Eigenschaften und E'I'kennung. In reinem Zustande bildet die Unter. 
phosphorige Saure farblose Kristalle, die schon bei etwa 17° schmelzen, sie ist 
deshalb bei gewohnlicher Temperatur meist fliissig. In Wasser lOst sie sieh sehr 
leicht. Bei starkem Erhitzen (liber 130°) zerfiillt sie in Phosphorwasserstoff, der 
sieh entziindet. und Phosphorige Saure, die bei weiterem Erhitzen (160-170°) 
in Phosphorwasserstoff und Phosphorsaure zerfiillt. Sie ist ein Reduktionsmittel, 
seheidet aus Silbernitratlosung metallisehes Silber ab, reduziert KaJiumpermanganat 
und bringt in alkaJiseher Kupferlosung eine gelbe Ausseheidung von Cuprohydroxyd 
hervor. Mercuriehlorid reduziert sie zu lHercurochlorid und dann zu metallischem 
Quecksilber. Arsenverbindungen reduziert sie zu Arsen. Die Unterphosphorige Saure 
ist einbasisch; ihre Salze heiBen Hypophosphite. 

1) Nicht zu verwechseln mit einer aus Natriumsalicylat und Methylenblau bestehenden 
Mischung, dio auch "Antirheumatin" genannt wird. 
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Acidum hypophosphoro8um (Amer.) enthiilt 30-32% H 3P02• 

Priifung. a) Spez. Gewicht ungefahr 1,130 (25°). - b) Wenn 10 ccm der Saure 
mit Ammoniakfliissigkeit neutralisiert werden, so darf hochstens ein unbedeutender 
Niederschlag entstehen; die filtrierte Fliissigkeit darf durch Kaliumsulfatlosung (oder 
verdiinnte Schwefelsaure) nicht getriibt werden (Barium). - c) 10 ccm diirfen durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden, auch nicht nach dem Uber
sattigen mitAmmoniak. - d) Die mit Wasser verdiinnte Saure (I g + 2 ccm) darf mit 
Platinchloridlosung oder mit Natriumkobaltnitritlosung hochstens eine unbedeutende 
gelbe Triibung geben (Kalium). - e) Werden 2 ccm der Saure mit einer Mischung 
von 3 ccm Salpetersaure (68% HN0 3 ) und 10 ccm Wasser (oder mit 8 cern 250/ oiger 
Salpetersaure) auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft, so darf der Riickstand 
nach GUTZEIT gepriift, keine Arsenreaktion geben. (Da Unterphosphorige Saure die 
Sauerstoffverbindungen des Arsens zur Arsen reduziert, ist es ziemlich ausgeschlossen, 
daB sie Arsenverbindungen enthalt. Erhitzt man etwa I g der Saure mit etwa 3 g 
rauchender Salzsaure und bleibt die Fliissigkeit auch nach langerem Stehen wasser
hell, so ist kein Arsen zugegen.) 

Gehaltsbestimmung. Man verdiinnt 5 ccm der Saure mit etwa 50 ccm Wasser und 
titriert mit n-Kalilauge (Phenolphthalein ale Indikator). 1 ccm n-Kalilauge = 66 mg HaP02• 

Acidum hypophosphorosum dilutum (Amer.) enthiilt 9,5-10,5% H 3P0 2• 100 g Acid. 
hypophosphorosum und 210 g Wasser werden gemischt. Spez. Gew. 1,042 (25°). 

Priifung wie bei der 30%igen Saure mit entsprechender Menge. 
Anwendung. Die 100/oige Saure in Gaben von 2-10 Tr. in starker Verdiinnung mehr

mals taglich ale Stimulans und Tonikum bei nervosen Krankheiten. Durchschnittsgabe 0,5 ccm 
der 100/oigen Saure (Amer). 

Salze der Unterphosphorigen Saure siehe bei den Metallen. 

Acidum jodicum siehe unter J odum S. 1545. 

Acidum kakodylicum siehe unter Arsenum S.569. 

Acidum lacticum. 
Acidum lacticum. Milchsaure. Garungsmilchsaure. Athyliden
milchsaure. a-Oxypropionsaure. Lactic Acid. Acide lactiq ue. 
CH3 • CH(OH)· COOH, Mol.-Gew. 90. Germ. 6 s. Bd. II, S. 1301. 

Milchsaure entsteht aus Zuckerarten durch die Milchsauregarung, die durcb 
den Bacillus acidi lactici HUEPPE (und andere Bakterien) hervorgerufen wird. 

DaTsteliung. Man lost 3 kg Zucker und 15 g Weinsaure in 17 Liter warmem Wasser 
und laBt diese Losung 2 Tage an einem warmen Ort stehen, damit der Rohrzucker invertiert, 
d. h. in Dextrose und Lavulose (Invertzucker) umgewandelt wird. Alsdann fiigt man 100 g alten 
Kase sowie 1200 g rohes Zinkoxyd, hinzu, die in 4 Liter saurer Milch verteilt sind, und 
laBt das Ganze unter ofterem Umriihren 8-10 Tage bei 30-400 stehen. Die Garung ist beendet, 
wenn die urspriinglioh diinnfliissige Masse sich in einen steifen Brei von milchsaurem Zink (Zink. 
laktat) verwandelt hat und infolge der dann eintretenden Buttersauregarung eine Gasentwick
lung beginnt (C02 und H). Man bringt die Masse durch Aufkochen wieder in Losung, filtriert 
und dampft das Filtrat zur Kristallisation ein. Die erhaltenen KristalIe werden durch Um
kristallisieren gereinigt, dann in Wasser gelost, und die wasserige Losung nun mit gewaschenem 
Schwefelwasserstoff gesattigt; es falIt weiBes Zinksulfid aus und die vorher an Zink gebundene 
Milchsaure wird frei: 

[CH3CH(OH)COOhZn + H2S = ZnS + 2 CH3CH(OH)COOH. 
Man laBt absetzen, filtriert vom Zinksulfid ab und dampft die wasserige Milchsaurelosung bis 
zur Konsistenz eines diinnen Sirups abo Da die Saure in der Regel noch etwas Mannit und Zink
laktat enthalt, so lost man sie nach dem Erkalten in Ather auf, wobei Zinklaktat und Mannit 
ungelost zuriickbleiben. Man entfernt darauf den Ather durch Destillation und bringt die 
atherfreie Milchsaure durch Eindampfen auf ein spez. Gewicht von etwa 1,24, worauf man 
sie naoh dem Erkalten auf das geforderte spez. Gewioht von 1,21 -1,22 einstelIt (LAUTEMANN). 
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Bei der JliIilchsauregarung mull die Fliissigkeit auller dem Zucker und den JliIilchsaure
bakterien Nii.hrstoffe fur die letzteren enthalten, die ihnen in der zugesetzten Milch geboten werden. 
Die giinstigste Temperatur fiir die Garung ist 35-420, oberhalb 450 hi:irt die Garung auf. Die 
Milchsii.ure mull durch zugesetzte Basen gebunden werden, da sonet die Gii.rung zum Stillstand 
kommt. In stark saurer Li:isung stellen die Bakterien ihr Wachstum ein. Man kann die Milch
saure mit Calciumcarbonat, Bariumoarbonat und Natriumbicarbonat binden, wenn man SaIze 
der JliIilehsii.ure darstellen will. Zur Darstellung von freier JliIilchsaure nimmt man Zinkoxyd. 
weil sich das entstehende Zinklaktat durch Schwefelwasserstoff zerlegen lallt. Die Gii.rung mull 
durch Erhitzen unterbrochen werden, sobald die Zerlegung des Zuckers in JliIilchsaure beendet 
ist, weil nach der beendeten JliIilchsauregii.rung sofort die Buttersii.uregii.rung durch die in der 
JliIischung vorhandenen Buttersii.urebakterien einsetzt. 

Zur technisohen Darstellung von Milchsaure wird Starkezuoker verwendet, der mit 
Reinkulturen von JliIilchsaurebakterien vergoren wird. 

Die durch Eindampfen konzentrierte JliIilohsaureli:isung enthalt nicht nur JliIilchsaure und 
Wasser. Ein Teil der Milchsii.ure geht beim Eindampfen unter Wasserabspaltung aus je 2 Mole
keln CHaCH(OH)COOH in Laktylmilohsaure oder Dilaktylsaure, 

CHaCH(OH)CO' OCH<g~~)H' 
uber. Die offizinelle Milchsaure der verschiedenen Pharmakopi:ien Yom spez. Gew. 1,21O-1,22() 
enthalt annahernd 600/0 JliIilchsii.ure, 270/0 Dilaktylsii.ure (die weiteren 300/0 JliIilchsaure ent
sprechen) und 130/0 Wasser. In verschiedenen Pharmakopi:ien ist bei einem spez. Gew. 1,21-1,22 
der Gehalt = 75% angegeben. Diese Angabe ist unzutreffend. Germ. gibt an 750/0 Milchsaure 
und 150/ 0 JIiIilchsaureanhydrid, was ebenfalls nicht stimmt; ebenso ist die Angabe der Brit., 750/0. 
JliIilchsaure und 100/0 Dilaktylsaure, falsch (vgl. Gehaltsbestimmung). Bei stii.rkerem Er
hitzell (auf 150 0) spaltet die Dilaktylsaure weiter Wasser ab und bildet Laktid, 

CHsCHO·OC 
CO, OCHCHs. 

Da diese Temperatur beim Eindampfen der JliIilchsaure nicht erreicht wird, so ist Laktid in der 
JliIilchsii.ure hi:ichstene in Spuren enthalten. 

Eigenschaften. Die Milchsaure der Pharmakopoen ist eine klare, farblose oder 
schwach gelbliche, geruchlose, sirupdicke, rein sauer schmeckende, hygroskopische 
Fliissigkeit, leicht Wsllch in Wasser, Alkohol und Ather, nicht loslich in Benzin, 
Chloroform und Schwefelkoblenstoff. Auf dem Platinblech erhitzt, verbrennt sie 
mit nichtleuchtender E'lamme, ohne zu verkoblan. Die Garungsmilchsaure ist ain 
optisch inaktives Gemisch von Links- und Rechtsmilchsaure; nach GADAMER ent
steht bei der Milchsauregarung meist aber etwas mehr Rechts- als Linksmilchsaure, 
so daB die Garungsmilchsaure auch schwach rechtsdrehend sein kann. Die Milch
saure ist eine einbasische Saure, ihre Salze heiBen Lakta teo 

E1'kennung. Wird 1 Tr. JliIilehsii.ure mit 10 ccm Kaliumpermanganatli:isung (1: 1000) 
erwii.rmt, so tritt der Geruch des Acetaldehyds auf. - Erhitzt man JliIilchsii.ure in wasseriger Li:i
sung (0,5 g+lO cem) mit Zinkoxyd und filtriert heill, so scheidet sich aus dem Filtrat beim Er
kalten Zinklaktat kristallinisch aus. Zum Nachweis kleiner JliIengen von Milchsaure ist das Filtrat. 
durch Eindampfen zu konzentrieren. 

Priifung. a) Spez.Gewicht 1,210-1,220. - b) Milchsaure darf bei gelindem Er
warmen nicht nach Fettsauren riechen. - c) Sie darf, in einem mit Schwefelsaure ge
spiilten Glas iiber Schwefelsaure geschichtet, diese innerhalb 15 Minuten nicht farben 
(Zucker). - Die wasserige Losung (je 1 g + 10 cem) darf nicht verandert werden: 
d) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - e) durch Bariumnitratlosung 
(Schwefelsaure), - f) durch Silbernitratlosung (Salzsaure), - g) durch Ammonium
oxalatlOsung (Calciumsalze), - h) durch iiberschiissiges Kalkwasser, auch nicht 
beim Erhitzen (Weinsaure, Oxalsaure, Citronensaure). Bei der letzteren Probe sind 
fiir 1 g Milchsaure 250 ccm Kalkwasser erforderlich; sie ist wenig scharf und laBt 
sich durch £olgende Proben ersetzen: - i) Eine Losung von 1 g Milchsaure in 
10 ccm Weingeist darf durch Kaliumacetatlosung (etwa 10 Tr.) nicht getriiht 
werden (Weinsaure, 1°/" gibt deutliche Ausscheidung von Kaliumbitartrat). -
k) Die mit Ammoniak£liissigkeit schwaeh iibersattigte wasserige Losung (1 g +1Oecm) 
dart durch Calciumehloridlosung (einige Trop£en) nicht getriibt werden (Oxalsaure). 
-I) Citronensaure (auch Weinsaure) erkennt man beim Verbrennen: Wird 1 g 
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Milchsaure in einem Porzellantiegel vorsichtig erhitzt, so muB sie bis auf einen ge
ringen Ansatz von Kohle verbrennen (Citronensaure, Weinsaure, auch Zucker geben 
starkere Abscheidung von Kohle). - m) Beim Gliihen des Riickstandes VOD 1 g 
Milchsaure darf hochstens 1 mil: Asche hinterb!eiben. 

Anmerkung zu c: Die Temperatur darf Dicht hoher als 200 seiD, bei 250 gibt auch 
die reinste Milchsaure eine gefarbte Zone. 

Gehaltsbestimmung. 5 g Milchsaure werden in einem MeBkolbchen mit 
Wasser auf 50 ccrn verdiinnt. 20 ccrn dieser Mischung werden in einem KOlbchen 
aus Jenaer Glas mit n - Ka1ilauge neutralisiert (Phenolphthalein). Hierzu miissen 
mindestens 16,6 ccm erforderlich sein. Die neutralisierte Fliissigkeit wird mit wei
teren 10 ccrn n-Kalilauge versetzt und 1 Stunde lang auf dern Wasserbad erwarmt; 
zum Neutralisieren des Uberschusses an Kalilauge miissen etwa 6,7 ccm n-Salzsaure 
erforderlich sein. Germ. 6 s. Bd. II, S .. 1301. 

Berechnung. Bei der ersten Titration werden Milehsaure und Dilaktylsaure zu
sammen bestimmt. Letztere ist ebenso wie die Milchsaure eine einbasische Saure. 1 cem n-Kali
lauge = 90 mg Milchsaure und = 162 mg Dilaktylsaure. Bei der zweiten Titration wird die aus 
der Dilaktylsaure gebildete Milchsaure bestimmt. Wenn bei der zweiten Titration 6,7 ccm 
n-Salzsaure zum Zuriicktitrieren verbraucht werden, sind 3,3 ccm n-Kaliauge verbraucht zur 
Bindung der aus der Dilaktylsaure gebildeten Milchsaure; 3,3 ccm n-Kalilauge sind dann 
auch bei der ersten Titration zur Bindung der Dilaktylsaure verbraucht worden. Von den 
16,6 ccm n-Kalilauge der ersten Titration bleiben also 13,3 fiir die Milchsaure = 13,3 X 90 mg 
= 1,197 g Milchsaure in 2 g Acidum lacticum = rund 60% und 3,3 X 162 mg = 0,5346 g 
Dilaktylsaure in 2 g Aeidum lacticum = rund 270/0' Diese 27% Dilaktylsaure entsprechen 
30% Milchsaure, so daB sich der Gesamtgehalt an Milchsaure zu 90 % berechnet. Amer. 
fordert 85-900/0' 

Bestimmung von Milchsaure in Laktaten. Die quantitative Bestimmung der Milch· 
saure in milchsauren Salzen kann, nach J. PAESSLER, falls keine anderen durch Chromsaure in 
saurer Losung oxydierbaren Substanzen zugegen sind, auf Grund der GIeichung: 3 CaH60a + 
2 K2Cr207 + 8 H2S04 = 2 K2S04 + 2 Cr2(S04)a + 3 CHaCOOH + 3 CO2 + 11 H20 in folgender 
Weise geschehen: Eine etwa 0,4 g Milchsaure enthaltende Menge der Losung wird mit 10 ccm 
verdiinnter Schwefelsaure und 25 ccm 1/2-n-Kaliumdichromatlosung (24,515 g: 1000 cem) 1 Stunde 
lang am RiickfluBkiihler gekocht; nach dem Erkalten wird das iiberschiissige Dichromat nach 
Zusatz von Kaliumjodid mit l/lO-n-Natriumthiosu]fatIosung zuriicktitriert. 1 ccm 1/2 n-Kalium
dichrornatlosung = 11,25 mg Milchsaure. 

Anwendung. Konz. Milchsaure wirkt auf Schleimhaute atzend; man benutzt sie daher 
auBerlich als Atzmittel und in Form von Inhalationen bei verschiedenartigen Affektionen der 
Raohen- und Nasenhohle (Leukoplakie) und bei Kehlkopftuberkulose (20-1000/ oig), auch zurn 
Auflosen diphtherischer Mernbranen. GelegentIich dient sie auch zum Entfernen des Zahnsteins. 
Innerlich in sehr starker Verdiinnung (1: 100-150) gilt sie als ein die Verdauung unterstiitzendes 
Mittel, doch wird sie verhaltnismaBig selten (bei Sauglingsdiarrhoen) verordnet, sondern viel 
haufiger in Form von Molken, saurer Milch oder Buttermilch gebraucht, auch wird reine Milch
saure zu Erfrischungsgetranken verwendet. Die Milchsaure gehort zu denjenigen organischen 
Sauren, die langere Zeit hindurch auch in groBeren Gaben gut vertragen werden. l\filchsaure 
wird im Organisrnus zu Kohlensaure verbrannt, milchsaure Alkalien machen deshalb das Blut 
starker alkalisch. 

Teohnisch in der Farberei und Gerberei. In der Mikroskopie in 10/oiger oder konzen
trierterer Losung als Entkalkungsmittel. 

Pastllli Acidi lactici. 
Acidi lactici 10,0 Limonade lactique (Gall.). 

Acidi lactici (1.240) 10,0 Sacchari pulverati 88,0 
Aquae destillatae 890,0 Vanillae saccharatae 2,0 
Sirupi simplicis 100,0. Tragacanthae pulveratae 0,1 

Fiant pastilli 50. Vor jeder Mahlzeit 2-3 Pastillen. 

Lactokrit-Saure, d. i. Saurernischung fiir den Lactokrit von LAVAL, besteht aus 95 Vol. 
Milchsaure und 5 Vol. Salzsaure von 250/0' 

Lactolin, in der Farberei zur schnellen Reduktion der Chrornsaurebeizen verwendet, 
enthalt Milchsaure und Kaliumlactat. 

Natrium lacticum, Natriullllaktat, milchsaures Natrium, Sodium Lactate, 
Lactate de sodium, CH 3CH(OH)COONa, Mol.-Gew. 112. 

Nur in konz. wasseriger Losung im Handel. 
Darstellung. Technisch durch Umsetzen von Calciumlaktat (100 T.) mit Natrium

bicarbonat (62 T.) in wasseriger Losung durch Erhitzen, Filtrieren und Eindampfen der Losung. 
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1m kleinen erhalt man es aus Milchsaure durch Neutralisieren mit Natriumcarbonat (bis zur schwach 
alkalischen Reaktion) und Eindampfen der Losung. 

Eigenschajten. Die konz. wasserige Losung ist eine farblose oder Bchwach gelbliche 
neutrale oder sohwach alkalische Fliissigkeit, Geschmack mild salzig; mischbar mit Wasser und 
Weingeist, unloslich in Ather. 

Priifung. a) Wird die Losung mit Weinsaure versetzt und auf dem Wasserbad erhitzt, 
so darf kein Geruch nach Essigsaure auftreten, und der Dampf darf Lackmuspapier nicht roten 
(Natriumacetat). - b) Ammoniakalische Silbernitratlosung darf nicht reduziert werden (Starke
zucker). - c) Werden 2 g der Losung mit 3 g krist. Zinksulfat verrieben, und das Gemisch mit 
10 g Weingeist und 5 gAther geschiittelt, so darf das Filtrat beim Abdampfen keinen Riickstand 
hinterlassen (Glycerin). 

Anwendung. Es wurde in ziemlich .grol3en Gaben (10-60 g) als Sedativum und mildes 
Schlafmittel empfohlen, ist aber wirkungslos. Eine konz. Losung von Natriumlaktat hat unter 
dem Namen Perkaglycerin als Ersatz fiir Glycerin Anwendung gefunden. 

Weitere milchsaure SaIze b. bei den Metallen. 

Acidum monochloraceticum siehe nnter Acidum aceticum S. llO. 

Acidum nitricum. 
Acidum nitricum. Salpetersaure. Nitric Acid. Acide azotiq ue. 
Acidum azoticum, HN0 3 oder N02·OH, Mol.-Gew.63. 

Gewinnung. Salpetersaure wird gewonnen: I. durch Erhitzen von Natriumnitrat 
{Chilesalpeter) mit konz. Schwefelsaure: NaN03+H2S04=HN03+NaHS04, wobei Na
triumbisulfat als Nebenprodukt erhalten wird. 

II. Aus dem Stiokstoff der Luft. a) durch Bildung von Stickoxyd aus dem Stiok
stoff und Sauerstoff der Luft nach BmKELAND und EYDE mit Hilfe des elektrischen Flammen
bogens. Aus dem Stickoxyd, NO, erhalt man durch weitere Oxydation an der Luft Stickstoff
peroxyd, N20.." das mit Kalkmilch Calciumnitrat gibt, aus dem man dann Natriumnitrat 
darstellen kann. - b) duroh Vereinigung von Stickstoff mit Wasserstoff nach HABER erhalt man 
Ammoniak, das durch den Sauerstoff der Luft mit Hilfe von Katalysatoren zu Stickoxyden 
verbrannt wird, aus denen man dann wie nach a) Salpetersaure gewinnen kann. Auoh aus Kalk
stickstoff (= Calciumcyanamid, s. Calciumcarbid) gewonnenes Ammoniak wird fiir diesen 
Zweck verwendet. Anfangs gewann man aus den im Flammenbogen oder durch Verbrennung 
von Ammoniak erzeugten Stickoxyden salpetersaure Salze, Calciumnitrat und Natriumnitrat und 
aus dem letzteren erst die Salpetersaure; heute werden die Stickoxyde mit Wasser un mittel
bar in frei e Salpetersaure iibergefiihrt. Es gelingt auf diese Weise auoh sehr konzentrierte 
Salpetersaure darzustellen, ohne Mitbenutzung von konz. Schwefelsaure, die zur Gewinnung von 
starker Salpetersaure aus Natriumnitrat notig ist. 

Eigenschaften. Vollkommcn wasserfreie Salpetersaure ist nur unter 
-41 ° bestandig. Sie bildet dann eine farblose Kristallmasse, die oberhalb -41° 
schmilzt, wobei ein kleiner Teil der Salpetersaure in Wasser und Salpetersaureanhydrid, 
N 205' zerfallt. Letzteres zerfiillt dann weiter in Sauerstoff und Stickstoffperoxyd, 
N 201' das die Salpetersaure gelblich farbt und allmahlich entweicht. Die hiichst konz. 
fliissige Salpetersaure enthalt D8,7% HN03 ; "!ie ist durch kleine Mengen von Stick
stoffperoxyd gelblich gefarbt und raucht an der Luft durch Abgabe von Salpeter
sauredampf undo Stickstoffperoxyd; spez. Gew. 1,52 bei 15°. Sdp. 86°. 1m Licht wird 
sie starker gelb gefarbt durch Zerlegung weiterer Mengen in Stickstofiperoxyd, 
Sauerstoff und Wasser. Praktisohe Verwendung Hnden wasserige Losungen von 
Salpetersaure mit verschiedenem Gehalt (s. S. 178). 

Salpetersaure ist ein kriiftiges Oxydationsmittel, auch in wasserigen Losungen. 
Je nach dem Wassergehalt ist die Einwirkung auf oxydierbare Stoffe verschieden 
heftig. Bei den Oxydationen durch Salpetersaure wird diese zu Stickoxyden reduziert, 
besonders Zll NO und N 203' die mit dem Sauerstoff der Luft braun~s N0 2 und N ~O.., 
geben. Die Reduktion der Salpetersaure kann aber auch bis zu Stickstoff" Am
moniak und Hydroxylamin gehen. Bei der Einwirkung von Salpetersaure auf orga
nische Stoffe kann die Oxydation so heftig verlaufen, daB Entziindung eintritt. 
Viele organische Verbindungen, besonders das Benzol und seine Abkomrnlinge 
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werden durch konz. Salpetersaure in Nitroverbindungen iibergefiihrt; Alkohole 
werden in Salpetersaureester iibergefiihrt, z. B. Salpetersaureglycerinester (sog. 
Nitroglycerin) u. a. Viele Metalle werden unter Reduktion eines Teiles der Salpeter
saure zu Nitraten geliist, Zi n n und An tim 0 n werden in unlOsliche Metazinnsaure und 
Metaantimonsaure iibergefiihrt. Nur Gold, Platin und einige andere Metalle der 
Platingruppe werden von Salpetersaure nicht angegriffen. 

Werden wasserige Losungen von Salpetersaure mit einem Gehalt von unter 
70% HNOa erhitzt, so entweicht so lange Wasserdampf mit wenig Salpetersaure, 
biR der Gehalt auf etwa 70% HNOa gestiegen ist, Salpetersaure von iiber 70% HN03 

gibt beim E:rhitzen Salpetersaure und wenig Wasserdampf ab, bis der Gehalt auf 
etwa 70% gesunken ist; mit diesem Gehalt destilliert die Saure dann bei 122° 
(760 m B.) iiber. 

Et·kennung. 1st die Salpetersaure nicht zu sehr verdiinnt, so erkennt man sie daran, 
daB sie beim Erhitzen mit einem Stiickchen Kupferblech braune Dampfe von Stickstoffperoxyd 
gibt. Es entsteht dabei zunachst farbloses Stickoxyd, NO, das sich mit dem Sauerstoff der 
Luft zu braunem N02 vereinigt. - Bringt man zu einer Losung von etwa 0,01 g Brucin in etwa 
3 ccm konz. Schwefelsaure einige Tropfen einer Salpetersaure oder Nitrate enthaltenden Losung, 
so iarbt sich die Mischung rot; die Farbung geht allmahlich in Gelb iiber. - Erhitzt man 
eine sehr verdiinnte Phenollosung (etwa 0,1-0,20/ 0 ) nach Zusatz von verdiinnter Schwefel
saure mit einer Salpetersaure oder Nitrate enthaltenden Losung, so iarbt sich die Fliissigkeit 
gelb (infolge der Bildung von Nitrophenol); die Farbung wird beim Ubersattigen mit Ammoniak
fliissigkeit dunkelgelb. - Mischt man etwa 1 ccm einer Salpetersaure oder Nitrate enthaltenden 
Losung mit 2-3 ccm konz. Schwefelsaure und iiberschichtet mit Ferrosulfatlosung (1 T. 
Ferrosulfat+ 1 T. Wasser + 1 T. verdiinnte Schwefelsaure, frisch bereitet), so farbt sich die 
Beriihrungsflache der Fliissigkeiten braun. Die Reaktion ist am empfindlichsten, wenn man die 
heiBe Mischung gleich mit der Ferrosulfatlosung iiberschichtet. Die Farbung ist am besten zu 
erkennen, wenn man das Probierrohr vom Licht abgewandt gegen ein weiBes Blatt Papier 
halt. Bei dieser Reaktion wird die Salpetersaure durch das Ferrosulfat zu Stickoxyd reduziert, 
das sich in der Ferrosulfatlosung mit brauner Farbe lost unter Bildung einer Verbindung von 
Ferrosulfat mit dem Stickoxyd. - Lost man etwa 0,01 g Diphenylamin in 2 Tr. Wasser und 
etwa 3 ccm konz. Schwefelsaure und fiigt einige Tropfen einer Losung von Salpetersaure oder 
eines Nitrates hinzu, so farbt sich die Mischung dunkelblau (verschiedene andere oxydierend 
wirkende Verbindungen rufen die Farbung auch hervor). - Vermischt man Indigolosung 
mit viel konz. Schwefelsaure und fiigt eine Losung von Salpetersaure oder eines Nitrates hinzu, 
so verschwindet beim Erhitzen die Blauiarbung, und die Fliissigkeit wird gelb. (Chlor und 
Unterchlorige Saure entfarben Indigolosung schon in der Kalte). 

Nachweis von Salpetersaure neben Salpetriger Saure. Man versetzt die Losung 
mit Hydrazinsulfat und laBt bei gewohnlicher Temperatur stehen, bis die Gasentwicklung 
aufgehort hat; dann priift man mit einer der oben angegebenen Reaktionen auf Salpetersaure. 
AIle loslichen Nitrite werden durch Hydrazinsulfat schon bei Zimmertemperatur zersetzt nach den 
Gleichungen: N2H4, + 2 HN02 = N2 + N20 + 3 H20; N2H4, + HN02 = NHa + N20 + H20. 

Nachweis von Nitriten neben Nitraten. Man versetzt, nach A. LECLERE, 2-3 ccm 
der Losung mit Citronensaure bis zur Sattigung und iiberschichtet mit Ferrosulfatlosung; bei 
Anwesenheit von Salpetriger Saure entsteht die braune Zone. Empfindlichkeit 1: 10000. Sal
petersaure wird durch Citronensaure nicht in Freiheit gesetzt. 

Quantitative Bestimmung. Freie Salpetersaure wird mit n-Kalilauge titriert, mit 
Dimethylaminoazobenzol als 1ndikator, das aber erst kurz vor dem Ende der Titration zugesetzt 
wird, weil es durch die Salpetersaure in starkeren Konzentrationen zersetzt wird. 

Bestimmung von Salpetersaure in Nitraten s. u. Nitrogenium Bd. II, S.250. 
Torikologischer Nachweis. Erfolgt der Tod durch Einatmen der Dampfe oder 

durch Einnehmen stark verdiinnter Salpetersaure, so pflegt eine ziemliche Zeit bis zum Eintritt des 
Todes zu verstreichen, die Salpetersaure kann dann ganz oder zum Teil bereits ausgeschieden 
sein, und die Moglichkeit des chemischen Nachweises wird hochst fraglich. 1st der GenuB von konz. 
Salpetersaure die Todesursache gewesen, so wird die Sektion ganz charakteristische gelbe Ver
atzungen an Haut und Schleimhaut ergeben, die von der Umwandlung der EiweiBstoffe in Xantho
proteinsaure herriihren; in solchen Fallen ist die Moglichkeit vorhanden, die Salpetersaure nach
zuweisen: 

1. Das Blut ist auf seine Reaktion und auf das Vorhandensein von Methamoglobin oder 
Hamatin zu priifen. 

2. Die Objekte (Erbrochenes, Leichenteile) sind auf die Reaktion zu priifen, dann unter 
Vermeidung von Erwarmen mit absolutem Alkohol auszuziehen. In den alkoholischen Aus-

Hager, Handbuch. I. 12 



ns Acidum nitricum. 

Spez. Gewicht und Gehalt der Salpetersiiure bei 150• (Wasser 4°, luftleerer Raum.) 
Nach LUNGE und REY. 

Spez. Gew'l % I ~;ez. Gew.! % I Spez. Gew'l % I S~ez. Gew'l % 
hei 150 HNOa hei 150 HNOa hei 150 HNOa hei 150 HNOa 

1,010 I 1,90 1,160 26,36 1,310 49,07 1,460 I 79,98 
1,020 

I 

3,70 1,170 27,88 1,320 50,71 1,470 I 8290 
1,030 5,50 1,180 29,38 1,330 52,37 1,480 86.05 
1,040 7,26 1,190 30,88 1,340 54,07 1,490 89,60 
1,050 I 8,99 1,200 32,36 1,350 55,79 1,500 94,09 
1,060 

I 
10,68 1,210 33,82 1,360 57,57 1,502- 95,08 

1,070 12,33 1,220 35,28 1,370 59,39 1,504 96,00 
1,080 13,95 1,230 36,78 1,380 61,27 1,506 96,76 
1,090 15,53 1,240 38,29 1,390 63,23 1,508 97,50 
1,100 17,11 1,250 39,82 1,400 65,30 1,510 98,10 
1,110 18,67 1,260 41,34 1,410 67,50 1,512 98,53 
1,120 20,23 1,270 42,87 1,420 69,80 1,514 98,90 
1,130 21,77 1,280 44,41 1,430 72,17 1,516 99,21 
1,140 23,31 1,290 45,95 1,440 74,68 1,518 99,,46 
1,150 24,84 1,300 47,49 1,450 77,28 1,520 99.,67 

ziigen kann man (in einem Teil) den Sauregehalt titrieren. Einen Teil der Ausziige macht man 
mit Kalilauge, schwach alkalisch, dampft ein und hestimmt in dem Riickstand die Salpeter. 
saure (s. u. Nitrogenium, Bd. II, S. 250). 

Handelsso1'ten. Die hiichstkonzentrierte, fast wasserfreie Salpetersaure findet nUl" 
selten Verwendung, besonders in der chemischen Analyse. 

Ais Salpetersaure bezeichnet man im Handel wasserige Liisungen mit verschiedenem 
Gehalt an Salpetersaure. Es werden unterschieden: 

1. Rohe Salpetersaure, Acidum nitricum crudum, Scheidewasser, chlor
haltig und chlorfrei, geklart und ungeklart, mit verschiedenem Gehalt, meistens mit etwa. 
500/ 0 HNOa (350 Be, spez. Gew. 1,32, einfaches Scheidewasser), etwa 620/ 0 HNOa (400 Be, 
spez. Gew. 1,38, doppeltes Scheidewasser) und etwa 700/ 0 HNOa (430 Be, spez. Gew. 1,42). 

2. Reine Salpetersaure, Acidum nitricum purissimum, mit etwa 250/ 0 HNOa 
(19 0 Be, spez. Gew. 1,151), 30% HNOa (22,50 Be, spez. Gew. 1,18), 32% HNOa (240 Be, "pez. 
Gew. 1,20), 490/0 HNOa (340 Be, spez. Gew. 1,30), 66% HNOa (420 Be, spez. Gew. 1,40), 70% 
HNOa (43,50 Be, spez. Gew. 1,42). 

3. Rauchende Salpetersaure, Acidum nitricum fumans, purum, spez. Gew. 
1,486 = 47,50 Be, und purissim um, spez. Gew. 1,525 = 50,50 Be. 

Acidum nitricum crudum. Rohe Salpetersaure. Crude Ni tric Add. 
Acide azotique ordinaire. Scheidewasser (doppeltes). 

Gehalt an HN03 : Germ., Gall., Helv., 8uec., Jap. 61-65% = spez. Gew. 
1,38-1,40. Ross. 53-55%, spez. Gew. 1,338-1,345. 

Eigenschaften. Klare farblose oder schwach gelbliche, an der Luft rauchende 
FIUssigkeit, beim Erhitzen fliichtig. Sie enthalt etwas Stickstoffperoxyd, N2 0 4 , und 
ist meist verunreinigt mit klein en Mengen Chlor, Schwefelsaure, auch J od (aus dem 
Chilesalpeter stammend), ferner enthaIt sie meist Spuren von Calcium- und Natrium
nitrat und Eisen. 

E1'kennung. Die rohe Salpetersaure wirkt auf Kupfer schon bei gewohnlicher 
Temperatur lebhaft ein unter Entwicklung brauner Dampfe von Stickstoffperoxyd. 
Es entsteht zunachst eine griine Losung, die erst bei Verdiinnen mit Wasser die blaue 
Farbe einer Kupfernitratlosung annimmt. 

P1'iifung. II) Spez. Gewicht 1,38-1,40 = 61-65% HN03• - b) Eine Mischung 
von 10 Tr. roher SaIpetersaure mit 10 ccm Wasser soIl durch BariumnitratlOsung 
nur schwach getriibt werden (Schwefelsaure). - c) Eine Mischung von 5 'l'r. roher 
Salpetersaure mit 10 ccm Wasser darf durch SilbernitratlOsung nur opalisierend ge
triibt werden (Salzsaure). - d) 1 g rohe Salpetersaure solI beim Verdampfen jm 
Porzellantiegel und Gliihen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen. 
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Anmerkung zu c) Fiir dieQuecksilberbestimmung inEmplastrum und Unguen. 
tum Hydrargyri (cinereum und ru brum) ist halogenfreierohe Salpetersaure zu verwenden; 
bei der Probe mit Silbemitrat darf keine Triibung eintreten. Da die rohe Salpetersaure des 
Handels dieser Anforderung kaum entspricht, so verwendet man fiir analytische Zwecke anstatt 
der rohen Saure besser reine konz. Salpetersaure, spez. Gew. 1,40= 65 0/ 0 HNOa, die 
wenig teurer ist als die rohe Saure. 

AufbewuhTung. Vorsichtig. In Flaschen mit Glasstopfen (Korkstopfen werden 
rasch zerstart) mit iibergestiilpter Glasglocke, an einem kiihlen, dunklen Ort. 1m Licht 
farbt sich die konz. Salpetersaure gelb durch Bildung von Stickoxyden. Das gleiche geschieht 
beirn Einfallen von Holz, Stroh, Papier u. dgl. Beim UmgieBen benutze man stets einen 
Trichter und hiite sich vor dem Einatmen der Dampfe. GraBere Vorrate fiillt man in Stand· 
flaschen von 5-8 Litem urn. Verschiittete Saure wird durch Aufschiitten von Sand (nicht 
Sagespane!) und Aufnahme mit viel Wasser unschadlich gemacht; dabei hiite man sich vor 
dem Einatmen der Dampfe. 

F iir die Verschickung der rohen Salpetersaure beachte man folgendes: Die Ballone 
diirfen nicht zu mehr als 9/10 angefiillt werden. Sie sind nur mit FeuerzUgen versendbar 
und diirfen nicht so verfrachtet werden, daB sie den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt sind; 
durch die entwickelten Stickstoffoxyde kannen die Ballone gesprengt werden. ErgieBt sich dann 
die konz. Salpetersaure auf Holz, Stroh, Papier und ahnliche brennbare Stoffe, so kannen gefahr. 
liche Brande ausbrechen. 

Das Einatmen der aus Salpetersaure entwickelten Dampfe (Stickoxyde) ist 
sehr gefahrlich. Die Dampfe pflegen zunachst nicht lastig zu fallen. Nach mehreren Stunden 
anscheinend guten Befindens treten aber schwere Vergiftungserscheinungen auf, und nicht selten 
erfolgt der Tod durch Herzschlag oder Lungenentziindung. 

Als Gegengift bei Vergiftungen mit Stickoxyden, die beim Umgehen mit konz. 
Salpetersaure, besonders mit rauchender, leicht vorkommen kannen, solI nach der Vorschrift 
der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie Chloroform verwendet werden, von dem 
mehrmals 3-5 Tr. in einem Glas Wasser genommen werden sollen. Nach F. CURSOHMANN ist 
das Chloroform als Gegengift nicht geniigend, es solI sogar schadlich wirken kannen. Sehr gut 
wirken nach CURSOHMANN Sauerstoffeinatmung und AderlaB. 

Anwendung. Die rohe Salpetersaure wird verwendet zur Trennung von Silber und Gold 
(daher die Bezeichnung Scheidewasser); bei der Darstellung der Schwefelsaure nach dem 
Kammerverfahren, ferner zur Darstellung von salpetersauren Salzen, von Nitroglycerin, SchieB· 
baumwolle, von Nitroverbindungen der Benzol· und Naphthalinreihe und fiir viele andere Zwecke. 
Therapeutisch wird sie bisweilen als Zusatz zu FuBbadem verwendet, sowie als Atzmittel. 

Abgube. Es unterliegt keinem Bedenken, die rohe Salpetersaure an zuverlassige Per. 
sonen abzugeben; dabei befolge man indessen folgende Grundsatze: 1. Man fiille sie niemals 
in Flaschen oder GefaBe, die fiir Getranke bestimmt sind. 2. Man signiere die GefaBe ordnungs. 
gemaB mit "Vorsicht" und "Gift". 3. Man verweigere die Abgabe an Unerwachsene. 4. Man 
stelle in allen Fallen fest, wozu die Saure gebraucht werden soil. 

Werden Quecksilber und Scheidewasser zu gleicher Zeit gefordert, so verweigere man die 
Abgabe, falls diese Ingredienzien zur Herstellung eines Kratzemittels dienen sollen. Die 
unverstandige Anwendung quecksilbemitrathaltiger Kratzemittel kann in hohem Grade 
gesundheitsgefahrlich werden. 

Einfaches Scheidewasser, Aqua fortis, Spiritus Nitri. Mit diesem Namen 
wurde friiher rohe Salpetersaure mit einem Gehalt von etwa 500/ 0 HNOa be· 
zeichnet. 

Acidum nitricum concentratum (Austr., Hung.), Acidum nitricum concen
tratum purum (Croat., !tal.), Acidum nitricum (Amer., Brit., Belg., Hisp., 
Nederl.), Acide azotique officinal (Gall.), ist reine Salpetersaure mit ver· 

schiedenem Gehalt (47-70%). 

Spez. Gew. 
Gehalt 

Austr. Hung., Croat., Neder!. Be!g. 
1,~0 1,315·1,316 1,39 

47,45% 50% 63% 

Hisp. Amer. 
1,321 1,403 (250) 
51 % 67-69% 

Brit. 
1,42 
70% 

Gall. Ita!. 
1,394 1,40 
63,6% 65,3% 

DUTstellung. Rohe Salpetersaure wird aus glasernen Retorten destilliert, wobei die 
ersten Anteile, die chlorhaltig sind, verworfen werden, ebenso die letzten, die Schwefelsaure und 
andere Verunreinigungen enthalten. Die kleinen Mengen von Stickstoffperoxyd, die eine Gelb· 
farbung der destillierten Saure verursachen, werden durch Einblasen von Luft in die erwarmte 
Saure beseitigt. SchlieBlich wird die Saure mit Wasser auf das gewiinschte spez. Gewicht ver· 
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diinnt. Durch Destillation der rohen Saure erhalt man reine Salpetersaure mit einem Gehalt 
von etwa 700/ 0 HN03 , weil diese Saure von allen Mischungen von Salpetersaure mit Wasser den 
hOchsten Siedepunkt hat. 

1m kleinen erhalt man reine Salpetersaure am einfachsten durch Erhitzen von reinem 
trockenen Natrium. oder Kaliumnitrat in einer Retorte mit reiner Schwefelsaure. Man ver

wendet auf 1 Mol. Nitrat 1 Mol. 
Schwefelsaure, also 98 T. ~S04 auf 
85 T. NaN03 oder 101 T. KNOa und 
erhalt dann (theoretisch) 63 T. HN03 • 

Die Retorte wird im Sandbad erhitzt 
nnd die iibergehende Saure in einem 
durch Uberlaufeniassen 'von Wasser 
gekiihlten Rundkolben aufgefangen 
(Abb. 77). Da die Schwefelsaure noch 
etwas Wasser enthalt, erhalt man 
keine vollkommen wasserfreieSalpeter
saure, sondern je nach dem Wal!ser
gehalt der Schwefelsaure wasserhaltige 

Abb. 77. Salpetersaure mit einem Gehalt bis 
etwa 98% HNOa. 

Eigenschajten und Erkennung. Farblose oder (durch Stickoxyde) schwach gelblich 
gefarbte Fliissigkeit, die an der Luft raucht durch Abgabe von Salpetersauredampf. Sie riecht 
stark atzend und zerstort die Haut unter Gelbfarbung. Beim Erhitzen ist sie vollig fliichtig. Beim 
Erwarmen mit Kupferblech entsteht unter Entweichen brauner Dampfe von Stickstoffperoxyd 
eine blaugriine Losung von Kupfernitrat. Weitere Erkennungsreaktionen siehe S. 177. 

Priifung. Wie bei Acidum nitricum der Germ. nach entsprechender Verdiinnung mit 
Wasser. 

Acidum nitricum (Germ., Helv., Jap., Norv., Suec.), Salpetersaure, ist eine 

wasserige Losung von Salpetersaurf1 mit einem Gehalt von 25% HNO~ (spez. 
Gew. 1,15). Germ. 6 s. Bd. II, S. 1302. 

Darstellung. Durch Verdiinnen der durch Destillation von roher Salpetersaure oder 
der aus reinem Natriumnitrat und reiner Schwefelsaure gewonnenen reinen Saure mit Wasser. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose klare Fliissigkeit, die Lackmus
papier stark rotet; beim Erhitzen vollig fliichtig. Beim Erhitzen lost sie Kupfer 
unter Entwicklung von Stickoxyden. 

Priifung. 11) Spez. Gewicht 1,149-1,152. - Je 10 ccru der Mischung von 5 g 
Salpetersaure und 25 ccm Wasser diiden: b) nach Zusatz von Ammoniakfliissig
keit (etwas mehr als 3 ccm) bis zur schwach sauren Reaktion durch Schwefelwasser
fltoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). - c) durch BariumnitratlOsung 
innerhalb 5 Minuten hochstens opalisierend getriibt werden (Schwefelsaure), -
d) durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Salzsaure). - e) Wird eine 
Mischung von 5 g Salpetersaure und 10 ccm Wasser mit etwa 0,2 g Zinkfeilspanen 
versetzt und nach 1 Minute mit 2-3 ccm Chloroform geschiittelt, so dad sich 
letzteres nicht violett farben (Jodsaure, die durch das Zink zu Jod reduziert wird). 
- f) Die Mischung von 1 g Salpetersaure und 10 ccm Wasser dad durch 0,5 ecm 
Kaliumferrocyanidlosung nieht sofort geblaut werden (Eisen). 

Gehaltsbestimmung. Zum Neutralisieren einer Mischung von I) ccm Salpetersaure 
und etwa 25 ccm Wasser miissen 22,6-23,0 ccm n-Kalilauge erforderlich sein (Dimethylarnino
azobenzol, 2 Tr.) = 24,8-25,20/0 HN03• 1 ccrn n-Kalilauge = 63 mg HN03• 

Anmerkung. Der Indikator wird erst nach dern ZuflieJ3en von etwa 20 ccm n-Kali
lauge zugesetzt, weil das Dimethylarninoazobenzol durch Salpetersaure in starkerer Losung zer
setzt wird. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich in starker Verdiinnung (I T. Saure mit 25% HN03 auf 

200 T. Wasser) friiher bei Leberaffektionen, Gelbsucht, BRIGHT scher Krankheit. A uJ3erlich 
wirkt sie stark atzend und erzeugt gelbgefiirbte Schorfe. Man benutzt die Saure mit 25% 
HN03 als Atzmittel, mit Wasser verdiinnt zu FuJ3badem (30-50 g auf ein FuJ3bad), zum Be
pinseln (1: 10) von Frostbeulen, wenn offene Stellen nicht vorhanden sind. 
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Als Reagens in der chemischen Analyse. Gegengift: 1st Salpetersiiure verschluckt 
worden, so reiche man Milch, EiweiB, Wasser, schleimige Mittel, gebrannte Magnesia, Seifen
Wsung; Alkalicarbonate sind wegen der Kohlensiiureentwickelung unzweckmiiBig. 

Acidum nitricum dilutum (Helv., Brit., Jap.). Verdiinnte Salpetersliure. Diluted 
Nitric Acid. Acide azotique dilue (Gall.). Wiisserige Losungen von Salpetersiiure mit 
10% HN03 : Helv. spez. Gew. 1,056, Brit. spez. Gew. 1,057. Germ. hat verdiinnte Salpetersiiure 
nur als Reagens aufgenommen, bei Bedarf herzustellen durch Verdiinnen von 1 T. Salpeter. 
siiure (25%) mit 1 T. Wasser. 

Acidum nitricum pro analysi, Reine Salpetersiiure liir die Analyse, ist reine Salpetersiiure 
mit verschiedenem Gehalt an HN03 (25-70%), Sie solI frei sein von Schwefelsiiure und Salzsiiure 
und von Salzen. 

Priifung. Die mit der fiinffachenMenge Wasser verdiinnte Siiure darf weder durch Barium. 
nitratlosung, noch durch Silbernitratlosung veriindert werden. 10 g diirfen beim Verdampfen 
und GIiihen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen. 1m iibrigen muB sie den an Acid urn 
nit ric urn (Germ.) gestellten Anforderungen entsprechen. 

Acidum nitricum fumans. Rauchende Salpetersaure (rote). Fuming 
Ni tric Acid. Acide azotiq ue fuman t. Acidum nitrico-nitrosum. 

Die (rote) Rauchende Salpetersaure ist Salpetersaure mit einem Gebalt 
von 85-95% RNO;;, die Stickstoffperoxyd, N 2 0 4, gel6st enthiilt. (Als weiBe 
Rauchende Salpetersaure wird zuweilen reine Salpetersaure mit einem Gehalt 
von 70% RN0 3 bezeichnet.) 

Darstellung. Durch Erhitzen von 2 Mol Natriumnitrat (170 g) oder Kaliumnitrat (202 g) 
mit 1 Mol Schwefelsiiure (98 g). Die Umsetzung verIiiuft zuniichst nach der GIeichung: 
NaNOa + H2S04 = HNOa + NaHS04. Bei stiirkerem Erhitzen macht dann das saure Natrium. 
suIfat die Salpetersiiure aus der 2. Molekel Natriumnitrat frei: NaNOa + NaHS04 = HNOa + 
N~S04' Diese zweite Umsetzung erfordert aber eine so hohe Temperatur, daB ein Teil der 
Salpetersiiure zerfiillt in Sauerstoff, Stickstoffperoxyd und Wasser: 2 HNOa=O+2 N02+H20. 
Das Stickstoffperoxyd bleibt in der fast wasserfreien Salpetersiiure gelost und bedingt die rot
braune Fiirbung und das Entweichen von roten Diimpfen. Zur Darstellung der hoehst kon
zentrierten Siiure benutzt man ein Gemisch von 2 T. gewohnlicher Schwefelsiiure und 1 T. 
rauchender Schwefelsiiure. 

Zur Darstellung im kleinen kann man den gleichen Apparat benutzen. wie bei der Darstellung 
der reinen Salpetersiiure (Abb. 77). Die Darstellung ist im Abzug auszufiihren. 

Priifung. Es geniigt die Feststellung des spez. Gewichtes (mit einem Arao
meter) - nicht unter 1,46, und die Priifung auf nichtfliichtigen Riickstand. 1 g der 
Saure solI beim Verdampfen im Porzellantiegel (Abzug!) und Gliihen h6chstens 
3 mg Riickstand hinterlassen. SolI die Saure fiir die Analyse verwendet werden, so 
darf 1 g h6chstens 1 mg Riickstand hinterlassen, und auBerdem muB die Saure frei 
von Chlor und J od sein. Man priift auf diese Verunreinigungen wie bei der reinen Saure. 

Aufbewahrung. Die rauehende Salpetersiiure ist mit noch groBerer Vorsicht zu be
handeln, als die rohe Siiure. Man bewahrt sie in nicht zu groBen Flasehen mit Glasstopfen und 
GIaskappe an einem kiihlen Ort auf. In der Offizin halte man sie nicht vorriitig, da die Diimpfe 
alles in der Niihe befindliche stark angreifen. 

Anwendung. Die rauchende Salpetersiiure wird iiuBerIich als Atzmittel (z. B. bei 
Warzen) angewandt. 1m Handverkauf gebe man sie zu diesem Zwecke nicht ab, sondern an 
ihrer Stelle die rohe Salpetersiiure mit 61-650/0 HNOa, die nicht ganz so gefiihrlich ist. Der Ab
gabe zu wissenschaftlichen und gewerblichen Zwecken (an Chemiker, Metallarbeiter) steht unter 
Beobachtung der notigen VorsichtsmaBregeln nichts im Wege. 

Acidum chloronitrosum, Salpeterslllzsaure, K6nigswasser, Nitrohydrochloric 
Acid, Eau regale, Acidum nitrohydrochloricum (Amer.), Acidum nitrohydro
chloratum (N orv.). 

Als Konigswasser bezeichnet man Mischungen von starker (roher) Salpetersiiure 
und Salzsiiure. in der Regel eine Mischung von 1 T. Salpetersiiure (50-700/0 HN03 ) und 3 T. 
Salzsiiure (25% HCL). Amer.liiBt 18 cern Salpetersiiure (68% HNOa spez. Gew. 1,40) und 82 ecm 
Salzsiiure (32% HCl, spez. Gew. 1,163) mischen. Norv. 1 T. Aeidum nitricum (25% HNO") und 
2 T. Salzsiiure (25% Hel). 
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A b gab e. Die Mischungen werden bei Bedarf hergestellt und in gut schlie13enden Glas
stopfengl1i.sern abgegeben, die nur zur Halite bis a/4 gefiillt werden diirfen. Wegen der starken 
Atzwirkung ist bei der Abgabe gro13te V 0 rs i c h t angebracht. 

Anwendung. Gelegentlich fUr Fu13bader, 30-50 g auf ein Fu13bad (in Holzgefa13en 
zu bereiten). Technisch zum Auflosen von Gold und Platin. In der Analyse. 

Acidum nitrohydrochloricum dilutum (Amer., Brit.), VerdiinntesKonigswasser, Diluted 
Nitrohydrochloric Acid. Amer.lO ccm Salpetersaure (68% HNOa), 45,5 ccmSalzsaure (31,9% 
HOI), Wasser ad 250 ccm. Die Sauren werden in einem geraumigen Gefa13 zuerst gemischt und 
das Wasser nach beendeter, von selbst eintretender Reaktion zugesetzt. Brit. 60 ccm Salpeter
saure (70% HNOa), 50 ccm Salzsaure (31,8% HOI), 500 ccm Wasser. Die Sauren werden mit 
dem Wasser gemischt und die Mischung in einer Glasstopfenflasche vor dem Gebrauch 14 Tage 
stehen gelassen. 

Unguentum oxygenatum. Unguentum nitricum. ALYONS Salbe. - Germ. I: Man 
schmilzt 50 T. Schweineschmalz in einem Porzellangefa13, mischt 3,6 T. Salpetersaure (26%) 
hinzu und erhitzt bei gelinder Warme unter bestandigem Umriihren so lange, bis die Masse 
blaues Lackmuspapier nicht mehr riitet. Alsdann in Papierkapseln ausgieJ3en und die ent
standenen Tafeln vor Licht und Luft geschiitzt aufbewahren. Gelbliches Oerat, von ranzigem 
Geruch. Friiher gegen Scabies und chronische Exantheme gebraucht. - Portug.: 100 T. 
Salpetersaure werden mit 800 T. Schweinefett vorsichtig gemischt (siehe oben). Der kolierten 
Salbe fiigt man 200 T. Mandeliil zu und IaJ3t unter Umriihren erkalten. 

Aqua oxygenata ALYON. 
Acidi nitrici puri (250/ 0 ) 2,0 
Aquae communis 1000,0 

M. D. S. Taglich 3-4mal ein Weinglas voll. Bei 
Syphilis, Flechten, Zuckerharnruhr. 

Aqua contra perniones. 
I. HEBRAsches Frostwasser. 
Acidi nitrici (25"10) 15,0 
Aquae destillatae 100,0. 

II, RusTsches Frostwasser. 
Acidi nitrici diluti (100/ 0 ) 

Aquae Cinnamomi aa 25,0 
M. D. S. Taglich zweimal die Frostbeulen zu be

streichen. 

Llmonada Acldl nltricl (Portug.). 
Acidi nitrici (1.30) 3,0 
Sacchari 60,0 
Aquae destillatae 940,0. 

Massa chartacea caustica. 
Acidi nitrici fumantis 10,0 
Acidi nitrici crudi 5,0 

bringt man in eine Porzellankruke und arbeitet 
mit Hilfe eines Glasstabes so viel Schnitzel von 
Filtrierpapier darunter, daB eine Paste entsteht. 
S. Zum Cauterisieren. 

Mixtura antlicterlca FRERICHS. 
Acidi nitrici (250l0 ) 1,0 
Acidi hydrochlorici 2,0 
Aquae destillatae 150,0 
Sirupi simplicis 25,0. 

M. D. S. 3-4mal tiiglich 1 E/3Ioffel. Bei chro·, 
nischer Gelbsucht. 

Potlo nltrlca (Hisp.). 
Acidi nitrici (50"10) 1,5 
Sirupi simplicis 100,0 
Aquae destillatae 900,0. 

Potus antldysenterlcus HOPE. 
Acidi nitrici (250/ 0 ) 5,0 
Aquae Menthae piperitae 300,0 
Tincturae Opii simplicis Guttas 50. 

M. D. S. Aile drei Stunden zwei E13liiffel voU zu 
nehmen. 

Species fumigatoriae SMITH. 
Fumigatio nitrica Smithiana. 

1. 
Acidi sulfurici crudi 100,0 
caute diluta 
Aquae communis 50,0 

dentur ad vitrum. S. Saure. 
2. 

Kalii nitrici crudi pulverati 100,0 
D. ad chartam. S. Pulver. 

Der in einem irdenen Tiegel erhitzten Saure wird 
in dem zu desinfizierenden Raume nach und 
nach ein TeelOffel voll Pulver zugegeben. 

Vor dem Einatmen des Dampfes hiite man sich 
und trage das Kaliumnitratpulver mit einem 
Loffel ein, dessen Stlel durch einen Stab genii
gend verlangert ist. 

Acidum nucleinicum siehe unter Nucleinum Bd. II, S.252. 

Acidum oleinicum. 
Acidum oleinicum. Olsaure (gereinigte). Acide oleiq ue. Oleic Acid. 
Acidum oleicum. Acidum elainicum. Elainsaure. Besteht in der Haupt
sache aus Olsaure, C17H 33COOH, Mol.-Gew. 282. 

Vollkommen reine Olsaure wird nur fUr wissenschaftliche Zwecke gebraucht. 
Die Olsaure des Handels ist ein Gemisch von Olsiiure mit anderen Fettsauren 
und ungesattigten Sauren; sie enthalt auch noch kleine Mengen von Glycerinestf'rn.' 

Gewinnung. Bei der Gewinnung von Stearinsaure aus Fetten durch Spaltung mit iiber
hitztem Wasserdampf erhalt man ein Gemisch von Stearinsaure und Olsaure, aus dem die letzbere 
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nach dem Abkiihlen abgepreBt wird. Durch langeres Abkiihlen werd~n die noch darin gelosten 
festen Fettsauren weiter abgeschieden und dann abfiltriert. Durch Behandlung mit Tierkohle 
oder Bleicherde wird sie entfiirbt. Sie kann auch durch Destillation unter vermindertem Druck 
oder mit iiberhitztem Wasserdampf gereinigt werden (Acidum oleinicum redestillatum). 

Eigenschuften. Farblose oder meist gelbliche, olige Fliissigkeit, die unter 
15° dickfliissig wird und unter 4° kristallinisch erstarrt, unloslich in Wasser, loslich 
in Weingeist, Ather, Chloroform, Fetten und atherischen Olen. Spez. Gew.0,890 
bis 0,910, nur miter stark vermindertem Druck unzersetzt destillierbar (Sdp.223° 
bei 10 mm B.). An der LuIt wird sie durch Oxydation bald dunkler und nimmt 
einen ranzigen Geruch an. 

Prufung. a) Saurezahl etwa 186-203 (reine Olsaure = 199), Esterzahl 4-11 
(reine Olsaure = 0). - b) Jodzahl 72-82 (reine Olsaure = 90). - c) Oberhalb 15° 
diirfen sich keine festen Antdle ausscheiden (feste Fettsauren). - d) Mit der gleichen 
Raummenge Weingeist muB die Olsaure eine klare Mischung geben (Glycerinester). 
- e) Beim Verbrennen dad hochRtens 0,1 % Riickstand hinterbleiben. 

Aufbewuhrung. In moglichst ganz gefiillten, dicht BchlieBenden Flaschen, an einem 
kiihlen Ort. 

Anwendung. Zur Darstellung einiger olsaurer Salze, z. B. Quecksilberoleat, zur Be· 
rei tung von Pflastern, Seifen und Vasolimenten, zur Darstellung von Stearinsaure durch An· 
lagerung von Wasserstoff. 

Acidum oleinicum venale, Rohe Oisaure, ist die bei der Stearinsauregewinnung durch Ab. 
pressen von den festen Fettsauren gewonnene Olsaure. Sie besteht in der Hauptmasse aus 01. 
saure, die noch feste Fettsauren und auch kleine Mengen von Glycennestem gelost enthalt. Tech. 
nisch wird sie als Olein bezeichnet. Braune olige Fliissigkeit von ranzigem Geruch. 

Anwendung. Als Putzmittel fiir Metalle, zur Herstellung von Putzpomade. 

Eunatrol (CHININFABRIK ZIMMER U. Co., Frankfurt a. M.) ist ein Gemisch von 
etwa 70% Natriumoleat und etwa 30% freier Olsaure. 

Durstellung. Durch Erhitzen von 100 T. Olsaure mit einer weingeistigen Losung von 
10 T. Natriumhydroxyd und Eindampfen. 

Eigenschaften. WeiBliche, weiche, seifenartige Masse, schwach nach Olsaure riechend. 
Gegen Lackmus schwach alkalisch, in Wasser triibe loslich. Die konz. wasserige Losung wird 
durch Phenolphthalein nicht oder kaum gerotet, erst nach dem Verdiinnen mit viel Wasser er· 
folgt starke Rotung. Die Menge der vorhandenen freien Olsaure wird festgestellt durch Titration 
der alkoholischen Losung mit n.Kalilauge (Phenolphthalein als Indikator). 

Anwendung. Bei Gallensteinbeschwerden in Pillen. Oholesteringallensteine sollen da. 
durch zum Zerfall gebracht werden. 

PHulae Eunatroli. 
Euna trol·Pillen. 

Eunatroli 15,0 
Argillae 2,0 
Glycerini gtt. VI 
Magnes. ust. 0,3. 

Die Masse wird 5 Minuten stehen gelassen und 
dann zu 60 Pillen ausgerollt. 

Zweimal taglich je eine Pille. 

Cholelysin, ein Oholagogum, kommt in fester und fliissiger Form in den Handel. Ohole· 
lysin siccum ist im wesentlichen eine Mischung aus Olsaurem Natron 74% und EiweiB 200/0 
Das Oholelysin liquidum entnalt 20 0/ 0 Olsaures Natron und 2,860/ 0 EiweiB. 

CaoI, Messingputzmittel: Olein 10,0, Petroleum 5,0, Salmiakgeist (0,960) 5,0, Wasser 
30,0, feinst geschlammte Kieselkreide 30,0, denaturierter Sprit 5,0, Wasser 15,0 (Pharm. Ztg.). 

Kathetercreme, eine transparente, sirupdicke Fliissigkeit, wird durch Auflosen von 01· 
saurem Natrium in Glycerin hergestellt. Gleitmittel fiir iirztliche Instrumente. 

Sidol. Acidum oleinicum venale 6,0, Ammoniakfliissigkeit 12,0 werden gut gemischt 
und Spiritus (denaturiert) 10,0, Aqua 50,0, Bolus alb. 28,0 zugefiigt. (Ztschr. d. Ostr. Ap .. V.) 

SHberputzseife. Olsiiure 100 T. und Stearinsaure 300 T. werden durch Schmelzen ver· 
bunden, dann mit 100 T. Schliimmkreide gemischt und nach dem Erkaiten gepulvert. 

Lederschmiere. Olsaure, Harzol und Tran zu gleichen Teilen. 
Putziil ist rohe Olsaure, eventuell mit Zusatz von 30 0/ 0 MineI'al61 (Petroleum). 
Putzpomade. Trippelerde 40 T., Englisch Rot 10 T., Olsiiure 50 T. 

Acidum osmicum siehe unter Osmium Bd. II, S. 372. 
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Acidum oxalicum. 
Acidum oxalicum. Oxalsaure. Kleesaure. Zuckersaure. Oxalic Acid. 
Acide oxalique. C20 4H 2 + 2 H 20 oder (COOH)! + 2 H 20. Mol.-Gew.126. 

Oxalsaure ist im Pflanzenreich weit verbreitet, besonders als Calciumsalz und 
saures Kaliumsalz. Letzteres findet sich besonders in den Rumex- und Oxalisarten 
(Kleesalz). Oxalsaure entsteht bei der Oxydation zahlreicher organischer Verbin
dungen mit Salpetersaure, besonders der Kohlenhydrate (Cellulose, Zucker, daher 
Zuckersaure genannt). Auch Alkohol wird beim Eindampfen mit verdiinnter 
Salpetersaure zum Teil zu Oxalsaure oxydiert. 

Do/rstellu:ng. 1m kleinen erhiiJt man Oxalaaure leicht durch Erhitzen von Rohrzucker 
mit Salpetersaure. Man erhitzt in einer Porzellanschale 1 T. Rohrzucker mit 8 T. roher 
Salpetersaure (frei von Sohwefelsaure) anfangs gelinde, spater bis zum Sieden und dampft die 
Fliissigkeit auf dem Wasserbad auf etwa 1/6 ein. Die nach dem Erkalten gesammelte, mit 
wenig Wasser gewaschene Oxalaaure wird aus der doppelten Menge heiBem Wasser umkristallisiert_ 

Technisoh wird die Oxalsaure aus Sagemehl durch Erhitzen und Schmelzen mit Atz
kali und Atznatron gewonnen. Es bildet sich oxalaaures Natrium und Kaliumcarbonat,. Ersteres 
kristallisiert aus der LOsung aus, wahrend letzteres in der Mutterlauge bleibt. Zur Gewinnung 
freier Oxalsaure wird das Natriumoxalat erst mit Kalkmilch in Calciumoxalat iibergefiihrt und 
dieses durch Schwefelaaure zerlegt. 

Seit einiger Zeit wird Oxalsaure auch aus Natriumformiat, das man durch Einwirkung 
von Kohlenoxyd auf N atronkalk erhalt, gewonnen, durch Erhitzen auf etwa 3600: 2HCOONa 
= (COONa)2 + H2• Man setzt dabei dem Natriumformiat etwa 1% Atznatron zu; nach 
D.R.P. 229853 wird auBerdem etwas Borsaure (bis 5%) zugesetzt. 

Reine Oxalsaure erhii.lt man aus der rohen Saure durch Sublimation oder durch Um
kristallisieren. 

Durch Sublimation. Man bringt entwii.sserte Oxalaii.ure in einen Kolben, der in einem 
Paraffinbad steht, und durch den mittels einer Saugpumpe ein Luftstrom hindurch gefiihrt werden 
kann. Als Vorlagen benutzt man zwei leere Kolben, durch die der Luftstrom hindurchgeht. Man 
erhitzt nun die Oxalsaure und halt sie miiglichst auf 1570, wii.hrend der Luftstrom durchgesaugt 
wird. Dieser nimmt die sublimirende Oxalsaure in die vorgelegten Kolben mit, wo sie sich wasser
frei zu glanzenden Kristallen verdichtet, die durch AuflOsung in heiBem Wasser wieder in wasser
haltige Oxalaaure, C204,H2 + 2 B1l0, verwandelt werden. 

Durch Umkristallisieren. Man lOst die rohe Saure in der 2-3fachen Menge heiBer ver
diinnter Salzsaure (12,5% HCI) und laBt unter Umriihren erkalten. Das ausgeschiedene Kristall
meW wird abgesogen, mit wenig Wasser gewaschen und aus heiBem Wasser zweimal umkristallisiert. 
Die Mutterlaugen der Kristallisation aus Wasser kiinnen eingedampft und die hinterbleibende 
Oxa1sii.ure wieder ala rohe Saure verwertet werden. 

Eigenschaften. Farblose prismatische Kristalle, luftbestandig, von stark 
saurem Geschmack, loslich in 10 T. Wasser, in 3 T. siedendem Wasser, in 2,5 T_ 
Alkohol. itber konz. Schwefelsaure oder beim Erhitzen verliert sie Kristallwasser, 
bei 700 wird sie wasserfrei, bei 1000 beginnt wasserfreie Oxalsaure zu sublimieren, 
bei 150-1570 ist die Sublimation sehr lebhaft. Die Dampfe rei zen heftig zum Husten. 
Bei raschem Erhltzen auf iiber 1600 zerfii.llt die Oxalsaure in Kohlenoxyd, Kohlen
dioxyd und Wasser: (COOH)2 =CO + CO2 + H 20. Auch kleine Mengen von Amei
sensaure entstehen dabeL Auch beim Erhitzen mit konz. Schwefelsaure zerfiillt siein 
Kohlendioxyd, Kohlenoxyd und Wasser. Sie wirkt reduzierend, entfiirbt Kalium
permanganat in saurer Losung, scheidet aus Goldsalzen Gold aus. Sie ist eine zwei
basische Saure, ihre Salze heiBen Oxalate. 

E",kennung. Beim Erhitzen ist Oxalsaure ohne Verkohlung und ohne Riick
stand fliichtig. - Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt nach dem itbersattigen 
mit Ammoniakfliissigkeit mit Calciumchloridlosung einen weiBen, in Essigsaure un
loslichen, in Salzsaure oder Salpetersaure loslichen Niederschlag von Calciumoxalat. 
- Die mit verdiinnter Schwefelsaure versetzte Losung entfiirbt beim Erhitzen 
Kaliumpermanganatlosung rasch. - Beim Erhitzen von Oxalsaure mit konz. 
Schwefelsaure entwickeln sich Kohlendioxyd und Kohlenoxyd. 
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PTiifung. Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 ccrn) dad nicht verandert werden: 
8) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwerrnetalle), - b) nach Zusatz von Salpeter
saure durch BariumnitratlOsung (Schwefelsaure, Sulfate), - c) nach Zusatz von 
Salpetersaure durch Silbernitratlosung (Salzsaure, Chloride). - d) Beirn Erhitzen 
darf Oxalsaure hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Gehaltsbestirnrnung. 19 Oxalsaure wird in Wasser zu 100 ccrn gelost. 
25 ccrn der Losung rniissen zur Neutralisation rnindestens 39,4-40,0 ccrn 1/10 -n -Kali
lauge verbrauchen (Phenolphthalein) = 99,5-100,0% Oxalsaure, (COOH)2 + 2 H20-
1 ccrn l/wn-Kalilauge = 6,3 rng (COOH)2 + 2 H20. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 

Anwendung und WiTkung. Oxalsaure und ihre konz. Losungen wirken auf die 
Schleimhaute atzend. Auch diinnere Losungen der freien Saure, sowie der Oxalate wirken giftig 
auf Nieren, Herz- und Nervensystem. Symptome: Atemnot, Ameisenkriechen, Riickenschmerzen, 
Krampfe. Der Tod erfolgt entweder bald oder nach Tagen und Wochen. Die todliche Menge 
wird zu 4,0-15,0 g angegeben. Gegengift: Kreide, Kalkwasser, Zuckerkalk, Calciumacetat. 

Therapeu tisch wird Oxalsaure sehr selten angewandt. GroBte Einzelgabe 0,3 g, Tages
gabe 1,0 g. In der Analyse besonders als Reagens zur Erkennung und Bestimmung der alka
lischen Erden. In der MaBanalyse als UrmaB. Technisch zur Herstellung von Tinte, von 
Beizen in der Kattundruckerei, zum Entfarben von Stroh. 

Spez. Gewicbt und Gebalt von Oxaisiiureiosungen bel 150 • (Wasser 40.) 

Nach FRANZ. 

% I 
% I 

: 
% I % 

Spez. Gew .. (COOH)2 Spez. Gew. (COOH)2 Spez. Gew.! (COOH)2 Spez. Gew.! (COOH)2 
I +2H2O i +2H2O +2H2O +2H2 O 

I 

1,0032 1 1,0128 I 4 1,0204 7 1,0271 10 
1,0064 2 1,0160 5 1,0226 8 1,0289 11 
1,0096 3 1,0182 ! 6 1,0248 9 1,0309 12 

I 1,0320 12,2 

Nachweis und Bestimmung deT Oxalsiiure. Losliche Oxalate geben in 
ammoniakalischer Losung oder nach Zusatz von Natriumacetat mit CalciumchloridlOsung einen 
weiBen Niederschlag von Calciumoxalat, der in Salzsaure oder Salpetersaure loslich ist. - Blei
acetatlosung gibt weiBes, in Salpetersaure losliches Bleioxalat, Silbernitratlosung weiBes, in 
Salpetersaure losliches Silberoxalat. - Unlosliche Oxalate werden mit Natriumcarbonatlosung ge
kocht, das Filtrat gibt nach dem Ansauern mit Essigsaure mit Calciumchloridlosung Calciumoxalat_ 

Bestimmung. Gewichtsanalytisch. Man fallt die Oxalsaure in der Siedehitze mit 
Calciumacetat, oder man iibersattigt sie mit Ammoniak und fallt sie in der Siedehitze mit Calcium
chlorid. Das ausgewaschene Calciumoxalat wird durch vorsichtiges Gliihen (zuletzt Befeuchtung 
mit Ammoniumcarbonat und Trocknen bei 1500 ) in Calciumcarbonat iibergefiihrt. 1,0 g CaCOa 
= 0,9 g C2H2 0 4 • Oder man verwandelt das Calciumcarbonat durch Gliihen vor dem Geblase 
in CaO. 1 g CaO = 1,607 g (COOH)2' 

Das Calciumoxalat kann auch mit Kaliumpermanganatlosung titriert werden. 
Ma13analytisch mit Kaliumpermanganat. Die Losung, die keine anderen oxydier

baren Stoffe enthalten darf, wird mit verdiinnter Schwefelsaure angesauert, bis fast zum Sieden 
erhitzt und mit l/lO-n-Kaliumpermanganatlosung bis zur eben bleibenden Rotung titriert. 1 cern 
l/lO-n-Kaliumpermanganatlosung = 4,5 mg (COOH}z, oder = 6,3 mg (COOH}z + 2 H20. 

2 KMn04 + 3 H2S04 + 5 (COOH)2 = 10 CO2 + 8 H20 + 2 MnS04 + K2S04• 

Zur Titration von Calciumoxalat wird dieses noch feucht mit dem Filter in Wasser verteilt, die 
Mischung nach dem Ansauern mit verdiinnter Schwefelsaure erhitzt und mit l/lO-n-Kalium
permanganatlosung titriert. 

Toxikologischer N ach weis. Auf der Schleimhaut des Magens und des Darmes finden 
sich bei Oxalsaurevergiftungen haufig Kristalle von Calciumoxalat. 

Das zerkleinerte Untersuchungsobjekt wird auf dem Wasserbad eingetrocknet und mit 
Alkohol (950/ 0 ) 2-3mal ausgezogen. Von dem filtrierten Auszug wird der Alkohol abgedampft_ 
Der Riickstand wird mit Wasser ausgezogen. Der filtrierte Auszug gibt mit Calciumacetatlosung 
einen wei Ben Niederschlag, wenn freie Oxalsaure oder iibersaures Kaliumoxalat zugegen 
waren; letzteres wird beim Ausziehen der Masse mit Alkohol in Oxalsaure und Kaliumbioxalat 
zerlegt. 
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Zum Nachweis von Kaliumbioxalat und von anderen liislichen Oxalaten wird das mit 
Alkohol ausgezogene Untersuchungsobjekt mit Wasser ausgezogen, und der filtrierte Auszug nach 
dem Ansii.uern mit Essigsii.ure und Zusatz von Natriumacetat mit CalciumacetatlOsung gepriift. 

Da der Mageninhalt beim GenuJ3 von Rhabarberblii.ttern, Sauerampfer und von anderem 
Gemiise kleine Mengen von Oxalsii.ure enthalten kann, ist die Oxalsii.ure in einem Teil des Unter
suchungsobjektes auch quantitativ zu bestimmen, duroh Fii.llung mit Calciumacetatliisung in 
essigsaurer Liisung, GIiihen und Wii.gen oder Titrieren mit Kaliumpermanganat (s. S.185). 

Acidum oxalicum depuratum (technicum), Gereinigte (technische) Oxalsaure, ist die 
in den Fabriken gewonnene, durch einmalige Kristallisation gereinigte Oxalsii.ure. Sie ist farb
los oder etwas grauweiJ3 und gleicht im iibrigen der reinen Oxalsii.ure. Beim Erhitzen darf 1 g 
hochstens 0,05 g Riickstand hinteriassen (Verunreinigungen durch oxalsaure uud andere Salze). 

Anwendung. Fiir technische Zwecke. 

Ammonium oxalicum. Ammoniumoxalat. Oxalsaures Ammonium. 
Ammonium Oxalate. Oxalq,te d'ammonium. (COONH4)2+H20, Mol.
Gew.142. 

DaTsfellung. Die Liisung von 10 T. Oxalsii.ure in 70-80 T. heiJ3em Wasser wird 
mit 27-28 T. Ammoniakfliissigkeit (100/ 0 NH3 ) versetzt (bis zur alkalischen Reaktion), 
ZUlU Sieden erhitzt, fiItriert und erkalten gelassen. Die ausgeschiedenen Kristalle werden ge
sammelt und die Mutterlauge zur weiteren Kristallisation eingeengt. 

Eigenschajten. Farblose, glallzende, nadelformige KristaJIe, die beim Er
hitzen ihr Kristallwasser verlieren und sioh dann unter vollstandiger Zersetzung ver
fliiohtigen. Loslioh in 24 T. Wasser. 

ETkennung. Die wasserige Losung gi bt mit Calciumchloridiosung einen weiJlen, 
kristaJIinischen, in Salzsaure und Salpetersaure loslichen, in Essigsaure und Ammo
nialdliissigkeit unloslichen Niederschlag von Calciumoxalat. Beim Erwarmen mit 
Natronlauge entwickelt es Ammoniak. 

PTiifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (1 g + 30 com) diiden: a) durch 
Sohwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetlillle), - b) und 
c) naoh dem Ansauern mit Salpetersaure weder durch BariumnitratlOsung (SuI. 
fate), noch duroh Silbernitratlosung (Chloride) getriibt werden. - d) Beim Er
hitzen darf as hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah'I"Ung. Vorsiohtig. 
Anwendung. Als Reagens. Die hierfiir notige Losung (1 + 24) kann auoh durch Auf

losen von 2,5 g kristallisierter Oxalsii.ure in einer Misohung aus 6,8 g Ammoniakfliissigkeit und 
70 g Wasser hergestellt werdetl. 

Kalium bioxalicum. Kaliumbioxalat. Saures Kaliumoxalat. Po
tassium Bioxalate. Bioxalate de potassium. Cs0 4 HK + H 20, Mol.
Gew.146. 

naTstellung. Eine heiJ3e Liisung von 12,6 T. Oxalsii.ure in etwa 200 T. Wasser wird 
nach und nach mit 10 T. Kalium bioarbonat versetzt, zum Sieden erhitzt und erkalten gelassen. 
Die ausgesohiedenen Kristalle werden gesammelt, mit wenig Wasser gewaschen uud bei nioht 
iiber 300 getrocknet. Die Mutterlauge wird zur weiteren Kristallisation eingedampft. 

Eigenschaften und ETkennung. Farblose KristaJIe, luftbestandig, IOslich 
in 38 T. Wasser. Die Losung rotet Lackmuspapier stark. Sie gibt mit Weinsaure 
einen weill en kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat, mit Caloiumohlorid
IOsung einen wei.llen, in Salzsaure losliohen. in Essigsaure unlosliohen Niedersohlag 
von Calciumoxalat. 

PTiifung. a) Beim Erhitzen darf kein Karamelgeruoh auftreten (Tartrate). -
b) Auf Sohwermetalle, Sulfate und Chloride kann das Salz wie das neutrale Kalium
oxalat gepriift werden in Losungen von 0,5 g in 2000m Wasser. 

Aufbewah'I"Ung. Vorsiohtig. GrOl3te Einzelgabe 0,3 g, Tagesgabe 1,0 g. (Ergii.nzb.) 

Kalium oxalicum (neutrale). Kaliumoxalat (neutrales). Potassium 
Oxalate. Oxalate de potassium. (COOK)2 + H 20, Mol.-Gew.184. 

DaTsfellung. Durch Neutralisation einer Liisung von 126 T. krist. Oxalsii.ure mit 
200 T. Kaliumbioarbonat und Eindampfen zur KristalJisation. 
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Eigenschaften. WeiBe rhombische Kristalle, loslich in 3 T. Wasser. 
Erkennung. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) scheidet nach Zusatz von 

Weinsaurelosung allmii.hlich einen weiBen, kristaJlinischen Niederschlag ab; auf Zu
satz von Calciumchloridlosung entsteht ein weiBer, in Salzsaure Ioslicher, in Essig
saure unloslicher Niederschlag. 

Priifung. a) Die Losung von 10 g Kaliumoxalat in 100 ccm Wasser darf durch 
Phenolphthaleinlosung nicht verandert werden (Kaliumcarbonat), nach Zusatz von 
0,1 ccm 1/10 -n-Kalilauge muB Rotfii.rbung eintreten (saures Kaliumoxalat). - Die 
wasserige Losung (je 0,5 g + 10 ccm) darf nach Ansauern mit Salpetersaure: -
b) durch Bariumnitratlosung (Schwefelsaure) und - c) durch Silbernitratlosung 
(Salzsaure) nicht mehr als opalisierend getriiht werden. - d) Die wasserige Losung 
(je 0,5 g + 10 ccm) darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden 
und auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit llnd einigen Tropfen Schwefelammonium
losung weder eine Fii.rbung, noch einen Niederschlag zeigen (Schwermetalle). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Selten medizinisch; es ist weniger giftig ala saures Kaliumoxalat. Grollte 

Einzelgabe 0,3 g. Tagesgabe 1,0 g. (Erganzb.) In der Photographie zur Herstellung des Eisen
oxalatentwicklers. 

Kalium tetraoxalicum. KaIiumtetraoxalat. V"bersaures Kalium oxala t. 
C20 4HK + (COOH)2 + 2 H 20. Mol.-Gew.254. 

Darstellung. Die heille Losung von 12,6 T. kristallisierter Oxalsaure in etwa 200 T. 
Wasser wird nach und nach mit 5 T. Kaliumbicarbonat versetzt, zum Sieden erhitzt und er
kalten gelassen. Das ausgeschiedene Salz wird gesammelt, mit wenig Wasser gewaschen und an 
der Luft getrocknet. Die Mutterlauge wird zur weiteren Kristallisation eingedampft. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, loslich in 50 T. Wasser, die Losung reagiert stark 
sauer. 

Erkennung und Priifung. Wie bei Kalium bioxalicum. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In der Analyse, ala Urmall fiir die Acidimetrie. 

Oxalium. Kleesalz. Sauerkleesalz. Sal Acetosellae. 
Das Kleesalz des Handels, das vielfach auch als Kalium bioxalicum bezeichnet wird, 

besteht nicht aus reinem Kaliumbioxalat, sondem aus Gemischen von Kaliumbioxalat und Kalium
tetraoxalat in wechselnden Mengen oder auch fast ganz aus Kaliumtetraoxalat. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Zur Entfemung von Rost- und Tintenflecken. 

Ein ungiftiger Ersatz fiir Kleesalz, der zur Beseitigung von Rostflecken usw. ebenso 
wie dieses Anwendung findet, besteht aus 2 T. Weinstein und 1 T. Alaunpulver. 

Eau ecarlate, Scharlachwasser, zur Reinigungvon Tiichem und Wollatoffen, besonders 
rotgefarbter, wird bereitet aus 25,0 Kleesalz, 15,0 kristallisiertem Natriumcarbonat, 5,0 Kalium
carbonat, 1000,0 Wasser mit Cochenille mallig gdarbt. 

Reinigungssalz, zum Reinigen roter Zeugstoffe, ist ein Gemisch aus 50,0 Kleesalz, 
25,0 krista11isiertem Natriumcarbonat, 7,0 Kaliumcarbonat und 3,0 Cochenillepulver. 

Acidum phenolsulfonicum siehe unter Phenolum Bd. II, S.419. 

Acidum phosphoricum. 
Acidum phosphoricum. Phosphorsiiure. Orthophosphorsaure. Phos
phoric Acid. Acide phosphorique. H aP04, Mol.-Gew. 98. 

Als Phosphorsaure werden praktisch meistens wasserige Losungen der 
Verbindung H aP04 bezeichnet. Von den Pharmakopoen sind die wasserigen 
Losungen mit sehr verschiedenem Gehalt und mit verschiedenen lateinischen Be
zcichnungen aufgenommen: 
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Acidum pbospboricum 

spez. Gew. 
% HaP04 

Germ. Nederl. Ross. Austr. Croat. Hung. Jap. 
, -' 

1,12 
20 

Hisp. Ital. ------1,35 
50 

Belg. A mer. 

1,056 1,7'2 (25 0 

10 86-88. 

Acide pbospborique officinal Gall., spez. Gew. 1,349 = 500/ 0 H aP04• 

Acidum pbospboricum concentratum Brit., spez. Gew. 1,5 = 66,30/ 0 H aP04• 

Acidum pbospboricum dilutum Helv., Brit., Suec., Jap., spez. Gew. 1,0,56 bis 
1,057 = 10% H aP04, Amer. 9,5·-10,5% HaP04, Ross. 12,5% H aP04• 

Handclssortcn.· Acidum phosphoricum liquidum purissimum mi1; dem 
von den einzelnen Pharmakopoen vorgeschriebenen Gehalt von 10-500/0 und Acid. ph os -
phoric. puriss. conc. (Sirupkonsistenz) mit einem Gehalt von 66,3% (Brit.) biE: 89% 
(Amer. 85-88%). Acid phosphoric. puriss. crystallisatum = wasserfreie Orthophosphor
saure und Acid. phosphoric.liquidum crudum mit etwa 500/0' aus Knochenasche odelr Phos
phorit dargestellt. 

Darstcllung. Reine Phosphorsaure IaBt sich nur durch Oxydation von Phosphor 
darstellen. In den Fabriken laBt man den Phosphor sich zuerst an feuchter Luft zu PhospllOriger 
Saure oxydieren, die man dann durch Erhitzen mit Salpetersaure weiter oxydiert. 

1m kleinen erhalt man reine Phosphorsaure am einfachsten, wenn man Phosphor mit 
Salpetersaure erhitzt. 

In einen Kolben von 1-11/2 Liter Inhalt gibt man 600 g reine Salpetersaure VOtl etwa 
300/0 HNOa und 50 g Phosphor. Statt der reinen Salpetersaure von 30% kann man die gleiche 
Menge der offizinellen Saure von 250/0 nehmen und 40 g rauchende Salpetersaure zusetzen. Auf 
den Kolben setzt man einen Trichter von etwa 15 ccm Durchmesser, in den man einen etwas klei
neren Trichter umgekehrt hineinsetzt. Diese Vorrichtung dient als RiickfluBkiihler. Man kann 
auch in den ersten Trichter einen kleinen Kolben legen, durch den man mit zwei in einem gut 
schlieBenden Korkstopfen angebrachten GJasrohren Kiihlwasser leitet. Der zweite Trichter 
ist dann nicht notig. Der Kolben wird dann auf dem Sandbad mit kleiner Flamme erhitzt, bis 
der Phosphor gelost ist. Die Einwirkung der Salpetersaure auf den Phosphor verlauft wesentJich 
rascher, wenn man eine kleine Menge Jod, 0,2 g auf 50 g Phosphor, zusetzt. Es bildet sich 
dann Phosphortrijodid, PJa, das mit dem Wasser Phosphorige Saure und Jodwasserstoff 
liefert. Der letztere wird durch die Stickoxyde wieder zu Jod oxydiert, so daB sich die Urn
Eetzung immer wiederholen kann. - Wenn der Phosphor gelOst ist, bringt man die Fliissigkeit 
in eine Porzellanschale und dampft sie auf dem Sand bad 'cin. Dabei wird die Salpetersaure kon
zentrierter und oxydiert unter Entweichen von Stickoxyden die Phosphorige Saure zu Phosphor
saure. Man priift von Zeit zu Zeit, ob die Oxydation beendet ist, indem man eine Probe der F'liissig
keit mit Silbernitratlosung erwarmt; eine Schwarzung durch Ausscheidung von Silber zeigt noch 
Phosphorige Saure an. Wenn nach langerem Erhitzen noch Phosphorige Saure nachweisbar ist, 
setzt man noch etwas Salpetersaure zu und dampft schlieBlich so weit ein, daB die iiberschiissige 
Salpetersaure verjagt ist. Bei diesem Eindampfen wird auch das zugesetzte Jod wieder entfernt. 
Man verdiinnt dann die- Phosphorsaure mit Wasser auf etwa 500 g (das 10fache des Gewichts 
des Phosphors), erwarmt und leitet Schwefelwasserstoff ein, bis die Fliissigkeit wieder er
kaltet ist. Nach 24 Stunden filtriert man das ausgeschiedene Arsens ulfid ab, erhitzt die F'liissig
keit zum Verjagen des Schwefelwasserstoffs und priift dann auf Sch wefelsa ure. Gibt die mit der 
3fachen Menge Wasser verdiinnte Saure mit Bariumnitrat keine Triibung, dann ist keine Schwefel
saure zugegen, und man braucht die Saure nur noch durch Verdiinnen mit Wasser auf den Gehalt 
von 25% HaP04 zu bringen. Wenn aber der Phosphor nicht frei von Schwefel war, enthiilt die 
Phosphorsiiure Schwefelsiiure. Urn diese zu entfernen, dampft man die Siiure in einer Porzellan
schale mit unverletzter Feldspatglasur auf dem Wasserbad mit kraftiger Flamme ein und ,erhitzt 
einige Zeit bis auf etwa 4000. Die Phosphorsaure geht dabei in Pyrophosphorsaure und zum Teil 
in Metaphosphorsaure iiber. Urn diese Anhydrosauren wieder in Orthophosphorsiiure iiberzu
fiihren, lost man die Saure nach dem Erkalten in Wasser und kocht die Losung einige Zeit. 
SchlieBlich wird die Saure auf das gewiinschte spez. Gewicht gebracht. 

Eigcnschaftcn. Farblose, geruchlose, rein sauer schmeckende Fliissigkeit, je 
nach der Konzentration von wasseriger bis zu sirupartiger Beschaffenheit. Dampft 
man sie zum spez. Gew. 1,75 ein, so schieBen in der Kalte rhombische Kristalle von 
wasserfreier Orthophosphorsaure, HaP04, an, die bei 38,60 schmelzen und an 
feuchter Luft rasch zerflieBen. Durch Erhitzen bis auf etwa 1500 erhalt man amorphe 
glasartige Massen von Orthophosphorsaure, H aP04, iiber 2130 hinaus geht diese in 
Pyrophosphorsaure, H 4P 20 7, und iiber 3000 hinaus in Metaphosphorsii.ure, 
HPOa, iiber. Bei heller Rotglut (in PlatingefaBen) laBt sich letztere ohne Riickstand 
verfliichtigen. 
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Spez. Gewicht und Gehalt von Phosphorsiiureliisungen bei 11)0. (Wasser 15°.) (Amer. VIII). 
10/ 0 HaP04 = 0,7243 0/ 0 P20 5• 

% I I % I I % I I % I I % I HaP04 Spez. Gew. HaP04 Spez. Gew. HaP04 Spez. Gew. HaP04 Spez. Gew. HaP04 Spez. Gew. 

1 1,0056 18 
I 

1,1072 35 1,2260 52 1,3658 69 1,5322 
2 1,0113 19 1,1136 36 1,2336 53 1,3748 70 1,5429 
3 1,0170 20 

i 

1,1201 37 1,2412 54 1,3840 71 1,5536 
4 1,0226 21 1,1266 38 1,2489 55 1,3932 72 1,5644 
5 1,0283 22 1,1332 39 1,2567 56 1,4026 73 1,5753 
6 1,0340 23 

i 1,1399 40 1,2645 57 1,4120 74 1,5862 
7 1,0398 24 1,1467 41 1,2724 58 1,4215 75 1,5972 
8 1,0457 25 1,1535 42 1,2804 59 1,4312 76 1,6083 
9 1,0517 26 1,1604 43 1,2885 60 1,4409 77 1,6193 

10 1,0577 27 1,1674 44 1,2967 61 1,4508 78 1,6304 
11 1,0637 28 1,1745 45 1,3050 62 1,4607 79 1,6416 
12 1,0698 29 1,1817 46 1,3134 63 1,4706 80 1,6529 
13 1,0759 30 1,1889 47 1,3219 64 1,4807 81 1,6642 
14 1,0821 31 1,1962 48 1,3305 65 1,4908 82 1,6756 
15 1,0883 32 1,2035 49 1,3392 66 1,5010 83 1,6871 
16 1,0945 33 1,2109 50 1,3479 67 1,5113 84 1,6986 
17 1,1008 34 1,2184 51 1,3568 68 1,5217 85 1,7102 

Erkennung. Eine Losung von Orthophosphorsaure gibt nach dem Neutralisieren mit 
NatriumcarbonatlOsung oder Natronlauge mit Silbernitratlosung gelbes Silberphosphat, 
AgaP04, liislich in Salpetersaure und in Ammoniakfliissigkeit. Die gleiche Reaktion geben los 
liche sekundare und terti are Alkaliphosphate, saure Alkaliphosphate nach dem Neutralisieren 
mit Natronlauge. - Wird eine Losung von Phosphorsaure oder die mit Salpetersaure angesauerte 
Losung eines Phosphates mit einer Losung von Ammoniummolybdat in Salpetersaure im 
Dberschul3 versetzt und auf etwa 600 erwarmt, so fallt gelbes kristallinisches Ammonium· 
molybdophosphat, P04(NH4 )a + 12 MoOa + 6 H20, aus, das in Ammoniakfliissigkeit loslich 
ist. - Die mit Ammoniak iibersattigte Loaung von Phosphorsaure oder eines Phosphates gibt 
mit Ma g n es i am i s c hun g (Magnesiumchloridlosung+ Ammoniumchlorid + Ammoniakfliissigkeit) 
einen weil3en Niederschlag von Ammoniummagnesiumphosphat, P04MgNH4 + 6 H20, 
unloslich in Ammoniakfliissigkeit, loslich in Mineralsauren. - Uranylacetat erzeugt in neutralen 
oder essigsaurenLosungen von Phosphaten einen apfelgriinen Niederschlag von Uranylphosphat, 
(U02)HP04 + 3 H2 0. 

Pyrophosphorsaure und Metaphosphorsaure verhalten sich analytisch ahnlich wie 
Orthophosphorsaure. Sie gehen durch Kochen der wasserigen Losung, namentlich bei Gegenwart 
von Salpetersaure, allmahlich in Orthophosphorsaure iiber. Am sichersten gelingt die Uberfiihrung 
in Orthophosphorsaure durch Schmelzen dieser Sauren oder ihrer Salze mit einem Uberschul3 von 
Natriumcarbonat oder Natriumhydroxyd und Ansauern der Losung der Schmelze mit Salpeter· 
saure. Qualitativ unterscheiden sich beide Sauren von der Orthophosphorsaure durch folgende 
Reaktionen: 

Pyrophosphorsaure, H4P20 7 • Die neutralisierte Losung gibt mit Silbernitrat einen 
weil3en Niederschlag von Ag4PZ0 7 • Die freie Saure fallt Eiweil3 nicht. 

Metaphosphorsaure, HPOa. Die neutralisierte Saure gibt mit Silbernitrat einen weil3en 
Niederschlag von AgPOa. Die freie Saure fallt Eiweil3. 

Bestirnrnung der Plwsphorsaure. Gewichtsanalytisch 1. als Magnesium. 
pyrophosphat. Diese Bestimmung ist anwendbar, wenn freie Phosphorsaure oder eine phosphor. 
saurehaltige Substanz vorliegt, die durch Ammoniak nicht gefallt wird. Man wagt soviel Substanz 
ab, als etwa 0,1-0,2 g P20 5 entspricht, lOst in etwa 100 ccm Wasser, iibersattigt schwach mit 
Ammoniakfliissigkeit und laBt tropfenweise unter bestandigem Umriihren (aber ohne daB 
man mit dem G1asstabe die Gefal3wandungen beriihrt!) Magnesiamischung in einigem Uberschul3 
zufliel3en, etwa 25 ccm. Der entstehende Niederschlag wird urn so besser kristallinisch, je starker 
man riihrt. Nach beendigter Fallung fiigt man l/a Volum der vorhandenen Fliissigkeit an 10 proz. 
Ammoniakfliissigkeit hinzu und lal3t 12 Stunden absetzen. Dann filtriert man ab, wascht den 
Niederschlag mit 2,5 proz. Ammoniakfliissigkeit (6 bis 8mal) bis zur Chlorfreiheit aus, trocknet 
und fiihrt ihn durch G1iihen - zum Schlul3 vor dem Geblase - in Magnesiumpyrophosphat iiber. 
Um die letzten Reste von Filterkohle zu verbrennen, befeuchtet man den erkalteten Tiegelinhalt 
mit einigen Tropfen Salpetersaure und erhitzt von neuem bis zum G1iihen. Mg2P20 6 X 0,6397 
= P20 5• Mg2P20 6 X 0,88288 = HaP04• Man kann auch das unter Magnesiumbestimmung 
(Bd. II) angegebene Verfahren von GIBBS benutzen, das rascher zum Ziel fiihrt. 

Magnesiamischung: 55,0 g krist. Ma,gnesiumchlorid und 70,0 g Ammonium-
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chiD rid werden in 600 ccm Wasser gelOst, die Losung mit 250 ccm Ammoniakfliissigkeit (10%) 
versetzt, mit Wasser auf 1 Liter aufgefiillt und nach einigen Tagen filtriert. 

2. Molybdan- Verfahren. LaBt sich das vorstehende Verfahren nicht anwenden, weil 
entweder die Substanz in Wasser unloslich ist oder weil durch Zusatz von Ammoniak allein 
schon einNiederschlag gebildet wird, so stelit man durchAnwendung von Salpetersaure eineLosung 
(entsprechend 0,1--0,2 g P20 5) her, versetzt diese mit einem gro Ben UberschuB Molybdan-Salpeter
saurelosung (100 ccm), erwarmt etwa 1 Stunde auf dem Wasser bad auf 50-60 0 und laBt 12 Stunden 
an einem warmen Ort stehen. Solite jedoch die urspriingliche Losung Chloride enthalten, so ist 
die Losung zur Entfernung derselben mehrmals mit Salpetersaure zur Trockne zu verdampfen und 
der Riicksta.nd alsdann in Salpetersaure zu losen. Zur Beschleunigung der Faliung wird zweck
maBig 1/, des Volums der Mischung an Ammonnitratlosung, (7.5: 100), zugesetzt. Der Nieder
schlag wird durch AbgieBen im Becherglas mit einer Fliissigkeit, die aus 100 T. der Molybdan
losung, 20 T. Salpetersaure, spez. Gew. 1,2, und 80 T. Wasser besteht, ausgewaschen. Das Aus
waschen kann auch mit 5 0/oiger Ammoniumnitratlosung, die mit Salpetersaure angesauert ist, 
erfolgen. Die Waschwasser werden, um mitgerissenen Niederschlag zu sammeln, durch ein kleines 
Filter filtriert. Nach dem Auswaschen wird der Trichter iiber das Becherglas gestellt und der 
Inhalt des Filters in moglichst wenig Ammoniakfliissigkeit (2,5 % NHa) gelost und mehrmals 
mit heiBem Wasser na.chgewaschen. Solite die Ammoniakmenge auch zur Losung des in dem 
Becherglas befindlichen gel ben Niederschlags nicht gereicht haben, so wird noch wenig Ammoniak 
bis zur Auflosung zugesetzt. Die Losung muB vollig klar sein. Diese ammoniakalische Losung 
versetzt man tropfenweise mit soviel Salzsaure, daB eben eine Triibung eintritt. Diese be~eitigt 
man durch Zugabe von soviel Ammoniakfliissigkeit, daB die Fliissigkeit schwach alkalisch ist. 
Alsdann fallt man, wie bei 1. angegeben, mit Magnesiamischung, fiigt 1/3 Vol. Ammoniakfliissig
keit (10 %ig) zu und fiihrt das ausgeschiedene Ammoniummagnesiumphosphat durch Gliihen 
in Magnesiumpyrophosphat iiber. 

Molybdanlosung. Eine Losung von 150 g chemisch reinem molybdansauren Ammo
nium in 1000 ccm Wasser wird in 1000 oem Salpetersaure vom spez. Gew. 1,2 gegossen; 
die Losung bleibt 24 Stunden warm, bei 35 0 , stehen und wird, wenn notig, filtriert. 

Bestimmung der Phosphorsaure in Diingemitteln. Die wichtigsten Diingemittel 
sind das Thomasmehl, das Superphosphat und Dopp elsuperphosphat. Bei dem Thomas
phosphatmehl spielt der Feinheitsgrad eine wichtige Rolle, da die Loslichkeit der Phosphor
saure vom Feinheitsgrad abhangig ist. Zur Feststellung des Feinlleitsgrades dient ein Sieb mit 
einer Siebflache von 20 cm Durchmesser und einem glatten Drahtgewebe Nr. 100 von 
AMANDUS KARL-Hamburg: 50 g Phosphatmehl werden 15 Min. lang gesiebt. Die Differenz 50 g 
minus Gewicht des auf dem Sieb verbliebenen Riickstandes, mit 2 multipliziert, gibt den 
Feinmehlgehalt an. 

Bei den phosphorhaltigen Diingemitteln unterscheidet man 1. in Wasser losliche, 2. in 
Citronensaurelosung losliche und 3. in Mineralsauren losliche Phosphorsaure. Die in 
Wasser und Citronensaurelosung lOslichen Phosphorsauren sind am wertvolisten, da diese im Boden 
am leichtesten von den Pflanzen aufgenommen werden. Das Monocalciumphosphat, CaH,(P04)2' ist 
iu Wasser, dasDicalciumphosphat, CaHPO" in Citronensaure und das Tricalciumphosphat, Ca.d(PO')2' 
in Mineralsauren loslich. Durch Zusatz von Schwefelsaure zu den Knochen, dem Thomas
phosphatmehl, den Rohphosphaten, Apatiten, Phosphoriten und Guanoarten usw. erhaIt man 
die sog. aufgeschlossenen Diingemit.tel, Superphosphate und Doppelsuperphosphate. 

1. Die Gesamtphosphorsaure wird nach dem Citratverfahren bestimmt, das nach 
den Vereinbarungen des Verbandes der landw. Versuchsstationen fiir die Bestimmung der Phosphor
saure in allen Diingemitteln, Rohphosphate vorlaufig ausgeschlossen, auch als Schiedsanalyse 
das direkte Citratverfahren allein zulassig ist. 

Das Citratverfahren .. Es wird eine Losung hergestellt, die 0,1--0,2 g P20 S in 50 ccm 
enthalt. Hierzu kann Salzsaure, Salpetersaure oder Schwefelsaure verwendet werden. Bei Kn DC he n
mehlen ist es ratsam, zwecks Ausscheidung des Kalkes die Losung 10: 500 mit Schwefelsaure 
herzustellen. Spatestens 1 Stunde nach der Herstellung entnimmt man 50 ccm der klaren Phosphat
lOsung und fiigt 50 ccm Citratmagnesiamischung zu. Die Citratmagnesiamischung besteht 
aus gleichen Volumen Magnesiamischung (s. oben) und einer Losung von 200 g krist., reiner Citronen
saure, gelost in 200f0iger Ammoniakfliissigkeit, spez. Gew. 0,925, und mit 200f0iger Ammoniak
fliissigkeit zu 11 aufgefiillt. Die Citratmagnesiamischung darf nur vollig klar benutzt werden. 
Dann wird bis zur entstehenden Triibung geriihrt, 1/3 des Volums an 10 Ofoiger Ammoniakfliissig
keit zugesetzt und nochmals einige Minuten geriihrt. Nach 10-12 Stunden wird der Niederschlag 
auf einem Filter gesammelt, mit verd. Ammoniakfliissigkeit (2 % NHa) ausgewaschen und gegliiht, 
wie bei Bestimmung 1 der Phosphorsaure. Das Citratverfahren hat den Vorteil, daB kleine Mengen 
von etwa vorhandenem Eisen, Kalk oder Tonerde von derCitronensaure in Losung gehalten werden. 

2. Die in Citronensaurelosung losliche Phosphorsaure wird, wie folgt, bestimmt. 
In einer Flasche mischt man 5 g Thomasmehl mit 5 ccm Alkohol und fiigt soviel 2%ige 

Citronensaurelosung von 17,5 0 hinzu, daB die Menge 1/21 betragt. Dann wird die Flasche 1/2 Stunde 
lang geschiittelt, d. h. in der Minute 30-40mal um fure Achse gedreht (zu diesem Zwecke dienen 
besondere Schiittelapparate) und der Inhalt sofort filtriert. 
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Diese Losung mull nun zunachst nach O. KELLNER auf die Anwesenheit von lOslicher 
Kieselsaure gepriift werden. 50 cem des citronensauren Auszuges werden mit 50 ccm ammonia
kalischer CitratlOsung (110 g Citronensaure in 400 g 24%iger Ammoniakfliissigkeit gelOst und 
mit Wasser zu 1 Liter aufgefiillt), 1 Min. lang gekoeht und nach 10 Min. mit Salzsaure angesauert. 
1st ein in Salzsaure nicht vollig lOslicher Niederschlag entstanden, so mull die storende Kiesel
saure entfernt werden. 100 ccm des bei 17-18° hergestellten citronensauren Auszuges werden 
unter Zusatz von 7,5 ccm Salzsaure (spez. Gew. 1,12) oder 5 ccm rauchender Salzsaure auf dem 
Wasserbad zu einem Sirup eingedampft, der nieht mehr nach Salzsaure riechen darf. Der noch 
heiBe Abdampfriickstand wird mit 1,5-2,0 ccm Salzsaure, spez. Gew. 1,12, gut verriihrt, mit 
Wasser in einen MeBkolben gespiilt und nach dem Abkiihlen auf 100 ccm aufgefiillt. Alsdann 
wird in 50 ccm des klaren Filtrats die Phosphorsaure naeh dem Citratverfahren bestimmt. Aueh 
kann dieses Verfahren direkt benutzt werden, wenn keine Kieselsaure vorhanden ist. 

In den Superphosphaten und Doppelsuperphosphaten wird meist die wasser
IOsliche Phosphorsaure bestimmt. Zuweilen wird auch die Bestimmung des Gehalts an 
eitratloslieher Phosphorsaure gewiinseht. 

Die wasserlosliche Phosphorsaure wird in folgender Weise bestimmt: 20 g Super
phosphat werden in eine Literflasehe gebracht, mit 800 eem Wasser iibergossen und 30 Min. lang 
ununterbrochen stark durchgesehiittelt und bei 17,5 ° auf II aufgefiillt. In 50 eem des Filtrats 
wird alsdann naeh dem Citratverfahren, Seite 190, die Phosphorsaure bestimmt. 

Bei Doppelsuperphosphaten muB die Losung vor der Fallung der Phosphorsaure mit 
Salpetersaure gekoeht werden, um die etwa vorhandene Pyrophosphorsaure in Orthophosphor
saure umzuwandeln. 

Bei langerem Lagern wandelt sich teilweise das Monocaleiumphosphat in Dicalciumphosphat 
um. Man sagt, die wasserlosliche Phosphorsaure "geht zuriiek". Die citratlOsliche Phosphor
saure kann, wie folgt, bestimmt werden. Von mehr als 10% Phosphorsaure enthaltenden 
Superphosphaten werden 2,5 g, von weniger als 10% Phosphorsaure enthaltenden Superphosphaten 
5,0 gin einem kleinen Morser zerrieben und mit 20-25 ccm Wasser innig gemischt. Das Wasser 
der Anreibung wird auf ein Filter gegossen und in einen 250 ecm-Kolben filtriert. Die Anreibung 
mit Wasser wird dreimal in gleieher Weise wiederholt. Alsdann wird der Inhalt des Morsers 
selbst auf das Filter gebracht und solange mit Wasser ausgewaschen, bis das Filtrat etwa 200 cem 
betragt. In 50 cem des mit Salpetersaure angesauerten und auf 250 eem aufgefiillten Filtrats wird 
naeh der Citratmethode die wasserlosliehe Phosphorsaure bestimmt. 

Der Riiekstand wird mitsamt dem Filter in einen 250 eem-Kolben gebraeht und mit 100 ccm 
PETERMANNscher Citratlosung (50 g Citronensaure werden in Ammoniakfliissigkeit [spez. 
Gew. 0,91J bis zur neutralen Reaktion gelost; die auf 15° abgekiihlte Fliissigkeit wird dureh Zu
satz von Wasser auf das spez. Gewieht 1,09 gebraeht und auf je lImit 50 eem Ammoniakfliissig
keit [spez. Gew. 0,91J versetzt. Naeh 48 Stunden wird diE< Losung filtriert) so lange gesehiittelt, 
bis das Papier vollstandig zerteilt ist. Naeh 15stiindigem Stehen wird der Kolben mit Inhalt 
1 Stunde auf dem Wasserbad bei 40° erwarmt, auf 15° abgekiihlt und bis zur Marke aufgefiillt. 
Von dem klaren Filtrat werden 50 eem zur Bestimmung der Phosphorsaure naeh dem Citratver
fahren, Seite 190, benutzt. 

Acidum phosphoricum (Germ., Nederl., Ross.), Phosphorsaure, ist eine 
wasserige Losung mit 25% H aP04• Germ. 6 f'. Bd. II, S. 1302. 

Uber den Gehalt der Phosphorsauren anderer Pharm. s. S. 188. 

Eigenschajten. Klare, farb- und geruchlose Fliissigkeit, die rein sauer schmeckt 
und Lackmuspapier stark rotet. 

Erkennung. Phosphorsaure gibt nach dem Neutralisieren durch Natrium
carbonatlosung mit SilbernitratlOsung einen gelben, in Ammoniakfliissigkeit und in 
Salpetersaure IOslichen Niedersehlag. (Ein geringer UbersehuB an Natriumearbonat 
sehadet niehts.) 

Priijung. a) Spez. Gewicht 1,153-1,155. - b) Eine Misehung von 1 eem Phos
phorsaure und 3 ccm Zinnchloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Far
bung annehmen (Arsen). - e u. d) Phosphorsaure darf durch SilbernitratlOsung 
weder bei Zimmertemperatur (Salzsaure), noch beim Erwarmen (Phosphorige Saure) 
verandert werden, - e) durch Schwefelwasserstoffwasser darf sie nicht verandert 
werden (Schwermetalle). - f) Eine Mischung von 10 ccm Phosphorsaure, 10 cem 
Wasser und 0,5 eem KaliumferroeyanidlOsung darf innerhalb 3 Minuten hochstens 
schwach geblaut werden (Ei,sen). - g) Eine Mischung von 2 ccm Phosphorsaure 
und 6 ccm Wasser darf weder durch BariumnitratlOsung (Schwefeisaure), - noch 
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b) nach Zusatz von iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit (3-4 ccm) durch Am
moniumoxalatlosung (Calcium) verandert werden. - i) Eine Mischung von 2 ccm 
Phosphorsaure und 8 ccm Weingeist mull klar bleiben (Calcium und Magnesium). 
- k) Wird eine Mischung von 2 ccm Phosphorsaure und 2 ccm Schwefelsaure nach 
dem Erkalten mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, so darf sich an der Be
riihrungsflache keine gefarbte Zone bilden (Salpetersaure, Salpetrige Saure). 

Anmerkung zu d): Das Probierrohr muB sehr sauber sein, weil Verunreiniguugen 
eine Reduktion des Silbernitrates verursachen konnen. Man kann das Probierrohr mit einigen 
Tropfen Salpetersiiure und etwas konz. Schwefelsiiure reinigen. 

Gehal ts bes timm ung. Eine genaue Titration mit n-Kalilauge ist bei der PhoBphor
siiure nicht ausfiihrbar, weil die drei Hydroxylgruppen sehr verschieden stark ionisiert sind und 
kein Indikator eine bestimmte Siittigung anzeigt. Der Gehalt wird deshalb nur durch das spez. 
Gewicht bestimmt oder gewichtsanalytisch mit Magnesiamischung. 

Anwendung. Phosphorsiiure ist die mildeste der Mineralsiiuren; in gehoriger Verdiinnung 
ruft sie keine besonderen Unannehmlichkeiten hervor. In Losungen 0,1-1,0: 100,0, oder in 
Tropfen, wird sie als Antipyretikum und als durstlOschendes Mittel gegeben. Ob freie Phos
phorsiiure einen giinstigen EinfluB auf die Knochenbildung hat, ist zweifelhaft, ebenso ist es 
zweifelhaft, ob sie Losung von Harnsteinen aus Calciumphosphat bewirkt. 

Acidum phosphoricum ex ossibus. Knochenphosphorsaure. Acidum ossium. 
Knochensaure. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Schwefelsiiureauf Knochenasche. Man erhitzt 
3 T. Knochenasche, die zum groBten Teil aus tertiiirem Calcium phosphat (neben Magnesium
phosphat, Calciumcarbonat und Calciumfluorid) besteht, mit 3 T. roher Schwefelsiiure und 
10 T. Wasser einen Tag lang. Es bildet sich dabei Calciumsulfat und Phosphorsiiure: Caa(P04)2 + 3 H2S04 = 3 CaS04 + 2 HaP04. Das Calciumsulfat wird abfiltriert, und die Losung einge
dampft. Durch Zusatz von etwas Schwefelsiiure wird das etwa noch vorhandene primiire Calcium
phosphat zerlegt, das ausgeschiedene Calciumsulfat wieder abfiltriert, und die Phosphorsiiure dann 
vollstiindig eingedampft und auf etwa 4000 erhitzt, urn die Schwefelsiiure zu entfernen. Die so 
erhaltene Metaphosphorsiiure wird mit Wasser gekocht, urn sie wieder in Orthophosphorsaure 
iiberzufiihren und dann auf das gewiinschte spez. Gewicht gebracht. 

Eigenschaften. Die Knochenphosphorsiiure gleicht der reinen Phosphorsiiure, ist aber 
verunreinigt mit Calcium- und Magnesiumphosphat. Da das Calciumsulfat nicht ganz unlOslich 
ist, bildet sich beim Erhitzen der Phosphorsiiure wieder etwas primiires Calcium phosphat, indem 
die Phosphorsiiure die Schwefelsiiure aus dem Calciumsulfat austreibt. Ferner enthielt die Phos
phorsiiure vor dem Erhitzen Magnesiumsulfat, das aus dem Magnesiumphosphat der Knochen
asche stammt; dieses wird beim Erhitzen der Phosphorsiiure in primiires Magnesiumphosphat 
ubergefiihrt. 

Anwendung. Zur Darstellung der phosphorsauren Salze. 

Acidum pyrophosphoricum. Pyrophosphorsaure. Pyrophosphoric Acid. Acide 
pyrophosphorique. H 4 P 2 0 7, Mol.-Gew. 178. 

Darstellung. Sirupdicke Phosphorsiiure wird in einer Platinschale so lange auf 230 
bis 250 0 erhitzt, bis eine Probe - in Wasser gelost und mit Ammoniak neutralisiert - mit 
Silbernitrat nicht mehr einen gelblichen, sondern einen rein weiBen Niederschlag gibt. Dann 
gieBt man die Siiure in einen kalten Porzellanmorser aus. 

Eigenschajten. Weiches Glas oder undurchsichtige, undeutliche KristalIe. Sehr hygro
skopisch. In wiisserigen Losungen geht sie bei gewohnlicher Temperatur sehr langsam, beim Er
hitzen rasch in gewohnliche (Ortho-)Phosphorsiiure fiber. 

Erkennung. Die mit Natriumcarbonatlosung oder Natronlauge neutralisierte wiisserige 
Losung gibt mit Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag von Silberpyrophosphat, A~P207' 
EiweiB wird durch Pyrophosphorsiiure nicht gefiillt. 

Acidum metaphosphoricum. Acidum phosphoricum glaciale (Erganzb.). 

Metaphosphorsaure. Metaphosphoric Acid. Acide meta phos
phorique. Eis·phosphol'saure. HP03, Mol.-Gew. 80. 

Darstellung. Man erhitzt sirupdicke Phosphorsiiure in einer Platinschale so lange 
.auf fiber 300 0 , bis kein Wasser mehr entweicht (bis eine dariiber gehaltene kalte Glasscheibe 
nicht mehr beschliigt). Dann gieBt man die geschmolzene Saare in einen kalten Porzellanmorser 
{)der in Stangenformen aus. 

Eigenschaften. Farblose, durchsichtige, glasartige Stiicke oder Stabchen, die 
.an der Luft zerfliellen, beim Erhitzen zu einer klaren, zahen Fliissigkeit schmelzen 
und in Wasser langsam, aber vollstandig loslich sind. 
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Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt nach dem Neutrali· 
sieren mit Ammoniakfliissigkeit mit Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag 
von Silbermetaphosphat, AgP03, der in iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit und in 
Salpetersaure !Oslich ist. Mit EiweiBlosung gibt die wasserige Losung einen wei Ben, 
.gallertartigen Niederschlag. 

Priifung. a) Wird 1 ccm der wasserigen Losung (2 g + 40 ccm) mit 3 ccm 
Zinnchloriirlosung versetzt, so darf im Laufe einer Stunde keine dunklere Farbung 
eintreten (Arsen). Je 10 ccm der Losung a diirfen: - b) durch Schwefelwasser
stoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle); - c) durch Bariumnitrat
.losung nicht verandert werden (Schwefelsaure), - d) nach Zusatz von iiberschiissiger 
Ammoniakfliissigkeit durch Ammoniumoxalat!Osung nicht verandert werden (Cal
·cium). - e) 2 ccm der wasserigen Losung, mit 2 ccm konz. Schwefelsaure vermischt, 
,diirfen nach dem Uberschichten mit Ferrosulfatlosung keine gefarbte Zone zeigen 
(Salpetersaure ). 

Die Eisphosphorsaure des Handels ist haufig aus Phosphorsaure hergestellt, die aus Knochen
asche oder Phosphorit gewonnen wurde. Sie enthalt dann als Verunreinigung Calcium- und 
Magnesiumphosphat. Ferner wird sie zuweilen absichtlich mit Natriumpyrophosphat (bis zu 
15%) versetzt, damit die Stangen fester werden. Auf diese Beimischung laBt das Erganzb. 
nicht priifen. Man erkennt sie durch Auflosen der Metaphosphorsaure in rauchender Salzsaure, 
wobei Natriumchlorid ausgeschieden wird. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
,Anwendung. Als Reagens auf EiweiB. Medizinisch wie Phosphorsaure. 

Acidum phosphoricum anhydricum. Phospborsiiureanbydrid. Phosphoric An
hydride. Anhydride phosphorique. Phosphorpentoxyd. P 20 5 , Mol.
Gew. 142. Wird durch Verbrennen von Phosphor in trockener Luft erhalten. Amorphe, weiBe 
Flocken oder (nach dem Schmelzen) durchsichtige, glasige Massen. Sehr hygroskopisch. Es lost 
sich in Wasser unter zischendem Gerausch zu Metaphosphorsaure. Es enthalt bisweilen noch 
unverbrannten Phosphor, der beim Auflosen in Wasser zuriickbleibt. Anwendung. Zum 
Trocknen von Gasen. 

Zahnfiillung (OSTERMAlE R ). 
Acidi phosphorici glacialis 3,0 
Calcariae ustae 3,25. 

In einem erwarmten Morser zu pulvern und zu 
mischen. In wohlverstopften Gefiillen aufzu
bewahren. Das Pulver wird in die gereinigte 
und desinfizierte ZahnhOhlung eingedriickt und 
angefeuchtet, worauf die Masse fest wird. 

Injectio anticarlosa WENDT. 
Summitatum Millefolii 
Foliorum Salviae aa 20,0 
coque cum Aqua ad colaturam 200,0 
Acidi phosphorici (250/ 0 ) 10,0 
Tincturae Myrrhae 5,0 

S. Umgeschiittelt zum Einspritzen. 

Limonada Acidi phosphorici (Portug.) 
Acidi phosphorici (1.08) 3,0 
Sacchari 57,0 
Aquae destillatae 940,0. 

Mixtura haemostyptica HOFFMANN. 
Acidi phosphoric (250/ 0 ) 5,0 
Sirupi Rubi Idaei 50,0 
Aquae 150,0. 

S. Stiindlich einen ElllOffel voll. 

Pilulae contra cariem RUST. 
Acidi phosphorici glacialis 
Asae foetidae aa 10,0 
Rhizomatis Calami pulverati q. s. 

Fiant pilulae ponderis 0,12 g. 
S. Dreimal tiiglich 5-10 Pillen. 

Pilulae antispennatorrhoicae 
Acidi phosphorici glacialis 
Camphorae tritae 
Corticis Chinae 
Extracti Cascarillae q. s. 

Fiant pilulae ponderis 0,12 g. 
S. Dreimal tiiglich 4-5 Pillen. 

WURTZER 
10,0 

2,5 
10,0 

Sirupus Acidi phosphorlci. 
Acidi phosphorici (250/ 0 ) 10,0 
Sirupi simplicis 90,0. 

Acidum glycerinophosphoricum. Glycerinphosphorsaure. Glycerin
phosphoric Acid. Acide glycerophosphorique. C3H5(OH)20-PO(OH)2, 
Mol.-Gew. 172. 

Die freie Saure ist nur in wasseriger Losung bekannt. Sie kommt in den 
Lecithinen natiirlicb vor im Blut, im Fleisch, im Gehirn und den Nerven und ent
steht bei der Spaltung der Lecithine. Kiinstlich wird sie erhalten durch Einwirkung 
von Phosphorsaureanhydrid oder von Metaphosphorsaure auf Glycerin. 

In den Handel kommt eine Losung mit 250/ 0 und eine mit 500/ 0 Glycerinphosphorsaure. 
Darstellung. In 1 T. Glycerin (spez. Gew. 1,25) wird unter Erwarmen nach und nach 

1 T. Metaphosphorsaure eingetragen, und die Losung im Paraffinbad einige Stunden auf 100 
bis 1100 erhitzt. Die zahe Masse wird noch warm in Wasser gegossen, und die Losung mit Barium-

Hager, Handbuch. I. 13 
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carbonat erwarmt und filtriert. Aus dem Filtrat wird das Barium mit der na.ch Bestimmung 
der Bariums in einer Probe des Filtrates berechneten Menge verdiinnter Schwefelsaure ausgefii.llt, 
und die Liisung filtriert und unter vermindertem Druck eingedampft. 

Zur Darstellung von Salzen der Glycerinphosphorsaure wird das BariumsaIz oder 
CalciumsaIz mit Sulfaten oder Carbonaten umgesetzt. 

Eigenschaften. Die Losungen sind klare farblose Fliissigkeiten, die sich bei 
langerer Aufbewahrung oder beim Erwiirmen allmii.hlich gelb fiirben unter teil
weiser Spaltung der Glycerinphosphorsaure in Glycerin und Phosphorsaure. Die 
Glycerinphosphorsaure ist eine zweibasische Saure und bildet zwei Reihen von 
Salzen, Glycerophosphate. Die neutralen Salze sind in Wasser loslich, unloslich in 
Alkohol, und reagieren meist alkalisch. In der wasserigen Losung derselben entsteht 
durch Bleiacetat ein Niederschlag von glycerinphosphorsaurem Blei, der schwer in 
Essigsaure, leicht in Salpetersaure loslich ist. Reagentien, die zum Nachweis von 
Phosphaten dienen, wie Magnesiamischung, molybdansaures Ammonium, essigsaures 
Uran, geben mit glycerinphosphorsauren Salzen in der Kalte keine Fiillung. 

Ein halt bares trockenes Praparat der Glycerinphosphorsaure solI man nach dem 
D.R.P. 251803 erhalten, indem man Starke mit einer konz. Liisung von Glycerinphosphor
saure behandelt. 

Anwendung der Glycerinphosphorsaure und ihrer SaIze. Na.ch DE PASQUALIS, 
BVLOW und RoBIN sind sowohl die Glycerinphosphorsaure wie auch ihre SaIze ausgezeichnete, 
direkt assimilierbare, nervine Tonika. Die Glycerinphosphorsauro wird zumeist in der Form ihres 
Calcium-, Eisen- und NatriumsaIzes therapeutisch angewandt bei nerviiser Depression, Lungen
tuberkulose, Chlorose usw. 

Das Calciumglycerinphosphat dient als Ersatz fiir die bisher gebrauchlichen Phos· 
phate und fiir das Hypophosphit. 0,1-0,3 g dreimal taglich in Liisung oder in Tabletten zu 0,1 g. 

Das N atriumsalz wird infolge seiner leichten Liislichkeit besonders in der Form sub
kutaner Injektionen angewandt und hat sich namentlich bei Ischias, Rekonvaleszenz von In
fektionskrankheiten und nervosen Asthenien bewahrt. 0,2-0,75 g in Verdiinnung. 

Das Lithiumsalz wird gegen uratische Diathese gegeben und ist in allen Fallen indiziert, 
in denen neben der Lithiumwirkung auch von der tonisierenden Wirkung der Glycerinphosphor
saure Gebrauch gemacht werden solI. 

Kalium glycerinophosphoricum. GlycerinphosphorsBures Kalium. 

CaHli(OH)20. PO(OK)2+ 3H20, Mol.-Gew.302. 
Wird erhalten durch Umsetzen des Caloium- oder Bariumsalzes mit Kaliumcarbonat oder 

KaIiumsulfat. Das KaliumsaIz ist eine farblose oder schwa.ch gelb gefarbte teigartige Masse. In 
WaBBer in jedem VerhaItnis lOslich. Die Losungen bliiouen Lackmuspapier. Es wird meist in Form 
wasseriger Losungen verwendet. 1m Handel sind Losungen mit 50 und 75%. 

Natrium glycerinophosphoricum. GlycerinphosphorsBures Natrium. 
CaH5(OH)20PO(ONa)2+ 3H20, Mol.-Gew.270. 

Darstellung. Durch Umsetzen des Calcium- oder Bariumsalzes mit Natriumcarbonat oder 
Natriumsulfat oder durch Einwirkung von Mononatriumphosphat, oder na.ch D.R.P.205579 
eines Gemisches von Metaphosphorsaure und Dinatriumphosphat, auf Glycerin und Uberfiihrung 
des dabei entstehenden sauren glycerinphosphorsauren Natriums in das neutrale SaIz mit Hilfe 
von Natriumcarbonat. 

In den Handel kommen: Natrium glycerinophosphoricum crystallisatum, Cs14 
{OH)20PO{ONa)2 + 3~O. Es enthaIt 70% des wasserfreien SaIzes. Die gleiche Zusa=en
setzung (mit 3~O) haben Natrium glycerinophosphoricum pulv. 100% und Natrium 
glycerinophosphoricum in trockenen Stiicken. Ferner kommt es in wasserigen Losungen 
mit 50 und 75% CaH5{OH)20PO{ONa)2 + 3 H20 in den Handel 

Eigenschajten und Erhennung. Weille KristaIle oder Stiicke oder Pulver, zerflie/llich, 
in Wasser sehr leicht loslich. Die wasserige Losung bli~ut Lackmuspapier. Sie wird durch Calcium
chloridlosung erst beirn Erhitzen gefaUt; das dabei entstehende Calciumglycerophosphat lost sich 
beim ErkaIten wieder auf. Beim Erhitzen verkohlt es; der Riickstand lost sich unter Aufbrausen 
in Salpetersaure, die filtrierte Losung des Riickstandes gibt die Reaktionen der Phosphorsaure. 

Anwendung. Als Nervenstarkungsmittel bei NeuraIgien, Ischias, Lumbago, su bcu tan 
(in der LumbaIgegend) 0,3-0,5 g taglich in sterilisierten Losungen; auch innerlich zu 1,0-2,0 g 
und 5-10 g taglich. . 

Natrium glycerinophosphoricum solutum (Gall.), Glycerophosphate de so
dium dissous, ist eine Losung mit 50% Natriumglycerophosphat, ebenso Liquor 
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Sodii Glycerophosphatis (Amer.), Solution of Sodium Glycerophos. 
phate. Die Losung darf nur Spuren von Phosphat enthalten. 

Die Prii,fung von glycerinphosphorsaurem Kalium., Natrium- und Lithium 
kann wie beim Calciumsalz ausgefiihrt werden (s. d.). Erwarmen der Liisungen ist bei der 
Priifung auf Phosphat zu vermeiden. Die wasserigen Losungen (0,5 g+ 10 ccm) diirfen auBer· 
dem mit verd. Schwefelsaure keine Triibung geben (Barium). 

Calcium glycerinophosphoricum. Glycerinphosphorsaures Calcium. Cal
cium Glycerophosphate. Glycerophosphate de calcium. Neu
rosin. C3H5(OH) ZO· POOzCa + 2H 20, Mol.-Gew.246. Germ. 6 s. Bd. II, S. 1313. 

Daf'sfeUung. Die durch Erhitzen von 1 T. Glycerin mit 1 T. Metaphosphorsaure 
und Liisen in Wasser hergestellte Liisung von Glycerinphosphorsaure (siehe unter Acidum 
glycerinophosphoricum) wird mit Calciumcarbonat neutralisiert; das ausgeschiedene 
Calciumphosphat wird abfiltriert, das Filtrat unter vermindertem Dmck eingeengt. Das aus
kristallisierte Salz wird mit Alkohol gewaschen und dadurch von anhaftendem Glycerin befreit 
und bei gelinder Warme getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes Kristallpulver, loslich in etwa 40 T. Wasser. Aus der 
kalt gesattigten Losung scheidet sich beim Erhitzen ein Teil des Salzes aus, das beim 
Erkalten wieder in Losung geht. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier. 

Ef'kennung. Versetzt ma.n die wSsserige Losung mit Bleiacetatlosung, so 
entsteht ein weiBer Niederschlag, der in Salpetersaure leicht loslich ist. - Auf Zu
satz von Ammoniumoxalatlosung entsteht in der wii.sserigen Losung ein weiBer, in 
Essigsii.ure unloslicher Niederschlag. 

Pf'iijung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 20 ccm) darf mit 20 ccm Am
moniummolybdatlosung versetzt, bei gewohnlicher Temperatur keine gelbe Ab
scheidung geben (Phosphorsii.ure). - b) Die wii.sserige Losung (je 0,25 g + 10 ccm) 
darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verii.ndert (Schwermetalle) und - c) nach 
Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht mehr als schwach 
opalisierend getriibt werden (Chloride). - d) Wird die wasserige Losung (0,25 g 
+ 10 ccm) mit Sllbernitratlosung und Ammoniakfliissigkeit versetzt und erwii.rmt, 
so darf die Mischung sich nicht dunkler farben (Phosphite, Hypophosphite). - e) Die 
Mischung von 1 g des SaIzes mit 3 cem Zinnehloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde 
keine dunklere Fii.rbung annehmen (Arsen). - f) Beim Gliihen soIl es 51-53% 
Riickstand hinterlassen. 

Calcium glycerinophosphorieum solubile (E. MERCK) ist Calciumglycerophosphat 
mit 'einem kleinen Zusatz von Citronensaure, der die Loslichkeit in Wasser erhoht (auf 1: 20). 

Calcium glyeerinophosphoricum granulatom (E. MERCK) enthaIt 95% Calci'umglycero
phosphat, es kommt aber auch mit einem Gehalt von 6% und 10% Calciumglycerophosphat 
in den Handel. 

Calcium glycerophosphoricum granulatom effervescenz (E. MERCK) enthaIt 30 010 Calcium
glycerophosphat neben Natriumbicarbonat und Weinsaure. 

Calcium glycerophosphoricum liquidum (E. MERCK) ist eine wasserige Ltisung des sauren 
Calciumglycerophosphats [CaH.(OH)zOP(OH)O]zCa mit einem Gehalt von 50%. 

Neurosine-PRuNIER ist gekorntes glyeerinphosphorsaures Calcium. 

Lithium glycerinophosphoricum, Lithiomglycerophosphat, Glycerinphospborsaures 
Lithium,CJH6(OH)20·POaLi2' wird erhaltendurch Umsetzen von glycerinphosphorsauremBarium 
mit Lithiumsulfat. Es bildet ein weiBes Kristallpulver, loslicb in 3 T. Wasser. Die Losung bIaut 
Lackmuspapier. 

Magnesium g Iyceri nop hosph oricum. Magnesiumglycerophosphat. Gl y c e ri n p h 0 s -
phorsaures Magnesium. C3H5(OH)20. POOzMg. Mol.-Gew.194. 

1st von ZUELZER ala Ersatz von Magnesiumsulfat bei der Behandlung des Tetanus emp
foblen worden. Nach KOBERT erzeugt das Magnesiumglycerophosphat Glykosurie. Die An
wendung ist desbalb trotz der gegeniiber dem Magnesiumsulfat auftretenden geringeren Reiz
erscheinungen und geringeren Blutdmckerniedrigung bedenklich. 

Ferrum glycerinophosphoricum siehe unter Ferrum, S. 1262. 
13* 
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Manganum glycerinophosphoricum siehe unter Manganum Bd. II, S. 132. 

Entkalkungstabletten gegen Sklerose enthalten pro dosi 0,5 g Natriumchlorid, 0,05 g 
NatriumsuIfat, 0,02 g Magnesiumphosphat, 0,02 g Natriumcarbonat, 0,02 g Natriumphosphat 
und 0,05 g Calciumglycerophosphat. 

Sirupus glycerophosphoric. compo SmoNI soll auf folgende Weise dargestellt werden: 
In 250g Wasser lost man27,4g glycerinphosphorsauresCalcium, das man bei 110 bis 1200 getrocknet 
hat, unter Zugabe von 8,8 g Milchsaure und einer Losung von 4,10 g NatriumsuIfat, 2,07 g Kalium
suIfat, 4,66 g Ferrosulfat, 6,lO g ChininsuIfat, 0,042 g Strychninsulfat in lOO ccm Wasser. Nach 
24 Stunden filtriert man vom abgesetzten Caiciumsulfat ab und lost im Filtrat 775 g Zucker, 
worauf man Wasser zufligt, bis das Ganze 1 I betragt. lO ccm Sirup enthalten je 0,05 g neutrales 
Calciumphosphat, saures G1ycerophosphat des Natriums, Kaliums, Eisens und Chinins und 
0,1 g milchsaures Calcium. 

Sanocalcin, eine Mischung von Calciumglycerophosphat und Calciumphospholactat in 
molekularen Mengen, kommt in sterilen Losungen in Ampullen (zu 0,01 Sanocalcin) rein oder kom
biniert mit Tuberkulin und Sera, sowie in Pulver- und Tablettenform in den Handel; es soli 
bei akuten und chronischen Infektionskrankheiten Anwendung finden. 

Elixir Glycerophosphatum, Elixir of Glycerophospha tes (Nat. Form). 
25 g glycerinphosphorsaures Natrium (75%) und 8,75 g glycerinphosphorsaures Calcium lOst man 
in einer Mischung von 8 g Phosphorsaure (85%) und 300 ccm Wasser, setzt je 300 ccm Glycerin 
und Elixir aromat. (Americ.) zu, flillt mit Wasser auf lOOO ccm auf und filtriert. 

Glycerophosphat- Olemulsion bildet eine undurchsichtige, weiBe, milchige Fliissigkeit, 
die 120,30 wasserige Calciumglycerophosphatlosung (zu 75% aus Wasser bestehend), 120,0 Oliven-
01, 56,70 Glycerin, 2,40 Emulsionsstoffe und 0,60 Geschmackszutaten enthalt. 

Dr. HUBNERS Haemaphilin enthalt 2% Ferrum caseinotartaricum (?), 3°/ ° Calcium gly
cerophosphoricum, 1% Natriumsalze, 24% Kohlenhydrate, 25% Proteinstoffe, 45% Kakao. 

Nervenstarkendes Pulver (Kopenh. Apoth.-V.): Natr. glycerophosphor. (lOO%) 50,0, 
Natr. casein. 940,0, Natr. bicarbonic. 5,0, Natr. chlorat. 5,0. M. f. pulvis. Das gepulverte glycerin
phosphorsaure Natrium wird wegen seiner leichten ZerflieBbarkeit schnell in einem trockenen, 
angewarmten Morser mit einem Teil des Caseinnatriums gemischt, der Rest der Bestandteile 
wird hinzugefligt und die Mischung darauf schnell in die bereitstehenden Verpackungen gewogen. 
Die gefiillten Blechdosen miissen in Wachspapier oder Pergamentpapier eingewickelt und trocken 
aufbewahrt werden. 

Vinum tonicum. N erven- und Kraft- Wein. Erganzb.: 50 T. China-Fluidextrakt, 
25 T. Pomeranzentinktur, 75 T. Zuckersirup, 800 T. Malagawein "Gold", 50 T. frische Milch werden 
gemischt und unter ofterem Umschiitteln 2 Tage stehen gelassen und filtriert. 895 T. des Filtrates 
werden mit einer Anreibung von 30 T. Fleischextrakt mit 50 T. Wasser sowie 20 T. 75 0/oigem 
Natriumglycerophosphat und 5 T. zusammengesetzter Iva-Essenz gemischt. Nach langerem 
Kiihlstehen wird filtriert. 

Tonischer Medivino. Sachs. Kreisvereine u. F. M. Germ.: 30 T. Natriumglycero-
phosphat (50%), 30 T. Hefeextrakt, 40 T. Wasser, 5T. Essentia Ivae moschatae K.-V. werden 
mit 895 T. Chinawein vermischt und nach minde8tens 8tagigem Stehen filtriert. 

Natrium glycerophosphoricum granulatum_ 
Natr. glycerophosphorici 6,0 
Sacchari pulv. 95,0 
Spiritus 900/ 0 q. s. 

zu granulieren wie Magnes. citric. effervesc. 
Saccharure granule de Glycerophosphate de 

Calcium (Gall.) 
Granules de GlycerophosphatedeChaux. 

Granulata Calcii glycerophosphorici. 
1. Calcii glycerophosphorici 50,0 
2. Sacchari crist. 800,0 
3. Sirupi simplicis 250,0 

1 und 2 mischen, mit 3 zur Paste verarbeiten 
und granulieren. 

Hisp. 
Calcii glycerophosphorici 50,0 
Sacchari 950,0 
Spiritus 900/ 0 q. s. 

Sirupus CalcH glycerophosphoric I (Hisp.). 
Acidi citrici 0,5 
Calcii glycerophosphorici 10.0 
Aquae destillatae 360,0 
Sacchari 640,0 

Candiolin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist dasCalciumsalz einesKohlenhydratphosphor
saureesters, der aus Glykose und N atri urn phosphat bei der Garung durch Bierhefe unter 
bestimmten Bedingungen entsteht. Lockeres, weiBes Pulver, fast ge~chmacklos, in Wllsser 
wenig lOslich; die wasserige Losung ist schwaoh alkalisch. Der Gehalt an gebundenem Phos
phor betragt 11-130/0' an Calcium 15--160/0' 

Erkennung. Beirn Erhitzen verkohlt es. Wird Candiolin mit Salpetersaure erhitzt, so 
entsteht eine klare Losung, in der Phosphorsaure und Calcium nachweisbar sind. Es reduziert 
FEHLING-Losung. 
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Anwendung. Bei Schwache und Erschopfungszustanden physischer Art, vor korperlichen 
Anstrengungen, nervosen Ermiidungs. und Reizzustanden. Bei spasmophilen und scrophulosen 
Alterserscheinungen, in der Schwangerschaft und in der Zeit der Laktation. 

Hesperonal-Calcium. (E. MERCK, Darmstadt) ist das Calciumsalz einer Saccbaro· 
phosphorsiiure. C12 H 21 On' P002Ca + 2 H 20, Mol..Gew.496. 

DUTstellung. Durch Einwirkung von Phosphoroxychiorid, POCla, auf eine Rohr. 
zuckerlosung, in der Calciumhydroxyd aufgeschwemmt ist (D.R.P.247809). Durch Auf· 
IBsen in Wasser und Fallen mit Weingeist wird es gereinigt. 

Eigenschajten. WeiBes bis schwach gelbliches Pulver, luftbestandig, fast geschmack. 
los, leicht lOslich in Wasser; die Losung blaut Lackmuspapier schwach. 

ETkennung. Die nach Zusatz von einigen Tropfen verdiinnter Schwefelsaure erhitzte 
wasserige Losung (0,25 g + 10 ccm) reduziert FEHLINGsche KupfertartratlOsung beim Kochen. 
Es gibt ferner die Calciumreaktion wie Calciumglycerophosphat und wie dieses eine Phosphor. 
saurereaktion erst nach dem Erhitzen mit verdiinnten Sauren. 

PTufung. a) Die wasserige Losung (2 g+ 20 ccm) muB fast klar (Calciumphosphat) und 
farblos oder hOchstens schwach gelblich gefarbt sein. - b) 5 ccm der Losung a diirfen beim Kochen 
mit 5 ccm FEHLING scher Kupfertartratlosung kein Kupferoxydul ausscheiden (reduzierender 
Zucker). - c) 5 ccm der Losung a diirfen nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Magnesia. 
mischung nicht verandert werden (Phosphate). - d) 5 ccm der Losung a diirfen nach Zusatz von 
einigen Tropfen SaIzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). 
- e) Wird die Losung von 2 g Hesperonal.Calcium in etwa 50 ccm Wasser mit 10 cern l/lO·n.Silber. 
nitratlosung versetzt und auf 100 ccm aufgefiillt, so diirfen 60 cern des Filtrates nach Zusatz von 
etwa 5 ccm Salpetersaure und etwa 10 ccm FerriammoniumsulfatlOsung nicht weniger als 4 ccm 
l/lO·n.Ammoniumrhodanidlosung bis zur braunlichen Farbung verbrauchen (mehr als 3,5 mg 
Chlor in 1 g). - f) Beim Trocknen bei 1000 solI es etwa 70/ 0 an Gewicht verlieren. Beim Gliihen 
solI es etwa 250/ 0 Riickstand (Calciumpyrophosphat) hinterlassen (berechnet 25,60/ 0 ), 

Anwendung. Wie glycerinphosphorsaures Calcium in gleichen Mengen (etwa 0,2-1,0 g) 
2-3mal taglich eine gute Messerspitze voll fiir Erwachsene, fiir Kinder 2mal taglich eine kleine 
Messerspitze voll mit oder nach dem Essen. 

Hesperonal-Natrium (E. MERCK, Darmstadt) ist das Natriumsalz einer Saccharo· 
phosphorsiiure. C12 H 21 0u . PO(ONa)2' Mol.·Gew. 466 . 

DUTstellung. Durch Umsetzen des Caiciumsalzes mit Natriumcarbonat. 
Eigenschuften. GelblichweiBes Pulver, an feuchter Luft zerfIieBlich, sehr leicht loslich 

in Wasser. Geschmack schwach salzig. 
ETkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) reduziert nach dem Erhitzen mit 

einigen Tropfen verdiinnter Schwefelsaure FEHLINGsche Kupfertartratlosung beim Kochen. 
Beim Verbrennen hinterlaBt es einen Riickstand, der nach dem Befeuchten mit SaIzsaure die 
Flamme gelb farbt. Eine Phosphorsaurereaktion gibt die wasserige Losung wie beim glycerin· 
phosphorsauren Natrium erst nach dem Kochen mit verdiinnter Saure. 

PTufung. a) Die wasserige Losung (2 g + 20 ccm) muB klar und farblos oder fast farblos 
sein. - b) 5 cern der Losung a diirfen beim Koehen mit 5ccm FEHLINGSoher Kupfertartratlosung 
kein Kupferoxydul ausscheiden (reduzierender Zucker). - c) 5 ccm der Losung a diirfen nach 
Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Magnesiamischung nicht verandert werden (Natriumphos
phat). - d) 5 ccm der Losung a diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch Sohwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). 

AufbewuhTUng. In gutschIieBenden Glasern. 
Anwendung. Wie Hesperonalcalcium, in Losungen. 

Inositphosphorsaure findet sich als Calcium.Magnesiumdoppelsalz in vielen Pflanzen, 
besonders reichlich in der Reiskleie (zu 8%). Durch hydrolytische Spaltung wird sie zerlegt in 
Phosphorsaure und den cyklischen sechswertigen Alkohol Inosit oder Phaseomannit, 
C6H6(OH)6' Letzterer entsteht auch aus Phytin. 

Phytin, (GES. F. CHEM. INDUSTRIE Basel) ist ein kiinstlich dargestelltes Caloium.Magnesium
salz einer Anhydrooxymethylendiphosphorsaure, (C2H6P209)2CaMg, das beim Erhitzen 
mit Sauren Inosit und Phosphorsaure liefert und darin also mit der natiirlichen Inositphosphor
saure iibereinstimmt. Es ist ein weiBes, geruchloses Pulver, loslich in Wasser. Es enthalt 
22,80/ 0 Phosphor. 

Anwendung. Als allgemeines Kraftigungs- und Anregungsmittel, in Kapseln zu 0,25 g 
4mal taglich (fiir Kinder I-2mal taglich). 

Phytin liquidum ist eine Losung des Natriumsalzes der Anhydrooxyme~hylen. 
diphosphorsaure in einer Mischung von Glycerin und Wasser. 
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Chininphytin siehe unter Chininum, S.960. 

Eisenphytin siehe unter Ferrum, S. 1280. 

Abanon (Dr. C. SORGER, Frankfurt a. M.) ist das Magnesi umsalz £liner komplexen 
Phosphorweinsaure. 

Es wird erhalten nach D.R.P. 210857 durch Zusammenbringen von saurem Magnesium
tartrat mit Magnesiumphosphat oder von saurem Magnesiumphosphat mit Magnesiumtartrat. 
Es ist in Wasser leicht liislich. 

Anwendung. Wie andere Magnesiumsalze alB mildes Abfiihrmittel. 

Acidum phosphorosum. 
Acidum phosphorosum. Phosphorige SAure. Phosphorous Acid. Acide phos
phoreux. HaPOa, MoI.-Gew. 82. 

Da'l'sfeUung. Man tragt in Wasser, das sich in einem Glaskolben befindet, eine kleine 
Menge Phosphortrichlorid ein: POls + 3 H20 = 3 HCl+ HaPOs. Wenn die Reaktion, die 
durch Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser gemildert werden kann, beendigt ist, tragt man 
weitere Mengen Phosphortrichlorid ein. - Die schliefllich erhaltene Fliissigkeit wird zur Ent
fernung der Salzsaure im Wasserbad eingedampft, der Riickstand im Sandbad bis auf 1800 

erhitzt, in Wasser geliist und auf das geforderte spez. Gewicht gebracht. Als Nebenprodukt 
erhii.lt man sie bei der Darstellung von Brom- und Jodwasserstoff (s. d.), sowie von Jodalkylen. 

Eigenschajte:n. Wasserfrei eine farblose, kristallinische Masse, die bei 740 schmilzt und 
iiber 1800 erhitzt in Phosphorwasserstoff und Phosphorsaure zerfallt: 4 HaPOa = PHs + 3 HaP04. 

Reduziert Kaliumpermanganat, Silbersalze zu Silber, Goldsalze zu Gold, Mercurichlorid zu Mer
ourochlorid. Sie ist eine zweibasisohe Saure, die Baize heiflen Phosphite. Entstehender 
Wasserstoff reduziert sie zu Phosphorwasserstoff. 

In den Handel gelangt meist die wii.sserige Losung mit einem spez. Gewicht von 1,12 = 200/0 

RaPOs' 
Anwendung. In der Analyse, z. B. zur Bestimmung des Quecksilbers alB Mercurochlorid. 

Acidum phthalicum. 
Acidum phthalicum. Phthalsiiure. Orthophthalsaure. Phthalic 
Acid. Acide phthalique. C6H 4(COOHh [1,2], MoI.-Gew.166. 

Von den 3PhthaIsauren, ortho, meta und para, findet nur die Orthophthal
SaBre praktische Anwendung. 

Da'l'stellung. Durch Oxydation von Naphthalin mit konz. Schwefelsii.ure bei 
Gegenwart von Quecksilber. . 

Eigenschafte:n. Farblose glanzende Nadeln oder Blattchen, Smp. bei raschem 
Erhitzen 213°; schwer losIich in Wasser, leichter in heiBem Wasser, in Alkohol und 
Ather. Beim starken Erhitzen spaItet sie Wasser ab und geht in Phthalsaure
anhydrid iiber. 

Acidum phthalicum anhydricum. Phthalsl1urcanhydrid. C6H4(C~O, MoI.-Gew. 148. 
"CO 

Da'l'sfeUung. Durch Erhitzen von Phthalsaure. 

Eigenschaften. Lange, farblose Nadeln, Smp.127-128°. Sdp.284°. 
Anwendung. Zur Darstellung von Farbstoffen (der Phthaleine), und besonders von 

kiinstlichem Indigo. 

Aethylium phthalioum, Phthalsiiurediiithyiestcr. 06~(COOC2Ho)2' Mol.-Gew.222. 
Da'l'stellung. Durch Veresterung von Phthalsaure mit Athylalkohol durch Einleiten von 

Chlorwasserstoff. 
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Eigenschaften. Farblose bis gelbliche Fliissigkeit von schwach atherischem Geruch. 

Sdp. des reinen Esters 2880 (korr. 2950). Spez. Gew. des reinen Esters (~~OO) = 1,1175. 

Priifung. a) Siedepunkt 286-2930• - b) Spez. Gewicht 1,120-1,130. - c) Wird 1 ccm 
Phthalsaurediathylester mit 10 ccm Kaliumpermanganatlosung (0,01 g KMn04 in 1000 ccm Wasser) 
I Min. lang kraftig geschiittelt, so soll die Rosafarbung der Fliissigkeit nach Ablauf von 5 Min. 
noch erhalten sein. - d) Bestimmung der Verseifungszahl: 5 g Phthalsaurediathylester 
werden mit 75 ccm n-Natronlauge und 20 ccm Weingeist in einem Kolben mit aufgesetztem Riick
flu13kiihler unter vorsichtigem Umschwenken erhitzt. Nachdem nach etwa 15 Min. vollstandige 
Losung eingetreten ist, wird das Gemisch eine halbe Stunde lang im Sieden erhalten und alsdann 
nach Zufiigen von Phenolphthaleinlosung mit n-Schwefelsaure bis zur Entfarbung titriert. Es 
sollen dazu nicht mehr als 31 und nicht weniger als 29 ccm n-Schwefelsaure verbraucht werden. 
Es sollen also zur Verseifung von 5 g des Esters 44--46 ccm n-Natronlauge verbraucht werden; 
·daraus berechnet sich die Verseifungszahl zu 493-501,5 (mg KOH fiir 1 g). Reiner Phthalsaure
diathylester hat die Verseifungszahl 505,5. 

Anwendung. Als Vergallungsmittel fiir Weingeist, der zur Herstellung von au13erlich an
zuwendenden Arzneizubereitungen dienen soll (1 Liter Phthalsaureester auf 100 Liter Wein
geist). In der Parfiimerie als Fixiermittel fiir Riechstoffe; auch zur Verfalschung esterhaltiger 
atherischer Ole. "Ober den Nachweis von Phthalsaurediathylester in Weingeist s. S. 296. 

Phthaleine entstehen aus Phthalsaureanhydrid und Phenolen durch Erhitzen 
mit wasserentziehenden Mitteln, z. B. Phenolphthalein aus Phthalsaureanhydrid 
und Phenol: 

Die Phthaleine sind teils farblos, teils sind sie Farbstoffe, z. B. das Eosin. 
Mit Alkalien vermogen sie SaIze zu bilden, die, auch wenn die Phthaleine farblos sind, 
fltark gefiirbt sind. 

Phenolphthaleinum. Phenolphthalein. C20H l 4, 04' Mol.-Gew.318. 

/C:(CSH 4 0H)2 [1, 4]. 
CsH4" >0 

'co 
Da'rstellung. Man erhitzt 10 T. Phenol mit 5 T. Phthalsaureanhydrid und 

4 T. konz. Schwefelsaure 10-12 Stunden lang auf 115-1200. Das erkaltete Gemisch wird 
mit Wasser ausgekocht. Der Riickstand wird in Natronlauge gelost. Aus der filtrierten Losung 
scheidet man das Phenolphthalein durch Essigsaure abo Der ausgewascheue Niederschlag wird 
in der sechsfachen Menge Alkohol gelost. Man entfarbt die Losung durch Tierkohle, destilliert 
einen TeiJ des Alkohols ab und fallt aus der Losung das Phenolphthalein durch Zusatz von Wasser. 
Beim Erwarmen wird das amorph ausgeschiedene Phenolphthalein kristallinisch. 

Eigenschaften. WeiBliches oder gelblich-weiBes Pulver, Smp. etwa 260°; in 
Wasser fast unloslich, lOslich in 12 T. Weingeist, schwerloslich in Ather. Von Kali
{)der Natronlauge wird es mit roter Farbe gelost. Die rote Farbung der alkalis chen 
Losung verschwindet wieder beim Ansauern. Beim Erhitzen der alkalischen Losung 
mit Zinkstaub wird das Phenolphthalein zu dem auch in alkalischer Losung farb
losen Phenolphthalin, C20H 16 0 4, reduziert. 

P'rufung. a) 0,5 g Phenolphthalein miissen sich in einer Mischung von 1 ccm 
Natronlauge und 500m Wasser vollstandig losen (Fluoran). - b) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Anmerkung zu a): Das Phenolphthalein benetzt sich sehr schwer mit der wasserigen 
Fliissigkeit; am besten verreibt man es erst mit wenig Wasser unter Zusatz von 2-3 Tr. Wein
geist. Fluoran ist o-Phenolphthalinanhydrid, C20H1203' 

Aujbewah'rUng. Vorsich tig. 
Anwendung. Als Anzeiger in der Ma13analyse. Innerlich zu 0,05-0,5 g in Pulver oder 

Tabletten als Abfiihrmittel bei akuter und chronischer Verstop£ung. Phenolphthalein passiert den 
Magen unzersetzt und wird im Darm in das Natriumsalz verwandelt. Es ist der wirksame Bestand-
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teil zahlreicher abfiihrenden "Spezialitaten". Als Nebenwirkungen sind mitunter ErscheinungeIL 
von Herzschwachung, Hamolyse und von Nierenerkrankungen beobachtet worden. Bei inner· 
lieher Anwendung von Phenolphthalein kann Rotfarbung des Hams auftreten, da ein Teil des
Phenolphthaleins unverandert durch den Ham ausgeschieden wird; durch das bei der Zersetzung 
des Harnstoffs auftretende Ammoniak tritt dann die Rotfarbung ein. 

In gleicher Weise wie das Phenolphthalein wird auch ein N atriumsalz desselben verwendet, 
das nach patentiertem Verfahren durch Einwirkung von Natriumalkoholat oder von alkoholischer 
Natronlauge auf Phenolphthalein dargestellt wird und ein schwach rosa gefarbtes Pulver bildet. 

Auch ein Calciumsalz des Phenolphthaleins findet Anwendung. 
PhenolphthaleinlOsung (Germ.). Anzeiger fiir die MaBanalyse. 1 T. Phenolphthalein, 

wird in 99 T. verdiinntem Weingeist von 70 Vol..% gelost. 
Rote PhenolphthaleinlOsung nach PRIOR. Eine Mischung aus 10-12 Tr. alkoholischer 

Phenolphthaleinlosung, 20 ccm kohlensaurefreiem Wasser und 0,2 ccm l/lO•n .Natronlauge. Zur 
Bestimmung des Sauregehaltes des Bieres. 

Pastilli Phenolphthalelnl. Pastlililaxantes. 
Purgier·Ta bletten. 

D. Ap.·V. F. M. Germ. Sachs. Kr.·V. 
Pheuolphthaleini 2,50 2,5 2,5 
Cacao pulv. 2,50 2,5 1,0 
Sacchari lactis 2,25 2,0 
Sacchari albi 2,25 2,0 5,75 
Tragacanthae 0,25 0,25 
Amyli Maranthae 0,25 0,25 
Talci 1,0 
Sacchari Vanillini (1: 50) 0,25 0,25 
Solution. Vanillini (3: 100) 0,25 
Spiritus diluti q. s. 
Fiant Tablettae No. 25 25 10 

Pastllli -Phenolphthalelnl fortiores. 
Purgier·Tabletten fiir Bettlagerige. 

Wie die vorstehenden zu bereiten, aber mit 0,25 g Phenol· 
phthalein pro dosi 

Ade-Biskuits sind Abfiihrbiskuits, deren jedes 0,1 g Paraphthalein (soIl wohl heiBen Phenol. 
phthalein) enthalten Boll. 

Alophen werden mit Schokolade iiberzogene Pillen genannt, die pro dosi 0,015 g Aloin, 
0,03 g Phenolphthalein, 0,005 g Extr. Belladonnae, 0,004 gRad. Ipecacuanhae und 0,0008 g' 
Strychnin enthalten sollen. 

Boraniumbeeren sind Kugelsegmente aus Fruchtgelee, die Phenolphthalein und Tartarus
depuratus enthalten. 

Chocolin, eine abfiihrende Schokolade, ist ein Gemisch aus gezuckertem Kakaopulver und 
gepulverter Manna mit einem Zusatz von 0,5 0/ 0 Phenolphthalein. 

Citontabletten enthalten Phenolphthalein und Menthol. 
Laxinkonfekt besteht aUB Apfelmark und Phenolphthalein als wirksamem Bestandteil. 
Kurin sind Abfiihrtabletten aus Pulvis Liqniritiae und Phenolphthalein. 
Phenolphthalein-Elixir. Phenolphthaleini 7,0, Saccharini 0,7, Spiritus Gari 500,0, Tinct. 

Croci 1,0, Sirup. simp!. q. 8. ad litr. 2. - Ein EBltiffel voll (= 15 ccm) enthalt 0,1 g Phenolphthalein. 
An Stelle des Spiritus Gari (Alcoolat de Garus) ktinnen auch andere Weingeistpraparate (Spiri.tUB 
Melissae, Spiritus Aurantii usw.) verwendet werden. - Spiritus Gari Gall. wird bereitet, mdem. 
man Aloe 5, Myrrhe 2, Nelken 5, MuskatnuB 10, Ceylonzimt 20, Safran 5 mit Weingeist (80 %) 
5000 4 Tage lang maceriert und nach dem Filtrieren und Zusatz von 1000 Wasser 4500 T. abo 
destilliert. 

Purgella wird ein abfiihrendes Brausesalz genannt, das aus Phenolphthalein 0,25, Tartarus 
natron. 75,0, Natr. bicarbonic. 25,0, Elaeosacch. fructicos.(?) 100,0 und Acid. tartaric. 27,4 be· 
stehen soIl. 

Purgen kommt in Form wohlschmeckender Tabletten in den Handel, die 0,05, 0,1 bzw. 
0,5 g Phenolphthalein pro dosi enthalten (= Purgen fiir Kinder, Erwachsene und Bettlagerige). 

Purgierkonfekt enthalt pro dosi 0,12 g Phenolphthalein. 
Rheopurgin ist ein Rhabarber und Phenolphthalein enthaltendes Abfiihrmittel in Ta· 

blettenform. 
Laxanin, Laxan, Laxapben, Laxatol, Novolax, Phenalin, Purgettae, Purglets, Pur-· 

golade, Scavuline und noch viele andere neuere Abfiihrspezialitaten enthalten samtlich Phenol· 
phthalein als wirksamen Bestandteil. 

Tetrajodphenolphthalein =Nosophen siehe unter Jodum. S.1560. 
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Aperitol (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist ein Gemisch von Acetylphenolphthalein 
und Isovalerylphenolphthalein 

/C(C6H4,0' OCCHs)z /C(CsH4,O' OCC4,H9 )2' 
CsH4" >0 und CsH4" >0 

'CO 'CO 

Die beiden Verbindungen werden durch Einwirkung der Chloride oder Anhydride der beiden 
Sauren auf Phenolphthalein dargestellt und dann gemischt. Das Gemisch ist ein weiBes kristal
linisches Pulver. 

AnweMung. Als Abfiihrmittel, in Fruchtbonbons mit je 0,2 g, fiir Kinder 1-2 Stiick, 
Erwachsene 2-4 Stiick. 

Carvacrolphthaleinum. Carvacrolphthalein. 

/C[C6Hz(CsH7)(CHa) OHJz 
CsH4" >0 . Mol.-Gew. 430. 

'CO 

Da'l'steUung. D.R.P. 225983 Dr. C. EHRLICH und LESER, Berlin. Durch Einwirkung von 
Carvacrol auf Phthalsaureanhydrid wie Phenolphthalein. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, Smp.246-2470, in Wasser unloslich, in verd. 
Alkalilauge mit tiefblauer Farbe losIich. 

Anwendung. Wie Phenolphthalein aIs Abfiihrmittel zu 0,5 g. Es solI reizloser und gleich
maBiger wirken als Phenolphthalein. 

Fluoresceinum. Fluorescein. Resorcinphthalein. C20H 12 Os' Mol.-Gew.332. 

<C[C6H s(OH)JzO. 
C6H4, >0 

C:O 

Da'l'steUung. 5 T. Phthalsaureanhydrid und 7 T. Resorcin werden im Olbad auf 
195-2000 erhitzt, bis die ?!:la.sse feat geworden ist. Nach dem ErkaIten wird die Masse zerrieben, 
mit Wasser ausgewaschen und in Wasser unter Zusatz von Natronlauge gel5st. Beim Ansauern der 
filtrierten L5sung scheidet sich das Fluoreacein als flockiger Niederschlag aus, der abgeaogen, mit 
Wasser gewaschen und getrocknet wird. 

Eigenschajten. Gelbrotea Pulver, in Wasser, Ather und Benzol fast unliislich, in 
Alkohol mit gelbroter Farbe und griinlicher Fluorescenz liislich. Von verd. Alkalilaugen wird es 
leicht gel5st; diese Liisungen sind im durchfallenden Licht rotIich gefarbt und zeigen im auf
fallenden Licht prachtvoll gelbgriine Fluoreacenz. die besonders in sehr starker Verdiinnung be
merkbar ist. 

Anwendung. Es dient (aIs Natriumsalz) zu diagnostischen Zwecken in der Augenheil
kunde; in der Acidimetrie und Alkalimetrie aIs lndikator, in der Hydrologie (unter Zusatz von 
Natronlauge in stark alkalischer Liisung) zum Nachweis des unterirdisuhen Zusammenhanges von 
WasserIaufen. In der Technik aIs Ausgangsmaterial fiir verschiedene Farbstoffe. 

Fluorescein-Natrium. Uranin. C20HI005Na2' Mol.-Gew. 376. 
lst das Natriumsalz des Fluoresceins. Rotgelbes Pulver, in Wasser leicht liislich mit starker 

gelbgriiner Fluorescenz. 

Tetrabromfluorescein. Eosin. C20HsBr40s. Mol.-Gew. 648. 
Entsteht durch Einwirkung von Brom auf in Wasser verteiltes Fluoresoein. Rotea, in 

Wasser fast unl5sliches Pulver. 
Eosin blaulich ist ein Gemisch der Natriumsalze des Tetrabromfluoresceins 

und des Methyleosins (Methyleosin entsteht durch Erhitzen von Tetrabromfluorescein mit 
Methylalkohol und Schwefelsaure). Rotes Pulver, loslich in Wasser mit groBerer Fluorescenz. 

Eosin gelblich ist das Kalium- oder N atriumsalz des Tetrabromfluoresc eins. Rotes, 
kristalIinisches Pulver, lOslich in Wasser und Weingeist. 

AnweMung. Zur Herstellung roter Tinte, zum Farben von Seide und Wolle; von 
Mikroorganismen in der Mikroskopie, und zum Farben der auslandisohen Futtergerste, um sie 
fiir die Bierbrauerei untauglich zu machen. 

Entsteht durch Einwirkung von Brom auf Dichlorfluo~escein, das man duroh Erhitzen 
von Resorcin und Dichlorphthalsaure enthalt. 
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Tetrabromdichlorfluorescein-Kalium. Phloxine C2oH4C12Br40sK2' Mol.-Gew. 793. 
Schon carminrotes Pulver. Es dient als vorziiglicher Ersatz fiir Carmin zum Farben von 

Zahnpulvern und Zahnpasta. Zum Farben von Zuckerwaren und Likoren. 

Tetrajodfluorescein. Jodeosin. CzoHsJ 405' Mol.-Gew. 836. 
Daf'stellung. Eine Losung von Fluorescein in verd. N atronlauge wird mit eIller 

Liisung von J od in Natronlauge versetzt (8 At. J auf 1 Mol. Fluorescein) und die Mischung 
·dann mit Salzsaure versetzt. Das Jodeosin scheidet sich als roter Niederschlag aus. 

Eigenschajten. ScharIachrotes, kristallinisches Pulver, in Wasser unloslich, wenn das 
Wasser frei ist von Alkalien, in alkalihaltigem Wasser mit roter Farbe loslich, in WeingeiBt nnd 
in Ather loslich. 

Ef'kennung. Beim Erhitzen im Probierrohr entwickelt es violettenJoddampf. (Jodeosin 
wird ziemlich haufig mit Bromeosin [Tetrabromfluorescein] verwechselt. Die Erkennungsprobe 
ist deshalb stets auszufiihren. Bromeosin gibt beim Erhitzen gelbe Damp£e von organischen Zer
.setzungsprodukten. ) 

Anwendung. Als Anzeiger bei der maBanalytischen Bestimmung von Alkaloiden. 

Erythrosin ist das Kalium- oder N atriumsalz des J odeosins. Braunes Pulver, 
loslich in Wasser. Anwendung. Zum Farben von Zuckerwaren und Likoren, zur Herstellung 
roter Tinte. 

Acidum picrinicum (picronitricum) s. u. Phenolum Bd. II, S.420. 

Acidum pyrogallicum s. u. Pyrogallolum Bd. II, S.535. 

Acidum salicylicum. 
Acidum salicylicum. Salicylsaure. o-Oxybenzoesaure. Salicylic 
Acid. Acide salicyliq ue. Acidum spiricum. Spirsaure. Spiroylsaure. 
Salicoylsaure. C6H 4(OH)COOH [1,2], Mol.-Gew. 138. Germ. 6 s. Bd. II, S. 1302. 

Salicylsaure findet sich frei in den Bliiten von Spiraeaarten, ferner als 
Salicylsauremethylester im atherischen 01 von Betula lent a L. und in dem 
amerikanischen Wintergriinol von Gaultheria procumbens L. Beide Ole 
bestehen zum gro13ten Teil aus Salicyisauremethyiester. 

Daf'stellung. Salicylsaure wurde friiher aus dem amer. Wintergriinol durch Verseifung 
mit Alkalien gewonnen, ferner durch Oxydation von Saligenin (Salicylalkohol), CSH4(OH)CHzOH, 
eines Spaltprodukts des Salicins, des Glykosids der Weidenrinde (s. d.). Synthetisch wurde sie 
zuerst von KOLBE durch Erhitzen von Phenolnatrium in einemStrom vonKohlendioxyd dar
gestellt: 2 CsHsONa+ COz = CsHsOH + CSH4(ONa)COONa. Jetzt IaEt man auf Phenolnatrium 
Kohlendioxyd unter Druck einwirken, wobei Natriumsalicylat, C6H4(OH)COONa, 
entsteht. Aus dem Natriumsalicylat wird die Salicylsaure durch verd. Schwefelsaure oder Salz
saure abgeschieden. Zur Reinigung wird sie sublimiert oder umkristallisiert. 

Die umkristallisierte Salicylsaure, Acidum saHcylicum crystallisatum, iBt die 
reinste Handelssorte, auch die aus reinem Natriumsalicylat durch Sauren ge£allte SalicylHaure, 
Acidum salicylicum praecipitatum, ist meist rein; sie ist brauchbar, wenn sie den Anforde
=gen der Arzneibiicher entspcicht. 

Eigenschaften. Leichte, wei13e, nadelformige Kristalle, Smp. 157°, geruchlos, 
Geschmack sii13lich-sauer, kratzend. 1 T. Salicylsaure, lost sich in etwa 500 T. 
Wasser von 150 undin 15 T. siedendem Wasser, leichtin Weingeist (1 T. in etwa 2,5 T.), 
Ather (1 T. in etwa 2 T.), und in hei13em Chloroform (kalt 1 T. in etwa 80 T.); 
schwerer loslich in Fetten und in fetten Olen (1 T. in 70-80 T.) in Glycerin (1 T. 
in etwa 60 T.). Sie ist mit Wasserdampf fliichtig. Losungen von Salicylsaure mit 
Borax schmecken stark bitter. Die Salicylsaure ist eine einbasische Saure. Ihre 
Salze heiBenSalicylate. Mit Alkalien bildet sie auchSalze, in denen das II-Atom 
der OH-Gruppe ersetzt ist, z. B. C6H 4(ONa)COONa, Dinatriumsalicylat. 

Ef'kennung. Sie verfliichtigt sich bei vorsichtigem Erhitzen unzersetzt, bei 
.schnel1em Erhitzen aber unter Abspaltung von Kohlendioxyd und Bildung von 
Phenol. Die wasserige Losung wird durch Eisenschloridlosung dauernd blauviolett, 
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in starker Verdiinnung rotviolett gefarbt. Beim Erhitzen von Salicylsaure oder eines 
Saiicylates mit Methylalkohol und Schwefelsaure tritt der Geruch des Salicylsaure. 
methylesters auf. - Bromwasser erzeugt auch in stark verdiinnten wasserigen Lo· 
sungen einen wei Ben Niederschlag von gebromten Salicylsauren oder von Tribrom. 
phenol (unter Abspaltung von Kohlendioxyd). - Beim Erhitzen von Salicylsaure 
mit Salpetersaure, auch in verdiinnten Losungen, fii.rbt sich die Fliissigkeit gelb 
durch Bildung von Nitrosalicylsaure. - In Formaldehyd enthaltender Schwefelsaure 
(1-2 Tr. Formaldehydlosung auf 1-2 ccm konz. Schwefelsaure) lost sich Salicyl· 
saure mit roter Farbung. 

P'I'ilfung. a) Die Salicylsaure muB vollkommen geruchlos sein. - b) Schmelz· 
punkt 157°. - c) Die Losung von 1 g Salicylsaure in 5 ccm konz. Schwefelsaure darf 
hochstens eine schwach gelbe Farbe zeigen (fremde organische Stoffe). - d) 0,5 g 
Salicylsaure miissen mit 1 g Natriumcarbonat und 10 ccm Wasser bei gewohnlicher 
Temperatur eine klare Losung geben. Wird diesa Losung mit 10 ccm Ather aus· 
geschiittelt, so diirfen 5 ccm des Athers beim Verdunsten hochstens 1 mg Riickstand 
hinterlassen. Der Riiekstand muB geruehlos sein (Phenol). - e) Die weingeistige 
Losung (1 g + 10 cem) darf nach Zusatz von wenig SaJpetersaure durch Silbernitrat· 
losung nicht verandert werden (Salzsaure). - I) LaBt man die Losung von 1 g 
Salicylsaure in etwa 3 eem Weingeist bei Zimmertemperatur verdunsten, so muB 
ain vollkommen weiBer Riiekstand hinterbleiben (Eisen, Phenol). - g) Salieyl· 
saure darf beim Verbrennen hochstens 0,1% Riiekstand hinterlassen. 

Phenol laBt sieh naeh CARLETTI in der Salicylsaure auch dureh folgende 
Probe naehweisen: 

0,25 g SalieyIsaure reibt man mit 5 eem Wasser an; gibt die Misehung in ein Reagens. 
glas, fiigt 2 Tr. weingeistige Furfurollosung (2% ig) hinzu, sehiittelt um und untersehiehtet 
dann mit 2-3 eem konz. SehwefeIsaure. Bei Gegenwart von Spuren Phenol entsteht an der 
Zwischensehieht ein gelber Ring, bei groBeren Mengen ein tiefblauer Ring; die Reaktion ist aueh 
bei Natrium· und Magnesiumsalieylat anwendbar. 

Kresotinsaure, C6H3 (CHa)(OH)COOH, die'bei der Darstellung aus kresolhaltigem Phenol 
hineingelangen kann, erkennt man am sichersten durch die Bestimmung des Schmelzpunktes (1570 ). 

,der durch eine Verunreinigung mit Kresotinsaure erniedrigt wird. 
Anwendung. InnerIich aIs Antipyretikum bei verschiedenen fieberhaften Krankheiten, 

femer aIs Spezifikum gegen Gelenkrheumatismus, indes wegen der den Magen reizenden Eigen. 
sohaften meist als Natriumsalicylat; bei abnormen Garungen im Magen wird die £reie Saure an· 
gewandt, weil sie gleichzeitig antifermentativ wirkt (das N atriumsalioylat nicht). Au B e r Ii c h 
in wiisseriger und weingeistiger LOsung (olige LOsung ist weniger wirksam) aIs Antiseptikum 
und Desinfiziens in der Wundbehandlung. Ais Streupulver auf Wunden und bei Hautausschlagen, 
als Munddesinfiziens in Zahnpulvem und ·wassem. In konz. Form aIs Pflaster und Tinktur (Col· 
lodium) zur Zerstorung von verdickter Haut (Hiihneraugen). 

GroBe Gaben konnen Vergiftungserscheinungen: 'O'belkeit, Collaps, Albuminurie, Odeme, 
Dyspnoe verursachen. Gegenmittel ist Zuckerkalk, Alkoholica. 

In den Ham geht sie zum Teil als Salicylsaure, zum Teil als Atherschwefelsaure, als Glukuron· 
,verbindung und Salicylursaure iiber. Nachweis: Ausschiitteln des mit verdiinnter SchwefeIsaure 
,angesauerten Hams mit Ather.Petrolather, Verdunsten des Auszuges und Nachweis mit Eisen· 
chlorid. 

Technisch als Frischerhaltungsmittel bei der Herstellung von Leim, EiweiB, Saiten, auch 
fiir Nahrungsmittel, besonders beim Einmachen von Friichten und Fmchtsiiften, doch ist hierfiir die 
Benzoesaure besser geeignet; zur Darstellung von Chrysamin-Farbstoffen und von vielen Salicyl
$aureverbindungen_ 

Aluminium salicylicum. Aluminiumsalicylat. [C6H 4(OH)COJs AI + Il/2H 20. Mol.· 
Gew.465. 

Da'l'stellung. Man lOst lOOT. NatriumsaIicylat in500T. Wasser, andererseits 66T. 
Aluminiumsulfat, [Al2(S04)3 + 18 HaO] in 500 T. Wasser und filtriert beide Losungen. Die 
AluminiumsulfatlOsung wird unter Umriihren in dieNatriumsalicylatlosung eingegossen, worauf sich 
ein dicker kristallinischer Niederschlag abscheidet. Man laBt 3-4 Stunden an einem kiihlen Ort 
stehen, filtriert mit der Saugpumpe ab, wiischt mit eiskaltem Wasser, bis das Filtrat nach demAn
a8.uem mit Salpetersaure durch Bariumchlorid nicht mehr getriibt wird und trocknet rasch auf 
porosan Tellem. 
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Eigensclmften. Fa.rbloses oder schwach rotliches Kristallpulver, in Wasser schwer los
lich; durch heiI.les Wasser wird es in freie Salicylsaure und basisches Salz zerlegt. Es hinterlii.I.It· 
beim GIiihen ll% Al20a• 

Anwendung. AuI.lerlich als Streupulver bei katarrhalischen Affektionen der Nase und. 
des Kehlkopfes, besonders bei Ozaena. 

Salumin insolubile (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist basisches Aluminiumsalicylat •. 

Salumin solubile (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist Ammonium-AluminiumsaUcylat, 
[C6H 4(ONH4)COO]3.Al + H 20. 

Es wird dargestellt, indem man Aluminiumsalicylat mit Ammoniakfliissigkeit in Liisung 
bringt und die Liisung verdunstet. Farbloses oder schwach rotliches Pulver, in Wasser loslich. 
Beim GIiihen hinterlii.I.It es 10% ~03' 

Anwendung. Wie Aluminiumsalicylat. 

Ammonium salicylicum. Ammoniumsalicylat. Salicylsaures Ammonium. 
CSH 4(OH)COONH", Mol.-Gew. 154. 

Zur Darstellung lost man 10 T. Salicylsaure in 12 T. Ammoniakfliissigkeit von 100/0, 

und dunstet die Liisung, die schwach sauer reagieren muI.l, zur Trockne ein. - Farbloses Kristall
pulver oder seidenglanzende nadelformige Kristalle, in Wasser leicht, weniger leicht in Wein
geist liislich. 

Anwendung. Als Antipyretikum, Antirheumatikum, Expektorans bei fieberhaften Krank
heiten zu 0,2-1,0 g. Vor dem Natriumsalicylat hat es keine Vorziige. 

Calcium salicylicum. Calciumsalicylat. Salicylsaures Calcium. 
[C6H 4( OH)COO]2Ca + 2 H 20, Mol.-Gew.350. 

Zur Darstellung iibergieI.lt man 10 T. Salicylsaure mit 100 T. heiI.lem destillierten Wasser, 
fiigt 3,62 T. eisenfreies Calciumcarbonat hinzu, erwarmt bis zum Aufhoren der KohIendioxyd
entwicklung, filtriert und dampft die Losung zur Kristallisation ein. - Fa.rbloses Kristallpulver
oder oktaedrische Kristalle, in kaltem'Wasser schwer loslich,leichter liislich in siedendem Wasser. 

Anwendung. Entweder fiir sich oder mit Wismutsalicylat als desinfizierendes Mittel bei, 
Magen- und Darmkatarrhen zu 0,5-1,5 g. 

Kalium salicylicum. Kaliumsalicylat. Salicylsaures Kalium. C6H 4(OH)COOK. 
Man iibergieI.lt 10 T. Salicylsaure mit lOT. Wasser und gibt unter Erwarmen soviel· 

Kaliumbicarbonat hinzu (etwa 7,2T.), daI.l dieLosunggeradenochschwachsauerrea.giertund. 
dampft zur Trockne ein. - Farbloses Kristallpulver, in Wasser und in Weingeist leicht Wslich. 

Anwendung. Selten, in Gaben von 0,4-1,0 g, wie Natriumsalicylat. 

Natrium salicylicum. Natriumsalicylat. Salicylsaures Natrium. 
Sodium Salicylate. Salicylate neutre de sodium. Germ. 6 s. BeL. II, 

S.1345. CsH 4(OH)COONa[l,2], Mol.-Gew.160. 
Darstellung. Reines weiI.les Natriumsalicylat lii..Bt sich nur aus sehr reiner, vor allem 

eisenfreier Salicylsaure darstellen. Eiseme Gerate sind bei der Darstellung unbedingt zu ver
meiden. Die Losungen des Natriumsalicylats miissen schwach sauer gehalten werden, in alka.
!ischen Liisungen entstehen gefii.rbte Oxydationsprodukte. 

Man mischt in einer Porzellanschale 10 T. Natrium bicarbonat mit 16,5 T. Salicylsaure· 
und fiigt unter Umriihren nach und nach 10 T. Wasser hinzu. Wenn die KohIendioxydentwicklung 
nachgelassenhat, erwarmt mandieMischung auf dem Wasserbad und priift die Liisungnach dem 
Verjagen des KohIendioxyds mit Lackmuspapier. 1st die Liisung nicht deutlich sauer, so ist noch. 
etwas Salicylsaure zuzusetzen. Dann wird die Liisung bei nicht iiber 60 0 zur Trockne gebracht, 
und das Salz aus 100-120 T. Weingeist (960/ 0) umkristallisiert. Das umkristallisierte Natrium
salicylat wird abgesogen, mit wenig Weingeist gewaschen und getrooknet. Die Mutterlauge 
wird mit TierkohIe entfarbt und eingeengt. 

Aus Weingeist kristallisiert das Natriumsalicylat wasserfrei, aus konz. wa.sseriger Liisung 
(50%) kristallisiert es unter 00 in der Zusammensetzung C6~(OH)COONa + 6 ~O, zuweilen in. 
sehr groBen Kristallen. 

Eigenschaften. Das aus Weingeist kristallisierte Natriumsalicylat bildet 
farblose, geruchlose, seidenglanzende Schiippchen. Der Geschmack ist siiJ3lich. Durch 
Einwirkung von Licht und Luft (namentlich bei Gegenwart von Ammoniak) kann 
es rotliche bis braunliche Farbung annehmen; ein geringer GehaJt an freier Salicyl
saure verhindert die Farbung. 1 T. lost sich in etwa 1 T. Wasser oder in 6 T. Wein
geist. Aus der gesattigten wasserigen Losung scheidet sich bei niedriger TemperatuL'" 
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.zuweilen das Sall'. C8H,(OH)COONa + 6 H 20 in groBen farblosen Kristallen aus. 
Beim Erhitzen liber 200 ° entweichen Phenol und Kohlendioxyd, und es bleibt Dina
triumsalicylat zuriick: 2 CeH,(OH)COONa =C02 + CeHGOH + CeH 4(ONa)COONa. 
Beim Verbrennen des Salzes hinterbleibt Natriumcarbonat. 

Erkennung. Aus einer nicht zu stark verdiinnten wasserigen Losung (etwa 
1 g + 10 ccm) wird durch Salzsaure Salicylsaure in Form von nadelformigen Kri· 
stallen abgeschieden, die in Ather leicht loslich sind. - Die konz. wasserige Losung 
wird durch Eisenchloridlosung brauurot gefar bt oder gefii.llt; in der s tar k verd. Losung 
(1: 1000) dagegen entsteht durch Eisenchlorid blauviolette Farbung. Auch die wei n· 
geistige verd. Losung wird durch Eisenchloridlosung blauviolett gefarbt. 

Priljung. 8) Die Losung von 2 g Natriumsalicylat in 8 ccm Wasser muB farb
los sein und darf nach einiger Zeit sich hochstens schwach rotlich farben (Eisen); 
sie darf Lackmuspapier nur schwach roten (freie Salicylsaure). - b) 0,5 g Natrium· 
salicylat miissen sich in 5 ccm konz. Schwefelsaure allmii.hlich ohne Farbung losen 
(organische Verunreinigungen). - Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 ccm) darf 
nicht verandert werden: - c) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), -
d) durch Bariumnitratlosung (Sulfate, Natriumcarbonat). - e) Die Losung von 
0,1 g Natriumsalicylat in 2 ccm Wasser und 3 ccm Weingeist darf nach Zusatz von 
6-8 Tr. Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Chloride). 

Aujbewahrung. In gut schlieBenden Glii.sern, am besten vor Licht geschiitzt, besonders 
.groBere Vorrate. LOsungen von Natriumsalicylat farben sich bald rotlich oder braunlich, besonders 
wenn das Glas losliches Alkalisilicat abgibt. 

Anwendung. Als Spezifikum gegen Gicht und Gelenkrheumatismus, als Antipyretikum, 
bei Migrane, als Cholagogum. Gaben: 0,5-2,0 g mehrmals taglich in viel Wasser. Als Geschmacks· 
.korrigens dient Kognak mit Kochsalz oder auch Succus liquiritiae. GroBere Gaben konnen 
Dbelkeit und Ohrensausen, auch Nervenschadigungen und Abort hervorrufen. In der Mikro· 
skopie kann es in konz. wii.sseriger LOsung als Aufhellungsmittel verwendet werden. Im Gegen. 
'satz zu der freien Salicylsaure wirkt es nicht garungs· und faulniswidrig. 

Methylium salicylicum. Salicylsauremethylester. Methylsalicylat. 
CeH,(OH)COOCH 3• Mol.·Gew. 152. 

Bildet den Hauptbestandteil des amerikanischen Wintergriinols von Gaul. 
theria procum bens L., das aus etwa 10% Terpen (Gaultherilen) und 90% Salicyl. 
sauremethylester besteht. Auch das atherische 01 von Betula len ta L. besteht 
zum groBten Teil aus Salicylsauremethylester. 

Amer. gestattet die Verwendung sowohl des synthetisch wie durch Destillation 
aus den beiden angegebenen atherischen Olen gewonnenen Esters und fordert einen 
Gehalt von mindestens 98 % Methylsalicylat. 

narstellung. Man lOst 2 T. Salicylsaure in 2 T. Methylalkohol, vermischt die 
LOsung nach und nach mit 1 T. konz. Schwefelsaure und erhitzt die Mischung etwa 24 Stunden 
-lang unter RiickfluBkiihlung auf dem Wasserbad. Hierauf destilliert man im Wasserdampf. 
strom abo Das sich abscheidende 01 wird sehr sorgfaltig mit Wasser gewaschen; hierauf 
trocknet man es durch Sohiitteln mit entwii.ssertem Natriumsulfat und filtriert. - Destillation 
.fiber freiem Feuer liefert ein weniger gut riechendes Produkt. 

Eigenschajten. Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit von angenehmem 
Geruch. Spez. Gew. 1,182 bei 16°, Sdp.2200. In Wasser sehr schwer loslich, leicht 
loslich in .Alkohol und Ather, mischbar mit fetten und atherischen Olen. Die was· 
·serige Losung wird durch Eisenchlorid violett gefarbt. Mit stalkeD Basen (KOH, 
NaOH) entstehen salzartige Verbindungen, Z. B. C6H,(ONa)COOCH3 , beim 
Erhitzen mit Alkalilauge erfolgt Spaltung in Salicylsaure und Methylalkohol. 
Durch Einwirkung von starkem wasserigen Ammoniak entsteht Salicylamid, 
COH 4(OH)CONH 2• 

Anmerkung. Spez. Gewicht und Siedepunkt werden von einzelnen Pharmakopoen ver· 
8chieden angegeben. Spez. Gewicht: Ergiinzb. 1,182, Amer. 1,180-1,185 (250), Brit. 1,185-1,192, 
Gall. 1,1819 (160), Nederl. 1,176. Siedepunkt: Ergiinzb. 218-2230, Amer. 219-2210, Brit., Gall. 
2240, Nederl.223-2240. 
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Erkennung. Wird ein Tropfen Methylsalicylat mit 10 ccm Wasser kriiftig 
geschiittelt und ein Tropfen Eisenchloridlosung zugesetzt, so farbt sich das Wasser 
violett. - Wird 1 ccm Methylsalicylat mit 5 ccm Wasser und 5 ccm N atronlauge 
geschiittelt, so scheidet sich ein weiBer Niederschlag ab, der sich vollkommen lost, 
wenn die Mischung einige Zeit im Wasserbad erwarmt wird; nach dem Erkalten wird 
aus der Losung durch Zusatz von verd. Salzsaure Salicylsaure abgeschieden (Smp. 157 0). 

Priifung. Verseifungszahlnichtunter 359=mindestens 97,3 0/0 C6H4(OH )COOCHs_ 
Zur Bestimmung der Verseifungszahl wird 1 g Methylsalicylat mit 20 ccm wein
geistiger 1/2-n-Kalilauge 2 Stunden lang unter RiickfluBkiihlung im Wasserbad er
hitzt; beim Zuriicktitrieren (Phenolphthalein als Indicator) diirfen hochstens 7,2 ccm 
1/2-n-Salzsaure verbraucht werden. Germ. 6 s. Bd. II, S. 1341. 

Anwendung. In Gaben von 0,5-1 g taglich 3-4mal besonders gegen Rheumatismus. 
Auch auBerlich anwendbar. In der Parfiimerie. 

Amylium salicylicum. Salicylsaureamylester. Amylsalicylat. CSH 4(OH)COOC5Hu -
Mol.-Gew.208. 

Darstellung. Ein Gemisch von Amylalkohol, Salicylsaure und konz. Schwefel
saure wird liingere Zeit erhitzt und der entstandene Ester mit Wasserdampf iiberdestilliert. 

Eigenschaften. Farblose, angenehm riechende Fliissigkeit. Spez. Gew. bei 
15° = 1,05. 

Anwendung. Er wird in der Parfiimerie unter der Bezeichnung Orchidee oder Trefol 
verwendet, u. a. auch als Fixierungsmittel fiir feine Geriiche. Auch therapeutisch ist er auBerlich 
mit Erfolg bei rheumatischen Affektionen verwendet worden. 

Mesotan (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist Salicylsauremethoxymethylester. Meth
oxymethyli urn salicylicum. Ericin. HO· CSH4CO· OCH 20CH 3, Mol.-Gew.182. 

Darstellung. NachD.R.P. 137585, durchEinwirkung von Chlormethylather (erhalten 
durch Einleiten von Chlorwasserstoff in ein Gemisch von Formaldehyd und Methylalkohol) auf 
N atriumsalicylat: 

C6H4(OH)COONa+ CH2Cl· 0 ·CHa = NaCl+ HO·C6~CO· OC~OCH3. 
Eigenschaften. Klare, gelbliche, Olartige Fliissigkeit von schwach gewiir

zigem Geruch. Spez. Gew. 1,2 bei 15°. Nur wenig !Oslich in Wasser, leicht !Oslich in 
Alkohol, Ather, Benzol, auch in fetten Olen. Beim Erhitzen iiber 100° zerfallt der 
Ester in Salicylsaure, Formaldehyd, Methylalkohol und Spuren von Salicylsaure
methylester; dagegen siedet er bei 32 mm Druck unzersetzt bei 153°. Der Ester 
ist sehr leicht zersetzlich; nicht nur durch Alkalien, sondern auch durch Wasser
dampf wird er verseift; schon die Feuchtigkeit der Luft vermag eine allmahliche 
Zersetzung in Salicylsaure, Methylalkohol und Formaldehyd zu bewirken. Auf eine 
Zersetzung sind auch die festen Ausscheidungen zuriickzufiihren, die bei der 
Aufbewahrung in den GefaBen entstehen konnen; sie sollen aus Salicylsaure, nacb 
andern Angaben aus Paraformaldehyd bestehen. Nach verbessertem Verfabren 
dargestelltes Mesotan zeigt diesen Ubelstand nicbt mehr. 

Erkennung. 3 ccm Natronlauge werden mit 6 Tr. Mesotan versetzt; es ent
steht ein weiBer Niederschlag, der beim Erwarmen in Losung geht; fiigt man nun 
einige Kornchen Resorcin hinzu, so nimmt die Fliissigkeit eine intensiv rote Farbung 
an. Eine Rotfarbung tritt eben falls ein, wenn einige Tropfen Mesotan zu konz_ 
Schwefelsaure gegeben werden. 

Priifung. Mit gleichen Teilen Olivenol muB Mesotan eine klare Miscbung 
geben. 1 ccm Mesotan wird mit 50 cem Wasser etwa 1 Min. lang geschiittelt; die 
filtrierte Fliissigkeit wird durch Eisenchloridlosung intensiv violett gefarbt; mit 
Bariumnitratlosung darf sie keine Veranderung geben; dureh Silbernitratlosung 
darf nur eine leiehte Triibung hervorgerufen werden. 0,3 g Mesotan sollen ohne 
Riickstand verbrennen. 

Anwendung. Als fast geruchlose fliissige Salicylsaureverbindung fiir auBerliche An
wendung bei rheumatischen Leiden, zu gleichen Teilen mit fettem 01 gemischt, 2-3mal taglich 



Acidum saJicyJicum. 201 

mit einem Haarpinsel aufgepinseJt oder leicht eingerieben, auch in Salben (10-250/oig) mit wasser. 
freiem WoJJfett. Ferner bei Erysipel und zur Unterdriickung von Furunculosis. 

Aufbewahrung. Vor Licht und Feuchtigkeit geschiitzt in gut verschlossenen
Flaschen. Wegen der leichten Verseifbarkeit darf die Abgabe nur in vollig trockenen 
GefaBen erfolgen! 

Salacetol (Salantol) (Chem. Fabr. Yorm. HOFMANN u. SCHOTENSACK, Ludwigs
hafen a. Rh.) ist Salicylsaureacetolester, Acetolum salj.cylicum, C6H 4(OH)CO'OCH2" 
. CO·CH 3, Mol.·Gew.194. (Acetol = Oxyaceton, CH 3COCH 20H.) 

Darstellung. Dureh Einwirkung von NatriumsaJicylat auf Monochloraceton: 
CSH4 (OH)COONa+ ClCH2COCHa = CUH4 (OH)COOCH2COCHa + NaCl. 

Eigenschajten. Farblose Nadeln oder Schuppen, Smp. 710, geruchlos, Geschmack schwach 
bitter, loslich in 2200 T. Wasser, 15 T. Alkohol, 25 T. Ricinusol, 30 T. Mandelol. 

Erkennung. Werden einige Tropfen des Esters mit Wasser gescniittelt, so farbt sich das 
Filtrat mit Eisenchloridlosung violett. Durch Kochen mit Natronlauge wird der Ester verseift, 
beim Ansauern scheidet sich Salicylsaure aus. 

Anwendung. Wie Natriumsalicylat 2-4 g taglich bei Gelenkrheumatismus. Bei Sommer· 
diarrhoen und anderen Darmkrankheiten wie Salol, am besten in RicinusOl gelost (1: 10). 

Spirosal (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist Monosalicylsaureglykolester. Glyc 01 u m 
monosalicylicum, C6H4(OH)CO·OCR~CH20H. Mol.·Gew.182. 

Darstellung. Durch Einwirkung von SaJicylsaure auf Athylenglykol bei Gegen. 
wart von Mineralsauren. 

Eigenschajten. Nahezu farb· und geruchlose, olige Fliissigkeit. Sdp. 169-1700 (bei. 
12 mm Druck). Es lost sich in etwa 110 T. Wasser oder 6 T. Olivenol, leicht in organischen Losungs
mitteln. 

Erkennung. Schiittelt man einige Tropfen des Esters mit Wasser, so gibt die filtrierte 
Fliissigkeit mit Eisenchloridlosung eine violette Farbung. Werden 0,5 g des Esters mit 5 ccm 
Natronlauge durch Erwarmen verseift, und die Losung mit verd. Schwefelsaure angesauert, so 
scheidet sich Salicylsaure in Kristallen aus, die durch den Schmelzpunkt (1570) und die Violett· 
farbung mit Eisenchloridlosung erkannt wird. 

Prilfung. a) Werden 0,5 g des Esters mit 25 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat 
durch Bariumnitratiosung (Schwefelsaure) und - b) duroh SilbernitratlOsung (Salzsaure) nicht 
verandert werden. - c) 0,5 g des Esters sollen sich in 2 ccm konz. Schwefelsaure mit hellgelber. 
nicht braunlicher Farbung IOsen. - d) Beim Verbrennen diirfen hOchstens 0,1% Riickstand hinter. 
bleiben. 

Anwendung. Als fliissige geruchlose Salicylsaureverbindung fiir auBerliche Anwendung, 
mit 2-3 T. Weingeist vermischt 2-3 mal taglich einzureiben. Auch in Salben mit der gleichen. 
Gewichtsmenge Vaselin oder Schmalz. 

Glycosal (E. MERCK, Darmstadt) ist Monosalicylsaureglycerinester, Glycerinmono
salicylat, CSH 4(OH)CO'OCaH s(OH)2' Mol..Gew.212. 

Darstellung. D.R.P. 126311 und 127139. Dureh Erhitzen von Glycerin mit Sali c y I· 
sa u r e unter Zusatz von Mineralsaure. N ach Zusatz von Wasser und N eutralisieren mit Soda wird d er 
Ester mit Ather ausgeschiittelt. Beim Verdunsten des Athers verbleibt ein 01, das bald kristallinisch 
erstarrt. Durch Umkristallisieren aus Ather oder Benzol wird es gereinigt. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. 710, schwer loslich in kaltem Wasser, 
leichter in heiBem, sehr leicht in Alkohol, etwas schwerer in Ather und Chloroform. 

Erl£ennung. Die Losung von 0,05 g des Esters in 20 ccm Wasser wird durch Eisenchlorid" 
losung violett gefarbt. - Beim Kochen von 1 g Glycosal mit 20 ccm verd. Natronlauge (l + 1) 
wird der Ester verseift, beim Ansauern mit verd. Schwefelsaure scheidet sich dann Salicylsaure 
aus. Die von dieser abfiltrierte wiisserige Fliissigkeit gibt nach Zusatz von etwas Borax beim 
Eindampfen und starkerem Erhitzen des Riickstandes Acrolein. 

Priifung. Die Losung von 1 g Glycosal in 10 ccm Weingeist darf nach Zusatz von einigen 
Tropfen Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht verandert werden. - Die Losung von 0,2 g 
Glycosal in 5 ccm Weingeist und 10 ccm Wasser solI nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung durch 
1 Tr. n.Kalilauge gerotet werden. - 0,1 g Glycosal solI sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure fast 
ohne Farbung liisen. Beim Verbrennen darf es hiichstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Als Antirheumatikum: Innerlich 0,5-1 g 3 oder 4mal taglich; auBerlich 
in Salben (5-100/ oig) oder in 20%iger alkoholischer Losung. 

Salen (GES. F. CHEM. INDUS'TRIE, Basel) ist eine Mischung von je 1 Mol 
sauremethyl. und . athylester , CSH 4 (OH)CO' OCH2COOCH 3 und 
OCH 2COOC 2H 5• 

SalicylgJykol
CSH 4 (OH)CO 
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Da'l'stellung. Natriumsalicylat wird mit iiberschiissigem Chloressigsii.uremethyl
und -athylester auf 160-1700 erhitzt; die beiden Ester werden unter vermindertem Druck 
destilliert und schlieJ3lich in molekularen Mengen gemischt. 

Eige:nschaften. Beide Ester bilden weiJ3e Krista.lle; der Methylester schmilzt bei 28-290, 
der Athylester bei 38-390. Beim Mischen entsteht eine farblose, olige Fliissigkeit, die erst bei 
-5 bis -100 ersta.rrt, spez. Gew. 1,25, Sdp. 2800 (unter teilweiser Zersetzung). Salen ist leicht 
loslioh in Alkohol, Ather, RicinusOl, sohwerer in Olivenol, leichter in einer Mischung aus OlivenOl 
und Ricinusol oder Olivenol und Chloroform. 

E'I'kennung. In der alkoholischen Losung erzeugt Eisenchloridl5sung eine tief violettblaue 
Fii.rbung. Durch Erhitzen mit konz. Natronlauge wird Salen verseift zu Salicylsii.ure (Natrium
salicylat) und Glycolsii.uremethyl- und -athylester. 

Anwendung. AuJ3erlich aIs reiz- und geruchloses Antirheumatikum, rein oder verdiinnt 
mit Spiritus, 01 oder Chloroform. Eine 331/ aO/ oige Salbe ist unter der Bezeichnung Salenal 
,im Handel. 

Phenylum salicylicum. Phenylsalicylat. Salicylsaurephenylester. Salol. 
Phenylsalicylat. Salicylate de phenyle. CSH 4(OH)COOC6Hs' Mol.
Gew.214. 

Da'l'stellung. Durch Verestern von Phenol und Salicylsaure nach mehreren Ver
fahren. Z. B. werden Natriumsalicyla.t und Phenolnatrium mit Phosphoroxychlorid erhitzt. Das 
Phenylsalicylat entsteht dann na.ch folgender Gleichung: 

2 C6HIiONa+2 C6H4(OH)COONa+ POCla = 3 NaCl+NaPOs+2 C6H4(OH)COOC6H Ii • 

Das Reaktionsprodukt wird durch Waschen mit Wasser von dem beigemengten Natriumchlorid 
'Illld Natriummetaphosphat befreit, und der Riickstand aus heiJ3em Alkohol unter Zusatz von Tier
kohle umkrista.llisiert. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. 42-43°. Geruch und 
Geschmack schwach gewiirzig; in Wasser ist es fast unlOslich, loslich in 10 T. Wein
geist, leicht in Chloroform, sehr leicht in Ather. 

E'I'kennung. Die weingeistige Losung (etwa 0,1 g+ 10 ccm) wird durch 1 Tr. 
Eisenchloridlosung violett gefarbt. - Werden 0,2 g PhenylsaIicylat mit etwa 3 ccm 
Natronlauge (15% NaOH) und 3 ccm Wasser einige Zeit gekocht, so wird der 
Ester zerlegt in Phenol und SaJicylsaure; beim Ansauern mit SaJzsaure scheidet sich 
SaIicylsaure aus, und die Miilchung zeigt den Geruch des Phenols. 

Priifung. a) Schmelzpunkt annii.hernd 42°. - b) Es darf befeuchtetef> Lack
muspapier nicht roten (Salicylsaure). - Schiittelt man 1 g PhenylsaJicylat mit 
50 ccm Wasser, so darf das Filtrat nicht verandert werden: - c) durch verdiinnte 
Eisenchloridlosung (1 + 19) (Natriumsalicylat, Salicylsaure, Phenol), - d) durch 
Bariumnitratlosung (Schwefelsaure) oder - e) durch Silbernitratlosung (Salzsaure). -
'f) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

ZIlIIMERMANN beoba.chtete eine Verunreinigung des SaloIs mit einem Farbstoff (Salolrot). 
Zur Erkennung dient folgende Probe: 0,3 g Salol diirfen beirn Erhitzen mit 1 ccm Natronlauge 
,keine rotliche oder rote Farbung geben. Auf Zusatz von Salzsaure zu der Losung darf keine rote, 
-in Gelb umschlagende Farbung auftreten. 

Anwendung. Innerlich wie SalicyIsii.ure und Natriumsa.Iicyla.t aIs Antipara.sitikum, 
Antipyretikum, hauptsii.ohlich aber bei Rheumatismus und bei auf rheumatisohen Affektionen be
ruhenden Erkrankungen, Bowie aIs Desinfiziens des Darms und der Harnwege, besonders bei 
Cystitis. Bei akuten Rheumatismen wird es als prompt wirkend geriihmt. Die antipyretische 
Wirkung tritt na.ch groJ3eren Gaben (2-3 g) sicher ein, Gaben unter 0,5 g sind ohne Erfolg. Wurde 
auch bei Dysenterie und bei Cholera empfohlen. Einzelgaben 1 g, Tagesgaben 5-8 g. - Der Ham 
nimmt na.ch Salolgebrauch die Eigensohaften des Carbolharns an; er wird olivengriin, bei lii.ngerem 
Gebrauche des MitteIs griinsohwarz. Duroh Ausschiitteln des Hams mit Ather laJ3t sich in den 
meisten Fallen die aIs Spaltungsprodukt vorhandene Salioylsii.ure isolieren. Komprimierte Ta
bletten sind stets unter Zusatz von Starke zu bereiten. Salolpulver sind stets mit indifferenten 
Zusatzen zu mischen, da sich sonst Salol-Steine im Darm bilden konnen. Kindem ka.nn man 
PhenyIsalicylat in 01 gelOst zu einer Emulsion verarbeitet geben. - AuJ3erlich benutzt man es 
in Substanz aIs Antiseptikum und Desodorans ii.hnlich wie Jodoform, ferner aIs Streupulver und in 
Form von aromatisohen Tinkturen aIs Zusatz f;iir Mundwasser. - Das "Oberziehen von Pillen mit 
Salol, um diese erst im Diinndarm zur Aufl5sung gelangen zu lassen, hat sioh nicht bewii.hrt. 

,Chlorsalole sind Salicylsaure - Chlorphenylester, C6H,(OH)CO.OC6H 4Cl. 
Mol.-Gew. 248,5. 
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Die Chlorsalole werden dargestellt, indem man auf Mischungen von o-Chlorphenol- bzw. 
p.Chlorphenolnatrium und Natriumsalicylat Phosphoroxychlorid einwirken laBt. 

o-Chlorsalol. Farblose Kristalle, Smp.550, in Wasser unloslich, in Weingeist und in Ather 
loslich. 

p-Chlorsalol. Farblose Kristalle, Smp.720, in Wasser unloslich, in Weingeist und in Ather 
loslich. 

Die Chlorsalole werden im Organismus in Salicylsaure und die zugehorigen Chlorphenole ge· 
spaltet und sind an Stelle des Salois empfohlen worden, vor dem sie sich durch energischere desin· 
fizierende Wirkung auszeichnen soIleD. 

Cordol ist Salicylsauretribromphenylester, Tri bromphenylsalicylat, Tribrom· 
salol, CdH4(OH)CO.OCsH2Br3' Mol.-Gew.45l. 

Wird durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf ein Gemisch von Tribromphenol. 
natrium und N atriumsalicylat dargestellt wie das Salol. Farblose, in Wasser unlosliche, 
in Alkohollosliche Kristalle. Smp. 1890. Wird im Organismus in Salicylsaure und Tribromphenol 
gespaltet. A n we n dun g. Als Darmantiseptikum. 

Salophen (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist der Salicylsaureester des Acetyl-p·amino
phenols, Acetyl- paraaminophenylum salicylicum, Acetyl-p-aminosalol, 

[1,2] C6H 4(OH) CO· OC6H 4NH· OCCH 3 [1,4]. 

DUTstellung. Salicylsaure-p·nitrophenylester, C6H,(OH)CO· OCsH,N02, wird mit 
Zinn und Salzsaure zu der Aminoverbindung CdH, (OH) CO· OC6H,NH2 (Aminosalol) reduziert, 
und diese dur<:"h Erhitzen mit Essigsaureanhydrid in die Acetylverbindung iibergefiihrt. 

Eigenschajten. Sehr kleine, weiBe Blattchen, Smp. 1900, geruchlos und geschmacklos, 
in Wasser fast unlOslich, etwas loslich in heiBem Wasser, IOslich in Alkohol und Ather, auch in 
Natronlauge. Durch Kochen mit Alkalien wird es in Salicylsaure und Acetyl-p-aminophenol 
gespaltet. 

ETkennung. Die alkoholische Losung wird durch Eisenchloridlosung violett gefarbt, mit 
Bromwasser gibt sie einen weiBen Niederschlag. 

PTiifung. a) Schmelzpunkt 1900 (Helv., Suec. 187-1880, Gall. 1880). - b) 0,1 g Salophen 
muB sich in 2 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung losen. - Wird 1 g Salophen mit 50 com 
Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat nicht verandert werden: - c) durch Bariumnitratlosung 
(Sulfate), - d) durch Silbernitratlosung (Chloride), - e) durch Eisenchloridlosung (Salicylsaure). 
- f) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. In Gaben von 1-1,5 g bis zu 6,0 g taglich als Antipyretikum, Antineural
gikum und bei aku tern Gelenkrheumatismus besonders in der Kinderpraxis. Zu 0,5-1,5 g 
bei nervosen Affektionen. Dble Nebenwirkungen treten nicht auf; es wirkt nicht schweiBtreibend. 
Kommt es zur SchweiBsekretion, 80 bedeckt sich die Haut mit einem aus einer Unzahl kleiner 
Kristalle bestehenden glanzenden Staub von unverandertem Salophen. 

Phenosol ist ebenfalls Acetyl-p-aminosalol. 

Kresalole sind die Salicylsaureester der Kresole. Angewandt werden nur Meta· 
und Para-Kresalol. 

Meta- Kresalol. Metakresylsalicylat. S ali c y Isa ure met a kres y les te r. 
CSH4(OH)CO.OCsH4CH3 [1,3], Mol.-Gew. 228. 

Wird wie das Phenylsalicylat aus Meta·Kresolnatrium und Natriumsalicylat mit Phosphor
oxychlorid dargestellt. Farblose Kristalle, unliislich in Wasser, loslich in Alkohol und in Ather, ge
ruchlos, fast geschmacklos. Smp.73-740. Zerfallt beim Kochen mit Natronlauge, ebenso im Darm, 
in m-Kresol und S~licylsaure. Die Wirkung ist die gleiche wie die des Phenylsalicylats. 

Para-Kresalol. Parakresylsalicylat. S ali c y Is a ur ep ar a kr es y I es ter. 
CSH4(OH)CO.OCsH4CH3 [1,4], Mol.-Gew.228. 

Wird wie das Phenylsalicylat aus Para·Kresolnatrium und Natriumsalicylat mit Phosphor
oxychlorid dargestellt. Farblose Kristalle, unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und Ather, geruch
los und fast geschmacklos. Smp.39-400. Zerfallt beim Kochen mit Natronlauge in Salicylsaure 
und p-Kresol. Es wirkt wie Salol. Anwendung bei Rheumatismus und in den Anfangsstadien 
der Cholera. Gabe: 0,25-2,0 g. 

Salooreol (v. HEYDEN, Radebeul) istKreosotsalicylat, Salicylsaurekreosotester, 
Kreosotum salicylicum. 

Es wird erhalten durch Veresterung von Kreosot mit Salicylsaure unter Zusatz von 
Mineralsauren und besteht aus den Salicylsaureestern der im Kreosot enthaltenen Phenole. Olige 
braune Fliissigkeit, in Wasser unloslich, Wslich in Alkohol, Ather, Chloroform. 

Anwendung. Als Salicylsiiureverbindung bei auBerlicher Anwendung. 
Hager, Handbuch. 1. 14 
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a-Naphtholum salicylicum. a-Naphthylsalicylat. Alphol. Salicylsaure-a-naph
thylester. C6H4 (OH)CO· OC1oH7[a]. Mol.-Gew.264. 

Wird durch Erhitzen von a-Naphtholnatrium und Natriumsalicylat mit Phosphoroxyehlorid 
dargestellt. WeiBes, kristallinisches Pulver. Smp.830• Unl1islich in Wasser; in Alkohol, Ather und 
fetten Olen leichter l1islich. Anwendung. In Gaben von 0,5 -1,0 g ist es mit gutem Erfolg 
bei gonorrhoischer Cystitis und bei akutem Gelenkrheumatismus angewandt worden. 

p-Naphtholum salicylicum. p-Naphthylsalicylat. Salicylsaure-,8-naph
thylester. ,8-Naphthalol. Betol. ,8-Naphthosalol. ,8-Naphthol 
Salicylate. Salicylate de naphthyle-,8. [1,2] C6H 4(OH)CO. OC1oH7 [,8]-
Mol.-Gew.264. . 

Daf'stellung. Wie Phenylsalicylat durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf ein 
Gemisch von Natriumsalicylat und p-Naphtholnatrium. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp.95°, geruch- und ge
schmaeklos, in Wasser fast unloslich, in kaltem Weingeist schwer loslich, leicht loslich 
in siedendem Weingeist, in Ather und Benzol. 

Ef'hennung. Die Losung von 0,1 g ,B-Naphthylsalicylat in 10 ccm Weingeist 
wird durch 1 Tr. verd. Eisenchlo!idlosung (1 + 9) violett gefitrbt. 0,1 g ,B-NapMhyl
salicylat losen sich in 2 bis 3 ccm konz. Schwefelsaure mit citronengelber Farbe, 
die nach Zusatz von 1 Tr. Salpetersaure in braunliches Grlin iibergeht. 

pf'ilfung. a) Schmelzpunkt 95°. - b) 0,5 g p-Naphthylsalicylat miissen ohne 
Riickstand verbrennen. - c) Schiittelt man 1 g,B-Naphthylsalicylat mit 30 ccm 
siedendem Wasser und filtriert durch ein genaBtes Filter, so darf das Filtrat: -
d) nicht sauer reagieren (Salicylsaure, Salzsaure, Phosphorsaure), - e) nach dem 
Erkalten keine kristallinischen Ausscheidungen zeigen (Salicylsaure, ,8-Naphthol), 
- I) durch SilbernitratIosung (Chloride oder Phosphate) - und g) durch Barium
nitratlosung (Sulfate) nicht getriibt werden - h) durch Eisenchloridlosung nicht 
violett gefarbt werden (SaJicylsaure). 

Anwendung. WieNatriumsaIicylat oder Phenylsalicylatinnerlich in Pulver zuO,3-0,5 g 
viermal ta.glich gegen Blasenkatarrh, namentlich bei gonorrhoischer Cystitis mit alkalischer Zer
setzung des Hams und bei akutem Gelenkrheumatismus. AuBerlich in Form von Bougies (1 T. 
auf 4 T. Oleum Cacao) gegen Gonorrhoe. 

Santalolum salicylicum siehe unter Oleum Santali (Santalum) Bd. II, S.639. 

Salit (v. HEYDEN, Radebeul) ist Bornylsalicylat, Borneolum salicylicum, der 
Salicylsaureester des Borneols, C6H 4(OH)CO· OC1oH17 • Mol.-Gew.274. 

Daf'stellung. Durch Veresterung von Borneol mit Salicylsa ure nach DRP. 175097. 
Eigenschajten. OIigeFliissigkeit, unIiislich in Wasser, wenig liislich in Glycerin, mischbar 

mit Alkohol, Ather, Chloroform, fetten Olen. Durch Koohen mit Alkalien wird es verseift. 
Anwendung. Mit fettem 01 gemischt aufgepinselt oder eingerieben als auBerlich wirkende 

Salicylsaureverbindung. 

Acidum borosalicylicum. Borsalicylsiure. 1 T. Borsaure wird in 5 T. heiBem Wasser 
gelost und mit einer Losung von 2 T. Salicylsaure in lO T. Weingeist (900/ 0) versetzt, hierauf 
das Ganze im Wasserbad zur Trockne verdam,pft und nachgetrocknet. - Farbloses kristalli
nisches Pulver von bitterem Geschmack, angeblich eine chemische Verbindung der Komponenten 
darsteIIend. Antiseptic.um, in Form von Waschungen und von Salben gegen Kriitze und gegen 
die Raude der Haustiere empfohlen. 

Antirheumol ist eine 200/ oige Losung von rohem, nach D.R.P. 186111 dargesteIItem Sali
cylsiiure-Glycerinester in Glycerin und Alkohol. Antirheumol concentratum ist die 50 0/ oige 
Losung des Esters in Glycerin. Es wird nur auBerlich als Eiureibung angewandt. 

Collodium sallcylatum (Erganzb.). III. Nederl. 
Extracti Cannabis indicae 1,0 
Acidi salicylici 10,0 
Terebinthinae veneto 10,0 
Collodii 77,0 
Acidi lactici 2,0. 

II. (UNNA). 
Acid. salicylici 
Spirit. aetherei 
Extr. Cannab. indo 
Collodii 

10,0 
5,0 
5,0 

80,0. 

Acidi salicylici 
Spiritus aetherei (0.780) 
Collodii 

20,0 
20,0 
60,0. 

Collod. sallcyl. C. Anaestheslno (UNNA). 

Acid. saiicyl. 10,0 
Anaesthesin 5,0 
Spirit. aether. 5,0 
CollodU 80,0. 
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Gelatlna salicylata 
G1ycerini 
Acidi salicylici 
Gelatinae albae 
Aquae destillatae 

Gegen Eczema vesiculosum. 

SCHWIMMER. 

aa 10,0 
30,0 
50,0. 

Lanollnum salicylatum. 
Cerae flavae 30,0 
Lanolini anhydrici 70,0 
Acidi salicylici 1,0 
Olei Ganltheriae gtt. X. 

In Stangen ausgieBen. 

Pasta antipsorlatica LASSAR. 
Acidi salicylici 2,0 
Sulfuris praecipitati 10,0 
Vaselini americani 0,0 
Zinci oxydati 
Amyli aa 19,0. 

Pasta aseptlca (F. M. Germ., F. M. Bero!.). 
Acid. salicyl. 0,5 
Acid. boric. pulv. 5,0 
Zinc. oxydat. pro usu ext. 10,0 
Vaselin. flavi 34,5 

Pasta Zinci salicylata. (Germ.). 
Pasta sallcylica LASSAR. 

Z inksalicylsa urepaste. 
LASSAR's weiBe Paste. 

Acidi salicylici 2,0 
Zinci oxydati crudi 24,0 
Amyli Tritici 24,0 
Vaselini flavi 50,0. 

Pulvls salicylicus cum Talco (Germ., Helv., 
Japon., Neder!., Norveg., Suec.). 

Salicylstreupulver. FuBschweiBpulver. 
Acidi salicylici pulverati 3,0 
Amyli Tritici pulverati 10,0 
Talci veneti pulverati 87,0. 

II. (Austr. Elench.) 
Acidi salicylici 2,0 
Rhizom. lridis subt. pulv. 10,0 
Zinci oxydati 20 0 
Amyli Tritici 28;0 
Talci 40,0. 

Sebum salicylatum. Sallcyltalg (Germ.). 
Acidi salicylici 2,0 
Acidi benzoici 1,0 
Sebi ovilis 97 0 

Die Siiuren sind in dem auf dem Wasserbad ge
schmolzenen Talg zu lOsen. 

Solutio boro·salicylica (Miinch. Vorschr.). 
Acidi borici 
Acidi salicylici aa 6,0 
Aquae destillatae 988,0 

Unguentum Acidi salicylici (Bad. Taxe). 
Acidi salicylici 1,0 
Unguenti Paraffini 9,0. 

II. (Brit.) 
Acidi salicylici 2,0 
Unguenti Paraffini (Brit.) 98,0. 

Unguentum Acldi salicylici cum Kreosoto 
UNNA. 

Acidi salicylici 4,0 
Kreosoti 8,0 
Unguenti simplicis 4-5,0 
Cerae flavae 3-4,0. 

Vaselinum benzolco·salicylatum. 
LASSAR'S Benzo~·Salicyl· Vaselin. 

Acidi salicylici 1,0 
Tincturae Benzoes 2,0 
Vaselini americani 47,0. 

Acetonal.Hiimorrhoidalziipfchen enthalten 100/ 0 Acetonchloroformsalicylsaureester und 
2 0/ 0 Alsol (Aluminium acetico·tartaricum) in reiner Kakaobutter. 

Arsenik·Salicyl·Cannabis·Pflastermull nach UNNA, besteht aus Acidum arsenicosum, 
Extractum Cannabis aa 5 g, Acidum salicylicum 20 g auf 1 m. Wird bei Carcinom sowie bei krebs
verdachtigen Stellen empfohlen. 

Cornicide, ein H iihneraugenmittel: Extr. Cannabis 1,0, Acidi salicylici 10,0, Olei Tere. 
binthinae 5,0, Collodii 82,0, Acidi acetici glac. 1,0. 

CorniIlin, Hiihneraugenmitte1. Ein Guttaperchapflaster·Mull, der Salicylsaure und Can· 
nabisextrakt enthalt. 

Dermatin, ein hautschiitzendes Cosmeticum, besteht nach der schwedischen Patentschrift 
aus 5,5-7 T. Salicylsaure, 7-15 T. Starke, 25-50 T. Talkpulver, 30-60 T. Kieselsaure und 
3-9 T. Tonerde. 

Dr. Dreuws Klebesalbe, aus DREUWS Psoriasissalbe entstanden, wird aus Acidum sali
cylicum 10,0, Pyrogallol, Liquor Carbonis detergens, Zincum oxydatum aa 20,0, Sapo viridis 
und Adeps Lanae anhydricus aa 25,0 bereitet. 

Elixir Acidi salicylici, Elixir of Salicylic Acid. (Nat. Form). Man lost 125 g Kalium
citrat bei gelinder Warme in 500 ccm Glycerin, setzt 85 g Salicylsaure zu, erwarmt gelinde bis Losung 
erfolgt ist, und fiillt mit Elixir aromatic. (Americ.) auf 1000 ccm auf. 1m Bedarfsfalle frisch zu 
bereiten. 

Emplastrum ad clavos, Hiihneraugenpflaster (Austr. Elench.). Zu bereiten aus 
10 T. Salicylsaure, 40 T. zusammengesetztem Bleipflaster und 50 T. Seifenpflaster. 

Ester·Dermasan besteht aUs einer 10 0/ 0 Salicylsaure enthaltenden Seifengrundlage, die 
mit 100/ 0 Salicylestern mit Benzyl-Phenylradikalen angereichert ist. 

GERLA CHS Priiservativ ·Creme ist eine mit Zinkoxyd verriebene Seife, gemischt mit Salicyl
saure, Campherol und Oarbolo1. 

Dr. HEIMS Antirheumin (Gichtheil) besteht aus Kaliseife, Fett, Lanolin und SalicyI
saure, sehr stark parfiimiert. (JuCKENACK und GRIEBEL.) 

Jacobis Touristenpflaster besteht aus 2 T. Kautschuk, 1 T. Harz, 1 T. 01 und 1 T. Salicyl
saure. 

Perrheumal wird eine Salbe genannt, die 100/0 der Ester des tertiaren TrichlorbutylalkohoIs 
(Acetonchloroform) mit Salicylsaure und Acetylsalicylsaure enthalten und bei Gelenkrheumatis. 
mus, Lumbago usw. Anwendung finden soIl. 

14* 
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OETKERS Salleyl enthii.lt 82% Rohrzucker und 18% Salicylsii.ure (BEYTffiEN). 
Rheumasan ist eine iiberfettete Salicylaii.ureseife mit 10% Salicylsii.ure. - Als Ersatz

mittel fUr Rheumaaan empfiehlt der Luxemb. Apoth.-Ver. Sapo salleyUeus nach fol
gender Vorachrift: 01. Cocois 240,0, Liq. Kali caust. 280,0, Spiritus 20,0 mischt man, lii.Bt 
4 Stunden atehen, erwii.rmt 3-4 Stunden im WaBserbad und versetzt mit Glycerini 200,0, 
Sirup. aimp!. 200,0, Sapon. atearini pulv. 50,0, Acid. salicylici 100,0, Aq. dest. q. S. ad 1000,0. 

Rheumasol, Petrovaaolum aalicylatum, besteht aus 80 T. Vasol (Bd. n S.277) und 
je 10 T. Petrosulfol (Bd. n S. 285) und Salicylsaure. 

Salenal, Unguentum Saleni, enthalt 331/ SO/ 0 Salen (s. S. 207) und wird als reizloses 
Antirheumatikum empfohlen. 

SaUtum solutum ist ein gebrauchsfertiges Gemisch von Salit (a. S. 210) mit l/s Arachisol. 
Salitpatronen und Saloereolpatronen werden unter dem Namen Antirheumatin als 

bequeme Darreichungsformen vori Salit und Salocreol (s. S. 210 u. 209) empfohlen. Beide 
Patronen enthalten einen Salbenstift mit Salit bzw. Salocreo!. 

Teer-Dermasan iat eine Dermaaanaeife, die etwa 5% eingedickten Liquor Carbonis deter
gena und 10% Buchenholzteer enthii.lt. 

Unguentum saposaUeylatum BENGEN ist eine braungelbe, salbenartige, iiberfettete Seife 
mit 12% Salicylsaure und 12% Salicylestern, die vornehmlich in der Veteriniirpraxis bei akuten 
Gelenkentziindungen sowie bei Sehnenentziindungen von Pferden und Rindern empfohlen wird. 

Mlxtura antlrheumatlca (Form. Berol. u. Germ.) 
Natril saliCYlic! 10,0 
Tincturae Aurantil cort. 5,0 
Aquae destillatae q. s. ad 200,0 

Pastllll Natrll sallcyllcl (Japon.). 
Natrll sallcylici 50,0 
Sacchar\ Lactis 50,0. 
Misce fiant pastilli 100. 

Pulvls sallcyllcus IF. M. Germ.). 
Natri sallcyllcl 
Pulv. a6rophori aa 1,0. 
D. tal. dos. No. XII. 

Attritin wird eine sterile L1iBung von Natr. aalicylic. 17,5 g, Coffein 2,5 g in Wasser 
quo S. ad 100,0 genannt, die intraven1iB oder intramuskular injiziert werden solI. 

Bronebisan enthii.lt etwa 4% Pyrenol neben.Elixir e Succo Liquiritiae in wasseriger L1iBung 
(KHUN). 

Natrium boro-salieylieum nach BERNEGAU: Acidi borici 35,0 und Natrii saJicylici 17,0 
werden fein zerrieben und gemischt. Das Gemisch wird angefeuchtet und 1/, Stunde sich se1bst 
uberlassen. Nach dieser Zeit ist es vollig erhmet und wird fein gepulvert. 

Pyrenol ist ein Gemisch aus gleichen Teilen Natr. salicyl. und Natrium benzoic., das mit 
einem vermutlich durch Zusammenschmelzen gewonnenen Gemisch aus etwa 1 % Acidum ben
zoicum und 0,2-0,3% Thymol versetzt ist (ZERNIK, GADAMER, GAEBEL, THOMS u. a.). 

Neu-Pyrenol, Neo-Pyrenol solI ein mit Paradioxybenzol lOslich gemachtes Thymol 
mit Siambenzoesaure, Natriumbenzoat und Natriumoxybenzoat sein. 

Salaetol ist eine Losung von Natriumsalicylat und Natriumlaktat in verd. Wasserstoff
superoxydlosung (1 % ~02) zum Pinseln bei Diphtherie. 

Emulslo Saloli. 
Salol Emulsion. 

Saloli 
Gummi arab. 3A 4 0 
Tragacanth. ply. 0;2 
Tinct. Bals. tolutan. 10,0 
Sirup. simp!. 30,0 
Aquae destill. 100,0. 

Man mischt die Tolubalsamtinktur mit dem 
Wasser, liSt kurze Zeit stehen, seiht durch 
und macht erst dann die Emulsion fertig. 

Linlmentum Saloll. 
Salol-Liniment. 

Saloli 10,0 
Olei Lini 45,0 
Aquae Calcariae 45,0. 

Das Salol ist mit dem 01 sehr fein anzureiben. 

Pommade de salIcylate de phbnyle (Gall.). 
Pomatum Saloli. 

~henYIi salicylici 10,0 
Vaselini albi 90,0. 

Hegovla solI bestehen aus dem Pulver von Helix pomatia (?), gemischt mit Salol und 
Lith. salicylic. je 10 %. 

Musol, eine Spezialitii.t gegen Diabetes UBW., soIl lediglich lions Salol bestehen (Ortsgesund
heitsrat Karlsruhe). 

Oliophen, ein Antigonorrhoicum in Gelatinekapseln, enthii.lt Salol mit einem Auszug von 
Leinsamen in Olivenol. 

Pilulae antigonorrhoieae WERLER, deren wesentliche Bestandteile Salol, SandelOl und 
Extr. Pichi a.merican. bilden, haben folgende Zusammensetzung: Pic his a 1 0 1 pi lIen: Extract. Pichi 
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American. sicc., Saloli aa 2,0 Magnes. et Cerae alb. quo S. ut f. pi!. Nr. XXX. Taglich 1-3 Pillen 
nach der Mahlzeit. - Santalsalolpillen: 01. Santa!. flav. ostind. oder 01. Santal. rubr., Saloli 
aa 2,0, Magnes. et Cerae alb. quo s. ut f. pi!. Nr. XXX. - Pichiaantalpillen: Extract. Pichi 
Americ. sicc., O!. Santal. flav. ostind. (oder 01. Santal. rubr.) aa 2,0, Magnes. et Cerae alb. quo a. 
ut f. pil. Nr. XXX. 

Salviol ist eine gegen Halakrankheiten empfohlene weingeistige Essenz aus Salbeiextrakt, 
Ratanhia, Salol und Glycerin. 

Tarolinkapseln enthalten Salol, 01. Santali und Extr. Cube bar. 

Acidum acetylosalicylicum. Acetylsalicylsaure. Acetylsalicylic Acid. 
Acide act'ltylsalicylique. Aspirin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN). Aceta 
(BERLINER ApOTHEKERVEREIN). Acety lin(v.HEYDEN). Acetospirin (JOHN LORIMER). 
Acetysal (FRITZ PETZOLD U. Suss, Wien). Asposal (ARTHUR Cox U. Co.). Astro
pine (M. MACNICOL). Empirine (BURROUGHS WELLCOME n. Co.). Eutosal 
(SIDNEY PHARM. Assoc.). Pyrol (MELBOURNE CHEMIST Assoc.). Rheumine (BROCADES 
u. STHEEMANN). Shlaspin (TH. KERFOOT u. Co.). CH 3CO·OCaH 4COOH [1,2]. 
Mol.-Gew. 180. Germ. 6, S. Bd. II, S. 1300. 

Da1'stellung. Durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid oder von Acetylchlorid 
auf Salicylsaure. Durch Umkristallisieren aus Chloroform und anderen nicht wasserhaltigen 
Losungsmitteln wird sie gereinigt. 

Eigenschaften. WeiBe Kristalle, Nadeln oder Blattchen, Smp. 137°, geruchlos, 
Geschmack stark sauerlich, schwer loslich in Wasser (l:etwa 300), leicht in Alkohol 
und Ather. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. 

E1'kennung. Kocht man 0,5 g Acetylsalicylsaure mit 5 ccm Natronlauge 
2-3 Minuten lang und fiigt nach dem Erkalten verd. Schwefelsaure (etwa 10 ccm) 
hinzu, so scheidet sich unter voriibergehender. schwacher Violettfarbung ein weiSer, 
kristallinischer, aus Salicylsaure bestehender Niederschlag aus. Dieser schmilzt, 
nachdem man ihn mit wenig Wasser gewaschen und dann getrocknet hat, bei etwa 
157 0 ; seine wiisserige Losung farbt sich mit Eisenchloridlosung violett. Die von dem 
Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit riecht nach Essigsaure und beim Kochen mit 
wenig Weingeist und Schwefelsaure nach Essigather. 

P1'ufung. a) Die Acetylsalicylsaure solI geruchlos sein, nur bei groBeren Men
gen darf beim Offnen des GefaBes ein ganz schwacher Geruch nach Essigsaure be
merkbar sein. - b) Schmelzpunkt 137° oder annahernd 137°, keinesfalls unter 135°, 
- c) Die mit 20 ccm Wasser versetzte, kal t berei tete Losung von 0,1 g Acetylsalicyl
saurein 5 ccm Weingeist darf durch 1 Tr. verdiinnter Eisenchloridlosung (1+ 24) nicht 
violett gefarbt werden (freie Salicylsiiure). - Wird 1 g Acetylsalicylsaure mit 20 ccm 
Wasser 5 Minuten lang geschiittelt, so darf das Filtrat nicht veriindert werden: 
d) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - e) durch Silbernitratlosung 
(Salzsaure), - f) durch Bariumnitratlosung (Schwefelsaure). - g) Beim Verbrennen 
darf hochstens 0,1% Riickstand hinterbleiben. 

Anmerkungen. Zu b): Das Bad ist vor dem Hineinbringen des Rohrchena auf etwa 
1300 zu erhitzen. Zu c) : Eine schwache, nach einiger Zeit auftretende Violettfarbung ist nicht zu 
beanstanden, da die Acetylsalicylsaure durch das Wasser allmahlich unter Freiwerden von 
Salicylsaure zersetzt wird. 

Bestimmung, Helv. Kocht man 1 g Acetylsalicylsaure 3 Minuten lang mit 16 cem 
n-Kalilauge, so sollen nach dem Erkalten zur Bindung des iiberschiissigen Kaliumhydroxyds 
38,6 - 38,9 ccm 1/10 n-Salzsaure verbraucht werden (Phenolphthalein als Anzeiger), zur Ver
seifung von 1 g Acetylsalicylsaure sollen also 11,11-11,14 ccm n-Kalilauge erforderlich sein; 1 g 
volIkommen reine Acetylsalicylsaure verbraucht 11,107 ccm 1110 n-Kalilauge. 

Man kann auch zuerst die alkoholische Losung von 2 g Acetylsalicylsaure mit 1/1 n-Kalilauge 
kalt titrieren (Phenolphthalein); dann erhitzt man 1/4 Stunde mit einer weiter zugefiigten, ge
messenen Menge Lauge und titriert den UberschuB zuriick. Die bei der Verseifung verbrauchte 
Menge Lauge muB die gleiche sein, wie die bei der ersten Titration verbrauchte Menge. 

Anwendung. An Stelle von Salicylsaure und deren SaIze, vor denen sie folgende Vor. 
ziige hat: Angenehmeren Geschmack, bessere Vertraglichkeit, da sie den Magen unzersetzt verliiBt 
und erst im alkalischen Darmsaft gespaltet wird, bum nachteiligen EinfluB auf die Herztatigkeit. 
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Ferner zeigt sie ausgesprochen analgetische Wirkung bei Schmerzen aller Art. Gabe fiir Erwachsene 
0,5-1,0 g 3--4mal tiiglich, Kinder 0,3-0,5 g 3--4mal taglich, trocken als Pulver oder in Tabletten 
mit Nachtrinken von Wasser, oder in wenig Wasser, das mit Zucker und mit Citronensaft versetzt 
werden kann-Alkalien, wieNatriumbicarbonat, auch alkalischeMineralwii.sser, sind zu vermeiden. 

Aspiphenin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Mischung von Aspirin und 
Phenacetin und kommt in Tabletten zu 0,3 g Aspirin und 0,2 g Phenacetin in den Handel. 
Anwendung. Siehe Aspirin und Phenacetin. 

Sandoltabletten (CHElII. LABORATORIUlll BAVARIA, Frankfurt a. M.l, enthalten nach 
MANNICH nur Acetylsalicylsaure (je 0,5 g) und Starke. 

Cltrospirinum, eine Mischung von Acetylsalicy1saure und Coffeinum citricum, als Anti
pyreticum und Antineuralgicum empfohlen. 

Cltrospirinum compositum. Tabletten, welche je 0,005 g Morphinum hydrochloricum 
und 0,5 g Citrospirin enthalten, bei Ischias, Nervenschmerzen, Rheumatismus usw. empfohlen. 

Spiraein Knapp, von Dr. 'I'H. KNAl'P in Basel, sind Tabletten aus Acetylsalicylsaure. 
Katapyrin-Tabletten, als Antipyreticum und Antineuralgicum empfohlen, enthalten Pyra

midon und Acetylsalicylsaure. 

Lithium acetylosalicylicum. Lithiumacetylsalicylat. AcetylsalicylsauresLi thi um. 
Hydropyrin-Grifa. Hydropyrin-L. (Dr. MAx HASSE U. Co., Berlin, GEDEON RICHTER, 
Budapest). CHaCO· OC6H 4COOLi, Mol.-Gew. 186. 

Hydropyrin-Grifa war zuerst acetylsalicylsaures Natrium, das sehr hygro
skopisch ist und leie.ht Essigsaure abspaltet; es ist deshalb durch das Lithiumsalz, 
Hydropyrin-L. ersetzt worden. 

Daf'stellu:ng. DRP.218467. Acetylsalicylsaure wird fein zerrieben in Methyl
alkohol verteilt und mit Lithiumcarbonat neutralisiert. Das Salz wird mit Ather ausgefallt. 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches Pulver, in Wasser leicht liislich, Geschmack 
angenehm sii.uerlich. An der Luft wird es feucht und zersezt sich teilweise unter Bildung von 
Essigsilure, Salioylsaure, Lithiumacetat und -salioylat. Auoh in der wasserigen Liisung tritt diese 
Zersetzung bald ein. 

Ef'kennung. Die heiB hergestellte wasserige Liisung gibt die Reaktionen der Salicylsaure 
und des Lithiums. Werden etwa 0,3 g Lithiumacetylsalicylat mit 4-5 oom weingeistiger Kalilauge 
gekooht, und die Liisung nach Zusatz von einigen Tropfen konz. Sohwefelsaure weiter erhitzt, so 
tritt der Geruch des Essigathers auf. 

Prilfung. a) 1 g Lithiumacetylsalicylat solI beim Veraschen, Abrauchen mit konz. Schwefel
saure unter Zusatz kleiner Mengen von Salpetersaure und Gliihen mindestens 0,29 g Lithiumsulfat 
hinterlassen = 3,7 0/ 0 Lithium (her. 3,760/ 0 ), - b) Die Losung von 1 g Lithiumacetylsalioyiat in 20 
bis 30 com saurefreiem Weingeist darf nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung hoohstens 0,3 cem 
weingeistige 1/2-n-Kalilauge bis zur Rotung verbrauchen (freie Saure). 

Aujbewahf'Ung. Vor Feuchtigkeit gesohiitzt, in dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. An Stelle von Acetylsalicylsaure zu 0,1-1,0 gin Pulvern und Tabletten. 

GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 5,0 g. 

Calcium acetylosalicylicum. Calciumacetylsalicylat. Acetylsalicylsaures Cal
ci um. Kalmopyrin (GEDEON RICHTER, Budapest). Aspirin loslich (FARBENFABRIKEN 
LEVEBKUSEN, nicht mehr im Handel). (CHaCO· OC6H4COO)2Ca + 2 H 20, Mol.
Gew.434. 

Daf'stellung. Durch Neutralisieren von Acetylsalicylsaure in weingeistiger Liisung 
mit Calciumalkoholat oder durch Umsetzen von acetylsalicylsauren Salzen in wein
geistiger Liisung mit Calciumsalzen organischer Siluren (DRP.253924). 

Eigenschajten. WeiBes Pulver, in Wasser leicht liislich (1: 4) mit neutraler oder schwach 
saurer Reaktion. Die Liisung ist fast geschmacklos. Nach einiger Zeit zersetzt sie sioh unter Bildung 
von kleinen MengM Essigsaure und Calciumsalicylat. Liisungen sind deshalb stets frisch zu be
reiten. Das Salz enthii.lt rund 800/ 0 Acetylsalicylsilure. 

Ef'kennung. Die wiisserige Liisung scheidet auf Zusatz von verd. Salzsaure Acetylsalicyl
saure abo Das Filtrat gibt nach der 'Obersattigung mit Ammoniakfliissigkeit mit Ammoniumoxalat· 
liisung einen weiBen Niederschlag von Calciumoxalat. 

Aujbewahf'Ung. Vor Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Wie Acetylsalicylsaure. Es wirkt rascher, weil es leichter liislich ist. 

Wasserige Liisungen und Mixturen diirfen nicht langer als 2-3 Tage aufbewahrt werden. 

Apyron (CHEM. FABB. JOH. A. WULFING, BerlinSW48) ist acetylsalicylsaures Magnesium. 
Es kommt in Tabletten zu 0,5 g in den Handel A n wend un g. Wie Acetylsalicylsaure. 
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Diafor. (Dr. SCHUTZ u. Co., Bonn) ist acetylsaIicylsaurer Harnstolf 

CH 3CO· OC6H 4COOH· NH 2CONH 2 , Mol.-Gew.240. 
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DaTsfellung. Nachpatentiertem Verfahrendurch Zusammenbringen vonAcetylsalicyl . 
. saure und Harnstoff in berechneten Mengen in weingeistiger Losung und Eindampfen unter ver
mindertem Druck. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver oder derbe Kristalle, Smp. 88 bis 900. 
Ziemlich schwer liislich in Wasser, leicht loslich in Weingeist. Die wasserige Losung rotet Lackmus
papier schwach. 

ETkennung. SchmeIzpunkt. Beim Erhitzen von 0,5 g Diafor mit etwa 5 ccm Natronlauge 
wird Ammoniak entwickelt; wird die alkalische Fliissigkeit nach dem Erkalten mit verd. Schwefel
;saure versetzt, so scheidet sich Salicylsaure aus, und die Liisung riecht nach Essigsaure. 

Priifung. Die weingeistige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf mit 1 Tr. Eisenchloridlosung nur 
.gelblich gefarbt werden (Salioylsaure gibt violette Farbung). Beim Verbrennen dad es hOohstens 
D,10/ 0 Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie Acetylsalicylsaure und deren SaIze in Tabletten von 0,66 g. 

Methylium acetylosalicylicum. AcetylsaIicylsiiuremethylester. Methylrhodine. 
-CHaCO· OC6H 4CO. OCH 3• Mol.-Gew.194. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid oder Acetylchlorid aut 
Salicylsauremethylester. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, Smp. 540, in Wasser unloslich, liislich in Alkohol, 
Chloroform, Glyoerin und fetten Olen. Beim Kochen mit Wasser spaltet es sich in Essigsaure und 
Methylsalicylat; noch leichter wird es durch Alkalien gespaltet, nicht aber duroh verdiinnte 
Sauren. 

Anwendung. Wie andere Salicylsaureverbindungen zu 0,5-1,0 g, tiiglich 5,0-8,0 g. 

Indoform (Chem. Fabrik FRITZ SCHULZ in Leipzig), das nach Angabe des Herstellers SaIicyl
sauremethylenacetat sein soIl un d das durch Einwirkung von FormaldehydlOsung auf Acetylsalioyl
saure entstehen soli, ist lediglich teilweise zersetzte Aoetylsalioylsaure. Verschiedene von 
G. FRERICHS untersuchte Muster bestanden zu rund 2/3 aus freier Salicylsaure und zu 1/3 aus Acetyl
salicylsaure. Es enthielt nur Spuren einer Formaldehydverbindung und etwas Salicylsauremethyl
ester. 

Vesipyrin (CHEM. WERKE REffiERSTIEG-Hamburg) ist Acetylsaiicylsiiurephenylester, 
Phenylum acetylosalicylicum, Acetylsalol, CHaCO· OCSH 4CO·OC6H b, Mol.
Gew.256. 

DaTsfellung. Durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid oder Acetylchlorid auf 
Phenylsalicylat (Salol). 

Eigenschajten. WeiBes Pulver, Smp. 970, Geruch schwach nach Essigsaure, fast ge
schmacklos, unloslich in Wasser, leicht lOslioh in Alkohol und Ather. Durch Alkalien wird zu
nii.chst Essigsaure abgespaltet, beim Kochen mit Alkalien zerfallt dann auch das Phenylsalicylat 
in Salicylsaure und Phenol. 

ETkennung. Werden 0,5 g Vesipyrin mit 10 ccm n-Kalilauge 3 Minuten lang ge
kocht, und das Filtrat mit 10 ccm n-Salzsaure versetzt, so scheidet sich Salicylsaure aus, und die 
Fliissigkeit riecht nach Phenol. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 970. - b) Die Losung von 0,2 g Vesipyrin in 5 ccm Weingeist 
darf durch 1 T. EisencWoridlosung nioht violett gefarbt werden ( Salicylsaure und Salol). -c) Werden 
{),5 g Vesipyrin mit 10 ccm Wasser gekocht, 80 darf das Filtrat Lackmuspapier nicht roten 
nnd beim Verdampfen hOohstens 1 mg Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. An Stelle von Phenylsalicylat, 1,0 g dreimal taglich (Kinder bis 0,5 g); bei 
'Cystitis und Pyelitis, auch bei akutem Gelenkrheumatismus, Neuralgien, Influenza an Stelle von 
N atriumsalicylat . 

. Diaspirin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) war der Bernsteinsiiureester der Sallcylsiiure, 
Succinylosalicylsaure, Acidum succinylosalicylicum. Es ist nicht mehr 
im Handel. 

,Diplosal (C. F. BOHRINGER U. SOHNE, Mannheim-Waldhof) ist SaiicylosaIicylsiiure, 
Acidum salicylosalicylicum, C6H 4(OH)CO' OC6H 4COOH. Mol.-Gew.258. 

DaTstellung. Durch gelinde Einwirkung von wasserentziehenden Mitteln auf Salicyl
saure. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinischeaPulver, Smp. 1470, geruchlos und fast geschmack
Jos, fast unloslich in Wasaer und verd. Sauren, leicht loslich in Alkohol und in alkalihaltigem Waaser 
In den alkalischen Losungen wird es unter Bildung von Salicylsaure gespaltet. Mit Eisenchlorid
'loaung gibt es keine Violettfarbung. 
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E1'kennung. Aus der durch Kochen mit verd. Natronlauge erhaltenen Liisung scheidet 
sich beim Ansauern mit verd. Salzsaure Salicylsaure aus, die am Schmelzpunkt (1570) und an der 
Violettfarbung mit Eisenchlorid zu erkennen ist. 

P1'iifung. a) Schmelzpunkt 1470. - b) Die mit 20 ccm Wasser versetzte, kalt bereitete 
Liisung von 1 g Diplosal in 5 ccm Weingeist darf durch 1 Tr. verd. Eisenchloridliisung (l + 20) 
nicht violett gefarbt werden (Salicylsaure). - Wird 1 g Diplosal mit 20 ccm Wasser 5 Minuten 
lang geschiittelt, so darf das Filtrat nicht verandert werden: - c) durch Sohwefelwasserstoff
wasser (Schwermetalle), - d) durch Bariumnitratliisung (Sulfate), - e) durch Silbernitratliisung 
(Chloride). - f) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie andere Salicylsaureverbindungen zu 0,5-1,0 g in Pulvern oder Ta
bletten, taglich 3,0-6,0 g. 

Novaspirin (F ARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist der Methyleneitronensaureester der 
Salicylsaure, Methylenci trylsali cylsa ure, 

CH <O->C<CH 2CO.OCsH 4COOH MIG 44 
2 OOC CH2CO.OCsH 4 COOH. 0.- ew.4 . 

Da1'stellung. Nach DRP. 155800: Durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid 
auf Methylencitronensaure entsteht das Dichlorid dieser Saure, das mit SaIicylsaure unter 
Abspaltung von Chlorwasserstoff das Novaspirin gibt. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, Geschmack schwach sauerlich; fast unliislich in Wasser, 
leicht loslich in Alkohol, schwer in Ather und Chloroform. Durch Wasser, leichter durch Alkali en 
wird es gespaltet. Es enthalt 620/0 Salicylsaure. 

E1'kennung. Es entwickelt beim Erhitzen im Probierrohr Formaldehyd, der durch Phloro
glucin oder durch einen mit ammoniakalischer Silberliisung befeuchteten Papierstreifen nach
gewiesen werden kann. Wird Novaspirin mit etwas Natronlauge erwarmt, und iiberschiissige 
Salzsaure' zugegeben, so scheiden sich feine Kristaiinadein von Salicylsaure abo 

P1'iifung. 1 g Novaspirin wird mit 50 ccm Wasser geschiittelt und filtriert. Das Filtrat 
darf durch Losungen von Silbernitrat, Bariumnitrat oder Schwefelwasserstoff nicht verandert 
werden. Beim Verbrennen darf es hiichstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Als Ersatz fiir Salicylate in allen Fallen, in denen jene schlecht vertragen 
werden. Es wird gegen Influenza und ahnliche Erkaltungskrankheiten, Rheumatoid
erkrankungen, N euralgie, Gicht u. dgl. angewendet. 1 g mehrmals taglich in Form von Pulvern 
oder Tabletten. Die Wirkung ist schwacher als die der Acetylsalicylsaure. 

Salhypnon (Dr. A. VOSWINKEL, Berlin) und Benzosalin (HOFFMANN, LA ROOHE 

U. Co., Basel) sind Benzoylsalicylsiiuremethylester, Methyli urn benzoylo sali
c yli cum, C6HsCO· OCSH 4COOCH 3• 

Da1'stellung. Durch Einwirkung von Benzoylchlorid, C6HsCOCI, auf SaIicylsiiure
methylester oder durch Veresterung von Benzoylsalicylsaure (aus Dinatriumsalicylat und 
Benzoylchlorid) mit MethylalkohoI. 

Eigenschaften. WeiBes kristaIlinisches Pulver (Benzosalin) oder lange farblose Nadein 
(Salhypnon). Smp 84-850. Geruch und Geschmack schwach gewiirzig. Fast unliislich in Wasser, 
liislich in etwa 35 T. Weingeist, sehr leicht in Chloroform, etwas schwerer in Ather. 

E1'kennung. 0,5 g der Verbindung werden mit 10 cern n-Natronlauge 3 Minuten lang ge
kocht; dabei tritt der Geruch des Salicylsauremethylesters auf. Nach dem Erkalten wird fiUriert 
und das Filtrat mit verd. Schwefelsaure angesauert: es scheidet sich ein weiBer Kristallbrei aus, 
der auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen und schlieBlich auf dem Filter mit 5 ccm n-Natron
lauge iibergossen wird. Das Filtrat versetzt man mit einem Tropfen Eisenchloridliisung: es entsteht 
ein rostbrauner Niederschlag, und die Fliissigkeit farbt sich braunrot; auf weiteren Zusatz von 
Eisenchloridliisung wird die Farbe tiefviolett. 

P1'iifung. a) Schmelzpunkt 84-850. - b) Die weingeistige Liisung (0.2 g+ 10 ccm) 
solI durch einen Tropfen Eisenchloridliisung nicht violett gefiirbt werden (Salicylsaure und 
Salicylsauremethylester) und - c) nach Zusatz einiger Tropfen Salpetersaure durch Silbernitrat
liisung hiichstens opalisierend getriibt werden (Chloride). 

Anwendung. Da es im Darm sehr langsam gespaltet wird, soli es als Darmdesinfiziens 
dienen, besonders auch als Antirheumatikum, Antineuralgikum uSW. Einzelgabe 0,5-1,0 g, Tages
gabe 3-4 g in Pulver oder Tabletten. 

CO 
Sa/icylid. Das einfache Salicylid CSH4<! ist nicht bekannt. Durch Erhitzen von Salicyl

o 
saure mit Phosphoroxychlorid erhalt man Tetrasalicylid, 

0.OC·C6H40·OC C H 
CSH4<CO. OCsH ... CO. 0> 6 4' 

Kristallisiert aus Alkohol in farblosen. glanzenden Nadeln. Smp. 261-2620. Kristallisiert aus 
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Chloroform mit Kristallchioroform, dient daher zur Darstellung des Salicylid.Chloro. 
forms, s. Chloroform. 

Salicylamid, Salicylsliureamid, C H,(OH)CONH 2• Mol.·Gew. 137. 
Da'l'stellung. Man behandelt Salicylsauremethylester entweder mit trocknem 

Ammoniakgas oder mit konz. Ammoniakfliissigkeit: 
CsH..,(OH)COOCH3 + NH3 = Cs14(OH)CONH2 + CH30H. 

Das entstandene Salicylamid wird entweder aus siedendem Wasser oder aus heiBem verdiinnten 
Alkohol umkristallisiert. 

Eigenschajten. Farbloses oder gelblichweiBes, leichtes Kristallpulver, Smp. 1380, ge· 
schmacklos, in Wasser etwas leichter Hislich als Salicylsaure. Die wasserige Losung wird durch 
Eisenchloridlosung violett gefiirbt. Durch Erhitzen mit Natronlauge wird es in Natriumsalicylat 
iibergefiihrt unter Freiwerden von Ammoniak. 

Anwendung. Es wirkt wie Natriumsalicylat. Gabe mehrmals taglich 0,2-0,3 g. 

Acidum dijodsalicylicum und deren Verbindungen siehe unter Jodum S.1557. 

Acidum dithiosalicylicum. DlthiosalicylsBure HOOC(HO)C6H a· S· S· CsHa(OH)COOH. 
Mol.·Gew.338. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Chlorschwefel, ~C~, auf Salicylsii.ure bei 
120-150° entstehen zwei isomere Dithiosalicylsauren, deren Natriumsalze auf Grund ihrer ver· 
schiedenen Losliohkeit iJ( Wasser getrennt werden konnen. Die freien Sauren finden keine An· 
wendung. 

Natrium dithiosalicylicum. Natriumdithiosalicylat. Di thion. 
1st das Gemisch der Natriumsalze der beiden isomeren Dithiosalicylsauren. Es bildet ein 

gelblichgraues &morphes hygroskopisches Pulver, in Wasser leicht 15slioh. Die wasserige Losung ist 
dunkelbraun, durch Sauren werden die Dithiosalicylsauren gefallt als milchige Triibung, die sioh zu 
einem dunklen Harz zusammenballt. 

Anwendung. Wie Salicylsaure und Natriumsalicylat 2 g taglich. 

Acidum sulfosalicylicum. SuilosslicylsBure. Salicylsulfonsaure. 

C6Ha( OH)(COOH)SOsH [2,1,4]. Mol.·Gew.218. 
Da'l'stellung. Man erhitzt 1 T. Salicylsaure mit 2-31'. konz. Schwefelsaure einige 

Stunden auf 1600, gieBt dann die Mischung in viel Wasser, erwarmt die L5sung mit einem 
"OberschuB von Bariumcarbonat und scheidet durch Verdampfen des Filtrates zunachsi 
das Bariumsalz, Ba(C7H5S06)2+4B1a0, abo Man lost dieses in Wasser, versetzt die Losung 
mit der bereohneten Menge Schwefelsaure und dunstet das Filtrat ein. 

Eigenschajten. Farblose, lange, diinne NadeIn, Smp. 1200, in Wasser und in Alkohol 
sehr leicht Hislich. Die wasserige Losung gibt mit Eisenchloridliisung burgunderrote Farbung; 
sie fallt EiweiB. 

Anwendung. Die wasserige L5sung (mit 200/0 Sulfosalicylsaure) dient zum Nachweis von 
EiweiB im Ham. 

Natrium sulfosalicylicum. Saures saIicylsuifonsaures Natrium. Saures sulfosali. 
cylsaures Natrium. C~H3(OH)(COOH)S03Na [2,1,4] + 2 H 20. Mol..Gew.276. 

Da'l'stellung. 218 T. Salicylsulfonsii.ure werden in wasseriger Losung mit 84 T. 
reinem Natriumoarbonat versetzt, und die Losung durch Eindampfen zur Kristallisation 
gebracht. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle oder weiBes kristallinisches Pulver, in 25-30 T. Was· 
ser 15slich, fast unl5slich in Alkohol und in Ather. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier 
und wird durch Eisenchloridlosung burgunderrot gefii.rbt; verdiinnte Schwefelsaure hellt diese 
Farbung auf. Durch Bariumchloridliisung entsteht kein Niederschlag. 

Anwendung. Wie Natriumsalicylat gegen Gelenkrheumatismus; es wirkt aber schwa.cher. 
0,5-1,0 g mehrmals taglich. Zum Nachweis von EiweiB im Ham; hierfiir ist aber die freie Sulfo· 
salicylsaure besser geeignet, weil aie leichter in Wasaer 15slich iat. 

Acidum salicylosum. Salicylige Saure. Salicylaldehyde o.Oxybenzaldehyd. 
CsH4(OH)CHO [1, 2]. Mol.·Gew. 122. Findet sich im atherischen 01 von Spiraea ulmaria 
und anderen Spiraea·Arten. 

Da'l'stellung. Friiher durch Oxydation von Salicylalkohol (Saligenin), C6H4(OH)C~OH, 
jetzt synthetischnach REIMER und TIEMANN durch Einwirkung von Chloroform und Natrium· 
hydroxyd auf Phenolnatrium in konz. wiisseriger Liisung: C6N50Na + 3NaOH + CHCIa = 
C6H4(ONa)CHO + 3NaCl + 2~O. Nach dem Ansauern mit Schwefelsaure wird der Salicyl. 
aldehyd mit Wasserdampf iiberdeatilliert und von dem unveranderten Phenol durch "Oberfiihrung 
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lin die kristaUinisohe Natriumbisulfitverbindung getrennt. Aus letzterer wird er dureh Erwarmen 
mit verd. Schwefelsaure wieder abgeschieden. 

Eigenschaften. Farblose tilige Fliissigkeit, Geruch benzaldehydii.hnlich, Geschmack bren· 
nend. Spez. Gew. 1,1725, Sdp.196°, unter - 20° kristallinisch. Wenig ltislich in Wasser, leicht 
atislich in Weingeist und Ather. Die Ltisungen rtiten angefeuchtetes Lackmuspapier schwach. 
Ltislich in verd. Natronlauge unter Bildung der Natriumverbindung CsH,(ONa)CHO. Die wasserige 
Ltisung wird durch Eisenchloridltisung tief rot gefarbt. An der Luft wird der Salicylaldehyd all· 
:mahlich zu Salicylsaure oxydiert. 

Aujbe'Wahrung. Vor Licht geschiitzt in kleinen dichtschlieBenden Glasern. 
Anwendung. Salicylaldehyd wirkt desinfizierend und antiseptisch, innerlich angeblich 

.auch diuretisch. Man hat ihn zu 0,2-0,3 g 3-4mal taglich gegep. Gelenkrheumatismus und 
Wassersucht gegeben. Sttirt leicht die Verdauung und zeigt auch sonst die Nebenwirkungen der 
.8alicylsaure. Gaben von 5 g sollen Intoxikation bewirken. Ausscheidung durch den Ham, teils 
'1lnverandert, teils in Form von Salicylsaureverbindungen. 

Acidum silicicum. 
Acidum silicicum praecipitatum. Kieselsiiure (gefall tel. Acidum silicicum via 
humida paratum. Silicea praecipitata. H 2SiOs' Mol.·Gew. 78. 

Da'l'stellung. Wasserglaslosung (Liquor Natrii silioioi) wird mit der gleiohen 
Menge Wasser verdiinnt und unter Umriihren mit Salzsaure versetzt, bis eine Probe der Fliissig. 
keit mit Dimethylaminazobenzol deutlioh rot gefarbt wird. Die Mischung wird dann auf dem 
Wasserbad zur Trockne verdampft, und der Riickstand mit warmem Wasser ausgewaschen bis 
zum Verschwinden der sauren Reaktion. Dann wird die Kieselsaure abgepreBt, getrocknet und 
zerrieben. 

Eigenschajten. Zartes weiBes, sehr leichtes Pulver, in Wasser unloslich, leicht loslich in 
Natronlauge oder Kalilauge. 

Prii.fung. Wird 1 g Kieselsaure mit 20 cem Wasser geschiittelt, so dar! das Filtrat durch 
SilbernitratlOsung hoohstens schwach opalisierend getriibt werden (Chloride). 10 ccm des Filtrats 
diirfen beim Verdampfen hiichstens 1 mg Riickstand hinterlassen. - Unter dem Mikroskop darf 
keine Beimischung von Kieselgur oder Quarzsand zu erkennen sein. 

An'Wendung. Zur Unterstiitzung der Knochenbildung zusammen mit Calcium phosphat, 
0,6 g dreimal taglich in Pulvern oder Tabletten. 

Acidum silicicum pultiforme ist die mit Wasser gewaschene, nur ausgepreBte,abernichtge
trocknete Kieselsaure. Sie hat unter der Bezeichnung Silicad friiher als Salbengrundlage An· 
wendung gefunden. 

E. T. Salusil (Chem. Fabr. BEAM, Oelzschau b. Leipzig) ist eine Mischung von fein
verteilter Kieselsiiure mit basischem Aluminiumacetat. Der GehaJt an letzterem be. 
tragt 5%. WeiBes, sehr feines Pulver. 

An'Wendung. Ala Austrocknungsmittel und Antiseptikum in der Wundbehandlung, bei 
Ekzemen, FisteIn, Wundsein, Durchliegen, gegen iibermaBige SehweiBabsonderung u. a. m. 

,Acidum silicicum (naturale) praeparatum. Quarzpulver. Siliciumdioxyd. Kie
selsaureanhydrid. Terra Silicea purificata (Amer.). Si02, Mol.·Gew. 60. Fein
gepulverter reiner weiBer eisenfreier Quarzsand (Glasmachersand). 

Eigenschajten. WeiBes aUB Krist&llbruohstiickohen bestehendes Pulver, unliislicb. in 
Wasser, Sauren und kalten Akalilaugen. Mit FluBsaure gibt es fliiohtiges Silieiurnfluorid. Beirn 
Kochen mit Alkalilaugen unter Druck oder beim Schmelzen mit Alkalien oder Alkalioarbonaten 
.gibt es lOsliche Alkalisilicate. 

Prii.fung. Werden 5 g Quarzpulver mit 50 ccm Wasser erhitzt, so darf das Filtrat beim 
Verdarnpfen hoohstens 1 mg Riickstand hinterlassen. 

An'Wendung. Es wurde voriibergehend in Gaben von 2-4 g 3-4mal taglich gegen 
'habituelle Verstopfung angewendet und wirkt vielleicht durch meehanische Reizung der Darm. 
schleimhaut. - Zum Filtrieren der starken Sauren und der Laugen (ahnlieh wie Asbest und Glas
wolle). 

Terra silicea purificata. Gereinigte Kieselgur. (Kieselerde, InfuBorienerde.) 
Silex farinosus. 
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Kieselgur besteht aus den Kieselschalen abgestorbener Kieselalgen (Diatomeen). Sie findet 
,sich in machtigen Ablagerungen friiherer Seen in der Liineburger Heide, in der Mark Branden
burg (in Berlin), in Bohmen, in Australien und in anderen Gegenden. Zur Reinigung wird 
.die Kieselgur mit verd. Salzsaure ausgekocht, mit Wasser geschlammt, gewaschen und gegliiht. 

Eigenschajten. Feines weiJ3es Pulver von den Eigenschaften des reinen Siliciumdioxyds. 
An der Luft nimmt es leicht Feuchtigkeit auf. 

E1'kennung. Unter dem Mikroskop erkennt man bei 100-300facher Vergro13erung die 
Kieselschalen zahlreicher Arten von Diatomeen. 

Priifung. (Amer.) a) 10 g ger. Kieselgur werden mit 50 ccm Wasser gekocht, und die 
Mischung filtriert; das Filtrat mu13 farblos sein und darf Lackmuspapier nicht verandern. -
Ib) Beim Gliihen darf sie sich nicht dunkler farben und hochstens 10% an Gewicht verlieren (orga
nische Verunreinigungen und Feuchtigkeit). - c) Wird 1 g ger. Kieselgur in 25 ccm verd. Salz
.saure gebracht, so dad keine Gasentwicklung eintreten (Carbonate). Wird das Gemisch gekocht 
und filtriert, so muJ3 das Filtrat farblos sein. Je 10 ccm des Filtrats diirfen nicht verandert werden: 
.durch Bariumnitratlosung (Sulfate) und durch Kaliumferrocyanidlosung (Eisen). - d) 1 g ger. 
JGeselgur wird mit 20 ccm verd. Salzsaure 1/4 Stunde gekocht; 10 ccm des Filtrats diirfen beim 
lVerdampfen und Gliihen hochstens 5 mg Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Zu Zahnpulvern und Zahnpasta, mit Milchsaure ala Atzpasta, fiir PiIIenmassen, 
:zum Aufsaugen von Sauren, Brom, Formaldehydlosung. Technisch zur Herstellung von Dynamit, 
.ala Warmeschutzmasse, auch in Form von Steinen, zu Kitten, als Verpackungsmittel fiir Flaschen 
mit atzenden und feuergefahrlichen Fliissigkeiten. Zur Herstellung von Wasserglas und Filter· 
steinen. 

Filtersteine aus gereinigter Kieselgur stellen die HANSA·CEMENT· u. FILTERWERKE in 
Haiger, Dillkreis, her. Die Filtersteine sind hochporos und saurebestandig. Sie dienen hauptsachlich 
.zum Filtrieren von Sauren und sauren Losungen. 

Tripe\, Terra tripolitana, ist ein Mineral von gelber, braunlicher, graugelber bis schiefergrauer 
Farbe, das hauptsachlich aus Kieselgur besteht, verunreinigt mit etwas Ton und Eisenoxyd. 
Es werden abel" auch ahnliche Mineralien (Ton, Mergel) unter der Bezeichnung Tripel in den Han· 
del gebracht. Anwendung. Als Poliermittel fiir Stein, Glas, Metall, auch zu Formen fiir 
Metallgiisse. 

Ouarzgerate. Quarzglas. Quarzgut. 
Wird Quarz (Bergkristall, reiner Quarzsand) im Knallgasgeblase oder im elektrischen Of en 

erhitzt, so erweicht er oberhalb 16000 und laJ3t sich dann ahnlich wie Glas, aber nicht so leicht, zu 
·den verschiedensten Geraten verarbeiten. Man unterscheidet Quarzglas, das vollkommen klar 
wie Glas ist, und Quarzgut, das undurchsichtig weiJ3 bis durchscheinend ist. Aus Quarzglas lassen 
.sich nur verhaltnismaJ3ig kleine Gerate darstellen, da diese vor der Knallgaslampe geformt werden 
miissen und man dabei nur kleine Mengen von Quarz verarbeiten kann. Quarzgutgerate lassen 
sich auch in gro13en Ausma13en darstellen. Dabei wird reiner wei13er Quarzsand in einem eisernen 
Kasten urn einen langen dicken Kohlenstab, der durch den elektrischen Strom erhitzt wird, zu 
-cinem Zylinder geschmolzen. Hat der Zylinder eine bestimmte Dicke erreicht, dann wird er 
aufgeblasen, indem man ihn unten mit einer Zange zuklemmt, dann einen feuchten Zweig oder 
ein Stiick Kartoffel oder ahnliches hineinwirft und die obere Offnung dann auch mit einer Zange 
verschIie13t. Der Wasserdampf und die aus den organischen Stoffen durch Zersetzung entstehenden 
Gase blasen nun den noch weichen Zylinder zu einer gro13en Kugel auf, aus der man gro13e Schalen 
schneiden kann (mit einem Sandstrahlgeblii.se). Nimmt man das Aufblasen in einem Formkasten 
.aus Eisen vor, auf dessen Wandungen aile moglichen Formen als Ausbuchtungen angebracht sind, 
dann wird der weiche Quarz in die Formen hineingepre13t. Auf diese Weise werden kleinere Schalen, 
Muffelu u. a. erhalten. Wird der Quarzzylinder wahrend des Aufblasens gezogen, so erhalt man 
Quarzgutrohren, die man spater wieder mit Hilfe eines elektrischen Of ens oder vor dem KnaIl· 
gasgebHi,se weiter verarbeiten kann. 

Die Gerate aus Quarz haben vor Giasgeraten den gro13en Vorteil, da13 sie auch gegen die 
gro13ten Temperaturunterschiede unempfindlich sind, weil der Ausdehnungskoeffizient des Quarzes 
ein ii.u13erst kleiner ist. Man kann Quarzgerate gliihend in eiskaltes Wasser bringen, ohne da13 sie 
springen. Tiegel aus Quarzglas sind fiir gewichtsanalytische Bestimmungen sehr gut geeignet, 
es diirfen aber keine alkalischen Verbindungen darin gegliiht werden, weil das Siliciumdioxyd bei 
hoher Temperatur davon angegriffen wird (ahnlich wie Glas). Auch hoch erhitzte Borsaure und 
Phosphorsaure greifen den Quarz an. 

Me13pipetten und Me13kolbchen aus Quarzglas von W.C.HERAEUS in Hanau sind nach 
·TH. PAUL vorziiglich brauchbar bei bakteriologischen Arbeiten, sowie zur Hersteilung und Ver· 
.d.iinnung von keimfreien Arzneizubereitungen. Die Pipetten und Kolbchen konnen auch in feuchtem 
Zustande durch Erhitzen in der Flamme keimfrei gemacht werden. 

In ahnIicher Weise wie Quarz wird auch das dern Siliciurndioxyd ahnliche Zirkondioxyd, 
Zr02, zu Geraten verarbeitet (Zirkonglas). 
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Alkalisalze der Kieselsaure. Schmilzt man KieselsaUIeanhydrid, Si02 , mit .Alkali
hydroxyden oder .carbonaten zusammen, so erhiilt man Alkalisilicate in Porro 
von Glasfliissen, die in Wasser loslich sind und die deshalb als Wasserglas bezeich
net werden. Die Zusammensetzung der .Alkalisilicate ist verschieden je nach dem 
Verhiiltnis, in dem man KieselsaUIeanhydrid und .Alkali verwendet. In den ge· 
brauchlichen Kali· und Natronwasserglaslosungen sind in der Hauptsache 
Kalium· und Natriumdisilicat neb en ·monosilicat enthalten; kieselsaure
armere Silicate (Orthosilicate) diirfen nicht vorhanden sein. 

Natrium silicicum purum. NatriumsiIicat. Kieselsaures Natrium. Na2SiOa> 

Mol. ·Gew. 122. 
Wird dargestellt durch Zusammenschmelzen von 100 T. reinem entwassertem Natrium

carbonat und 56,6 T. Quarzpulver. Harte glasartige Masse, in Wasser langsam loslich. 
Anwendung. Zur Herstellung einiger kiinstlicher Mineralwasser. Selten medizinisch in 

Gaben von 0,3-1,0 g einer Losung 1 + 2; mit viel Wasser verdiinnt 3-4mal taglich bei Gicht. 

Liquor Natrii silicici. NatronwasserglaslOsung. Soluble Glass. Silicate de 
soude dissous. Natrium silicicum solutum (liquidum). 

Eine wasserige Losung von Natriumsilicaten. Gehalt etwa 35 % • 

DU'rstellung. Durch Zusammenschmelzen von 100 T. Quarzsand mit 52 T. entwassertem 
Natriumcarbonat und 6 T. Holzkohlenpulver und Auflosen del' Schmelze in Wasser. An Stelle 
von Natriumcarbonat kann auch die entsprechende Menge Natriumsulfat verwendet werden. 

Eigenschaften. Dicke klebrige, klare, farblose oder schwach gelbliche Pliissig. 
keit, die Lackmuspapier blaut. 

Erkennung. Die Flamme wird gelb gefarbt. Mit SaUIen gibt die Losung eine 
gallertartige Ausscheidung von KieselsaUIe. 

Verwechslungen von Wasserglaslosung mitNatronlauge (oderKalilauge) sind ofters vor· 
gekommen; sie konnen sehr unangenehme Folgen haben, wenn die Wasserglaslosung zu Ver. 
banden oder auch ZUffi Einlegen von Eiern benutzt wird. Eine Verwechslung mit Lauge ist durch 
folgende Proben leicht zu erkennen: a) Fiigt man zu 10 ccm Wasserglaslosung 3-4 Tr. Mercuri. 
chloridlosung, so darf nicht sofort Ausscheidung von gelbem Mercurioxyd erfoIgen, die Fliissig. 
keit muB vielmehr zunachst einige Zeit klar bleiben. - b) Versetzt man 5 ccm Wasserglaslosung 
mit 5 ccm Kresol, so erfolgt die Ausscheidung von Kieselsaure. Liegt Natronlauge vor, so bleibt 
die Fliissigkeit kIaI'. 

Priifung. a) Spez. Gewicht 1,30-1,40 = etwa 35% Natriumsilicat. - b) Die mit 
der gleichen Menge Wasser verdiinnte NatronwasserglaslOsung darf dUIch Bleiacetat· 
lOsung nicht dunkel gefarbt werden, oder durch NitroprussidnatriumlOsung nicht 
violett gefarbt werden (Natriumsulfid). - c) Eine Mischung von 1 cern Natron· 
wasserglaslOsung und 20 ccm Wasser darf beim Ansauern mit Salzsaure nicht auf
brausen (Natriumcarbonat) und - d) dUIch weiteren Zusatz von Schwefelwa~,ser· 
stoffwasser nicht veriindert werden (Schwermetalle). - e) Beim Verreiben von je 
25 cern Natronwasserglaslosung und Weingeist in einer Schale muB sich ein kiirniges, 
nicht aber ein breiiges oder schmieriges Salz in reichlicher Menge ausscheiden 
(kiese]saUIearme Silicate). - f) 10 ccm der von der Mischung e) abfiltrierten, mit 
einigen Tropfen PhenolphthaleinlOsung versetzten Fliissigkeit miissen nach Zusatz 
von 1 Tr. n·SalzsaUIe far bios sein (Natliumhydroxyd). 

Anmerkung zu e): Die Probe mit Weingeist ist stets auszufiihren, da kieselsaurearme 
Wasserglaslosung bei Verbanden iitzend wirkt. Man kann auch noch folgende Probe ausfiihren: 
Wenn man eine kleine Stelle des Handriickens mit der Wasserglaslosung bestreicht, so darf 
nach 1/4-1/2 Stunde keine Atzung del' Haut wahrzunehmen sein. 

Aufbewahrung. In Flaschen mit Gummistopfen (oder Korkstopfen). Glasstopfen 
werden bald derartig eingekittet, daB das Offnen der Flaschen ohne deren Zertriimmerung un· 
moglich wird. 

Anwendung. Zu steifen Verbanden (Wasserglasverbiinde), indem man Pappe, Lein. 
wand oderVerbandmull mit der Losung trankt. Zum Einlegen von Eiern, 1 T. Wasserglaslosung 
(spez. Gew. 1,30-1,40) auf 10 T. Wasser. Zur Herstellung von Kitten, zusammen mit Zink. 
oxyd und anderen basischen VerbindllI!gen. Da die Losung auch Natriumdisilicat enthiilt, das 
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noch weitere Mengen von basischen Stoffen zu binden vermag, erharten die Kitte allmahlich 
unter Bildung von Doppelsilicaten. Aus dem gleiohen Grunde ist die WasserglaslOsung geeignet 
fiir Anstrichfarben mit basischen Farben wie Zinkoxyd, Kreide (nicht mit BleiweiB) auf Holz, 
Stein, Mortelputz; auoh auf Zink, nicht auf Eisen. Die Mischungen fiir Kitte und Farben sind 
rasoh zu verbrauohen. Zur Fiillung von Seifen. Zum Abbeizen von 01- und La.ckanstriohen. 
Brennbare Stoffe, Holz, Pappe, Leinwand, werden durch einen Anstrioh mit Wasserglas-
100ung unentflammbar gemacht, z. B. in Theatem, Zirkusbauten, Holzbaracken usw. 

Kalium silicicum purum. Kaliumsilicat. Kieselsaures Kalium. K 2SiOa, Mol.
Gew.154. 

Zur Darstellung schmilzt man eine sorgfaltig hergestellte Mischung von 100 T. frischge
gliihtem reinem Kaliumcarbonat mit 43,5 T. feingepulvertem Quarz, bis die Masse ohne Kohlen
saureentwicklung ruhig flieBt. - Man gieBt den FluB in einen Porzellanmorser, bringt ihn in die 
Form erbsengroBer Stiicke und bewahrt diese ihrer hygroskopischen Eigenschaften wegen in 
moglichst dicht geschlossenen GefaBen auf. 

Anwendung. Zur Herstellung einiger kiinstlicher Mineralw8.sser, selten medizinisch wie 
Natrium silicioum purum. 

liquor Kalii silicici. KaliwasilerglaslOsung. Silicate de potasse dissous. 
Kalium silicicum solutum. Liqueur des cailloux. 

Eine wfulserige Losung von Kaliumsilicaten. 
Da'J'steUung. 150 T. feiner Quarzsand, 100 T. Pottasche und 10 T. Holzkohlenpulver 

werden geschmolzen und 5-6 Stunden im Schmelzen erhalten. Man laBt die Schmelze in kaltes 
Wasser laufen, in dem sie in kleine Stiicke zerfallt. Man bringt diese durch Kochen mit Wasser 
in DruckgefaBen in Losung und stellt die geklarte LOsung durch Eindampfen auf das geforderte 
spez. Gewicht. Enthalt die LOsung' Kaliumsulfid, so muB dieses durch Erwarmen mit Kupfer
feilspanen beseitigt werden. An Stelle von Kaliumcarbonat kann auch die entsprechende Menge 
Kaliumsulfat verwendet werden. . 

Eiyenschaften. Dicke, klare, farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit, die 
Lackmuspapier blilut. Spez. Gew.: Erganzb. 1,250-1,300. Helv. 1,30-1,35. Gall. 
1.282. 

E'J'kennung. Mit Sauren gibt sie einen gallertartigen Niederschlag von Kiesel
saure. Sie farbt die Flamme violett (voriibergehend gelb infolge der Anwesenheit 
von Spuren von Natrium). 

p'J'iifuny. a) Eine Mischung von 1 ccm KaliwasserglaslOsung mit 20 ccm 
Wasser darf beim Ansauern mit Salzsaure keine Gasentwicklung zeigen (Kalium
-carbonat) und durch weiteren Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser nicht veran
dert werden (Schwermetalle). - b) Die mit der gleichen Menge Wasser verdiinnte 
Kaliwasserglaslosung darf durch Bleiacetatlosung nicht dunkler gefarbt werden 
{Kaliumsulfid). - c) Beim Verreiben von 25 ccm Kaliwasserglaslosung mit 25 ccm 
Weingeist in einer Schale muB sich ein korniges, nicht aber ein breiiges oder schmie
riges 8alz in reichlicher Menge ausscheiden (kieselsiiurearme Silicate). - d) 10 ccm 
der von der Mischung c abfiltrierten, mit einigen Tropfen Phenolphthaleinlosung 
versetzten Fliissigkeit miissen nach Zusatz von 1 Tr. n-Salzsaure farblos sein (Ka
liumhydroxyd). 

Anwendung. Wie NatronwasserglaslOsung. 

Silistren (FARBENFABRIKEN LEVERKUS1l:N) ist Orthokieselsiiuretetraglykolester, 
Si{OCH2CH20H)4' Mol.-Gew.272. 

Eiyenschaften und E'J'kennung. Hellweingelbe, klare, sirupdicke Fliissigkeit, spez. 
·Gew. etwa 1,2. Geruch eigenartig, angenehm, Geschmack siiBlich. In Weingeist in jedem Ver· 
hii.ltnis Wslich. In ka.ltem Wasser lost es sich unter Erwarmung zu einer klaren oder kaum opali
sierenden Fliissigkeit, die sauer reagiert und nach einiger Zeit unter Ausscheidung von gallertiger 
Kieselsaure erstarrt. Mit heiBem Wasser tritt die Ausscheidung von Kieselsaure sofort ein. Beim 
Verbrennen und Gliihen hinterlaBt es einen weiBen Riickstand von Kieselsii.ureanhydrid. 

P'J'iifung. Die wasserige Liisung (0,2 + 10 ccm) darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Schwermetalle). - Die wasserige Losung (0,2 g + 10 ccm) darf nach Zusatz 
von einigen Tropfen Sa.lpetersaure durch Silbemitrat.losung hochstens opa.lisierend getriibt werden 
{Chloride). 
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Bestimmung des Kieselsauregehaltes. 1 g Silistren wird in einer PorzelIanschale 
dreimal mit je 2 ccm Salzsaure eingedampft, der Riickstand mit heiBem Wasser aufgenommen, die 
Kieselsaure abfiltriert und gegliiht. Das Gewicht muB mindestens 0,18 g betragen = 18% Si02 0 

Der Gehalt an Kieselsaure betragt 18-20%. 
Aufbewahrung. Trocken in dichtschlieBenden Glasem. 
Anwendung. Bei exsudativen Katarrhen, Bronchitis, Lungenschwindsucht und sog. 

chirurgischer Tnberkulose. Erwachsene 25-30 Tropfen, Kinder 10-15 Tropfen in einem halben 
Glas Zuckerwasser dreimal taglich, schluckweise wahrend der Mahlzeiten. 

Aqua siIicata (homoopath.) ist eine gesattigte wasserige Losung von friscbgefallter 
Kieselsaure. 

HENKELS Bleichsoda ist eine zur Trockne verdampfte Mischung von etwa 2 T. Soda mit 
1 T. Natronwasserglas. Das Praparat soll (!) besser reinigend wirken als reine Soda. 

Keramyl, ein Desiniektionsmit,tel, stelIt eine Losung von freier Kieselfluorwasserstoff· 
saure und deren Salzen (besonders Eisen und Aluminium) dar. 

SaposiIic ist eine Seife, die 59 0/ 0 natiirlich vorkommendes Kieselsaureanhydrid (Kieselgnr). 
100/ 0 Natronseife und auBerdem gelbes Wachs, Lanolin, Borax sowie Stearinsaure enthalt. Sie 
wird zur Handedesinfektion empfohlen. Hersteller: Chemische Werke HANSA, G. m. b. H. in 
Hemelingen. 

SiIicea (homoopathisch) ist prazipitiertes reines Kieselsaureanhydrid. 
Wasserglaskomposition, fettfreie Seife, ein mit Mirbanol parfiimiertes schmieriges 

salbenartiges Gemisch aus 20 T. Seife, 5 T. Glycerin und 75 T. Natronwasserglas. Wird zum 
Waschen der Wasche gebraucht. 

Metallputzpasta. 
Terrae siliceae 50,0 
Cretae laevigatae 50,0 
Lapidis Smiridis laevigati 25,0 
Petrolei 5,0 
Vaselini crndi 200,0. 

Syndetlkon (fliissiger Leim). 
Liquoris Natrii silicici 
Gummi arabici 
Sacchari albi 

100,0 
10,0 
30,0. 

Acidum stearinicum. 
Acidum stearinicum. StearinsRure. Stearic Acid. Acide stearique. 
Acidum stearicum. C17H 35COOH, Mol.·Gew.284. 

Die Stearinsaure findet sich als Glycerinester in den festen und halbfesten Fetten, 
in kleiner Menge auch in fetten Olen. 

Gewinnung. Technisch durch Zerlegung der Fette durch Destillation mit iiberhitztem 
Wasserdampf oder durch Verseifung mit wenig Calciumhydroxyd oder mit Schwefelsaure und 
anderen Sauren in DruckgefaBen, auch durch Spaltung der Fette mit Fermenten. An Stelle der 
natiirlichen festen und halbfesten Fette verwendet man jetzt auch in groBen Mengen die kiinstlich 
aus fetten Olen durch Anlagerung von Wasserstoff gewonnenen geharteten Fette. Von der 
Olsaure, die aUs den Fetten neben der Stearinsaure frei wird, wird die Stearinsaure nach dem 
Erkalten durch Abpressen getrennt. 

Reine Stearinsaure, Acidum stearinicum purissimum, erhalt man durch wieder
holtes Umkristallisieren der Stearinsaure aus Alkohol. 

Die Stearinsaure des Handels wird auch kurz als Stearin bezeichnet; chemisch ist unter 
Stearin nur der Stearinsaureglycerinester zu verstehen. 

Eigenschajten. Die Stearinsaure des Handels ist nicht reine Stearinsaure, 
sondern enthalt neben Stearinsaure noch Palmitinsaure und andere feste Fett· 
sauren, auch Oxystealinsaure. Sie bildet wei Be, harte, geruch. und geschmacklose, 
auf dem Bruch kornig.kristallinische, fettig anzufiihlende Massen, oder ein weiJ3es, 
fettig anzufiihlendes Pulver. Der Schmelzpunkt ist abhangig von dem Grade der 
Reinheit. Vollkommen reine Stearinsaure schmilzt bei 69,30, die Stealinsaure des, 
Handels von 56-650• Sie ist unloslich in Wasser, Wslich in etwa 50 T. Weingeist 
(90 0/ 0 ), reichlicher in siedendem Weingeist, ferner in Ather, Chloroform, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff. In Alkalicarbonat· und -hydroxydlOsungen lost sie sich beim 
Erhitzen unter Bildung der Alkalisalze (Seifen). 

Prujung. a) Schmelzpunkt nicht unter 56° (Erganzb., Amer., Norveg.), 60-65°' 
(Jap.).- b) Wird 19 Stearinsaure mit 19 Natriumcarbonat und 30ccm Wasser in einem 
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groBereD Kolben gekocht, so soli die Losung, so lange sie heiB ist, nicht starker als 
opalisiereDd getriibt sein (Fette, Paraffin in groBeren Mengen). - c) Saurezahl 200· 
bis 210. Esterzahl 0 bis 10. - d) Beirn :Verbrennen soli die Stearinsaure hochstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anmerkung zu c): Verfalschungen mit Paraffin erniedrigen die Saurezahl unter 200, 
und graBere Beimengungen von Fetten erhohen auBerdem die Esterzahl, die bei reiner Stearinsaure° ist. Zum Nachweis von Paraffin kann auch folgende Probe dienen: Man iibergieBt 5 g Stearin
saure mit 30-40 ccm Weingeist, verseift durch Zusatz von etwa 1 g festem Natriumhy
droxyd (nicht Kaliumhydroxyd) und dampft die Seifenliisung unter Zusatz von etwa 20 g trocke
nem weiBem Seesand zur Trockne. Den vOllig getrockneten Riickstand zieht man mit frisch. 
destilliertem Petroleumather aus; dieser Auszug darf beim Verdampfen keinen oder nUr einen 
auBerst geringen Riiokstand hinterlassen. 

Aufbewahru:ng. Kiihl in dichtschlieBenden GefaBen. An der Luft nimmt sie leioht 
einen ranzigen Geruch an, wenn sie nicht sehr rein ist. 

PulveT'Ung. Man schmilzt 2 T. Stearinsaure mit 1 T. absolutem Alkohol zusammen, 
und riihrt bis zum Erkalten; den Alkohol laBt man an der Luft abdunsten. 

Anwendung. Ahnlich wie weiBes Wachs zu Salben, Ceraten. Technisch beim Biigeln 
der Wasche als Zusatz zu der Starke (auf 500 g Starke 25-30 g Stearinsaure); zum Glatten der 
TanzbOden. Zur Herstellung der Stearinkerzen mit einem Zusatz von 2--50/ 0 Paraffin, das eine
grobkornige Kristallisation verhiitet. 

Glycasine, eine Gleitmasse zum Schliipfrigmachen der Finger und arztlicher Instrumente, 
bildet eine im wesentlichen aus stearinsauren Alkalien und Glycerin bestehende, weiche Salbe. 
Hersteller: Chem. Fabr. P. BEIERSDORF u. Co. in Hamburg_ 

Modellierwachs fiir Zahniirzte. Stearinsaure 25,0, Kopalharz, leichtes 25,0, Talkpulver 
50,0 mit Carmin schwach rot gefarbt und mit Rosenol parfiimiert. 

Stearinpaste (Steral) wird genau so hergestellt wie die Wachspaste (s. u. Cera), indem, 
man an Stelle des Wachses reine Stearinsaure verwendet. 

Acidum succinicum. 
Acidum succinicum. Bernsteinsiiure. Succinic Acid. Acide suc
ciniq ue. C2H 4 (COOH)2' Mol.-Gew. 118. 

Da1'stellung. Bei der trockenen Destillation der Bernsteinabfalle zum Zwecke der Ge
winnung des Bernstein-Colophoniums erhalt man ein fliichtiges 01, aus dem sich alimahlich. 
Kristalle von Bernsteinsaure abscheiden. Die durch Absaugen von dem fliichtigen 01 der Haupt
sache nach befreiten Kristalle werden durch Umkristallisieren aus siedendem Wasser gereinigt. 
1st die rohe Saure sehr dunkel gefarbt, so nimmt man das Umkristallisieren unter Zusatz von Tier
kohle vor. Bisweilen erfolgt die Reinigung von beigemengtem fliichtigen 01 auch durch Erwarmen 
mit Salpetersaure, wodurch fremde organische Verbindungen oxydiert werden, wahrend die Bern
steinsaure nicht angegriffen wird. Die fiir pharmazeutische Zwecke verwendete Bernsteinsaure 
enthalt meistens nooh kleine Mengen der Verunreinigungen an farbenden und riechenden Stoffen. 

Eigenschaften. Gelbliche, saulenformige, oft in Krusten zusammenhangende, 
schwach nach Bernsteinol riechende Kristalle. Sie schmelzen bei 182-1850 und ver
fliichtigen sich bei etwa 235° unter Entwicklung zum Husten reizender Dampfe ohne 
zu verkohlen. Loslich in 20 T. kaltem, in 2,2 T. siedendem Waso;!er, in 10 T. Weingeist, 
80 T. Ather, unloslich in Terpentinol. Die wasserige Losung ist gelblich gefarbt, re
agiert und schmeckt sauer. Bernsteinsaure ist eine zwei basische Saure; die Salze 
heiBen Succinate. Die Salze der Alkalien und des Magn('siums sind in Wasser leicht 
loslich. BernsteiDsaure wird durch maBig konz. Salpetersaure, ebenso durch Chrom
saure nicht weiter oxydiert. 

E'l'kennung. Die wasserige Losung (0,5 g+ 10 ccm) gibt nach dem Neutra
lisieren mit Ammoniakfliissigkeit mit Eisenchloridlosung einen zimtbraunen Nieder
schlag von Ferrisuccinat. 

P1'iifung. a) Schroelzpunkt 182-185°. - Je 10 ccm der wasserigen Losnng 
(2 g + 60 cern) diirfen: b) mit Kaliumacetatlosung keinen ~stallinischen Nieder-
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schlag geben (Weinsaure), - c) durch Bariumnitratliisung (Sulfate) und - d) durch 
Silbernitratlosung (Chloride) hochstens opalisierend getriibt werden, - e) durch 
Calciumchloridlosung nicht verandert werden (Oxalsaure), - f) durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). - g) Beim Verbrennen 
darf hochstens 0,1 % Riickstand hinterbleiben. - h) 1 g Bernsteinsaure verbrauche 
zur Neutralisation 16,95 ccm n-Kalilauge (Phenolphthalein). 

Anwendung. Selten, friiher haufiger, aIs Expektorans, aIs krampfstillendes, ham- und 
schweiBtreibendes Mittel, auch als Antirheumatikum, zu 0,1-0,5 g mehrmaIs taglich in Pu!vern, 
Pillen und Losungen. Da die Wirkung im wesentlichen dem beigemengten Bernsteinol zukommt, 
ist reine Bernsteinsaure unwirksam. In der Analyse zur Trennung von Eisen und Aluminium von 
Mangan und Zink, in der Photographie. 

Liquor Ammonii succinici (pyrooleosi). Ammoniumsuccinatli:isung. 
Da1'stellung. 1 T. Bernsteinsaure wird in 8 T. Wasser gelost, und die Losung mit 

soviel brenzlichem Ammoniumcarbonat (Ammonium carbonicum pyrooleosum) 
versetzt (etwa 1 T.), daB die Losung neutral ist. Nach 24 Stunden wird sie filtriert. 

Eigenschaften. Klare, anfangs braunlichgelbe, spater braun werdende, neutrale Fliissig
keit, spez. Gew. 1,050-1,054. Gehalt rund 12,5% Ammoniumsuccinat. 

Priifung. a) Die Mischung von 5 ccm der Losung mit 15 ccm Weingeist muB klar bleiben 
(fremde Salze), - b) auch nach dem Ansauern mit Essigsaure und auch auf weiteren Zusaj,z von 
Kaliumacetatlosung (Ammoniumtartrat). - c) Der beim Verdampfen von 5 ccm der Losung ver
bleibende Riickstand darf bei starkem Erhitzen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah'I'Ung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Friiher als krampfstillendes Mittel, 5-30 Tr. 

Succinimidum. Succinimid. Bernsteinsaureimid. C2H4(CO)2NH. 
Wird durch rasche Destillation von Ammoniumsuccinat dargestellt. Farblose Kristall

nadeln, in Wasser, Alkohol und Atherleicht loslich_ Smp. 125-1260. Sdp. 287-2880. Die wasserige 
LOOung lost gelbes Quecksilberoxyd auf (s. Succinimid- Quecksilber unter Hydrargyrum). 

Guttae antispasmodlcae ELLER. 
Li q uor antarthri ti cus ELLER. Liquor 

antispasticus ELLER. 
Liquoris Ammonii succinici 
Spiritus aetherei aa lO,O. 

M. D. S. Drei- bis viermal taglich 20-40 Tropfen 
in etwas Zuckerwasser. (Bei Krampf, gichti
schen und rheumatischen Schmerzen.) 

Liquor antarthrltlcus SAINTE-:afARIE. 
Liquoris Ammonii succinici 
Tincturae Opii crocatae 
Tincturae Ipecacuanhae 
Aetheris aa 5,0 

M. D. S. Umgeschiittelt dreimal tiiglich 20 bis 
30 Tropfen. 

Liquor antlspasticus (Norv.). 
Liquoris Ammonii succinici pyrooleosi 
Spiritus aetherei lUi. 50,0. 

Liquor Succlnatis ammonici pyrooleosus 
(Suec., Norv.). 

1. Acidi succinici 100 T. 
2. Olei animal. aether. 8 T. 

3. Ammonii carbonici q. sat. 
4. Aquae destillatae q. sat. 

1 wird in 600-700 T. Wasser gelOst, und mit 
50 T. von 3, die mit 2 fein verrieben worden 
sind, versetzt. Darauf wird mit 3 genau neu
tralisiert, die Fliissigkeit nach 24 Stunden 
filtriert und mit Wasser auf lOOO T. gebracht. 

Spiritus bezoardlcus BUSSIUS. 
Spiritus Bussii. 

Liquoris Ammonii succinici 
Spiritus Ammonii caustici aa 20,0. 
Olei Citri Guttas V. 

S. 20-30 Tropfen mit Wasser zu nehmen. 

Tlnctura antlspasmodlca Bauell (F. M. Gcrm.). 
Tinct. Catechu 0,75 
Spirit. Vini 4,25 
Aetheris 7,0 
Liq. Ammonii succin. 15,0 
Tinct. Valerianae 22,5. 

Acidum sulfanilicum siehe unter Anilin urn S. 450. 

Acidum sulfosalicylicum siehe unter Acidum salicylicum S.217. 

Acidum sulfuricum. 
Acidum sulfuricum. Schwefelsaure. Sulphuric Acid. Acide sulfu
rique. H 2S04, Mol.-Gew. 98. 

Da1'stellung. SchwefeIsaure wird in Fabriken dargestellt: 1. Nach dem Bleikammer
verfahren durch Oxydation von Schwefeldioxyd durch den Sauerstoff der Luft mit Hilfe von 
Stickoxyden (SaJpetersau.re) bei Gegenwart von Wasserdampf. II. Nach dem K on taktverfah Ten, 
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bei dem Schwefeldioxyd mit Hilfe von Kontaktsubstanzen, wie Platin in feiner Verteilung 
(Platinasbest) oder Metalloxyde (Eisenoxyd), durchden Sauerstoff der Luft zu Schwefeltrioxyd, 
80a (8chwefelsaureanhydrid), oxydiert wird. Aus letzterem wird meist durch AuflOsen in gewohu. 
licher Schwefelsaure rauchende Schwefelsaure dargestellt (s. d.). 

HandelssoTten. Rohe Schwefelsaure, Acidum sulfuricum crudum, mit ver
schiedenem Gehalt. Reine Schwefelsaure, Acidum sulfuricum (purissimum), und 
Rauchende Schwefelsaure, Acidum sulfuricum fumans. 

Acidum sulfuricum (purissimum). Schwefelsaure (reine). Sulphuric 
Acid. Acide sulfurique officinal. Acidum sulfuricum concentratum 
(purissimum). Germ. 6 s. Bd. II S. 1302. 

Die konz. reine Schwefelsaure des Handels enthaIt 94-98,5% H 2S04, 

Fast aIle Pharm. fordern dementsprechend das spez. Gew. 1,836-1,841, Amer. 1,83 
bei 25°= 93-95% H2S04 , 

DaTstellung. Aus der von Arsenverbindungen befreiten rohen Schwefelsaure durch De
stillation aus Glas- oder Platinretorten. 

Eigenschaften. Klare farblose, olige, geruchlose Flussigkeit, spez. Gew. 1,836 
bis 1,841 (Germ.). Das hochste spez. Gew. 1,8415 hat die Saure mit einem Gehalt 
von 97,7% H 2S04, bei 99,5% ist das spez. Gew. wieder 1,8385 wie bei einem Gehalt 
von 94,8°/0 , An der Luft zieht sie alImahlich Wasser an und wird immer verdunnter. 
Sie zerstort organische Stoffe, haufig unter Verkohlung, besonders die Kohlenhydrate, 
Zucker, Starke, Cellulose u. a. Schwefelsaure mit einem hoheren Gehalt als 98,5% 
(spez. Gew. = 1,841), laBt sich durch Destillation nicht gewinnen, da bei einem 
hoheren Gehalt so viel Schwefelsaureanhydrid entweieht, daB der Gehalt auf 98,5% 
H 2S04 sinkt. Aus der Saure von 98,5% kann man wasserfreie Schwefelsaure durch 
Abkiihlung unter 0° kristallinisch erhalten; diese schmilzt wieder bei 10,5° und gibt 
beim Erwarmen wieder Schwefelsaureanhydrid ab, raucht deshalb an. der Luft. Die 
Sehwefelsaure mit 98,5% H 2S04 siedet bei 338°. Uber 400 0 erhitzt wird die 
Schwefelsaure zerlegt in Schwefeldioxyd, Sauerstoff und Wasser. 

Beim Vermischen von konz. Schwefelsaure mit Wasser tritt eine sehr starke 
Warmeentwicklung ein, indem sich Hydrate der Schwefelsaure bilden. Am starksten 
ist die Warmeentwicklung bei dem VerhaItnis H 2S04 + 2 H 2 0 = 36 T. Wasser 
auf 98 T. Schwefelsaure. Wird Wasser in groBere Mengen Schwefelsaure gegossen, 
so kann die Warmeentwicklung so groB werden, daB ein Teil des Wassers 
plotzlich verdampft und die Saure umherschleudert. Man m uB deshal b beim 
Verdunnen von Schwefelsaure stets die Saure in dunnem Strahl in 
das Wasser gieBen! 

Die Schwefelsaure ist eine zwei basische Saure, sie gibt zwei Reihen von Salzen, 
saure und neutrale Sulfate. 

ETkennung. Konzentrierte Schwefelsaure wird schon an ihrer Schwere 
und oligen Beschaffenheit erkannt. Beim EingieBen in Wasser tritt Erwarmung ein. 
Die Mischung reagiert stark sauer und gibt mit Bariumnitratlosung einen wei Ben 
Niederschlag von Bariumsulfat. Verd unn te Schwefelsaure wird durch die Probe 
mit Bariumnitratlosung erkannt. 

PTufung. a) Spez. Gewicht 1,836-1,841. - b) Wird 1 ccm eines erkalteten Ge
misches von 1 cem Schwefelsaure und 2 ccm Wasser mit 3 Tr. Zinnchloriirlosung 
versetzt, so darf es sich nicht dunkler (rotlieh) farben (Selensiiure, Selenige Saure), -
c) werden dann weiter 3 ccm Zinnchloriirlosung zugesetzt, so darf die Mischung 
innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). - d} Ein Gemisch 
von 5 ccm Weingeist und 1 ccm Schwefelsiiure muB auch nach einer halben Stun de 
noch kJar sein (Blei, Alkali- und Erdalkalisulfate). - e) Wird eine abgekuhlte Mi
f'lchung von 2 ccm Schwefelsaure und 10 ccm Wasser mit 3 Tr. Kaliumpermanganat
losung versetzt, so darf die Rotfarbung nicht sofort verschwinden (Schweflige 
Saure, Salpetrige Saure). - f} Die mit Ammoniakflussigkeit annahernd neutralisierte 
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(schwach saure) Lasung (1 g + 10 ccm Wasser) dad durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht verandert werden (Schwermetalle). - g) Die wasserige Lasung (1 g + 20 ccm) 
dad durch Silbernitratlasung nicht verandert werden (Salzsaure). - h) Werden 
2 ccm Schwefelsaure mit 1 ccm Ferrosulfatlasung iiberschichtet, so darf sich keine 
gefarbte Zone bilden (Salpetersaure, Salpetrige Saure). - i) 1 g Schwefelsaure dad 
beim Verdampfen (Abzug!) und Gliihen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 

Anmerkung zu b): Germ. laBt zum Nachweis von Selenverbindungen folgende Probe 
ausfiihren: Werden 2 ccm Schwefelsaure mit 2 ccm Salzllaure, die ein Komchen Natriumsulfit 
gel1illt enthiHt, iiberschichtet, so dar{ weder eine rotliche Zone, noch beim Erwarmen eine rot
gefarbte Ausscheidung entstehen (Selensaure, Selenige Saure). Die Ausfiihrung dieser Probe ist 
sehr unangenehm wegen der starken Entwicklung von Chlorwasserstoff und der starken Er
warmung, die ein Uberschichten fast unmoglich macht. Die Probe ist nicht notig, weil Selen
verbindungen ebenso sicher mit Zinnchloriirlosung nachgewiesen werden konnen. Sehr geringe 
Mengen von Selen lassen sich nach E. S0Hl11IDT mit Codeinphos phat nachweisen: Schiittelt 
man lO ccm konz. Schwefelsaure mit etwa 0,01 g Codeinphosphat, so farbt sich die Fliissigkeit 
bei Anwesenheit von Selenverbindungen griin. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, in starken Glasflaschen mit dichtschlieBenden 
Stopfen. Bei nicht geniigend dichtem VerschluB zieht die Schwefelsaure rasch Wasser aus der Luft 
an. 1st der GehaIt an Schwefelsaure zu niedrig geworden, so kann man die Saure durch Erhitzen 
in einer Porzellanschale auf freier Flamme (nicht auf dem Wasserbad) wieder konzentrieren, besser 
in einer Retorte durch Abdestillieren des Wassers. Einfacher ist es aber, die zu schwach gewordene 
Saure nach entsprechender Verdiinnung mit Wasser als v erd iinn te Schwefelsaure zu verbrauchen 
oder sie zur Darstellung von Praparaten zu verwenden. Die StandgefaBe stellt man auf Untersatze 
aus Glas oder PorzelIan, da ein Rerunterlaufen kleiner Mengen der Saure kaum zu vermeiden ist, 
wenn man Rals und Stopfen der Flasche nicht jedesmal trocken auswischt; letzteres kann mit 
Filtrierpapier ausgefiihrt werden, es diirfen aber keine Papierfasem hangen bleiben. 

Anwendung. Unverdiinnt wird die reine Schwefelsaure medizinisch lediglich als Atzmittel 
angewandt. Innerlich wird sie nur in verdiinntem Zustand alsAcidum sulfuricum dilutum, 
als Mixtura sulfurica. acida verordnet. Dem Arzt ist der Unterschied zwischen der kon
zen trierten und der verd iinn ten Schwefelsaure haufig nicht geniigend bekannt. Wenn in einer 
Mischung zu innerlichem Gebrauch z. B. 5 g Acidum sulfuricum schlechthin verschrieben ist, 
so dispensiere der Apotheker unter allen Umstanden 5 g Acidum sulfuricuJIl dilutum. Inder 
Analyse ist die Schwefelsaure ein wichtiges Reagens; sie dient femer zur Darstellung zahl
reicher Prapara.te. 

Spezifisches Gewieht und Gehalt der Sehwefelsiure bei 160 (Wasser 4°, luftleerer Raum). 

Spez. I 
Gewicht I 

1,0lO 
I 1,020 

1,030 
1,04,0 
1,050 
1,060 
1,070 
1,080 
1,090 
1,100 
1,110 
1,120 
1,130 
1,140 
1,150 
1,160 
1,170 
1,180 
1,190 
1,200 
1,2lO 
1,220 
1,230 
1,240 

I 1.250 

0/0 I Spez. I 
~SO~ Gewicht 

1,57 1,260 
3,03 1,270 
4,49 1,280 
5,96 1,290 
7,37 1,300 
8,77 1,310 

10,19 1,320 
11,60 1,330 
12,99 1,340 
14,35 1,350 
15,71 1,360 
17,01 1,370 
18,31 1,380 
19,61 1,390 
20,91 1,400 
22,19 1,4lO 
23,47 1,420 
24,76 1,430 
26,04 1,«0 
27,32 1,450 
28,58 1,460 
29,84 1,470 
31,11 1,480 
32,28 1,490 

I 33,43 1,500 

% I Spez. I 
~SO~ Gewicht 

% I Spez. I 
~SO~ Gewicht 

34,57 1,510 60,65 I 1,760 82,44, 
35,71 1,520 61,59 1,770 83,32 
36,87 1,530 62,53 1,780 84,50 
38,03 1,54,0 63,43 1,790 85,70 
39,19 1,550 64,26 1,800 86,90 
40,35 1,560 65,08 1,8lO 88,30 
41,50 1,570 65,90 1,820 90,05 
42,66 1,580 66,71 1,825 91,00 
43,74 1,590 67,59 1,830 92,lO 
44,82 1,600 68,51 1,835 93,43 
45,88 1,6lO 69,43 1,837 94,20 
46,94 1,620 

I 
70,32 1,839 I 95,00 

48,00 1,630 71,16 1,840 95,60 
49,06 1,640 71,99 1,8405 95,95 
50,11 1,650 72,82 1,841 97,00 
51,15 1,660 73,64 1,8415 97,70 
52,15 1,670 74,51 1,8410 98,20 
53,11 1,680 75,42 1,8405 

I 

98,70 
M,07 1,690 76,30 1,8400 99,20 
55,03 1,700 77,17 1,8395 99,45 
55,97 1,710 78,04 1,8390 I 99,70 
56,90 1,720 78,92 1,8385 99,95 
57,83 1,730 79,80 
58,74 1,740 80,68 
59,70 1,750 81,56 
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Acidum sulfuricum dilutum. Verdiinnte Schwefelsiinre. Diluted Sulphuric 
Acid. Acide sulfurique dilue. Germ. 6 s. Bd. II S. 1303. 

Mischungen von Schwefelsaure mit Wasser von verschiedenem Gehalt. Es for
dern: Jap., Hisp. 9,4-9,8%, Belg. 9,8%, Helv., Brit., Hung., Galt, Croat, Norv., 
Suec. 10%, .Amer. 9,5-10,5%' Dan. 12%, .Austr. 16,66%, Germ. 15,6-16,3%, 
Ross. 12,8%, ltal. 25%' Die spezifischen Gewichte ergeben sich aus der Tabelle 
S.226. 

Nach Germ. werden 5 T. Wasser mit 1 T. Sohwefelsaure (94-98% H2S04 ) gemischt, indem 
man die Saure allmahlich unter Umriihren in das Wasser gieJ3t. Die Mischung wird in einer Por
zellanschale oder in einem Kolben vorgenommen, nicht im StandgefaJ3, da letzteres infolge der 
starken Warmeentwicklung leicht springen kann. 

Eigenschaften. Klare. farblose Fliissigkeit, spez. Gew.l,109-1.114, Gehalt 
15,6-16,3% H 2S04 (Germ.). 

Prilfung. Die Priifung auf Reinheit ist wie bei konz. Schwefelsaure mit ent
sprechenden ]lengen auszufiihren. 

Gehaltsbestimmung. Eine Mischung von I) cern verd. Schwefelsaure und 
etwa 25 ccm Wasser miissen 17,7-18,5 ccm n-Kalilauge verbrauchen (Dimethyl
aminoazobenzol 2 Tr.) = 15,6-16,3% H2S04 , 

Anwendung. Die verd. Schwefelsaure wirkt auJ3erlich adstringierend und blutstillend; 
sie ist ein Bestandteil mehrerer Wundwasser (Arquebusade). Innerlich wurden ihr antipyretische 
und blutstillende Wirkung zugeschrieben. Man gibt sie in sehr starker Verdiinnung mit Wasser 
oder schleimigen Fliissigkeiten, auch gegen chronische Bleivergiftung. In Verdiinnung 1:200 
innerlich gegen Pruritus (LEO). Der langere Gebrauch verursacht Verdauungsstorungen, groJ3ere 
Gaben konnen zu Vergiftungen fiihren. Technisch (mitetwa 20% H2S04 ) fiir Akkumulatoren. 

Acidum sulfuricum crudum. Rohe Schwefelsaure. Vitriolic Acid. 
Acide sulfurique ordinaire. Acidum sulfuricum anglicum. Englische 
Schwefelsaure. Germ. 6 s. Bd. II S. 1302. 

Gehalt an.H 2S04 : Germ. mindestens 91%, Helv., Suec. 92%, Jap. 91%, 
Gall. 96%. Die Saure des Handels hat gewohnlich das spez. Gew. 1,83-1,84 (660 Be). 
Die rohe Schwefelsause des Handels ist fiir pharmazeutische Zwecke nur zu ver
wenden, wenn sie fast arsenfrei ist (siehe Priifung). 

Eigenschaften. Schwere, olige Fliissigkeit, anfangs farblos, durch Hinein
gelangen von organischen Stoffen (Stroh, Staub) gewohnlich braunlich gefarbt. 1m 
iibrigen zeigt sie das Verhalten der reinen Schwefeisaure. 

Prilfung. Die rohe Schwefelsaure ist verunreinigt mit Spuren oder deutlich 
nachweisbaren ]lengen von Schwefligsaureanhydrid, Arseniger Saure oder Arsensaure, 
Seleniger Saure, Antimon, Thallium, Quecksilber, Eisen, Aluminium, Calcium, Alkali
sulfaten, Ammoniumsulfat, Salpetersaure, Salpetriger Saure, Salzsaure, Bleisulfat (aus 
den Bleikammern). Die Gesamtmenge nicht fliichtiger Verunreinigungen soll 0,3% 
nicht iibersteigen; 1 g rohe Schwefelsaure darf beim Verdampfen (Abzug!) und GIiihen 
hochstens 3 mg Riickstand hinterlassen. Nachweis von Arsenverbindungen: 
Wird 1 ccm eines erkalteten Gemisches von 1 ccm roher Schwefelsaure und 2 ccm 
Wasser mit 3 ccm ZinnchloriirlOsung gemischt, so darf die Mischung sich innerhalb 
einer Viertelstunde nicht dunkler far ben. 

Anmerkung. Die Farbung kann auJ3er von Arsen auch von Selen herriihren, da auch 
Selenige Saure durch Zinnchloriirlosung zu rotem Selen reduziert wird. Fiihrt man die Probe zu
nachst nur mit 2 Tr. Zinnchloriirlosung (auf 1 ccm der verd. Schwefelsaure) aus, so gibt Selenige 
Saure sofort eine rotliche Farbung oder rote Ausscheidung; tritt diese nicht ein, so setzt man 
3 com Zinnchloriirlosung zu zur Priifung auf Arsen. 

Enthalt die rohe Schwefelsaure mehr alB die durch diese Probe zugelassenen Spuren von 
Arsenverbindungen, so konnen Vergiftungen durch Arsenwasserstoff erfolgen, wenn die Saure 
zum Aufiosen oder Reinigen von Metallen (Eisen, Zink u. a.) verwendet wird. 

Aujbewahrung. Vorsich tig. In starken Glasflasohen oder Ballonen mit diohtsohlieJ3en
dem Stopfen. Aus der Luft zieht die konz. Schwefelsaure sehr begierig Wasser an und wird allmah
lioh immer verdiinnter. Hals und Stopfen sind nach jedesmaligem Gebrauoh des GefaJ3es gut 
abzuwischen. Transportflasohen und Ballone fiir Schwefelsaure diirfen nicht zu voll gefiillt werden, 
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da die Saure infolge der Ausdehnung durch Erwarmung die GefaBe zertriimmern und ausflieBen 
kann. Die ausgeflossene Saure wirkt auf Holz, Sagespane, Stroh verkohlend; eine Entziindung 
tritt hierbei aber nur dann ein, wenn gleichzeitig Sauerstoff abgebende Substanzen, wie Salpeter, 
Kaliumchlorat, Pikrinsaure, Ziindholzer u. dgl. mit der Saure in Beriihrung kommen. 

Abgabe. DieAbgabe von konz. Schwefelsaure kann an Erwachsene mit der notigen Vorsicht 
unbedenklich erfolgen. Dagegen gebe man sie niemals an Kinder ab, ferner niemals in GefaBen, die 
sonst zur Aufnahme von Getranken dienen, wie Tassenkopfe, Bierflaschen, Mineralwasserflaschen 
u. dgl. Auch klebe man hinreichend groBe und auffallende Signaturen mit der Bezeichnung 
"Schwefelsaure, Gift, ttt", auf. 

In Mischungen von Terpentinol oder anderen fliichtigen Olen mit konz. Schwefelsaure 
erfolgt eine lebhafte Reaktion unter Selbsterwarmung und Entwicklung von Schwefliger Saure, 
im ungiinstigsten FaIle kann sogar Entziindung oder eine Art Explosion der Mischung erfolgen. 
Es empfiehlt sich daher, diese Mischungen im Freien, und zwar in einem offenen PorzellangefaB, 
in der Art auszufiihren, daB man die Schwefelsaure zunachst mit dem gleichen Volum Riibol 
mischt, um erst nach dem Erkalten dieser Mischung das TerpentinOl in kleinen Anteilen hinzu
zuriihren. 

Anwendung. Fiir viele technische Zwecke; in den chemischen Fabriken ist sie einer der 
wichtigsten Rohstoffe. Sie wird verwendet bei der Darstellung von Soda, Salzsaure, Salpeter. 
saure, Essigsaure, von Ammoniumsulfat, Natriumsulfat und anderen Sulfaten, von Anilinfarben, 
von Pergamentpapier, zur Spaltung von Fetten, zum AufschlieBen von Phosphaten fiir Kunst
diinger (Superphosphat). 1m Haushalt dient sie, mit Wasser verdiinnt, besonders als Reinigungs
mittel (Putzwasser) fiir Kupfer und andere Metalle. 

Acidum sulfuricum crudum dilutum. Verdiinnte rohe Schwefelsaure. Pu tzwasser. 
Zum Putzen fiir Kupfer, MeilSing und Zink gibt man eine Mischung von 1 T. roher Schwefel

saure mit 4 T. gewohnlichem Wasser ab, die nach einigem Stehen von dem abgesetzten Bleisulfat 
abfiltriert wird. Die Mischung ist mit "Vorsichtig" oder "Gift" zu signieren und wie die konz. 
Schwefelsaure niemals in Trink- oder Kochgeschirren abzugeben. Man kann die Mischung zur Ver
meidung von Verwechslungen auch farben, z. B. mit Methylenblau schwach blau. 

Acidum sulfuricum fumans. Rauchende Schwefelsaure. Fuming Sul
phuric Acid. Acide sulfurique fumant. Nordhauser Schwefelsaure. 
Vitriol61. Oleum Vitrioli (fumans). Oleum . 

.Als Rauchende Schwefelsaure bezeichnet man Auflosungen von Schwefel
saureanhydrid, S03' in konz. Schwefelsaure. S03 und H 2S04 verbinden sich zu 
Pyroschwefelsaure oder Dischwefelsaure, H 2S2 0 7, so daB die Rauchende Schwefel
saure eine Mischung von Schwefelsaure und Pyroschwefelsaure darstellt. Bei genii
gendem Gehalt an Schwefelsaureanhydrid kann sie auch ganz aus Pyroschwefelsiiure 
bestehen. 

Darstellung. Rauchende Schwefelsaure wurde friiher in Nordhausen durch Destilllttion 
von entwassertem und gerostetem Eisenvitriol aus Tonretorten und Auffangen des dabei ent
weichenden Schwefelsaureanhydrids in wenig Wasser gewonnen. Jetzt wird sie durch Einleiten 
von Schwefelsaureanhydrid, das nach dem Kontaktverfahren gewonnen wird, in konz. Schwefel
saure dargestellt. 

Eigenschaften. Klare, selten farblose, meist braunliche olige Fliissigkeit, 
die an der Luft weiBe erstickende Dampfe von Schwefelsaureanhydrid abgibt. Spez. 
Gew.l,860-1,900 (Erganzb.}. Beim Abkiihlen erstarrt sie zu einer Kristallmasse. 
Das Erstarren erfolgt bei verschiedenen Temperaturen, je nach dem Gehalt an S03' 
Beim Vermis chen mit Wasser tritt eine noch stiirkere Warmeentwicklung ein, als bei 
der gewohnlichen Schwefelsaure. Die Mischungen enthalten nur Schwefelsaure, 
H 2S04, die aus der Pyroschwefelsaure durch Aufnabme von Wasser entsteht: H 2S2 0 7 + H 2 0 = 2 H 2S04, 

Der Gehal t der Rauchenden Schwefelsaure des Handels an Schwefelsaure
anhydrid betragt etwa 12-16%, doch kommt sie auch mit einem Gehalt von 25% 
und mehr S03 in den Handel. 

Priifung. a) 1 g der Saure soil beim Verdampfen (Abzug!) und Gliihen 
hochstens 3 mg Riickstand hinterlassen. - b) Auf Arsen wird sie wie die rohe 
Schwefelsaure gepriift. 

Gehaltsbestimmung. In einem gutschIieBenden WagegliiBchen wagt man etwa 10 g 
Rauchende Schwefelsaure genau ab, liiftet dann den Stopfen des Wageglaschens ein wenig und .laBt 
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das Glas in ein Becherglas von etwa 500 ccm InhaIt gleiten, das etwa 150 ccm Wasser enthiilt. 
Auf das Becherglas legt man dann sofort ein Uhrglas. Nach dem Erkalten bringt man die Mischung 
in einen MeBkolben- von 500 ccm, spiiIt mit Wasser nach und fiiIIt bis zur Marke auf. 50 ccm 
der Mischung werden dann mit n-Kalilauge titriert (Dimethylaminoazobenzol). 

B erechn un g. Man berechnet aus dem Verbrauch an Lauge die Zahl der Kubikzentimeter 
n-Kalilauge fiir 10 g der angewandten Rauchenden SchwefeIsaure. Fiir 10 g reine Schwefelsaure 
mit 1000/0 H2S04 werden 204 ccm, fiir 10 g reines S03 250 ccm n-Kalilauge verbraucht. 46 ccm 
mehr aIs 204 ccm fiir 10 g = lOO% SOa, je 0,46 ccm mehr aIs 204 ccm fiir 10 g zeigen 10/ 0 S03 an. 
Angenommen, es seien abgewogen lO,24 g Rauchende SchwefeIsaure und fiir 50 ccm der Verdiinnung 
21,1 ccm n-KaIilauge verbraucht worden. Dann ist der Verbrauch fiir 10 g der Saure 

21,4' 10 = 1,024 = 209,5 oder 5,5 ccm mehr aIs 204 ccm = 5.5:0,46 = 10,90/ 0 S03 (und 89,10/ 0 H2S04), 

Aujbewahrung und Behandlung. Die Rauchende SchwefeIsaure wird unter 00 fest und 
vergroBert dabei ihr Volum betrachtlich. Die Flaschen sind deshalb nicht ganz zu fiiIIen und 
vor starker Abkiihlung zu schiitzen, ebenso vor starker Erwarmung, da dann das entweichende 
SOa einen ziemlich starken Druck ausiiben kann. 1st die Saure erstarrt, so laBt man sie an einem 
maBig warmen Ort langsam wieder fliissig werden. Beim UmfiiIIen der Saure benutze man einen 
Trichter und vermeide das Verspritzen. 1m iibrigen ist die Saure wie die rohe SchwefeIsaure zu 
behandeln. 

Anwendung. In der chemischen Technik zur DarsteIIung von Sulfonsauren, von Indigo
karmin. Zur Erhohung des Gehaltes der rohen SchwefeIsaure. Wird im Handverkauf Vitriolol 
gefordert, ohne daB sich feststeIIen laBt, daB fiir den zu erreichenden Zweck unbedingtdieRauchende 
SchwefeIsaure erforderlich ist, so gibt man gewohnliche rohe Schwefelsaure abo 

Bestimmung von Schwefelsiiure. Zur quantitativen Bestimmung der Schwefel
saure sauert man die stark verdiinnten wasserigen LOsungen der Sulfate - bei freier SchwefeIsaureist 
Ansauem nicht notig - mit 10-20 Tr. SaIzsaure an, erhitzt zum Sieden undfiigtunter bestandigem 
Umriihren zu der im Sieden zu erhaltenden Fliissigkeit tropfenweise heiBe Bariumchloridlosung 
bis zu einem maBigen UberschuB der letzteren hinzu. Nach beendigter FaIIung setzt man das 
Erhitzen noch einige Zeit fort und laBt aIsdann dieFliissigkeit auf dero Wasserbad, zuIetzt an einem 
warmen Ort, mindestens 12 Stunden lang absetzen, dam it das Bariumsulfat kristaIlinisch wird. 
Dann gieBt man die Fliissigkeit durch ein Filter (Bariumsulfatfilter), bringt den Niederschlag 
auf das Filter und wascht mit heiBem Wasser bis zum Verschwinden der Chloridreaktion aus. Nach 
dem Trocknen verbrennt man zuerst das vom Niederschlag getrennte Filter in einem gewogenen 
Platintiegel, gibt den Niederschlag hinzu und gliiht bei halbaufgelegtem Deckel 10-15 Minuten 
mit dem Bunsenbrenner. (Man kann auch das feuchte Filter mit dero Niederschlag sofort ver
brennen.) Etwa dabei entstandenes Bariumsulfid fiihrt man durch Abrauchen des Tiegelinhaltes mit 
1 Tr. SchwefeIsaure wieder in Sulfat iiber. Das Abfiltrieren, Waschen und GIiihen kann auch 
im GooCHschen Tiegel erfolgen. 

BaS04 X 0,343 = S03' BaS04 X 0,420 = H2S04, 

Enthalt eine Fliissigkeit lediglich freie SchwefeIsaure und keine andere Saure, so wird die 
freie SchwefeIsaure maBanalytisch besti=t. Man titriert dann mit n-Kalilauge (Dimethyl
aminoazobenzol). 1 ccm l/l-n-Kalilauge = 49 mg H2S04 oder 40 mg SOa. 

Die maBanalytische Bestimmung der gebundenen Schwefelsaure ist zwar 
moglich, das Verfahren ist aber so umstandlich, daB man durch die gewichtsanalytische Be
stimmung meistens rascher zum Ziele kommt. 

Torikologischer Nachweis. Vergiftungen durch konz. SchwefeIsaure konnen vor
kommen, wenn die Saure in Flaschen abgegeben wird, die fiir Getranke bestimmt sind. Sonst sind 
sie nicht haufig. Die Hauptmengen der eingefiihrten SchwefeIsaure sind gewohnlich in den zuerst 
erbrochenen Massen vorhanden. 1st der Tod rasch erfolgt, was von der Konzentration und Menge 
der genossenen Saure, sowie davon abhangt, ob das Gift in den gefiiIIten oder leeren Magen gelangte, 
so kann, vorausgesetzt daB die Entnahme der Organteile bei der Sektion in sachgemaBer Weise 
erfolgte, der Nachweis freier SchwefeIsaure auch noch in den ersten Wegen (Speiserohre, Magen, 
Darm) gelingen. 1st der Vergiftete aber vor dem Tode ii.rztlich behandelt worden, oder ist bei der 
Entnahme der Organe nicht sachgemaB verfahren worden, so kann der Nachweis freier Schwefel
saure unmoglich sein. Ebenso ist freie Schwefelsaure wahrscheinlich dann nicht mehr nach
zuweisen, wenn nach dem Einnehmen derselben langere Zeit, 6-12-24 Stunden, verstrichen 
ist, weil die Mineralsauren verhaltnismaBig rasch absorbiert werden. 

Es ist zunachst die Reaktion der Organteile (Anszug des Mageninhaltes) mit Lackmus
papier festzusteIIen. Wird dieses gerotet, so gibt man zu etwa 10 ccm Wasser 1 Tr. Methylorange 
oder Dimethylaminoazobenzol und setzt etwas von dem fiItrierten wasserigen Auszuge des Objekts 
hinzu. Bei Gegenwart von freier SchwefeIsaure geht die gelbe Farbung der LOsung in Kirsrhrot 
iiber. Man kann die Menge derselben im wasserigen Auszug mit n-KaIilauge titrieren. Der wasserige 
Auszug gibt mit Bariumchlorid einen :reichlichen weiBen Niederschlag von BariumsuIfat, dessen 
Menge in einem Teil des Objektes gewichtsanalytisch festzusteIIen ist. 
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Der A b d am pf ungs r ii c ks tan d eines wasserigen Auszuges des Untersuchungso bjektes farbt 
sich bei Gegenwart freier Schwefelsaure schwarz, weil die durch das Eindampfen konzen
trierte Schwefelsaure die organischen Stoffe zerstOrt. Sind keine organischen Stoffe zugegen, so 
erhalt man durch das Eindampfen konz. Schwefelsaure ziemlich rein. 1 Tr. des Abdampfriickstandes 
gibt dann beim Eindampfen mit Zucker eine schwarze Masse. Ein Ge.misch von Kaliumchlorat 
und Zucker kann durch 1 Tr. der konzentrierten Saure zur Entziindung gebracht werden. 

Schleimige Objekte, die sich mit Wasser nicht gut ausziehen lassen, iibergieBt.man mit dem 
2-3fachen Volum starken Alkohols (96% ), in dem soviel frischgefalltes Cinchonin aufgelost 
ist, daB die Reaktion der Fliissigkeit deutlich alkalisch bleibt. Man erwarmt das Gemisch Illicht 
ii ber 300, filtriert und dampft den Alkohol auf dem Wasserbad abo 

Man nimmt den Riickstand mit Wasser auf und bestimmt in je einer Halite des Filtrates 
einerseits die vorhandene Schwefelsaure durch Fallen mit Bariumchlorid, anderseits das Cincbonin, 
indem man die zweite Halite der wasserigen Losung mit Ammoniak iibersattigt und die nach 
24 stiindigem Stehen ausgeschiedenen Kristalle auf gewogenem Filter sammelt, mit Wasser wascht, 
trocknet und wagt. Die beiden so erhaltenen Werte miissen annahernd aufeinander sti.mmen. 

1st es nicht mehr moglich, freie Schwefelsaure nachzuweisen, so muB man sich damit be
gniigen, die Menge der ge bundenen Schwefelsaure festzustellen, doch ist dann del' Beweis einer 
Schwefelsaurevergiftung nicht mit Sicherheit erbracht. 

Beschadigung von Kleidungsstiicken uSW. Konz. Schwefelsaure lost Wolle 
und Seide sehr rasch auf, so daB in diesen Stoffen Locher entstehen. Pflanzliche Faserstoffe 
werden etwas weniger r3.Sch, abel' immerhin zerstort. Verdiinnte Schwefelsaure, wie sie z. B. in 
einer Starke von 15% als Putzwasser verwendet wird, verandert zunachst die Farbe del' Gewebe, 
mit denen sie in Beriihrung kommt. In der Regel entstehen rote Flecken. Hat die verdiinnte 
Saure Zeit und Gelegenheit, durch Verdunsten des Wassel's konzentrierter zu werden, so wirkt sie 
ahnlich wie konz. Schwefelsaure auf die Gewebe: die betroffenen Stellen werden morsch, und es 
entstehen gleichfalls Locher. Solange freie Schwefelsaure auf den Geweben ist, ist sie durch 
Methylorange und Titrieren leicht nachzuweisen und zu bestimmen, nul' achte man darauf, daB die 
meisten Gewebe sauer reagieren. 1m Verlaufe der Zeit geht aber die auf Gewebe aufgespritzte 
Schwefelsaure in saures und spater in neutrales Ammoniumsuliat iiber; dann ist freie Schwefel· 
saure natiirlich nicht mehr auffindbar, obgleich die Zerstorungen augenqcheinlich durch Schwefel· 
saure erfolgt sind. In solchen Fallen muB man gemessene oder gewogene Mengen des unbe
schadigten und des beschadigten Stoffes mit heiBem Wasser erschopfen und in den Ausziigen 
die Gesamtschwefelsaure bestimmen. Die Priifung des unbeschadigten Stoffes ist notwendig, weil 
die meisten gefiirbten Stoffe an sich Sulfate enthalten. 

Acidum sulfuricum anhydricum. Schwefelsaureanhydrid. Sch wefel tri oxyd. SOa' 
Mol.-Gew. 80. 

Darstellung. Technisch nach dem Kontaktverfahren durch trberleiten eines Ge
misches von Schwefeldioxyd und Luft iiber erhitzten platinierten Asbest oder iiber erhi1bztes 
Eisenoxyd. 1m kleinen durch Erhitzen von rauchender Schwefelsaure in einer Retorte und 
Auffangen in gut gekiihlter, vollkommen trockener Vorlage. 

Eigenschajten. Seidenglanzende, farblose Nadeln, Smp. 18°, Sdp. 46°. Bei der 
Aufbewahrung, besonders bei Gegenwart einer Spur Schwefelsaure, entsteht eine 
polymere Form (S03)2' die nicht schmilzt, aber beim Erhitzen verdampft und wieder 
in die einfache Form iibergeht. Mit Wasser gibt es unter sehr starker Warmeentwick
lung (Zischen) Schwefelsaure, an der Luft bildet es mit der Feuchtigkeit Nebel. 

Anwendung. Technisch zur Darstellung der rauchenden Schwefelsaure. 
Aqua Rabel, Acqua di Rabel. - Ital.: 1 T. konz. Schwefelsaure und 3 T. Weingeist 

(90 Vol.-%) welden gemischt. 
Elixir Rabel (amerik. Vorschr.). 4 T. Klatschrosen digeriert man 4 Tage .mit einem 

(erkalteten) Gemisch aus 100 T. Schwefelsaure(94-98%) und 300 T. Weingeist(90%) und filtriert. 

Mixtura sulfurica acida. HALLERsches Sa uer. Elixir acidum Halleri. 
Acid. sulfuric. alcoholisatum. Liquor acidus Halleri. Bine 
Mischung von Weingeist mit konz. Schwefelsaure, in der die letztere zum Teil III 

Athylschwefelsaure iibergefiihrt ist. 
Germ. Austr. Relv. 

Acidi sulfurici conc. 10,0 10,0 10,0 
Spiritus 30,0 30,0 30,0 
Spez. Gew. 0,990--1,002. 

Acldesulfurlque alcoolise. Eau de RABEL (Gall.) 
Acidi sulfurici (94-98%) 100,0 
Spiritus (95 Vol._%) 300,0 
Florum Rhoeados 4,0. 

Die Bliiten werden: mit der erkalteten !>Iischung 
4 Tage maceriert, dann wird abfiltriert. 

Hisp. 
25,0 
75,0 

Rung. 
50,0 

150,0 

Ital. N orveg. Ross. 
10,0 50,0 10,0 
10,0 50,0 30,0 

Acidum sulfuricum aromaticum. 
Aromatic sulphuric acid (Amer.). 
(1) Acidi sulfurici (93-95%) 109 ccm 
(2) Alcohol (94 Vol.-Ofo) 700 .. 
(3) Tiucturae Zingiberis 50 .. 
4) Olei Cinnamomi 1 .. 
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(5) Alcohol (94%) q. s. ad 1000 ccm 
Man trage vorsichtig 1 in 2 ein, nach dem Erkal

ten fiigt man 3 und 4 hinzu und fiiIlt mit 5 bis 
zu 1 Liter auf. Spez. Gew. etwa 0,933 (250). 

Aromatic suI phuric acid (Brit.). 
Tincturae Zingiberis 250 ccm 
Spiritus Cinnamomi 15 " 
Acidi sulfurici conc. 70 " 
Spiritus (90 Vol._%) ad 1000 " 

Wie nach der Vorschrift der Amer. zu mischen. 

Aqua vulneraria THEDENI. 
THEDEN's Wund wasser (Erganzb.) 
Aceti (6"/0) 6 T. 
Spiritus diluti (70 Vol._%) 3" 
Acidi sulfurici diluti (16%) 1" 
Mellis depurati 2 " 

werden gemischt und nach einiger Zeit filtriert. 
Klar, anfangs gelb, spater braunlich. 

Balsamnm adstringens RICHARD. 
(1) Acidi sulfurici (94-98"10) 20,0 
(2) Spiritus (90 Vol.-Ofo) 60,0 
(3) Olei Terebinthinae 20,0. 

Man mischt zuniichst 2 mit 3, fiigt zu dieser Mi
schung vorsichtig 1 hlnzu und laLlt zunachst 
einige Zeit in offnem GefiiLle stehen, bevor 
man auf Flaschen fiiIlt. In Gaben von 1, bis 2, 
bis 3,0 g mit schleimigen Getriinken verdiinnt 
bei Blutspeien und Nasenbluten. 

Balsamum haemostaticum WARREN. 
WARREN's blutstillender Balsam. 

(1) Acidi sulfurici (94-98%) 25,0 
(2) Spiritus (90 Vo!.-Ofo) 10,0 
(3) Olei Terebinthlnae 10,0. 

Man mischt 2 und 3 und fiigt dann 1 hinzu. 1m 
iibrigen s. d. vorigen Balsam. Dosis 20-30 
Tropfen. 

Limonade sulfurlque (Gall.). 
Potus sulfuricus. Potio sulfurica. Potus 

acid u I us. 
Gall. 

Acidi sulfurici diluti (10%) 20,0 

Limonada sulfurica (ltal.). 
Acidi sulfurici diluti (25%) 8,0 
Sirupi Aurant. Cort. 90,0 
Aquae destillatae 902,0. 

L1monada Acidl sulfurici (Portug.). 
Acidi sulfurici 2,0 
Sacchari 58,0 
Aquae destillatae 940,0. 

Mixtura pro potu acldo. 
Mixtur zum sauren Tranke. 

(Austr. Elench.) 
Mixturae sulfuric. acidae 5,0 
Sirupi Rubi Idaei 95,0. 

JUixtura Acidl sulfurlci. 
Mixtura acida. 

Dan. 
Acidi sulfurici diluti (12%) 20,0 
Sirupi Rubi Idaei 180,0 
Aquae destillatae 800,0 

Norveg. 
24,0 

180,0 
796,0. 

Massa sulfurlco-carbonlca (Portug.). 
Acidi sulfurici puri 10,0 
Carbonis vegetabilis q. s. nt fiat pasta. 

Als Atzpaste gebraucht. 

Potus acldulus (F. M. Germ.). 
Mixtur. sulf. acid. 4,0 
Aquae destillatae 
Sirup. simp!. aa 75,0. 

Sirupus Acidl sulfurici. 
Sirupus vitriolatus. 

Acidi sulfurici diluti (16%) 10,0 
Sirupi Sacchari 90,0. 

Sirupus acldus RABEL. 
Aquae Rabelii 
Sirupi Sacchari 

10,0 
90,0. 

231 

Aquae 880,0 
Sirupi Sacchari 100,0 

Hisp. 
15,0 

900,0 
100,0. Bei Gonorrhiie dreimal tiiglich 

Wasser verdiinnt. 
Y, ELlliiffel mit 

Bei BleiveJ giftung und Bleikolik. 

Acidum sulfurosum. 

Acidum sulfurosum anhydricum. Schwefligsiiureanhydrid. Schwefeldi
oxyd. S02' Mol.-Gew.64. 

DasSch wefeldioxyd, S02' wird gewohnlichalsSch weflige Saure bezeichnet; 
die eigentliche Schweflige Saure, die Verbindung H 2SOa, ist nicht bestandig und zer
fii.llt in Wasser und das Anhydrid. 

Fliissiges Schwefeldioxyd (fliissige Schweflige Saure) kommt in eisernen 
Flaschen in den Handel. 

Darstellung. Durch Verbrennen von Schwefel an der Luft oder durch Erhitzen von 
konz. 8chwefelsaure mit Kupfer oder Kahle. Cu + 2 H2S04 = CuS04 + 802 + 2 H20; bei An
wendung von Kohle entsteht ein Gemisch von S02 und CO2 nach der Gleichullg: C+2 H2S04 
= 2 S02 + CO2 + 2 H20. Kleine Mengen von S02 erhalt man am einfachsten, indem man kanz. 
Schwefelsaure in eine konzentrierte Liisung von Natrium bisulfi t, NaHS03• oder Natriumsulfit, 
N~S03' eintropfen laBt. Man benutzt dazu den zur Entwicklung von Chlor dienenden Apparat 
(s. u. Chlorum). 

Eigenschaften. Farbloses Gas von stechendem Geruch, feuchtes Lackmus
papier zuniichst rotend, dann bleichend. 1 Liter defl Gases wiegt bei 00 und 760 mm B 
= 2,862 g. Es lOst sich reichlich in Wasser und Alkohol. Campher lost 308 Vol., 
Eisessig 318 Vol. S02' Bei -10 0 unter gewohnlichem Druck oder unter etwa 
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6 Atm. Druck bei gewohnlicher Temperatur wird das Gas zu fliissigem Schwefel· 
di oxyd verdichtet. Dieses siedet bei -So unter Bindung von Wii.rme (KaIte-Erzeu. 
gung) und erstarrt bei -76° zu wei.Ben Flocken, die bei etwa -750 schmelzen. 

In geringen Mengen eingeatmet, reizt es zum Husten, in gro.Beren Mengen 
kann as den Tod durch Ersticken herbeifiihren. Schwefeldioxyd ist basonders in 
wasseriger Losung ein kraftiges Reduktionsmittel. Es reduziert MercurisaIze zu 
Mercurosalzen, Chlor zu Chlorwasserstoff, Jod zu Jodwasserstoff, Chromsaure zu Chro
misalz, Mangansaure und 'ttbermangansaure zu ManganosaIz, Kaliumpermanganat
losung wird sofort entfarbt, Jodsaure, HJOa• wird zunachst zu Jod reduziert, Jod
saurestii.rkepapier wird blau gefii.rbt; bei weiterer Einwirkung wird das Jod weiter 
reduziert zuJodwasserstoff, und die Blaufarbung verschwindet wieder. Andererseits 
wird Schwefeldioxyd durch entstehenden Wasserstoff zu Schwefelwasserstoff redu
ziert. Die SaIze der Schwefligen Saure heillen Sulfi te (neutraIe und saure Saize). 

Erkennung. Schwefeldioxyd wird in nicht zu geringen Mengen leicht am Geruch erkannt. 
Aus den Salzen der Schwefligen Sauren wird es durch verd. Schwefelsaure oder Phosphorsaure in 
Freiheit gasetzt. Beirn Einleiten in Jodliisung wird Schwefelsaure gebildet, die mit Bariumnitrat
losung nachgewiesen wird. Die kleinsten Mengen erkennt man mit Hilfe von Kaliumjodat
starkepapier. (Filtrierpapier, das mit einer Liisung von 1 g Kaliumjodat, KJOa, in 100 ccm 
Starkeliisung getrii.nkt und wieder getrocknet ist. Die Starkeliisung darf kein Jodid enthalten.) 

Man erwarmt die zu priifende Substanz in einem Kolbchen unter Zusatz von Phosphor
saure (25% HSP04,) und verschlieBt das KOlbohen mit einem Korkstopfen, in dem ein Streifen 
Kaliumjodatstii.rkepapier befestigt ist, der an seinem unteren Ende mit Wasser angefeuchtet 
wird; as tritt eine Blaufarbung ein, basonders an der Grenze zwischen dem feuchten und 
trockenen Teil des Papiers. Nach einiger Zeit versohwindet die Blaufii.rbung, besonders wenn 
groBere Mengen S02 vorliegen, weil das Jod zu Jodwasserstoff reduziert wird. 

Besti'lnmung. Man fangt das durch Erwii.rmen mit verd. Schwefelsaure oder Phosphor
saure freigemachte Schwefeldioxyd in Jodlosung auf und bestimmt die entstandene Sohwefel
saure als Bariumsulfat: BaS04 >< 0,27468= S02' 

Anwendung und Wirkung. Schwefeldioxyd totet Bakterien, Hefe und Sohimmelpilze. 
Es wird dashalb ale Desinfektionsmittel und als Erhaltungsmittel benutzt. Der Gebrauch als Er
haltungsmittel fiir Fleisoh und Fleischwaren ist in Deutschland verboten. Nach KIONKA ist die 
Schweflige Saure nicht harmlos, sie kann schwere Blutungen der feiusten Kapillaren verursachen. 
Schwefeldioxyd wird femer verwendet zum Toten von Ratten und Mansen, besonders auf 
Schiffen und in La.gerraumen. Technisch dient as als Bleichmittel, zur Herstellung der Sulfit
cellulose, zur Entfii.rbung von Zuckerliisungen in den Zuckerfabriken. Fliissiges Schwefeldioxyd 
dient zur Erzeugung von Eis. 

Acidum sulfurosum. Schweflige Siiure. Sulphurous Acid. Acide 
sulfureux dissous. Wasserige Losungen von Schwefeldioxyd mit verschie. 
denem Gehalt. Erganzb. spez. Gew. 1,029-1,035 = annii.hernd 6% SO~. Brit. spez. 
Gew. 1,025 = 5% S02' In den Losungen ist ein Teil des Schwefligsaureanhydrids mit 
Wasser zu Schwefliger Saure, H 2S03, vereinigt; beim Erhitzen wird alIas Schwefel
dioxyd ausgetrieben, do. die SchwefJige Saure wieder zerfii.llt. 

narsfellung. Man entwiokelt nach dem einen oder anderen der angegebenen Verfahren 
Schwefeldioxyd, wascht as mit wenig Wasser und leitet es in Wasser ein. Man kann dazu den zur 
Herstellung von Chlorwasser dienenden Apparat benutzen (s. u. Chlorum). 

Eigenschaften. Klare, farblose Fliissigkeit von dem stechenden Geruch des 
Schwefeldioxyds; sie rotet Lackmuspapier erst und bleicht es dann. Kaliumperman
ganatlosung und J odlOsung werden durch die Losung sofort entfii.rbt. An der Luft 
nimmt die Losung allmahlich Sauerstoff auf unter Bildung von Schwefelsaure. 

Prajung. a) Schwe£lige Saure darf mit Bariumnitratlosung nur eine schwache 
Triibung geben (Schwefelsaure). - b) Beim 1tbersattigen mit Ammoniakfliissigkeit 
darf keine blaue Farbung auftreten (Kupfer). - c) 10 cem diirfen beim Abdampfen 
und Gliihen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 

Gehaltsbesti~mung. 109 Schweflige Saure werden mit ausgekoohtem Wasser auf 
100 oom verdiinnt. LaBt man von dieser Fliissigkeit aus einer Biirette unter bastii.ndigem Um. 
Behiitteln solange in 20 ecm Ilto.Jodliisung einflieBen, bis Entfarbung eintritt, so sollen dazu an
niihemd 10,6 cem der Saurellisung erforderlioh sein. 1 ocml/lO-n-Jodlosung= 3,2 mg S02, 20 ccm 
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= 64 mg, die in 10,6 ccm der verdiinnten Liisung enthalten sein sollen = mnd 60/ 0 S02 in der un
verdiinnten Liisung). 

Spez.Gewicht der wisserigenLosung von Schwefeldioxyd und Gehalt an S02 bei 150 (SCOTT). 
Wasser von 15° = 1. 

Spez. Gew. 

1,0028 0,5 1,0168 3,0 1,0302 5,5 1,0426 8,0 
1,0056 1,0 1,0194 3,5 1,0328 6,0 1,0450 8,5 
1,0085 1,5 1,0221 4,0 1,0353 6,5 1,0474 9,0 
1,0113 2,0 1,0248 4,5 1,0377 7,0 1,0497 9,5 
1,0141 2,5 1,0275 5,0 1,0401 7,5 1,0520 10,0 

Aufbewah'I"Ung. V ors i c h ti g in dichtschlieBenden Glasstopfenflaschen. 
Anwendung. Selten medizinisch: auBerlich bei parasitaren Hauterkrankungen, jau

chigen und syphilitischen Geschwiiren, zu Pinselungen und Inhalationen bei Aphthen, Diphtherie. 
Innerlioh zu O,05-O,4gS02 mehrmals tiglieh in starker Verdiinnung bei Gii.mngsprozessen 
im Magen, bei Infektionskrankheiten wie Typhus, Cholera. GroBere Gaben wirken naoh KIONKA. 
als Blutgift und konnen schwere Blutungen der feinsten Kapilla.ren verursachen. Technisch 
aIs Bleichmittel, aIs Reagens in der Analyse. 

Fumigatio Acidi sulfurosi. Schwefligsaure-Raucherung. Zur Zerstorung von 
Krankheitskeimen wird bisweilen eine Rauchemng mit Schwefeldioxyd ausgefiihrt. Dies 
geschieht in der Weise, daB man in den betreffenden Raumen irdene Schalen (Blumentopf
Untersatze) etwa 1/2-1 m iiber dem FuBboden aufsteIlt, in diese gewogene Mengen Schwefel
faden (mit Sohwefel getrankten BaumwoIIendocht) bringt, diese entziindet und den Raum voIl
standig abschIieBt. Nach Verlauf von 1 Tage wird die Desinfektion wiederholt. Auf 10 cbm Luft
raum rechnet man 20 g Schwefelfii.den. - In der gleichen Weise entwickelt man Schwefeldioxyd 
zum Bleichen von Strohhiiten und Makart-Buketts usw., nur findet dann das Abbrennen des 
SchwefeIs in kleinAn geschlossenen Raumen statt. 

Fumigation 8 l'acide sulfureux. Fumigatio (Suffumigatio). sulfur os a (Gall.)~ 
Man schiittet grob zerstoBenen Stangenschwefel in ein flaches, irdenes GefaB, befeuchtet ilm mit 
etwas Alkohol und entziindet diesen. Der Alkohol iibertragt die Verbrennung auf den Schwefel. 
Auf einen Luftraum von 100 cbm sind 3-4 kg Schwefel anzuwenden. Eine solche Menge ist 
natiirlich auf mehrere Gefii..Be zu verteilen. 

Leukogen heillt das saure Natriumsulfit NaHS03 wegen seiner Fahigkeit, Pflanzenfarb
stoffe zu entfarben. Es dient unter diesemNamen unter anderem auch zur Entfernung von Obst-
flecken aus Wasche. 

Lignosulflt, Lignosulfin, ist ein bei der Sulfit-CeIluIosefabrikation gewonnenes Neben
produkt, das neben SuIfiten noch Bestandteile des Holzes enthalt. Es wird als innerliches· 
Desinfiziens und Antisepticum gegen Diphtherie und Tuberkulose in Form von Inha.lationen 
mitteIst besonderer Apparate angewendet. 

Pictolin, Pictetfliissigkeit, ein Mittel zur Vertilgung von Ratten auf Schiffen usw.,_ 
ist ein Gemisch von fliissigem Schwefeldioxyd und Kohlendioxyd. 

Turiolignin ist eine dem Lignosulfit ahnIiche braune Fliissigkeit, die bei allen Er
krankungen der Luftwege empfohlen wird. 

Aqua sunurosa (dlluta). 
Ac!dum sulfurosum dilutum 1%. 

Acidi suifurosi (10% ) 10,0 
Aquae destillatae 90,0. 

Glycerolatum deslnfectlvum GRITT. 
Glyceroiati simplicis 90,0 
Natrii sulfurosi neutralis 10,0. 

Zur Desinfektion von Wunden, Verminderung der 
Eiterung, Beforderung der Vernarbung. 

Lotio contra perniones FERGUS. 
Acid! sulfuros! (100/0) 40,0 
Glycerini 20,0. 

Zum Bestreichen der Frostbeulen. 

Mixtura antldlphtherlca SCHOTTIN. 
Magnesiae sulfurosae 5,0 
Acidi sulfuros! (100/0) 5,0-8,0 
Aquae destiliatae 100,0-120,0. 

S. 1%-2stiindlich 1 EBHiffei (bzw. Kinderloffel). 

Acidum tannicum. 
Acidum tannicum. Gerbsaure. Gallusgerbsaure. Tannin. Tannic 
Acid. Tanin -officinal. Acidumgallotannicum. Acidum scytodepsicum. 

Da'l"sfellung. Die Gerbsaure wird gewonnen aus den ohinesischen, japa.nisohen oder' 
tiirkischen GaIlapfeIn. Die Gewinnung bemht auf foJgenden Eigensohaften der Gerbsaure: In 
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Alkohol enthaltendem Ather ist sie leicht loslich, in wasserhaltigem Ather schwer loslich. Der 
alkoholisch·atherischen Liisung kann sie durch Schiitteln mit Wasser vollig entzogen werden, 
wahrend die meisten Verunreinigungen im Ather gelost bleiben. 

Man zieht die grob zerstoBenen Gallapfel mit einem Gemisch von 4 T. Ather und 1 T. Wein. 
gcist aus, am einfachsten in einem Perkolator. Die Ausziige werden filtriert und mit 113 Volum 
Wasser tiichtig durchgeschiittelt. Die sich absetzende atherische Schicht wird abgetrennt und 
noch zweimal mit je 113 Volum Wasser ausgeschiittelt. Die vereinigten wasserigen, notigen· 
falls filtrierten Fliissigkeiten werden auf dem Wasserbad zur Sirupdicke eingedampH. Den 
Riickstand lost man in der achtfachen Menge Wasser, erwarmt die Losung. mischt sie mit 
etwas gewaschener Tierkohle und liiBt sie damit etwa 3-4 Tage unter ofterem Umschiitteln 
stehen. Dann filtriert man die Losung ab, dampft sie in einer Porzellanschale ein und zupft 
die Masse in diinne Lamellen, die man im Trockenschrank auf Porzellantellern gut aus· 
trocknet und dann im Porzellanmorser pulvert. " 

HandelssoTten. Die wichtigsten sind: 1. Acidum tannicum pulveratum" durch 
Pulvern der getrockneten Gerbsaure erhalt\ln, ein gelblichweiBes bis hellbraunliches Pulver. 
2. Acidum tannicum levissimum. Kristall·Tannin, durch Aufstreichen der konzen· 
trierten Losung auf Glasplatten in kleinen Schiippchen (Lamellen) erhalten; kristallinisch ist 
es nicht. Das leichte Tannin wird auch gewonnen, indem man die zur Sirupdicke eingedampfte 
Losung in einen feinblasigen Schaum verwandelt und diesen trocknet. 3. Acidum tannicum in 
filis, Gerbsaure in diinnen Faden, wird durch Pressen des (lrwarmten Extraktes aus diinnen Off· 
nungen und Trocknen der Faden erhalten. 

Eigenschaften. Fast weiBes oder gelbliches Pulver oder sehr leichte, braun· 
lich.gelbe Schiippchen, fast ohne Geruch. Das verstaubte Pulver reizt zum Niesen. Die 
wasserige Losung rotet Lackmuspapier, schmeckt sehr herbe, zusammenziehend und 
riecht eigenartig. Gerbsaure lOst sich in 1 T. Wasser oder 2 T. Weingeist (90 Vol. %) 
zu einer braunlichen bis braunen Fliissigkeit. Sie ist ferner loslich in 2 T. Glycerin, 
unloslich dagegen in absolutem Ather, in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin, 
Benzol, in atherischen und fetten Olen. Aus der konz. wasserigen Liisung wird sie, 
ohne chemisch verandert zu werden, gefaUt durch Phosphorsaure, Schwefelsaure. 
Salzsaure, Natriumchlorid. Macht man Gerbsaurelosungen alkalisch [durch NaOH, 
Na2COa• Ca(OH)2)]' so nehmen sie begierig Sauerstoff aus der Luft auf und fiirben 
sich dunkel. Beim Erwiirmen mit verdiinnten Sauren, z. B. Salzsaure, Schwefelsaure, 
geht die Gerbsaure in Gall ussaure, C6H2(OHhCOOH, iiber. Gallussaurebildung 
erfolgt auch, wenn Schimmelpilze sich in Gerbsaureliisungen angesiedelt haben. Da 
die Gerbsaure bei der Spaltung auBer Gallussaure auch Traubenzucker liefert, ist sie 
eine glykosidartige Verbindung der Gallussaure und nicht, wie man friiher annahm, 
Digallussaure, eine esterartige Verbindung aus 2 Molekeln Gerbsaure. Die Kon
stitution "der Gerbsaure ist noch nicht vollig aufgekliirt. Nach E. FISCHER und 
K. FREUDENBERG ist der wesentliche Bestandteil der Gerbsaure wahrscheinlich 
Pentadigalloylglykose C66HS204.6' eine Verbindung von einer Molekel Glykose 
mit fiinf Molekeln Digallussaure. Die Salze der Gerbsaure heiBen Tannate. 
Die Salze der Alkalien und der alkalischen Erden sind in Wasser liislich, die der 
Schwermetalle in Wasser unlOslich. - Beim Erhitzen auf 150-160° farbt sieh die 
Gerbsaure zunachst dunkler, bei 210-215° zerfallt sie zum groBten Teil in Pyrogallol 
und Kohlendioxyd. - Jod wird von Gerbsaurelosungen in betrachtlichen Mengen 
gebunden, wobei sich die Fliissigkeit rotbraun fiirbt. - Die wasserige Losung der 
Gerbsaure wird durch EiweiB, Leim, Alkaloide und Brechweinstein gefallt (Unter
schied von Gallussaure, s. S. 151). - Reine, oxydfreie Eisenoxydulsalze i'arben 
Gerbsaureliisungen zunachst nicht; infolge einer Oxydation des Eisensalzes durch 
die Luft tritt jedoch gewohnlich alsbald violette Farbung auf, allmahlich entsteht 
auch ein blauschwarzer, sehr fein verteilter Niederschlag. Ferrisalze geben sofort 
blauschwarzen Niederschlag. Bei sehr groBer Verdiinnung beider Losungen ent· 
steht eine klare blaue Fliissigkeit, die sich allmahlich unter Abscheidung dunkler 
Flocken griin farbt. 

ETkennung. Aus der wasserigen Losung (1 g + 4 ccm) wird mit verd. Schwefel
saure oder Natriumchloridlosung (1 + 3) die Gerbsaure ausgeschieden. Die wasserige 
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Losung (0,1 g + 10 ccm) gibt mit 1-2 Tr. Eisenchloridlosung einen blauschwarzen 
Niederschlag, der auf Zusatz von verd. Schwefelsaure wieder verschwindet. 

P'I'ilfung. a) Die Losung von 1 g Gerbsaure in 4 ccm Wasser mull beim Ver
mischen mit 5 ccm Weingeist klar bleiben, ebenso bei weiterem Zusatz von 2,5 ccm 
Ather (Gummi, Dextrin, Zucker, SaIze). - b) Beim Trocknen bei 1000 darf sie Mch
stens 120/ 0 an Gewicht verlieren (Wasser). - c) Beim Verbrennen darf sie hochst6ns 
0,2% Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Gerbsaure ist ein Adstringens und Styptikum (blutstillendes Mittel). In 
Substanz oder konz. Losung wirkt sie corrodierend auf Schleimhaute und wird von diesen, sowie 
von der Haut resorbiert. Die Aussoheidung erfolgt durch den Harn als Gallussaure. Die blut
stillende Eigenschaft ist durch die Koagulation des EiweiBes zu erklaren; diese Eigenschaft kommt 
aber aueh der resorbierten Gerbsaure als entferntere, mildere Wirkung zu. AuBerdem wirkt sie 
sehwa.ch antiseptiseh. Man wendet sie an: AuBerlieh als blutstillendes Mittel bei Blutungen aller 
Art, bei eiternden Prozessen, Wundsein, Erkrankungen des Zahnfleisehes, Tripper, Diphtherie, 
gegen das Ausfallen der Haare usw. Innerlieh in Pulvern oder Pillen von 0,03-0,4 g bei inneren 
Blutungen, Durchfiillen, Ruhr, Morbus Brigbtii. Ais Gegenmittel bei Vergiftungen duroh Alkaloide 
und einige Metallsalze. - Bei Durohfallen usw. ist sie besser dureh die neueren Tanninprapara.te 
(Tannalbin, Tannigen usw.) zu ersetzen. Teohniseh in der Farberei, zur Tintenberstellung, 
als KIarmittel in der Bierbrauerei und anderen Gewerben. 

Be~timmung von Ge'l'bstoff in Ge'l'bmitteln (Internationales Verfahl'en). Zur 
Bestimmung des Gerbstoffes wird von einer Gerbmittellosung der Abdampfriiekstand 'lor 
und na.ch der Behandlung mit ehromiertem Hautpulver bestimmt. 

Man wagt 4 g Gerbmittel (z. B. Tannin) genau und lost es imMeBkolben in Wasser zu 1000 eem. 
(Von fliissigen Gerbextrakten nimmt man eine entspreohend groBere Menge.) Etwa 250 com der 
LOsung werden mit 2 g Kaolin durehgesehiittelt und dureh ein Faltenfilterfiltriert. (Faltenfilter 
Nr. 605 von 18,5 em Durchmesser von SCHLEICHER u. SCHULL in Diiren.) Das erste Filtrat wird ver
worfen. Durch das mit Kaolin gediehtete Filter wird die iibrige GerbmittellOsung filtriert. Von dem 
vollig klaren Filtrat werden 100 eem in einer fla.chen Sehale (Platin, Nickel, Glas, Porzellan) von 
etwa 10 em Durohmesser auf dem Wasserbad zur Troekne eingedampft; der Riiekstand (A) wird im 
Dampftrockensehrank bei 98-1000 getrooknet und naoh dem Erkalten (im Trockenglas) gewogen. 
Dann' werden 100 ecm der Gerbstofflosung in einem weithalsigen Glasstopfenglas von etwa 200 eem 
mit 26,5 g feuehtem chromiertem Hautpulver 15 Minuten lang geschiittelt (im Schiittel
apparat oder mit der Hand). Die Mischung wird dann auf ein troekenes, vorher sehr gut ausge
waschenes Leinen gebra.cht und abgepreBt. Die Fliissigkeit wird mit 1 g Kaolin geschiittelt und 
filtriert. 60 eem des Filtrats werden in einer Schale auf dem Wasserbad eingedampft, der Riiok
stand (B) wie vorher getrooknet und gewogen. Das Gewicht des Riickstandes B wird verdoppelt 
und von dem Gewicht des Riiokstandes A abgezogen; der Untersehied ist die Gewichtsmenge des 
von dem Hautpulver aufgenommenen Gerbstoffs in 100 ecm der GerbmittellOsung. Der Prozent
gehalt Iallt sich danaeh leieht bereohnen. 

Von dem ehromierten Hautpulver bestimmt man in einer Probe den Wassergeha1t 
durch Trocknen bei 1000 und verwendet fiir die Gerbstoffbestimmung die Menge, die 6, 5 g trocknem 
Hautpulver entsprieht. Diese Menge wird in einer Porzellanscha.1e mit 100 eem Wasser iiber
gossen, durehgeriihrt und naoh halbstiindigem Stehen auf einem Leinentuch abgepreBt, mit 
Wasser nachgewasehen und dann erneut abgepreBt, bis das Gewieht 26,5 g betragt. Man hat 
dann in dieser Menge 20 ecm Wasser, um die die Menge der Gerblosung vermehrt wird. 60 eem 
des Filtrats entspreohen deshalb der Halfte der 100 ecm Gerblosung, die mit dem Hautpulver ge· 
sehiittelt wurden. 

Chromiertes Hautpulver wird durch Behandlung von weiBem Hautpulver mit Chrom
salzlosungen (Chromalaun, Chromsulfat, Chromehlorid) unter Zusatz von Natriumearbonat er· 
halten; es solI 0,2-10/0 Chrom enthalten und solI an Wasser nur hBchst geringe Mengen abgeben, 
'lor allem keine SaIze, die bei ungeniigendem Wasehen zuriiekbleiben. 

Nach M. NIERENSTElN lallt sieh an Stelle von Hautpulver aueh Casein verwenden. Fur 
Gerbstoffextrakte eignet es sieh nieht, wenn diese Aluminiumverbindungen enthalten. 

Multanin (CHEMISCHE FABRIK vorm. E. SCHERlNG, Berlin) ist Gerbsaures Aluminium. 
DU'I'stellung. Eine Alkalitannatlosung wird mit einem Aluminiumsalz gefiillt und 

alsdann soviel Xtzalkali zugesetzt, daB Neutralisation nieht eintritt. 
Eigenschaften. Graues gerueh- und gesehmaekloses Pulver. Unloslich in Wasser und in 

Salzsaure von der Konzentration des Magensaftes. 
Anwendung. Bei Diarrhoen alIer Art zu O,5-1-Il/2 g. 

Tannal (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist basisches Alumlnlumtannat, basisch gerb
saures Aluminium, Aluminium tannicum. 
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Da1'stellung. Es wird dUI'ch Fallen einer Aluminiumsulfatlosung durch eine Gerbsaure
liisung erhalten, die mit Ammoniak annahernd neutral gemacht ist. 

Eigenschajten. Braunliches Pulver, in Natronlauge beim Erwarmen mit brauner Farba
li:islich, in Wasser unli:islich. 

Anwendung. Als Adstringens bei chronischen Katarrhen der Atmungsorgane. 

Tannalloslich, Tannal solubile, ist durch Zusatz von Weinsaure Mslich 
gemachtes Tannal. 

Altannol (CHEM. WERKE Rudolstadt), fruher N eota nnyl genannt, ist eine Verbindung von 
basischem Aluminiumacetat mit Gerbsaure. 

Da1'stellung. Nach D.R.P. 313606 durch Schiitteln von basischem Aluminiumacetat 
mit wasseriger Gerbsaureliisung. 

Eigenschaften. Hellgelbes Pulver, unloslich in Wasser, geschmacklos. 
Anwendung. Als Darmadstringens, 0,5 g mehrmals taglich. 

Optannin (KNOLL u. Co., Ludwigshafen a. Rh.), urspriinglich Enterosan genannt,. 
ist basisch gerbsaures Calcium [nach Angabe des Herstellers Ca(OH)C14H g OgJ. 

Eigenschaften. Amorphes, graubraunes Pulver, in Wasser fast unloslich, schwer loslich 
in verdiinnten Sauren. Aus der sauren Losung wird es beim Neutralisieren wieder gefiillt. Die 
frisch gefallte Verbindung lost sich in verd. Sauren leicht wieder auf. Es enthalt 85,6% Gerbsaure 
und 14,4% CaO. 

E1'kennung. Werden 0,5 g Optannin mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so gibt das Filtrat 
mit verd. Eisenchloridlosung eine tiefblaue Farbung. Die Losung des Verbrennungsriickstandes 
von etwa 0,3 g Optannin in einigen 'Iropfen verd. Salzsaure und 10 ccm Wasser gibt nach Zusatz 
von Ammoniakfliissigkeit mit Ammoniumoxalatlosung einen weiBen Niederschlag von Calcium
oxalat. 

Anwendung. Bei Durchfallen aller Art, besonders auch bei den Durchfallen Tuberkuli:iser. 
Gaben: fiir Sauglinge 1-2 g, altere Kinder bis 2,5 g am Tage, fiir Erwachsene entsprechend mehr, 
in Pulvern, Pillen, Tabletten. 

Tannochrom (G. HELL u. Co., Troppau) ist eine Resorcin en thaltende Chrom
tannin verbind ung. 

Es kommt als Pulver und in Losung (Tannochrom solutum) in den Handel. 
Anwendung. Als Adstringens und Antiseptikum in der Wundbehandlung. 

Tannigen (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), Acetyltannin, ist im wesentlichen 
ein Gemisch von Diacetyl- und Triacetyltannin. 

Da1'stellung. Durch Erhitzen von Gerbsaure mit Essigsaureanhydrid. Das Reaktions
produkt wird mit Wasser ausgewaschen und getrocknet. 

Eigenschaften. GrauweiBes oder gelblichweiBes, fast geschmack- und geruch
loses Pulver. Es lost sich schwer in Wasser, leichter in Weingeist, leicht in Natron
lauge und Natriumcarbonatlosung. In Wasser von 700 erweicht es zu einer gelben, 
fadenziehenden Masse. 

E1'kennung. Werden 0,5 g Tannigen mit 10 ccm Bleiacetatlosung geschiittelt 
und 5 ccm Natronlauge hinzugefiigt, so nimmt das Gemisch nach kurzer Zeit eine 
rosa, spater blutrote Farbung an. - Beim Erwarmen einer Mischung von (etwa 0,5 g)\ 
Tannigen mit (etwa 5 ccm) Weingeist und (10-15 Tr.) Schwefelsaure tritt der Geruch 
des Essigathers auf. - Wird 0,1 g Tannigen mit 5 ccm Chloroform und 1 Tr. Eisen
chloridlosung erwarmt, so nimmt das auf der wasserhellen Fliissigkeit schwimmende 
Pulver eine schmutzig-griine Farbe an. 

Priifung. a) Werden 0,5 g Tannigen mit 50 ccm Wasser geschiittelt und die 
Mischung filtriert, so darf das klare Filtrat nach Zusatz von 1 Tr. Eisenchloridlosung 
nur eine schwach griinliche, aber keine blaue Farbung zeigen (unveranderte oder 
durch Zersetzung frei gewordene Gerbsaure). - b) Beim Verbrennen darf eshochstens· 
0,1 0/ 0 Riickstand hinterlassen. 

AufbewahTUng. Vor Feuchtigkeit geschiitzt, in gut schlieBenden GefaBen .. Bej. 
mangelhafter Aufbewahrung kann es durch WasseraufnahIIle teilweise in Essigsaure und Gerb
saure gespaltet werden; es zeigt sich dann der Geruch nach Essigsaure und saurer und zu
sammenziehender Geschmack. Ein solches Praparat darf nicht abgegeben werden. Nach LIETZ: 
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,jst es besser, die Glaser nicht luftdicht zu verschlieBen, damit etwa abgespaltete Essigsii.ure, 
odie die weitere Zersetzung begiinstigt, entweichen kann. 

Anwendung. Als Ersatz des Tannins bei chronischen Diarrhiien in Einzelgaben von 
0,5-1,0 g (messerspitzenweise) bis zu 3,0 g tii.glich. Da es im Magensaft so gut wie unIiislich ist 
und erst durch die Darmverdauung gespaltet wird, belii.stigt es den Magen nicht und entfaltet 
-seine Wirkung erst im Darm. Zu 30/ 0 in einer 50/ 0 igen Natriumphosphatliisung geliist, wird es bei 
-chronischer Pharyngitis und Laryngitis angewandt. 

Tannoform (E. MERCK, Darmstadt). Methylen-Oitannin. 
Dof'stellung. 5 T. Tannin werden in 15 T. heiBem Wasser geliist. Diese Liisung wird 

mit 3 T. Formaldehydliisung von 300/ 0 und mit konz. Salzsii.ure (12-15 T.) versetzt, bis kein 
Niederschlag mehr entsteht. Dieser wird nach dem Auswaschen mit Wasser bei mii.Biger Wii.rme 
getrocknet. DRP.88082 u. 88841. 

Eigenschajten. Leichtes, schwach rotlichbraunes, geruch. und geschmack. 
loses Pulver, unloslich in Wasser, leicht loslich in Weingeist. Ammoniakiliissigkeit, 
Natronlauge und Natriumcarbonatlosung losen Tannoform mit gelber bis rotbrauner 
Farbe. Smp. ungefahr 2300 unter Zersetzung. 

Ef'kennung. Erwarmt man 0,01 g Tannoform mit 2 ccm konz. Schwe£elsaure, 
60 lost es sich mit gelbbrauner Farbe, die bei weiterem Erhitzen in Grlin und dann 
in Blau iibergeht. GieBt man diese Losung in Weingeist, so entsteht eine indigoblaue 
Farbung, die in kurzer Zeit iiber Violett in Rot iibergeht. Germ. 6 s. Bd. II S. 1365. 

Prilfung. Schiittelt man 0,5 g Tannoform mit 50 ccm Wasser, so darf das 
Filtrat nicht verandert werden: a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwer. 
metalle), - b) nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch BariumnitratlOsung, 
(Sulfate), - c) durch SHbernitratlosung (Chloride). - d) Beim Verbrennen darf es 
hochstens 0,2% Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Es wirkt zugleich adstringierend und antiseptisch. Innerlich, da es den 
Magen nicht belastigt und erst im Darm in seine Komponenten gespaltet wird, als Darmadstringens 
bei chronischem Darmkatarrh in Gaben von 0,5 g tii.glich 3-4mal in schleimigem Vehikel. AuBer
Hch als stark sekretionsbeschrii.nkendes, austrocknendes Streupulver gegen iibermii.Bige SchweiB
.absonderung (SchweiBfuB), nii.ssende Ausschlii.ge, iibelriechende Wunden, iiberhaupt als Trocken
antiseptikum. Flecken von Tannoform in der Wii.sche lassen sich mit Kaliumpersulfat entfemen. 
Tannoformzement, aus Tannoform und Formaldehydlosung, dient zu Zahnfiillungen. 

Helgotan (Dr. A. VOSWINKEL, Berlin) und Tannisol (A. WOLFRUM u. Co., Augsburg) 
-sind dem Tannoform ahnliche Formaldehyd verbindungen der Gerbsaure. 

Rexotan (Dr. A. VOSWINKEL, Berlin) ist Methylen-Tannin-HarnstorI. 
Gelbbraunes Pulver, Smp. 230-2500, unIiislichin Wasser, Alkohol undAther, liislich in Alkalien. 
Anwendung. Gegen Darmkatarrhe. 
Rexotan ad us. vet. ist dieselbe Verbindung, aber weniger rein. 

Tannothymal (SCHllIlMEL u. Co., Leipzig) ist ein Kondensationsprodukt von Tannin, 
Thymol und Formaldehyd. 

Eigenschajten und Ef'kennung. GelblichweiBes bis riitliches, geruchloses und fast 
geschmackloses Pulver, das beim Erhitzen bei etwa 2350 unscharf unter :t:ersetzung schmilzt. Es 
ist leicht in Alkalien loslich, etwas schwerer in Alkohol, nahezu unliislich in Wasser sowie in ver
odiinnten Sauren; mit konz. Schwefelsii.ure gibt es eine braune Liisung; aus letzterer fii.1lt es auf Zu
satz von Wasser wieder aus. Die alkoholische Liisung des Tannothymals gibt mit Bleiacetat einen 
gallertartigen Niederschlag und farbt sich auf Zusatz von Eisenchloridliisung dunkelblau. Wird 
Tannothymal mit etwa der gleichen Menge gepulvertem Kaliumhydroxyd im Reagensrohr er
hitzt, so tritt unter Aufschii.umen Zersetzung ein; auf Zusatz von iiberschiissiger verd. Schwefel
sii.ure zu dem in Wasser geliisten Zersetzungsprodukt tritt der Geruch nach Thymol auf. 

Anwendung. Als Darmadstringens, dem gleichzeitig eine erhebliche antiseptische Wirkung 
zukommt. Infolge seiner Unliislichkeit in Sauren belastigt es den Magen nicht und tritt erst im 
Darm in Wirkung. Gabe: 1 g, im Bedarfsfalle mehrmals taglich, bei Kindem entsprechend weniger. 

Tannalbin (KNOLL u. Co., Ludwigshafen) ist Albumintannat, eine Gerbsaure
EiweiBverbind ung, die durch Erhitzen "gehartet". d.h. schwerloslich gemacht ist. 

Daf'stellung. Die Liisung von 10 T. getrocknetem EiweiB in 90 T. Wasser wird mit 
65 T. einer 10% igen Tanninliisung vermischt. Der entstehende Nlederschlag wird gesammelt, 
mit Wasser gewaschen, bis das Filtrat durch Eisenchlorid kaum noch blau gefarbt wird. Dann 
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trocknet man den Niederschlag auf porosen Unterlagen zunachst vollstandig bei etwa 300. 
Der getrocknete Riickstand wird gepulvert und 6 Stunden auf 110-1200 erhitzt. DRP.88029. 
- Dieses Erhitzen hat den Zweck, das urspriinglich im Magensaft leicht losliche Praparat darin 
schwerer aufloslich zu machen, es zu harten. Nach DRP. 90215 kann der gleiche Zweck 
erreicht werden, indem man den erhaltenen Niederschlag mit Alkohol oder einer groBen Menge 
Saure, z. B. Salzsaure, behandelt. 

Nederl. gibt folgende Darstellungsvorschrift: Eine filtrierte Losung von 10 T. getrocknetem 
EiweiB in 90 T. Wasser wird mit soviel wasseriger GerbsaurelOsung (6+ 94) versetzt, als zur 
Fallung des EiweiBes notig ist. Die Mischung wird auf hochstens 500 erwarmt, damit der Nieder· 
sohlag sich verdichtet. Letzterer wird mit 100 T. Wasser ausgewaschen, stark abgepreBt, bei 400 
getrocknet und gepulvert und dann in diinner Schicht 6 Stunden lang auf 110 -115 ° erhitzt. 

Eigenschaften. Braunliehes, amorphes, gerueh- und gesehmaekloses Pulver, 
das in kaltem Wasser und Weingeist nur sehr wenig .loslieh ist. Gehalt an Gerb
saure ungefahr 50%. 

Erkennung. Schiittelt man 0,1 g Tannalbin mit 10 ccm Wasser, so gibt das 
Filtrat auf Zusatz von 1 Tr. verd. Eisenchloridlosung (1 + 19) eine tiefblaue Far"bung. 

Priifung. a) Werden 2 g Tannalbin mit 100 eem Wasser von 40°, 7 eem n·Salz
saure und 0,25 g Pepsin vermiseht, und das Gemiseh ohne UmrUhren 3 Stunden lang 
bei 40° stehengelassen, so muB das Gewieht des unloslieh bleibenden Anteile:, der 
auf einem gewogenen, zuvor bei 100° getroekneten Filter gesammelt und nach drei
maligem Auswaschen mit je 10 eem kaltem Wasser bei 100° getroeknet uUlI ge
wogen ist, mindestens 1 g betragen. - b) Tannalbin darf beim Verbrennen hoehstens 
0,2% Riiekstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a): Durch diese Probe wird festgestellt, ob das Praparat geniigend 
gehartet ist, d. h. die verlangte UnlOslichkeit im Magensaft besitzt. Ob Praparate, die bei 
der Probe einen weit hoheren Riickstand als 50% ergeben, zweckmaBig sind, ist nooh nicht 
festgestellt. Es ware nicht unzweckmaBig, auch eine Hochstgrenze des unlOslichen Riick
standes festzusetzen, etwa 50-60%. Zu b): Diese Forderung der Germ. ist zu streng; man 
wird bis zu 1 % Asche noch als zulassig ansehen konnen. Germ. 6 s. Bd. II S. 1365. 

Anwendung. Als unschadliches, den Magen nicht belastigendes Darmadstringens bei 
akuten und subakuten Diinn- und Dickdarmkatarrhen viermal taglich 0,5-1,0 g, bei ungeniigen
der Wirkung bis 2,5 g und Kindem 0,2-0,3-0,5 g. Gaben von 0,5-1,0 g beeinflussen die Diar
rhoen der Phthisiker giinstig. Gleiche Gaben bei Nierenleiden; es soli den EiweiBgehalt des Hams 
herabsetzen. 

Tannalbin pro uso veterinario ist ein aus technischem EiweiB und technischer Gerbsaure 
dargestelltes EiweiBtannat. Es gleicht in seinen Eigenschaften dem Tannalbin, ist abe.r dunkler 
als dieses. 

Tanninum albuminatum. Albumintannat. Tannin-EiweiB. Albuminum tan
nieum. Tannas Albumini. 

Unter diesen Bezeichnungen werden Praparate in den Handel gebracht, die dem T annal b in 
ahnlich sind und wie dieses durch Einwirkung von Gerbsaure auf EiweiB dargestellt werden. Wird 
Tanninum albuminatum oder Albuminum tannicum verordnet, so muB es den an 
Tannalbin gestellten Anforderungen entsprechen, andernfalls kann es nicht als vollwertiger 
Ersatz fiir das Tannalbin angesehen werden. Die Handelspraparate sind oft von dem Tannalbin 
wesentlich verschieden. Es sind Praparate beobachtet worden, die bis zu 92% in Pepsin- und 
Salzsaure enthaltendem Wasser unlosliche Anteile enthielten; solche Praparate sind wahrschein
lich aus BluteiweiB hergestellt. 

Anwendung. Wie Tannalbin. 

Honthin (G. HELL u. Co., Troppau) iet ein gehiirtetes EiweiBtannat, ahnlieh dem 
Tannalbin. 

Eigenschaften. Graubraunes, geruch- und geschmackloses Pulver, das in Wasser un-
100lich ist, dagegen in Alkohol und in Losungen von Alkalien sich zum Teil mit lichtbrauner 1!'arbe 
lOst. Es soil bedeutend langsamer im Magensaft loslich sein als Tannalbin. 

Anwendung. Sauglingen gibt man 0,3-0,6 g 3-5 mal taglich, groBeren Kindem 0,5-1,0 g, 
Erwa.chsenen 1,0-2,0 g mehrmals taglich. 

Glutannin (Dr. J. Roos, Frankfurt a. M.) iet ein Pflanzeneiwei8tannat. 
Darstellunfj. Aus PflanzeneiweiB (Kleber) wie Albumintannat. 
Eigenschaften. Braunliches Pulver, unloslich in Wasser. 
Anwendung. Als Darmadstringens in Tabletten zu 0,3 g 3-5mal taglich 2-3 Tabletten. 
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Eldoform (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Verbindung von HefeeiweiB 
mit Tannin. 

Hellgraues geruchloses Pulver, wenig lOslich in Wasser, organischen Losungsmitteln und 
verd. Sauren, leichter loslich in Alkalilosungen. 

Anwendung. Bei dyspeptischen Zustanden, besonders fiir Kinder. 

Glutannol (Dr. R. HUNDHAusEN in Hamm) ist eine Verbindung von Pflanzen· 
fibrin und Gerbsaure. 

Es ist dem Albumintannat ahnlich und wird wie dieses als Darmadstringens angewandt zu 
O,25-1,Og. 

Protan (MULF'ORD COMPANY, Philadelphia) ist Caseintannat. 
Eigenschajten. Hellbraunes Pulver, geruch. und geschmackl08, in Wasser, Weingeist 

und Ather unloslich. Gehalt an Gerbsaure = 500/0' 
Anwendung. Ais Darmadstringens besonders bei Kindem, 0,3-0,6 g jede Stunde, bei 

akuten choleraahnlichen Durchfallen 0,9-1,2 g 1-2stiindlich, bei chronischen Diarrhoen 1,2 bis 
1,8 g 1-2stiindlich. 

Tannocasum ist eine Formaldehydverbindung eines Caseintannats. 
Es wird nach J. ROMIJN auf folgende Weise dargestellt: 1 kg gereinigtes Casei n wird mit 

Hilfe von N atri umcar bonat in 10 1 Wasser gelost und die Losung unter Umriihren mit einer 
Losung von 700 g Tannin und 100 ccm Formaldehydlosung in 31 Wasser versetzt. Das Ge· 
misch wird mit stark verd. Salzsaure iibersattigt, der dadurch entstandene Niederschlag abo 
gepreBt, durch Erwarmen gehartet und getrocknet. - Hellgraues Pulver. 

Anwendung. Als Darmadstringens. 

Noventerol (LECINWERK, Hannover) ist eine Aluminiumtannincaseinverbindung mit 
einem Gehalt von 4% Aluminium und 50% Tannin. 

Eigenschajten. Hellgraues Pulver, geruch. und geschmackloB, in Wasser unloslich. 
Von verd. Sauren wird es wenig angegriffen, durch alkalische Fliissigkeiten wird es aufgespaltet 
und gelost. Beim Schiitteln mit Wasser nimmt dieses kleine Mengen von Gerbsaure auf. 

E1'kennung. Wird Noventerol mit Wasser geschiittelt, so gibt das Filtrat mit Eisen· 
chloridlosung eine blaue Farbung. Wird eine Anreibung von etwa 1 g Noventerol mit etwa 5 ccm 
Wasser mit Natronlauge versetzt, so entsteht eine klare rotbraune Losung, die beim Ansauem mit 
Salzsaure eine braunliche Ausscheidung gibt. Die hiervon abfiltrierte Fliissi~keit ist braungelb ge· 
farbt und gibt mit Ammoniakfliissigkeit eine flockige Fallung. 

Anwendung. Als Darmadstringens, dreimal taglich 1 g, fiir Kinder 0,5 g. 

Tannyl (GEHE u. Co., Dresden) ist Oxychlorcaseintannat, eine Verbindung von Gerb· 
saure mit Oxychlorcasein. 

Da1'stellung. Casein wird mit Chlor behandelt und das dadurch entstandene Oxychlor. 
casein mit Gerbsaure. 

Eigenschajten. Braunlichgelbes Pulver, fast geruch. und geschmacklos, in kaltem Was· 
ser, Weingeist und Ather fast unloslich. Es enthalt 55 0/ 0 Gerbsaure und 450/0 Oxychlorcasein. 

Priifung. LaBt man 2 g Tannyl mit 100 g Wasser von 400, 20 Tr. Salzsaure und 0,25 g 
Pepsin 3 Stunden bei 400, ohne umzuriihren, stehen, filtriert ab und wascht dreimal mit je 10 oom 
kaltem Wasser nach, so soil das Gewicht des Ungelosten etwa 1,4 g betragen. 

Anwendung. Als Darmadstringens dreimal taglich 1,0-3,0 g, ala Pulver trocken oder 
in Schleimsuppen oder Kakao oder in Tabletten. 

Tannocol (AKT .. GES. F. ANILINFABR. Berlin) ist ein Leimtannat, eine Tanninleim· 
verbindung. 

Da1'stellung. Durch Fallen einer Losung von wei Bern Leim mit Gerbsaure'und Erhitzen 
des getrockneten Niederschlages auf 1500. 

Eigenschajten. GraugelblichweiBes Pulver, geruch. und geschmacklos, unloslich in 
Wasser, im Magensaft schwer loslich, leicht lOslich in alkalischen Fliissigkeiten (auch im Darm· 
saft) unter Abspaltung von Gerbsaure. Es enthalt etwa gleiche Mengen Gerbsaure und Leim. 

Anwendung. Ais Darmadstringens, mehrmals taglich 0,5-1 g. 

Salicyltannarabin (BENGEN u. Co., Hannover) ist eine Verbindung vo~ Tannin· 
eiweiB mit Salicylsaure. 

Eigenschajten. BlaBbraunes amorphes Pulver, von schwach aromatischem Geruch, in 
Wasser und Ather unloslich; in Weingeist wenig loslich; in verdiinnten Alkalien ist es leicht 
loslich. 

Anwendung. In der VeterinarmeJizin. Innerlioh bei Darmkatarrhen akuter und 
chronischer Art. A uBerlich ala Streupulver auf Wunden. 
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Tannobromin (AKT.-GES. F. ANILINFABR. Berlin) ist eineFormaldehydverbindung 
eines Bromtannins. 

EigfmScMjten. ROtlich- oder gelblichgraues Pulver, wenig 15slich in Wasser,leichtlOslich 
,in alkaIischen Fliissigkeiten. Die wiisserige L5sung wird durch Eisenchloridlosung blau gefirbt. 
'Ea enthii.lt etwa 25% Brom. 

Anwendung. Wie Bromocoll (s. u.). 

lfelgotanum bromatum (Dr. A. VOSWINKEL, Berlin) ist eine dem Tannobromin 
ahnliche Formaldehydverbindung eines Bromtannins. (Helgotan s. S.237.) 

Bromotan (Dr. A. VOSWINKEL, Berlin) ist eine Verbindung von Bromtannin mit 
Methylenharnstoff. 

Hellbmunes Pulver, geschmacklos, in Wasser unlOslich. 
Anwendung. Gegen Hautkra.nkbeiten, Ausschlag, Nesseln, Hautjucken, als Streupulver 

·oder Salbe mit 100/0 Bromotan. 

iBromocoll (AKT.·GES. F. ANILINFABR. Berlin) ist eine B ro m tann inl ei mver bind ung. 
DaT'stellung. Durch Fii.llen einer L5sung von weiBem Leim mit einer L5sung von Brom

·tannin. 
EigfmSchajten. Gelbliches Pulver, geruch- und geschma.cklos, in Wasser, besonders 

·sii.ureha.ltigem, unloslich (auch im Magensaft), 15slich in alka.lischen FIiissigkeiten (Da.rmsaft). 
Es enthii.lt etwa 20% Brom und 30% Leim. 

Anwendung. Bei Epilepsie (starke Gaben, bis 30 g taglich), nerv5sen Affektionen ver· 
tlchiedener Art, Erregungs· und Angstzustauden, Sohla.flosigkeit (1-6 g mehrmals taglioh). Zur 
Darreiohung wird es a.m besten in Selterswasser oder anderen killilen Getrii.nken verrillirt. Es ver
·ursa.cht selbst in sehr groBen Gaben keine Ma.genstorungen. Bei Hautkra.nkheiten in 1O-200/oiger 
Salbe (mit Bromocoll pulv. subtiliss. fiir Salben) oder Schiittelmixtur gegen Jucken. 

Bromocoll solutum. Eine Lasung mit 100/0 Bromocoll, die naoh folgender Vorschrift her
gestellt ist: 10 g Bromocoll werden mit 30 g Wasser verrieben und die Verreibung mit einer b.eiBen 
'Lasung von 6 g Borax in 54 g Wasser gemischt. 

Anwendung. Bei schweren Formen von Pruritus. 

!Gallogen (A. HEINEMANN, EberswaIde) ist fast reine Ellagsliure, C1,HeOs' 
DaT'stellung. Ellagsaure ist in den GaUii.pfeln und anderen Gerbstoff enthaltenden PfIa.n.zen· 

teilen enthalten und kann aus den bei der Gewinnung der Gerbsaure aus Gallapfeln verbleibenden 
Riiokstauden oder aus den Divi-Divischoten, Alga.robilla. u. a. durch Auskochen mit Wasser er
halten werden. Aus den eingediokten Ausziigen scheidet sie sioh kristallinisch aus. Durch Auf· 
.losen in Natriumca.rbonatlasung und Wiederausfii.llen mit konz. Sohwefelsii.ure wird sie gereinigt. 

Ellagsaure entsteht naoh H. TRUNKEL auoh aus der Gallusgerbsaure, wenn man eine mit Hilfe 
von 1 T. Natriumoa.rbonat (wasserfrei) hergestellte Lasung von 2 T. Gerbsaure in 200 T. Wasser in 
ilaohen GefaBen etwa 8 Tage lang unter ofterem Umriihren an der Luft stehen laBt und da.nn mit 
verd. Schwefelsaure ansauert; etwa 470/0 der Gerbsaure werden so in Ella.gsaure iibergefiihrt. 

EigfmSchajten und E'l'kennung. BlaBgelbes kristallinisches Pulver, geschmaoklos, sehr 
1IOhwer laslich in Wasser und Weingeist. Leicht laslich in verd. Alka.lilauge. Die alka.lischen Lo
sungen sind tiefgelb gefirbt und farben sioh an der Luft blutrot. Eisenchlorid farbt die wii.sserige 
Lasung dunkelblau. Last man etwas Ellagsaure in Salpetersaure, die Salpetrige Saure enthii.lt, so 
iirbt sioh die Lasung in kurzer Zeit blutrot; beim Verdiinnen mit Wasser geht die Farbung in 
Rosa iiber. 

Anwendung. Ala Da.rmadstringens zu 0,3-0,5 g fiir Kinder, 1 g fiir Erwa.chsene, 3-5mal 
<tii.glioh. 

Eutannin (FOGTENBERGER U. FOEHR, Feuerbach bei Stuttgart) enthalt nach H. THOMS Chebu
linsliure, C2sH22019' eine derGerbsaureverwandte Verbindung ausdenMyrobalanen. DasEutannin 
·iet eine Mischung von Chebulinsaure mit der gleichen Menge MHchzucker. 

Anwendung. Als Da.rmadstringens 0,25-0,75 g 3-4mal taglich bei Brechdurchfall, 
.a.kutem und chronischem Da.rmkatarrh. 

Balsam PagIiano. soIl eine Losung von Gerbsaure und Glycerin in Rosenwasser sein, die 
mit Cochenille rot gefarbt ist. (Pharm. Ztg.) 

Bromocollsalbe ist ein mit 200/0 Bromoooll verriebenes Resorbin. Sie hat juckenstillende 
Wirkung und wird bei Pruritus vulvae, Prurigo, Urticaria, Lichen ruber, Ekzemen, Hamor
rhoiden usw. angewandt. Siehe auch Frostinsalbe. 

Frostinbalsam, Tannobromin-Collodium, ist eine Losung von 1 T. Tannobromin 
in lOT. 4% igem Collodium, der 1 T. Alkohol und O,5T. Benzoetinktur zugesetzt sind. Der Balsam 
-dient zum Bepinseln der von Frost befallenen Stellen mit Ausnahme offener Frostwunden. Her-
-steller: A.·G. fiir Anilinfabrikation in Berlin. 
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Frostinsalbe ist eine 10%ige Bromocollresorbinsalbe; sie eignet sich besonders zum 
Bedecken offener Froststellen. Hersteller: A.-G. fiil1 Anilinfabrikation in Berlin. 

Unguentum Acidi tannici, Ointment of Tannic Acid. - Americ.: 20 T. Tannin, 20 T. 
Glycerin und 60 T. "Unguentum" (Americ.). - Portug.: 1 + 9 mit Schweinefett. 

Tannosal von E. FEIGEL in Miihlhausen gegen Krankheiten der Atmungsorgane empfohlen, 
besteht nachAUFRECHT ausKreosot 1,2, Gerbsaure 0,8, Rohrzucker 18,6, Caramel 0,5, Wasser 78,9. 

Trochisci Acidi tannici (Brit.), Tannic Acid Lozenges, enthalten 0,0324 g Gerbsaure 
und sind mit Fruchtgrundmasse zu bereiten. 

Aqua haemostat!ca Neapolitana. 
Haemostaticum Monterosiae. 
Aquae vulnerariae spirit. 100,0 
Spiritus Formicarum 
Aquae destillatae 
Acidi tannici 

aa 10,0 
1,5. 

Clysma tannatum cum 
Acidi tannici 

Oplo (F. M. Germ.). 
1,0 

Tinct. Opii crocatae 
Aquae destillatae 

gtta. V 
150,0. 

Collyrium tannlcum DESMARRES. 
Acidi tannici 0,5 
Aquae Lauro·Ceraai 10,0 
1\.quae destillatae 50,0. 

Augenwasser. Zum Waachen und Eintraufeln bei 
katarrhalischer Konjunktivitis nach Ablauf des 
Entziindungsstadiums. 

Crayons de tannin (Gall.). 
Acid. tannic. 10,0 
Gummi arabic. 0,5 
Aquae !'lest} aa rart aequ q s Glycerm. •. . . 

Aus der Masse werden Stibchen von vorge
schriebener Lange und Dicke ausgeroJlt. 

Gargarisma tannatum (F. M. Germ.). 
Acidl tanniC! 3,0 
Extr. Opii 0,15 
Glycerini 20,0 
Aquae destillatae ad 150.0. 

Glycerlnum Acldl tannlci. 
Brit. Portug. 

Acidi tannici 
Glycerini 

20,0 10,0 
ad 100 ccm 90.0 

Glycerltum (Glycerolatum) Acldl tannicl. 
Glycerol de tanin. 

Acidi tannlci 
Ungt. Glycerini 

Belg. Amer. 
15,0 20,0 
85,0 80,0 

Mlxtura Acldl tannlcl cum Oplo (F. M. Germ.). 
Acid. tannic. 
Tinct. Opii simpl. aa 1,5 
Mucil. Gumm! arab. 
Sirup. simp!. aa 22,5 
Aq. destill. ad 150,0. 

Mlxtura i'annlnl albumlnati praeclpltati 
(F. M. Germ.). 

Acid. tannici 2,0-5,0 
Albumin. Ovi q. s. 
ad praecipitat. perfect. 
Aquae destillatae ad 150,0 

Liquor styptlcus 
Acidi tannici 
Aquae Rosae 
Spiritus diluti 

S. AuJ3erIich. 

RUSPINI. 
5,0 

120,0 
10,0. 

Liquor tannlcus jodoferrafu8. 
ZUCARELLO PATTI. 

Acidi tannici 6,0 
Acidi citrici 3,0 
Aquae Rosae 1200,0. 

Der filtrierten Losung wird eine zweite filtrierte 
Losung zugemischt aua: 

Jodi 
Ferri pulverati 
Aquae 

Die Miachung ist zu filtrleren. 
bei Blennorrhagieen. 

Hager, Handbuch. I. 

0,84 
0,5 
5,0. 

Zu Einspritzungen 

Liquor tannlcus MONSEL. 
Aqua haemoatatica MONSEL. 

Aluminis (eisenfrei) 3,0 
Aquae Rosae 100,0 
Acidi tannici 1,5. 

Als blutstiIJendes Mittel. Nicht zu verwechseln 
mit dem Liq uor haemostaticus MONS.blL, 
welcher eine Ferrisulfatlosung ist. 

Ovula Tannin!, Ovules au tanln (Gall.). 
Gelatinae albae 10,0 
Acidi tannici 3,0 
Aquae destillatae 15,0 
Glycerini 60,0. 

M. f. ovula No. VI. 
Die kalte TanninlOsung laJ3t man durch die Gela

tine aufsaugen, lOst dann alles in dem erwarm
ten Glycerin, gieJ3t durch Gaze und in Metall
formen. 

Pasta glyeerlno-tannlca. 
Acidi tannici 20,0 
Glycerini 60,0 
Aquae Rosae 10,0. 

Man lOse und mische hinzu 
Tragacanthae pulv. q. s. 

daJ3 eine Paste entsteht. 

Pasta Tannlnl glycerinata. 
TORNOWITZ, SCHUSTER. 

Acidi tannici 20,0 
Opii pulverati 0,3 
Glycerini gtt. L-LX. . 

Man forme daraus Stabchen, welche bei Gonorrhbe 
in die Harnrohre eingefiihrt werden. 

Pastllli Acldl tannlcl. 
1. Zu 0,025 Tannin. 

Acidi tannici 10,0 
Aquae glycerinatae 33,0 
Sacchari 380,0. 

Man lijse das Tannin im Glycerinwasser, stolle 
damit den Zucker zur Masse an und forme 400 
PastilJen, die iiber Schwefelsaure zu trocknen sind. 

2. (Japon.) 
Acidi tannici 5,0 
Sacchari Lactis 95,0. 

Hieraus 100 PastilJen zu formen. 

Pilulae styptlcae (F. M. Germ.). 
Extr. Opii 0,20 
Rad. Ipecacuanh. pulv. 
Acidi tannici 
Catechu aa 1, 0 
Mucif. Gummi arab. q. sat. ad pi!. XX. 

Pllulae turlngenses (Els.-Lothr. Ap.-V.). 
Thiiringer Pillen. Kalberpillen. 

Rhizom. Tormentill., 
Acid. tannic. aa 10,0 

Ungt. Glycerini q. a. ut f. pi1u!. Nr. X. 
Jriir Kalber: dreimal taglich 1 Pille. 

Pulvls stypt.\CU8 (UNNA). 
Acid. tannic. 
Aluminis pulv. 
Gummi arab. pulv. 
Colophon. subt. pulv. aa 25,0. 

Pulvis antldlarrholeus OPOLZER. 
Acidl tannici 0,06 
Opii pulverati 0,02 
Sacchari 0,5. 

Dosis I. Bei profuser Diarrhoe zweistiindlich 
1 Pulver. 

16 
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Pilulae tannicae FRERICHS. Sirupus Acldi tannici. 
Acidi tannici 3,0 
Extracti Aloes 1,0 
Extracti Graminis q. s. 

Acidi tannici 2,0 
Spiritus diluti 4,0 
Sirupi Sacchari 94,0. 

Pilulae 100. Dreimal titglich 4 Stiick bei Morbus 
Brightii. Trochlsci Acldl tannlcl. 

Troches of Tannic Acid. (Amer.) 

Supposltoria Acidi tannicl. 
Tannic Acid Suppositories. (Brit.) 

Acidi tannici 2,4 g 
Olei Cacao 10,0 g 

Fiir 12 Suppositorien. 

Suppositoria styptica. 
Acidi tannici 2,5 
OIei Cacao raspati 10,0. 

Fiir 10 Suppositorien. Zur Minderung der Hit· 
morrhoidal·B1utungen. 

Solutio Tanninl (Form. Berol.). 
Acidi tannici 5,0 
Glycerini 45,0. 

Acidi tannici 6,0 
Sac chari 65,0 
Tragacanthae 2,0 
Aq. Flor. Aurant. qs. ad 100 Trochisci. 

Trochiscus Acldl tannici. 
Tannic Acid Lozenge. (Brit.) 

Acidi tannici 0,03 g 
Tolu Basis (Brit.) q. s. 
(siehe unter Trochisci Bd. II). 

Unguentum tanno·chinatum (F. M. Germ.). 
Chinin. bisulfur. 1,2 
Acid. tannici 2,5 
Balsam. peruv. 2,0 
01. Cacao 40,0 
01. Amygd. dulc. 10,0. 

Acidum tartaricum. 
Acidum tartaricum. Weinsaure. Weinsteinsaure. Tartaric Acid. 
Acide tartrique. Sal essentiale Tartari. [CH(OH)COOH]2 oder C4Ha06' 
Mol.-Gew. 150. 

Die natiirliche Weinsaureist die rech tsdrehende Form derDioxybernstein-
CH(OH)COOH. 

saure, CH( OH)COOH Sie findet sich im Saft der Weintrauben gelost als saures 

Kaliumtartrat und Calciumtartrat. Bei der Garung scheiden sich diese Salze mit 
der Zunahme des Alkoholgehaltes als Weinstein aus. 

DaTstellung. In Fabriken aus dem rohen Weinstein und aus der Weinhefe, die auch 
Weinstein enthalt. Man lost 100 T. rohen Weinstein in 600-700 T. siedendem Wasser auf und 
fiigt zu der kochenden Losung in kleinen Anteilen aIImahlich unter Umriihren 28T. Calcium
carbonat (Schlammkreide) hinzu. Wenn die Entwicklung von Kohlendioxyd aufgehort hat, fiigt 
man eine Losung von 30 T. Calciumchlorid (CaC12 + 2 H2 0) in 90 T. Wasser hinzu, riihrt urn 
und laBt den Niederschlag von Calciumtartrat sich absetzen. Naeh dem Abhebern der Fliissigkeit 
waseht man den Niederschlag mit Wasser gut aus. Dann kocht man ihn mit einer Mischung 
von 67 T. konz. Schwefelsaure und 150-300 T. Wasser etwa 1/2 Stunde unter fortwahrendem Um
riihren, koliert die noch heiBe Fliissigkeit durch ein Leinentuch und dampft sie ein, bis sie heiB das 
spez. Gew. 1,21 hat. Dann liiBt man erkalten und einige Tage stehen. Das ausgeschiedene Calcium· 
sulfat wird abfiltriert, und die Losung bis zur Salzhaut eingedampft. Die beim Erkalten aus
kristalIisierte Weinsaure reinigt man durch nochmaliges Aufliisen in Wasser (wenn notig unter 
Zusatz von kalkfreier, gewaschener Tierkohle zur Entfarbung), Abdampfen der Losung und Kri· 
stalIisieren wie vorher. In den Fabriken werden mit Blei ausgekleidete GefaBe benutzt; infolge
dessen ist die Weinsaure haufig bleihaltig. 

Eigenschajten. Farblose, prismatische Kristalle oder Krist~krusten oder 
Kristallbruchstiicke von sehr saurem Geschmack, spez. Gew. 1,764, Smp. 170°. Beim 
Erhitzen verkohlt sie unter Verbreitung von Caramelgeruch und unter Aufbliihen. 
Sie lOst sich in weniger als I T. Wasser von 15°, noch leichter in heiBem Wasser. 

100 T. Wasser losen nach LEIDIE an Weinsaure bei: 
00 100 200 300 400 500 

115 125,7 139,4 156,2 176 195 
100° 
343 T. 

Sie ist loslichin 4 T. Weingeist (von 90 Vol..%), in 250 T . .Ather, nicht lOslich in 
Chloroform, Benzin, Benzol. Konz. Schwefelsaure lOst Weinsaure langsam auf, und 
wirkt bei gewohnlicher Temperatur nur wenig ein; beim Erwarmen auf 50-60° aber 
tritt Verkohlung und Entwickelung von Schwefeldioxyd, Kohlendioxyd und Kohlen· 
oxyd ein, die Fliissigkeit farbt sich dabei braun bis schwarz. Die wiisserige Losung 
der gewohnlichen Weinsaure dreht rechts. Beim Erhitzen mit Wasser auf 165° geht 
sie in die inaktive, nicht spaltbare Mesoweinsaure iiber, bei 175° entsteht mehr 
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Traubensaure als Mesoweinsaure. Auch beim Kochen mit konz. Alkalilauge ent
steheD Mesoweinsaure und Traubensaure. 

Spez. Gewicht von WeinsiiureIOsungen bei 150 (Wasser 150) (GERLACH) . 

. .... I % I I % I I % I I % 
Spez. Gew. I C H 0 Spez. Gew. : C H 0 Spez. Gew. : C H 0 Spez. Gew. I C H 0 

466 ,466 1466 466 
I 

1,0045 1 1,0761 16 1,1615 32 1,2568 48 
1,0090 2 1,0865 18 1,1726 34 1,2696 50 
1,0179 4 1,0969 i 20 1,1840 36 1,2828 52 
1,0273 6 1,1072 

i 
22 1,1959 38 1,2961 54 

1,0371 8 1,1175 
! 

24 1,2078 40 1,3093 56 
1,0469 10 1,1282 26 1,2198 42 1,3220 57,9 
1,0565 12 1,1393 28 1,2317 44 I (gesa ttigt) 
1,0661 14 1,1505 30 1,2441 I 46 

I 
Die Weinsaure ist eine z w ei basische Saure; ihre Salze, saure und neutrale 

(auch Doppelsalze), heiBen Tartrate. 
Erkennung. 1. Versetzt man eine nicht zu verdiinnte Losung von Weinsaure 

(oder die mit Essigsaure angesauerte Losung eines Tartrates) mit der Losung eines 
Kaliumsalzes (KCI, KN03 ), am zweckmaBigsten mit Kaliumacetatlosung, so ent
steht sogleich oder nach einiger Zeit ein Niederschlag von saurem Kaliumtarirat, 
C4HoK06 • Zusatz von Alkohol, Abkiihlung, sowie Umriihren der Fliissigkeit 
beschleunigt die Bildung des Niederschlages. Durch atzende oder kohleDsaure 
Alkalien wird der Niederschlag gelost. 2. Freie Weinsaure wird durch Calcium
chlorid- und Calciumsulfatlosung nicht gefallt; wird die Losung der Weinsaure 
dagegen neutralisiert, so entsteht durch -Calciumchlorid oder Calciumsulfat (auch 
durch Neutralisation freier Weinsaure mit Kalkwasser, etwa 0,1 g Weinsaure gelost 
in etwa 15 T . Wasser + 40 bis 50 ccm Kalkwasser) eine Fiillung von bald kristallinisch 
werdendem Calciumtartrat. Dieses wird von Essigsaure, ferner von Ammonium
chlorid, sowie durch Kali- oder Natronlauge gelost. Die alkalischen Losungen triiben 
sich beim Erhitzen gaUertartig, beim Erkalten verschwindet die Triibung wieder; 
war die Lauge nicht carbonatfrei, so bleibt eine Triibung von Calcium carbonat. 
3. Bleiacetat fallt aus Weinsaurelosungen weiBes Bleitartrat, das in Salpetersaure, auch 
in Ammoniak loslich ist. 4. Bei Gegenwart geniigender Mengen von Weinsaure wird 
die Fiillung von Eisenoxyd-, Chromo, Aluminium- und Kupfersalzen durch Alkalien 
(KOH oder NaOH) verhindert. 5. Unterscheidung von Citronensaure ist durch das 
Verhalten beim Erwarmen mit konz. Schwefelsaure, durch die Bildung des sauren 
Kaliumtartrats und ferner durch die optische Aktivitat moglich. 6. Erhitzt man 
etwa 0,01 g Weinsaure oder weinsaures Salz und 0,02 g Resorcin mit 2-3 ccm 
konz. Schwefelsaure auf etwa lOOo, so farbt sich die Fliissigkeit violett. 

Priifung. Von Weinf'aure in Kristallen ist fiir die Priifung ein groBeres Durch
schnittsmuster zu zerreiben, damit Kristalle anderer Sauren sicher erfaBt werden. -
Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: - a) durch 
Bariumnitratlosunginnerhalb einer halben Stunde (Schwefelsaure, Sulfate), - b) und 
c) Dach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit (etwa 1 ccm auf 10 ccm der Losung) bis 
zur annahernd neutral en Reaktion: durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium), durch 
Calciumsulfatiosung (Oxalsaure, Traubensaure). - d) Die mit AmmoDiakfliissigkeit 
bis zur schwach saureD Reaktion versetzte Losung von 5 g Weinsaure in 10 ccm 
Wasser darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht oder hochstens sehr schwach 
gelblich oder braunlich geiarbt werden (Blei, Kupfer). - e) Beim Verbrennen darf 
hOchstens 0,1 % Riickstand hinterbleiben. GeTm. 6 s. Bd. II S. 1303. 

Anmerkungen. Zu b) und c): Die Losung darf neutral, schwach sauer oder schwach 
alkalisch sein. Zu d): Die Losung der Weinsaure (5 g in 10 cern Wasser) wird mit 11-12 cern Am
moniakfliissigkeit versetzt. (Wenn die Mischung alkalisch ist, fiigt man noch eine kleine Menge 

16* 
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Weinsaure hinzu.) Dann werden 5 cern Schwefelwasserstoffwasser himmgefiigt. Die Farbung der 
Misehung darf nieht dunkler sein ais die Farbung eines Gemisehes von 10 cern einer Bleisalzlosung 
mit 0,1 mg Blei, 10 cern Wasser und 5 em Schwefelwasserstoffwasser. 

(DieBIeisalzlosung erhalt man auf folgende Weise: Man lost 0,800g Bleinitrat, Pb(NOa)2' 
oder 0,915 g Bleiaeetat, (CHgCOO)2Pb+3 H20, in Wasser zu 500 cern und verdiinnt 5 ccm dieser 
Losung auf 500 cern. 10 ccm dieser Liisung enthalten 0,1 mg Pb.) 

Gibt die Probe mit der Weinsaure keine starkere Farbung als die Vergleichsprobe, dann ent
halt die Weinsaure in 1 kg nicht mehr als 20 mg Blei. Diese Menge BIei ist auch zuIassig, wenn 
die Weinsaure zu GenuBmitteln (Getranken, Brausepulvern) oder zu Backpulvern verwendet wird_ 
Vollig bleifreie Weinsaurekann dureh Umkristallisierenderfast bleifreien Weinsaure des Handels 
in Glas- oder PorzellangefaBen gewonnen werden. 

Bestimmung. Liegt lediglich £reie Weinsaure vor, so kann man diese mit n-Kalilauge 
titrieren (Phenolphthalein als Indikator). 1 ccm n-Kalilauge = 75 mg Weinsaure, C4 H60 6• 

1st die Bestimmung in Gemischen mit anderen Sauren oder in Tartraten auszufUhren, so 
versetzt man die betreffenden Losungen (die der Tartrate nach dem Ansauern mit Essigsaure) mit 
einem "OberschuB alkoholischer Kaliumacetatlosung, dann mit soviel AikohoI, daB der Alkohol
gehalt der Fliissigkeit etwa 500/ 0 betragt, und !aBt 12 Stunden an einem kiihlen Ort stehen. Die 
nach dieser Zeit ausgeschiedenen Kristalle von Kaliumbitartrat werden auf einem Filter mit 
Alkohol gewaschen, dann samt dem Filter in ein Kolbchen gebracht und in heiBem Wasser gelOOt. 
Die Losung titriert man mit n-Kalilauge (Phenolphthalein als Indikator). 1 ccm n-Kalilauge zeigt 
in diesem FaIle, da saures Kaliumtartrat titriert wird, 150 mg Weinsaure, C4HsOs, an. 

PulveTUng. Man trocknet die Kristalle gut im Trockenschrank und pulvert sie in einem 
erwarmten Morser aus Stein oder Porzellan. 1m Eisenmorser nimmt das Weinsaurepulver eine 
schmutzige Farbung an_ 

Anwendung. Weinsaure wirkt in kleinen Mengen und in starker Verdiinnung innerlich 
kiihlend, durstloschend, ahnlich wie Citronensaure. Sie setzt die Pulsfrequenz herab. Bei langerem 
Gebrauch stort sie die Verdauung. Gaben von 30 g konnen todlich wirken. Innerlich als durst
loochendes, kiihlendes Mittel in Limonaden, Bestandteil von Brausepulvern. Zur Herstellung 
von Backpulvern. In der Analyse. Technisch in der Farberei und Kattundruckerei. 

Kalium bitartaricum. Tartarus depuratus. Kaliumbitartrat. Saures wein
saures Kalium. Gereinigter Weinstein. Acid Potassium Tartrate. 
Tartrate acide de potassium. Potassii Tartras acidus. Potassii 
Bitartras. Kalium hydrotartaricum. Bitartras kalicus. Cremor Tartari. 
Crystalli Tartari. Kalium tartaricum acidulum. Germ. 6 s. Bd. II S. 1365. 

CH(OH)COOK 
Mol.-Gew. 188. 

CH(OH)COOH, 

Darstellung. Dureh Reinigung des rohen Weinsteins, der sich in den Wein
fassern bei der Garung abscheidet und der in der Hauptsache aus Kaliumbitartrat und Calcium
tartrat besteht. Der Weinstein wird mit Wasser gekocht, wobei das Calciumtartrat groBtenteils 
ungelost bleibt (es wird auf Weinsaure verarbeitet). Die Losung von Kaliumbitartrat wird mit 
EiweiB und Tierkohle geklart und entfarbt und dann erkalten gelassen. Bei langsamem Erkalten 
erhalt man groBere Kristalle (Crystalli Tartari), beim Erkalten unter Umriihren ein feines 
Kristallmehl (Cremor Tartari). Der auf diese Weise gereinigte Weinstein enthalt noch erheb
liche Mengen von Calciumtartrat, er ist fUr viele Zwecke brauchbar, entspricht aber nicht den An
forderungen der Pharmakopoen. Zur Entfernung des Calciumtartrats wird der Weinstein mit 
verd. Salzsaure behandelt und mit Wasser gewaschen. - Zur Entfarbung der Losungen und zum 
Ausfallen des Calciums wird auch Schwefeldioxyd verwendet. Der damit behandelte Weinstein 
enthalt dann leicht kleine Mengen von Sulfit. Vollkommen frei von Calciumtartrat kann man das 
Kaliumbitartrat nur aus reiner Weinsaure oder aus reinem neutralen Kaliumtartrat darstellen. 

Eigenschaften. Das von den Pharmakopoen vorgeschriebene Kaliumbitartrat 
ist ein weiBes, kristaJlinisches Pulver, das zwischen den Zahnen knirscht und sauerlich 
schmeckt. 1 T. lost sich in 220 T. Wasser von 15°, in 20 T. siedendem Wasser; in 
Weingeist ist es unloslich, leicht loslich in Wasser unter Zusatz von Alkalilauge, 
Kalium- und Natriumcarbonatlosung (unter Aufbrausen) oder von Mineralsauren. 

Erkennung. Beim Erhitzen verkohlt es unter Entwicklung des Geruches 
von verkohlendem Zucker und Bildung von Kaliumcarbonat. Der Riickstand blaut 
feuchtes Lackmuspapier, braust mit Sauren auf und farbt die Flamme violett. 
Werden 0,01 g Kaliumbitartrat und 0,02 g Resorcin mit 2-3 ccm konz. Schwefelsaure 
auf etwa 100 0 erhitzt, so farbt sich die Fliissigkeit violett. 
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P'I'ujung. a) 5 g Kaliumbitartrat werden in 45 cem Wasser und etwa 5 ccm 
AmmoniakfHissigkeit gelOst; die Losung muB klar sein. Wird die Losung mit verd. 
Essigsaure schwach angesauert und mit 5 ccm Schwefelwasserstoffwasser versetzt, so 
dad sich die Fliissigkeit nicht oder nicht dunkler fiirben als eine Mischung von 10 em 
einer Bleisalzlosung mit 0,1 mg Blei, 40 ccm Wasser und 5 ccm Schwefelwasserstoff
wasser (mehr als 20 mg Blei in 1 kg, vgl. u. Acidum tartaricum). Nach dem Zu
satz von Schwefelwasserstoffwasser dad dieFliissigkeit sich auch nicht weiBlich triiben 
(Schwefeldioxyd aus Sulfiten, das mit Schwefelwasserstoff Schwefel ausscheidet). 

Je 10 ccm der Losung von 1 g Kaliumbitartrat in 20 ccm Wasser und etwa 20 Tr. 
Salpetersaure diiden: - b) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate), 
- c) durch Silbernitratlosung hOchstens opalisierend getriibt werden (Chloride). -
d) 1 g Kaliumbitartrat wird mit 5 cem verdiinnter EssigRaure zum Sieden erhitzt; 
nach dem Abkiihlen werden 25 ccm Wasser hinzugefiigt, und die Mischung durch 
ein Flockchen Watte oder kalkfreies Filtrierpapier filtriert. 15 ccm des Filtrates 
diirfen dureh etwa 0,5 ccm Ammoniumoxalatlosung innerhalb 1 Minute nicht ver
andert werden (mehr als Spuren von Calcium). - e) Die Losung von 1 g Kalium
bitartrat in 15 ccm Wasser und der hinreichenden Menge Ammoniakfliissigkeit (etwa 
1 ccm) dad durch Calciumsulfatlosung nicht verandert werden (Kaliumoxalat). -
f) Die Losung von 1 g Kaliumbitartrat in 15 ccm Wasser und 5 ccm Ammoniak
fliissigkeit darf durch ammoniakalische Magnesiumammoniumcbloridlosung nicht 
verandert werden (Kaliumphosphat). - g) Wird 1 g Kaliumbitartrat mit 5 ccm 
N a tronla uge er hi tzt, so darf der Dam pf Lackm uspa pier nich t blauen (Ammoni umsalze ). 

Anmerkung zu c) Ein gewohnliehes Filter wird durch Befeuchten mit Salzsaure und 
Auswaschen mit Wasser von Calciumsalzen befreit. 

Anwendung. Das Kaliumbitartrat gilt als mildes Diuretikum, Purgativum und Kathar
tikum mit der Wirkung der Kaliumsalze. Seine Wirkung ist derjenigen des Kaliumacetates ahn
lich. In kleineren Gaben als antiphlogistisches und diuretisches Mittel, in groBeren Gaben als 
gelindes Abfiihrmittel bei entziindlichen und hydropsischen Leiden und bei Brust- und Leber
kongestionen (Leberzirrhose), Hamorrhoidalleiden u. a. In der Technik findet der gereinigte 
Weinstein Verwendung als Beize in der Farberei, zum Blanksieden und Verzinnen von Metallen, 
zur Herstellung des weiBen und schwarzen Flusses (fiir metallurgische Arbeiten). Ferner zur 
Uarstellung anderer weinsaurer Salze und von Doppelsalzen. Fiir technische Zwecke laBt 
sich natiirlich auch ein weniger reiner Weinstein verwenden. Fiir die Verwendung zu Back
pulver ist ein geringer Gehalt an Calciumtartrat unschadJich, der Weinstein muB aber bleifrei 
sein, oder darf hiichstens 20 mg Blei im Kilogramm enthalten. 

Bei dem geringen Preisunterschied lohnt es sich nicht, neben dem reinen Kaliumhitartrat 
noch einen weniger gereinigten Weinstein zu fiihren: Fiir medizinische Zwecke darf auch im Hand
verkauf nur das den Anforderungen der Germ. entsprechende reine Kaliumbitartrat abgegeben 
werden. 

Kalium tartaricum. Kaliumtartrat. N eutrales weinsaures Kalium. 
Potassium Tartrate. Tartrate de potassium neutre. Potassii Tar
tras. Tartras Kalii (kalicus). Kalium tartarisatum. Tartarus tartarisatus. 
Tartarus solubilis (in Frankreich, vgl. Kalium-Ammonium tartaricum S. 246). 

[CH(OH)COOK]2 + 1/2 HzO, Mol.-Gew.235. 

Da'l'stellung. In eine Losung von 100 T. Kalium bicarbonat in 200 T. heiBem Wasser, 
die in einer Porzellanschale auf dem Sand- oder Waaserhad erhitzt wird, tragt man nach und nach 
in kleinen Mengen unter Umriihren 187,5 T. gereinigten Weinstein (frei von Calciumtartrat) 
ein. Wenn alles aufgelost ist, wird die Reaktion der Losung durch kleine Mengen von Kalium
bicarbonat oder Weinstein (oder Weinsaure) so eingestellt, daB sie ganz schwach alkalisch ist. 
Man filtriert dann die Losung und dampft sie in einer Porzellanschale ein, bis sich am Rande Kristall
massen ahzusetzen beginnen. Die nach 3 -4tagigem Stehen an einem kalten Ort abgeschiedenen 
Kristalle werden gesammelt, auf einen Trichter zum Abtropfen gebracht, schlieBlich im Trocken
schrank getrocknet. - Die Mutterlaugen, die gewohnlich etwas gefarbt sind, hehandelt man mit 
kalkfreier Tierkohle und dampft sie nochmals zur Kristallisation ein. Die letzte Mutterlauge ver
aetzt man vorsichtig so lange mit verd. Salzsaure, wie durch diese Weinstein (Kaliumbitartrat) 
gefallt wird. Man sammelt diesen, wascht ihn mit kaltem Wasser, bis das Waschwasser keine 
Chloridreaktion mehr gibt und trocknet ihn. 
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Ist man genotigt, kalkhaltigen Weinstein zu verwenden, so macht man die Losung zu. 
nii.chst mit Kaliumcarbonat deutlich alkalisch, laBt sie zum Absetzen des Calciumcarbonats einige 
Tage stehen, filtriert, stellt das Filtrat auf schwach alkalische Reaktion ein durch Zugabe von 
kalkfreiem Weinstein oder von Weinsaure, dampft ein usw. wie vorher. 

Eigenschajten. Farblose, durchscheinende Kristalle oder kristallinisches 
Pulver, luftbestandig, Geschmack salzig bitter, spez. Gew. 1,955. 1 T. lost sich in 
0,7 T. Wasser (I T. Wasser von 1000 lOst 2,8 T.); in Weingeist ist es kaum loslich. 
Beim Erhitzen verkohlt es unter Entwicklung des Geruches von verkohlendem 
Zucker (Caramelgeruch), und Bildung von Kaliumcarbonat. 

Erkennung. Der Verbrennungsriickstand blaut feuchtes Lackmuspapier, 
braust mit Sauren auf und farbt die Flamme violett. Die wasserige Losung (I g in 
10 ccm) gibt nach Zusatz von etwa 5 ccm verd. Essigsaure einen weillen kristalli· 
nischen Niederschlag von Kaliumbitartrat. Werden 0,01 g Kaliumtartrat und 
0,02 g Resorcin mit 2-3 ccm konz. Schwefelsaure auf etwa 100 0 erhitzt, so farbt 
sich die Fliissigkeit violett. 

Priijung. a) Wird die Losung von 1 g Kaliumtartrat in 10 ccm Wasser mit 
5 ccm verd. Essigsaure versetzt, geschiittelt und absetzen gelassen, so darf die von 
dem Niederschlag abgegossene oder durch kalkfreies Filtrierpapier oder Watte 
abfiltrierte Fliissigkeit nach dem Verdiinnen mit der gleichen Menge Wasser durch 
etwa 0,5 ccm Ammoniumoxalatlosung nicht verandert werden (Calcium). - b) Die 
wasserige Losung (0,5 g+ 10 ccm) darf Lackmuspapier nicht verandern (durch 
PhenolphthaleinlOsung nicht gerotet werden; durch weiteren Zusatz von 5 Tr. 1/100, 

n.Kalilauge mu.6 die Fliissigkeit gerotet werden) (Kaliumbitartrat und Kalium· 
carbonat). - Die Losung von 1 g Kaliumtartrat in 20 ccm Wasser und 2 ccm Sal· 
petersaure dad: - c) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). 
- d) durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). -
e) Die Losung von 0,5 g Kaliumtartrat in 10 ccm Wasser darf durch Schwefelwasser· 
stoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). - f) Die Losung von 1 g Ka· 
liumtartrat in 20 ccm Wasser darf nach dam Ansauern mit einigen Tropfen Salz· 
saure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). -
g) Wird 1 g Kaliumtartrat mit etwa 5 ccm Natronlauge erhitzt, so darf der Dampf 
Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniumsalze). Germ. 6 s. Bd. II S. 1336. 

Anwendung. Es wirkt iihnlich dem Kaliumacetat, milde abfiihrend und diuretisch, zu 
2,5-10 g mehrmals taglich. Mixturen mit Kaliumtartrat diirfen nicht mit Sauren oder saUfen 
Losungen und Extrakten versetzt werden, weil sich sonst Kaliumbitartrat ausscheidet. Es dient 
femer zum Entsauern des Weins. 

Kalium-Ammonium tartaricum. Kalium·Ammoniumtartrat. Tartarus ammo· 
niatus. Ammoniakweinstein. Weinsteinsalmiak. Sal ammoniacum tartaricum. 
Tartarus solubilis (in Deutschland, vgl. Kalium tartaricum S. 245). 

CH{OH)COOK 
OH{ OH)COONH

4 
+ 1/2 H2 0, Mol.·Gew. 214. 

narsfellung. 100 T. Kalium bitartrat und 33 T. Ammoniumcarbonat werden in 
einer Porzellanschale gemischt und dieMischung unter Erwarmen auf dem Wasserbad nach und nach 
mit 26 T. Ammoniakfliissigkeit (100/ 0 NHs) veraetzt, unter UmrUhren zur Trockne verdampft und 
gepulvert. Man kann es auch aus der konz. LOsung, die etwas Ammoniak im UberschuB enthalt, 
auskriatalliaieren lassen. - Eine Loaung von 10 g Kaliuma=oniumtartrat (in 50 g) erhalt man, 
auf folgende Weise: In einem KOlbchen werden 8,8 g Kaliumbitartrat mit 8 g Ammoniakfliissig. 
keit (100/ 0 NHs) und 30 g Wasser iibergossen, die Mischung etwa 2 Minuten lang zum Sieden 
erhitzt und mit Wasser auf 50 g erganzt. 

Eigenschajten. Farbloae Kristalle oder kristallinisches Pulver. Geruch schwach nach 
Ammoniak, Geschmack salzig-kiihlend, nachher stechend-ammoniakalisch. 1 T. lost sich in 2 T. 
Wasser, in Weingeiat ist es fast unlOslich. 

Erkennung. An der Luft verwittert es und verliert Ammoniak. Beim Erhitzen schmilzt 
es unter Entweichen von Ammoniak und verkohlt dann wie Kaliumbitartrat. 

Priijung. Wie bei Kalium tartaricum. 
Aufbewahrung. In kleinen dichtschlieBenden Glii.sem. 
Anwendung. Selten, wie Kaliumnatriumtartrat, 2-4 g in Losung 3-4mal taglich. 



Acidum tartaricum. 247 

Kalium-Natrium tartaricum. Tartarus natronatus. Kalium-Natrium-
1artrat. Weinsaures Kalium- Natrium. Sodium Potassium 
Tartrate. Tartrate droit de sodium et de potassium. Sodii et 
Potassii Tartras. Soda tartarata. Seignettesalz. Rochellesalz. 

CH(OH)COOK . + 4 H 20, Mol.-Gew. 282. 
CH( OH)COONa 

DaTstellung. In einer Porzellanschale iibergieBtmanlOOO g Kaliumbitartrat und 760g 
reines kristallisiertes Natriumcarbonat mit 21 Wasser, liWt unter ofterem Umriihren solange 
stehen, bis die Kohlendioxydentwicklungschwacherwird, underhitztdann. WenndasKohlendioxyd 
ausgetrieben ist, wird die Losung durch kleine Zusatze von Kaliumbitartl'at oder Natriumcarbonat 
neutralisiert oder ganz schwach alkalisch gemacht, daI).Il filtriert und zur Kristallisation einge
dampft. Enthalt das Kaliumbitartrat mehr als Spuren von Calciumtartrat, so macht man die 
heiBe Losung mit Natriumcarbonat etwas starker alkalisch, laBt sie zwei Tage stehen, filtriert sie 

·dann und neutralisiert sie wieder mit Weinsaure oder reinem Kaliumbitartrat. Das Eindampfen 
geschieht auf dem Wasserbad oder Sandbad, bis ein Tropfen der LOsung auf einer kalten Glas
platte Kristalle ausscheidet. Durch langsames Erkaltenlassen erhalt man aus der nicht zu stark 
-eingedampften Losung groBe, gutausgebildete Kristalle, die man auf einem Trichter sammeIt und 
mit wenig Wasser abspiilt. Die Mutterlaugen werden wieder eingedampft. Aus der letzten etwas 
gefarbten Mutterlauge kann man durch vorsichtigen Zusatz von Salzsaure wieder Kaliumbitartrat 
.abscheiden. 

Eigenschaften. GroBe, klare, farblose Kristaile, spez. Gew. 1,78, Geschmack 
mild salzig-bitterlich, kiihlend. 1 T. lOst sich in 1,4 T. kaltem Wasser; in Weingeist 
ist es fast unloslich. An trockener warmer Luft verwittert es etwas, im Wasserbad 
·erhitzt schmilzt es. Bei 1000 werden 8/4. des Kristallwassers abgegeben, das letzte 
·erst bei 1300• Bei starkerem Erhitzen verkohlt es unter Eutwicklung des Geruches 
von verkohlendem Zucker und Bildung von Kalium- und Natriumcarbonat. 

ETkennung. Der kohlige Verbrennungsriickstand bUtut feuchtes Lackmuspapier,· 
'braust mit Sauren auf und farbt die Flamme gelb, durch Kobaltglas betrachtet violett. 
Mit Resorcin und konz. Schwefelsaure gibt es wie Weinsaure eine violette Fitrbung. 

PTiifung. Das Kaliumnatriumtartrat kann in genau gleicher Weise wie Ka
liumtartrat auf seine Reinheit gepriift werden; es muB den Anforderungen, die an 
·dieses gestellt werden, geniigen. Priifung auf Arsen (Germ. 6) s. Bd. II S. 1365. 

Pulvern. Zur Herstellung des Pulvers werden die Kristalle zuerst grob gepulvert und dann 
in diinnerSchicht einigeTage an einem maBigwarmen, trockenen Ort (nicht iiber 250) liegen gelassen, 
·damit das von den groBen Kristallen eingeschlossen gewesene Wasser verdunstet und dann fein
gepulvert. Das Trocknen darf aber nicht bis zur Verwitterung fortgesetzt werden. 

Anwendung. Als Diuretikum zu 0,5-2,0 g einige Male taglich, als Abfiihrmittel zu 
.5,0-15,0 g 2-3mal taglich; saure Zusatze zu Mixturen sind zu vermeiden, ferner im Pulvis aero
phorus laxans und Infusum Sennae compositum. In der Analyse als Bestandteil der 
FEHLINGSchen Losung. Fiir Zuckerbestimmungen mit FEHLING scher LOsung halt man zweck
maBig gepulvertes Kaliumnatriumtartrat vorratig, mit der man die LOsung rasch frisch her
stellen kann. Als Reduktionsmittel zur Versilberung von Glas. 

:Natrium bitartaricum. 

Sodium Tartrate. 
Gew.190. 

Natriumbitartrat. Saures weinsaures Natrium. Acid 
. CH(OH)COOH 

BItartrate de sodium. • + H 20, Mol.-
CH(OH)COONa 

Da'l'stellt.cng. Die LOsung von 100 T. Weinsaure in 500 T. Wasser wird im Wasserbad 
erhitzt mit kristallisiertem Natriumcarbonat (190 T.) neutralisiert, heiB filtriert, mit einer 
filtrierten Losung von 100 T. Weinsaure in 500 T. verd. Weingeist vermischt und an einen 
kalten Ort gestellt. Nach einigen Tagen sammelt man den Niederschlag und trocknet ihn. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver oder farblose Kristalle, Geschmack sauer. 
1 T. lOst siGh in 9 T. kaltem und 1,8 T. siedendem Wasser. Beim Erhitzen verkohlt es wie Kalium
·bitartrat unter Bildung von Natriumcarbonat. 

E'I'kennung. Wie Natrium tartaric urn. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier 
stark. 

PTiifung. Wie bei Kalium bitartaricum. 
Anwendung. Das Natriumbitartrat dient in gesattigter wasseriger Losung als Reagens 

.auf neutrale Kaliumsalze. - AuBerdem wird es als Ersatz der Weinsaure zu einigen Brausepulver
mischungen benutzt. 
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Natrium tartaricum. Natriumtartrat. Neutrales weinsaures Na
trium. Sodium Tartrate. Tartrate de sodium. Tartras Sodii. 
Tartras Natrii (natricus). [CH( OH)COONa]2 + 2 H 20, Mol.-Gew.230. 

Da'l'stellung. Eine Losung von 100 T. Weinsaure in 600 T. Wasser wird erhitzt und 
nach und nach mit soviel kristallisiertem Natriumcarbonat (190 T.) versetzt, bis die Fliissig
keit neutral ist. Nach v611iger Austreibung des Kohlendioxyds wird die Losung filtriert und zur 
Kristallisation eingedampft. Die nach dem Erkalten gesammelten Kristalle werden mit wenig 
Wasser abgespiilt und an der Luft getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose, durchscheinende KristaJle, Geschmack salzig. 1 T. 
lOst sich in 2 T. kaltem Wasser; in Weingeist ist es fast unlOslich. Beim Erhitzen ver
kohlt es wie Kaliumt'artrat unter Bildung von Natriumcarbonat. 

E'I'kennung. Der Verbrennungsriickstand farbt die Flamme gelb. Mit 
Resorcin und konz. Schwefelsaure gibt es wie Weinsaure eine violette Farbung. 
Die konz. wii.sserige Losung gibt nach Zusatz von Essigsaure keine Ausscheidung 
von Kaliumbitartrat (Unterschied von Kaliumtartrat und Kaliumnatriumtartrat). 

Priifung. Auf Reinheit wird es in gleicher Weise gepriift wie Kaliumtartrat. 
Anwendung. Wie Kaliumnatriumtartrat als mildes Abfiihrmittel zu 10-30 g morgens 

auf einmal in Wasser, Milch oder Kaffee gelOst. 

Backpulver. Die an Stelle von Hefe zur Lockerung von Geback dienenden Backpulver 
sind Gemische von Natriumbicarbonat mit einer Saure oder einem sauren Salz. Sie entwickeln 
beim Zusammenbringen mit Wasser Kohlendioxyd, das den Teig auftreibt. Meistens verwendet 
man Gemische von Natriumbicarbonat mit Kaliumbitartrat oder Weinsaure, die zur 
Erh6hung der Haltbarkeit mit Starke oder Mehl versetzt werden. Nach den Gleichungen: 
KHC,H,Oa+ NaHCOa = KNaC,H,Oa + CO2 + H 20 und C,Ra0a + 2 NaHCOs = Na2C,H,06 
+ 2 CO2 + H 20 sind auf 84 T. Natriumbicarbonat (Mol. -Gew. 84) 188 T. Kaliumbitartrat 
(Mol.-Gew. 188) oder 75 T. Weinsaure (Mol.-Gew. 150) zu nehmen. Es empfiehlt sich aber, 
etwas weniger Natriumbicarbonat als berechnet zu verwenden. Ein gutes Backpulver ist 
folgende Mischung: 70 T. gereinigter Weinstein, 30 T. Natriumbicarbonat, 40 T. Starke 
oder Weizenmehl. Von dieser Mischung werden auf 1/2 kg Backmehl22 g verwendet. In Back
pulvern mit Weinsaure vermehrt man zur Erhohung der Haltbarkeit den Starke- oder Mehl
zusatz. Von einer Mischung von 40T. Natriumbicarbonat, 37 T. Weinsaure und 93 T. 
Weizenmehl werden fiir 1/2 kg Backmehl20 g verwendet. Trotz der Erhohung des Mehlzusatzes 
ist die Hal t bar keit des Weinsaure-Backpulvers nicht so groB, wie die der Mischungen mit Kalium
bitartrat, weil die Weinsaure bei Gegenwart geringer Mengen Feuchtigkeit allmahlich auf das 
Natriumbicarbonat einwirkt. Dieser Nachteil soli durch die folgenden patentierten Verfahren 
beseitigt werden: D.R.P. 144289, OETKERS Backpul ver von Dr. OETKER in Bielefeld. 100 T. 
Mehl werden mit der wasserigen Losung von 77 T. Weinsaure durchfeuchtet, dann getrocknet lIUd 
mit 84 T. Natriumbicarbonat gemischt. 

D.R.P. 175393, Dr. R. PAULS EiweiBbackpulver der NORDDEUTSCHEN CHEMISCHEN 
WERRE in Berlin. Die Weinsaure wird mit EiweiBl6sung zu Schaum geschlagen, der Scha,um 
getrocknet und gepulvert und mit Natriumbicarbonat und Zucker gemischt. 

Man hat vielfach versucht, den Weinstein und die Weinsaure durch andere sauere Stoffe zu 
ersetzen, so z. B. durch Alaun, der besonders in Amerika in groBen Mengen zur Herstellung 'Von 
Backpulvern verwendet wird. Die Verwendung von Alaun ist aber in gesundheitlicher Hinsicht 
nicht unbedenklich. In Deutschland ist sie verboten (s. S. 249). Zulassig ist die Verwendung von 
Calciumphosphat, saurem Calciumphosphat (Calciumbiphosphat), von neutralem 
und saurem Calciumlaktat, von Ammoniumchlorid. Nach LOFFL sind folgende Mengen
verhaltnisse zweckmaBig: Ammoniumchlorid 3,2g, Natriumbicarbonat 4,8g; Bicarbonat 
10 g, Calciumlaktat 18 g, Bicarbonat 6,5 g, saures Calciumlaktat 10 g; Bicarbonat 5 g, 
Calciumphosphat (CaHPO, + 2 H 20) 10 g. Bei der Verwendung von saurem Calcium
ph 0 s p hat ist die n6tige Menge vorher festzustelllen, weil die Zusammensetzung des sauren Calcium
phosphats des Handels schwankt. Es besteht meist aus Gemischen von primarem und sekundarem 
Calciumphosphat und enthalt oft auch Calciumsulfat. Von reinem primarem Calciumphosphat 
Ca(H2PO')2 + 2 H 20, Mol.-Gew. 272, das in Wasser v611ig IOslich ist, sind auf 5 g Natriumbicarbo
nat 4 g erforderlich. Technisches saures Calciumphosphat wird vorher in folgender Weise titriert: 
2 g saures Calciumphosphat (genau gewogen) werden in einem Erlenmeyerkolben mit 100 ccm 
Wasser 5-10 Minuten gekocht und noch heiB mit n-Kalilauge titriert (Phenolphthalein als Indika
tor). Bei Eintritt der Rotfarbung ist das primare Calciumphosphat in sekundares Phosphat iiber
gefiihrt: [Ca(H2P04)2 + 2 H 20] + 2 KOH = CaHP04 + K 2HPO, + 3 H 20 1 eem n-Kalilauge 
= 135 mg primares Calciumphosphat, Ca(H2PO')2 + 2 H 20, Mol.-Gew. 270. Sind z. B. fiir 2 g 
7 ecm n-Kalilauge verbraucht, 80 sind 7 X 135 = 945 mg primares Calciumphosphat vorhanden 
= 47,25 %, der Rest 2000 - 945 = 1055 mg ist sekundares Calciumphosphat, CaHPO, + 2 H 20 
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= 52,75 % , Die Menge des fiir 100 g des Phosphates erforderlichen Natriumbicarbonats ergibt sich 
durch folgende Rechnung: 1 Mol. Ca(HaPO,)a + 2 IraO (Mol.-Gew. 270) zerlegt 4 Mol. NaHCOs 
(Mol.-Gew. 84). 270: 336 = 47,25: X; X = 58,0 g. 1 Mol. CaHPO, + 2 HaO (Mol.-Gew. 172) zer
legt 1 Mol. NaHCOs' 172 : 84 = 52,4 g : x. x = 25,6 g. 100 g des Phosphats erfordern also 
58,0 g + 25,6 g = 83,6 g Natriumbicarbonat. 

Das saure Calciumphosphat ist auBerdem besonders auf Arsen und Blei zu priifen (vg1. 
Calcium phosphoricum). Enthalt das Phosphat auch Calciumsulfat, so ist dessen Menge durch 
Bestimmung der Schwefelsaure zu ermitteln und von der bei der Titration gefundenen Menge des 
sekundaren Calciumphosphats abzuziehen. Die hier erwahnten Mischungen werden alle auch mit 
Starke oder Mehl versetzt. 

Gesetdiche Bestimmungen. Na.ch einer Bekanntmachung des Reichsernahrungs
ministers yom 8. April 1918 gelten iiber die Zusammensetzung von Backpulvern folgende Be
stimmungen: 

a) Ba.ckpulver sollen in der fiir 0,5 kg Mehl bestimmten Menge wenigstens 2,35 g und nicht 
mehr als 2,5 g wirksames COa enthalten; natriumbicarbonathaltige Backpulver sollen so viel CO2-

austreibende Stoffe enthalten, daB bei der Umsetzung rechnerisch nicht mehr als 0,8 g Bicarbonat 
im U'berschuB bleiben. . 

b) Als kohlensaureaustreibende Stoffe sind Sulfate, Bisulfate, Bisulfite, Alaun und andere 
Aluminiumsalze unzulassig, desgleichen Milchsaure, sofern diese in einem minera.lischen Auf
saugungsmittel enthalten ist. 

c) Solange Getreidemehl oder Kartoffelmehl fiir Ba.ckpulverzwecke nicht freigegeben werden 
kann, ist als Trennungsmittel ein Zusatz von gefalltem Calciumcarbonat bis 200/0 des Gesamt
gewichts ohne Kennzeichnung zulassig. Ein hoherer Zusatz dieses Stoffes oder ein Zusatz anderer 
mineralischer Fiillmittel oder Trennungsmittel iet auch unter Kennzeichnung unzulassig. Calcium
sulfat und Tricalciumphosphat sind als Nebenbestandteile saurer Calciumphosphate nicht zu be
anstanden, jedoch darf die Menge des Calciumsulfats (berechnet als CaSO, + 2 H 20) und des Tri
calciumphosphats je 100/0 des Gesamtgewichts nicht iibersteigen. Der zulassige Zusatz von 
Calciumcarbonat verringert sich um die Menge des vorhandenen Calciumsulfats und Tricalcium
phosphats. (Do. Getreidemehl und Kartoffelmehl jetzt wieder verwendet werden diiden, ist ein 
Zusatz von Calciumcarbonat nicht mehr zulassig.) 

d) In Backpulvern sind Ammoniumverbindungen mit Ausnahme von Ammoniumsulfat in
soweit zulii.ssig, als ihr Gesamt-NHa-Gehalt beim Backvedahren freigemacht wird, unbeschadet 
geringer Mengen, die durl'h die zufallig vorhandenen sauren Salze gebunden werden. 

e) Mittel von der Zusammensetzung der Backpulver miissen als .,Backpulver" bezeichnet 
werden; andere Bezeichnungen, so z. B. Eierkuchenpulver usw. sind als irrefiihrend anzusehen. 

Remingtons Backpulver. Nach einem englischen Patent werden 34 T. feste Meta- oder 
Orthophosphorsaure mit 46 T. Starke vermischt und die Mischung nach dem Trocknen und 
Pulvern mit 20 T. Natriumbicarbonat versetzt. Auf 500 g Backmehl kommen 35 g des Backpulvers. 

Wiener Backpulver von KARL LANGE in Berlin: Alaun 40,0, Natriumbicarbonat 25,0, 
Kartoffelstarke 35,0. Auf 1 kg Mehl40 g (B. FISCHER). 

Liquor pyrotartaricus. Weinsteingeist. Spiritus Tartari. Die bei der trockenen 
Destillation von Weinstein entstehende wasserige Fliissigkeit. 

Da'l'stellung. Eine eiserne Retorte wird zu l/a mitgrobgepulvertem, rohem Weinstein 
angefiillt und iiber freiem Feuer allmahlich bis zum GIiihen erhitzt. Das Destillat sammelt 
man in einer geraumigen, gut abgekiihlten Vorlage (man gebe den reichlich auftretenden Gasen 
Gelegenheit zu entweichen) und befreit es duroh wiederholtes Filtrieren von dem nicht gelosten 
brenzlichen 01. 

Eigenschajten. Gelbbraunliche, klare Fliissigkeit von brenzlich-sauerlichem Geruch 
und Geschmack, spez. Gew. 0,995-1,005. Beim Abdampfen hinterbleiben in Wasser leicht los
liehe Kristalle von Brenzweinsaure. AuBerdem enthalt die FIiissigkeit noch Ameisensaure, 
Essigsaure, Aceton, Brenztraubensaure und andere Verbindungen. 

Anwendung. Friiher aIs anregendes, schweiB- und harntreibendes Mittel viel benutzt 
zu 1-3 g in Verdiinnung mehrmals taglich. Bestandteil der in manchen Gegenden aIs schweiB
treibendes Mittel angewandten Mixtura. pyro-tartarica. 

Tartarus boraxatus. Boraxweinstein. Cremor Tartari solubilis. Kalium tartaricum 
boraxatum. Tartarus borico-potassicus. - Zu einer heiBen Losung von 2 T. Borax in 15 T. 
Wasser gibt man 5 T. Weinsteinpulver. Hat letzteres sich gelos.t, so wird die Losung filtriert und 
unter stetem Riihren unter Vermeidung eiserner Gerate (!) bis zur zahen Sirupdicke eingedampft. 
Den dicken Sirup streicht man auf GIasplatten, trocknet, splittert die Lamellen ab und pulvert sie. 
Will man Tartarus boraxatus in lamellis erzielen, so unterbleibt das Pulvern. - Gall.: 
Zu einer Loaung von 100 g Kalium bicar bonat in 600 g siedendem Wasser gibt man nach und nach 
75 g Weinsaure und darauf 50 g Borsaure. Wenn letztere geliist ist, fiigt man noch 25 g Wein
saure hinzu, filtriert, dampft die Losung bis zu Sirupdicke ein, trocknet sie auf Tellern bei 40° 
und pulvert die Masse. - Hi8p.: Eine Losung von 4 T. KaUumbitartrat und 1 T. Borsaure in 
24 T. heiBem Wasser wird eingedampft usw. 
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Der Boraxweinstein ist hygroskopisch, in Wasser leicht ltislich. Der mit Borsaure her
gestellte Tart. boricopotassicu8 der Hisp. ist nicht hygroskopiech. Beide Praparate bilden 
ein weiBes bis gelblichweiBes Pulver, das in gut schlieBenden GlasgefaBen aufzubewahren ist. 

Priijung. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: a) durch 
Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) mit Ammoniak neutralisiert, durch Am
moniumoxalatlosung (Calcium), - c) nach Zusatz von etwas Salpetersaure durch Bariumnitrat· 
.IOsung (Sulfate), - d) Silbernitratlosung soli die mit Salpetersaure versetzte Losung nicht mehr 
.als opalisierend triiben (Chloride). 

Anwendung. Zu 0,5-1,0-2,0 galle 2-3 Stunden als gelind eroffnendes und diuretisches 
Mittel, als Abfiihrmittel zu 5,0-7,5-10,0 g taglich. AuBerlich in wasseriger Losung bei jucken . 
.den Hautausschlagen und aIs Verbandmittel fiir carcinomatose Geschwiire. 

Aqna crystalllna (F. 1\1. Germ.). Tartari boraxati 1,5 
Tartari depurati 10,0 Tal. dos. VIII ad chart. cerat. 
Aq. fervidae 150,0. Pulvls Rhel tartarlsatus (F. M. Germ.). 

Aqua Imperlalis (ltal.). Pulvls dlgestlvu8 Klelnll. 
Tartari boraxati 10,0 Rhizom. Rhei pulv. 
Sacchari 30,0 Cort. Aurant. fruct. pulv. 
Aquae destilIatae 500,0. Kalil tartarici an 10,0. 
Llmonada tartaric a (ltal.). Pulvls Tartarl composltus. 
Acidi tartarici 5,0 Pulvis salinus. 
Sirupi Citri 90,0 Tartari depurati 20,0 
Aquae destillatae 905,0. Kalil sulfurici 10,0. 

Limonade tartrique (Gall.). Pulvls Tartarl cum Guajaco (F. M. Germ.). 
Potus cum Acido tartarico. 

Sirupi Acidi tartarici (Gall.) 100,0 Tartari depurati 2,0 
Aquae destillatae 900,0. ltes. Guajaci 1,0. 

M. f. pulv. D. tal. dos. No. VIII. 
Mixtura Acldl tartarici. 

Mixtura acida vegeta bIlis. Sirop d'acide tartrique (Gall.). 
Acidi tartarici 2,5 Sirupus Acidi tartarici. 
Aquae destillatae 150,0 Acidi tartarici 10,0 
Sirupi Sacchari 50,0. Sirupi Sacchari 990,0. 

Pulvls dlureticus (F. M. Germ.) Tartarus cum Rheo (F. M. Germ.) 
Fol. Digitalis pulver. Tartari depurati 
BUlb. Scillae pulv. aa 0,05 Rhiz. Rhei pulver. ail 1,2 
01. Juniperi gutt II Tal. dos. III 

Slankal, ein Entfettungsmittel, ist wahrscheinlich ein schwach rot gefarbtes Gemis(lh aus 
,rund300/0 Weinsaure, 16% Citronensaure, 4% Weinstein, 14% Chlornatrium und 360/0 trockenem 
Natriumcarbonat (ZERNIK). Nach Angabe des Fabrikanten soli es auch apfelsaure Salze enthalten. 

Strobin, ein Strohhutreinigungsmittel, ist technisch gereinigter Weinstein. 

Acidum trichloraceticum s. u. Acidum aceticum S. no. 

Acidum uricum. 
Acidum uricum. Harnsiiure. Trioxypurin. UricAcid. Acide urique. CsH 4N 4 0 3, 

Mol.·Gew. 168. 
NH-CO 
I I 

CO C-NH, 
I II 'CO 

NH-C-NH/ 

Harnsaure ist im Harn der Saugetiere nur in geringer Menge 
in Form von Salzen gelost enthalten. In groBer Menge ist sie als 
Ammoniumsalz in den Exkrementen der Vogel und Reptilien 
und auch vieler Insekten enthalten. Sie findet sich ferner in 

Harnsaure. Blasen· und Nierensteinen. 
Darstellung. 5 T. Schlangenexkremente werden in 100 T. siedende Kalilauge (5 0/ 0 

KOH) eingetragen; die Mischung wird unter Umriihren so lange gekocht, bis kein Ammoniak 
mehr entweicht. Die heiBe Losung wird filtriert; in das Filtrat leitet man so lange Kohlen· 
dioxyd ein, bis es kaum noch alkalisch reagiert. Der entstandene Niederschlag von saurem harn· 
sauren Kalium wird nach dem Erkalten abfiltriert und mit kaltem Wasser gewaschen. Dann lost 
man ihn von neuem unter Erwarmen in Kalilauge und filtriert die heiBe Fliissigkeit in heiBe Salz
saure, worauf die Harnsaure als farbloses kristallinisches Pulver ausfallt. Man sammelt dieses auf 
einem Filter, wascht es mit kaltem Wasser aus und trocknet es. 

10 T. Vogelexkremente (Peru-Guano) werden getrockuet, gepulvert und aIsdann in 15 T. 
konz. Sch wefelsaure eingetragen, die bis auf etwa 1000 erwarmt ist. Man erhalt die Mischung bei 
.dieser Temperatur, bis aile Salzsaure (auch HF) ausgetrieben ist. Nach dem Erkalten verdiinnt 
man die Mischung mit 150 T. Wasser und stellt sie 1-2 Tage beiseite. Der Bodensatz wird ge· 
sammelt, mit Wasser gewaschen und in siedende Kalilauge (etwa 80/0 KOH) eingetragen. Die 
filtrierte alkalische Losung wird mit Tierkohle versetzt, heiB filtriert und in Salzsaure einge
tragen. 1st die ausgeschiedene Harnsaure noch gefarbt, so wird sie nochmals .in heWer Kalilauge 
gelost, dann fiigt man vorsichtig soviel Salzsaure hinzu, bis die in der Ruhe geklarte Fliissigkeit 
nur noch hellgelb erscheint, filtriert und zerlegt nunmehr im Filtrat das harnsaure Kalium voll· 
,standig durch Zufiigung eines Dberschusses von Salzsaure. 
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Eigensclwften. Aus der alkalischen Losung wird durch Sauren zunachst wasserhaltige 
Harnsaure (C6H4N40 a + 2 H2 0) in Flocken abgeschieden, die aber bald in die kristallinische, was
'serfreie Harnsaure iibergeht. Letztere ist ein weil3es, korniges, mikrokristallinisches Pulver, geruch
und geschmacklos. Loslich in etwa 15000 T. kaltem oder 2000 T. siedendem Wasser, unloslich 
in Alkohol und in Ather. Durch ein gewisses Losungsvermogen fiir Harnsaure sind ausgezeichnet: 
Natriumbicarbonat, Lithiumcarbonat, Piperazin, Lysidin, Lycetol. In schwacherem Grade wir
ken Borsaure, phosphorsaure, milchsaure und essigsaure Alkalien. Beim Erhitzen wird sie zer
-setzt unter Abscheidung von Kohle, Geruch nach versengtem Horn und Bildung von Cyanwasser
stoff, Cyanursaure, Harnstoff und Ammoniak. Konz. Schwefelsaure lost sie in der Kalte ohne 
Veranderung, beim Erhitzen tritt Zersetzung ein. 

Die Harnsaure ist eine zweibasische Saure; die Salze heil3en Urate_ Die neutralen Urate 
·der Alkalien sind wenig bestandig, werden z. B. schon durch Einwirkung der Kohlensaure der 
Luft in saure Urate iibergefiihrt. Von den Sal zen sind nur die neutralen Urate in Wasser relativ 
leicht loslich; aile iibrigen Urate, auch die sauren Urate der Alkalien, sind in Wasser schwer los
Hch oder unloslich. 

Erkennung. Lost man etwas Harnsaure in Natronlauge und fiigt einige Tropfen alkalische 
,(FEHLINGSche) Kupferlosung hinzu, so erfolgt in der Kalte langsam, beim Erhitzen rascher, Aus
scheidung von weil3em Cuprourat (harnsaurem Kupferoxydul); durch Zusatz von etwas Na
triumsulfit, N~S03' wird diese Ausscheidung beschleunigt_ Versetzt man die alkalische Losung 
-der Harnsaure mit mehr FEHLINGscher Losung, so erfolgt bei langsamem Erhitzen Ausscheidung 
von Kupferoxydul (daher ist die Verwechslung der Harnsaure mit Hamzucker bei der Untersuchung 
·des Harns moglich, wenn der Harn grol3ere Mengen Harnsaure enthalt, s. Harnanalyse Bd. II). -
Eine alkalische Losung der Harnsaure reduziert Silbernitrat schon in der Kalte augenblicklich 
zu metaIIischem Silber: Betupft man Filtrierpapier mit SilbernitratIosung, und bringt auf diese 
·eine Losung von Natriumcarbonat, so entsteht ein Fleck von Silbercarbonat; bringt man auf 
·diesen Harnsaure oder harnsaures Kalium, so erfolgt Schwarzfarbung. 

Man erkennt die freie Harnsaure ferner an ihrer eigenartigen Kristallform (s. Hamanalyse) 
und an ihrer Schwerloslichkeit in Wasser, endlich durch die Murexid-Reaktion: Man iibergiel3t 
in einem Porzellanschalchen ein Kornchen Harnsaure mit einigen Tropfen konz. Salpetersaure 
und verdampft auf dem Wasserbad zur Trockne; bJast man dann auf den gelbrotlichen Riickstand 
·etwas Ammoniak, so farbt er sich schon purpurrot; betupft man ihn mit Kalilauge, so entsteht 
prachtvoll blauviolette Farbung (Bildung von isopurpursaurem Kalium). Ahnliche Reaktionen 
geben Coffein, Theobromin, Theopbyllin und Xanthin. 

Die Murexidreaktion erhalt man auch, wenn man eine Spur Harnsaure mit lO Tr. Wasser
stoffsuperoxydlosung und 1 Tr. Salzsaure vorsichtig iiber freier Flamme zur Trockne ver
.dampft und den Riickstand mit 1 Tr. Ammoniakfliissigkeit befeuchtet. Es ist dabei zu beachten, 
·dal3 die Wasserstoffsuperoxydlosung mit Harnsaure haltbar gemacht sein kann; sie darf fiir sich 
mit wenig Salzsaure eingedampft, die Reaktion nicht geben. 

Dber Bestimmung der Harnsaure s. Harnanalyse, Bd. II S. 1233 . 

. Ammonium uricum. Ammoniumurat. Saures harnsaures .Ammonium . .Ammo
nium Urate. Urate d'ammonium. CSH3N403·NH4' Mol.-Gew.185. 

Darstellung. Man iibergiel3t lO T. Harnsaure mit 20 T. Wasser, erwarmt im Wasserbad 
und fiigt allmahlich soviel 100/oige Kalilauge hinzu, bis Auflosung erfolgt ist. Die filtrierte 
warme Losung von Kaliumurat versetzt man mit einem Dberschul3 von Ammoniumchlorid 
'und lal3t einige Zeit in mal3iger Warme, dann einen Tag in der Kalte stehen. Der ausgeschiedene 
Niederschlag wird gesammelt, gewaschen und bei maJ3iger Warme getrocknet. Ausbeute etwa 11 T. 

Eigensclwften. Das saure Ammoniumurat bildet ein kornig-kristallinisches, weiJ3es 
Pulver, geruchlos, fast geschmacklos, in etwa 1600 T. kaltem Wasser loslich. Beim Kochen mit 
Wasser verliert es Ammoniak unter Hinterlassung von Harnsaure. - Es gibt die Murexid-Reak
tion und die iibrigen Reaktionen der Harnsaure. 

Anwendung. Innerlich friiher gegen katarrhalische Affektionen der Atmungsorgane 
-o,03-0,06g mehrmals taglich, aul3erlich in Salben (1:25.0-20,0) gegenEkzeme und Impetigo. 
Es wird jetzt nicht mehr angewandt. 

Acidum valerianicum. 
Acidum valerianicum. Valeriansaure. B aldrians a ur e. 
leriansaure. Valerianic Acid. Acide valerianiq ue 
C5H10 0 2, MoL-Gew.l02. 

Isova
officinal. 

Die kaufliche Baldriansaure ist ein Gemisch von lsovaleriansaure, 
(CHa)2CHCH2COOH und kleinen wechselndenMengenvonMethylathylessigsaure, 
-(J2HS·CH{CHa)·COOH. 1m Handel unterscheidet man eine Baldriansaure ausBaldrian
wurzel, Acidum valerianicum e radice und kiinstliche Baldriansaure aus .Am y 1 al k 0 h 01. 
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Da'l'sfellung. Aua Baldrianwurzel. Das durch Destillation der Wurzel mit Wasser
dampf erhaltene Destillat wird von dem atherischen 01 befreit, mit Natriumcarbonat neutralisiert 
und die so erhaltene Losung von Natriumvalerianat bis zur Sirupdicke eingedampft. Den 
Riickstand versetzt man mit verd. Schwefelsaure in kleinem "OberschuB, trennt die hierdurch 
abgeschiedene Saureschicht nach dem Absetzen mit Hilfe eines Scheidetrichters ab und rektifi
ziert sie nach dem Entwassern mit Calciumchlorid aus einem Siedekolben. 

Aus Amylalkohol. Zu einem Gemisch von 510 g fein gepulvertem Kaliumdichromat 
und 700 g Wasser, das sich in einem mit RiickfluBkiihler verbundenen Rundkolben von etwa 31 
befindet, laBt man allmahlich aus einem Hahntrichter ein Gemisch von 100 g Garungsamyl
alkohol (Sdp. 128-130°) und 390 g konz. Schwefelsaure hinzuflieBen (Abb. 78). Sobald 
die erste heftige Reaktion voriiber ist, erhitzt man den Kolbeninhalt auf dem Sandbad zum Sieden. 
Wenn die im Kolbenhalse auftretenden oligen Streifen von Valeraldehyd, CoH100, nicht mehr 
wahrnehmbar sind, und die Fliissigkeit eine rein dunkelgriine Farbe angenommen hat, ist die Oxy
dation als beendet anzusehen. Man destilliert dann mit absteigendem Kiihler, von Zeit zu Zeit das 
verdampfte Wasser ersetzend, solange wie das 1Jbergehende noch sauer reagiert. Man kann auch 
im Wasserdampfstrom destillieren. 

Die abdestillierte Fliissigkeit besteht aus zwei Schichten, einer wasserigen Losung von Va
leriansaure und einer leichteren, gelb gefarbten oligen Schicht von Valeriansaure-Amylester. 
Das Gesamtdestillat wird mit Natriumcarbonat bis zur alkalischen Reaktion der unteren, 
wasserigm Fliissigkeit versetzt, letztere im Scheidetrichter von der Olschicht getrennt und dann 
auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft. - Das trockene feingepulverte valeriansaure Na
trium bringt man in einen engen Zylinder und zerlegt es durch 4/6 seines Gewichtes einer Mischung 
aus 2 T. konz. Schwefelsaure und 1 T. Wasser. Die Valeriansaure scheidet sich hierbei als 01 abo 

Man hebt dieses ab, entwassert es durch Stchenlassen iiber gesohmol
zenem Caloiumchlorid und rektifiziert es aus einem Siedekolben. Wenn 
die Temperatur 1700 erreicht hat, wechselt man die Vorlage und fangt 
das bis 1780 "Obergehende gesondert auf. Duroh nochmalige Rektifika
tion dieser Fraktion erhalt man die Saure farblos und rein. Aus der ab
gehobenen oligen Schicht laBt sioh der Valeriansaureamylester 
(Sdp. 1900) durch Destillation leicht rein erhalten. 

Eigen.schaften. Klare, farblose, unangenehm baldrian
artig rieehende, fliiehtige, sauer reagierende Fliissigkeit, in 
30 T. Wasser loslieh. Fiigt man zu der gesattigten wasserigen 
Losung der Baldriansaure leieht losliehe Salze (NaCl, CaC1 2) 

so seheidet die Saure sieh in Form oliger Tropfehen aus. Mit 
Weingeist, Ather und Chloroform ist sie in allen Verhii.ltnissen 
misehbar. Spez. Gewieht bei 15° Erganzb. = 0,936-0,938, 
Gall. = 0,938, Helv. = 0,936. Sdp. etwa 175°. Sehiittelt man 
die Baldriansaure mit Wasser, so entsteht das Hydrat C5H10 0 2 

+ H 20, dessen spez. Gewieht bei 15° = 0,945 ist. Die 
Baldriansiiure ist eine einbasisehe Saure; ihre Salze heiBen 
Valerianate. 

E'l'kennung. Man erkennt die Baldriansaure am ein
faehsten und siehersten an ihrem durehdringenden Gerueh. 
Erwarmt man sie oder eines ihrer Salze mit einer Mischung 
von 3T. konz. Sehwefelsaure und 1 T. Alkohol, so tritt der an
genehme Fruehtather-Geruch des Baldriansaureathylesters auf. 

Abb.78. P'l'iifung. a) Spez. Gewieht (Erganzb.) 0,936-0,938. -
b) 1 g Baldriansiiure darf nieht weniger als 26 g Wasser zur 

Losung erfordern (Alkohol, Essigsaure, Buttersaure). - c) 10 eem der wasserigen 
Losung (1 g + 30 eem) geben naeh dem Neutralisieren mit Ammoniakfliissigkeit mit 
einigen Tropfen Eisenehloridlosung einen rotbraunen Niedersehlag, der si.eh beim 
Sehiitteln harzartig zusammenballt; die iiberstehende Fliissigkeit darf nur schwaeh 
gelblieh gefarbt sein (Ameisensaure, Essigsaure geben Rotfiirbung). - d) Baldrian
saure muG sieh in iibersehiissiger Ammoniakfliissigkeit ohne Abseheidung oliger 
Tropfen losen (Baldriansaureester). - e) Je 10 eem der mit einigen Tropfen Salpeter· 
saure versetzten wasserigen Losung (1 g + 30 eem) diirfen weder dureh Silbernitrat
losung (Salzsaure), noeh - f) dureh Bariumnitratlosung (Sehwefelsaure) getriibt 
werden. - g) Beim Verbrennen darf sie hoehstens 0,1 % Riiekstand hinterlassen.-
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b) Eine Losung von 1 g Baldriansaure in etwa 20 ccm verd. Weingeist muB zur 
Neutralisation (Phenolphthalein) 9,7-9,8 ccm n-Kalilauge verbrauchen. (1 ccm n
Kalilauge = 102 mg Baldriansaure. Werden mehr als 9,8 ccm verbraucht, so sind 
niedere Fettsauren zugegen.) 

Aufbewahrung. In dichtschlieBenden Glasstopfenglasern, kiihl, von anderen Arznei
mitteln moglichst getrennt, da diese leicht den Geruch der Saure annehmen. 

Anwendung. Die freie Baldriansaure wird nur selten in verdiinnter Losung zu 0,1-0,5 g 
bei Krampf, epileptischen Anfallen, Hysterie gegeben. Hauptsachlich benutzt man sie zur Dar
stellung der baldriansauren Salze und von Baldriansaureestern, die teils als Arzneimittel, teils als 
Fruchtather verwendet werden; ferner zur Darstellung von Bromvaleriansaure und deren Ver
bindungen. 

Ammonium valerianicum. Ammoniumvalerianat. Baldriansaures Ammo
nium. Ammonium Valerianate. Valerianate d'ammonium. Ammonii 
Valerianas. C4H 9 • COONH 4• Mol.-Gew. 119. 

DaTstellung. Man gibt wasserfreie Baldriansaure in diinner Schicht in eine flache 
Schale (Untertasse) und stellt diese in einen mit Tubus versehenen Exsikkator. In diesen leitet 
man einen Strom durch Atzkalk getrocknetes Ammoniak ein, bis sich in der Schale eine Kristall
masse gebildet hat. 

Eigenschaften. Farblose, sehr hygroskopische Prismen, Geruch nach Baldriansaure, 
Geschmack etwas scharf, zugleich etwas siiBlich; meist von saurer Reaktion, da das Salz sehr bald 
Ammoniak verliert. Sehr leicht loslich in Wasser und in Alkohol, loslich in Ather. 

Priifung. Die wasserige Losung gibt mit Eisenchloridlosung einen braunen Niederschlag; 
die iiberstehende Fliissigkeit darf nicht rot gefarbt sein (Ammoniumacetat oder -formiat). 

Aufbewahrung. Trocken, in kleinen GlasgefaBen mit paraffinierten Korken. 
Anwendung. Innerlich zu 0,05-0,2 g mehrmals taglich in Pillen oder Losung bei Neur

algi en, Hysterie, Chorea, Singultus. 1m Klistier 0,1-0,2: 200 Aqua. 

Solutio Ammonii valerianici mit 20% Ammoniumvalerianat. Man neutralisiert 17,14 g 
wasserfreie Baldriansaure mit 28,6 g Ammoniakfliissigkeit (spez. Gew. 0,96) und fiillt mit Wasser 
auf 100 g auf. 5 T. der Losung = 1 T. Ammoniumvalerianat. 

Ammonium valerianicum solutum. Ammoniumvalerianatlosung. Liquor 
Ammonii PIERLOT. Solute de valerianate d'ammoniaque. 

Solutio Ammonii valerianlci composlta. Valerianas ammonicus compositus. 
Gall. Helvet. Hisp. 

1. Acidi valerianici 3,0 3,0 3,0 
2. Ammonii carbonici ca. 4,0 q. s. q. s. 
3. Extracti Valerianae 2,0 2,0 4,0 
4. Aquae destillatae q. s. ad 100,0 100,0 100,0. 

1 wird mit 60,0 von 4 gemischt, mit 2 gesattigt, filtriert. 3'wird in 20,0 Wasser 
gelOst. Beide Ltisungen mischen, auf 100,0 auffiillen, filtrieren. 

Elixir Ammonii Valerianatis, Elixir of Ammonium Valerianate (Nat. Form). Man 
lost 35 g Ammoniumvalerianat in ca. 65 cern Elixir aromat. (Americ.), macht mit Ammoniak
fliissigkeit ganz schwach alkalisch, setzt 1,3 ccm Chloroform und je 16 ccm Vanilletinktur und 
Tinctura Persionis compos. (Nat. Form.) hinzu und fiillt mit Elixir aromat. auf 1000 ccm auf. 

Natrium valerianicum. Natriumvalerianat. Baldriansaures N atri um. C4H 9COONa. 
Mol.-Gew. 124. 

DaTstellung. Man neutralisiert N atronlauge mit Baldriansaure. Fiir 100 T. wasser
freie Baldriansaure sind etwa 260 T. der 150/ oigen Natronlauge erforderlich. Man verdampft die 
Salzlosung bis zur Trockne und erhitzt den Salzriickstand im Sandbad vorsichtig bis zum Schmel
zen. Man gieBt das geschmolzene Salz in einen kalten Porzellanmorser, zerstoBt es nach dem Er
kalten grob und fiillt es sofort in trockene, gut zu verschlieBende Glaser ein. 

Eigenschajten. WeiBe, fettig anzufiihlende, neutrale oder schwach alkalische, hygro
skopische Stiicke, die in Wasser oder wasserhaltigem Weingeist leicht loslich sind und beim Uber· 
gieBen mit verdiinnter Schwefelsaure einen starken Baldriansauregeruch entwickeln. 

Priifung. Auf Natriumformiat und -acetat priift man das Salz ebenso wie die freie Saure 
mit Eisenchloridlosung. Das trockene Salz mull beim Gliihen 420/0 Natriumcarbonat hinterlassen. 

Anwendung. Das Natriumvalerianat wird meist zur Darstellung anderer Valerianate, 
selten arzneilich in Gaben zu 0,5-1,5g einige Male taglich an Stelle der Baldriansaure angewandt. 

Valeriansaureester. 
Aethylium valerianicum siehe unter Aetbylium, S. 322. 

Amylium valerianicum siehe unter Amylium, S. 424. 

Valamin (Dr. NEUMANN u. Co., Charlottenburg) ist der Isovaleriansiiureester des 
Amylenbydrats, (CHa)2CHCH2COOCsHu' Mol.-Gew. 172. 
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Da'l'sfellung. Durch Veresterung von Isovaleriansaure mit Amylenhydrat •. 
Eigenschajten. FarbloseFIiissigkeit, Geruch gewiirzig und Geschmack schwach an Baldrian

saure erinnernd. In Wasser sehr wenig loslich, leicht loslich in AIkohol, mischbar mit fetten Olen. 
E'I'kennung. Wird 1 g Valamin mit 5 ccm Natronlauge gekocht, so tritt der Geruoh des

Amylenhydra.ts und beim Ansauern der Fliissigkeit mit verd. Schwefelsaure der Geruch del' 
Baldriansaure auf. 

Anwendung. Als BeruhigungsmitteJ wie andere Baldriansaureverbindungen, 0,25 g 3-4 mal: 
taglich nach dem Essen (in PerIen). Bei nervOser Schla.flosigkeit 0,5-1,Og vor dem Sohla.fengehen. 

Bornyval (J. D. RIEDEL, Berlin.Britz) ist Isovaleriansiiure-Bornylester, B ornyl
valerianat, Bornylum valerianicum, (CHa)2CHCH2COOCIOHl7' Mol.-Gew. 238. 

Da'l'sfellung. Duroh Veresterung von Isovaleriansaure, (CHS)2CHCH2COOH, mit 
Borneol, C10H170H. 

Eigenschajten. Bornylvalerianat ist eine farblose, wiirzig, zugleich nach Baldrian und' 
Campher riechende und sohmeckende Fliissigkeit. Spez. Gew. (150) 0,955. Sdp. 255-2600, aD 20 0 = 
+ 27 0 40'. UnlOslich in Wasser, leicht loslich in AIkohol und in Ather. Der Gehalt des Bornyvals 
an reinem Ester betr8.gt etwa 91 0/0' 

Priijung. Die weingeistigeLosung (1 g+ 10 com) solI na.ch Zuss.tz von einem Tropfen Phenol
phthaleinlosung durch einen Tropfen 1/10-n-KaIilauge deutlich gerotet werden. Die weitere Priifung
bnn wie bei Gynoval (s. u.) ausgefiihrt werden. Die Verseifungszahl des Bornyvals solI etwa 235 sein. 

Anwendung. Wie andere Baldriansaureverbindungen bei nervOsen Beschwerden aller 
Art, besonders bei funktionellen Herzneurosen. Auch auf den Appetit solI es anregend wirken. 
In Kapseln zu 0,25 g, 3-4 Stiick taglich. 

Hysterol ist Bornylvalerianat in Gelatineperlen zu je 0,25 g. 
Gynoval (FABBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist der Isovaleriansiiureester des Isoborneols, 
(CHa)2CHCH2COOCIOH17' Mol.-Gew.238. 

Da'l'sfellung. Duroh Veresterung von Isovaleriansaure mit Isoborneol. 
Eigenschajten. Farblose FIiissigkeit, Geruch gewiirzig, Geschma.ck milde olig, sOOr 

schwer 100lich in Wasser, leicht in Alkohol und anderen organischen LOsungsmitteln. Spez. Gew. 
0,952-0,957. Sdp. (12 mm B) 132-1380• 

E'I'kennung. In konz. Schwefelsaure lOst es sich mit rotbrauner Farbe, gleichzeitig tritt 
der Geruch nach Baldria.nsaure und Schwefeldioxyd auf. 

Priifung. Wird 1 g Gynoval mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Wasser La.ckmus
papier nicht verandern, und nicht verandert werden: durch BariumnitratlOsung (Schwefelsii.ure)~ 
durch Silbernitratlosung (Salzsii.ure) und durch EisenchloridlOsung. Beim Verbrennen darf es hooh
stens 0,10/0 Riickstand hinterIassen. Verseifungszahl = 235. Zur Bestimmung der Verseifungs
zahl wird 1 g Gynoval mit 30 ccm weingeistiger 1/2-n-Kalilauge 5 Stunden am RiickfluBkiihler 
auf dem Drahtuetz oder in einer Druckflasche im Wasserbad erhitzt und der UberschuB an Lauge
mit 1/2 n-Salzsii.ure zuriicktitriert (Phenolphthalein). Aus der titrierten Fliissigkeit scheidet sich 
beim Verdiinnen mit Wasser Isoborneol kristallinisch aus; die abfiltrierte Fliissigkeit zeigt beim 
Ansauern den Geruch der Baldriansii.ure. 

Anwendung. Bei nervOsen Zustii.nden aller Art wie andere Baldriansaureverbindungen, auch 
bei Beschwerden der Menstruation, der Graviditat und des Klimakteriums zu 0,25 g (in PerIen) 3 bis 
4mal taglich 1 Stunde nach dem Essen, bei nervOser Schlaflosigkeit 2 PerIen vor dem Schlafengehen. 

Fenchyval (A. DEPPE U. SOHNE, Hamburg) ist Isovaleriansiiure-Fenchylester, 
(CHa)2CHCH2COOCIOH17' Mol.-Gew_ 238. 

Da'l'sfellung.DurohVeresterungvonIsovaleriansii.uremitFenchylalkohoJ,CtoHJ70H. 
Eigenschaften. Farblose Fliissigkeit, spez. Gew. bei 150 0,945. Sdp. bei 10 mm B. 120 bis-

1250, Verseifungszahl etwa 230. 
Anwendung. Als Beruhigungsmittel bei Hysterie, wie andere Baldriansaureverbindungen 

zu 0,25 g mehrnJals taglich (in GeIatineperlen). 

Neu-Bornyval (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist Isovalerylglykolsiiure-Bornylester~ 
(CHS)2CHCH2CO·OCH2CO·OClOH17' Mol. Gew.296. (Bornyval, s.o., ist nicht mehr 
im Handel.) 

Da'l'sfellung. Durch Einwirkung von isovaleriansaurem Natrium auf Chlor
essigsii.ure bornylester: (CHshCHCH2COO:Na+ CI:CH2COOCIOHI7' 

Eigenschajfen. Farblose, olige Fliissigkeit, fast geruch- und geschmacklos, unlOslich in 
Wasser, liislich in AIkohol, Ather, fetten Olen. Spez. Gew. 1,025-1,030, Sdp. 283-2850 unter 
Zersetzung, 181 0 bei 12 mm B. 

Priijung. Wie Gynoval. Verseifungszahl = 378_ 
Anwendung. Wie BornyvaI. In sauren Fliissigkeiten ist es bestandiger als Bornyval, es soIl 

deshalb hauptsii.chlicherst im Darm zur Wirkung kommen. 2-3 Perlen zu je 0,25g mehrmals taglich. 

Dubatol (v. HEYDEN, Radebeul) war Isovalerylmandelsaures Calcium. Es ist uicht 
mehr im Handel. 
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Quietol (POULENC FRERES Paris) ist das Hydrobromid des Isovaleryldimethylamino-a
oxyiso buttersanre prop ylesters, 

HBr.(CHa)zN.CH2 >C<COOCaH 7 , M I Ge 354 
CHa 9. OCCH2CH(CHa)2' 0.- w. . 

Eigenschajten. Kleine glanzende Kristallnadeln, Smp. lO5-110 0, Geruch schwach 
an Baldrian erinnernd, Geschmack brennend, sehr bitter. In Wasser und Weingeist leicht IOslich. 

Erkennung. Die wasserige Losung gibt mit Silbernitratliisung einen gelbliehweiBen Nie
dersehlag von Silberbromid, mit Natronlauge eine olige Abseheidung. Erhitzt man Quietol mit 
Natronlauge, tibersattigt die Losung naeh dem Erkalten mit konz. Schwefelsaure und erwiirmt 
dann mit wenig Weingeist, so tritt der Geruch des Baldriansaureathylesters auf. 

Anwendung. Wie andere Baldriansaureverbindungen, 0,5 gin Oblaten 1-4mal tiiglich 
vor oder wahrend der Mahlzeit. 

Val idol (CmNINFABRIKZIMMERU. CO., Frankfurt a.M.), Men tholum valerianicum(Er
ganzb.), ist ein Gemisch von Menthol und Isovaleriansaure-Menthylester (Men thyl va
lerianat), (CHa)2CHCH2COOCIOH19' Mol.-Gew. 240. Der Estergehalt betragt 66--73%. 

Darstellung. Dureh Einwirkung von Isovalerychlorid, (CHa)2CHCH2COCl, auf Men
thol entsteht beim Erhitzen auf dem Wasserbad unter Abspaltung von Chlorwasserstoff der 
Ester, der mit Wasser gewaschen, mit Kaliumearbonat getrocknet und unter vermindertem Druck 
destilliert wird. In 7 T. des Esters werden 3 T. Menthol gelOst. 

Eigenschajten. Olige, klare, farblose Fltissigkeit, Gerueh eigenartig, an Menthol und 
Baldriansaure erinnernd. Gesehmaek brennend, bitterlich, wenig loslich in Wasser, leieht loslich. 
in Weingeist, Ather und Chloroform. Spez. Gew. 0,906-0,908. 

Erkennung. Koeht man etwa 1 g Validol mit 3 cern Kalilauge langere Zeit, so entweichen. 
stark naeh Menthol rieehende Dampfe; tibersattigt man nach dem Erkalten mit verd. Schwefel
saure, so tritt der Geruch nach Isovaleriansaure hervor. 

Prujung. a) Versetzt man eine Losung von I g Validol in lO cem Weingeist mit einem 
Tropfen Phenolphthaleinlosung, so muB das Gemiseh durch einen Tropfen weingeistige 1/2 n-Kali
lauge rot gefarbt werden (freie Valeriansaure). - b) Schiittelt man 0,5 g Validol mit 10 cern Wasser 
und filtriert durch ein genaBtes Filter, so darf das Filtrat durch SilbernitratlOsung nieht mehr 
als opalisierend getrtiht werden (Salzsaure). - c) Beim Erhitzen auf dem Wasserbad muB sieh. 
I g Validol ohne Rtiekstand verfltiehtigen. 

Bes timm ung des Estergehaltes. 2 g Val idol werden in einem Kolbchen aus Jenaer 
Glas mit 30 cern weingeistiger I/2-n-Kalilauge am RtiekfluBktihler auf dem Drahtnetz 5 Stun den. 
lang gekocht. Nach dem Erkalten wird nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung mit I/2-n-Salz
saure zurticktitriert und die Verseifungszahl (Esterzahl) bereehnet. Sie solI 155-170 betragen· 
= Estergehalt von 66,5-72,90/0' Man kann auch gleich die Menge des Esters bereehnen: 1 ccm 
1/ z-n-Kalilauge = 120 mg Isovaleriansaurementhylester. 

Anwendung. Als Magenmittel, besonders gegen Seekrankheit, mehrmals taglich zu 
5-10 Tr. auf Zucker, als Carminativum zu 10-15 Tr. mehrmals taglieh, eben so als Analeptikum 
(belebendes Mittel). Auch gegen Neurasthenie und Hysterie. Eine Losung von 1 T. Campher 
in 9 T. Validol, Validolum camphoratum, wird ortlieh als sehmerzstillendes Mittel bei 
kariosen Zahnen angewendet. 

Bromvalidoltabletten enthalten je 1,0 g Natriumbromid, 0,1 g gebr. Magnesia und 5 Tropfen 
Validol. 

Tablettae antielepticae (DR. MULLER u. CO., Berlin 0) enthalten 1 % Validol, ie 30 OJoKalium
und Natriumbromid, 15% Ammoniumbromid und Brausesalzmischung. 

Valyl (F ARBWERKE HOCHST) ist Isovaleriansiiurediiitbylamid, 
(CH3)2CHCH2CON(C2H5)2' Mol.-Gew. 157. 

Farblose Fltissigkeit von eigenartig gewtirzigem Geruch, Sdp. 2100. Es kommt nur in Perl en, 
zu 0,125 g in den Handel. 

Anwendung. Als Baldrianpraparat 2-3 Perlen dreimal taglich. 

Bromvaleriansaureverbindungen. 
Bromural (KNOLL U. Co., Ludwigshafen) ist a-Monobromisovalerylcarbamid, 

(CH3)2CHCHBrCO ·NHCONH2, Mol.-Gew. 223. 
Darstellung. Dureh: Einwirkung von a-Bromisovalerylbromid auf Carbamid 

(Harnstoff): (CH3hCHCHBrCO:Br-+ H NHCONH2• 

Eigenschajten. WeiBe Nadelchen, Smp. etwa 147-149 0 (unscharf), geruchlos, fast ge
schmacklos, schwer liislich in Wasser, leicht in Weingeist, Ather und in Alkalilauge. Beim Er
hitzen sublimiert es. Der Gehalt an Brom betriigt 33,3-35,7% (ber. 35,83% ), 

Erkennung. Am ausgegltihten Kupferdraht farbt es die Flamme blaugrtin. WerdenO,5g 
Bromural mit 10 ccm eines Gemisches von gleichen Teilen Natronlauge und Wasser gekocht, so-
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entwickelt sich Ammoniak, worauf beim "Obersattigen der heiJ3en Fliissigkeit mit verd. Schwefel· 
saure der Geruch nach Baldriansaure auftritt. Wird 1 g Bromural einige Zeit mit 20 ccm wein· 
geistiger Kalilauge gekocht, so scheidet sich Kaliumbromid aus; nach Zusatz von Wasser und 
Ansauern mit Salpetersaure gibt die Mischung mit SilbernitratlOsung einen gelblichweiJ3en Nieder
schlag von Silberbromid, der in Ammonialdliissigkeit' sich langsam lOst. Wird 0,1 g Bromural 
kurze Zeit mit 2 ccm konz. Salpetersaure und etwa 0,3 g Silbernitrat erhitzt, so bildet sich sehr 
bald ein gelblichweiBer Niederschlag von Silberbromid. 

Priijung. a) Schmelzpunkt etwa 147-1490 (Ergiinzh. etwa 1450). - b) Beim Verbrennen 
darf Bromural hOchstens 0,1 010 Riickstand hinterlassen. Gehaltsbestimmung 8. Bd. II, S. 1312. 

Anwendung. Als Sedativum 1-2 Tabletten zu 0,3 g mehrmals taglich. Als Schlafmittel 
2-3--4 Tabletten am besten in warmem Zuckerwasser abends; bei Kindern 0,15-0,3 g, der Schlaf 
halt etwa 3-7 Stunden an. Es versagt, wenn Schmerzen, Hustenreiz, Erregungszustande den 
Schlaf hindern. 

Jodival = Jodisovalerylcarbamid siehe unter J od um S. 1554. 

Achibromin (Dr. A. VOSWINKEL, Berlin) ist a-Monobromisovalerianoglykolylcarb
amid, (CHs)2CHCHBrCO· OCH2CO·NHCONH2, Mol.·Gew. 281. 

Da1'stellung. Durch Einwirkung von monobromisovaleriansaurem Natrium auf Halogen
acetylliarnstoff, in alkoholischer Losung: (CHs)zCHCHBrCOO jNa+ Cli C~CO·NHCON~. 

Eigenschajten. WeiBe, perlmutterartig glanzende Schuppen, Smp. 153-155°, kaum 
in Wasser, leichter in Weingeist loslich. Geschmack eigenartig an Baldrian erinnernd. Der 
Bromgehalt betragt 28,5%. 

Aufbewah1"Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. In Gaben von 0,3-0,4 g aIs nervenberuhigendes Mittel; 0,6-0,8 gals 

Schlafmittel. 

Achijodin s. u. Jodum S. 1554. 

Valisan (CBEM. FABRlX vorm. E. SCBERING, Berlin) ist a-Bromisovaleriansaure
Bomylester, (CHs)2CHCHBrCO· OC10H 17, Mol.-Gew. 317. 

Da1'stellung. Durch Veresterung von Borneol mit Bromisovaleriansaure. 
Eigenschajten. Farblose, olige Fliissigkeit, Geruch schwach, angenehm, Geschmack 

milde, in Wasser unlOslich,lOslich in organischen Losungsmitteln. Spez. Gew. 1,18, Sdp. (12 mm B) 
etwa 1630. Gehalt an Brom 25,2% , an Borneol 48,50/u• 

E1'kennung. Am ausgegliihten Kupferdraht farbt e8 die Flamme blaugriin. Mit konz. 
SchwefeIsaure fii.rbt es sich braun. Werden 1-2 ccm Valisan mit etwa 50 ccm weingeistiger Kali
lauge (etwa 1/2-n) mehrere Stunden am RiicldluBkiihler gekocht und die Fliissigkeit dann mit 
Wasser verdiinnt und mit verd. Schwefelsaure iibersattigt, so scheidet sich Borneol aus, das nach 
dem Abfiltrieren, Waschen mit Wasser und Trocknen bei etwa 2040 schmilzt. 

Priijung. a) Eine LOsung von 1 ccm Valisan in 20 ccm absolutem Alkohol muBnach Zu
satzvon PhenolphthaleinlOsungdurch 1 Tr.n-Natronlauge gerotetwerden (freie Saure). - b) 1 ccm 
Valisan darf beim Verbrennen keinen wagbaren Riickstandhinterlassen. - c) Verseifungszahl 354. 
Zur Bestimmung der Verseifungszahl wird 1 g Valisan mit 40 ccm weingeistiger 1/2 n-Kalilauge 
12 Stun den am RiicldluBkiihler gekocht und der "OberschuB an Kaliumhydroxyd mit 1/2 n-Salz
saure zurucktitriert. Will man gleichzeitig den Bromgehalt bestimmen, durch Titration nach 
VOLHARD, so wird statt mit l/~n-SalZ8aure mit 1/2 n-Schwefelsaure titriert. 

Anwendung. Als Sedativum bei nervtisen Zustanden mehrmals tagUch, am besten einige 
Zeit nach dem Essen. 

Eubornyl (F. Ltl"DY, Burgdorf, Schweiz) ist ebenfa1ls a.Bromisovaleriansaure-Bornyl. 
ester, {CHs)2CHCHBrCO· OC1oH17• 

Neuronal (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.) ist Diathylbromacetamid (C2H 5hCBr·CONH 2, 

Mol.-Gew.194. 
Da1'stellung. D.R.P. 175585. Diathylmalonsaure, (C2H5)2C(COOH)2' wird durch Ab

spaltung von Kohlendioxyd beim Erhitzenin Diathylessigsaure, {C2H5hCHCOOH, diese durch 
Einwirkung von Ph08phorpentachlorid in Diathylacetylchlorid, (C2H5)2CHCOCI und 
dieses durch Einwirkung von Brom in Diathylbromacetylchlorid, (C2H5lzCBrCOCI, iiber
gefiihrt. Letzteres gibt mit Ammoniak das Amid = Neuronal. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver. Smp. 66-67°. Geruch schwach campher
artig, Geschmack bitter, kiihlend und scharf. In kaltem Wasser ist es schwer !OsUch (etwa 1 : 120), 
i.n heiBem Wasser lost es sich leichter, wird dabei aber unter Abspaltung von Bromwa.sserstoff teil
weise zersetzt. Leicht !Oslich in Weingeist, Ather und fetten Olen. Beim Erwarmen mit Alkali· 
lauge lost es sich leicht, dabei tritt eine Abspaltung von Cyanwasserstoff ein. 

E1'kennung. 0,1 g Neuronal wird mit 1 ccm Natronlauge und 4 ccm Wasser gekocht; wird 
die Losung dann mit wenig Ferrosulfat und 1 Tr. Eisenchloridltisung versetzt und mitSalzsaure iiber
sattigt, so entsteht ein starker blauer Niederschlag (von BerUnerblau). - Die wasserige Ltisung gibt 
nach Zusatz von Silbernitratltisung beim Erhitzen einen gelbweiBen Niederschlag von Silberbromid. 
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Prilfung. Wird 1 g Neuronal mit 10 ccm kaltem Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat 
durch Silbernitratlosung hOchstens opalisierend getriibt werden. 

Aujbewah1'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. A1s Schlafmittel zu 0,5-2,0 g, auch als Sedativum, fiir sich oder in Mischung 

mit der gleichen Menge Acetanilid. (Die Mischung wird als N eurofe brin bezeiohnet.) 

Acidum vanadinicum siehe unter Vanadium Bd. II S. 898. 

Acocanthera. 
Acocanthera-Arten. A pocynaceae-Plumieroideae. 
A. abyssinica (HocHsT.) SCIIM., A.DeBersii SCHWEINF., A.Lamarckii DON, 

A. ouabaio CATH., A. Schimperi BENTH. et HOOK. (Carissa Schimperi 
D. C.), A. venenata (THBG.) DON und vielleicht noch andere Arten Ostafrikas 
liefern in ihrem Holz und der Rinde Hthmend wirkende Pfeilgifte. 

Lignum Acocantherae, Acocantheraholz, ist das Holz von A. D eflersii, A. oua· 
baio und A. Schimperi. Ein mallig schweres, dichtes, gelblichweilles Holz von 
bitterem Geschmack, das der Hauptmasse nach aus Libriformfasern besteht. Ge· 
fii./3e zahlreich, aber nicht gleichmallig verteilt. Die Markstrahlen meist ein-, selten 
zweireihig, 5-8 Zellreihen hoch. In den Holzparenchymzellen vereinzeIt gut aus· 
gebildete Zwillingskristalle von Calciumoxalat 

Bestandteile. Das Holz von A. ouabaio enthiilt das krist. Glykosid Ouabain oder 
Acocantherin. A. Deflersii enthalt amorphes Ouabain, A. abyssinica enthii.lt Aco
cant her in und Abyssinin. Auch andere Acocanthera·Arten enthalten liihmend wirkende 
Stoffe. 

Aujbewah1'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Es iat versucht worden, das Acocantheraholz iihnlioh wie Fingerhut

bliitter ala Heilmittel zu verwenden, ebenso das Ouabain; diese Anwendung hat sich aber nicht 
einge biirgert 

Aconitum. 
Aconitum napellus L. (A. vulgare D. c.) Ranunculaceae-Helle boreae. 

Blauer Eisenhut, Sturmhut, Helmkraut. Eine mehrjahrige, staudenartige, 
blaubliihende Pflanze, heimisch in Europa (in den Gebirgen Mitteleuropas, geht bis 
N orwegen und Schweden, fehIt dem Siiden), Asien (Sibirien, Himalaya), N ordamerika; 
vielfach kultiviert und als Zierpflanze in Garten gezogen, nach Standort und Boden 
sehr variierend. 

Tubera Aconiti. Eisenhutknollen. Aconite Root. Tubercule d'aconit. 
Radix Aconiti. Radix Napelli. Radix Contrajervae germanicae. Aconit
knollen. Fuchswurz. Giftwurzel. Monchswurz. Teufelswurz. Wolfswurzel. 

Die Droge kommt meist aus den Schweizer Alpen in den Handel. 
Gebrauchlich sind nur die zu Ende der Bliitezeit (Juli, August) von wildwachsen· 

den Pflanzen gesammelten, von den Wurzeln befreiten, rasch an der Luft getrockneten 
Tochterknollen, nicht auch die Mutterknollen. Die ersteren sind dunkelgraubraun, 
derb, etwas langsrunzelig, 4-8 cm lang, bis iiber 2 cm dick, kurz oder gestreckt 
riibenfOrmig, sie laufen meist sehr allmahlich in eine einfache, in der Droge mehr oder 
weniger erhaltene Spitze aus. Die Aullenseite zeigt die Narben der abgeilchnittenen 
diinnen Seitenwurzeln; an der Spitze die verschrumpfte Knospe des nachstjabrigen 
Sprosses. Der glatte Querbruch ist weill und mehlig, nicht hornartig und briiunlich. 
Der Geschmack ist anfangs siilllich, dann kratzend und spater wiirgend scharf. 

Querschnitt. Der Cambiumring rundlich bis mehr oder weniger ausgebuchtet (stern
farmig, 5-8 und mehrstrahlil!'), innerhalb desselben in den vorgeschobenen Spitzen des Sternes 
kleine Gruppen von GefiiBen. Das Mark ala starkefiihrendes Parenchyme 
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Mikroskopisches Bild. Auf Querschnitten etwa in der Mitte des Langsdurchmessers 
der Knollen sind an Stelle von Kork die auBeren Zellreihen der primii.ren Rinde zu Metaderm um
gewandelt. In der Rinde ein~lne kUlYe, gleichmaJ3ig verdickte, deutlich getiipfelte Sklerenchym. 
~llen. Die Endodermis noch nahe dem Rande ala einfache Lage quergestreckter, diinnwandiger. 
meist braunlich gefarbter Zellen erbalten. die diinne primare von der starkeren sekundaren Rinde
trennend. Durch die Rinde zerstreut zahlreiche Siebrohrenbiindel; das Xylem in kleinen isolier
ten Biindeln kreis- oder sternformig angeordnet. Alles iibrige starkeerfiilItes Parenchymgewebe. 

Fiir das Pul ver charakteristisch sind Metadermstiicke; sehr zahlreiche Fet?len starkehaltigen 
getiipfelten Parenchymgewebes, die Starkekorner einzeln, rundlich, bis 18,u, meist 8-15,u gr03 
oder zu 2-5 zusammengesetzt; gestreckte, oft quadratische, gleichmaJ3ig verdickte. deutlich 
getiipfelte Stein?lellen; GefaJ3fragmente. 

Bestandteile. Die Knollea enthalten bis 0,8% kristallisierendes Aconitin (an Aconit
saure gebunden), ferner N apeUin und Aconin (beide amorph) und PicroaconitiD. Die ameri
kanischen Aconitumarten, die unserer Napellusart entBprechen (A. columbianum) enthalten 
bis 0,9% Aconitin. Die Knollen enthalten ferner biB zu 25% Starke, Harz, Fett, Lavulose. 
Nach WENTRUl' enthalten die Mutterknollen fast ebenBoviel Aconitin wie die Tochterknollen_ 

Gehaltsbestimm ung nach G. FROMME. 12 g gepulverte Eisenhutknollen werden in 
einer Arzneiflasche von 250 ccm mit 120 gAther iibergossen, nach ofterem Umschiitteln mit 5 ccm 
Ammoniakfliissigkeit versetzt und wii.hrend einer halben Stunde oft und krii.ftig umgeschiittelt. 
Dann werden 5 ccm Wasser zugesetzt und nochmals kraftig geschiittelt. 

Von der nun klaren atherischen Lasung werden 100 g (= 109 Eisenhutknollen) oder sovial 
\'lie moglich durch einen Bausch Watte abgegossen. Hierauf wird der Ather abdestilliert, der 
Riickstand in 5 com Weingeist gelast, 10 ccm Wasser, 3 Tropfen Hamatoxylinlosung und 
30 ccm Ather hinzugefiigt, daun mit 1/100 n-Salzsaure bis zur Braunfarbung der w8.sserigen Schicht 
titriert, wobei nach jedesmaligem Zusatz einer kleinen Menge Saure krii.ftig umgeschiittelt wird. 
Dann werden noch weitere 30 ccm Wasser hinzugefiigt und unter weiterem Zusatz von 1/100 n-Saure 
und ofterem Umscbiitteln titriert. bis die wii.sserige Sohicht citronengelbe Farbung angenommen 
hat. 1 ccm 1/100 n-Saure = 6,45 mg Aconitin. 

Der AscheDgehalt solI nach Hell}. h6chstens 6% betrageD. 
Verwechslungen. Ais solche kommen die Knollen anderer bei uns heimischer, blau

bliihender Aconitumarten in Betracht. Bei Aconitum Stoerekianum REICHENBACH (A. 
Cammarum L.) sind die Strahlen des Cambiumsternes etwas stumpfer, A. variegatum L. 
hat kleinere dickere Knollen. Beide Knollen waren friiher gebrauchlich, sie sind gleioh wirksam, 
besit?len aber nicht den anhaltend scharf wiirgenden Geschmack. Als Verfalsohung wiirden diese 
kaum zu beanstanden sein. Aconitum lycoctonum L., der gelbe Eisenhut, hat keine 
Knollen, sODdern ein sohrag aufsteigendes Rhi?lom mit :r.ahheiohen Wur~ln, enthiilt MyoctoniD 
und Lyeaconitin. Aconitum septentrionale KOELLE, Europa (Lappland), Asien. enthalt 
Lappaoonitin, Septentrionalin und Cyooctonin. 

Aufbewah'rUng und Verarbeitung. Vorsichtig. Da die Aconitknollen oft von 
Insektenlarven zerfressen werden, so ist es von Vorteil,. sie nach sorgfiiltiger SiiuberuDg fiir 
einige StundeD in ein GefiiJ3 zu bringen, in welchem man Ather oder Chloroform verdunsten 
liiJ3t und hierauf scharf nachzutrocknen. Man bewahrt sie in gut 8ohlieJ3enden BlechgefiiBen. 
das Pulver in Flasohen aus gelbem Glas in einem trookenen Raum. Beim Pulvern der 
Knollen ist Vorsicht geboten (Verbinden von Mund und Na.se mit einem feuehten Schwamm). 

Anwendung. Die Droge selbst wird selten angewandt in Pillen, Pulvern und Infusum. 
GroJ3te E.inzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g. Hiiufiger werden Extractum und Tinctura Aconiti 
aDgewandt. 

nber die Wirkung siehe unter Aconitin, S.262. 

Folia Aconiti. Eisenhutbliitter. Aconite Leaves. Feuilles d'aconit nape!. 
Berba Aconiti caerulei. Berba Contrajervae germanicae. Berba N apelli. Appollo
nienkraut. Bundstod. Teufelskraut. Wiirgling. Feuilles de capushon. Feuilles 
de pistolet. 

Die Blii.tter der wildwachsenden bliihenden Pflanzen, zu Anfang der Bliitezeit oder kurz 
vorher gesammelt (Juni-Juli). Fiinf Teile frischer Blii.tter liefern einen Teil der Droge. Die Droge 
darf nicht iiber ein Jahr aufbewahrt werden. 

Die im Mittel 8-10 em Durchmesser erreichenden Blatter sind lang gestielt. fast kahI, 
getrocknet blaJ3griin. oberseits dunkler bis briiunlich. im Umrill breit keilformig oder rautenformig. 
selbst kreisrund-herzformig und bis fast an die Basis in 5-7 Primarlappen von hoohstens 10m 
Breite gespaltet. Letztere tragen schmallineahl oder lanzettliche, bisweilen etwas sichelformig 
gekriimmte. unbehaarte Sekundiir- und Tertiiirlappen von 1-4 mm Breite. Die kleineren oberon 
Bliitter sind kiirzer gestielt und einfacher geteilt, die Deckbliitter der Bliitenstiele so gutwie un
geteilt, lineal und dreizahnig. 

Der Gesehmack der frisohen und getrockneten Bliitter ist zuerst schwach bitterlich, danD 
anbaltend scharf brennend, der Geruch der frischen Blatter beim Zerreiben etwa8 widerlich. 
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Die Blatter von A. Stoerckianum RCHB. (Aconitum Cammarum L.) sind fast ge· 
fingert, 3-5teilig, meist nur in drei Hauptabsehnitte geteilt, mit weniger zahlreichen Zipfeln; 
die von A. variegatum L. sind weniger glanzend, weniger tief geteilt, die Zipfel breiter, fast 
rhombisch. Beide waren friiher offizinell und wurden in gleieher Weise verwendet. 

Verwechslung. Aeon itum lyeoctonum L., die Blatter 3-7teilig, behaart und 
gewimpert, mit keilformig·lanzettlichen, meist dreispaltigen, eingeschnittenen und gezahnten 
Abschnitten. 

Tubera Aconiti japonici, japanische Eisenhutknollen, Kusauzu- und Bishi· 
knollen, erstere von Aconitum Fischeri RCHB., letztere von einer Varietat der
selben, machen der offizinellen Droge betrachtliche Konkurrenz, weil sie sehr wenig 
resinoide Stoffe enthalten und zur Bereitung der Extrakte sehr geeignet sind. Sie ent
halten das kristallinische Japaconitin, dem Aconitin an Wirkung gleich, aber 
mit diesem nicht identisch. 

Aconi tum ferox WALL. Heimisch auf dem Himalaya und in Nepal; in Indien 
Bish, Bikh genannt. Die KnoUen sind den offizinellen ahnlich, aber etwa 5-10 cm 
lang und 2-4cm dick. Aconitum luridum HOOK. fit et TH.undA.palmatum 
DON, im Himalaya heimisch, in Indien gleichfalls Bish, Bikh genannt, gehiiren zur 
Gruppe A. ferox, sie enthalten Pseudaconitin. 

Aconitum heterophyllum WALL., Himalaya, enthalt das giftige Alkaloid 
Atisin. Die Knollen sind oberhalb etwas flachgedriickt, nach unten meist kegel
formig, selten spitz zulaufend. 

Extractum Aconiti Tuberum. Eisenhutknollenextrakt. Extract of 
Aconi teo Extrai t d' aconi t. - Ergiinzb.: 4 T. grob gepulverte Aconitknollen werden 
mit einem Gemisch aus 8 T. Weingeist und 6 T. Wasser 6 Tage maceriert. Der PreBriickstand wird 
mit 4 T. Weingeist und 3 T. Wasser 3 Tage ebenso behandelt. Die vereinigten Fliissigkeiten 
werden zu einem dicken Extrakt eingedampft. - Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 60) Aconitknollen 
werden mit einer Losung von 5 g Weinsaure in 500 ccm Weingeist (92,3 Gew. %) angefeuchtet 
und dann noch 24 Stunden im Perkolator mit Weingeist bedeckt 48 Stunden stehen gelassen. 
Die ersten sehr langsam abperkolierten 1000 ccm Fliissigkeit stellt man zuriick. Die zweiten 
1000 ccm Perkolat werden durch Destillation bei nicht zu hoher Temperatur bis auf einen 
Riickstand von 100 ccm eingeengt. Nach Zugabe der 1000 ccm erstes Perkolat wird die Fliissig
keit bis zur Sirupdicke eingedampft. Dann wird das Extrakt in einer Flasche 2 mal nacheinander 
mit je 250 ccm gereinigtem Petroleumbenzin durchgeschiittelt, absetzen gelassen und durch 
AbgieBen von der Benzinschicht getrennt. Das unter Nachspiilen mit 20 ccm warmem Weingeist 
in eine Abdampfschale gebrachte Extrakt wird mit 50 g sorgfaltig getrockneter Starke versetzt, 
die Mischung bei moglichst gelinder Warme auf dem Wasserbad eingedickt und dann auf Glas
platten gestrichen bei nicht iiber 70 0 sorgfaltig getrocknet. Mit Hille von getrockneter Starke 
wird dann noch das Extrakt auf 2% (1,8-2,2 0/0) iitherlosliche Aconitalkaloide eingestellt. -
Gall.: Aus 1000 T. mittelfein gepulverten Knollen wird mit 6000 T. 70%igem Weingeist durch 
Perkolation ein Auszug bereitet, von dem der Weingeist zum groBten Teil abdestilliert wird. 
Dann wird filtriert und zur Honigkonsistenz eingedampft. Alkaloidgehalt 1 %. - Hisp.: Aus 
grob gepulverten Knollen durch Perkolation mit 70 %igem Weingeist. Letzterer wird abdestilliert 
und der Rest zu einem dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 30-35%. - Ital.: Extractum 
Aconiti hydroalcoholicum. Durch Perkolation mit 70 0/oigem Weingeist gewonnen. Das 
Perkolat wird yom Weingeist befreit, der Riickstand filtriert, das Filter 2-3mal mit Wasser 
nachgewaschen und das Filtrat zur Trockne eingedampft. Alkaloidgehalt 0,5 0/ 0 (eventuell mit 
Milchzucker einzustellen). HochBtgaben pro dosi 0,03, pro die 0,10. - Japon.: 10 T. mittelfein 
gepulverter Aconitknollen werden 48 Stunden mit 25 T. Weingeist (90%) digeriert, abgepreBt, 
nochmals mit 30 T. Weingeist digeriert (wie lange ist nicht gesagt), wiederum abgepreBt. Die 
filtrierten PreBfliissigkeiten werden zu einem dicken Extrakt eingedampft. - ROBS.: 4 T. grob 
pulverisierte Aconitknollen werden mit einer Mischung aus 8 T. Weingeist (900/ 0 ) und 6 T. Wasser 
6 Tage lang maceriert, dann nochmals mit 4 'T. Weingeist und 3 T. Wasser 3 Tage maceriert. 
Die vereinigten Ausziige werden zum dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 18%' 

Aufbewahrung. Vorsichtig und kiihl. 
Extractum Aconiti Foliorum. Portug.: lOOT. grob gepulverteAconitblatter werden 10Tage 

mit 600 T. Weingeist (65%) maceriert. Die Kolatur wird zu einem weichen Extrakt eingedampft. 
Extractum Aconiti f1uidum. Eisenhutfluidextrakt. Fluidextractum Aconiti. 

Fluidextract of Aconite. - Amer.: Aus 1000 g gepulverten (Nr. 40) Aconitknollen nach Ver
fahren C, fiir Alkaloiddrogen umgeandert (s. unter Extracta fluidal. Menstruum: 3 Vol. Weingeist 
(92,3 Gew.-%) und 1 Vol. Wasser. Das Extrakt wirdso eingesteUt, daB je 100 cern O,5g (O,45-O,55g) 
atherlosliche Aconitalkaloide enthalten. 
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Extractum Aconiti siccum lie/l AU8tr. VII durch Eintrocknen des dicken Erlraktes 
mit einer gleichen Gewichtsmenge Milchzuoker bei gelinder Warme und Ersatz des Gewichtsver. 
lustes duroh Milchzucker herstellen. Andere Arzneibiicher fiihren dieses trockene Erlrakt nicht mehr. 

Linimentum Aconiti. Liniment of Aconite. - Brit.: 500,0 g gepulverter (Nr.4O) 
AconitknoUen werden nach vorherigem Anfeuchten mit Weingeist (90 VoL.%) mit Weingeist 
perkoliert unter Zuriickstel1ung der ersten 750 ccm Perkolat. Das zur Sirupdicke eingedampfte 
Nachperkolat wird mit den 750 ccm des ersten Perkolats gemischt, und der Gehalt an atherliislichen 
Aconitalkaloiden bestimmt. N ach dieser Bestimmung wird so viel Weingeist (90 Vol.· %) und 
Campher zugefiigt, daB das fertige Liniment in 100 ,ccm 0,2 g Alkaloide und 3 g Campher enthiiJt. 

Tinctura Aconiti. Eisenhuttinktur. Tincture of Aconite. Tein
ture d' aconi t. - Germ. 5: Aus grab gepulverten Eisenhutknollen -mit verdiinntem Wein· 
geist 1: 10. - Amerie.: 100 g gepulverte (Nr. 60) Aconitknollen (mit einem Aconitingehalt von 
mindestens 0,50/0) durchfeuchtet man mit 40 ocm eines Gemisches aus je 7 Vol. Weingeist 
(92,3 Gew .• o/o) und 3 Vol. Wasser, gibt die Masse zunaohst lose in den Perkolator, driickt sie 
nach 6 Stunden fest ein und fiigt die 1. a. notige Menge des Weingeistgemisches zu. Nach 
48 Stunden werden unter Nachgie/len von q. s. Menstruum 950 ccm abperkoliert. Diesen wird noch 
so viel Weingeistmischung zugesetzt, da/l 100 ccm Tinktur 0,045-0,055 g atherliisliche Aconitum· 
alkaloide enthalten. - Belg.: Die mit Weingeist von 70% durohPerkolation bereiteteTinktnr wird 
auf einen A1kaloidgehalt von 0,05% eingestel1t. - Brit.: Aus Aconitknollen (Pulv. 40) 150 g sind 
mit verdiinntem Weingeist (62,5 Gew.· %) durch Verdrangung 1000 ccm einer starkeren Tinktur zu 

'bereiten, deren Alkaloidgehalt mit dem verd. Weingeist auf 0,04 g in 1000cm Tinktnr ein· 
gestellt wird. - Gall.: 1: 10 aus Knollen durch Perkolation mit 70%igem Weingeist. Alkaloid· 
gehalt 0,05%. - Helvet.: 1: 10 aus mittelfein gepulverten Aconitknollen mit verd. Wein· 
geist durch Perkolation hergestellt. A1kaloidgehalt 0,05%. - ltal.: 10 T. gepulverte Knollen 
werden 12 Stunden mit 4 T. Weingeist (70 0/0) im Perkolator stehen gelassen. Dann gie/lt 
man weiter Weingeist auf, laBi noch 48 Stunden stehen und gewinnt durch Perkolation 
100 T. Tinktur. Alka.loidgehalt 0,050/0' - Hi8p.: Aus gepulverten Knollen 1: 10 mit 700/ 0 igem 
Weingeist durch Perkolation erhalten. - Hung.: 1:5 mit verdiinntem Weingeist. - Nederl.: 
10 T. gepulverte (B 30) Aconitknollen durohfeuchtet man mit 4 T. verd. Weingeist (70 Vol..o/o), 
packt die Masse nach 12 Stunden in den Perkolator unter Zugabe der weiteren 1. a. notigen Menge 
Menstruum und perkoliert nach 24 Stunden mit verd. Weingeist 100 T. ab. Das Perkolat wird 
mit verd. Weingeist auf einen Alkaloidgehalt von 0,025% eingestellt. Spez. Gewicht 0,895-0,915; 
Trockenriickstand mindestens 1,40/0' - Japan. = Germ. - Portug.: Aus Aconitblattern und 
.knollen, je 1:5 mit 65%igem Weingeist. 

Erkennungsreaktion. Schiittelt man 2 ccm der Tinktur mit 3 ccm Ather und 1 ccm 
Ammoniakfliissigkeit (10%), fiigt 4 ccm Wasser zu und la/lt 200m der Atherschicht mit 6 Tropfen 
Phosphorsaure (25%) verdunsten, so hinterbleibt eine Fliissigkeit, die beim Erwarmen sich violett 
farbt. (NederZ.) 

Tinctura Aconiti recentis. Portug.: Durch 10tagige Maceration gleicher Teile frischer 
Aconitblatter mit Weingeist (90%). 

Tinctura Aconiti aetherea stellt man durch 8tagiges Ausziehen von 1 T. Aconit· 
knollen mit 8 T. Atherweingeist, oder bei Bedarf durch AuflOsen von 1,0 Extractum Aconiti in 
5,0 verdiinntem Weingeist, Hinzufiigen von 45,0 Atherweingeist und Filtrieren her. 

Tinctura Aconitl FLEMING. FLEMINGS Tincture of Aconite (Nat. Form.). 700 g 
fein gepulverte Aconitknollen durchfeuchtet man ziemlich stark mit Weingeist (92,3 Gew .• o/o), 
packt die Masse 24 Stunden in den Perkolator und perkoliert mit Weingeist 1000 ccm ab. -
Ex tempore: 70 ccm Fluidextractum Aconiti (Americ.) und 30 ccm Weingeist (92,3 Gew .• o/o) 
werden gemischt. 

Alcoolatura Aconitl. 
Alcoolature d'aconit. (Gall. 1884). 

Folior. Aconiti recent. 100,0 
Spiritus 950/ 0 100,0. 

Die wihrend der BlUtezeit gesammelten Blatter 
werden zerrieben, 8 Tage mit Weingeist mao 
ceriert, abgepreLlt und filtriert. 

Guttae odontalglcae MAGITOT. 
Tincturae Aconiti 
Chloroformii M 1,5 
Tincturae Benzoes 5,0. 

Auf Watte in den hohlen Zabn einzufiibren. 

L1n1mentum Aconltl et Chloroformll compo
sltum (New· Yorker Formel). 

Tincturae Aconiti 4,0 ccm 
Chloroformii 4,0 " 
Spiritus camphorati 4,0 .. 

Olel Thymi 1,0 ccm 
Liniment! saponatl 64,0 " 

Llnlmentum dlalytlcum aethereum. 
BONJEAN. 

Tincturae Aconiti 
1.'incturae Arnicae 
Aetheris acetic! 

Zu Einreibungen. 

Sirop d'aconlt. 
Sirupus Aconiti. 

Gall. 
Tincturae R&d. Aconit! 25,0 
Sirupi simplicis 975,0 

25,0 
5,0 

70,0. 

Belg. 
50,0 

950,0. 

Tlnctura Aconlt! composlta (F, M. Germ.) 
Tinct. Aconiti 3,0 
T!nct. Castorel 5,0 
Tinct. Valerlanae 12,0, 
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Aconitum-Alkaloide. Die Knollen von Aconitum napellus enthalten Aco
nitin, daneben Aconin, Napellin und Picroaconitin, einige andere Aconitum
Arten enthalten ebenfalls Aconitin, andere Arten enthalten kein Aconitin, sondern 
Basen, die mit dem Aconitin nahe verwandt sind (s. unter Aconitum). AuBer dem 
Aconitin sind die Aconitum-Alkaloide noch wenig erforscht. Praktische Bedeutung 
haben nur: Kristallisiertes Aconitin aus A. napellus, Amorphes Aconitin 
aus A. napellus. 

Aconitinum crystallisatum (Erganzb.). Kristallisiertes Aconitin. Aconi
tina (Brit., Amer.). Aconitine (Gall.). 

D~Tstellung. Man zieht 1 kg grobgepulverte Knollen von A. napellus zweimal mit je 
2,5 kg Alkohol (90 % ), in dem je 10 g Weinsaure aufgelost sind, bei 50-600 aus und preBt jedesmal 
scharf abo Aus den filtrierten Ausziigen wird der Alkohol abdestilliert. Den Riickstand nimmt 
man mit etwa 500-700 cern Wasser auf und filtriert naeh 2-3 Tagen von Fett, Harz u. a. abo 
Die filtrierte weinsaure Losung wird zur Entfernung von Farbstoffen u. a. dreimal mit je 300 ccm 
Ather ausgesehiittelt. Naehdem sie vom Ather getrennt ist, iibersattigt man sie mit Natrium
bicarbonat und schiittelt dreimal mit je 300 ccm Ather aus. Von den filtrierten atherischen Aus
ziigen destilliert man im Wasserbad den Ather ab und nimmt den Riickstand mit weinsaure
haltigem Wasser auf. Die saure Losung wird wiederum mit Ather ausgeschiittelt, und falls sie 
stark gefarbt sein sollte, durch Tierkohle entfiirbt. Dann iibersattigt man mit Natriumbiearbonat 
und schiittelt noehmals dreimal mit Ather aus. Die vereinigten atherischen Ausziige werden 
dreimal mit Wasser gewasehen, dann versetzt man sie mit dem gleiehen Volum Petrolather 
und iiberlaBt sie der freiwilligen Verdunstung, worauf das Aconitin in Kristallen hinterbleibt. 
Das Aconitin wird mit Bromwasserstoffsaure in das Hydrobromid iibergefiihrt, das aus Wasser 
umkristallisiert wird. Aus dem Salz wird das freie Aconitin wieder durch Dbersattigen mit 
Natriumbicarbonat und Ausschiitteln mit Ather gewonnen. 

Eigenschaften. Farblose, saulen- oder tafel£ormige Kristalle. Der Schmelz
punkt wird verschieden angegeben: MERCK gegen 1900, Ergiinzb.etwa 194°, Brit. 198°, 
Gall. 194°, Amer. 1950. Bei langsamem Erhitzen erleidet es eine Zersetzung und 
schmilzt dann schon bei etwa 1820. In Wasser und in Petrolather ist es nur wenig 
loslich, dagegen lOslich in 24 T. Alkohol von 90%, 70 T. Ather, 6 T. Benzol, 3 T. 
Chloroform; die wasserige Losung reagiert alkalisch, 1 Tropfen (!) der Loaung 
1: 100000 schmeckt scharf, anhaltend brennend und kratzend, aber nicht bitter. 
Die Losung in Alkohol dreht rechts, die in Benzol links. Die Losungen der Salze 
in Wasser sind linksdrehend. Von konz. Schwefelsaure und Salpetersaure wird es 
ohne Farbung gelost; mit Vanadin-Schwefelsaure gibt es keine Farbung. Wird 
das reine Aconitin mit Phosphorsaure eingedampft, so tritt entweder keine oder 
ilur sehr schwach rotliche Farbung auf. Die mit Hilfe von verd. Salzsaure her
gestellte wasserige Losung gibt auch in starker Verdunnung mit den meisten all
gemeinen Alkaloidreagentien Niederschlage. Aus schwach essigsaurer Losung faIlt 
Kaliumpermanganatlosung schwerlOsliches rotliches Aconitinpermanganat. 

Die Formel des Aconitins ist noch nicht ganz sicher festgestellt, sie ist nach 
DUNSTAN CaaH46N012, nach EHRENBERG und PURFtJRST Ca2H4aNOll, nach FREUND 
und SCHULZE Ca4H47NOll. Ergiinzb. hat die Formel Ca4H45NOll angenommen. 
Nach WINTERSTEIN und TRIER enthalt die Aconitin-Molekel folgende Gruppen: 
C20H 21(NCHa)( OHMOCHa)4(OOCCHa)(OOCC6 H6). Essigsaure und Benzoesaure lassen 
sich leicht abspalten, erstere schon durch Erhitzen des Aconitins uber seinen Schmelz
punkt. Das Aconitin ist eine schwache, einsaurige Base, es gibt gut kristalli
sierende Salze. 

PTiifung. a) Je 0,01 g Aconitin muS sich in 3 Tr. konz. Schwefelsaure und 
in 3 Tr. Salpetersaure ohne Farbung losen (fremde Alkaloide). - b) Dampft man 
0,01 g Aconitin im Porzellanschalchen mit 5 Tr. rauchender Salpetersaure auf dem 
Wasserbad zur Trockne ein, so hinterbleibt ein kaum gelblich gefii.rbter Ruck
stand, der nach dem Erkalten beim VbergieBen mit alkoholischer Kalilauge keine 
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Violettfa.rbung annehmen darf. (Pseudaconitin, Veratrin, Atropin, Strychnin.) -
c) Beim Verbrennen dad es hochstens 0,1 0/ 0 Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahn"ag. Sehr vorsichtig. 
WiTkung und Anwendung. Das Aconitin gehtirt zu den starksten PfIanzengiften. 

AuBerlich auf die unverletzte Haut oder auf die Schleimhaut gebracht, erzeugt es Prickeln und 
Brennen, dem spater GefiihUosigkeit folgt. Resorption erfolgt auch bei auBerer Anwendung durch 
Haut und Schleimhaut, besonders leicht, wenn Verletzungen vorhanden sind. In Form von Salben 
und Linimenten bei Muskelrheumatismus und Neuralgien (besonders Trigeminus·Neuralgie) 
0,1~,2 Aconitin: 10,0 Fett. Cave: Hineingelangen in Wunden und auf die Schleimhaut des 
Auges. Inner Ii c h setzt es die Pulsfrequenz und die Temperatur herab unter Abnahme der Sensibili· 
tat und der Reflexerregbarkeit. GrtiJ3ere Gaben bewirken Erbrechen, Durchfall, Kriebeln auf der 
Haut, allgemeine Schwache, Atemnot. Der Tod erfolgt durch RespirationsIahmung oder Herzstill· 
stand. Innerlich a.ls temperaturherabsetzendes Mittel bei Gelenkrheumatismus, Neuralgien, 
nervtisem Kopfschmerz, Zahnschmerz, Ohrenschmerz, jedoch wenig mehr gebrauchlich. Sub· 
kutane Injektionen sind sehr schmerzhaft, bei diesen ist das Aconitinnitrat zweckmaBiger. 

Dosierung: Bei innerlicher Anwendung ist mit Gaben von 0,05~,1 mg zu beginnen 
und allmahlich zu steigern bis zur Htichsteinzelgabe 0,5 mg und Tagesgabe 1,5 mg. Su bkutan in 
gleichen Gaben aber gewtihnlich nioht mehr ala 0,1~,2 mg. Bei auBerlicher Anwendung ist 
darauf zu achten, daB die fiir innerliche Anwendung angegebenen Htichstgaben nicht iiberschritten 
werden, da man nicht wissen kann, wieviel Aconitin dabei durch die Haut aufgenommen wird. 

Htichstgaben. GrtiBte Einzelgabe Ergiinzb. 0,5mg, Tagesgabe 1,5 mg. ItaZ.: 0,2mg: 
und 0,6 mg. Gall.: 0,2 mg und 0,6 mg. Amer.: Durchschnittsgabe 0,15 mg. 

Aconitinum nitricum crystallisatum. Aconltlnnltrat. Salpetersaures Aconitin. 
Azotate d'aconitine (Gall.). C34.H4.7NOll·HNOa. Mol.-Gew. 708. 

Do/"sfellung. lOT. gepulvertes Aconitin werden mit lOOT. Wasseriibergossen, dann 
neutralisiert man genau mit etwa 3,5-3,6 T. Salpetersii.ure (25 0/ 0 HNOa), die vorher mit 
der doppelten Menge Wasser verdiinnt werden. Man dampft die Losung im Wasserbad ein 
und lii.Bt sie im Schwefelsaure·Exsiccator kristallisieren. 

Eigensclw,ften. GroBe, farblose, prismatische KristalIe, in 10 T. siedendem Wasser 
loslich. Es enthii.lt 91,100/ 0 Aconitin. 

Aufbewah'f'Ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie krist. Aconitin. 

AuBer dem Nitrat sind noch folgende Salze des krist. Aconitins im Handel: 

Aconitinum hydrobromicum crystallisatum, Aconitinhydrobromld. 

Aconitinum hydrochloricum crystallisatum, Aconitinbydrocblorid. 

Aconitinum salicylicum crystallisatum, AconltlnsalicyIat. 

Aconitinum amorphum, Amorpbes Aconltin, friiher auch als deutsches Aco
nitin, Aconitinum germanicum, bezeichnet. 

Da'l'sfellung. 100 T. grobgepulverte Eisenhutknollen werden bei 600 zweimal mit je 
500 T. Alkohol (90%) ausgezogen. Man filtriert die Ausziige, destilliert den Alkohol aus dem 
Wasserbad ab, sii.uert den Riickstand mit stark verdiinnter Schwefelsii.ure mii.Big aber deutlich 
an, verdiinnt mit Wasser und filtriert - um Fett und Harz zu entfernen - durch ein genaBtes 
Filter. Die saure Losung wird zur Reinigung mit Ather oder Petrolii.ther ausgeschiittelt, dann 
iibersii.ttigt man sie sohwach mit Natriumoarbonat, wodurch die Basen ausfallen. Diese werden 
nach 24stiindigem Steben gesammelt, mit wenig Wasser gewasohen, getrocknet und mit Ather 
aufgenommen. Man filtriert die ii.therische Losung, zieht den Ather duroh Destillation ab und 
nimmt den Riickstand mit schwefelsii.urehaltigem Wasser auf. Die schwefelsaure Losung wird 
durch Tierkohle entfii.rbt, daun fallt man aus ihr die Basen durch vorsichtigen, fraktionierten 
Zusatz von Ammoniak, d. h. die durch wenig Ammoniak zuerst ausfallenden (gefii.rbten) An· 
teile werden gesondert gesammelt, indem man die Fliissigkeit, sobald die Basen anfangen un· 
gefii.rbt auszufalIen, filtriert und in dem Filtrat die Fii.lIung durch Ammoniak beendigt. Nach 
24stiindigem Stehen sammelt man die ausgeschiedenen Basen, wascht sie mit wenig Wasser und 
trocknet bei niedriger Temperatur. 

Nach welchen Verfahren die Handelsprii.parate dargestellt sind, ist nicht bekaunt. E. MERCK 
schreibt iiber sein amorphes Aoonitin, daB es aus der amorphen Base der Knollen von A. na· 
pellus besteht und naoh besonderem Verfahren dargestellt wird. 

Eigensclw,jfen. WeiBes oder gelblichweiJ3es, amorphes, luftbestii.ndiges Pulver von 
alkalischer Reaktion und bitterem, hintennach kratzendem Geschmack. In kaltem Wasser wenig 
ltislich, in siedendem Wasser zu einer knetbaren Masse zusammenbackend. Loslich in 4-5 T. 
Alkohol von 900/0 in 2-3 T. Ather, in 3 T. Chloroform, in Petrolather und Amylalkohol. 
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Ef'kennung. Konz. Schwefelsaure lOst es mit gelber Fii.rbung, die nach 2-3 Stunden 
durch Gelbrot in Rotbraun und Braun, schlieBlich in Violettrot iibergeht. Lost man 0,01 g amor
phes Aconitin in 3 ccm Phosphorsaure (25%) und dampft in einem Porzellanschalchen auf dem 
Wasserbade ab, so tritt bei einer gewissen Konzentration Violettfarbung auf, welche ziemlich 
lange bestii.ndig ist. (Delphinin und Digitalin verhalten sich ii.hnlich, Delphinin lost sich 
aber in konz. Schwefelsaure hellbraun, und diese Losung wird erst auf Zusatz von Bromwasser 
rotlich-violett, und Digitalin lOst sich in konz. Schwefelsaure mit griiner Farbe.) - Gegen die all
gemeinen Alkaloid-Reagentien verhalt es sich ahnlich wie das reine krist. Aconitin. 

Prilfung. Da das amorphe Aconitin des Handels nicht einheitlich ist und in seiner Zu
-sammensetzung je nach der Darstellungsweise wechselt, lassen sich bestimmte Priifungsvor
schriften nicht angeben. Beim Ver1?rennen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Aujbe'Wahf'ung. Sehr vorsichtig. 
An'Wendung und Wif'kung. Das amorphe Aconitin wirkt wie das kristaIIisierte Aconi

tin, aber schwacher. Mit der wechselnden Zusammensetzung wechselt auch die Wirkungs
-starke in hohem MaBe. Es ist deshalb zu empfehlen, stets ein bestimmtes Handelspraparat von 
einer bestimmten Fabrik in Originalpackung zu beziehen. 

Dosierung. Da die Handelspraparate in ihrer Wirkung sich dem krist. Aconitin nahern 
konnen, aber auch fast unwirksam sein konnen, lassen sich bestimmte Angaben iiber die Do
sierung nicht machen. Man beginnt am besten mit den fiir krist. Aconitin geItenden Gaben und 
1!teigert diese dann allmahlich. GroBte Einzelgabe nach Hung. II 0,001 g, Tagesgabe 0,002 g. 

Aconitinum anglicum ist Pseudo-Aconitin (s. d.). 

Aconitinum gallicum, Franzosisches Aconitin, Aconitin HOTTOT u. LIEGEOIS, ist 
amorphes Aconitin aus Aconitum napellus, das nach besonderer Vorschrift 
dargestellt wird. Wirkung und Anwendung wie Aconitinum amorphum. 

Aconitinum Duquesnel ist kristallisiertes Aconitin. 

Pseudo ("I')-Aconitinum. Pseudo-Aconitin. Nepalin (FLUC:KIGER). Napellin 
{WIGGERS). Acraconitin. Aconitinum angli.cum. CSSH4UNOu. Mol.-Gew.687. 

Daf'stellung. Aus den Knollen von Aconitum ferox in gleicherWeise, wie das krist. 
Aconitin aua A. napellus, nur verwandelt man das durch Verdunsten der atherischen Losung 
-erhaltene Alkaloid in das salpetersaure Salz, kristallisiert dieses aus Wasser um und gewinnt 
aus demselben durch Zersetzen mit Natriumbicarbonat und Ausschiitteln mit Ather die freie 
"Base wieder. 

Eigenschaften. Es scheidet sich aus einer Mischung von Ather-Petrolather bei lang
-samer Verdunstung in durchsichtigen Nadeln oder kornigen Kristallen aus, bei rascher Verdun
stung hinterbleibt es als amorphe Masse. Es enthalt lufttrocken 1 Mol. Kristallwasser, das bei 
1000 entweicht. In Wasser ist es nur wenig loslich, die Losungen reagieren alkalisch und schmecken 
sehr brennend, aber nicht bitter. In Alkohol und Ather ist es leichter IOslich als Aconitin. 
Von den Salzen kristaIIisiert nur das Nitrat gut. 

Ef'kennung. Dampft man 0,01 g VI-Aconitin mit 5 Tr. rauchender Salpetersaure im 
Porzellanschalchen auf dem Wasserbad ein, so hinterbleibt ein gelber Riickstand, der beirn Be
feuchten mit alkoholischer Kalilauge purpurrot wird. - Wird 0,01 g mit 10 Tr. konz. Schwefel
saure vorsichtig erwarmt, so entsteht auf Zusatz von 5 Tr. Vanadin-Schwefelsaure violettrote 
Fiirbung. 

Wif'kung. Nach BOHM und EWERS soIl das VI-Aconitin starker wirken als das krist. 
Aconitin. Nach E. MERCK ist es ein iiberfliissiges Praparat. 

Pseudo-Aconitinum nitricum. VI-Aconitinnitrat. CSSH4UN012 - HNOs + 3H20. Mol.
Gew.804. 

Wird wie das entsprechende Aconitinsalz durch Neutralisieren von VI-Aconitin mit stark 
verdiinnter Salpetersaure erhalten. Farblose, dunne, langgestreckte Saulen oder sechsseitige 
"Blattchen. Loslich in 25 T. Wasser. Es enthii.lt 85,44% VI-Aconitin. 

Japaconitinum crystallisatum, Kristallisiertes Japaconitin, Aconi tin um crys tal
lisatum e radice japonica, wird von E.MERCK aus japanischen Aconitknollen dar
gestellt. Ais Ersatz fiir das krist. Aconitin aus Aconitum napellus kommt es kaum in Frage. 
Es solI starker wirken als das letztere und darf deshalb nicht in hOheren Gaben als das krist. 
Aconitin angewandt werden. 

Japaconitinum amorphum, Amorpbes Japaconitin, ist friiher auch von MERCK dar
gestellt worden. 

~ranula Aconitini. Granules d'aconitine crystallisee. - Gall.:" 
Aconitin-Verreibung (1 : 100) 1,0 g (oder an deren Stelle 0,01 g Aconitin crystall. + 0,99 g Sacchari 
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Lactis), Sacchari Lactis 3,0, Gummi arabici 1,0, Mellis depurati q. s. Fiir 100 granules, die rot 
zu farben sind. 1 Granule = 0,0001 g Aconitin. - ]ttil.: 0,0001 g pro dosi. 

Granules d'azotate d'aconitine. Gall.: Aconitinnitrat-Verreibung(I:100) 1,0, Sacchari 
Lactis 3,0, Gummi arabici 1,0, Mellis depurati q. s. fiir 100 granules, die rot zu !arben sind. 
1 Granule = 0,0001 g Aconitinnitrat. 

Unguentum Aconitini. Aconi tinsalbe. Pomadum Aconitinae. -
Brit.: Aconitini cryst. 0,5, Acidi oleinici 4,0, Adipis 20,5. - Hisp.: Aconitini 1,0, Olei Amygdalar. 
10,0, Adipis 30,0. 

Mousettes Pillen enthalten je 0,0002 g kristallisiertes Aconitin und 0,05 g "Quinium" 
(Chinaextrakt). Hersteller: F. COMAR FILS U. CO., Paris. 

Pulvis Aconitini dilutus. Poudre d' aconitine au centieme (Gall.). Aconitin
V errei bung 1: 100. Aconitini cryst. 1,0, Sacchari Lactis 96,5, Carmini 2,5. Das Aconitin wird 
mit 1 T. des Milchzuckers verrieben, dann setzt man den Carmin zu, verreibt bis zur homogenen 
Mischung und fiigt unter weiterem sorgfaltigen Verreiben den Rest des Milchzuckers in kleinen 
Anteilen zu. 

Pulvis Aconitini nitrici dilutus. Poudre d'azotate d'aconitine (Gall.) au cen
tieme~ Aconitini nitrici cryst. 1,0, Sac chari Lactis 96,5, Carmini 2,5. 1m iibrigen wie das Vorige. 

OIeatum Aconitinae (Nat. Form.). Aconitini 2,0. Acidi oleinici 98,0. 

Adeps Lanae. 
Adeps Lanae. Wollfett. Wool Fat. Graisse de laine. 

Das W ollfett ist das gereinigte Fett der Schafwolle. Seiner chemischen Zu
sammensetzung nach gehort es nicht zu den eigentlichen Fetten, sondern zu den 
Wachsarten. 

Gewinnung. Aus dem Wollwaschwasser erhalt man durch Ausschleudern eine sehr 
schmutzige, fettige Masse, Suinter genannt, die auBer dem Wollfett noch Fettsauren, Seife und 
auch Fettsaureglycerinester (eigentliche Fette) enthalt. Zur Reinigung wird die Masse mit ver
diinnter Alkalilauge emulgiert und wieder geschleudert, wobei das von den Fettsauren, der Scife 
und den verseiften GIycerinestern groBtenteils befreite W ollfett sich rahmartig abscheidet. Der 
Rahm wird rnit Calciumchlorid behandelt, wodurch noch vorhandene Seife in unlosliche Kalk
seife iibergefiihrt wird. Dadureh wird aueh die Emulsion getrennt, und das W oUfett scheidet 
sieh beim Erhitzen abo Zur weiteren Reinigung wird es mit Atzkalk er",armt und dann mit Aeeton 
in Losung gebracht, wobei Kalkseife zuriiekbleiht. Das naeh dem Abdestillieren des Acetons 
verbleibende Wollfett wird dann noeh zur Beseitigung des Geruches mit Kaliumpermanganat
losung erwarmt, filtriert und durch Absetzenlassen in geschmolzenem Zustand vollig von Wasser 
befreit. 

Bezeichnungen. Urspriinglieh kam nieht das wasserfreie W ollfett in den Handel, 
sondern eine Misehung desselben mit reichlichen Mengen Wasser, die von LIEBREICH als 
Lanolin bezeiehnet wurde. Erst spater kam auch das wasserfreie WoUfett in den Handel, 
und der Name Lanolin wurde auch fiir dieses gebraucht. Heute wird das wasserfreie W oIl
fett als Adeps Lanae (anhydricus) bezeiehnet, und der Name Lanolin nur fiir die Mischungen 
mit Wasser gebrauchtl). AuBer dem Namen Lanolin sind fiir das wasserfreie WoUfett sowohl 
wie fiir das wasserhaltige noeh folgende Namen gebraucht worden: Lanolain, Lanain, Lanalin, 
Lanesin, Lanichol, Laniol, Vellolin, Agnin, Agnolin, Alapurin, Anaspalin; z. T. werden diese 
N amen aueh jetzt noeh fiir besondere Marken von W ollfett und Lanolin gebraucht. 

AuBer dem auf ehemischem Wege gereinigten Wollfett kommt auch ein nur durch Schmelzen 
und Filtrieren gereinigtes W ollfett unter der Bezeichnung Oesypus oder Adeps Lanae crudus in 
den Handel. 

Adeps Lanae anhydricus (Germ.). Wollfett (wasserfreies). Wool Fa t. 
Graisse de laine (Gall.). Adeps Lanae (Helv. u. die meisten iibrigen Pharm.). 

Eigenschajten. Das reine wasserfreie W ollfett bildet eine hellgelbe, zah
salbenartige Masse von schwachem Geruch. Smp. etwa 400, spez. Gew. bei 150 
0,935 bis 0,940, bei 1000 etwa 0,890, Jodzahl 25-28 (Helv. 20-26), Verseifungszahl 
80-95 (da das Wollfett sich sehr schwer verseifen laBt, sind diese Zahlen nicht 
sicher). Es ist in Wasser un16slich, in kaltem Weingeist wenig loslich, loslich in 
.75 T. siedendem Weingeist, leicht loslich in Chloroform, Ather, Aceton, Benzol und 

1) Belg. u. Ital. bezeichnen das wasserfreie WoUfett noeh als Lanolinum. 
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anderen Fettlosnngsmitteln. Beim Erhitzen an der Luft verbrennt es mit leuch
tender, stark ruBender Flamme. 

Die Eigenschaften des W ollfetts, die es fiir die medizinische Verwendung wert
voll machen, sind folgende: - Es wird nicht wie die eigentlichen Fette ranzig. -
Es kann die 2- bis 3fache Menge seines Gewichts an Wasser aufnehmen, mit dem 
es eine immer noch salbenartige innige Mischung bildet. - Es wird von der Haut 
aufgenommen und vermittelt so die Aufnahme von Arzneistoffen durch die Haut. -
Es haftet auf den Schleimhauten. 

Chemisehe Zusammensetzung. Das Wollfett besteht aus den Estern versehiedener 
haherer Fettsauren mit einwertigen Alkoholen, gleieht darin also den Wachsarten. In der Haupt
menge besteht es aus Estern desCholesterins,C27H4sOH, unddesIsocholesterins,C26H4aOH, 
mit folgenden Fettsauren: Cerotinsaure, C2sHs1COOH (in graJ3ter Menge), Carnaubasaure, 
C2aH47COOH, Stearinsaure, C17 HasCOOH, l'almitinsaure, C1sHa1COOH, Myristinsaure, 
C1aH27COOH, Capronsaure, CSHllCOOH, Isovaleriansaure, C4H9COOH, Buttersaure, 
CaH7COOH, der ungesattigten Olsaure, C17HaaCOOH und andern Sauren. In manchen Wollfett
sorten finden sieh anStelle der CerotinsaUl'eester die Esterder Lanocerinsaure, einerDioxy
melissinsaure, C29H57(OH)2COOH. Als Alkohole kommen in den Estern auGer dem Chole
sterin und Isocholesterin noch folgende vor: Cerylalkohol, C26H5a OH, Carnaubylalkohol, 
C24H490H und Laurinalkohol, C12H230H. . 

Erkennung. Das Wollfett gibt mit konz. Schwefelsaure die Cholesterin
reaktion: Schichtet man eine Losung von etwa 0,05 g Wollfett in 2-3 ccm Chloro. 
form auf 2-3 ccm konz. Schwefelsaure, so tritt an der Beriihrungsflache eine braun
rote Farbung auf. - LaEt man in eine Losung von etwa 0,1 g Wollfett in 3-4 ccm 
Essigsaureanhydrid konz. Schwefelsaure tropfenweise einflieBen, so farbt sich 
die Mischung rosenrot und bald griin oder blau (LIEBERMANN). 

Priifung. a) Schmelzpunkt etwa 400 (Germ., Brit.), Helv. 35 bis 400 • - b) 2 g 
Wollfett werden mit 5 ccm Weingeist bis zum Schmelzen erwarmt und das Gemisch 
mit 10 ccm .Ather versetzt; die Losung darf nicht fluoreszieren (Vaselin). Die 
Losung(b) darf durch 2 Tr. PhenolphthaleinlOsung nicht gerotet werden (Alkalien), 
die Rotfarbung muE aber deutlich eintreten, wenn weiter 0,1 ccm l/lO·n.Kalilauge 
zugesetzt wird (freie Saure). - c bis f): 10 g Wollfett werden mit 50 g Wasser bis zum 
Sieden des Wassers erhitzt und 1 bis 2 Minuten lang gut durchgeriihrt. Beim Stehen 
muE sich das geschmolzene W ollfett von dem Wasser sofort klar und scharf trennen 
(Seife gibt eine triibe und schaumige Fcttschicht). Das nach dem Erkalten von 
dem Wollfett getrennte Wasser muE klar sein, und darf Lackmuspapier nicht ver· 
andern (Alkalien oder Sauren). - d) Werden 10 ccmdesWassersmit 10Tr. Natronlauge 
erhitzt, so darf der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniumsalze). - e) 
10 ccm des Wassers diirfen beim Abdampfcn hochstens 1 mg Riickstand hinterlasscn. 
Werden 10 ccm des Wassers nach Zusatz von etwa 0,2-0,3 g Borsaure zur Trockne 
verdampft und der Riickstand im Probierrohr erhitzt, so darf nicht der Geruch des 
Acroleins auftreten (Glycerin). - f) 10 ccm des filtricrten Wassers miissen nach 
Zusatz von 2 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) mindestens 15 Minuten lang 
rot gefarbt bleiben {oxydierbare Verunreinigungen). - g) Beim Verbrennen darf 
das Wollfett hochstens 0,10/ 0 Asche hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a) Da Wollfett mit haherem Schmelzpunkt nicht so gut von der 
Haut aufgenommen wird, soll der Sehmelzpunkt eher etwas unter 400 als dariiber liegen. 

Zu b) Germ. laJ3t bei dieser Probe nUl' Ather als L6sungsmittel verwe?;den. Dadurch wll'd die 
Probe sehr unempfindlieh, weil sich die wasserige Lauge nicht mit dem Ather mischt. Helv. hat 
folgende Probe: Eine L6sung von 2 g Wollfett in 10 ccm Chloroform und 20 ccm absolutem Alkohol 
soil nach Zusatz von 3 Tr. Phenolphthalein16sung far bios bleiben und auf Zusatz von 0,5 cem wein· 
geistiger l/lO-n-Kalilauge bleibende Rotfarbung annehmen. Naeh LINDE wird die Probe noch 
scharfer, wenn man als Indikator Cochenilletinktur verwendet. 

Zu d) Ammoniumsalze lassen sich einfacher mit NESSLERS Reagens nachweisen. 10 ccm 
des Wassers diirfen mit etwa 1 cem NESSLERS Reagens nur eine sehr schwache Gelbfarbung 
geben. 

Aufbewahrung. Wasserfreies W oUfett nimmt bei langerer Aufbewahrung an der 
Luft an seiner OberfHiche allmahlich eine firnisartige Beschaffenheit an. Es ist daher in m6glichst 
luftdicht geschlossenen GefaJ3en an einem kiihlen Ort vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
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Wasserhaltiges Wollfett muB gleichfalls an einem kiihlen Ort in gut verschlossenen 
Gefii.Ben aufbewahrt werden, do. es sonst nach einiger Zeit an den der Luft ausgesetzten Schichten 
Wasser verliert, wodurch die Oberflache etwas dunklere Fii.rbung und firnisartige Beschaffenheit 
annimmt. Vor dem Gebrauch ist es stets durchzuriihren. 

Anwendung. Sowohl das wasserfreie wie das wasserhaltige Wollfett werden ala aus· 
gezeichnete Salbengrundlagen fiir medizinische und kosmetische Zwecke verwendet. Wenn das 
reine Wollfett fiir bestimmte Zwecke zu zahe ist, kann es durch Zusatz von etwa 20% fettem 
01, Schweineschmalz oder von Paraffinol geschmeidiger gemacht werden. 

Adeps Lanae cum Aqua. Wasserhaltiges Wollfett. Adeps Lanae 
hydro sus. Lanolin LIEBREICH. Warmt man Wollfett leicht an und mischt man 
ihm alsdann allmahlich etwa 1/3 seines Gewichts Wasser zu, so wird dieses mit Leichtigkeit 
aufgenommen und so festgehalten, daB es bei gewohnlicher Temperatur ni~ht wieder abgegeben 
wird. Das vorher gelbe Wollfett geht dabei in eine fast weiBe Masse iiber. 

Americ.: Adeps Lanae hydros'U8, Hydrous Wool Fat. 70 T. wasserfreies Wollfett und 30 T. 
Wasser. - Austr.: Adeps Laooe hydrosus mit 25% Wasser. - Belg.: Lanolinum cum Aqua. 
Lanoline aqueuse, Graisse de laine hydrate.e mit 25% Wasser. - Brit.: Adeps Laooe hydrOBu8, 
Hydrous Wool Fat mit 30% Wasser. - Croat.: Lanolinum hydricum mit 25% Wasser. -
Dan.: Adeps Laooe cum Aqua, Lanolin mit 30% Wasser. - Gall.: LanoUine mit 25% Wasser. 
- Helv.: Lanolinum mit 25 % Wasser. - Hung.: Lanolinum mit 25% Wasser. - Japon., 
Nederl., Norveg.: Adeps Lanae c. Aqua mit 25% Wasser. - Suec.: Lanolinum mit 30% Wasser. 
- ROBS.: wie Japonica. 

Lanolinum (Germ. 6). Lanolin. Wasser haltiges Wollfett. - 13 T. Woll
fett, 4 T. Wasser und 3 T. fiiissiges Paraffin werden bei gelinder Warme gemischt. GelblichweiBe, 
fast geruchlose, salbenartige Masse. 

Prii/ung. a) 10 g Lanolin diirfen beim Erhitzen bis zum gleichbleibenden Gewicht hOoh
stens 2g verlieren=20 0/ 0 Wasser. - b) Werden 109 Lanolin mit 50ccm Wasser in einer 
Porzellanschale auf dem Wasserbad oder Drahtnetz erhitzt, so muB sich die Fettschicht hellgelb 
klar und scharf von dem Wasser trennen (Seife und andere Verunreinigungen). Das nach dem 
Erkalten von dem Fett getrennte Wasser wird in gleicher Weise wie bei Adeps Laooe anhydricus 
gepriift. - Werden 2 g der Fettschicht in 20 gAther gelost, so darf die Losung nicht fluoreszieren 
(unvorschriftsmii.Biges fliissiges Paraffin). 

Anmerkung. Die Priifung ist stets auszufiihren, wenn das Lanolin nicht in der Apotheke 
hergestellt wird. Es ist aber nicht moglich, mit Sicherheit die vorschriftsmii.Bige Beschaffenheit 
des Wollfetts und die Menge in der Mischung festzustellen, deshalb ist die Selbstherstellung zweck
maBiger. 

Lanollnum cum Oleo. Unguentum Adipis Lanae. Wollfettsalbe. - Helv.: 
Lanolin (Helv.) 5 T. mit 1 T. Olivenol zu mischen. - Hung.: Wasserhaltiges Wollfett 
100 T., Wasser und Sesamol je 25 T. - Nederl.: Wasserhaltiges Wollfett 60 T. und 40 T. 
gelbes Vaselin. 

Unguentum Lanollnl. - Croat.: Gleiche Teile wasserfreies Wollfett und gelbes Vaselin. 
- Suec.: 50 T. Wollfett, 25 T. Rosepwasser und 25 T. weiBes Vaselin werden gemischt. 

Unguentum molle (Germ.), Weiche Sal be, besteht aus gleichen Teilen gelbem 
Vaselin und Lanolinum (Germ.). 

Lanolin-Emulsionen, die zu Augenwassern verordnet werden, diirfen nicht mit Gummi 
arabicum oder anderen klebenden Substanzen angefertigt werden. Man schmilzt vielmehr bei
spielsweise 5 g Lanolin und schiittelt die geschmolzene Masse mit einer heiBen Losung von 0,5 g 
Sapo medicatus in 10 g Wasser bis zum Erkalten, was durch Einstellen in kaltes Wasser be
schleunigt werden kann. Die so erhaltene Lanolinmilch gieBt man dann langsam in die iibrige 
vorgeschriebene Fliissigkeit, indem man letztere in kreisende Bewegung versetzt. Nach einigen 
Minuten koliert man das Ganze durch Gaze und darauf, wenn notig, durch Watte. 

Cremor rerrlgerans UNNA. 
Rosensal be nach UNNA. 

Adipis Lanae 10,0 
Adipis benzoatl 20,0 
Aquae Rosae 60,0. 

Cremor refrlgerans cum Aqua Calc Is UNNA. 
Adipis Lanae 10,0 
Adipis benzoati 20,0 
Aquae Calcis 60,0. 

Cremor refrlgerans Plumb I subaeetlel UNNA. 
Adipis Lanae 10,0 
Adipis benzoati 20,0 
Liquoris Plumbt subacetici 60,0. 

Lanollmentum lentens (Erganzb.). 
Lanolin-Creme. 

Adipis Lanae 400,0 
Olel Olivar. 200,0 
Vaselini albi 100,0 
Glycerini 45,0 
Aquae 250,0 
Vanillini 0,5 
Spiritus 3,0 
Olel Bergamott 5,0 
Olei Citri 5. O. 

Dem erkalteten Salbenkorper wird die Glycerin
Wasser-Vanillinlosung und zuletzt das atheri
sche 01 zugemiseht. 
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Austr. Elench. 
Adipis Lanae 50,0 
Vaselini fla vi 50,0 
Aquae Aurantii Flor. 25,0 
Aquae Rosae 25,0. 
(Riechstoff q. s.) 

Lanollmentum diachylon. 
Bleipflaster-Lan olinsal be. 

Emplastri Lithargyri 
Olei Olivarum aa 30,0 
Lanolini 40,0. 

Lanollnum benzolnatum. 
LASSAR's Benzoe-Lanolin. 

Lanolini 20,0 
Vaselini flavi 5,0 
Tincturae Benzoes 1,0. 

Pasta adiposa UNNA. 
Fettpaste nach UNNA. 

Adipis Lanae 6,0 
Acidi acetici diluti (300/ 0 ) 7,0 
Adipis benzoati 2,0 
Kaolini 6,0. 

Pasta Oesypi_ 
Oesypi 
Zinci oxydati 
Olei Olivar. aa p. aeq. 

Pulvis inspersorius lanollnatus (DIETERICH). 
Lanolin- Streupul ver. 

(1) Adipis Lanae anhydric. 5,0 
(2) Aetheris 20,0 
(3) Amyli Tritici 45,0 
(4) Acidi borici plv. 2,0 
(5) Talci 50,0 
(6) Mixturae oleoso-balsam. 
(7) Olei Gaultheriae aa gtt. I. 

1 ist in 2 zu IOsen, mit 3 zu verreiben und zu 
trocknen. Die trockene Mischung wird mit 
dem ttbrigen sehr gut gemischt. 

Unguentum Lanae composltum. 
Compouud Wool Fat Ointment. (Brit.) 

Em ollieut Ointment. 
Adipis suilli 40,0 
Adipis Lanae 40 0 
Ungt. Paraffini (Brit.) 20,0 

Unguentum leniens cum Adipe Lanae paratum 
(Miinch. Ap.-V.). 

Paraffini liquidi 68,0 
Paraffini solidi 22,0 
Adipis Lanae 10,0 
Aquae Rosae 100,0 
Olei Rosae gtt. IV 

Unguentum refrigerans UNNA (F. M. Germ.). 
Kiihlsalbe nach UNNA. 
Vaselini 
Adip. Lanae 
Aq. Rosar. 
Aq. Flor. Aurant. ana partes aeq. 

Unguentum refrlgerans Aquae Calcis UNNA. 
Adipis Lanae 10,0 
Adipis benzoati 20,0 
Aquae Calcis 30,0. 

Bei Verbrennungen. 

Unguentum refrigerans Ichthyoll. 
Adipis Lanae 10,0 
Adipis benzoati 20,0 
Aquae destiJIatae 24,0 
Ichthyoli 6,0. 

Unguentum refrlgerans Plumbi (sub)acetlci 
UNNA. 

Adipis Lanae 10,0 
Adipis benzoati 20,0 
Liquoris Plumbi subacetici 30,0. 

Unguent urn refrigerans pomadinum UNNA. 
Adipis Lanae 10,0 
Unguenti pomadini 20,0 
Aquae destillatae 30,0. 

Unguentum refrigerans Zinci UNNA. 
Adipis Lanae 10,0 
Unguenti Zinci benzoati 20,0 
Aquae Rosae 30,0. 

Ceratum Vaselini wird eine Mischung aus 5 T. gelbem oder weiBem Wachs und 95 T. Va
selin genannt, die 750/ 0 ihres Gewichtes Wasser aufnehmen und an Stelle von Adeps Lanae Ver· 
wendl!ng finden soli. 

Dermosapol-Priiparate werden Arzneimischungen genannt, in denen die Arzneimittel 
mit einer iiberfetteten Seife gemengt enthalten sind, z. B. Perubalsam, Jodkalium, Formaldehyd, 
Thiocol, Kreosot, Guajacol, Ferrum jodatum u. a. m. Die hierzu verwendete Seifenmasse, die 
aus Olen, Fetten, Wollfett und Erdwachs durch Verseifung mit einer unzureichenden Menge von 
Alkali hergestellt wird, heiJ3t De r m 0 sap 0 I. 

Enwekain wird das gereinigte Wollfett der Norddeutschen Wollkammerei in Delmenhorst 
b. Bremen genannt. 

Eucerinum anhydricum nennt UNNA eine Mischung aus 950/0 Paraffinsalbe und 50/0 der 
aus dem Wollfett abgeschiedenen Oxycholesterinkorper. Mischt man diese Mischung mit der 
gleichen Menge Wasser, so erhalt man eine Eucerin genannte, haltbare, weiche, geruchlose, mit 
Arzneistoffen leicht mischbare Salbengrundlage, die ohne weiteren Zusatz eine vorziigliche Kiihl
salbe ist. 

Lanoform von Apotheker W. WEISS. Angeblich eine Verbindung (7) von Wollfett mit 
Formaldehyd. Wird als Lanafarm-Creme und als Lanafarm-Streupulver mit je 10/ 0 Formaldehyd 
in den Handel gebracht. 

Parenol wird eine Salbengrundlage genannt, die aus wechselnden Mengen Paraffin. solid., 
Adeps Lanae und Wasser besteht. An Stelle des Paraffins kann auch Wachs oder Walrat treten. 

Passerol, ein Anstreichmittel, urn feuchte Wande gegen Schimmelbildung zu schiitzen 
und so vorzubereiten, daB sie alsbald gestrichen werden konnen, erwies sich als eine Auflosung 
von 1 T. technischem Wollfett in 2 T. eines Petroleumdestillates, des sogen. Putzoles. 

Spatliniment von MARTEL soli Quecksilberoxyd, myristicinsaures Kalium und myristicin
saures Ammonium in stark alkalischer Losung mit einem Fette emulgiert enthalten. Von anderer 
Seite wurden angegeben: Lanolin mit Campher, Terpentin, Ammoniak, Aloe und II 0/0 metal· 
lischem Quecksilber. • 
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Adeps Lanae crudus. Robes Wollfett. Oesypus oder Oesypum. Das aus dem 
W" ollwaschwasser durch Schleudern gewonnene W ollfett wird mit Wasser gekocht, von dem 
Wasser getrennt und durch Filtrieren gereinigt. Es bildet eine braune oder griinlichbraune zahe 
fettige Masse von unangenehmem Bockgeruch. Es ist friiher wie das gereinigte W ollfett als Sal
bengrundlage verwendet worden und hat in den letzten Jahren auch neben dem gereinigten Woll
fett wieder Verwendung gefunden, besonders zusammen mit Zinkoxyd und fettem 01 in der Pasta 
Oesypi (s. S. 267). 

Thilanin (VEREIN. CHEM. WERKE, Charlottenburg) ist gescbwefeItes womett mit 
einem Gehalt von etwa 30/ 0 Schwefel. Es wird ahnlich dem Oleum Lini 8ulfuratum dargestellt 
durch Erhitzen von wasserfreiem Wollfett mit Schwefel bis zum Aufhoren der Schwefelwasserstoff
entwicklung. Braune, salbenartige Masse, Geruch ahnlich dem Schwefelbalsam. 

Anwendung: Gegen Hautkrankheiten, z. B. Ekzeme und Prurigo. 

Adeps suillus. 
Adeps suillus. Schweineschmalz. Lard. Axonge. Adeps praeparatus. 
Axungia Porci. Schmalz. Schweinefett. 

Fiir pharmazeutische Zwecke ist nur das aus dem frischen, ungesalzenen, ge
waschenen Zellgewebe des Netzes und der Nierenumhiillung gesunder Schweine 
ausgeschmolzene, von Wasser befreite Fett zu verwenden. Eine sichere Gewahr fiir 
die Echtheit und gute Beschaffenheit des Schweineschmalzes hat man nur, wenn man 
das Schmalz selbst ausschmilzt. 

Das Schweineschmalz des Handels, besonders das aus Amerika kommende, ist 
nicht immer reines Nierenfett, es wird auch Speck mit verarbeitet. In Amerika 
werden alle fetten'Teile des Schweins mit Dampf unter Druck ausgeschmolzen und 
das Fett meistens noch chemisch raffiniert. 

Gewinnung. Das frische, von frisch geschlachteten Tieren gewonnene (un
gesalzene I) Fett wird von Hauten und blutigen Stellen befreit, sorgfaltig mit Wasser 
abgewaschen und grob zerschnitten. Die Stiicke werden in einer Fleischhack
maschine, mit dem Wiege· oder Hackmesser weiter zerkleinert. Das Fett wird 
in Porzellan-, Ton-, Zinn- oder gut emaillierten EisengefiiJ3en auf dem Dampfbad 
(nicht auf freiem Feuer!) bis zum gJeichmaJ3igen Schmelzen erhitzt. Dann koliert 
man und preJ3t die Grieben gut abo 

Das so gewonnene noch wasserhaltige fliissige Fett versetzt man nach Austr. 
mit 20/ 0 trockenem, feingepulvertem Natriumsulfat, riihrt oder schiittelt wahrend 
1/2 Stun de gut durch und iiltriert entweder durch dichte Watte oder im Dampftrichter 
durch ein getrocknetes Faltenfilter. Die Entwasserung kann auch durch Absetzen ge
schehen. Man fiillt das Fett in Glasflaschen, stopselt diesel ben gut zu, stellt sie etwa 
24 Stun den verkehrt in den Trockenschrank, wo das Fett bei etwa 50 0 geschmolzen 
bleibt, und laJ3t dann in der gleichen Lage erkalten. Das Wasser kann dann durch 
Liiften del' Stopsel entfernt werden. 

Die als Grie ben bekannten Riickstande konnen zu Speisezwecken verwendet 
werden. Geschieht das nicht, so erhitzt man sie unter Zugabe von ein wenig Wasser 
auf freiem Feuer bis zum Ausschmelzen der letzten Fettanteile, preJ3t ab und ver
wendet das Fett als Speisefett oder zu technischen Zwecken. 

Eigenschaften. Das Schweineschmalz ist ein wei Bes, halbfestes Fett, fast 
geruchlos; je nach der herrschenden Temperatur ist es weicher oder fester, in der 
Winterkalte ist es ziemlich fest. Der Schmelzpunkt kann von 34 bis 49 0 schwanken, 
in der Regelliegt er zwischen 36 und 400• Spez. Gew. bei 15 0 0,931 bis 0,932, bei 
100 0 0,861 bis 0,862. Geschmolzen bildet es in diinner Schicht ein farbloses, klares 
OJ, beim Erkalten erstarrt es mit eigenartigen Wulstbildungen an der Oberflache. 
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Es lOst sich schwer in Alkohol, leicht, besonders wenn es geschmolzen ist, in allen Fett
lOsungsmitteln. Das Schweineschmalz besteht in der Bauptsache aus den Glyceriden 
der Palmitinsaure, Stearinsaure und ()lsaure. Die Jodzahl des reinen Nierenfettes 
ist 46 bis 66, beim Schmalz des Bandels steigt sie bis 77. Verseifungszahl = 193-198. 

Prufung. Bei selbstgewonnenem Schweineschmalz genugt folgende Prufung: 
a) Das Schmalz muB weiB, gleichmaBig streichbar weich sein. Es dad nur schwach 
eigenartig, aber nicht ranzig riechen. - b) Schmelzpunkt 36 bis 42°. - c) In einer 
1 cm dicken Schicht muB das geschmolzene Schmalz bei einer Temperatur, die nur 
wenig uber dem Schmelzpunkt liegt, farblos und vollkommen klar sein. (Bei einem 
Wassergehalt uber 0,15% ist das Schmalz nicht mehr klar.) In dem geschmolzenen 
Schmalz diiden keine Zellgewebsreste erkennbar sein. - d) Sauregrad nieht uber 2. 

Anmerkung zu d) Zur Bestimmung des Sauregrades erwarmt man I) g Schweine· 
schmalz mit etwa 15 ccm Weingeist auf dem Wasserbad bis zum Schmelzen des Fettes, fiigt 
etwa 20 cern Ather und etwa 1 cern Phenolphthaleinlosung hinzu und titriert mit 1/Io·n.Kalilauge 
unter Umschwenken ohne Rucksicht auf Fettauscheidungen. Es darf nicht mehr als 1 cern der 
Lauge bis zur Rotung verbraucht werden. Alkohol und Ather mussen saurefrei sein (vgl. S. 75). 

Gekauftes ausgelassenes Schweineschmalz ist auBerdem nach den Aus
fiihrungsbestimmungen zu dem Gesetz betreffend die Schlaehtvieh· und Fleisch· 
beschau vom 3. Juni 1900 zu untersuchen; mindestens sind die S. 270 angegebenen 
Prufungen auszufuhren. 

Aufbewahrung. Gereinigtes und entwassertes Sehweinefett soll nur in sehr 
gut schlieBenden Blech-, Glas· oder PorzellangefaBen kiihl und dunkel aufbewahrt 
werden. Tontopfe eignen sich ihrer Porositat wegen hierzu nieht. Sehr zweekmaBig 
ist das Einfiillen des Fettes in vollkommen saubere, trockene Flaschen (Weinflasehen). 
Auch in Tierblasen halt sieh das Fett gut (sogen. Blasensehmalz). 

Anwendung. Ais Grundlage fur Salben und Pomaden. Ranziges Schmalz kann bei 
Personen mit empfindlicher Haut schwere Entziindungen hervorrufen. 

Untersuchung des Sehweinesehmalzes des Bandeis naeh den Ausfuhrungs. 
bestimmungen zu dem Gesetz betreffend die Sehlachtvieh· und Fleisch. 
besehau vom 3. Juni 1900. 

Das Sehweineschmalz des Bandels ist auf seine Gute und Reinheit zu unter. 
suehen. 

Ais Verfalschungen kommen hauptsachlich in Betracht: 1. Zusatz von anderen tieri. 
schen Fetten, insbesondere Talg (PreBtalg, Rindertalg oder Hammeltalg), zur Erhohung der 
Konsistenz; 2. Zusatz von Pflanzenfetten oder Olen, vomehmlich Baumwollsamenol und 
.stearin, femer Cocosfett, Palmkernfett, ErdnuBol, Sesamol u. a.; 3. Zusatz von 
\Vasser oder ungeniigende Entfernung des Wassers; 4. Zusatz von Konservierungsmitteln; 
5. Zusatz von anderen fremden Stoffen, z, B. von Starkemehl oder Mineralstoffen, Behandeln 
mit Alkali· oder Erdalkalihydroxyden oder ·carbonaten zur Entfemung von freien Fett· 
sauren. 

Die Verfalschungen des Handelsschmalzes mit fremden Fetten haben wesentlich abgenommen, 
seitdem das aus dem Ausland kommende Fett beim Eingang in das Zollinland eingehend unter. 
sucht wird. 

Fur die nahrungsmittelehemisehe Beurteilung des Sehweinesehmalzes 
gelten folgende Grundsatze: 

a) Reines Schweinefett besteht normalerweise neben Spuren von Wasser und Asche nur aus 
Fett. Wassermengen von mehr als 0,3 0/ 01), Zusatze mineralischer Natur und organische Full. 
stoffe sind als Verfalschungen anzusehen. 

b) Schweinefett, welches die in dem Abschnitt A der Hauptpriifung genannten Frisch. 
haltungsmittel und Farbstoffe enthalt, darf gemaB § 21 des Fleischbeschaugesetzes vom 
3. 6. 1900 in Verbindung mit der dazu erlassenen Bundesratsverfugung vom 18. 2. 1902 weder 
feilgehalten, verkauft noch sonst in den Verkehr gebracht werden. 

c) Der Zusatz fremder Fette zum Schweinefett ist als Verfalschung zu beanstanden. 
Aile dem Schweineschmalz ahnlichen Zubereitungen, deren Fett nicht ausschlieBlich aus Schweine· 
fett besteht, miissen nach dem Gesetz betr. den Verkehr mit Butter, Kase, Schmalz und deren 

1) Die Frage der Erhohung des zulassigen Wassergehaltes von 0,3 auf 0,50/0 unterliegt noch 
der Priifung der zustandigen Behorden. 
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Ersatzmitteln vom 15. Juni 1897 als "K unstspeisefette" bezeichnet werden. Ausgenommen 
hiervon sind unverfalschte Fette bestimmter Tier· und Pfianzenarten, die unter einer ihrem Ursprung 
entsprechenden Bezeichnung in den Verkehr gebracht werden. 

Fiir den Apotheker wird es sich in der Regel nur darum handeln. festzustellen, 
ob das Schmalz den durch das Arzneibuch gestellten Anforderungen geniigt. Zur 
Beantwortung dieser Frage werden im allgemeinen die nachstehenden Bestimmungen 
ausreichen: 

1. '!u.llere Beschaffenheit (auch des geschmo1zenenFettes). 2. Sauregrad. 
3. Schmelzpunkt. 4. Wassergeha1t (durch die Schme1zprobe, s. S. 272 unter 
B. 1). 5. J 0 dz ahl. 6. Verseifungsz ahl. 7. Pflanz eno1- Pro be nach BELLIER. 
8. Sesamo1-Probe. 9. Baumwollsameno1-Probe. 

Hieran wird sich anzuschlie.llen haben eine Prillung auf Borsaure und, falls 
diese negativ ausfallt, auf einen zweiten der im § 5 Nr.3 der Ausfiihrungsbestim
mungen D zum F1eischbeschaugesetz vom 3. 6. 1900 verbotenen Stoffe. Fiir eine 
vollstandige nahrungsmitte1chemische Untersuchung, besonders wenn die 
Art einer Verfalschung festgestellt werden solI, sind weitere Bestimmungen heranzu
ziehen. 

So wird bei positivem Ausfall einer der drei Pflanzenolreaktionen die ausschlaggebende 
Phytosterinprobe, bei niedriger Jodzahl und niedriger VeIseifungszahl die Priifung auf Un
verseifbares anzustellen sein. Normale Verseifungszahl neben niedriger Jodzahl (unter 46) lassen 
einen Talgzusatz vermuten, wodurch die Feststellung von Schmelzpunkt und Erstarrungs
punkt, unter Umstanden auch der BOMER'schen Schmelzpunktdifferenz notwendig wird. 
Bei niedriger Jodzahl und hoher Verseifungszahl (iiber 200) liegt ein Verdacht auf Beimischung 
von Cocosfett oder Palmkernfett vor, der gegebenenfalls durch Bestimmung der REICHERT
MEISSLschen und POLENSKE-Zahl, unter Umstanden auch durch die Phytosterinprobe zu be
statigen ist. 

Steht ein Refraktometer zur Verfiigung, so kann die Refraktion zur Auswahl verdachtiger 
Proben dienen. Der Verfalschung nicht verdachtiges Schmalz pflegt gewohnlich bei 40 0 eine Re
fraktion von 48,5--51,5 zu zeigen. 

In den Ausfiihrungsbestimmungen D zum Gesetz betreffend die Schlachtvieh- und Fleisch
beschau vom 3. 6. 1900 Anlage d, II. Abschnitt, Untersuchung von zubereiteten Fetten, wird zu
riickgegriffen auf die Anweisung zur chemischen Untersuchung von Fetten und 
Kisen (Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 1. 4. 1898), die auf Grund des Reichsgesetzes 
vom 15. 4. 1897 betr. den Verkehr mit Butter, Kase, Schmalz und deren Ersatzmitteln vom Bun
desrate am 22.3. 1908 vorgeschrieben wurde. 

Fiir die Untersuchung des Schmalzes kommen danach folgende Verfahren 1) in Betracht: 
I. Probeentnahme. Die Untersuchung des Schweinefettes ist an einer Durchschnittsprobe 

vorzunehmen, die durch sorgfaltiges Mischen der Gesamtmenge des zu untersuchenden Schmalzes 
hergestellt wurde. Liegen groJ3ere Fettmengen vor, so bedient man sich zweckmii.J3ig eines Stech
bohrers aus Stahl, mit dem man an mehreren Stellen des Packstiickes Proben entnimmt, die dann 
zu einer einheitlichen Durchschnittsprobe gemischt werden. 

II. Vorpriilung. Bei der Priifung, ob auJ3erlich am Fett wahrnehmbare Merkmale auf eine 
Verfalschung oder Nachmachung oder sonst auf eine vorschriftswidrige Beschaffenheit hinweisen. 
ist auf Farbe, Konsistenz, Geruch und Geschmack zu achten. Dabei sind die folgenden Gesichts
punkte zu beriicksichtigen. 

Bei der Beurteilung der Farbe ist darauf zu achten, ob das Fett eine ihm nicht eigentiimliche 
Farbung oder Verfarbung aufweist oder fremde Beimengungen enthalt. 

Bei der Priifung des Geruchs ist auf ranzigen, sauer-ranzigen, fauligen, sauer-fauligen. 
talgigen, oligen, dumpfigen (mulstrigen, grabelnden), schimmeligen Geruch zu achten. Die Fette 
sind hierzu vorher zu schmelzen. 

Bei der Priifung des Geschmacks ist festzustellen, ob ein bitterer oder ein allgemein ekel
erregender Geschmack vorliegt. Auch ist darauf zu achten, ob fremde Beimengungen durch den 
Geschmack erkannt werden konnen. 

III. Hauptprilfung. 
A. Untersucbung auf die im § 6 Nr.3 der Ausfiibrungsbestlmmungen D verbotenen Zusiitze. 

1. Nachweis von Borsiure und deren Salzen. ,,50 g Fett werden in einem ERLEN
MEYER-Kolben von 250 ccm Inhalt auf dem Wasserbad geschmolzen und mit 30 ccm Wasser von 
etwa 50 0 und 0,2 ccm Salzsaure vom spezifischen Gewicht 1,124 eine halbe Minute lang kraftig 

1) Soweit die Verfahren nicht aus Ausfiihrungsbestimmungen zum Fleischbeschaugesetz ent
Dommen sind, ist dies besonders bemerkt. 
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durchgeschiittelt. Alsdann wird der Kolben so lange auf dem Wasserbad erwarmt, bis sich die 
wasserige Fliissigkeit abgeschieden hat. Die Fliissigkeit wird durch Filtration von dem Fette ge
trennt. 25 ccm des Filtrats werden in der unter Fleisch (Caro) angegebenen Weise weiter 
behandelt. " 

2. N ach weis von Formaldehyd und solchen Stoff en, die bei ihrer Verwen
dung Formaldehyd abgeben. ,,50 g Fett werden in einem Kolben von etwa 550 ccm Inhalt 
mit 50 ccm Wasser und 10 ccm 25°frjger Phosphorsaure versetzt und erwarmt. Nachdem das Fett 
geschmolzen ist, destilliert man unter Einleiten eines Wasserdampfstroms 50 ccm Fliissigkeit abo 
Das filtrierte Destillat ist in der unter Fleisch angegebenen Weise weiter zu behandeln." 

3. Nachweis von Alkali- und Erdalkali-Hydroxyden und -Carbonaten. a) ,,30 g 
geschmolzenes Fett werden mit der gleichen Menge Wasser in einem mit Kiihlrohr versehenen 
Kolben von etwa 550 ccm Inhalt vermischt. In das Gemisch wird 1/2 Stunde lang Wasserdampf 
eingeleitet. Nach dem Erkalten wird der wasserige Auszug filtriert." 

b) "Das zuriickbleibende Fett, sowie das unter a benutzte Filter werden gemeinsam nach Zu
satz von 5 ccm Salzsaure vom spezifischen Gewicht 1,124 in gleicher Weise, wie unter a angegeben. 
behandelt. 

Wird kein klares Filtrat erhalten, so bringt man das triibe Filtrat in einen Schiitteltrichter, 
fiigt auf je 20 ccm der Fliissigkeit 1 g Kaliumchlorid hinzu und schiittelt mit lO ccm Petroleum
ather etwa 5 Minuten lang aus. Nach dem Abscheiden der wasserigen Fliissigkeit filtriert man 
diese durch ein angefeuehtetes Filter. Notigenfalls wird das anfangs triibe ablaufende Filtrat so 
lange zuriickgegossen, bis es klar ablauft. 

Alsdann ist das klare Filtrat von a auf 25 ccm einzudampfen und nach dem Erkalten mit 
verdiinnter Salzsaure anzusauern. Bei Gegenwart von Alkaliseife scheidet sich Fettsaure aus, die 
mit Ather auszuziehen und nach dem Verdunsten desselben als solche zu kennzeichnen ist. Ent
steht jedoch beim Ansauern eine in Ather schwer losliche oder gelblich weiBe Abscheidung, so ist 
diese gegebenenfalls nach der folgenden Ziffer 4 unter b auf Schwefel weiter zu priifen. 

Das klare Filtrat von b wird durch Zusatz von Ammoniakfliissigkeit und Ammoniumcarbonat
losung auf alkalische Erden gepriift. 

Tritt keine Fallung ein, dann ist die Fliissigkeit auf 25 ccm einzudampfen und durch Zusatz 
von Ammoniakfliissigkeit und Natriumphosphatlosung auf Magnesium zu priifen." 

4. Nachweis von Schwefliger Saure und deren Salzen und von unterschwef
ligsauren Salzen. ,,30 g Fett werden in der unter Fleisch angegebenen Weise behandelt. 
Wahrend des Erwarmens und auch wahrend des Erkaltens wird der Kolben wiederholt vorsichtig 
geschiittelt. 

Tritt eine Blauung des Papierstreifens ein, dann ist der entscheidende Nachweis der Schwef
ligen Saure durch nachstehendes Verfahren zu erbringen. 

8) Zur Bestimmung der Schwefligen Saure und der schwefligsauren Salze werden 50 g geschmol
zenes Fett in einem Destillierkolben von 500 ccm Inhalt mit 50 ccm Wasser vermischt. Der Kolben 
wird darauf mit einem dreimal durchbohrten Stopfen verschlossen, durch welchen drei Glasrohren 
in das Innere des Kolbens fiihren. Von diesen reichen zwei Rohren bis auf den Boden des Kolbens, 
die dritte nur bis in den Hals. Die letztere Rohre fiihrt zu einem LIEBIGschen Kiihler; an diesen 
schlieBt sich luftdicht mittels durchbohrten Stopfens eine kugelig aufgeblasene V-Rohre (sogenannte 
PELIGOTsche Rohre). 

Man leitet durch die eine der bis auf den Boden des Kolbens fuhrenden Glasrohren Kohlen
saure, bis aHe Luft aus dem Apparat verdrangt ist, bringt dann in die PELIGOTsche Rohre 50 ccm 
Jod16sung (erhalten durch Auflosen von 5 g reinem Jod und 7,5 g Kaliumjodid in Wasser zu 11; 
die Losung muB sulfatfrei sein), Wftet den Stopfen des Destillationskolbens und laBt, ohne das 
Einstromen der Kohlensaure zu unterbrechen, lO ccm einer wasserigen 250/oigen Losung von Phos
phorsaure hinzuflieBen. Alsdann leitet man durch die dritte Glasrohre Wasserdampf ein und desti
liert unter stetigem Durchleiten von Kohlensaure 50 ccm iiber. Darauf verfiihrt man weiter, wie 
unter Fleisch angegeben ist. 

Liegt ein AnlaB vor, festzustellen, ob 'die Schweflige Saure unt.erschwefiigsauren Salzen ent
stllmmt, so ist in folgender Weise zu verfahren: 

b) 50 g geschmolzenes Fett werden mit der gleichen Menge Wasser in einem mit RiickfluB
kiihler versehenen Kolben von etwa 500 cem Inhalt vermischt. In das Gemiseh wird eine halbe 
Stunde lang stromender Wasserdampf eingeleitet, der wasserige Auszu~ nach dem Erkalten fil
triert und das Filtrat mit Salzsaure versetzt. Entsteht hierbei eine in Ather schwer losliehe Ab
scheidung, so wird diese auf Schwefel untersucht. Zu dem Zwecke wird der abfiltrierte und ge
waschene Bodensatz naeh den unter Fleisch (Caro) unter c, {J angegebenen Bestimmungen 
weiter behandelt." 

5. Nachweis von Fluorwasserstoff und dessen Salzen. ,,30 g geschmolzenes Fett 
werden mit der gleichen Menge Wasser in einem mit RiickfluBkiihler versehenen Kolben von etwa 
500 cern Inhalt vermischt. In das Gemisch wird eine halbe Stunde lang stromender Wasserdampf 
eingeleitet, der wasserige Auszug nach dem Erkalten filtriert und das Filtrat ohne Rucksicht auf 
eine etwa vorhandene Triibung mit Kalkmilch bis zur stark alkalischen Reaktion versetzt. Nach 
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dem Absetzen und Abfiltrieren wird der Riickstand getrocknet, zerrieben, in einen Platiutiegel 
gegeben und dann nach der Vorschrift unter Fleisch (Caro) unter d weiter behandelt." 

6. NachweIs von Salicylsaure und deren Verbindungen. "Man mischt in einem 
Probierrohrchen 4 ccm Alkohol von 20 Volumprozent mit 2-3 Tropfen einer frisch bereiteten, 
0,05 % igen Eisenchloridlosung, fiigt 2 ccm geschmolzenes Fett hinzu und mischt die Fliissigkeiten, 
indem man das mit dem Daumen verschlossene Probierrohrchen 40 - 50 mal umschiittelt. Bei 
Gegenwart von Salicylsaure farbt sich die untere Schicht violett." 

7. N ach we is von fremden Far bstoffen. "Die Gegenwart fremder Farbstoffe erkennt 
man durch Auflosen des geschmolzenen Fettes (50 g) in absolutem Alkohol (75 ccm) in der Warme. 
Bei kiinstlich gefarbten Fetten bleibt die unter U mschiitteln in Eis abgekiihlte und filtrierte alko· 
holische Losung deutlich gelb oder rotlich ge!b gefarbt. Die alkoholische Losung ist in einem 
Probierrohr von 18-20 mm Weite im durchfallenden Lichte zu beobachten." 

Zum Nachweis bestimmter Teerfarbstoffe werden 5 g Fett in 10 cem Ather oder Petroleum· 
ather gelost. Die Halfte der Losung wird in einem Probierrohrchen mit 5 ccm Salzsaure (spez. 
Gew. 1,124), die andere Halfte der Losung mit 15 ccm rauchender Salzsaure (spez. Gew. 1,19) kraf· 
tig durchgeschiittelt. 'Bei Gegenwart gewisser Azofarbstoffe ist die unten sich absetzende Salzsaure· 
schicht deutlich rot gefiirbt. 

B. Untersuchung der Fette auf ihre Abstammung und Unverfiilschtheit, beziehungs
weise darauf, ob sie den Anforderungen des Reichsgesetzes vom 16. Juni 1897 ent

sprechen. 
1. B'estimmung des Wassers. Die Bestimmung des meist unter 1 % betragenden Wasser· 

gehaltes geschieht nach einem von POLENSKE ausgearbeiteten einfachen Verfahren, das auf del' 
Beobachtung beruht, daB geschmolzenes Schmalz, welches hei hoherer, jedoch unter 1000 liegender 
Temperatur mit Wasser gesattigt war, sich deutlich triibt, wenn es etwa 20 unter diese Sii,ttigungs. 
temperatur abgekiihlt wird. 

Zur Ausfiihrung der Bestimmung bringt man etwa 10 g del' gutgemischten Schmalzprobe 
in ein starkwandiges Probierrohr von 9 em Lange und 18 ccm 1nhalt und verschlieBt dieses mit 
einem Gummistopfen, durch dessen Bohrung ein Thermometer so weit eingefiihrt ist, daB die 
Quecksilberkugel sich in der Mitte des Fettes befindet. Das GefaB wird dann durch vorsichtiges 
Erwarmen in einer Flamme allmahlich auf 700 erwarmt. Stellt das geschmolzene Schweineschmalz 
bei dieser Temperatur eine vollkommen klare Fliissigkeit dar, so enthalt es weniger als 0,3% Was· 
ser. Wenn es jedoch triibe erscheint odeI' sichtbare Wassertropfchen entbalt, so wird es allmahlicb 
bis auf 95° erwarmt und bei dieser Temperatur 2 Minuten lang kraftig geschiittelt. Bildet das 
Fett hierbei eine klare Fliissigkeit, so laBt man es unter maBigem Schiitteln in del' Luft abkiihlen 
und stellt die Temperatur fest, bei der eine deutlich sichtbare Triibung eintritt. Dies wird zwei· bis 
dreimal oder so oft wiederholt, bis sich die Triibungstemperatur des Fettes nicht mehr erhoht. 
Liegt die konstante Triibungstemperatur des Schweineschmalzes hoher als 750, 80 enthiilt es mehr 
als 0,3 0/ 0 Wasser. 

1st das auf 95 0 erwarmte Schweineschmalz beim Schiitteln nicht zu einer klaren Fliissigkeit 
geschmolzen, so enthalt es mehr als 0,45 0/ 0 Wasser, sofern es nicht andere unlosliche Stoffe, wie 
Gewebsteile oder zugesetzte fI'emde Stoffe (z. B. Fullererde), enthalt. 

Der hochst zulassige Gehalt an Wasser ist durch Ministerialverfiigungen der deutschen 
B,undesstaaten zu 0,3 0/ 0 festgesetzt worden1 ). 

Das Deutsche Arzneibuch geht iiber diese Forderung noch hinaus und bestimmt, daB das 
Schmalz bei 36-42 0 zu einer Fliissigkeit schmilzt, die in einer 1 cm dicken Schicht vollstandig 
klar ist; es begrenzt damit den Wassergehalt auf 0,15 0/ 0, 

2. Bestimmung del' Mineralbestandteile. "lOg Schmalz werden geschmolzen und 
durch ein getrocknetes dichtes Filter von bekanntem geringem Ascbengehalt filtriert. Man ent· 
fernt die groBte Menge des Fettes von dem Filter durch Waschen mit entwassertem Ather, verascht 
alsdann das Fllter und wagt die Asche." 

3. Bestimmung des Fettes. "Man erhalt dim Fettgehalt des Schmalzes, indem man die 
Werte fiir den Gehalt an Wasser und Mineralbestandteilen von 100 abzieht." 

4. Untersuchung des klar filtrierten Schmalzes. 
a) Bestimmung des Schmelzpunktes und Erstarrungspunktes. Die Bestimmung 

des Schmelzpunktes wird nach der Vorschrift des Deutschen Arzneibuchs ausgefiihrt. Das 
Verfahren ist S. 14 naher beschrieben. 

Zur Ermittelung des Erstarrungspunktes bringt man eine 2-3 cm hohe Schicht des 
geschmolzenen Fettes in ein Probierrohr oder Kolbchen und hangt in dasselhe mittels eines 
Korkes ein Thermometer so ein, daB die Kugel deaselben ganz von dem fliissigen Fett be· 
deckt ist. Man bangt alsdann daa Probierrohr oder ·kolbchen in ein mit warmem Wasser von 
40-50 0 gefiilltes Becherglas und laBt allmiihlich erkalten. Die Quecksilbersaule sinkt nach und 
nach und bleibt bei einer bestimmten Temperatur, bei der das Fett erstarrt, eine Zeitlang stehen, 

1) Vgl. die FuBnote S. 269, 
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um dann weiter zu sinken. Mitunter findet man bis zum Anfang des Erstarrens ein Sinken der 
Quecksilbersaule und daun wahrend des vollstandigen Erstarrens wieder ein Steigen. Man betraeh
tet in diesem Falle die hoehste Temperatur, auf welehe das Queeksilber wahrend des Erstarrens 
wieder steigt, als den Erstarrungspunkt. 

b) Bestimmung der freien Fettsauren (des Sauregrades). Die Bestimmung wird 
in der S. 268 unter Priifung, Anmerkung zu d, angegebenen Weise ausgefiihrt. 

c) Bestimmung der fliiehtigen, in Wasser loslichen Fettsauren (der REICHERT
MEISSLsehen Zahl). Die Bestimmung wird in der unter Butyrum angegebenen Weise ausgefiihrt. 

An die Bestimmung der REICHERT-MEIsSLschen Zahl bun die Bestimmung der fliieh
tigen, in Wasser unlOsliehen Fettsauren (der POLENsKE-Zahl) angeschlossen werden, 
deren Ausfiihrung ebenfalls in dem Absehnitt Butyrum beschrieben ist. 

d) Bestimmung der Verseifungszahl (der KOTTSTORFERsehen Zahl). Die Bestim
mung wird ausgefiihrt in der S. 76 angegebenen Weise (Vorsehrift der Germ.). 

e) Bestimmung der unloslichen Fettsauren (der HEHNERsehen Zahl). 3 - 4 g 
Fett werden in einer Porzellanschale von etwa 10 em Durehmesser mit 1-2 g Atznatron und 50 cem 
Alkohol versetzt und unter ofterem Umriihren auf dem Wasserbad erwarmt, bis das Fett voll
standig verseift ist. Die SeifenlOsung wird bis zur Sirupdieke verdampft, der Riiekstand in 100 bis 
150 eem Wasser gelost und mit Salzsaure oder Schwefelsaure angesauert. Man erhitzt, bis sich die 
Fettsauren als klares en an der Oberflaehe gesammelt haben, und filtriert dureh ein vorher bei 1000 
getrocknetes und gewogenes Filter aus sehr dichtem Papier. U m ein triibes Durchlaufen der Fliissig
keit zu vermeiden, fiillt man das Filter zunachst zur Halfte mit heiBem Wasser an und gieBt erst 
dann die Fliissigkeit mit den Fettsauren darauf. Man wascht mit siedendem Wasser bis zu 2 I 
Waschwasser aus, wobei man stets dafiir sorgt, daB das Filter nieht vollstandig ablauft. 

Naehdem die Fettsauren erstarrt sind, werden sie samt dem Filter in ein Wageglasehen ge
bracht und bei 100° bis zum konstanten Gewieht getrocknet oder in Ather gelost, in einem 
tarierten Kolbchen naeh dem Abdestillieren des Athers getrocknet und gewogen. Aus dem Er
gebnis berechnet man, wieviel Gewichtsteile unlosliehe Fettsauren in 100 Gewichtsteilen Fett ent· 
halten sind und erhalt so die H1!JHNERsehe Zahl. 

f) Bestimmung der Jodzahl nach VON HUBL. Die Bestimmung derJodzahl wird aus
gefiihrt nach der S. 78 angegebenen Vorschrift (naeh VON HUBL). 

g) Bestimmung der unverseifbaren Bestandteile. 10 g Fett werden in einer Sehale 
mit 5 g Kaliumhydroxyd und 50 cern Alkohol verseift; die Seifenlosung wird mit einem gleiehen 
Raumteil Wasser verdiinnt und mit Petroleumather ausgeschiittelt. Der mit Wasser gewaschene 
Petroleumather wird verdunstet, der Riickstand noehmals mit alkoholischer Kalilauge verseift 
und die mit dem gleichen Raumteil Wasser verdiinnte SeifenlOsung mit Petroleumather aus
geschiittelt. Der mit Wasser gewaschene Petroleumather wird verdunstet, der Riickstand ge
trocknet und gewogen. 

h) Nachweis von Pflanzenolen im Schmalz naeh BELLIER. 5 cern geschmolzenes, 
filtriertes Fett werden mit 5 ccm farbloser Salpetersaure vom spezifischen Gewicht 1,4 und 5 cem 
einer kalt gesattigten Losung von Resorcin in Benzol in einem dickwandigen, mit Glasstopfen ver
schlieBbaren Probierrohr 5 Sekunden lang tiiehtig durchgeschiittelt. Treten wahrend des Schiit
telns oder 5 Sekunden nach dem Schiitteln rote, violette oder griine Farbungen auf, so deuten diese 
auf die Anwesenheit von Pflanzenolen hin Spater eintretende Farbenerscheinungen sind unbe
riicksiehtigt zu lassen. 

i) Nachweis von Sesamol. a) Wenn keine Farbstoffe vorhanden sind, die sich mit Salz. 
saure rot farben - und das ist bei Schmalz wohl meistens der Fall -, so werden 5 cern geschmol
zenes Fett in 5 cern Petroleumather gelost und mit 0,1 ccm einer alkoholischen Furfurollosung 
(1 Raumteil farbloses Furfurol in 100 Raumteilen absolutem Alkohol gelost) und mit 10 ccm Salz
saure vom spezifischen Gewicht 1,19 mindestens 1/2 Minute lang kriiftig geschiittelt. Bei Anwesen. 
heit von Sesamol zeigt die am Boden sich abscheidende Salzsaure eine nicht alsbald verschwindende 
deutliche Rotfarbung (BAUDOUINS Reaktion). 

(3) Wenn Farbstoffe vorhanden sind, die durch Salzsaure rot gefarbt werden, so werden 5 ccm 
geschmolzenes Fett in 10 cern Petroleumather gelost und 2,5 cern stark rauchender Zinnehloriir· 
losung zugesetzt. Die Mischung wird kriiftig durehgeschiittelt, so daB alles gleichmaBig ge
miseht ist (aber nicht langer), und nun in Wasser von 40° getaucht. Nach Abscheidung der 
Zinnehloriirlosung taucht man die Mischung in Wasser von 80°, so daB dieses nur die Zinnchloriir
losung erwarmt und ein Sieden des Petroleumathers verhindert wird. Bei Gegenwart von Sesambl 
zeigt die ZinnchloriirlOsung nach 3 Minuten langem Erwarmen eine deutliche bleibende Rotfarbung 
(SOLTSIENS Reaktion). 

k) Nachweis von Baumwollsamenol. 5 ccm Fett werden mit der gleichen Raummenge 
Amylalkohol und 5 ccm einer 10/oigen Losung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff in einem weiten, 
mit KorkverschluB und weitem Steigrohr versehenen Probierrohr etwa 1/4 Stunde lang im sieden
den Wasserbad erhitzt. Tritt eine Farbung nicht ein, so setzt man nochmals 5 ccm der Schwefel
!osung zu und erhitzt von neuem 1/4 Stunde lang. Eine deutliche Rotfarbung der Fliissigkeit kann 
durch die Gegenwart von Baumwollsamenol bedingt sein (HALPHENS Reaktion). 

Hager, Hanrlbuch. I. 18 
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Auf 250 0 erhitzt gewesenes Baumwollsamenol sowie altes, ranziges 01 geben die Reaktion 
nicht, so dall das Ausbleiben der Reaktion nicht beweisend ist fiir das Fehlen von Baumwoll. 
samenol. Andrerseits kann bei Schmalz von Schweinen, welche mit Baumwollsamenmehl ge
fiittert sind, eine positive Reaktion treten. 

1) Priifung auf das Vorhandensein von Phytosterin. Wenn die vorhergehenden 
Priifungen darauf hinweisen, daB eine Verfalschung von Schmalz mit Pflanzenolen stattgefunden 
hat, so ist die Untersuchung auf Phytosterin anzustellen. Die Priifung ist laut Ministerialerlall 
vom 19. Januar 1921 in folgender Weise nach dem Digitoninverfahren auszufiihren: 

50 g Fett oder 01 werden in einem mit Uhrglas bedeckten Kolben oder Becherglas von etwa 
500 ccm Inhalt auf dem Wasserbad erwarmt und mit 100 ccm alkoholischer Kalilauge, die aus 
paraffinfreiem Atzkali und Alkohol von 70 Vol.-o/o hergestellt ist und in 1 Liter 200 g Kalium
hydroxyd enthalt, auf dem kochenden Wasserbad etwa 1/2 Stunde verseift. Nach beendeter Ver
seifung wird die Seifenlosung mit dem gleichen Raumteil heiBem Wasser und mit 50 ccm 25°/oiger 
Salzsaure versetzt. Man erhitzt, bis sich die Fettsauren als klares 01 an der Oberflache gesammelt 
haben, und filtriert, zweckmaBig im HeiBwassertrichter, durch ein Filter aus dichtem Papier. 
Um ein triibes Durchlaufen der Fliissigkeit zu verhindern, fiillt man das Filter zunachst zur Halfte 
mit heillem Wasser an und giellt erst dann die Fliissigkeit mit den Fettsauren darauf; nachdem 
die wasserige Fliissigkeit abgetropft ist, werden die Fettsauren durch ein trockenes Filter in ein 
Becherglas von etwa 200 ccm Inhalt klar filtriert und auf etwa 70 0 erhitzt. Sodann gibt man zu 
den Fettsauren 25 ccm einer Losung von 1 g Digitonin1) in 100 ccm Alkohol von 96 Vol.-o/o in 
diinnem Strahl hinzu. Die Temperatur des Gemisches wird unter wiederholtem Umriihren auf 
etwa 70 0 gehalten, hierbei scheidet sich gegebenenfalls sofort oder nach einiger Zeit eine Digitonin
bterinverbindung kristallinisch aus. 

Tritt innerhalb einer Stunde keine Fallung ein, so ist die Priifung auf Phytosterin als negativ 
ausgefallen zu betrachten. Beim Vorhandensein eines Niederschlags gibt man dem noch heWen 
Gemisch etwa 20 Clm Chloroform hinzu, saugt den Niederschlag auf einer zuvor erwiirmten Nutsche 
mit dicht anschlieBender Filterplatte unverziiglich ab und wascht zur Entfernung etwa erstarrter 
Fettsauren mit erwarmtem Chloroform und Ather nacho Der Niederschlag wird auf dem Filter 
bei 100 0 getrocknet und zur vollstandigen Entfernung der Fettsauren in einem kleinen SchaIchen 
nochmals mit Ather behandelt, abfiltriert und wieder getrocknet. Darauf bringt man den Nieder
schlag in ein Probierrohr mit aufgesetztem Kiihlrohr, gibt je nach der Menge des Nieder
schlags 3-5 ccm Essigsaureanhydrid hinzu, erhitzt etwa 10 Minuten lang zum Sieden, versetzt 
die noch heiBe Losung mit dem vierfachen Volum Alkohol von 50 Vol.-o/o und kiihlt zweckmallig 
mit kaltem Wasser abo Nach etwa 15 Minuten wird das ausgeschiedene Sterinacetat abfiltriert, 
mit Alkohol von 50 Vol.-o/o ausgewaschen, in geringen Mengen Ather wieder gelost und die Losung 
in einer kleinen Schale zur Trockne verdampft. Der Trockenriickstand wird 3-4mal aus etwa 
1 ccm absolutem Alkohol unter Verwendung einer Tonplatte umkristallisiert. Von der dritten 
Kristallisation ab wird jedesmal der Schmelzpunkt bestimmt. Schmilzt das letzte Kristalli
sationsprodukt erst bei 117 0 (korrigierter Schmelzpunkt) oder hoher, so ist der Nachweis von 
Phytosterin als erbracht anzusehen. 

Die Phytosterinacetatprobe kann versagen bei Verfalschungen mit bestimmten Sorten von 
Cocosfett, die arm an Phvtosterin sind. Der Nachweis von Cocosfett kann aber als erbracht 
angesehen werden, wenn die J odzahl unter 45, die Verseifungszahl ii ber 200, die REICHERT -MEISSL
Zahl iiber 1 und die POLENSKE -Zahl iiber 1 liegt. 

m) Die Priifung auf Rindertalg und diesem ahnliche Fettarten (Hammeltalg, 
Prelltalg, gehartete Pflanzenole, gehiirtete Trane) erfolgt nach dem Schmelzpunkt-Differenz
Verfahren von BOMER. Diese sehr empfindliche Probe griindet sich auf die Verschiedenheit 
der Glyceride der gesattigten Fettsauren im Schweinefett einerseits und im Rindertalg und diesem 
iihnlichen Fetten andrerseits. Als Schmelzpunkt-Differenz bezeichnet BOMER den Unterschied 
zwischen dem Schmelzpunkt dieser Glyceride und dem der aus ihnen hergestellten Fettsauren. 
Diese Differenzzahlen sind bei den beiden Fettarten so erheblich, daB dadurch noch 5-100/0 Talg 
bzw. ahnliche Fette sicher nachgewiesen werden konnen. Beziiglich der Ausfiihrung des Ver
fahrens, das in allen Einzellieiten genau festgelegt ist, mull auf die neueren nahrungsmittel
chemischen Handbiicher verwiesen werden. 

Zur weiteren Priifung des Schmalzes wird in den Nahrungsmittel-Untersuchungsamtern noch 
die Bestimmung des Brechungsexponenten mit dem Butterrefraktometer von CARL ZEISS 
in J ena ausgefiihrt. Eine Anleitung zur Ausfiihrung dieser Bestimmung wird von der Firma ZEISS 
den Apparaten beigegeben. 

Schmalzol, LardOl, Speokol, Lard Oil, Ruile de graisse, Oleum Adipis, ist 
das durch Pressen von Schweineschmalz bei 0 0 erhaltene 01. Es besteht groBtenteils aus Triolein. 
Spez. Gew. 0,910-0,920. Verseifungszahl 191-196. JodzahI70-76. 

1) Das Digitonin ist vor seiner erstmaligen Anwendung auf seine Wirksamkeit zu priifeu; 
hierzu sind 50 g Schmalz, dem 2 g Baumwollsamenol zugesetzt sind, nach der gegebenen Vor
schrift auf Phytosterin zu priifen. 
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Anwendung. Als Speiseol, Brennol, Schmierol fiir feinere Maschinen, zum Fetten der 
Wolle in den Spinnereien. 

Kennzahlen anderer tierischer Fette, die teils als Speisefette, teils gelegentlich 
auch als Volksmittel verwendet werden. 

Giinsefett. BlaBgelblich, kornig, zielI'lich weich. Spez. Gew. (15°) 0,909-0,930; Smp. 
nach POLENSKE 32-38°; E.-P. nach POLENSKE 17-22°. Differenzzahl n. POLENSKE 14-16; 
Brechungsindex bei 40° 1,4593-1,4620, entsprechend den Skalenteilen 50-54 des Butter· 
refraktometers; Jodzahl 59-81; Verseifungszahl 184--198; REICHERT-MEISSL-Zahl 0,2-1,0. 

Die Zahlen fiir Gansefett sind in den Entwiirfen des Gesundheitsamtes betr. Speisefette 
und Ole angegeben. Fiir die folgenden Fette sind die Zahlen einer Arbeit von AlI:lTHOR und ZINK 
Zeitschr. f. anal. Chern. 1897) entnommen. 

Ententett. Hausente: Hellgelb, kornig, sehr weich. Smp. 36--39°; E.-P. 22-24°; Jod
zahI58,5. Wildente: Orangegelbes 01. E.-P. 15-20°; Jodzahl 84,6; VerseifungszahlI98,5. 

Hiibnerfett. Helleitronengelb, kiirnig, sehr weich. Spez. Gew. 0,924; Smp. 33--400; E.-P. 
21-27°; Jodzahl 66-77; Verseifungszahl 193,5. 

Kammfett (aus dem Oberhals des Pferdes). Gelblich bis weill, weich wie Schweineschmalz. 
Smp.etwa 320. Es dient zu Salben fiir die Veteriniirpraxis, ferner zur Herstellung von Seife,Wagen
Bchmiere und zu anderen technischen Zwecken. 

Hundefett. WeiB, sehr weich, kornig. Es trennt sich allmahlich in einen fliissigen und festen 
Anteil. Spez. G'ew. 0,923; Smp. 37--40°; E.-P. 20--21°; Jodzahl 57-59; Verseifungszahl 195. 

Dachsfett. Hellcitronengelb, sehr weich. Es trennt sich allmahlich in einen fliissigen und 
festen Anteil. Spez. Gew. 0,9226; Smp. 30-35°; E.-P. 17-19°; Jodzahl 71,3; Verseifungszahll93. 

Fuchsfett. WeiB, mit einem schwachen Stich ins Rotliche, weich und kornig. Spez. Gew. 
0,9412; Smp. 35--40°; E.-Z. 24-26°; Jodzahl 75--84; Verseifungszahl 192. 

Katzenfett. WeiB mit einem Stich ins Graugelbliche, weich, kornig. Spez. Gew. 0,9304; 
Smp. 39--400; E.-P. 24-26°; Jodzahl 54,5; Verseifungszahl 191. 

AuBer den hier angefiihrten Fetten, die teils leicht, teils wenigstens gelegentlich zu beschaffen 
sind, werden vom Volke noch ofters manche andere Fette gefordert, die iiberhaupt nicht zu beschaf
fen sind. In sol chen Fiillen empfiehlt es sich nicht, £fir die geforderten Fette etwa Schweineschmalz 
oder irgendeine Fettmischung abzugeben; man lehnt die Abgabe am besten ab mit dem Bemerken, 
daB solche Fette iiherhaupt nicht im Handel sind. 

Adeps benzoatus. Benzoeschmalz. Benzoated Lard. Axonge ben
zoinee. Axungia benzoata. Adeps cum Benzoino. Um das Schweine
fett haltbarer und wohlriechend zu machen, digeriert man dasselbe 1 Stunde lang im Wasserbad 
mit gepulverter Benzoe (in einem gut bedeckten GefaB) unter ofterem Umriihren und filtriert 
schlieBlich durch dichte Watt{l oder durch Filtrierpapier. Dazu schreiben vor Brit. 3 0/0' Germ., 
Groat., leal., Japon., Nederl. und Suee. 2% Benzoepulver, Amerie. und Dan. nur 1 DID. Belvet.laBt 
100 T. Schweinefett eine halbe Stunde lang mit einer Mischung von 4 T. Benzoe (IV) und 6 T. 
trockenem Natriumsulfat im Dampfbad unter Umriihren erwarmen. Hierauf wird filtriert. Fur 
kleinere Mengen: 100 T. Schweinefett und 10 T. Tinct. Benzoes aether. werden unter gelindem 
Erwarmen bis zur Verdunstung des Athers geriihrt. - Gall. laBt 1 kg geschmolzenes Fett mit 
5 g Benzoetinktur bis zum Erkalten riihren. -Norveg. und R08sie: wie Belvet. mit 2°/0 Benzoe
pulver und 50/0 Natriumsulfat. 

In der heiBen Jahreszeit kann nach ltal. 1/6 des Schweinefettes durch weiBes Wachs 
ersetzt werden. 

Adeps induratus (Brit.) ist durch Pressen teilweise vom 01 hefreites Schweinefett. Zur 
Herstellung von Salben in den englischen Kolonien gebrauchlich. 

Adeps balsamlcus (DIETERICH). 
Adipis suilli recentis 100,0 
Balsami tolutani 10,0 
Aetheris 5,0 
Natrii sulfurici sicci plv. 10,0. 

Wenn das geschmolzene Fett so weit abgekiihlt 
ist, daB es sich triibt, fiigt man den in Aiher 
gelosten Balsam und das Natriumsulfat hinzu, 
erwarmt, allmahlich steigernd, 1 Stunde im 
Wasser bad und filtriert durch Filtrierpapier 
im Dampftrichter. 

Adeps viridis. 
Adipis suilli 1000,0 
Chlorophylli (olloslich) 2,0. 

Man lost letzteres in dem geschmolzenen Fett. 

Unguentum simplex UNNA. 
Adipis benzoati 20,0 
Olei benzoati 10,0. 

Nicht durch Schmelzen, sondern !mIt zu mischen. 

Unguentum refrigerans UNNA. 
Unguenti simplicis UNNA 12,0 
Aquae Rosae 
Aquae Aurantii Florum aa 2,0 
Lanolini pauxillum. 

18* 
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Adiantum. 
Adiantum capillus Veneris L. Polypodiaceae - Pterideae. Venushaar. 
Frauenhaar. Ein weit verbreiteter Farn, heimiseh in allen wiirmeren Gebieten, 
so im siidliehen Europa (in Italien, Spanien, Griechenland, der Sehweiz, Tirol, Istrien), 
in England, Afrika, Siidasien, Amerika usw. 

Herba Capilli Veneris. Venushaar. Frauenhaar. Ladies Hair. 
CapiUaire de Montpellier. l!'olia (Herba) Adianti. Herba Adianti 
magni, (nigri, veri, vulgaris). Folia Linguae veris. Jungfernhaar. Stein
raute. 

Die getroekneten, im Juni oder Juli gesammelten, von den Stielen befreiten, leb· 
haft grOOen Bliitter. 4 Teile friseher Blatter = 1 T. troekene. Der Gesehmack ist 
siiIllieh, etwas bitterlieh und herbe, der Gerueh ist sehwach aromatiseh, er tritt 
beim Zerreiben sowie beim tibergieBen mit heiIlem Wasser deutlieher hervor. 

Die bis 40 em langen Wedel haben unten zwei· bis dreifaeh-, nach oben zu ein
faeh gefiederte Blatter, einen dreikantigen kahlen, glanzend rotlieh-sehwarzen, 
dOOnen Stiel und kurzgestielte, etwa 1 em lange, keilformige, kahle, zarte, ganz
randige, naeh vorne abgerundete Fiederblattehen (Blattabsehnitte). Unter den naeh 
unten umgesehlagenen Lappehen des vorne tief gekerbten Randes der Fiederblatt
chen die linienformigen, kurzen, blaIlbraunen Sori. 

Bestandteire. Gerbstoff, Ritterstoffe (1), Spuren v~n atherischem 01 (1), nicht niiher 
untersucht. 

Anwendung. Als reizmildemdes, die Absonderung der Schleimhaute befordemdes Mittel 
bei Erkrankungen der Luftrohren, 1-5: 100 im Aufgull. In Brusttee (Helv.). 

Adiantum peltatum L. FuBfiirmiger Kriillfarn. Heimiseh in Kanada, den 
nordliehen Vereinigten Staaten, Nordostasien, Japan, Ostindien. Fast doppelt so 
groIl wie die vorige Art, mit hellbraunrotliehen, innen eitronengelben, glanzenden 
Wedelstielen_ Die kurzgestielten Fiederblattchen sind regelma6iger gestaltet als bei 
Adian tum oapill us Veneris, fast dreieekig oder dreiseitig.siehelformig. Der 
Geruoh ist starker aromatiseh als bei der vorigen. Kommt zu Kuehen gepreBt von 
Amerika aus in den Handel als Herba Adianti oanadensis, kanadisohes 
Frauenll aar, Capillaire du Canada, ist haufig mit Adiantum trapeziformeL., 
im tropisehen Amerika heimisch, vermiseht. 

In gleieher Weise werdon noeh verwendet A. eristatum L. (Westindien), A. 
villosum J.J. (tropisehes Amerika), A. tenerum Sw. (Mexiko), A. aethiopieum L., 
A. fragile L. (Neusiidwales), A. formosissimum KT. (Chile), A. eaudatum L., 
A. venustum DON (Indien, China, Persien). Und andere mehr. 

Extraetum Capilli Veneris Duidum. Frauenhaarfluidextrakt. Extrait fluide 
de capiUaire - Belg.: 100 T. Venushaar erhitzt man je 1 Stunde mit 1000, dann (nach 
dem Abpressen) nochmals mit 500 T. kochendem Wasser. Die gemischtep Prellfliissigkeiten 
werden filtriert und auf 70 T. eingedampft. Nach dem Erkalten fiigt man hinzu ein Gemisch 
aus 5 T. Pomeranzenbliitenspiritus und 25 T. Weingeist (94 Vol._%) und filtriert nach dem 
Absetzen. (Der Pomeranzenbliitenspiritus ist ein Gemisoh aus 1 T. PomeranzenbliitenOl und 
99 T. Weingeist.) 

Sirupus AdIanti. Frauenhaarsirup. Sirupus Capilli Veneris. Sirop de oapil
laire. Kapillii.rsirupl) (Helv.). - Austr. VII: 10 T. zerschnittenes Frauenhaar iibergiellt man 
mit 120 T. heillem Wasser und liillt eine Stunde stehen. Von der abgeseihten Fliissigkeit werden 
100 T. mit 160 T. zerstollenem Zucker zu Sirup gekocht und diesem 2 T. Orangenbliitenwasser 
zugesetzt. - Belg.: 25 T. Capilli Veneris Extract: fluid. und 975 T. Sirup. simpl. werden 
gemischt. - Helv.: 10 T. Frauenhaar werden mit soviel siedendem Wasser iibergossen, dall 
nach 12stiindiger Mazeration 60 T. Kolatur erhalten werden. Diese wird im Dampfbad auf 
5 T. eingedampft und mit 5 T. GJycerin gemischt. 10 T. des so erhaltenen Extraktes werden 
mit 20 T. Pomeranzenbliitensirup und 70 T. Zuckersirup gemischt. - Gall.: 100 T. Herb. Adianti 
canadensis werden mit 1500 T. kochendem Wasser iibergossen, 10 Stunden digeriert, abgeprellt, 

1) Die Bezeichnung "Kapillii.rsirup". ist sonst nur fiir Starke sirup (5, Bd.lI) gebrauchlich. 
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nach dem Absetzen 100 T. Kolatur mit 180 T. Zucker zu Sirup verkocht. - Portug.: 20 T. Folia 
Adianti werden 2 Stunden mit 350 T. Wasser infundiert und in der Kolatur 650 T. Zucker gelOst. 

Germ. II lieB den Frauenhaarsirup durch PomeranzenbIiitensirup ersetzen. Von diesem 
unterscheidet sich ein aus dem Frauenhaar bereiteter Sirup durch die Farbe und deren Ver
haIten gegen aIkalische Zusiitze, z. B. Liq. Ammonii anisatuB. 

Sirupus Capilli Veneris compositns wird aus gIeichen Teilen Sirupus Capilli Veneris, 
Sir. Liquiritiae und Sir. Althaeae gemischt. 

Adonis. 
Adonis vernalis L. (Adonis apennina JACQ.) Ranunculaceae-Anemo
neae. Fruhlings-Teufelsauge. Ziegenblume. Heimisch in Ost- und Siid· 
europa, geht bis N orddeutschland; auf offenen, sonnigen, kalkigen H iigeln und Weiden. 

Herba Adonidis vernalis. Fruhlingsadoniskraut. Herbe d'adonide. 
Ackerroschen. Bohmisches oder falsches NieBwurzkraut. Bohmisches Christ
wurzkraut. 

D as zur Bliitezeit (April bis Mai) gesammelte Kraut, meist gebiindelt im Handel. 
Das Kraut ist geruchlos, von scharfem bitterlichem Geschmack. Der bis zu 

30 em lange, aufrechte, stielrunde, etwas behaarte Stengel ist dicht beblattert und am 
Grunde von schwarzen scheidigen Sehuppen bekleidet. Die Blatter sitzend, am 
Grunde stengelumfassend, scheidig, kahl oder schwach behaart, die unteren viel
spaltig, die oberen fiederig-vielspaltig mitlinealen zugespitzten ganzrandigen Zipfeln. 
Die Bliite meist vereinzelt, bis 3,5 cm w(>it, endstandig, iiberhangend, besteht aus 
einem leicht abfallenden, fiinfbliittrigen, auBen behaarten Kelch, zahlreichen (10-20, 
meist 12) langlich spitzen, an der Spitze gezahnten, citronengelben, kablen Blumen
blattern und zahlreichen Staubblattern. Die zahlreichen gerundeten, allseits samt
artigen Carpellen sind von einem sehr kurz gebogenen Griffel gekront und zu einer 
fast kugeligen oder eiformigen Sammelfrucht zusammengedrangt. 

Bestandteile. Das Kraut enthiilt das Herzgift Adonidin, das ein Gemisch mehrerer 
Stoffe ist; von diesen soIl das Pikroadonidin, ein amorphes Glykosid. der physioIogisch wirk
same BestandteiI sein. Ferner sind nachgewiesen Adonidinsaure und Adonit. Das Kraut 
enthiiIt roindestens 32% wiisseriges Extrakt. Der Aschengehalt betragt hochstens 10%. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Das Adoniskraut wirkt iihnlich wie Digitalis, nacb CHEVALIER nicht 

wie Digitalis, sondern wie Scilla. FOCKE steIlte bei der pbysioIogischen Priifung einen iihnlicben 
Froschwert wie bei Digitalis fest (etwa =4,7). Es wird hei Herzkrankheiten gegeben, bei den en 
Digitalis nicht anwendbar iat. Vor Digitalis hat es den Vorzug, daB es nicht kumulativ wirkt; 
es erzeugt zuweilen UbeIkeit, Erbrechen un~ Durchfa.Il. Als Infusum 4-8,0: 200 eBIOffeIweise 
4-6mal taglich. Gro/3te EinzeIgabe (Ergb.) 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g. 

Adonis aestivalis L. (A. miniatus JACQ.) Sommer-Teufelsauge. Blutauge. 
Feldadonis. FeuerroBchen. In Siid- und Mitteleuropa auf kalk- und tonhaltigem 
Ackerboden verbreitet. 
Herba Adonidis aestivalis Ackerrtischenkraut. H erbe d' adonide d' ete. Sommer
adoniskraut. 

Das zur Bliitezeit (Mai-Juli) gesammelte Kraut. 
Das Kraut ist geruchlos, von scharfem, bitterlichem Geschmack. Der Stengel 

gefurcht, kabl, einfach oder nach oben etwas verastelt; die Blatter zwei· bis dreifach 
gefiedert, die Blattchen linealig, stengelumfassend, an den unteren Blattern breitcr 
und gestielt, kahl. Die Bliite einzeln und endstandig, der Kelch fiinfblattrig, die 
Kelchblatter fest an die ausgebreiteten meist 8 Kronblatter angedriickt. Letztere 
doppelt so lang wie die Kelchblatter, langlich -eirund, mennigrot oder gelb, am Grunde 
mit einem mehr oder weniger deutlichcn schwarzen Fleck (dieser kann auch fehlen). 
Zahlreiche StaubgefaBe. Die zahlreichen Friichtchen etwas zusammengedriickt, 
kugelig bis schief eiformig. oberseits geschnabelt. 

Bestandteile. DaB Kraut enthiilt 0,2% eines Glykosides C2I;H400 10, das schwiicherwirkt 
ala Adonidin und vielleicht mit dem Adonin aus A. amurensis identisch ist. 
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Adonis autumnalis L. und A. flammea JACQ. lieferten die friiher ver· 
wendeten Flores und Semina Adonidis (Hellebori Hippooratis). 

Adonis oupaniana Guss., Sizilien, Adonis am urensis REG. u. RADL., 
Mansohurei und Japan, Adonis sibirioa PATRIN., A. wolgensis STEV. und A. 
villosa LEDEB., letztere drei im asiatisohen RuBland, finden noch beim Volko 
medizinische Verwendung. 

Adonidinum. Adonidin. 
DaTstellung. Das Kraut von Adonis vernalis wird mit Weingeist von 50 0/ 0 aus· 

gezogen, das Filtrat mit Bleiacetat versetzt. Die vom Niederschlag getrennte, stark bitter 
schmeckende Flussigkeit wird durch Natriumsulfat oder verdiinnte Schwefelsaure von Blei 
befreit, auf dem Wasserbad zur Sirupdicke eingedampft, dann durch vorsichtigen Zusatz von 
Ammoniak neutra.lisiert und mit konz. Gerbsaurelosung gefallt. Del' Niederschlag wil'd mit 
Wasser ge,{aschen, noch etwas feucht mit Zinkoxyd gemischt und das Gemisch durch Erhitzen 
mit stal'kem Alkohol am RiickfJuBkiihler oder im SoxHLETapparat ausgezogen. Beim Verdunsten 
des Alkohols hinterbleibt das rohe Adonidin, das durch wiederholtes Auflosen in starkem Alkohol 
und Fallen mit Ather zu reinigen ist. 

Eigenschaften. Gelbliches odeI' gelblichbraunes, geruchloses Pulver von stark bitterem 
Geschmack; es ist sehr hygroskopisch und ballt sich leicht zusammen. Sehr leicht loslich in 
Wasscr und in Weingeist, nul' wenig lilsJich in Ather und in Chloroform. - Die wasserige Losung 
wird durch Gerb8aure und durch basisches Bleiacetat, nicht aber durch neutrales Bleiacetat 
gefaJlt, durch Ferrichlorid nicht verandert. Erhitzt man sie mit einigen Tropfen verdiinnter 
Schwefelsaure, neutralisiert mit Kalilauge und versetzt mit alkalischer Kupfertartratlosung, so 
wird beim erneuten Erwarmen Kupferoxydul ausgeschieden. 

Das Adonidih ist ein Gemenge mehrerer Glykoside, von denen das Pikroadonidin 
das wirksamste sein solI. Das Adonidin des Handels enthalt auch Adonidinsaure. 

AufbewahTung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Als Herztonicum und schwaches Diureticum. Es solI frei sein von der 

kumulativen Wirkung del' Digitalis. Nach CHEVALIER wirkt es nicht wie Digitalis, sondei'll wie 
Scilla. Man gibt es viermal taglich zu 0,005-0,025 g in Pulver, oder mit Chloroformwasser. 
GroJ3te Einzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,06 g. 

Adonin, C2414009' ist ein von TAHARA aus Adonis amurensis gewonnenes Glykosid, das 
dem Adonidin ahnlich ist. 

Extractum Adonidis fluidum. Adonisfluidextrakt. Fluidextract 
of Adonis. - Erganzungsb. III: Aus 100 T. mittelfein gepulvertem Adoniskraut und der 
notigen Menge eines Gemisches aus 3 T. Weingeist und 7 T. Wasser werden 100 T. Fluidextrakt 
hergestellt. Hochstgabe: pro dosi 1,0, pro die 3,0 g. - Nat. Form.: 1000 T. gepulverte (Nr.60) 
Adoniswurzel durchfeuchtet man mit q. s. Weingeist (92,3 Gew .. %). Die (nach einigen Stunden) 
vollig aufgequollene Masse packt man in den Perkolator, gibt das zur Maceration notige Quantum 
des gleichen Menstruums hinzu und perkoliert nach 24 Stun den unter NachgieBen weiterer Men· 
struummengen. Erstes Perkolat 850 ccm. Hierhf lost man das zu einem dunnen Extrakt ein· 
geengteNachperkolat und fiilltmit Menstruum auf 1000ccm auf. - Aufbewahrung: VOl'. 
sichtig. 

Tinctura Adonidis. - Helvet.: 20 T. Adoniskraut mit 8 T. verdunntem Weingeist be· 
feuchten, 100 T. Perkolat mit dem gleichen Menstruum herstellen. Alkoholgehalt 56-59 
Gew .. %. - Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Adrenalinum s. u. Suprareninum Bd. II S. 825 u. 1365. 

Aesculus. 
Aesculus hippocastanum L. (Hippocastanum vulgare GARTN.) Hippo· 
castanaceae. RoBkastanie. Heimisch in Persien, Nordindien, dem Kaukasus 
und in den Vorgebirgen Nordgriechenlands; durch Kultur weit verbreitet und ver· 
wildert. 

Cortex Hippocastani. Rollkastanienrinde. Horse·Chestnut Bark. Eooroe de 
marronier d'Inde. Cortex Castaneae equinae. 

Man sammelt die Rinde im Friihjahr oder Herbst von 3-5jahrigen Zweigen. 

Leichte, etwa 1-2 mm dicke Rindenstiioke, entweder au Ben kupferrot mit 
grauem ins violette spielendem Metallglanz, ziemlich glatt und mit zerstreuten run den 
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Korkwarzchen besetzt (jiingere Rinden), oder mattgrau bis schwarzlich, mit Flechten 
besetzt, runzlich und hier und da rissig, mit breiten horizontal stehenden Lentizellen 
(altere Rinden). An den Knoten zwei gegeniiberstehende halbkreisf6rmige Narben 
der abgefallenen Blatter. Der Bruch kurzblattrig, nach auBen etwas k6rnig; der 
Geschmack etW:lfl bitter, herbe und adstringierend. 

Mikros kopis ches B i ld. In derprimaren Rindeneben Chlorophyll,fettem 01, Gerbstoff 
und Starke reichlich groBe Kalkoxalatdrusen. Zwischen den Biindeln stark verdickter schmaler 
Bastfasern sklerosiert die Mittelrinde, oft breitere zusammenhangende tangentiale Bander biJ· 
dend. Auch unterhalb dieses sklerenchymatischen Rings kleinere tangentiale Gruppen von ver· 
schieden groBen mannigfach gestalteten Steinzellen. In jiingeren Rinden die Bastfasern der sek. 
Rinde in sparlichen Biindeln, haufig von Steinzellen umlagert; in alteren Rinden Steinzellen nur 
in den auBeren Lagen, die Bastfasern in tangentiale Bander geordnet, durch einrmhige Mark· 
strahlen durchbrochen. Die Fasern sind ungleich breit, knorrig.astig, stumpfendigend, von kurzen 
Kammerfasern mit groBen rhomboedrischen Kristallen, seltener Drusen begleitet. 

Bestandteile. Ein Glykosid Aesculin, dessen Losungen stark fluoreszieren und das 
das Schill ern der Ausziige der Rinde bewirkt. Bei der Hydrolyse liefert E'S Traubenzucker und 
Aesculetin. Ferner die Glykoside Fraxin (Paviin) und Quercitrin sowie Kastanien. 
gerbsaure (2%), Starke, Harz, feUes 01, Gummi, Farbstoffe. 

Semen Castaneae equinae. Rollkastaniensamen. Semen Hippocastani. Die 
Frucht der RoBkastanien ist eine lederige, stachelige, drei. bis einfacherige Kapsel; 
in jedem Fache liegt ein mehr oder weniger kugeliger oder halbkugeliger, glanzend 
brauner Same mit gro13em, weiBem Nabel und lederiger Samenschale. 

Bestandteile und Verwendung. Die RoBkastanien enthalten viel Starke 
(30-40%), die aber nicht durch einfaches Auswaschen rein gewonnen werden kann, wei! ihr 
Bitterstoffe und Saponin heigemischt bleiben. Durch Ausziehen mit Weingeist laBt sich 
die Starke enthittern. Auch mit Natriumcarbonatlosung soll die Entbitterung gelingen. Ebenso 
hat man auch das Mehl der Samen entbittert und als Nahrungsmittel verwendet. Die Samen 
enthalten ferner etwa 5% Fett, das man durch Ausziehen mit Losungsmitteln gewinnen kann, 
nnd das wahrend des Krieges technische Verwendung gefunden hat. GroBe Bedeutung hat die 
Verwertung der Kastanien zur Gewinnung von Starke und als Nahrungsmittel nicht erlangt; 
die Rauptmengen werden als Wildfutter verwendet. Das Pul ver der geschalten Samen wird 
als Zusatz zu Schnupfpulvern verwendet. 

Ein weingeistiges Extrakt aus den Samen, das Saponin und Bitterstoffe enthalt, 
solI nach SCHtJRMEYER in Form von Pflastern oder als Badzusatz giinstig wirken bei Rheu. 
matismus, Neuralgien, schmerzhaften Affektionen der Raut. Ein wasseriger Auszug der Samen 
dient zur Beseitigung von Wiirmern aus Blumentopfen; fiir die Pflanzen ist er unschadlich. 

Aesculinum. Aesculin. Aesculinsaure. ClsH1609 + 1l/2R20. Mol.·Gew.197. 
Das Glykosid der RoBkastanienrinde. 
Darstellung. Ein durch Auskochen der im Marz gesammelten Rinde mit Wasser her. 

gestellter Auszug wird mit Bleiacetatlosung versetzt bis kein Niederschlag mehr entsteht. Die 
filtrierte Fliissigkeit wird durch Einleiten von Schwefelwasserstoff vom BleiiiberschuB befreit, 
wieder filtriert und zum diinnen Sirup eingedampft. Das nach einigen Tag-en ausgeschiedene 
Aesculin wird abgesogen, mit Wasser gewaschen, dann aus siedendem Alkohol und zuletzt aus 
siedendem Wasser umkristallisiert. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose glanzende, bitter schmeckende Nadeln, in 
kaltem Wasser sehr schwer 10slich (1: 600), leichter in heiBem (1: 12,5), leicht lOslich in alkali· 
haltigem Wasser. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier, sie zeigt sehr starke blaue Fluor· 
escenz, die durch Zusatz von Sauren verschwindet, durch Alkalien wieder hervorgerufen wird. Chlor· 
wasser farbt die wasserige Losnng rosenrot. Beim Schiitteln von Aesculin mit wenig Salpeter. 
saure entsteht eine gelbe Losung, die auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit blutrot wird. 

Anwendung. Bei Lupus zur Unterstiitzung der Bestrahlung nach FINSEN, subkutan zu 
0,3 ccm einer mit Hilfe von Natriumcarbonat hergestellten wasserigen Losung 5: 100. Friiher auch 
bei Malaria. 

Aqua Zeozoni ist eine 0,3 bzw. 0,50/ oige mit Borsaure versetzte Losnng von Zeozon 
(eines Ortho.Oxyderivats des Aesculins). Gelbbraunliche Fliissigkeit, die ultraviolette Strahlen 
absorbiert. Zur Beseitigung der Augenblendung empfohlen. 

Zeozon-Paste enthalt 301o eines in Wasser loslichen o·Oxyderivats des Aesculins. 
An wend ung. Als Lichtschutz gegen ultraviolette Strahlen (Sonnenbrand). 

Ultra-Zeozon ist eine 7°/oige Zeozonpaste, die als Schutz gegen Gletscherbrand ver· 
wendet wird. 
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Aesculo-Bade-Extrakt FLUOOE enthiilt 50 0/ 0 Extr. Hippocast. FLUGGE. In Form von 
Badern und Einreibungen wirkt es schmerzstillend gegen Gicht, Rheumatismus, Neuralgie, Ischias. 
HexenschuJ3, Frostbeulen. 

Extractum sem. Hippocast. pur. spiss. FLtJOOE (KastanoI), das wirksame Prinzip der 
RoBkastanie rein oder mit 80/ 0 Campher, wird als schmerzstillendes Mittel zum Einreiben und 
Einpinseln empfohlen. Es ist leichtloslich in Wasser und Alkohol oder alkoholischen Fliissig
keiten, in jedem Verhaltnis mit Fetten und Salben usw. mischbar. 

Antiarthrinpillen von L. SELL in Kempten, gegen Gicht, bestehen aus RoJ3kastanienextrakt. 
Salicin, Saligenin, Salzsiiure, Dextrose (E. MERCK). 

FRAONERS Kontrarheuman, Extractum Hippocastani Mentholi salicylat um. 
soll aus Ammonium jodatum 0,5, Mentholum 1,0, Acidum salicylicum 5,0, Extractum Hippo
castani spiro 27,0, Lanolinum 5,5 und Glycerin 11,0 bestehen. 

Kastanienextraktpflaster FLtJOOE wird wie das Badeextrakt angewendet. Es ist ein 
perforiertes sogen. amerikanisches Pilaster. 

Kastanienkraftmehi FLtJOOE, ein Nahr- und Kraftigungsmittel, entbittert und sterilisiert. 
von hollam EiweiJ3., Fett-, Starke- und von hochstem natiirlichem Phosphorsiiuregehalt, soil 
knochenbildend und nervenstarkend wirken. 

Oleum Hippocastanl Seminum. - Portug.: 1000 T. gepulverter RoJ3kastanien werden 
zweimal hintereinander je 24 Stunden mit je 1000 T. Ather extrahiert, der Ather wird ab
destilliert und das zuriickbleibende 01 filtriert. 

Aether, Aether aceticus, Aether bromatus, Aether chloratus s. u. Aethy Ii um_ 

Aether jodatus s. u. J od urn S. 1550. 

Aether benzoicus und andere Ester aromatischer Sauren siehe unter den 
Sauren (Acidum benzoicum u. a.). 

Aethylenum und Aethylidenum. 
Aethylenum, AthyIen, C~H4 oder CH2=CH2 , Mol.-Gew.28, ist der einfachste 
ungesattigte Kohlenwasserstoff der Athylenreihe oder Olefinreihe. Athylen ent
steht durch Erhitzen eines Gemisches von Athylalkohol und konz. Schwefel
saure, wobei die zuerst entstandene Athylschwefelsaure in Schwefelsaure und 
Athylen zerfallt: S04HC2H5 = C2H4 + H 2S04. Uber die Darstellung siehe unter 
Aethylenum bromatum. Das Athylen ist ein farbioses Gas. Mit Brom und Chior 
vereinigt es sich zu Athylenbromid und Athylenchlorid (s. d.). 

Aethylenum bromatum. Athylenbromid. ,8 -Di brom-A than. C2H4Br2 oder CH 2Br 
. CH2 Br. Mol.-Gew. 188. Entsteht durch unmittelbare Vereinigung von Athylen 
mit Brom. 

Abb. 79. 

Darstellung. In einem et
wa 2 Liter fassenden Rundkolben 
(Abb. 79) erhitzt man ein Gem1sch 
von 25 g Alkohol und 150 g roher 
konz. Sehwefelsaure auf flaehem 
Sandbad, bis die Gasentwieklung in 
vollem Gange ist, und laJ3t dann aus 
einem Tropftriehter ein Gemisch aus 
1 T. Alkohol und 2 T. roher 
S e h w e f e I s a u rein dem MaJ3e 
nachflieJ3en, daJ3 bei gleiehmaJ3iger. 
ziemlieh lebhafter Gasentwieklung 
kein Sehaumen des Kolbeninhaltes 
stattfindet. Das sieh entwiekeillde 
Gas leitet man, urn es von Alkohol, 
Ather, Schwefeldioxyd und Kohlen
dioxyd zu reinigen, durch drei. 
Sicherheitsrohren tragende, Waseh
£lasehen, von denen I mit konz. 
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Schwefelsaure, 11 und 111 mit roher Natronlauge beschickt sind. Das so gereinigte Athylengas 
gelangt in zwei WOuLFFsche Flaschen, die durch Eiswasser gekiihlt werden und mit Wasser 
iibersehichtetes Brom enthalten. In der ersten Flasche befinden sich 150 g Brom und eine 1 em 
hohe Wasserschicht, in der zweiten Flasche 50 g Brom und die gleiche Menge Wasser. Man setzt 
das Einleiten des Athylens unter guter Kiihlung so lange fort, bis die Bromschichten in beiden 
Vorlagen fast farblos geworden, oder nur noch schwach gelb gefarbt sind. 

Man wascht dann das erhaltene Rohprodukt mit verdiinnter Natronlauge, darauf mit 
Wasser, trennt es mitteis Scheidetrichters (es biJdet die untere Schicht!) von dem Wasser, 
laBt es 24 Stunden mit getrocknetem Calciumchlorid sieben und rektifiziert es durch DestiJIa
tion aus einem Fraktionierkolben iiber freier Flamme. 

Eigenschajten. Farblose, stark lichtbrechende, neutrale Fliissigkeit von 
chloroformartigem Geruch und brennendem Geschmack, ziemlich leicht fliichtig. In 
Wasser unloslich, loslich in .Alkohol und in Ather. Spez. Gewicht 2,170 bei 20°, 
Sdp.1290 

Priijung. a) Es sei farblos (gefarbtes Athylenbromid kann wieder gereinigt 
werden, s. Darstellung). - b) Spez. Gewicht 2,170, Siedepunkt 129°. c) Werden 5 ccrn 
Wasser mit 5 ccm Athylenbromid geschiittelt, so dad das Wasser blaues Lackmus
papier nicht roten und durch SilbernitratlOsung nicht sofort getriibt werden (Brom
wasserstoff). - d) Lost man 10 Tr. Athylenbromid in 5 ccm weingeistiger Kalilauge 
und fiigt 2-3 Tr. Anilin hinzu, so darf beim Erwiirmen nicht der Geruch nach Isonitril 
auftreten (Chloroform, Bromoform). 

Aujbewahf'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Athylenbromid wurde gegen EpiJepsie empfohlen. Man gab es Erwach

senen dreimal taglich zu 0,1-0,2 g in Ol-Emulsionen oder, mit Mandeiol gemischt, in Gelatine
Kapseln. Athylenbromid ist erheblich giftiger als Athylbromid. Man hiite sich vor Verwechs
lungen von Athylbromid mit Athylenbromid. Durch solche Verwechselungen sind tod
liche Vergiftungen vorgekommen. 

Aethylenum chloratum. Athylenchlorid. ,8-Dichlorathan. Ethylene 
Chloride. Chlorure d'cHhylene. Elaylum chloratum. Liquor hollan
dicus. Elaylchlorid. Elaylchlorlir. Schwerer Salzather. C2H4C12 oder CH2Cl· 
CH2Cl. Mol.-Gew. 99. 

Da1'stellung. Man leitet gleiche Volume Athylen (s. Aethylenum bromatum) und 
ChI orgas - beide durch Schwefelsaure getrocknet - in einen tubulierten glasernen SpitzballonA 
(Abb. 80) so ein, daB das Athylen von der einen, das 
Chlorgas von der anderen Seite eintritt. Beide Gase ver-
einigen sich unter Selbsterwarmung zu Athylenchlorid, das A. 
sich an den Wandungen des Ballons verdichtet und fliissig 
in das darunter befindliche GefaB B tropft. Dieses ist durch 
Einstellen in Eisstiicke gut kiihl zu halten. Unverandertes 
Athylen oder Chlor kann durch das Rohr G entweichen. 

Das Athylenchlorid wird zunachst mit Natriumcar
bonatlosung (1: 10) entsauert, dann mit Wasser gewaschen 
(das Athylenchlorid ist die un tere Schicht), hierauf so 
oft mit 1/5 Vol. konz. Schwefelsaure durchgeschiittelt, 
bis diese sich nicht m~hr dunkel farbt (hierbei ist das 
Athylenchlorid die 0 bere Schicht !); dann wascht man wie
der mit Wasser, hierauf mit Natriumcarbonatlosung und 
noch einmal mit Wasser. Das Praparat wird schlieBlich 
durch trockenes Calciumchlorid entwassert und unter Abb. 80. 
guter Kiihlung aus einem Fraktionierkolben mit Thermo-
meter rektifiziert. Man sam melt die von 84-860 iibergehenden Anteile und versetzt sie mit 
1% absolutem Alkohol. 

Eigenschajten. Farblose, chloroformahnlich riechende, brennend-siiBlich 
schmeckende, leicht fliichtige Fliissigkeit. Spez. Gew. 1,254 bis 1,264, Sdp. 84-86°. 
Es verbrennt mit ruJ3ender, griingesaumter Flamme unter Bildung von Chlorwasser
stoff, ist unlOslich in Wasser, leicht lOslich in .Alkohol und in Ather, mischbar mit 
fetten und iitherischen Olen. Durch konz. Schwefelsaure wird es nicht veriindert. 
Durch Kochen mit alkoholischer Kalilauge entsteht ein knoblauchartig riechendes 
Gas, das Vinylchlorid, CH2 = CRC!. Beim Erhitzen mit Anilin und alkoholischer 
Kalilauge tritt nicht der widerliche Isonitril-Geruch auf (Unterschied von ChI or of orm). 



282 Aethylium. 

Prafung. a) Es mull farblos sein. - b) Spez. Gewicht 1,254 bis 1,264. -
c) Siedepunkt 84 bis 86 0 • - d) Werden 5 ccm Athylenchlorid mit 5 ccm Wasser ge
schiittelt, so darf das Wasser Lackmuspapier nicht roten und - e) durch Silber
nitratlosung nicht verandert werden (Chlorwasserstoff). - f) Werden 10 ccm Athylen
chlorid mit 10 ccm konz. Schwefelsaure Ofters geschiittelt, so darf letztere innerhalb 
einer Stunde nicht gefarbt werden (fremde organische Verbindungen). - g) Wird 
1 ccm Athylenchlorid mit 3 Tr. Anilin (oder etwa 0,2 g Acetanilid) und 3 ccm wein
geistiger Kalilauge erhitzt, so darf nicht der Isonitrilgeruch auftreten (Chloroform). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Au13erlich flir sich allein oder in Ather, oder fetten Olen (1 + 5) gelost 

bzw. mit Fetten gemischt zu reizenden und schmerzstillenden Einreibungen, bei rheumatischen 
Schmerzen, Neuralgien. Innerlich 5-10-20 Tr. drei bis viermal taglich in Alkohol, Ather, 
fetten Olen gelost wie Chloroform. Gro13te Einzelgaben 1,0 g. Gro13te Tagesgabe 3,0 g. Ais In. 
halations-Anastheticum friiher voriibergehend an Stelle des Chloroforms 'angewandt, jetzt 
nicht mehr. Es steht mit Unrecht in dem Rufe, weniger gefahrlich zu sein ala Chloroform. 

Aethylidenum chloratum. Athylidenchlorid. a-Dichlorathan. CHs ·CHCI2• Mol.
Gew. 99. Es ist dem Athylenchlorid isomer und entsteht durch Einwirkung von 
Phosphorpentachlorid auf Aldehyd: CHsCHO + PCl5 = POCls + CHsCHCI2 • 

Darstellung. In einen trockenen Kolben, der mit einem Riickflu13kiihler verbunden ist 
und durch Eiswasser gekiihlt wird, bringt man 100 T. Phosphorpentachlorid und Hi13t nach 
und nach in kleinen Mengen 22-23T. reinen Paraldehyd unter Umschwenken zuflie13en. Nach
dem aller Paraldehyd zugefUgt und das Phosphorpentachlorid umgesetzt ist, verbindet man den 
Kolben mit einem absteigenden Kiihler und destilliert aus dem Wasserbad bei 60-80 0 nicht 
iibersteigender Temperatur. (Das bei 1100 Riedende Phosphoroxychlorid sowie das bei 147 0 
siedende, als Nebenprodukt gebildete Tetrachlorathan bleiben zuriick.) 

Das Destillat wird mit NatriumcarbonatlOsung (1: 100) entsauert, mit Wasser gewaschen, 
durch trockenes Calciumchlorid entwassert und aus dem Wasser bad rektifiziert. Nur die bei 
58-590 iibergehenden Anteile sind zu sammeln. 

Gro13e Mengen Athylidenchlorid werden bei der Darstellung von Chloralhydrat als Neben
produkt gewonnen. 

Eigenschaften. Farblose, chloroformartig riechende, siilllich schmeckende, 
neutrale, leichtfliichtige Fliissigkeit, die bei 58,50 siedet. Spez. Gewicht 1,181 bis 
1,182 (15 0 ). Unloslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol und in Ather. Nicht leicht 
entziindlich, die Dampfe verbrennen mit griingesaumter, ru13ender Flamme. 

Konz. Schwefelsaure wird beim Schiitteln mit Athylidenchlorid schon in der 
Kalte gebraunt. 

Prafuny. a) Spez. Gewicht und Siedepunkt. - b) Mit einem gleichen Volum 
Athylidenchlorid geschiitteltes Wasser (je etwa 5 ccm) darf nicht sauer reagieren 
und durch Silbernitratlosung nicht sofort getriibt werden (Chlorwasserstoff). -
c) Lost man 10 Tr. Athylidenchlorid in 5 ccm weingeistiger Kalilauge (1:10), fiigt 
3-4 Tr. Anilin hinzu und erwarmt, so darf kein Isonitrilgeruch auftreten (Chloro
form). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwenduny. Von LrEBREICH ist es als Inoolations-Anasthetikum an Stelle des Chloro
forms empfohlen worden. Es soll vor letzterem den Vorzug haben, da13 die Narkose sofort auf
hort, sobald man mit der Inhalation nachla13t, auch sollen iible Nachwirkungen fehlen. Es eignet 
sich fUr kurzdauernde Operationen, wird aber kaum noch angewandt. 

Weitere Chlorabkommlinge des Athylens und Athans siehe unter 
Acetylenchloride S. 94. 

Aethylenum tetrajodatum s. u. J 0 durn S. 1551. 

Aethylium. 
Alcohol aethylicus, Athylalkohol. Weingeist. Alkohol. Athanol. 
Athylhydroxyd. Spiri tus. Branntwein. Alcohol. Alcool. CHsCH2 0H. 
Mol.-Gew. 46. 
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Gewinnung. Athylalkohol entsteht durch die geistige Garung aus verschiedenen 
Zuckerarten, besonders aus dem Traubenzucker, CSH120 S, dem Fruchtzucker, CSH120 6 
und der Mal tose, C12H220 n ; aus dem Rohrzucker erst nach der Invertierung, der Dberfiihrung 
in Traubenzucker und Fruchtzucker. Aus andern Kohlenhydraten, wie Starke und Cellulose, 
wird er erhalten nach der Umwandlung dieser Kohlenhydrate in Traubenzucker oder in Maltose. 
Die geistige Garung wird bewirkt dur<.h verschiedene Arten der Hefe, die in ihrem Zellsaft ein 
Enzym, die Zymase enthalt, das die Zuckerarten in Athylalkohol und Kohlendioxyd zerlegt, 
-z. B.: CSH120S = 2 C2H sOH + 2 CO2, Diese Zerlegung wird nicht nur durch die lebende Hefe 
bewirkt, sondern wie BUCHNER nachgewiesen hat, auch durch den aus der Hefe durch Pressen 
gewonnenen Zellsaft, der keine lebenden Hefezellen mehr enthaIt. DUlch Erhitzen wird das En 
-zym abgetotet. 

Etwa 94 bis 95 0/ 0 des Zuckers werden in Athylalkohol und Kohlendioxyd zerlegt, der Rest 
dient zum Teil zur Ernahrung der lebenden Hefe, zum Teil wird er durch den Stoffwechsel der Hefe 
in Nebenprodukte umgewandelt, die bei jeder geistigen Garung entstehen, wie Glycerin, Bernstein· 
saure, Essigsaure und Milchsaure. Zum Wachstum del' Hefe sind auBer den Zuckerarten auch 
EiweiBstoffe erforderlich, die zum Teil zu Aminoverbindungen abgebaut werden, aus denen dann 
hohere einwertige Alkohole, besonders Amylalkohol, gebildet werden. Aus diesen hoheren AI
koholen besteht das bei der Reinigung des Athylalkohols zuriickbleibende Fuselol. 

Zur technischen Gewinnung von Alkohol dienen in Deutschland hauptsachlich die 
Kartoffeln. Die Kartoffeln werden gewaschen, in DruckgefaBen mit Dampf gekocht und mit 
Wasser zu einem Brei angeriihrt, der mit etwa 5 0/ ogemahlenem Malz (gekeimter Gerste) versetzt 
und einige Stunden auf 60-650 erwarmt wird (Einmaischen). Das in dem Malz enthaltene 
Enzym D ia st,ase verwandelt dabei die Starke der Kartoffeln in Maltose. Die Maische wird 
dann gekocht, auf etwa 15 bis 200 abgekiihlt und mit Hefe versetzt. Nach beendeter Garung 
{nach dem Aufhoren der Kohlendioxydentwicklung) wird die weingare Maische der Destil
lation unterworfen (sie wird gebrannt) mit Hilfe von Kolonnenapparaten oder Dephleg
matoren, durch die unmittelbar aus der Maische ein Rohspiritus von 90 bis 94 0/ 0 Alkohol 
erhalten wird. Die in der Destillierblase verbleibende Schlempe wird als Viehfutter verwertet. 
Der Rohspiritus wird durch Kohlenfilter filtriert (zur Entfernung von riechenden Stoffen) und 
dann rektifiziert. Die zuerst iibergehenden Anteile, der Vorlauf, enthalten Acetaldehyd, 
der sich zum Teil schon wahrend der Garung, zum Teil bei der Filtration durch die Kohlenfilter 
durch Oxydation bildet. Die zuletzt iibergehenden Anteile sind das Fuselol. 

Aus Getreide, besonders Roggen, Gerste, Wei zen und Mais wird ebenfalls Alkohol 
gewonnen, der aber groBtenteils als Trinkbranntwein verwendet wird. Auch aus Z u c kerr ii b en
m elasse wird Alkohol gewonnen, der meist als Brennspiritus oder zur Darstellung anderer Athyl
verbindungen verwendet wird. In den Hefefabriken, in denen hauptsachlich Melasse verarbeitet 
wird, ist die Hefe das Hauptprodukt und der Alkohol Nebenprodukt. Der aus zuckerhaltigen 
Fruch tsaften durch Garung und nachfolgende Destillation gewonnene Branntwein wird aus
schlieBlich als Trinkbranntwein verwendet. In neuerer Zeit wird auch aus den Ablaugen der Holz
Cellulosefabriken Alkohol gewonnen, der fiir technische Zwecke verwendet wird. Der aus der 
Sulfitablauge der Cellulosefabriken gewonnene Alkohol enthalt etwa 3 0/ 0 Methylalkohol, von 
dem er nur schwer zu befreien ist; er wird a!3 Zmatz zu Treibdoffen verwendet. 

Handelssorten. In den Handel kommt: 1. der Feinsprit oder Primasprit, Spiritus 
t'ini rectijicatissimu8, 2. der absolute Alkohol, Alcohol absolutus, 3. technischer AI
kohol, Rohsprit, fiir chemische Fabriken, der entweder unter Aufsicht der Steuerbehorde 
verarbeitet oder durch verschiedene Zusatze teilweise vergall t, d. h. als Trinkbranntwein un
tauglich gemacht wird, und 4. vollstand ig vergall ter Brann twein, der als Brennspiritus 
und fiir ander!' technische Zwecke verwendet wird. 

Der fur pharmazeutische Zwecke Verwendung findende Alkohol, der Fein
sprit des Handels, ist fast ausschlieBlich aus Kartoffeln gewonnen. Er enthiiJt 
etwa 95 Vol.-% oder etwa 92,5 Gew.-% Alkohol, d. h. in 100 Liter sind 95 Liter 
reiner Alkohol (und 6,2 Liter Wasser) und in 100 kg 92,5 kg reiner Alkohol (und 
7,5 kg Wasser) enthalten. (Vgl. Gehaltsbestimmung.) Durch Erhitzen mit Atz
kalk und Destillation kann man dem Alkohol das Wasser bis auf etwa 1/2 bis 
1 Gew.-% entziehen. Man erhalt so den absoluten Alkohol, der also auch 
noch eine geringe Menge Wasser enthalt. Vollkommen wasserfreien Alkohol 
kann man aus dem absoluten Alkohol des Handels durch Behandlung mit N a tri um
metall und Destillation unter AusschluB der Feuchtigkeit der Luft erhalten. Er 
zieht an der Luft bald wieder Wasser an, halt sich deshalb wasserfrei nur in zu
geschmolzenen GlasgefaBen; er wird nur fur wissenschaftliche Zwecke und auch 
nur selten verwendet. 

Eigenschaften. Der reine vollkommen wasserfreie Athylalkohol ist eine 
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farblose, klare, fliichtige, leicht entziindliche Fliissigkeit von geistigem Geruch und 
Geschmack, die entziindet mit bH1ulicher, nur schwach leuchtender Flamme zu 
Kohlendioxyd und Wasser verbrennt. Spez. Gewicht bei 15 0 = 0,79425, bei 25 0 

0,78513 (nach .KALLAN). Er siedet bei 78,50 und erstarrt unter -1300 zu einer glas
artigen, nicht kristallinischen Masse, nachdem er vorher dickfliissig geworden ist. 
Er mischt sich in jedem Verhaltnis mit Wasser, Ather, Chloroform, Glycerin und 
vielen atherischen Olen. Er zieht leicht Wasserdampf an (ist hygroskopisch) und 
entzieht vielen Stoffen Wasser. Beim Mischen von Alkohol mit Wasser erfolgt unter 
Selbsterwarmung eine Contraction, d. h. mischt man z. B. bei 15 0 50 ccm llthyl
alkohol mit 50 ccm Wasser, so betragt das Volum der Mischung bei 150 nicht 100 ccm, 
sondern nur 96 ccm. Mit Calciumchlorid vereinigt er sich zu der kristallisierenden 
Verbindung CaCl2 + 4C2H50H. Von konz. Schwefelsaure wird er ohne Farbung 
aufgenommen unter Bildung von A thylsch wefelsaure, S04HC2H5; beim Erwarmen 
einer solchen Mischung entsteht je nach den eingehaltenen Bedingungen Athylen 
oder Athylather. Metallisches Natrium lost sich in Alkohol unter Entweichen von 
Wasserstoff und Bildung von Natriumalkoholat, C2H5 0Na. - Durch Oxydation ent
steht aus dem Alkohol zuerst Acetaldehyd, CHaCHO, bei weiterer Oxydation Essig
saure, CHaCOOH. 

Erkennung. Fiigt man zu einer alkoholhaltigen Fliissigkeit etwas J odlOsung 
und Natriumcarbonat, so tritt bei schwachem Erwarmen der durchdringende Geruch 
des Jodoforms auf, und es scheiden sich gelbe Kristallchen von Jodoform ab, die 
unter dem Mikroskop leicht zu erkennen sind. Um eine Verwechslung mit Aceton, 
das ebenfalls Jodoform bildet, auszuschlieBen, fiihrt man auBerdem folgende Proben 
aus: Man fiigt zu 5-10 ccm der zu priifenden Fliissigkeit einige Tropfen einer frisch 
bereiteten NitroprussidnatriumlOsung und etwas Kali- oder Natronlauge. Bei Gegen
wart von Aceton nimmt die Fliissigkeit eine rote Farbung an, die beim Ansauern 
mit Essigsaure in Purpurrot oder Violett iibergeht (LEGAL). - Erhitzt man eine 
alkoholhaltige Fliissigkeit nach Zusatz von Essigsaure und konz. Schwefelsaure, so 
tritt der Geruch des Essigathers auf. - Fiigt man eine alkoholhaltige Fliissigkeit 
zu einererhitzten, mit Schwefelsaure angesauerten Losung von Kaliumdichromat, 
so tritt der Geruch des Acetaldehyds auf. 

Anwendung. Praktische Anwendung findet nur wasser hal tiger Athylalkohol mit ver
schiedenem Gehalt. Er dient zur Darstellung zahlreicher chemischer Verbindungen, besonders von 
Ather, Essigsaure, Aldehyd, von Estern u. a. Ais Losungsmittel in der Technik fiir viele Zwecke, 
in der Pharmazie besonders zur Herstellung von Tinkturen. Zur Herstellung von Trinkbrannt
wein und Likoren. Medizinisch wird der Alkohol meist in Form der alkoholischen Getranke, 
besondersWein, alsErregungsmittel angewandt, ferner als Antipyretikum bei septischen Fiebern, 
besonders bei Puerperalfieber in groBen Gaben. Der Alkohol wirkt diuretiseh. AuBerlich wird 
er in versehiedener Starke zu desinfizierenden Verbanden bei infektiosen Entziindungen benutzt 
(SALZWEDELScher Alkoholverband). Weingeist von 90 0/ 0 und abspluter Alkohol werden bei 
Operationen zur Desinfektion der Hande und Instrumente, sowie der Haut des Patienten benutzt. 
Nach A. BEYER ist die baktericide Wirkung eines Alkohols von 70 Gew.- % am graBten. Die 
Wirkung des Alkohols wird durch einen Zusatz von 0,25 0/ 0 Jod oder von 5 0/ 0 Chlor-m-Kresol 
erheblich verstarkt. . 

Alcohol absolutus. Absoluter Alkohol. Absolute Alcohol. Alcool 
ethylique (absolu). Alcohol dehydratum. Dehydrated Alcohol. 

Reiner Athylalkohol mit einem Gehalt von etwa 99,4 bis 99,8 Vol.-% oder 
99, Ibis 99,5 Gew.- %. Amer. nicht unter 99 %. 

Darstellung. 500 g guter Atzkalk, am besten aus Marmor, werden in einer Muffel 
oder in einem hessischen Tiegel in einem Windofen oder Gasofen etwa 3 Stunden lang gegliiht 
und dann etwa eine halbe Stunde lang abkiihlen gelassen. Der so frisch gegliihte Atzkalk wird 
noch warm in 11/2 Liter Feinsprit gebraeht, der sieh in einem Rundkolben von etwa 21/2 Liter 
befindet. Dann wird noeh 1/2 Liter Feinsprit hinzugegeben, umgeschiittelt und der Kolben mit 
einem dichtsehlieBenden Korkstopfen verschlossen iiber Naeht stehen gelassen. Dann wird der 
Kolben 8 bis 9 Stunden lang mit aufgesetztem RiiekfluBkiihler im siedenden Wasserbad erhitzt, 
wobei auf die obere Offnung des Kiihlers ein oben offenes Chlorealeiumrohr (oder Atzkalkrohr) 
gesetzt wird. Der Stopfen, mit dem der Kiihler auf den Kolben gesetzt ist, muB sehr dieht sehlieBen, 
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damit nichts von dem aul3en an dem Kiihler sich verdichtenden Wasser beim Herunterlaufen 
in den Kolben gelangen kann. Zur Sicherheit kann man das Herablaufen des Schwitzwassers 
durch Umwickeln des unteren Endes des Kiihlers mit Filf,rierpapier, das mit einem Bindfaden fest
gebunden wird, verhiiten. Nach dem Abkiihlen wird der Kolben wieder dicht verschlossen und 
wieder iiber Nacht stehen gelassen. Dann wird der Alkohol abdestilliert, wobei man den Kolben 
mit dieht aufgesetztem absteigenden Kiihler in ein Wasserbad setzt. Der Kiibler wird mit der 
Vorlage durch einen doppelt durchbohrten Stopfen verbunden; in die zweite Bohrung wird ein 
Calciumchloridrohr oder Atzkalkrohr gesetzt. Der iiberdestillierte absolute Alkohol wird nacb 
Feststellung des Gehalts sofort in Glaser von etwa 200 ccm gefiillt bis dicht unter den Stopfen, 
die Glaser werden mit ausgesucht festen Korkstopfen dichtverschlossen. Aus 2 Liter Feinsprit 
von 96 Vol.-O/o erhiilt man etwa 1,6 Liter absoluten Alkohol von 99,6 bis 9!J,7 Vol._%. 

Zur Entfemung desWassers aus dem Alkohol kann man auchCalciummetall oderamal
gamiertes Aluminium in Form von Drehspii.nen verwenden, durch die das Wasser zersetzt 
wird. (Uber die Herstellung von amalgamiertem Aluminium siehe unter Aluminium.) Man 
erwii.rmt den sehon moglichst weit vom Wasser befreiten Alkohol nach Zusatz von 2 bis 40/ 0 der 
Metallspii.ne mehrere Stunden lang am Riickflul3kiihler, bis keine Wasserstoffentwicklung mehr 
stattfindet, und destilliert dann unter den oben angegebenen Vorsichtsmal3regeln. Die letzten 
Spuren von Wasser lassen sich durch Wiederholung der Behandlung beseitigen. 

Eigenschaften. Der absolute Alkohol hat alle Eigenschaften des reinen 
Athylalkohols (s. S. 284), spez. Gew. 0,796 bis 0,797. Aus der Luft zieht er bald 
wieder Wasser an, wenn er nicht in dicht verschlossenen Glasern aufbewahrt wird. 

Prilfung. a) Spez. Gewieht 0,796 bis 0,797. - b) Versetzt man 5 cem abso. 
luten Alkohol nach und nach mit etwa 50 ecm Wasser, so darf die Mischung sieh 
auch nicht voriibergehend triiben und darf keinen fremdartigen Geruch und Ge
schmack zeigen (organische Verunreinigungen). - c) Werden 10 ccm absoluter 
Alkohol nach Zusatz von 3 bis 4 Tropfen Kalilauge in einem Porzellanschalehen 
bis auf etwa 1 ccm abgedampft und der Riickstand mit einigen Tropfen verd. Schwe
felsaure angesauert, so darf kein Fuselolgeruch auftreten (FuselOl und FuselOlester). 
- d) Werden 5 ccm konz. Sehwefelsaure in einem mit dem zu priifenden Alkohol 
gespiilten Probierrohr mit 5 ecm absolutem Alkohol iibersehichtet, so darf an der 
Beriihrungsstelle sich keine gefarbte Zone bilden. Auch beim Mischen der Sehwefel
saure mit dem absol. Alkohol darf innerhalb 15 Minuten keine Farbung auftreten 
(Melassespiritus gibt eine rosenrote Farbung). - e) Die rote Farbe einer Misehung 
von 10 ccm absolutem Alkohol und 1 ccm Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) darf 
innerhalb 20 Minuten nicht vollig verschwinden (Aldehyd und andere reduzierende 
Verunreinigungen). - I) Wird (in einem vollkommen sauberen Probierrohr) eine 
Mischung von 10 ccm absolutem Alkohol, 10 cem Wasser, 15 Tr. SHbernitratlosung 
und 5 Tr. Ammoniakfliissigkeit im Wasserbad 15 Minuten lang auf etwa 850 er
warmt, so darf hochstens eine schwache gelbliehe Farbung, aber keine dunkle Aus
scheidung von Silber eintreten (Aldehyd und andere Verunreinigungen). - Absoluter 
Alkohol darf nicht verandert werden: - g) dureh Schwefelwasserstoffwasser (Schwer
metalle), - b) durcb Ammoniakfliissigkeit (Gerbsaure und Extraktivstoffe aus 
holzernen Fassern). - i) 5 ccm absoluter Alkobol diirfen beim Verdunsten keinen 
Riickstand hinterlassen. - k) Eine Miscbung von 10 cem absolutem Alkohol und 
einigen Tropfen Phenolpbthaleinlosung muB dureh 0,1 ccm l/to-n-Kalilauge gerotet 
werden (Essigsaure und andere Sauren). Germ. 6 s. Bd. II S. 1304. 

tlber den Nacbweis von Methylalkobol undo von vollstandig vergiUltem, 
wieder gereinigtem Branntwein siebe S. 294. 

Anmerkungen. Zu b) Es darf auoh nioht die allergeringste Triibung eintreten. Orga. 
nisohe Verunreinigungen, die beim Vermischen mit Wasser eine Triibung verursaohen, konnen 
in dem absoluten Alkohol enthalten sein, wenn dieser in chemisohen Fabriken bei der Darstellung 
von organischen Verbindungen benutzt und wiedergewonnen wurde. Auch der Geruch und Ge
schmack des mit Wasser verdiinnten Alkohols ist dann nicht rein. Zur Priifung auf riechende 
Beimischungen kann man auch eine kleine Menge des Alkohols auf Filtrierpapier oder durch 
Verreiben in der Hand verdunsten lassen. Auch dabei darf kein fremdartiger Geruch bemerkbar 
sein, auch natiirlich kein FuselOlgeruch. 

Zu c) Der Zusatz von Kalilauge hat den Zweck, etwa vorhandene FuselOlester, die an 
sich nicht unangenehm riechen, zu verseifen und die riechenden Alkohole frei zu machen. 
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Zu e) Die rote Farbe der Mischung verblaBt innerhalb 20 Minuten etwas, sie darf aber 
nicht ganz verschwinden und einer Gelbfarbung Platz machen. 

Zu f) Germ. laBt das Gemisch 12 Stunden lang im Dunkeln stehen. Das Erhitzen der 
Mischung wahrend 15 Minuten fiihrt rascher zum Ziel. Die Mischung darf aber nicht zum Sieden 
kommen, weil dann das Ammoniak wieder entweicht. Man stellt das Probierrohr in ein Becher
glas mit Wasser von etwa 85°. 

Zu k) Germ. laBt auf einen Gehalt an Sauren nicht priifen, es ist nur angegeben, daB ab
soluter Alkohol Lackmuspapier nicht verandert. Die Probe mit Lackmuspapier ist, aber auch 
wenn man angefeuchtetes, sehr empfindliches Lackmuspapier verwendet, nicht besonders scharf. 

AufbewahTung. Kleinere Mengen werden in ganz gefiillten Flaschen von etwa 200 ccm 
mit sehr gut schlieBenden glatten Korkstopfen an einem kiihlen aber trocknen Ort aufbewahrt. 
groBere Mengen in Flaschen mit sehr gut schlieBenden Glasstopfen, die noch mit Tierblase iiber
bunden werden. Grollere Flaschen konnen auch mit guten Korkstopfen verschlossen werden. 
die daun ebenfalls noch iiberbunden werden. Ein LackverschluB ist nicht zweckmaBig. An
gebrochene groBere Flaschen fiiIle man in kleinere um. 

Anwendung. Absoluter Alkohol wird fiir medizinische Zwecke selten verwendet, hau
figer fiir wissenschaftliche Zwecke in der Chemie und in der Mikroskopie. 

Spiritus rectificatissimus, Feinsprit, Primasprit, Alcohol (.Amer.), Alcool 
ethylique a 95 degres cent8simaux (Gall.), ist der durch Behandlung mit 
Rolzkohle und Destillation gereinigte fuselfreie Weingeist des Randeis mit einem 
Gehalt von etwa 95 Vol.-% oder etwa 92,5 Gew.-% reinem Alkohol. Es fordern: 
Amer. spez. Gew. nicht uber 0,810 (bei 250) = etwa 92,3 Gew.-% oder 94,9 Vol.-%. 
Gall. spez. Gew. 0,61602 (150) = 92,4 Gew.-% oder 95 Vol.-%. 

EigensChajten. Der Feinsprit hat aIle Eigenschaften des reinen Athylalkohols. 
abgesehen von dem spez. Gewicht, das durch den Wassergehalt etwas erhoht ist. 

PTiifung. Da der Wert des Feinsprits sich nach seinem Gehalt an reinem 
Alkohol richtet, ist dieser durch die Ermittelung des spez. Gewichts festzustellen 
(siehe S. 288). Rinsichtlich seiner Reinheit mull der Feinsprit allen an den abso
luten Aikohol gestellten Anforderungen genugen (s. d.). Bei der Prufung f auf AI
dehyd ist die Mischung mit Silbernitratlosung und Ammoniakfliissigkeit nur 5 l\n
nuten lang zu erhitzen. Die Prufung auf Aceton und Methyialkohol ist auch 
bei Feinsprit wichtig (siehe S. 294). 

AufbewahTUng. In dichtschlieBenden Flaschen oder Ballonen, in Kaunen oder Fas
sern aus Weillblech, nicht in Holzfassern oder wenigstens nur in alten, gut ausgeIaugten Fassern_ 

Spiritus (Germ., Relv.), Weingeist, Rectified Spirit, Spiritus rectifi
catus (Brit.), Spiritus Vini (Austr.), ist reiner Weingeist mit einem Gehalt von 
etwa 90 bis 91 Vol.-% oder etwa 86 bis 87 Gew.-%, in der Regel durch Verdiinnen 
des Feinsprits des Randels mit Wasser hergestellt. Es fordern: 

Germ. 6 Germ. 5 Austr. Relv. Brit. 
Dichte (200) 0,824-0,828 spez. Gew. 0,834-0,830 0,8337 
Vol.-Ufo. . 91,29-90,09 . . . . . 90-91,3 90 
Gew.-Ufo . 87,35-85,80 . . . . . 85,8-87,35 85,7 

Zur Herstellung des Weingeistes von der von der Germ. 6 vorgesehriebenen 
Diehte (20°) 0,824-0,828 = 91,3-90,1 Vol.-% oder 87,35-85,8 Gew.-% sind 
dem Feinsprit folgende Mengen von destilliertem (!) Wasser zuzusetzen (ge
wohnliehes Wasser gibt infolge seines Gehaltes an Caleiumsalzen mit Weingeist 
triibe Misehungen): Rat der Feinsprit 95 Vol.-% oder 92,4 Gew.-%, so sind auf 
936 g Feinsprit 64 g Wasser oder auf 1000 g Feinsprit 70 g Wasser oder auf 1 Liter 
Feinsprit 56 g oder eem Wasser notig. Rat der Feinsprit 96 Vol.-Ufo oder 93,81) 
Gew.-%, so kommen auf 922 g Feinsprit 78 g Wasser oder auf 1000 g Feinsprit 
84 g Wasser oder auf 1 Liter Feinsprit 70 g Wasser. (tJber die Rerstellung von 
Weingeistverdiinnungen mit bestimmtem Gehalt s. S.290.) 

Eigenschajten. Der Weingeist mit einem Alkoholgehalt von etwa 86 bis 87 
Gew.- Ufo hat im alIgemeinen die Eigensehaften des reinen AthylaIkohois (s. S. 284). 
Das spez. Gewicht ist durch den Wassergehalt erhoht. Der wasserhaltige Weingeist 
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zeigt fiir viele Stoffe ein geringeres Losungsvermogen, als der absolute Alkohol. Mit 
der gleichen Raummenge Chloroform gibt er eine triibe Mischung (durch Ausscheidung 
von Wasser). 

P'I'iifung. Der Weingeist mull vollkommen klar und farblos sein. Dichte (20°) 
0,824-0,828. Hinsichtlich der Reinheit mull der Weingeist den an den absoluten 
Alkohol gestellten Anforderungen geniigen (s. d.). Bei der Priifung f) auf Aldehyd 
liell Germ. 5 die Mischung mit Silbernitrat16sung und Ammoniakfliissigkeit 5 Mi· 
nuten im Dunkeln stehen. Besser ist Erhitzen im vVasserbad auf 85 ° wahrend 
5 Minuten (Germ. 6). Uber den Nachweis von Methylalkohol und von vollstandig 
vergalltem Branntwein siehe S. 294. 

Anm er kung zu f) In Holzfassern aufbewahrter Weingeist gibt haufig mit Silbernitrat 
schon bei gewohnlicher Temperatur eine Braunung; diese riihrt nicht vom Aldehyd, sondern 
von Stoffen her, die aus dem Holz stammen, Gerbstoffen u. a. 

Anwendung. Siehe unter Alcohol aethylicus S. 284. 

Spiritus dilutus (Germ., Helv.). Verdi.innter Weingeist. Diluted Alcohol. 
Alcohol dilutum (Amer.) Spiritus Vini dilutus (Austr.). 

Es ford ern : Germ. 6 
Dichte (20°) 0,887-0,891, 
Vol..% ... 69-68 
Gew .. % .. 61,7-60 

Austr. 
spez. Gew. 0,892-0,896 

69-68 
61,7-60 

Helv. 
0,892-0,895 
69,3-68,1 
61,7-60,5 

Amer. 
0,930-0,932(250} 

48,4-49,5 
41-42 

Brit. hat verdiinnten Alkohol in 4 verschiedenen Starken aufgenommen, spez. Gew. 
0,890 = 70 Vol.·Ofo, spez. Gew. 0,9135 = 60 Vol.·OJo, spez. Gew. 0,9432 = 45 Vol.·OJo 
und spez. Gew. 0,976 = 20 Vol.·Ofo. 

Der verdiinnte Weingeist der Germ. 6 solI 68-69 Vol.·% oder 60-61,7 
Gew .. % reinen Alkohol enthalten. Er ist herzustellen durch Mischen von 7 T. 
Weingeist (Germ. 6: Dichte (20°) 0,824-0,828 = 90,1-91,3 Vol..% oder 85,8-87,3 
Gew .. %) und 3 T. Wasser. Will man den verdiinnten Weingeist unmittelbar aus 
dem Feinsprit des Handels herstellen, so sind fUr 1 kg verdiinnten Weingeist 
658 g Feinsprit von 95 Vol..% mit 342 g Wasser oder 645 g Feinsprit von 96 Vol.· % 
mit 355 g Wasser zu mischen. 

P'I'iifung. Dichte (20°) 0,887-0,891. Die Priifung auf Reinheit ist, wenn notig, 
in gleicher Weise auszufiihren wie bei Spiritus. 

Alkoholmnet'l'ie. Der Gehalt des Weingeistes und weingeistha,ltiger Fliissig. 
keiten an reinem Alkohol wird entweder nach Gewich tsprozeriten oder nach 
Volumprozenten angegeben; in manchen Fallen wird auch angegeben, wieviel 
Gramm reiner Alkohol in 100 ccm der weingeisthaltigen Fliissigkeit enthalten 
sind. Die Rechnung nach Volumprozenten wird von der Steuerbehorde 
angewandt, wei! der Branntwein nach Litern reinen Alkohols versteuert wird. Fiir 
die Verarbeitung von Weingeist in den Apotheken und in der Technik ist die Rech· 
nung nach Gewichtsprozenten viel zweckmalliger und einfacher. 

Volumprozente geben an, wieviel Liter reinen Alkohols in 100 Litern einer Fliissigkeit 
bei derfestgesetzten (Normal. )Temperatur enthalten sind. 1st diese N ormal.Temperatur = 150 C., 
so sind die Volumprozente gleich mit Graden nach GAY.LussAc, denn GAy·LussAc verglich die 
spezifischen Gewichte der Alkohol.Wassermischungen von 150 C. mit Wassergewichten der nam· 
lichen Temperatur (150 C.). - TRALLES verglich das bei 155/ 90 C. (= 124/90 R. oder 600 F.) er· 
mittelte Gewicht des Volums der Alkohol.Wassermischungen mit dem Gewicht des gleichen 
Volums Wasser von + 40 C. (= 39,830 P.), wahrend BRIX die Wagung beider Volume, des AI· 
kohols sowohl wie des Wassers, bei 155/ 9 0 C. (= 60 0 F.) ausfiihrte. Zur Zeit ist man im 
Deutschen Reich wieder zu den Grundsatzen von GAy·LuSSAc zuriickgekehrt, d. h. man be· 
zeichnet als Volumprozente amtlich die Zahlen, welche erhalten werden, wenn man das bei 
150 C. ermittelte Gewicht der Alkohol· Wassermischungen mit dem gleichfalls bei 150 C. er· 
mittelten Wassergewicht der Volumeinheit vergleicht. Die dem so ermittelten spez. Ge· 
wicht ent8prechenden Alkoholgehalt entnimmt man einer von C. WINDTSCH berechneten 
Tabelle (8 S. 289). Es ist nach dem vorher Gesagten selbstverstandlich, daB man hierzu nicht 
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jede beliebige Tabelle benutzen kann, sondern daB man eben nur die benutzen darf, welche 

. h f d' G' h 150 C. b . h d d . b d' W SIC au Ie spez. ewlC te 150 C. eZle t, un as 1St e en Ie von INDISCH. 

Gewich tsprozen te geben an, wieviel Kilogramm reiner Alkohol in 100 kg einer AIkohol
Wassermisehung enthalten sind. Der Vorteil dieser Rechnung liegt darin, daB man von der Tem
peratur der Fliissigkeiten vollstii.ndig unabhii.ngig wird. Hat man z. B. einen Alkohol VOll 90 Ge
wiehtsprozent und beabsichtigt man zu einer Fliissigkeit 360 g reinen Alkohol hinzuzusetzen, 
so braucht man nur 400 g des 90 gewichtsprozentigen AIkohols hinzuzuwii.gen. Da das absolute 
Gewicht eines Korpers von der Temperatur unabhii.ngig ist, so hat man in diesem FaIle nicht 
niitig, die Temperatur des Alkohols zu beriicksichtigen. W ollte man dagegen die 360 g reinen 
Alkohol abmessen, so miiBte man 489 ccm des AIkohols von 90 0/ 0 abmessen; dieser aber mii/3te 
genau auf die Temperatur von l50 C. gebracht worden sein. 

Mischt man Alkohol mit Wasser, so ergibt sich neben einer Erwii.rmung auch noch eine 
Contraction beider Fliissigkeiten, d. h. 100 Vol. reiner Alkohol von 150 C. und 100 Vol. Wasser 
von 150 C. geben nicht 200 Vol. verdiinnten AIkohol, wenn man die Mischung wieder auf die 
Temperatur von 150 C. gebracht hat, sondern nur rund 192 Vol. 

Die Folge dieser Erscheinung ist, daB man aus dem spezifischen Gewicht nicht ohne wei· 
teres durch einfaches Interpolieren nach Feststellung einiger Fixpunkte den Alkoholgehalt be. 
rechnen konnte, sondern daB man gezwungen war, sehr zahlreiche Einzelbestimmungen aus
zufiihren. Es ist klar, daB dies eine auBerordentlich miihevolle Arbeit gewesen ist, und da solehe 
Bcstimmungen auch ihre Fehlerquellen haben, so ist es verstii.ndlich, daB im Verlaufe von etwa 
einem Jahrhundert zahlreiche Alkoholtabellen einander abgelost haben. 

Man ist nun aber - nachdem zuverlii.ssige Tabellen gesehaffen worden sind - imstande, 
aus dem spez. Gewiohte einer Alkohol-Wassermisohung den Alkoholgehalt genau zu ermitteln. 
Vorbedingung ist es dabei, daB die zu priifende Fliissigkeit niehts anderes enthii.lt als 
Alkohol und Wasser. Es darf weder ein Stoff zugegen sein, der (wie z. B. Zuoker) das spez. 
Gewioht erhOhen, oder ein anderer Stoff (wie z. B. Methylalkohol oder Athylii.ther), der das 
spez. Gewicht erniedrigen wiirde. In beiden Fallen wiirde der nach dem spez. Gewicht aus 
der Tabelle entnommene Alkoholgehalt dem tatsii.chlichen Alkoholgehalt nicht entsprechen. 

Da ferner alkoholische Fliissigkeiten beim Erwii.rmen ziemlich erheblich ausgedehnt werden, 
so ist bei der Bestimmung des spez. Gewichtes die Temperatur genau zu beachten. Die im Deut· 
schen Reich zur Zeit geltenden Messungen beziehen sich auf die Normaltemperatur von 150 C., 
d. h. es wird sowohl die Volumeinheit des zu priifenden Weingeistes als auch des zum Ver
gleich dlenenden Wassers bei 150 C. gewogen. Man driickt dies aus durch die Bezeichnung 

D 15: ce• Germ. 6 lii.Bt die Dichte (20°). Wasser 4°, luftleerer Raum, bestimmen. Fiir diese 
15 • 

Zahlen gilt die Tafel nicht. 
Die Bestimmung des spez. Gewichts kann erfolgen: 
I. Mit dem Pyknometer (Dichteflii.schchen). Dieser Art der Bestimmung bedient man 

sich vorzugsweise bei wissenschaftlichen Arbeiten und bei der Bestimmung des Alkoholgehaltes 
des Weines und anderer alkoholhaltiger Getrii.nke. Die Bestimmung wird genau so ausgefiihrt 
wie die Bestimmung des spez. Gewichts des Weines nach der amtlichen Vorschrift (~iehe u. 
Vinum Bd. II S. 929). 

2. Mit der hydrostatischen Wage. 1m Gebrauch sind a) die urspriinglich MOHRSche 
Wage und b) die WEsTPHALsohe Wage. Die Bestimmungen mit Hilfe dieser Wage sind rasch 
auszufiihren und stimmen mit den durch daB Pyknometer gefundenen Zahlen recht gut uberein. 

3. Mit Arii.ometern. Die Arii.ometer miiBsen bei der Temperatur von 150 geeicht sein. 
Aus dem nach I, 2 oder 3 genau bei 150 C. ermittelten spez. Gewicht erfii.hrt man den 

Alkoholgehalt aus der Tabelle von WINDISCH (S. 289). 
4. Mit Alkoholometern. Die in den Apotheken vorhandenen Arii.ometer zur Bestim. 

mung des spez. Gewichts von Fliissip:keiten, die leichter sind als Wasser, sind meistens ziem
Hch klein. Sie geben wohl noch die dritten Dezimalen, aber nicht mehr die vierten Dezimalen 
mit genugender Sicherheit an. AuBerdem bedarf man bei ihrer Benutzung einer besonderen Ta
belle, die leicht zu Irrtumern fiihren kann und deren Benutzung umstii.ndlich ist. Mit Rucksicht 
auf die hohe Besteuerung des Branntweins hat der Staat ein erhebliches Interesse daran, den 
Alkoholgehalt von Alkohol-Wassermischungen moglichst genau festzustellen. Es sind daher fUr 
aIle amtlich gUltigen Messungen besondere Apparate, Alkoholometer bzw. Thermo-Alko
holometer. vorgeschrieben. Diese Alkoholometer sind Arii.ometer von etwa 0,5 m Lii.nge, aus 
Jenaer Normalglas hergestellt. In ihrem Bauche enthalten sie ein Thermometer (daher der 
Name Thermo-Alkoholometer), das die Temperatur der zu prufenden Fliissigkeit anzeigt. Die in 
dem Stiel des . Apparates untergebrachte Skala gibt nun nicht das spez. Gewicht an, sondern 
die Alkohol-Prozente und zwar sowohl nach Volum wie nach Gewicht. Infolge der groBen 
Lii.nge der ganzen Spindel sind die Teilstrccken der Skala so weit auseinander, daB Bruchteile von 
Prozenten ziemlich genau bestimmt werden konnen. 

Fur am tliche Messungen sind nur solche Thermo-Arii.ometer zugelassen, die (ein 
schlieBlioh des Thermometers) von einer berechtigten deutschenEichungsstelle geeichtwordensind. 
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Alkohol-Tafel 
enthaltend die den spezifischen Gewichten von 1,000-0,795 bei 15 0 entsprechenden 
Gewlchts- und Volumprozente rein en Alkohols. Auf Wasser von 150 = 1,00 bezogen. 

Nach C. WINDISCH. Die Tafel gilt nicht fUr die Dichtezahlen der Germ. 6. 

I Ge· I Gramm Ge- (1ramm Ge-! I Gramm 
Spez. ! Wlchts- Vo!um-I Alkohol Spez. wichts- Volum- Alkoho! Spez. Wichts-I vOlum-r Alkohol 

GeWichtj pro· pro- I " in Gewicht pro- pro- in Gewlcht pro- pro· in 
zente zente 1100 ccm zente zente 100 ccm zente zente 100 cern 

I 
0,001 0,00 0,944 37,80 1,000 ! 0,00 44,93 35,66 0,888 63,47

1

70,96 56,31 
0,999 : 0,53 0,671 0,53 0,943 38,33 45,50 36,11 0,887 63,90 71,36 56,63 
0,998 1,06 1,341 1,06 0,942 38,84 46,07 36,56 0,886 64,33 71,76 56,94 
0,997 1,61 2,02 ' 1,60 0,941 39,35 46,63 37,00 0,885 64,75 72,15 57,26 
0,996 2,17 2,72 2,16 0,940 39,86 47,18 37,44 0,884 65,18 72,55 57,57 
0,995 

2, 73
1 

3,42 2,72 0,939 40,37 47,72 37,87 0,883 65,61 72,94 57,88 
0,994 3,31 4,14 3,29 0,938 40,87 48.26 38,03 0,882 66,04 73,33 58,19 
0,993 3,90 4,88 3,87 0,937 41,36 48,80 38,72 0,881 66,46 73,72 58,50 
0,992 4,51 5,63 4,47 0,936 41,85 49,33 39,14 0,880 66,89 74,11 58,81 
0,991 5,13 6,40, 5,08 0,935 42,34 49,85 39,56 0,879 67,31 74,49 59,12 
0,990 ,5,76 7,18 " 5,70 0,934 42,83 50,37 39,97 0,878 67,74 74,88 59,42 
0,989 6,41 7,99 6,34 0,933 43,31 50,881 40,38 0,877 68,16 75,26 59,73 
0,988 7,08 8,81 6,99 0,932 43,79 51,39 40,78 0,876 68,58 75,64 60,03 
0,987 7,77 9,66 7,66 0,931 44,27 51,89 41,18 0,875 69,01 76,02 60,33 
0,986 8,48 10,52 8,35 0,930 44,75 52,39 41,58 0,874 69,43 76,40 60,63 
0,985 9,20 11,41 9,06 0,929 45,22 52,89 41,97 0,873 69,85 76,78 60,93 
0,984 9,94 12,321 9,78 0,928 45,69 53,39 42,37 0,872 70,27 77,15 61,23 
0,983 10,71 13,25 10,52 0,927 46,16 53,88 42,76 0,871 70,70 77,53 61,52 
0,982 11,48 14,20 11,27 0,926 46,63 1 54,36 43,14 0,870 71,12 77,90 61,82 
0,981 12,28 15,16 12,03 0,925 47,09 54,84 43,52 0,869 71,54 78,27 62,11 
0,980 13,08 16,14 12,81 0,924 47,55 55,32 43,90 0,868 71,95 78,64 62,40 
0,979 13,90 17,14 13,60 0,923 48,01 . 55,80 44,28 0,867 72,37 79,00 62,69 
0,978 14,73 18,14 14,39 0,922 48,47 56,27 44,65 0,866 72,79! 79,37 62,98 
0,977 15,56 19,14 15,19 0,921 48,93 56,74 45,03 0,865 73,211 79,73 63,27 
0,976 16,'0 20,15

1

15,99 0,920 49,39 57,21 45,40 0,864 73,63 1 80,09 63,56 
0,975 17,23 21,16 16,79 0,919 49,84 57,67 45,76 0,863 74,04 80,45 63,85 
0,974 18,07122,16 17,58 0,918 50,29 58,13 46,13 0,862 74,46 80,81 64,13 
0,973 18,89

1 
23,14. 18,37 0,917 50,75 58,59 46,49 0,861 74,87 81,17 64,41 

0,972 19,71:24,12 19,14 0,916 51,20 59,05 46,86 0,860 75,29 81,52 64,69 
0,971 20,52 25,08 19,91 0,915 51,65 59,50 47,22 0,859 "175,70 81,87 64,97 
0,970 21,32 26,03 20,66 0,914 52,09 59,95 47,57 0,858 76,12 82,23 65,25 
0,969 22,10 26,96 21,40 0,913 52,54 60,40 47,93 0,857 76,53 82,57 65,53 
0,968 22,87 27,87 22,12 0,912 52,99 60,84 48,28 0,856 76,94 82,92 65,81 
0,967 23,63 28,76122,82 0,911 53,43 61,29 48,64 0,855 77,35 83,27 66,08 
0,966 24,37 29,64 23,52 0,910 53,88 61,73 48,99 0,854 77,76 83,61 66,36 
0,965 25,09 30,49 24,19 0,909 54, 32 162,17 4~,33 0,853 78,17 83,96 66,63 
0,964 25,81 31,32 24,85 0,908 54,76 62,61 49,68 0,852 78,58 84,30 66,90 
0,963 26,51 32,14 25,50 0,907 55,20 63,04 50,03 0,851 78,99 84,64 67,16 
0,962 27,19 32,93 26,13 0,906 55,65 63,47 50,37 0,850 79,40 84,97 67,43 
0,961 27,86 33,71 26,75 0,905 56,09 63,91 50,71 0,849 79,81 85,31 67,70 
0,960 28,52 34,47 27,36 0,904 56,52 64,34 51,06 0,848 80,21 85,64 67,96 
0,959 29,17 35,22 27,95 0,903 56,96 64,76 51,39 0,847 80,62 85,97 68,23 
0,958 29,81 35,95 28,53 0,902 57,40 65,19 51,73 0,846 81,02 86,30 68,49 
0,957 30,43 36,67 29,10 0,901 57,84 65,61 52,07 0,845 81,43 86,63 68,75 
0,956 31,05 37,37 29,66 0,900 58,27 66,03 52,40 0,844 81,83 86,95 69,00 
0,955 31,66 38,06 30,21 0,899 58,71 66,45 52,74 0,843 82,23 87,28 69,26 
0,954 32,25 38,74 30,74 0,898 59,15 66,87 53,07 0,842 82,63 87,60 69,52 
0,953 32,84 39,40 31,27 0,897 59,58 67,29 53,40 0,841 '83,03 87,92 69,77 
0,952 33,42 40,06 31,79 0,896 60,02 67,70 53,73 0,840 83,43 88,23 70,02 
0,951 33,99 40,70 32,30 0,895 60,45 68,12 54,05 0,839 83,83 88,55 70,27 
0,950 34,56 41,33 32,80 0,894 60,88 68,53 54,38 0.838 84,22 88,86 70,52 
0,949 35,11 41,95 33,30 0,893 61,31 68,94 54,71 0,837 84,62 89,18 70,77 
0,948 35,66 42,57 33,78 0,892 61,75 69,34 55,03 0,836 85,01 89,48 71,01 
0,947 36,21 43, 17 1 34,26 0,891 62,18169,75 55,35 0,835 85,41 89,79 71,26 
0,946 36,75 43,77 34,73 0,890 62,61 70,16! 55,67 0,834 85,80 90,09 71,50 
0,945 37,28 44,35 35,20 0,889 63,04 70,56 i 55,99 0,833 86,19 90,40 71,74 

Hag e r, Handbuch. I. 19 
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I Ge· I I Gramm I Ge· j I Gramm I Ge· I Gramm Spez. wichts·, Volurn· Alkohol Spez. I wichts' VOlum'
j 

Alkohol Spez. wichts· Volurn· Alkohol 
Gemchtl pro· I pro· I in GewiCht I pro· I pro· In Gewicllt pro· plO' In 

zente zente ,100 ccm zenl e zente 100 ccrn zente zente 1100 cern 

0,832 86,58 90,70 71,97 0,819 91,50 94,35 74,87 0,806 96,11 97,54 77,40 
0,831 86,97 90,99 72,21 0,818 91,87 94,61 75,08 0,805 96,46 97,76 77,58 
0,830 87,35 91,29 72,44 0,817 92,23 94,87 75,29 0,804 96,79 97,9U 77,76 
0,829 87,74 91,58 72,67 0,816 92,59 95,13 75,49 0,803 97,13 98,20 77,93 
0,828 88,12 91,87 72,90 0,815 92,96 95,38 75,69 0,802 97,47 98,42 78,10 
0,827 88,50 92,15 73,13 0,814 93,31 95,63 75,89 0,801 97,80 98,63 78,27 
0,826 88,88 92,44 73,36 0,813 93,67 95,88 76,09 0,800 98,13 98,84 78,44 
0,825 89,26 92,72 73,58 0,812 94,03 96,13 76,29 0,799 98,46 99,05 78,61 
0,824 89,64 93,00 73,80 0,811 94,38 96,37 76,48 0,798 98,79 99,26 78,77 
0,823 90,02 93,28 74,02 0,810 94,73 96,61 76,67 0,797 99,11 99,46 78,93 
0,822 90,39 93,55 74,24 0,809 95,08 96,85 76,86 0,796 99,44 99,66 79,08 
0,821 90,76 93,82 74,451°,808195,43 97,08 77,04 0,795 '99,76 99,86 79,24 
0,820 91,13 94,09 74,66 0,807 95,77 97,31 77,22 0,794251100,0 100,0 79,36 

Jedes Instrument tragt eine besondere Nummer und den Eichstempel der betreffendrn Eich· 
stelle; ein amtlicher Eichschein wird beigefiigt. " 

Geschah die Beobachtung nicht genau bei 150 C, so ist eine kleine Korrektur der Ablesung 
anzubringen, deren Betrag entweder auf dem Instrument selbst oder auf einer beigegebenen 
Tabelle vermerkt ist. 

Die Ablesung des Alkoholometers erfolgt an der Linie, in der der Fliissigkeits· 
spiegel die Spindel schneidet. Die Ermittelung dieser Schnittlinie wird aber dadurch erschwert, 
daB urn die Spindel ein kleiner, die Schnittlinie verdeckender Fliissigkeitswulst sich bildet, wie 
er in der Abb. 7 b (S. 9) etwas vergroLlert angedeutet ist. - Urn die Schnittlinie zu erkennen, 
bringt man das Auge in eine Stellung dicht unterhalb des Fliissigkeitsspiegels; man erblickt 
dann an der Stelle, iiber der der Fliissigkeitswulst liegt, nur noch einen Strich, der aus dem Fliis· 
sigkeitsspiegel zu beiden Seiten der Spindel deutlich hervortritt und scharf von der Spindel sich 
abhebt. Dieser Strich, wie ihn Abb. 7 a (S. 9) andeutet, gibt die Schnittlinie. Halt man das 
Auge zu tief unterhalb des Fliissigkeitsspiegels, so sieht man statt des Striches eine langlich runde 
Flache; erst wenn man das Auge hebt, zieht sich die Flache zu dem Strich zusammen. 

Die Angabe des der Ablesungslinie zunachst liegenden Skalenstriches gilt als scheinbare 
Starke der Fliissigkeit. Liegt die Ablesungslinie in der Mitte zwischen beiden Skalenstrichen, 
so wird die Angabe des oberen Striches angenommen. 

Vcrdilnnung von Alkohol aUf cincn bcsti1n1nten Gchalt. Rei dieser 
Aufgabe sind zwei Fane zu unterscheiden: 

1. Die Verdiinnung nach Gewichtsprozenten. 
2. Die Verdiinnung nach Volumprozenten. 
Verd iinnung nach Gewich tsprozenten. Diese Art der Verdiinnung des Alkohols ist 

die einfachste und sicherste. Man bestimmt das spezifische Gewicht des Alkohols bei 150 und 
steUt nach der Tabelle S. 289 den Gehalt an Gewichtsprozenten Alkohol fest. (1st die Temperatur 
eine andere als 150, so ist das spez. Gewicht zur Umrechnung auf 150 fiir jeden Grad unterl50 an 
der dritten Stelle nach dem Komma urn 1 zu erniedrigen, fiir jeden Grad iiber 150 urn 1 1m er· 
hohen. Diese Umrechnung ist fiir die Temperaturen von 10-250 praktisch geniigend genau.) 
Hat man so den Gehalt (G) des Alkohols ermittelt, so sind zur Herstellung eines verdiinnten 
Alkohols mit dem gewiinschten Gehalt von g Gewichtsprozent g Gewichtsteile des starkeren AI· 
kohols mit Wasser auf G Ge~ichtsteile aufzufiillen. 

Beispiel. Es soIl Feinsprit des Handels zum Spiri tus der Germ. mit 87 Gew .. % Alkohol 
verdiinnt werden: Angenommen, das spez. Gew. des Feinsprits betrage bei 200 = 0,810. Dann 
ist das spez. Gew. bei 150 = 0,815 und der Gehalt an Alkohol (G) = nach der Tabelle 
= 92,96 Gew .. % . Es sind dann 87 Gewichtsteile Feinsprit mit Wasser auf 92,96 oder rund 93 Ge· 

wichtsteile zu verdiinnen, oder 100 Gewichtsteile Feinsprit auf 92,9:; 100 = 106,8 Gewichtllteile 

oder zur Herstellung von 100 Gewichtsteilen Spiritus von 87 Gew .• o/o sind 8~~,~~0 =93,6Ge. 

wichtsteile Feinsprit mit 6,4 Gewichtsteilen Wasser zu verdiinnen. 
Verdiinnung nach Volumprozenten. Man bestimmt das spezifische Gewicht des zu 

verdiinnenden Alkohols in gleicher Weise wie vorher bei 150 oder unter Umrechnung auf 150 

und ermittelt nach der Tabelle den Gehalt an Alkohol nach Vol.· 0/0' 

Beispiel. Angenommen, es sei del' Gehalt zu 95,38 Vol..% gefunden. Zur Vel'diinnung 
auf einen Gehalt von 68,5 Volumprozent (Spiritus dilutus Germ.) sind dann 68,5 Volume des 
Alkohols von 95,38 Vol.· % mit Wasser auf 95,38Volume (oder rund 95,4 VoL) aufzufiillen. Dabei 
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ist zu beriicksichtigen, daB beim Mischen von Alkohol und Wasser eine Contraction eintritt, so 
daB man nicht ohneweiteres die Wassermenge 95,38-68,5 Vol. zusetzen kann. Es muB mit Wasser 
aufgefiillt werden, was bei groBen Mengen Schwierigkeiten macht. Bequemer ist es deshalb, 
zur Verdiinnung nach Volumprozenten erst eine Umrechnung nach Gewichtsprozenten auszu
fiihren und dann danach zu verdiinnen. 

Beispiel. Es sollen 75 Liter Feinsprit mit dem spez. Gew. 0,815 = 92,96 Gew.- % zu 
Spiritus dilutus der Germ. mit 68,5 VoL-O/o oder 60,5 Gew.-% VIlrdiinnt werden. Zur Ver
diinnung nach Gewichtsprozenten sind dann 60,5 Gewichtsteile des Feinsprits mit Wasser auf 
92,96 Gewichtsteile aufzufiillen. Die 75 Liter Feinsprit mit dem spez. Gew. 0,815 wiegen 75 X 
0,815 = 61,025 kg und sind dann nach der Gleichung 60,5: 92,96 = 61,025 : x zu verdiinnen; 
x=93,77 kg. Es sind also 93,77 -61,025= 32,75 kg oder 32,78Liter Wasser (von 15°) zuzusetzen. 

Zur Umrechnung von Raummengen Weingeist von 95 oder 96 Vo
lumprozent und von reinem Alkohol in Gewichtsmengen und um
gekehrt dienen folgende Zahlen: 

11 Weingeist von 95 Vol.-% = 0,8165 kg 
11 Weingeist von 96 Vol.-o/o = 0,8125 kg 
11 Weingeist von 95 Vol._% = 0,951 reiner Alkohol 
11 Weingeist von 96 Vol._% = 0,961 reiner Alkohol 
11 reiner Alkohol = 0,79356 kg 
1 kg Weingeist von 95 Vo1._% = 1,224741 = 1,163491 reiner Alkohol 
1 kg Weingeist von 96 Vol._% = 1,230771 = 1,181621 reiner Alkohol. 

Bestimmung des Weingeistgehaltes des Weines siehe unter Vinum, Bd. II S.929. 
Bestimmung des Weingeistgebaltes von Zubereitungen. Kaufliche Tinkturen und an

dere weingeisthaltige Zubereitungen enthalten haufig nicht die vorgeschriebene Menge Weingeist; 
eine Bestimmung des Weingeistgehaltes solcher Zubereitungen ist deshalb notig. Die Bestlm
mung wird in der gleichen Weise ausgefiihrt wie die Bestimmung des Weingeistgehaltes de~ Weines. 
Man wagt in einen Kolben von etwa 2-300 cern etwa 10 g del' Tinktur genau ab, verdiinnt mit 
etwa 70 cern Wasser und destilliert wie unter V in u m (s. d.) angegeben etwa 45 cern in ein Pykno
meter abo Naeh dem Auffiillen bis zur Marke wird das spez. Gewicht des Destillates ermittelt 
und aus diesem die Weingeistmenge nach Gewieht berechnet, die im Destillat enthalten ist Da
mit ist die Menge des Weingeistes festgestcllt, die in der angewandten Menge der Tinktur enthalten 
war und der Prozentgehalt ist dann leieht zu berechnen. 

Beispiel. 10,12 g BrechnuBtinktur wurden nach Zu~atz von etwa 70 cern Wasser destil
liert. Das Gewicht des bei 15 0 bis zur Marke des Pyknometers aufgefiillten Destillats betrug 
49,139 g; das Pyknometer faJ3te bei 15 0 50,04 g Wasser. Das spez. Gewieht des Destillats ist 

dann :~!9 = 0,982 und der Weingeistgehalt des Destillats nach der Tabelle = 11,48%. Die 

49,139 X 11,48 
49,139 g Destillat enthalten dann ----1~- = 5,67 g reinen Alkohol, die in 10,12 g der 

Tinktur enthalten \I aren. 

D· T' k h' I d h 100 X 5,67 6 GO' Ie m tur ent Ie t emnac 2 = 5 ew.- /0 remen AlkohoL 
10,1 

Enthillt die Zubereitung fliichtige Sauren, so vermeidet man deren Ubergehen 
in das Destillat dadurch, dall man die Fliissigkeit vor der Destillation neutralisiert 
(mit Magnesiumoxyd oder Natriumcarbonat). 

Sind in der Alkoholwassermischung auller Alkohol und Wasser noch andere 
fl iich tige Stoffe in erheblicher Menge zugegen, die sich nicht in irgendeiner Weise ab
scheiden lassen, Z. B. Ather, Essigather, Aceton, Amylalkohol, so ist natiirlich eine 
genaue Bestimmung des Alkohols auf diesem Wege nicht ausfiihrbar. 

Zur Bestimmung von Alkohol in Essenzen und Praparaten, dieAther, atheri
sche Ole, Chloroform, Campher oder Benzaldehyd enthalten, nach THORPE und HOL
MES, miJ3t man 25 cern der Probe ab, verdiinnt in einem Scheidetrichter mit 125 g Wasser, gibt 
40 g Natriumchlorid hinzu und schiittelt 5 Minuten lang mit 50-80 cern Petrolather (Sdp. unter 
600). Naeh 1/2 Stunde zieht man die untere wasserige Schicht ab und schiittelt sie noehmals mit 
Petroliither aus. Die wasserige Losung gibt man in einen Destillationskolben, die beiden Petrol
atherausziige wascht man mit 25 cern gesattigter Kochsalzlosung (etwa 20 g Wasser und 6 g 
Kochsalz) und gibt aueh diese Waschfliissigkeit in den Destillierkolben. Nach der Neutralisation 
wird destilliert und der Alkoholgehalt wie gewohulieh durch Bestimmung des spezifisehen Ge· 
wichtes des auf genau 100 cern aufgefiillten Destillates ermittelt. 

Bestimmung des Alkoholgehaltes von Tinkturen nach Germ. 6 S. Bd. II S. 1366. 
19* 
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Bestimmung des FuseWls im B'I'anntwein. Aus der Anweisung zur Bestimmung 
des Gehalts der Branntweine an Nebenerzeugnissen der Gii.rung und Destillation vom 17. Juli 1895. 

Die Beatimmung der Nebenerzeugnisse der Gii.rung und Deatillation erfolgt durch Aua· 
schiitteln des auf einen Alkoholgehalt von 24,7 Gewichtaprozent verdiinnten Branntweins mit 
Chloroform. Zur Verd iinnung des Branntweins auf einen Gehalt von 24,7 Ge. 
wichtsprozent wird zunii.ohst das spezifisohe Gewioht des Branntweins mit Hilfe eines 
amtlich geeiohten Dichteflii.sohohens (pYknometer) beatimmt. Die Ausfiihrung dieser Bestim. 
mung gasohieht in der gleichen Weise wie die Bestimmung des spezifischen Gewiohts des Weines 
(s. Vinum Bd. II). Aus dem spezifisohen Gewicht ermittelt man den Gehalt des Branntweins 
an Alkohol na.ch Gewichtsprozenten aus der Alkoholtafel von WINDISCH (s. S.289). 

Aus der nachstehenden Tabelle wird dann berechnet, wieviel absoluten Alkohol oder 
Wasser man dem Branntwein zuzusetzen hat, um den Gehalt auf 24,7 Gew .• % zu bringen. 

Bereitung des Branntweins von 24,7 Gew .. % (= 30 Vol..%). 

Zu100 ccmBranntwein vong Gew .. OJosindhinzuzusetzena cem absoluter Alkohol 
bzw. w ccm Wasser bei 150. 

! 
I 

g a g w g I W g W g w 

22,5 3,52 36 43,5 53 104,7 70 160,3 87 209,9 
23,0 2,71 37 47,2 54 108,1 71 163,4 88 212,6 
23,5 1,90 38 51,0 55 111,5 72 166,4 89 215,2 
24,0 1,09 39 54,7 56 114,9 73 169,5 90 217,9 
24,5 0,29 40 58,4 57 118,3 74 172,5 91 220,5 

w 41 62,0 58 121,6 75 175,5 92 223,1 
25 1,3 42 65,7 59 124,9 76 178,5 93 225,6 
26 5,2 43 69,3 60 128,3 77 181,5 94 228,1 
27 9,1 44 72,9 61 131,5 78 184,4 95 230,6 
28 12,9 45 76,5 62 134,8 79 187,3 96 233,1 
29 16,8 46 80,1 63 138,1 80 190,2 97 235,5 
30 20,7 47 83,7 64 141,3 81 193,1 98 237,8 
31 24,5 48 87,2 65 ]44,5 82 196,0 99 240,1 
32 28,3 49 90,8 66 147,7 83 198,8 100 242,4 
33 32,1 50 94,3 67 150,9 84 201,6 
34 35,9 51 97,8 68 154,0 85 204,4 
35 39,7 52 101,2 69 157,2 86 207,1 

Na.ch dem Mischen bestimmt man von neuem den Alkoholgeha1t. 1st dieser nicht genau 
= 24,7 Gew •• % , so fiigt man zu 100 ccm des Branntweins noch die aus der Tabelle fiir den 
neu bestimmten Alkoholgehalt abgelesene Menge absoluten Alkohol oder Wasser hinzu. Lag 
der Gehalt des Branntweins na.ch der ersten Verdiinnung zwischen 24,6 und 24,8%, dann geniigt 
es, wenn man zu 100 ccm des Branntweins, die in einem amtlich geeichten MeBkOlbchen bei 150 

abgemessen werden, die aus der Tabelle berechnete Menge absoluten Alkohol oder Wasser mit 
einer in l/too ccm geteilten MeBpipette hinzufiigt. War die Abweichung des Gehaltes eine groJ3ere 
als von 24,6 bis 24,80/ 0 , dann ist nach dem Zusatz der berechneten Menge an absolutem Alkohol 
oder Wasser noch eine weitere Bestimmung des Alkoholgehalts und notigenfal1s ein neuer Zusatz 
von absol. Alkohol oder Wasser erforderlich. 

Aussch iitteln des verd iinnten Branntweins von 24,7 Gew •• % mit Chloro. 
form. Zwei amtlich geeiohte Schiittelapparate (Abb.81) werden in zwei gerii.umige, mit 
Wasser gefiillte Glaszylinder gesenkt und das Wasser auf die Temperatur von 150 gebra.cht. 
Sodann gieBt man unter Anwendung eines Trichters, dassen in eine Spitze auslaufende 
Rohre bis zu dem Boden der Schiittelapparate reicht, in jeden der beiden Sohiittelapparate 
etwa 2Q oom Chloroform von 150 und stellt die Oberflii.che des Chloroforms genau auf den 
untersten, die Zahl 20 tragenden Teilstrich ein; einen etwaigen UberschuB an Chloroform 
nimmt man mittels einer langen, in eine Spitze auslaufenden Glasrohre mit der Vorsicht aus den 
Apparaten, daB die Wande derselben nicht von Chloroform benetzt werden. In jeden Apparat 
gieBt man 100 com des auf einen Alkoholgehalt von 24,7 Gew •• % verdiinnten Branntweins, 
die man in amtlich geeichten Mellkiilbchen bei der Temperatur von 150 abgemessen hat und 
laBt je 1 ccm verdiinnte Schwefelsaure vom spez. Gewichte 1,286 bei 150 zuflieBen. Man ver· 
stopft die Apparate und lii.Bt sie zum Ausgleich der Temperatur etwa 1/" Stunde in dem Riihl· 
wasser von 150 schwimmen. Dann nimmt man einen gut verstopften Apparat aus dem Riihl
wasser heraus, trocknet ihn ii.uBerlich rasoh ab, lii.Bt durch Umdrehen den ganzen Inhalt in den 
weiten Teil des Apparates flieBen, schiittelt das Fliissigkeitsgemenge 150mal krii.ftig durch und 
senkt den Apparat wieder in das Kiihlwasser von 150, genau ebenso verfahrt man mit dem 
zweiten Apparat. Das Chloroform sinkt rasch zu Boden; kleine, in der Fliissigkeit schwebende 
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Chloroformtropfchen bringt man durch Neigen und Umherwirbeln der Ap
parate zum Niedersinken. Wenn das Chloroform sich vollstiindig gesammelt 
hat, wird der Stand des Chloroforms in der eingeteilten Rohre abgelesen. 

Berechnung der Menge der in dem Branntwein enthaltenen 
N e benerzeugnisse der Garung und Destillation. Zur Berechnung 
muB die Volumvermehrung bekannt sein, die das Chloroform beim Schiitteln 
mit vollkommen reinem Weingeist von 24,7 Gew.-% Alkohol erfiihrt. Man 
bestimmt diese in der Weise, daB man mit dem reinsten Erzeugnisse der 
Branntwein-Rektifikationsanstalten, dem sogenannten neutralen Weinsprit, 
genau nach den gegebenen Vorschriften verfiihrt und das Volum des Chloro
forms nach dem Schiitteln feststellt. Wegen der grundsiitzlichen Bedeutung 
dieses Versuchs mit reinstem Branntwein ist der Alkoholgehalt mit groBter 
Genauigkeit auf 24,7 Gew_-% zu bringen und die Ermittelung des Chloro
formvolums fUr j eden Schiittelapparat drei- bis fiinfmal zu wiederholen. 

Dieser Versuch mit reinem Branntwein muB fiir jedes neue Chloro
form und jeden neuen Apparat wieder angestellt werden; solange dasselbe 
Chloroform und dieselben Apparate in Anwendung kommen, ist nur eine 
Versuchsreihe notig. Man mache daher den Vorversuch mit einem Chloro
form, von dem eine groBere Menge zur Verfiigung steht. Das Chloroform 
ist vor Licht geschiitzt, am besten in Flaschen aus braunem Glas, aufzu
bewahren. 

1st das Chloroformvolum nach dem Aussehiitteln des zu untersuchen
den Branntweins gleich a ccm, ferner das Chloroformvolum naeh dem Aus
schiitteln des reinsten Weinsprits gleich b cem, so zieht man b von a abo Je 
nachdem a-b kleiner oder groBer ist als 0,45 ecm, enthiilt der Branntwein 
weniger oder mehr als 1 Gewichtsprozent Nebenerzeugnisse der Destillation 
undGiirung auf 100 Gewichtsteile wasserfreienAlkohols. Die Zahl derGewichts
prozente dieser Nebenerzeugnisse bis zu 50/ 0 erhiilt man erforderlichenfalls 
durch Multiplikation der Differenz a-b mit 2,22. 

Die zur Untersuchung erforderlichen MeBgeriite sind von der N ormal
Eichungs-Kommission zu beziehen. 
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zur Bestirnrnung 

des Fuseliils. 

Tabelle zur Ermittelung des FuselOigebaltes nacb den Beobachtungen 
1m Reicbs-Gesundbeitsamt. 

Abgeiesen! VoI.-Proz. Abgelesen [VOI.-PrOZ. Abgelesen I Vol.-Proz. A bgelesen I Vol.·Proz. Abgelesen I Vol.-Proz. 
ccrn 1 FuselOl ccrn FuselO! cern ! FuseHil ccrn I Fuseliil cern FuselO! 

21,64 ° 21,78 0,0928 21,92 I 0,1857 22,06 I 0,2785 22,18 0,3581 
I 

I 
21,66 0,0133 21,80 0,1061 21,94 0,1989 22,08 

I 

0,2918 22,20 0,3713 
21,68 0,0265 21,82 0,1194 21,96 0,2122 22,10 0,3050 22,22 0,3846 
21,70 0,0398 21,84 0,1326 21,98 0,2255 22,12 0,3183 22,24 0,3979 
21,72 

I 
0,0530 21,86 0,1459 22,00 i 0,2387 22,14 0,3316 22,26 0,4111 

21,74 0,0663 21,88 0,1591 22,02 I 0,2520 22,16 
I 

0,3448 22,28 0,4244 
21,76 I 0,0796 21,90 0,1724 22,04 I 0,2652 

1m Reichs-Gesundheitsamt ist fiir reinen Branntwein von 24,7 Gewichtsprozent eine 
absolute Steighohe von 1,64 gefunden worden. Da nun 20 ccm zum Ausschiitteln des FuselOls 
angewandt werden und 1,64 die absolute Steighohe von rein em Branntwein von 24,7 Gewichts
prozent ist, so liegt der Nullpunkt vorstehender Tabelle bei 21,64. 

Der nnch dieser Tabelle entnommene FuselOlgehalt bedarf noch einer Umrechnung auf 
den urspriinglichen Branntwein, wenn dieser Branntwein nicht 24,7 Gewichtsprozent, sondern 
einen Alkoholgehalt von n Prozenten hatte. 

Hierzu dient folgende Formel: 

F (100+ a) 
x = ----cl:-:0:-::0~-

x = ccm Fuselal in 100 ccm des urspriinglichen Branntweins, 
a= Anzahl der ccm Wasser bzw .• -\lkohol, die 100 cem des Branntweins zu dessen Ein

stellung auf 24,7 Gewichtsprozent zugesetzt werden muBten, 
F = cem FuselO!, die in dem Branntwein von 24,7 Gewiehtsprozent gefunden worden sind. 

Vergallter Branntwein. Denaturierter Spiritus. 
}t'iir bestimmte technische Zwecke, fiir die steuerfreier Weingeist verwendet werden darf, 

wird der Weingeist durch Zusatz von stark riechenden oder schlecht schmeckenden Stoffen zum 
menschliehen GenuB untauglich gemacht, z. B. durch Benzol, TerpentinO!, Holzgeist, Tierol, 
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Ather, Essigsiiure und andere. Diese Vergiillung des Weingeistes geschieht nur in den Fabrik
betrieben unter Aufsicht der Steuerbehorde. In den Handel kommt derartig unvollstiindig 
vergiillter Branntwein nicht. (Mit Ausnahme des mit Phthalsiiurediathylester vergiiJlten 
Spiritus, s. u.) Der in den Handel kommende vergallte oder denaturierte Weingeist, der meist 
als Brennspiritus verwendet wird, ist vollstandig vergallt durch Zusatz des allgemeinen 
Vergallungsmittels, das aus einem Gemisch von 9 T. rohem (acetonhaltigen) Holzgeist 
und 1 T. Pyridinbasen besteht und in einer Menge von 20/0 dem Weingeist zugesetzt wird. 
Dem aUgemeinen VergiiJlungsmittel diirfen von den zur Zusammenstellung berechtigten Fabriken 
40 g Lavendelol oder 60 g Rosmariniil auf 1 Liter zugesetzt werden. 

VergiiJlter Branntwein, dessen Starke weniger als 80 Gew.- % betriigt, dan nicht 
verkauft oder feilgehalten werden. 

Bekanntmachung iiber Unbrauchbarmachung von Branntwein zu GenuBzwecken bel der 
Herstellung von Heilmitteln gemiB § 92 Abs. 2 des Gesetzes iiber das Branntwelnmonopol 

vom 8. April 1922. 
Auf Grund des § 13 der vorlaufigen Ausfiihrungsbestimmungen zum Gesetz iiber das Brannt

weinmonopol (Zentralblatt fiir das Deutsche Reich 1922, S. 166, Reichszollblatt 1922, S. 110) 
werden zur Unbrauchbarmachung von Branntwein zu GenuBzwecken bei der Herstellung von 
Heilmitteln zugelassen: 

2 1 Phthalsaurediathylester l ), 

1 I Terpentiniil, 
1 I verfiiissigte Kar bolsaure, 
1 I rohes Kresol, 
2 I Toluol, 
2 I gereinigtes Liisungsbenzol Nr. II, 
1 kg Fichtenkolophonium, 

auf je 100 I Weingeist. 

1 kg Campher, 
0,5 kg Thymol, 
0,3 kg Chlorofprm, 
0,2 kg Jodoform, 
0,5 kg Chlorathyl, 
0,3 kg Bromathyl 

Es ist verboten: a) Aus vergiiJltem Branntwein das VergiiJlungsmittel ganz oder teilweise 
wieder auszuscheiden oder dem vergiiJlten Branntwein Stoffe beizufiigen, durch welche die Wirkung 
des VergiiJlungsmittels in bezug auf Geschmack oder Geruch verandert wird. b) Branntwein, 
welcher in der unter a angegebenen Weise behandelt ist, zu verkaufen oder feilzuhalten. 

Zur Herstellung bestimmter Zubereitungen, die fiir auBerliche Anwendung bestimmt 
sind, darf der mit Phthalsaurediiithyiester vergiiJlte Spiritus, der vom Reichsmonopolamt zu 
einem billigeren Preis geliefert wird, ohne weiteres verwendet werden. Ein Verzeichnis der Zu· 
bereitungen wird amtlich festgesetzt werden. Der mit den anderen Stoffen vergiiJlte Spiritus darf 
unter steueramtlicher Aufsicht verwendet werden 1). 

Nachweis von Methylalkohol und von vollstiindig vergiilltem B1'anntwein. 

Vor einigen Jahren wurde als "Ersatz fiir Weingeist" der Holzgeist oder 
Methylalkohol angepriesen unter allerlei Phantasienamen wie Spritol, Spiri. 
togen u. a., ohne Angabe der wahren Natur dieses sogenannten Ersatzpraparates. 
Dieser "W eingeistersatz" ist in einer Reihe von Fallen von Branntweinhandlern zur 
Herstellung von Trinkbranntwein, Likoren und Punschessenz verwendet worden 
und hat infolge der Giftigkeit des Methylalkohols zahlreiche Todesfalle zur Folge 
gehabt. Wegen dieser Vorkommnisse ist die Verwendung von Holzgeist als Ersatz 
fiir Weingeist unter Strafe gestellt worden durch das 

Gesetz, betreffend Beseitigung des Branntweinkontingents. 
Vom 14. Juni 1912. 

§ 21. Nahrungs- und GenuBmittel - insbesondere Trinkbranntwein und sonstige alkoho
lische Getranke - Heil-, Vorbeugungs- und Kraftigungsmittel, Riechmittel und Mittel zur Reini
gung, Pflege oder Farbung der Haut, des Haares, der Nagel oder der Mundhohle diirfen nicht 
so hergestellt werden, daB sie Methylalkohol enthalten. Zubereitungen dieser Art, die Methyl
alkohol enthalten, diirfen nicht in den V I.'rkehr gebracht oder aus dem Ausland eingefiihrt werden. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung: 
1. auf Formaldehydlosungen und auf Formaldehydzubereitungen, deren Gehalt an 

Methylalkohol auf die Verwendung von Formaldehydlosungen zuriickzufiihren ist, 
2. auf Zubereitungen, in denen technisch nicht vermeidbare geringe Mengen von Methyl

alkohol sich aus darin enthaltenen Methylverbindungen gebildet haben oder durch andere mit 
der Herstellung verbundene natiirliche Vorgange entstanden sind. 

I) Nach einer Verfiigung der Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein vom 19. Mai 1924 
ist Phthalsaurediathylester als VergiiJiungsmittei nicht mehr zugela.ssen. 
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§ 24. Wer der Vorsehrift des § 21 Abs. 1 vorsatzlieh zuwiderhandelt, wird mit Gefangnis 
bis zu seehs Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. 1st die Zuwiderhandlung aus Fahrlassigkeit begangen, so ist auf Geldstrafe bis zu zehn· 
tausend Mark oder auf Gefangnis bis zu zwei Monaten zu erkennen. 

Wenn auch der Versuch, den Weingeist durch Holzgeist zu "ersetzen" so 
leicht nicht wiederholt werden diirfte, so ist doch die PrUfung von gekauften Wein
geistzubereitungen auf Methylalkohol und zugleich auf vollstandig vergallten Brannt. 
wein (Brennspiritus) angebracht, besonders bei billigen Angeboten. Auch bei dem 
reinen Weingeist des Handels, Alcohol absolutus und Spiritus ist diese Priifung nicht 
iiberfliissig. N ach dem ErlaB des preuBischen Ministers fiir Medizinalangelegenheiten 
vom 20. Juni 1905 sind die beiden nachstehenden Verfahren zu dem angegebenen 
Zweck geeignet. (Bei der PrUfung auf Aceton sind die Zahlen etwas abgeandert.) 

I. N aeh we is von Aeeton (aus dem rohen Holzgeist stammend). Von 10 cem der Fliis
sigkeit (Weingeist oder Zubereitung) werden dureh vorsiehtiges Erwarmen 2 eem abdestilliert. 
Das Destillat wird mit 10 Tr. Nitroprussidnatriumlosung (1: 40) und 10 Tr. Natronlauge versetzt 
und nachher mit 1 bis 2 ecm verdiinnter Essigsaure angesauert. Bei Anwesenheit von Aeeton 
ist die alkalisehe Fliissigkeit rotgelb oder gelbrot, bei Abwesenheit von Aceton rein gelb gefarbt. 
Naeh dem Ansauern mit verd. Essigsaul·e ist die Fliissigkeit bei Anwesenheit von Aceton violett· 
rot oder rotviolett gefarbt, bei Abwesenheit von Aceton ist sie fast farblos. Beweisend fiir die 
Anwesenheit von Aeeton ist die Farbung der sauren Fliissigkeit. 

II. Nachweis von Methylalkohol naeh FENDLER. Von 10 cern der Fliissigkeit wild 
dureh vorsiehtiges Erwarmen 1 cern abdestilliert und in einem weiten Probierrohr mit 4 ccm 
verd. Sehwefelsaure (200/0 H2S04 ) gemiseht. Die Misehung wird, unter Kiihlung des Probierrohrs 
durch Eintauchen in kaltes Wasser, unter stetem Umschiitteln nach und nach mit 1 g sehr fein 
zerriebenem Kaliumpermanganat versetzt. Nachdem die Violettfarbung des letzten Zusatzes 
versehwunden ist, filtriert man durch ein kleines trocknes Filter in ein Probierrohr, erhitzt das 
meist rotlich gefarbte Filtrat 20 bis 30 Sekunden lang gelinde, kiihlt wieder ab und mischt 1 ccm 
der nun farblosen Fliissigkeit mit 5 ccm konz. Schwefelsaure. Zu der abgekiihlten Mischung gibt 
man eine frisch bereitete Losung von 0,05 g Morphinsulfat (wenn nicht vorhanden, Morphinhydro
chlorid) in 2,5 cern konz. Schwefelsaure und mischt durch Umriihren mit einem sehr sauberen GIas
stab. Man laBt dann die Mischung bei Zimmerwarme etwa 20 Minuten stehen. Bei Anwesenheit 
von Methylalkohol ist die Mischung spatestens nach 20 Minuten violett bis tief rotviolett gefarbt 
durch die Einwirkung des aus dem Methylalkohol durch die Oxydation entstandenen Formal
dehyds auf das Morphin bei Gegenwart von konz. Schwefelsaure. Gelbliehe oder braunliche Far
bungen oder schmutzige Triibungen zeigen keinen Methylalkohol an. Man macht zweckmaBig 
eine Vergleichsprobe mit einer Mischung von 1 cern Methylalkohol und 100 cern Weingeist. -
In reinem Weingeist kann man groBere Beimischungen von Methylalkohol auch unmittelbar 
nachweisen, indem man 1 cern in der angegebenen Weise mit verd. Schwefelsaure und Kalium
permanganat oxydiert und dann das Filtrat auf Formaldehyd priift. 

Zum A bdestillieren der klein en Menge benutzt man ein KOlbchen von 50 bis 100 cern, 
auf das ein doppelt rechtwinklig gebogenes Glasrohr von etwa 8 mm Weite, etwa 80 eem Gesamt· 
lange und etwa 30 cern Schenkellange mit einem Gummistopfen aufgesetzt ist. Das Rohr wirkt 
als Dephlegmator und das absteigende Ende als Kiihler. Ais Vorlage dient ein Probierrohr mit 
Marke, das zur be3seren Kiihlung noch in kaltes Wasser gestellt wird. Das KOlbehen wird auf 
einem doppelten Drahtnetz mit kleiner Flamme vorsichtig erhitzt. 

Fiir die Priifung auf Holzgeist und vollstandig vergallten Branntwein kommen besonders 
folgende Zubereitungen in Frage: Spiro Angelic. comp., Spiro caeruleu8, Spiro camphoratu8, Spiro 
Cochleariae, Spiro Formicarum, Spiro rU8sicus comp., Spiro saponato-camph., Spiro saponatus, Spiro 
Sapon. kal., Spiro Sinapis, Tinct. Aloes, Tinct. Arnicae, Tinct. Asae ioet., Tinct. Benzoes, Tinct. 
Cantharid., Tinct. Cap8ici, Tinct. Catech~t, Tinct. Myrrhae, Tinct. Jodi. 

Letztere ist vor der Destillation durch Zusatz von 5 cern Wasser und 2,0 fein zerriebenem 
Natriumthiosulfat zu 10 cern Tinktur und darauffolgendes Sehiitteln zu entfarben. Spiritus 
caeruleus ist vor der Destillation mit verdiinnter Schwefelsaure anzusauern. 

Nach ESCHBAUM kann man die Priifung auf Aceton bei Tinkturen auch ohne Destillation 
ausfiihren, indem man die Tinkturen mit der 1 bis 2faehen Menge Wasser verdiinnt, dann mit 
Bleiessig klart und entfarbt und das Filtrat mit Nitroprussidnatrium in der angegebenen Weise 
priift. Hierbei wird aber die Fliissigkeit erheblich verdiinnt und die Probe weniger scharf, be 
der Destillation dagegen findet eine Anreicherung des Destillates an Aceton statt. Die Destillation 
macht auBerdem kaum mehr Miihe als das Klaren mit Bleiessig. 

Nach einem im Reichsgesundheitsamt ausgearbeiteten Verfahren wird bei der Probe nach 
FENDLER an Stelle von Morphin Guaj akol oder Apomorphin oder Gallussaure verwendet. 

0,5 cern einer frisch hergestellten gut gekiihlten Losung von 0,01 g Guajakol in 5 ccm 
konz. Sehwefelsaure werden mit einer Pipette genau abgemessen und auf ein auf weiBer Unterlage 
ruhendes Uhrglas gebracht. Dazu gibt man mit einer Pipette 0,1 cern der gut gekiihlten, vollig ent-
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firbten Losung, die man aus der auf Methylalkohol zu prtifenden, urspriinglichen Fliissigkeit 
durch Destillation, Oxydation und Filtration (ohne Verwendung von konz. Schwefelsaure) erhalten 
hat. Das Zugeben solllangsam und tropfenweise auf die Mitte des Uhrglases erfolgen. 1st Formal
dehyd zugegen, so nimmt die Fliissigkeit sofort eine rote, ziemIich bestindige Farbe an, deren 
Tiefe der vorhandenen Menge Formaldehyd entsprichtj ist kein Formaldehyd zugegen, so wird sie 
hOchstens schwach gelb (siehe auch Bd.. II S. 1366). 

Genau in der gleichen Weise verfahrt man sodann bei der Prtifung mit Apomorphin (hydro
chlorid) und mit Gallussaure, von denen ebenfalls je 0,5 ccm der Losungen von 0,01 g in 5 ccm 
konz. Schwefelsaure angewandt werden. Mit Apomorphin entsteht bei Anwesenheit von Formal
dehyd eine dunkel grauviolette, mit Gallussaure eine intensiv gelbgriine Farbung, wahrend bei Ab
wesenheit von Formaldehyd in beiden Fii.llen nur schwache Farbtone erscheinen. 

Der Nachweis mit Apomorphin und mit GaJlussaure wird wesentlich verfeinert durch die 
Blldung von Niederschlagen nach Zusatz von wenig Wasser. Man gibt etwa eine Stunde - nicht 
friiher - nach der Farbenreaktion mit einer Pipette 0,5 ccm Wasser tropfenweise auf die Mitte der 
Fliissigkeit auf dem Uhrglas und laBt, ohne umzuriihren, ruhig stehen. Bei Anwesenheit von 
Formaldehyd beginnt in der Regel nach etwa 2 Stunden die Ausscheidung eines Niederschlages. 
der besonders am nii.chsten Tage in Form eines Kranzes deutlich sichtbar wird und dessen Menge 
von der des urspriinglich vorhandenen MethylaJkohols abhangt. Zuweilen kommt es vor, daB bei 
der GaJlussiureprobe ganz geringe Ausscheidungen sich bilden, die die Anwesenheit von Methyl
alkohol in der zu untersuchenden Fliissigkeit vortauschen kounen, wahrscheinIich aber durch die 
Gegenwart anderer Methylverbindungen hervorgerufen sind.. In einem solchen Falle ist der Nach
weis von Methylalkohol nur dann aJs erbracht anzusehen, wenn gleichzeitig die Gujakol- und die 
Apomorphinprobe positiv ausgefallen sind. 

Bei der Vorbereitung der Probe sind zur Vermeidung von Verlusten folgende Bedingungen 
einzuhalten: Es werden stets 10 ccm Branntwein aus einem Kolbchen, das vorteilhaft nur 25 ccm 
Inhalt haben soIl, durch ein zweimal rechtwinklig gebogenes, 70 ccm (25 + 20 + 25) langes Rohr, 
dessen mittIerer Tell etwas schrag nach unten der AusfluBseite zu geneigt verlaufen soIl, destilliert. 
Das Glasrohr und der Korkstopfen im Kolbchen sollen genau miteinander abschlieBen, da sonst 
MethylaJkoholdampfe zuriickgehaJten werden konnen. Die Destillation soIl langsam unter Er
hitzen mit kIeiner leuchtender Flamme erfolgen, so daB sich der absteigende Tell des Rohres nicht 
erhitzt. Das MeBglas, in dem das iiberzudestillierende 1 ccm aufgefangen wird, wird zweckmaBig 
in Eiswasser gestellt, der absteigende Teil des Destillationsrohres soIl mogliehst tief in das MeBglas 
hinunterreichen. Ebenso solI die Oxydation mit KaJiumpermanganat unter guter Kiihlung in Eis
wasser ausgefiihrt werden. Das erforderliche 1 g KaIiumpermanganat wird in fein zerriebenem 
Zustand langsam in 4 bis 5 Teilmengen zu dem mit 4 ccm verd.. Schwefelsaure (20 % H2S04 ) ver
setzten Destillat zugegeben. Die ganze Oxydation soIl mindestens eine Viertelstunde in An
spruch nehmen. Dann wird das stark gekiihlte Oxydationsgemisch durch ein trockenes kIeines 
Filter filtriert. Das Filtrat, das schwach rosa gefarbt ist, bleibt bei Zimmertemperatur stehen, bis 
es sich vollkommen entfarbt hat. Es ist nicht ratsam, durch Erwiirmen die Entfarbung zu be
schleunigen, da dabei Verluste an FormaJdehyd entstehen konnten. Hierauf werden mit der gut 
gekiihlten Losung die Farbenreaktionen ausgefiihrt. 

Nachweis von vergalltem Branntwein in Tinkturen nach H. KUNZ-KRAUSE. 
Das Verfahren beruht auf dem Nachweis des im vergii.llten Branntwein enthaltenen Pyridins. 
10 g der Tinktur werden mit so viel gegliihtem Kaliumcarbonat versetzt, daB ein Teil desselben 
noch ungelost bleibt. Die iiber der wii.sserigen Kaliumcarbonatlosung stehende weingeistige Fliis. 
sigkeit wird durch ein kleines Filter moglichst vollstandig abgegossen und mit KupfersulfatlosUDg 
(I + 9) versetzt, bis sie deutlich sauer ist. Bei Gegenwart von Pyridin scheidet sieh eine Ver
bindung von Pyridin mit Kupfersulfat von blaulichgriiner bis griiner Farbe aus. Nach dem Ab
setzen wird die Fliissigkeit von dem Niederschlag moglichst vollstandig abgegossen, der Nieder
schlag durch Erwii.rmen auf dem Wasserbad von Alkohol moglichst befreit und mit Natronlauge 
iibergossen. Bei Gegenwart von Pyridin wird dieses durch seinen Geruch leicbt erkannt. 

Nachweis von PhtluJ,lsiiu/rediiithylesfe'l'. Handelt es sich um die Prtifung von 
reinem Weingeist, so bestimmt man zunachst die Esterzahl des Weingeistes. Man erhitzt 50 ccm 
Weingeist naeh Zusatz von 10 cem n-KaJUauge lIz Stunde lang auf dem Wasser bad unter RiickfluB
kiihlung und titriert den nberschu.B an Alkali mit l/z-n-Salzsii.ure zuriick (Phenolphthalein als In
dikator). Werden 20 ccm l'z-n-Salzsaure oder nur 0,1 bisO,2ccm weniger verbraucht, so ist die Ester
zahl gleich Null oderfast Null und PhthaJsaureester ist nicht zugegen. Werden erhe blich weniger als 
20 ccm l/z-n-SaJzsaure verbraucht, so bereehnet man, wieviel ccm n-KaJilauge verbraucht sind und 
dann wieviel Phthalsaureester zugegen sein konnte. Angenommen, es seien 14 cem l/z-n.Salzsaure 
verbraucht, dann sind 10-7 = 3 ccm n-KaJilauge verbraucht, entsprechend einer Menge von 0,333 g 
PhthaJsaurediathylester in 50 ecm Weingeist [1 ccm n-KaJilauge = 111 mg CaH,(COOCZH&)J. 

Zum Nachweis des Phthalsaureesters versetzt man dann eine Menge des Weingeistes, die 
etwa 25 bis 30 mg Phthalsal1reester enthaJten kann - nach dem Beispiel 5 ccm - in einer Porzellan
schaJe mit 3 Tropfen Natronlauge (15% NaOH) und verdampft 7.ur Trockne. Den Riickstand 
versetzt man mit 25 mg Resorcin und einigen Tropfen konz. Schwefelsaure und erhitzt iiber kleiner 
Flamme bis auf etwa 160 0, bis die anfangs braune oder rote Farbe in eine orangegelbe iibergegangen 
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ist. Na.ch dem ErkaJten gibt man 25 ccm Wasser und dann Ammonialdliissigkeit im 'OberschuS 
hinzlL War Phthalsii.ureester zugegen, so ist Fluorescein entstanden, und die Fliissigkeit fluoresciert 
gelbgriin. 

Nachweis von Phthalsaurediathylester in alkoholhaltigen Zubereitungen. 
Nach A. B. LYONS laSt sich der Phthalsaureester aus Trinkbranntwein und anderen alkoholhaltigen 
Fliissigkeiten (Tinkturen) mit Petr ola ther ausschiitteln und dann in der vorstehend beschriebenen 
Weise na.chweisen. Man schiittelt in einem Scheidetrichter 5 ccm der zu priifenden Fliissigkeit 
na.ch Zusatz von 5 ccm Wasser na.cheinander mit lO, lO und 5 ccm leichtem PetroIather aus und 
verdunstet diesen in einer PorzeUanschale, Phthalsaureester bleibt als olige Fliissigkeit zuriick 
und laJ3t sich dann durch 'Oberfiihrung in Fluorescein nachweisen. 

Spirituosa medicata, Arzneiliche Spiri tuosen, sind Losungen von Arznei· 
mitteln, die Weingeist als wesentlichen Bestandteil enthalten. Sie werden durch 
Mischen, Losen oder durch Destillation hergestellt (Germ.). Die Vorschriften fiir die 
einzelnen Praparate finden sich unter den Drogen und Chemikalien, aus denen die 
Praparate hergestellt werden. 

MlItura vlnosa (Form. Bero!.). Mlxtura alkohollca. Aqua Vitae 

(Form. Berol.). Tincturae amarae 
Tlncturae aromaticae 
Sirupi Sacchari 
SpiritU8 
Aquae destillatae 

M2,0 
Spiritus 40,0 

aa 25,0 Tincturae Chinae compositae 3,0 
q. s. ad 200,0. Aquae destillatae q. 8. ad 200,0. 

Mlxtura alcohollca TODD (Hlsp.). 
Spiritus 60 % 60,0 
Aquae Hyssopl 120,0 
Sirupl Papaveris 30,0. 

Alkohol-Cellit ist eine erstarrte alkoholische Losung von Cellit (6%), die in Tafeln oder 
Pergamentbeuteln ausgegossen wird und eine bequeme Anwendungsform der Alkoholverbande 
bildet. 

Alkoholsilbersalbe besteht aus 0,5% Collargol, 70% Alkohol (96%ig), Natronseife, Wachs 
und etwas Glycerin. 

Duralcol, Alkoholverband, besteht aus Mullbinden, die mit sog. festem Alkohol, Opo. 
deldok, 5%igem lchthyola.lkohol u. dgl. impragniert sind. 

Stili spirituosi nach UNNA bestehen aus durch Zusatz von Natronseife in Stibchenform 
bzw. in Zinntuben gebrachtem sog. festem Spiritus. Man lOst z. B. 6 T. Natriumstearat in einer 
Mischung aus 2 T. Glycerin und lOO T. Alkohol, gieSt aus und laSt erkalten. 

Alkoholhaltige Getranke. 
Bier siehe unter Cerevisia S. 903. 

Wein siehe unter Vinum Bd. II S.910. 

Trinkbranntwein und Likore. 
Trinkbranntwein ist die Bezeichnung fiir zuckerfreie oder zuckerarme, 

alkoholreiche, aus vergorenen Fliissigkeiten durch Destillation oder aus rl'inem Athyl. 
alkohol durch Verdiinnen mit Wasser mit oder ohue Zusatz von Gerucb- und Ge· 
schmackstoffen hergestellte Getranke. 

Likore sind gezuckerte und gewiirzte Trinkbranntweine. 

Gesetzliche Bestimmungen. Deutsches Reichsgesetz iiber das Branntweinmonopol 
vom 8. April 1922. 

§ lOO. 
Die Verwertung von Branntwein auSerhalb des Monopolbetriebes zur HersteUung von Trink. 

branntwein ist zulassig, soweit fiir den Branntwein der regelmaSige Verkaufspreis oder der 
Branntweinaufschlag oder der regelmaJ3ige Monopolausgleich entrichtet worden ist. 

1m Inland darf Trinkbranntwein nur unter Kennzeichnung des Weingeistgehaltes 
in Raumhundertteilen in den Verkehr gebra.cht werden. Die Kennzeichnung hat bei Lieferungen 
in Behaltnissen von mehr als einem Liter Inhalt auf der Rechnung, bei Lieferung in Behaltnissen 
bis zu einem Liter Inhalt auf dem Flaschenschild zu erfolgen. 

1m Inland diirfen Arrak, Rum und Obstbranntwein, sowie Verschnitte davon und 
Steinhager nur mit einem Weingeistgehalt von mindestens 88 Raumhundertteilen, 
sonstige Trinkbranntweine nur mit einem Weingeistgehalt von mindestens 36 Raum
hundertteilen in den Verkehr gebracht werden. Die Reichsmonopolverwaltung kann in gemein-
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samar Beschlullfassung mit dem Beirat Ausnahmen fiir besondere Gegenden und besondere Trink· 
branntweinarten zulassen. 

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder ahnlichen Gefallen gewerbsmallig verkauft oder feil· 
gehalten wird, mull eine Bezeichnung tragen, die erkennen lallt, ob der Trinkbranntwein im Inland 
oder Ausland fertiggestellt ist. Aullerdem sind der Fertigsteller und der Ort der Fertigstellung an· 
zugeben, sowie der Sitz der Firma, wenn dieser mit dem Orte der Fertigstellung nicht iiberein. 
stimmt. Es ist verboten, den Flaschen eine Ausstattung zu geben, die geeignet ist, den Kaufer iiber 
die Herkunft irrezufiihren. 

Das Nahere regeln die Ausfiihrungsbestimmungen. 
Die Vorschriften in § 18 des Weingesetzes yom 7. April 1909 (Reichsgesetzblatt S. :J93ff.) 

bleiben unberiihrt. 

§ 101. 
Unter der Bezeichnung Kornbranntwein darf nur Branntwein in den Verkehr gehracht 

werden, der ausschlieBlich aus Roggen, Weizen, Buchweizen, Hafer oder Gerste hergestellt und 
nicht im Wiirzeverfahren gewonnen ist. Mischungen von Kornbranntwein mit weingeisthaltigen 
Erzeugnissen anderer Art diirfen nicht unter der Bezeichnung Kornverschnitt oder unter einer 
ahnlichen Bezeichnung, die auf die Herstellung aus Korn (Roggen, Weizen, Buchweizen, Hafer 
oder Gerste) schlie Ben laBt, in den Verkehr gebracht werden. 

§ 102. 
Unter der Bezeichnung Kirsch wasser, Zwetschen wasser, Heidel beergeist oder ahn· 

lichen Bezeichnungen, die auf Herstellung aus Kirschen, Zwetschen, Heidelbeeren oder sonstigen 
Obst· und Beerenarten hinweisen (Kirschenbranntwein, Kirsch, Zwetschenbranntwein, Steinobst· 
branntwein, Kernobstbranntwein und dergleichen), darf nur Branntwein in den Verkehr gelbracht 
werden, der ausschlieBlich aus den betreffenden Obst· und Beerenarten hergestellt ist. Die Vor· 
schrift in § 101 Satz 2 'findet entsprechende Anwendung. 

Unter der Bezeichnung Steinhager darf nur Trinkbranntwein in den Verkehr gehracht 
werden, der ausschlielllich durch Abtrieb unter Verwendung von Wacholderlutter aus vergorener 
Wacholdermaische hergestellt ist. 

§ 103. 
Die Verwendung von Branntweinscharfen ist untersagt. 

§ 104 

Trinkbranntwein, den nicht die Reichsmonopolverwaltung hergestellt hat, oder dessen 
Verpackungen oder Umhiillungen diirfen nicht mit der Bezeichnung Monopol oder mit einer ahn
lichen Bezeichnung oder mit einer Ausstattung versehen oder in den Handel gebracht werden, die 
geeignet ist, den Eindruck hervorzurufen, daB es sich um Monopolerzeugnisse handelt. Das gleiche 
gilt fiir Ankiindigungen, Preislisten, Geschaftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen. 

Unternehmungen oder Betriebe diirfen Bezeichnungen, die geeignet sind, den Eindruck 
hervorzurufen, daB eine Verbindung mit der Reichsmonopolverwaltung besteht, nur mit Genehmi
gung dieser Verwaltung verwenden. 

Herstellung. Die Herstellung der Trinkbranntweine und Likore geschieht nach zwei 
Methoden: I. Durch Destillation, II. durch einfaches Mischen, worunter auch das Ansetzen 
nach Art der Tinkturen zu verstehen ist. 

Die Destillation der Trinkbranntweine geschieht nach den in dem Abschnitt "Destillation" 
(Bd. II) gegebenen Vorschriften. Durch Lagern, Altern, erhOht sich der Wohlgeschmack und 
das Bukett der Destillate. Sie sind zunachst farblos; die spater auftretende Farbe entsteht 
unter der Einwirkung des Lichtes, oder sie entstammt auch dem Holz der Lagerfasser. Meist 
gelangen sie jedoch kiinstlich gefarbt in den HandeL 

Beim Mischen von Trinkbranntweinen und Likoren ist vornehmlich folgendes zu beac.hten: 
Es kann nur destilliertes Wasser verwendet werden, kalkhaltiges Wasser gibt Triibungen. 
Das Wasser (bei Branntweinen) oder die Zuckerlosung (bei Likoren) ist dem Weingeistgemisch heiB 
zuzusetzen. Erst nach volligem Erkalten wird filtriert. Die Filter sind vorher mit 
heiBem Wasser auszuwaschen. - Die fertigen Produkte sind gut verkorkt moglichst warm zu 
lagern. Beides dient dazu, ein schnelleres Altern zu erzielen und den brennenden Geschmack, der 
kalt hergestellten Gemischen eigen ist, zu mildern. - Sehr wichtig ist auch die Verwendung eines 
reinen Weingeistes. 

In bezug auf die Farbung der Trinkbranntweine und Likore haben sich gewisse 
Regeln herausgebildet. Z. B. farbt man Absinth griin, Rosenlikor rot, Cura9ao dunkelgelb usw. Ais 
Farbstoffe kommen dabei hauptsachlich folgende in Betracht: Tinct.. Sacch. tost., Tinct. Catechu, 
Tinct. Curcumae, Chlorophyll (alkoholloslich), Cochenille, Flores Malvae arboreae. Letztere sind 
besonders zum Farben von Punschessenzen zu empfehlen, da hier die Erzielung eines satten 
Farbtones erwiinscht ist. 
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Auch Teerfa.rben finden Anwendung. Sie sind besonders dem Chlorophyll vorzuziehen, da 
letzteres an Lichtechtheit nicht selten zu wiinschen iibrig laJ3t. Besonders zu empfehlen sind: 
"Griin extra conc. Nr. 2454 und Saftgriin Nr. 1757" der Farbenfabrik W. BRAUNS in Quedlinburg 
und ,.Spinatgriin" von OEHME u. B.AIER in Leipzig.Gohlis. Ebenso kann natiirlich auch jeder 
andere Fa.rbton durch Teerfarben erzielt werden. 

Weinbrand. Kognak. Cognac. Brandy. DurchDestillation von Wein erhiUt.man 
reinen Branntwein, der nach der franzosischen Stadt Cognac auch als Kognak und nach dem 
franzosischen Departement Cha.rente auch als Charente-Branntwein bezeichnet wird. Die 
Bezeichnungen Kognak, Kognakbranntwein oder Charente-Branntwein diirfen nach franzosischem 
Gesetz aber nur fiir solche Weinbranntweine angewandt werden, die aus Wein der Depa.rtements 
Cha.rente inferieure, La Charente, La Dordogne und Deux SaYres hergestellt sind. In Deutschland 
darf unter der Bezeichnung Kognak nur solcher Weinbranntwein in den Verkehr gebracht 
werden, der nach franzosischem Gesetz als Kognak bezeichnet werden da.rf. 

Anderer Weinbranntwein wird in Deutschland als Weinbrand bezeichnet. Guter deutscher 
Weinbrand steht den franzosischen Sorten an Geschmack und Blume nicht nacho Zur Gewinnung 
von Weinbrand sind am besten leichte Weine geeignet, die nicht auf den Trestern vergoren sind, 
sondern aus dem ausgepreJ3ten Traubensaft gewonnen wurden. Leicht essigstichige Weine konnen 
auch verwendet werden, andere schadhafte Weine aber nicht. Bei guten Weinen geniigt einmalige 
Destillation, bei geringeren Weinen wird das Destillat rektifiziert. Der zunachst gewonnene Wein
branntwein ist farblos. Er erhiUt die gelbe Fa.rbe und auch den feinen milden Geschmack erst durch 
lange Lagerung in Eichenfassern. Rascher wird die Fa.rbe durch gebrannten Zucker und der milde 
Geschmack durch Essenzen, Ausziige aus getrockneten Pflaumen und Zuckerzusatz erzielt. 

In Frankreich ist nur noch der Zusatz von Wasser (zur Einstellung des AlkoholgehaJtes), von 
Zuckersirup und Zuckercouleur sowie die Behandlung mit Eichenholzspanen gestattet. Der Zu: 
satz von "sauces" oder "bonificateurs" ist nicht gestattet. Es wird aber geduldet, daJ3 der "Zucker
sirup" Ausziige aus feinschmeckenden Drogen enthiUt. In Deutschland sind die Firbung mit ge
branntem Zucker und geschmacksverbessernde Zusatze von Zucker, Ausziige aus siiJ3en Friichten 
(z. B. Pflaumen) ebenfaUs gestattet. Nicht statthaft ist aber die Verwendung von kiinstIichen 
Essenzen und Bukettstoffen (Estern), atherischen Olen u. a., die eine Vortauschung oder Ver
starkung des Weinbranda.romas bezwecken. 

Der in Deutschland in den Verkehr gebrachte Weinbrand unterliegt dem Deutschen Wein
gesetz von 1909 (Bd. II S. 917). 

Spiritus e Vi no (Germ., Relv.). Kognak. (Die Bezeichnung "Kognak" der 
Germ. fj ist in der Germ. 6 durch Weinbrand ersetzt.) 

Der von der Germ. vorgeschriebene Weinbrand soll mindestens 38 Vol.- % 

Alkohol enthalten. 1m iibrigen muB er den Bestimmungen des Weingesetzes und den 
dazu erlassenen Ausfiihrungsbestimmungen entsprechen. 

Helv. fordert einen Gehalt von 45--55 Vol.- % Alkohol. Spez. Gew. 0,927-0,950. 
Verdampfungsriickstand, bei 100° getrocknet, hochstens 1,5%. Wird eine Mischung 
von je 10 ccm Weinbrand und Wasser mit 10 ccm Ather geschiittelt, so darf der Ver
dampfungsriickstand des klar abgegossenen Athers keinen fremdarligen Geruch zeigen. 

Kornbranntwein. AIs Kornbranntwein bezeichnet man den aus Getreide (Roggen, Weizen, 
Buchweizen, Hafer oder Gerste) durch Verzuckerung der Starke mit Diastase (Malz), Vergarung 
der Maische mit Hefe und Destillation gewonnenen Branntwein. Nach § 101 des Branntwein
monopolgesetzes darf der Kornbranntwein nicht nach dem Wiirzeverfahren hergesteUt werden, 
die Vergarung muJ3 also im Dickmaischverfahren erfolgen. Meistens verwendet man Roggen und 
Gerste, seltener Weizen, Hafer und Buchweizen. Das Getreide wird teils als Rohkorn, teils als Malz 
verwendet. Durch Lagerung in eichenen Fassern erhiUt der Kornbranntwein gelbe Fa.rbe und 
feinen Geschmack. Der Kornbranntwein kommt in sehr verschiedener Reinheit in den Handel. 
In einigen Gegenden wird der fuselhaltige Branntwein mit brotartigem Geschmack vorgezogen, in 
andern reinschmeckender, fast fuselfreier Branntwein. 

Whisky. Der Whisky, der wichtigste Trinkbranntwein der Englander, ist ein aus ver
gorenem Gerstenmalz gewonnener Branntwein, der einer besonderen Behandlung des MaIzes 
oder besonderen Art der Lagerung seine Eigenschaften verdankt. Whisky wurde zuerst in Irland, 
spater in Sohottland, England und Amerika hergestellt. Der irische Wisky gilt als der beste, 
dann folgt der sohottisohe, englische und amerikanische. Bei der Gewinnung des Whiskys in 
GroJ3britannien wird die zur HersteUung des MaIzes dienende Gerste in Torfwasser eingeweicht, 
und das MaIz wird iiber Torffeuer gedarrt. In Amerika wird die Eigena.rt des Whiskys, der nicht 
nur aus Gerstenmalz, sondern auch aus Mais und Roggen, teiIweise auch unter Zusatz von Zucker
rohrmelassebranntwein gewonnen wird. durch Lagerung in besonders hergerichteten Fissern er
reioht. Die aus sta.rkem Eichenholz hergestellten Fisser von etwa ISO 1 Inhalt werden im Innern 
vor dem Einsetzen der Boden durch Holzfeuer stark verkohlt, bis eine Kohlenschicht von 2-3 mm 
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Dicke entstanden ist. Die mit dem passend verdiinnten Branntwein gefiillten Fasser werden 
7-8 Jahre lang in Lagerhausern auf Holzgeriisten so gelagert, daB die Luft von allen Seiten an die 
Fasser herantritt. Die Temperatur wird in den Lagerhausern auf 25-27 ° gehalten. 

In Deutschland wird ein dem amerikanischen Whisky ahnlicher Trinkhranntwein ebenfalls 
durch Lagerung in angekohlten Eichenfassern gewonnen. 

Der Whisky soil rund 50 Vol.-% Alkohol enthalten, meist enthalt er aber nur 45% und oft 
auch nur 40%' 

Obstbranntwein. Aus allen zuckerhaltigen Friichten laBt sich durch Vergarung und De
stillation Branntwein gewinnen, dessen Geschmack von der Art der Friichte abhangt. Die wichtig
sten Obstbranntweine sind Kirschen branntwein (Kirschwasser) und Zwetschen branntwein. 

Kirschenbranntwein wird hauptsachlich in der Schweiz, in Siidwestdeutschland (Baden 
und Wiirttemberg) und in Siidostfrankreich in Kleinbetrieben hergestellt. Der feinste Kirschen
branntwein wird im badischen Schwarzwald aus schwarzen wilden Kirschen gewonnen. Die Kir
schen werden in Garbottiche eingestampft, wobei die Steine nicht mit zerstoBen werden. Die 
Maische wird nach der Vergarung und langerer Lagerung (meist bis zum Winter) iiber freiem 
Feuer oder seltener mit Dampf abgebrannt. Der so gewonnene Branntwein, der Rohbrand, wird 
mit groBeren oder kleineren Mengen vergorener Maische versetzt und nochmals destilliert. Man 
erhalt so einen Branntwein mit 55-60 Vol.-% Alkohol. Der Gehalt wird mit schwacherem De
stillat oder mit Wasser auf die iibliche Starke eines Trinkbranntweins herabgesetzt. In einzelnen 
Brennereien wird bei der Bereitung der Maische auch ein Teil der Kerne mit zerquetscht. Man 
erhalt dann einen Branntwein mit starkem BittermandelOlgeruch und -geschmack, der dann mit 
Sprit und Wasser verschnitten wird. 

Der Kirschenbranntwein des Handels enthalt meist Spuren von Kupfer aus dem Destillier
apparat. 

Zwetschenbranntwein wird aus den verschiedenen Arten von Zwetschen und Pflaumen ge
wonnen, meistens im Kleinbetrieb, besonders in Siidungarn, Slavonien, Bosnien, Dalmatien, Serbien, 
Mahren, in der Schweiz und in Siidwestdeutschland. Die Zwetschen und Pflaumen werden zer
quetscht und mit den Steinen, die dabei teilweise zerstoBen werden (was aber unabsichtlich ge
schieht) in Bottichen bei 15-18° der Garung iiberlassen. Zur Beschleunigung der Garung wird 
zuweilen PreBhefe zugesetzt. Die Maische wird haufig umgeriihrt, damit nicht an der schaumigen 
Oberflache Essigbildung stattfindet. Die Maische wird entweder sofort nach der Hauptgarung, 
die 8 Tage bis 4 Wochen dauert, oder nach langerem Lagern in geschlossenen Fassern mit einfachen 
Destillierapparaten abgebrannt. Der Alkoholgehalt wird auf die Starke eines Trinkbranntweins 
eingestellt. Der Geruch und Geschmack des Zwetschenbranntweins ist zum Teil abhangig von der 
Menge des Benzaldehyde und der Blausaure, die aus den zerstoBenen Kernen stammen. 

In gleicher Weise wie aus Kirschen, Zwetschen und gewohnlichen PfJaumen wird auch aus 
Mira bellen, Pfirsichen und Aprikosen Branntwein gewonnen, deren Geschmack teils von 
dem Aroma der Friichte, teils von dem Gehalt an Benzaldehyd und Blausaure abhangt. Auch aua 
Heidel beeren wird Trinkbranntwein hergestellt. 

Tresterbranntwein. Die beim Auspressen der Weintrauben verbleibenden PreBriickstande, 
die Trester, werden in aufrechtstehenden Fassern, aus denen ein Boden entfernt ist, oder bei 
groBeren Mengen in zementierten Gruben festgestampft vergoren. Die Oberflache wird dabei mit 
einer Ton- oder Lehmschicht bedeckt, in der einige mit Garspunden versehene Locher angebracht 
werden. Aus den vergorenen Trestern wird der Alkohol mit direkter Feuerung oder auch mit Dampf 
abdestilliert. In gleicher Weise wird auch aus Rotweintrestern, auf welchen der Most vergoren 
wUlde, der Alkohol abdestilliert. Den eigenartigen Geschmack verdankt der Tresterbranntwein 
den Fuselolen, die bei der Garung in den Beerenresten und den Kammen entstehen. 

Hefebranntwein oder Lagerbranntwein. Die Weinhefe (Weinlager), die sich bei del' 
ersten Garung des Mostes abscheidet, wird moglichst frisch nach Zusatz von Wasser oder von 
geringem Wein der Destillation mit direkter Feuerung oder mit Dampf unterworfen. Ebenso wird 
auch aus der Hefe, die sich spater in dem Wein absetzt, der Alkohol gewonnen. Der Hefebrannt
wein hat einen feineren Geschmack als der Tresterbranntwein, sein!\ Giite ist natiirlich auch abo 
hangig von der Giite des Weines und von der Frische der Hefe. 

Wacholderbranntwein. Genever. Steinhager. Zur Gewinnung von Branntwein 
mit Wacholdergeschmack wird reine vergorene Wacholdermaische mit reinem Korn- odeI' Kar
toffelbranntwein versetzt und dann abgebrannt oder die vergorene Wacholdermaische wird ffir 
sich abgebrannt und das Destillat mit reinem Branntwein gemischt. Auch werden Mischungen 
von Sprit und Wasser mit atherischem WacholderOl versetzt (vgl. S. 298, § 102). 

Pfefferminz. Kiimmel. Anis. Branntweine mit dem Geschmack dieser Drogen werden 
entweder durch Destillation von KOLD- oder Kartoffelbranntwein unter Zusatz der zerquetschten 
Drogen oder auch durch Mischen von Branntwein mit den atherischen Olen der Drogen hergestellt. 
Mei~tens werden diese Branntweine auch mit kleinen Mengen Zucker versetzt. 

Enzianbranntwein. In Siiddeutschland, in der Schweiz und in Tirol werden die Enzian
wurzeln in der Bliitezeit von Juli bis September, in der sie den groBten Zuckergehalt haben, nach 
der Reinigung und Zerkleinerung mit del' doppelten Gewichtsmenge Wasser angeriihrt und ver
goren. Haufig wird zur Erhohung der Alkoholmenge del' Maische auch Zucker zugesetzt. Der ab-
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destillierte Branntwein wird nicht selten noch mit Korn- oder Kartoffelbranntwein verscbnitten, 
auch wird schon vor der Destillation der Maische noch Branntwein zugesetzt_ 

Arrak ist aus Zuckerrohrmelasse nach besonderen, meist geheim gehaltenen Verfahren ge
wonnener Branntwein_ Die Hauptmenge des Arraks wird auf Java, der beste in Batavia her
gestellt. Die Vergarung der Zuckerrohrmelasse, die mit der dreifachen Raummenge Wasser ver
diinnt wird, geschieht durch Hefe, die in gekochtem Reis geziichtet wird. Zunachst werden aus 
einem Teig von Reismehl, Zuckerrohr, Knoblauch und Galgantwurzeln, der 3 Tage gestanden hat, 
kleine Kugeln hergestellt, die an der Sonne getrocknet werden. Diese Kugeln enthalten dann ver
schiedene Hefe- und Schimmelpilzarten. Mit den zerstoBenen Kugeln wird gekochter Reis geimpft, 
dessen Starke durch die Schimmelpilze verzuckert wird. Die Hefe vermehrt sich in dem ver· 
zuckerten Reis sehr stark und dient dann zur Vergarung der Melasse. Die vergorene Maische wird 
aus kupfernen Destillierblasen mit einfachen Kiihlern destilliert. Das Destillat wird zunachst so· 
lange aufgefangen, bis es 50 Vol.-% Alkohol enthii.lt. Das weitere Destillat wird fiir sich aufge
fangen und nochmals destilliert. Durch den so gewonnenen starken Alkohol wird das erste Destillat 
auf 60-66 Vol.-Ofo gebracht. Der Arrak des Handels ist farblos oder infolge der Lagerung in 
Holzfassern schwach gelblich. 

Rum ist aus Zuckerrohrmelasse und anderen Abfii.llen der Rohrzuckerfabriken hergestellter 
Branntwein. Er wird hauptsachlich in Jamaika, Barbados, Puerto Rico, Britisch- und Nieder
landisch-Guyana und Mauritius gewonnen. Die Maische wird mit Schwefelsaure angesauert und 
meist durch wilde Hefe, die im frischen Zuckerrohrsaft enthalten ist, vergoren. Zum Teil wird die 
Hefe auch aus Europa bezogen. Zur Destillation benutzt man teils eiufache Destillierblasen, teils 
Apparate wie sie in den Spritfabriken verwendet werden. Das farblose Destillat wird mit ge
branntem Zucker gefarbt und noch mit Essenzen versetzt. Der naoh Europa verschiffte Rum ent
hii.lt 75-80 Vol.-% Alkohol. Zum Verbrauch als Trinkbranntwein wird der Rum auf einen Gehalt 
von 45 Vol.-% verdiinnt. 

Rum, der unter einer Bezeichnung in den Handel gebracht wird, die das urspriingliche Er
zeugnis der Rumfabriken erwarten laBt (z. B. Original-Jamaikarum) muB so beschaffen sein, wie er 
im Erzeugungsland, nach dem er benannt ist, gewonnen wurde; er muB also 75-80 Vol. - % Alkohol 
enthalten. - Trinkbranntwein, der neben echtem Rum Alkohol anderer Herkunft enthalt, darf als 
Rumverschnitt bezeichnet werden, wenn er noch deutlich die Eigenschaften des Rums erkennen 
liiBt. (Der Rumverschnitt darf keine kiinstlichen Aromastoffe enthalten.) - Gemische von Rum, 
Alkohol anderer Herkunft und Wasser, die den an Rumversohnitt zu stellenden Anforderungen 
nicht geniigen (bei zu geringem Gehalt an echtem Rum), Bowie Trinkbranntweine, die neben Rum 
oder an Stelle von Rum aromatische Stoffe anderen Ursprungs (Rumessenzen) enthalten, diirfen 
nur als Kunstrum in den Verkehr gebracht werden. 

Auf Trinkbranntweinstarke herabgesetzter Rum (Trinkrum), Rumverschnitt und Kunstrum 
miissen in 100 Raumteilen mindestens 45 Raumteile Alkohol enthalten. Zum Farben von Rum 
darf nur gebrannter Zucker verwendet werden. 

Spiritus e Saccharo (Relv.). Rum. 
Helv. fordert einen Alkoholgehalt von 50-60 Vol.-%. Spez. Gew. 0,916-0,939. Ver· 

dampfungsriickstand bei 100° getrocknet hiichstens 1,0%. Eine Mischung von 2 ccm Rum untl 
5 ccm konz. Schwefelsaure solI das Rumaroma 1/~ Stunde lang behalten. 

Untersuchungvon Trinkbrannt'Welnen. Nachweis von Branntweinscharfen. 
Man dampft 250-500 ccm Branntwein in einer Platinschale zur Sirupdicke ein und priift den 
Riickstand durch den Geschmack, der nicht soharf pfefferartig sein dar!. Hierauf trocknet man 
den Riickstand und erhitzt ihn iiber freier Flamme vorsichtig (I) bis zum Auftreten von Dampfen. 
Bei Gegenwart von Paprika treten Dampfe auf, welche die Schleimhaute in ungemein heftiger 
Weise reizen. Bei Verwendung von Pfeffer kann man unter Umstanden aus dem Verdampfungs
riiokstand das Piperin kristallisiert erhalten. 

Nachweis von Vergallungsmitteln. Aceton, Methyialkohol und Pyridinbasen werden 
in der S.294-296 beschriebenen Weise nachgewiesen. 

Nachweis von Blausaure (in Kirschen- und Zwetschenbranntwein). a) Nachweis der 
freien Blausaure. 5 ccm Branntwein werden in einem Probierriihrchen mit einigen Tropfen 
einer frisohbereiteten Guajakharztinktur und 2 Tropfen stark verdiinnter Kupfersulfatliisung ver
setzt und die Mischung umgestiilpt. Bei Gegenwart von freier Blausaure farbt sich die Fliissigkeit 
blau. - b) Nachweis der ge bundenen Blausaure. 5 ccm Branntwein werden mit Kalilauge 
alkalisch gemacht. Nach 3-5 Minuten wird die Fliissigkeit mit Essigsaure ganz schwach (I) an
gesauert, und zum Nachweise der nunmehr im freien Zustande vorhandepen Blausaure verfahren 
wie unter a. Enthii.lt ein Branntwein gleichzeitig freie und gebundene Blausaure, so fiihrt man die 
Guajak-Kupferprobe mit und ohne vorhergehende Behandlung der gleichen Menge Branntwein mit 
Alkali aus und vergleicht die Starke der Blaufarbung. Um die Untersehiede der letzteren besser 
zutage treten zu lassen, mnB man mitunter den Branntwein mit Wasser verdiinnen. 

Bestimmung des Fuselois in Branntweinen und Likiiren. Eine bestimmte 
Menge (z. B. 100 cem) des Branntweins oder des Likiirs wird mit Natronlauge bis zur sehwach 
alkalisohen Reaktion versetzt und destilliert. In dem Destillat wird das Fuselbl in der S. 292 
angegebenen Weise bestimmt. 
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Likore. Zur Herstellung feiner LikOre sind nur die besten Rohstoffe brauchbar. Der 
Alkohol darf keinerlei Nebengeschmack haben. Man verwendet deshalb nur den besten Sprit 
des Handels, Weingeist oder filtrierten Primasprit. Der Zucker darf nicht geblaut 
sein. Da kalkhaltiges Wasser Triibungen verursacht, verwendet man am besten destilliertes 
Wasser. Xtherische Ole und Drogen miissen von bester Beschaffenheit sein, ebenso Frucht
safte. Der Zucker wird bei der Herstellung von Likoren in groJ3erem Umfang zweckmaJ3ig als 
filtrierter Zuckersiru p verwendet, der in 1 Liter 1 kg Zucker enthalt. Man lOst 100 kg ungeblaute 
Raffinade in 40 I destilliertem Wasser durch Erwarmen, setzt eine Losung von 75 g Citronensaure 
in etwa 200 ccm Wasser hinzu und kocht 5 Minuten lang und koliert den Sirup heiJ3 durch ein 
Flanelltuch und fiillt mit heiJ3em destilliertem Wasser auf 100 I auf. Durch das Kochen mit Citronen
saure wird ein Teil des Zuckers invertiert, wodurch ein spateres Auskrista1lisieren von Zucker ver
hiitet wird. Beim Mischen der Likore ist zu beachten, daJ3 II des Zuckersirups neben 1 kg Zucker 
0,41 Wasser enthii.lt. 

Die Herstellung von ,Likoren geschieht durch kalte oder warme Destillation. Als "kalte 
Destillation" bezeichnet man das einfache Mischen von Alkohol mit Wasser, Zucker und Essenzen, 
atherischen Olen, Fruchtsaften und Ausziigen von Drogen. Letztere werden wie Tinkturen durch 
Maceration oder Perkolation oder auch Digestion bei 50-60 0 hergestellt. ZweckmaJ3ig ist es beim 
einfachen Mischen der Likore, die ZuckerlOsung heW in das Gemisch von Weingeist und Essenzen 
hineinzugieJ3en. 

Als warme Destillation bezeichnet man die regelrechte Destillation, die zur Herstellung 
von feinen Krauterlikoren (z. B. von Benediktiner, Chartreuse, Curac;ao) dient. Die mit verd.' 
Weingeist einen Tag lang macerierten Krauter werden in ein in den Helm des Destillierapparates 
eingesetztes Sieb gebracht und die Destillierblasen mit verd. Weingeist, etwa von 60 VoL- %, gefiillt. 
Durch Destillation iiber freiem Feuer, aus dem Wasserbad oder mit Dampf erhii.lt man dann eine 
Essenz, aus der durch Mischen mit Wasser, Zucker und Farbstoff der Likor hergestellt wird. Bei 
der Destillation wird die Essenz in verschiedenen Fraktionen aufgefangen und die Destillation 
unterbrochen, wenn das Destillat anfiingt, krautigen Nebengeschmack zu zeigen. 

Der Alkohol- und Zuckergehalt kauflicher Likore ist sehr schwankend. So enthalten 
z. B. Franzos. Chartreuse griin etwa 56 Vol.-o/o Alkohol und 21 Gew.-% Zucker, Chartreuse 
gelb etwa 43 Vol.-% Alkohol und 32 Gew.-% Zucker, Franzos. Cacaolikor von CUSENIER 
26,5 Vol.-Ofo Alkohol und 45 Gew.-OJo Zucker, Cherry-Brandy von CUSENIER 32 Vol.-% Alkohol 
und 16,5 Gew.-% Zucker (siehe auch unter Fruchtsaitlikore), Maraschino von FORESTIN 29 VoL-% 
Alkohol und 40 Gew.-% Zucker, Eckauer Kiimmel Nr_ 0 von Graf PABLEN 56 Vol.-%Alkohol und 
25,6 Gew.- % Zucker. 

Fruchtsaftlikore. Zur Herstellung von Fruchtsaftlikoren verwendet man vollstandig ver
gorene Fruchtsii.fte, die wie bei der Bereitung von Fruchtsirup aus den zerquetschten Friichten 
durch Vergii.renlassen, Auspressen und Filtrieren gewonnen werden. In dem Fruchtsaft wird der 
Zuoker duroh Erhitzen gelost und der Sirup heiJ3 in das Weingeistgemisch gegossen. Auf 31 Frucht· 
saft nimmt man in der Regel 31 Weingeist (96 Vol.-%) und 2 kg Zuoker und 1 I Wasser. Der so 
hergestellte Likor enthii.lt etwa 36 Vol.-% Alkohol und 24 Gew.-% Zucker. Alkohol- und Zucker
gehalt konnen natiirlich auch nach Geschmack abgeandert werden. Cherry-Brandy von BOLS ent
hii.lt etwa 32,5 Vol.-% Alkohol und 25 Gew.-% Zucker (Invertzucker), Cherry-Brandy von 
FOCKINOK etwa 32Vol._o/o Alkohol und 32 Gew.-o/o Zucker, Cherry·Brandy von HEERING 27Vol.-o/o 
Alkohol und 30 Gew.- 0/0 Zucker. Fruchtsaftlikore werden hauptsachlich hergestellt aus schwarzen 
Sauerkirschen (Cherry-Brandy), Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren. Sehr 
feine Fruchtsaftlikore erhii.lt man, wenn man einen Teil des Weingeistes durch Wein brand ersetzt. 
Auoh Mischungen von 2 Vol. Weinbrand und 1 Vol. Fruchtsirup (hergestellt wie Sirupus Cera
sorum Germ.) sind vorziigliche Likore. Weniger zweckmaJ3ig als die Verwendung von vergorenen 
Fruchtsaften ist das Ansetzen der frischen Friichte mit verd. Weingeist und Versetzen der nacb 
1-4 Wochen abgepreJ3ten Fliissigkeit mit Zucker. Dem Ansatz konnen auch Gewiirze zugesetzt 
werden. So bnn man z. B. Schwarzen Johannisbeerlikor nach folgenden Vorschriften 
herstellen. 

I. 500 g schwarze, moglichst reife J ohannisbeeren werden zerquetscht und mit einer Mischung 
von 600 g Feinsprit, 400 g Wasser angesetzt, 4 g Ceylonzimt, 2 g Nelken, 2 g Koriander zugegeben. 
und 4 Tage maceriert. Nach dieser Zeit seiht man ab, lOst in der Kolatur 375 g Zucker und 
filtriert. - II. 600,0 der Beeren werden zerdriickt, dann etwa 3-4 Wochen angesetzt mit 
750,0 Spirit. und 400,0 Wasser. Nach dem Abpressen mischt man eine Losung von 750,0 Zucker 
in 350,0 Wasser zu. 

Angostura-Bitter. Angosturarinde 125 g, Chinarinde, Orangeschale je 60 g, Galgant, 
Zimtbliite, Sandelholz, Zimt je 40 g, Cardamomen 15 g, Enzian 10 g, Nelken 3 g, zieht man mit 
Weingeist und Rum je 41/21 aus, lost im Filtrat Zucker 1000 g und fiigt hinzu: Waldmeister
essenz 40 g. 

Arrakessenz. 2,0 Vanille, 50,0 Peccotee. 10,0 Catechu, 2 Tr. Pomeranzenbliitenol, 50,() 
rektifizierter Holzessig, 100,0 Ameisenather, 10,0 versiiJ3ter Salpetergeist, 350,0 Weingeist 
(90 %) 8 Tage lang macerieren. 20-25,0 zu einem Liter 55 0/ oigem Weingeist geben kiinst
lichen Arrak. 
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Aromatique. Frische Citronenschale, Ceylonzimt, unreife Pomeranzen je 30 g, Nelken 
7 g werden mit 3 kg Weingeist 8 Tage lang ausgezogen. Das Filtrat wird mit 4 kg Rotwein ge
mischt und mit einer heiBen Losung von 2 kg Zucker in 1 kg Wasser versetzt. 

Bischof-Essenz. Nach DIETERICH: Corticis Aurant. Curassao 100,0, Fruct. Aurant. im
mat. 50,0, Corticis Cinnamomi 5,0, Caryophyllorum 5,0, Spiritus (90 % ) 500,0, Aquae destillatae 
500.0, Olei Aurantii cort. gtt. XXXX, Olei Citri gtt. X. Man maceriert acht Tage, preBt, lOst 
die Ole in der Kolatur und filtriert. 1 EBlOffel nebst 70-80 g Zuckcr auf 1 FI. Rotwein zu 
"Bischof". 20 Tr. nebst 50 g Zucker auf 1 Fl. WeiBwein zu "Kardinal". 

Chinabitter. 60,0 Chinarinde, 60,0 Pomeranzenschalen, 6,0 Cardamom, 12,0 Nelken, 45,0 
Coriander, 60,0 Zimt, 120,0 Queckenwurzel, 2000,0 Weingeist (90 %), 2500,0 Wasser werden 
8 Tage maceriert. Dem Filtrat werden 60,0 Bittermandelwasser und 500,0 Kirschsirup zugesetzt. 

Citronen-Likor. Nach DIETERICH: 5 Tr. SiiB-Pomeranzenol, 2,0 Citronenol, 0,5 zerriebene 
Cochenille, 5 Citronensaure, 50,0 Arrak mischt man mit 4 I Kornsprit (90 %)' gieBt eine 
kochend heiBe Losung von 3500 Zucker in 4000 Wasser zu. Die erkaltete Mischung wird mit 
Kurkumatinktur oder einer giftfreien Anilinfarbe blaBgelb gefarbt und filtriert. 

Cura«;ao-Likor. Tinct. Aurantii corticis, Tinct. Aurantii pomor. a.a 30,0, 01. Aurant. 
corticis 1,0, Spiritus 339,0, Aqu. destillat. 30,0 werden gemischt und mit Sirup. simpl. 300,0 
versetzt. 

Danziger Goldwasser. Ceylonzimt61, Citronenol, Muskatbliitenol je 4 Tr., Safrantinktur 
5 Tr., Weingeist (90 0/0) 375,0, Rosenwasser 325,0, Pomeranzenbliitell-Sirup 300,0 werden ge
miecht und filtriert. Dem Filtrat werden einige Flit.ter reines Blattgold zugefiigt. 

Eierweinbrand. I. Eigelb von 15 Eiern, sorgfaltig vom EiweiB befreit, wird in einer Liter· 
flasche mit 300,0 Benediktinerlikor (deutscher) tiichtig geschiittelt, die Flasche mit gutem deut· 
schen Weinbrand gefiillt und nochmals kraftig umgeschiittelt. - II. Ein Liter Weinbrand wird 
mit 150,0 weiBem Zucker vermischt und mit den gequirlten Dottern von 8-10 Eiern verriihrt. 
- III. Drei Eigelb werden geschlagen, alsdann fiigt man allmahlich 30 g Zuckerpulver hinzu 
und riihrt so lange, bis eine cremeartige Masse entsteht. Man fiigt dann allmahlich 100 g 
Weinbrand hinzu und zum SchluB 1,0 Tinct. Vanillae. 

Erdbeeressenz. I. Frische, vollkommen reife Erdbeeren werden zerquetscht, mit dem 
gleichen Gewicht 80%igem Weingeist 14 Tage ausgezogen, leicht abgepreBt; das Filtrat wird 
in ganz gefiillten Glasern kiihl aufbewahrt. - II. Fiir Brauselimonade (nach WEINEDEL). 
750 g frische, trockne Walderdbeeren zerquetscht man, mischt mit je 200 g Tokayer und Wein. 
brand, bringt in einen Kolben, fiigt 1,5 g Vanille, 300 g Spiritus, 500 g Wasser hinzu und 
destilliert langsam 1000 g iiber. Man farbt schwach rotlich. 

Erdbeerlikor. Erdbeeressenz 2,5 kg, Essigsaureamylester 0,5 kg, Himbeerwein 1 kg, 
Kirschlorbeerol 2 Tr., Rosenol 1 Tr., Zucker 40 kg, Wasser 601, Weingeist 251, roter Pflanzen. 
farbstoff q. s. 

Franzbranntwein-Essenz. 100,0 versiiBter Salpetergeist, 50,0 aromatische Tinktur, 
10,0 Essigather, 15,0 Gerbsaure, 50,0 Weingeist (90 Vol.- %). 10 g auf 2,51 Weingeist von 
45% Vol.-ofo geben Franzbranntwein. 

Spiritus Vini Gallici. Franzbranntwein (Form. Berol.). Tincturae aromaticae 0,4, 
Spiritus Aetheris nitrosi 0,5, Tincturae Ratanhae gtt. VI, Spiritus (90Vol.-%) 100,0, Aquae 
destillatae q. s. ad 200,0. - Spiritus Vini Gallici salin us. Franzbranntwein mit Salz. 
Spiritus Vini Gallici 100,0, Natr. chlorat. pulv. 5,0. 

Ingwerlikor. Aqua dest. 1000,0, Sacchar. alb. 14-1700,0, Spiro rect. 1000,0, 01. Zingiber. 
gtts. 30. 

Kirschlikor. Cherry-Brandy. Vergorener Kirschsaft (Succus Cerasorum), Kornbrannt
wein je 1000,0 und Zuckersirup 750,0 werden gemischt und mit der grob zE'rkleinerten Schale 
einer Citrone mehrere Wochen lang stehen gelassen und filtriert. An Stelle der Citronenschale 
kann auch Tinctura flavedo Citri genommen werden. 

Maraschino. Pomeranzenbliitenwasser, Rosenwasser a.a 70,0, konz. Himbeerwasser, verd. 
Bittermandelwasser 130,0, Weingeist (90 VoL-%) 300,0, Ztickersirup 400,0. 

NuBlikor. Nach DIETERICH: 1000 g frische WalnuBschalen und 20 g frische Citronen
schalen werden 24 Stunden mit 4500 g Weingeist (90 Vol.- %) und 4000 g Wasser maceriert. 
Dann destilliert man 6000 g ab und fiigt hinzu 500 g gereinigten Honig, 200 g frische WalnuB
schalen, 10 g SiiBholz, 20 g Salpetergeist, 100 g Weinbrand, 3 g Cumarinzucker, 5 Tr. WermutOl, 
15 'fro Nelkenol, 5 Tr. Zimtol und 5 Tr. Bittermandelol. Zuletzt gibt man eine kochend heiBe 
Losung von 3000 g Zucker in 2500 g Wasser zu, filtriert nach dem Erkalten und farbt mit Zucker-
couleur braun. . 

Persiko. Bittermandelol, blausaurefrei, 4 g, Neroliol 2 Tr., Cardamomen61, Citronenol je 
5 Tr., Spiritus 41, Zucker 2,5 kg, Wasser q. S. zu 101. 

Pfefferminz-Likor. Olei Menthae pip. anglic. 5,0, Spiritus 41, Sacchari 2500,0, Aquae 
destill. q. S. ad 10 1 

Quittenlikor. Nach ALLENSTEIN: Ausgelesene Quitten werden zerrieben, mehrere Tage 
kiihl gestellt, gelinde durch Flanell gepreBt, die Kolatur aufgekocht. 11 des erkalteten Saftes 
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laBt man mit I I Franzbranntwein, 20 g bittern Mandeln, 10 g Zimt, '4 g Nelken und 400 g 
Zucker, 3 Wochen digerieren. Man filtriert und bewahrt im Kiihlen auf. 

Punschessenzen. Zur Herstellung derselben bedient man sich als Grundlage meist der 
Gemische von Arrak, Weinbrand, Rum und Wein von bester Beschaffenheit. Man verfahrt 
im iibrigen entsprechend den Vorschriften, die fiir das Mischen von Likoren und Branntweinen 
gegeben sind. 

Arrak· Punschessenz. 1. Zunachst wird von 4 Citronen die auBerste olreiche Epidermis 
abgeschalt und diese mit Arrak, Spiritus aa 500,0 einige Stunden stehen gelassen. Inzwischen 
kocht man einen Sirup aus Sacchar. alb. 10 kg, Aqu. dest. 31/ 2 kg. Wenn derselbe ein wenig ab
gekiihlt ist, mischt man ihm Spiritus 2500,0, Arrak 5500,0, Maraschinolikor 1000,0 zu. Zuletzt 
fiigt man eine kalt bereitete Losung von Acid. citric. 120,0 in Aqu. dest. 360,0 und den zuerst 
bereiteten Citronenschalenansatz hinzu. Das Ganze gibt 26-27 Flaschen. 

II. Man kocht 25 kg Zucker und 17 kg Wasser zu Sirup und rlihrt, so lange dieser noch 
warm ist, 30 g Citronensaure und 25 g Weinsteinsaure ein. Auf 40 I dieses Sirups kommen: 101 
Batavia-Arrak, 20 I Jamaika.Rum, 20 I Weingeist nebst 10 I Wasser. 10 Tr. Rosenol und 8 Tr. 
Neroliol konnen zugefiigt werden. Die Essenz enthalt etwa 40 Vol.-o/o Alkohol. 

Kabinet·Punschessenz. 1,5 I Arrak und 0,7 1 Spiritus (90 Vol..%) werden mit den 
ausgeschalten Schalen von 3 Apfelsinen einige Tage digeriert. Die geschalten Friichte werden 
nach der Entfernung der Kerne ausgepreBt und der Saft mit 0,91 Rum gemischt. Diese Misehung 
laBt man 2 Tage stehen und gieBt sie dann vom Satze abo In 1-1,51 Wasser kocht man 3 kg 
Zucker klar, gibt den Sirup zu den vereinten Ansatzen und farbt mit entsprechender Farbe nacho 

Punsch.Royalessenz. 3 kg Zucker werden mit so viel Wasser gekocht, daB das Ergebnis 
2,31 Sirup betragt. Diesen gibt man in eine Mischung aus 0,41 Kirschsaft, 0,11 Himbeersaft, 
1,3 I Spiritus 90 Vol..%, 0,41 Rotwein, 0,61 Arrak, 0,81 Rum, in der 13,0 Citronensaure, 6 Tr. 
Citronenol, 1 Tr. Rosenol nebst 0,5 g Vanilleessenz gelOst wurden. Die Essenz wird mit etwas 
Zuckertinktur und Heidelbeersaft nachgefarbt. 

Rotwein-Punschessenz (sehr fein). Weinbrand 11/2 Fl., Rum 3 Fl., Arrak 1 Fl., Sherry 
1/2 Fl., Zucker 2,250 kg (kalt zu lOsen in 2,5 kg Wasser), Rotwein 5 Fl., Himbeersaft 150,0, Kirsch· 
saft 150,0, Tinct. arom. 2,0, Bischofessenz 5,0, Tinct. Aurant. dulc. 15,0, Infus. Theae nigr. e 
50,0 Fol. Theae conc., 01. Citri gtts. X, Tinct. Vanillae gtts. XX. 

Schwedenpunsch. Nach DIETERICH: 2 FI. WeiBwein, 1 Fl. Arrak, 1/2 FI. Weinbrand, 
1400 Zucker, 5000,0 Wasser. Schwedenpunsch wird kalt getrunken. 

Tee· Punschessenz. Nach DIETERICH: 41 Arrak, 41 Rum werden mit 20,0 Vanilletinktur 
und 25 Tr. Citronenol gemischt. Anderseits lost man 30,0 Citronensaure in einem Sirup aus 6000 
bis 7500,0 Zucker und 4000 Wasser und gibt diesen kochend heiB zu der ersten Mischung. Dann 
werden 500 g TeeaufguB (50,0:500,0) hinzugefiigt und filtriert. 

Nach KOCKEROLS: In 11 Wasser lOst man durch Kocben 1750,0 Zucker und 15,0 Citronen. 
saure, mischt anderseits 21 Arrak (oder Rum, je nach Geschmack) und 1/21 Spiritus und gieBt 
die Fliissigkeiten heiB zusammen. SchlieBlich fiigt man noch zu: 2 Tr. 01. COli. Aurant. und 
3 Tr. 01. Citri. 

WeiBwein.Punschessenz. Nach DIETERICH: 550,0 WeiBwein, 450,0 Arrak, 100,0 Wein
brand, 200,0 Kirschsirup, 200-250 Zucker, 10,0 schwarzer Tee, Saft einer halben Citrone. Man 
erhitzt die Miscbung auf 70-80°, laBt 24 Stunden kalt stehen und filtriert. 

Johannisbeer-Branntwein, schwarzer. Von den Stielen befreite schwarze Johannisbeeren 
werden in einer weithalsigen Flasche mit so viel Spiritus iibergossen, daB sie bedeckt sind; auf 
jedes Liter Spiritus werden Cort. Cinnam. 1,0 und Caryophyll. 0,5 zugesetzt. Nach 8 Tagen wird 
scharf ausgepreBt, 4 T. (gemessen) dieser Tinktur mit 3 T. Wasser verdiinnt und auf jie 11 
dieser Mischung 80 g Zucker zugesetzt; nach etwa 14 Tagen wird filtriert. 

Kaffeelikor. Nach DIETERICH: 500 g guter gebrannter Kaffee, 200 g Weinbrand, 20 g ver· 
siiEter Salpetergeist, 4,51 Weingeist (90%) und 6000 g Wasser maceriert man 24 Stunden und 
destilliert 6000 gab. Hierzu gibt man eine kochend heiBe Losung von 4500 g Zucker in 2000 g 
Wasser, sowie 50 g Kaffeepulver, 10 g Vanilletinktur und 2 Tr. iitherisches Bittermandelol und 
filtriert nach 24 Stunden. 

Kakaolikor. I. 750 g bestes entoltes Kakaopulver, 10 g klein gescbnittene Vanille 41 
Weingeist angesetzt, 8 Tage bei 25 ° digeriert, durch Flanell koliert. Der Riickstand wird mit 11 
kochenden Wassers iibergossen und nach dem Erkalten koliert. Der Kolatur von 51 wird 11/2 kg 
Zucker, gelOst in 31 Wasser, zugesetzt und filtriert. - II. Cacao deoleat. 36,0, Fruct. Vanill. 
conc. 0,75, Cort. Cinnam. pulv. gross. 3,0, Cort. fruct. Aurant. conc. 2,5, Aqu. destillat., Spir 
vini aa 250,0. Macera per octo dies, filtra et adde Sirup. simpl. 500,0-600,0. 

Kardinal-Extrakt. Nach DIETERICH: 20,0 Bischof.Essenz, 20,0 Rum, 500,0 Sauerkirsch· 
sirup, 500,0 weiBer Sirup. 60 ccm dieser Mischung auf 1 Fl. WeiBwein gibt "Kardinal". 

Korn-Essenz-Nordhiiuser. 300,0 Essigather, 200,0 versiiBter Salpetergeist, 150,0 Wein
geist (90 Vol..o/o), 2,0 Wacholderol. 1,5 g dieser Essenz wird mit 1000 g 400fuigem Wein
geist, am besten Kornsprit gemischt. 
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Kiimmel-Branntwein. Getreide-Kiimmel. I. 0,25 Carvol, 2,0 Salpetergeist werden in 
450,0 Weingeist (90 Vol.- Ufo) gelost. Rierzu wird eine kochend heiBe Losung von 80 g Zucker 
in 550 g Wasser gegeben. - II. Carvol 0,25, Weingeist (95 Vol.- %) 300,0, Wasser 700,0, Zucker
sirup 80,0 werden gemischt. 

Kiimmel-Likiir. Russiscber AUascb. Carvol 0,25, Salpetergeist 2,0, VanilJetinktur 5 Tr. 
und Weingeist 450,0 werden gemischt und mit einer heiBen Losung von 300,0 Zucker in 350,0 
Wasser versetzt. 

Kujawiak-Likiir. Fruct. Aurant. immat. 80, Cort. Fruct. AuI'. 30, Rad. Gentian, Rad. 
Zedoariae, Rad. Galang., Casso Cinnam. aa 20, Caryophyll. cont. 15, Rb. card. bened., Rb. Meliss., 
Rb. centaur., Fruct. cardam. aa 5, Fruct. Anis. stell. 10, Fruct. foenic. 5, Spirit. 2000 (2 kg), Aqu. 
dest. 600, digere, exprime, adde Spirit. 1500, Aqu. 1000, Sir. spI. fervid. 800. 

Kurfiirstlicber Magenbitter. 900,0 unreife Pomeranzenfriichte, 350,0 gE'schalte Pomeran
zenschalen, 36,0 Nelken, 55,0 Cassia, 9,0 Cardamomen, 90,0 lngwer werden mit 61 Spiritus von 
60 Vol._% 8-10 Tage digeriert, filtriert, und das Filtrat mit 2 kg Raffinade versiiBt. 

Liqueur doree. Chinatinktur, Safrantinktur, Zimttinktur, Pomeranzentinktur je 100,0, 
Weingcist (90Vol.-%), siiBer Siidwein je 2000,0, Pomeranzenbliitenwasser, Rosenwasser je 
200,0 werden gemischt und mit 2000,0 Zuckersirup versetzt. 

Rum-Essenz. I. Butterather 15,0, Essigather 85,0, Rumather des Randels 170,0, Ameisen
ather 80,0, echter Jamaika-Rum 70,0, Zuckercouleur q. sat. - II. 100,0 versiiBter Salpetergeist, 
10,0 VanilJetinktur, 60,0 Gallapfeltinktur, 50,0 rektifizierter Holzessig, 150,0 Weingeist, 150,0 
Zuckercouleur, 10,0 auf 1 I 500/oigen Weingeist gibt Kunstrum. 

Kunstrum nach TWISSELMANN: Vanille 13,0, Cardamom 5,0, groBe Rosinen 60,0, Peccotee 
50,0 werden etwa 1/4 Stunde mit 3000,0 Wasser aufgebriiht, nach etwa 1/2 Stunde durchgegossen 
und dann zugesetzt: Essigather 7,0, Gerbsaure 4,0, versiiBter Salpetergeist 11,0, Salzgeist 10,0, 
Weingeist 3800,0-4200,0, Rumessenz 80,0-110,0. 

Rumverschnitt. Echter Jamaikarum 500,0, Wasser 1650,0, Weingeist (90 Gew.-%) 750,0, 
fliissige Raffinade 250,0, Zuckercouleur q. sat. 

Schlebenlikiir. 1 kg ganz reife Schlehen (Mitte November) maceriert man mit 51 Wein
geist (90 Vol._%), filtriert und mischt eine Losung von 1 kg Kandiszucker in 51 Wasser hinzu. 

Teelikor. 125,0 Peccotee zieht man 8 Tage mit 31 Weingeist aus, filtriert, fiigt 11 Rum, 
I g Vanilleessenz, 3 kg Zucker hinzu, bringt mit Wasser auf 101 und farbt schwach braunlich. 

Wacholderbranntwein (s. S. 300). Einen guten Wacholderschnaps erhalt man aU9 
Wacholderbeeren 250,0, Piment 10,0, Zimt 8,0, Pomeranzenschalen 10,0, Angelikawurzeln 15,0, 
Spiritus (90%) 41/ 2 1, Wasser 51 / 2 1. Man laBt 8 Tage digerieren, preBt ab, versetzt mit 500,0 
Zucker und bringt das Ganze auf 101. 

Nach DIETERICH: Olei Juniperi bacc. 2,0, Olei Anisi 0,5, Natrii chlorati 10,0, Spirit. Aetheris 
nitrosi 20,0, Sacchari pulver. 200,0, Spiritus (90%) 4,51 mischt man mit Aquae ebullientis 5500,0. 
Nach dem Erkalten wird filtriert. 

Weinbrandessenz. Cognac-Essenz. Zur Rerstellung von Weinbrandverschnitt: 2000,0 
Ameisenather, 1500 Rumessenz extrastark, 500,0 Salpeterather, 500,0 Pflaumenextrakt (1: 1 
durch Maceration von getrockneten Pflaumen mit Weingeist 900/0 erhalten), 30,0 Cocosather. 

Zwetschenlikiir. Man zerstiiBt die Zwetschen mitsamt den Stein en und gibt so viel 
Alkohol und Wasser zu, daB ein Gemisch mit 45 Vol._% Alkohol erhalten wird. Man mischt 
also etwa 1 kg Zwetschen mit lIveI'd. Alkohol, setzt 200,0 Zucker, 5,0 Zimt, 5,0 Sternanis. 
1-2,0 Nelken hinzu, laBt einige Tage stehen und preBt aus und filtriert. 

TrunksuchtsmiUel. Ais Trunksuchtsmittel werden Tartarus stibiat., Bitterstoffe 
(Enzian, Strychnostinktur), Ekel erregende Stoffe (Pyridinbasen, 01. animale aeth. usw.) und 
ahnliche Stoffe als heimliche Zusatze zum Trinkbrauntwein empfohlen. 

Goldkur gegen Trunksucht besteht aus subcutanen Injektionen von Daturin odeI' Atropin 
und Strychnin. Innerlich erhalt del' Kranke Goldchlorid 0,05 g, Ammoniumchlorid 1 g, Aloin 
0,04 g, Extr. fluid. Viburni gtts. X und Tinct. Cinchonae gtts. XL. Diese Medizin wird 2stiindlich 
am Tage und Abend genommen. Sollte del' Kranke (del' in der Anstalt Alkohol ad libit. erhalt) 
nach 5 Tagen noch Verlangen nach Alkohol haben, so wird del' Medizin Ipecacuanha zugesetzt. 
Daneben gehen hydropathische Behandlungsmethoden. 

KEELEYS Goldcure gegen Trunksucht. I. Auro-Natrii chlorati 0,75, Ammonii chlorati 
0,4, Strychnini nitrici 0,065, Atropini sulfurici 0,015, Extracti Chinae fluidi 90,0, Extracti Cocae, 
Glycerini, Aquae destillatae aa 30,0. Zweistiindlich einen Teeloffel. II. Auro-Natrii chlorati 0,15, 
Aquae destilJatae 30,0. Zur subcutanen Injektion. 

Trunksuchtsmittel August Ernst besteht aus Natriumbicarbonat und einem Pflanzen
pulver. (Ortsgesundheitsrat Karlsruhe.) 

Trunksuchtsmittel KONETZKYS bestehen nach Angabe des KarlsruheI' Ortsgesundheits
rates aus einem spirituosen Auszug verschiedener, bittere Bestandteile enthaltender Pflanzen-

Hager, Handbuch. 1. 20 
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stoffe, darunter Aloe, Rhabarber und Safran, und einem Pulvar bitterer Pflanzenstoffe, worunter 
Kalmus, Enzianwurzel und Liirchenschwamm. 

Trunksuchtsmittel THEODOR HEINTZs besteht aus 95% Natr. bicarbonic. und 50/!) 
Rhizom. Calami non mund. pulv., au13erdem enthiilt es Spuren von getrocknetem Aalschleim. 

Trunksuchtsmittel Diskohol ist eine wasserige Losung von Natriumcarbonat und 
weinsaurem Kalium, in der Piionienwurzelpulver suspendiert ist. (BEYTIDEN.) 

Aether. Ather. Athylather. Diathylather. Ether. Ether officinal. 
Aether aethylicus. Aether sulfuricus. Naphtha Vitrioli. Schwefelather. 
C2Hs · o· C2HS oder C,H100, Mol.-Gew. 74. 

Die falsche Bezeichnung Schwefelather wird im Gro13handel und in der Technik auch 
heute noch angewandt. 

Da1'stellung. In Fabriken durch Einwirkung von konz. Schwefelsaure aufAthylalkohoI. 
Ein Gemisch von Alkohol und konz. Sch wefelsaure wird in einer bleiernen oder mit Blei aus
gekleideten DestiJIierblase auf etwa 1400 erhitzt; dann la13t man fortwahrend weiter Alkohol zu
flie13en. Der Alkohol setzt sich mit der aus Schwefelsaure und Alkohol immer wieder neu ent
stehenden Athylschwefelsaure zu Ather und Schwefelsaure um: SO,HC2Hs + C2H50H = 
~SO, + C2HsOC2 Hs. Der Ather destiJIiert dann iiber. Die Umsetzung geht ununterbrochen 
solange weiter, bis die Schwefelsaure durch Beimengungen des angewandten technischen Alkohols 
so verunreinigt ist, oder bis ihr Gehalt durch Verdiinnung durch zuriickbleibendes Wasser soweit 
gesunken ist, da13 die Neubildung von Athylschwefelsaure zu sehr gehemmt wird. Der gro13te 
Teil des bei der Umsetzung von Alkohol mit Schwefelsaure zu Athylschwefelsaure entstehenden 
Wassers destilliert mit dem Ather iiber, ein Teil bleibt aber zuriick. Ein Teil der Schwefelsaure 
geht durch Reduktion zu S02 verIoren, besonders wenn die Temperatur zu hoch steigt (iiber 1450). 
Mit 1000 kg konz. Schwefelsaure kann man in 14 Tagen etwa 15 bis 20000 kg Ather darstellen. 

Der Ather wird entweder als Rohather aufgefangen und dann durch Waschen mit Kalk
milch oder Natronlauge, Trocknen mit Calciumchlorid und Destillation gereinigt, oder er wird 
unmittelbar in Dampfform gereinigt und gleich als reiner Ather aufgefangen. 

Der zur Darstellung von Ather verwendete Alkohol wird in der Regel durch einen Zusatz 
von 0,25% Tierol unvollstandig vergallt. Das Tierol wird durch die Schwefelsaure so zerstOrt 
oder zuriickgehalten, da13 seine Bestandteile in dem Ather nicht mehr nachweisbar sind. 

Der fiir pharmazeutische Zwecke verwendete Ather unterliegt der Branntweinsteuer. 
Er braucht aber nicht aus versteuertem Alkohol gewonnen zu werden, sondern kann nach der 
Darstellung versteuert werden, wobei fiir 1 kg Ather 1,70 Liter reiner Alkohol gerechnet werden. 
Auch die Verwendung von vollstandig vergalltem Branntwein zur Darstellung von Ather 
ist nach den jetzigen gesetzlichen Bestimmungen statthaft. Der daraus gewonnene Ather enthalt 
infolge des Holzgeistgehaltes des Alkohols stets Methylathylather, CHa · 0· C2Hs. und haufig 
auch Aceton. Der Verwendung eines solchen Athers in der Technik steht nichts im Wege, die 
Verwendung in der Apotheke ist unzulassig (vgI. Priifung des Athers). 

Handelsso1'ten. 1m Gro13handel wird der Ather nach seiner Re in h e it bewertet, die durch 
das spez. Gewicht und durch die chemische Priifung nach den Vorschriften der Pharmokopoen 
zum Ausdruck kommt. Es werden besonders folgende Sorten unterschieden: 

Aether, Ph. G. oder D.A.B. 5, spez. Gew. 6,720, reiner, praktisch (nicht volIkommen) 
wasser- und alkoholfreier Ather. 

Aether pro narcosi, ein besonders reiner, meist durch Behandlung mit Natriummetall ge
reinigter Ather, und 

technischer Ather von verschiedener Reinheit und verschiedenem spez. Gewicht, meist 
0,720 bis 0,730. 

Fiir pharmazeutischeZwecke darf nUr versteuerterAther verwendet werden. Fiir den 
Bezug von steuerfreiem Ather zur fabrikmaJ3igen Herstellung von chemischen und galenischen 
Praparaten, sowie zum Weiterverkauf von unversteuertem Ather an berechtigte Abnehmer sind 
Ankaufs· und Verkaufserlaubnisscheine erforderlich, die von derSteuerbehordeauf be· 
griindeten Antrag ausgestellt werden. 

Eigenschaften. Farblose, leichte und leicht bewegliche Fliissigkeit, spez. 
Gew. 0,720, (vollkommen wasser· und alkoholfrei = 0,7185), Sdp. 34 bis 34,5°, er 
erstarrt unter -120 0 zu einer farblosen Kristallmasse, Smp. =-1130. Der Ather 
ist sehr leicht fliichtig und erzeugt eine betrachtliche Verdunstungskalte. (Durch 
die Abkiihlung wird Wasserdampf aus der Luft verdichtet, und bei ofterem Urn. 
gieBen oder bei Offenstehen der Flaschen kann der Ather auf diese Weise soviel 
Wasser aufnehmen, daB das spez. Gewicht erhoht wird, vgi. Bestirnmung des spez. 
Gewichts.) Der Atherdarnpf ist 2,57mal schwerer als die Luft, er sinkt also Zll Boden 
und halt sich, wenn Ather verschiittet wird, langere Zeit in den unteren Luft-
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s.chichten. Der Ather ist sehr leicht entziindlich und brennt mit leuchtender 
ruBender Flamme. Gemische von Atherdampf und Luft explodieren beim Ent
ziinden mit groBer Gewalt. 1 T. Ather lost sich in 13 T. Wasser, andererseits 
nehmen 60 T. vollkommen alkoholfreier Ather 1 T. Wasser auf (WOBBE). Bei 
Gegenwart von Alkohol nimmt der Ather mehr Wasser auf. Mit Alkohol, Chloro
form, Schwefelkohlenstoff, atherischen und fetten Olen ist er in jedem Verhaltnis 
mischbar. Er ist ein ausgezeichnetes Losungsmittel fiir zahlreiche organische Stoffe: 
Fett, Harze, Paraffin, Alkaloide u. a. Von anorganischen Substanzen werden 
gelost: Jod, Schwefel, Phosphor, Ferrichlorid, Quecksilberchlorid, Goldchlorid u. a. 

Durch den Sauerstoff der Luft wird reiner Ather, namentlich bei gleichzeitiger 
Einwirkung des Lichtes allmahlicb verandert; es bilden sich verscbiedene Oxy
dationsprodukte, unter denen mit Sicberheit nacbgewiesen sind: Acetaldehyd, 
Essigsaure, Vinylalktlhol, ferner Wasserstoffsuperoxyd. Beim Rektifi
zieren oder Abdampfen von Atber, der langere Zeit aufbewabrt worden war, binter
bleibt bisweilen ein bei 100 0 noch nicht fliichtiger Riickstand, der beim Beriihren 
und tJberhitzen beftig explodiert; ein Gebalt an Wasserstoffsuperoxyd oder 
Athylperoxyd ist die Ursache fiir diese Erscheinung. 

Urn einen solchen Ather wieder brauchbar zu machen, schiittelt man ihn mit einer Losung 
von Natriumbisulfit, entsiiuert ihn darauf mit Kalkmilch oder Natronlauge, troclmet ihn 
mit Calciumchlorid und destilliert ihn aus dem Wasserbad. 

Priifung. a) Spez. Gewicht 0,720. - b) Siedepunkt 34 bis 34,50 • - c) Wird 
Filtrierpapier mit dem Atber getrankt, so darf nach dem Verdunsten des Athers 
das Filtrierpapier nicht riecben. - d) LaBt man 5 ccm Ather in einem Schalchen 
bei gewohnlicher Temperatur verdunsten, so darf der zuriickbleibende feuchte Be
schlag Lackmuspapier weder roten noch bleichen (Sauren, Scbweflige Saure, Wasser
stoffsuperoxyd). - e) Werden etwa 3 g friscb in erbsengroBe Stiicke zerkleinertes 
Kaliumhydroxyd in einem Glasstopfenglas mit 20 ccm Ather iibergossen und in 
dem geschlossenen Glas vor Licht geschiitzt stehen gelassen, so darf sich innerhalb 
1 Stunde weder das Kaliumhydroxyd nocb der Ather farben (Aldehyd, Vinylalkohol 
far ben zunachst die Kaliumbydroxydstiickchen gelb bis braun). - f) Werden etwa 
10 ccm Ather mit 1 ccm frisch bereiteter Kaliumjodidlosung in einem ganz gefiillten 
Glasstopfenglas geschiittelt, so darf nur eine geringe Farbung auftreten. (Mehr ala 
Spuren von Wasserstoffsuperoxyd und Athylperoxyd gibt starke Gelb- bis Braun
farbung durch Abscheidung von Jod.) - g) 10 ccm Ather diirfen beim Abdampfen 
keinen Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a) Bei der Bestimmung des spez. Gewichts ist zu beachten, daB der 
Ather an der Luft sich durch teilweise Verdunstung abkiihlt. Es ist deshalb die Temperatur des 
Athers in dem Zylinder des Apparates und nicht im StandgefiiB abzulesen. Der Ather in dem 
Zylinder mull auBerdem durch vorsichtiges Riihren mit einem Glasstab gemischt werden, weil 
die Abkiihlung der oberen Schicht am stiirksten ist. Es ist ferner noch zu beachten, daB durch 
die Verdunstungskalte Wasserdampf aus der Luft niedergeschlagen und von demAther aufgenom
men werden kann; der Ather darf deshalb nur moglichst wenig mit der Luft in Beriihrung kom
men, auah beim EingieBen in den Zylinder. Eine Erhohung des spez. Gewichts durch Wasser
aufnahme ist bei sorgfaltiger Ausfiihrung der Bestimmung nicht zu befiirchten, erheblicher ist 
die scheinbare ErhOhung durch die Abkiihlung. - Germ. 6 Dichte (200) 0,713. 

Zu b) Der Siedepunkt des Athers ist im Schrifttum, auch in den Pharmakopoen, sehr ver
schieden angegeben, zwischen 34 und 360, Germ. 6 34,5°. Nach eigenen Untersuchungen liegt 
der Siedepunkt des reinen (praktisch wasser- und alkoholfreien) Athers bei 34,2 bis 34,30, 
(76U mm B). Liegt der Siedepunkt niedriger (unter 340), dann ist der Ather wahrscheinlich aus 
vollstandig vergalltemBranntwein dargestellt. Er enthalt dann Methylathyliither. 
Die genaue Feststellung des Siedepunktes ist deshalb fiir die Priifung des Athers von groBer 
Wichtigkeit. Gehen bei der Destillation schon unter 340 betriichtliche Mengen iiber, dann ist 
der Ather zu beanstanden. 1m Zweifelsfalle ist folgende verscharfte Pro be auszufiihren, 
die iibrigens die Bestimmung des Siedepunktes auch von der Richtigkeit des Thermometers und 
yom Barometerstand unabhangig macht: Von 250 cern des Athers, dessen Siedepunkt man £est
gestellt hat, werden unter guter Kiihlung 50 cern abdestilliert, und hiervon der Siedepunkt in 
gleicher Weise wie bci dem urspriinglichen Ather und mit dem gleichen Thermometer bestimmt. 
1st der Siedepunkt dann merklich niedriger als der des urspriinglichen Athers, dann ist Methyl. 

20* 
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athylii.ther zugegen. Man kann die Probe noch weiter verscharfen, indem man von 500 CCIll 

Ather 50 ccm abdestilliert. 
Fiir die Bestimmung des Siedepunktes benutzt man am besten ein a bgekiirztes Thermo. 

meter nach ANscHnTz, das mindestens in halbe Grade geteilt ist; man kann auch ein Fieber
thermometer benutzen, wenn die Teilung desselben schon bei 33 oder 33,50 beginnt. Das Nahere 
iiber die Ausfiihrung der Bestimmung des Siedepunktes siehe S.19. 

Zu d) Vinylalkohol erkennt man auch durch THuMMELS Reagens. (10 T. Kalium
bicarbonat in 40 T. Wasser gelost, mit einer Losung von 0,6 T. Quecksilberchlorid in 10 T. Wasser 
versetzt und nach dem Absetzenlassen filtriert.) Wird der Ather mit dem gleichen Volum dieses 
Reagens geschiittelt, so entsteht bei Gegenwart von Vinylalkohol ein weiBer Niederschlag. 

Zur weiteren Priifung des Athers empfiehlt sich die Untersuchung auf Aceton, das 
in dem aus vollstandig vergallten Brann twein gewonnenen Ather haufig, aber nicht immer 
enthalten ist. Zur vorlaufigen Probe schiittelt man 10 ccm Ather mit etwa 1 ccm NESSLERS 
Reagens. Tritt nur eine geringe Gelbfarbung oder Triibung ein, so ist Aceton nicht zugegen und 
der Ather auch sonst sehr rein. Bei starkerer Farbung oder Triibung wird die Priifung auf Aceton 
in fOlgender Weise ausgefiihrt: Etwa 100 ccm Ather werden in einem Scheidetrichter mit 10 cern 
Wasser kraftig durchgeschiittelt. Nach dem Absetzen laBt man das Wasser ablaufen und ver
teilt es auf zwei Probierrohre. - 1. Die eine Probe wird mit 10 Tr. Nitroprussidnatriumlosung, 
6 Tr. Natronlauge und 5 ccm Wasser versetzt und dann mit verdiinnter Essigsaure angesauert. 
Wird die Fliissigkeit dann nicht fast vollig farblos, sondern zeigt eine rotliche oder violette Far
bung, so ist Aceton zugegen. - 2. Die zweite Probe wird mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit und 
1-2 ccm Jodtinktur versetzt und solange erhitzt (notigenfalls unter Zusatz von noch etwas Am
moniakfliissigkeit), bis die schwarze Ausscheidung von Jodstickstoff verschwunden, und die Fliis. 
sigkeit hellgelb und klar geworden ist. Eine beim Erkalten auftretende gelbe kristallinische Aus
scheidung von Jodoform zeigt Aceton an. 

Man fiihrt den Versuch zum Nachweis des Acetons immer zuerst aus, weil er einfacher 
ist, als die Bestimmung des Siedepunktes. LaBt sich Aceton deutlich nachweisen, so ist der Ather 
zu verwerfen, und die Bestimmung des Siedepunktes ist dann iiberfliissig. 1st aber die Aceton
reaktion undeutlich oder bleibt sie ganz aus, dann darf die Bestimmung des Siedepunktes nicht 
unterbleiben. . 

Aufbewahrung und Handhabung. Wegen seiner groBen Fliichtigkeit ist der Ather 
kllhl aufzubewahren, also im Keller, in kiihlen Gewolben und in der Offizin an einem moglichst 
kiihlen und dunklen Platze (nicht in der obersten Reihe der GefaBe). Die StandgefaBe und Trans
portgefaBe, auch Ballone, sind nur zu 4/5 zu fiillen, damit infolge der starken Ausdehnung bei Er
warmung kein Bruch entsteht. GroBere Mengen bewahrt man im Apothekenbetrieb am besten 
in sogen. feuersicheren Kannen auf, die eine Verdunstung ausschlieBen und daneben gestatten, 
ohne Trichter in das StandgefaB abzufiillen. 

Ballone und Flaschen, die vor der Einfiillung des Athers absolut trocken sein miissen, 
verschlieBt man mit guten Korken, die man (bei Flaschen) mit diinnem Pergamentpapier oder 
mit Goldschlagerhautchen unterlegt. Die GlasstiipselgefaBe des Randels sind selten atherdicht; 
ein guter, sauberer Kork ist der beste VerschluB, zumal wenn er noch mit Pergamentpa,pier 
oder Leder iiberbunden wird. Bei Narkoseather empfiehlt es sich, die Korke vorher mit Ather 
zu extrahieren, urn einer Verunreinigung des Athers durch lOsliche Korksubstanz vorzubeugen. 

Das U mf iillen des Athers solI nie ohne Trichter und nie in der Nahe von offenem Licht 
oder Feuer geschehen. Atherdampfe sind schwer und kriechen weit am Boden entlang, so daB 
selbst mehrere Meter entfernt liegende Feuerstatten noch Explosionsgefahr bedingen. 
Gemische von Atherdampf und Luft explodieren wie Knallgas mit furchtbarer Gewalt. Fiir die 
Aufbewahrung groBerer Mengen von Ather gelten die polizeilichen Vorschriften iiber den Ver
kehr mit feuergefahrlichen Stoffen. 

Verschutteter Ather ist mit Wasser zu verdiinnen und mit Lappen aufzunehmen. Der Raum 
ist durch Zugluft von den Atherdampfen zu befreien und nicht mit Licht zu betreten, ehe am 
FuBboden jeder Athergeruch verschwunden ist. 

Bei der Abgabe des Athers versieht man die Flaschen mit der Bezeichnung "feuer
gefahrlich ". 

Der Versand in kleineren Mengen geschieht am besten in starken braunen, zu 3/, gefiillten 
Glasflaschen, die mit ausgesucht guten, mit Goldschlagerhautchen unterlegten Korken so ver
schlossen werden, daB der Flaschenrand iiber den Kork hervorsteht. Die so entstandene Ver
tiefung wird mit einem Kitt aus Gips und GelatinelOsung ausgegossen. Dann verbindet man 
mit Blase und zuletzt mit Pergamentpapier oder Leder. 

Anwendung. AuBerlich auf die Raut gebracht, erzeugt Ather Kalte. Man benutzt 
ihn in der Form der Aufstaubung, um lokale Anasthesie zu erzeugen. (Cave: Galvanokauter, 
Feuer, Licht.) Auftraufelungen von Ather wendet man an als schmerzstillendes Mittel bei Neur
algien, z. B. Migrane. Innerlich genommen wirkt er als starkes Erregungsmittel, in Gaben von 
5-20 Tr. unvermischt oder mit alkoholischen Fliissigkeiten bei Ohnmachten, Kollaps, ferner bei 
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krampfhaften Zustanden, Hysterie, Kolik. Su beu tan in kleinen Gaben (1 ccm) als starkes 
Exzitans bei plOtzlieh eintretenden Kollaps- und Schwaehezustanden. 

Eingeatmet bewirkt Ather naeh einem kurzen Erregungsstadium vollstandige BewuBt
und Gefiihllosigkeit. Die Gefahr einer Respirations- oder Herzliihmung ist geringer als bei Chloro
form, daher wild er dem reinen Chloroform, unvermiseht oder in Abweehselung mit Chloro
form, fiir die Narkose vorgezogen. 

GewohnheitsmaBiger GenuB (aueh Einatmen) von Ather fiihrt zu gleiehen odeI' noeh sehlim
meren gesundheitliehen Storungen wie del' AlkoholmiBbraueh. 

In del' Analyse dient del' Ather als Losungs- und Extraktionsmittel, besonders fiir Fette 
und Alkaloide. Zum gefahrlosen Abdampfen und DestiIlieren von Ather benutzt man Brenner 
mit Sieherheitskorb aus feinem DrahtgefIecht. 

Aether pro narcosi (Germ.), Narkoseather, ist besonders gut gereinigter Ather. 

DUl'stellung. In den Atherfabriken werden bei del' gewohnlichen Reinigung des Athers 
die Anteile fiir sieh aufgefangen, die den an Narkoseather gestellten Anfol'derungen geniigen odeI' 
der Ather wird zur weiteren Reinigung mit N atri ummetall behandelt und noehmals destilliert. 
Aueh durch wiederholtes Ausschiitteln mit einer Losung von 5 T. Quecksilberoxyd in 100 T. 
Wasser und 40 T. konz. Schwefelsaure laBt sieh del' Ather von verschiedenen Verunreinigungen 
befreien. 

Pl'ujung. a) Spez. Gewicht nicht iiber 0,720 (0,7185-0,720). - b) Siedepunkt 
34 bis 34,50. - c) und d) wie unter Ather angegeben. - e) Die Probe mit Kalium
hydroxyd wird wie bei A tlher ausgefiihrt; innerhalb 6 Stunden dad keine Farbung 
eintreten. - f) Werden 20 ccm Narkoseather mit 2 ccm mit ausgekochtem Wasser 
frisch bereiteter KaliumjodidlOsung (1+9) in einem vollig gefiillten verschlossenen 
wei Ben Glasstopfenglas unter LichtabschluB haufig geschiittelt, so dad innerhalb 
3 Stunden keine Farbung auftreten (Wasserstoffsuperoxyd, Athylperoxyd). -
g) Werden 10 ccm Narkoseather mit 1 ccm NESSLERS Reagens wiederholt geschiittelt, 
so dad keine Farbung oder Triibung, hochstens eine schwache wei Be Opalescenz 
auftreten (Aldehyd, Vinylalkohol, Aceton und andere Verunreinigungen). - h) Beim 
Verdunsten von 20 ccm Narkoseather dad kein Riickstand binterbleiben und kein 
fremder Geruch auftreten. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1303. 

Anmerkungen. Zu b) Die Bestimmung des Siedepunktes ist auch bei Narkoseather 
von Wichtigkeit, da aueh er aus vollstandig vergalltem Branntwein hergestellt sein kann: 

Zu d) Ather, del' aus Korkstopfen Verunreinigungen aufgenommen hat, halt nach 
HERZOG die Probe mit Kaliumhydroxyd nicht mehr. Die durch Korkbestandteile hervorgerufene 
Gelbfiirbung del' Kaliumhydroxydstiickchen verblaBt nach einiger Zeit vollstandig, so daB 
es notig ist, wahrend del' vorgeschriebenen 6stiindigen Einwirkungsdauer haufiger die Stiick· 
chen zu beobachten. Die dureh Vinylalkohol und Aldehyd hervorgerufene Gelb- odeI' Braun
farbung bleibt hingegen bestehen. An Stelle del' Probe mit Kaliumhydroxyd empfiehlt WOBBE 
folgende Probe: Werden 20 cem Ather mit 5 ccm alkaliseher Silbernitratlosung 1) in einem Glas
stopfenglas zusammen geschiittelt, so dad keine Veranderung siehtbar werden. (Bei Gegenwart 
von Aldehyd seheidet sieh Silber aus.) 

Zu go) Der Narkoseather des Handels entsprieht dieser Anfofderung haufig nicht, er ist 
daun unter allen Umstanden zu beanstanden. Die Probe mit NESSLERS Reagens ist sehr zuver
lassig, wenn sie aueh die Art der Verunreinigung nieht erkennen liiBt. Ein Ather, der die Probe 
halt, ist unter allen Umstanden erheblich reiner als Ather, del' die Probe nieht halt. Aueh Formal
dehyd, der in Frankreieh nebenAeeton im Ather beobaehtet wurde, gibt eineReaktion mit NESS
LERS Reagens. 

Zu h) Wenn die Aufbewahrungsflasehen mit Korkstopfen versehlossen werden, nimmt 
del' Ather aus dem Kork losliche Stoffe auf. Er hinteriaBt dann beim Verdunsten einen Riickstand, 
der manchmal den Gemch des Vanillins zeigt. das in dem Kork enthalten war. 

Aujbewahl'ung. Narkoseather ist in braunen, fast ganz gefiillten und gut verschlossenen 
Flaschen von hochstens 150 ccm Inhalt kiihl und vor Licht geschiitzt aufzubewahren (Germ.). 
Am besten eignen sich fiir die Aufbewahrung sehr gut schlieBende GIasstopfenflaschen. Der 
Stopfen wird noeh mit tierischer Blase oder mit Pergamentpapier iiberbunden odeI' mit einer 
Brolonkapsel bedeckt. Naeh E. RICHTER sind zum VerschluB del' Flaschen Korkstopfen gut 
geeignet, die auf der Unterseite mit Kollodium iiberzogen und wieder getroeknet sind. Das 
Kolloidumhautchen lost .sich in reinem Ather nieht. 

1) 8 g Silbernitrat werden in 20 g Wasser gelost, die Losung mit 30 g Ammoniakfliissigkeit 
(spez. Gew.0,923) und 10 g Natronlauge (30% NaOH) versetzt. 
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Einkauf. Der Narkoseather wird haufig in Flaschen von 150 ccm Inhalt bezogen. Bei 
dieser Art des Einkaufs miissen fiir die Untersuchung Proben aus mehreren Flaschen entnommen 
werden. Viel zweckma13iger und zuverlassiger istes,denNarkoseatherwieanderenAtheringro13eren 
Flaschen zu beziehen und ihn nach der Priifung in die kleineren Flaschen abzufiillen. Man hat 
dann in der kleinen Flasche allerdings keine "Originalpackung" der Fabrik mehr, aber der nach 
sorgfaltiger Priifung in der Apotheke selbst abgefiillte Narkoseather ist zuverlassiger als die Ori. 
ginalpackung einer Fabrik. 

Aether (.Amer.), :Ether rectifie du commerce (Gall.), ist Ather, der etwa 
2-3% Alkohol und wenig Wasser enthiHt. Spez. Gew. 0,724 (Gall.). 0,713-0,716 
bei 25° (Amer.). 

Nach Amer. solI der Ather 95,5-97,5 % reinen Ather enthalten. Dieser Ather wird nach Amer. 
auch fiir Narkose verwendet; er darf dann aber nur in kleinen Glasern abgegeben werden und dad 
nicht benutzt werden, wenn die Flaschen langer alB 24 Stunden geoffnet geweBen sind. Hinsichtlich 
der Reinheit fordert Amer. die Abwesenheit von Aldehyd (Kaliumhydroxydprobe wie Germ. 1 St.) 
und von Peroxyden (Kaliumjodidprobe 1 St.). 

Aether purissimus (liber Natrium destilliert), ist wasser. und alkoholfreier Ather. 
Da'l'stellung. Man gibt zu dem Ather (spez. Gew. 0,720), der sich in einem zu etwa 4/5 ge· 

fiillten Kolben befindet, fein zerschnitteneB saubereB Natriummetall oder man pre13t mit einer 
NatriumpresBe daB Natrium als diinnen Draht in den Ather hinein. DerKolben wird mit mnem 
Calciumchloridrohr oder Atzkalkrohr verschlossen; durch diesen VerBchlu13 kaun der durch die 
Einwirkung des Natriums auf den Alkohol oder daB Wasser frei werdende Wasserstoff entweichen. 
Nachdem die Gasentwicklung aufgehort hat, wird der Ather aus dem Wasserbad mit der notigen 
Vorsicht abdestilliert, wobei die Vorlage durch einen Calciumchloridverschlu13 vor dem Zutritt der 
Feuchtigkeit der Luft zu schiitzen ist. Das in dem Kolben zuriickbleibende iiberschiissige Na· 
trium wird nach dem Erkalten durch Zusatz von etwas Alkohol ungefahrlich beseitigt. Man 
hiite sich, Wasser in den Kolben zu bringen. 

Wasser. und alkoholfreien Ather fiir die Analyse erhalt man am einfachsten, 
indem man gewohnlichen reinen Ather (spez. Gew. 0,720) in einer dicht schlie13enden Flasche iiber 
vorher frisch ausgegliihtem Kaliumcarbonat oder in einer Flasche mit Quecksilberverschlu13 iiber 
Natriummetall, am besten iiber Natriumdraht, aufbewahrt und bei Bedarf die notige Menge 
abfiltriert. Der iiber Kaliumcarbonat aufbewahrte Ather ist nur wasserfrei, der iiber Natrium 
aufbewahrte auch alkoholfrei. Bei der Aufbewahrung des Athers iiber Natrium ist der QlIeck. 
silberverschlu13 notig, damit der durch die Einwirkung des Natriums auf das Wasser oder den 
Alkohol freiwerdende Wasserstoff entweichen kann. Zur Verhiitung der Oxydation kann 
man . den Ather auch iiber Eisenpulver aufbewahren, mit dem man ihn iifters durchschiittelt. 

Spiritus aethereus. Atherweingeist. Spirit of Ether. Ether alco
holise. Hoffmannstropfen. Aether cum Spiritu. Aether alcoholicus. 
Aether spirituosus. Aether alcoholisatus. Liquor anodynus Hoffmanni. 
Wird allgemein durch Mischen von Ather mit Weingeist des betreffenden Arzneibuches hergestellt: 

Germ. 
Ather 10,0 

Austr. BeJg. Brit. Gall. 
10,0 468,0 50 eem 100,0 

Weingeist 30,0 30,0 532,0 100 cern 100,0 
spez. Gew. 0,805-0,809 0,802-0,806 0,783 

HeJvet. Ita!. 
10,0 10,0 
30,0 10,0 

0,721 

Neder!. Ross. 
100,0 10,0 
100,0 20,0 

0,777-0,782 0,800. 

Suec. Amerie. Croat. Hung. Japon. Norveg. 
Ather 10,0 325 cern 10,0 25 10,0 25,0 

Portug. 
70,0 
30,0 Weingeist 30,0 ad 1000 ,,30,0 75 30,0 75,0 

spez. Gew. 0,807-0,810 0,805-0,809 0,808-0,810 0,805-0,809 0,805-0,810. 

Priifung. a) Spez. Gewicht 0,805 bis 0,809. - b) Werden 5 ccm Atherweingeist mit 
5 ccm Kaliumacetatlosung (33'%) kraftig geschiittelt, so miissen sich beim Stehen 2,5 ccm athe. 
rische Fliissigkeit absondern. - c) Wird Filtrierpapier mit Atherweingeist getrankt, so darf es 
nach dem Verdunsten des letzteren keinen Geruch zeigen. - d) 10 ccm Atherweingeist diirfen 
beim Verdunsten keinen Riickstand hinteriassen. 

Kauflicher A therweingeist ist nicht seltcn mit Ather aus vollstandig vergalltem Brannt. 
wein hergestellt und enthii.lt dann Methylathylather und meist auch Aceton. Der Nachweis 
des MethyIathylathers ist infolge der Anwesenheit von Alkohol schwieriger als bei reinem Ather. 
Zum Nachweis von Aceton trennt man Ather und Alkohol durch Destillation und priift beide 
auf Aceton (s. S. 308 und 295). 

Anwendung. Bei Magenschmerzen 10 bis 50 1'1'. auf Zucker oder mit Wasser. 
Spiritus Aetheris compositus. Hoffmanns Anodyne. Compound Spirit of 

Ether. - Americ. VIII., 325 ccm Ather, 650 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %) und 25 ccm Oleum 
aethereum Americ. VIII. (schweres Weinol) werden gemischt. - Brit.: Man mischt allmahlich 
900 ccm konz. Schwefelsaure zu 1000 ccm Alkohol (90%) und la13t die Mischung 24 Stunden lang 
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stehen, dann destilliert man, bis ein eingetauchtes Thermometer 171,60 C anzeigt. Man laBt das 
Destillat in einem Scheidetrichter absetzen, zieht die untere (wasserige) Schicht ab und wascht die 
zuriickbleibende leichtere zunachst mit etwa 30 ccm Wasser, und tragt hierauf Natriumbicarbonat 
ein bis zur Neutralitat. Dann hebt man die atherische Schicht, die das sogen. Weinol enthaIt, 
ab, und vermischt sie mit 137,5 ccm Ather und 950 ccm Weingeist von 90%' Spez. Gewicht 
0,808-0,812. 

A.ether chloroformlatus WEIGEL. 
Chloroformii 5,0 
Aetheris 45,0. 

Aether gelatlno8us. 
Albumen Ovi unius 
Aetheris 50,0. 

Werden in einer weithalsigen Flasche kraftig ge· 
Bchiittelt, bis eine gelatinose Masse entstanden 
ist. Zum Bestreichen schmerzhafter Stellen, auf 
eingeklemmte Briiche usw. 

Aqua aetherata. 
Aetheris 10,0 
Aquae destillatae 100,0. 

Man schiittelt in einer Flasche kraftig durch und 
zieht die wltsserige Fliissigkeit mit Hilfe eines 
Scheidetrichters vom nicht gel1isten Ather abo 

Aqua aetherata camphorata. 
Aetheris camphorati 10,0 
Aquae destillatae 200,0. 

Man Bchiittelt kraftig durch und filtriert. 

Midura antispasmodlca simplex (Hisp.). 
Aetherls (0,730) 1,5 
Sirupi Citrl 30,0 
Aquae Aurantii Flor. 60,0 
Aquae Melissae 60,0. 

Midura antispasmodic a cum Laudano (Hisp.) 
Aetheris (0,730) 1,0 
Tinct. Opii crocat. 2,0 
Sirupi simplicis 30,0 
Aquae Aurantii Flor. 60,0 
Aquae Melissae 60,0. 

Sirupus Aetherls. 
Sirop d'Ether. 

Belg. Gall. Helvet. Hisp. Portug. 
Aetheris 20,0 2,0 2,0 2,0 70,0 
Spiritus 50,0 5,0 3,0 5,0 30,0 
Sirupi simp!. 700,0 70,0 65,0 70,0 900,0 
Aquae 230,0 23,0 30,0 22,0 -

Portug. IltBt mehrere Stunden tiichtig durch· 
schiitteln, dann den ungelost gebliebenen .Ather 
abgieBen. 

Aether methylatus, Methylated Ether, Methylierter Ather, ist ein in Eng
land als Kalte-Anastheticum benutztes Praparat. Er ist aus Methylalkohol enthaltendem 
Athylalkohol hergestellt, frei von Alkohol und Wasser und besteht aus einem Gemisch von 
Methylathylather mit Athylather in wechselnden Mengen. Sdp. zwischen 24 und 34°. Spez. 
Gew. ist bei 150 etwa 0,716. 

Aethylium aceticum. Aether aceticus (Germ.). Essigather. Athyl
aceta t. Essigsaureathylester. Acetic Ether. Acetate d'ethyle. 
Acetas aethylicus. Essigestel'. Essignaphtha. cHSCOOC2Ho• Mol.-Gew. 88. 

Da'l"sfellung. Durch Erhitzen von Alkohol mit Essigsii.ure (Eisessig) unter Zusatz 
von konz. Schwefelsii.ure und nachfolgende Destillation. In den Fabriken wird ein Gemisch 
von Alkohol und Schwefelsii.ure wie bei der Darstellung von Ather auf 1400 erhitzt, und dann 
lii.Bt man eine Mischung von gleichen Raummengen Alkohol von 95-96 Vol.% und Eisessig 
(oder von 50 Gew.-T. Alkohol und 60 Gew.-T. Essigsii.ure) fortwii.hrend zuflieBen in dem MaBe, 
wie der entstehende Essigii.ther abdestilliert. Der Essigii.ther wird mit gesii.ttigter Natrium
chloridlosung unter Zusatz von Natriumcarbonat gewaschen und entsauert, mit Calciumchlorid 
getrocknet und destilliert. 1m kleinen kann man das gleiche Verfahren anwenden, indem 
man einen Kolben mit einer Mischung von 1 T. Alkohol und 2 T. Schwefelsaure im Olbad auf 
140° erhitzt und eine Mischung von 60 T. Essigsii.ure und 50 T. Alkohol durch einen Tropf
trichter zuflieLlen laLlt. Oder man erhitzt eine Mischung von 50 Gew.-T. Alkohol, 60 Gew.-T. Eis
essig und 60 Gew.-T. konz. Schwefelsii.ure einige Stunden lang am RiiekfluBkiihler zum Sieden 
und destilliert dann den Essigather abo 

An Stelle von Essigsii.ure lii.Llt sich auch Natriumacetat und eine entsprechende Menge' 
Schwefelsaure verwenden. Man entwassert das Natriumacetat durch Erhitzen bis zum Schmelzen 
des wasserfreien Salzes. gieLlt dieses auf Steinplatten aus und pulvert es grob. In einen Kolben 
bringt man 3 T. Weingeist (Feinsprit von 95-96 Vol.-%) und 5 T. konz. Schwefelsii.ure und 
nach dem Erkalten 4 T. des wasserfreien Natriumacetats. Nach 12stiindigem Stehen des bereits 
mit dem Kiihler verbundenen Kolbens wird aus dem Wasserbad der Essigather abdestilliert, bis 
etwa 4 T. iibergegangen sind. 

Der nach dem einen oder anderen Verfahren erhaltene rohe Essigii.ther wird im Scheide
trichter mit je 1/4 der Raummenge gesattigter Kochsalzlosung unter Zusatz von Natriumcarbonat 
so oft ausgewaschen, bis er angefeuchtetes Laekmuspapier nieht mehr rotet. Beim ersten Waselten 
entweicht eine erhebliche Menge Kohlendioxyd; die l!'liissigkeiten sind deshalb das erste Mal im 
offenen Scheidetriehter zu mischen. Der gewaschene Essigii.ther wird mit Caleiumchlorid ge
trocknet, vom letzteren abfiltriert und aus dem Wasserbad destilliert. 

Eigenschajfen. Reines Athylacetat ist eine iarblose, leicht fliichtige 
Fliissigkeit, spez. Gew. 0,9238 (bei 00), 0,906 (150). Sdp. 770. Geruch angenehm er
frischend. Es lost sich in 18 T. Wasser, und 28 T. Athylacetat losen 1 T. Wasser. 
Mit Weingeist und Ather ist es in jedem Verhaltnis mischbar, auch mit Chloroform, 
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fetten und atherischen Olen. Der reine Essigather des Handels enthalt etwa 
98% Athylacetat und etwa 2% Alkohol und Wasser, spez. Gew. 0,902 bis 0,906 
(bei 150) und Sdp. 74 bis 77° (Germ.). Er ist leicht entziindlich, und der Dampf gibt 
mit Luft explodierende Gemische. Er ist aber weniger feuergefahrlich als der Ather, 
weil er weniger leicht fliichtig ist. Essigather ist ein gutes Losungsmittel fiir viele 
organische Stoffe. 

Durch Wasser wird der Essigather allmahlich in Essigsaure und Alkohol zer
legt. Auch bei geringem Wassergehalt nimmt er sehr bald saure Reaktion an, 
wahr.end er sich unbegrenzt lange vollkommen saurefrei aufbewahren laBt, wenn 
er wasserfrei ist. (Man kann den kauflichen Essigather durch Schiitteln mit ent
wiissertem Natriumsulfat und nachfolgende Destillation vom Wasser befreien.) 

Prilfung. a) Spez. Gewicht 0,902 bis 0,906. - b) Siedepunkt 74 bis 77°. 
- c) Essigather darf mit Wasser angefeuchtetes Lackmuspapier nicht sofort 
roten. - d) Wird Filtrierpapier mit Essigather getrankt, so darf das Papier 
nach dem Verdunsten des Essigathers nicht riechen (fremde Esterarten, Amyl-. 
acetat und andere)_ - e) 10 ccm Wasser diirfen beim kriiftigen Schiitteln mit 
10 ccm Essigather hochstens um 1 ccm zunehmen (unzulassige Menge von 'Vasser 
und Weingeist). - f) Werden 5 ccm konz_ Schwefelsaure mit 5 ccm Essigather 
iiberschichtet, so darf sich innerhalb 15 Minuten zwischen den beiden Fliissigkeiten 
keine gefarbte Zone bilden, und auch beim Mischen der Fliissigkeiten keine Farbung 
eintreten (Amylacetat). - g) 10 ccm Essigather diirfen beim Verdampfen keinen 
Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu b) Wenn del' Essigather aus vollstiindig vergalltem Brannt
wein hergestellt ist, enthalt e1' Essigsauremethylester, del' den Siedepunkt erniedrigt. Wir 
{anden bei solchem Essigather den Siedepunkt 72,2°. 

Zu c) Tro ckn es Lackmuspapier wird durch Essigather auch bei ziemlich groBem Saure
gehalt nicht sofort gerotet, wenn del' Essigather wasserfrei odeI' fast wasserfrei ist; erst beim 
Verdunsten des Essigathers und Anziehen von Wasser aus del' Luft tritt die Rotung auf. Essig
ather, del' feuchtes Lackmuspapier rotet, wird bei del' Aufbewahrung noch starker sauer. Saure
freier Essigather halt sich saurefrei, wenn er auch wasserfrei ist. 1st del' Essigather sauer, 
dann ist er auBer fur andere Zwecke auch fiir die Bestimmung des Morphins in Opium un
brauchbar, er ist dann wieder zu reinigen (s. unter Opium). 

Zu f) Man beobachtet die Zone am besten gegen ein weiBes Blatt Papier, Yom Licht ab
gewandt, odergegen dasLicht mit einem hinter dasProbierrohr gehaltenenweiBendiinnendurch
scheinenden Blatt Papier. Die Probe zeigt auch andere Verunrcinigungen an. So gibt Essig
ather, det aus vollstandig vergallten Branntwein hergestellt ist, eine deutlich gefarbte Zone und 
beim Mischen eine deutliche Gelbfarbung. 

Aufbewahrung. Kuhl, in dicht schlieBenden Flaschen. 
Anwendung. Die Wirkung gleicht bei auBerlicher Anwendung del' des Athers_ Man 

benutzt ibn am haufigsten als Riechmittel odeI' subcutan bei Ohnmachten und krampfartigen 
Zustiinden, als Einreibung gegen rheumatische und neuralgische Schmerzen, seltener inner
lich an Stelle des Athers, bei den dort angegebenen Krankheitszustanden_ Gabe 5-20 Tr. un
vermischt auf Zucker odeI' in Gelatinekapseln oder in alkoholischer Losung oder mit Wasser 
verdiinnt mehrmals taglich. 

Spiritus acetico-aethereus. Spiritus Aetheris acetici. Spiritus anodynus 
vegetabilis. Ein Gemisch aus Aether aceticus 1 T. und Spiritus (90 Vol._%) 3 T. 

Ba!samum acetlcum camphoratum. 
Opodeldoc cum Aethere acetico. 

Saponis stearinici dialysati lO,O 
Aetheris acetici 60,0 
Spiritus (90 Vol.-"Iol 50,0 
Camphorae 5,0 
Olei Thymi 2,0. 

Man lOst die kleingeschnittene Seife in dem Ge-

misch von Essigather und Spiritus unter Er
warmen auf 50 0 auf, fiigt den Campher und 
das Thymianol ZU, filtriert und laBt in geelig
neten GefaBen erstarren. 

Sirupus Aetberls acetlci. 
Aetheris acetici 5,0 
Sirupi Sacchari 95,0. 

Aethylium acetico-aceticum. Aether acetico-aceticus (Erganzb.). Acet~ 
essigsiiureathylester. Acetessigester. CHg CO·CH2CO· OC2 H 5 • Mol.-Gew.l:lO. 

Da1'stellung. In 200 g Essigather lOst man nach und nach 20 g zerschnittenes metal
sches Natrium unter RiickfluBkiihlung auf, wobei sich zunachstNatrium-Acetessigester bildet: 

2 CHaCOOC2H5 + 2 Na = CHgC(ONa}:CHCOOC2Hs + C2HsONa + H2• 
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Man destilliert den iiberschiissigen Essigii.ther ab und fiigt zu dem Riickstand zunachst 
110 g Essigsaure (von 50%) und nach dem Erkalten noch 100 g Wasser: 

CHaC(ONa):CHCOO~H5 + CH3COOH= CHaCOONa+ CHaCO·CH2COOC2H5• 

Der sich iiber der wasserigen Fliissigkeit abscheidende Acetessigester wird rektifiziert und 
die bei 180-1820 iibergehenden Anteile aufgefangen. 

Eigenschajten. Farblose, obstartig riechende Flussigkeit, Sdp. 180 bis 1820, 
spez. Gew.1,028 bis 1,030. In Wasser weniglOslich, mitWeingeist undAther mischbar. 

Prilfung. a) Siedepuukt 180 bis 182°, spez. Gew. 1,028 bis 1,030 (Alkohol und Essig. 
ather erniedrigen Siedepunkt und spez. Gew.). - b) 5 ccm Acetessigester diirien beim Verdampfen 
keinen Riickstand hinterlassen. - c) Die Losung von 1 g Acetessigester in 10 ccm Weingeist 
darf feuchtes Lackmuspapier nicht roten. 

Anwendung. Hauptsaehlich zur Synthese organischer Verbindungen, z. B. zur Dar· 
stellung des Phenyldimethylpyrazolons. 

Aethylium benzoicum und andere Ester aromatischer Sauren siehe unter den 
Sa uren, Aci dum benzoi cum u. a. 

Aethylium bromatum. Aether bromatus (Germ.). Athylbromid. Mono
bromathan. Bromathyl. Ethyl Bromide. Bromure d'ethyle. Bro
metum aethylicum. Aethylis Bromidum. C2H5Br. Mol. . Gew. 109. 

Athylbromid bildet sich durch Erhitzen von Athylschwefelsaure (AI. 
kohol + Schwefelsaure) mit Kaliumbromid: S04,HC2H 5 + KBr = S04,HK + 
C2H5Br, oder durch Einwirkung von Phosphortribromid (Brom und l'otem 
Phosphor) auf Alkohol: PBr3 + 3 C2H50H = 3 C2H5Br + POaHa. Fur arzneiliche 
Zwecke darf nur das auf ersterem Wege dargestellte Athylbromid verwendet werden, 
da das mit Brom und Phosphor dargestellte giftige Phosphorbindungen und, weil 
der Phosphor haufig arsenhaltig ist, auch Arsenverbindungen enthalten kann. Das 
Athylbromid wird in der Regel der besseren Haltbarkeit wegen mit etwa 1% abso· 
lutem Alkohol versetzt. Gall. fordert reines Athylbromid ohne Alkohol, spez. Gew. 
1,473 (15°). 

Dal'stellung. 18 T. Weingeist von 95 bis 96 Vol..% (oder 19 T. Weingeist von 90-91 
Vol..%) werden in einemKolben unter fortwahrendem Umschwenken ohue Abkiihlung mit 40 T. 
konz. Schwefelsauregemischt. Diedannmoglichst tief abgekiihlteMischung wird mit 15T. 
(odeI' 14 T.) moglichst kaltem 
Wasser und 20 T. gepulvertem 
Kaliumbromid versetzt und 
im Sandbad unter sehr guter 
Kiihlung destilliert. Es wird ein 
Kolben vorgelegt, del' etwa 20 T. 
Waaser enthalt, in das das Rohr 
des Kiihlers odeI' eine angesetzte 
Verlangerungeintaucht (Abb. 82). 
Man erhitzt so lange, wie noch 
Athylbromid iibergeht, das in dem 
Wasser der Vorlage zu Boden 
sinkt. Dann wird mit einem 
Scheidetrichter das Athylbromid 
(untere Schicht) von dem Wasser 
getrennt und mit der halben 
Raummenge Wasser zweimal aus· Abb.82. 
geschiittelt. Das mit Wasser ge· 
waschene Athylbromid wird in einem geraumigen Kolben allmii.hlich mit der halben Raum. 
menge konz. Schwefelsaure versetzt, wobei der Kolben von au Ben gut gekiihlt wird. (Die 
Schwefelsaure nimmt den in dem rohen Athylbromid enthaltenen Ather auf unter starker 
Warmeentwicklung.) Nach 6stiindigem Stehen gieBt man den Inhalt des Kolbens in 
einen Scheidetrichter, IaBt die Schwefelsii.ure (untere Schicht) nach dem Absetzen abflieBen 
und wiederholt die Behandlung mit del' gleichen Menge Schwefelsaure noch einma!. Dann 
wird das Athylbromid wieder mit etwas Wasser, darauf mit del' halben Raummenge Kalium. 
carbonatlosung (1 + 20) und wieder mit Wasser gewaschen. (Bei diesen letzteren Waschungen 
ist das Athylbromid immer die untere Schicht). Das gewaschene Athylbromid wird mit gekorn. 
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tem Calciumchlorid getrocknet, filtriert und aus dem Wasser bad destilliert. Das Athylbromid wird 
schlieBlich noch mit 1 % absolutem Alkohol versetzt und in braune Flaschen von hochstens 
100 ccm abgefiillt. 

Das gereinigte Athylbromid solI nach Germ. mit soviel absolutem Alkohol versetzt werden, 
daB das spez. Gewicht 1,453 bis 1,457 betriigt. Es kann der Fall eintreten, daB das Athylbromid 
nach der Reinigung ein innerhalb dieser Grenzen liegendes spez. Gewicht hat. Dann ist es nicht 
geniigend von Ather befreit, und die Behandlung mit konz. Schwefelsiiure muB wiederholt wer· 
den. Das spez. Gewicht des vollkommen reinen Athylbromids, 1,473, wird auch bei geniigender 
Reinigung nicht immer erreicht, weil noch Spuren von Ather zuriickbleiben, die das spez. Gewicht 
erniedrigen. Wir fanden bei sorgfiiltiger Reinigung das spez. Gew. 1,467. Der Zusatz von abso· 
lutemAlkohol ist immer notig, weil das Athylbromid dadurch haltbarer wird. Man Yersetzt das 
gut gereinigte Athylbromid immer mit 1 % absolutem Alkohol. 

Eigenschaften. Klare, farblose, neutrale, leichtfliichtige, stark lichtbrechende 
Fliissigkeit, spez. Gew. 1,453 bis 1,457. Sdp. 37 bis 38,50 (vollkommen reines Athyl. 
bromid ohne Alkohol hat das spez. Gew. 1,473 und siedet bei 38,4°), Geruch atherisch. 
Es ist in Wasser unloslich, mischbar mit Weingeist, Ather, Chloroform, fetten und 
atherischen Olen. 

E1'kennung. Durch den Siedepunkt. - Am ausgegliihten Kupferdraht 
farbt es die Flamme blaugriin. - Wird Athylbromid mit weingeistiger Kali
lauge am RiickfluBkiihler langere Zeit erhitzt, so scheidet sich Kaliumbromid aus 
und die mit Wasser verdiinnte Fliissigkeit gibt nach dem Ansauern mit Salpeter
saure mit Silbernitrat eine Fallung von Silberbromid. 

Prilfung. a) Das Athylbromid muB vollkommen farblos sein (freies Brom). 
- b) Siedepunkt nicht unter 37° und nicht iiber 38,50• - c) Wird ein Stiickchen 
feuchtes blaues Lackmuspapier mit 5 ccm Athylbromid geschiittelt, so darf es sich 
nicht roten (Bromwasserstoff, Schwefelsaure). - d) Werden 5 ccm Athylbromid 
in einem 3 cm wei ten, mit konz. Schwefelsaure gespiilten Glasstopfenglas mit 5 ccm 
konz. Schwefelsaure geschiittelt, so darf innerhalb 1 Stunde keine Farbung auf
treten (fremde organische Verbindungen). - e) 5 ccm Athylbromid diirfen bei frei
willigem Verdunsten in einem Schalchen keinen fremden Geruch zeigen (Phosphor
verbindungen zeigen knoblauchartigen Geruch) und keinen Riickstand hinterlassen. 
-I) Werden 5ccmAthylbromid mit 5ccmWasser einigeSekundenlanggeschiittelt, 
so darf das von dem Athylbromid getrennte Wasser durch 1-2 Tr. Silbernitrat
losung innerhalb 5 Minuten nicht verandert werden (Bromwasserstoff). - g) Sc:hiit
telt man 5 ccm Athylbromid mit einer Mischung von 5 ecm Starkelosung und einigen 
Tropfen Kaliumjodidlosung (oder mit 5 cem Zinkjodidstarkelosung), so darf weder 
das Athylbromid noch die Starkelosung gefarbt werden (freies Brom). - h) Beim 
Erhitzen von 1 ccm Athylbromid mit 3 Tr. Anilin (oder etwa 0,2 g Acetanilid) und 
2-3 ccm weingeistiger Kalilauge darf kein Isonitrilgeruch auftreten (Chloroform). 

Anmerkungen. Zu a) Eine BraunfiirbungdesAthylbromidsdurchfreiesBrom, diewir 
hiiufiger beobachtet haben, kann auch bei yorher vorschriftsmiiJ3iger Beschaffenheit wiihrend der 
Aufbewahrung eintreten. Da sie in del' braunen Flasche nicht zu erkennen i8t, bleibt nichts an
deres iibrig, als den Inhalt der Flasche VOl' dem A bge ben in eine trockene weiJ3e Flasche urn
zugieJ3en und nachher wieder zuriickzugieBen. Auch die Probe f zum Nachweis von freiem 13rom 
ist dann auszufiihren. 

Zu b) Durch einen geringen Gehalt an Athyliither wird del' Siedepunkt etwas erniedrigt. 
Auch del' Alkoholzusatz bewirkt eine Erniedrigung des Siedepunktes (nicht, wie man wegen 
des hoheren Siedepunktes des Alkohols vermuten konnte, eine Erhohung). Wir fanden VOl' 
dem Alkoholzusatz 37,80, nachher 37,60. Die ganze Menge des mit 1 % Alkohol versetzten Athyl
bromids destillierte iiber von 37,60 bis 38,20. Athylbromid von MERCK begann bei 37,ao zu 
sicden und ging bis 38,4° vollstiindig iiber. Germ. 6 untere Grenze 36° ist zu niedrig. 

Aus vollstiindig vergiilltem Branntwein hergestelltes Athylbromid, das allen An
forderungen der Germ. entsprach, siedete infolge des Gehaltes an Methylbromid bereits bei 
36,5°. Bis 37,5° gingen von 50 cern 20 cern iiber. Ein solches Athylbromid kann also nul' durch 
eine genaue Bestimmung des Siedepunktes erkannt werden. 

Aufbewah1'ung. Vorsich tig. In braunen, fast ganz gefiillten und gut verschlossenen 
Flaschen von hochstens 100 cern Inhalt, kiihl und vor Licht geschiitzt. 

Anwenduny. Athylbromid ist ein Narcoticum. In Darnpfform eingeatmet, bewirkt es 
Anasthesie wie Ather. Die Anasthesie tritt schneller ein als beirn Chloroform, geht aber Iluch 
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schneller voriiber. Das BewuBtsein ist nicht vollig aufgehoben, aber Schmerzeindriicke werden 
wenig empfunden. Die Refiexe bleiben wii.hrend der Narkose erhalten. Man benutzt es daher 
als Inhalations-Anii.stheticum bei kleineren, nicht Hinger als 10-15 Minuten dauernden 
Operationen, bei welchen Komplikationen und groBere Blutungen nicht zu erwarten sind, 
besonders in der Zahnheilkunde. "Ubrigens beachte man, daB auch das Athylbromid keineswegs 
absolut gefahrlos ist; vielmehr sind schon eine Reihe ziemlich unerklarter Todesfalle bei seiner 
Anwendung vorgekommen. 

Cave: Der Arzt hiite sich, dasAthylbromid mit dem viel giftigerwirkenden Athylen
bromid (Aethylen'Um bromat'Um) zu verwechseln, der Apotheker hiite sich, dieses letztere auf 
ein mangelhaft geschriebenes Rezept hin abzugeben. 

Aethylium butyricum. Aether butyricus. Buttersiiure- Ithylester. X th y I b u tyr a t. 
Ananasather. ButyricEther. £ther butyrique. CSH7COOC2Hs. Mol.-Gew.116. 
Der Athylester der normalen Buttersaure (Garungsbuttersaure), CH 3CH 2CH2COOH. 

Daf'stellung. Man mischt 100 T. reine Buttersaure mit 100 T. Alkohol (95%) und 
50 T. konz. Schwefelsaure. Man erhitzt die Mischung auf 800, erhii.lt sie einige Stunden bei 
dieser Temperatur und laBt alsdann noch 1 Tag in der Kalte stehen. Nach dieser Zeit gieBt man 
die Fliissigkeit in das 2fache Volum kaltes Wasser, worauf sich der Ester als olige Schicht ab
scheidet. Man hebt diese ab, wascht sie zunachst mit einer diinnen Natriumcarbonatlosung, so
dann mit Wasser, entwii.ssert den Ester darauf mit geschmolzenem Calciumchlorid, gieBt ihn nach 
1-2tagigem Stehen ab und destilliert ihn. 

Auch durch Einleiten von trockenem Chlorwasserstoff in die Mischung von Butter
s au r e und Al k 0 hoi in der unter Aethyli'Um cocoinic'Um angege benen Weise laBt sich der Butter
saureathylester darstellen. 

Man untersoheidet im Handel ein Aethyli'Um butyricum concentratum, das Alkohol enthalt 
und Aethyli'Um butyric'Um abaolutum, das frei von Alkohol ist, aber kleine Mengen der Ester an
derer Sauren enthalt. Aethylium butyricum purissim'Um, das mehr als 10mal teurer ist als das 
letztere Praparat, ist chemisch reines Athylbutyrat. 

Eigenschajten. Der reine Buttersaure-Xthylester bildet eine farblose, leicht 
bewegliche, brennend schmeckende, in Wasser wenig losliche, mit Weingeist in 
allen VerhaItnistlen mischbare,leicht entzundliche Fliis!\igkeit, in verdiinntem Zu
stande von ananasartigem Geruch. Spez. Gew. (15 0) 0,900, Sdp. 1210. 

Atcjbewahf'Ung. In gut schlieBenden braunen Flaschen, kiihl. 
Anwendung. Mit der 8-10fachen Menge Weingeist verdiinnt als Ananasessenz in 

der Zuckerbackerei und zur Herstellung von Fruchtessenzen, auch von kiinstlichem Rum. 

Aethylium chloratum. Aether chloratus (Germ.). Aethylchlorid. Mono
chlorathan. Chlorathyl. Ethyl Chloride. Chlorure d'ethyle. 
Kelen (MoNNET). Aether hydrochloricus. Aether muriaticus. Aethylis 
ChIOlidum. C2HsCl, Mol.-Gew.64,5. 

Daf'stellung. Athylchlorid wird in Fabriken dargestellt durch Einwirkung von ChIor
wasserstoff auf Alkohol: C2H50H + Hel = ~H5CI + H20. Man erhitzt entweder ein Gemisch 
von Alkohol und rauchender Salzsaure erst unter Druck auf 1500 und destilliert nachher. oder 
man leitet Chlorwasserstoffgas in Alkohol, der die Halfte seines Gewichtes Zinkchlorid 
gelost enthalt, zuerst unter Kiihlung, spater unter Erwarmung. Das iibergehende Athylchlorid 
(Sdp. 12,50 ) wird wie ein Gas gewaschen, getrocknet und schlieBlich durch starke Abkiihlung 
verdichtet. 

In den Handel kommt das Athylchlorid entweder in zugeschmolzenen, mit einer 
Capillare versehenen Glasrohren oder in Rohren, deren sehr feine OUnung durch 
einen Schraubendeckel aus Metall (Abb. 83, S.3l6) oder dureh einen mit Hebel ver
sehenen Klappdeekel (MomentversehluB, automatischer VerschluB) verschlossen ist. 

Eigenschajten. Klare, farblose, au Berst leicht fluchtige, leicht bewegliche 
Fliissigkeit. gpez. Gew.0,921 (bei 00) HeZv., 0,9176 (00) GaR, Sdp. 12 bis 12,50. 
Gerueh eigenartlg atherisch. Es i'lt in Wasser wenig lOslieh, misehbar mit Weingeist, 
Ather, Chloroform, atherisehen und fetten Olen. Angezundet brennt es mit grun
gesaumter Flamme. 

Erkennung. Gluht man einen Kupferdraht in der niehtleuehtenden Flamme 
und la.6t' dann den Dampf des Athylchlorids nahe an dem Draht in die Flamme treten, 
so farbt sieh die Flamme blaugrun. 
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Prilfung. a) Siedepunkt 12 bis 12,50. - b) Schuttelt man 5 ccm Athylchlorid 
mit 5 ccm eiskaltem Wasser, so darf das Wasser Lackmuspapier nicht raten und 
durch 1 Tr. SHbernitratlasung nicht verandert werden (Salzsaure). - c) 5 ccm 
Athyl(lhlorid durfen beim Verdunsten in einer Glasschale keinen fremden Geruch 
erkennen lassen (Phosphorverbindungen zeigen knoblaurhartigen Geruch), und keinen 
Ruckstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a) Einegenaue Bestimmungdes Siedepunktes ist mit den Hilfs· 
mitteln der Apotheke kaum auszufiihren. Man kiihlt das Rohrchen mit Athylchlorid geschlossen 

in Eis ab, offnet es und verbindet es durch einen Gummischlauch mit 
einem diinnen Glasrohr, das zu einer feinen Spitze ausgezogen ist. Dann 
setzt man dasAthylchloridrohrchen in einBecherglas (von etwa100ccm) 
mit Eiswasser und stellt in das Wasser ein Thermometer. Die feine 
Spitze des Glasrohres wird in ein kleines Schalchen mit Wasser ge
taucht. Das Becherglas wird dann in eine Schale mit Wasser von 
Zimmertemperatur gestellt. Unterhalb 100 diirfen dann aus dem 
Glasrohr nur vereinzelte Gasblaschen entweichen; bei 100 wird die 
Entwicklung lebhafter. 

Zu b) Man stellt das Probicrrohr mit dem Wasser in Eis und 
laBt nach einiger Zeit das Athylchlorid aus dem Glasrohrchen in das 
Probierrohr einflieBen, bis die Schicht etwa so hoch ist wie die Wasser
schicht. Dann schiittelt man durch, gieBt das Athylchlorid ab und 
priift das Wasser erst mit Lackmuspapier, dann mit Silbernitratlosung. 

Zu c) Man stellt die Glasschale erst auf Eis und laJ3t dann 
ungefahr 5 ccm Athylchlorid hineinflieBen. 

Aufbewahrung. In zugeschmolzenen oder mit einem geeig· 
neten VerschluB versehenen Glasrohren, kiihl und vor Licht geschiitzt. 
Vorsichtig. 

Anwendung. Man benutzt es als 10kaJes KaIte-Anaestheticum, 
bei kleineren und kurzdauernden Operationen (Inzisionen usw.), indem 
man den Fliissigkeitsstrahl gegen den betreffenden Korperteil richtet. 
Durch die Verdunstung des fl iissigen Athylchlorids werden die Korper
stellen sehr stark abgekiihlt und dadurch ortlich unempfindlich gemacht. 

Abb. 83. In aufrechter Stel- Man beachte, daB die Dampfe des Athylchlorids brennbar aind. 
lung gibt die links befind
liche Offnung - nach Ab
n.hme der Verschraubung 
- einen nach oben gerich
teten Strahl. Wendet man 
das GefliB urn, so gibt die 
rechts befindliche Offnung 
einen nach unten gerichte
ten Strahl vOn Aethyl-

chlorid. 

Aetho-Mcthyl ist eine Mischung aus Chlorathyl und Chlor
methyl, die als Anaestheticum Anwendung findet. 

Narcoform, Somnoform, wird eine Mischung aus 60% Athyl
chlorid, 35% Methylchlorid und 5% Athylbromid genannt, die als 
Anaestheticum Anwendung findet. 

Anestyle-BENGUE, Methathyl-HENNING, Anasthyl und Coryl 
sind Mischungen von Athylchlorid mit Methylchlorid, die gleichfalls 
als Kalte-Anasthetica verwendet werden. 

Coryloform, ein Anaestheticum, soli aus Chlorathyl, Chlormethyl 
und Bromathyl bestehen. 

Spiritus Aetheris chlorati. VersiiJlter Salzgeist. Spiritus muriatico-aethereus. 
Spiritus Salis dulcis. Eine weingeistige Losung von Chlorsubstitutionsprodukten 
und Oxydationsprodukten des Athylalkohols (Chloral, Acetal, Aldehyd, A thyl
acetat u. a.). 

Da'l'stellung. 25 T. rohe Salzsaure werden mit 100 T. Weingeistgemischt und in 
einen Kolben von 500 T. Rauminhalt gegossen, der mit haselnuBgroBen Stiicken Bra un s te i II 
voIIstandig gefiillt ist. Nach 24 Stunden werden aus dem Sandbad 105 T. iiberdestilliert. Falls 
das DestiIlat sauer ist, wird es mit etwas getrocknetem Natriumcarbonat geschiittelt und aus 
dem Wasserbad rektifiziert, bis 100 T. iibergegangen sind. 

Eigenschajten. Klare, farblose, neutrale Flussigkeit. Spez. Gew. 0,838 
bis 0,842. 

Prilfung. 10 ccm versiiBter Salzgeist diirfen nach Zusatz von 0,2 ccm n- Kali. 
lauge feuchtes blaues Lackmuspapier nicht roten. 

Aufbewah'l'ung. Vor Licht geschiitzt, in kleinen vollstandig gefiillten Glasern. 

Aether hydrochloricus chloratus. ARANS Ather. WIGGERS' Ather. Chloro-athyl
chlorid. Aether anaestheticus (ARAN, WIGGERS). Aether chloratus ARAN. Wird 
erhalten durch Einwirkung von ChI or auf A thylchlorid und besteht aus einem Gemisch der 
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Chlorsubstitutionsprodukte des Athans mit 2 bis 6 Chloratomen, also C2H4 C12 , C2H3Cla, C2H2 C14 , 

C2 HC15 und C2 C16 • Das Pentachloriithan, C2HCls, ist in groJ3ter Menge vorhanden. 
Eigenschajten. Klare, farblose Fliissigkeit, spez. Gew. 1,55 bis 1,60, Sdp. llO bis 1400 , 

Geruch und Geschmack dem Chloroform nicht uniihnlich. Durch Licht und Luft wird es all
miihlich zersetzt unter Abspaltung von Chlorwasserstoff. Ein kleiner Zusatz von Alkohol erhoht 
die Haltbarkeit. 

Prufung. Wie Chloroform und Athylbromid. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Selten, als lokales Anaestheticum. Wie Chloroform zu Einreibungen gegen 

Rheumatismus; Chloroform erfiillt hier aber den gleichen Zweck. 

Aethylium cocoinicum. Cocosiither. Aether cocoinicus. Besteht aus den.x thyl
estern der im Cocosfett enthaltenen Fettsauren. Die den Geruch bedin
genden Ester sind die der niederen Fett!lauren: Capronsaure, Caprylsaure und 
Caprinsaure. 

Darstellung. lkg CocosnuB5l (Cocosbutter,Palmin) wird mit650gNatronlauge, 
spez. Gew. 1,14, im Wasserbad verseift. Die noch warme Masse wird nach dem Verdiinnen mit 
dem fiinffachen Volum warmen 
Wassers unter Umriihren mit so viel 
roher Salzsiiure (230-250 g) ver· 
setzt, wie zur volligen Abscheidung 
der Fettsiiuren erforderlich ist. Die 
auf der Oberfliiche angesammelten 
Fettsauren werden gesammelt, bei 
gelinder Wiirme in der Hiilfte ihres 
Gewichts Weingeist (95-96%) ge· 
lost und in die 30-400 warme Lo· 
sung trockner Chlorwasserstoff 
geleitet, bis die Fliissigkeit damit ge· 
siittigt ist (Abb. 84). Dann liiBt man 
im wohl verstopften GefiiJ3 einen Tag 
an einem lauwarmen Ort stehen, gibt 
ein gleiches Volum Wasser hinzu, 
hebt die Olartige Schicht ab, schiittelt 
sie zuniichst mit verdiiunter Natrium
carbonatlosung, dann einige Male mit 
Wasser aus, sondertsie sorgfiiltig yom 
Wasser, vermischt sie mit l/S ihres 
Volums Weingeist und bewahrt sie in 
gut verkorkten Flaschen auf. 

Abb. 84. A. Chlorwasserstoffentwickler. B. Enthiilt Schwefelsaure 
zum Trocknen des Chlorwasserstoffs. a. Weingeistige Fettsaure

liisung. D. Wasser. 

Die Ester der niederen Fettsiiuren lassen sich von denen der h5heren durch Destillation 
trennen, am besten unter vermindertem Druck. Man erhiilt auf diese Weise Priiparate, die nur 
kleine Mengen der geruchlosen Athylester der hoheren Fettsiiuren enthalten uncI sich auJ3erdem in 
verdiinntem Alkohol besser losen. 

Auch durch Erhitzen derCocos5lfettsiiuren mit Alkohol und konz. Schwefelsiiure, 
wie bei Aethylium butyricum angegeben, kann man den Cocosiither darstellen. 

Eigenschaften • . Farblose oder gelbliche Fliissigkeit. Spez. Gew. 0,85. Geruch angenehm 
nach Reinetten. Fast unloslich in Wasser, mischbar mit Weingeist. 

Anwendung. In weingeistiger Losung zu Fruchtessenzen und kiinstlicher W ein br and-
essenz. 

Aethylium formicicum. Athylformiat. Ameisensaureathylester. Aether for
micicus. Formic Ether. Ether formique. Rumather. HCOOC2Ho' Mol.
Gew.74. 

Darstellung. 1) 100 T. auf dem Wasserbad entwiissertes Natriumformiat werden in 
einer Retorte mit einem kalten Gemisch aus 85 T. Weingeist (90 VoL-O/o) und 150 T. konz. 
Schwefelsaure iibergossen, und die Mischung nach guter Verteilung aus einem zunachst aufetwa 
600, gegen das Ende der Destillation auf etwa 750 geheizten Wasserbad bei sehr guter Kiih-
1 ung abdestilliert. Das Destillat, dessen Menge etwa ll5 T. betriigt, wird durch Schiitteln 
mit gesattigter Kochsalzlosung und Magnesiumcarbonat gewaschen und entsauert, durch gee 
schmolzenes Calciumchlorid von Wasser befreit und aus dem Wasserbad rektifiziert. 

2) In einen geraumigen Kolben, der mit einem RiickfluBkiihler verbunden ist, bringt man 
4 T. Glycerin, 1 T. krist. Oxalsaure und 1 T. Weingeist von 95 VoL-o/o. Bei gelindem Er
warmen tritt lebhafte Gasentwicklung ein, die Oxalsaure bildet mit dem Glycerin zunachst Mono-
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formin, das sich mit dem Alkohol umsetzt zu Ameisensaureathylester und Glycerin. - Wenn 
bei anhaltendem Erwarmen die Entwicklung von Kohleodioxyd nachliU3t, so fiigt man wiederum 
1 T. krist. Oxalsaure und 1 T. Weingeist hinzu, erwarmt von neuem, bis die Entwicklungvon Koh
leodioxyd wieder nachla13t. Man setzt nun noeh zweimal je 1 T. Oxalsaure und Weingeist hinzu, 
bis also auf 4 T. Glycerin je 4 T. krist. Oxalsaure und Weingeist verbraucht worden sind. 'Nach 
beendigter Kohlendioxyd-Entwicklung kehrt man den Kiihler nach uoten und destilliert das ge· 
bildete Athylformiat abo Das Destillat wird wie unter 1 gewaschen und entsauert, dann durch 
Calciumchlorid von Wasser befreit und schlie13lich aus dem Wasserbad rektifiziert. 

Handelssorten. Man unterscheidet im Handel neben dem reinen Aethylium form,icicum 
absolutum: Aethylium formicicum simplex und concentratum; die beiden letztern sind Mischungen 
von Athylformiat mit Alkohol. 

Eigenschaften. Das reine Athylformiat ist eine far blose, leicht fliichtige und leicht 
entziindliche Fliissigkeit, spez. Gew. 0,937, Sdp.54 bis 550, Geruch angenehm atherisch nach 
Arrak und Rum. 1 T.lost sich in 10 T. Wasser; mit Weingeist und Ather mischbar. Durch Wasser 
wird es wie Essigather allmahlich zerlegt und nimmt dann saure Reaktion an. Schwache saure 
Reaktion macht das Athylformiat fiir die Verwendung zu Rumessenz nicht unbrauchbar, stark 
saures Athylformiat kann wie Essigather leicht wieder gereinigt werden. 

Aufbewahrung. Kiihl, in dichtschlie13enden Flaschen. Ein Zusatz von entwassertem 
Natriumsulfat halt das Athylformiat wasserfrei und damit neutral. 

Anwendung. Der reine Ameisensaure-Athylester hindert in Dampfform die Entwicke
lung von Bakterien, weil er in Verdiinnung mit feuchter Luft in Ameisensaure und Athylalkohol 
gespalten wird. Er verursacht beim Einatmen keinerlei Unbequemlichkeiten, vielmehr sollen 
Kehlkopfkatarrhe und Rachenkatarrhe auffallend giinstig beeinflu13t werden. Innerlich friiher 
als Diuretikum (1,0) benutzt. Au13erlich als reizende Einreibung. Der Ester biJdet sich iibrigens 
stets im Spiritus Formicarum. - Zur Herstellung von kiinstlicher Arr ak- und Rumellsenz. 
Ais Losungsmittel fiir Celluloid. 

Rumiither nach LIEBIG, der gro13tenteiJs aus Athyiformiat besteht, wird oach 
folgendem Verfahren erhalten: In einer sehr geraumigen Destillierblase, die nur zu etwa Ill!) 

angefiillt werden darf, mischt man 110 T. grobgepulverten Braunstein (85°/0 Mn02 ), 45 T. 
Wasser und 30 T. Kartoffelstarke. Die Blase wird dann dicht mit dem Kiihler verbunden. 
Durch einen Tubus del' Blase gie13t man dann ein erkaltetes Gemisch von 90 T. konz. Sch w efel
saure und 55 T. Weingeist (90Vol.-o/o) und heizt, bisdieDestillation beginnt. DieHeizung 
wird dann unterbrochen, bis die Destillation fast aufhort. Zum Schlu13 wird weiter geheizt, bis 
im ganzen 60 bis 62 T. iibergegangen sind. Die ersten 2-3 T. enthalten viel W cingeist, die letzten 
6 T. viel Wasser. Sie werden getrennt aufgefangen und rektifiziert. Das mittlere Destillat wird, 
wenn notig, noch mit Magnesiumcarbonat entsauert. 

Aethylium orthoformicicum, Athylorthoformiat, Aethone (FALCOZ U. Co., Paris), 
ist der .Athylester der Orthoameisensaure. HC(OC2H sh. Mol.-Gew. 196. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Chloroform auf Natriumalkoholat: 

HCC13+ 3 C2HsONa = 3 NaCl + HC(OC2Hs}3' 

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche Fliissigkeit, spez. Gew.0,896, Sdp. 145 
bis 1460, Geruch eigenartig. Mit Wasser in jedem Verhaltnis mischbar. 

Anwendung. Gegen Husten, tropfenweise auf Zucker, auch zusammen mit Tolubalsam. 
Fiir Kinder 8-30 Tr. fiinf- bis sechsmal taglich, fiir Erwachsene e benso oft 30 bis 60 Tr., % Stunde 
vor oder 2 St. nach den Mahlzeiten. 

Aethylium jodatum siehe unter Jodum S.1550. 

Aethylium nitrosum. Athylnitrit. Salpetrigsaureathylester. Aether nitrosus. 
NOOC2H s• Mol.-Gew. 75. 

Darstellung. Reines Athylnitrit erhalt man durch Destillation einer mit N atri um
nitrit versetzten Mischung von Alkohol und verd. Schwefelsaure nach der Vorsehrift der 
Amer. fiir Spiritus aetheri8 nitrosi (g. S.319). 

Eigenschajten. Bei niedriger Temperatuf farblose, apfelartig riechende Fliissigkeit. 
Sdp. 160. Wegen des niedrigen Siedepunktes kommt Athylnitrit nur in weingeistiger Losung in 
den Handel. Die chem. Fabrik von KAHLBAUM in Adlershorst b. Berlin fiihrt eine Losung 
mit 10 % und eine mit 50 % Athylnitrit. 

Spiritus Aetheris nitrosi (Germ., Brit., Helv.). VersiiBter Salpetergeist. 
Spirit of Nitrous Ether. Ether nitreux alcoolise. Aether nitri
cus alcoholicus (Belg.). Nitris aethylicus cum Spiritu (Neder!.). Aether 
nitrosus spirituosus (Norv.). (Spiritus Aetheris nitrosi Amer. siehe S. 321.} 
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Der Spiritu8 Aetheri8 nitro8i der Pharmakopoen wird meist durch Destillation 
eines Gemisches vOll Weingeist und Salpetersaure und Verdiinnen des Destillates 
mit Weingeist dargestellt. Er ist im wesentlichen eine Losung von Athylnitrit, 
NOOC2H6 , in Weingeist, enthii.1t aber auch noch durch Oxydation des Weingeistes 
entstandene Verbindungen. Die Darstellungsvorschriften der Pharmakopoensind ver· 
schieden und ebenso auch die Zusammensetzung des Praparats. 

Gehalt an Athylnitrit. Brit. 1,52-2,66%, Nederl. mindestens 2g (bis 
2,5 g) in 100 ccm. 

Da1'steZlung. Germ. 3 T. Salpetersaure (25 % HN03 ) werden mit 5 T. Wein· 
geist in einem GIaskolben vorsichtig iiberschichtet und 2 Tage lang ohne Umschiitteln stehen 
gelassen. Dann wird die FIiissigkeit, die sich von selbst allmahlich teilweise gemischt hat. 
aus einer Glasretorte oder .l!'raktionierkolben aus dem Wasserbad destilliert, und das Destillat 
in einer Vorlage aufgefangen, die 5 T. Weingeist enthaIt. Die Destillation wird abgebrochen, 
sobald in der Retorte gelbe Dampfe auftreten. Das Destillat wird mit gebrannter Magnesia 
neutralisiert, und die Mischung nach 24 Stunden auf dem Wasserbad bei anfanglich sehr 
gelindem Erwarmen der Destillation unterworfen. Das Destillat wird in einer Vorlage auf· 
gefangen, die 2 T. Wein ge ist enthalt, und die Destillation wird unterbrochen, sobald das 
Gesamtgewicht der in der Vorlage befindlichen Fliissigkeit 8 T. betragt. 

Es ist nicht notig, die Salpetersaure mit dem Weingeist vorsichtig zu iiberschichten, es ist 
zweckmii.Biger, die beiden Fliissigkeiten gleich zu mischen und das Gemisch 2 Tage lang stehen 
zu lassen. Bei der Destillation muB sehr gut gekiihlt werden; das Rohr des Kiihlers wird 
durch ein Ansatzrohr verlangert, das in den vorgelegten Weingeist eintaucht, die Vorlage wird 
auch noch gut gekiihlt, am besten mit Eiswasser. Ohne diese Vorsicht entweicht viel von 
dem leicht fIiichtigen Athylnitrit. 

Helv. 6 T. Weingeist werden mit 3 T. roher Salpetersaure vorsichtig gemischt. Die 
Mischung wird aus einer Glasretorte im Dampfbad destilliert und das Destillat in einer Vor· 
lage aufgefangen, die 3 T. Weingeist enthalt. Die Destillation wird unterbrochen, sobald 
in der Retorte rote Dampfe auftreten. Das Destillat wird hierauf mit gebrannter Magnesia 
geschiittelt, nach 24 Stunden klar abgegossen und aus dem Dampfbad rektifiziert. Das Uber· 
gehende wird in eine Vorlage geleitet, in der sich 3 T. Weingeist befinden und die DestiIlation 
fortgesetzt, bis das Gewicht des Inhaltes der Vorlage 10 T. betragt. 

Brit. Zu 1000 ccm Weingeist (spez. Gew. 0,834) mischt man allmahlich 100 ccm konz. 
Schwefelsaure, und dann noch vorsichtig 125 ccm Salpetersaure (spez. Gew. 1,42); diese 
Mischung gieBt man in eine tubulierte Retorte, die 100 g diinnen Kupferdraht enthiilt, setzt 
in den Tubus ein Thermometer ein und verbindet die Retorte mit einem LrEBIGschen Kiihler, 
kiihlt auch die Vorlage durch Eis gut ab. Man legt 1000 ccm Weingeist (90%) vor und destilliert 
600 ccm aus dem Wasserbad ab mit der Vorsicht, daB die Temperatur nicht iiber 820 hinaus. 
geht. Hierauf laBt man den Retorteninhalt el'kalten, und wenn dies geschehen ist, gieBt man in 
die Retorte nochmals 25 ccm Salpetersaure und destilliert nochmals 100 ccm ab, so daB der Ge. 
samtinhalt der Vorlage 1700 ccm betragt. Man mischt dieses Destillat mit 1000 ccm Wein. 
geist (spez. Gew.0.834) oder soviel, daB die Mischung 2,66 0/ 0 Athylnitrit enthalt. Entsauerung 
findet nicht statt. 

Nederl. hat eine ahnliche Vorschrift wie Brit., laBt aber mit Magnesiumoxyd entsauern und 
mit Weingeist soweit verdiinnen, daB der Gehalt 2,5 g Athylnitrit in 100 ccm betragt. 

Eigenschajten. Der nach einer der 3 Vorschriften dargestellte Versii.l3te Sal. 
petergeist ist eine far blose oder gelbliche Fliissigkeit, vollig fliichtig, mit Wasser misch. 
bar, der Geruch atherisch, Geschmacksii.l3lich brennend, spez. Gew. Germ. 0,840-0,850, 
Helv. 0,845-0,855, Brit. 0,838-0,842. - Germ. 6 Dichte (200) 0,835-0,845. 

E1'kennung und Prilfung. a) Eine Mischung von 1 ccm (15-20 Tr.) Ver
sii.l3tem Salpetergeist, 2-3 ccm verd. Schwefelsaure und 1 bis 2 ccm Kaliumjodid. 
losung fiirbt sich unter lebhafter Entwicklung von Stickoxyd durch Freiwerden von 
Jod braun: N02C2H5 + KJ + H 2SOol = J + KHSOol + C2H6 0H + NO. - b) 
10 ccm Versii.l3ter Salpetergeist diirfen nach Zusatz von 0,2 ccm n-Kalilauge Lackmus· 
papier nicht roten. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Gehalts an Athylnitrit kann am ein· 
fachsten mit Hilfe eines Nitrometers (Abb.85) durch Messung des Stickoxyds ausgefiihrt 
werden. Ein Nitrometer lii.Bt sich aus einer gewohnlichen Biirette, einer Pipette und einem 
kleinen Tropftrichter (von 50-100 ccm Inhalt) leicht zusammenstellen. Ein solches einfaches 
Nitrometer gibt Abb. 86 wieder. 
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Die Beetimmung wW mit letzterem in folgender Weise ausjlefiibrt: 
Dae Nitrometer wW mit verd. Sohwefelaiure (I + 6) gefiillt. Diese liBt ma.n bis iu den 

Hahn des autgeaett:ten Tropftriohtera ateigen, ' dann veraobJieBt man den Hahn und befestigt 
die Pipette 110, daB die FHilllligkeit in ihr etwaa tiefer llteht alII in der Biirl'tte. Dann bringt 
ma.n in den Tropftriohter 6 oem Spiritus Aetberie nitrOlli und laBt dieaen duroh voreiohtige8 
Olfuen dea HahnOll in die Biirette WeBen, ohne daB Luft mit eintritt. Dann bringt man 2-3 com 
Waaaer in den l'ropftriohter, 80hwenkt diesee durch Bewegen dee Apparates etwaa in dem Tropf. 
triohter herwn und lABt 011 auoh voraiohtig in die Biirette flieBen. Dann gibt man in den Trap" 
trlohter ewa 10 oom KaliurnjodidJiieung (I + 9), befeetigt die Pipette 
110 tief wie m6glioh an dem Stativ, liLBt die KalinmjodidJiSsung raaoh 
in die Bilrette OieBen, ohue daB Lutt mit eintritt, und lIobJieBt den 
Hahn wieder. Die Entwloklung dee Stiokoxyda beginntaofort nnter Frei· 
werden von Jod. Weon die GaaentwiokJung Bohwaoher geworden iat, 
nimmt ma.n die Blirette aus dem Stativ, driiokt den Gurnmiaohlauoh dioht 
unter der BUrette mit den Fingern der linken Hand zu, faBt den Stopfen 
dee Tropftriohteta mit der reohten Hand und mieoht die FlD.aaigkeit in der 
Biirette durcb wiederholtes Umkehren, laBt bc;i nach oben geriohtetem 
Triohter den Schlauoh wieder loe und bofeetigt die BU.rette wieder in dem 

c 

a. 

Stativ. Nach eWa einer halben Stunde 
bilt man die Pipette 80 an die Biirette, 
daB die FJiiaaigkeit gleioh booh llteht und 
Heet die Menge dee Stiokoxyda abo Dabei 
iat die Menge dee Stiokoxyda in dem 
oberen nioht geteilten Ende der Biirette 
natiirlioh hinzuzureohnen. Daa geeohieht 
einfach mit Hilfe einee in Millimeter ge· 

b teilten MaBatabea, mit dem man daa un
geteilte Ende der Biirette miBt. Duroh 
Anlegeu dell MaBet&bell an die Teilung der 
Burette k&nn man dann leiobt feetBtellen, 
wioviel Kubikzentimeter daa ungeteilte 
Ende faBt. Den Hohlraum dee AbOuB· 
robra dell Tropftriobterll muB man auoh 
nooh hinzureohnen; man kann Ihn leioht 
mit einer keinen Teilpipette mit Waaaer 
aUllm_n. 

ZurBereohnungderGewiobtsmenge 
dl'1I Atbylnitrite aua der Raurnmenge 

dee Stiokoxyda kann man eine 
- .. ~.~ ... Stioklltoffta belle benuben, die 

,~!;:.;:::_ ..... ,) daa Gewioht von I Clom Stiokatoff, 
liber Waaaer auIgefangen, unter 

Abb. 86. Lnoa'. NItrometer. Abb. 80. 
dem jeweHigen Barometaratand 
und Temperatur angi bt. Stiokoxyd 
lat um 1/1,lIohwerer ala Stioutoff. 

Man erflhrtdM Gewjobtdlll Stiokoxyda alao, weon man daaflirdie gefundene Gaamenge&ue der 
Tabelle abgelBI8De Stiobtoffgowloht urn 111, vermehrt. Prakti80h genU.gend genan jat ea, wenn man 
daa Stiokatoffgowioht mit 1,07 multlpUziort, Au dem "0 getundenen Gewioht dee Stiokosyds erf&brt 
man dio Menge des Athylnltrltl duroh Multlplihtlon mit 2,11, da 30 T. NO = 711 T. NO.C.H6 aind. 

In Ermangelung einer Stloutofft&bello wW dae Gewloht dOlI Stlokoxlda bereohnet nacb 
(b-w) X 278 X I,Me GO' .. b 

der Gieiohung: G = 2 a +) . = Gewloht von I Clom N ID M1lligramm, = 
760 >< ( 7 t 

Barometeratand reduziert auf ()O, w = T8IlIIIon dee Wuaerdampfea bel der abgeleaenen Tempera. 
tur, t = 'l'omperatur in Graden. , 

Die Tenaion dOlI Waaaerdampfea betrlgt aba;erundet bel: 
()O = ',6mm 
10 = ',9 mID 
20 = 11,3 mm 
3° = 5,7 mID 
.0 = 0,1 mm 
50 = 6,5mm 
6° = 7,Omm 
70 = 7,5 rom 
80 = 8,Omm 
90 = 8,6 mm 

1()O = 9.2mm 

110 = 9,8mm 
120 = 10,5mm 
130 = ll,2mm 
"0 = ll,9mm 
1110 = 12,7 mm 
160 = 13,lI mm 
170 = I'"mm 
180 = 111,4 mm 
IgG = 16,Smm 
2()0 = 17.'mm 

210 = 18,11 mm 
220 = 19,7mm 
2SO = 20,9mm 
UO = 22,2mm 
26° = 28,11 mm 
26o= 26,Omm 
270 = 26,5mm 
28° = 28,1 rom 
290 = 29,8 mm 
300 = 31,lI mm. 
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Zur Reduktion des Barometerstandes auf 00 sind fiir die Temperaturen von 0 bis 120 1 mm, 
'Von 13 bis 190 2 mm, von 20 bis 250 3 mm und von 25 bis 300 4 mm abzuziehen. 

Beispiel. Angenommen es seien 24,6 ccm NO gefunden bei 180 und 766 mm B. Dann ist 
oder Barometerstand auf 00 reduziert = 764 mm und b-w = 764 -15,4 = 748,6 mm (abgerundet 
= 749 mm). Das Gewicht von 1 ccm NO ist dann = 

749 X 273 X 1,346 749>< 273 >< 1,346 = 275226 = 1 232 m • 
760>< (273 + 18) 760 X 291 222906' g 

24,6 ccm NO = 24,6 X 1,232 mg =0 30,3 mg. 
Das Gewicht des Athylnitrits betragt dann 30,3 mg X 2,5 = 75,75 mg in 5 ccm=rund 

~,5 g in 100 ccm Spiritus Aetheris nitrosi. 
Fiir die mittleren Temperaturen, von 10 bis 250, geniigt es fiir praktischo ZWecke, wenn man 

.fiir die Reduktion des Barometerstandes und fiir die Tension des Wasserdampfes zusammen von 
odem Barometerstand soviel Millimeter abzieht, wie Temperaturgrade abgelesen werden. In dem 
Beispiel waren dann von den 766 mm 18 mm abzuziehen und das Gewicht fiir 1 ccm NO ware 

oda = 748 X 273 X 1,346 = 1 233 m 
nn 760 X 2!H ' g. 

Der Unterschied gegeniiber der vorher berechneten Zahl 1,232 mg ist so klein, daB er ver
llachlassigt werden kann. Fiir mittlere Temperaturell geniigt also zur Berechnung des Gewichts 
'Von 1 mg NO (iiber Wasser abgelesen) die Gleichung: 

G- (b - t)X273>< 1,346 
- 760 >< (273 + t) • 

Brit. fordert, daB 5 (lcm Spirit'U8 Aetheria nitro8i nieht weniger als 20 und nicht mehr als 
:35 ccm Stickoxyd geben (bei 15,50 und 760 mm B.) = 1,52 bis 2,66% Xthylnitrit. 

Nederl. fordert einen Mindestgehalt von 2 g AthyJnitrit in 100 ccm. 
Gehal ts bestimm ung nach HERTING. In eine Glasstopfenflasche von 100 ccm bringt 

man in der angegebenen Reihenfolge: 10 ccm Wasser, 5 ccm kaJtgesattigte Kaliumchloratlosung, 
.0 ccrn Spirit'U8 Aetheria nitro8iund 5 ccm verd. Schwefelsaure (10 0/ 0) und laBt die Mischung untcr 
haufigem Umschiitteln 1/2 Stunde lang stehen. Dann gibtman 10 ccrn l/lO-n-Silbernitratliisung hinzu, 
mischt gut durch und titriert das iiberschiissige Silbernitrat mit l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung 
:zuriick (10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung als Indikator). Die Umsetzung erfolgt nach der 
-Gleichung: 3 NOz<;H6+ K010s= KCl + 3 NOsCzH6 ; 1 ecm 1/Io-n-Silbernitratlosung = 22,5 mg 
N02<;H6• 

Aufbewahrung. In kleinen, vollig gefiiJIten, dicht geschlossenen F1aschen, vor Licht 
.gesch~tzt, kiihL 1m verlaufe der Aufbewahrung nimmt das Praparat stets saure Reaktion an. 
Man kann die freiwerdende Saure binden, indem man das Praparat iiber Magnesiumcarbonat oder 
besser iiber einigen Kristallen von neutralem Kaliumtartrat aufbewahrt. Stark saure Praparate 
iilind durch gebrannte Magnesia zu entsauern und nochmals zu rektifizieren. 

Anwendung. Der versiiBte Salpetergeist wirdgelegentlich noch alsGeschmackskorrigens 
Mixturen und Tropfen zugesetzt. Man halt ihn fiir ein Diureticum und setzt ihn besonders 
Mischungen mit Copaivabalsam zu, wo er zugleich als Diureticum und als Geschmackskorrigens 
.dient. GroBe Gaben bewirken Methamoglobinbildung. AuBerlich in Gurgelw8.ssern bei aphthOsen 
·und anginischen Affektionen (selten). Technisch als Bestandteil von Essenzen fiir Likore und 
andere Spirituosen, Rum, Nordhauser, Branntwein, Franzbranntwein. 

Der versiiBte Salpetergeist dad nicht zusammen mit Antipyrin, Kaliumjodid, Kaliumbromid 
.(iiberhaupt mit Jodiden oder Bromiden), sowie mit Kalomel zugleich verordnet werden. 

Spiritus Aetheris nitrosi (Amer.) ist eine Losung von reinem .A thyl
.nitrit in reinem Weingeist mit 3,5-4,5% Athylnitrit. 

Daf'sfeUung. 40 ccm konz. Schwefelsaure werden mit 120 ccm Wasser gemischt. 
Der erkalteten Mischung werden 85 cem Weingeist zugesetzt, und die Fliissigkeit in eine Flasche 
'Von 1000 ccm Inhalt gebracht, die in Eis und Wasser gestellt wird. Dann laBt man aus einem 
Tropftrichter langsam eine filtrierte Losung von 100 g Natriumnitrit in 280 ccm Wasser zu
tropfen. Wenn die Losung zugeflossen und die Reaktion beendet ist, liiBt man die ausgeschie
-denen Kristalle (saures Natriumsulfat) sioh absetzen, gieBt die Fliissigkeit in einen Scheidetrichter 
und laBt dio w8.sserige Schicht ablaufen. Das Athylnitrit wird zuerst mit 20ccm eiskaltem Wasser, 
daun um die letzten Spuren von Saure zu entfernen, mit 15 ccm einer eiskalten Natriumbicarbonat
losung (0,6 gCOaHNa) gewaschen. Nach dem Ablaufen der wii.sserigen Fliissigkeit wird das Athyl
nitrit mit 3 g Kaliumcarbonat versetzt, um das zuriickgebliebene Wasser zu binden, dann gut 
gekiihlt und sofort in 500 g Weingeist gegossen. Dann wird die Gewichtsmenge des in den Wein
:geist gegossellen Athylnitrits festgestellt und die Fliissigkeit mit Weingeist auf das 22fache des 
Gewichts des Athylnitrits gebracht. Das Praparat wird in kleine braune Flaschen abgefiillt und 
kiihl aufbewahrt. Spez. Gew. 0,823 (250 ). Die mit dem Nitrometer ausgefiihrte Gehalts
-bestimmung soil einen Gehalt von 3,5-4,50/ 0 NOOC2H6 ergeben. 

Hager, Handbuch. I. 21 
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Aethylium pelargonicum. Pelargonsaureatbylester. Aether pelargonicus. Pelar
gonsiiureiither. Weiniither. CSH17COOC2H6' Mol.-Gew.186. 

Darstellung. Die zur Darstellung dieses Esters erforderliche Pelargonsaure gewinnt 
man durch OxydatlOn des Rautenoles (von Ruta graveolens L.) mit Salpetersaure. Das 
RautenOl enthalt als Hauptbestandteil Methylnonylketon, CHaoCO·CgH19' aus dem durch 
Oxydation mit Salpetersaure Essigsaure und Pelargonsaure entstehen: CHaCOC9H19 + 30= 
CHaCOOH + CSH17COOH. 

In einem mit RiickfluBkiihler verbundenen Kolben kocht man 10 T. ath. Rautenol mit 
30 T. Salpetersaure (spez_ Gew. 1,035-1,040 = 6-7% HNOa). Sobald die Einwirkung zu 
stiirmisch wird, entfernt man die Flamme, setzt aber die Warmezufuhr fort, wenn die Einwir
kung trager wird. Dies Erbitzen setzt man fort, bis eine Einwirkung der Salpetersaure nicht mehr 
stattfindet. Man JaBt erkalten, hebt die olige Schicht ab, wascht sie zunachst mit Wasser, und 
schiittelt sie dann mit KaliJauge im UberschuB. Man verdiinnt mit etwas Wasser, filtriert durch 
ein genaBtes Filter und versetzt das Filtrat mit verdiinnter Salzsaure. Die Pelargonsaure scheidet 
sich dabei als olige Schicht ab, die durch Waachen mit Wasser gereinigt wird. 

100 T. der Pelargonsaure werden mit 33 T. absolutemAlkohol unter Erwarmen gemischt. 
alsdann leitet man in die auf 50-600 zu haltende Mischung durch Schwefelsaure getrocknetes 
Chlorwasserstoffgas bis zur Sattigung ein und laBt einige Tage gut verschlossen stehen. Man 
schiittelt dann die Salzsaure mit Wasser aus, beendet die Entsauerung durch Ausschiitteln mit 
Natriumcarbonatlosung. Man wascht nochmals mit Wasser, trennt im Scheidetrichter, beseitigt 
die letzten Spuren Wasser durch Calciumchlorid und filtriert, oder man reinigt den Ester durch 
Destillation (am besten unter vermindertem Druck)_ 

Statt des RautenOles kann man auch reine Olsaure in gleicher Weise mit Salpetersaure 
oxydieren und wie angegeben weiter behandeln. Bei der Oxydation der Olsaure entsteht eben
falls Pelargonsaure. 

Eigenschaften. Farblose, angenehm nach Quitten und Weinbrand riechende F.liissig
keit. Spez. Gew. 0,86. Sdp. 227-228°. 

Der Pelargonsaureester des Handels ist mit 1/0 seines Gewichts absolutem Alkohol ver
mischt. 

Anwendung. Zur Herstellung von Fruchtathern und Weinbrandessenz (fiir Wein
bra.ndverschnitt). 

Aethylium valerianicum. Athylvalerianat. Aether valerianicus. Valerian
siiure-Athylester. Baldrianiither. C4 H 9COOC2H 6. Mol.-Gew. 130. Be
steht zum groBten Teil aus dem A thylester der lsovaleriansiiure, 
(CHa)2CHCH2COOC2H5, neben kleinen l\Iengen des Athylesters der Methyl-

iithylessigsiiure, CCHH 3 > CHCOOC2H o. 
2 6 

Darstellung. Man entwassert Natriumvalerianat zunachst durch Austrocknen bei 
30-400, spater vollstandig im Wasserbad oder Luftbad und zerreibt es zu grobem Pulver. 
100 T. entwassertes Natriumvalerianat werden in einem Destillierkolben oder einer Retorte 
mit einer erkalteten Mischung aus 85 T. konz. Schwefelsaure und 50 T. Weingeist (spez. 
Gew. 0,817) iibergossen. Man destilliert aus einem Sand bad mit vorgelegtem Kiihler. Das Destillat 
wird mit dem gleichen Volum Wasser, dem etwas Natriumcarbonat zugesetzt ist, himoauf noch
mals mit Wasser gewaschen. Man entwassert den Ester mit Calciumchlorid und rektifiziert 
ihn am besten durch Destillation unter vermindertem Druck. 

In den Handel kommt der Baldrianather mit 1/3 seines Gewichts absolutem Alkohol ver
mischt. 

Eigenschaften. Farblose, unverdiinnt nicht besonders angenehm, verdiinnt 
angenehm apfelartig riechende und schmeckende Fliissigkeit. Spez. Gew. des reinen 
Esters 0,872. Sdp. 135°. Wenn der Ester nicht vollkommen wasserfrei ist, erleidet 
er bei der Aufbewahrung eine teilweise Zersetzung in Alkohol und freie Valerian
saure, die den Geruch stark beeintrachtigt. Man kann einen solchen Ester ver
bessern, wenn man ihn mit Natriumbicarbonat durchschiittelt, filtriert und aus 
dem Sand bad rektifiziert. 

Anwendung. In weingeistiger Losung in der Zuckerbackerei und fiir Fruchtather. 

Fruchtather oder Fruchtessenzen, dieo in der Herstellung von feinen Zucker
waren, Limonaden u. dgl. in groBen Mengen verwendet werden, verdanken zumeist ihren Ge
ruch einer Reihe von Athyl-, Butyl- und Amylestern verschiedener organischer Sauren, deren 
Mischung mit anderen und ahnlichen Fliissigkeiten Geheimnis der Fabrikanten ist. Die folgenden 
Vorschriften geben sogen. "konzentrierte" Fruchtather; die sich bewahrt haben. Aus gleichen 
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Teilen dieser konz. Ather und 900/oigem Weingeist stellt man die sogen. "doppelten" Frucht
ather dar. 

Ananas-Ather, 50 T. Athylbutyrat, 50 T. Weingeist 90% , 5 T. Chloroform, 4 T. Amyl
acetat, 4 T. ~mylbutyrat, 7,5 T. Ananasessenz 1), 2 T. Weinsaurelosung (1:50). 

Apfel- Ather, 5 T. Amylacetat, 2,5 T. Amylbutyrat, 5 T. Amylvalerianat, 10 T. Spiritus 
Aetheris nitrosi, 2,5 T. Chloroform, 30 T. Weingeist 900/0' 1 T. Weinsaurelosung (1: 50). 

Apfelsinen-Ather, 10 T. Amylacetat, 10 T. Amylbutyrat, 3 T. Essigather, 3T.Chloroform, 
0,6 T. Apfelsinens!;halenOl, 150 T. Weingeist 90%' 5 T. Apfelsinenessenz 1). 

Aprikosen-Ather, 5 T. Amylacetat, 2 T. Amylbutyrat, 1,5 T. Amylformiat, 1 T. Athyl
butyrat, 1,2 T. ~ssigather, 24 T. Weingeist 90%. 

Bananen- Ather, Ananasather und Pfirsichather zu gleichen Teilen. 
Birnen-Ather, 20 T. Amylacetat, 2,5 T. Amylbutyrat, 2,5 T. Essigather, 4 T. Chloroform, 

30 T. Weingeist .. 90%. 
Erdbeer-Ather, 5 T. Amylacetat, 5 T. Amylbutyrat, 5 T. Chloroform, 1 T. Athylbutyrat, 

1,25T. Essigather, 5 T. Himbeerspiritus, 5T. Erdbeeressenz 1 ), 26 T. Weingeist 90% ,0,05 T. Vanil
linlosung (1: 100). 

Himbeer- Ather, 5 T. Amylacetat, 5 T. Amylbutyrat, 2,5 T. Amylformiat, 1 T. Athylbutyrat, 
1,25 T. Essigather, 2,5 T. Chloroform, 31 T. Himbeerspiritus, 0,5 T. Veilchenwurzeltinktur, 0,25 T. 
Benzoesaureathylester!.0,005 T. Macisol, 0,03 T. Vanillinlosung (1: 100). 

Johannisbeer- Ather, 10 T. Amylacetat, 2,5 T. Amylbutyrat, 5 T. Essigather, 2,5 T. Butter
saureathylester, ~ .. 5 T. Chloroform, 0,5 T. Essigsaure, 12 T. Weingeist 900/0' 0,005 T. Nelkeno!. 

Kirschen-Ather, 5 T. Amylacetat, 3 T. Essigather, 5 T. Bittermandelwasser, 2,5 T. Chloro
form, 25 T. Wei~geist 900/0' 0,005 T. Benzoesaureathylester. 

Limonen- Ather, 5 T. Amylacetat, 3 T. Essigather, 2,5 T. Buttersaureathylester, 2,5 T. 
Chloroform, 25 ;r. Weingeist 90%' 1 T. Citron enol, 1 T. Weinsaurelosung (1: 50). 

Plirsich- Ather, 5 T. Amylacetat, 5 T. Amylbutyrat, 5 T. Amylformiat, 2 T. Athylbutyrat, 
1,25 T. Essigathe!! 2,5 T. Chloroform, 28 T. Weingeist 90%' 0,01 T. Bittermandelo!. 

Pflaumen- Ather, Aldehyd 50,0, Essigather 50,0, Athylformiat 10,0, Athylbutyrat 20,0, 
Persicool 40,0, Glycerin 80,0, Weingeist 90% 1000,0 oder: Ananasather und Aprikosenather 
zu gleichen Teilen. 

Quitten- At!!er, 100 T. Johannisbeerather, 1 T. Sebacylsaureathylester. 
Reinetten - Ather, Valeriansaure-Amylather 100,0, Essigather 10,0, Valeriansaure-Athyl

ather 80,0, We~J?-geist 90% 1000,0. 
. Rettich- Ather, 2 T. Athylformiat, 0,5 T. Athylbutyrat, 5 T. Essigather, 7,5 T. Chloroform, 

10 T. Rettichessenz 1), 22 T. Weingeist 90%' 1 T. Weinsaurelosung (1:50),0,05 T. Senfo!' 

Oleum Vini, Schweres WeinOl, ist ein bei der Darstellung von Ather gewonnenes Neben
produkt. Es kann auch fiir sich durch Destillation eines Gemisches von Alkohol und konz. 
Schwefelsaure dargestellt werden. 

Darstellung. (Amer. VIII) 1000 ccm Schwefelsaure von mindestens 92,5% ~S04 
werden in diinnem Strahl Iangsam mit 1000 ccm Weingeist gemischt und gut verschlossen 24 St. 
stehen gelassen. Auf einem Sandbad destilliert man durch Erhitzen des Gemisches auf 150-160° 
unter guter Kiihlung, bis keine oligen Tropfen mehr iibergehen oder bis ein dunkier Schaum in der 
Retorte entsteht. Die gelbe atherische Fliissigkeit wird von dem wasserigen Destillat getrennt 
und in flachen Schalen 24 Stunden der Luft ausgesetzt. Auf einem genaBten Filter wird dann die 
olige Fliissigkeit mit kaltem Wasser ausgewaschen. 

Eigenschajten. Klare, fast far blose, fliichtige Fliissigkeit von eigentiimlich aromatisch· 
atherischem Geruch und einem scharlen, erfrischenden bitteren Geschmack. 

Bestandteile. Sch wefelsaurediathylester, Sch wefligsaurediathylester und 
Polymerisationsprodukte desAthylens, die als Atherin und Atherol bezeichnet werden. 

Oleum aethereum (Amer. VIII), Ethereal Oil, ist eine Mischung von gleichen Raum
mengen schwerem Weinol und Ather. 

Acidum aethylosulfuricum. Athylschwefelsaure. CzH50S0aH. Mol.-Gew. 126. Ent
steht durch Einwukung von konz. Schwefelsaure auf Alkohol und ist in der Mixtura 
But/uTica acida enthalten. Wasserige Losungen von Athylschwefelsaure erhalt man durch Zusatz 
der berechneten Mmge Schwefelbaure zu einer Losung von athylsch wefelsaurem Barium und 
Eindampfen der von dem BariumsuJfat abfiltrierten Losung unter vermindertem Druck, oder 
durch ZerJegung von athylschwefelsaurem Blei mit Schwefelwasserstoff in wiisseriger Losung. 

Natrium aethylosulfuricum. Natriumiithylsulfat. Athylschwefelsaures Natrium. 
Sodium Ethylsulphate. Sulfovinate de sodium. Natrium sulfovinylicum. 

C2H.OSOaNa + H 2 0. Mol.-Gew. 166. 

1) Die "Essenzen" zu solchen Fruchtathem werden durch Maceration zerkleinerter frischer 
Friichte mit gleichen GewichtsteiJen Weingeist (900/0) erhalten, Rettichessenz aus geriebenem 
Meerrettich. 

21* 
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Daf'stellung. In einem Kolben werden llO g Weingeist (95 bis 96 Vol .• %) allmii.hlich 
mit 100 g konz. Schwefelsii.ure gemischt und die MiRchwlg einige Stunden auf dem Wasserbad 
erhitzt. Dann gieBt man die Fliissigkeit in 1,5 Liter Wasser und trii.gt in die Mischung Barium. 
carbonat im UberschuB ein unter Erwarmen auf dem Wasserbad. Nach dem Aufhoren der 
Kohlendioxydentwicklung filtriert man und wascht mit Wasser nacho Die Losung des athyl. 
schwefelsauren Bariums wird dann erwarmt und mit Natriumcarbonatlosung versetzt, 
bis eine abfiltrierte Probe mit Natriumcarbonatliisung keine Triibung mehr gibt. Am besten be. 
stimmt man in einer Probe der Llisung durch Eindampfen und Gliihen unter Zusatz einiger Tropfen 
Schwefelsaure den Gehalt an Barium als Bariumsulfat und berechnet danach die Menge des 
Natriumcarbonats. Die Losung muB einen geringen UberschuB an Natriumcarbonat enthalten 
und schwach alkalisch reagieren. Die von dem Bariumcarbonat abfiltrierte Losung des athyl. 
schwefelsauren Natriums wird zur Kristallisation eingedampft. 

Eigenschajten. Farblose, hygroskopische Kristalle, Geschmack bitterlich, nachher 
siiBlich, loslich in 0,6 '1'. Wasser mit neutraler Reaktion, auch in wasserhaltigem Weingeist, 
schwer in absolutem Alkohol, unloslich in Ather. In wii.sseriger Losung zerfallt es aIlmahlich, 
rasoher beim Erhitzen, in Alkohol und NatriumbisuJfat, und die Losung wird sauer. Auch 
das kristallinisohe Salz kann, wenn es feucht ist, sich allmahlich zersetzen. 

Ef'ke:nnung. Es farbt die Flamme gelb. Beim Erhitzen im Probierrohr gibt es Diimpfe, 
die angeziindet mit heller Flamme brennen. Mit Natronlauge und JodlOsung erwarmt gibt esJodo· 
form. . 

Prilfung. a) 5 g NatriumathylsuJfat miissen sich in 20 ccm oiner Mischung aus gleichen 
Toilen Wasser und Weingeist klar losen. - b) Die Losung darf Lackmuspapier kaum verandem. 
- c) Die Losung darf durch verd. Schwefelsaure nicht verii.ndert werden (Barium, Blei) und 
- d) durch verdiinnte Bariumchloridlosung (1 + 50) nur opalisierend getriibt werden (Natrium. 
sulfat). - e) Die Losung darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwer. 
metalle). 

Aufbewahf"Ung. Uber Schwefelsaure gut nachgetrocknet in dicht sohlieBenden Glas
stopfenglasem, nicht zu lange Zeit. 

Anwe:ndung. Selten. Als mildes .Abfiihrmittel, fiir Kinder 10,0 bis 15,0 g, fiir Erwach. 
sene 20,0 bis 30,0 g. Es hat vor andem schwachen Abfiihrmitteln keine Vorziige. 

Aethylmorphinum hydrochloricum 8. u. Opiumalkaloide Bd. II S.336. 

Agar-Agar. 
Agar-Agar. Japanische Hausenblase. Japan-Agar. Isinglass. 
colle. Gelatina japonica. Agartang. Vegetabilischer Fischleim. 
scher Fischleim. Japanische (chinesische) Gelatine. 

Phyco
Japani-

Stammpflanzen. An erster Stelle Gelidium·, Gracilaria-, Eucheuma
und Gloeopeltis.Arten. HOLMES gibt fiir gute japanische Agar-Agar.QuaJi
taten hauptsachlich folgendeArten an: Gelidium Amansii LAM. (Tengusa·Agar), 
G. polyclad um KliTz. bzw. G. polyclad um SOND. als richtigere Hezeichnung fiir 
die japanische Form (Tengusa-Agar), G. elegans Ktl'TZ. (Kinnhusa·Agar), weniger 
G. japonicum OKAM. (Onigusa.Agar) und G. subcostatum SCHMITZ (Hirakusa. 
Agar) und in neuerer Zeit Acanthopeltis japonica OKAM. (Toriashi-Agar, an 
Qualitat dem Tengusa-Agar gleich). Minder guten Agar liefern Campyloeophora 
hypneoides (Ego·Agar), Ceramium rubrum AGARDH (geringweitig), Gra
cilaria confervoides GREV. (Ogo·Agar), Gracilaria lichenoides GREV. 
(Sphaerococcus lichenoides AGARDH), Agar von Ceylon (auch Fucus amylaceus 
benannt) und Eucheuma spinosum AGARDH, Agar von Java und Makassar 
(Algaspinosa), TUN MANN gibt an, auch in feineren Handelssorten Gracilaria confer· 
voides angetroffen zu haben. Als Material fiir die Bereitung des japanischen Agar. 
Agar wie zur Erzeugung anderer Aga.r-Sorten Siid- und Ostasiens werden in der 
Uteratur noch eine Anzahl Arten genannt, welche aber aIle zu den Rhodophyceen· 
Florideen, Gelidiaceen bzw. Sphaerococcaceen, Rhodophyllidaceen usw. 
gehoren. Ostasiatische Meere. Gesammelt werden die Algen in Japan haupt.sacblich 
an den Kiisten der Provinzen Izu, Tosa und Sado. 
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Gewinnung. In Japan stellt man den Agar-Agar in folgender Weise her. Die vermit· 
tels Haken, Netze oder dmeh Taucher gesammelten Algen werden von den Fisehern am Strande 
getroeknet und z. T. gebleieht; am Ufer aufgelesene Algen geben eine sehleehterfl Qualitat. Als
dann kommt das Material zu den Fabtiken, wo es in steinernen Morsern unter fortwahrendem 
Wasserzusat2i von den anhaftenden Muscheln usw. gereinigt wird. Hierauf wird der Agar vollig 
gebleieht, bei troekenem Wetter muB er ziemlieh fleiBig begossen werden. Dieser ProzeB ist in 
hoehstens einigen Tagen beendet, dann wird der Agar in Wasser eingeweicht und iiber freiem Feuer 
gekocht oder mit Wasserdampf behandelt. Sind minderwertige Algen :l;ugefiigt, so werden diese 
eine Stunde friiher in den Kessel gegeben. Naeh 5-6 Stunden wird etwas Essig- oder Sehwefel
saure :l;ugefiigt und dann wieder frisehes Wasser :l;ugelassen; ungefahr 30 Minuten naeh dem aber. 
maligen Aufkoehen ist der ProwB beendet. Die gelatinose Fliissigkeit wird dann dureh ein Hanf
oder Baumwollgewebe gepreBt; die PreBriiekstande werden noehmals vier Stunden gekoeht und 
aufs neue verarbeitet. Naeh ungefahr achtwhn Stunden ist die Fliissigkeit :l;U einer Gallerte er· 
kaltet. Jebt setzt man den Agar der Naehtkalte aus (man fabriziert nur bei kaltem und troekenem 
Wetter, November bis Februar, das Sammeln der Algen kann schon im Mai bis August geschehen) 
und in ungefahr drei Tagen ist er dann erstarrt. SehlieBlieh wird der Agar an der Sonne vollig 
getroeknet. Die Haupt-monge des japanisehen Agar-Agar wandert nach China und Hongkong, 
nur ein kleiner Teil findet seinen Weg nach Europa. Die Fabrikation liegt hauptsaehlich in den 
Gebieten Osaka, Kioto, Nagano und Hiogo. 

Handelssorten. Von guten J apan-Agar-Sorten unterseheidet man im Handel: 1. bis 35cm, 
selten bis 50 em lange strohhalm- oder bleistiftdicke, stark gesehrumpfte, farblose oder etwas 
gelbliehe Streifen, 2. Platten von 20-30 em Lange, etwa 3 em Breite und von gleieher Farbe, 
3. lange, vierkantige Stiicke, 20-30 em lang und 3-4 em im Durehsehnitt, etwas gelblieh an 
Farbe, von loekerem, :l;ellig-blattrigem Gefiige. Aile ohne Gerueh und Gesehmaek. 

Eigenschajten. In kaltem Wasser quillt Agar nur auf, beim Kochen 
mit Wasser gibt er eine Losung, die beim Erkalten gallertartig erstarrt. Mit viel 
Wasser (etwa 1: 200) gekocht gibt er eine nach dem Erkalten schliipfrigschleimige 
Losung, die gernch- und geschmacklos ist und Lackmuspapier nicht verandert. 
Durch J odlOsung wird die erkaltete Agarlosung weinrot bis schwach violett gefarbt, 
aber nicht blauviolett. Beim Verbrennen hinterlaBt er etwa 2,7-3,5% Asche 
(hochstens 4%), die mit Wasser befeuchtet nicht oder nur schwach alkalisch reagiert. 

Priifung und E1'kennung. Der als Gallerte an sich strnkturlose Agar-Agar laI3t 
sich m i k r 0 s k 0 pis c h immer an den reichlich vor kommenden, sehr verschiedenen Arten 
angehorenden Diatomeen erkennen, so kommt nach HOLMES auf dem Thallus von 
Gelidium stets die kleineDiatomeeArachnoidiscus ornatus EHRENB. reichlich vor, 
so daI3 durch diese auch eine VerfiLlschung von Gelee mit Agar gut nachgewiesen werden 
kann. Man laBt einen diinnen Schleim aus Agar-Agar langere Zeit in der Warme ab
setzen und untersucht den Bodensatz auf Diatomeen, oder man verascht eine Probe 
auf Platin und untersucht in einem Tropfen verdiinnter Salzsaure. Es lassen sich fiir 
die verschiedenen Agar-Handelssorten keine fiir jede Sorte charakteristischen Dia
tomeen feststellen, die Bestimmung der angetroffenen Diatomeen-Arten laBt nicht 
auf die Herkunft der Ware schlieI3en. Neben den Diatomeen sind Spongillen
nadeln verschiedener Form nachzuweisen. Je reiner eine Agar-Sorte, je weniger Dia
tomeen, Spongillennadeln usw. sind anzutreffen. Starkezusatz laBt sich unter dem 
Mikroskop leicht erkennen, da Agar-Agar des Handels nur verkleisterte Florideen
starke zeigt. Reines Agarpulver gibt im Verhaltnis 1: 100 mit Wasser angeschiittelt 
und erwarmt auf Zusatz einiger Tropfen JodjodkaliumlOsung eine weinrote bis 
schwach rotviolette, nicbt dunkelblaue Farbung (BlaufarbunglaBt auf Zusatz fremder 
Starke schlieBen). - Der Aschengehalt solI 2,7 bis hochstens 4 % betragen, Amer. 5%; 
bei guten Sorten iibersteigt er 3.4% nicht. 1 T. Agar solI nach dem Kochen mit 100 T. 
Wasser beim Abkiihlen eine feste, moglichst farblose Gallerte geben, die auch bei 
kriLftigem Schiitteln nicht schliipfrig wird, noch dabei ihre Form verliert. Zum 
Nachweis von arabischem Gummi schiittelt man 1 g Agarpulver mit 100 g 
kaltem Wasser, versetzt mit 1-2 ccm frischer Guajakharztinktur, worauf bei Gegen
wart von arabischem Gummi, wean dessen Oxydase nicht abgetotet ist, in spatestens 
y:: Stunde Blaufarbung eintritt. Eine Verwechslung mit Traganth laBt sich durch 
die Jodprobe erkennen, da Traganth starkehaltig ist. 
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Bestandteile. Agar-Agar enthiUt bis 370/ 0 Gelose (P80r80rabin), (C8H1001)., 6,50/ 0 
P80ramyl80n, 1,3 0/ 0 Metara bin, 3 0/ 0 Holzgummi. 10 0/ 0 Cellulose, 7,5 0/ 0 EiweiB IIU bstanz; 
der Aschengehalt betrii.gt bis 4%, der Wassergehalt 15%. 

Anwendung. AlB eigentliches Arzneimittel findet Agar-Agar fUr sich bum Verwendung, 
wohl aber als Arzneimitteltrager, z B. zur Herstellung von Vaginalkugeln (10 T. Agar-Agar 
werden nach dem Abwaschen mit 100 T. Glycerin und 200 T. Wasser erhitzt). 

Nach KRAMER kann Agar-Agar zu Prothesen verwendet werden. Bei Inguinalliemien 
wurde durch Injektion der Agarmasse vollstandiger VerschluB des Bruchringes erzielt. Nach 
BAUER eignet sich Agar zur Herstellung gewisser Pfia.ster. Agar wird in heiBem Wasser gelOst, 
mit Kaliseife versetzt (um spateres Schrumpfen des Pflasters zu vermeiden) und diese Masse 
auf Platten oder Gewebe ausgegossen. Das trockene Pflasterhautchen wird notigenfalls mit ge
eignetem Klebstoff versehen. Medizinische Zusatze, wie Glycerin, Antiseptica usw., zur Grund
masse sind angangig (D. R. P. 138626}. Sehr hii.ufig wird Agar-Agar zur Herstellung von festen 
Nii.hrboden fiir die Bakteriologie verwendet. 

In Industrie und Technik werden die besseren Sorten in Bierbrauereien und Konditoreien, 
die geringeren zum Appretieren von Geweben und von Plio pier verwendet. Auch im Haushalt 
findet es als Ersatz der Gelatine Anwendung. 

Agar-Agar von Ceylon. 
Mousse de Jaffna. 
( ceylanicus). J affnamoos. 

Ceylonmoos. Ceylon Moss. Mousse de Ceylon. 
Alga amylacea (ceylanica). Fucus (Lichen) amylaceus 

Ceylonmoos stammt von Gracilaria lichenoides GREV. (Sphaerococcus 
lichenoides AGABDH), Sphaerococcaceae, einer im Indischen Ozean. besonders 
an den Kiisten von Ceylon, Singapore und Java haufigen Alge. 

Geruch- und geschmacklose, wiederholt gabeliggeteilte, bis 12 cm lange, weiche, 
etwas ziihe, an der Oberflache fein runzeligen Stucke von weiBer oder etwas gelblicher 
Farbe. Der Hauptstamm etwa 2 mm dick, stielrund, die .lste allmahlich diinner 
werdend. Ceylonmoos gibt mit 50 Teilen Wasser eine durchsichtige, geschmacklose 
Gallerte. 

Agar-Agar von Makassar und von Java. Ostindisches Carrageen. Alga spinosa. 
Der getrocknete Thallus von Eucheuma spinosum AGABDH. (Gigartina spinosa 
GREV.), Rhodophyllidaceae, heimisch im indischen Ozean und bei Mauritius_ 

3-4 cm lange, 2-3 mm dicke, unregelmaBig verzweigte, stielrunde, braunlich
gelbe oder blaBrotliche Stucke von hornartiger Konsistenz. Gibt mit 17 Teilen 
Wasser eine Gallerte. 

Agar sterilisatus (MERCK) ist ein 2,5% iger Wasseragar, der mehr oder weniger ver
diinnt als Vehikel fUr einzuspritzende Antigonorrhoica verwendet wird. 

Agarase-Tabletten enthalten Agar-Agar und bulgarisches Lactoferment. Anwendung bei 
Magen- und Darmkrankheiten. 

Gelose. Agar-Agar wird in Streifen geschnitten, diese 24 Stunden in 60/ oiger Salzsii.ure 
maceriert, dann mit Wasser gewaschen und 24 Stunden in 50/ oiger Ammoniak£liissigkeit maceriert 
und wiederum mit Wasser gewaschen. Die so gereinigten Agarstreifen lost man in siedendem 
Wasser. Die LOsung wird koliert, eingedampft, der Riickstand getrocknet und gekornt, oder man 
streicht die Losung auf Glasplatten und lii.J3t sie eintrocknen. 

Tegment, ein Verbandpflaster, besteht aus einem diinnen, von einem feinen Gewebe durch
zogenen Agarhii.utchen, auf das mit Chinosol (oder Jodoform, Airol, Xeroform usw.) versetzte 
Glyceringelatine aufgetragen ist. 

Agaricus. 
Polyporus officinalis FRIES (Boletus Laricis JACQ.) Polyporaceae. Larchen
schwamm. Heimisch iiberall, wo der Liirchenbaum (Larix decidua MILLER=Larix 
europaea D. C.). auf dem erwiichst, vorkommt. Der Pilz wurde friiher im mittleren 
und sudlichen Europa (Schweiz, Ungarn, Tirol, Norditalien, Sudfrankreich) von Larix 
decidua, jetzt groBtenteils in NordruBland und Sibirien, besonders im Gouverne
ment Archangel von Larix sibirica LEDEB., der sibirischen Larche, gesammelt. 
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Agaricus alb us. Uirchenschwamm. Larch Agaric. Agaric blanc. 
Polypore meIeze. Boletus (Fungus, Polyporus) Laricis. Locherschwamm. 
Purgirschwamm. Agaric purgatif. Bolet de meleze. 

Verwendung lindet der von dem Hymenium und den derben gelblich bis braunen 
-oberen Schichten befreite, getrocknete, ungestielte, meist halbkugelige, halbkegel. 
formige oder kisl:\enfOrmige Hut. Die Stiicke sind leicht, miirbe, faseri!!, leicht zer
reiblich, innen und auBen gelblichweiB und zeigen an der Seite die breite Anhaftungs
stelle. Das Gewicht des Pilzes kann bis 7 kg in trockenem Zustande betragen, seine 
Hohe bis zu 30 cm. Der Pilz besteht aus einer je nach dem Alter verschieden groBen 
Anzahl von Zonen, welche in senkrechter Lage iibereinandergeschichtet sind und 
sich auf der AuBenflii.che durch wellenformige Erhabenheiten deutlich markieren. 
Geruch dumpfig, Geschmack siiBlich, dann bitter. Die si birische Ware gelangt 
meist auf dem Seewege von Archangel oder auf dem Landwege iiber Orenburg nach 
Hamburg auf den Markt. Schlechtere Sorten von Sardinien und dem siidlichen Frank· 
reich, wie die in Tirol, Steiermark, Karnten, Krain, Ungarn gesammelten, hier meist 
selbst verbrauchten Sorten, spieleD im Handel keine Rolle. 

Mikroskopisches Bild. Ein dichtes Gewebe langer, durcheinandedaufender, teils in
takter, teils in Verharzung begriffener Hyphen oder deren Haute; Querwande sind selten, die 
Hyphen mehr oder weniger mit knotigen Anschwellungen. Zwischen den Hyphen zahlreiche 
nicht gut ausgebildete Kristalle von Kalkoxalat. 1m Pul ver reichlich Sand, Kalkfragmente, 
Rinden- und Har2iteilchen d£'r Larche usw. 

Um denLarchenschwamm 1U pulvern, wurde er fruher indenApotheken mitTraganthschleim 
angestoBen = Agaricum praeparatum. Wegen der Schwierigkeiten der Selbstherstellung dt'S 
feinen Pulvers wird dasselbe meist bezogen. 

Verwechslung. Polyporus sulfureus FRIES. Weniger bitter, die Hyphen reichlich 
ver2iweigt, mit reichlicheren Querwanden. Chlor2iinkjod farbt die Hyphen bei dem echten Larchen. 
schwamm gelb bis braun, bei P. sulfureus anfangs nicht, nach liingerer Zeit aber tiefblau. 

Bestandteile. Der Larchenschwamm enthalt 10-30% Pilzcellulose, ferner ein Gc
menge von in Alkoholloslichen Rarzen (50-80%), die man als a·, fl·, y. und ~.Rarz unterscheidet; 
das fl· Harz enthalt das Agaricin, von dem in der Droge 14-16% enthalten sind. Ferner sind 
vorhanden ein in Petrolather losliches Weichharz C15Hitl0, und 4-6% Fettsu bstanz, in 
der man Agaricol ~OH160, Cctylalkohol, einen fliissigen aromatischen Alkohol C9H170H, 
Phytosterin, eine Saure C1SH 23COOH, Ricinusolsaure und 2 Kohlenwasserstoffe, 
C22H'6 und C29H s4 , nachgewiesen hat; Phosphorsaure, Oxalsaure, Apfelsaure, Bern. 
steinsaure, Mannit, Ei weiB. Der Aschengehalt betragt etwa 1% , Feuchtigkeit 5-6%' 
Stickstoffgehalt 1 %. 

Priifung. (Austr.) Wird der Larchenschwamm mit verdiinntem Weingeist ausgezogen, 
so sollen beirn Verdarnpfen des Weingeistes mindestens 50% Harz zuriickbleiben. Beirn Verbrennen 
soll der Larcbenschwamm hochstens 2% Asche binterlassen. 

Anwendung. Als Abfiihrmittel, besonders in bitteren Teemischungen, in bitteren 
Schnapsen. Zur Gewinnung von Agaricinsaure. 

Acidum agaricinicum (Germ. 6, Helv.). Agaricinum (Germ. 5). Agaricinsaure. 
Agaricin. Laricin. Agaric Acid. Acide agarique. C22H,007 + 11/2 H 2 0. 
Mol.-Gew. 443. 

Die Agaricinsaure ist eine drei basische Oxysaure wie die Citronensaure, 
und leitet sich von dieser ab durch Ersatz eines H.Atomes in einer der beiden CH 2 -

Gruppen durch die Cetylgruppe, C1sH:IS ; sie ist demnach a-Cetylcitronensaure, 
C1sH 33 · CSH 3(OH)(COOHh. 

Darstellung. Der gepulverte Larchenschwamm wird mit Alkohol bis zur ErschOpfung 
ausgezogen. Konzentriert man die alkoholischen Ausziige, so scheidet sich beim Erkalten eine 
weiBe Harzmasse aus, wahrend rote Harze in Losung bleiben. Die weiBe Harzmasse enthait die 
Agaricinsaure, die durch Behandeln mit warmem verd. Alkohol (60 °/0) in ziemlich reinem Zustande 
ausgezogen werden kann. Urn sie vollkommen zu reinigen, wird sie durch Erwarmen in beiBem 
Alkohol gelost und mit einer Losung von Kaliumhydroxyd in Alkohol versetzt. Das a-Harz 
bildet nun ein in Alkohol losliches Kaliumsalz, das ,,-Harz bildet gar kein Salz, das Kaliumsalz 
des {/-Harzes (der Agaricinsaure) ist in absolutern Alkohol unloslich. - Man filtriert nach einiger 
Zeit ab, lost den Riickstand in Wasser und filtriert wiederum, wobei das ,,-Harz zuriickbleibt, 
und versetzt das Filtrat mit Bariumchloridlosung. Es bildet sich nun das unlosliche Bariumsalz 
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der Agaricinsaure, das mit verd. Alkohol von 30% erhitzt und in siedendheiBer Losung mit 
verdiinnter Schwefelsa.ure zerlegt wird. Aus dem Filtrat scheidet sich die Agaricinsaure kristal
linisch aus; sie wird durch Umkristallisieren aus verd. Weingeist (30%) ganz rein erhalten. 

Das frillier ofiizinelle Agaricin war eine sehr unreine Agaricinsaure; as ist 
auch jetzt noch im Handel, und es ist beim Einkauf zweckmi:iBig, besonders darauf 
hinzuweisen, daB reine Agaricinsaure D.A.-B. 6 und nicht das friihere Agaricin 
verlangt wird. Wird Agaricinum ohne den Zusatz D.A.-B. 6 gefordert, so Hefel'll die 
GroBhandlungen haufig das unreine Praparat. 

Eigenschajten. Die reine Agaricinsaure bildet ein rein weiBes, seidenglan. 
zen des Kristallmehl, aus mikroskopischen, vierseitigen Blattchen bestehend, geschmack
los. Sie schmilzt, bei 1000 getrocknet,bei etwa 140°, bei starkerem Erhitzen zersetzt sie 
sich unter Bildung weiBlicher, sauer reagierender Dampfe und Verbreitung des Ge. 
ruches nach angebranntem Fett. Sie verbrennt mit leuchtender Flamme. In kaltero 
Wasser ist sie nur wenig loslich, in heiBem Wasser quillt sie auf, in Riedendem Wasser 
ist sie zu einer klaren, schaumenden Fliissigkeit lOslich, die Lackmuspapier rotet 
und sich beim Erkalten triibt. Loslichin 180 T. kaltem odeI' 10 T. siedendem Wein· 
geist, noch leichter in heiBer Essigsaure, auch in heiBem Terpentinol, wenig lOslich 
in Ather, kaum loslich in Chloroform. Alkalilauge (KOH, NaOH) und Ammoniak
flfusigkeit losen sie zu einer beim Schiitteln stark schaumenden Fliissigkeit. Beim 
Kochen von 0,1 g Agaricinsaure mit 10 ccm verd. Schwefelsaure erhalt man eine 
triibe Fliissigkeit, aus der sich beim Stchen im Wasserbad olige Tropfchen (sehr klein) 
abscheiden, die beim Erkalten kristallinisch erstarren. 

Priifung. a) Schmelzpunkt nicht unter 1400 (Helv. nach sehr gutem Trocknen 
138 bis 1430 ). - b) 0,1 g Agaricinsaure muB sich in 10 ccm Ammoniakfliissigkeit klar 
und ohne Farbung lOsen (unreines Agaricin gibt triibe, gelbliche bis gelbe Losungen). 

c) Beim Verbrennen dad sie hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 
Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais schweiBbeschrankendes Mittel, namentlich gegen die profusen SchweiBe 

der Phthisiker und gegen die durch gewisse Medikamente, z. B. Antipyrin, erzeugten SchweiBe. 
in Gaben von 0,005-0,03. Die Wirkung tritt etwa nach 5-6 Stunden ein. Bewirkt mitunter 
DurchfiiJle. Subcutane Injektionen sind schmerzhaft. GroBte Einzelgabe 0,1 g (Germ.). 

Agrimonia. 
Agrimonia Eupatoria L. Rosaceae-Sanguisorbeae. Odermennig. Ziemlich 
haufig in Europa, Nordamerika, Nordasien. 

Herba Agrimoniae. Odermennigkraut. Agrimony Leaves. Liverwort. Herbe 
d'aigremoine eupatoire. Herba Eupatoriae. Herba I,appulae hepaticae. Acker
kraut. Ackerminze. Bruchkraut. Fiinffingerkraut. Griechisches Leberkraut. Heil 
aller Welt. Steinkraut. 

Die gut getrockneten Blatter, seItener das ganze, kurz vor der Bliite (Juni bis 
August) gesammelte Kraut. 

Das Kraut hat gewUrzhaften, adstringierend-bitterlichen Geschmack und 
schwach aromatischen Geruch. Der Stengel ist meist 40 bis 50 cm hoch, aufrecht, 
langrauhhaarig, verastelt; dieAste enden in eine lange, aurrechte, lockere, ahrenaJ·tige 
Bliitentraube. Die Blatter wechselstandig, fast sitzend, unterbrochen unpaarig leier
fOrmig gefiedert, am Grunde mit halbpfeilformigen, stengelumfassenden, einge
schnitten gesagten N ebenblattern. Die Blattchen spitzeiformig bisliinglich·lanzettlich. 
grobkerbig-gesagt, oberseits dunkelgriin, unterseits hellgriin, dicht grauweiB behaart 
und zerstreut driisig punktiert. Zwischen den groBen Fiederblattern regelmaBig kleine 
mit fast herzformigem Grunde. Die Bliiten kurz gestielt, der Kelch mit fiinfspaltigem 
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Saum. Fiinf hochgelbe Blum enbH1tter , 10--':'15 StaubgefaBe; der Fruchtknoten aua 
zwei Fruchtblattern mit je einem Griffel, die Friichtchen nuBartig, ein,samig. 

Anwendung. Als Volksmittel in Teemischungen bei Leber- und Magenleiden. 
Diein SiideuropaheimischeAgrimonia odorata AlT. wird ahnlich verwendet. 

Agropyrum. 
Agropyrum repens BEAUVAIS (Triticum repens L.) Gramineae-Hordeeae. 
Quecke. Eine besonders in den Landern der nordlichen Halbkugel (ganz Europa, 
NordMien, Nordamerika, doch auch in Patagonien und Feuerland) an Wegen. 
Hecken und auf Feldern sehr haufige Pflanze, ein lastiges Ackerunkraut mit 
weithin dicht unter der Oberflache kriechenden Auslaufern. 

Rhizoma Graminis. Queckenwurzel. Quitchroot. Chiendent. Radix 
Agropyri. Radix Tritici repentis. Radix Graminis. Radix Graminis albi 
(arvensis, canini, officinarum, repentis, vulgaris). Ackergraswurzel. Gras
wurzel. Knotengras. Kriechweizen. Laufqueckenwurzel. Padenwurzel. Saat
graswurzel. Gramont. Couch Grass. Quitch Grass Root. 

Das im Herbst oder im ersten Friihjahr vor der Entwicklung der Halme ge
sammelte, von schlecht aussehenden Teilen, den Nebenwurzeln und dem groBten 
Teile der Niederblatter befreite, gewMchene und getrocknete Rhizom, im Handel meist 
zerschnitten. Fiinf Teile frischer Wurzeln geben zwei Teile der getrockneten Droge. 

Der bis 4 mm dicke Wurzelstoek besitzt 2-5 em lange, hohle, au Ben langs
gefurchte, glatte, glanzende. blaBstrohgelbe Stengelglieder. Nur an den im Innern 
geschlossenen, nicht bohlen und nicht verdiekten Knoten, nieht an den Internodien 
sehr diinne, mehr oder weniger verzweigte Wurzeln und weiBliehe, zerfran,ste, ver
troeknete, hautige, zwei:r.eilig alternierende Scheiden von Niederblattern. In den 
Achseln der Niederblatter die zur Verzweigung des Rhizoms fiihrenden Seitensprosse. 
Der Geschmaek der Droge ist schwaeh siiBlich. 

Q uerschni tt. In der starkemehlfreien Rindenschicht als auBerst feine Punkte die etwa 
6 in die Blatter ab:l;weigenden GefaBbiindel. Die Leitbundel in einem flloRt citronengelben, dichten 
Ringe angeordnet; das Markgewebe in der Mitte :l;errissen, ein unregelmaBig begren:l;ter, :l;entraler 
Hohlraum. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis aus 2;weierlei Zellen, in Langsrichtung abwech
selnd aus groBen, gestreckten Zellen mit dicken gewellten W andungen und kleinen rundlichen, 
fast quadratischen, dunnwandigen Zellen. Lehtere :l;uweilen in ein kur:l;es Haar ausgewachsen. 
Die Zellen der Endodermis an den Seitenwanden und an der Innenwand verdickt und verhol:l;t. 
1m Zentral:ilylinder nahe der Endodermis :ilwei Kreise dicht aneinanderstoBender und miteinander 
wechselnder collateraler GefiiBbundel, die des auBeren Kreises kleiner als die des inneren. Siimt
liche Bundel eingebettet in dickwandiges, einen geschlossenen Ring bildendes, sklerenchyma. 
tisches Gewebe. Das Markgewebe mehr oder weniger geschwunden. Keine Starke. 

Verwechslungen. Die Wurzelstocke von Cynodon dactylon PERS., als Rhi:l;oma 
Graminis italici bekannt (enthalt Starke); Carex arenaria L. (s. Carex); Carex disticha 
HUDs. (s. Carex). Als beste Unterscheidungsmerkmale dienen die GroBe und die Form der Endo
dermis:ilellen; bei Rhizoma Graminis 24-30 ft, Rhizoma Graminis italici 20-24 ft, Rhizoma Cari
cis 8-10 ft, Rhizoma Caricis distichae 10-12 ft. 

Bestandteile. Die Droge enthiilt zuetwa 5%ein Kohlenhydrat Triticin (C6H100 5)6+ H20. 
Das Triticin ist ein weiBes amorphes geschmackloses Pulver, in Wasser liisIich; die Liisung dreht 
links; aus der wiisserigen Liisung wird es durch Weingeist gefallt. Ferner enthiilt die Droge 2-3°/0-
eines nicht kristallisierenden Kohlenhydrates; Inosit, Mannit, Schleim. Die Anwesen
heit des Mannits in der frisehen Droge ist nicht sicher erwiesen. 

Priifung. Austr. verlangt wasseriges Extrakt 30-35%, Aschengehalt bOch
stens 3%. 

Anwendung. AlB lOsendes und blutreinigendeB Mittel zu Teemischungen. 

Extractum Graminis. Queckenwurzelextrakt. Extractum Tritici. 
Extrai t de Chien den t. -Erganzb.: 1 T. Queckenwurzel wird mit 6 T. siedendem Wasser 
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ubergossen, 6 Stunden digeriert und die Kolatur zur Sirupdicke eingedampft. Dieses Extrakt 
wird im vierfachen seines Gewichts Wasser gelost und das klare Piltrat zum dicken Extrakt ein
gedampft. ~ Austr.: Bereitung aus Queckenwurzel analog Extr. Centaur. minor. - Bely.: Ein 
durch Extraktion der Queckenwurzel mit Wasser bereitetes weiches Extrakt, das bei 1000 ge
trocknet nicht mehrals 25% an Gewicht verlieren soIl. - GaU.: Aus 1 T. feingeschnittener Quecken
wurzel durch Extraktion mit kaltem Wasser, 12 Stunden mit 5 T., dann 12 Stunden mit 3 T. 
Die abgepreBten Ausziige werden auf 1 T. eingedampft, nach 24 St. kJar abgegossen und zu einem 
diinnen Extrakt eingedampft. - Portug.: Wie Extract. Belladonnae aquos. Portug. 

Extractum Agropyri liquidum (Brit.). Fluidextractum Tritici (Amer.). Fluid
extract of Triticum. Queckenwurzelfluidextrakt. - Amer.: 1000 g feingeschnittene 
Queckenwurzel werden im Perkolator mit kochendem Wasser erschopft (Verfahren D, s. u. 
Extracta fluidal. Das Perkolat wird auf 800 ccm eingedampft, und nach Zusatz von 200 ccm 
Weingeist (92,3 Gew.-%) 2 Tage absetzen lassen. Das filtrierte Extrakt wird mit Wasser auf 
1000 ccm erganzt. - Brit. : 1000 g feingeschnittene Queckenwurzel werden 30 Minuten mit 10 I 
Wasser gekocht, durchgeseiht, auf 750 ccm eingedampft, mit Weingeist (90%) auf 11 gebracht 
und filtriert. 

Flores Graminis, Heublumen, nach Pfarrer KNEIPP als Zusatz zu Badern verordnet, 
werden nicht von einer bestimmten Grasart gesammelt. 

Albumen. 
Albumen ovi. EiereiweiB. Das frische EiweiB der H iihnereier. Es besteht 

zu etwa 12 bis 14% aus EiweiB und zu 86 bis 88% aus Wasser; aufierdem en1;hiilt 
eB kleine Mengen von Salzen, besonders Alkalichloride und Phosphate. Das EiweiB 
besteht zum gr613ten Tell aus Eieralbumin; daneben ist ein Globulin und ein 
Mucoid vorhanden. 

Anwendung. Zur Daretellung von Liquor Ferri albuminati und ahnlichen Praparaten, 
aIs Reagens. 

Albumen ovi siccum. Trockenes EiereiweiB, Eieral bumin, ist das von den Hanten 
befreite und bei maBiger Warme getrocknete HiihnereiweiB. 

Gewinnung. Man offnet frische Hiihnereier vorsichtig und trennt sorgfaltig den Dotter 
von dem EiweiB, so daB der sogen. Hahnentritt (die Chalaza) zu dem letzteren kommt. Zur 
Abscheidung der Haute raBt man das EiweiB nun durch ein feines Seidensieb laufen, was man 
durch Riihren mit einem Pinsel befordern kann; dabei muB man sich biiten, zu stark zu reiben, 
urn Schaumbildung zu vermeiden. - Oder man raBt das EiweiB 24-30 Stunden an einem kiihlen 
Ort stehen, damit sich die Haute absetzen. 

Die durch Absetzen geklarte EiweiBlosung wird dann auf flache Porzellanteller in nicht 
zu dicker Schicht gegossen und in gut ventilierten Trockenraumen bei einer 550 nicht iibersteigen
den Temperatur eingetrocknet. Das Eintrocknen ist zu beschleunigen, urn Faulnis zu verhindern. 
Die trockene Masse wird von den Tellern abgestoBen und dann bei Zimmertemperatur nacho 
getrocknet. Bei dem Eindunsten kann man selbstverstandlich auch Vakuumapparate benutzen. 
- Fiir 1 kg trockenes EiweiB sind etwa 250-300 Eier erforderlich. 

Technisches EiweiB (Patent-Albumin). Zur Entfernung kleinerMengen beigemelllgten 
Dotters bringt man in Fabriken das EiweiB in einen hOIzernen Kiibel von 150 Liter Inhalt, der 
am Boden ein Zapfloch hat. AuflOO Liter EiweiB fiigt mall 250 g Essigsaure von 1,04 spez. Gewicht 
und 250 g Terpentinol hinzu, riihrt das Ganze gut durch und laBt es 24-36 Stunden ruhig stehen. 
Das Terpentiniil nimmt die Dotteranteile auf und steigt in die Hohe, mechanische Verunreinigungen 
setzen sich zu Boden. Durch vorsichtiges Offnen des Hahnes kann man eine vollig klare Fliis
sigkeit erzielen, die zu Primaware verarbeitet wird, wahrend 'die hinterbleibenden, nicht ganz 
klaren Reate eine Sekundaware liefern. Die essigsaure EiweiBlosung wird mit Ammoniak 
neutralisiert und dann, wie vorher angegeben, zur Trockne gebracht. Fiir pharmazeutische Zwecke 
ist ein solches tecbnisches EiweiB nicht verwendbar. 

Die bei der Darstellung des EiweiBes abfallenden Eidotter werden, mit Kochsalz haltbar 
gemacht, in der Backerei, als Zusatz zu Margarine, ferner auch in der Wei Bgerberei verwendet. 

Eigenschajten. Gelbliche, gummiahnliche durchscheinende Massen oder Lamellen, 
oder gelblich weiBe~ grobes Pulver, geruchlos, Geschmack etwas fade. In Wasser von etwa. 400 
quillt es zunachst auf und lost sich dann zu einer triiben Fliissigkeit. Die Losung gerinnt beim 
Erhitzen auf 60 bis 700. Durch Alkohol wird es aus der wasserigen Losung ausgeschieden. Durch 
eine Reihe von Sauren, besonders Salpetersaure und Metaphosphorsaure, ferner Sulfonsauren, wie 
Salicylsulfonsaure, p.Naphtholsulfonsaure, durch l'richloressigsaure, Phenol, Pikrinsaure und 
verschiedene Metallsalze, wie Merkurisalze, Kupfersulfat, Bieiacetat, Eisenchlorid werden in der 
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wasserigen Losung Niederschlage erzeugt. Die wasserige Losung unterliegt ebenso wie friaches 
EiweiB bald der Faulnis. 

Das EiereiweiB ist keine einheitliche Verbindung, sondern ein Gemisch verschiedener EiweiB· 
stoffel in der Hauptmenge besteht es aus Eieral bumin neben kleinen Mengen eines Globulins 
und eines Mucoids. Es enthalt etwa 53-55% Kohlenstoff, 7-7,20/0 Wasserstoff, 16 % Stick
stoff und 1,7-1,8 % Schwefel. Beim Verbrennen hinterlaBt es bis zu 5 % Asche, die haupt
flii.chlich aus Chloriden, Phosphaten und Sulfaten der Alkalimetalle besteht. 

Da,s getrocknete HiihnereiweiB war friiher von der Germ. 4 aufgenommen und diente zur 
Darstellung des Liquor Ferri albuminati. Germ. 5 hat es wieder fallengelassen und laBt wieder 
frisches HiihnereiweiB verwenden. Die Brauchbarkeit von frischem HiihnereiweiB laBt sich ohne 
wei teres beurteilen, man fangt jedes einzelne EiweiB fiir sich in einem Schalchen auf und mischt 
es erst mit den iibrigen, wenn man die gute Beschaffenheit durch Aussehen und Geruchfestgestellt 
hat. Aus frischen Eiern in der Apotheke durch Eintrocknenlassen auf Porzellantellern hergestelltes 
getrocknetes EiweiB ist auch einwandfrei, das getrocknete EiweiB des Handels ist dagegen haufig 
von sehr zweifelhafter Giite. Haufig ist es auch nicht HiihnereiweiB, sondern EnteneiweiB, 
das in groBen Mengen besonders in China gewonnen wird. Manche Handelssorten losen sich nur 
sehr unvollstandig in Wasser, da sie bei zu hoher Temperatur getrocknet sind, andere sind aus 
EiweiB gewonnen, das vor oder wahrend des Eintrocknens eine weitgehende Zersetzung und 
}j'aulnis erlitten hatte. Daneben gibt es allerdings auch Sorten, die einem in der Apotheke ge
wonnenen Praparat nicht nachstehen. In denApothekensolltenEiweiBpraparatenurausfrischem 
EiweiB hergestellt werden; fiir den Liquor Ferri albuminati der Germ. ist dieses natiirlich allein 
zuIassig. Andere EiweiBpraparate, die als Arzneimittel dienen sollen, sollten auch nur unter Ver
wendung von frischem EiweiB hergestellt werden; von dem getrockneten EiweiB des Handels 
sollten nur die teuersten Sorten verwendet werden, die keine Erhaltungsmittel, besondersFluor
verbindungen oder Borsaure, enthalten und bei der unter Priifung angegebenen Probe 
mit Natriumcarbonatlosung keine Zersetzungsprodukte erkennen lassen. 

Prufung. a) Das getrocknete EiweiB darf nur schwach gelblich gefarbt sein. - b) 1 g 
getrocknetes EiweiB muB sich in 20 ccm Wasser bis auf eine geringe Triibung IOsen. - c) Die 
Losung muB geruch- und geschmacklos sein und darf Lackmuspapier nicht verandern. - d) In 
einem flachen Glasschalchen von etwa 1-2 em Hohe und 7 cm Weite (Petrischale) werden 2 g 
grobgepulvertes getrocknetes EiweiB mit 2 ecm Natriumcarbonatlosung yerrieben. Ein nachkurzer 
Zeit auftretender widerlicher Geruch zeigt Zersetzungsprodukte an. Wird das Schalchen dann 
mit dem zugehorigen Deckel (oder einem Uhrglas) versehlossen, an dessen Unterseite ein 1 cm 
breiter Streifen von feuchtem roten Lackmuspapier klebt, so darf innerhalb 5 Minuten das Lack
muspapier hochstens an den Randern eine schwache Blaufarbung zeigen (Zersetzungsprodukte, 
die bei der Einwirkung von Natriumcarbonat Ammoniak oder fliichtige Amine abspalten, rufen 
sehr bald eine starkere BIauung des Lackmuspapiers hervor.) - e) Beim Verbrennen darf es hoch
stens 5% Asche hinterlassen. - f) Zur Pr,iifung auf Dextrin, Gummi und Leim tragt man 
2 g zerriebenes Eiweill unter Umriihren in 50 ccm siedendes Wasser ein, erhitzt noch einige 
Zeit lang, und filtriert; das Filtrat wird auf etwa 10 ccm eingedampft 24 Stunden kiihl stehen 
gelassen; bei Gegenwart von Leim bildet sich eine Gallerte. Eine Probe der Fliissigkeit (oder 
der wieder erwarmten Gallerte) wird mit FEHLINGscher Losung erhitzt; Dextrin und Gummi 
geben Abscheidung von Kupferoxydul. - g) Priifung auf Borsaure. 2 g getrocknetes EiweiB 
werden mit Natriumcarbonatlosung befeuchtet, soweit wie moglich verascht und der kohlige 
Riickstand mit 5 bis 10 ccm verd. Salzsaure ausgezogen. Mit dem filtrierten Auszug wird 
Curcuminpapier befeuchtet und das Papier bei 60 bis 1000 wieder trocknen gelassen. Eine 
Rotfarbung des Papiers, die beim Befeuchten mit NatriumcarbonatlOsung in Blau iibergeht. 
zeigt Borsaure an. - b) Priifung auf Fluoride. 2 g getrocknetes EiweiB werden mit 0,2 g 
Calciumoxyd gemischt, mit einigen Tropfen Wasser befeuchtet und soweit wie moglich ver
ascht. Der Riickstand wird in einem Nickeltiegel von etwa 5 cm Hohe mit etwa 5 ccm 
konz. Schwefelsaure iibergossen und der Tiegel mit einem Uhrglas verschlossen, auf dessen 
Unterseite in einem Wachsiiberzug einige Zeichen angebracht sind. Der Tiegel wird auf dem 
Wasserbad erwarmt, wobei das Uhrglas zur Abkiihlung mit kaltem Wasser angefiillt wird. 
Wird nach etwa 15 Minuten das Wachs von dem Uhrglas durch Erwarmcn und Abreiben 
mit Weingeist entfernt, so darf das Uhrglas keine Atzung zeigen. - i) Priifung auf Benzoe
saure und Salicylsaure. 2 g grobgepulvertes getrocknetes EiweiB werden mit 20 cem Wein
geist kurze Zeit erwarmt. 10 ccm des Filtrats diirfen beim Verdampfen keinen Riickstand 
hinterlassen. Der Rest des Filtrates darf nach dem Mischen mit der gleichen Menge Wasser Lack
muspapier nicht roten. Die Mischung darf durch 1 Tr. Eisenchloridlosung weder getriibt noch 
violett gefarbt werden. 

Anwendung. Technisch in der Zeugdruckerei, zum Klaren triiber Fliissigkeiten, znr 
Herstellung von photographischem Papier, von Kitten. Fiir diese Zwecke wird aber, wenn an
gangig, besser frisches EiweiB verwendet. 

Eiweilllosung, die als Reagens dient, wird hergestellt aus frischem HiihnereiweiB, indem 
man das frische EiweiB mit der gleichen Menge Wasser kraftig schiittelt und die Losung durch 
ein angefeuchtetes leinenes Lappchen seiht. Wenn kein frisches EiweiB zu haben ist, kann auch 
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eine L5sung von 1 T. getrocknetem EiweiJ3 von einwandfreier Beschaffenheit in 15 T. Wasser vcr
wendet werden. 

Pasta Albumlnls alumlnata (UNNA). 
I. Album. ovl siec. 17,0 

liist man kalt In 
Aq. destllJatae 70,0 

II. Aluminis 8,0 
liist man heil.l in 

Aq. destiJIatae 70,0. 

Man mischt dann Lasung I und II und ver
dsmpft unter Riihren bis zum Gewicht von 
87,0, IAl.lt erkalten und fiigt hinzu 

Tinct. Benzoes 3,0 
OJ. Amygdsl. 8,0 
Extralt Flieder 2,0. 

Die fertige Paste reibt man durch Sieb 5. 

Aqua albumlnata, Aqua albumlnosa (HIsp.). 
Albumini. Ovi recentis 4 Stiick 
Aquae communis 1000,0 
Aquae Florum Aurantii 10,0 
Sirupi Citri corticis 60,0. 

Eau albumlneuse (Gal!.). 
Wie Hisp. aber mit Aqua dest. und ohne Sirupus 

CitrL 

(Portug.) 
Albuminis Ovi recentis 10,0 
Aquae 90,0. 

Durchzuschiitteln und zu koJieren. 

Albumen sanguinis, Blutalbumin, Serumal bumin, dient in der Technik als Ersatz 
des teureren Eieralbumins. 

Gewinnung. Man fii.ngt beim Schlachten der Tiere das Blut in fIachen runden Zink
wannen von etwa 10 cm Hohe und etwa 40 cm Durchmesser auf. In diesen Schiisseln wird das 
Blut sofort ruhig hingestel1t. Erst wenn die Gerinnung des Blutes, d. h. die Scheidung in das Blut
serum und den Blutkuchen, erfolgt ist, werden die GefiWe in den fiir die Verarbeitung bestimmten 
Raum geschafft. Hier werden die Blutkuchen durch sauftes Neigen der Schalen auf MetaUsiebe 
iibergefiihrt und das Serum abtropfen gelassen. Um moglichst gute Ausbeute zu erzielen, wird der 
Blutkuchen mit scharfen Messern in Wiirfel von etwa 2 cm GroJ3e zerschnitten. Das Serum wird 
durch Absetzenlassen soweit wie moglich geklart. Die obere klare Schicht liefert nur wenig ge
fiirbtes EiweiJ3, wahrend die untere, durch Blutktirperchen rotlich gefarbte Schicht braunlich bis 
braun gefarbtes EiweiJ3 liefert. Zur Gewinnung von moglichst farblosem EiweiJ3 wird das Serum 
vor dem Eintrocknen auch mit Terpentinol oder geringen Mengen von Essigsaure behandelt (vgl. 
Albumen ovi). Auch Wasserstoffsuperoxyd und Natriumhydrosulfit werden nach patentierten 
Verfahren zur Entfarbung des Bluteiweii3es verwendet. Durch Ausziehen des zuriickbleibenden 
Blutkuchens mit Wasser gewinnt man geringere Sorten. Das abgelaufene Serum oder diewasserigen 
Losungen werden bei einer 500 nicht iibersteigenden Temperatur eingetrocknet. Der ausgelaugte 
Blutkuchen wird entweder zu Viehfutter oder zu Diingemitteln verarbeitet. Man erhalt 
etwa die Halfte des Blutes als Serum und aus diesem ungefahr 9 0/ 0 EiweiJ3. 

Conglutin und Legumin sind PflanzeneiweiBstoffe (Pflanzencaseine) aus Leguminosen
samen. Man erhaIt sie durch Ausziehen der gemahlenen Bamen mit a1kalihaltigem Wasser 
(0,1 % KOH) und FaIlung der geklarten Losung mit stark verdiinnter Essigsaure. Sie bilden 
getrocknet amorphe, leicht zerreibliche Massen, fast unloslich in Wasser. 

PerleiweiB ist Conglutin aus Lupinensamen. 

Energin ist Reiseiweill, das iihnlich wie Weizenkleber gewonnen wird. 

Tropon (TROPONWERKE, Millheim a. Rh.) ist ein Eiweillpraparat, das teils aus tieri
Baham EiweiJ3 (Fleischeiweil3) und teils aus Pflanzeneiwei13 (Legumin oder Conglutin) besteht. 
Das EiweiJ3 ist durch Behandlung mit oxydierenden Stoffen (Wasserstoffsuperoxyd, Chloraten) 
oder mit reduzierten Stoffen (Phosphorige Saure) von farbenden, riechenden und schmeckenden 
Stoffen befreit. Es ist ein weiJ31iches, geruch- und geschmackloses Pulver, unloslich in Wasser. -
Anwendun~. Als Nahrmittel 20-30 gin Suppen, Milch, Kakao. 

Malztropon, Eisentropon und Niihrsalztropon werden ebenfalls als Nahr- und Kraftigungs
mittel angewandt. 

Mutase (WEILER TER MEER u. Co., Uerdingen a. Rh.) enthiilt 58% LeguminoseneiweiJ3, 
auJ3erdem Gemiiseextrakte. 

Gluten oder Kleber ist Pflanzenfibrin, das bei der Gewinnung von Weizenstarke ala 
Nebenprodukt erhalten wird. Reiner Weizenkleber wird zur Herstellung von Nahrpraparaten 
verwendet. 

Aleuronat ist gereinigter Weizenkleber mit einem Inhalt von etwa 84-87% Protein. 
Graugelbes Pulver, fast geschmacklos, in Wasser unloslich. 

Glidin (Dr. KLOPFER, Dresden) ist gereinigter Weizenkleber. Geruch- und geschmack
Joses gelblichweii3es Pulver. In Wasser quillt es auf. Es enthalt 81 % verdauliches Protein. 

Litonbrot, als Geback fiir Diabetiker empfohlen, besteht im wesentlichen aus Dr. KLOPFERS 
Glidin und Roggenkeimlingen, denen die Kohlenhydrate durch Behandeln mit Malzauszug und 
nachheriges Auswaschen zum groJ3ten Teil entzogen wurden. 
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Roborat (H. NIEMOLLER, Giitersloh i. W.) ist gereinigter Weizenkleber mit 97% Protein 
und 1 % Lecithin. Weillliches Pulver, fast geschmacklos. 

Eisenroborat enthiUt 0,5 % Eisen und 40/ 0 Lecithin. 
Anamylbrot fiir Diabetiker ist ein Gebii.ck aus Mandelmehl mit 20 % Roborat. 
Wiener Leim, Wiener Papp, Sohusterpapp wird aus Weizenkleber hergestellt, 

indem man diesen durch eine Garung wasserloslich maoht und die Losung in diinnen Schichten auf 
Blechen im Vakuum eintrocknet. Er kommt in Form diinner Blattchen in den Handel. 

Niihrstoff Heyden (Chem. Fabr. v. HEYDEN, Radebeul) ist teilweise abgebaut6s (auf. 
geschlossenes) Eiereiweill mit einem Gehalt von etwa 85% Proteinstoffen. Gelbliches Pulver, 
nicht vollig geruch. und geschmacklos. Mit wenig Wasser quillt es auf, beim Kochen mit Wasser 
lost es sich. - Anwendung: Ais Nahrmittel; es wird Speisen und Getrii.nken zugesetzt. 

Protylin (HOFFlllANN, LAROCHE u. CO., Basel und CREE WERKE, Grenzach) ist eine 
phosphorhaltige Eiweillverbindung mit etwa 2,5% Phosphor (6% PIO,). GelblichweiBes, 
geschmack. und geruchloses Pulver, unloslich in Wasser. - Anwendung. Als Tonicum, 3mal 
tii.glich 3-5 Tabletten. 

Bromprotylin enthiUt 4°/. organisch gebundenes Brom. 
Eisenprotylin enthii.lt 2,3 % organisch gebundenes Eisen. 
Uber eiweillhaltige NiLhrmittel siehe auoh die Absohnitte Caro, Caseinum, 

Lao und Sanguis. 

HalogeneiweiBverbindungen. Duroh Einwirkung der Halogene auf Eiweill entstehen 
Verbindungen, in denen Wasserstoff der Eiweil3verbindungen (in Benzolkernen) durch Halogen 
ersetzt ist. Einige dieser Ver bindungen finden Anwendung als Arzneimittel. (J 0 de i wei l3 ver bin· 
dungen s. unter Jodum S.1564.) 

Chloralbacid (L. W. GANS, Oberursel a. Taunus) wird dargestellt durch Einwirkung von 
Chlol' auf Eiweil3. Gelbliches, fast geschmackloses Pulver, in Wasser liislich. Es enthiilt 3 % Chlor. 
- Anwendung. Je 0,5-1,0 g dreimal tii.glich bei Verdauungsstorungen. 

Bromalbacid (L W. GANS, Oberursel a. Taunus) wird dargestellt durch Einwirkung von 
Brom auf Eiweil3. Gelbliches Pulver, fast geschmacklos, loslich in Wasser. Gehalt an Brom 6%. 

Bromosin (LOWENAl'OTHEKE, Cassel) ist eine Bromeiweil3verbindung mit einem Gehalt von 
lO% Brom. 

Bromeigon (CREM. FABRIK HELFENBERG, Helfenberg i. Sa.) ist eine Bromeiweillverbindung 
mit einem Gehalt von 11 % Brom. In Wasser unloslich. 

Bromglidin (Dr. KLOPFER, Dresden) wird durch Einwirkung von Brom auf Glidin (Weizen
kleber) dargesteUt. Braunes Pulver, in Wasser beim Erhitzen teilweise unter Zersetzung loslich. 
Nur in TablEltten im Handel. Jede Tablette enthalt 0,05 g Brom. 

Die Bromeiweil3verbindungen werden wie Alkalibromide angewandt. 

Albuminum tannicum s. u. Acidum tannicum S.237. 

Alcohol aethyJicus s. u. Aethylium 8.282. 

Alcohol amylicus s. u. Amylium S.42l. 

Alcohol benzylicus s. u. Benzylium S.665. 

Alcohol methylicus s. u. Methylium Bd. II S.172. 

Alcohol propyJicus s. u. Propylium Bd. II S.514. 

Alcornoco. 
Bowdichia virgilioides H. B. K. Papilionatae-Sophoreae. Heimisoh inKo
lumbien, Venezuela. Brasilien (von Venezuela bis Minas Geraes). 

Cortex Alcornoco. Alcornocorinde. ~ooroe d 'alcornoque. ~ooroe du bow
diohia. Cortex Chaparra Alcornooo. Chaparrarinde. 

1m Handel in etwa 10 om langen. 2 om breiten, 1 om dioken, gelbbraunen Stiioken. 
Die sehr hookerige Borke trennt sich leioht von dem im Quersohnitt harten, im Langs
sohnitt zahfaserigen Bast. In der Mittelrinde reiohlioh ZellreiheIi mit Einzelkrlstallen 
von Kalkoxalat, in Mittel- und Innenrinde Platten von bald tangential-. bald radial-
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gestreckten, stark verdickten Steinzellen. Die weilllich gelblichen, verdickten Fasern 
von Kristallkammerfasern begleitet. Die Markstrahlen 4 Zellen breit und 12 Zellen 
hoch. 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Vnter der BezeichnungAlcornoco.(Alchor. 
noque)-Rinden kommen verschiedene Rinden in den Handel. Sehr ahnlich und in anatomi8cher 
Hinsicht nicht zu unterscheiden, doch als Verfalschung anzusehen ist Cortex Sebipirae oder 
Cortex Sicopirae (Cortex Bowdichiae majoris). die Rinde von Bowdichia major MART. 
(Sebipira. major MART., Bowdichia sebipira STEUD.), einer sehr nahe verwandten, fast identischen 
Art. Nur in chemischer Beziehung bestehen Vnterschiede. In Brasilien ist Subupira oder Suku
pira die Bezeichnung fiir Bowdichia major. 

Bestandteile. Die echte Alcornocorinde enthalt den einwertigen Alkohol Alcornol, die 
Rinde von Bowdichia major nach PECKOLT das glykosidische Sicopirin und Sicopiraharz. 

Anwendung. Die Rinde wirkt betaubend und pupillenerweiternd, gilt als Antisyphiliticum. 
Cortex Alcornoco hispanicus ist die Rinde der Korkeiche. 

Alkaloide. 
Als Alkaloide werden stickstoffhaltige Verbindungen bezeichnet, die von 

Pflanzen erzeugt werden und die mit Siiuren Salze bilden; die Alkaloide sind also 
Basen. Auch ein tierisches Alkaloid ist bekannt, das Suprarenin aus den Neben· 
nieren. 1m Pflanzenreich sind Alkaloide sehr verbreitet. 

Die meisten Alkaloide liefern die Dikotyledonen. Von Monokotyledonen stammen das 
Colchicin, die Veratrumalkaloide und die Alkaloide der Arekanull. Manche Pflanzen
familien, wie die Compositen und Labiaten,liefern nur selten Alkaloide, andere Familien weisen 
dagegen wieder eine groBe Zahl von alkaloidhaltigen Vertretern auf, z. B. die Solanaceell und 
Ranunculaceen, ebenso die Papaveraceen und die tropischen Rubiaceen. Die Alkaloids 
finden sich in den Pflanzen in den verschiedensten Organen, in den Wurzeln, Blattern, Friichten, 
in der Rinde, seltener im Holz. Auch im Milchsaft mancher Pflanzen, besonders im Opium, dem 
eingetrockueten Milchsaft des Mohns. Viele Pflanzen !iefern gleichzeitig zwei und mehlr ver
schiedene Alkalo;de. Die groBte Anzahl gemeinschaftlich vorkommender Alkaloide hat man im 
Opium aufgefunden (gegen 20). 

Selten finden sich die Alkaloide als freie Basen, meistens sind sie an gewisse Sauren gebunden. 
besonders an organische Sauren, wie Apfelsaure, Citronensaure und Gerbsaure, oft auch 
an besondere Sauren, die meist nur mit den betreffenden Alkaloiden zusammen vorkommen" z. B. 
Mekonsaure im Opium. Chinasaure in der Chinarinde, Aconitsaure im Sturmhut. Seltener 
sind die Alkaloide an anorganische Sauren gebunden, das Morphin ist im Opium zum Teil an 
Schwefelsaure gebunden, und das Berberin in der Rinde und Wurzeln der Berberisarten an ChIor
wasserstoff. 

Nachweis von Alkaloiden in Pflanzen. Zur Priifung von Pflanzen und Pfla,nzen
teilen auf das Vorhandensein von Alkaloiden kann man das zum toxikologischen Nach
weis von Alkaloiden dienende Verfahren von STAS-OTTO anwenden (s. S. 338). Auch die zur 
quantitativen Bestimmung von Alkaloiden dienenden Verfahren (s. S. 341) konnen zur Isolierung 
von Alkaloiden aus den Pflanzenteilen benutzt werden. Man fiihrt nach diesen Verfahren eine 
quantitative Bestimmung der Alkaloide (gewichtsanalytisch) aus und priift den erhaltenen Riick
stand naher auf seine Eigenschaften (siehe Erkennun~ der Alkaloide). Findet man keinen 
wagbaren Riickstand, dann ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daB kein Alkaloid vor
handen iet; es konnte sich dann hochstens noch um Alkaloide mit ungewohnlichen Eigenschaften 
handeln, wie quartare Basen oder um solche, die in der Ausschiittelungsfliissigkeit unloslich sind. 

Gewinnung. Diese richtet sich im einzelnen Falle nach der Natur des in Frage kommenden 
Alkaloids. Immerhin lassen sich die iiblichen Gewinnungsverfahren unter folgende allgemeine 
Gesichtspunkte bringen: 

A. Fliichtige Alkaloide. Die zerkleinerten und mit Wasser aufgeweichten Pflanzenteile 
werden unter Zusatz stiirkerer Basen [Ca(OH)2' NaOH, Na2COS] der Destillation mit Wasserdampf 
unterworfen. Das Destillat wird mit Salzsaure oder Schwefelsaure neutralisiert. Man dampft zur 
Trockne und entzieht dem Salzriickstand das Alkaloidsalz mit Ather.Weingeist. Nach dem Ver
dampfen des Losungsmittels wird Alkaloidsalz in Wasser gelOst. Man versetzt die Losung mit Kali
lauge und 8chiittt'lt das freie Alkaloid durch Ather oder ein anderes geeignetes LOBungsmittel aus. 
Nach dem Verdunsten des Losungsmittels hinterbleibt das freie Alkaloid und kann durch Rektifi
kation (im luftverdiinnten Raum oder im Wasserstoffstrom) vollig rein erhalten werden. 

B. Nicht fliichtige Alkaloide. 1. Die zerkleinerten Pflanzenteile werden mit ange
sauertem Wasser ausgekocht, der Auszug wird - um die Basen aus den Salzen in Freiheit zu 
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setzen - mit starkeren Basen, z. B. CaO, MgO, KOH, NaOH, NazCOa, NaHCOa, NHa, versetzt, 
worauf man die Fliissigkeit mit Losungsmitteln (Ather, Chloroform, Benzol, Benzin, Petrolather, 
Amylalkohol u. a.) ausschiittelt. Die Ausschiittelungen hinterlassen nach dem Verdampfen des 
Losungsmittels die Basen in unreinem Zustande. Man nimmt sie mit stark verdiinnten Sauren auf, 
filtriert, und entfarbt das Filtrat durch Tierkohle. Das entfiLrbte Filtrat wird nun mit Kalilauge 
versetzt und das Alkaloid entweder durch Ausschiitteln mit Losungsmitteln oder, Wenn es sich alB 
Niederschlag abgeschieden hat, durch Abfiltrieren gewonnen. 

2. In manchen Fallen ist es zWeckmaBig, die Pflanzenteile mit Alkalilosung!ln (z. B. Coca
blatter mit SodalOsung) zu triLnken, hierauf zu trocknen und alsdann mit L6sungsmitteln auszu
ziehen. Man erhalt so die freien Basen. 

3. Sind die freien Alkaloide in Wasser 80 leicht 16slich (z. B. Colchicin, Curarin), daB sie aus 
wasseriger L6sung in Ausschiittelungsmittel nur wenig iibergehen, so fallt man sie aus den wiLsserigen 
Ausziigen durch Fii.llungsmittel als schwerl6sliche Niederschlage (Phosphorwolframsaure oder 
Phosphormolybdii.nsaure). Die noch feuchten Niederschlii.ge werden alsdann mit Calciumcarbonat 
oder Bariumcarbonat gemischt, eingetrocknet, schlieBlich die freien Basen durch Auskochen mit 
Alkohol oder anderen L6sungsmitteln gewonnen. 

4. Man kann die Alkaloide aus den Pflanzenausziigen auch durch Gerbsaure faIlen. Man 
vermischt alsdann die noch feuchten Niederschlage mit Bleioxyd oder Bleihydroxyd oder Zinkoxyd, 
trocknet ein und zieht mit Alkohol aus. 

In jedem einzelnen FaIle muB das geeignetste Verfahren ausgewahlt werden. Ferner ist Sorge 
daiiir zu tragen, daB leicht veranderliche Alkaloide moglichst wenig zersetzt werden. Man wendet, 
um dies zu vermeiden, haufig das Abdampfen unter vermindertem Druck an, ar beitet bei moglichst 
wenig hoher Temperatur und in indifferenten Gasen (Wasserstoff, Kohlendioxyd, Leuchtgas) und 
wahlt moglichst milde Basen, z. B. Natriumcarbonat oder Kaliumcarbonat, zur Abscheidung der 
Alkaloide. Auch empfiehlt es sich unter allen Umstanden, die Operationen so rasch wie moglich 
auszufiihren. 

Zusammensetzung de'f' Alkaloide. Die meisten Alkaloide enthalten auBer Kohlen
stoff, Wasserstoff und Stickstoff auch Sauerstoff, nur wenige, besonders fliichtige und fliissige 
Alkaloide sind sauerstofffrei. Fast aIle Alkaloide gehOren zu den heterocyklischen Verbin
dungen. (Eine Ausnahme bildet das Suprarenin, das sich vom Brenzkatechin ableitet.) Von 
vielen Alkaloiden ist die Konstitution vollig oder fast vollig aufgeklart. Viele Alkaloide sind Ab
kommlinge des Pyridins, des Chinolins und des Isochinolins. Die Alkaloide des Kaffees 
(Coffein), des Tees (Theophyllin) und des Kakaos (Theobromin) sind Abkommlinge der Harnsaure. 
Manche Alkaloide sind auch synthetisch dargestellt worden. Von vielen Alkaloiden ist die Kon
stitution nur teilweise aufgekliLrt, und von einer groBen Anzahl ist nur die Bruttoformel festgestellt, 
die Konstitution aber noch vollig unbekannt. 

Eigenschaften und Ve'f'halten de'f' Alkaloide. Die meisten Alkaloide sind kristal
linisch und zeigen einen bestimmten Schmelzpunkt, einige sind bei gewohnlicher Temperatur olige 
Fliissigkeiten und dann meistens mit Wasserdampf fliichtig und auch fiir sich destillierbar. Die 
meisten Alkaloide sind als freie Basen in Wasser schwer 100lich oder so gut wie unl6slich; in orga
nischen Losungsmitteln, wie Alkohol, Ather, Chloroform, Amylalkohol, Essigather, Benzol u. a., 
sind sie teils leicht, teils schwer loslich. Fast aIle Alkaloide schmecken bitter, die meisten sind 
geruchlos; nur einige fliichtige Alkaloide wie Coniin und Nicotin zeichnen sich durch einen 
starken Geruch aus. Sehr viele Alkaloide sind optisch aktiv. 

Die Alkaloide sind Basen und zeigen in freiem Zustande mehr oder weniger stark alkalische 
Reaktion. Mit Sii.uren bilden sie Salze durch Anlagerung der Saure an den Stickstoff. Eine Molekel 
eines Alkaloides mit einem N-Atom in der Molekel lagert eine Molekel einer einbasischen Saure 
an, z. B. C17H 1U0aN· HCI, Morphinhydrochlorid. Alkaloide mit 2 N-Atomen in der Molekel 
konnen in manchen FaIlen eine oder zwei Molekeln einer einbasischen Saure anlagern, z. B. 
C2oH 2,0INz' HCI, Chininhydrochlorid und C20H2,02N2' 2 HCI, Chinin bihydrochlorid. In 
manchen Fallen lagern solche Alkaloide aber auch nur eine Molekel Saure an; das Strychnin 
z. B. bildet mit Chlorwasqerstoff nur das Salz C21H220aN2·HCI. 

Do. die Alkaloide nur schwache Basen sind, werden ihre Salze nicht nur durch die starken 
Basen Natrium-, Kalium- oder Calciumhydroxyd, sondern auch schon durch Ammoniak, und in den 
meisten Fallen auch durch Alkalicarbonate zerlegt unter Abscheidung der freien Alkaloide. Einige 
Alkaloide haben auch Eigenschaften von Phenolen und konnen mit Alkalihydroxyden Ver
bindungen bilden, die den Phenolaten entsprechen; hierher gehort z. B. das Morphin, dessen Salze 
mit Sauren auf Zusatz von Alkalihydroxyd zuerst freies Morphin und bei weiterem Zusatz die in 
Wasser 16slichen Alkaliverbindungen des Morphins geben. Letztere werden wie die Phenulate 
durch Ammoniumsalze wieder zerlegt unter Abscheidung von freiem Morphin. Manche Alkaloide 
sind Ester, die durch lii.ngere Einwirkung von Sii.uren und Alkalien verseift werden konnen, z. B. 
Atropin, Cocain u. a. 

Die meisten Alkaloide sind tertiare Aminbasen, einige wenige sind sekundare Amin
basen; auch einige quartii.re Ammoniumbasen finden sich unter den Alkaloiden. Letztere 
verhalten sich bei der Salzbildung wesentlich anders als die iibrigen (vgl. z. B. Berberin). 

Viele Alkaloidsalze geben mit gewis8en Metallsalzen schwerlOsliche oder unl6sliche, oft auch 
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gut kristallisierende Komplexsalze. Die Bildung dieser Komplexsalze kann zum Nachweis 
und zur Abscheidung von Alkaloiden dienen. 

E1'kennung von Alkaloiden. Die Alkaloidnatur eines Stoffes zeigt sich in den basi· 
schen Eigenschaften, d. h. in dem Vermogen, mit Sauren Salze zu bilden, die durch starkere 
Basen wieder zerlegt werden. Manche Alkaloide zeigen auch deutlich alkalische Reaktion gegen 
Lackmus. Man lost eine kleine Menge des zu priifenden Stoffes in einigen Tropfen Weingeist und 
priift mit rotem Lackmuspapier, das mit Wasser angefeuchtet ist. Liegt ein freies Alkaloid vor, 
so wird in den meisten Fallen das Lackmuspapier mehr oder weniger geblaut. Ferner bringt man 
eine kleine Menge des Stoffes auf einem Uhrglas mit 1-2 Tr. Wasser und 1 Tr. verd. Salzsaure zu· 
sammen. Liegt ein freies Alkaloid vor, so tritt beim Zusatz der Salzsaure Losung ein, liegt ein 
Alkaloidsalz vor, so lOst sich dieses meistens schon in dem Wasser allein auf, vorausgesetzt, daB es 
nicht zu schwer lOslich ist; schwer losliche Alkaloidsalze 103en sich meistens hei dem Zusatz von verd. 
Salzsaure auf. Wird die Losung des StoUes in saurehaltigem Wasser tropfenweise mit Natrium· 
carbonatlosung versetzt, so scheiden sich die meisten Alkaloide ab, zuweilen kristallinisch. Durch 
die Auflosung des StoUes iu saurehaltigem Wasser und die AusfiiIlung durch Natriumcarbonat, gibt 
sich die Basennatur der Alkaloide zu erkennen. Zur weiteren Feststellung der Alkaloidnatur eines 
Stoffes dient die Bildung von sehr schwerloslichen Salzen und Komplexsalzen mit Hilfe einer lteihe 
von allgemeinen Alkaloidreagentien. Man lOst eine kleine Menge des zu priifenden StoUes 
in wenig Wasser unter Zusatz einer sehr geringen Menge von verd. Salzsiiure und fiigt zu dell auf 
einer Anzahl von Uhrgliisern tropfenweise verteilten Losungen ein Tropfchen der verschiedenen 
Reagentien. Entstehen mit mehreren der allgemeinen Reagentien Niederschlage, so ist auf die 
Anwesenheit eines Alkaloides zu schlie Ben. 

Aus nicht zu stark verdiinnten salzsauren Alkaloidlosungen kann man in der Regel mit 
Goldchloridchlorwassersti>ff oder Platinchloridchlorwasserstoff gut kristallisierende 
Gold· und Platinkomplexsalze der Alkaloide darstellen. Auch Quecksilberchlorid gibt mit 
vielen Alkaloidhydrochloriden kristallisierende Komplexsalze. 

Zum Nachweis des Stickstoffs, den aIle Alkaloide enthalten, ist eine etwas groBere 
Menge Alkaloid erforderlich. Man bringt etwa 0,1-0,2 g des Stoffes in ein enges Probierrohr, gibt 
ein linsen. bis erbsengroBes Stiick Natriummetall hinzu und erhitzt iiber kleiner Flamme bis zum 
Vergliihen des Metalls und Verkohlung. (Die Miindung des Probierrohres ist dabei so zu hB,lten, 
daB beim Herausspritzen von gliihenden Natriumteilchen, das gelegentlich vorkommt, keine Ver· 
letzungen entstehen konnen.) 

Das noch heiBe Rohr taucht man in ein Becherglas mit 10-15 cern Wasser, wobei es, zero 
springt; etwa noch vorhandenes Natrium lOst sich unter Entziindung in kurzer Zeit auf. Die 
Losung wird von der Kohle abfiltriert und auf das entstandeneNatriumcyanid gepriift. Man 
gibt zu dem Filtrat einige Tropfen Ferrosulfatliisung (ohne Schwefelsaure), einen Tropfen Eisen· 
chloridlosung und iibersiittigt mit Salzsaure; Blaufarbung durch Berlinerblau zeigt Natrinmcyanid 
und damit Stickstoff an. 

Allgemeine Alkaloid-Reagentien. 
Jodkaliumjodid. Eine Losung von 5 T. Jod nnd 10 T. Kaliumjodid in 100 T. Wasser. 

Gibt mit wiisserigen Losungen der Alkaloidsalze hellbraune bis kermesfarbige Niederschlage, die 
Additionsprodukte der Alkaloidhydrojodide mit Jod darstellen. - Mit Theobromin entsteht in 
saurer Losung nur schwache Triibung, Solanin in saurer LOsung wird nicht gefallt. - Die alkoho· 
lische Losung der Alkaloide wird durch alkoholische Jodliisung meist nicht gefiillt; das Berherin 
indessen gibt unter diesen Umstiinden sogleich gelblichbraunen, kristallinischen Niederschlag. 

Kaliumdichromat. Eine Losung von 1 T. Kaliumdichromat in 10 T. Wasser. Gibt mit 
nicht zu stark verdiinnten SalzlOsungen der meisten Alkaloide sogleich oder nach einiger Zeit gelbe 
Niederschlage. Man vermeide einen zu groBen "OberschuB des Reagens anzuwenden, da die Nieder· 
schliige dann wieder gelost werden konnen, auch darf nicht zuviel Saure zugegen sein, da son8t 
leicht Oxydationswirkungen auftreten konnen. Nicht gefallt werden: Coffein, Solanin. 

Gerbsaure. Eine frisch bereitete Losung von 1 T. Gallusgerbsaure in 9 T. Wasser. 
Sie gibt mit den meisten Alkaloidsalzen sowohl in neutraler wie auch in schwach saurer Losung 
weiBliche bis gelbliche Niedersehlage, die von Weingeist, Essigsiiure und Ammoniumsalzen geliist 
werden. 

Man beaehte, daB durch Gerbsiiure aueh EiweiBstoffe gefallt werden. 
Pikrinsaure. Eine Losung von 1 T. Pikrinsiiure in 100 T. Wasser. Sie fiillt die meisten 

Alkaloide aus ihren SalzlOsungen als Pikrate in Form gelber, amorpher oder kristallinischer oder 
kristallinisch werdender Niederschlage, selbst bei Gegenwart freier Schwefelsaure. 

Aus der verdiinnten schwefelsauren Losung werden die meisten Alkaloide vollstandig oder 
fast vollstiindig gefallt. 

Nur in starkeren Losungen werden zum Teil gefiillt: Aconitin, Atropin, Cocain, Hyoscyamin. 
In neutraler Losung ge ben Triibungen bzw. Niedersehlage: Atropin, Morphin, Nicotin. N i c h t 

gefallt werden in saurer schwefelsaurer Losung: Coniin, Coffein, Morphin, Solanin, Theobromin, 
ferner Bitterstoffe und Glykoside. EiweiBstoffe geben mit Pikrinsiiure ebenfalls FaUungen. 

Kalium-Quecksilberjodid. MAYERS (oder VALSERS) Reagens. Eine Losung von 1 T~ 
Quecksilberchlorid in 50 T. Wasser, die man mit einer Losung von 4 T. Kaliumjodid und 
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50 T. Wasser misc~t. Dieses Reagens gibt mit den meisten Alkaloiden in neutraler oder schwach 
salzsaurer Losung weiBliche und gelbliche Niederschlage, welche zunachst amorph sind und zum 
Teil allmahlich kristallinisch werden. Man hat versucht, mit einer solchen Losung von bestimmtem 
Gehalt (13,564 g HgCI2 und 49,88 KJ: 1000 ccm) maBanalytisch Bestimmungen von Alkaloiden 
auszufiihren; diese Bestimmungen fallen aber ungenau aus, weil der Verlauf der Umsetzung zu 
sehr abhangig ist von der Konzentration und dem Sauregehalt der AlkaloidlOsung. 

Durch MAYERS Reagens nicht gefallt werden: Colchicin, Coffein, Solanin. 

Kalium-Cadmiumjodid. MARMES Reagens. Eine Losung von 10 T. Cadmiumjodid und 
20 T. Kaliumjodid in 70-80 T. Wasser. Gibt mit Alkaloiden amorphe, haufig kristallinisch 
werdende Niederschlage, die zu Anfang ungefarbt sind, spater gelb werden. Berberin fallt sogleich 
gelb, Sanguinarin rot aus. Nur aus konzentrierter Losung werden gefallt Atropin, Narcein und 
Veratrin, Colchicin, Solanin und Theobromin; nicht gefaUt wird Coffein. 

Pho'sphormolybdiinsiiure, HsPO, ·12 MoOs. DE VRIJS Reagens. Zu einer Losung 
von 10 T. Ammuniummolybdanat in 100 T. Wasser gibt man 60 T. reine Salpetersaure 
(spez. Gew. 1,153), digeriert mehrere Stunden im Wasserbad und versetzt dann die erkaltete 
Losung mit Phosphorsaure (25% HsPO,), bis kein Niederschlag mehr erzeugt wird. 

Der Ammoniumphosphormolybdanat·Niederschlag wird nach dem Auswaschen in 
einem Glaskolben mit Konigswasser iibergossen und gekocht, urn das Ammoniak als Stickstoff 
zu entfernen. Dann wird die Fliissigkeit zur Trockne abgedampft, der Riickstand in verd. 
Salpetersaure (8-10% HNOs) gelost und die Losung filtriert. 

Die Losung erzeugt schon in stark verdiinnten neutralen oder sauren Losungen der Alkaloid· 
salze Niederschlage und gehort zu den schiirfsten der allgemeinen Alkaloidreagentien. Die Nieder· 
schlage sind hell· bis braungelb gefarbt und nehmen haufig infolge eintretender Reduktion der 
Molybdansaure blaue oder griine Fiirbung an. Einige dieser Niederschlage IOsen sich auch in 
Ammoniak, zuweilen mit charakteristischer, z. B. blauer Farbung. Blaue Losung entsteht z. B. 
bei Gegenwart von Bebeerin, Berberin und Coniin, griine Farbung bei Gegenwart von Brucin und 
Codein. 

Zu beachten ist indessen, daB auch viele nicht alkaloidische Stoffe, z. B. Glykoside, wie 
Digitalin, ferner die EiweiBstoffe und Peptone, durch Phosphormolybdansaure gefallt werden. 

Phosphorwolframsiiure. (SCHEIBLERS Reagens.) Lost man Natriumwolframat (nicht 
das saure Salz) in siedendem Wasser, das mit der HaUte seines Gewichtes Phosphorsaure von 
1,13 spez. Gewicht versetztist, so erhalt man nach dem Verdunsten Kristalle der Phosphorwolfram. 
saure HsPO, ·12 WOs + aqua. Die wasserige Losung derselben 1: 10 hat die Eigenschaft, aile 
Alkaloide (aber auch Albumosen und Peptone) zu fallen. Die anfangs voluminosen Niederschlage 
werden spater kornig und lassen sich mit angesauertem Wasser auswaschen. Aus den Nieder· 
schlagen kann man die Alkaloide mit Barium· oder Calciumhydroxyd wieder frei machen. 

Brenzkatechinarsensiiure nach R. WEINLAND und J. HEINZLER. Eine siedendheiBe 
Losung von 27 g reiner Arsensaure in 70 ccm Wasser wird mit 44 g Brenzkatechin versetzt. Aus 
der filtrierten Losung scheidet sich allmahlich beim Erkalten die Verbindung OAs(OCsH,OH)! 
+ H 20 kristallinisch aus. Eine gesattigte wasserige Losung dieser Verbindung gibt mit vielen 
Basen sehr schwer losliche Salze, mit Alkaloidlosungen gibt sie auch in starker Verdiinnung Nieder
schlage. 

Platinchlorid. Eine Losung von 1 T. Platinchlorwasserstoff, PtClaH 2 + 6 H 20, in 
9 T. Wasser. Das Reagens gibt mit den salzsauren Salzen der meisten Alkaloide schwer IOsliche, 
weiBliche bis gelbe bis rotbraune Komplexsalze der allgemeinen FormelPtClaH 2Alk.2' worin Alk. eine 
einsauerige Base bedeutet. Diese Verbindungen kristallisieren zum Teil gut, auch kennzeichnen 
sie sich durch einen bestimmben Platingehalt, der ermittelt wird, indem man 0,2-0,6 g des be
treffenden trockenen Salzes im Porzellan· oder Platintiegel bis zur Gewichtskonstanz gliiht. 
Manche dieser Salze sind auch durch bestimmten Schmelzpunkt gekennzeichnet. 

Goldchlorid. Eine Losung von 1 T. Goldchlorwasserstoff, AuCI,H + 4 H 20, in 10 T. 
Wasser. Gibt mit den meisten Alkaloiden in salzsaurer Losung Niederschlage der Zusammen
setzung AuCI,H· Alk., wobei Alk. eine einsauerige Base bedeutet. Diese sind weiBlich bis goldgelb, 
amorph oder kristallisiert, wasserfrei oder kristaUwasserhaltig. Sie haben einen bestimmten Gold
gehalt, der durch Gliihen der betreffenden Salze im PorzeUantiegel ermittelt wird. Manche dieser 
Goldkomplexsalze der Alkaloide sind auch durch das auBere Aussehen und durch den Schmelzpunkt 
zu erkennen. Atropin und Hyoscyamin lassen sich durch diese Goldsalze unterscheiden. 

Quecksilberchlorid. Mercurichlorid. Eine Losung von 1 T. Mercurichlorid in 19 T. 
Wasser. Gibt mit den meisten Alkaloidsalzen - zweckmaBig sind diese als salzsaure Salze anzu
wenden - Niederschlage von Chloromercuraten. Diese sind meist weiB, kristallisieren oft gut. 
Die Zusammensetzung derselben entspricht der aUgemeinen Formel HgClaH· Alk., worin Alk. 
eine einsauerige Base ist. 

Wismutjodid-Kaliumjodid nach DRAGENDORFF. Eine Liisung von Wismutjodid in 
Kaliumjodidlosung. die man nach KRAUT auf folgende Weise erhalt: 80 T. Wismutsubnitrat 
werden in 200 T. Salpetersaure (spez. Gew. 1,18) gelost und die Loaung in eine Loaung von 272 T. 
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Kaliumjodid in 300 T. Wasser eingegossen. Nach dem Auskristallisieren des entstehenden 
Kaliumnitrats wird die Losung filtriert. Die Losung gibt mit Alkaloidsalzen in salzsaurer 
oder schwefelsaurer Losung amorphe orangerote Niederschlage (Theobromin gibt kristallinische 
Fiillung). 

To:cikologischer Nachweis von Alkaloiden. Zur Isolierung von Alkaloiden 
bei der Untersuchung von Leichenteilen oder ahnlichem Material benutzt man in der Regel das 
Verfahren von STAS·OTTO, das auf folgenden Erfahrungen beruht: Die sauren Weinsl~uren 
Salze der Alkaloide sind in Alkohol von 80-90% und auch in Wasser liislich, und mit Weililsaure 
enthaltendem Alkohol lassen sich die Alkaloide aus fast allen moglichen Untersuchungsobjekten 
ausziehen. Aus Leichenteilen gehen in die alkoholische Losung auBerdem auch noch andere Ex· 
traktivstoffe iiber, wie: Fette und Fettsauren, Leim, Pepton und dergl. Man reinigt die alkoholisch
weinsaure Alkaloidlosung dadurch, daB man sie zur Sirupdicke eindunstet, darauf mit Wasser auf· 
nimmt und die Losung filtriert, wodurch das Fett der Hauptsache nach abgescbieden wird. Dampft. 
man nun das wasserige Filtrat zur Sirupdicke ab und ruhrt den sirupartigen Riickstand mit dem 
mehrfachen Volum starken Alkohols an, so werden die peptonartigen und Leimsubstanz('n del! 
Rauptsache nach allsgefiillt. Dadurch, daB man die beschriebenen OpE'rationen mehrfach wieder. 
holt, werden die storenden Verunreinigungen der Rauptsache nach beseitigt. Die hinterbleibend~ 
L6sung wird nun unter bestimmten Bedingungen mit Losungsmitteln ausgeschiittelt. Der Gang 
der Untersuchung ist folgender: 

Das Untersuchungsobjekt wird zerkleinert, in einen Kolben gebracht, und wenn es alkalisch 
reagiert, mit Weinsaure deutlich angesauert. Reagiert es sauer, so iibersattigt man zunachst 
schwach mit Natriumcarbonat und macht alsdann mit Weinsaure wieder deutlich sauer. Rierauf 
iibergieBt man die angesauerte Masse mit dem 2-3fachen VoJum Alkohol (96 Vol.· %). Mlln setzt 
ein geniigend langes Glasrohr als Ruckilullkuhler auf, erwarmt einige Stunden im Wasser bad auf 
60-700 und JiiBt erkalten. 1st die Reaktion der Losung nieht deutlich sauer, so muB Weinsiiure 
zugegeben und wicderum erwiirmt werden. Bierauf gieBt man die Fliissigkeit ab, iibergieEit den 
Riickstand im Kolben nochmals mit dem 2fachen Volum weinsaurehaItigen Alkohols und zieht ein 
zweites und drittes Mal aus. 

Man vereinigt die AUBzuge, filtriert sie, wobei man eine etwa sich absondernde FettslJhich1; 
moglichst entfernt, und dampft sie in einer halbkugeligen Porzellanschale von etwa 12-15 cm 
Durchmesser bei einer 60 0 nicht iibersteigenden Warme bis zur Sirupdicke ein. Nach dem Erkalten 
riihrt man den Riickstand mit warmem Wasser an und filtriert nach dem Absetzen durch ein mit 
Wasser geniWtes Filter. Das wasserige Filtrat wird abermals zur Sirupdicke abgedunstet, der .Riick
stand nlloch und nach mit dem mehrfachen Volum Alkohol verriihrt, die Fliissigkeit nach dem Ab. 
setzen filtriert und das Filtrat eingedampft. Diese Reinigung des Extraktes durch abwechselndes 
Behandeln mit Wasser und mit Alkohol wird 80 oft wiederholt (in den meisten Fallen ist namentlich 
die Alkoholfiillung wiederholt auszufiihren, wahrend 2-3malige Behandlung mit Wasser geniigt). 
bis der erhaltene Verdampfungsriickstand schlieBlich sowohl in Wasser wie in Alkohol klar loslich 
ist. Man verdunstet nun etwa vorhandenen Alkohol auf dem Wasserbad vollstandig, IOEit den 
Riickstand in etwa 30-50 ccm, bei groBeren Mengen bis 100 cem Wasser, filtriert die Losung durch 
ein mit Wasser gut genaBtes Filter. 

Aussehiittelung der sauren Fliissigkeit mit Ather. Man schiittelt die deutlich 
sauer reagierende Losung mit etwa dem gleichen Volum reinem Ather 10-15 Minuten aus, laBt abo 
setzen und trennt beide Schichten mit Bilfe des Scheidetrichters oder nimmt den Ather mit einer 
mit Gummiball versehenen Pipette abo Man wiederholt das Ausschiitteln noch zweimal mit neuen 
Mengen Ather, notigenfalls so oft, bis der Ather farbende Stoffe nicht mehr aufnimmt. 

In die atherische Losung gehen iiber: Fett und Fettsauren, Rarze, Farbstoffe, abel" auch 
in kleinen Mengen einige Alkaloide schwach basischer Natur, wie Colchicin, C offein, ferner 
Spuren von Atropin und Veratrin. lst der Auszug rotlich oder violett gefarbt, so kaOll, Wenn 
Farbstoffe ausgeschlossen sind, in der sauren wasserigen Fliissigkeit Apomorphin enthalten sein. 
dessen Zersetzungsprodukte sich in Ather mit roter oder violetter Farbe losen. In die atherische 
Losung geht aus saurer Fliissigkeit auch etwa vorhandenes Digitalin, Pikrotoxin und Can
tharidin iiber, auch zahlrpiche organische Arzneimittel. 

Man verdunstet den Ather oder destilliert ibn ab und erhalt nun einen Riickstand, der vor
zugsweise aus Fetten und Fettsauren besteht. Man zieht diesen unter El'wiirmen mit kleinen 
Mengen Wasser aus, fiItriert die Losung durch ein mit Wasser geniiBtes Filter und priift die Losung 
durch den Geschmaek, 6b sie bitter ist, ferner durch die allgemeinen Alkllloidreagentien darauf. 
ob iiberhaupt ein Alkaloid zugegen ist. Sollte dies der Fallsein, so muB die Natur des vorhandenen 
Alkaloids durch Spezialreaktionen festgestellt werden. Zum Abdunsten des Athers oder F'etrol
athers benutzt man GIasschiilchen oder Uhrgliiser. 

AUBschiittelung der alkalischen Fliissigkeit mit Ather. Die bei der Ausschiitte· 
lung mit Ather hinterbliebene saure Fliissigkeit wird durch Zufiigung von Natronlauge in kleinem 
"OberschuB (letzterer ist notwendig, urn Morphin in Losung zu halten) versetzt und nun wiederum 
drei· oder mehrmals mit Ather aUFgeschiittelt. Man vermeide hierbei heftiges Schiitteln, da sonst 
hiiufig die Bildung einer Emulsion eintritt. Letztere kann man durch Zufiigung einiger Tropfen 
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starken Alkohols oder durch Einstellen des GefiWes in Wasser von 30° meist Wieder trennen. Man 
sammelt den Ather in einem Kolbchen. filtriert ihn nach dem Absetzen etwa vorhandener Wasser
tropfchen durch ein trockenes Filter in ein trockenes Kolbchen. Die atherische Losung kann ent
halten: Aconitin, Atropin, Brucin, Chelidollin, Chinin, Cocain, Codein, Coniin, 
Delphinin, Emetin, Hyoscyamin, Narkotin, Nicotin, Papaverin, Physostigmin, 
Pilocarpin, Solanidin, Strychnin, The bain, Veratrin. Ferner Reste von Colchicin 
und Coffein. 

Von dem Ather wird eine kleine Probe auf einem Uhrglas veidunstet und der Riickstand mit 
1-2 ccm Wasser und einer Spur Salzsaure in Losung gehracht. Die Losung wird auf verschiedene 
Uhrglaser verteilt und mit verschiedenen allgemeinen Alkaloidreagentien (s. S. 337) z. B. 
Gerbsaurelosung, Jod-Kaliumjodidlosung, Kalium- Quecksilbcrjodidlosung, Kalium-Wismutjodid
loaung und Phosphormolybdanaaure gepriift. Treten keine Fallungen ein, so ~ind keine Alkaloide 
in dem Ather enthaltl'n. Treten Fallungen ein, dann wird die ganze Menge des Athers in einen 
Scheidetrichter dreimal mit je 5-10 ccm Wasser und 2-3 Tr. verd. Schwefelsaure ausgeschiittelt. 
Die gesammelten Ausschiittelungen werden mit Natronlauge wieder alkalisch gemacht und mit 
reinem Ather wieder ausgeschiittelt. Der Ather wird dabei zuerst in einem Kolbchen gesammelt 
und nach einigem Stehen durch ein trockenes Filter filtriert. Von dem Ather laBt man kleine 
Mengen in Probierrohren und auf Uhrglasern verdunsten und priift die Riickstande auf die einzelnen 
in Frage kommenden Alkaloide. 

Ais erstes Reagens wird konz. Sch wefelsaure angewandt, von del man einige Tropfen 
in eines der Probierrohre oder auf eines der Uhrglaser bringt und mit einem Glasstab verreibt. Es 
geben Farbungen: Aconitin gelbbraun, Brucin blaBrosenrot, wenn die Schwefelsaure Spuren 
von Salpetersaure enthaIt, sonst farbl08. Narkotin blaBgelb, dann rotlichgelb. Papaverin 
violett, dann blau, Physostigmin gelb, dann olivengriin, Veratrin gelb mit griinlicher Fluores· 
cenz, dann orange und allmahlich rot. Tritt mit konz. Scbwefelsaure keine Farbung auf, so 
bringt man einige stecknadelkopfgroBe Kornchen von Kaliumdichromat in die Bchwefelsaure 
und fiihrt diese auf dem Uhrglas mit einem Glasstab umher (auf einer wei Ben Unterlage). Strych. 
nin gibt violette Streifen iiberall, wo das Kaliumdichromat hingefiihrt wird. 1m Probierrohr farbt 
sich die ganze Schwefelsaure violett. 

Als zweites Reagens wird konz. Salpetersaure (spez. Gew. 1,35-1,40) angewandt, 
von der man einige Tropfen auf eines der Uhrglaser bringt. Es geben Farbungen: Aconitin gelb, 
Brucin scharlachrot bis blutrot, allmahlich orange, Codein rotlichgelb, dann gelb, Emetin 
orangegelb. Narkotin aufangs gelb, dann farblos, Nikotin gelb, bei groBeren Mengen violett bis 
blutrot, Papaverin orangegelb, Strychnin gelb, Thebain gelb, Veratrin gelblich. 

Wenn die Salpetersaure keine Farbung gibt, dampft man sie auf dem Wasserbad vollstandig 
abo Atropin gibt einen kaum gelblich gefarbten Riickstand, der mit weingeistiger Kalilauge eine 
reine violette Farbung gibt. (Strychnin gibt einen gelben Riickstand, der mit weingeistiger Kali. 
lauge eine schmutzigviolette Farbung gibt. Hat man die erste Probe mit konz. Schwefelsaure 
und Kaliumdichromat vorher ausgefiihrt, so sind Verwechslungen von Strychnin und Atropin 
bei dieser Probe ausgeschlossen.) 

Als drittes Reagens ist FROHDES Reagens zu verwenden, I'ine Losung von 0,05 g molyb. 
dansaurem Natrium oder Ammonium in 100 ccm konz. Schwefelsaure. Es geben }'ar· 
bungen: Aconitin gelbbraun, spater farblos, Brucin rot, spater gelb, Codein schmutziggriin, 
bald blau, Narkotin griin, dann braungriin. rotlichgelb, Nikotin gelblich. spater rotlich, Papa. 
verin violett, bald blau, dann gelblich, The bain rot, dann rotgelb, znletzt farblos, Veratrin 
hochgelb, spater kirschrot. 

Wenn die Alkaloide noch nicht vollig rein sind, konnen auch bci den Alkaloiden, die mit 
den genannten drei Reagenzien keine Farbungen geben, schwache braunliche Farbungen auf· 
treten, die nicht weiter zu beachten sind. 

In der Tabelle S. 340 sind die Reaktionen der wichtigsten .Alkaloide mit konz. 
Schwefelsaure, Salpetersaure und FROHDES Reagens in der Weise zusammengestellt, 
daB man nach den auftretenden Farbungen die in Frage kommenden .Alkaloide finden 
kann. 

Erhalt man mit konz. Schwefelsaure, konz. Salpetersaure und FROHDES Reagens kE'ine 
kennzeichnenden Reaktionen. so sind die Riickst.ande in den iibrigen Probierrohren und auf den 
Uhrglasern auf jedes der Alkaloide, die in Frage kommen konnen, besonders zu priifen. Die Er
kennungsreaktionen der einzE'lnen Alkaloide sind bei den Alkaloiden SE'lbst angegeben. Man darf 
sich nun aber auch bei den Alkaloiden, die mit Schwpfelsaure, Saipetersaure oder FROHDES Rragens 
Farbungen geben, nicht mit diesen Reaktionen allein begniigl'n. Es sind noch weitere kennzeich
nende Reaktionen, die bei den einzelnen Alkaloiden1 ) zu Buchen sind, heranzuziehen, ehe der Be· 

1) Die Alkaloide werden unter ihren Stammpflanzen behandelt, z. B. Atropin unter Bella. 
donna uSW. 
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Reaktionen der wichtigsten Alkaloide. 

Reine konz. Schwefel· Salpetersaure 
saure v.spez.Gew.l,35-1,4 

far bIos far bIos 

" 

" 

" 
farblos bis bla6rosa 

gelb 

farblos, voriihergehend 
gelblich 

gelb 

gel b, bei groBeren 
Mengen Alkaloid vio
lett bis blutrot, zu-

letzt far bios 

rotgelb, dann gelb. 
lich 

rotlichgelb, dann gelb 

scharlachrot, blutrot, 
dann orange 

violett, braungriin. 
zuletzt gelb 

bla6gelb, rotliohgelb anfangs gelb, dann 
farblos 

gelb, spater oliven. 
griin 

rotlichgelb 

gelbbraun 

braunlich-hellbraun, 
mit Bromwasser rot

lich, violett 

braunlioh 

gelb, allmahlioh 
orange, blutrot, 

karminrot 

braun, rot braun, zu· 
letzt kirschrot 

gelb, gelbbraun 

violett, dann bla u 

blutrot, dann gelblioh 

blutrot, spater gelb
lichrot 

schmutzigoli vengriin 

anfangs farblos, spa
ter am Rande blau 

gelbJich 

gelblich 

orangegelb 

gelblich 

hellbraun 

gelb 

orangegelb 

orangegelbes, durch 
Kalilauge blutrot ge

far btes Harz 

gelb 

dunkelbraunrot 

FROHDES Reagens 

farblos 

farblos, spater griin
lich 

strohgelb 

farblos 

gel blich, spater rot
lich 

violett, dann griin, 
braungelb 

schmutziggriin, dann 
blau 

rot, spater gelb 

gelb, gelbgriinlich, zu
letzt gelb 

griin, braungriin, 
rotlichgelb 

rot, braunrot, braun. 
gelb, zuletzt gelb 

gelbbraun, spaterfarb
los 

rot braun, spater 
schmutzigbraun 

hochgelb, dann kirsch
rot 

dunkelorange, kirsch
rot, n. 30 Min. braun

schwarz 

gelbbraun, gelblich, 
zuletzt farblos 

violett, blau, gelblich, 
zuletzt farblos 

gelb, braun, schwarz
braun 

rot, rotgelb, zuletzt 
farblos 

braungriin, dann braun \ 

Alkaloid 

Coffein, Theobromin, 
Cinchonin, Cocain, 

Atropin 

Chinin, Chinidin 

Coniin 

Strychnin 

Nikotin 

Morphin 

Codein 

Brucin 

Colchicin 

Narkotin 

Physostigmin 

Solanin 

Aconitin 

Delphinin 

Emetin 

Veratrin 

( Digitalin) 

Narcein 

Papaverin 

Piperiu 

Thebain 

Berberin 
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weis der Anwesenheit eines bestimmten Alkaloids als erbraeht al1gesehen werden kann. Zur Sieher
heit macht man jedesmal mit rein en Alkaloiden unter den gleiehen Bedingungen Gegen
reaktionen, indem man kleine Mengen der Alkaloide in sehwefelsaurehaltigem Wasser aufliist, 
die Losung mit Natronlauge alkaliseh macht, mit Ather aussehiittelt, von dem Ather kleine Mengen 
in Probierrohren und auf Uhrglasern verdampft und mit so erhaltenen Riickstanden die Reaktionen 
ausfiihrt. Wohl zu beachten ist, daB auch harmlose Alkaloide wie z. B. Chin in und die iibrigen 
Chinaalkaloide vorkommen konnen. 

Ausschiittelung mit Ather aus ammoniakaliseher Fliissigkeit. Die bei voriger 
Ausschiittelung zuriiekgebliebene Fliissigkeit versetzt man mit soviel Ammoniumchlorid (2-3 g), 
daB alles Natriumhydroxyd sieher umgesetzt wird, und sehiittelt 2-3mal mit kleinen Mengen 
Ather aus. Bei Anwesenheit von Apomorphin hinterlaBt der durch Schiitteln mit Wasser ge
reinigte Atherauszug beim freiwilligen Verdunsten einen griinen, kristallinischen Riiekstand; in der 
Regel treten beim Ausschiitteln und Eindunsten infolge Zersetzung des Apomorphins rote, blaue, 
griine Farbungen auf. 

Ausschiittelung mit Chloroform (oder Amylalkohol) aus ammoniakalischer 
Lo sung. Die bei der vorigen Aussehiittelung hinterbliebene ammoniakalisehe Fliissigkeit wird 
zunachst mit Salzsaure deutlieh aber schwach angesauert, dann erwarmt, bis aller Ather ver
dunstet ist. Man iibersattigt alsdann mit Ammoniak und sehiittelt mit Chloroform aus. Das Ab
setzen der leicht emulgierenden Fliissigkeit befordert man an einen warmen Ort. Bevor man zum 
zweiten und dritten Male mit Chloroform ausschiittelt, macht man die Fliissigkeit jedesmal mit 
Salzsaure sauer und alsdann mit Ammoniak wieder alkaliseh, weil das Morphin nur frisch ge
fallt (amorph) in Chloroform loslieh ist. - Den vereinigten Ausziigen entzieht man das Morphin 
durch Schiitteln mit sehwefelsaurem Wasser und priift eine Probe der Losung, ob sie Jodsaure 
reduziert. 1st dies der Fall, so maeht man wieder ammoniakalisch und schiittelt von neuem mit 
Chloroform aus. Das filtrierte Chloroform laBt man auf Uhrglasern verdunsten und priift den 
Riickstand mit den unter Morphin angegebenen Reagenzien. Den durch Waschen mit Wasser 
gereinigten Chloroformauszug laBt man auf dem Wasserbad abdunsten, worauf das Morphin hinter
bleibt. Man priift: Geschmack, ferner Verhalten gegen Salpetersaure, FROHDES Reagens, Form
aldehyd-Schwefelsaure. Dem Morphin kann etwas Narcein beigemengt sein. 

Ausziehen des Verdampfungsriickstandes mit Alkohol. Die bei der letzten Aus. 
schiittelung hinterbliebene Fliissigkeit wird mit Kohlensaure iibersattigt, unter Zusatz von reinem 
Sand zur Trockne verdampft und der zerriebene Riickstand mit absolutem Alkohol in der Warme 
ausgezogen. Man verdampft den Alkohol, behandelt den Riickstand mit warmem Wasser, filtriert, 
dunstet das Filtrat ein, nimmt den Riiekstand mit absolutem Alkohol auf und iiberlaBt die Losung 
der freiwilligen Verdunstung. Das hinterbleibende Alkaloid kann N arcein und Curarin sein. 
Ferner wiirden hier auch Berberin und Cytisin gefunden werden. 

Quantitative Bestimmung von Alkaloiden (in Drogen und Zubereitun
gen). Die Alkaloide sind in den Drogen und daraus hergestellten Zubereitungen 
groBtenteils in Form von Salzen meist organischer Sauren enthalten. Durch Alkalien 
- Natriumhydroxyd, Ammoniak oder auch Natriumcarbonat - werden die SaIze 
zerlegt, und die freien Alkaloide konnen dann durch Losungsmittel, die mit Wasser 
nicht mischbar sind, wie .Ather und Chloroform (oder durch ein Gemisch beider) 
ausgeschiittelt werden. Mit den Alkaloiden gehen in die Ausschiittelungsfliissig
keit noch andere Stoffe iiber wie Fett, Harz, Wachs, Farbstoffe u. a. Zur Trennung 
der Alkaloide von diesen Stoffen wird der .Ather (oder das Chloroform) mit salzsaure
haiti gem Wasser ausgeschiittelt, das die Alkaloide als Hydrochloride aufnimmt, 
wahrend die Verunreinigungen in dem .Ather (oder Chloroform) zuriickbleiben. Aus 
der wasserigen Losung der Hydrochloride werden die Alkaloide von neuem durch 
Alkalien abgeschieden und wieder mit .Ather oder Chloroform ausgeschiittelt. Beim 
Verdunsten der Ausschiittelungsfliissigkeit bleiben die Alkaloide dann rein zuriick 
und konnen gewogen werden. Einige in Wasser unlosliche (oder fast unlosliche) 
Alkaloide, wie z. B. Morphin und Theobromin, konnen auch ausgefiillt und dann 
gesammelt und gewogen werden. 

MaBanalytische Bestimmung. Die Bestimmung der meisten Alkaloide kann 
auch maBanalytisch erfolgen, weil die Alkaloide bestimmte Mengen von Sauren zur Bil. 
dung von Salzen verbrauchen. Da die Alkaloide schwache Basen sind, konnen nur be. 
stimmte Indikatoren bei der maBanalytischen Bestimmung benutzt werden. 
Verwendet werden als Indikatoren besonders Jodeosin. Hamatoxylin und 
Methylrot. 
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I. Jodeosin. Das Jodeosin, Tetrajodfluorescein (s. u. Acidum phthaUcum 
S. 202) ist ein saurer Indikator. ,Es vereinigt sich mit Alkaloiden zu Salzen, die in 
Wasser mit rosenroter Farbe loslich sind (zum Teil auch sehr schwer loslich sind). 
Das freie Jodeosin ist in Wasser sehr wenig loslich mit gelbroter Farbe.Wird 
die wasserige Losung mit Ather geschiittelt. so nimmt der Ather alies Jodeosin 
mit gelbroter Farbe auf und das Wasser wird farblos. Das Jodeosin wird des
halb zusammen mit Ather angewandt, indem man auf die zu titrierende Losung 
eine etwa 1 cm hohe Schicht Ather gibt und wahrend der Titration immer krii.ftig 
durchschiittelt. Der Verlauf der Titration eines Alkaloides mit Jodeosin als In
dikator ist folgender: 

Das Alkaloid wird in einer iiberschiissigen gemessenen Menge l/wn-Salzsaure gelost oder 
damit aus einer atherischen Losung ausgeschiittelt. Die saure Alkaloidlosung wird in eine Arznei· 
flasche von etwa 200 ccm Inhalt gegeben, mit Wasser auf etwa 100 ccm verdiinnt, 1 em hoch mit 
Ather iiberschichtet und nach Zusatz von 10 Tr. Jodeosinliisung (0,1 g + 50 g Weingeist) mit lllo·n. 
Kalilauge unter kriiftigem Schiitteln der jedesmal mit einem Korkstopfen verschlossenen Flasche 
titriert, bis die wasserige Fliissigkeit schwach rosenrot gefarbt ist. Durch die Kalilauge Wird die 
iiberschiissige Saure, die nicht von dem Alkaloid zur Salzbildung verbraucht ist, neutralisiert, 
und ein weiterer Tropfen der Lauge macht aus dem Alkaloidhydrochlorid eine kleine Menge des 
Alkaloids frei, das mit dem Jodeosin das mit rosenroter Farbe in Wasser liisliche Salz bildet. Da· 
durch wird der Endpunkt der Neutralisation der iiberschiissigen Saure angezeigt. Bei der Titration 
ist zu beachten, daB das Glas an das Wasser Alkalisilikat a bge ben kann. Dadurch wird eine 
kleine Menge Saure gebunden und die Menge des Alkaloids zu hoch gefunden. Auch das Wasser, 
das zum Verdiinnen der Alkaloidliisung dient, kann aus dem Glas der Aufbewabrungsflasche Alkali· 
silikat aufgenommen baben. Bei genauen Bestimmungen miissen diese Fehler ausgescbaltet werden. 
Das Arzneiglas, in dem die Titration ausgefiihrt Wird, ist zu priifen, ob es bemerkbare Mengen von 
Alkalisilikat abgibt. Zu diesem Zweck gibt man in das Arzneiglas etwa 100 ccm Wasser, ltber· 
scbichtet dieses 1 em hoch mit Ather, gibt 10 Tr. Jodeosinlosung hinzu und schiittelt kriiftig durch. 
Das Wasser ist dann in der Regel rosenrot gefarbt, weil das in dem Wasser fast immer enthaltene 
Alkalisilikat mit dem Jodeosin in Wasser liisliches Jodeosin·Alkali bildet. 

Man gibt nun aus der Biirette 1 Tr. I/wn.Salzsaure hinzu und schiittelt kraftig durch. Ist 
die rote Farbung des Wassers dann verschwunden, dann ist die Menge des in dem Wasser ent· 
haltenen Alkalisilikates so klein, daB sie vernachlassigt werden kann. Man laBt dann das Arzneiglas 
unter ofterem Umschiitteln etwa 1/4 Stunde lang stehen. Ist das Wasser dann noch farblos, dann 
gibt das Glas an Wasser keine nennenswerte Menge Alkalisilikat abo 1st das Wasser wieder deutlich 
rot gefarbt, dann ist das Glas fiir Alkaloidtitration unbrauchbar. - Geniigt bei dem ersten Versuch 
1 Tr. l/lO·n.Salzsaure nicht zur Entfarbung des Wassers, so ist ein weiterer Tropfen zuzusetzen. 
Ist das Wasser dann far bios, dann sind bei der Titration von der angewandten 1/10·n-Salzsaure 
0,05 ccm abzuziehen, vorausgesetzt, daB das Glas brauchbar ist und kein Alkalisilikat abgibt. 
Letzteres wird in der eben angegebenen Weise festgestellt. Tritt aber auch nach dem Zusatz des 
zweiten Tropfens Saure noch keine Entfiirbung des Wassers ein, dann hat entweder das Glas sehon 
Alkalisilikat abgegeben oder das Wasser ist fiir die Alkaloidtitration unbrauchbar (es entspricht 
dann auch sicher nicht den an Aqua destillata gestellten Anforderungen). Man kann dann noch die 
Priifung des Glases auf Brauchbarkeit ausfiihren, indem man soviel Tropfen l/w n-Salzsaure zugibt, 
daB die Entfiirbung gerade eintritt und dann, wie oben beschrieben, das Glas 1/4 Stunde lang stehen 
laBt. Zur Einstellung der Saure und Lauge gegeneinander gibt man in das Arzneiglas 100 ccm 
Wasser. iiberschichtet mit Ather, fiigt 10 Tr. Jodeosinliisung hinzu und entfarht das Wasser durch 
Zusatz von 1-2 Tr. 1/10·n-Salzsaure und ruft die Rotfarbung durch 1/10·n.Kalilauge mit 1 Tr. gemde 
eben wieder hervor. Dann enthalt das Wasser soviel Alkali, wie zur Erzielung des Farbenumschlags 
niitig ist. Dann liest man den Stand der Saurebiirette ab und laBt etwa 10 cern der Saure zufliElBen 
und titriert dann mit der Lauge, bis die Rotfarbung gerade eben wieder eintritt. Durch Hin· und 
Hertitrieren mit der Saure und der Lauge kann man es leicht erreichen, daB die Rotfarhung durch 
1 Tr. der Lauge wieder hervorgerufen wird. Dann liest man beide Biiretten ab und berechnet den 
Wirkungsgrad der Lauge. 

II. Hamatoxylin. Das Ham atoxylin , CI6H140 S' ist an sich kein Indika~or. 
In alkalis chen Losungen wird es durch den Sauerstoff der Luft zu Hamatein, 
ClsHI20S' oxydiert und dieses wirkt dann alB Indikator. Alkalisch: violett; sauer: 
gelb. Germ. laBt jedesmal eine frisch bereitete Losung von einem Kornchen Hii,ma· 
toxylin in 1 cern Weingeist verwenden und laBt die Chinaalkaloide und Ipecacuanha. 
alkaloide durch indirekte Titration bestimmen. Zuverlassiger ist die direkte Titration 
und die Verwendung einer vorratigen HiimatoxylinlOsung (1: 100 Weingeist) nach 
der Hel1!.: 
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Man lOst die Alkaloide durch gelindes Erwarmen in 10 ccm absolutem Alkohol, ftigt 3 Tr. 
Hamatoxylinlosung und 10 ccm Wasser hinzu und titriert nun mit l/wn-Salzsaure bis zur rotbrau
nen Farbung. Nach weiterem Zusatz von 30 ccm Wasser wird zu Ende titriert, bis die Fltissigkeit 
eine citronengelbe Farbung angenommen hat und eine weitere Aufhellung nach Zusatz von 1 Tr. 
Saure nicht mehr eintritt. 

Vgl. auch Cortex Chinae, Bestimmung des Alkaloidgehaltes. 

III. Methylrot. Das zuerst von E. Run dargestellte und als Indikator vor
geschlagene Methylrot oder Dimethylaminoazobenzol-o-carbonsaure 
fl,4] (CHa}zNC6H 4N: NC6H 4COOH [1, 2], ist eirr vorziiglicher Indikator fiir die Be
stimmung von Alkaloiden. Es kann sowohl das Jodeosin wie das Hamatoxylin er
setzen. 

Es wird eine Losung von 0,2 g Methylrot in 75 g Weingeist und 25 g Wasser 
verwendet. 

Die Alkaloide werden in einer gemessenen Menge l/lO-n-Salzsaure gelost, die 
Losung mit 2 Tr. Methylrotlosung versetzt und die Saure mit l/lO-n-Kalilauge zuriick
titriert, bis die rote Farbung in Gelb umschlagt. 

Bestimmung von Alkaloiden als Hydrochloride. In manchen Fallen 
lassen sich Alkaloide auch als Hydrochloride gewichts. und maBanalytisch bestimmen. Die 
Alkaloide werden zu diesem Zwecke in gewohnlicher Weise mit Ather ausgezogen, dann wird 
in die atherische Losung trockener Chlorwasserstoff eingeleitet, wodurch die Alkaloide in die 
Hydrochloride tibergeftihrt werden. Der Ather wird dann verdunstet und das Alkaloidhydro
.chlorid getrocknet und gewogen. Das Verfahren eignet sich besonders zur Bestimmung der 
fliichtigen Alkaloide, z. B. Coniin, Nikotin und Granatwurzelalkaloide. 

Nach E. ELVOVE kann man in den Alkaloidhydrochloriden das Chlor nach VOLHARD b~
stimmen und daraus die Menge des Alkaloids berechnen. Auch kann man die Hydrochloride mit 
l/lo-n-Kalilauge unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator titrieren. Man lost die 
freien Alkaloide in etwas Weingeist, fiigt einen kleinen tl"berschuB von verd. Salzsaure hinzu und 
dampft die Losung auf dem Wasserbad zur Trockne. Der Riickstand wird noch zweimal mit je 
[j ccm Weingeist abgedampft und in Wasser gelOst. Die Losung wird entweder mit l/lO·n-Kali
lauge titriert, wodurch der an das Alkaloid gebundene Chlorwasserstoff bestimmt wird (Phenol
phthalein als Indikator) oder man sauert die Losung mit Salpetersaure an, fiigt eine gemessene 
Menge l/lO·n-Silbernitratlosung hinzu und titriert den tl"berschuB mit Ifto-n-Ammoniumchlorid. 
liisung zuriick (Ferriammoniumsulfat als Indikator). 

Naheres iiber die Bestimmung der einzelnen Alkaloide siehe bei den betreffenden 
Drogen und deren Zubereitungen. 

Alkanna. 
Friiher kam die Benennung Alkanna nur der Wurzel von Lawsonia inermis 

L. (Lawsoni a alba LAM.), Lythraceae, der Hennapflanze zu, der Radix 
Alkannae vera, Radix Alhenna, der wahren oder echten Alkannawurzel. 
Heute versteht man unter diesem Namen die Wurzel von 

Alkanna tinctoria TAUSCH (Anchusa tinctoria L.) Borraginaceae-An
<lh useae. Heimisch in Siideuropa, im siidlichen und mittleren Ungarn und in der 

kleinasiatischen Tiirkei; angebaut im siidlichen Europa, Frankreich usw. 

Radix Alkannae. Alkannawurzel. Alkanna Root. Racine d'orca
nette. Radix Alkannae rubrae (spuriae). Radix Anchusae rubrae (tinc
toriae). Alkermeswurzel. Farberkrautwurzel. Rote OchEenzungenwurzel. 
Rotfarbewurzel. Schminkwurzel. False Alcanet Root. 

Die Wurzeln sind bis 25 cm lang, oben bis 1,5 cm dick, spindelformig, meist ge
bogen, einfach oder nur wenig astig. Am Kopfe des kriiftigen WurzelRtockes die roten, 
weiB- und rauhbehaarten Blatt- und Stengelreste. Die Rinde ist tief braunrotviolett 
oder tief purpurrot, leicht zerbrechlich, locker, in den auBeren Teilen schuppenartig· 
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blatterig. Nur die Mittelrinde und die auJ3eren Teile der Innenrinde sind rot gefarbt 
und Sitz des Farbstoffes, nicht der harte hellere, weiJ3liche, in isolierte Biindel zer
rissene, mehr oder weniger strahlig zerkliiftete Rolzkorper, weshalb entrindete Wur
zeIn zu beans tan den sind. 1m Innern des Rolzes ein weites braunes :Mark. Der Bau 
der Wurzel ist infolge einer oft sehr starken Drehung ungleichmaJ3ig. Der liuJ3ere Teil 
reiJ3t sichlos, stirbt ab und stellt fiir sich einen dunkelgefarbten, bisweilen zylindrischen. 
oft verzweigten, saulenformigen Korper dar. Ohne Geruch, von schleimigem. schwach 
bitter adstringierendem Geschmack. Der rote Farbstoff farbt Weingeist, fette und 
einige atherische Ole, nicht aber Wasser, purpurrot. 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Wurzeln anderer Borragineen, die eben
falls eine farbstoffiihrende Rinde besit:l<en oder die man mit Fernambuk nachgefarbt hat. In letz
terem FaIle ist auch der Holzkorper gefarbt. Hierzu sind zu rechnen: die Wurzel von Onosma 
echioides L., Radi x Anch usae luteae. aus der Provence, diese ist dicker als die echte Wur:l<el; 
die Wurzeln von Onosma Emodi WALL. (in Nepal), Onosma Hookeri CLARKE (Afghani
stan), Lithospermum euchroma ROYLE, Arnebia thibetana KURZ, Alkanna Mat
thioIi TAUSOH, Anchusa officinaIis L. usw. Eine japanische Alkannawurzelstammt 
von Lithospermum erythrorhi:l<on SIEB. et ZUCO. 

Bestandteile. Die Wurzel enthalt in der Rinde einen roten Farbstoff: Alkannin. 
Alkannarot, Anchusin, C16H 140" zu 5-6%' der in den mcisten organisehen Losungs
mitteln sich leicht lost, in Wasser unlOsIich ist. Nach GAWALOWSKI sind neben Harzen zwei ver· 
schiedene Rotpigmente vorhanden: Anchusasaure (Anchusarot) und Alkannasaure 
(Alkannarot); ersteres erhalt man durch Ausziehen der Wurzel mit Benzin, letzteres durch 
Ausziehen der Wurzel mit Alkohol-Ather; die Alkannasaure geht leicht in die Anchusasaure iiber. 
Mit AlkaIihydroxyd farben sie sich griin bzw. blau. 

Alkanninum. Alkannin. Alkan.narot. Extractum Alkannae. Das kauf
Iiche Alkannin ist ein durch Ausziehen der gepulverten Wurzel mit Petroleum ather oder Benzin 
und AbdestiIlieren des Losungsmittels gewonnenes Extrakt. Es bildet eine fast schwarze, griin
schimmernde fettige Masse, die sich in Ather, Benzol, Fetten, fetten und atherischen Olen leicht 
mit tiefroter Farbe lost. In AmmoniakfIiissigkeit lost es sich mit blauer Farbe. Es enthalt neben 
Harz und Wachs nach GAWALOWSKY zwei verschiedene Farbstoffe, Anchusasaure und AI
kannasaure (siehe Radix Alkannae). 

Anwendung. Zum Rotfarben von Fetten und Olen. Zur bequemen Handhabung stellt 
man eine konz. Losung des Alkannins in Mandelol oder OIivenol her. Zur Erkennung einer Far· 
bung mit Alkannin dient die Blaufarbung mit AmmoniakfIiissigkeit. 

Reines Alkannin. D ars tell ung. Kaufliches oder durch Ausziehen der Wurzel mit Petrol· 
ather hergestelltes Alkannin wird in verd. Kalilauge (3-5% KOH) gelost, die indigoblaue L(>sung 
filtriert und nun mit Ather ausgeschiittelt, der einen zwiebelroten }<'arbstoff entfernt. l)urch 
Ansauern der wasserigen Losung fallt das Alkannin in braunroten Flocken aus. Man sammelt 
diese, wascht und trocknet sie, lost sie in Ather und laJ3t die Losung abdunsten. Das Alkannin 
hinterbleibt als dunkelbraunrote Masse von Metallglanz, die unterhalb 1000 erweicht. Un
lOslich in Wasser, loslich in Alkohol, Ather, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol, Chloroform, 
Eisessig, auch in Fetten und fetten und atherischen Olen. In alkali scher Losung wil'd es 
durch langeres Erhitzen zersetzt; es scheidet sich dann Alkannagriin als schwarzgriiner Nieder
schlag abo Durch Ammoniak wird die rote Farbung des Alkannins indigoblau. 

Sirupus caeruleus. 
Ersatz fiir Veilchensaft. 

Sirupi Aurantii f10rum 40,0 
Sirupi Ipecacuanhae 10,0 
Sirupi Sacchari 100.0 
Tincturae Alkannae alkalinae q. s. 

ad colorem satis caeruleum. 

Tinctura Alkannae acida. 
Radicis Alkannae 10,0 
Alkohol. absoluti 10v,0 
Acidi acetici (960/ 0 ) 1,0. 

Zum Rotfiirben weingeistiger Fliissigkeiten. 

Tinctura Alkannae alkalina. 
Radicis Alkannae 10,0 
Natrii carbouici crystall. 10,0 
Aquae destillatae 65,0 
Spiritus (90?/o) 35,0. 

Zum Blaufiirben wiisseriger Fliissigkeiten. 

Unguentum potabile rubrum. 
Kiinstllche Krebsbutter. 
Adipis 8uilli 200,0 
Radicis Alkannae gr. pulv. 5,0. 

Wird 1-2 Stunden im Wasserbad digeriert, daDn 
koliert oder filtriert. Fiir Kiichenzwecke nicht 
zu verweuden. Bequemer ist es, Fett mit 
fettlOslichem Alkannin zu farben. 

Mahagonl·Beize fUr Holz. 
Radicis Alkannae 15,0 
Ligni Alo~s 30.0 
Sanguinis Draconis 30,0 
Spiritus (950/ 0 ) 500,0. 

Das mit Salpetersaure vorgebeizte Holz wird nach 
dem Trocknen mehrmals bestrichen, dann geiilt 
und poliert. 
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Alkekengi. 
Physalis alkekengi L. (Alkekengi officinarum MONCH) Solanaceae
Solaneae. Judenkirsche. Heimisch in Mittel- und Siideuropa und Siidasien. 
nach Amerika verpflanzt. 

Fructus Alkekengi. Judenkirschen. Wi n ter Cherries. Alkekenge. Coq ueret. 
Baccae Alkekengi. Baccae (Fructus) Halicababi. Baccae (Fructus) Solani ve3icarli. 
Cerasa Judaeorum. Blasenkirschen. Erdkirschen. Judaskirschen. Schliitten. Stein
kirschen. Tcufelskirschen. Cerises d'hiver (de juif). 

Die frischen Beeren sind kugelig, von der GroBe einer kleinen Kirsche, glanzend 
scharlachrot, sehr saftig und von sauerlich-siiBem Geschmack. An der verdickten 
Mitte der Scheidewand der zweifacherigen Friichte zahlreiche kleine weHlliche, in 
Fruchtfleisch eingebettete Samen. Getrocknet sind die Friichte zusammengeschrumpft, 
glanzend braunrot und siiBlich-bitter. Beim Einsammeln sind die Beeren vorsichtig 
von dem groBen, weit aufgeblasenen, zinnoberroten, papierdiinnen Kelch zu befreien. 
je mehr die Frucht mit dem Kelche in Beriihrung kommt, je bitterer ist der Ge
schmack. 

Bestandteile. Zucker und Citronensaure. Spuren eines Alkaloids. Der Kelcb 
enthalt ein bitteres Glykosid, Physalin. 

Anwendung. Die Beeren galten friiber als Diun·tikum; sie werden zuweilen noch im 
Handverkauf gefordert. Die fdsc-hen Friiohte werden in Essig eingemacht gegessen, ebenso die 
Friiohte anderer Physalisarten wie Ph. peru viana (Ananaskirsche, Cape Gose berry, 
Brazil Cherry, Strawberry Tomato). Ph. philadelphica LAM., deren Wurzel auoh 
als Diureticum verwendet wird. Ph. angulata L. wird in Mittel- und Siidamerika als Tonicum 
angewandt. 

Allium. 
Die Zwiebeln zahlreicher Arten der GattungAllium, Liliaceae-AUioideae

Allieae, dienen wegen ihres scharfen Geschmackes und Geruches, die sie schwefel
haltigen Olen verdanken, arzneilichen Zwecken, bei uns meist nur noch in der Yolks· 
medizin. 

Allium sativum L. Heimisch in Siideuropa und Nordafrika, vielfach kultiviert in 
2 Varietaten: a) vulgare DOLL (Knoblauch) mit eifOrmigen Nebenzwiebeln; 
b) Ophioscorodon DON (Perlzwiebel, Rocambole) mit rundlich eiformigen 
Nebenzwiebeln. 

Die Zwiebeln der ersten Varietat finden als Volksmittel Verwendung. 

Bulbus Allii. Knoblauchzwiebeln. Garlic. B ul be d'ail. Bulbus (Radix) Allii sativi. 
T~te d'aU. 

MaBig groBe, rundliche bis eiformige, zusammengesetzte Zwiebeln, welche auf 
dem kurzen, trockenen Stock im Winkel eines jeden der weiBlichen oder rotlichen 
zahen Zwiebeldecken mehrere 1-2,5 cm lange, eckige, oben einwartsgebogene Neben
zwiebeln tragen. Der Geruch ist eigenartig, stark aromatiscb, widerlich, der Ge-
schmack eigenartig scharf gewiirzig. . 

Nach RUNDQVlST enthalten die Zwiebeln ein sohwefelhaltiges Glykosid Alliin, aus dem 
durch die Wirkung eines Enzyms Allisin ein schwefelhaltiges atherisches 01 entsteht (s. Oleum 
Allii sativi). 

Aufbewahrung. An einem kiihlen und trockenen Ort wie gewohnliche Zwiebeln, am 
besten hangend. 

Anwendung. AuBer als Gewiirz wird der Knoblauch in Abkoohungen mit Milch oder 
Wasser zum KJystier gegen Madenwiirmer angewandt. 
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Oleum Allii sativi. Knoblauch6l. Oil of Garlic. Essence d'ail. 
Wird durch DeHtillation des Krautes und der Zwiebeln des Knoblauchs mit WMserdampf 

gewonnen. Ausbeute 0,005-0,009%. Das 01 entsteht nach RUNDQVIST neben Lavulose aus 
einem schwefelhaltigl'n Glyk08id Alliin durch das Enzym Alliain (Alliaan). Es hat gelbe Farbe 
und unangenehmen Knoblaucbgerucb; spez. Gew. 1,046-1,057 (15°); inaktiv. DII.S 01 enthiUt 
nach SEMMLER Allylpropyldiaulfid, CaH6S,SCaH7 (6%), Allyltrisulfid, CaH6S,S,SCaH5' 
und wahracheinlich auch Allyltetraaulfid, (CsH6)aS" 

Allium cepa L. Sommerzwie bel. Ursprungsland nicht sieber bekannt, viel
leiebt Palii.stina, Turkestan; seit langer Zeit in Kultur. 

Bulbus Cepae. Zwiebel. Bolle. Zipolle. Onion. Oignon. 
Die frisehen Zwiebeln sind rundlieh, etwas platt gedriiekt mit seheiben

formiger Aehse (Zwiebelkucben) und etwa 10-12 spiralig daran angeordneten, zu
sammensehlieJ3enden Niederblii.ttern (Sehalen), von denen die ii.uBeren papierdiinn 
und troeken, die inneren fleisehig sind. Geruch und Gesohmack bekannt. 

Bestandteile. Die ganze Pflanze liefert 0,045%, die Zwiebel nach HAENSEL 0,015% eines 
schaden atherischen Olea (a. d.). KOOPEB fand in dem Saft der Pflanze Rhodanwasserstoffsaure 
und deren Allylester (SenfOl). 

Oleum Allii Cepae. ZwiebelOl. Oil of Onion. Essence d'oignon. 
Wird durch Deatillation der ganzen Pflanze mit Wasserdampf gewonnen; Ausbeute 0,045 % , 

Es ist dunkelbraun, ziemlich diinnfliiaaig; spez. Gewicht 1,036 (19°); CXD = -3,4°. Der Haupt
beatandteil ist nach SEMMLER ein Disulfid, CaRliSI (Allylpropyldisulfid), ferner sind noch 
mehrere andere schwefelhaltige Verbindungen vorhanden; Terpene und Allylsulfid, das nach 
dem OJ bekanntlich seinen Namen erhielt, aind nicht vorhanden, ebensowenig wie im KnoblauchOl. 

Oleum Allii ursini, BiirenlauchOl, wird durch Destillation der ganzen Pflanze mit Wasser
damp£ erhalten; AusbeuteO.007 %. Dunkelbraunes 01 von knoblauchahnlichem Geruch. Geschmack 
brennend scharf; RpeZ. Gew. = 1,015 (13°), stark links drehend. Es siedet fast. ganz zwischen 95 und 
106° und beotehtnachSEMMLEBfastganz aus Vinylsulfid, (CIRs)IS, neben geringen Mengen von 
Vinylpolysulfiden, Mercaptan und einem nicht naher untersuchten Aldehyd. 

Allium victorialis L. Heimisch auf den Wiesen der Alpen und bOberen Gebirge 
des siidliehen Deutschland und der Sehweiz, in den Sudeten, in Italien usw., dureh das 
nordliohe Asien bis Kamtsehatka, China, Japan und,im westliohen Nordamerika. 

Bulbus victorialis longus. Langer (miinnlieher) Allermannsharniseh. Radix AIlii 
montani (alpini). Alpenknoblaueh. Adamwurzel. Lange Siegwurz. Siegmars
wurzel. Wilder Alraun. 

Fast zylindrisehe, an beiden Enden versohmii.lerte, etwa 10 em lange, 2-3 em 
dicke, aufwii.rts gebogene Zwiebeln, bestehend aus einem zylindrisehen, 2-5 em 
langen Zwiebelstook und zahlreiehen loekeren, hell- oder dunkelgrauen SehaJen; die 
ii.uJ3eren Zwiebelsehalen aderig und netzfMerig. 

Gladiolus communis L. und GI. palustris GAUD., Iridaceae - Gladioleae. 
in Mittel- und besonders Siideuropa liefem 

Bulbus Victorialis rotundus, Bulbus (Radix~ Tuber) Gladioli, runder (weiblicher) 
Allermannsharni8cb, Evawurzel, rote Sohwertlilienwurzel, Sumpfsehwertelwurzel. 
Die Zwiebeln sind rund, walnuJ3groJ3 und ebenfaJls netzfaserig. 

Sirupus Cepae, Zwiebelsaft, hin und wieder als Zusatz zu Hustenmischungen und 
Bonhons gebraucht, erhalt man aus 15 T. frisch geriebenen Zwiebeln, 60 T. Wasser, 15 T. Wein
geist durch Kochen mit 150 T. Zucker. 

Sirupus Allii. Knoblauohsaft. Sirup of Garlic. - Frischer Knoblauch wird vom 
Schwammgewebe befreit. zerkleinert und mit dem gleichen Gewioht Weingeist 8 Tage lang 
maceriert, dann wird abgepreBt und filtriert. 5 T. dieser Tinktur und 95 T. weiBer Sirup geben 
ein blankes und haltbares Praparat. 

American Consumption Cure, Schwindsuchtmittel von ZENKER in Berlin, ist Zucker
sirup mit Zwiebelsaft. 

MA YERS weifler Bmstsimp ist weiBer Sirup mit einer Spur Zwiebel- oder Rettigsait. 
Dr. LINDEMEYERS Salusbonbons enthalten 10% Knoblauchsaft. 
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Al'oe. 
Aloe. Aloe. Aloes. Aloe capensis. Aloe lucida. Succus Aloes inspis
satus. Barengalle. Kapaloe. Aloes du Cap. 

Abstammung. Mehrere Arten der Gattung Aloe. Fiir Kap-Aloe vorwiegend 
Aloe ferox MILLER, ferner A. plicatilis MiLL., A. lingua MiLL., A. africa
na L., A. vulgaris LAM. (A. vera L.), A. spicata HAWORTH, sowie Varietaten 
und Bastarde dieser; vermutlich auch A. Commelini W., A. purpurascens HAW., 
A. arborescens MiLL. Fiir Natal-Aloe Aloe Barberae DYER; fiir Sokotra
Aloe A. Perryi BACK.; fiir Zanzibar-Aloe A. Perryi BACK.; fUr Barbados· Aloe 
A. vulgaris LAM. var. barbadensis MILL., Barbados; fiir Cura9ao-Aloe 
A. chinensis BACK.; fiir indische Aloe A. indica ROYLE, A. litoralis KONIG, 
A. striatula KUNTH (Varietat von A. vulgaris); fiir Jafferabad-Aloe Aloe stria
tula KTH., nach anderen Angaben A. abyssinica LAM.; fiir sizilianische Aloe 
eine Varietat von Aloe vulgaris LAM. 

Offizinell in Deutschland, Osterreich und der Schweiz ist nur die Aloe des 
Kaplandes, die iiber Kapstadt, Algoa-Bay, Mossel-Bay in Insten von 100-200 kg 
in den Handel kommt. Barbados·Aloe kommt in CaJebassen (leeren, eirunden Frucht
schaJen einer dort einheimischen Cucurbitacee) von GiinseeigroBe bis zu 1/4 m Lange 
in den Handel, verpackt in Fiissern von 75-100 kg. 

Gewinnung. Die Droge stent den eingekochten, entweder aus den abge8chnittenen, mit 
der Schnittflache nach unten aufgestellten Blij.ttern freiwillig aU8geflossenen, im frischen Zu
stande gelbbraunen Saft dar; oder man 20erschneidet und 20erstampft die Blatter und preBt den Saft 
aus. Das Aufstellen der Blatter geschieht in mit Ziegen- oder Pferdehaut ausgelegten flachen 
Erdgruben, die stacheligen Pflan20en gelten als die saftreichsten, Bllitter ohne Dornen lassen sich 
nicht so bequem aufeinanderstapeln. Der Saft findet sich in besonderen, an der AuBenseite der 
GefaBbiindel des Blattes liegenden ZelIen, die mit den GefiiBbiindeln durch das gan20e Blatt ver
laufen. Der Saft wird koliert und entweder sofort in eisernen Pfannen ohne besondere SOJ'gfalt 
eingedickt (Kapland) oder nach einer liingeren Giirung, welche eine Veriinderung des Saftes berbei
fiihrt, in kupfernen Kesseln (Westindien). Beim Eintrocknen in flachen GefiiBen an der Luft 
(Crown. Uganda.Aloe) oder bei miiBiger Hihe scheidet sich das Aloin des Saftes kristallinisch aus = 
leberfarbene Aloe. Von Wichtigkeit ist der richtige Konzentrationspunkt. Die ziihtliissige Masse 
wird in Fiisser, Kisten, Kiirbisse usw. ausgegossen. 

Handelssorten. Nach dem iiuBeren Ansehen unterscheidet man hauptsiichllCh zowei 
Typen, in die sich alle Handelssorten mit "Obergiingen einteilen lassen. Erstens die gliin20ende 
Aloe, Aloe lucida, zoweitens die matte Aloe, Aloe hepatica. Der Unterschied liegt in der 
Verschiedenheit der Gewinnung. Alle durch groBe Hitzoe dargestellten Sorten sind durchsichtig, 
das Aloin ist in amorpher Form vorhanden: die bei w'ringeren Hitzegraden gewonnenen sind matt, 
das Aloin ist in kristallinischer Form enthalten. Zum ersten Typus rechnete man £riiher vor· 
wiegend die Kapaloe, zu letzteren als die wichtigeren die Cura<;:ao. und Barbados Aloe. Heute 
trifft diese Unterscheidung nicht mehr ganz zu, weil jetzt auch kapartige d. h. schwarze Cura<;:ao. 
Aloe in groBer Menge gehandelt wird, und umgekehrt leberfarbige Kapaloe im europiiischen Han· 
del beobachtet wurde. 

Nach der Heimat unterscheidet man: A. Siidafrikanische Sorten. 1. Kap.Aloe. 2. Natal· 
oder matte Kap.Aloe. B. Ostafrikanische Sorten. 3. Sokotra·Aloe. 4. Braune Zanzibar· 
Aloe. 5. Schwarze Zanzibar.Aloe. 6. Madagaskar Aloe. C. Westindische Sorten. 7. Cura<;:ao. 
Aloe. 8. Barbados-Aloe. 9. Jamaica·Aloe. D. Ostindische Sorten. 10. Matte Jafferabad
Aloe. 11. GHinzende Jafferabad·Aloe. 12. Musumbra-Aloe cte. 

Aloe lucida. Aloe (Germ.), Aloe, Kap-Aloe. 
Eine stark glanzende, griinlich-dunkelbraune bis schwarze, oft griinlich be· 

staubte Masse, von groBmuscheligem, glasglanzendem Bruch, in kleineren Splittern 
rotlich bis hellbraun durchscheinenrl.. Der Geruch ist unangeIiehm, der Geschmack 
widerlich bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Splitterchen, am besten trocken oder in konz. Glycerin 
untersuoht, sind amorph, und zeigen selten kleine Kristallchen. Man erkennt an ihnen feine 
Linien und Striche. Die Bruchstiicke sind nicht mit Kristallen zu verwechseln. Fremde Aloe
Borten zeigen mehr oder weniger Kristallc. 
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In Wasser ist die Aloe nur t(lilweise loslich, in heiBem Wasser lost sie sich fast 
vollig auf; beirn Erkalten scheidet sich aber ein erheblicher Teil wieder aus. (Erhitzt 
man 5 T. Aloe mit 60 T. Wasser, so erhiilt man eine etwas triibe Losung, aus der sich 
beim Erkalten etwa 3 T. wieder ausscbeiden.) Eine durch Erwarmen von 1 T. Aloe 
mit 5 T. Weingeist hergestellte Losung bleibt auch beirn Erkalten klar(eine gering~ 
flockige Ausscheiduug ist meistens vorhanden). Aloe lOst sich klar in Kalilauge, 
Ammoniakfliissigkeit, Essigsaure (Eisessig); in Chloroform Ather, Benzol, Petrol ather 
und Schwefelkohlenstoff losen sich nur sehr geringe Anteile der Aloe auf. 

Bestandteile. Die Aloe enthalt etwa 6-10% Wasser, 60% wasserlosliche Extraktstoffe. 
12 0/ 0 Harz, 1-20/0 Asche, 0,15% Emodin und etwa 12 0/ 0 eines kristallisierenden Bitterstoifs. 
Aloin (siehe Aloin um). DaR Harz der Aloe ist ein Ester der Paracumarsaure mit einem Harz
alkohol, Aloeresinotannol. 

Erkennung. Wird etwa 0,1 g Aloe mit etwa 10 ccm Wasser gekochti und 
die triibe Fliissigkeit mit etwa 0,1 g Borax versetzt. so wird die Fliissigkei1; klar 
und zeigt griinliche Fluoreszenz, die beim Verdiinnen mit Wasser starker hervortritt. 

Priifung. a) Werden 0,5 g Aloe mit 10 ccm Chloroform unter Umschiitteln 
erwarmt, so darf sich das Chloroform nur schwach gelblich farben. - b) Werden 
0,5 g Aloe mit 10 ccm Ather unter Umschiitteln erwarmt, so darf sich der X.ther 
nur schwach gelblich farben und beim Verdunsten hi:ichstens 5 mg Riickstand hinter
hinterlassen (Harze) - c) Wird ein Splitter Aloe mit einigen Tropfen Salpetersaure 
iibergossen, so darf innerhalb 3 Minuten um den Splitter herum nur eine schwach 
griinliche, aber keine rote Farbung auftreten (andere Aloesorten). - d) Wird etwa. 
0,01 g Aloe mit 10 ccm Wasser gekocht und die Losung mit 2 Tr. Kupfersulfat
losung (1: 50) versetzt, so nimmt sie eine gelbe Farbe an. Diese darf nach Zusatz 
von 1 Tr. Natriumchloridlosung und einigen Tropfen Weingeist nicht in Rot iiber
gehen (Leberaloe). - e) Beim Verbrennen darf Aloe hochstens 1,5% Riickstand 
hinterlassen. - f) Beim Trocknen bei 100 0 verliert die Aloe etwa 7-8% Wasser. 
Bei hoherem Wassergehalt wird sie irn Sommer weich. Germ. 6 S. Ed. II S.1304. 

Pulverung. Zur Herstellung des Pulvers wird die Aloe tiber Kalk ausgetrocknet und 
dann zerrieben. 

Aufbewahrung. Aloe in Stticken ist moglichst ktihl (im Keller vder in kiihlen 
Gewolben) und tiber Atzkalk aufzuhewahren. Das storende Zusammenbacken wird 
hierdurch sicher vermieden. Am besten eignen sich mit Blech ausgeschlagene Holzkasten. 
Aloepul ver erfordert dieselben VorsichtsmaBregeln. Es bleibt aber nur dann unverandert. 
wenn es von Anfang an vollkommen trocken war. Es empfiehlt sich deshalb, etwa gekauftes 
Pulver tiber Atzkalk nachzutrocknen, ehe man es in die dicht schlieBenden GefaBe ein
fiillt. Ais solche eignen sich Blechbiichsen am besten. Bei GlasstopselgefaBen muE der Stopsel 
ein wenig eingefettet und der Flaschenhals durcbaus sauber gehalten werden. 

Nach Norv. und Hung. vorsichtig aufzubewahren. 
Anwendung. Aloe gilt in Gaben von 0,05-0,1 gals appetitanregendes Bittermittel; 

in groBeren Gaben (0,2-1,0 g) wirkt sie stark abftihrend ohne nachfolgende Neigung zu Obsti
pation zu bereiten. Man gibt sie, stets in Pillenform, bei Hartleibigkeit, Stuhlverhaltung, Blut
andrang nach Gehim, Herz und Lunge. 

Bedenklich ist ihr Gebrauch bei bestehender Menstruation, Schwangerschaft, blutenden 
Hamorrhoiden - da sie starke BlutfiilIe nach den Unterleibsorganen bewirkt -, Frauen und 
Kinder vermeiden ihre Anwendung am besten giinzlich. Zu Klystieren, Augenpulvern und ·salben 
wird Aloe nur noch selten verordnet. 

Da haufiger und andauernder Gebrauch der Aloe der Gesundheit schadlich ist, so sollte 
sie im Handverkauf mit Vorsicht und nur in kleinen Mengen abgegeben werden. 

In der Tierheilkunde ist die Aloe ein vielgebrauchtes Abftihrmittel; doch gibt man dem 
Extrakt haufig den Vorzug. Die Tinktur dient als Wundmittel, sie wirkt keratoplastisch. 

Barbados-Aloe (HepaticatypUs). Matte, leberbraune Masse, meist £lache, kreis
formige, einseitig konvexe Kuchen. Kanten der Bruchstiicke auch unter dem 
Mikroskop nicht durchscheinend. Die z. Z. im Handel befindliche Barbados-Aloe ist 
zumeist Cura9ao-Aloe. 

CuraQao-Aloe (Hepaticatypus). Glanzende oder matte Klumpen, auEen l~ech. 
schwarz, auf dem Bruche dunkelbraun, Splitter unter dem Mikroskop nicht oder 
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schwach durchscheinend. In den Niederlanden offizinell. Kommt von den Inseln 
Bornaire und Aruba iiber Curar;ao in den Handel. 

Natal-Aloe (Hepaticatypus). Dunkelgraubraun, ins Griinliche spielend,imSplitternicht 
durchscheinend. In Transvaal und Rhodesien gewonnen, kommt iiber Natal in den 
Handel. 

Die iibrigen Sorten spielen im europaischen Handel keine Rolle. 

Erkennung und Nachweis t:on Aloe. 1. nach KLUNGE: Eine wasserige, fast bis 
zur Farblosigkeit verdiinnte Aloeltisung wird mit einigen Tropfen K upfersulfatlosung versetzt; 
die Farbe wird dann gelblich; setzt man nun etwas N a tri umchlorid hinzu und erwarmt ge
linde, so geht die Farbe in Rosa oder Rot iiber. - Die Probe laBt, wenn es sich um den Nachweis 
von Aloe in Gemischen handelt, haufig im Stich. 

2. ZumNachweis der Aloe in bitteren Schnapsen wird die betreffende Fliissigkeit mit Benzin 
ausgeschiittelt und der Benzinanszug mit einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit unter Schiitteln 
gelinde erwarmt; farbt sich die Ammoniakfliissigkeit dann nicht violettrot, so ist keine Aloe vor
handen, anderenfalls kann die Farbung auch durch Cortex Frangulae, Folia Sennafi, Rhi
zoma Rhei, Fructus Rhamni catharticae hervorgerufen werden. 

S. Um Aloe in Bier nachzuweisen, verfahrt man nach DRAGENDORFF folgendermaBen: 
2 Liter Bier werden im Wasserbad auf die Halfte eingedampft, noch heiB mit soviel neutralem 
Bleiacetat versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht und der letztere rasch abfiltriert, aber 
nicht ausgewaschen. Das Filtrat wird mit verd. Sch wefelsaure entbleit und von dem ab
gesetzten Bleisulfat abfiltriert, das Filtrat wird hierauf mit soviel Ammoniakfliissigkeit ver· 
aetzt, daB alle Schwefelsaure und ein Teil der Essigsaure neutralisiert sind (Methylanilinviolett. 
IOsung darf durch einige Tropfen nicht mehr blau gefarbt werden), und auf 250-300 ccm ein. 
gedunstet. Der Riickstand wird, um Dextrin u. a. zu fallen, mit 4 Vol. absolutem Alkohol ge· 
mischt, die Mischung gut durchgeschiittelt und nach 24stiindigem Stehen im Keller filtriert. 
Nachdem der groBte Teil des Alkohols abdestilliert ist, schiittelt man mit Amylalkohol aus. Nach 
dem Verdunsten der Amylalkohol-Ausziige bleibt ein Riickstand, der den charakteristischen Aloe
geschmack hat, mit Brom.Bromkalium, Bleiessig und Mercuronitrat Niederschlage liefert, sowie 
alkalische Kupferlosung und Goldliisung reduziert. Durch Gerbsaure wird die wasserige Liisung 
des Riickstandes gefalIt, der Niederschlag aber durch einen DberschuB teilweise wieder geliist. 

Es empfiehlt sich, mit dem Riickstand auch die DIETERICHsche Aloinreaktion anzustelIen: 
Dampft man eine Spur davon mit 4 Tropfen rauchender Salpetersaure ein und nimmt den Riick
stand mit einem Tropfen Alkohol auf, so geht die hierbei entstandene rote Farbe auf Zusatz 
von wenig alkoholischer Kaliumcyanidlosung in Rosa iiber. Diese Reaktion solI bei 0,0005 g 
Aloin noch deutlich sein. 

TSCIDRCH und HEUBERGER bemerkten zu den im Schrifttum angegebenen Aloereaktionen 
folgendes: Die BORNTRAGERsche Aloereaktion (Ausziehen der wasserigen AloelOsung 1: 10 mit Benzin 
oder Ather und Zusatz von Ammoniakfliissigkeit (5% NHs), wodurch beim Schiitteln Rotfarbung 
des letzteren erfolgt) ist auf das Aloe-Emodin zuriickzufiihren. 2. Die KLUNGESche Reaktion 
kommt ausschlieBlich dem Isobarbaloin und in etwas veranderter Form dem Nataloin zu. 
3. Die HISTEDsche Reaktion (mit rauchender Salpetersaure) und andere Oxydationsreaktionen 
treten nur bei Nataloin fiihrenden Sorten ein; dasselbe gilt 4. von der sog.MEYERSchen Reaktion 
mit Piperidin. 5. Die Paracumarsaurereaktion (Kochen der Aloeliisung mit verd. Schwefel
saure, nachfolgendes Ausschiitteln mit Ather usw.) tritt naturgemaB nur bei Sorten ein, die im 
Harz einen Tannolester der Paracumarsaure fiihren, so z. B. bei Kap-Aloe - zum Unterschied 
von Barbados·Aloe. 6. Die Chrysaminsaurereaktion nach KREMEL (Behandeln der Aloe 
mit konz. Salpetersaure) kommt allen Aloesorten mit Ausnahme der Natal-Aloe zu, denn nur 
Barb-, Kap. undSocaloin liefernChrysaminsiiure, nichtNataloin. 7. Die SCHONTETEN sche Reaktion 
(Fluorescenz nach Boraxzusatz) ist von allen Aloereaktionen die empfindlichste. K apaloin 
liefert z. B. noch in einer Verdiinnung 1:200000 deutliche FJuorescenz. Nataloin gibt auch 
diese Reaktion nicht. 

Nach HIRSCHSOHN geben alle Aloesorlen folgende Reaktion: 10 ccm Aloeliisung (1:1000), 
versetzt mit 1 Tropfen Kupfersulfatliisung (I: 10) und 1 Tropfen Wasserstoffperoxydliisung, geben 
beim Aufkochen eine intensive Himbeerfarbe. - Bei einigen Sorten verhindert die Gegenwart 
von Weingeist, anorganischen Sauren und Alkalien diese Reaktion. 

Aloinum. Aloin. Aus den verschiedenen Aloesorten hat man gelbe kristallinische 
Verbindungen gewonnen, die als Aloine bezeichnet werden. 

Man unterschied friiher eine ganze Reihe verschiedener Aloine, wie Barbaloin aus der 
Barbados-Aloe, Socaloin aus der Socotra.Aloe, N ataloin aus der Natal.Aloe, Curassaloin 
aus der Cura9ao-Aloe und noch einige andere. Nach den Untersuchungen von LEGER sind die 
meisten dieser Aloine mit dem Barbaloin iibereinstimmend. Nach LEGER findet sich neben dem 
Barbaloin in einigenAloesorten mehroder weniger Isobarbaloin, in derBarbados·Aloe sehr 
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wenig, in der Curayao.Aloe etwa in gleicher Menge wie das Barbaloin. Die Natal·Aloe enthiilt 
nach LEGER kein Barbaloin und Isobarbaloin, sondern Nataloin und Homonataloin. Nach 
TSCHIBCH ist letzteres in der Natalaloe nicht immer vorhanden. 

Die Zusammensetzung der Aloine ist erst wenig erforscht. !:lie sind alle Pen toside, 
d. h. glykosidartige Verbindungen einer Pentose und zwar der d·Arabinose. Nach LEGER 
hat dasBarbaloin(undIso bar baloin)dieFormel C:!OH1S09 + x~O, dasN ataloinC:!3~901& 
und das Homonataloin C22H2,l010' Das Barbaloin hat nach R. SEEL und C. KELBBB vielleicht 
auch die Formel C21H 200 9• Von ROBINSON und SIMONSEN wurde fiir das Barbaloin die Formel 
C18H 1S0 7 ermittelt. 

Barbaloin. Aloinum (Amer. Brit.). Das Aloin des Handels ist Barbaloin, das viel. 
leicht auch Isobarbaloin enthiilt. 

Geroinnnng. Man lost 1 T. Barbados·Aloe in 10 T. siedenden Wassers, das mit verd. 
S c h w e f e Is ii u re etwas angesii.uert ist. Die erkaltete Losungwird filtriert und auf 2 T. eingedampft. 
Die in dcr Kii.lte ausgeschiedenen Kristalle werden abgesaugt und aus heil3em verdiinntem AI· 
kohol umkristallisiert. 

Eigenschaften. Gelbes kristaIlinisches Pulver (Nadeln), von sehr bitterem Geschmack, 
loslich in 130 T. Wasser oder 20 T. Alkohol, sehr schwer loalich in Ather. Es hat keinen bestimmten 
Schmelzpunkt. 

Erkennung. Die weingeistige Losung des Aloins wird durch EisenchloridlOsung 
schmutzig braungriin, durch Ammoniakfliissigkeit braunrot gefii.rbt. Werden einige Aloin
kristalle mit einigen Tropfen Salpetersii.ure zusammengebracht, so fii.rbt sich die Sii.ure rot. 

Anwendung. Als Purgans zu 0,1-0,2 g, als Drasticum zu 0,2-0,5 g. Subcutan istes 
in Glycerin gelost (1:5 bis 8) angewandt worden, der Erfolg ist aber zweifelhaft. 

Nataloin. Natalaloe wird mit Weingeist (95 VoI.·OJo) bci etwa 500 zerrieben und aus
gezogen. Der ungeloste Riickst&nd wird aus siedendem Weingeist (90 Vol..%) umkristallisiert. 
- Blal3gelbe rechtwinklige Tafeln, Smp.2100, loslich in 60 T. Weingeist (90 VoL.%), 230 '1'. 
absolutem Alkohol, 50 T. Essigather, 1250 T. Ather. Lost man etwas Nataloin in konz. Schwefel· 
sii.ure und halt einen mit rauchender Salpetersaure befeuchteten Glasstab nahe an die Oberfliiche 
der Losung, so farbt sich diese blau. (Barbaloin gibt diese Reaktion nicht.) 

Aloe purificata. Gereinigte Aloe. Purified Aloes. - Amerw. VIII. 1000 T. Aloe 
socotrina schmilzt man im Wasserbad, mischt 200 T. Spiritus (94 Vol .. O/o) hinzu, seiht durch. 
ein in kochendem Wasser gewarmtes Sieb Nr. 60 (= Nr. 5 Germ.) und dampft im Wasserbad 
ein, bis eine erkaltete Probe sich als leicht zerbrechlich erweist. Diese gereinigte Aloe ist in 
Weingeist vollstii.ndig loslich und bildet dunkelbraune bis rotbraune Stiicke. 

Extractum Aloes (aquosum). Aloeextrakt. Extract of Aloes. Ex
trai t d' aloes. - Germ.: 1 T. Aloe wird in 5 T. siedendem Wasser gelost. Die Fliissigkeit wird 
mit 5 T. kaltem Wasser gemischt, nach 2 tagigem Stehen (k a I t I) von dem ausgeschiedenen 
Harz abgegossen, filtriert und unter flottem Riihren ( !) eingedampft. Das Eindampfen wird so 
lange fortgesetzt, bis eine herausgenommene Probe sich kneten Hillt, ohne an den Fingern zu 
kleben. Man zerzupft das warme Extrakt daun in LameIIen, trocknet diese bei etwa 30-40°, 
bis sie hart und sprode sind und zerbrockelt sie in erbsengrol3e Stiicke. Diese werden nach dem 
Trocknen iiber Atzkalk in feines Pulver verwandelt. Ausbeute: ca. 50-60%' Das Extrakt ist 
gelbbraun, in 5 T. Wasser fast klar losIich; bei weiterem Zusatz von Wasser triibt sich die 
Losung. - A ufbewahrung: Kiihl, am besten in Blechgefal3en. Es hii.lt sich aber auch in 
GIasstopselgefal3en gut, wenn diese kiihl stehen. 

Austr., Oroatic., Helv., Japan., Norv., Suec. haben die gleiche Vorschrift wie Germ. -
Amerw. VIII, Hung. und Brit. lassen 1 T. Aloe in 10 T. siedendem Wasser Jasen und 12 (Brit. 24) 
Stunden absetzen, kolieren oder filtrieren und eindampfen. - Dan.: 1000 T. grobgepulverte 
Aloe werden mit 4000 T. Wasser unter fortwii.hrendem Umriihren bis zum Aufkochen erhitzt. 
Durch Wasserzusatz wird das Gewicht der Mischung auf 5000 T. erganzt. Die warme Fliissig. 
keit wird koliert, auf etwa 150 abgekiihlt und iiber Nacht an einen kiihlen Ort gesteIIt. Die 
Fliissigkeit wird dann von dem Bodensatz abgegossen, kohert, zum dicken Extrakt ein. 
gedampft und dieses getrocknet und noch warm gepulvert. - leal.: 1 T. Aloe verreibt 
man mit 3 T. Wasser zu einem Brei, fiigt weitere 3 T. Wasser hinzu, kiihlt das Gemisch mit. 
Eis und filtriert nach 48 Stunden abo Das Filtrat dampft man bei 600 bis zur Sirup. 
konsistenz ein. trocknet usw. - Nederl.: Bereitungsweise wie Germ., nUr wird die einzudampfende 
Fliissigkeit nicht fiItriert, sondem koliert, und zwar bereits nach 24 Stunden. - B081l.: 1 T. 
Aloe wird mit 5 T. kochenden Wassers iibergossen, die Losung wird nach 48 Stunden filtriert 
und eingedampft. Ausbeute 40%' 

ErkennungBreaktionen: Eine wasserige Aloeextraktlosung soIl auf Zusatz einer Boraxlosung in 
kurzer Zeit griine Fluorescenz zeigen (Austr.). Wenn man 1 Tropfen einer wiisserigen Aloeextrakt-
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losung (1 + 9) mit 5 ccm Wasser und 1 Tropfen Kupfersulfatlosung (1 + 9) mischt, so solI die 
zunachst gelb gefarbte Fliissigkeit auf Zusatz von 1 ccm Kirschlorbeerwasser eine kirsch- bis 
purpurrote Farbung annehmen (Nederl.). 

Pilulae aloeticae ferratae. EisenhaltigeAloepillen. Pills of Aloes 
and Iron. Pilules d'aloes et de fer. Pilulae Italicae nigrae. Italie
nische Pillen. Rotebackenpillen. Germ.: Aus je 5,0 getrocknetem Ferrosulfat und Aloe
pulver sind mit Hilfe von Seifenspiritus 100 Pillen anzufertigen. Durch Roll en in wenig 
Aloetinktur glanzend zu machen. Die Masse wird am besten in einem gelind erwarmten 
Morser in nicht zu groller Menge angestollen und der Zusatz von Seifenspiritus recht sparsam 
bemessen, da sonst die fertigen Pillen leicht eckig werden. Vor dem Behandeln mit Aloetinktur 
trocknet man die Pillen mehrere Tage· bei Zimmerwarme. - Helvet.: Aloes 5,0, Ferr. 
sulf. sicc. 5,0, Sapon. medicat. 1,0, Spiritus q. s., GIycerini gtt. V, f. pil. Nr. 100. -
Japan. wie Germ. - Amer. VIII: Aloes purificat. (Americ. VIII.) 7,0, Ferri sulfurici sicci 7,0, 
Pulv. aromatici 7,0. Conservae Rosarum q. s. ut fiant pil. Nr. 100. - Brit.: Aloes 
Barbadens. 40,0, Ferr. sulf. sicc. 20,0, Ply. Cinnam. compo 70,0, Sirup. Glucosi 70,0, f. pilul. 
dos. 0,25-0,5. 

Species Hierae pierae. Heiligenbitter. Aloes 100,0, Croci 1,0, Rad. Gentian., Rad. 
Galang., Rad. Rhei, Rhiz. Zedoariae aa 10,0, Myrrhae 10,0, Bolet. Laricis 10,0. In den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika wird folgende Mischung ala Hiera picra bezeichnet: Pulvis Aloes 4 T., 
Pulvis Canellae (Cortex Canellae albae) 1 T. 

Tinctura Aloes. Aloetinktur. Tincture of Aloes. Teinture 
d 'aloes. 1m wesentlichen eine durch Maceration, Digestion oder Perkolation erhaltene Losung 
von Aloe in Weingeist und zwar in folgenden Verhaltnissen: 

Germ. Belg. Gall. Helv. Hisp. Hung. Ita!. Japon. Neder!. Portug. Rossie 
Weingeist 90"/0 ii 7u% 8 60 0/ 0 5 90 0/ 0 5 90% 5 65 0/ 0 5 70 0/ 0 5 90 0/ 0 5 70 0/ 0 5 65 0/ 0 100 70"10 [; 
Aloe 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

Amer.: 100 g Aloe und 200 g Siillholzpulver (beide Nr. 40 gepulvert) macerieri 
man mit 750 ccm verd. Weingeist (41,5 Vol._%) bei malliger Warme 7 Tage, filtriert und er
ganzt das Filtrat durch Nachwaschen des Filterriickstandes mit verd. Weingeist auf 
1000 ccm. - Brit. IS9S: 25 g Aloeextrakt werden in SOO cem Weingeist (45%) gelost, 
150 ccm Siillholzfluidextrakt hinzugefiigt, filtriert und mit Weingeist auf 1000 ccm er
ganzt. - Croat.: 10 T. Aloeextrakt werden in 100 T. verdiinntem Weingeist gelost. Spez. Ge
wicht 0,904. 

Trockenruckstand nach Belg. mindestens IS % ' 
Erkennungsreaktion: Ein Gemiseh aus 5 Tropfen Aloetinktur und 25 eem Wasser wird 

auf Zusatz von 4 Tropfen Kupfersulfatlosung (I: 10) gelb und auf weiteren Zusatz von 10 cem 
Kirschlorbeerwasser kirschrot bis purpurfarbig (Nederl.). 

Tinctura Aloes composita. Zusammengesetzte Aloetinktur. Com
pound Tincture 0 f Aloes. Teinture d'aloes composee. Elixir 
ad longam vitam. Lebensessenz. - Germ.: 30 T. grob gepulverte Aloe, 
je 5 T. grob gepulverter Rhabarber, Enzianwurzel, Zitwcrwurzcl und Safran, 1000 T. verdiinnter 
Weingeist (6S Vol._%). Die Tinktur ist rotbraun, rieeht nach Safran und schmeckt wiirzig 
bitter. 1 ccm der Tinktur mull 500 eem Wasser deutlieh gelb farben. - Austr.: wie Germ. 
- Belg.: Je 100 T. Wermut-, Enzian-, Pomeranzensehalen- und Rhabarbertinktur, 50 T. Aloe
tinktur und 550 T. Weingeist (600/ 0) werden gemiseht. - Croat.: An Stelle von Aloe sind 3 T. 
Aloeextrakt vorgesehrieben; sonst wie Germ. - Gall.: 50 T. Aloepulver, je 5 T. Enzian, Rha
barber, Zitwerwurzel, Safran, Larehenschwamm werden mit 2000 T. Weingeist (600/0) 6 Tage 
maeeriert. - Helv.: Aloe 6,0, Safr.an, Larchensehwamm, Myrrhe, Enzianwurzel, Rhabarber, 
Zitwerwurzel je 1,0, verdiinnter Weingeist 200,0. Durch Maceration herzustellen. Alkoholgehalt 
55-59 Vol._%. - Rossic.: wie Germ., aber ohne Zitwerwurzel. 

Trockenruckstand nach Austr. mindestens 2,5 0/0 , - Spez. Gewicht etwa 0,90S. 

Tinctura Aloes crocata. - Suec.: Aus 3 T. Myrrhen, 3 T. Safran, 4 T. Aloe und 100 T 
verdiinntem Weingeist (61 0/ 0 ) durch Maceration zu bereiten. Spez. Gewicht 0,914. 

Tinctura Aloes et Myrrbae. Tincture of Aloes and Myrrh. - Americ. VIII: 
Je 100 g gereinigte Aloe, Myrrhe und Siillholzpulver (aIle Nr. 40 gepulvert) maceriert man mit 
750 ccm eines Gemisches aus 3 Vol. Weingeist (92,3 Vol._%) und 1 Vol. Wasser, filtriert und 
ergiinzt das Filtrat durch Naehwasehen des Filterriickstandes mit weiteren Mengen der Weingeist
mischung auf 1000 ccm. 
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Aloe soluta (Belg.). 
Aloes liquide. 

1. Aloes ply. gross. 500,0 
2. Natrii carbonici 10,0 
3. Aquae 440,0 
4. Liquor. Ammon. caust. 50,0. 

1,2 und 3 werden im Wasserbad bis zur Losung 
erwarmt, heW koliert, der erkalteten Fliissig
keit wird 4 unter lebhaftem Umriihren zu
gesetzt, und das Ganze, wenn notig, mit Wasser 
auf 1000,0 erganzt. 

Bolus drastlcus anglieus (Belg.). 
Bol drastique anglais. 
Aloes 35,0 
Gutti 4,0 
Saponis officina!. 10,0 
Anetholi 1,0. 

M. f. Bolus 1. 

F. Bo!.I. 

Bolus purgativus (Belg.). 
Bol purgatif. 

Aloes 
Magnes. carbonic. 
Sapon. officina!. 

15,0 
5,0 
5,0. 

Decoctum Aloes compositum (Brit.). 
Extracti Aloes 10,0 
Myrrhae grosso modo pulverat. 5,0 
Kalii carbonici 5,0 
Succi Liquiritiae 40,0 
Aquae destillatae 1000,0. 

Man kocht 5 Minuten lang mit 400 cern Wasser 
im bedeckten Geral.!, I:Wt erkalten, setzt zu 
Tincturae Cardamomi compositae 300 cern 

Ial.!t 2 Stunden stehen, seiht durch und fUllt mit 
Wasser auf 1000 cern auf. Dosis: 15-60 ccm. 

Electuarlum Hiera-plcra. 
Electuarium Aloes compositum. 

Aloes 
Croci 
Corticis Cinnamomi 
Macidis 
Radicis Asari 
Mastichis 

gepulvert und mit 

80,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

Mellis depurati 250,0 
Glycerini 100,0 

im Wasserbad zur Latwerge verarbeitet. Dosis 
10--15 g zu Klystieren gegen Madenwiirmer. 

Elixir Proprietatis. 
Elixir Proprietatis sine Acido (dulce)' 
Elixir aperitivum. Tinctura Aloes cro-

cata. Tinctura Aloes cum Myrrha. 
Tincturae Aloes 20,0 
Tincturae Myrrhae 20,0. 
Tincturae Croci 10,0. 

Dosis: 2-4 g. 

Elixir Proprietatis alkalinum. 
Tinctura aloetica alkalina. 
Aloes pulv. 10,0 
Myrrhae pulv. 10,0 
Croci pulv. 5,0 
Solutionis Kalii carbonici 15,0 
Spiritus 150,0. 

Einen Tag digerieren, nach dem Absetzen fil
trieren. Dosis: 1-2 Teeliiffel bei Verschlei
mung der Verdauungswege. 

Elixir Proprietatis cum Rheo. 
Tinctura aloetica rhabarbarina. 

Aloes 10,0 
Myrrhae 10,0 
Croci 5,L1 
Rhiz. Rhei 15,0 
Acidi hydrochloricl 10,0 
Vini Xerensis 200,0. 

Einige Tage digerieren. Dosis: 50-80 Tropfen 
ein- bis zweimal pro die. 

Elixir Proprietatis Paracelsl. 
Elixir Proprietatis cum Acido. Tinctu ra 

aloetica acida. Saures Aloe-Elixier. 
(Erganzb.) 

Aloes grosso modo pulverat. 20,0 
Myrrhae 20,0 
Croci 10,0 
Spiritus 240,0 
Acidi sulfurici diluti 20,0. 

8 Tage macerieren, dann filtrieren. Dosis: 2 bis 
3 Teeliiffel pro die. Mittel gegen Wiirmer, 
Magenmittel, zur Befiirderung der Rege!. 

Elixir Proprietatis salinum. 
Elixir Proprietatis BOERHAVE. 

Aloes pulverat. 10,0 
Myrrhae 10,0 
Croci 5,0 
Kalii tartarici 20,0 
Aquae destillatae 80,0 
Spiritus 120,0. 

Digerieren, dann filtrieren. Dosis: 1-2 g pro die. 

Enema Aloes (Brit. 1898). 
Aloes 
Kalii carbonicl 
Mucilag. Amyli 

2,6 
1,0 

285,0. 

Pilulae Aloes. 
Pills of Aloes. 

Amer. 
Aloes purific. 13,0 
Saponis medicati 13,0 

Aquae q. s. ut fiant pi!. No. 100. 

Pllulae Aloes (Brit.). 
Aloes Pill. 

Japon 
5,0 
5,0 

Aloes pulv. 
Sapon. medicat. 
O!. Carvi 
Sirupi Glucosl ca. 

58,0 g 
29,Og 
3,Occm 

10,0 g 
f. pilu!. dosis 0,25-0,5. 

Pilulae Aloes et Myrrhae. 
Pills of Aloes and Myrrh. (Americ. VUL). 

Aloes purificat. 13,0 
Myrrhae 6,0 
Pulv. aromatici 4,0. 

Sirupi simp!. q. s. ut fiant pi!. No.100. 

Brit. 
Aloes Socotrin. 40,0 
Myrrhae 20,0 
Sirupi Glucosi 30,0. 

Fiant pi!. dosis 0,25-0,5 g. 

Portug. 
Aloes pulv. 40,0 
Myrrhae pulv. 20,0 
Croci pulv. 10,0 
Conservae Rosarum 30,0. 

Fiant pilulae ponderis 0,2 g. 

Pilulae Aloes gelatinatae. 
Aloe wird im Wasserbad erweicht und zu 
Pillen von 0,15 g geformt, die mit weil.!em 
Leim iiberzogen werden. 

Pilulae Aloes saponatae. 
Pilulae cum Aloe et Sapone (Gal!. 1884) 

Aloes 5,0 
Saponis medicati 5,0. 

Fiant pi!. No. 50. 

Pllulae Aloes simplices (Gall.). 
Aloes 30,0 
Conserv. Rosarum 15,0. 

Fiant pilul. 300, obduce Argento. 

Pllulae aloetlcae (Form. Berolin). 
Aloes 5,0 
Saponis jalapin. 3,0. 

Spiritus q. s. ut fiant pi!. No. 50. 
Dosis: 3-6 Stiick pro die. 
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Pilulae aloeticae, Pllulae Ruft\ 
(Hambg. Vorschr.). 

Croci pulv. 1,3 
Myrrhae pulv. 2,7 
Aloes pulv. 5,3 
Sirup. Aurant. Cort. 2,7. 

M. f. pllu!. No. 100. 

Pllulae aloetlcae (Helv.). 
Aloepillen. Pilules d'aloes. 

pll. No. 100. 

Aloes 10,0 
Sapon. medicat. 1,0 
Glycerini gtt. VIII. 
Spiritus q. s. 

PUulae Aloes cum Guttl (Gall.). 
Pilulae ANDERSON. Pilules 6cossalses. 

Aloes Barbadens. 5,0 
Gutti 5,0 
Olei Anisi 0,5 
Mellis 2,0. 

M. fiant pllulae No. 50. 

Pllulae Aloes composltae. 
Pilules d'aloes composees. Pilules de 

DE HAEN. Pilulae Haenii. 
Belg. Ita!. 

Aloes 10,0 3,0 
Resin. Scammonii 
Resinae J alapae 
Rhiz. Ziogiberls 
Saponis medicati 

M. f. pi!. No. 100. 

3,0 
3,0 
3,0 

10,0 

3,0 

3,0. 

Pllulae Aloes et Asae foetidae. 
Pills of Aloes and Asa foetida. 

Brit. Japon. 
Aloes 9,0 2,5 
Asae foetidae 9,0 2,5 
Saponis medicati 9,0 2,5. 

Aquae q. s. ut fiant pll. No. 100. Brit. Pillen von 
0,25-0,5 g. Brit.liiBt mit Slrupns Giucosi zur 
Masse formen, Japon. mit gereinigtem Honig. 

Pllulae Aloes et Cambogiae (Portug.). 
Aloes pulv. 36,0 
Gutti pulv. 36,0 
Saponis vegetabilis 10,0 
Olel Anlsi 3,0 
Mellis depurati 15,0 

fiant pi!ulae ponderis 0,2 g. 

Pllulae Aloes et Jalapae (Japon.). 
Aloes pulv. 5,0 
Saponis jalapini 5,0 
Radicis Liquiritiae pulv. 5,0. 

M. f. pi!. 100. 

Pllulae Aloes et Mastlchls. 
Pills of Aloes and Mastic (Amer. VIII). 

Aloes purificatae 13,0 
Mastichis 4,0 
Flomm Rosarum 3,0. 

Aquae q. s. ut fiant pi!. No. 100. 

Pllulae anethlnae (F. M. Germ.). 
Aloes pulv. 
Fruct. Colocynth. pulv. 
Resin. Scammon. aa 1,5 
Resin. Jalap. 1,2 
Extr. Hellebor. 0,8 
Muci!. Gummi arab. q. s. 

M. f. pi!. Nr. 50. . 

(Miinchener Apothekerverein.) 
Aloes 5,0 
Fructus Colocynthidis 5,0 
Resinae Scammon. 5,0 
Resinae Jalapae 3,75 
Extracti Veratri 2,5. 

lIIuciiaginis Gummi q. s. ut fiant pll. No. 180. 
Hager, Handbuch. I. 

Pllulae antasthmaticae HElM. 
Rad. Ipecacuanhae pulv. 0,06 
Extracti Aloes Acido sulfurico correct. 4,0 

Olei Menthae piperitae gtts. VII. M. fiant pi!. 
No.30. 

Mit Pulvis Liquiritiae zu bestreuen und in Glasern 
zu dispensieren. Dosis: Friih und abends 1 Pille. 

Pilulae ante clbum. 
Pilulae longae vitae. Pilulae vitae BELZER. 
Lei b- und Magenpillen. Suppenpillen, 
Lebenspillen. Vatikanpillen. Pilules 

gourmandes. Grains de vie (MESUGS). 
Gall. F. M. Germ. Portug. 

Aloes 10,0 5,0 10,0 
Extracti Chinae 5,0 2,5 4,0 
Corticis Cinnamomi 2,0 1,0 2,0 
Mellis dep. 3,0 2,0 
Saponis 2,0. 

M. fiant pllu!. No. 100. 

PUuJae aperientes fortlores (Norv.). 
Extracti Belladonnae 2,0 
Resinae Podophylli 3,0 
Extracti Aloes 10,0 
Adipis Lanae q. sat. 

m. f. pi!. 200. 

Pllulae aperlentes EPENSTElN. 
Extract. Colocynthidis 1,5 
Extract. Aloes 3,0 
Extract. Hyoscyami 0,75. 

Pulv. et Succ. Liquirit. ail q. s. ad pllu!. No. 50. 

Pllulae aperitivae Stahlll (Erganzb.). 
Extract. Aloes 4 T. 
Extr. Rhei compo 2 T. 
Ferri pulv. 1 T. 
Aquae 60 T. 

Die Mischung wird auf dem Dampibad erhitzt, 
bis die Wasserstoffentwickiung aufgehort hat. 
Dann dampft man zur Trockne ein und formt 
aus 12 ~ der trocknen Masse mit Seifenspiritus 
100 Pillen. 

Suec. 
Extracti Aloes 6,0 
Extracti Rhei compo 3,0 
Ferri pulverati 2,0 
Radicis Althaeae 2.0 

Spiritus di!., Sirup simp!. q. S. ad pll. lOb. 

Pllulae balsamlcae WOLFF. 
Saponis medicati 6,0 
Terebinthinae coctae 3,0 
Resinae Jalapae 2,5 
Extracti Aloes 2,5 
Extracti Centaurii 2,5 
Extracti Gentianae 2,5. 

M. fiant pi!. No. 150. 
Dosis: 3-10 Stiick dreimal pro die. 

PUulae Bremenses TOELLNER. 
(Bremer PiIlen) 

Kalii sulfurati 0,2 
Succi Simarubae 5,0 
Extr. Aloes alkalin. 2,5 
Extr. Angosturae 2,0 
Saponis 0,5 
Rhizom. Rhei q. S. 
ut f. pi!. pond. 0,12. 

Bei Hiimorrhoidalleiden. 

PUulae carmlnativae. 
Asae foetidae 2,5 
Aloes 1,5 
Ferri sulfurici cryst. 1,5 
Rhizom. Zingiberis 1,5 

Elixir Proprietatis q. s. ut fiant pilu!. No. 60. 

23 
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Pllulae contra obstructlones STRAHL. 
STRAHL'sche Hauspillen. 

Diese Pillen werden in 5 verschiedenen Zusammen
setzungen angefertigt, die Starke steigt mit der 
Nummer. 

I II III 
0,3 

4,0 2,0 5,0 

No.1 0 
Extracti Colocynthidis [
Extracti Aloes. . . . -
Resinae Scammoniae. -
Extracti Rhei . . . . 6,0 2,5 4,0 
Saponis medicati. • • 6,0 

IV 
2,5 
2,5 
2,0 

Rhizom. Rhei . . . . 6,0 6,0 5,0 2,0 
ExtractiRheicompositi 6,0 8,0 10,0 5,0 
Foliorum Sennae pulv. -1- 4 0 
Bismuti 8ubnitrici • . 0,3 0,3 0;3 0,3 0,3 
Rad. Ipecac. pulv. . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

In jedem Faile werden 120 Pillen geformt und mit 
Veil chen wurzel pulver bestreut. 

Vorschrlft des MUnchener Apotheker-
Vereins. 

Extracti Rhei compositi 7,5 
Extracti Aloes 4,0 
Extracti Nucis vomicae 0,3 
Rhizom. Rhei 4,0. 

M. fiant pilul. No. 120. 

Pilulae depuratorlae. 
(Hamb. Vorschr. u. F. M. Germ.). 

Extr. Aloes 2,5 
Fell. Tauri inspiss. 
Sapon. medic. aa 1,25 
Glycerin. 
Aq. destill. q. s. 

M. f. pil. No. 50. 

Pllulae depuratorlae cum Hyoscyamo. 
(F. M. Germ.). 

Aloes pulv. 1,0 
Extr. Colocynth. 0,5 
Extr. Hyoscyam. 0,02 
Rad. et Succ. Liquirit. depur. iiii q. s. 

M. f. pil. No. 20. 

Pllulae dlgestlvae (F. M. Germ., 
Dresdn. Vorschr.). 

Extr. Aloes 7,5 
Sapon. medic. 4,5 
Stib. sulfurat. aurant. 0,35 
OJ. Foenicul. 
01. Anis. aa gtts. IV. 

M. f. pil. No. 50. 

Pllulae digestlvae URBANUB. 
URBANUB-Pillen. 

Aloes 10,0 
Fungi Laricis 0,05 
Rhizom. Rhei 2,5 
FoJiorum Sennae pulverat. 2,5 
Fru<'tus Cardamomi pulv. 0,1 
Croci ~1 
Fructus CUbebae 0,1 
Corti cis Cinnamomi 0,1 
Fructus Pimentae 0,1 
Mastichis 0,1 
Myrrhae 0,1 
Nucis rnoschatae 0,1 
Mannae calabrinae 2,5. 

M. flant pilul. No. 100. 

PlIulae emmenagogae RICHTER. 
Aloes 5,0 
Myrrhae 5,0 
Croci 5,0. 

Extracti Aurantii q. s. ut flant pilulae No.150. 
Mit Pulvis Croci zu bestreuen. Dosis: Morgens 
und abends 5-10 StUck. 

Pllulae imperlales (DIETERICH). 
KaiserpiJIen. 

Reslnae Jalapae 4,0 
Aloes 4,0 
Hydrargyri chlorati 2,0 

Extracti Colocynthidis 1,0 
Saponis medicati 2,0 
Extracti Gentianae 1. a 

M. fiant pilulae No. 100: 

Pllulae de Frank (Hisp.). 
Rad. Rhei pulv. 1,0 
Aloes pulv. 4,5 
Tub. Jalapae pulv. 4,5 
Sirupi simpl. q. s. ad piluI. 100. 

Pllulae fundentes (Hisp.). 
Pllulae aloeticae rheosaponaceae" 

Aloes pulv. 1,0 
Rhiz. Rhei pulv. 1,0 
Saponis amygdalini 1,0. 

Zu 30 Pillen. 

PlIulae Guttae aloetlcae (Suec.). 
Gutti 
Gummi arabici 
Galbani 
Aloes 
Carvoni 

3,0 
3,0 
4,0 
7,0 
1,5 

Radicis Liquirit. q. sat. ut f. piluI. 100. 

Pllulae Helvetlcae (Hambg. Vorschr.). 
Sch weizer-Pillen. 

Extr. Aloes 4,0 
Extr. Frangulae 4,0 
Rad. Gentianae q. s. 

M. f. piluI. No. 100. 

F.M. Germ. 
Extr. Aloes 2,0 
Extr. Cort. FranguI. 2,0 

M. f. pil. No. 50. 

PlIulae laxantes. 
A bfUhrpillen, B1utreinigungspillen 

:S:amorrhoidalpillen, .Hauspillen, Kapu: 
zlDerpillen, Klosterplllen, Laxierpillen 
Lebenspillen, Milchpillen, Mutterpillen' 
Purgierpillen, Universalpillen. Pilule; 

purgatives. 
Austr. 

Aloes pulverat. 32,0 
Tuberis Jalapae 45,0 
Saponis medicati 15,0 
Fructus Anisi pulv. 8,0. 

M. flant pil. No. 500. 
Mit Zinnober bestreut sind diese Pillen dit~ 

TITTMANNschen Purgierpillen. 

F. M. BeroI. u. Germ. 
Aloes 5,0 
Tuber. Jalap. 2,5 
Spirit. saponat. q. s. 

ut f. piI. No. 50. 

(Sachs. Kr.-V.). 
Aloes pulv. 2,0 
Extract. Rhei compos!t. 3,0 
Ferr. pulv. 1,0. 

Es werden 50 Pillen daraus geformt, die mit einelr 
Losung aus je 5 T. Benzoe und Mastix in 10 T. 
Alkohol und 80 T. Ather zu Uberziehen sind. 

Croatic. 
Extract! Alo~s 40,0 
Tuberae Jalapae 60,0 
Saponis medicatiJ 20,0 

Olei Anisi gtts. V 
Spiritus q. sat. f. pilul. 600. 

Helvet. 
Aloes 3,0 
Resinae Jalapae 3,0 
Rhizomat. Rhei 3,0 
Saponis medicati 3,1) 
Spirit. dil. ad pil. No. lao. 
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Hung. 
Aloes pulv. 40,0 
Rad. Jalapae pulv. 60,0 
Saponis medicinalis pulv. 20,0 
Olei Anisi guttas VI. 
Spiritus (90"/0) q. satis ut 

fiant pilulae ponderis 0,2. 

Nederl. 
Extracti Aloes 
Saponis medicati 
Radicis Rhei pulv. 
Glycerini, Aquae (1 + 3) 

20,0 
60,0 
60,0 
q. s. 

ad pilul. 1000. 
Mit Lycopodium oder Silber zu liberziehen. 

Pllulae laxantes fortes (Erginzb. F. M. Bero!. 
u. Germ.). 

Extracti Colocynthidis 0,4 
Extracti Aloes 4,0 
Saponis jalapini 4,0 

Spiritus q. s. ut fiant pilulae No. 50. 

Pllulae laxantes Knelpli. 
Pfarrer KNEIPpsche A bflihrpillen. 

Extracti Aloes 4,0 
Rhizom. Rhei 4,0 
Extracti Rhei 1,0 
Saponis medicati 1,0 
Frnctus Juniperi pulv. 0,3 
Seminis Faenugraeci pulv. 0,3 
Radicis Ebuli 0,3 
Fructus Foeniculi pulv. 0>3. 

M. fiant pilu!. No. 60. 

Pllulae laxativae composltae (Amer. VIII). 
Compound Laxative Pills. 
Aloini 1,3 
Strychnini 0,05 
Extracti Belladonnae 0,8 
Radicis Ipecacuanhae 0,4 
Radicis Liquiritiae ply. 4,6 
Sirupi simplicis q. sat. f. pil. 100. 

Pllulae l\larienbadenses (Luxbg. Ap.-V.). 
Marienbader Reduktionspillen. 

Extract. Rhei, 
Extract. Chinae 
Aloes 
Extr. Cascar. sagr. sicc. 
Extr. Frangul. sicc. 
Sa!. Mariellbad. 
Natri taurocholici 

M. f. pi!. Nr. bOo 

Pllulae MORISON. 

aa 2,0 
9,1 
2,0 
0,3 
1,0 
0,6. 

MORISONsche Pillell. 
schwachere starkere 

Aloes 5,0 5,0 
Resinae J alapae 5,0 
Fructus Colocynthidis 5,0 5,0 
Tartari depurati 5,0 5,0 
Extracti Scillae 5,0 
Gntti 5,0. 

Tincturae Aloes q. s. ut fiallt pilu!. pond. 0,125. 
Consperge Pulvere Liquiritiae. 

Hisp. 
Aloes pulv. 2,0 
Gutti pulv. 2,0 
Resinae Jalapae pulv. 2,0 
Myrrhae pulv. 4,0 
Rhiz. Rhei pulv. 4,0 
Fiant pilu!. 100. 

Pllulae purgantes HElM. 
HEIMsche Abfiihrpillen. 

Extracti Aloes Acido sulfurico corr. 4,0 
Tuber. Jalapae 1,0. 

M. fiant pHul. No. 40. 
In Glasern zu dispensieren. Dosis: Abend. 1-3 

Pillen. 

Pilulae RuUIi (F. M. Germ.). 
Croci pulv. 0,65 
Myrrh. pulv. 1,8 
Aloes pulv. 2,6 
Sirup. Cort. Aurant. 1,8 

M. f. pH. No. 50. 

Pllulae scottieae (F. M. Germ.). 
Aloes 
Gutti pulv. 
01. Anis. 
Mellis depur. 

aa 1,0 
0,1 
q. s. 

M. f. pH. No. 10. 

Pilulae solventes. 
Frankfurter Pillen. Pi! ules angeliq ues. 

Aloes 5,0 
Rhizom. Rhei 2,5 
Boleti Laricis 1,25 
Extracti Fumariae 2,5 
Extracti Millefolii 2,5. 

Pulveris Foliorum Rosae q. s., fiant Pllulae a 0,1, 
obduce Argento. Dosis: dreimal taglich 2-4 
Pillen. 

Pilulae stomachlcae. 
Silberpillen, Balsamische Magenpillen. 

Aloes 10,0 
Extracti Myrrhae 5,0 
Extracti Absinthii 5,0 
Saponis medicati 2,5 
Spiritus saponati gtts. X. 

Rhizom. Rhei pulverat. q. s., fiant pilul. a 0,125 
obduce Argento. 

Dosis: Mehrmals taglich 2-3 Stiick. 

Species ad longam vitam (Erganzb.). 
Schwedische Krauter. 
Aloes gross. contus. 6,0 
Rhiz. Rhei conc. (II) 
Radic. Gentian." 
Rhizom. Zedoariae 
Rhizom. Galangae 
Croci 
Myrrhae gross. contus. ali 1,0 
Agarici gr. pulver. 2,0 
Electuar. Theriac. 1,0. 

Man verreibt Theriac. mit Agaric. und mischt 
mit den iibrigen BestandteUen_ 

Species laxantes Knelppli. 
Pfarrer KNEJPl'B Wiihlhubertee I. und II 

L Aloes 8,0 
~ellllnis Foenugraeci 8,0 
Fructus Foeniculi 25,0 
l!'ructus Juniper! 25,0\ 

II. Aloes 6,0 
Seminis Foenugraeci 6,0 
Fructus Foeniculi 12,0 
Fructus Juniperi 18,0 
Radicis Ebuli 18,0. 

Fein gepulvert und zu Pillen a 0,1 g geformt, 
Jiefern obige Mischungen die KNEIPPB Wiihl
huber-Pillen. 

Spiritus Garl. 
Alco:olat de GARUB (Gall.). 
A~M 5~ 
Myrrhae 2,0 
Caryophyll. 5,0 
Sem. Myristic. 10,0 
Cort. Cinnam. Ceyl. 20,0 
Croci 5~ 
Alcohol (80"10) 5000,0. 

Macera per 4 dies, filtra, adde Aq. 1000,0 et de
stilla ex balneo Aquae 4,5 kg.~ 

Suppositolres d'alo~8 (Gall.). 
Aloes subt. pulv. 5,0 
Olei Cacao 25,0 
Fiant. SUPIJositoria pond. 3,0. 

23* 
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Tinctura Aloes dulcificata. 
Tiuctura Aloes cum Liquiritia. 
VersiiJ3te Blutreinigungstropien. 

Aloes 15,0 
Succi Liquiritiae depurat. 30,0 
Aquae destUlatae 250,0 
Spiritus 100,0. 

Einige Tage digerieren, filtrieren. Dosis: 1-2 Mal 
tiiglich 2 TeelOffel. 

Tinctura antifebrilis WARBURG. 
WARBURGs Fiebertropfen. (DIETERICH.) 

Aloes pulv. 60,0 
Rhizom. ,Zedoariae 30,0 
Radicis Angelicae 2,5 
Croci 2,5 
Camphorae 0,8 
Spiritus (90 0/ 0 ) 1000,0. 

8 Tage macerieren, dann filtrieren und zufiigen 
Chinini sulfurici 1,5. 

Tlnctura coronata (Hambg. Vorschr.). 
Altonaer Kronessenz, Altonaer Tropfen. 

Myrrhae 2,0 
Camphorae 3,0 

Natr. carbonic. 
Rad. Gentianae 
Rhiz. Zedoariae 
J!'ruct. Aurant. immatur. 
Rhiz. Angelicae 
Aloes 
Rad. Tormentilli 
Spiritus 
Aquae 

. Vlnum Aloes. 

4,0 
6,0 
6,0 
6,0 
8,0 

40,0 
8,0 

500,0 
500,0. 

Extracti Aloes 10,0 
Vini Xerensis 375,0 
Tincturae aromaticae 20,0. 

Vinum Aloes composltum BEASLY. 
Aloes 1,5 
lI,{yrrhae 1,5 
Croci 1~ 
Kalii carbonici 1,6 
Ammonii chiorati 1,2 

werden als Pulver mit 
Vini albi 100,0 

8 Tage maceriert, dann filtriert. Dosis: Morgens 
einen TeelOffel voll. 

Abolitionstropfen von ALBIN ESRA, gegen Magenkrampf, enthalten Lebenselixir, Pome
ranzentinktur, MYNSICHTS-Elixir, Opiumtinktur. 

Anticohol, Mittel gegen Trunksucht von OTTO REICHEL in Berlin, besteht lediglich aus 
Aloepulver. (JUOKENAOK und GRIEBEL.) . 

A YERS Cathartic Pills von J. C. AYER u. CO. in Lowall, Mass., U. St. A. enthalten Aloe, 
Koloquinthenextrakt, Scammonium- und Jalapenharz, Podophyllin, Capsicumpulver, Ingwer
pulver, Pfefferminzol und wahrscheinlich auch Krauseminzol. (KOOHS.) 

BRANDTS Schweizer Pillen, von A. BRANDT, sollen enthalten: Casoara Sagradaextrakt, 
Aloe, Enzian, Cocaextrakt, Faulbaumextrakt, medizinische Seife, Sandelol. (Siehe auch Pil. 
Helveticae Seite '354.) 

BURKHARDTS Kriiuterpillen sollen aus Alraun, Aloeextrakt, spanischem Pfeffer, Frauen
minze, Engelwurz, Stachelesche und Zucker bestehen. Fabrikant: Adler-Apotheke in Berlin N. 39. 

FluBtinktur, SULZBERGERS allgemeine, enthalt Aloe mit bitteren und gewiirzigen Stoffen 
(ist im wesentlichen Tinct. Aloes comp.). 

Hiimorrhoidal-Likor. Radix Helenii, Rhiz. Galangae je 5,0, Bolet. Laricis, Myrrha, 
Rad. Angelicae, Rad. Gentianae, Rhiz. Rhei, Rhiz. Zedoariae je lO,O, Aloe 80,0 werden zer
kleinert und mit 1500,0 verd. Weingeist (30-40 Gew.-%) 8 Tage ausgezogen. In dem fil
trierten Auszug wird so viel Zucker gelost, daB ein likorahnlicher Geschmack erzielt wird. 

Hamburger Tropfen, Familienmedizin Dr. AUG. KONIGs, ist verstarkte Tinct. Aloes 
composita. 

Karlsbader Pillen: Extr. Aloes lO,O, Extr. Cascar. sagr. sicc. 5,0, Sal. Carolin. 2,0, Rad. 
Glycyrrh. 1,0, 01. Foeniculi gutts. V. Fiant. pil. Nr. 100, Sacch. obd. (Pharm. Ztg.) 

KongopiIlen, BICHTERS, enthalten Aloeextrakt, medizinische Seife, Rhabarber, Wermut
extrakt, Kalmusextrakt und Rhabarberextrakt. 

Kriiuter-Likor von DAUBITZ in Berlin. Verdiinntes mit Zucker versetztes Lebenselixir 
(Tinct. Aloes comp.), das noch Essigather, aromatische Tinktur und das Losliche aus Anis, 
Fenchel, Pfefferminze, Faulbaumrinde enthalt. 

LE BOIS' Kriiutermittel von GERMANN in Braunschweig: I. Krauterpul ver. Mit Fuchsin 
gefarbtes Natriumbicarbonat. - II. Krautertee. Eine Mischung aus: Schafgarbenbliiten, 
Sennesblatter, Faulbaumrinde, Huflattich, Stiefmiitterchen, WalnuBbliitter, Eibischwurzel, 
Quecken, SiiBholz, Tausendgiildenkraut, Klatschrosen, Wollblumen. - III. Krauterpillen. 
Enthalten Aloe, Enzianextrakt, Rhabarber, Sennesblatter. 

Lebensbalsam, Dr. ROSAS aus Prag, Lebensbitter, von HELLMIOH, Lebensessenz von 
KIESOW, Schwedische Lebensessenz, Lebensessenz von TREFFENSOHEIDT, sind samtlich der 
Tinct. Aloes compo ahnliche Zubereitungen. 

Lebensessenz, Dr. FERNESTS, von C. LUCK in Kolberg, wird aus Aloe 75,0, Rhabarber 
120,0, Wurmsamen 75,0, Ammoniacum 65,0, Larchenschwamm 65,0, Theriak 80,0, Enzian 85,0, 
Safran 7,5 durch Ausziehen mit 1500,0 Weingeist bereitet, die Seihfliissigkeit dann mit Wasser 
auf 30 Vol._% Weingeist verdiinnt. 

Lebensessenz der Konigseer Olitiitenhiindler wird in 3 Arten bereitet. I. Gewohn
liche Lebensessenz entspricht der Tinctura Aloes composita, versetzt mit weiBem Sirup. -
II. Lebensessenz mit Campher. - III. Feine Lebensessenz enthalt neben Rum die 
Bestandteile von I in anderen Verhaltnissen. 

Magentee, Orientalischer Tee, oder Bittere Krauter: Crocus 2,0, Rhizom. Rhei, 
Rhizom. Zedoariae, Rhiz. Zingib., Rhiz. Galang., Rhiz. Calami, Cort. Aurant. Fruct., Lign. Santali, 
Lign. Guajaci je 10,0, Flor. Lavandulae, Flor. Malv. silv., Flor. Rhoead .• Fo!. Menth. pip., Herb. 
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Centaur., Fol. Trifol. fibr., Herb. Viol. tricolor., Fol. Aurant., Fung. Laricis, Rad. Angelicae je 5,0, 
Rad. Gentian. 25,0, Aloe 50,0 bis 125,0. 

Magentropfen, Mariazeller, von CARL BRADY in Kremsier. Die angebliche Urvorschrift 
lautet: Konigschinarinde 15,0, Zimt, Pimpinellrinde, Weidenrinde, Fenchel, Myrrhe, rotes Sandel
holz, Kalmus, Zitwerwurzel, Enzian, Rhabarber, von jedem 1,75, Weingeist von 600/ 0 750,0. 
- Vorschrift der Budapester Apotheker: Aloe 5,0, Benzoe 8,0, Kalmus lO,O, Enzian lO,O, Rha
barber 10,0, Zitwerwurzel lO,O, Anis lO,O, Fenchel lO,O, Weingeist (600/ 0 ) 600,0. 

Marienbader Tabletten bestehen aus 1,25 g Aloeextrakt, 1,25 g Rhabarber, 0,25 g Podo
phyllin, 0,5 g Cascara sagrada-Extrakt und 1,6 g Marienbader Salz. Daraus sind 50 Tabletten 
herzustellen und diese mit Keratin, Zucker oder Silber zu iiberziehen. 

REDLINGERScbe Pillen, in 15 Pillen vom Gesamtgewicht 1,02 g fanden sich Aloe, jalapen
harz und Quecksilberchloriir; letzteres in Mengen von 0,0035 g pro Pille. (B. MOLLE.) 

STEGES Krauterwein besteht aus einem nicht abgepreBten Auszug von verschiedenen 
Wurzeldrogen, wie Kalmus, Ingwer, Curcuma, Angelika, Baldrian und Aloe mit WeiBwein (KOORS). 

Urbanuspillen von AUGUST HEMME in Hannover, Vahrenwalderstr. 6, enthalten Aloe, 
Rhabarber und SennesbIatter. (KarIsruher Ortsgesundheitsrat.) 

WARRURGS Fevertincture (Tinctura antiperiodica). Die Originalvorschrift dazu 
solI lauten: Aloes 543,0, Rad. Rhei 120,0, Sem. Angelicae 120,0, Confect. Damacratis 120,0, Rad. 
Inulae 60,0, Croci 60,0, Sem. Foeniculi 60,0, Cretae praepar. 60,0, Rad. Gentian. 30,0, Rad. Zedoariae 
30,0, Cubebar. 30,0, Myrrhae 30,0, Camphorae 30,0, Bolet. Laricis 30,0, Spirit. diluti 25 Pints 
(= ca. 14,21 Liter). Confectio Damacratis (unser Theriak) und Aloe sollen vielfach fortgelassen 
werden. 

WARNERS Safe Pills, sind Pillen aus Aloe, medizinischer Seife, Eibisch und Lakritzen. 
Wiener Balsam der Konigseer Olitatenhandler: Myrrhe 200,0, Rhabarber 300,0, Benzoe 

und Leberaloe je 125,0, Lakritzensaft und Weihrauch je 60,0, Socotra-Aloe 15,0 werden mit 4 Liter 
Weingeist ausgezogen und filtriert. 

WINTHERS Nature Health Restorer, natiirlicher Gesundheitshersteller von M. A. 
WINTHER U. CO. in Washington, wird nach den Prospekten der Fabrikanten hergesteIIt aUs Sarsa
parille, Wald-Stillingia, Gelbem Duck, Rotem Klee, Goldlack, TiirkischemKorn(Wurzeln), Guajak
hoIz, Cascara sagrada, SiiBholzwurzel, Chinarinde. Nach ZERNIK besteht er aus mit diinnem 
Schokoladeniiberzug versehenen Tabletten von etwa 0,38 g Gewicht, die viel Aloe und dane ben 
eine brennend Bcharfschmeckende harzige Substanz enthalten. Diese Tabletten gelangen auch 
als Nalther-Tabletten in den Handel. Warnungen vor den WINTHERschen Praparaten sind 
wiederholt veroffentlicht worden. 

WUNDRAMsche Krauter (aus Braunschweig), sind eine grobe Pulvermischung aus Aloe, 
Rhabarber, Bittersalz und Thymian. 

Althaea. 
Althaea officinalis L. Malvaceae-Malveae. Eibisch. Vorwiegend auf 
salzhaltigem, etwas feuchtem Boden in Mittel- und Siideuropa, Nord- und West
asien; zum arzneilichen Gebrauch kultiviert in Deutschland (Nordbayern, Thiiringen, 
Sachsen, Hessen), Ungarn, Belgien, Frankreich usw. 

Radix Althaeae. Eibischwurzel. Marshmallow Root. Racine 
d'althee_ Racine de guimauve. Radix Bismalvae. Radix Hibisci 
(Ibisci). Radix Malvae visci. Bismalvawurzel. Altheewurzel. Heilwurzel. 
Ibischwurzel. Schleimtee. WeiBe SiiBholzwurzel. 

Die weiBen bis gelblich weiBen, ziemlich geraden, bis 3 dm langen und bis 2 em 
dicken, fleischigen, nicht holzigen Wurzelzweige und Nebenwurzeln zweijahriger, 
kultivierter Pflanzen. Beim Schneiden ist die Wurzel weich und mehlig, die auBere 
Schicht ist am Querbruch durch Bastfasern zahe und langfaserig, die innere uneben 
kornig. Die vom Eintrocknen liingsfurchige Oberfliiche der Wurzeln zeigt viele kleine, 
briiunliche Wurzelnarben und von der Oberfliiche sich ablosende Fiiserchen. Der 
Geruch ist eigenartig, der Geschmack schleimig, etwas siiBlich. 

Que r s c h nit t. Die gelblichgraue Korkschicht ist mit der primaren Rinde entfernt. 1m 
weiBen Querschnitt das Cambium als hellbrauner Ring. Die Rinde strahlig; im Holze keine deut
liche radiale Streifung, zerstreut kleine gelbliche GefiiBgruppen. 

Mi kroskopisches B ild. Die Grundmasse besteht aus einem starkehaltigen, diinnwan
digen Parenchym. In den Rindenstrahlen, besonders nahe dem Cambium reichlich Sklerenchym-
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fasergruppen, die Fasern schmal, 0,4-0,8 mm lang, 10-35 ft dick, nur die primare Mem
bran verholzt, die Enden zuweilen gegabelt. 1m Parenchym von Rinde und Holz Zellen mit Cal
ciumoxalatdrusen und Schleimzellen. Die Markstrahlen der Rinde und des Holzes 1-2 reihig; die 
Cambiumzone etwa 10 reihig. 1m Holz kleine Gruppen von wenigen Gefa.Ben mit einzelnen Trache
iden. Sklerenchymfasern im Holz nur selten. An der Stelle des Markes eine zentrale GefaBgruppe 
mit reichlicheren, meist vollig verholzten Sklerenchymfasern. 

Pul ver. Vorherrschend Stiicke diinnwandigen, mit Starke gefiillten Parenchymgewebes, die 
Starkekorner einzeln, kugelig, ei-, nieren- oder keulenformig, hier und da mit kleinen lappigen Aus
buchtungen, meist mit exzentrischem Kern oder Lii.ngsspalte, 3-27 ft groB, selten zusammen
gesetzt«); Schleimzellen bzw. herausgefallene Schleimballen; Oxalatdrusen; Stiicke von Skleren
chymfaserbiindeln oder einzelner Fasern (aus der Rinde, farben sich mit Phloroglucinsalzsaure 
nur schwach rosa oder gar nicht, mit Chlorzinkjod hingegen violett), zuweilen auch starker ver
holzte Fasern (aus dem zentralen Teil des Holzkorpers); GefaBfragmente. 

Verwechslungen und Ver/iilschungen. Die Wurzel von Althaea rosea CAVAN., 
Schwarze Malve, Stockmalve, ist grob faseriger, zaher, haufig holzig, mehr gelblich. Bei 
Althaea narbonensis POUR., ist die Wurzel dicker, dunkler, holziger, zeigt auf dem Kern 
abwechselnd gelbe und wei.Be Kreise. 

Einsammlung und Bearbeitung. Die Wurzel wird ausschlieBlich von angebauten 
Pflanzen im ersten Friihjahr oder im Oktober und November gegraben, von der holzigen Haupt
wurzel, den Wurzelfasern und auBeren Rindenschichten befreit und,an der Luft oder bei sehr ge
ringer Warme getrocknet. Vier Teile frischer Wurzeln == 1 T. geschalter und getrockneter Ware. 
Ala baste Sorte gilt die in Bayern gezogene Wurzel, diese eignet sich ihres hohen Schleimgehaltes 
wegen besonders gut zum Schneiden. 

Bestandteif.e. Die Wurzel enthiilt etwa 35% Sohleim, 37% Starke, 10% Zucker, 
2% I.Asparagin, etwa 1 % Fett, Gerbstoff, 4-5 % Mineralbestandteile, Betain und 
einen in Wasser unlllsliohen, in Alkohol und Petrolather lllsliohen, dem Lecithin ahnlichen Stoff. 
Der Sohleim farbt sich mit Jodlllsung und Schwefelsaure nur schwach gelb, bei der Oxydation 
mit Salpetersaure gibt er Schleimsaure. Das Asparagin ist in der Eibischwurzel zuerst aufgefunden 
und als Althaein bezeichnet worden. 

Priijung. Die Eibischwllrzel darf nicht miBfarbig sein und nicht dumpfig 
riechen. Je weiBer und reiner die Wurzel ist, desto hoher steht sie im Preis. Minder
wertige Sorten werden zuweilen durch Bestauben mit Starke, Gips, Kreide, Zinkoxyd 
geschont. Man erkennt die Schonung mit Starke durch Abspiilen mit kaltem Wasser 
und Priifung des Bodensatzes auf Starke. - Wird 1 g zerschnittene Eibischwurzel 
mit 20ccm verdiinnter Essigsaure geschiittelt, so darf keine Gasentwicklung auftreten: 
das Filtrat darf durch Ammoniumoxalatlosung nur I;Ichwach getriibt (Calcium) und 
durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Zink). - Mit der zehn
fachen Menge kaltem Wasser solI die geschnittene Wurzel einen dicken, fast klaren 
Schleim geben, der nur schwach gelblich gefarbt sein und Lackmuspapier kaum 
verandern darf. - Der Aschengehalt darf nach Germ. 6 nicht mehr als 7 % betragen. 

Aujbewahrung. Gut nachgetrocknet an einem trockenen Ort. In feuchten Raumen 
in Blechkasten, da sie in Holzkasten leicht schimmelt und dumpfig wird. Das Pulver wird eben
falls gut getrocknet in gutschlieBenden Blechgefa.Ben oder Glasern aufbewahrt. 

Anwendung. Der aus der Wurzel hergestellte Schleim dient als reizmilderndes luttel, 
besonders in der Kinderpraxis. Das Pulver wird als Bindemittel fiir Pillen verwendet, zusammen 
mit Glycerin oder Zuckersirup, nicht mit Gummischleim; letzterer gibt mit dem Pulver sehr 
hart werdende PilIen. Besonders geeiguet fiir PilIen ist das Pulver nicht. - Das Pulver wird 
bis zu 70/ 0 dem gebrannten Gips zugesetzt, um das Erharten zu verlangsamen. 

Folia Althaeae. EibischbUitter. Marshmallow Leaves. Feuilles 
de guimauve. Herba Bismalvae. Herba Hibisci. Herba Malvae visci. 
AltheebIatter. Attigkraut. 

Die im Sommer (Juni, Juli) vor und wahrend der Bliite gesammelten und ge
trockneten Blatter. Acht Teile friache Blatter geben 1 T. getroeknete. 1m Handel aua 
Bayern, Belgien, Frankreich und Ungarn, die deutsche Ware ist die gesuchteste. 

Die Blatter sind geruchlos, von schleimigem Geschmack, bis 10 em lang und bis 
8 cm breit, die untersten breitherzformig, die oberen kleineren mehr eiformig; sie sind 
3-51appig mit hervorgezogenen spitzen Endlappen, am Grunde herz- oder keilformig, 
drei- oder fiinfnervig, grobgesagt, die Kerbzahne verhii.ltnismallig klein. Die Blatter 
der wildwachsenden Pflanze sind meist kleiner als die der kultivierten und haben im 
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.allgemeinen schader gezahnten Rand und spitzere Formen. Die Spreite ist beider
'Beits weich samtartig behaart; beim wilden Eibisch ist der Haarfilz als grauweiBlicher, 
.etwas glanzender nberzug sichtbar, bei kultivierten Pflanzen ist er mehr durch das 
Gefiihl als durch das Auge wahrnehmbar. Frisch sind die Blatter griin, getrocknet 
.grau- oder gelblichgriin und sehr briichig. Der Blattstiel meist nur halb so lang 
wie die Spreite. 

Mikroskopisches Bild. Auf dem Blattquerschuitt oberseits Palisadengewebe aus 
-ciner oder stellenweise zwei Schichten. Zahlreiche Kalkoxalatdrusen im Mesophyll, besonders 
-direkt unter den Biischelhaaren und in den Strangen. Auf beiden Blattflachen Biischelhaare aus 
2-8, meist 6 einzelligen, sehr starkwandigen Armen, dane ben mehrzellige Driisenhaare mit kurzem 
Stiel und einem aus mehreren, paarweise in 2-3 Etagen iibereinander gestellten Zellen zusammen
:gesetzten Kopfchen. In der Epidermis reichlich Schleimzellen. 

Pul ver. Blattepidermisstiicke, beiderseits mit Spaltoffnungen; SchleimzelienderEpidermis; 
Fetzen des Mesophyllgewebes mit ein- bzw. zWeireihiger Palisadenschicht; Oxalatdrusen, frei und 
'im Mesophyll, besonders unmittelbar unter den .Biischelhaaren und in den Strangen; reichlich 
Biischelhaare, 2-8, meist 6armig, je nach der Feinheit des Pulvers noch erhalten und den Blatt
fragmenten anhaftend oder zerbrochen; etagenfOrmige Driisenhaare; stacbelige, kugelformige 
Pollenkorner. Sporen von Puccinia malvacearum kommen oft vor, langlich-ellipsoidische, braune, 
:zweizellige, oft noch dem Stielchen aufsitzende Gebilde, sollten aber nicht vorhanden sein. 

Bestandleile. Die Blatter entbalten viel Schleim und Spuren von atherischemOI (0,02%). 
Der Aschengehalt betragt bis zu 15%, Germ. 6 laBt 16% Asche zu. 

Anwendung. Als reiz~ildernder Tee. 

flores Althaeae. Eibischbliiten. Marshmallow Flowers. Fleurs de guimauve. 
Flores Bismalvae. Altheebliiten. 

Die im Juli und August gesammelten, gut getrockneten Bliiten. Die Bliiten sind fast ohne 
Oeruch, von schleimigem, BiiBlichem, herbem GeBchmack, im Durchmesser etwa 3-4 cm groB, 
ibesitzen einen meist 9spaltigen AuBenkelch, einen 5spaltigen Kelch, eine fiinfblatterige, regel. 
maBige, fleischfarbene oder weiBliche Blumenkrone und zahlreiche StaubgefaBe, letztere zu einer 
-den meist 10teiligen, Bcheibenrunden Fruohtknoten bedeckenden Rohre vereinigt. 

Decoctum Althaeae. Maceratio Althaeae. - Germ. bestimmt, daB Eibisch. 
wurzel-Abkochung durch halbstiindiges Stehenlassen der Wurzel mit lealtem Wasser ohue Umriihren 
und Durchseihen ohne Abpressen zu bereiten ist. - Ros8. laBt die Wurzel 1: 20 mit kochendem 
Wasser 1/2 Stunde digerieren. 

Eibischausziige sind nur kurze Zeit haltbar. Frisch bereitet diirfen sie Lackmuspapier nicht 
verandern. 

Pasta Althaeae. Eibischpaste. Altheepaste. Pasta gummosa. 
Lederzucker. Pate de gomme (de guimauve). Reglise. Zu dieser 
"Eibischpaste" geben nur die spanische, italienische und portugiesische Pharmakopoe Vor
.schriften, nach denen wirklich Eibischwurzelausziige zu verwenden sind. 1m iibrigen wird unter 
(lbigen Bezeichnungen meist eine Gummipaste verstanden, die bei Heiserkeit und Husten als 
linderndes Mittel angewandt wird. 

Erganib.: Je 200 T. mittelfein gepulvertes arabisches Gummi und Zucker mischt man im 
kupfernen Kessel mit 100 T. Wasser, dampft unter Riihren mit einem Holzspatel zur Honigdicke 
-cin, riihrt 150 T. frisches zu Schaum geschlagenes EiweiB darunter und erhitzt unter fortwahren-
-dem starkem Riihren mit einem Holzspatel, bis eine Probe der Mischung von dem letzteren nur 
noch schwierig abflieBt und nicht mehr an den Handen klebt. Man mischt dann 1 T. Pomeranzen· 
bliitenolzucker zu, gieBt in Formen und trocknet in der Warme aus. Es ist dabei sehr wesent. 
Hch, daB das EiweiB frisch und im kiihlen Raume geschlagen ist! Die fertige Masse gieBt man 
-cntweder auf eine Marmorplatte oder in mit Milchzucker oder Starke bestaubte Porzellan· oder 
Holzformen oder Papierkapseln aus, trocknet bei etwa 400, schneidet (am besten miteinerfeinen 
Sage) in Streifen und trocknet nochmals. Auch kann man flache Kasten mit Starkemehl flillen, 
in dieses beliebige Formen eindriicken und die nur bis zur Dickfllissigkeit eingedampfte Masse in 
letztere eingieBen. Sie muB dann vor dem Trocknen zunachst einige Zeit kalt gestellt werden. 
Das Schneiden der getrockneten Paste erfolgt im GroBbetriebe durch kleine Kreissagen. Der 
Lederzucker muB gleichmaBig weiB und Bchaumig sein, er darf keine glasig abgeschiedene 
Gummischicht zeigen. 

Austr. (Elench.): Gummi arabici subt. pulv. 50,0, Sacchari subt. pulv. 50,0, Aquae destil· 
latae q. S., Albuminis Ovi No. I, Aquae Flor. Aurantii 5,0. - Gummi und Zucker werden in 
wenig Wasser gelost. Die Losung dampft man zur Teigkonsistenz ein und rlihrt am Ende ein 
zu Schaum geschlagenes EiweiB darunter. Unter stetem Umriihren wird weiter eingedampft, bis 
-cine Probe weder an der Hand kleben bleibt, noch yom Holzspatel abflieBt. Dann setzt man 
-das Orangenwasser zu und gibt die Masse in mit Starkemehl bestreute Holzformen. - Gall.: 
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1000 g weiBes Senegal-Gummi wascht man, lost in 1000 g Wasser, dampft mit 1000 g Zucker 
ein und verfahrt nach Zusatz von 100,0 Orangenbliitenwasser und 12 EiweiB wie bei den 
vorigen. - Hisp.: Altheewurzel 40,0, Orangenbliitenwasser 60,0, Wasser, Zucker, arabisches 
Gummi je 450,0, frisches EiweiB von 6 Eiern. - Pasta Gummi arabici: Hisp.: Je450,O Zucker
pulver, arabisches Gummi und Wasser, 60,0 Orangenbliitenwasser, 6,0 frisches EiweiB von 6 Eiern. 
- ltal.: 3 T. Altheewurzel werden mit 40 T. Wasser zu 20 T. Kolatur verkocht, in der 20 T. 
Zucker und 20 T. arabisches Gummi gelost werden. Die kolierte Losung wird zur Honigkonsi
stenz eingedampft und nach und nach mit einer Mischung aus 3 T. Orangenbliitenwasser und 
geschlagenem EiweiB (4 EiweiB auf 1 kg) versetzt. Man erwarmt unter fortgesetztem Riihren. 
bis die Masse nicht mehr am Finger klebt. Dann wird sie in kalte, mit Milchzucker bestreute 
Marmor- oder Porzellanformen ausgegossen. N ach dem Erkalten bestreut man die einzelnen 
Stiicke mit Milchzucker. - Portug.: Gummi arabicum, Zucker, Maceratio Althaeae je 400 T .• 
Orangenbliitenwasser 40 T., EiweiB 80 T. 

Sirupus Althaeae. Eibischsirup. Altheesaft. Syrup of Althaea. 
Sirop de guimauve. DieserSirup muB mit besonderer Sorgfalt bereitet werden. Die 
,"orher auf einem Durchschlag von anhangendem Pulver befreite, unter Umriihren mit den Han
den schnell mit kaJtem Wasser abgewaschene Wurzel ist kale zu macerieren, und zwar nicht langer 
als vorgeschrieben ist. Die ohne Pressung erhaltene Kolatur ist sofort zu verkochen, wobei man 
einige Filtrierpapierschnitzel zugeben kann, der fertige Saft gut abzuschaumen, kochend heiB zu 
filtrieren und in kIeine Flaschchen (bis in den Hals gefiillt) abzufiillen und kiihl aufzubewahren. Del' 
schleimige Sirup ist gelblich; er muB kIar sein. - Germ.: 2 T. mit Wasser abgewaschene Eibisch
wurzel werden mit 1 T. Weingeist und 50 T. Wasser 3 Stunden lang bei Zimmertemperatur ohne 
Umriihren ausgezogen. Aus 37 T. der beim Durchseihen ohne Pressung erhaltenen Fliissigkeit 
Wird mit 63 T. Zucker der Sirup gekocht. - AUBtr.: 20 T. Wurzel 2 Stunden mit 300 T. Wasser 
macerieren, in 250 T. Kolatur 400 T. Zucker unter einmaligem Aufkochen losen. - Croat.: 16 T. 
Altheewurzel mit 220 T. Wasser 3 Stunden macerieren, die Kolatur mit 2 T. Filtrierpapier auf
kochen, klaren, mit 340 T. Zucker 540 T. Sirup kochen. - Dan.: 40 T. Wurzel, Wasser q. s., 370 T. 
Kolatur, 630 T. Zucker. - Hisp.: 10 T. Wurzel mit 200 T. Wasser macerieren, kolieren, mit 1000 T. 
Zuckersaft mischen und auf 1000 T. einkochen. - Helvet.: 50 T. Eibischwurzel, 30 T. Weingeist. 
650 T. Wasser laBt man 3 Stunden stehen, klart die Seihfliissigkeit durch Aufkochen, filtriert hem 
und lost in 350 T. Filtrat 650 T. Zucker. - ltal.: 2 T. grob gepulverte Wurzel, 50 T. Wasser, 
1 T. Weingeist. Auf 40 T. Kolatur 60 T. Zucker. - Japon. wie Germ. - Nederl.: 3 T. Wurzel, 
45 T. Wasser, 40 T. Kolatur und 60 T. Zucker. - Norveg.: 2 T. Altheewurzel, 2 T. SiiBholz, 50 T. 
Wasser, 2 St. ausziehen, kolieren, mit Wasser auf 50 T. Kolatur nachwaschen, aufkochen, filtrieren. 
Filtrat gibt mit 60 T. Zucker 100 T. Sirup. - Ross. wie Germ. - Portug. laBt 350 T. Althee
maceration (5: 100) mit 650 T. Zucker zum Sirup verkochen. - SUM.: Aus 3 T. Wurzel und 
unter Verwendung von nur 35 T. der Kolatur wie Germ. Dem Sirup werden 2 T. Pomeranzen
bliitenwasser hinzugefiigt. Germ. 6 s. Bd. II S. 1362. 

Sirupus Althaeae concentratus und siccus. Aus sogen. zehnfachem Altheesaft, del' 
noch mit Zuckersaft erwarmt werden soli, hergestellter Sirup ist dem lege artis hergestellten 
Praparat nicht gleichwertig. Ein Sirupus Althaeae concentr., der uns vorlag, gab nach vor
schriftsmaBiger Aufliisung einen triiben minderwertigen Sirup: Die Verwendung derartiger kon
zentrierter Praparate in der Apotheke ist durchaus unzulassig. 

Unguentum Althaeae. Altheesalbe. Eibischsalbe. Unter dieser Bezeichnung sind 
verschiedene Mischungen gebrauchlich, zu denen Eibisehwurzel nicht verwendet wird. (Siehe 
unter Cera.) Nur die folgende Salbe ist eine echte Altheesalbe. Hisp.: 100 T. Althee
wurzel werden 1 Stunde mit 100 T. Wasser maceriert. Dann mischt man 750 T. Olivenol zu und 
erhitzt im Wasserbad bis alles Wasser verdampft ist. Nach dem Kolieren fiigt man eine 
Schmelze aus 50 T. Terpentin und je 160 T. gelbem Wachs und Fichtenharz zu. 

Cataplasrna matllrans (Gall. 1884). 
Especes emollientes. 

Foliorum Verbasci 
Foliorum' Althaeae 
Foliorum Malvae 
Rerbae Parietariae ali 25,0 

werden als grobe Pulver mit Wasser zu einem 
Brei angerlihrt, dem man zusetzt 

Unguenti basilici 20.0. 

Liquor pectoralis (Form. BeroL). 
Liquoris Ammcnii anisatl 5,0 
Sirupi Althaea~ 30,u 
Aquae destllJatae 165,0. 

1I1areratio Althnene (F. M. Germ. u. BeroL). 
IIlacerat. Rad. Althaeae 12,0: 140,0 
Acidi hydrochlorici 1,0 
Sirupi simplicis ad 150,0. 

]11. D. S. Zweistlindlich 1 EJ3Jijffel voll zu nehmen. 

Mlxtura AlthaeaI'. 
Miinchener Vorschrift. 

Decocti Althaeae (e 10,0) 130,0 
Sirup. simp!. 20,0. 

Midura Althaeae cum Morphio. 
Mlinchener Vorschrift. 

Decocti Althaeae (e 10,0) 130,0 
Morph. hydrochlor. 0,02 
Sirup. simp!. 20,0. 

Pasta pectoralis DIETERlCH. 
1. Specierum pectoralium 20,0 
2. Aquae 1500,0 
3. Gummi arabici pulv. 600,0 
4. Albuminis sicel 2,0 
5. Chartae bibulae 5,0 
6. Sacchari 400,0 
7. Extracti Opii 0,5 
8. Aquae Amygdalar. amar. 20,0. 
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Man laJ.lt 1 mit 2 wahrend 12 Stunden stehen, 
preJ.lt aus und lost ohne Erwarmen 3 und 4 
darin, fiigt 5 und 6 hinzu, kocht unter Ab
schaumen, seiht durch Flanell und dampft bis 
auf 1600,0 ein, dann fiigt man Losung von 7 in 
8 hinzu, dampft ohne Riihren auf 1300,0 ein und 
gieJ.lt in Kapseln aus. 

Pastilll Althaeae. 
Trochiscl Althaeae. Pastilles de Gui-

mauve. (DIETERICH) 
Radicis Althaeae pulv. 75,0 
Saccbari pulverati 925,0 
OIei Rosae gtt. II 
Aquae Rosae q. s. 

flant Pastilll 1000. 

Portug. 
1. Saccharl pulv. 1000,0 
2. Tragacantbae pulv. 10,0 
3. Macerationis Althaeae 90,0. 

Aus 2 und 3 macht man einen Schleim und stoat 
mit 1 zur Pastillenmasse an. 

81ruplls Althacae compos!tus. 
Sirop de FERNEL. 

Sirupi Althaeae 
Sirupi Liquiritiae 
Sirupi Papaveris aa. part. aeq. 

Sirupus pectoralis. 
Brustsaft. 

Sirupi Liquiritiae 100,0 
Sirupi Rboeados 50,0 
Sirupi Althaeae 40,0 
Sirupi lpecacuanbae 20,0. 

81rupus pectoralis. 
Sirop d'especes pectorales. 

Gall. 
1. Spec. pectoral. (Gall.) 100,0 
2. Aquac dest. ] 20U,O 
3. Sacchari 2000,0 
4. Aquae Flor. Aurantii 50,0 
5. Extractl Opii 0,3 

Durch 6stiindiges Stehenlassen von 1. mit dem 
zum Sleden erhitzten Wasser und folgendes 
Abpressen erhiilt man 1000 g Kolatur. Diese 
wlrd mlt Losung von 5. in 4 vermiscbt und 
im Wasserbad 3 darin gelOst. 

~Irupus prctoralis hamburgensls 
(Hamb. Vorschr.). 

Elixirii Liquiritiae 10,0 
Sirupi Althaeae 90,0. 

SpeCies ad Gargarlsma (Ergiinzb.). 
Foliorum Altbaeae 
Florum Malvae 
Florum Sambuci aa. p. aequal. 

Species Althaeae. 
A ustr. Croat. 

Foliorum Altbaeae 55,0 100,0 
Radicis Althaeae 25,0 50,0 
Radicis Liquiritlae 15,0 30,0 
Florum Malvae 5,0 10,0 

Hung. 
500,0 
250,0 
200,0 
50,0 

Species demulcentes (Norv.). 
Fruetus Cannabis 30,0 
Herbae Malvae 30,0 
Radicis Altbaeae 30,0 
Radicls Liquiritiae 10,0. 

Spl'cles emolllentes. 
Rpec i e s ad Cataplasma. Erweichende 
Krauter. Herbs of emollient Cataplasm. 

Especes emollientes. 
Germ. Austr. Helvet. 

Foliorum Altbaeae gr. pulv. ]0,0 10,0 20.0 
Foliorum Malvae 10,0 10,0 20,0 
Herbae Meliloti ]0,0 10,0 
Florum Cbamomillae 10,0 20,0 
Seminis Lini 10,0 20,0 40,0 

SpeCies pectorales albae. 
(F. M. Germ. u. Hambg. Vorschr.) 
Fruet. Foenicul. cont. 4,0 
Rad. Liquir. conc. 8,0 
Rad. Althaeae conc. 28,0. 

Species pectorales. 
Species ad lnfusum pectorale. Species 
Althaeae compositae. Species demulcen teB. 
Brusttee. Augsburger Tee. Cough-Specics. 
Pectoral-Tea. Especes pectorales. Fleurs 

pectorales. Tbe pectoral. 
Germ. 

Radicis Althaeae grob zerscbn. 8,0 
Radicis Liquiritiae 3,0 
Rblzomatis Iridis 1,0 
Foliorum Farfarae 4,0 
Florum Verbasei" 2,0 
Fructus Anisi contus. 2,0. 

Foliorum Altbaeae 
Radicis Liquiritiae 
Radicis Altbaeae 
Hordei perlati 
Florum Verbasci 
Florum Malvae 
Florum Rhoeados 
Fructus Anisi stellati contusi 

Austr. 
42,0 
30,0 
10,0 
10,0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

Nederl. 
40,0 
20,0 
30,0 

10,0 

Fructus Anisi gr. mod. pulv. 
Flor. Verbasci 

Dan. 
80,0 

120,0 
120,0 
120,0 
]20,0 
180,0 
160,0 

Norveg. 
10,0 

Folior. Farfarae 
Herbae Veronicae 
Radicis Liquiritiae 
Radicis Althaeae 
Flor. Sambuci 

Gall. 
Flor. Verbasci 
Flor. Rboeados 
Flor. Althaeae 
Flor. Malvae 
Flor. Farfarae 
Flor. Violarum 
Flor. Gnaphalii dioici 

Helv. 
Fruct. Anisi 
Fruct. Anisi stellati 
Fruct. Foeniculi 
Florum Malvae 
Florum Rhoeados 
Florum Verbasci 
Florum Tiliae 
Foliorum Adianti 
Herbae Thymi 
Radicis Althaeae 
Radicls Liquiritiae 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
]00,0 
]00,0 
100,0. 

2,0. 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

30,0 
40,0. 

15,0 

30,0 
30,0 
15,0. 

Ross.=Germ., aber mit Sternanisfriichten. 

Suec. 
Fructus Anlsi stellati 
Radicis Liquiritiae 
Flor. Sambuci 
Radicis Althaeae 
Herbae Hyssopi 

5,0 
15,0 
20,0 
30,0 
30,0. 

Species pectorales Vlennenses. 
Wiener Brusttee. 

Herb. Althaeae 500,0 
Herb. Pulmonar. 
Herb. Hepatic. 
Herb. Scabiosae lIa 50,0 
Rad. Liquiritiae 
Rad. Althaeae aa 150,0 
Flor. Verbasci 
Flor. Papay. Rhoead. 
Flor. Malvae silvestro aa 20,0 
Fruct. Anisi stellati 7,0. 

Dem gemischten Tee werden zugesetzt: Wein
beeren, geschnittene Feigen, geschnittenes J 0-
hannisbrot, geschillte Gerste je 100,0, samtlich 
vorber gut zu trocknen. 
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SpeCies pectorales cum Fructlbus (F. M. Germ.). Erganzb. 
Flor. Rhoead. 10,0 
Fruct. Anis. stell. 
Fruct. Anisi 
Flor. Verbasci aa 20,0 
Rhiz. Iridis 
Hordei perJati 
Passul. minor. aa 40,0 
Rad. Liquiritiae 60,0 
Fol. Farfarae 
Caricar. aa 80,0 
Rad. Althaeae 160,0. 

Fruct. Ceratoniae eonc. 6,0 
Hordei periati 4,0 
Caricar. eoncis. 3,0 
Spec. pectoral. (Germ.) 16,0. 

Species puerperales. 
Kindbetttee. 

Flor. Verbasci eoneis. 10,0 
Sem. Melonis contus. 10,0 
Rhizom. Graminis eoneis. 20,0 
Rad. Liquiritiae eoneis. 20,0 
Rad. Althaeae eoneis. 40,0. 

Elsasser Brusttee. 1800,0 Fo!. Farfarae, 750,0 Lichen islandic., 4500,0 Radix Althaeae. 
750,0 Herb. Capill. Veneris, 750,0 Rhiz. Graminis, 1200,0 Capito Papaveris, 1200,0 Flor. Rhoeados, 
450,0 Flor. Stoechados, 450,0 Flor. Verbasci tot. 300,0 Fruct. Foenic. tot., 7500,0 Fruct. Ceraton., 
750,0 Rhiz. Iridis. Alles ganz grob geschnitten 1 

LAARMANNS Entfettungstee, Reduzin, besteht 'nach Angabe von GUST. LAARMANN 
in Herford aus 4g Eibisch, 4 g Huflattich, 12g Wollblumen, 3g HaferfJocken, 7 g sibirischem Wolfs
trappkraut (Leonurus lanatus), 15 g Faulbaumrinde, 10 g Hagebutten, 5 g Heidelbeeren, 10 g 
Lindenbliiten, 10 g Holunderbliiten, 2,5 g Pareirawurzel, 2,5 g Liebstockelwurzel, 2,5 g Hau
hechelwurzel und 2,5 g Wacholderbeeren. 

Pate pectorale deREGNAULT, wird aus einemBrustteeaufguB, arabischemGummi, Zucker, 
Tolubalsamtinktur bereitet. 

Sirop pectoral de LAMOUROUX wird nach DORVAULT bereitet aus Kalbslunge, islan
dischem Moos, Jujuben, Datteln, Lackritz, Lungenmoos, Malvenbliiten, Altheebliiten, Veilchen
bliiten, Klatschrosen, Opiumextrakt, Zucker. 

Sterntee von PAUL WElD HAAS in Dresden, ist dem Brusttee ahnlich zusammengesetzt 
(Karlsruher Ortsges.-Rat). 

Eusitin, ein Mittel gegen Fettleibigkeit, soll die "Mucinstoffe von Althaea ros. syriens." 
enthalten. 

.Alumen S. unter Al umini um S. 377. 

Aluminium. 
Aluminium. Aluminium (auch eng!. und franz.). AI. Atom-Gew. 27,1. 

Getclnnung. Das Aluminium wird gewonnen durch Reduktion von Tonerde (Aluminium
oxyd), die in geschmolzenem Kryolith gelost ist, im elektrischen Of en. Zur Erniedrigung der 
Schmelztemperatur wird dem Kryolith noch Aluminiumfluorid und Calciumfluorid zugesetzt, 
zuweilen auchKochsalz. Die groBen Strommengen, diezur Gewinnung der heute gebrauchten groBen 
Mengen von Aluminium erforderlich sind, werden meist durch Wasserkrafte erzeugt, besonders 
am Rheinfall bei Schaffhausen, in Amerika am Niagara. Das Aluminiumoxyd wird haupt
sachlich aus dem Bauxit gewonnen, einem natiirlichen Aluminiumoxydhydrat, das von den 
Verunreinigungen, besonders Eisenoxyd, befreit wird. Die Elektroden werden aus Retorten
graphit oder Petroleumkoks hergestellt. Als Kathoden dienen Kohlenplatten oder Blocke, mit 
denen der eiserne Badkasten ausgekleidet ist, alB Anoden Kohlenklotze von 25 bis 30 cm Dicke 
und 30 bis 50 cm Lange oder diinnere von 8 bis 10 cm Dicke. DaB Bad hat eine Temperatur 
von etwa 900 bis 10000. 

DaB im elektriBchen Of en gewonnene Aluminium wird meist noch in Flammofen umgeBcb.mol. 
zen. Es enthalt 98 bis 99% Aluminium, beBonders reine Sorten 99 bis 99,5%' An Verunreinigun
gen enthalt es etwa 0,2 bill 0,6% SiIicium und 0,1 biB 0,35% Eisen, zuweilen auch Spuren von 
Kupfer, Arsen und kleinen Mengen Natrium, etwa 0,1 bis 0.4% • meist aber nur im Rohalumi
nium. Ein Natriumgehalt beeintrachtigt die Giite und Brauchbarkeit deB Aluminiums sehr stark. 

In den Handel kommt daB Aluminium in Form von Barren, Draht, Blech, Spanen, Pulver. 
Eigenschajten. SilberweiBes, leichtes Metall, das politurfiiliig ist und seinen 

Glanz an der Luft behalt. Spez. Gewicht des gegossenen Aluminiums 2,56, des 
gehammerten 2,67. Smp. 6280. Es leitet die Elektrizitat vorziiglich. Kalte konz. 
Schwefelsaure und kalte verdiinnte Schwefelsaure greifen das Aluminium nur wenig 
an, losen es aber beim Erwarmen leicht; Salpetersaure wirkt sogar in ziemlicher 
Konzentration nur wenig ein; von Salzsaure wird es leicht unter WasserBtoff
entwickelung gelost, ebenso von Kali- und Natronlauge; von Essigsaure wird es 
gieichfalls gelost, ebenso auch von Phenol. - Reibt man metallisches Aluminium 
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mit etwas Quecksilber oder Quecksilberchlorid oder anderen Quecksilbersalzen ein, 
so antsteht auf der Oberflache Alumini um.Amalgam, das sahr lebhaft Wasser zero 
satzt unter Bildung von Aluminiumhydroxyd; durch die Einwirkung df'r Feuchtigkeit 
der Luft wird das Aluminium, das mit Quecksilbersalzen in Beriihrung gekommen 
ist, allmahlich in Aluminiumhydroxyd verwandelt, das moosartig das Metall iiber. 
zieht. Man hiite sich, Aluminiumgerate mit QuecktJilber und Quecksilbersalzen in 
Bariihrung zu bringen, sie werden dadurch zerstOrt. 

Pril/ung. Das zur Herstellung von Gerii.tschaften verwendete Aluminium solI hiichstens 
1 % Verunreinigungen enthalten. Man bestimmt die hauptsii.chlichsten Verunreinigungen, Si. 
licium, Eisen und Kupfer. 

Bestimm ung des Siliciums. Man iibergieBt 2-4 g Aluminiumschnitzel in einer Platin. 
schale mit reiner konz. Natronlauge {eNatrio}. Nach der Auflosung sii.uert man mit Salzsaure an, 
dampft zur Trockne, erhitzt zwei Stunden auf 1500, nimmt mit salzsii.urehaltigem Wasser auf und 
filtriert die Kieselsaure ab, die gewaschen, getrocknet und gegliiht wird. 

Bestimm ung des Eisens. Man lost 3 g Aluminiumschnitzel in reiner Natronlauge auf, 
iibersii.ttigt die Losung mit reiner verd. Schwefelsii.ure {spez. Gew. 1,16} und titriert mit 
l/lO-n-KaliumpermanganatlOsung bis zur bleibenden Rotung. 1 ccm = 5,6 mg Fe. 

Bestimmung des Kupfers. Da der Gehalt an Kupfer meist sehr gering ist, geniigt 
meistens eine kolorimetrische Bestimmung des Kupfers in dem Filtrat von der Siliciumbestim. 
mung. Sind groBere Mengen Kupfer vorhanden, so fallt man das Kupfer mit Schwefelwasserstoff 
aus und bestimmt es, wie unter Cuprum angegeben. 

An'Wendung. Das Alu~inium ist wegen seiner Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit ein aus· 
gezeichnetes Gebrauchsmetall. Es dient zur Herstellung von Haushaltsgeraten, Gebrauchs. 
gegenstii.nden aller Art und ist auch fiir Laboratoriumsgerate und Fabrikapparate sehr ga. 
eignet. Ein Hindernis fiir die allgemeine Verwendung ist noch das Fehlen 'eines brauchbaren 
Lotes fiir Aluminium. Die Gerate konnen nur gestanzt, gefalzt und geschweiBt werden. Durch 
kurz dauerndes Beizen mit warmer Natronlauge {10 0/0 NaOH} erhii.lt das Aluminium eine matt. 
silberweiBe Oberflii.che. Fiir elektrische Leitungen wird auch Aluminiumdraht verwendet. Legie. 
rung en von Aluminium mit Magnesium, Magnalium genannt, sind noch leichter und 
fester als reines Aluminium, ebenso sind Legierungen mit Kupfer {Aluminium bronze} sehr dauer
haft. GroBe Mengen von Aluminium werden bei der Gewinnung und Verarbeitung des Eisens 
und des Stahls ala Desoxydationsmittel verwendet in kleinen Zusii.tzen von 0,02 bis 0,050/0 zu dem 
geschmolzenen Eisen oder Stahl zur Reduktion des gelosten Eisenoxyds. Bei der Verzinkung 
von Eisen werden dem Zinketwa 100/0 Aluminium zugesetzt; das Zink wird dann diinnfliissiger. 
FeinesAluminiumpulver wird wegen seinessilberweiBen Glanzesals unech te Sil berbronze, 
fiirRostschutzanstriche u. a. verwendet; ferner in der Aluminothermie in der Feuerwerkerei 
und zur Herstellung von Sprengstoffen. Papierdiinn ausgewalztes Aluminium, Blattaluminium 
(Aluminiumfolie), wird wie Blattzinn verwendet; es ist stets bleifrei und ungiftig. In der Chemie 
wird amalgamiertes Aluminium als Reduktionsmittel verwendet, in der Analyse zur 
Reduktion von Salpetersaure zu Ammoniak. Aluminium dient ferner zur Darstellung von wasser. 
freiem Aluminiumchlorid und fiir andere chemische Zwecke. Fiir manche Apothekengerii.te, wie 
LOffel, Wagschalen, Pulversohiffchen u. a. ist Aluminium nioht geeignet, da es von verschie. 
denen Salzen, besonders von Quecksilbersalzen, angegriffen wird. Aluminiumstifte konnen 
zum Schreiben auf Glas dienen; die Schrift ist fest anhaftend, glii.nzend weiB. 

Das Loten von Aluminium macht groBe Schwierigkeiten, und es gibt bis jetzt nooh 
kein dauernd haltbares Aluminiumlot. Folgende Legierungen sind zum Loten von Alu. 
miniumgeraten empfohlen worden: Kupfer 56 T., Zink 46 T., Zinn 2 T. {mit Borax}, - Alu
minium 95 T., Kupfer 1 T., Zinn 4 T., - Aluminium 95 T., Kupfer 1 T., Wi smut 2 T., Zink 1 T., 
Zinn 1 T_, - Aluminium 60 T., Kupfer 13 T., Wismut 10 T., Antimon 15 T., Zinn 2 T., - Zinn 
97 T., Wismut 1 T., Kupfer 2 T., - Cadmium 50 T., Zink 20 T., Zinn 30 T. 

Technisch wendet man auBer dem Vernieten und Falzen die autogene Sch wei Bung mit 
besonderen Brennern an, wobei reines Aluminium als Lot verwendet wird. 

Escalinpastillen {VEREIN. CHEM. WERKE, Chariottenburg} enthalten je 2,5 g feinstes 
Aluminiumpulver, 1,5 g Glycerin und 1,0 g Wasser. Bei Magen. und Darmblutungen und Magen. 
geschwiiren. 4-5 Pastillen nach Entfernung der Stanniolumhiillung in 100 ccm Wasser auf· 
schlemmt niichtern zu nehmen. 

Escalinsuppositorien bestehen aus Aluminiumpulver und Kakaobutter. Bei Afterrissen 
und Hamorrhoidalblutungen 2-3mal taglich 1 Stiick. 

Aluminiumlegierungen. 
Aluminium + Kupfer. Aluminium mit etwa 3 bis 6% Kupfer dient zur Herstellung von 

Kiichengerii.ten, Flaschen, Filtrierapparaten u. a. Kupferreiche Legierungen mit 90 bis 950/0 
Kupfer und 5 bis 10% Aluminium werden als Aluminiumbronze bezeichnet, sie werden wie 
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Messing zur Herstellung von Maschinenteilen, Beschlagen, Gebrauchs- und Kunstgegenstanden 
verwendet. 

Aluminium + Zinke Ein Zusatz von 2 bis 3% Zink macht das Aluminium harter, dehn
barer und politurfahiger. 

Aluminium + Silber. Eine Legierung von 96 T. Aluminium und 4 T. Silber ist hart 
und politurfahig wie Werksilber. Eine Legierung von 1 T. Silber und 2 T. Aluminium, die wie 
Werksilber verwendet wird, wird als Drittel-Silber, Tiers-argent, bezeichnet. 

Aluminium + Gold. Ein Zusatz von 1 % Aluminium macht das Gold harter, ohne 
seine Dehnbarkeit zu beeintrachtigen. 

Aluminium + Mlignesium. Legierungen von Aluminium mit Magnesium, die als 
Magnalium bezeichnet werden, sind harter undfesterundnochleichteralsAluminium. Es werden 
verwendet: Legierungen mit 2 bis 5% Magnesium fiir Draht, mit 5 bis 8% fiir gewalzte Gegen
stande, mit 12 bis 15% fiir gegossene Gegenstande mit 20 bis 30% fiir Teilkreise an optischen 
Instrumenten, mit fiber 30% fiir Spiegel. 

Aluminium + Eisen + Silicium. Bei der Gewinnung von Eisen und Stahl werden 
kleine Mengen von Aluminium als Desoxydationsmittel zugesetzt, besonders in Form einer 
Legierung mit Eisen und Silicium (Aluminiumferrosilicium). 

Aluminiumhaltige ~ronze (nicht zu verwechseln mit Aluminiumbrone, s. S. 363). Als 
Desoxydationsmittel wird Aluminium in kleinen Mengen (hochstens 0,4 0/0) auch beim Bronze
guS verwendet. Ein groBerer Gehalt an Aluminium beeintrachtigt die Festigkeit der Bronze. 

Aluminium-Amalgam oder amalgamiertes Aluminium ist Aluminium mit einem 
"Oberzug von Quecksilber. Es zersetzt Wasser unter lebhafter Wasserstoffentwicklung und Bil
dung von Aluminiumhydroxyd und wird als neutrales Reduktionsmittel in der organischen Chemie 
angewandt. Zur Herstellung werden olfreie Aluminiumspane mit Natronlauge bis zur starken 
Wasserstoffentwicklung angeatzt, donn mit Wasser einmal abgespiilt und mit einer Losung von 
Quecksilberchlorid (0,5 % HgCI2) iibergossen. Nach 1 bis 2 Minuten wird die Fliissigkeit ab
gegossen, und die Behandlung mit Natronlauge und Quecksilberchloridlosung noch einmal wieder
holt. Dann werden die Spane rasch mit Wasser, dann mit Alkohol und Ather abgespiilt und sofort 
verwendet. Sie konnen auch unter Petrolather aufbewahrt werden. 

Partinium ist eine Aluminium-Wolfram-Legierung, die in Frankreich zum Bau von 
Motorfahrzeugen verwendet wird. Sie ist billiger als Aluminium, ebenso leicht, zugleich aber 
widerstandsfahiger als dieses. Gegossenes Partinium hat das spez. Gewicht 2,89, gewalztes 3,09. 
Die Langenausdehnung schwankt zwischen 6-80/0' die Zugfestigkeit betragt 32-37 kg auf 1 qmm. 

Silumin ist eine Legierung von Aluminium mit 11-14 % Silici um. Gegen chemische Ein
wirkungen ist es in manchen FaIlen bestiindiger als Reinaluminium. 

Aluminiumverbindungen. In selnen Verbindungen i8t das Aluminium 
dreiwertig. Das Oxyd, AI2 0 a, wird als Tonerde bezeichnet, und die SaIze des 
Aluminiums vielfach auch als Tonerdesalze. Die Salze sind ungiftig, vorausgef'\etzt 
daB die Saure ungiftig itlt. 

ETkennung. Amm oniak (auch Ammoniumsulfid) falIt aus den Losungen der Aluminium
salze farbloses, gallertartigesAluminiumhydroxyd, Al(OH)s. Weinsaure und Citronensaure hindem 
die Fallung des Aluminiumhydroxyds durch Bildung von Komplexsalzen. - Natriumcarbonat 
fallt unter Entweichen von Kohlendioxyd ebenfalls Al(OH)s. - Natronlauge (auch Kalilauge) 
faUt zunachst auch Al(OH)s, das im "OberschuB von Natronlauge sich wieder lost zu Natrium
aluminat, AI(ONa)s, und aus dieser Losung dUrch Zusatz vonAmmoniumchlorid wieder ausgeschie
den wird. - Natriumphosphat fallt weiBes Aluminiumphosphat, AlPO" leicht loslich in Salz
saure und SaIpetersaure, auch in Natron- und Kalilauge, nicht in Essigsaure. - Gliiht man eine 
Aluminiumverbindung auf der Kohle vor dem Lotrohr, befeuchtet dann mit Kohaltnitratlosung 
und gliiht wieder, so erhalt man eine ungeschmolzene blaue Masse (THENARDS Blau). 

Bestimmung. Man bestimmt das Aluminium, indem man es als Aluminiumhydroxyd 
fallt und dieses durch Gliihen in Aluminiumoxyd iiberfiihrt: 

Man versetzt die heiBe, maJ3ig verdiinnte Fliissigkeit mit Ammoniumchlorid, hierauf mit 
Ammoniak in maJ3igem "OberschuJ3, erhitzt zum Sieden und erwarmt so lange, bis die Fliissigkeit 
eben noch nach Ammoniak riecht. (Nicht liingerl) Man wascht mit heiBem Wasser erst durch 
AbgieBen, dann auf dem Filter aus (nicht zu kleine Filter I), trocknet gut aus und gliiht; 
Al20 s >< 0,5303 = AI. Enthalt die Losung nichtfliichtige SaIze, so konnen kleine Mengen 
derselben in dem Niederschlag verbleiben. Man lost in diesem FaIle den ausgewaschenen Nieder
schlag nochmals in Salzsaure, fiilIt nochmals mit Ammoniak, wascht aus, trocknet und gliiht. 

Enthalt die Substanz fliichtige organische Sauren, so beseitigt man diese zunachst durch 
Abrauchen mit konz. Schwefelsaure. Sind nicht fliichtige organische Sauren zugegen, so schmilzt 
man die Substanz mit Ralium-Natriumcarbonat und etwas Salpeter, oder man zerstort die Sauren 
dUrch Erhitzen mit konz. Schwefelsaure nach dem KJELDAHLschen Verfahren. 

In Sauren nicht losliche Aluminium-Verbindungen (Silikate) schlieBt man dUrch Schmelzen 
mit Kalium-Natriumcarbonat auf. Die Losung der Schmelze wird mit Salzsaure iibersattigt. 
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die Kieselsaure durch wiederholtes Eintrocknen mit Salzsaure in die unlosliche Form gebracht und 
aus dem Filtrat das Aluminium durch Ammoniak gefallt. - Man kann die Kieselsaure aus den 
Silikaten auch durch Eindampfen der Substanz mit Flullsaure im Platingefall verfliichtigen, daB 
hinterbliebene Aluminiumfluorid durch Erhitzen mit konz. Schwefelsaure in daB Sulfat iiber, 
fiihren und dessen Losung mit Ammoniak fallen. 

Aluminium aceticum. Basisches Aluminiumacetat. Aluminium sub
aceticum. 

Als dreisauerige Base kann das Aluminiumhydroxyd mit Essigsaure verschiedene 
basische Salze bilden, z. B. CHaCOOAI(OH)2 und (CHaCOO)2AlOH. Man bezeichnet. 
das erstere alB Al umini um ,l/a' Aceta t oder als 2/a,basisches Al umini um aceta t, 
das zweite als Al umini um,2/a,Acetat odeI' als l/z,basisches Al umini umacetat. 
Das 2/a,Acetat ist in Wasser lOslich; es ist enthalten in dem Liguor Aluminii acetici-. 
Das l/a,Acetat ist in Wasser unloslich. AUA diesen beiden Acetaten entstehen durch 
Wasserabspaltung weitere basische Acetate, die in Wasser unlOslich sind, z. B. 
CHaCOOAlO und (CHaCOO)2Al·O·AI(OOCCHa)2' Wird eine Losung des 2 / s,Acetats 
eingedampft, so erhalt man als Riickl'ltand solche wasserarmere basische Acetate, 
die sich in Wasser nicht wieder auflosen. 

Liquor Aluminii acetici (Germ.). Aluminiumacetatlosung. Aluminium Ace, 
tate Solution. Solution d'acetate d'aluminium. Aluminium aceticum 
solutum (Austr.). Essigsaure Tonerdelosung. Einf' wasserige Losung von 
Aluminium,2/a,Acetat,(CHsCOO)2AlOH. Gehaltmind. 8,5% (Germ. 6, Nachtrag). 

Darstellung. 105 T. Aluminiumsulfat werden in 270 T. Wasser gelost, die Losung 
filtriert und das spez. Gewicht der Losung durch Wasserzusatz auf 1,152 gebracht. In 367 T. 
der Lasung (die 48,2 T. wasserfreies Aluminiumsulfat enthalten) werden 46 T. Calci umcar bonat, 
die mit 60 T. Wasser angerieben sind, allmahlich eingetragen, und dann der Mischung 120 T. verd. 
Essigsaure (30%ig) nach und nach zugesetzt. Die Mischung lallt man in einem offenen GefiW 
unter Wiederholtem Umriihren an einem kiihlen Ort so lange stehen, bis keine Gasentwicklung mehr 
bemerkbar ist (mehrere Tage lang), am besten etwa 1 Woche, damit das Calciumsulfat sich moglichst 
vollstandig abscheidet; Erwarmung ist zu vermeiden. Der Niederschlag wird dann ohne Am, 
waschen abgeseiht und mit der Hand oder zwischen halzernen Prellplatten ausgeprellt. Die Lasung 
wird filtriert und, wenn natig, mit Wasser auf das spez. Gew. 1,044-1,048 verdiinnt. Das 
Aluminiumsulfat setzt sich mit dem Calciumcarbonat unter Entweichen von Kohlendioxyd 
urn zu Calciumsulfat und Al umini umhydroxyd; letzteres geht auf Zusatz der Essigsaure 
als 2/s,Acetat in Lasung., . 

Das Calcium carbonat mull frei sein von Magnesiumcarbonat, weil sich sonst Magnesium, 
sulfat bildet, das in Lasung bleibt undeine Ausscheidung von basischem Aluminiumacetat 
bewirkt. 

Eigenschajten. Klare, farblose Fliissigkeit, die Lackmuspapier rotet. Geruch 
schwach nach Essigsaure, Geschmack siiBlich zusammenziehend. Die Losung enth:i.lt 
bei dem vorgeschriebenen spez. Gewicht 7,3-8,3% Aluminium,2/a,Acetat, 
(CHaCOO)2AlOH. Germ. 6, Nachtrag, Dichte (20°) mind. 1,042. 

Erkennung. Mit Ammoniakfliissigkei t gibt sie einen gallertartigen Niederschlag, 
der sich in Natronlauge lOst. Mit Eisenchloridlosung gibt sie eine Rotfarbung. Wer
den 10 ccm der Lotlung mit 0,2 g Kaliumsulfat versetzt und im Wasserbad erhitzt, 
so gerinnt die Fliissigkeit durch Ausscheidung von basischem Aluminiumsulfat; beim 
Erkalten wird sie wieder fliissig und klar. 

Priifung. a) Eine Mischung von 1 ccm der Losung und 3 ccm Zinnchloriir
lOsung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). - b) Eine 
Mischung von 5 ccm der Losung und 15 ccm Wasser darf nach ZUF!atz von 3-4 Tr. 
Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden 
(Eisen). - c) 10 ccm der Losung diirfen nach Zusatz von 3 bis 4 Tr. Salzsaure durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). - d) 5 ccm 
der Losung diirfen durch 10 cern Weingeist nur opalisierend getriibt werden (Alu
mininm" Calcium" Magnesiumsulfat). - e) Eine Mischung von 20 ccm der Losung 
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mit 1 ccm Kaliumpermanganatiosung (1: 1000) dad die rote Farbe innerhalb 1 Stunde 
nicht verlieren (Ameisensaure). 

Gehal tsbestimm ung. Nach E. RuFP. 109 Aluminiumacetatlosung werden in einem 
Becherglas mit etwa 0,5 bis 1 g Ammoniumchlorid versetzt, bis auf 4 bis 5 ccm eingedampft, mit 
otwa 100 ccm Wasser verdiinnt, erhitzt und mit Ammoniakfliissigkeit in geringem trberschu3 
versetzt. Der Niederschlag von basischem Aluminiumacetat wird abfiltriert, ausgewaschen und 
gegliiht (etwa 30 Minuten auf einem guten Bunsenbrenner.) Es miissen 0,23-0,26 g Aluminium
oxyd gefunden werden. Nach Germ. 6, Nachtrag, miissen 5 g der Losung mind. 0,133 g Al20 s 
geben. 

Anmerkung. Man kann auch, wie Germ. vorschreibt, 10 ccm der Losung mit 100 ccm 
Wasser verdiinnen und in der Siedehitze mit Ammoniakfliissigkeit fallen und das Aluminium
hydroxyd dann abfiltrieren, auswaschen und gliihen. Das Aluminiumhydroxyd nimmt dann 
aber einen groBen Raum ein, so daB man zum Abfiltrieren 2 Filter iiblicher GroBe notig hat. 

An Stelle der gewichtsanalytischen Gehaltsbestimmung hat E. RUFF folgendes Verfahren 
vorgeschlagen: 20 ccm Aluminiumacetatlosung werden in einem KOIbchen mit 2 Tr. Ammoniak
fliissigkeit (10% NH3 ) versetzt. Die entstehende Triibung darf bei Oiterem Umschwenken nach 
25 Minuten noch nicht voIlig verschwunden sein (trberschuB an Essigsaure). Die Mischung wird 
dann mit etwa 150 ccm Wasser verdiinnt, mit 3 ccm Ammoniakfliissigkeit versetzt, einmal um
geschiittelt und ruhig stehen gelassen. Nach mehreren Stunden muB die obere Fliissigkeit noch 
kolloid getriibt sein und bei weiterem Zusatz von 1 ccm Ammoniakfliissigkeit noch einen Nieder
schlag geben. LaBt man dann nach dem Umschiitteln die Mischung wieder einige Stunden stehen, 
dann muB die obere Fliissigkeit wasserklar sein; eine abfiltrierte Probe darf mit Ammoniak
fliissigkeit ke:aen Niederschlag mehr geben. 

Anwendung. Wirkt antiseptisch und adstringierend. AuBerlich zum Verb and schlecht 
eiternder Wunden (1:5-20 Aqua), bei Gonorrhoe und anderen Ausfliissen, bei FuBschweiB, als 
Mundwasser (1:30). InnerIich nUr selten, in Gaben von 5-10 Tr. mehrmals taglich, am besten 
in Sirup. 

Technisch wird basische Aluminiumacetatlosung von verschiedenem Gehalt als Beize in 
der Farberei verwendet. Technische Aluminiumacetatlosungen werden meistens am Orte des 
Verbrauchs (in der Farberei) hergestellt durch Auflosen von eisenfreiem Aluminiumhydroxyd in 
verd. Essigsaure oder durch Umsetzen von Aluminiumsulfat mit RJeiacetat. 

Helv. hat die Aluminiumacetatlosungdurch Aluminiumacetotartratlosung ersetzt; 
"Wenn Aluminium aceticum 80lutum verschrieben ist, so solI Aluminium acetico-tartaricum 8ol1ttum 
abgegeben werden." 

Solutio Acetatis aluminici Burowii (N ederI.). 
22 T. Alaun werden in 500 T. Wasser gelost. Der Losung setzt man eine Misehung aus 

100 T. Bleiessig (apez. Gew. 1,235) und 378 T. Wasser zu. Eine triibe Fliissigkeit, die einen 
weiBen Niederschlag von Bleisulfat absetzt. Der Gehalt an basischem Aluminiumacetat betragt 
etwa 1% , Die Mischung ist fiir die A bga be frisch herzustellen und unfiltriert abzugeben. 

Aluminium acetico-tartaricum. Aluminiumacetotartrat. Ein Gemisch, 
oder vielleicht auch ein Doppelsaiz von Aiuminiumacetat und -tartrat. 

Darstellung. Die Losung von 3,5 T. W einsaure in 100 T. Alum ini umac etatl oaung 
wird auf dem Wasserbad bis zur Sirupsdicke eingedampft, dann auf GIasplatten gestrichen und 
hei nicht iiber 300 getrocknet. Nederl. laBt 17 T. Weinsaure und 160 T. AluminiumacetatIiisung 
(8%) verwenden. 

Eigenschaften. Farbiose oder schwach geibliche BIattchen, in der gieichen 
Menge Was<'er Ioslich, die Losung rotet Lackmuspapier. Beim Erhitzen entwiekelt 
es den Geruch nach Essigsaure und verbrennendem Zucker und verkohit. 

Erkennung. Die wasserige Losung 1 + 1 verhaIt sich wie Liquor Aiuminii 
acetico-tartarici (s. d.). 

Prufung. a) Die mit 10 ccm Wasser verdunnte Losung von 1 g des Balzes in 
1-2 ccm Wasser darf nach Zusatz von einigen 'l'ropfen BaIzsaure durch: SchwefeI
wasserstoffwasser nieht verandert werden (Sehwermetalle). - b) 1 g des Saizes 
wird in 1-2 ccm Wasser unter Erwarmen gelost, und die Losung mit etwa:20 cem 
Wasser verdunnt; nach Zusatz von Phenolphthaleinli:isung mussen mindestens 5 ccm 
und hochstens 7,5 ccm n-Kalilauge bis zur Rotung verbraucht werden. 

Anwendung. In wasseriger Losung wie Aluminiumacetatlosung. Am bequemsten laBt 
es sich in Form des Liquor Aluminii acetico-tartarici anwenden (s. d.). 
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Liquor Aluminii acetico-tartarici (Germ.). Aluminiumacetotartratlosung'. 
Essigweinsaure Tonerdelosung. Aluminium Acetotartrate Solution, 
Solution d'aceto-tartrate d'aluminium. 

Darstellung. Ineiner gewogenen Porzellanschale werden 500T.Aluminiumacetat· 
losung mit 15 T. W einsaure versetzt und auf dem Wasserbad unter Umriihren bis auf 114 T. 
eingedampft. Dann werden 6 T. Essigsaure (96 bis 100%) zugesetzt, die Mischung in einer ver· 
schlossenen Flasche an einem kiihlen Ort unter ofterem Umschiitteln mehrere Tage stehen 
gelassen und dann fiItriert. 

Eigenschajten. Klare, farblose oder schwach gelbliche, sirupdicke Fliissig
keit, die Lackmuspapier rotet, Geruch nach Essigsaure, Geschmack siiBlich zusam· 
menziehend. Spez. Gewicht 1,260 bis 1,263 = etwa 45% Aluminiumacetotartrat. 

Erkennung. Wird eine Mischung von einigen Tr. der Losung mit 5 ccm Kalium. 
permanganatlosung (1: 1000) und 2 ccm verd. Schwefelsaure erhitzt, so wird di~ 
Fliissigkeit farblos und klar (durch Reduktion des Kaliumpermanganats durch die 
Weinsaure). - Werden 2 Tr. der Losung mit 0,01 g Resorcin und 1-2 ccm konz, 
Schwefelsaure auf etwa 1000 erhitzt, so farbt sich die Fliissigkeit violett. - Die 
mit der 4fachen Menge Wasser verdiinnte Losung gibt mit Ammoniakfliissigkeit einen 
gallertartigen in Natronlauge leicht loslichen Niederschlag von Aluminiumhydroxyd. 
- Wird eine Mischung von 2 ccm AluminiumacetotartratlOsung mit 8 ccm Wasser 
und 1 ccm einer gesattigten weingeistigen Zinkaeetatlosung im Wasserbad bis nahe 
zum Sieden erhitzt, so entsteht ein diehter weiBer Niedersehlag, der sieh beim Er· 
kalten allmahlich wieder lost. 

Priijung. Eine Misehung von 2 g der Losung und 8 cem Wasser darf dureh 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). 

Gehaltsbestimm ung. 5 g der LOBung miissen beim Eindampfen im Wasser
bad und Trocknen bei 1000 mindestens 2,24 g Riickstand geben = annahernd 45°/t} 
Aluminiumacetotartrat. Germ. 6 Dichte (20°) 1,258-1,262. 

Anwendung. In entsprechender Verdiinnung wie Liquor Aluminii acetici. Die Losung 
ist rund viermal so stark wie Aluminiumacetatlosung. Fiir Mund- und Gurgelwasser 2,0 bis 4,0: 
100,0, fiir die Wundbehandlung 2,0 bis 6,0: 100,0 Wasser. Die unverdiinnte Losung ist zur Be
handlung von }<'rostbeulen empfohlen worden. 

Aluminium acetico-tartarieum solutum (Helv.), Essigweinsaure Tonerde
losung, ist eine Losung mit rund 10% Aluminiumacetotartrat. 

Darstellung. 30 T. Aluminiumsulfat werden in 100 T. Wasser gelost, der kalten Lo
Bung 36 T. Essigsaure (30%) zugesetzt, und 13 T. Calcium carbonat mit 15 T. Wasser angerieben 
hinzugefiigt. In je 100 T. der nach 24 Stunden kolierten und filtrierten Fliissigkeit werden 3,5 T. 
Weinsaure gelost. 

Die gleiche Losung erhalt man durch Auflosen von 3,5 T. Weinsaure in 100 T. Liquor Alu
minii acetici Germ. 

Anwendung. Wie Aluminiumacetatlosung. Die Losung ist in der Schweiz abzugeben, 
wenn Liquor Aluminii acetici verordnet ist. 

Aisol (ATHENSTAEDT U. REDEKER, Hemelingen b. Bremen) ist eine Aluminiumaceto· 
tartratlosung mit einem Gehalt von rund 500/0' Sie unterscheidet sich von der Aluminium
acetotartratIosung der Germ. dadurch, daB sie die Reaktion mit weingeistiger Zinkacetatlosung 
nicht gibt. 

AIsol-Creme ist eine kiihlende, antiseptische Wundsalbe, deren wirksamer Bestandteil 
das Alsol (Alumin. acetico-tartaric.) hiJdet. 

Lenicet (R. REISS, Charlottenburg), ist ein basisches Aluminiumacetat. 
harstellung. DRP. 160348. Durch Erhitzen von Aluminiumacetatlosungen, die stark 

mit Essigsaure angesauert sind. 
Eigenschajten. Lockeres, schneeweiBes Pulver, in Wasser nur schwer und wenig loslich, 

leichter loslich in Sauren und Alkalien. Es enthalt rund 30% AI20 3 und 62% CHaCOOH. 
Anwendung. Als Ersatz fiir Zinkoxyd, Borsaure, als Antiseptikum zu den verschiedenen 

dermatologischen Zwecken, in Form von Streupulver, Salbe, Paste, rein oder mit anderen Stoffen 
gemischt. 

Lenicet.Bolus, eine Mischung von Bolus mit Lenicet, kommt mit verschiejenen ArzneistoffeD 
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versetzt in den Handel, besonders in der Frauenheilkunde angewandt. Ferner sind noch im 
Handel Lenicetsalbe, Lenicetvaseline, Lenicetstreupulver und Perulenicetsalbe. 

Bleno-Lenicetsalbe nach Dr. ADAM ist eine zur Behandlung der Augen-Blenorrhoe emp
fohlene Salbe aus 5 oder 100/oigem Lenicet und einer Eu vaseline genannten, resistenten Ceresin· 
vaseline. 

Uro-Lenicet-Tabletten bestehen aUB Lenicet und Hexamethylentetramin, als Harn-, 
Magen- und Darmdesinfiziens empfohlen. 

Aqua gingivalis Eurowi (F. M. Germ. 
u. Hambg.). 

Spirit. Menth. pip. 
Acid. acet. dilut. 
Liq. Alumin. acet. 
Aq. destill. 

0,6 
2,0 

20,0 
77,4. 

Collutorium adstringens. 
SCHEIBLERS Mundwasser. 

Aluminii sulfurici 10,0 
Natrii acetici 12,5 
Aquae destillatae 150,0 

lasse man unter iifterem U mschUtteln 12 Stunde n 
lang stehen. Alsdann fUge man hinzu 

Spiritus 50,0 
Olei Menthae piperitae 
Olei Sal viae aa gtts. II. 

Man mische gut durch, lasse eine Nacht an einem 
kiihlen Ort absetzen, filtriere und mische binzu 

Aquae destillatae 100,0 
S. Einen EBliiffel voll auf 1 Glas Wasser zum 

Ausspiilen des Mundes. 

Injectlo adstrlngens. REECE. 
Plumbi acetici 
Aluminis aa 1,0 
Aquae destillatae 180,0. 

Bei Gonorrhiie und anderen entziindlicben Aus
fliissen. Die Liisung wird sowohl filtriert, wie 
unfiltriert verwendet. 

Unguentum Aluminll acetlci. 
Liquoris Aluminii acetici 40,0 
Adipis Lanae 20,0 
Unguenti cerei 10,0. 

Eston (A. FRIEDLANDER, Berlin) ist trockenes basis~hes Aluminiumaoeat. Feines, 
weiBes Pulver, in Wasser nur langsam Ioslich. Anwendung. Ais Antiseptikum in Streu. 
pulvern, Sal ben, Pasten, Sohnupfpulvern u. a. 

Liquor Nov-Alsoli (ATHENSTAEDT U. REDEKER, Hemelingen) ist eine Losungvon eBBi g
ameisensaurem Aluminium mit einem Gehalt von 500/0 essigameisensaurem Aluminium. 

Darstellung. Die Losung wird in gleioher Weise hergestellt, wie die Losung von essig
weinsaurem Aluminium, in dem die Weinsaure duroh die entsprechende Menge Ameisensii.ure er
setzt wird. 

Eigenschajten und Erkennung. Farblose Fliissigkeit, fast geruchlos, Geschmack 
sauer und zusammenziehend. Spez. Gew. 1,29. Die mit Wasser verdiinnte Losung (etwa, 1 + 5) 
gibt mit Ammoniakfliissigkeit einen weiBen, in Natronlauge losliohen Niedersohlag von Aluminium
hydroxyd, mit EisenchloridIOsung eine blutrote Farbung und nach dem Neutralisieren mit Natron
lauge mit Silbernitratlosung beim Erhitzen eine schwarze Ausscheidung von Silber. Der beim 
Eindampfen einiger Tropfen der Losung verbleibende Riickstand gibt beim Erhitzen keinen Caramel
geruch (Unterschied von Alsol). 

Anwendung. Wie Aluminiumacetatlosung in entsprechender Verdiinnung. 

Aluminium boricum. Aluminiumborat. A12(B4 0 7 la. Mol.-Gew.522. 
Darstellung. 115 T. krist. Borax werden in wasseriger Losung mit einer Aunosung von 

67 T. krist. Aluminiumsulfat gefallt, der Niederschlag wird eben bis zum Verschwinden der 
Schwefelsaure-Reaktion gewaschen und getrocknet. 

Eigenschajten. WeiBes Pulver, unloslich in Wasser, Ioslich in Sauren, auch in Kali
oder Natronlauge. 

Anwendung • . AlB Antiseptikum fiir Wunden. 

Aluminium boro-formicicum. Bor-ameisensaures Aluminium. 

DarsteUung. In eine erwarmte LOBung von 2 T. AmeisenBaure und 1 T. Borsaure in 
6-7 T. Wasser tragt man sovie! frisch gefalltes und gut ausgewaschenes Aluminiumhydroxyd 
ein, wie gelost wird. Man laBt absetzen, filtriert und bringt die Losung durch Abdampfen zur 
Kristallisation. 

Eigenschajten. Perlmutterglanzende, in Wasser und in Alkohollosliche Schuppen; die 
wasserige Losung reagiert sauer, schmeckt siiBlich adstringierend; sie wird durch Alka,li nicht 
gefallt. Zusammensetzung: Al20a 33,50/0; HCOOH 14,9%; HaBOa 19,7%; H20 31,9%. 

Anwendung. Als Desinfiziens zur Behandlung von Kehlkopfkrankheiten. 

Cutol (ApOTH. LEUCHTER, Berlin) ist ein Gemisch von Aluminiumborat und Alu
miniumtannat. Eine Losung von 1 T. Gerbsaure und 4 T. krist. Borax in 80 T. Wasser 
wird unter Umriihren in eine Auflosung von 3 T. krist. Aluminiumsulfat in 12 T. Wasser 
eingetragen. Der entstehende Niederschlag wird gewaschen, bei niedriger Temperatur auf 
porasen Tontellern getrocknet und gepulvert. Hellbraunes, in Wasser unIOsliches Pulver. Wund
antiseptikum und Adstringens, bei Hautkrankheiten und Gonorrhoe. 
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Cutol IOslich ist durch Zusatz von Weinsii.ure loslich gemachtes Cutol. 1 T. Cutol wild 
mit 1,2 T. Weinsii.ure und 10 T. Wasser im Wasserbad erwii.rmt und die filtrierte Losung ein. 
getrocknet. 

Boral (ApOTH. LEUCHTER, Berlin). Bor-weinsaures Aluminium. 1 T. Aluminium
borat, 1 T. Weinsaure und 9 T. Wasser werden im Dampfbad bis zur Aufl3sung erwarmt, 
und die filtrierte L3sung zur Trockne gebracht. Farbloses, kristallinisches, in Wasser leicht los
liches Pulver. Die wasserige L3sung wird wie Aluminiumacetatl3sung angewendet. 

Aluminiumcarbid, CaAl4,' Mol.·Gew. "144. 
Wird durch Schmelzen einer Mischung von Aluminiumoxyd oder Aluminium mit Kohle 

im elektrischen Of en auf 1900-2000° wie das Calciumcarbid dargestellt. Im reinen Zustande 
gelbe Kristalle, spez. Gew. 2,36. Vollkommen rein ist es nur sehr schwer darzustellen. Bei 
22000 zerfallt es in Aluminium und Graphit. Das technische Aluminiumcarbid bildet gelbliche 
Massen oder ein gelbliches Pulver. 

Anwendung. Zur Darstellung von reinem Methan dilrch Erhitzen mit Wasser: CaAl4, + 12 ~O = 3 CH4, + 4 AI(OH)s. 

Aluminium chloratum. Aluminiumchlorid. Chloraluminium. Aluminium 
Chloride. Chlorure d'aluminium. 

1. Wasserfreies. Aluminiumchlorid, AlCls. Mol..Gew.133,5. 
Da'l'stellung. Wasserfreies Aluminiumchloridlii.Bt sich nicht duroh Eindampfen einer 

wii.sserigen L3sung von Aluminiumchlorid darstellen, weil das wasserhaltige Cblorid Chlorwasser. 
stoff abgibt, so daB nur Aluminiumhydroxyd und Oxyd ztu-iickbleibt. Man erhii.lt das wasserfreie 
Chlorid leicht, indem man trockenen Chlorwasserstoff iiber erhitzte Aluminiumspane leitet; es 
sublimiert dabei in farblosen Kristallen. Technisch erhii.lt man es durch "tlberleiten von Chlor 
iiber ein rotgliihendes Gemisch von Aluminiumoxyd und Kohle. . 

Eigenschaften. Farblose, kristallinische Massen, an der Luft Dii.mpfe von Salzsaure 
ausstoBend und Wasser anziehend. Das technische Prii.parat stellt ein kristallinisches, meist 
durch Eisenchlorid etwas gelb gefii.rbtes Pulver dar. Es wird pharmazeutisch nicht ver· 
wendet, dagegen in der organischen Synthese als Kondensationsmittel bei der FRIEDEL· 
CRAFTschen Reaktion. Es wird meist in verloteten Blechbiichsen in den Handel gebracht 
und mull vor Feuchtigkeit gut geschiitzt aufbewahrt werden. 

II. Wasserhaltiges Aluminiumchlorid, Aluminium chloratum cry. 
stallisatum, AlCI3+ 6 H 20. Mol..Gew.241,5. Darstellung. Man 13st Aluminium· 
hydroxyd in verdiinnterSalzsaure auf oder setzt Aluminiumsulfat mit Bariumchlorid 
um. Aus der konzentrierten, etwas Salzs1i.ure im 1!berschuB enthaltenden L3sung scheiden sich 
farblose, leicht zerflieBliche Kristalle aus. Es findet nur in wasseriger L3sung Anwendung. 

Liquor Aluminii chlorati. Aluminiumchloridliisung. 
Da'l'stellung. Man lost 100 T.Aluminiumsulfat in 150 T. warmem Wasser und ver

setzt die Losung mit einer gleichfalls heillen L3sung von 100 T. Bariumchlorid in 200 T. 
Wasser. Man laBt absetzen, filtriert und wii.scht nach, bis das Filtrat 400 T. betragt. 

Diese L3sung enthii.lt rund 10% wasserfreies Aluminiumchlorid und wird in Verdiinnungen 
von 15-30 g: 1 Liter Wasser als Verbandwasser benutzt. 

Chlor-Alum. Chloralum. (Nicht zu verwechseln mit Chloral!) Ein Praparat der 
Chlor.Alum.Co. in England zur Desinfektion von Sohlachthausern, Latrinen, Stallen, Eisenbahn. 
wagen, Schiffen. Eine durch Blei, Kupfer, Eisen, Kalk verunreinigte Aufl3sung von 20 T. 
Aluminiumchlorid in 80 T. Wasser; sie kaun durch Auflosen unreiner Tonerde in Salzsaure oder 
durch Umsetzen von rohem Aluminiumsulfat mit Calciumchlorid gewonnen werden. 

Chlor-Alumpulver, Chloralum-Powder der Chlor.AIUm.Co. in England, ist ein rohes 
wasserhaltiges Aluminiumchlorid, das wie die Losung zur Desinfektion dienen soIl. 

Aluminium chloricum, Aluminiumchlorat, chlorsaures Aluminium, Al(CIOa)s 
+ 9~O (oder 6~O). 

Darstellung. Durch Umsetzen von Aluminiumsulfat mit Kaliumchlorat oder besser 
mit Bariumchlorat in wii.sseriger Losung und Einda.mpfen der Losung zur Kristallisation. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose, zerfliellliche Kristalle, leicht 13slich in 
Wasser. Die Losung gibt die Reaktionen der Aluminiumsalze (vgl. Aluminiumsulfat) und der 
Chlorate (vgl. Kaliumchlorat Bd. II). 

Anwendung. Als Antiseptikum. 
Prophylacticum MALLEBREIN ist eine 25%ige Losung von Aluminiumchlorat. Anwen

dung: Zum Gurgeln, 20-30 Tr. auf 3 EBloffel Wasser, zum Inhalieren 10-15 Tr. auf 3 EBlOffel 
Wa.sser. Gegen Halskrankheiten und zum Schutze gagen Infektion. 

Hager. Handbuch. r. 24 
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Aluminium fluoratum 8. u. Acidum hydrofluoricum S. 170. 

Aluminium formicicum, Aluminiumformist, Ameisensaures Aluminium. 
wird nach dem DRP. 224074 erhalten durch Eindampfen einer mit Ameisensaure im Dbers..JlU(3; 
versetzten wasserigen Liisung von Aluminiumformiat bis zur Hautbildung und Stehenlassen bei 
25-300. Es bildet farblose, luftbestandige Kristalle, leicht liislich in Wasser. Anwendung: 
Als Antiseptikum. 

Alformin (MAx ELB, Dresden) ist eine Losung von basisehem Aluminiumformiat,. 
Li q uor Ai uminii su bformicici. 

Qehalt nach ZERNIK etwa 14% Al(OH)(OOCH)2 neben 3% frt'ier Ameisensaure. Die 
Liisung bleibt beim Erhitzen klar. Anwend ung: Wie Liquor Aluminii acetici. Zu Umschlagen 
verdiinnt mit der 8- bis 10fachen Menge Wasser, zum Gurgeln 5 bis 10 Tr. auf ein Glas Wasser. 

Moronal (v. HEYDEN, Radel>eul) ist basisches formaldehydschwefligsaures Alu
minium, CH2(OH)OS02·Al(OH)2. Mol.-Gew.172. 

Eigenschajten. Feines weiBes Kristallpulver, geruchlos, sehr leicht liislich in Wasser 
(3: 2). Die wasserigen Liisungen sind haltbar und werden auch beim Kochen nicht zersetzt. 

E'I"kennung. Werden 0,5 g Moronal mit 2 ccm verd. Schwefelsaure erhitzt, so tritt der 
Geruch des Schwefeldioxyds auf. - Wird eine Mischung von 0,5 g Moronal und 0,5 g wasser· 
freies Natriumcarbonat im Gliihriihrchen erhitzt, so tritt der Geruch des Formaldehyds auf. Die 
wasserige Liisung (0,5 g+ 10 ccm) gibt mit Ammoniakfliissigkeit einen gallertartigen Nieder
schlag von Aluminiumhydroxyd. 

Anwcndung. In wasseriger Liisung 1 bis 2: 100 wie Aluminiumacetatliisung, ferner in
Streupulvern und S~lben. 

Gallal (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist bSl'lisches Aluminiumgallat, Basisch gallus
saures Aluminium, Aluminium subgallicum, Al(OH)200Cf!6H2(OH)s. Mol.-
Gew.2.30. 

Da'l"sfellung. In einer Liisung von 29 T. reinem Natliumcarbonat in 500 T. 
Wasser werden 38 T. Gallussaure geliist; dann wird eine Liisungvon 67 T. krist. Alu minium
sulfat (eisenfrei) in 500 T. Wasser unter Umriihren in die Natriumgallatlosung eingetragen. 
der Niederschlag erst durch AbgieBen, dann auf dem Filtertuch gewaschen, abgepreBt und 
getrockuet. 

Eigenschaften. Braunliches. fast geschmackloses Pulver, das von Ammoniakflussigkeit 
mit gelbbrauner, von Natronlauge mit riitlichbrauner Farbe gelost wird. Salzsaure und verdiinnte 
Schwefelsaure liisen es mit braunlicher Farbung. Es hinterlaBt beim Verbrennen rund 22-230/() 
Aluminiumoxyd; der Gliihriickstand darf nur schwach alkalisch reagieren (Alkalien). 

Anwendung. Ala Adstringens und Desinficiens, besonders bei Ozaena. 

Aluminium hydroxydatum. Alumina hydrata (Erganzb.). Aluminium
hydroxyd. Tonerdehydrat. Hydrated Alumina. Hydroxyde alu
mini que. Argilla pur a (hydrata). 1st wasserhaltiges Aluminiumhydroxyd. 
AI(OH)s. Mol.-Gew. 78. 

Da'l"stellung. Eine filtrierte erwarmte Liisung von 100 T. Alllminiumsulfat, Al2(S04)3 
+ 18 H 20 in 2000 T. Wasser wird unter Umriihren in eine Mischung von 170 T. Ammoniak
fl iissigkeit (10% NHa) und 500 T. Wasser eingegossen. Nach dem Absetzen des Niederschlags 
wird die FIiissigkeit abgegossen und der Niederschlag wiederholt mit heiJ3em Wasser dw-ch Ab
gieJ3en ausgewaschen, bis eine Probe des Waschwassers mit Bariumchloridliisung keine Fii,llung 
mehr gibt. Dann wird der Niederschlag auf einem Leinentuch gesammelt, nach dem Abtropfen 
vorsichtig abgepreBt und erst bei etwa 40°, schlieBlich bei 100 ° getrockuet und zerrieben. 

Eigenschaften und E'I"kennung. Weilles, leiehtes, amorphes Pulver, ge· 
sehmacklos, unloslich in Wasser, loslich in verde Sauren und in Alkalilaugen (unter 
Bildung von Aluminaten). Die Losungen in Alkalilauge geben mit Ammonium
chloridlosung eine gallertartige Ausseheidung (von Aluminiumhydroxyd). Wird es 
mit Kobaltnitratlosung befeuchtet und gegliiht, so farbt es sieh blau. 

Prilfung. a) Wird 1 g Aluminiumhydroxyd mit 30 cern Wasser gekocht, so 
darf das Filtrat Laekmuspapier nieht verandern. 20 ccm des Filtrats diirfen beim 
Verdampfen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen (Alkaliearbonate, Salze). -
b) 1 g Aluminiumhydroxyd mull sich in 30 ccm verd. Salzsaure klar oder hoch
stens mit sehr schwacher Triibung auflosen (Ton und unlosliche Verunreinigungen). 
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- c) 10 cern der notigenfalls filtrierten Losung b diirfen q,urch Bariumnitrat
lOsung nicht sofort getriibt werden (Sulfate). - d) Der Rest der Losung b dad 
dureh 0,5 cern KaliumferrocyanidlOsung nieht sofort geblaut werden (Eisen). -
e) 1 g Aluminiumhydroxyd muLl sieh in 10 cern Natronlauge klar oder hochstens mit 
sehr geringer Triibung auflOsen (Ton, Magnesiumoxyd u. a.). - f) Die Losung e darf 
durch Sehwefelwasserstoffwasser hochstens griinlich gefarbt werden, aber nicht 
getriibt oder braun gefarbt werden (Schwermetalle). - g) 1 g AluminiumhydroxYd 
soIl beim Gliihen 0,56-0,67 g Aluminiumoxyd hinterlassen. 

Anwendung. Als austrocknendes Streupulver bei nassendem Exanthem und stark sezer. 
nierenden Geschwiiren. Innerlich in Gaben von 0,1-0,2-0,5-1,0 als Antacidum und bei 
DiarrhOen. - Als Klar- und Entfarbungsmittel. 

Aluminiumhydroxyd nach LOWIG, ist feuchtes gallertartiges Aluminiumhydroxyd mit 
einem Gehalt von etwa 10 % AI(OHla. 

Darstellung. Eine Lasung von Natriumaluminat, Al(ONa}a, wird mit Kalkmilch 
versetzt, wodurch ein Niederschlag von Calciumaluminat (AlOa}zCaa und eine Lasung von 
Natriumhydroxyd entsteht. Das abfiltrierte und ausgewaschene Calciumaluminat wird zur Haifte 
in der berechneten Menge Salzsaure gelOst und diese Lasung mit der anderen Halfte des Calcium
aluminats versetzt. Dadurch wird das Aluminiumhydroxyd ausgeschieden und Calciumchlorid 
bleibt in Lasung. Das Aluminiumhydroxyd wird mit Wasser ausgewaschcn und auf Tuchern ab
tropfen gelassen. 

Eigenschaften. Gallertartige Masse, die bei langerer Aufbewahrung allmahlich weiB 
wird. Beim Trocknen hinterbleibt weiBes Aluminiumhydroxyd. 

Anwendung. Zu Umschlagen. Als Klar- und Entfarbungsmittel (nicht fur saure Fliissig. 
keiten wie Fruchtsafte). - Mit Calciumhydroxyd und Wasserglas zur Herstellung von Kitt. 

Alutan (Chern. Fabr. vorm. B. SIEGFRIED, Zofingen, Schweiz) ist kolloides Aluminium
hydroxyd. das durch Fallen von Aluminiumsalzli:isungen mit Ammoniak bei Gegenwart von 
Schutzkolloiden erhalten wird. Anwendung. Bei Durchfall und anderen Darmerkrankungen 
als Adstringens. 

Aluminium lacticum. Aluminiumlactat. Mil c h s a u res Al u min i u m. 

[CHs·CH(OH)COOhAl. Mol.-Gew.294. 
Darstellung. Durch Umsetzen von Calciumlactat mit Aluminiumsulfat oder 

durch Li:isen von frisch gefalltem Aluminiumhydroxyd in Milchsaure und nachfolgende 
Reinigung dureh Umkristallisieren. 

Eigenschaften. WeiBes oder schwach gelblichweiBes fcinki:irniges Pulver von mild 
sanrem Geschmack. Li:islich in Wasser, eine heiB hergestellte Li:isung mit 80/ 0 Aluminiumlactat 
bleibt keim Erkalten Idar. starkere Li:isllngen geben Abscheidungen. Die Li:isungen reagieren sauer. 

Erkennung. Aus der wasserigen Li:isung (0,5 g + 10 ccm) scheidet Ammoniakflussig
keit Aluminiumhydroxyd ab. - Wird die wasserige Li:isung mit Kaliumpermanganatli:isung er
warmt. SO entwickelt sich der Geruch nach Aldehyd. 

Priifung. Die wass,erige Li:isung (je 0,5 g+ 10 ccm) darf nicht verandert werden: a) durch 
Schwefelwasserstoffwasser (SehwermetaIJe), - b) nach Zusatz ;von etwas Salpetersaure durch 
Bariumchloridlasung (Sulfate) und - c) dureh Silbernitratli:isung (Chloride). - d) 1 g Aluminium
lactat muB beim Gluhen 0,17 g Riickstand (AI2 0 a) hinterlassen. 

Anwendung. Eine Lasung mit 7 % Aluminiumlactat kann an Stelle der Aluminium-
aeetatli:isung angewandt werden, in gleichen Verdiinnungen. 

Fixin ist ein geki:irntes Aluminiumlactat. Anwendung als Darmdesinficiens. 

Lacalut (C.R.BOEHRINGER SORN, Nieder.lngelheim a. Rh.) ist Aluminiumlactat. 

Algal (PHARMAX-GES., Berlin) ist milchweinsaures Aluminium. Eine Li:isung 
mit 10 % Algal entspricht im Aluminiumgehalt dem Liquor Aluminii acetici. 

Lavatal (PRARMAX·GES., Berlin) ist ein zusammengeschmolzenes Gemisch von Algal 
und Natriumperborat. Anwendung: Ais Antiseptikum in wasseriger Lasung. 

Aluminium naphtholdisulfonicum p-naphtholdisulfonsaures Aluminium. 

Alumnal (FARBWERKE HBoRST). Al u mi ni u m nap h th a s u 1£ a ni cum 
(Erganzb.). [C1oH 5 (OH)(SOS)2JaAI2. Mol.-Gew.960,7. 

Darstellung. Eine Li:isung von p-naphthold isulfonsaurem Barium wird mit'einer 
Li:isnng der berechneten Menge Aluminiumsulfat versetzt, das Bariumsulfat abfiltriert und 
die Li:isung eingedampft. 

24* 
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Eigenschajte'f" W eiBes oder E!chwach rotliches Pulver, leich t loslich in k~Lltem 
Wasser (1 + 1,5) und in Glycerin, wenig loslich in Alkohol, unloslich in Ather. Auf 
Silbernitrat wirkt es reduzierend und scheidet Silber aus. 

ETkennung. Die wasserige Losung (0,3 g + 10 ccm) fluoresciert blau; sie 
gibt mit Eisenchloridlosung eine blaue Farbung, mit iiberschiissiger Ammoniak. 
flu.ssigkeit einen wei Ben, gallertartigen Niederschlag und eine blaue Fluorescenz der 
abfiltrierten Flu.ssigkeit. 

Priijung. Je 10 ccm der WaE!Serigen Losung (1 g+ 30 ccm) diirfen nicht ver· 
andert werden: - a) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - b) durch verdilnnte 
Schwefelsaure (Barium), - c) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle). 

Anwendung. Als Antiseptikum und Adstringens. In Losungen mit 0,5 bis 3% zum 
Ausspiilen von Korperhohlen, auch gegen Gonorrhoe; in der Gynakologie in Losungen mit 2 bis 
3%; als Atzmittel in Losungen mit 10 bis "20%. In Stabchen und Mull mit 5 bis 20%. 

Aluminium oleinicum. Aluminiumoleat. Olsaures Aluminium. Tonerde
seife. 

DaTstellung. 28,4 g gepulverte, troekene Seife (aus Olivenol mit Natronlauge her· 
gestellt) wird mit 150 g Wasser zu einem gleichmaJ3igen Brei angeriihrt; dann erwarmt, man 
mit mehr Wasser bis zur volligen Auflosung und bringt die erkaltete Fliissigkeit auf 500 g. 
Diese Losung vermischt man mit einer Losung von 15,6 g Alaun in 1000 ccm Wasser, erwarmt 
die Misehung, bis sieh das Aluminiumoleat ausscheidet, gieBt die wasserige Fliissigkeit alb und 
waseht daB Aluminiumoleat zweimal mit je 1000 ccm warmem Wasser. Ausbeute 25 g. 

Eigenschajten. Helle, durchscheinende, firnisartige Masse, in Terpentinol lOslieh. Die 
Losung dient zum Oberziehen metallener Gegenstande. Zeugstoffe, die man zuerst mit Aluminium. 
sulfatlOsung trankt und dann durch ein Seifenbad gehen laBt, werden infolge der Bildung von 
Tonerdeseife wasserdieht. Es wird aueh wie Bleipflaster zur Herstellung von Salben verwendet. 

Aluminium oxydatum. Aluminiumoxyd. Tonerde. Aluminium Oxide. 
Oxyde aluminique. AI2 0 a, Mol..Gew. 102. Wird erhalten durch Gliihen 
von Aluminiumhydroxyd. Es ist ein amorphes weiBes Pulver, kann aber 
auch bei sehr hoher Tempera.tur aus Schmelzfliissen kristallinisch erhalten werden. 
Das amorphe Aluminiumoxyd lost sich in verdiinnter Saure schwer, leicht in kon. 
zentrierter; auch in Alkalilauge ist es loslich. Kristallinisches AluminiumoxyOl lost 
sich in Sauren nicht, durch Alkalien wird es beim Schmelzen in lOsliches Alkali
aluminat iibergefiihrt. 

Anwendung. Zur Gewinnung von Aluminium, zur synthetisehen Darstellung von Edel· 
steinen (Rubin, Saphir u. a.). Bei der Aluminothermie ala Nebenprodukt gewonnenes kri. 
stallinisches Aluminiumoxyd dient ala Schleifmittel (Korubin). 

Lapis smiridis, Schmirgel, Emery, Emeril, ist natiirlich vorkommendes kri. 
stallinisches Aluminiumoxyd, verunreinigt mit kleinen Mengen Eisenoxyd und Silicium· 
dioxyd; er ist eine Abart des Korunds. Er wird gefunden am Kap Emeri auf Naxos, bei Nikoria 
auf Samos, in Spanien, Portugal. bei Schwarzenberg in Sachsen; und kommt als feines bis grob. 
sandiges braunes bis blauschwarzes Pulver in den Handel. Seine Harte wird nur noch von der 
des Diamanten iibertroffen. 

PTiljung. Der Schmirgel kann mit Sand verfalscht sein. Zum Nachweis einer solchen 
Verfalschung schmilzt man eine Probe des Sohmirgels mit Kalium. und Natriumcarbonat. Die 
Sohmelze wird in Wasser gelost, die Losung filtriert, mit Salzsaure ii~ersattigt und eingedampft. 
Der Riickstand muB sich beim Erwarmen mit verdiinnter Salzsaure auflosen. Ein hierbei ver· 
bleibender weiBer Riickstand besteht aus Kieselsaure, deren Menge man nach dem Abfiltrieren 
und Gliihen bestimmen kann. 

Anwendung. Als Schleifmittel fiir Glas, Metalle und Steine in verschiedener Feinheit, 
Nr.O ist der grobste, Nr.12 der feinste Schmirgel. 

Paste fUr Streichriemen. Schmirgel geschlammt Nr. 12, Graphit aa 30,0, Polierrot (l~isen. 
oxyd, Caput mortuum) 15,0, Talg, gelbes Wachs aa 30,0. 

Levantinischer (venezianischer) Schmirgel besteht nicht aus Aluminiumoxyd, son· 
dcrn aus einem Gemenge von Quarz und Eiscnglanz. Auch andere harte Mineralien kommen 
gepulvert unter der Bezeichnung Schmirgel in den Handel. 

Korubin, Corubin, Korundin, ist kristallinisches Aluminiumoxyd. 
Es wird als Schlacke erhalten bei der Aluminothermie (Thermitverfahren nach GOLD. 

"CHMIDT), bei dem hohe Temperaturen durch Einwirkung von Metalloxyden auf Aluminium. 
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pulver erzeugt werden. Meist wird Eisenoxyd mit Aluminium verwendet, wobei nach der Glei· 
chung: F~03 + 2 Al = Al2 0 3 + 2 Fe, Eisen und Aluminiumoxyd entstehen. Die gepulverte 
Schlacke von Aluminiumoxyd ist ein vollwertiger Ersatz fiir Schmirgel. 

Alundum, Elektrorubin und Elektrit bestehen ebenfalls aus kun!ltlich er 
zeugtem kristalliniscben Aluminiumoxyd, das durch Schmelzen von Bauxit im eleh.. 
trischen Of en gewonnen wird, besonders von der NORTON COMPANY an den Niagarafallen aUB 
amerikanischeru Bauxit (Alundum), von der Firma MEYER u. SCHMIDT in Rheinfelden (Elektro. 
rubin) und von den ELEKTRITWERKEN in Wien (Elektrit). 

Anwendung. Das kiinstliche kristallinische Aluminiumoxyd dient besonders zur Her· 
stellung von Schleifscheiben. 

Synthetische Edelsteine, besonders Rubin und Sapbir, 'werden aus ganz reinem 
Aluminiumoxyd und den notigen farbenden Zusatzen wie Chromoxyd fiir Rubine, Titanoxyd 
und Eisenoxyd fiir Saphire durch Schmelzen im KnaUgasgeblase erhalten. Diese synthetischen 
Edelsteine haben aile Eigenschaften und die Zusammensetzung der natiirlichen. Geschliffen sind 
die synthetischen Rubine von den natiirlichen nur dadurch zu unterscheiden, daB ihnen mikro· 
skopisch kleine Einschliisse von Ru til fehlen, die die natiirlichen Rubine enthalten. 

Die synthetischen Rubine und Saphire werden in allen moglichen Farbenabstufungen her. 
gestellt und als Schmucksteine verwendet; die Hauptmengen werden aber in der Uhrenindustrie 
als Lagersteine fiir die Achsen der Rader verwendet. 

Aluminium phenolsulfonicum siehe unter Phenol urn Bd. II S. 419. 

Aluminium salicylicum s. u. Acidum salicylicum S.203. 

Aluminiumsilikate. 
Bolus alba. WeiSer Ton. Argilla. Kaolin (auch engl.). Bol blanc. 

Der naturliche, eisenfreieTon, der unter den Bezeichnungen Porzellanerde, 
Kaolin oder China Clay zur Herstellung von Porzellan und Steingut dient, be· 
steht im wesentlichen aus wasserhaltigem Aluminiumsilicat wechselnder Zusam· 
mensetzung, vermischt mit wechselnden Mengen Sand und Calciumcarbonat. 

Gewinnung. Fiir pharmazeutische Zwecke wird der Ton durch Ausziehen mit verd. 
Salzsaure von Calcium carbonat und durch SchIammen von Sand befreit, nach dem Auswaschen 
und Absetzenlassen einige Zeit auf etwa 1000 erhitzt, dann getrocknet, zerrieben und gesiebt. 
Das Erhitzen ist notig, wei! der natiirliche Ton stark bakterienhaltig sein kann; man hat sogar 
den Starrkrampferreger darin gefunden. Das Erhitzen kann auch in der Weise geschehen, daB 
man den Ton in £Iachen Kuchen langere Zeit in einen ,Backofen bringt. 

Fur die Wund behandlung ist der Ton besonders zu en tkeimen! (s. S. 374). 
Eigenschaften. WeiBliche, zerreibliche, leicht abfiirbende, erdige Masse oder 

ein weiBli.ches Pulver (unliislich in Wasser und verdunnten Siiuren). Mit wenig 
Wasser befeuchtet gibt er eine bildsame Masse von eigenartigem Geruch. 

Priifung. a) WeiBel' Ton darf beim UbergieBen mit Salzsaure nicht auf· 
brausen (Calciumcarbonat) und beim Abschlammen mit Wasser keinen sandigen 
Ruckstand hinterlassen. - b) 10 g Bolus mussen beim Durchkneten mit 15 ccm 
Wasser eine bildsame, nicht flieBende Masse geben (genugende Aufsaugungsfahigkeit). 
- Werden 4 g Bolus mit 40 cern Wasser und 20 Tr. Salpetersaure geschuttelt, so 
durfen je 10 cern des Filtrates nicht verandert werden: - c) durch Bariumnitrat. 
Wsung (Sulfate), - d) durch Silbernitratlosung (Chloride). - e) Nach dem Uber. 
sattigen mit Ammoniakflussigkeit durch Natriumphosphatlosung innerhalb 5 Minuten 
(Magnesium). - Werden 3 g Bolus mit 30 ccm Wasser und 15 Tr. Salzsiiure gekocht, 
so durfen je 10 ccm des Filtrates: - f) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht vel" 
andert werden (Schwermetaile), - g) durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nur 
hellblau gefiirbt werden (Eisen). - b) Werden 10 g Bolus mit 100 ccm Wasser und 
2 g Essigsaure in einem Kolben von etwa 200 ccm bis zum lebhaften Sieden erhitzt, 
so darf eine Mischung von 2 ccm des Filtrates mit 8 ccm Wasser durch 1 cern Am· 
moniumoxalatlosung innerhalb einer halben Minute nicht verandert werden (Calcium). 
- i) 50 ccm des klaren Filtrates durfen beim Abdampfen hochstens 0,02g Riickstand 
hinterlassen. 
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Nach RAFf ist zur Priifung des weiJ3en Tons die Bestimmung des Ad
sorptionsvermogens von Wichtigkeit. 

Man gibt zu einer Losung von 0,1 g Methylen blau in lOO eem Wasser in einem Glas
stopfenglas 2,5 g des Tons und sehiittelt 1 Minute lang kraftig durch. 1st die LOsung nach dem 
Absetzen noch nieht entfarbt, so werden weitere 2,5 g des Tons zugesetzt und wieder 1 Minute 
lang gesehiittelt; nach dem Absetzen soIl die Losung daun entfarbt sein. Die Untersehiede in 
dem Adsorptionsvermogen der Tonsorten des Handels sind erheblieh, so waren bei einer Probe 
statt 2,5-5 g nieht weniger als 15 g zur Entfarbung der Methylenblaulosung erforderlieh. Dureh 
zu starkes und zu langes Erbitzen beim Keimfreimaehen des Tons nimmt das Adsorptions
vermogen erheblieh abo Germ. 6 s. Bd. II S. 1312. 

Anwendung. AuBerlieh (keimfrei!) als austroeknendes Mittel bei nassenden 
Wunden und Sehleimhautkatarrhen, aueh bei Diphtherie, ferner bei Erkrankungen der Vagina. 
Innerlieh als Konstituens fiir Pillen mit leieht zersetzlichen Substanzen, wie Silbernitrat, 
Kaliumpermanganat. Nacb STUMPF wirkt weiBer (keimfreier!) Ton giinstig bei infektiosen 
Darmerkrankungen in groBen Mengen, 200 g in 2 Teilen kurz naeheinander mit Wasser ver
riihrt, aueh als Klistier bei Ruhr, lOO g mit etwa 1/2_3/ .. Liter Wasser und 15 Tr. Opium
tinktur; in der Tierheilkunde ebenfalls bei Darmerkrankun/!:en, bei Kalbern 300 bis 400 g, bei 
Rindern 2 bis 21/2 kg innerhalb 6 Stunden. 

Teehnisoh zum Entfernen von Fettfieeken aus Holz und Geweben, zur Bereitung einiger 
Kitte, zum Klaren von Wein, Bier, Honig, Zuokersii.ften. Auf 1 Liter Fliissigkeit wendet man 
5-lO g an, die mit kleinen Mengen der zu kIarenden Fliissigkeit fein angerieben sind. Man schiit
telt wahrend eines Tages haufig um, laflt alsdann absetzen und filtriert die geklarte Fliissigkeit 
vom Bodensatz abo 

Bolus alba sterilisata. Keimfreier weiBer Ton. 
Fiir die Wundbehandlung dad nur volIkommen keimfreier Ton verwendet werden, da. 

der gewohnliehe Ton Tetanuserreger enthalten kann. Auch fiir innerliehe Anwendung bei 
infektiosen Darmkrankheiten wird am besten keimfreier Ton verwendet. Man erhitzt naeh 
E. RICHTER den Ton 2 Stunden in einer gesehlossenen Buchse aus Sehwa.rzbleeh auf fteiem 
Feuer und laBt in der gesehlossenen Buchse erkalten. Die Biiehsen mussen vorher gereinigt 
und ausgegliiht werden. WeiBblechbiichsen sind unbrauehbar, da beim Erhitzen das Zinn ab
schmilzt. Naeh P. ZWEIFEL kann der Ton durch langeres Erhitzen auf 1500 keirnfrei gemacht 
werden (auf dem Sandbad mit einem in den Ton eingebetteten Thermometer). 

Boluphen (VIAL U. UHLMANN, Frankfurt a. M.) ist ein Gemisch von wei.Bem Ton 
mit einem Kondensationsprodukt von Phenol und Formaldehyd. 

Eigenschaften und Erkennung. Feines hellbraunliehes Pulver, unlOslieh in den 
meisten Losungsmitteln. Beirn Erhitzen im Tiegel oder Gliihrohrchen tritt der Gerneh des 
Phenols und des Formaldehyds auf. Beim Kochen mit NatriumcarbonatlOsung farbt es sicb 
dunkel, die Natriumcarbonatlosung farbt sieh carminrot und auf Zusatz von Bromwasser 
d unkelviolett. 

Anwendung. Ais Wundantiseptikum, als Streupulver, auch bei Ekzemen und Haut
entziindungen. 

Bolusal (Dr. R. REISS, Berlin-Charlottenburg) ist eine Misehung von reinem Bolus mit ge
falltem Aluminiumhydroxyd. Anwendung: Bei Magen- und Darmerkrankungen auch mit 
Tierkohle zusammen (Carbolusal). 

Antiphlogistin. Ais Ersatz der Cataplasmen wird in Nordamerika ein Antiphlogistin 
genanntes Praparat in den Handel gebracht, das obne vorheriges Erwarmen angewandt wird. 
Dasselbe hat nach WILBERT folgende Zusammensetzung: Kaolin 1000,0, Glycerin lOOO,O, Borsaure 
100,0, Pfefferminzol 1,0, Wintergr,unol 1,0, Eucalyptusol 1,0. - Man erhitzt den feingepulverten 
Kaolin 1 Stunde auf loOo, fiigt darauf das Glycerin hinzu und erhitzt unter Umriihren noeh 30 
bis 40 Minuten. Naeh dem Erkalten werden der homogenen Masse die ubrigen Substanzen zu
gefiigt und dieselbe in gut schlieflenden GefaBen aufbewahrt. - Antiphlogistine, von KAnE 
DENVER CO., Berlin-Wilmersdorf ist eine Paste aus gleichen reilen Glycerin und Tonerde mit 
geringen Mengen Borsaure, Salicylsaure, Jodwasserstoff und aromatisehen Stoffen. (AUFRECHT.) 

Bolus-Seife LIERMANN ist eine nach den Angaben von LIERMANN hergestellte, alkohol
und glycerinhaltige Elain-Kaliseife mit 60 0/ 0 keimfreiem Bolus, die bei ehirurgisehen Operationen 
Ilur Reinigung der Hande und des Operationsfeldes Anwendung finden soIL Hersteller: Aktien
gesellschaft fur Anilinfabrikation in Berlin. 

ExpuIsin, von Dr. med. WITTE, Berlin, ein Mittel gegen Gieht, Rheumatismus, Podagra, 
Ischias und Gelenkschmerzen, besteht BUS etwa 600/ 0 eines unreinen Tones, sowie etwa 400/ 0 

unreinem Calcium- und Magnesiumphosphat. (MANNIOH und SCHWEDES.) 
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Pasta Boli albae, Bolus-Paste, ist Bolus alba mit Glycerin zur Paste angeriihrt. An 
Stelle von Glycerin wird bisweilen auch Leinol verwendet. 

Pasta LIERMANN, eine aseptische Boluswundpaste, besteht aus 500/0 feinst gepulvertem 
.sterilen Bolus, glycerinhaltigem Alkohol und 1% Azodermin (siehe Anilinfarbstoffe, S.452). 

Rammad-Ton, ein auBerliches Mittel gegen Runzeln, Linien, KrahenfiiBe usw., besteht 
aus einer mit etwas Campherspiritus versetzten Anreibung eines unreinen Tons mit der doppelten 
Menge Wasser. (MANNICH UJ1d KROLL.) 

Cataplasma Kaolinl (Amerie. VIII). 
Cataplasm of Kaolin. 

1. Kaolini 577,0 
2. Aeidi borici 45,0 
3. Thymoli 0,5 
4. Methyli salieylici 2,0 
5. OIei Menthae piperitae 0,5 
6. G1ycerini 375,0. 

1 wird eine Stunde lang auf 100· erhitzt, mit 2 
und 6 gemischt und 3 in 4 und 5 geliist nach 
dem Erkalten hinzugefiigt. 

Bolus Armenia. Armeniseher Bolus. Bolus orientalis. Argilla rubra. 
B 01 d' Armenie. Terra Lemnia. Lemnische Siegelerde. Ein in Armenien (auch 
stellenweise in Deutschland) natiirlich vorkommender, Eisenoxyd enthaltender Ton. Er bildet eine 
lebhaft rote, erdige Masse, die sich fettig a~fiihlt und leicht zerreiben IaBt. Gegen Wasser ver· 
halt er sich wie der weiBe Ton. Fiir pharmazeutische Zwecke soIl er wie der weiBe Ton ge
schlammt und frei von Calciumcarbonat sein. Priifung wie bei Bolu8 alba. 

Bolus rubra, Roter Bolus, ist dem armenischen Bolus in der Zusammensetzung ahnlich, nur 
meist weniger rein und etwas dunkIer von Farbe. 

Anwend/ung. Der armenische und der gewohnliche rote Bolus finden Verwendung zu 
Herstellung von Kitten, als Anstrichfarbe, auch als BestandteiJ von Vieharzneimitteln. Stifte 
.aus rotem Ton oder ahnlichen Massen werden unter der Bezeichnung Rotel oder rote Kreide 
von Bauhandwerkern und Steinmetzen zum Bezeichnen von Steinen und Holz benutzt. 

Medulla saxorum, steinmark, ist ein natiirliches Aluminiumsilicat von weiBlicher, 
gelblicher, rotlicher oder braunlicher Farbe. Fein gepulvert und geschlammt dient es als Putz
mittel fiir Metall. 

Neutralon (C . .A. F. KAHLBAUM. Berlin) ist ein kiinstlich dargestelltes Aiuminium. 
sHieat der Zusammensetzung Al2Si6 0 15 + 2 H 2 0. 

Eigenschaften. Lockeres, weiBes, geschmackIoses Pulver, in Wasser unloslich, in ver
diinnter Saure und Natronlauge beim Erwarmen teilweise IOslich. 

Anwendung. AlsSalzRaure bindendesMittel bei Magenkrankheiten (bes. Magengeschwiir) 
teeloffelweise in lauwarmem Wasser vor den Mahlzeiten. 

Silikose (HAUSMANN A.-G., St. Gallen, Schweiz) ist ebenfalls ein kiinstlich dargestelites 
Aluminiumsilicat, das bei Magenerkrankungen angewandt wird. 

Permutite sind kiinstliehe Zeolithe. 
Zeoli the sind natiirliche wasserhaltige Natrium-Aluminiumsilicate, z. B. 

(Si03)2Al(AiO)N~+2H20, N atrolith. Sie sind durchEinwirkung von Wasser auf Basaltlavaund 
Phonolithe entstanden. Kiinstlich erhalt man Zeolithe durch Schmelzen eines Gemisches von 
Aluminiumsilicat (Ton) mit Sand und Soda und Behandlung der Schmelze mit Wasser. Die 
kiinstlichen Zeoli the tauschen das Natrium gegen Calcium, Mangan, Eisen und andere Metalle 
aus, wenn sie mit Losungen von Salzen dieser Metalle zusammengebracht werden. Die aufgenom
menen anderen Metalle konnen dann durch Behandlung mit Natriumchlorid wieder gegen Natrium 
ausgetauscht werden. Unter der Bezeichnung Perm u ti te dienen die kiinstlichen Zeolithe zur 
Wasserreinigung, besonders zur Entfernung des Calciums und des Eisens. Durch Behtmdlung 
mit Kochsalzlosung werden nach langerer Benutzung unwirksam gewordene Permutitfilter wieder 
wirksam gemacht. 

LapiS Pumicis. Bimsstein. Pumice. Ponce. Pumex. Ein vulkanisches Mineral, 
das in Deutschland besonders in den vulkanischen Gegenden des Rheinlandes vorkommt. 

Er besteht im wesentlichen aus Aluminium-Alkalisilikat wie die Feldspate und der 
Obsidian, aus denen er durch vulkanische Schmelzung entstanden ist. Daneben enthiilt er kIeinere 
Mengen von Calcium-, Magnesium-, Mangan- und Eisensilikaten. Bisweilen sind auch kleine 
Mengen von Chloriden, auch Spuren von Ammoniumsalzen vorhanden. 
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Eigenschaften. Sprode, scharf und rauh anzufiihlende Stiicke von weiBlicher, grauer, gelb
Iicher, blaulicher bis braunlich-schwarzer Farbe, durch und durch fein und grob poros und IOcherig. 
zuweilen mit langgewundenen fadenahnlichen verworrenen Lagen durchzogen, mehr oder weniger 
seidenartig glanzend, auf dem Bruche kleinmuschelig glasglanzend, an den Kanten wenig durch
scheinend. Er schwimmt auf dem Wasser, sinkt aber unter, sobald seine Poren mit WasEer gefiillt 
sind. Spez. Gew. 2,0-2,5. Fiir pharmazeutische Zwecke wird der wei Be oder weiBlich-graue 
(Obsidianbimsstein, Perlitbimsstein) verwendet, der leichter und weicher als die dunkleren Sorten 
ist. Die Sorte in kleineren Stiicken (in trusti8 minoribus) geniigt zur Darstellung des gepulverten 
Bimssteins. Ein sogenannter kiinstlicher Bimsstein ist nur fiir technische Zwecke verwendbar. 

Anwendung. In Stiicken zum Abreiben von Hautverdickungen und Hiihneraugen. 
Zu Zahnpulvermischungen ist er ungeeignet, da er auch als feinstes Pulver den Zahnschmelz 
ritzt. In der Analyse zum Aufsaugen von Fliissigkeiten, die eingetrocknet werden sollen; mit 
konz. Schwefelsaure getrankt zum Fiillen von Trockenrohren fiir Gase. 

Technisch zum Polieren, Abreiben des Holzes, Homes, Elfenbeins, des Leders, der iSteine, 
des Marmors, der Metalle. 

Aluminium sulfuricum. Aluminiumsulfat. Sch wefelsa ures AI.umi
nium. Aluminium Sulphate. Sulfate d'aluminium. Aluminii Sul
phas. Sulfas aluminicus. Schwefelsaure Tonerde. Tonerdesulfat. Konzen
trierter Alaun. Alumen concentratum. Al2(S04la + 18 H 2 0. Mol.-Gew.666. 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von eisenfreiem, gefalltem, noch feuchtem Alu
m iniumhydroxyd mit Sch wefelsaure. DasAluminiumhydroxyd wird durchAbpressensoweit 
entwassert, daB der Wassergehalt zusammen mit dem der Schwefelsaure die 18 Mol. Kristall
wasser ergibt. Die Losung wird in mit Blei ausgekleidete Kasten gegossen und nach dem Er
starren zerkleinert. Es kommt im groBen auch in Miihlsteinform in den Handel. Durch Erhitzen 
von Bauxit oder Ton mit konz. roher Schwefelsaure, Auflosen in Wasser und Eindampfen der von 
der Kieselsaure und dem iiberschiissigen Ton abfiltrierten Losung erhalt man eiscnhaltige& 
rohes Aluminiumsulfat, das fast nur als Klarmittel fiir Fabrikabwasser verwendet wird. 

Eigenschaften. WeiBe kristallinisehe Masse, Bruchstiieke von dickeren oder 
diinneren Platten, 16slich in 1,2 T. Wasser mit saurer Reaktion, in Weingeist fast 
unloslich. 

Spezifiscbes Gewicbt und Gebalt yon AluminiumsulfatlOsungen an w asserfre i e m AlUlruinium
sulfat (bei 15 0, Wasser 15 0). Nach E. LARSON. (Abgekiirzte Tabelle.) 

Spez. 
Gew. 

1,010 
1,021 
1,031 
1,040 
1,050 
1,064 
1,073 
1,082 
1,092 
1,101 

0,81 
1,83 
2,70 
3,57 
4,44 
5,69 
6,62 
7,32 
8,ll 
8,89 

I 
Spez. 
Gew. 

l,llO 
1,123 
1,132 
1,141 
1,150 
1,154 
1,159 
1,168 
1,181 
1,190 

AI 2(S04)S X 0,3 = AI 20 s. 

9,66 
10,79 
ll,52 
12,62 
12,96 
13,32 
13,68 
14,38 
15,39 
16,06 

AI 2(S04)s X 1,95 = AI 2(S04la + 18 H 20. 

Spez. 
Gew. 

1,203 
1,2ll 
1,220 
1,232 
1,240 
1,252 
1,261 
1,273 
1,281 
1,293 

17,05 
17,71 
18,34 
19,29 
19,92 
20,85 

i 21,45 I 
I 22,34 
I 22,93 

23,81 I 

Spez. 
Gew. 

1,301 
1,312 
1,320 
1,328 
1,339 

I 
24-,37 
25,,22 

I 25,,78 I 
I 26,,34 

i 27,.1& 
I 

Erkennung. Die wiiRserige Losung (1 g + 20 cern) sehmeckt sauer und zu
sammenziehend; sie gibt mit Bariumnitratlosung einen weiBen Niederschlag von 
Bariumsulfat, unl6slich in Salzsiiure, mit N atronlauge einen gallertartigen Nieder. 
schlag von Aluminiumhydroxyd, der sich im UberschuB von Natronlauge auflo<'t 
und durch Ammoniumchloridli:isung wieder ausgeschieden wird. 

Prilfung. a) Die filtrierte wasserige L6sung (1 g + 10 ccm) muB farblos <'ein. 
- b) Sie ilarf nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch Schwefelwasserstoff
wasser nicht veriindert werden (Rch wermetalle).-c) Die filtrierte wasserigflLosung 
(1 g + 10 ccm) darf durch 10 cern 1/10-n-Natriumthiosulfat.lOsung innerhalb fl Mi. 
nuten nicht mehr als schwach opalisierend getriibt werden (freie Schwefelsiiure). 
- d) Die wiisserige Losung (1 g + 20 ccm) darf durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanid-
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lQI>ung nicht sofort geblaut werden (Eisen). - e) Eine Mischung von 1 g zerriebe. 
nem und bei 1000 getrocknetem Aluminiumsulfat und 3 ccm Zinnchloriirlosung darf 
innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). -- f) Auf Alkali
sulfate kann man in folgender Weise priifen: 1 g Aluminiumsulfat wird in 45 ccm 
Wasser gelost, die erwarmte Losung mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit versetzt, kurze 
Zeit erwarmt uno filtriert. 25 ccm des Filtrats (= 0,5 g Aluminiumsulfat) diirfen 
beim Verdampfen und Gliihen hochstens 3 mg Riickstand hinterlassen. 

Gall. fordert, daB beim GIiihen mindestcns 13 0/ 0 Aluminiumoxyd zuriickblciben= 51,3 0/ 0 
wasserfreies Sulfa t. 

An mer k u n g zu e) Das von der Germ. vorgeschriebene Trocknen bei 100 0 kann um· 
gangen werden. indem man 2 g des nicht getrockneten Aluminiumsulfates, 5 ccm rauchende Salz
siiure und etwa 10 Tr. Zinnchloriirlosung verwendet. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1304. 

Anwendung. Als Antiseptikum. AuBerlich zum Verband bei schlecht eiternden Wun· 
den (1: 20-100,0), gegen Gonorrho{', VaginalausfluB (1,0: 100,0). Innerlich (selten) mehrmals 
tiiglich 0,02-0,2 g in schleimigen Getriinken. 

Technisch wird es in groBen Mcngen angewandt als Beize in der Fiirberei, zum Leimen des 
Papicrs, als Konservierungsmittel fiir Klebmittel und fiir die Schlichte in den Webereien, auch 
zur Erhaltung von Leichen. Zur Kliirung von Abwiissern wird rohes eisenhaltiges Aluminium. 
sulfat verwendet in Mengen von etwa 0,5 bis 1,0 kg auf 1 cbm Wasser, auch zusammen mit Atz. 
kalk. Zum Putzen von vergoldeter Bronze dient eine Losung von 1 T. Aluminiumsulfat in einer 
Mischung aus [) T. roher Salpetersiiure und 25 T. Wasser. . 

Liquor Aluminii subsulfurici. Basisches Aluminiumsulfat. Ba
sisch schwefelsa ures Aluminium. 

Darstellung. 100 T. eisenfreies Aluminiumsulfat werden in 2000 T. Wasser gel6st, 
und die filtrierte Losung mit einem geringen DberschuB (etwa 160 T.) Ammoniakfliissig· 
keit (spez. Gew. 0,96) versetzt. Der Niederschlag wird nach eintiigigem Stehen auf einem Kola. 
torium gesammelt, nochmals mit viel Wasser angeriihrt, wiederum auf ein Kolatorium gebracht, 
mit destilliertem Wasser ausgewaschen und noch feucht in eine Porzellanschale gebracht. Man 
gibt dann 150 T. eisenfreies Aluminiumsulfat dazu und dampft im Wasserbad ein, bis das 
Gewicht der Losung = 1500 T. ist. 

Eigenschaften. WeiBlich.triibe, sauer reagierende, zusammenziehend schmeckende 
Fliissigkeit. die in der Ruhe Aluminiumhydroxyd absetzt, daher vor dem Gebrauch umzuschiitteln 
iat. Man nimmt an, daB die Losung das basische Aluminiumsulfat 3 AI2 (S04h + 4 AI(OHla 
enthiilt. 

Anwendung. Ais Antiseptikum und Adstringens wie Aluminiumsulfat und Alaun, 
aber milder als diese wirkend. Zum Gebrauch mit der 10fachen Menge Wasser zu verdiinnen. 

Aqua styptica WEBER. 
Aluminii sulfurici 
Ferri sulfurici cryst. aa 10,0 
Aquae destillatae 100,0 
Acidi sulfurici diluti (1,112) 1,0. 

Zum Stillen 'von B1utungen. 

Collyrium aluminoso-plumbicum. 

Collyrium aluminosum. 
Aluminii sulfurici 1,0 
Aquae Rosae 100,0. 

Injectio aluminosa RICO RD. 
Aluminii sulfurici 15,0-50,0 
Aquae communis 1000,0. 

Bei Uterinhiimorrhagien, Vaginitis. 

Eau de la Duchesse de Lamballe. Liquor Chlorali alumlnosus BOUCHERON. 
Aluminii sulfurici 1,0 Aluminii sulfurici 5,0 
Plumbi acetici 0,5 Chlorali hydrati 3,0 
Aquae Rosae 250,0. Aquae destillatae 100,0. 

S. Augenwasser; vor dem Gebrauch umzuschiit· 
teln. 

Bel Otorrhoe fiinfmal tiiglich in das Ohr einzu· 
triiufeln. 

Alumen. Alaun. Kaliumalaun. Aluminillm-Kaliumsulfat. 
Alun de potassium. Aluminium-Kalium sulfuricum. 
aluminico-kalicus. AIK(S04,}2 + 12 H 20. Mol..Gew.474,5. 

Alumen (Amer.) ist Kaliumalaun oder Ammoniumalaun. 

Alum. 
Sulfas 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von Aluminiumsulfat und Kaliumsulfat in be. 
rechneter Menge in wiisseriger Losung und Auskristallisierenlassen. . 

Eigenschaften. Farblose, durchscheinE'nde, harte KTistalle oder Kristall. 
massen aus regularen Oktaedern oder weiBes Kristallpulver. Rpez. Gew. 1,71. In 
trockner Luft verwittern die Kristalle oberflachlich. Gescbmack zuerst siiBlich, 
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dann her be zusammenziehend. Loslich in 11 T. kaltem, in 0,25 T. siedendem Wasser, 
unloslich in Alkohol. Die wasserige Losung ist stark sauer. Bei 92° schmilzt der 
Alaun im Kristallwasser, auf 200 0 erhitzt, gibt er das ganze Kristallwasser ab und 
hinterlaBt ein weiBes lockeres Pulver (gebrannter Alaun). Beim Gliihen entweicht 
Schwefeltrioxyd, und es hinterbleibt ein Gemisch von Aluminiumoxyd und Ka
liumsulfat. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1304. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Natronlauge einen 
wei Ben gallertartigen Niederschlag von Aluminiumhydroxyd, der sich im UbersClhuB 
von Natronlauge wieder auflost [zu Natriumaluminat, Al(ONah], und durch Am
moniumchloridlOsung wieder aU1\geschieden wird. Mit WeinsaurelOsung gibt die 
wasserigeLoilung einen wei Ben kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat, mi t 
Bariumnitrat15sung einen weiJlen Niederschlag von Bariumsulfat, unlOslich in verd. 
Salzsaure. 

PTiifung. Die wasserige Losung (je 1 g + 20 ccm) darf: - a) nach Zusatz von 
einigen Tropfen Salzsiiure durch Schwefelwasserstoffwasser nieht verandert werden 
(Schwermetalle), - b) durch 0,5 cem KaliumferrocyanidlOsung nicht sofort geblaut 
werden (Eisen). - c) Wird 1 g Alaun mit 1-2 ccm Was .. er und 3 ccm Natronlauge 
erhitzt, so darf der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniumsalze). 

Pulverung. Das Pulvern von Alaun geschieht im Morser aus Stein oder Porzellan (nicht 
aus Eisen oder Messing). Das Pulver ist kurze Zeit an der Luft nachzutrocknen. da die groBen 
Kristalle noch Mutterlauge einsehlieBen konnen. 

Aufbewahrung. In gut sehlieBenden GefaBen, um Verwitterung und Aufnahme von 
Ammoniak aus der Luft zu verhindern. Behalter aus Zinkblech sind ungeeignet, da das Zink 
allmahlieh stark angegriffen wird. 

Anwendung. Alaun wirkt desinfizierend und leieht atzend. Inner/ieh in Gaben von 
0,05-0,5 gin Pulvem, Pillen odeI' schleimigen Losungen (Molken) mehrmals tiiglieh bei Diarrhoen, 
Dysenterie, Magen- und Darmblutungen. GroBe Gaben konnen sehadlich, ja tOdlieh wirken. 
AuBerIieh zum Aufstreuen auf Wunden, Einblasen in den Kehlkopf. Bestreuen von T2,mpons 
fUr die Vagina in Pulverform entweder unvermischt oder mit 1-2 T. Zucker vermischt. Zu ad
stringierenden Badern. Zu Injektionen in die Urethra (I: 100). und in die Vagina (1-4: 100.0) 
zu Gurgelwassern (1: 100), Inhalationen (0,5-2.0: 100). zu Pinselsaften (1-2,0: 25,0 Sirup oder 
Honig), zu Salben 1 : 10-30 Fett. Unvertraglich mit Alaun sind aIle Gerbstoff enthaltenden Sub
stanzen (China.Dekokte), Salze des Quecksilbers, Bleis, Carbonate del' Alkaiien, BrechweJinstein. 

Rechteckig gesehliffene Stiicke von Alaun werden von den Barbieren als Rasiersteine 
verwendet zum Einreiben der Haut nach dem Rasieren. 

Technisch wird Alaun in groBen Mengen verwendet in der WeiBgerberei, in der Farberei 
und Herstellung von Lackfarben, weil die Tonerde mit zahlreichen Farbstoffen unlosliehe, ge
farbte Verbindungen (Farblaeke) eingeht. Ferner zum Leimen des Papieres, zum Wa.serdieht
maehen von Geweben, Harten des Gipses, zur Reinigung von Wasser und Abwasser. Mit Alaun
losung getrankte Zeugstoffe sind schwer entziindbar und schwer verbrennlich. 

In den meisten Fallen wird bei der technischen Verwendung der Alaun durch das verhaltnis
maBig billigere und ausgiebigere Aluminiumsulfat ersetzt. 

Alumen pro usu veterinario (Relv.), Roher Alaun, unterseheidet sieh von dem 
reinen Alaun nur durch geringere Reinheit. 

PTiifung. In der wasserigen Losung (0,5 g + 10 cern) darf Sehwefelwasserstoff keine 
Fallung erzeugen. 

Alumen neutrale. Neutraler Alaun. Fiigt man zu einer Losung von Alaun soviel 
Alkali (KOH, NaOH oder K 2COa, Na2COa), daB eben ein Niederschlag bestehen bleibt, so ent
haIt die Losung sog. neutralen Alaun, richtiger: basisehes Aluminiumsulfat neben Kali um
sulfat (oder Natriumsulfat). Eine solehe Losung kann dureh Absetzen gekJart werden und ist 
alsdann ei s en f re i. Aus dies em Grunde, und weil saure Alaunlosungen viele Farbentone verE~ndern, 
finden solche neutrale Losungen vielfaeh Anwendung in der Farberei. 

Alumen romanum. Alumen cubicum. Romischer oder Wiirfel-Alaun. Eine 
AlaunlOsung, die mit einer kleinen Menge Alkali versetzt ist, gibt beim Verdunsten bei ge· 
wohnlicher Temperatur kubisehe Kristalle von del' namliehen Zusammensetzung wie der ok· 
taedrisehe Alaun. 

Alumen concentratum ist Aluminium sulfuricum. 
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Alumen ustum (Germ.). Gebrannter (entwRsserter) Alaun. Exsiccated 
Alum. Alumen desseche. Alumen exsiccatum. Sulfas aluminico-kalicus 
ustus. 

[Alumen exsiccatum (Amer.) ist wasserfreier Kaliumalaun 
oder Ammoniumalaun]. 

Da1'stellung. Gepulverter Alaun wird bei 50° vorgetrocknet, bis er etwa 30% Wasser 
verloren hat. Dann erhitzt man ihn unter Umriihren mit einem PorzelIanspatel in einer Por
zellanschale auf dem Sandbad bis auf etwa 200°, bis alIes Kristallwasser entwichen ist. Man er
halt so eine weiBe Masse, die gepulvert wird. 

Eigenschajten. WeiJ3es Pulver, in 30 T. Wasser langsam aber vollstandig 
(bis auf eine geringe Triibung) lOslich. 

E1'kennung. Die wasserige Losung gibt die unter AIumen angegebenen Reak
tionen. 

Priifung. a) Die heiJ3 hergestellte Losung (1 g + 40 ccm) darf nur schwach 
getriibt sein. - b) 10 cm der Losung a diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen Salz
saure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). -
c) 20 ccm der Losung a diirfen durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung llicht sofort 
geblaut werden. - d) Beim Erhitzen darf er nur 10% an Gewicht verlieren (zu 
hoher Wassergehalt). Amer. laBt nur 3,5% Gewichtsverlust bei 200 ° zu. 

·Anmerkung zu d) Das Erhitzen wird in einem Porzellantiegel vorgenommen, der mit 
einem Blechring oder Ring aus Asbestpappe in einen groBeren Porzellantiegel in der Weise ein
gehangt ist, daB der Abstand zwischen den beiden Ticgelwandungen ungefahr 1 cm betragt. Der 
Boden des auBeren Tiegels wird bis zur schwachen Rotglut erhitzt. Bei zu starkem Erhitzen 
kann Schwefeltrioxyd entweichen, es treten dann weiBe Dampfe auf. 

Der Wassergehalt des kauflichen Gebrannten Alauns ist haufig zu hoch. wir fanden 13 bis 
l5 0/ 0' In einem FaIle war einfach gepulverter Alaun geliefert worden (mit 40% Wasser). 

Aufbewah'I'Ung. In dicht schlieBenden Gliisern. 
Anwendung. Wegen seiner Eigenschaft, sich langsam in Wasser zu losen, dient er als 

allmahlich wirkendes styptisches Atzmittel. In Form des feinen Pulvers bei Blutungen, wunden 
Brustwarzen, bei sog. wildem Fleisch, in Zahnpulvern, als Augenpulver, Schnupfpulver, zu Ein
blasungen in Rachen und Kehlkopf. Auf Tampons bei gonorrhoischer Vaginitis und Kon
dylomen. 

Gebrannter Alaun als Kliirmittel. Gebrannter Alaun wird bei der Herstellungvon Likoren 
und Schnapsen als Kliirmittel verwendet. Fiir diesen Zweck ist der nur entwasserte Gebrannte 
Alaun nicht verwendbar, sondern nur der durch Gliihen gewonnene, der durch Verlust von 
Schwefeltrioxyd in ein Gemenge von Aluminiumoxyd und Kaliumsulfat verwandelt ist. Der hoch
erhitzte Gebrannte Alann bildet eine wei Be, lockere Masse, die meist nicht gepnlvert wird. In 
Wasser lOst sich nur das Kalinmsulfat auf, wahrend Aluminiumoxyd zuriickbleibt. Fiir gefarbte 
Fliissigkeiten ist er als Klarmittel nicht anwendbar, weil das Aluminiumoxyd Farbstoffe ad
sorbiert. 

Alumen ammoniatum (ammoniacale). Ammoniumalaun. Ammoniakalaun. 
Aluminium -Ammonium Imlfuricum. Al(NH4,) (S04,)2+ 12 H 20. Mol.-Gew. 453. 

Da1'stellung. Durch Zusammenbringen von Aluminiumsulfat und Ammoniumsulfat in 
berechneten Mengen in wasseriger Losung und Auskristallisierenlassen. 

Eigenschaften. Farblose KristaIle oder KristaIlmehl, auBerlich von dem Kaliumalaun 
nicht zu unterscheiden. Loslich in etwa 7 T. Wasser von 20 0. Die Losung ist sauer. Beim Erhitzen 
schmilzt er bei 95°, bei weiterem Erhitzen gibt er unter Aufblahen das Kristallwasser ab, dann 
verfliichtigt sich Ammoniumsulfat. Das zuriickbleibende Aluminiumsulfat zersetzt sich schlieB
lich, und es hinterbleibt nur Aluminiumoxyd. 

E1'kennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Natronlauge einen gaIlert
artigen Niederschlag von Aluminiumhydroxyd, der sich in "OberschuB von Natronlauge wieder 
lOst. Die mit Natronlauge im "OberschuB versetzte Losung riecht nach Ammoniak, besonders 
beim Erwarmen. 

Priifung. Wie bei Kaliumalaun. 
Anwendung. Wie Kaliumalaun. 

Alumen plumosum siehe unter Magnesium (Asbest) Bd. II S. 117. 

Aqua haemostatica. Aqua haemostyptica. Aqua Pagliari. Eau 
hem 0 statiq ue (Ea u de Pagliari). - Belg.: Man lost 80 T. Alaun in 900 T. heiBem 
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Wasser, setzt nach dem Erkalten eine Losung von 2 T. Benzoesiiure in 10 T. Benzoetinktur hinzu, 
schiittelt kriiftig durch, setzt eine Stunde beiseite, filtriert und fiiIlt mit Wasser auf 1000 T. auf. -
/tal.: 2 T. Alaun, 1 T. gestoBene Benzoe werden mit 20 T. Wasser unter Ersatz des verdampfenden 
Wassers 6 Stunden gekocht. Nach dem Erkalten wird filtriert. - Wenn dem Filtrat noch 2 T. 
Natriumchlorid zugesetzt werden, soerhiiltmanAcq ua emostatica del Pagliari modificata 
dal Polacci. 

Gargarisma adstringens. Gargarisme adstringent. Gall.: Ineinem Infusum von 10 g 
roten Rosenbliittern mit 250 g Wasser werden 5 g Alaun gelOst und 50 g Rosenhonig zugesetzt. 

Acetum vuInerarlum Romanum. 
Acetum pontificale. 

Aluminis 
Pfaffenbalsam. 

10,0 
Natrii chlorati 
Aceti (60/ 0 ) 
Aquae aromaticae 
Tincturae Aloes 
Tincturae Catechu 
Tincturae Benzoes 

5,0 
105,0 

50,0 

Ai 10,0. 

Aqua alumlnosa eomposlta. 
Injectio adstringens PRINGLE. 

Eau de Bate. 
Aluminis usti 
Zinc! sulfurici lUi 1,5 
Aquae nestillatae 100,0. 

AuJ3erlich als Augenwasser, Einspritzung bei 
Leukorrhoe und Haemorrhagien. 

Cataplasma alumlnatllm. 
Cataplasma Aluminis. 

Portug. 
Aluminis pulv. 
Mellis 
}!'arinae Secalis 
Vitelli Ovi 

fiat electuarium. 

5,0 
50,0 
35,0 
10,0 

Collyrium Aiumlliis. 
Aqua ophthalmica aluminata. 

Aluminis 1,0 
Aquae Foenlcull 100,0. 

Bei katarrhalischer Conjunctivitis mehrmals tag
lIch einzutraufeln. 

Glycerlnum Alumlnls. 
Glycerin of Alum (Brit.). 
Aluminis 
Aquae 
Glycerini 

20,0 
7,5 

ad 120 ccrn. 

Injectio adstrlngens RICORD. 
Aluminls' 
Acidi tannici Ai 1,0 
Vini rubri 
Aquae Rosae aa 100,0. 

Drelmal taglich einzusprltzen bel Entziindong der 
Harnrohre. 

Injeetlo Alumlnls RICORD. 
Aluminis 15,0--45,0 
Aquae 1000,0. 

Zu Einspritzungen in die Vagina. 

Lapis mlraculosus. 
Lapis medicamentosus SCHUETZ. 

Wnnderstein. Wundstein. 
Aluminis 100,0 
Ferri sulfurici 50,0 
Cupri ~ulfuricl 25,0 
Ammonll hydrochlorici 5,0. 

Die gepulverte Mischung wlrd im Porzellankessel 
geschmolzen, auf einen Porzellanteller ausge
gossen, nach dem Erkalten zerkleinert und in gut 
geschlossenen GefaJ3en aufbewahrt. 

Lapis styptlcus HESSELBACH. 
Lapis vulnerarius HESSELBACH. 

Pulvis causticus AMMON. 
Lapidis miraculosi (s. oben) 10,0 
Aeruginis 0,5. 

M. fiat pulvis subtilis 

Pilulae adstrlngentes (F. M. Germ.). 
Catechu pulv. 
Alumin. Ai 3,5 
Extr. Gentianae q. s. ad pilul. 40. 

PUulae haemostyptloae (F. M. Germ.). 
Alumin. 
Ammon. chlorat. ferrat. 
Extr. Chinae aquos. 
01. Cinnamom. 

M. f. pi!. No. 60. 

1i1i 2,0 
gtts.X. 

Potlo alumlnosa GOLDING-BIRD. 
Aluminis 2,0 
Extracti Conli 0,8 
Sirupi Rhoeados 15,0 
Aquae Foeniculi 120,0. 

1m Londoner Kinderhospital gegen Keuchhust.en 
sechsstiindlich 1 Kinder- bis EJ3l1iffel. 

Potlo antldysenterloa GRASHUYS. 
Aluminis 
Gummi arabici 
Extracti Cascarillae ali 5,0 
Aquae Chamomillae 150,0 
Sirupi Aurantii Cortiois 40,0. 

Zweistiindlich einen EJ3l1iffel (gegen Ruhr). 

Pulvis adstrlngens OPPOLZER. 
Aluminis 5,0 
Morphini hydrochlorici 0,06 
Sacohari albi 5,0. 

M. f. p. divide in partes XV. Bei Blutspei<" 
stiindlich ein Pulver. 

Pulvis Alumlnls composituB (Portug.). 
Aluminis 80,0 
Kino pulv. 20,0. 

Pulvla eauBtlcuB VIDA.L. 
Aluminis usti 5,0 
Summitatum Sabinae ply. 15,0. 

Zum Bestreuen syphilltischer Vegetationen von 
wildem Fleisch in Wunden. 

Pulvls caustlcua VELPEA.U. 
Aluminis usti 20,0 
Summitatum Sabinae ply. 10,0. 

Pulvla errhlnua GRIFFITH. 
Aluminis 
Boli Armenae aa 5,0 
Sanguinis Dr~conls 2,0 
Ferri oxydati fusci 7,5. 

Schnupfpulver gegen Nasenbluten. 

Pulvla errhinua VOGT. 
Aluminis 0,3 
Extracti Ratanhiae 
Corticis Quercus ali 5,0. 

Schnupfpulver zur Starkung der Nasenschleim
haut. 

Pulvls haemoatyptlcua (F. M. Germ.). 
Alumin. 
Amyl. Tritici 
Pulv. Doveri 

Tal. Dos. No. VI. 

M 0,2 
0,06 

Saccharum ulumlnatum. 
Aluminis 
Sacchari aa partes aequal. 



Unguentum contra perniones RUST. 
Frostsalbe. 

Aluminis pulverati 10,0 
Camphorae 

Ambra. 

Opii pulv. 
Balsami peru viani 
Unguenti Plumbi 

aa 2,0 
8,0 

30,0. 
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Alaunstifte zum Xtzen. Werden erhalten durch Abschleifen ausgesucht schoner, groBer 
Alaunkristalle oder durch Formen von Alaunpulver mit Bindemitteln. 

Mykothanaton von VILAIN u. Co. in Berlin. Zur Vertreibung von Holz-, Hans- und Mauer
schwamm, auch als Prophylakticum dagegen. Farblose Flussigkeit, Losung von Alaun, Koch
salz, Schwefelsaure und Eisenvitriol (HAGER). 

Rasiersteine. Man kann Rasiersteine, die adstringierend und antiseptisch wirken sollen, 
durch Abschleifen von Alaunkristallen leicht selbst herstellen. Komplizierter ist folgende Vor
schrift: Man lOst Alaun in der gleichen Gewichtsmenge Wasser und dampft dieses alsdann 
wieder ab, setzt etwas Glycerin zu und auBerdem etwas Sublimat und Menthol. Das heiBe Gemisch 
wird dann in Formen gegossen und erstarrt zu einer festen kristallinischen Masse, die man an 
den Seiten mit Wasser glatt schleift und am besten in Blechdosen verpackt. 

RUHLIGS HeiIstein zum Heilen von Wunden ist eine zusammengeschmolzene Masse aus 
Alaun, Eisenvitriol und etwas Kupfervitriol. 

Aluminium tannicum s. u. Acidum tannicum S.235. 

Ambra. 
Ambra. Amber. Amber gris. Ambre gris. Ambra grisea. Ambarum. 
Ambra ambrosiaca (cinerea, maritima, vera). Ambergries. Graue Ambra. 
Walfischdreck. 

Die Entstehung der Ambra ist nicht ganz sicher aufgeklart. Man findet 
sie in Klumpen bis zu 10 kg Gewicht, am haufigsten zwischen den Wende· 
kreisen, auf dem Meere schwimmend oder am Strande, oder im Darm getiiteter 
Pottwale, Physeter macrocephalus. Man nimmt an, daB es verhartete, un· 
vollkommen verdaute Speisereste sind, die vorwiegend von Cephalopoden, die den' 
Walen zur Nahrung dienten, stammen. Fiir diesen Ursprung sprechen die gewiihnlich 
darin vorhandenen hornartigen, papageischnabelartigen Kiefer dieser Tiere, deren 
Vorhandensein fiir ein Zeichen der Echtheit der Droge gehalten wird. 

Ambra bildet graue bis schwarze, mit wei J3lichen , hellgelben bis grauen 
Streifen oder Flecken durchsetzte, undurchsichtige Massen von zaher, wachsartiger 
Konsistenz, die nach langerer Zeit in der Hand erweichen, beim Erhitzen schmelzen 
und angeziindet mit heller Flamme unter Hinterlassung von nicht mehr als 2% Asche 
verbrennen. Ambra ist fast geschmacklos, von angenehmem Geruch, in Wasser un16f1-
lich, in kaltem Weingeist nur teilweise liislich, fast vollstandig liislich in siedendem 
Weingeist, sowie in Ather. Der nach langsamem Verdunsten des Weingeistes oder 
Xthers hinterbleibende Riickstand ist kristallinisch. Ambra muJ3 auf Wasser 
schwimmen. 

Bestandteile. Die Ambra besteht zum groBten Teil (bis 85%) aus Ambrain, C23H,oO, 
das dem Cholesterin ahnlich ist; in Weingeist und Ather ist das Ambrai'll liislich; aus den Liisungen 
"cheidet es sich beim langsamen Verdunsten des Losungsmittels in zarten farblosen Nadeln aus, 
die bei 82 ° schmelzen. 

Verfiilschungen. Als Verfalschung wurde ein ambraahnlich riechendes Harz, wahr
scheinlich Ladanumharz, beobachtet. 

Aufbewahrung. In dicht schlieBenden Glaseru. 
Anwendung. Fruher als Stimulans und Aphrodisiacum, jetzt nur noch als Riechstoff. 

Zur Herstellung von Tinkturen zerschneidet man die Ambra in kleine Stucke, verreibt sie mit 
der gleichen Menge Milchzucker und zieht die Mischung mit Weingeist aus. Der Geruch der Ans
zuge wird bei langerer Aufbewahrung feiner. Man laBt die Auszuge deshalb vor der Verwendung 
zweckma13ig 1-2 Jahre lageru. 

Tlnctura Ambrae. (Ergiinzb.) 
Ambra-Tinktur. Tinctnre of Amber. 

Teinture d'ambre. 
Ambrae 2,0 
Sacchari Lactis 2,0 
Spiritus aetherei 100,0. 
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Tlnctura Ambrae cum Moscho. (Ergiinzb.) 
Tinctura Ambrae moschata. Moschu.· 

Ambra-Tinktur. 
Ambrae 3,0 
Moschi 1,0 
Sacchari Lactis 3,0 
Spiritus aetherei 150,0. 

Beide Tinkturen durch 8tagige Maceration zu be
reiten. Ambra und Moschus sind vorher mit dem 
Milchzucker fein zu verreiben. Aus den Ruck
standen gewinnt man mIt Spiritus (90 0/ 0 ) Aus
ziIge, die als ZUS'ltz zu Spiritus Coloniensis 
verwendet werden kennen. 

Tinctura Ambrae kalina HOFFMANN. 
Ambrae 
Ralii carbonici 
Spiritus diluti (68 0/ 0 ) 

Olei Rosae 

iiii. 1.0 
30;0 

gtt. I. 

Tinctura Ambrao ]\!INDERr:R 
Ambrae 1,fJ 
Moschi 0,15 
Aquae Amygdalarum amar. 
Tincturae aromaticae aa 30,0. 

Pastilli Ambrae. 
Mundpastillen. 

Ambrae 0,5 
Moschi 0,05 
Styracis 1,0 
Corticis Cinnamomi 1,5 
Seminis Cardamomi 0,5 
Rhizomatis Zingiberis 1,0 
Olei Aurantii Florum 0.1 
Tragacanthae 0,02 
Sacchari 50,0. 

Mit Hilfe von Glycerin Pastillen von je 0,5 g 
Schwere zu formen. Zum Wohlriechendmachen 
des Atems. 

Ammoniacum. 

Ammoniacum. Ammoniakgummi. Gomme ammoniaque. Gummi
resina Ammoniacum. Gummi Ammoniacum. Gutta ammoniaca. Ar
menisches Gummi. Das Gummiharz von 
Dorema ammoniacum DON (Peucedanum ammoniacum NEES). Um
belliferae-Peucedaneae. Daneben liefern Dorema Aucheri BorsSIE:R und 
D. aureum STOKES gleichfalls Ammoniakgummi, wenn es auch nicht sicher ist, 
dafl diese Produkte in den europaischen Handel gelangen. Die Pflanzen sind aus
dauernde, bis 2,5 m hohe Stauden der mittleren und ostlichen Gegenden Persiens 
und der Wiisten um den Aralsee. 

Das in allen Teilen der Pflanze in. ansehnlichen schizogenen Sekretraumen ent
haltene Gummiharz flieBt als milchiger Saft entweder freiwillig durch Zersprengung 
oder aus den besonders zur Zeit der Fruchtreife von Insekten und kleineren Tieren 
verwundeten blattlosen Stengeln und den dicken Blattstielen aus und erhartet an 
der Luft zu Kornern und Tranen = Ammoniacum in lacrimis. Die mit dem 
Exsudat beladenen Stengel kommen von Persien nach Bombay, wo die Droge 
ausgelesen wird; letztere gelangt iiber London in den Handel. Das am Wurzel
schopf und den oberen Teilen der Wurzel hervortretende und erhartete Gummiharz 
ist mit Pflanzenresten verunreinigt = Ammoniacum in massis. Ein kiinst
liches Einschneiden der Pflanze findet bei der Gewinnung nicht statt. 

Offizinell ist nur das persische Ammoniacum in granis (amygdalis, 
lacrimis). Lose, oder mehr oder weniger zusammenhangende, gerundete, erbsen
bis walnuBgroBe, au Ben gelblich-weiBe bis blaBbraunliche, matte oder etwas fett
glanzende feste K6rper. Der Bruch ist flachmuschelig, milchweiB oder violett-weiD
lich, wachsglanzend. In der Kalte ist das Gummiharz sprode, in der Hand erweicht 
es wie Wachs. Der Geruch ist beim Erwarmen eigenartig, nicht angenehm, etwas an 
Knoblauch erinnernd, der Geschmack bitter, scharf und aromatisch. 

Das nicht offizinelle, aber medizinisch verwendbare Ammoniacum in massis 
(placentis. panibus) stellt gr6Dere, bis 600 g schwere, weiche, schmierige Klum
pen von braunlicher, auf dem frischen Bruch triibe weiBlicher Farbe dar; es ist 
durch hohen Wassergehalt weichel' und klebriger als die offizinelle Droge und ist 
haufig vermischt mit Resten del' Stengel, Sand usw. 

Verfalschungen und Verwechslungen. Galbanum; minderwertige Harze; afri
kanisches Ammoniacum von Ferula comm unis var. brevifolia MARIZ, von den Marok
kanern Fashook genannt, Agypten, Arabien, Marokko, dem persischen Ammoniacum in lacrimis 
auBeriich nur wenig ahnlich, bedeutend dunkler, hellbraunJich, rotJich, unreiner, einem schlechten 
persischen "in massis" eher vergleichbar, besitzt anderen Geruch und Geschmack, klebt an den 
Fingern. 
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Bestandteile. Atherisches 01, Harz und Gummi in sehr wechselnden Mengen
verhaltnissen; atherisches 01 0,08-0,3%; saures und indifferentes Harz 60-70%' die Harze 
sind frei von Schwefel, das saure Harz enthalt den Salicylsaureester eines Resinotannols, 
ClsH2902' OH; Gummi 12% und mehr; letzteres ist stickstofffrei und gibt bei der Hydrolyse Galak
tose, Arabinose und Mannose; beim Verbrennen hinterlaBt es etwa 3,5% Asche; es besteht wahr
scheinlich aus saurem Calciumara binat. Das atherische 01 hat das spez. Gew. 0,887-0,891 (15°) 
und siedet bei 250-290°, es ist schwach rechtsdrehend und frei von Schwefel. Ferner sind nach
gewiesen: freie Salicylsaure (in Spuren) und iliichtige Sauren. 

Der in Wasser und in Weingeist unlosliche Anteil betragt etwa 3,5%, Ather, Amyl
alkohol, Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff lOsen von der Droge nur sehr kleine Mengen. 
Rohes Ammoniakgummi hinterlaBt beim Verbrennen bis zu 10%, gereinigtes 1-2,70/0 Asche. 

Erkennung. Die beim Kochen von Ammoniakgummi mit Wasser (l g + 
10 ccm) entstehende triibe Fliissigkeit wird durch EisenchloridlOsung schmutzig 
rotviolett gefiirbt. - Beirn Zerreiben von 1 T. Ammoniakgummi mit 3 T. Wasser 
bildet sich eine wellie Emulsion, die auf Zusatz von Natronlauge gelb, dann braun 
wird; durch Chlorkalklosung wird die Emulsion r9t gefiirbt. 

Priifung. a) Kocht man 1 g fein zerriebenes Ammoniakgummi mit 5 g 
Salzsaure (25 0/ 0 HCl) einige Minuten lang, filtriert durch ein angefeuchtetes Filter 
und iibersattigt das klare Filtrat nach dem Verdiinnen mit Wasser vorsichtig mit 
Ammoniakfliissigkeit, so darf die Mischung auch beimstarkeren Verdiinnen mit Wasser 
keine blaue Fluorescenz zeigen (Galbanum, afrikanisches Ammoniakgummi). -
b) Der beim vollkommenen Ausziehen von Ammoniakgummi mit siedendem Wein
geist hinterbleibende Riickstand darf nach dem Trocknen bei 100° hochstens 40% 
der urspriinglichen Masse betragen. - c) Beim Verbrennen darf Ammoniakgummi 
hochstens 7,5% Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 S. Bd. II S. 1305. 

Man hat versucht, zur Priifung des Ammoniakgummis die Bestimmung der Saurezahl 
und der Verseifungszahl heranzuziehen. Die Zahlen schwanken aber sehr erheblich und 
haben fiir die Beurteilung wenig Wert. 

Pulvern. Das Ammoniakgummi wird iiber Atzkalk getrocknet und dann bei moglichst 
niedriger Temperatur zerrieben, am besten an Frosttagen im eiskalten Morser. Das Pulver ist 
kiihl und trocken aufzubewahren, weil es sonst sehr leicht wieder zusammenbackt. 

Anwendung. Selten. Innerlich als Expectorans bei chronischen Bronchialkatarrhen, 
wenn kein Fieber vorhanden, ferner als Emmenagogum. AuBerlich zu rei zen den, zerteilenden, 
maturierenden Pflastern bei Abscessen, Driisenanschwellungen. 

Ammoniacum depuratum. Gomme ammoniaque purifiee. - Gall.: 1000 T. grob 
gepulvertes Amrnoniakgummi werden in einer Emailleschale auf dem Dampfbad unter stetem 
Riihren mit 1500 T. Weingeist (600/0) erhitzt, bis das Gummiharz gleichmaBig emulsionsartig 
verteilt ist. Dann preBt man durch Leinwand und dampft soweit ein, bis einige Tropfen, in 
kaltes Wasser gebracht, sich zwischen den Fingern kneten lassen, ohne zu kleben. Vgl. auch 
Galbanum depuratum, S. 1328. 

Nat. Form. Appendix: 100 g Ammoniakharz digeriert man mit 140 ccm verdiinnter Essig
saure (6%), bis es vollig emulgiert ist; hierauf koliert man-die Masse und dampft sie im Wasser
bad ein, bis eine herausgenommene Probe beim Erkalten erhartet. 

Emplastrum Ammoniaci. Ammoniakpflaster. Emplastrum 
gumm os um (Nederl.). - Ergiinzb. III: 4 T. gelbes Wachs, 4 T. Fichtenharz werden auf 
dem Dampfbad zusammengeschmolzen und durchgeseiht. Der halb erkalteten Schmelze setzt 
man unter tiichtigem Riihren zu: eine auf dem Dampfbad unter Zusatz von etwas Wasser 
hergestellte und kolierte Mischung aus 6 T. (gepulvertem!) Ammoniakgummi, 2 T. Galbanum 
und 4 T. Terpentin. Das gut gemischte Pilaster wird in Stangen ausgerollt. - Nederl.: 8 T. 
Ammoniakgummi, 8 T. Galbanum und 6 T. Larchenterpentin werden zusammengeschmolzen 
(wenn notig unter Zufiigung einer geringen Menge Terpentinol). Der halberkalteten Masse fiigt 
man zu: 70 T. Empl. Oxydi plumbici (Nederl.) und 8 T. gelbes Wachs. 

Emplastrum Ammoniaci camphoratum. Braunes Milchzerteilungspflaster. 
Emplastr. Plumbi comp. 100,0. Emplastr. oxycrocei 50,0. Cerat. Resinae Pini 10,0. Aloes pul
veratae 5,0. Camphorae 3,0, werden lege artis gemischt. 

Emplastrum Ammoniaci cum Hydrargyro. Ammoniacum and Mercury Plaster. -
Brit. 1898; Man tragt 1 T. Schwefelbliite allmahlich in 7 T. heiBes Olivenol ein und erhitzt das 
Gemisch, bis eine gleichmaBige Masse entstanden ist. Mit dieser werden 164 T. Quecksilber aufs 
feinste verrieben und 650 T. im Wasserbad fliissig gemachtes Ammoniakharz zugemischt. 
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Emulslo Ammoniaci (HiSp.). 
1. Ammoniaci pul v. 15,0 
2. Vini albi 165,0 
3. Aquae Hyssopi 320,0. 

1 wird mit 2 feinst angerieben, dann der Rest von 
2 und zuletzt 3 zugesetzt. 

Mistura Ammoniacl (Brit.). 
Ammoniacum Mixture. 

1. Ammoniaci 30,0 g 
2. Sir. Bals. tolutan. 60,0 cem 
3. Aquae ad 1000,0 ccm. 

1 wird mit 3 fein angerieben, 2 hinzugefiigt und 
das Ganze durch Musselin koliert. 

Pilulae Ammonlacl oplati (Suec.). 
Opii 1,0 
Bulbi Scillae 2,0 
Myrrhae 5,0 
Ammoniaci 10,0 
Aquae q. sat. f. Pi!. 100. 

Pilulae antasthmaticae QUARIN. 
Amerikanische Asthmapillen. 

Ammoniaci 10,0 
Sulfuris depurati 5,0 
Opii pulverati 0,25 
Extracti Dulcamarae q. s. 

fiant piJulae 200. 

Pilulae balsamicae Augustinorum. 
Portug. 

Ammoniaci 50,0 
Balsami tolutani 15,0 
Acidi benzoici 10,0 
Croci 5,0 
Olei Anisi sulfurati (Portug.) 5,0 
Spiritus (85%) 5,0 
Mellis depurati 10,0 

fiant Pi!ulae ponderis 0,2 g. 

Hisp. 
Croci 0,25 
Balsami peruy. 0,25 
Gummi arabici puly. 0,5 
Acidi benzoici 2,0 
Ammoniaci pulv. 3,0 
Radicis Liquiritiae pulv. 4,0 
Aquae q. s. ad Pi!ul. 100. 

Sirupus Ammoniacl. 
Ammoniaci depurati 5,0 
Sacchari 50,0 
Spiritus diluti 7,5 
Aquae 25,0 

1m Wasserbad erwarmen, absetzen lassen, ko
lieren. 

Tlnctura Ammoniacl DIETERICH. 
Ammoniaci 1,0 
Spiritus (900/ 0 ) 5,0. 

Ammonium. 

Ammoniak. Ammoniakgas. Ammonia. Ammoniac (Gaz). NH3• Mol.

Gew. 17. 

Gewinnung. Die Hauptquelle fiir die Gewinnung des Ammoniaks waren friiher die S t e in· 

kohlen, die etwa 1 bis 2 0/ 0 Stickstoff in organischen Verbindungen enthalten. Bei der trockenen 

Destillation der Steinkohlen (in Gasanstalten und Kokereien) werden die Stickstoffverbindungen 

zersetzt, etwa 10 bis 250/ 0 des Stickstoffs wird als Ammoniak in dem Gaswasser oder Ammo

niakwasser erhalten, das 1-1,5% Ammoniak enthiilt. Durch Destillation des Ammoniakwassers 

mit Atzkalk wird das Ammoniak ausgetrieben und entweder in fiiissiges Ammoniak verwandelt, 

oder durch Aufiosen in Wasser gesammelt oder durch yorgelegte Schwefelsiiure in Ammonium

sulfat umgewandelt. Nach dem MOND.Gasverfahren, bei dem dieSteinkohlen mit Wasserdampf 

und Luft vergast werden, erhiilt man etwa 50 % des Stickstoffs der Steinkohlen als Ammoniak. 

In iihnlicher Weise wie aus Steinkohlen erhiilt man auch aus dem Torf durch trockene 

DestilllLtion mit Wasserdampf Ammoniak. 
GroBe Bedeutung hat jetztdie Gewinnung von Ammoniak aus dem Stickstoff der 

Luft, die nach dem Verfahren von HABER ausgefiihrt wird. Stickstoff und Wasser stoff lassen 

sich bei hohen Temperaturen (etwa 400-5000) unter hohem Druck (etwa 150-2000 Atmosphiiren) 

unter Mitwirkung von Katalysatoren vereinigen. Ais Katalysatoren dienen fein verteilte Me· 

talle, bewnders Eisen, Cer, Molybdan, Wolfram, Nickel, Mangan. Man preBt in eiserne er

hitzte Rop.ren, in denen sich der Katalysator befindet, ein Gemisch von 1 Vol. Stickstoff und 3Vol. 

Wasserstoff; in dem gekiihlten Teil des Apparats sammelt sich bei dem hohen Druck das Am

moniak fliissig an und kann sofort in Bomben oder Kesselwagen gefiillt werden. 

1m klein en erhiilt man Ammoniak durch Erhitzen von Ammoniumchlorid mit Cal

ciumhydroxyd: 2NH4Cl+Ca(OHh=2NH3+CaC~+2H20. Man loscht 12 T. Atzkalk (ge

brannten Marmor) mit 4 T. Wasser zu Pulver und schiittet das Calciumhydroxyd in einen Kolben, 

in den man vorher 10 T. Ammoniumchlorid gegeben hat (zweckmaBig nimmt man zu erbsen

groBen Stiicken zerstoBenes sublimiertes Ammoniumchlorid). Man mischt das Ammonium

chlorid mit dem Calciumhydroxyd durch Schiitteln, fiigt 20 T. Wasser hinzu und verschlieBt 

den Kolben, der etwa zur Halfte angefiillt sein darf, mit einem gutschlieBenden Stopfen, in dem 

das Ableitungsrohr befestigt ist. Der Kolben wird dann in ein Sandbad gesetzt und erhitzt. 

Will man das Ammoniak als Gas und trocken verwenden, so leitet man es durch einen mit Atz

kalk gefiillten Trockenturm (Abb. 87). Will man es in Wasser oder zur Darstellung von 

weingeistiger Ammoniakfliissigkeit in Weingeist auffangen, so leitet man es zuniichst durch eine 

Waschflasche, die wenig Wasser enthiilt, und dann durch ein Glasrohr in die Fliissigkeit, die 

sich in einer nicht ganz gefiillten Flasche befindet und durch Einstellen der Flasche in kaltes 
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Wasser gekiihlt wird (Abb.88). 10 T. Ammoniumchlorid geben rund 3 T. Ammoniak. Man er· 
halt Ammoniakgas auch sehr einfach durch Erhitzen von starker Ammoniakfliissigkeit (spez. 
Cew. 0,910). 

Abb.87. 

Eigenschajten. Parbloses, stechend riechendes Gas. Spez. Gew. bei 00 und 
760 mm B. = 0,589 (Luft = 1), 1 Liter wiegt 0,7616 g. Durch einen Druck von 
7 Atmospharen bei gewohnlicher Temperatur oder unter gewohnlichem Druck durch 
Abkiihlung auf -400 

wird es verfiiissigt. Das 
fliissige Ammoniak 
siedet bei -340 und er
starrt bei -.750 kristal
linisch. Spez. Gew. 0,613 
(Wasser = 1). In Wasser 
ist das Ammoniak leicht 
loslieh. 1 Volum Wasser 
nimmt bei 00 und 760 mm 
B. 1050 Volume Ammo
niakgas auf, bei hoheren 
Temperaturen weniger. 
1 Liter Wasser nimmt bei 
200 654Liter = 498 g NHa 
auf; die bel dieser Tem
peratur gesattigte Lo
sung enthalt also rund 
33% NHa. Die wasserige 
Losungenthalt eine kleine 
Menge Ammonium- Abb.88. 

hydroxyd, NH4 0H 
(= NHs + H2 0), der groOte Teil des Ammoniaks ist in dem Wasser nur gelost. 
Dureh Erhitzen wird alles Ammoniak ausgetrieben, wobei auch das Ammonium
hydroxyd wieder zerfallt. 

ETkennung. Freies Ammoniak wird an seinem stechenden Geruch erkannt 
und daran, daB es feuchtes Lackmuspapier blaut und beim Annahern eines mit 

Hager, Handbuch. 1. 25 
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Salzsaure befeuchteten GIasstabes weiBe Nebel von Ammoniumchlorid bildet. (Die 
gleichen Erseheinungen zeigen aber auch leicht fliichtige Aminbasen, wie M.ethylamin 
u. a.). Wasserige Losungen von freiem Ammoniak geben mit M.erkurichlorid16sung 
einen weiBen Niederschlag von M.erkuriammoniumchlorid. M.erkurochlorid wird 
durch freies Ammoniak geschwarzt. NESSLERS Reagens (alkalische Kalium-Queck
silberjodidlosung) gibt mit Ammoniak einen rotbraunen Niederschlag von Oxydi
merkuriammoniumjodid, (HgNH2J + HgO). Gebundenes Ammoniak (in Am-

moniumsalzen) wird durch 
Erhitzen mit Natronlauge~ 
Calciumhydroxyd oder M.a
gnesiumoxyd in Freiheit 

D, gesetzt. Ammoniumsalze· 

Abb. 89. Destillationsapparat zur Bestimmung von Ammoniak. 

konnen auch unmitt.elbar 
mitNEsSLERS Reagens nach
gewiesen werden. 

Bestimmung. Freies. 
Ammoniak kann bei Abwesen
heit anderer Basen mit n-Salz
saure titriert werden unter An
wendung von Dimethyla.mino
azobenzol oder Methylorangb 
oder Kongorot (nicht aber Phe
nolphthalein) als Indikator .. 
1 ccm n-Salzsaure= 17 mg NH3 
(genau = 17,03 mg). Aus Am
moniumsalzen wird das Ammo
niak durch Kochen mit Natron
lauge oder Ma.gnesiumoxyd 
frei gemacht und in einer ab. 
gemessenen iiberschiissigen 
Menge n-Schwefelsaure aufge
fangen. Der OberschuB an n
Schwefelsaure wird mit n-Kali
lauge zuriicktitriert. In dem 
Kolben A (Abb.89) wird die 
gewo~ene Ammoniumverbin
dung oder eine abgemessene 
Menge einer Losung mit 
Natronlauge im trberschuB. 
versetzt. (Die Natronlauge 
darf mit NESSLERS Reagens 

keine Ammonia.kreaktion 
geben, andernfalls muB sie durch Auskochen von Ammoniak befreit werden.) Auf den 
Kolben wird ein Destillationsaufsatz B gesetzt, der das MitreiBen von Tropfen des alkali schen 
Kolbeninhaltes verhutet. Der Aufsatz ist mit dem doppelt rechtwinklig gebogenen Rohr CD ver
bunden, das etwa 0,7 cm weit ist und bei C etwas schrag aufwarts geht. An das Ende D ist ein 
Rohr mit Ausbauchung E gesetzt, das unten schrag abgeschlif£en ist. Das Rohr taucht eben in 
die in den Kolben F vorgelegte n-Schwefelsaure ein. Die n-Schwefelsaure wird mit dem Indikator 
versetzt. In den Kolben A bringt man zur Verhiitung des StoBens einige Stlickchen Zink. Von 
der Fliissigkeit im Kolben A werden nun etwa 1/3 bis 1/4 iiberdestilliert. Eine besondere Kiihlung 
ist nicht notig, es geniigt die Abkiihlung des Rohres C bis E durch die Luft. Nach beendeter 
Destillation muB die Fliissigkeit in der Vorlage noch saure Reaktion zeigen, bei Anwendung von 
Dimethylaminoazobenzol muB sie also noch rot gefarbt sein. Dann spiilt man das untere Ende 
des Rohres E mit Wasser ab und titriert den trberschuB an n-SchwefelsaurE' mit n-Kalilauge 
zuriick. Das GIasrohr C bis E darf an Wasser kein Alkali abgeben, am best en nimmt mB,n fiir 
die heiden Rohre Kaliglas. An Stelle der n-Schwefelsaure kann auch n-Salzsaure verwendet wer
den. Zur Einstellung der n-Saure und n-Lauge benutzt man am best en reines Ammoniumsulfat 
oder Ammoniumchlorid, indem man mit einer gewogenen Menge eines dieser Salze, etwa 0,2 bis 
0,3 g, die Destillation in gleicher Weise ausfiihrt. 

Nach L. W. WINKLER kann man das Ammoniak in Borsaurelosung auf£angen und dann 
mit n-Sa.lzsaure ohne Riicksicht auf die Borsaure titrieren (Dimethylaminoa.zobenzol oder Kongo-
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rot). Man rgibt in die Vorlage eine Losung von 5 g Borsaure in etwa 100 ccm Wasser. Bei dieser 
Art der Bestimmung hat man nur eine Normallosung notig. 

Zur gewichtsanalytischen Bestimmung fiingt man das Ammoniak in einer kleinen 
Menge verd. Salzsaure auf, dampft die Fliissigkeit dann zur Trockne und trocknet das zuriick
bleibende Ammoniumchlorid bei 1000. Dampft man die Fliissigkeit naeh Zusatz von Platinchlorid 
zur Trockne ein und wascht den Riickstand mit Alkohol und Ather aus, so erhalt man das Am
moniak in Form von Ammoniumplatinchlorid, das gewogen oder durch Gliihen in Platin iiber
gefiihrt werden kann: PtCI6(N~)2 >< 0,0767 = NHs oder Pt X 0,1747 = NHa• 

Anwendung. Ammoniakgas wird auBer zur Darstellung chemischer Praparate verwendet 
bei der Formaldehyd-Desinfektion, urn den Formaldehyd aus den Raumen durch Dber
fiihrung in Hexamethylentetramin zu beseitigen. Zu diesemZwecke wird dasAmmoniak in offenen 
GefaBen aus A=oniumchlorid mit Kalkmilch entwickelt. 

Fliissiges Ammoniak, das in eisernen Bomben in den Handel kommt, dient zur kiinst
lichen Erzeugung von Eis (CARREsche Eismaschine). 

Technisch wird das Ammoniak zur Darstellung von Ammoniumsalzen, besonders von 
Ammoniumsulfat, und zur Darstellung von Salpetersaure (durch Verbrennung) verwendet. 

Liquor Ammonii caustici. AmmoniakflUssigkeit. Salmiakgeis t. Sol u
tio n of Ammonia. Ammoniaque. Hirschhorngeist. Atzammon. 

Wiisserige Losungen von Ammoniak in verschiedener Starke. 
HandelssoTten. Die verschiedenen Sorten Ammoniakfliissigkeit werden nach dem 

Gehalt oder nach dem spez. Gewicht gehandelt. Die wichtigsten sind: Liquor Ammonii caustici 
0,960 = 10% NHa. Liquor Ammonii cau8tici duplex 0,925 = 20% NHa. Liquor Ammonii cauatici 
0,910 = 250/0 NHs. Liquor Ammonii cau8tici 0,890= 32% NHa. Die konzentrierten Losungen 
werden der Frachtersparnis wegen bezogen und durch Verdiinnen mit Wasser auf den gewiinschten 
Gehalt gebracht. . 

AuBerdem werden die Losungen je nach ihrer Reinheit als puru8, puriBsimu8, 
empyreumafrei und absolut metallfrei bezeichnet. 

Die verschiedenen Pharm. haben Ammoniaklosungen von vf'rschiedenem Ge
halt aufgenommen (s. w. u.). 

DaTstellung. Durch Einleiten von Ammoniak in Wasser. 
Eigenscha/ten und EThennung. Farblose Fliissigkeit, die Lackmuspapier 

blaut und den stechenden Geruch des Ammoniaks zeigt. Bci der Annaherung von 
Salzsaure entstehen dichte weiJle Nebel von Ammoniumchlorid. 

Spezifisches Gewicht und Gehalt von Ammoniald6s11ngen hei 11)0. (Wasser 150.) 

N ach LUNGE und WIERNIK. 

Spez .Gew. I Proz. NH·I Spez. Gew'l P NH I Spez. Gew. I I Spez. Gew. Proz. NH. bei 150 bei 150 roz. 8 bei 150 ,Proz. NH. bei 160 

I I I 1,000 

I 

0,00 0,970 I 7,31 0,940 15,63 0,910 24,99 
0,998 0,45 0,968 I 7,82 0,938 16,22 0,908 25,65 
0,996 0,91 0,966 8,33 0,936 16,82 0,906 26,31 
0,994 1,37 0,964 8,84 0,934 17,42 0,904 26,98 
0,992 1,84 0,962 9,35 0,932 18,03 0,902 27,65 
0,990 2,31 0,960 9,91 0,930 18,64 0,900 28,33 
0,988 2,80 0,958 10,47 0,928 19,25 0,898 29,01 
0,986 3,30 0,956 11,03 0,926 19,87 0,896 29,69 
0,984 3,80 0,954 11,60 0,924 20,49 0,894 30,37 
0,982 4,30 0,952 12,17 0,922 21,12 0,892 31,05 
0,980 4,RO 0,950 12,74 0,920 21,75 0,890 31,75 
0,978 5,30 0,948 13,31 0,918 22,39 0,888 32,50 
0,976 5,80 0,946 13,88 0,916 23,03 0,886 33,25 
0,974 6,30 0,944 14,46 0,914 23,68 0,884 34,10 
0,972 6,80 0,942 15,04 0,912 24,33 0,882 34,95 

Pril/ung. Die Priifung auf Reinheit erfolgt nach den Vorschriften der einzelnen 
Pharmakopoen Germ. siehe S. 388). 

Gehaltsbestimmung. Der Gehalt an Ammoniak liiBt sich BuBer durch das 
spez. Gewicht auch durch Titration mit n-Salzsaure odeJ n-Schwefelsaure feststellen. 

25* 
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(Dimethylaminoazobenzol als Indikator.) Man HiBt eine abgemessene Menge der 
Ammoniakfliissigkeit in etwa die doppelte bis 4fache Menge Wasser flieBen, wobei 
die Pipettenspitze in das Wasser eintaucht, und titriert dann mit der Saure. Oder 
man bringt die Ammoniakfliissigkeit zu einem UberschuB an n-Saure und titriert 
den UberschuB mit n-Kalilauge zuriick. Die direkte Titration ist einfacher. 1 ccm 
n-Salzsaure = 17 mg NB3• 

Aufbewah1'ung und Handhabung. In dicht schlieBenden Glasstopfenflaschen, 
kiihl. Korkstopfen werden zerfressen und !arben die Ammoniakfliissigkeit braun. GroBere Vor
rate fiillt man am besten in Flaschen von 5-6 Liter abo Wenn auch vorsichtige Aufbewahrung 
nicht vorgeschrieben ist, so ist Vorsicht beim Handhaben von Ammoniakfliissigkeit, besonders bei 
konzentrierter, doch angebracht. 

Ammoniakfliissigkeit wirkt stark atzend. Man hiite sich beim Abmessen von Ammoniak
fliissigkeit mit einer Pipette die Fliissigkeit in den Mund zu bekommen. Schon einmal zum Ab
messen benutzte Pipetten sind bei einem wiederholten Abmessen vorher stark auszublasen, wei I 
sie mit Ammoniakgas gefiillt sind, das beim Saugen in den Mund gerat und dort atzend wirkt. 
Zur A b gab e von Ammoniakfliissigkeit diirfen keine Flaschen benutzt werden, die sonst fUr 
Getranke bestimmt sind. Die Flaschen sind mit der Bezeicbnung "AuBerlich"oder"Vorsicht"zu 
versehen. Durch hineingefallene Korkstiicke u. a. gelb gewordene Ammoniakfliissigkeit kann fUr 
technische Zwecke durch vorsichtigen Zusatz (tropfenweise!) von konz. Wasserstoffsuperoxyd
losung (Perhydrol) wieder entfarbt werden; die vollstandige Entfarbung tritt erst nach €inigen 
Stunden ein. 

Cave: Jodlosung (Jodtinktur) scheidet mit Ammoniakfliissigkeit Jodstickstoff aus. Auch 
Brom und Chlor diirfen wegen der Bildung des sehr leicht und heftig explodierenden Brom
und Chlorstickstoffs nicht im "OberschuB mit Ammoniakfliissigkeit zusammengebracht werden. 

Anwendung. Innerlichin sehr starker Verdiinnung und in kleinen Gaben als Excitans. 
es erregt namentlich das Atemzentrum und vermehrt die SchweiBabsonderung und die Expek
toration. AuBerlich zu reizenden Einreibungen. Bei Insektenstichen, wobei es die Saure ab
stumpft. Bei Ohnmachten als excitierendes Riechmittel (Vorsicht I). 

Technisch als Reinigungsmittel und fiir viele andere Zwecke. 

Liquor Ammonii caustici. (Germ.). Ammoniakflussigkeit. Ammoniaque 
diluee (Gall.). Aqua Ammoniae (Amer.). Ammonia (Austr.). Ammonium 
hydricum solutum (Helv.). Solutio Ammoniaci (Dan., Norv., Suec.). Eine 
wasserige Losung von Ammoniak mit rund 10% NH3 • Amer. 9,5-10,50/0' 

PTufung. a) Spez. Gewicht 0,959 bis 0,960. - b) Eine Mischung von 5 ccm 
Ammoniakfliissigkeit und 20 cem Kalkwasser darf sich bei einstiindigem Stehen in 
geschlossener Flasche hochstens schwach triiben (Ammoniumcarbonat). - Eine 
Mischung von 10 ccm Ammoniakfliissigkeit und 20 ccm Wasser dad nicht ver
andert werden: - c) durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - d) dureh Sehwefel
wasserstoffwasser (SchwermetaUe), auch nicht nach dem Ansauern mit Salzsaure 
(Sehwermetalle, Arsen). - e) Werden 15 ecm Ammoniakfliissigkeit mit Salpeter
saure (etwa 20 eem) schwach iibersiittigt, so muB die Fliissigkeit farb- und geruehlos 
sein (Teerbestandteile, besonders aueh Pyridin, das haufig in der Ammoniakfliissig
keit enthalten ist). - Je 10 ecm der mit Salpetersaure schwach iibersattigten Mi
sehung I' diirfen: - f) dureh Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate) -
g) dureh Silbernitratlosung hoehstens schwach opalisierendgetr~btwerden (Chloride). 
- b) beim Eindampfen miissen 10 ccm der salpetersauren Losung ein farbloses 
Sah hinterlassen, das bei starkI'm Erhitzen keinen Riiekstand hinterlassen darf (AI
kalisalze und andere nieht fliiehtige Verbindungen). Germ. 6 S. Bd. II S. 1338. 

Gehaltsbestimm ung. 5 cem (= 4,8 g) Ammoniakfliissigkeit laBt man in 
etwa 10 cem Wasser flieBen. Die Mischung muB zur Neutralisation 28 bis 28,2 eem 
n-Salzsaure verbrauehen (Dimethylaminoazobenzol) = 9,94 bis 10% NB3 • 

Anmerkung zu e) ZumNachweis von Pyridin laBt sich nachKuNz-KRAusE an Stelle 
der Salpetersaure besser' Weinsaure zum Neutralisieren verwenden. 10-12 ccm Ammoniak
fliissigkeit werden mit etwa 5 g gepulverter Weinsaure versetzt. (Riecht die Mischung nocll nach 
Ammoniak, so ist noch etwas Weinsaure zuzusetzen.) Nach dem Durcbachiitteln darf die MiBchung 
nicht nach Pyridin riechen. Pyridin ist in der Ammoniakfliissigkeit ziemlich haufig enthalten, 
es kann aber vollkommen pyridinfreie Ammoniakfliissigkeit gefordert werden. 
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Zum Nachweis von Teerbestandteilen schlug N. O. ENGFELDT folgende Probe vor: 
10 ccm Ammoniakfliissigkeit werden mit verd. Schwefelsaure schwach angesauert; nach Zusatz 
von 2-3 g Calciumcarbonat darf die Mischung keinen fremden Geruch entwickeln, auch nicht 
beim Erwarmen im Wasserbad. 

ENGFELDT fand in derAmmoniakfliissigkeit auch haufiger Aceton, das ebenfalls aus dem 
Teer stammt. 10 ccm Ammoniakfliissigkeit werden mit 2 ccm Natronlauge und 5 ccm Jodlosung 
(l/lO·n) versetzt und die Mischung im Wasserbad erwarmt, bis die dunkle Farbung verschwunden 
ist; es darf weder sogleich eine gelbliche Farbung noch nach einiger Zeit ein gelber Niederschlag 
von Jodoform auftreten. 

Liquor Ammoniae fortis (Brit.), Strong Solution of Ammonia, ist Ammonial,· 
fliissigkeit mit 32,5% NHa, spez. Gew.0,888. 

Aqua Ammoniae fortior (Amer.), Stronger Ammonia Water, ist Ammoniak· 
fliissigkeit mit 27-29% NHa, spez. Gew.0,897 (250). 

Ammoniaque oflicinale (Gall.) ist reine Ammoniakfliissigkeit mit 20% NH3, spez. 
Gew.0,925. 

Ammoniaque diluee (Gall.) ist reine Ammoniakfliissigkeit mit 10% NH3, spez. 
Gew.O,959. 

Ammoniaque ordinaire (Gall.) ist technisch reine Ammoniakfliissigkeit mit 20% NH3, 

spez. Gew. nicht unter 0,925. 
Ammoniaca (Ital.) entbalt 20% NH3, spez. Gew. 0,925. 

Aqua sedativa RASPAIL. RASPAILS beruhigendes Wasser. Seda
tive Water. Eau sedative. Aqua ammonio-camphorata. Lotio am
moniacalis camphorata. Lotion ammoniacale camphrt'le. 

Erganzb. III Belg. Gall. Relv. Risp. Nat. Form Norveg. Portug. 
Natrii chlorati 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 65,0 60,0 40,0 
Spiritus camphorati 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 10,0 10,0 
Aquae 1000,0 870,0 940,0 830,0 1000,0 800,0 830,0 900,0 
Liquor. Ammon. caust. 60,0 60,0 120,0 100,0 60,0 125,0 100,0. 50,0. 

Man lOst das Salz in dem Wasser und fiigt Campherspiritus und Ammoniakfliissigkeit hinzu. Vor der 
Abgabe umzuschiittelnl Belg., Relv. u. Norv. lasseu den ausgeschiedeneu Campher abfiltrieren. An· 
wendung. Zu Kompressen bei Kopfschmerzen und Rheumatismus. 

Aqua anodyna Pragens!s. 
Liquoris Ammonii caustici spirituosi 150,0 
Tincturae Croci 20,0 
Olei Lavandulae 2,0 
Spiritus Lavandulae 100,0. 

Zum Einreiben bei chronischem Rheumatismus. 

Essentla volatills. 
Englischer Riechfliischchen·Geist. 

Essence of Smelling Bottles. 
Olei Lavandulae 10,0 
Olei Bergamottae 20,0 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cassiae Cinnamomi 
Tincturae Moschi aa 5,0 
Olei Rosae gtt. X 
Spiritus Dzondii 
Liquoris Ammonii caustici (0,925) ail 250,0. 

Linimentum ammoniatum. Fliichtiges Liniment. Ammonia Lini
ment. Liniment ammoniacale. Linimentum Ammoniae. Linimen
tum volatile. 

Eine durch kraftiges Schiitteln in einer Flasche hergestellte, dicke weiDe emulsionsartige 
Mischung von Ammoniakfliissigkeit mit einem fetten Ol. Nach Hung. undRo88. jedesmal frisch zu 
bereiten. 

Germ Austr., Croat., Am 
. Japan, Neder!. er. Brit . Belg. Relv. ~~f:RUng. Ital. Port. Ross. Suec. 
'-,-

Liquor Amm. caust. *) 10 10 25 cern 
01. Arachidis 40 

25 cern 10 25 10 125 10 20 10 25 

01. Resami 40 75 ccm 90 75 395 10 
01. Olivarum 50 cern 90 40 30 75 
01. Amygdalarum 25 cern 80 

Linimentum ammoniato-camphoratum. Fliichtiges Cam pherlinimen t. 
Linimentum camphoratum. Liniment camphre. Wird aua dem 
Campherol der betreffenden Pharmakopoe und Ammoniakfliissigkeit durch kraftiges Schiitteln 
in einer Flasche hergestellt. 

Germ. 
Liquor. Ammon. caust. *) 20,0 
Olei camphor. (fortis) 30,0 
Olei Arachidis 50,0 

Belg. 
10,0 
90,0 

Dan. 
25,0 
75,0 

Relv. 
25,0 
75,0 

Gall. 
20,0 
90,0 

Hisp. 
10,0 
90,0 

Ita!. Portug. 
10,0 20,0 
40,0 80,0 

*) Mit dem von der betr. Pharmakopoe vorgeschriebenen Gehalt an NR •. 

Ross. Suec. 
10,0 25.0 
30,0 75.0 
10,0 
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Linimentum Camphorae ammoniatum. Brit.: Camphorae 50,0 g, Olei Lavandulae 
2 ccm, Liquoris Ammonii caustici (0,891 spez. Gewicht) 100 ccm, Spiritus (900/ 0 ) q. s. ad 400 ccm. 

Llnlmentum Rapae (F. M. Berol. u. Germ.) Llnlmentum antlrheumatlcum Amerlcanum. 
01. Rapae 80,0 Mustang Liniment. 
Llq. Ammon. causticl 20,0. Liquoris Ammonii caustici (10% ) 

Llnlmentum Rapae oamphoratum. 
Spiritus (90% ) aa 200,0 

(F. M. Germ. u. Berol.) 
Petrolel 25,0. 

Zum Einreiben bei Rheumatismus usw. 
01. camphor. 40,0 
01. Rapae 120,0 Liquor Ammonll aromatlcuB. 
Liq. Ammon. caustici 40,0. (F. M. Germ. u. Ramb. Vorschr.). 

Spirit. Vinl 32,5 
Liq. Ammon. caust. 16,5 
01. Citri 
01. Macidis 
Ol. Majoranae 
01. Caryophyllor. aa 0,25. 

Liquor Ammonii anisatus. Anisolhaltige Ammoniakfliissigkeit. 
Spiritus ammoniacatus anisatus. Alcohol Anisi ammoniacale. 
Solutio alcoholica ammonii cum Aniso. Anisliquor. 

Olei Anisi 
Spiritus 
Liquor. Ammon. caust. 
Spez. Gew. 

Germ. Austr. Belg. 
1,0 1,0 3,0 0 ) 

24,0 24,0 77,0 
5,0 5,0 20,0 

0,866-0,870 0) Anethol 

Dan. 
25,0 

800,0 
175,0 

Helv. 
3,0 

77,0 
20,0 

Ital. Nederl. Norv. Ross. Suec. 

Hisp. 
10,0 
50,0 

240,0 

Olei Anisi 10,0 4,0 25,0 10,0 10,0·) 
Spiritus 240,0 76,0 800,0 24,0 320,0 
Liquor. Ammon. caust. 50,0 20,0 175,0 6,0 70,0 
Spez. Gew. 0,868-0,872 .) Anethol. 

Hung. 
3,0 

75,0 
20,0 

0,868-0,872 

Elne !dare, farblose, hBchstens blaBgelbe Fliissigkeit, die stark nach Anis und Ammoniak riecllt und 
belm Verdampfen auf dem Wasserbad kelnen Riickstand hinterlassen soli. 

Essentla aromatlca ammonlacalls. Liquor Ammonll citra tis fortior. (Nat. Form.) 
Alcoolat aromatique ammoniacal. Stronger Solution of Ammonium Citrate. 

(Gall. 1884.) 1. Acidi citrici 560,0 
Esprit volatil ammoniacal huileux 2. Liquor. Ammonii causticl fort. (Americ.) q. s. 

de SYLVIUS. 3. Aquae ad 1000,0 ccm. 
1. Corticis Aurantii recentis 1 mit 2 neutralisieren und auf 1 Liter erganzen 
2. Corticis Citri recentis ali 100,0 mit 3. 
3. Vanillae 30,0 
4. Cort. Cinnamoml Ceylanici 15,0 Llquor.pectoralls (F .. M. Berol. u. Germ.). 
5. Caryophyllorum 10,0 L.lq. Ammon. anIs. 5,0 
6. Ammonii chlorati 500,0 Sirup. Al~baeae 30,0 
7 Kalii carbonici 500 0 Aq. destill. ad 150,0. 
S: Aquae Cinnamomi 600;0 TiigJich einen EBIBffel voll zu nehmen. 
9. S~iritus (0,863) 600,0. Mlxtura ammonlacalls (Hisp.). 

Man.macenert 1-6 mit S und 9 !l-:-4 Tage lang, Potio ammoniacalis. 
brmgt dann 7 hinzu und destilhert 500 gab. Liquoris Ammonii caust 1 0 
Das pestillat fiirbt sich .sehr bald etwas dunkel Sirupi simplicls • 20;0 
und 1St vor Licht geschiitzt aUfzubewahren. Aquae destillatae SO,O. 

Liquor Ammonll aromatlcus (Hamb. Vorschr.). 
Liquor oleosus SYLVII. Sal volatile 

o!eosum SYLVII. 
OIei Cltri 
Olei Caryophyllorum 
OIei Majoranae 
Olei Macidis aa 1,0 
Liq. Ammon. caust. 66,0 
Spiritus (90% ) 130,0. 

15-30 Tropfen in schleimigem Getrank als Anti
spasticum und Carminativum. 

Oxycratum composltum (Dresd. Vorschr.). 
Oxycrati simpl. 95,0 
Spiritus camphorati 6,0. 

Oxyoratum simplex (Dresd. Vorschr.). 
Ammonii chioratl 30,0 
Aceti 500,0 
Aquae 470,0. 

Pomatum ammonlacale. Unguentum am
monlacale. 

Pomatum de Gondret (Hisp. u. Portug.). 
Liquoris Ammorui caustici 50,0 
Sebi 25,0 

Liquor Ammonll foenlculatus. Adipis suilli 25,0. 
Spiritus Ammoniae foenlculatus. Man schiittet die geachmolzene Fettmischung In 

Japon. eln Glas. Wenn sie zu erstarren beginnt, fiigt 
OIei Foeniculi 3,0 man die Ammoniakiliissigkeit hinzu und schiit· 
Spiritus 90% 80,0 telt um, indem man das Glaa bisweilen in kaltes 
Liquor. Ammon. caust. 17,0. Wasser taucht. 

Spiritus Ammoniae aromatlcus. Spirit of Sal volatile. 
Amer. Brit.·) Japon. 

1. Ammonii carbonici 34,0 g 100,0 40,0 
2. Liquoris Ammonii caust. (10% ) 90,0 ccm 200 ccm· O ) 100,0 
3. Olei Citri 10,0 " 20,0 " S,O 
4. Ole! Lavandulae 1,0 
5. Ole! Myristicae ali 1,0 " 15,0 " 1.0 
6. Alkohol (95 Vol.·%) 700" 3000 650,0 
7. Aquae q. s. ad 1000" 1500 200,0. 

0) Von 3--7 werden 3500 ccm abdestilliert, In weiteren 250 ccm Destillat uud in 2 wird 1 in einer 
gut verschiossenen, geraumigen Flusche unter Erwarmen (60°) geIBst. Die erkaltete Waung wlrd filtriert und 
mit DestiJIat I gemischt . 

•• ) Liquor Ammoniae fortis (32,5 % NH.I. 
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Portug. Tlnctura expectorans (F. M. Berol. u. Germ.). 
Ammonii carbonici 60,0 
Liquoris Ammon. caust. (25 0/ 0 ) au,u 
Corticis Cinnamomi gross. pulv. 15,0 
Nucum moschatar. gross. pulv. 20,0 
Corticis Citri concis. 50,0 
Aquae 500,0 
Spiritus (85 0/ 0 ) 1000,0. 

2 Tage zu macerieren, dann 1000,0 abzudestil
lieren. 

Liq. Ammon. anis. 
Tinct. Opii benzoic. aa 10,0. 

M. D. S. Zweistiinjllich 15 Tropfen auf Zucker 
zu nehmen. 

Balsamum BILFINGER. Gegen Rheumatismus und Gicht: 25 g Sapo viridis, 40 g Aqua, 
10 g Spiritus, 10 g Spiritus camphoratus, 20 g Liquor Ammonii caustici, 5 g Tinctura Capsici. 

Idiaton. Mittel gegen Schmerz carioser Zahne von Dr. BRESLAUER: Mastix, Oleum Tere
binthinae, Spiritus Dzondii aa 2,0, Chloroformii 15,0. 

Keuchhustenmittel. Die ammoniakhaltige Luft der Raume, in denen gebrauchte Gas
reinigungsmasse aufbewahrt wird, soli bei Keuchhusten lindernd wirken. ADRIAN und DES
'CHAMPS lassen ein Gemisch folgender Substanzen aIs Ersatz in den Zimmern ausbreiten: Xtzkalk 
100,0, Wasser 300,0, Sand 2000,0, Steinkohlenteer 150,0, Ammoniumchlorid 100,0. 

Liquor Ammonii caustici spirituosus. Weingeistige Ammoniak
fliissigkeit. Spiritus Ammoniae, Spirit of Ammonia. Spiritus 
Dzondii. Eine weingeistige Losung von Ammoniak mit rund 10% NH3 (9,5 

bis 10%, Erganzb.). 
Da1'stellung. Man leitet gewaschenes und getrocknetes Ammoniakgas in Weingeist von 

etwa 87 Gew .. % ein, bis das Gewicht des Weingeistes sich urn etwas mehr als den 9. Teil ver
mehrt hat. Dann gibt man 5 g der Fliissigkeit in etwa 10 cern Wasser und bestimmt durch 
'Titration mit n-Salzsaure den Gehalt. 1st dieser hoher als 10% , so verdiinnt man mit 
Weingeist; 5 g miissen 29 bis 29,5 cern n -Salzsaure verbrauchen {Dimethylaminoazobenzol 
= 9,88-10,05% NHa. 

Eigenschaften und Priifung. Klare, far blose, stark nach Ammoniak 
.riechende brennbare Fliissigkeit. Die Priifung ist in gleicher Weise a~szufiihren wie 
bei der wasserigen Ammoniakfliissigkeit. 

Anwendung. AuBerlich zu Einreibungen. 

Ammoniumsalze. 
Ammoniumsalze organischer Sauren sind unter den Sauren, die del' 

l\Ietallsauren wie z. B. Molybdansaure, unter den Metallen (Molybdan u. a ,) 
aufgefiihrt. 

Ammonium arsenicicum s. u. Arsenum 562. 

Ammonium bromatum. Ammoniumbromid. Bromammonium. Am
monium Bromide. Bromure d'ammonium. Ammonii Bromidum. 
Brometum ammonicum. Ammonium hydrobromicum. NH4Br. Mol.-Gew. 98. 

Da1'stellung. In einen Kolben, Abb. 90, der mit einer etwas Wasser enthaltenden Wasch
flasche verbunden iet, bringt man 520-530T. Ammoniakfliis
sigkeit von 20% (spez. Gew.0,925) und stellt ihn, urn die 
Reaktion zu maBigen, in kaltes Wasser. In den Hahntrichter 
bringt man 50 T. Brom und laBt dieses tropfen weise in das 
Ammoniak einflieBen. Jeder einfallende Tropfen erzeugt ein 
zischendes Gerausch; der gebildete Stickstoff entweicht durch 
die Waschflasche, in der auch die mitgerissenen Ammonium
bromid-Dampfe zuriickgehalten werden: 8 NH3 + 6 Br = N2 + 6 NH4Br. - 1st samtliches Brom eingetragen und der Ko1· 
beninha1t erkaltet, so gieBt man den Inha1t der Waschflasche 
d durch den Hahntl'ichter in den Kolben a, fiigt, wenn erfor
derlich, noch soviel Ammoniakfliissigkeit hinzu. daB der farb
lose Ko1beninha1t deutlich darnach riecht, und stellt 2-3 Tage 
zur Seite. Sollten sich wahrend dieser Zeit Kristalle ausschei
den, so sind diese durch Zusatz von Wasser in Losung zu brin
gen. - Wenn nach 3 Tagen eine Probe der Li:isung beim An-
sauern mit verdiinnter Schwefelsaure sich nicht mehr gelb farbt. Abb.90. 
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so wird die L03ung filtriert und im Wasserbad zur Troekne verdampft. Es ist nicht unbedingt 
notig, die Losung vor dem Eindampfen 2-3 Tage stehen zu lassen; man kann die Losung auch 
soforteindampfen und wenn notig, d. h. wenn eine Probe desSalzes mit verd. Sehwefelsaure nocheine 
Gelbfarbung gibt, das Salz nochmals in ammoniakhaltigem Wasser auflosen und die Losung wieder 
eindampfen. Auf diese Weise wird das bromsaure Ammonium, das neben dem Ammonium
bromid entsteht, ebensogut in Ammoniumbromid iibergefiihrt wie durch das langere Stehen
lassen der Losung. 

Kleine :Mengen Ammoniumbromid erhi1lt man am einfachsten durch Neutralisation von 
Bromwasserstoffsaure mit Ammoniakfliissigkeit. 324 T. Bromwasserstoffsaure (25 0/0 HBr) geben 
mit 170 T. Ammoniakfliissigkeit (10% NHa) 494 T. einer Losung mit fast genau 200/0 NH4Br. 
Durch Verdampfen der Losung (unter Zusatz von kleinen :Mengen Ammoniakfliissigkeit) erhlilt man 
98 T. Ammoniumbromid. 

Eigenschajten. Prismatische Kristalle oder farbloses Kristallpulver, Ge
schmack salzig. Loslich in 1,5 T. kaltem oder 0,7 T. siedendem Wasser, auch in 
150 T. kaltem oder 15 T. siedendem Weingeist. Die wasserige Losung rotet blaues 
Lackmuspapier schwach. Beim Erhitzen vollig fliichtig. 

Erkennung. Die wasserige Losung entwickelt beim Erwarmen mit Natron
lauge Ammoniak. Versetzt man die wasserige Losung mit wenig Chlorwasser und 
etwas Chloroform und schiittelt, so wird daB Chloroform vom ausgeschiedenen Brom 
gelbbraun gefarbt. 

Priljung. a) Die waBserige Losung (1 g + 10 ccm) darf durch verd. Schwefel
saure nicht getriibt werden (Barium) und - b) nicht gelh gefarbt werden; Chloro
form, 1-2 cem, das mit der Mischung geschiittelt wird, darf sich ebenfalls 
uicht gelb far ben (Ammoniumbromat gibt freies Brom: 5 NH4Br + NH4BrOa 
+ 3 H 2S04 = 6 Br + 3 (NH4)2S04 + 3 H 2 0). - c) Die wasserige Losung (0,5 g 
+ 10 ccm) darf nach Zusatz von 3 Tr. Eisenchloridlosung und etwas Starkelosung 
innerhalb 10 Wnuten keine Blaufarbung zeigen (Ammoniumjodid). -- Die wWlserige 
Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: - d) durch Schwefelwasser
stoffwasser (Schwermetalle) - e) durch Bariumnitratlosung (Sulfate). - t) Die 
wasserige Losung (1 g + 20 ccm) darf nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure 
durch 0,5 ('.cm KaliumferrocyanidlOsung nicht sofort geblaut werden (Eisen). 

Gehaltsbestimmung. Gehalt mindestens 97,9% NH4Br. = 79,9% Br. 
a) Beim Trocknen bei 1000 dad es hochstens 10/ 0 an Gewicht verlieren. - b) 3 g 
des hei 1000 getrockneten Salzes werden in Wasser zu 5()() ccm gelost. 50 cem der 
Losung diirfen nach Zusatz von 2 Tr. KaliumchromatlOsung nicht weniger als 30,7 
und nicht mehr als 31,0 ccm l!to-n-Silbernitratlosung bis zur bleibenden Rotung 
verbrauchen = mindestens 98,9% NH4Br und nicht mehr als 1,1 0/ 0 NH4CI in dem 
getrockneten Salz. - Germ. 6 s. B d. II S. 1305. 

Ber e e hn un g. Nach Germ. sollen mindestens 30,6 und hochstens 30,9 cern 1/10-n-Silbemitrat. 
losung verbraucht werden; es ist aber 0,1 cern mehr zulassig, wei! diese :Menge ZUr Herbeifiihrung 
des Umsehlags notig ist. Von dem wirklichen Verbrauch ist bei der Berechnung 0,1 cern wieder 
abzuziehen. 50 cern der Losung= 0,3 g des getrockneten Salzes. 

0,3 g reines NH4Cl verbrauchen 56,08 cern l/lO·n-Silbernitratlosung (nach Abzug von 0,1 cern) 
0,3 g NH4Br 30,63 cern l/lO-n- ( " " ) 

25,45 cern mehr als 30,63 cern fur 0,3 g des Salzes= 1000/0 NH4Cl. 
je 0,2545 cern 30,63 cern fUr 0,3 g " 1 % NH4Cl. 

Die zulassige Hoehstmenge, 30,9 eem, ist 0,27 ccm mehr als 30,63 = rund 1,1 % NH4CI. 

Spez. Gewicbt und Gebalt von AmmoninmbromidlOsungen bei 150• 

% NH4Br 5 10 15 20 30 41,9 
spez. Gew. 1,0326 1,0652 1,0960 1,1285 1,192 1,292 

Aufbewahrung. In diehtschlieBenden Glasstopfenglasern. Reines Ammoni~m bromid 
wird am Licht nicht zersetzt. Gelb werdendes Ammoniumbromid enthalt gewohnlieh Eisen. Zur 
Reinigung versetzt man die Lasung mit wenig Ammoniakfliissigkeit, filtriert sie nach einigen 
Tagen und dampft sie wieder ein. 

Anwendung. Wie Kaliumbromid. Von manehen Personen wird es schlechter vertragen 
als Kaliumbromid. 0,3 bis 0,8 g (fUr Kinder 0,1 bis 0,3 g) mehrmals taglich bis zu 10 g taglich 
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bei nervosen Storungen, Epilepsie, Delirium tremens, bei Keuchhusten. Am besten in kohlen. 
saurehaltigem Wasser. Es ist im ERLENMEYERSchen Bromwasser enthalten. 

Elixir Ammonii Bromidi, Elixir of Ammonium Bromide (Nat. Form.). 85 g 
Ammoniumbromid werden in q. s. ad 1000 cern Elixir aromatic. (AmerL·.) gelost. 

Ammonium carbonicum. Ammoniumcarbonat. Kohlensaures Am
monium. Ammonium Carbonate. Sesquicarbonate d'ammo
niaque. Ammonium sesquicarbonicum. Ammonii Carbonas. Super
carbonas ammonicus. Sal volatile. Hirschhornsalz. Englisches Salz. 
Fliichtiges Salz. Germ. 6 s. Bd. II S. 1305. 

Das Ammoniumcarbonat des Handels ist ein Gemisch vonAmmoniumbicarbonat 
undAmmoniumcarbaminat(carbaminsauresAmmonium},COaHNH4 +NH2COONH4 • 

Darstellung. In Fabriken durch Sublimation aus einem Gemisch von 4 T.Ammonium· 
chlorid, 4 T. Calciumcarbonat und etwas Holzkohle in eisernen GefiWen. Die Holzkohle 
hat den Zweck, brenzliche Teerbestandteile, die in dem technischen Ammoniumchlorid enthalten 
sind, zuriickzuhalten. Statt des Ammoniumchlorids wird auch das Sulfat verwendet. Auch leitet 
man Ammoniak und Kohlendioxyd zusammen in Kammern. Das Rohprodukt wird noch 
einmal sublimiert. 

Handelssorten. Es kommt in den Handel in Stiicken und gepulvert. Technische 
Sorten sind A. carbo anglicum und A. carbo gp.rmanicum. Letzteres ist etwas billiger als das 
erstere. Fiir pharmazeutische Zwecke darf nur das als A. carbo purum bezeichnete Praparat in 
Stiicken verwendet werden. 

Eigenschaften. Farblose, dichte,harte, durchscheinende, kristailinische Stiicke, 
die stark nach Ammoniak riechen. 1 T. lost sich in 5 T. Wasser langsam aber voll. 
standig auf. Die wasserige Losung enthalt neben Ammoniumbiearbonat neutrales 
Ammoniumcarbonat, das aus dem Ammoniumcarbaminat durch die Einwirkung 
d-es Wassers entsteht: NH2COONH4 + H 2 0 = COa(NH4 }2' An dcr Luft verfliichtigt 
sich schon bei gewohnlicher Temperatur dasAmmoniumcarbaminat, und die Stiicke 
bedecken sich mit einem wei Ben Pulver, das aus Ammoniumbicarbonat besteht. 
Bei langerem Liegen an der Luft, auch bei der Aufbewahrung in nicht dicht ge. 
schlossenen GefaBen zerfallt es allmahlich ganz zu Ammoniumbicarbonat. 

Erkennung. Beim Erhitzen verfliichtigt es sich (schon auf dem Wasserbad); 
der Dampf riecht stark nach Ammoniak. Mit Sauren entwickelt es Kohlendioxyd. 

Prilfung. Die mit Essigsaure iibersattigte wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm 
Wasser + etwa 1 cern Essigsaure) darf nicht verandert werden: a) durch Schwefel. 
wasserstoffwasser (Schwermetalle) - b) durch Bariumnitratlosung (Sulfate) '
c) durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium). - d) Die mit Salzsaure (etwa 2 ccm) 
iibersattigte wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Eisenchloridlosung nicht 
gerotet werden (Rhodanide). - Die mit einigen Tropfen Silbernitratlosung versetzte 
wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach dem "Ubersattigen mit Salpetersaurc 
(etwa 3-4 cern): - e) nicht gebraunt werden (Thiosulfate r , - f) innerhalb 2 Mi· 
nuten hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - g) Wird 1 g Ammonium· 
carbonat mit iiberschiissiger Salpetersaure (etwa 6-8 cern) auf den Wasserbad zur 
Trockne verdampft, so muB ein farblo3es Salz hinterbleiben (organische Verun. 
reinigungen). - h) Ammoniumcarbonat darf beim Gliihen hochstens 0,1% Riick· 
stand hinterlassen. 

Gehaltsbestimmung. Amer. fordert 30-32% NHa. 2g Ammoniumcarbonat 
werden in einem Wageglas in 10 ccm Wasser abgewogen, die Losung mit 40 ccm Wasser ver· 
diinnt, mit 50 ccm n·Schwefelsaure versetzt und mit n.Kaliiauge zuriicktitriert (Dimethyl. 
aminoazobenzol). 1 g Ammoniumcarbonat muE 17,6-18,8 ccm n·Schwefelsaure verbrauchen. 

Aufbewahrung. Kiihl, in dicht schlieBenden GefaEen. Gepulvert nur in kleinen Mengen 
in Glasstopfenglasern. 

Anwendung. Selten medizinisch. Innerlich in Gaben von 0,2-0,3 g in Losung, sel· 
tener in Pulverform, als Stimulans bei Kollaps im Verlauf verschiedener Krankheiten wie Typhus, 
Scharlach, asthenischen Pneumonien, Alkoholrausch, auch als Antidot bei Schlangen bissen, aber 
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hier unzweckmaBig. FemeI' als Diaphoretikum und Expectorans. Es geht im Korper in Ham
stoff iiber. AuBerlich namentllch als Riechmittel in verschiedenen Formen. Technisch in 
der Farberei und Wollwascherei; ala Backpulver. In del' Analyse zur "Oberfiihrung saurer Alkali
sulfate in neutrale Sulfate. Das Pulvern des Salzes darf nicht in Morsem aus Kupfer oder Messing 
erfolgen. 

Ammonium carbonicum neutrale. Neutrales Ammoniumcarbonat. (NH4)2COa + H 2 0. 
Mol.-Gew. 114. ' 

DarsteUung. Man iibergieBt zerriebenes, nicht zerfallenes gewohnliches Ammonium
carbonat mit dem dritten Teil seines Gewichtes stitrkster Ammoniakfliissigkeit (spez. 
Gew. 0,895 = 30% NHs) und laBt 2-3 Stunden bei 120 stehen. Das entstandene kristalli
nische Pulver wird rasch zwischen Filtrierpapier getrocknet. Zerfallt an del' Luft in 'Wasser, 
Ammoniak und Ammoniumbicarbonat. 

Anwendung. Fiir Riechflii.schchen. 
Ammoniumcarbonatl6sung fUr die Analyse. 1 T. Ammoniumcarbonat wird in 

cineI' Misohung aus 4 T. Wasser und 1 T.AmmoniakfIiissigkeit (spez. Gew.O,960) gelOst. Diese 
Losung enthiiJ.t neben einem UbersohuB von Ammoniak neutralas Ammoniumcarbonat, in das 
das Ammoniumcarbaminat durch das Wasser, das Ammoniumbicarbonat durch den Zusatz 
des Ammoniaks iibergefiihrt wird. Die von der Germ. ebenfalls als Reagens verwendete 
gesattigte Ammoniumcarbonatlosungwird bei Bedarf durohAuflosen von IT. Ammonium
carbonat in 5 T. Wasser dargestellt. Sie enthalt neutrales Ammoniumcarbonat und Ammonium
bicarbonat. 

Ammonium carbonicum pyro-oleosum. Brenzliches Ammoniumcarbonat. 

Rohes Hirschhornsalz. Sal Cornu Cervi. 
War friiher ein mit tierischem BrandOl durchtranktes Ammoniumcarbonat, wie es bei del' 

trockenen Destillation tierischer Stoffa erhalten wurde. Jetzt wird es durch Mischen von 
32 T. mittelfein zerriebenem Ammoniumcarbonat mit 1 T. atherischem Tierol hergestellt. 
WeiBliches, mit del' Zeit gelblich werdendes Pulver vom Geruch seiner Bestandteile; mit Wasser 
gibt es eine gelbliche Liisung, beim Erhitzen ist es fliichtig. 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Selten, als Exzitans bei Fiebem, Trunkenheit, Ohnmacht, Pneumonia del' 

Saufer. 0,2-0,4 g mehrmals taglich. 

Ammonium bicarbonicum. Ammonlumblcarbonat. Doppeltkohlensaures 
Ammonium_ COsHNH4. Mol.-Gew.79. 

DarsteUung. Man legtAmmoniumcarbonat, ineinerPapierkapsel ausgebreitet, in 
eine Warme von 30-40°, bis del' Geruch nachAmmoniak vollig verschwundenist. Technisc h 
durch Vereinigung von Ammoniak, Kohlendioxyd und Wasser. 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches Pulver, in 15 T. Wasser loslich, nicht nach 
Ammoniak riechend, von kiihlend-salzigem Geschmack. Zerfallt bei 600 in Kohlendioxyd, 
Ammoniak und Wasser. 

Anwendung. An Stelle des gewohnlichan Ammoniumcarbonats in Pulvermischungen, 
Pastillen. Als Treibmittel zur Herstellung der Gummibadeschwiimme. 

Das Ammoniumbicarbonat kommt auch unter del' Bezeichnung Ammonium carbonicum in 
den Handel und wird auch wie das gewohnliche Ammoniumcarbonatals Backpulver benutzt. 

Die beiden Verbindungen unterscheiden sich durch den Ammoniak~ehalt. Das aus Am
moniumcarbaminat und Ammoniumbicarbonat bestehende Ammonium carbonicum enthiilt etwa 
31-32,50/0 NHs (berechnet 32,50/0), das Ammoniumbicarbonat nul' 21-22% NHs (berechnet 
21,4%). Der Gehalt an Kohlendioxyd ist bei beiden fast gleich, 56% und 55,7%. 

Zur Bestimmung des Ammoniakgehaltes lost man 2 g des Ammoniumearbonates 
in 20-30 ccm Wasser, fiigt 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung hinzu und titriert mit n-Salz
saure. 1 com n-Salzsaure = 17 mg NHs. 

Uber die Verwendbarkeit del' beiden Praparate als Backpulver gehen die Ansichten aus
einander. Naeh den bisherigen Ansiehten ist das aus Ammoniumearbaminat und -bicarbonat be
stehende Praparat hierfiir geeigneter, wei! das Ammoniumearbaminat sieh leiehter verfliiohtigt : 
NH2COONH4=2 NHa+C02, als das Ammoniumbicarbonat: COsHNH4 = CO2 + NHs + H20, 
und weil die Verfliiehtigung und damit das Auftreiben des Backgutes in zwei Stufen verlaU£t. 
Von den Herstellem des Ammoniumbicarbonats wird dagegen behauptet, daB das Ammonium
bicarbonat, wenn es in dem Wasser des Backglltes gelost ist, sich ebenso leicht verfliichtigt 
wie das Ammoniumcarbaminat. Del' Zerfall des Ammoniumbicarbonates tritt bereits bei 600 ein. 
Ob abel' diese letztere Ansicht iiber die Brauchbarkeit des Ammoniumbiearbonates zum Backen 
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richtig ist, liiBt sich nur durch Backversuche entscheiden. "Ober derartige Versuche ist bisher 
nichts berichtet worden. Zu beachten ist dabei, daB die Gesamtmenge der Gase (NHa und CO2 ) 

bei dem aus Ammoniumcarba.minat und -bicarbonat bestohenden Ammonium carbonicum mit 
88,5 Gew._% groBer ist als beim reinen Ammoniumbicarbonat (77,2 0/ 0 ), 

Liquor Ammonii carbonici (Erganzb.), Ammoniumcarbonatlosung: 1 T. Am
moniumcarbonat wird ohne Anwendung von Wiirme in 5 T. destilliertem Wasser gelost und filtriert. 
Klare, farblose Fliissigkeit, spez. Gewicht 1,070-1,074. 

Liquor Ammonii carbonici pyro-oleosi (Erganzb.), Brenzliche Ammonium
carbonatlosung: 1 T. Ammonium carbonicum pyro-oleosum wird untor AusschluB von Wiirme 
in 5 T. destilliertem Wasser gel5st, die Losung einige Tage beiseite gesteUt, dann filtriert. Klare, 
anfangs gelbliche, spater braunIich werdende, in der Warme vollkommen fliichtige Fliissigkeit, 
spez. Gewicht 1,070-1,074. Vcr L~cht geschUtzt aufzubewahren. 

Olfactorla Anglorum. 
Rlechflaschchen der Englander. 

A. PRESTON's Salt. Sel de PRESTON. 
Man fliIlt Giasstopfenglaser von 25-30 ccm mit 

erbsengroBen Stiicken von nicht zerfallenem 
Ammoniumcarbonat und befeuchtet sie mit 
folgender Mischung: 

Spiritus (9OO/o) 250,0 
Olel Lavandulae 
Olei Bergamottae M. 10,0 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cinnamomi aa 5.0 
Olei Aurantli Florum 1,0 
Tincturae Moschi 5,0 
Liq. Ammonii caustici duplicis (0,925) 250,0. 

Das vornehmste Salz dieser Art wird erhalten, 
wenn man das Ammonlumcarbonat mit einer 
Mischung aus OrangenbliitenijJ 1 T., Spiritus 
10 T. und 20% iger Ammoniakfliissigkeit 10 T. 
befeuchtet. 

B. Smelling Salt. Sel volatil anglais. 
Wird seltener gebraucht und 1st durch das vorige 

fast verdriingt. Es 1st eine oberflachliche 
Mischung glelcher Mangen von Ammonium
carbonat und gebranntem Marmor, befeuchtet 
mit der obenstehenden Mischung iitherischer 
Ole. 

(Hamburg. Vorschrift). 
Kalli carbonici, Ammonii chlorati ail 49,5 
Liquoris Ammonii aromatici (s. S. 390) 1,0 

LlnctuB antlspastlcuB WENDT. 
Liquoris Ammonii carbonlci pyro-oleosi 2,5 
Aquae Chamomillae 
Sirupi Aurantii Florum ail 50,0. 

Zwei- bis drelstiindlich einen Teeloffel. Bei 
Kriimpfen kleiner Kinder. 

Mlxtura dlaphoretlca americana. 
Ammonii carbonici 2,5 
Tincturae Opil camphoratae 5,0 
Vini Ipecacuanhae 7,5 
Aquae destiilatae 150,0. 

1m Anfangsstadium des Scharlachs. 
Vier· bis fiinfstiindlich einen EBlOffel in Wasser, 

das mit 1 Teeloffel Zitronensaft versetzt ist. 

Splrltus Lumbrlcorum. 
Regenwurm-Spiritus. 

Llquor!s Ammonii carbonici pyro-oleosi 3,0 
Spiritus diluti (0,895) 97,0. 

Wird meist ex tempore gemischt. 

Ammonium chloratum. Ammoniumchlorid. Salmiak. Ammoni um Chlo
ride. Chlorure d' a mmoni um. Ammonii Chloridum. Chloretum ammoni
cum. Ammonium hydrochloricum. Sal ammoniacum. NH"Cl. Mol.-Gew.53,5. 

Da ... stellung. In Fabriken durch Sublimation aus einem Gemisch von Ammonium
sulfat und Kochsalz: (NH.t,)2S0" + 2 NaCI = N~SO,,+ 2 NH.t,Ci, oder durch Einleiten von 
Ammoniak in Salzsaure und Eindampfen der Losung. Auch durch Umsetzen von Ammonium
suUat mit Calciumchlorid oder Bariumchlorid in wasseriger Losung kann es dargestellt werden. 
Zur Reinigung wird es aus Wasser umkristallisiert oder von neuem sublimiert. 

Handelsso ... ten. In den Handel kommt das Ammoniumchlorid in harten, strahlig kristal
linischen Stiicken, A. chlorat. 8ublimatum, oder als kristallinisches Pulnr, A. chlorat. crYBtallisatum. 
Das erstere ist teurer als das letztere, es empfiehlt sich deshalb nicht, das Pulver aus dem subli
mierten Salmiak darzustellen. Der Salmiak in Stiicken wird auch durch Zusammenpressen von 
erhitztem, kristallisiertem Salmiak erhalten. 

Eigenschaften. Farblose durchscheinende harte, faserig kristallinische Stiicke 
oder farbloses kristallinisches Pulver, nicht hygroskopisch, geruchlos, Geschmack sal
zig. Beim Erhitzen verfliichtigt es sich ohne vorher zu schmelzen als dichter weiBer 
Dampf. 1 T. lost sich in 3 T. Wasser von 15°, in etwa 1,3 T. siedendem Wasser und 
in etwa 50 T. Weingeist. Die wasserige L08ung rotet Lackmuspapier schwach. 

E ... kennung. Beim Erwarmen mit Natronlauge entwickelt es Ammoniak. 
Die wasserige Losung gibt mit Silbernitratlosung einen weiBen kiisigen Niederschlag 
von Silberchlorid, loslich in Ammoniakfliissigkeit. 

Prilfung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (4 g + 80 ccm) diirfen nicht ver
andert werden: a) Durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) durch 
BariumnitratlOsung (Sulfate); - c) durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium), -
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d) durch verd. Schwefelsaul'e (Barium); - e) nach Zusatz einiger Tropfen Salzsaure 
durch 1-2 T. Eisenchloridlosung nicht gerotet werden (Rhodanide). - f) 20 ccm 
der Losung dii.rfen nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm Ka
liumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). - g) Wird I g Am
moniumchlorid mit etwa 15 Tr. Salpetersaure auf dem Wasserbad zur Trockne ver
dampft, so mull ein weiBer Rii.ckstand hinterbleiben. - b) Beim Erhitzen darf 
Ammoniumchlorid hOchstens 0, 10/ 0 Rii.ckstand hinterlassen. - Germ. 6 s. Bd. II S.1305. 

Anmerkungen. Zu f) Nach K. ENZ kann Eisen als Ferrochlorid zugegen sein, das mit 
Kaliumferrocyanid nicht erkaunt wird. Zum Nachweis von Ferroverbindungen benutzt man 
Kaliumferricyanid oder man versetzt bei der Probe a mit Schwefelwasserstoffwasser die Fliissig
keit auch noch mit einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit. Es darf daun keine dunkle Farbung 
eintreten. Eisenchloriir enthaltendes Ammoniumchlorid gibt sich auch bei der Probe mit Sal
petersaure (g) durch eine Gelbfarbung zu erkennen. 

Zu h) Die Bestimmung des Gliihriickstandes ist bei allen Ammoniumsalzen eine sebr gute 
Probe auf Reinheit. Man erhitzt zunachst eine kleine Probe auf dem Platinblech; bleibt dann 
ein deutlicher Riickstand, so ist in einer neuen Probe die Menge zu bestimmen. Ammonium
chlorid hinterlaBt nicht selten bis zu 2% Riickstand, der meist aus Natriumchlorid besteht. Letz
teres kann auf andere Weise kaum nachgewiesen werden. 

Spezifiscbes Gewicbt und Gehait von Ammoniumcbloridlosungen bei 150 • (Wasser 150.) 

Spez. 
Gew. 

1,0032 
1,0063 
1,0095 
1,0126 
1,0158 

I proz·1 I NH.Cl 

I 
2 
3 
4 
5 

Spez. 
Gew. 

1,0188 
1,0218 
1,0248 
1,0278 
1,0308 

I proz·1 
NH.Cl 

6 
7 
8 
9 

10 

I I 

Spez. 
Gew. 

1,0337 
1,0366 
1,0395 
1,0433 
1,0452 

I proz·1 
NH.Cl 

11 
12 
13 
14 
15 

I 

Spez. 
Gew. 

1,0481 
1,0509 
1,0537 
1,0565 
1,0593 

I proz·1 
NH.Cl 

16 I 

17 
18 
19 

I 
20 

Spez. 
Gew. 

1,0620 
1,0648 
1,0675 
1,0703 
1,0730 
1,0758 

I 
Proz. 

NH.CI 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

I 

Anwendung. Innerlich als Expektorans zu 0,2 bis 0,5 g, besonders auch in }<'orm del' 
Salmiakpastillen. Bei dauerndem Gebrauch wird der Appetit gestort, groBe Gaben wirken giftig, 
selbst tOdlich. AuBerlich selten zu Umschlagen bei Entziindungen 10,0: 100 bis 200, zu Inhala
tionen 1,0: 100. Silbeme Loffel werden durch Salmiak-Mixturen allmahlich schwarz, sie lassen 
sich mit Ammoniakfliissigkeit leicht wieder reinigen. Technisch zum Loten und Verzinnen, be
sonders der Salmiak in Stiicken; in del' Farberei, fiir elektrische Batterien, in der Analyse und 
fiir viele andere Zwecke. Mit Kaliumnitrat zusammen zu Kaltemischungen. 

Tablettae (Pastilli, Trochisci) Ammonii chlorati. Ta.bula.e Liquiritiae 
cum Ammonio chlora.to (Erganzb.). Sa.lmia.kta.bletten. Sa.lmiak
pa.stillen. Ta.blettes de chlorure d'a.mmonium. Pa.stilles de 
sa.lmia.c. Troches of Ammoni um Chloride. - Man unterscheidet der Form 
nach Salmiakpastillen (Trochisci) und -tabletten (Tafelchen). Erstere werden mit dem 
Pastillenstecher ausgestochen, letztere mit der Schere oder mit Maschinen in Rhomben odeI' 
Quadrate geschnitten. Runde Salmiakpastillen, sog. Salmiakpatronen, sind mehr 
oder weniger flach gedriickte, aus der iiblichen Pastillenmasse geformte Pillen. 

Die Pastillenmasse wird wie eine Pillenmasse steif angestoBen, entweder im Morser odeI' 
in Knetmaschinen. Man rollt sie dann mit dem Nudelholz zu diinnen Platten aus oder formt solche 
mit Hllie besonderer Walzwerke (Streckmaschinen). Die ziemlich trockenen, vollkommen glatten 
Platten bestreicht man, um sie glanzend zu machen, mit Weingeist odeI' mit sehr diinner Tolu
balsamlosung, und zerschneidet sie dann mit der Hand oder mit Maschinen in Rhomben. Solcher 
Maschinen gibt es verschiedene Systeme. Abb. 91 zeigt eine derartige Maschine von FRITZ KIu.AN 
in Lichtenberg-Berlin, die sowohl fiir Handbetrieb als auch fiir Transmission eingerichtet werden 
kann_ 

Die Maschine arbeitet automatisch. Sobald die zu schneidende Platte auf den Schneide
klotz aufgelegt ist, macht der Schlitten der Maschine eine Vorwartsbewegung, wodurch die Platte 
von der oberhalb liegenden Messerwalze in gleichmaBige Streifen geschnitten wird. Der Schneide
klotz macht alsdann mit der darauf liegenden Tablettenmasse eine Drehung, die der gewiinschten 
Form der Pastillen entspricht. Der Schlitten geht nun zuriick, wodurch die Streifen von del' 
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Messerwalze in Pastillen geschnitten werden. Der geschnittenen Pastillen entledigt sich die Ma
Bchine dadurch, da/3 der Schlitten, sobald er am Ende ist, eine Kippung macht, wodurch die 
PastilJen, vom Schneideklotz abgeschiittelt, in einen 
untenstehenden Behalter fallen. Der Schneideklotz tritt 
nun wieder in seine erste Lage und der Schlitten hebt 
sich wieder in gleichmiWiger Ebene, wo alsdann zu 
weiterem Schneiden eine neue Platte aufgelegt wird. 

Erganib.: Succi Liquiritiae depur. 9,0, Ammonii 
chlorati 1,0. Letzteres wird in Wasser gelost, der 
Succus zugesetzt, zur Teigmasse eingedampft und diese 
ausgerollt usw. - Belg. u. Helvet.: Ammonii chlorati 5,0, 
Tragacanthae 1,0, Radicis Liquiritiae 4,0, Succi Liquiri
tiae 20,0, Sacchari albi 70,0, Aquae q. s. fiant Pastilli 
ponderis 1,0. - Americ.: Ammonii chlorati 10,0, Extracti 
Liquiritiae 20,0, Tragacanthae 2,0, Sacchari 40,0, Sirupi 
tolutani q. s., fiant Trochisci 100. - Nederl.: Ammonii 
chlor. 5,0, Sacchari 10,0, Succi Liquir. pulv. 35,0, Aquae 
q. S. ad Trochiscos 100. - Nach DIETERICH: Ammonii 
chlor. 20,0, Rad. Liquirit. 20,0, Extr_ Liquirit. 60,0, 01. 
Anisi, 01. Foeniculi je 2 Tropfen auf 100 Pastillen. 

Die fertigen Tabletten oder Pastillen sind bei 20 bis 
30 0 gut nachzutrocknen und in luftdicht schlie/3enden 
Gefa/3en kiihl aufzubewahren. 

Fomentum frlgldum SCHMUCKER. 
Fomentatio refrigerans. SCHMUCKERs 

KlUte- Umschlag. 
Ammonii chlorati 
Kalii nitrici aa 50.0. 

Zum Gebrauch zwischen Kompressen zu schichten 
und diese wiederholt zu befeuchten mit einer 
Mischung von 

Aquae communis 350,0 
Aceti (60/ 0 ) 150,0. 

Die Temperatnr der Kompressen geht nm etwa 
100 C herab. Bei Mangel an Eis. 

Abb.91. 

F. M. Berol. u. Germ. 
Ammonii chlorati 
Hucci Liquiritiae depurati 
Aquae destillatae 

Helvet . 
Ammon. chlorati 
Succi Liquiritiae sol. 
Aquae 

5,0 
2,0 

193,0. 

5,0 
15,0 

180,0. 

Mixtura GIycyrrhizae (Norv.). 
Mlxtura antlcatarrhaUs OPPOLZER. 

Infusi Radicis Althaeae 7,5: 150,0 
Ammonii chlorati 1,2 
Tincturae Opil simplicis 0,5 
Sirupi Senegae 15,0. 

Zweistiindiich einen ElllOffel; bei akutem Bron
chial-Katarrh. 

Mixtura salina dulcls (Dan.). 
Ammonii chlorati 20,0 
Succi Liquiritiae depur. 20,0 
Aquae destillatae 960,0. 

Mlxtura solvens. 
(Erganzb.). 

Ammonii chlorati 
Succi Liquiritiae depurati aa 5,0 
Aquae destillatae 190,0. 

Ammonli chlorati 3,0 
};xt.ractl Glycyrrllizae 5,0 
Aquae Anisl 12,0 
Aquae destillatae 80,0. 

Mlxtura solvens stlblata. (F. 
Tartari stibiati 
Ammonii chlorati 
Succi Liquiritiae depurati 
Aquae destillatae q . S. ad 

M. BeroL) 
0,05 
5,0 
2,0 

200,0. 

Mlxtur a solvens opiata (F. III. Germ.) 
Ammon. chlorat. 
Succ. Liquirit. depur. 
Tinct . Opii simp!. 
Aq. destil!. 

aa 5.0 
2,0 

ad 150,0. 

Ammonium citricum s. u. Aci dum ci tricum S. 145. 

Ammonium fluoratum s. u. Acidum hydrofluoricum S. 170. 

Ammonium jodatum. Ammoniumjodid. Jodammonium. Ammonium 
Iodide. Iodure d'ammonium. Jodetum ammomcum. Ammonii 
Jodidum. Ammonium hydrojodicum. NH4J. Mol.-Gew.145. 

Dorstellung. 1. Man iibergie/3t I T. Eisenpulv e r mit 10 T. destilliertem Wasser und 
fiigt allmahlich, notigenfalls unter Abkiihlen, 4 T. zerriebenes J od zu. Nach beendigter Bildung 
des Ferrojodids filtriert man die Liisung, wascht mit Wasser nach und lost in dem griinen 
Filtrat nochmals 2 T. J od auf. Man verdiinnt diese Losung dann mit dem gleichen Volum 
heiBen Wassers, £alit sie mit einem Lrberschu/3 konzentrierter Ammoniakfliissigkeit, er
warmt noch bis zum Dichtwerden des Ferri-Ferrohydroxyds, filtriert und dampft das Filtrat 
- zuletzt unter Zusatz von etwas Arnmoniak - im Wasserbad, schlie/31ich im Sandbad bei 
1l0o zur Trockneein. 2. Eine Losung von 10 T. Kaliumjodid in 7,5 T. Wasser mischt man 
mit einer Losung von 4 T. Ammoniumsulfat in 6 T. Wasser und fiigt50 T. Weingeist unter 
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Umriihren hinzu. Nach 12stiindigem Stehen wird das ausgeschiedene Salz (Kaliumsulfat) ab
filtriert, mit Weingeist nachgewaschen, und das Filtrat unter Zusatz von etwas Ammoniakfliissig
keit zur Trockne eingedampft. Das auf diese Weise dargestellte Ammoniumjodid ist nicht frei 
von Sulfat. 

Eigenschajten. Trockenes, weiBes, an der Luft zerflieBendes und allmahlich 
gelb werdendes, kristallinisches Pulver, geruchlos oder fast geruchlos, Geschmack 
scharf-salzig. Es verfliichtigt sich beim Erhitzen ohne zu schmelzen und ist in 1 T. 
Wasser oder in 9 T. Weingeist loslich. 

ETkennung. Die wasserige Losung entwickelt mit Natronlauge Ammoniak, 
durch Silbernitratlosung wird sie gelb gefiUlt. Schiittelt man sie mit einem Tropfen 
Eisenchloridlosung und etwas Chloroform, so nimmt letzteres violette Farbung an_ 

Prilfung. a) Es darf weder deutlich gelb sein, noch deutlich nach Jod riechen 
(schwacheGelbfarbung und schwacher J odgeruch sind kaum zu vermeiden). - b) Die 
wasserigeLosung (0,5 g+ 10 ccm) darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert 
(Schwermetalle) und - c) durch Bariumnitratlosung nur schwach opalisierend getriibt 
werden (Sulfate). - d) Die Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch 0,5 ccm Kaliumferro
cyanidlosung nicht blau gefarbt werden (Eisen). - e) Werden 0,2 g Ammonium
jodid in 8 ccm Ammoniakfliissigkeit gelost und die Losung mit 15 ccm Ilto-n
Silbernitratlosung unter Umschiitteln vermischt, darauf filtriert, so darf das Filtrat 
nach tl'bersattigung mit Salpetersaure innerhalb 10 Minuten weder bis zur Undurch
sichtigkeit getriibt (Chloride, Bromide), noch dunkel gefarbt (Thiosulfat) werden. 
- f) Beim Erhitzen darf es hochstens 0,10/ 0 Riickstand hinterlassen. 

Gehaltsbestimmung. Amer. verlangt 990/0 N14J, Hell}. 99,5% NH,J und hoohstens 
0,5% NH.Cl in dem getrockneten Praparat: Man lOst 0,0 g getrocknetes Ammoniumjodid 
in einer 200 cern fassenden Flasche mit Glasstopfen in etwa 10 ccm Wasser, fiigt 00 ccm 
l/lO·n-Silbemitratlosung hinzu und schiittelt kraftig. Nach Zusatz von etwa 5 ccm Salpeter
sauro und etwa 10 ccm Ferriammoniumsuliatlosung diirfen nicht weniger als 10,2 ccm und nicht 
mehr als 10,0 ccm 1/10-n-AmmoniumrhodanidlOsung bis zur Rotfiirbung verbraucht werden. 

AujbewahTUng. In gut geschlossenen, kleineren GefaBen, vor Licht geschiitzt, vor
sichtig. 1st es gelb geworden, so wird es mit weingeistiger Ammoniaklosung befeuchtet und 
wieder zur Trockne gebracht. 

Anwendung. Als schnell wirkendes Jodpraparat, namentlich alsAntisyphiliticum und 
Antirheumaticum empfohlen; die Wirkung soIl sicherer als beim Kaliumjodid sein. Innerlich 
0,1-0,5 g mehrmals taglich in Mixturen, der Zersetzlichkeit wegen unter Zusatz von Liquor Am
monii ani8atU8. AuBerlich in Linimenten und Salben 1:20-30,0. Mischungen von Kalium. 
jodid und Ammoniumchlorid werden in Sackchen auf Geschwiilste gelegt; das durch Umsetzullg 
entstehende Ammoniumjodid soll zerteilend wirken. Die auBerliche Anwendung ist selten. 

Candelae Ammonll jodatl. 
Ammoniumjodid-Kerzchen (DIETERlCH). 

1. Carbonis Tiliae pulv. 825,0 
2. Ammonii jodati 100,0 
3. Kalil nitrici 50,0 
4. Sacchari 5,0 
5. Cumarini 0,2 
6. Aquae 1000,0 
7. Tragacanthae pulv. 20,0 
8. Olei Rosae gtt. X 
9. Balsami peruviani gtt. XX. 

Man trankt 1 mit der Losung von 2-6, mischt 
7-9 darunter und stoBt mit Tra!(anthschleim, 
der 2 0/ 0 Sal peter enthalt, zur bildsamen Masse 
an. Die Kerzchen werden mit Zinnbronze be
pinselt. 

Linimentum jodatum. 
Jod-Opodeldoc. (Erganzb. Bad. Taxe.) 

Ammonli jodati 10,0 
Linlmenti saponati camphorati 90,0. 

Mixtura Ammonil jodatl WALDENBURG. 
Ammonii jodati 3,0 
Aquae destillatae 100,0 
Liquoris Ammonii anisati 0,25 
Sirupi Sacchari 110,0. 

Dreistiindlich einen EBloffel. 

Unguentum Ammonil jodatl. 
Ammonii jodati 1,0 
Aquae destillatae gtts. X 
Adipis suilli 20,0. 

Zum Einreiben der Frostbeulen, des Kropfes. 

Orudon-Essenz gegen Rheumatismus usw. soIl bestehen aus Ammonium jodatum salicyL 
sol. (spez. Gewicht 1,145) 500/0, Diaethyl. diamin. 5 % , Extract. aromaticum 5% und Spiro 
e vino 400/ 0 (SoIventur et dialys.). Nach AUFRECHT enthalten 100 ccm: Wasser 50,30 g, Alkohol 
21,99, Jod 10,46, Salicylsaure 7,55, Piperazin 4,90, Ammonium 0,49, Extraktstoffe als DifferenT. 
0,69, Asche 4,52. 

Ammonium molybdaenicum s. u. Molybdaenum Bd. II 8.180. 
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Ammonium nitricum. Ammoniumnitrat. Salpetersaures Ammonium. 
Ammonium Nitrate. Azotate d'ammonium. Nitras ammonicus. 
Ammonii Nitras. Ammonsalpeter. NH4NOa. Mol.-Gew. 80. 

Darstellung. Man neutralisiert 100 T. reine Salpetersaure (25 0/ 0 ) mit etwa 68 T. 
Ammoniakfliissigkeit (10 0/ 0) und dampft die Losung zur Kristallisation oder zur Trockne 
ein. Statt Ammoniakfliissigkeit kann man auch Ammoniumcarbonat (etwa 21 T.) nehmen. 
Es wird auch durch Umsetzen von Ammoniumsulfat mit Bariumnitrat dargestellt. 

Eigenschajten. Farblose, prismatische Kristalle oder Salzmassen. Ge
schmack kiihlend-salzig, loslich in 0,5 T. Wasser unter starker Temperaturerniedri
gung, in 20 T. Weingeist. Es schmilzt bei etwa 1650 und verfliichtigt sich bei star
kerem Erhitzen unter Zersetzung in Stickoxydul und Wasser: NH4 NOa = N2 0 + 
2 H 2 0. Auf gliihende Kohlen gebracht verursacht es lebhaftes Funkenspriihen. 

Erkennung. Mit Natronlauge erwarmt entwickelt es Ammoniak. Wird die 
Losung von etwa 0,01 g Ammoniumnitrat in einigen Tropfen Wasser mit 2 ccm 
konz. Schwefelsaure gemischt und mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, so 
farbt sich die Beriihrungsstelle braunschwarz. 

Priijung. a) Die wasserige Losung (4 g + 80 ccm) darf Lackmuspapier 1Och
stens schwach roten. - Je 10 ccm der Losung diirfen nicht verandert werden: -
b) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle). - c) durch Silbernitratlosung 
innerhalb 5 Minuten (Chloride), - d) durch Bariumnitratlosung innerhalb 5 Minuten 
(Sulfate), - e) nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Ammoniumoxalatlosung 
(Calcium) oder durch NatriumphosphatlOsung (Magnesium). - f) 20 ccm der Losung 
diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanid
losung nicht sofort geblaut werden (Eisen). - g) Beim Erhitzen darf es hochstens 
0,1 0/ 0 Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. In dichtschliellenden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. InnerIich zu 0,5 bis 1,5 g drei bis viermal taglich als Diaphoretikum 

und Diuretikum bei Fiebern und Katarrh, ohne rechten Erfolg. GroBe Gaben wirken giftig, selbst 
todlich. - Zur Darstellung von Stickoxydul (Lachgas). In der Analyse zur Beforderung der 
Verbrennung von Filtern. Zur besseren Abscheidung von kolloiden Niederschlagen, z. B. Meta
zinnsaure und ahnlichen, die leicht durch das Filter gehen. Bei der Fallung der Phosphorsaure 
nach dem Molybdanverfahren. Das fiir diese Zwecke verwendete Ammoniumnitrat darf beim 
Gliihen keinen Riickstand hinterlassen. Zur Herstellung von Kaltemischungen. Techniscb 
werden sehr groBe Mengen von Ammoniumnitrat fiir Sprengstoffmischungen verwendet. In 
Mischung mit anderen Salzen als DiingemitteJ. 

Ammonium oxalicum s. u. Acidum oxalicum S. 186. 

Ammonium picrinicum s. u. Phenolum Bd. II S.422. 

Ammonium phosphoricum. Ammoniumphosphat (sekundares). Diam
moniumphosphat. Phosphorsaures Ammonium. Ammonium 
Phosphate. Phosphate d'ammonium. PhosphasAmmonii (ammonicus). 
(NH4,)2HP04,. Mol.-Gew. 132. 

Darstellung. Man dampft in einer Porzellanschale 100 T. Phosphorsaure (250/0) 
ctwa bis zur Halfte ab, gibt alsdann soviel Ammoniakfliissigkeit (spez. Gew. 0.925) hinzu 
·(60-70 T.), daB die Fliissigkeit stark alkalisch reagiert, und dampft zur Kristallisation ein, in
dem man durch gelegentliche Zugabe kleiner Mengen starker Ammoniakflussigkeit dafur sorgt, 
daB die Reaktion bis zum SchluB alkalisch bleibt. Die in der Kalte ausgeschiedenen Kristalle 
werden auf Filtrierpapier an der Luft rasch getrocknet. 

Eigenschajten. Farblose, saulenformige Kristalle oder ein weiBes Kristall
pulver, geruchlos, von kiihlend-salzigem GeSChmllCk. Loslich in 4 T. kaltem oder 
O,5T. sicdendem Wasser, unloslich in Alkohol. Die wasserige Losung ist neutral 
oder hochstens schwach sauer. An der Luft verliert das Salz allmahlich Ammoniak 
und nimmt dann saure Reaktion a.n. Auf dem Platinblech erhitzt schmiIzt es, Am
moniak und Wasser entweichen, ala Riickstand hinterbleibt Metaphosphorsaure. 
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Erkennung. Die wasserige Losuug (0,5 g + 10 ccm) gibt mit SHbernitrat 
einen gelben, beim Erwarmen sich nicht braunenden Niederschlag, der sowohl in 
Salpetersaure wie auch in Ammoniak loslich ist. Beim Erwarmen mit Natronlauge 
entwickelt ell Ammoniak. 

Priijung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (2 g + 40 ccm) diirfen: - a) durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert wernen, auch nicht nach Zusa1z von 
Ammoniakfliissigkeit (Schwermetalle). - b) Beim Ansauern mit Salpetersaure keine 
Gasentwicklung zeigen (Carbonate). - c) Nach dem Ansauern mit Salpetersaure 
durch Bariumnitratlosung innerhalb 3 Minuten hochstens opalisierend getriibt wer
den (Sulfate). - d) Nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung 
innerhalb 3 Minuten hOchstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - e) Die 
Losung von 1 g Ammoniumphosphat in 3 ccm Zinnchloriirlo.mng darf sich innerhalb 
einer Stunde nicht dunkler farben (.Arsen). 

Au/bewahrung. In diohtsohlie.l3enden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. Es wirkt ahnlioh wie Ammoniumohlorid, wird aber selten angewandt 

Q,5 bis 2,0 g bei harnsaurer Diathese, Rheumatismus und Gicht. Technisch dient es dazu, Ge
webe schwer entziindlich zu maohen (Zusatz von 5% zur Starke). In der Analyse zur Bestim
mung von Magnesium, wozu es besser geeignet ist als Natriumphosphat. 

Midura antarthritiea BUCKLER. 
Ammonii phosphorici 25,0 
Aquae destlliatae 150,0 
Sirupi Althaeae 25,0. 

Dre!mal taglich elnen ELllOffel; be! Gicht, Rheu
matismus aus Harnsaure-Diathese. 

Midura Ammonli phosphorlcl. 
Ammonii phosphorici 5,0-20,0 
Aquae destiliatae 1000,0 
Elaeosacchari Citri 4,0 
Acidi tartaric! 1,0 
Saechari 50,0. 

In 1-2 Tagen zu verbrauchen; bel Gicht. Rheu
matlsmus. 

Ammonium rhodanatum s. u. Acidum hydrocyanicum S. 167. 

Ammonium salicylicum s. u. Acidum salicylicum S.204. 

Ammonium sulfoichthyolicum s. u. Olea mineralia Bd. II S.282. 

Ammonium sulfuratum. Schwefelammonium. Ammonium Sulphide. 
Sulfure d'ammonium. Unter der Bezeichnung Schwefelammoni um werden 
in der chemischen Analyse wasserige Losungen verschiedener Schwefelverbin
dungen des Ammoniums benutzt, namlich von Ammoniumsulfhydrat, NH4SH, Am
moniumsulfid, (NH4)2S, und Ammoniumdisulfid, (NH4hS2' Die beiden ersteren 
sind farblos, das letztere gelb gefarbt. 

Ammonium sulfhydricum. Ammonium hydrosulfuratum. Ammoniumsulfhydrat. 
NH,SH. Nur in wasseriger Losung: Liquor Ammonii hydrosulfurati. 

Darstellung. Man leitet in Ammoniakfliissigkeit (10% NBs) gewaschenen 
Sohwefelwassers toff bis zur Sattigung ein: NHs + H.lS= NH4SH. 

Eigenschaften. Farblose, nach Ammoniak und Schwefelwasserstoff riechende 
Fliissigkeit, die an der Luft durch Bildung von Ammoniumdisulfid sich allmah
Hch gelb farbt: 2 NH1,SH + 0 = H 20 + (NRaJ2S2; bei weiterer Oxydation ent· 
steht auch Ammoniumthiosul£at, (NH4)2S20S' 

Ammonium sulfuratum. Ammoniumsulfid. Einfach-Schwefelammo
nium. (NH4hS. Nur in wasseriger Losung: Liquor Ammonii sulfurati (Erganzb.). 
Schwefelammoniumlosung. 

Darstellung. 1. Erganzb.: Man leitet in Ammoniakfliissigkeit (100/u NHs) ge
waschenen Schw efelwassers toff so lange ein, bis eine Probe derLosung mit Magnesiumsulfat
losung keinen Niederschlag mehr gibt: 2 NHs + H2S = (N~)2S, 2. Man sattigt Ammoniak
fliissigkeit mit Schwefelwasserstoff und fiigt dann nooh einmal die gleiche Menge Ammoniak
fliissigkeit hinzu: N~SH + NHs = (N~)2S, 

Eigenschaften. Farblose, klare, vollkommen fliichtige Fliissigkeit, die auf 
Zusatz einer Saure reichlich Schwefelwasserstoff entwickelt. An der Luft farbt sie 
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~ich allmahlich gelb. da sie neben Ammoniumsulfid auch kleine Mengen Ammonium· 
sulfhydrat enthalt, das durch Oxydation in Ammoniumdisulfid iibergeht. 

Ammonium bisulfuratum. AmmoniumdisuUid. Zweifach-Sch wefel
ammonium. (NH4,)gSg. 

Nur in wasseriger Losung bekannt, in der gelben Scbwefelammoniumlosung, 
.die auch als Liquor Ammonii sullurati bezeichnet wird. 

Da'l"stellung. 1. Man s1i.ttigt Ammoniakfliissigkeit mit gewaschenem Schwefel· 
wasserstoff und schiittelt die Losung in einer groBen Flasche mit Luft durch oder man leitet 
Luft in die Losung ein, bis sie gelb gef1i.rbt ist. 2. Man stellt eine Losung von Ammonium· 
.sulfid dar, schiittelt diese Losung mit Schwefelpulver (am besten gef1i.lltem Schwefel) 
und filtriert: (NH4,)2S + S = (NH4,)2Ss. Die so hergestellte Losung enth1i.lt meist auch 
Ammoniumpolysulfide. 

Eigenschaften. Gelbe Fliissigkeit von unangenehmem Geruch. Mit Sauren 
entwickelt sie Schwefelwasserstoff und gibt dabei eine weiSe, milchige Ausscheidung 
von Schwefel. (Die Losungen von farblosem Schwefelammonium geben mit Sauren 
nur Schwefelw8Sserstoff und keine Ausscheidung von Schwefel.) An der Luft wird 
das Ammoniumdisulfid allmahlich zu Ammoniumthiosulfat oxydiert. 

Aujbewah'I"Ung. Da die Schwefelammoniumlosungen sich leicht oxydieren, sind sie in 
ganz gefiillten Flaschen mit gut schlieBenden Stopfen aufzubewahren. 

Anwendung. Schwefelammonium ist ein wichtiges Grllppenreagens in der analytischen 
Chemie. Fiir diesen Zweck wird sowohl das einfache wie das gelbe Schwefelammonium, mit 
dem gleichen Volum Wasser verdiinnt, verwendet. Man kann im aIIgemeinen beide gebrauchen, 
doch ist zu beachten, daB nur von gelbem Schwefelammonium das braune Stannosulfid, SnS, in 
Losung gebracht, von farblosem Schwefelammonium aber nicht gelost wird. Technisch von 
Silberarbeitern zur Herstellung von sog. oxydiertem Silber (Altsilber). 

Spiritus Sulfuris BEGUIN. BEGUINScher Schwefelgeist. Liquor fumans Boyle. 
Liquor Ammonii quinquies sulfurati. Hepar Sulfuris volatile. Warurspriinglich 
ein Destillat aus einem Gemisch von 1 T. Schwefel, 2 T. Calciumhydroxyd, 2 T. Ammoniumchlorid. 
Jetzt bereitet man das Pr1i.parat, indem man 1 T. gereinigte Schwefelblumen mit 6-8 T. Am
moniakfliissigkeit von 20 0/ 0 (spez. Gewicht = 0,925) iibergieBt und in die Mischung so lange gee 
waschenen Schwefelwasserstoff einleitet, bis der Schwefel gelost iat. - Man hat dieses Pr1i.parat 
friiher bei Syphilis, Rheumatismus, Podagra usw. tropfenweise in Wasser oder Milch gegeben. 
Es kann durch gelbes Schwefelammonium ersetzt werden. 

Tlnetura Sulfurls volatilis. 
Liquor anti podagric us HOFFMANN. 

Spiritus Suliuris Beguin 5,0 
Spiritus Vini 15,0. 

Ammonium sulfuricum. Ammoniumsulfat. Sch wefelsa ures Am
monium. Ammonium Sulphate. Sulfate d'ammonium. (N~)2S04. 
Mol.·Gew. 132. 

Da'l"stellung. Technisch in den Leuchtgasfabriken und Kokereien durch Waschen des 
Gases mit konz. Schwefelsaure, wodurch gleich trockenes Ammoniumsulfat gewonnen wird, oder 
dllrch Neutralisieren des Gaswassers mit Schwefelsaure und Eindampfen der Losungi oder aus 
synthetischem Ammoniak. 1m Kleinen erhalt man reines Ammoniumsulfat durch Neutrali· 
Rieren von verde Schwefelsaure (1 + 2) mit konz. Ammoniakfliissigkeit (20 0/ 0 NHs) oder mit 
Ammoniumoarbonat und Eindampfen zur Kristallisation oder zur Trockne. 

Eigenschajten. Farblose Prismen oder Kristallmehl, luftbestandig, geruchlos, 
Geschmack scharf salzig; loslich in 2 T. kaltem, 1 T. siedendem Wasser, unloslic1;t in 
Alkohol. Die wasserige Losung ist neutral. Bei starkem Erhitzen verfliichtigt es 
sich unter Zerfall in Ammoniak und Schwefelsaure. 

E'I"kennung. Die wasRerige Losung gibt mit Bariumnitrat10sung einen wei Sen 
Niederschlag von Bariumsulfat, unloslich in Salzsaure. Beim Erhitzen mit Natron
lauge entwickelt es Ammoniak. 

Priifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (3 g + 30 ccm) diirfen: a) durch 
Schwefelw8Sserstoffwasser nicht verandert werden, auch nicht nach Zusatz von Am. 
moniakfliissigkeit, - b) nach Zusatz von 2-3 ccm Salpetersaure durch Silbernitrat· 

Hager, Handbuch. I. 26 
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losung nicht verandert werden (Chloride). - c) nach Zusatz von 2-3 Tr. Salzsaur~ 
durch 1-2 Tr. Eisenehloriillosung nieht gerotet werden (Rhodanide). - d) Die
Losung von 1 g Ammoniumsulfat in 3 eem Zinnehloriirlosung darf innerhalb einer 
Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). - e) Beim Gliihen darf es 
hochstens 0,1% Riiekstand hinterlassen. 

Anwendung. Es galt friiher als gelindes Abfiihrmittel, 1-2 g zweistiindlich, heute wird 
es medizinisch nicht mehr angewandt. Zur Darstellung anderer Ammoniumsalze. In der 
Analyse zur FiHlung und Trennung von Albuminosen nach KUHN und CHrrTENDEN. Als UrmaB, 
bei der Stickstoffbestimmung nach KJELDABL. Zum Unverbrennlichmachen von Gcweben, z. B. 
von Theaterdekorationen. Als Stickstoffdiingemittel. 

Ammonium sulfuricum crudum. Rohes Ammoniumsulfat. 
Das im Handel meistens als schwefelsaures Ammoniak bezeichnete rohe Ammonium. 

sulfat, das in den Leuchtgasfabriken und Kokereien gewonnen wird, ist ein wichtiges Diinge
mittel. Es ist, wenn die zur Darstellung verwendete Schwefelsaure arsenhaltig war, mit Arsen· 
sulfid verunreinigt und zeigt dann eine gelbliche oder gelbe Farbe. Es ist ferner mit Ammo· 
niumrhodanid verunreinigt, daB auf die Pflanzen schiidlich wirkt und deshalb nur in geringer 
Menge vorhanden sein darf. Zur Bestimmung des Gehaltes an Ammoniumrhodanid lost man 
20 g Ammoniumsulfat in Wasser zu 100 ccm, filtriert die Losung und fiigt zu 50 ccm des Fil
trates eine Losung von 2 g krist. Kupfersulfat und 3 g krist. Ferrosulfat in 15 ccm Wasser, 80wie 
etwa 10 ccm verd. Schwefelsaure hinzu. Das ausgeschiedene Cu prorhodanid, CuSCN, wird auf 
einem gewogenen Filter gesammelt, mit W &sser gewaschen, getrocknet und gewogen. Die Menge 
de3 Cuprorhodanids soIl nicht mehr als 0,5 g betragen=hoohstens rund 30/0 Ammoniumrhodanid. 
Der Gehalt des rohen Ammoniumsulfats an Ammoniak, NHa, schwankt von 20 bis 25°/0-
(reines Ammoniumsulfat enthalt 25,76 % NH3). Man bestimmt den Gehalt in der S.386 an
gegebenen Weise. 

Ammonium persulfuricum. Ammoniumpersulfat. Dberschwefel-
sa ures Am moni um. (NH4)IlSaOs' Mol.-Gew.228. 

DaTstellung. Durch ElektrolYde einer gesattigten Losung von Ammoniumsulfat: 
(N~)a 2 S04= ~ + 2 NH3 + (NH4)IlS20S' 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, in trocknem Zustand selbst bei 1000 bestandig; 
in feuchtem Zustand zersetzt es sich langsam schon bei Zimmerwarme unter Abgabe von stark 
ozonisiertem Sauerstoff: (NH4)~SaOs + HaO= 2 N~HSO ... + O. Loslich in 2 T. Wasser. 
Es kann aus Wasser von GOo umkristallisiert werden. 

ETkennung. Eine mit Natriumacetat versetzte Fuchsinlosung wird gebleicht.. Aus 
einer Losung von Mangansulfat fiiJ.l~ es Mangandioxydhydrat. Aus einer Losung von Kalium. 
carbonat wird ein kristallinischer Niederschhrg von Kallumpersulfat gefallt. Wird eine Losung 
von Anilin in verd. Schwefelsaure mit Ammoniumpersulfat erwarmt, so farbt sich die LObung 
blauschwarz (durch Oxydation des Anilins zu Anilinschwarz). 

Anwendung. Die wasserige Losung (0,5 bis 2,0:100) ist zu~_Mundwassern und zur 
Konservierung von Nahrungsmitteln empfohlen worden. Als Abschwacher in_der Photographie. 

Ammonium tumenolicum s. u. Olea mineralia Bd. II S.286. 

Ammonium valerianicum s. u. Acidum valerianicum S.253. 

Ampullae. 
Ampullae, Ampullen, Einschmelzglaser1). 

Die Verwendung der von LIMOUSIN als Ampoules hypodermiques eingefiihrten. 
Einsehmelzglaser hat eine groIle Verbreitung gefunden. Der vollstii.ndige Luftab. 
schluIl baim Aufbewahren der Losung, die dosierte Einzelgabe, die nur einmalige 
Benutzung der Glaser, die Enge ihrer Offnung, die ein Hineinfallen von Keimen 
wahrend des Fiillens der Spritze nieht befiirehten laIlt, die den Arzten gebotene 

1) Literatur: Dr. H. FREUND, "Die Ampullenfabrikation; C. STICH,' "Bakteriologie 
und Sterilisation im Apotllekeabetriebe", beide im Verlag von .Julius Springer in Berlin. 
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Moglichkeit, eine Anzahl der klein en und leichten Glaschen, mit den verschiedensten 
Losungen gefilllt, be quem in einem Etui auf der Praxis bei sich zu fiihren, alIes dies 
hat dazu beigetragen, daB die Einschmelzglaser in einer Zeit, in der die Injektionen 
sehr in Aufnahme gekommen sind, recht beliebt geworden sind. 

Bedauerlich fiir die Pharmazie ist es, daB die meisten der verbrauchten Ampullen 
nicht in den Apotheken zubereitet werden. In Anbetracht dessen, daB die Abgabe 
fabrikmaBig hergestellter, in Einschmelzglaschen enthaltener steriler Losungen nicht 

Abb. 92. AmpuJlen der GIasblaserei C. G. GREINER in Neuhaus am Rennweg in Thiiringen. 

mit der Verpflichtung des Apothekers, die Arzneistoffe und Zubereitungen auf Identi
tat, Reinheit und Gehalt zu priifen, in Einklang zu bringen ist, daB weiterhin das 
Fillien und Sterilisieren keine besonderen technischen Schwierigkeiten bieten, und 
daB endlich der Bezug abgabefertiger Einschmelzglaschen die Apothekenrezeptu 
schwer schadigen muB, sollte der Apotheker moglichst alIe in Ampullen verordneten 
Arzneizubereitungen selbst herstellen. Leere Ampullen sind in GroBen von 1-100 ccm 
im Handel, und zwar, wie aus Abb. 92 ersichtlich ist, in den verschiedensten Formen. 
Am meisten werden die beiden erst en Formen der Reihe verwendet. 

Priifung des Glases. Zur Herstellung von Ampullen darf kein Glas ver· 
wendet werden, das an Wasser Alkali(silikat) abgibt. Durch das Alkali 
werden Alkaloidsalze zerlegt unter Abscheidung der freien Basen; aus Strychnin. und 
Morphinsalzlosungen z. B. scheiden sich allmahlich die freien Basen kristallinisch 
aus. Auch manche andere Arzneistoffe erleiden durch das Alkali allmahlich Ver· 
an derungen , die ihre Wirkung beeintrachtigen. Auch Glaskolben und Flaschen, in 
denen bei der Filliung von Ampullen Arzneistofflosungen erhitzt werden, diirfen an 
Wasser kein Alkali abgeben. 

Am best en geeiguet ist das Jenaer Normalglas 16 III. Dieses gibt beim 
Erhitzen mit Wasser keine nachweisbaren Mengen Alkali ab; auBerdem ist es sehr 
widerstandsfahig gegen schroffen Temperaturwechsel. 

Fiir Alkaloidlosungen, die in den Ampullen langere Zeit aufbewahrt werden 
sollen, verwendet man Ampullen aus dem von C. SCHOTT in Jena hergestellten Al p h a· 
oder Fiolax-Glas, das vom Wasser noch erheblich weniger angegriffen wird als das 
Jenaer Normalglas 16 III. 

Um die schadliche Wirkung des Glasalkalis auszuschalten oder zu vermindern, ordnet 
Helv. an, die fiir Sterilisationen bestimmten Flaschen vorher mit verd. Salzsaure zu reinigen 
und dann mit Wasser griindlich nachzuspiilen. Ein Versuch, ungeeignete Glasarten auf diese 
Weise oder auch durch Auskochen mit Wasser brauchbar zu machen, erweist sich abeT meist als 
zwecklos. 

Die Priifung des Glases kann in verschiedener Weise ausgefiihrt werden: Man fiillt 
die gut gereinigten Ampullen oder Flaschen mit destilliertem Wasser, dem auf 1 Z 5 ccm Phenol
phthaleinliisung (1 : 100) zugesetzt sind und erhitzt sie eine hal be Stunde im kochenden Wasser 
oder im Dampfsterilisator. Glaser, in denen das Wasser dann noch far bIos ist, sind einwandfrei; 
solche, deren Inhalt rot gefarbt ist, sind fiir Sterilisationszwecke nicht zu gebrauchen. Bei auf 

26* 
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tretender Rosafarbung ist nochmals ein gleicher Versuch anzustellen. Die neugefiillten Glaser 
diirfen nach halbstiindigem Erhitzen nun nicht wiederum eine Rosafarbung aufweisen. 

Bei Ampullen mull man sich mit Stichproben begniigen. 
Sehr empfindlich ist auch die Probe mit Strychninnitratlosung. Man flillt einige 

gut gereinigte Ampullen mit einer Losung von Strychninnitrat (0,5: 100), schmilzt sie zu und 
erhitzt sie eine halbe Stunde lang in siedendem Wasser oder im Wasserdampf. Nach dem Erkalten 
diirfen sich in der Loaung auch nach 24 Stunden keine Kristallchen abgeschieden haben. SolI fiir 
Ampullen, die langere Zeit aufbewahrt werden sollen, die Probe verscharft werden, so erhitzt 
man die mit Phenolphthaleinlosung oder Strychninnitratlosung beschickten Ampullen statt 
1/2 Stunde 2 Stunden lang. Glaser, welche die angegebenen Proben nicht halten, sind unbedingt 
zu verwerfen. 

Reinigung der Ampullen. Vor der Benutzung sind aIle Ampullen mit 'Wasser 
auszuspiilen. Die zugeschmolzen in den Handel kommenden Ampullen offnet man, 

Abb.93. 

Abb.94. 

indem man das Roh)" etwa 
1 cm vom oberen Ende mit 
einem Glasschneider anritzt 
.und dann abbricht. Zum An
ritzen ist auch der Apparat 
von ERICH KOELLNER, Jena, 
(Abb.93) gut geeignet. Man 
stellt dann die Glaser mit der 
Kanule nach unten in ein z. T 
mit Wasser gefulltes Becher
glag und setzt dieses in einen 
tubulierten ExsiccatoI'_ Mit 
Hilfe einer an den Tuhus an
geschlossenen Wasserstrahl· 
luftpumpe saugt man darauf 
die Luft aus dem Exsiccator. 
Wenn aus den Einschmelz
glasern keine Lufthlasen mehr 
durch das im Becherglas be
findliche Wasser austreten, 
stent man die Luftpumpe ab 
und laBt ganz allmahlieh Luft 
in den Exsiccator einstromen. 

Infolge des auBeren Luftdruckes tritt nunmehr das Wasser in die EinschmelzgHiser 
ein; evakuiert man den Exsiccator aufs neue, so flieBt es wieder aus. Man kann die 
Ampullen auch in eine mit destilliertem Wasser gefiillte tiefe Schale legen und durch 
Reschweren zum Untertauchen bringen. Darauf erhitzt man bis zum Kochen, 
nimmt vom Feuer und gieBt die Schale mit kaltem Wasser voll. Dabei fiillen sich 
die Ampullen mit Wasser. Nun wird nochmals bis zum Kochen erhitzt. Die Am
pullen entleeren sich wieder, werden herausgenommen, durch Abgchleudern mit 
der Hand oder geeigneten Apparaten von dem noch anhaftenden Wasser befreit, 
durch Erhitzen im HeiBluftsterilisator getrocknet und sterilisiert. 

Zur bequemeren Handhabung der Ampullen beim Reinigen und beim Fiillen 
benutzt man das in Abb. 94 wiedergegebene Einsteckbrett der Firma F RIDOLIN 
GREINER, Neuhaus am Rennweg. 

Fiillen der Ampullen. Bei der Ampullenfiillung hat man zwei Verfahren zu 
untersoheiden, je nachdem es sich urn die EinfiillULg von Flussigkeiten handelt, die 
ein Erhitzen auf hohe Temperaturen vertragen und daher nach dem Einfiillen in 
die Ampullen sterilisiert werden konnen, oder von L6sungen solcher Stoffe, die in
folge ihrer leichten Zersetzlichkeit eine Sterilisation durch Erhitzen nicht aushalten. 
Letztere mussen durch ein bakteriendichtes Filter filtriert und bereits steril in die 
Ampullen eingefiillt werden. 
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Das sterile Abfiillen von Fliissigkeiten in die Ampullen ermoglicht in 
bequemer Weise der durch Abb. 95 veranschaulichte Apparat von AUER u. Co., 
Ziirich. 

Der Apparat besteht aus einem dickwandigen, zylindrischen GefaB mit abgerundetem Boden, 
das in einen FuB gesetzt werden kann. Durch den GummistopfenverschluB fiihrt einerseits ein 
kniefiirmiges Glasrohr mit einer sterile Watte enthaltenden Ansatz-
olive, und andererseits ein an seinem unteren Ende etwas seitlich 
abgebogenes GIasrohr, in dessen oberen, zylindrisch erweiterten Teil 
mit Hilfe eines Stiickes weiten Gummischlauchs eine Porzellan
Filterkerze fest eingesetzt werden kann. Der so zusammengesetzte 
und mit einer AnzahI von Einschmelzglasern beschickte Apparat 
wird zunachst im Autoklaven oder im Wasserdampf steriIisiert. Nach 
dem Abkiihlen wird das kniefiirmige GIasrohr mit der Wasserstrahl
luftpumpe verbunden und die Injektionsliisung in die Porzellankerze 
gegossen. Vorausgesetzt, daB letztere einwandfrei arbeitet, sammelt 
sich nunmehr die Fliissigkeit keimfrei in dem unteren Teil des 
Glaszylinders an, so daB die Kaniilen der Einschmelzglaser hinein
tauchen. Die weitere Handhabung des Apparates ergibt sich aus 
dem, was vorher iiber das Ausspiilen der Einschmelzglaser in dem 
tu bulierten Exsiccator gesagt ist. 

Zum Einfiillen von Fliissigkeiten, die nach- Abb.95. 

traglich sterilisiert werden konnen, benutzt man am 
einfachsten eine gewohnliche Quetschhahn biirette, deren AusfluBrohr zu einer 
etwa 6 cm langen Capillare ausgezogen ist. An Stelle des Glascapillarrohres kann 
man auch die Nadel einer Pravaz-Spritze mit der Biirette verbinden. Der Gummi
schlauch ist vorher mit Wasser auszukochen. Die Biirette wird gut gereinigt, zu
letzt mit sterilem Wasser gespiilt und getrocknet. Nach dem Einfiillen der zweck
maBig in einem sterilen Kolben mit sterilem, am 
besten frisch destilliertem Wasser hergestellten 
Losung stiilpt man iiber die Offnung der Biirette 
ein Probierrohr. Zum Fiillen der Ampullen fiihrt 
man das AusfluBrohr der Biirette durch den bis 
auf etwa 2 cm Lange abgeschnittenen Hals bis in 
den Bauch der Ampulle und laBt die erforderliche 
Menge Fliissigkeit einlaufen. In 1 ccm -Ampullen 
werden 1,1 ccm der Fliissigkeit eingefiillt, damit 
nachher der Ampulle 1 ccm entnommen werden 
kann. Ebenso wird auch die Fiillung anderer Am
pullen etwas groBer als die geforderte Dosis be
messen. Die Ampullen diirfen nicht bis an die 
Capillare gefiillt werden, weil sie dann nach dem 
Zuschmelzen beim Erhitzen platzen; 1 ccm-Am
pullen haben deshalb gewohnlich einen Fassungs-
raum von 1,3 ccm. Beim Herausziehen des AusfluB- a. b 
rohres ist eine Benetzung des Ampullenhalses zu 
vermeiden. Bei Anwendung einer . gewohnlichen 
Biirette von 50 ccm Inhalt kann man allerdings 
nicht gleichzeitig das Einlaufen der Fliissigkeit in 
die Ampulle und den Stand in der Biirette beob- Abb.96. 

achten. Das ist aber auch nicht notig. Da die 
Ampullen in der Regel alle gleich weit sind, braucht man nur eiilige genau ;mit der 
gewiinschten Menge der Fliissigkeit zu fiillen; nach einiger 'Obung gelingt es dann 
leicht, auch die iibrigen ohne Able sung der Biirette richtig zu fiillen. Von Zeit zu 
Zeit kann man natiirlich auch wieder eine Ablesung der Biirette zur Kontrolle vor
nehmen. 

Wenn man die Fiillhohe der Ampullen mit einer Biirette oder Pravaz-Spritze 
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ausgemessen hat, kann man das Einfiillen auch mit der durch Abb. 96 wieder
gegebenen Vorrichtung ausfiihren, die von jeder Glasblaserei angefertigt wird. 

Der Apparat wird vor der Benutzung sterilisiert, mdem man ihn nach Abb. 96 b zu
sammengesetzt auf einen Kolben setzt, in dem Wasser etwa 1/2 Stunde lang zum Sieden er
hitzt wird. Zum Fiillen von Ampullen setzt man ihn nach Abb.96a zusammen und befestigt 
ihn an einem Stativ. Der Behalter faJ3t etwa 100 ccm Fliissigkeit. 

Zur Not kann man auch ohne besondere Apparate eine kleine Zahl 
von Ampullen auf folgende Wehle fiillen: Um z. B. etwa zehn Ampullen zu 2 ccm 
mit einer Fliissigkeit zu fiillen, stent man in einer weithalsigen 30 g -Flasche 
etwa 25 ccm der sterilen Losung in der iiblichen Weise her = Nr. 1. In eine zweite 
weithalsige Flasche gibt man etwa 10 g steriles Wasser = Nr. II und verschlieBt 
beide Flaschen bis zur Verwendung mit einem Watteprropfen, der mit Gaze umlegt 
ist. Nach diesen Vorbereitungen nimmt man die Ampullen zur Hand, bricht die 
zugeschmolzene Spitze nach dem Einritzen mit einem Glasschneider vor
sichtig ab, erwarmt den Bauch der Ampulle einige Sekunden iiber einer 
Gasflamme und stent die Ampulle mit der Spitze nach unten in Glas Nr. II 
ein. Sobald etwas Wasser aufgestiegen ist, schleudert man die wenigen 
Tropfen in den Bauch der Ampulle und kocht. In dem Augenblick, wo 
der Dampf austritt, stellt man die Ampulle in Flasche Nr. I ein, und zwar 
so, daB die Spitze den Boden beriihrt und die sterile Fliissigkeit aufsteigen 
kann. Die Ampulle fiillt sich dann leicht von selbst und wird nach dem 

Abb.97. 

Zuschmelzen steriIisiert. In gleicher Weise verfahrt 
man bei oligen Losungen, nur daB man in die Ampul. 
len einige Tropfen A t her bringt, die Ampullen erwarmt, 
bis sie nur noch Atherdampf enthalten und sie dann 
schnell mit der Spitze in das sterile 01 einstellt. 

Zur Fiillung einer kleinen Zahl von Ampullen dient auch der 
von WACHSMANN konstruierte, von J. H. BUCHLER in Breslau I 
zu beziehende Rezeptur.Ampullenfiiller (Abb.97). Der
selbe besteht aus einer besonders geformten Pipette mit einge
schliffenem Hohlstopfen, der durch ein GummibiUlchen ver
schlossen ist. Die AusfluJ30ffnung ist so gehalten, daJ3 20 Tr. 
1 ccm bilden. An der I:lpitze der Pipette wird eine Fiillnadel 
aus GIas oder MetaU dureh Gummidichtung befestigt. wahrend 
das untere konische GefaJ3 zur Aufnahme etwa abtropfender 
Fliissigkeit und zum Abstellen des Apparates wahrend der Ar
beit dient. Ist das Fiillglas gefiillt, so setzt man den mit 
Gummiball versehenen Stopfen auf und veranlaJ3t durch 
leichten Druck die Fliissigkeit zum AusflieJ3en, wobei man 
feststellt, wieviel Tropfen einem Kubikzentimeter entsprechen. 

Abb.98. 

Ein Abmessen der einzufiillenden Fliissigkeit wie bei der Verwendung einer 
Biirette ermoglicht der von WULFF konstruierte Ampullen.Fiillapparat, der durch 
Abb. 98 veranschaulicht ist. 

Dieser Apparat ist eine Art Nachfiillbiirette. Wie die Abbildung zeigt, verjiingt sich der 
obere, 100-200 eem fassende Fliissigkeitsbehalter, der durch emen lose iibergreifenden Deckel 
geschlossen werden kann, in ein engeres GIasrohr mit angesehmolzenem GIashahn, an den nach 
unten ein ziemlich enges und kurzes Biirettenrohr' angeschmolzen ist. Die Skala der Biirette 
ist doppelseitig: links ist eine schwarze, gewiihnliche Graduierung von 0-6 cern (in l/JO ccm· 
Teilung) vorgesehen, die den Glasapparat fiir die Abfiillung jedes genau abzumesflenden 
kleinen Fliissigkeitsvolums geeignet macht; rechts dagegen ist eine rote, fiir· die Fiillung von 
I.ccm-Ampullen bestimmte Skala mit nur wenigen Teilstrichen angebracht. Da diese Ampullen 
zweckmaJ3ig mit 1,1 c~m Fliissigkeit gefiillt werden, zeigt diese rote Skala eine I;I.ccm.Teilung. 
An das Biirettenrohr ist unten ein Kautschuksehlauch mit Quetsehhahn und Pravaznadel angefiigt. 

Die in dem oberen Fliissigkeitsbehalter befindliehe Fliissigkeit lauft durch die verhaltnis· 
maJ3ig enge Bohrung des GIashahns und das an letzteren angesehmolzene, in die Biirette hinab. 
ragende, zungenfiirmige enge Riihrchen in das Biirettenrohr langsam ein, so daJ3 eine genaue Ein· 
stellung der Fliissigkeitssaule auf den Nullpunkt leicht miiglich ist. Ein rechts oben in der Bii· 
rettenwand vorhandenes Loch, das wahrend des Abfiillprozesses durch einen losen Wattebausch 
gegen eindringende Keime verstopft wird, dient fiir den Luftzutritt. Der GIasapparat kann, da 
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'Elr nur etwa ~5 cm. lang ist, im Dampf~ter~isat~r oder auch durch Auskochen in einem griilleren 
~asserbad kelmfrel gemacht werden. MltHilfe diesesApparates, den dieFirmaFRIDoLINGREINER 
ill Neuhaus am Rennweg liefert, kann man etwa 100 Ampullen in 20 Minuten fiillen. 

Zum A bfiillen griillerer Mengen von Ampullen eignet sich auch der durch Abb. 99 veranschau
lichte Ampullenabfiiller von HuGO KEYL in Dresden-A. Derselbe besteht aus einer starken Grund
platte, die ein Metallstativ mit dem verstellbaren Spezialhalter triigt. Auf dieser Grundplatte steht 
eine Fiinfliter-Vorratsflasche. In 
diese ist der glaserne Abfiillzylin
der mit seinem Steigrohr einge
senkt. Der Abfiillzylinder fallt ca. 
400 ccm Fl iissigkeit. Der auslegende 
Arm triigt die Fiillnadel, die durch 
einen Quetschhahn zu verschliellen 
ist. Der Abfiillzylinder ist durch 
eine aufgeschliffene Kappe ver
schlossen, deren linker Arm in 
einem Luftfilter endet, wahrend 
rechts die Saugpumpenleitung an
geschlossen ist. Diese geht zu
niichst durch das Riickschlaggefiill 
B. C ist ein messingner Wasser
hahn mit 10 mm DurchlaB und 
1/2 Zoll Verschraubung. Daran ist 
ein Stutzen angeschraubt, an dem 
die kombinierte Saug- und Druck
pumpe D angeschlossen ist. Von 
meser Pumpe geht ein Schlauch 
nach dem Spezialgebliise E. 

Andere kleine und griiBere 
Apparate liefern auch die Firmen 
Dr. H. ROHRBECK NACHF. in Berlin 
NW, ERICH KOELLNER in Jena, 
Dr. W. BOLTZE in Berlin SO 26, 
PAULALTMANNinBeriinNW6,Ro
BERT GOETZE in Leipzig, WACHEN
FELD u. SCHW ARZSCHILD in Kassel, 
F. u. M.LAUTENSCHLAGER in Berlin 
N 39 u. a. Zahlreiche Apparate zur 
Fiillung von Ampullen sind in dem 
eingangs erwiihnten Werk von C. 
STICH abgebildet und beschrieben_ 

Zuweilen bleiben beim 
Fiillen der EinschmelzgHiser 
in deren Kaniilen Fliissigkeits- Abb. 99. 

tropfchen haften, die dann 
durch die Erhitzung wahrend des Zuschmelzens zersetzt werden konnen. Urn diesen 
"Ubelstand zu vermeiden, kann man in der Weise verfahren, daB man einzufiillende 
wasserige Fliissigkeiten doppelt so stark bereitet, als sie sein sollen, von diesen dann 
nur die HaUte des eigentlich einzufiillenden Volums mit HiUe der Pravazspritze oder 
der Biirette einflieBen laBt und endlich ein gleiches Volum Wasser zum Ausspiilen der 
Kaniile zufiigt. Dieses Verfahren ist aber recht umstandlich und erfordert auBer
()rdentliche Aufmerksamkeit beim Einfiillen. ZweckmaBiger ist es, etwa hangengeblie
bene Tropfchen in der unter Zuschmelzen (S. 408) angegebenen Weise zu beseitigen. 

Zuschmelzen der Ampullen. Die Offnung der Ampulle wird an den Rand einer 
Flamme (Bunsenflamme oder Spiritusgeblaseflamme) gehalten und die Ampulle mit 
den Fingern gedreht, bis das Glas zu einer gleichmaBig run den Kuppe zusammen
geschmolzen ist. Gerat man zu weit in die Flamme hinein, so entsteht eine leicht 
zerbrechliche Glasblase anstatt der gewiinschten gleichmaBigen Verschmelzung. 

Nach anderen Angaben soll man den oberen Kaniilenteil in der Flamme eines 
Spiritusgeblasebrenners eben weich werden lassen und das Ende dann mit ciner 
Pinzette abkneifen. Bei sehr diinnwandigen Ampullen empfiehlt es sich, kurz vor 
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dem Zuschmelzen die Ampullen auf die Sterilisationstemperatur zu erhitzen, damit 
sie bei der nachherigen Sterilisation nicht platzen. 

Leicht entziindliche Fliissigkeiten enthaltende Ampullen verschlieBt. 
man nach FREUND, indem man ihre offene Spitze durch eine durchlochte Asbest
platte steckt und die Stichflamme auf die Spitze richtet. 

1st beim Fiillen der Ampullen etwas von der Fliissigkeit in der Capillare hiingengeblieben,_ 
so kann es vorkommen, daB in dieser Fliissigkeit gel6ste organisehe Stoffe sieh beim Zusehmelzen 
unter Verkohlung zersetzen. Man beseitigt deshalb vor dem Zusehmelzen die Fliissigkeit aus den 
Ca pillaren, am einfachsten dureh Aufblasen von Wasserdampf mit del' in A b b. 100 wiedergege benen 

Abb. 100. Abdampfen der Ampullenhalse vor dem 
Zuschmelzen. 

Vorriehtung, die man leieht herstellen kann. Be~ 
Ampullen mit oligen, iitherisehen nnd weingei
stigen Losungen verwendet man eine mit Ather 
oder Weingeist beschickte Geblaseflasche. 

Um festzustellen, ob die Capillare 
dicht zugeschmolzen ist, nimmt man jede 
einzelne Ampulle in die Hand und macht. 
mit ihr, die Spitze nach vorn gerichtet, 
schleudernde Bewegungen, die man gegen 
ein Blatt Filtrierpapier richtet. Letzteres 
wird dabei gegen das Licht gehalten. Beil 
nicht dichten Ampullen zeigen sich dann 
auf dem Papier die durch herausgeschleu
derte Tropfchen bewirkten feuchten Stel
len. AuBerst feine Offnungen lassen sich 
auf diese Weise nicht erkennen. Man er
kennt diese leicht, wenn man die Ampullen 

in heiBes Wasser stent, so daB sie ganz untergetaucht sind; aus den undichten 
Ampullen steigen dann LuftbHischen auf. 

Sterilisieren der gefiillten Ampullen. Sind die Ampullen nicht keimfrei gefiillt 
worden, so muB die Fiillung nachher in den zugeschmolzenen Ampullen sterilisiert 
werden. In den meisten FaIlen kann dies durch Erhitzen im Wasserdampf geschehen. 
Bei Anwendung von ungespanntem Wasserdampf ist halb· bis einstiindiges Erhitzen 
erforderlich. Helv. I~Bt einmal 30 Minuten lang in stromendem Wasserdampf er
hit zen oder an 3 aufeinander folgenden Tagen je 15 Minuten lang, oder im Auto
klaven bei 115 0 15 Minuten lang. 1st nur eine kleine Zahl von Ampullen zu sterilisieren. 
so hi.ingt man sie in einem Drahtkorbchen oder gelochten Blecheinsatz in die Offnung 
eines Infundierapparates und verschlieBt diese mit einem gelochten Deckel. Zum 
Sterilisieren groBerer Mengen von Ampullen benutzt man gewohnliche Kochtopfe
mit passenden Einsi.itzen (z. B. einem Durchschlag aus der Kiiche) und durchlochtem 
Deckel. Es lassen sich natiirlich auch die in dem Abschnitt Sterilisation (Bd. II, 
beschriebenen Apparate benutzen. 

Losungen von Alkaloidsalzen und anderen Arzneistoffen, die durch Erhitzen 
auf 100 0 zersetzt werden konnen (vgl. unter Sterilisation Bd. II), werden nach dem 
Verfahren von TYNDALL sterilisiert, indem man die Ampullen an 4 bis 7 aufeinander 
folgenden Tagen je eine halbe Stun de lang im Wasserbad auf etwa 60-80 0 erhitzt. 

Die Priifung auf Keimfreiheit kann in der Weise erfolgen, daB man mit einell 
ausgegliihten Platindraht einige Tropfen des Inhaltes einer Ampulle in ein Probier
rohr mit steriler Ni.ihrlosung bringt. Das mit Watte verschlossene Probierrohr stellt 
man dann 24-36 Stun den in den Brutschrank. Bleibt die Ni.ihr15sung innerhalb 
dieser Zeit klar, so darf die Losung in der gepriiften Ampulle und damit auch in den 
gleichzeitig sterilisierten Ampullen als keimfrei betrachtet werden. Erscheint die 
Ni.ihr15sung triibe, so ist die Gegenwart von Bakterien erwiesen. 

An Stelle eines Brutschrankes liiBt sieh aueh ein Kochtopf mit Wasser von 35-36° ver
wenden, das man durch Unterstellen eines Nachtlichtes auf dieser Temperatur hiilt. Die Pro bier-
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Tohre mit der Nahrlosung werden mit einem Drahtkorb oder Blecheinsatz in das Wasser gesteIIt 
und der Topf mit einem Deckel verschlossen. 

Aufbewabrung und Abgabe von Ampullen. Werden Ampullen mit Losungen verschiedener 
Art vorratig gehalten, so ist es zur Vermeidung von Verwechslungen erforderIich, daB jede einzelne 
Ampulle mit Inhaltsangabe versehen wird. Zu diesem Zwecke kann man ein Papiersehildehen 
auf jede Ampulle kleben oder die Bezeiehnung mit einem Gummistempel und festhaftender 
Farbe aufdrueken. Zur Aufbewahrung und Abgabe der AmpuIIen verwendet man Kastehen 
mit Faehern, die je eine Ampulle aufnehmen. Die Firma BECKER u. MARXHAUSEN in Kassel 
bringt solche Kastchen in verschiedener Ausfiihrung und GroBe in den Handel (Abb. 101-106). 

Abb. 101. Abb. 102. 

Abb. 103. Abb. 104. 

Abb. 107. Abb. 105. Abb. 106. 

Abb.108. Abb. 109. 

Die Kasten sind mit Einsatzen aus Wellpappe versehen, wodul'ch die Ampullen vor dem 
Zel'breehen gesehiitzt sind. Die Einsatze sind herausnehmbar (Abb. 103). Dadureh wird das 
Hineinbringen der Ampullen und das Herausnehmen beim Gebraueh erleiehtert. Abb. 104 
zeigt ein Kastehen mit Faehern, in denen die Ampullen aufreeht stehen. Das Kastehen wird 
mit einem entspreehend hohen Deekel versehlossen. Bequemer sind die in den iibrigen Ab. 
bildungen wiedergegebenen fIaehen Kastehen. 

Ampullenoffner, die den Paekungen beigegeben werden, sind kleine Stahlmesser mit 
feingezahnter Sehneide (Abb. ]07 und 108). Beim Gebraueh werden die Ampullen mit dem 
Offner angel'itzt und dUl'ch vol'sichtiges Abbrechen geoffnet. 

Ampullenoffnel' nach FRERICHS (RHEINISCHE SCHMIRGELWERKE, Beuel a. Rh.) sind 
aus Siliciumcal'bidpapiel' hel'gestellt (Abb.109). Sie sind aueh zum Offnen der Maj olen ge
eignet, indem man mit der Flache des Offners iibel' den Wulstrand der Majole stl'eicht. 

Ampullen fiir Infusionen. Zu sterilen Infusionen von physiologischer Kochsalz
losung und anderen Losungen verwendet man pipettenartige Ampullen von 250 
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-bis 500 ccm Inhalt, die an beiden Enden ein Ansatzrohr haben (Abb. 110). Zur 
Fiillung verbindet man die Ampullen durch einen mit Quetschhahn versehenen 
Schlauch mit einem Glasrohr, das in die einzufiillende, schon moglichst steril her . 
. gestellte Losung getaucht wird. Das andere Robr der Ampulle wird durch einen 

Abb. 110 • 

. Schlauch mit einer Saugvorrichtung verbunden. Die Ampulle wird dann mit der 
Fliissigkeit nicht ganz vollgesogen. Kach dem SchlieLlen des Quetschhahnes lost man 
{).ie Verbindung mit der Saugvorrichtung, schmilzt erst das obere Rohr zu, erhitzt die 
Ampulle durch Einstellen in siedendes Wasser und schmilzt dann das andere Rohr zu. 
Man kann auch das andere Rohr zunachst offen lassen und nach dem Sterilisieren 
zuschmelzen. Beim Sterilisieren stiilpt man dann iiber das Rohr ein einseitig ge· 
schlossenes Glasrohr; nach dem Abnehmen des letzteren halt man die Capillare 
.13chrag in die Flamme und schmilzt sie zu. 

Als Saugvorrichtung kann man auBer einer Wasserstrahlpumpe auch eine groBe mit Wasser 
gefiiIlte Flasche benutzen, in deren Hals man mit einem doppelt durchbohrten Stopien ein kurzes, 
rechtwinklig gebogenes GIasrohr und ein bis auf den Boden der FJasche reichendes Heberrohr 
beiestigt. Die Flasche wird auf den Tisch gestellt und das Reberrohr durch einen Schlauch bis 
.auf den FuBboden verIangert. Der Schlauch wird mit einem Schrauben-Quetschhahn versehen. 
Nach dem Ansaugen des Rebers laBt man das Wasser in eine untergestellte Flasche laufen und 
cegelt die Saugwirkung durch den Quetschhahn. 

Amygdalus. 
Prunus amygdalus STOKES [Prun us amygdalus STOKES (BAILLON) var . 
.amara et dulcis D. C., Amygdalus communis L.]. Rosaceae
Prunoideae. Mandelbaum. Heimisch wahrscheinlich im subtropischen China 
und Vorderasien, kultiviert zur Samengewinnung seit Jahrtausenden in den warmen 
gemiiLligten Zonen, namentlich im Mittelmeergebiet (Siideuropa, Nordafrika), im 
Siiden Englands und Skandinaviens wie in den meisten Gegenden Kaliforniens. Der 
Baum mit bitteren Samen ist wahrscheinlich als die wilde Form anzusehen, die mit 
13iiLlen Samen ist durch Kultur aus dieser hervorgegangen. 

Die Frucht ist eine zuniichst fleischige, spater lederige trockene Steinfrucht 
mit filzig behaarter Fruchtschale, die aufreiJ3t und den Samen (von den zwei Samen
anlagen ist gewohnlichnur eine ausgebildet) mit der hellbraunen grubigen Stein
~>chale en tliillt. 

Amygdalae amarae. Bittere Mandeln. Bitter Almonds. Amandes 
ameres. Semen Amygdali amarum. 

Hauptsachlich die kleinen berberischen Mandeln aus N ordafrika, die groJ3en sizi
lianischen und die Teneriffasorten aus Siidfrankreich und den Kanaren. Erstere sind 
am meisten geschatzt. 
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Bittere Mandeln sind durchschnittlich 2 cm lang, bis 1,2 cm breit, unsymmetrisch. 
eiformig, an den Seiten abgeplattet, an dem einen Ende kurzgespitzt, am andern 
abgerundet und hier bis 0,8 em dick. Am breiten Ende des Samens die Chalaza, 
von der aus sich die Gefiillbiindel als dunkle Adern durch die ganze Samenschale 
verzweigen. Innerhalb der zimtbraunen Samenschale ein sehr diinnes Endosperm 
und der Embryo mit den beiden grollen, dicken, flachkonvexen, leicht trenn. 
baren Cotyledonen, die die kurze Radicula im spitzen Ende des Samens und die 
Plumula einschliellen. Nach dem Einweichen des Samens in heillem Wasser liillt sich 
die Samenschale nebst dem Endosperm als Haut von dem KeimJing abziehen. Ge· 
schmack stark bitter. 

Mikroskopisches Bild. In der Epidermis der Samenschale sehr ungleich groBe, 
tonnenformige, besondel's in del' unteren Halfte reich getiipfelte, nur wenig verdickte, verholzte 
Steinzellen, einzelne starker verdickte konnen leicht losgerissen werden und machen den Eindruck 
eines del' Samenschale anhaftenden Pulvers (diese bedingen die schiilferige Beschaffenheit del' 
Mandeln). Die Epidermiszellen sind in ihrer Form charakteristisch und fiir die Identifizierung 
der Mandeln gegeniiber ahnlichen Samen zuverlassig. In dem Gewebe del' Cotyledonen fettes 01, 
Aleuronkomer mit EiweiBkristallen, Globoiden, zuweilen auch Oxaiaten (drusen- odeI' stabchen
formige Kristalle). Keine Starke. 

Pul ver. Fiir die Mandelkleie sind neben dem Cotyledonargewebe (s.o.) charakteristisch 
die verschieden groBen, tonnenformigen Steinzellen del' Epidermis der Samenschale = Schiilfer
zellen (s. o.), vielfach erhalten und einzeln odeI' noch zu mehreren aneinanderhangend. sehr haufig 
1Ilerbrochen. 

Ver/iilschungen und Substitutioneno Die im Preise billigeren Pfirsichkerne, 
von Prunus persica SIEB. et Zucco (Amygdalus persica L.), vielfach in Kultur. Die Samen 
dienen zur Herstellung minderwertiger Sorten Mandelol und Bittermandelwasser. Die Samen von 
Prunus armeniaca L., der Aprikose, von Prunus insititia L., der Kriechenpflaume, 
und anderer mehr. Ein groBer Teil der als Mandelkuchen und Mandelkleie im Handel angebotenen 
Ware besteht aus den Samenresten del' Aprikosen und Pfirsiche. Anatomisch lassen sich diese 
folgendermaBen erkennen: Bei den bitteren Mandeln und den Pfirsichen sind die Schiilfer
zellen radial gestreckt, bei den Aprikosen und Kriechenpflaumen tangential, jedoch auch z. T. iso. 
diametrisch. Del' Durchmesser dieser Epidermiszellen betragt bei den Mandeln in radialer Richtung 
135-160 ft, in tangentialer Richtung 70-85 ft, bei den Pfirsichen 90-170 ft bzw. 60-110 ft, bei 
den Kriechenpflaumen 50-60,u bzw. 60-100,u in radialer bzw. tangentialer Richtung. 

Bei Behandlung mit rauchender Salpetersaure werden die Oltropfchen von bitteren Mandeln 
unter dem Mikroskop gesehen indigoblau, die von Pfirsichen und Aprikosen orangegelb, die von der 
Kriechenpflaume blaugriin. 

Bestandteileo 36-50 % fettes 01, 2-3 % gummiartige Stoffe, 25-35 0/ 0 

EiweiBstoffe, 5% Zucker, 3 % Asche, 5-6% Wasser und 1,7-3,5% Amygdalin, 
C.OH27NOll, ein Glykosid, das den bitteren Geschmack bedingt. AuBerdem das Enzym Emu1. 
sin, welches das Amygdalin bei Gegenwart von Wasser zerlegt in Benzaldehydcyanhydrin und 
Traubenzucker (vgl. Aqua amygdalarum amararum). Starke ist nicht vorhanden. 

PTii/ungo Die bitteren Mandeln miissen beim Kauen stark bitter, diirfen aber 
nicht ranzig schmecken. Der Keimling mull naeh dem Abziehen der Samenschale 
rein weill sein. 

Anwendung. Zur Gewinnung von Mandelol. ,Der PreBriickstand dient zur Ge. 
winnung von Bittermandelwasser und atherischem BittermandelOl. Er ist giftig wegen 
des Gehalts an Amygdalin. Durch Behandlung mit warmem Wasser unter vermindertem Druck 
kann der PreBriickstand entbittert werden (DRP. 154733). Der GenuB groBerer Mengen von 
bitteren Mandeln bnn tOdlich wirken. 

Oleum Amygdalarum (amararum) aethereum, Atherisches Bittermandelol, Oil 
Qf Bitter Almond, Essence d' amande amere, Oleum Amygdalae amarae. 

Gewinnungo Nur ein sehr kleiner Teil des im Handel befindlichen Bittermandeliiles 
wird aus bitteren Mandeln, der weitaus groBte Teil aus Aprikosenkernen gewonnen; 
das atherische AprikosenkemOl ist mit dem BittermandelOl vollig identisch. Man verwendet 
Aprikosenkeme aus Syrien und Kleinasien, Marokko, Kalifornien und Japan. 

Die gemahlenen Kerne werden zunachst durch Pressen vom fetten OI befreit; die PreB· 
kuchen mahlt man zu einem feinen Pulver, riihrt dieses mit 6-8 T. Wasser von 50-600 an, 
(aBt 12 Stunden stehen und destilliert dann das 01 mit Wasserosmpf abo 

Nach einer Vorschrift von PETTENKOFElt werden 12 T. entolte und gepulverte Mandeln 
unter Umriihren in 100-120 T. siedendes Wasser eingetragen. Nachdem der Brei 1/,_1/2 Stunde 
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gestanden hat, IaBt man erkalten, mischt 1 T. frisches, mit 6-7 T. kaltem Wassel ttngeriihrtes 
Mandelpulver hinzu und liiBt 12 Stunden stehen. Das heiBe Wasser lost das Amygdalin besser 
als kaltes, zerstort aber das Emulsin. Um die Spaltung einzuleiten, muB also frisches - nicht 
erhitztes - Mandelpulver hinzugefiigt werden. Das in einem Gewichtsteil Mandeln enthaltene 
Emulsin reicht zur Zerlegung des Amygdalins von 12 T. aus. Das Bittermandelol wird 
aus dem Brei durch eingeleiteten Wasserdampf abgetrieben. Die Destillation iiber freiem Feuer 
ist nicht zu empfehlen, da die Masse leicht iiberschiiumt oder anbrennt. Wegen der Giftigkeit 
der Blausiiurediimpfe muB bei der Destillation stark gekiihlt werden. Den Kiihler verbindet 
man luftdicht durch Pergamentpapier mit der Florentiner Flasche, von deren Hals aus man 
durch ein Glasrohr die entweichende Blausiiure in Wasser oder ins Freie leitet. Das 01 
sammelt sich in der Vorlage am Boden. Das abflieBende Wasser enthiilt sehr viel 01 
gelost, das man durch Cohobation des Destillationswassers gewinnt. Hierzu bringt man das 
gesammelte Wasser in eine Blase, die man durch indirekten Dampf heizt. Das im Wasser ge-
16ste 01 geht mit den ersten Anteilen iiber. Sobald reines Wasser kommt, unterbricht man 
die Destillation. Die Ausbeute aus bitteren Mandeln betriigt 0,5-0,7 % , aus Aprikosenkernen 
0,6-1,0°/0' "Ober die chemischen Vorgiinge bei der Bildung des iitherischen Bittermandeloles 
siehe unter Aqua Amygdalarum amararum. 

Eigenschajten. Blausaurehaltiges Bittermandelol ist eine farblose, all
mahlich gelb werdende, stark lichtbrechende Fliissigkeit von angenehmem Bitter
mandelgeruch und stark brennendem, etwas bitterem Geschmack (Vorsicht !). Spez. 
Gew. 1,045-1,070 (15°); oeD 0° bis + 0° 9'; n D2oo 1,532-1,544. Frisch destillierte& 
01 reagiert neutral. allmiihlich nimmt es, infolge der Oxydation des Benzaldehyd& 
zu Benzoesaure, die sich bisweilen in Kristallen abscheidet, saure Reaktion an. Es 
lost sich in etwa 300 T. Wasser, in 1-2 Vol. Alkohol von 70%, in 2,5 Vol. Alkohol 
von 60 % , 

Bestandteile. Das 01 besteht zum groBten Teil aus Benzaldehydcyanhydrin. 
CaH 5CH(OH)CN, daneben enthiilt es auch Benzaldehyd und Cyan was serstoff. Der Ge
samtgehalt an Cyanwasserstoff (frei und im Benzaldehydcyanhydrin gebunden) ist urn so hoher, 
je h6her das spez. Gewicht des Oles ist. Nach SCHIMMEL u. Co. enthiilt das O! bei einem spez. 
Gew. 1,052 bis 1,058 1,6-4,00f0 HCN, bei einem spez. Gew. 1,086-1,096 9-11,40f0 HCN. 
Das 01 enthiilt ferner noch 0,2 % eiues bisher nicht naher untersuchten, angenehm riechenden 
oligen Stoffes, der jedenfaIls den Unterschied des Geruches des natiirlichen Oles und eines 
kiinstlich hergestellten bedingt. 

Erkennung. Schiittelt man einige Tropfen des Ols mit etwas Natronlauge, fiigt einige 
Kornchen Ferrosulfat und 1 Tr. Eisenchloridlosung hinzu, erwiirmt und siiuert dann mit Salz
siiure an, so tritt ein blauer Niederschlag von Berlinerblau auf. 

Priijung. a) Schiittelt man 20 Tr. des 01es mit einer filtrierten Losung von 
5 g Natriumbisulfit in 10 ccm kaltem Wasser kraftig durch, fiigt dann 10 ccm Wasser 
hinzu und laBt die Mischung einige Minuten in heiBem Wasser stehen, so muB der 
Geruch vollstandig verschwunden sein, und es diirfen sich an der Oberflache der 
Fliissigkeit keine Oltropfchen abscheiden (fremde Ole, Nitrobenzol). - b) Die Prii
fung auf Nitrobenzol durch Reduktion zu Anilin und auf Chlorverbindungen ent
haltenden kiinstlichen Benzaldehyd wird wie bei Benzaldehyd ausgefiihrt (S.656). 

Anmerkung. Bei der Probe auf Chlorverbindungen ist bei dem Nachweis des Chlor
wasserstoffes in den Verbrennungsgasen die Fliissigkeit vor dem Zusatz von Silberuitratlosung zum 
Sieden zu erhitzen. Spuren von Cyanwasserstoff geben bei gewohnlicher Temperatur eine schwache 
Trii bung von Silbercyanid, die nach dem Erhitzen nicht auftritt. Am e r i k ani s c h e s Bitter
mandeWI ist nach TAYLOR sehr oft chlorhaltig, also mit kiinstlichem Benzaldehyd verfiilscht. 

Bestimmung des Gehaltes an Cyanwasserstoff. DasLIEBIGSche Verfahren, 
das zur Bestimmung des Gehaltes des Bittermandelwassers angewandt wird, ist nach SCHIMMEL 
u. Co. fiir das 01 nicht brauchbar. Man bestimmt den Gehalt an Cvanwasserstoff am besten 
gewichtsanalytisch: 1 g Bittermandelol lost man in einem Beche;glas in 10 ccm Weingeist, 
fiigt 10 ccm weingeistige Ammoniakfliissigkeit hinzu und liiBt einige Minuten stehen. Dann 
gibt man die Losung von 1 g Silbernitrat in 20 ccm Wasser hinzu, sowie einige Kubikzentimeter 
Salpetersiiure und erwarmt auf dem Drahtnetz unter Umriihren, bis die iiber dem Niederschlag 
stehende Fliissigkeit klar geworden 1st. Nach drei Stunden sammelt man den Niederschlag auf 
einem bei 100° getrockneten und gewogenen Filter, wiischt mit heiBem Wasser aus und trocknet 
bei 100°. Gefundenes AgCN X 0,20 15 =HCN. Oder man gliiht den Niederschlag von Silbercyanid 
in einen gewogenen Porzellantiegel und wiigt den aus Silber bestehenden Riickstand. 
1 T. Ag = 0,25 T. HCN. Amer. fordert einen Gehalt von 2-4% HCN. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt, in klein en ganz gefiillten, 
dicht verschlossenen Glaseru. 
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Anwendung. Wegen des schwankenden Gehaltes an Cyanwasserstoff wird es kaum noch 
als Arzneimittel angewandt (in weingeistiger Losung, ahnlich wie Bittermandelwasser zu 1/2 bis 
1 Tropfen). Die groBte Menge wird zur Herstellung von Likoren und Branntweinen mit Bitter
mandelgeschmack verwendet. Ais Riechstoff. 

Oleum Amygdalarum amararum sine Acido hydrocyanico, Blausiurefreies Bitter
mandelol. 

Da'l'stellung. 10 T. atherisches Bittermandelol schuttelt man mit 6 T. geloschtem 
Kalk und einer Losung von 3 T. Ferrosulfat in 50 T. Wasser kraftig durch und destilliert das 01 
mit Wasserdampf uber. 

Eigenschaften. Farblose Fliissigkeit, optisch inaktiv, spez. Gew. 1,050-1,055, 
Sdp.179°. nD2o .1,542-1,546. Es besteht fast ganz aus Benzaldehyd und ent· 
halt daneben nur noch eine sehr kleine Menge eines angenehm riechenden gel ben Oles. 

P'l'iifung. Die Priifung auf Cyanwasserstoff, auf Nitrobenzol und auf chl.or
haitigen kiinstlichen Benzaldehyd wird in gleicher Weise ausgefiihrt wie bei Benz
aldehyd (S. 656.) .. 

Anwendung. Wie Benzaldehyd. 

Kiinstliches Bittermandelol siehe Benzaldehyd. (S. 655 u. Bd. II S. 1309.) 

Amygdalinum. Amygdalin. C20H27N0l1 + 3HgO Mol.-Gew. 511. 
Da.s Glykosid der bitteren Mandeln, der Pfirsichkerne und Aprikosenkerne. 
Da'l'stellung. Gepulverte, vom fetten 01 moglichst befreite PreBkuchen von bitteren 

Mandeln, Pfirsichkernen oder Aprikosenkernen werden mit der 2-3fachen Menge Alkohol 
(95 Vol.. %) einige Stunden am RiickfluBkiihler ausgekocht. Man gieBt den Auszug ab und wieder
holt das Auskochen mit frischem Alkohol nochmals. Die Ausziige werden na.ch dem Absetzen 
filtriert; darauf destilliert man 5/0 des Alkohols ab und vermischt die riickstandige Losung mit 
1/2 VolumAther. Die in der Kalte ausgeschiedenen Kristalle werden mit Ather gewaschen und aus 
siedendem Alkohol (90 Vol._%) umkristallisiert. 

Eigenschaften. Farblose Prismen, geruchlos, Geschmack schwach bitter. Bei 
110 -120° wird es wasserfrei (aus starkem Aikohol kristallisiert as wasserfrei in 
glanzenden Blattchen), hei 160° braunt es sich und schmilzt gegen 200° unter Zer
setzung. Loslich in 12 T. kaltem Wasser, sehr leicht in heiIlem Wasser, in 900 T. 
kaltem, in 11 T. siedendem Alhohol, unloslich in Ather. Bei Gegenwart von 
Wasser wird es durch das Enzym Emulsin in Glykose und Benzaldehydcyanhydrin 
zerlegt: C20Hg7N0l1 +2HgO = 2CoHuOo+ COH 5CH(OH)CN. Beim Kochenmitkonz. 
Salzsaure entsteht Mandelsaure, COH6CH(OH)COOH, deren Nitril das Benzaldehyd
cyanhydrin ist. 

E'I'kennung. Von konz. Schwefelsaure wird es mit blaBviolettroter Farbe gelost. 
- Wird 0,1 g Amygdalin und eine Emulsion von 1 g suBen Mandeln und 10 ccm Wasser eine 
Stunde lang stehen gelassen, so zeigt die Mischung den Geruch des Bittermandelwassers; wird 
die Mischung mit etwa. 0,01 g Ferrosulfat, 1 Tr. Eisenchloridlosung und 10 Tr. Natronlauge ver
setzt und daun IJ'lit verd. Salzsaure angesauert, 80 tritt Blaufarbung durch Bildung von Berliner
blau ein. 

P'l'iifung. a) 0,2 g Amygdalin miissen sich in 3 bis 4 Tr. Wasser klar oder fast 
klar losen. - b) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 Ufo Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig. •. 
Anwendung. Selten, zusammen mit einer Emulsion aus siiBen Mandeln wie Bittermandel

wasser. 1,9 g Amygdalin geben mit 100 g einer Mandelemulsion eine Mischung, die 0,1 Ufo HCN 
enthiilt. GroBte Einzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g. 

Aqua Amygdalarum amararum, Bittermandelwasser, Bitter Al
mond Water, Eau d'amandes ameres, Aqua Amygdalae amarae. 
Aqua Amygdalarum amararum spirituosa. (Germ. 6 siehe Bd. II S. 1306.) 

Bittermandelwasser darf in Deutschland abgegeben werden, wenn Aqua Lauro
cerasi, Kirschlorbeerwasser, verordnet ist. Viele Pharmakopoen (Austr., Brit., 
Helv., Gall. u. a.) haben nur Aqua Lauroccrasi aufgenommen. 

Da'l'stellung. Germ.: 12 T. bittere Mandeln werden grob gepulvert, durch Pressen ohne 
Erwarm ung soweit wie moglich von dem fetten OJ befreit und dann in mittelfeines Pulver ver-



414 Amygdalus. 

wandelt. (1m Winter kann man das grobe Mandelpulver VOl' dem Pressen auf etwa 300 - nicht 
hoher 1 erwarmen, ebenso die PreBplatten.) Das entfettete Pulver wird mit 20 T. Wasser zu 
einem gleichmaBigen Brei angerieben und diesel' in die Destillierblase gebracht. Letztere soil 
nul' zu etwa 1/3 von dem Brei angefUllt werden. Die Destillierblase wird dann geschlossen und 
mit dem Kiihler verbunden. Nach 12stiindigem Stehen Jegt man in einel' Flasche 3 T. Weingeist 
VOl', verbindet den Kiihler mit einem Glasrohr, das in den Weingeist etwas eintaucht, und ver
schlieBt die Offnung del' Vorlage, die mit dem Weingeist nur zu etwa 1/5 angefiillt sein soIl, mit 
etwas Watte oder man fiihrt das Glasrohr durch einen doppel~ durchbohrten Stopfen in die Flasche. 
In der zweiten Bohrung des Korkes bringt man ein kurzes Glasrohr an, das mit Watte verschlossen 
wird (Abb. Ill). Dann leitet man in die Destillierblase Wasserdampf ein und warmt den Brei da

durch langsam an. Bei raschem Erhitzen tritt leicht ein Uberschaumen ein. 
Wenn del' Brei heW geworden ist, kann man den Dampf ziemlich stark 
einleiten. Man fangt nun unter sorgfaltiger Kiihlung 9 T. Destillat auf, so 
daB man also 12 T. Fliissigkeit in der Vorlage erbalt. Die Vorlage ist dabei 
allmahlich tiefer zu stellen, damit das Glasrohr immer nul' wenig in die 
Fliissigkeit eintaucht. 

Nach dem Auffangen del' ersten 9 T. Destillat wird die Vorlage ge
wechselt und die Destillation fortgesetzt. Man fangt so, ohne wieder 
Weingeist vorzulegen, zuerst noch 3 T. I. Nachlauf und dann noch weiter 
3 T. II. Nachlauf auf. 

Zur Darstellung kleinerer Mengen von Bittermandelwasser kann man 
auch einen glasernen Apparat benutzen, wie er unter "Destillation mit 
Wasserdampf" Bd. II beschrieben ist. 

Will man das Bittermandelwasser aus kauflichem PreBkuchen, Placenta 
Amygdalarum, herstellen, so empfiehlt es sich, zunachst zur Probe eine 
kleine Menge mit Hilfe des glitsernen Apparates zu verarbeiten und erst 

Abb.l11. wenn diese Probe den vorgeschriebenen Gehalt an Cyanwasserstoff zeigt, 
die ganze Menge zu verarbeiten. 2 T. PreBkuchen entsprechen etwa 3 T. 

Mandeln. Die PreBkuchen miissen moglichst frisch sein und diirfen nicht ranzig riechen. Sie 
bestehen nicht selten aus Aprikosen- oder PfirsichkernpreBkuchen, gegen deren Verwendung aber 
kaum etwas einzuwenden sein diirfte, wenn das daraus destillierte Wasser den vorgeschriebenen 
Gehalt hat. Bei kauflichem Bittermandelwasser ist es auch nicht moglich, festzustellen, ob es 
aus den PreBkuchen von Mandeln, oder von Aprikosen- oder Pfirsichkernen gewonnen wurde, ja 
nicht einmal, ob es aus solchen PreBkuchen oder kiinstlich mit Hilfe von Benzaldehyd und Cyan
wasserstoff dargestellt ist. Es ware zweckmiiBiger, die kiinstliche Herstdlung des Bittermandel
wassel'S vorzuschreiben. Del' Heilwert eines kiinstlichen Bittermandelwassers diirfte nicht geringer 
sein, als der des natiirlichen. (Germ. 6 schreibt kiinstliches B. VOl', siehe Bd. II S. 1306.) 

Einstellung des Gehalts. Nach beendeter Destillation bestimmt man den Gehalt 
des I. Destillates und des 1. Nachlaufs an Cyanwasserstoff und verdiinnt das I. Destillat mit 
einer Mischung von 3 T. des I. Nachlaufs mit 1 T. Weingeist so weit, daB del' Gehalt an Cyan. 
wasserstoff 0,1 % betragt. Reicht die Menge des I. Nachlaufs dazu nicht aus, so wird zur 
weiteren Verdiinnung eine Mischung von 3 T. des II. Nachlaufs und 1 T. Weingeist verwendet. 

Berechn ung: I. Beispiel: Angenommen, es seien erhalten: 3600 g I. Destillat, und 26 g 
(nicht ccm) davon hatten 5,9 ccm 1/10-n-Silbernitrat verbraucht = 0,127 g HCN in 100 g, ferner: 
1200 g I. Nachlauf mit einem Verbrauch von 2,2 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung fiir 25 g = 0,047 g 
HCN in 100 g. Dann hat man nach Abzug der fiir die Bestimmung verbrauchten Menge 3575 g 
I. Destillat mit 35,75 x 0,127 g = 4,54 g HCN und 1175 g 1. Nachlauf mit 11,75 x 0,047 g 
= 0,55 g HCN, im ganzen also 5,09 g HCN, die fiir 5142 g Bittermandelwasser mit dem Min
destgehalt von 0,099 0/ 0 HCN ausreichen. Dem Nachlauf ist noch 1/3 des Gewichts Weingeist hinzu
zurechnen. Man hat dann 3575 g I. Destillat und 1565 g Nachlauf + Weingeist, zusammen also 
5140 g. In diestlm Faile konnte man also dem I. Destillat die Gesamtmenge des I. Nachlaufs 
mit der dazu gehorigen Menge Weingeist zusetzen und erhielte dann ein Bittermandelwasser mit 
dem Mindestgehalt von 0,0990/ 0, Man wird aber bessel' den Gehalt etwas hoher einstellen, da
mit er bei del' Aufbewahrung nicht unter die untere Grenze sinkt. Man wird deshalb nicht die 
ganze Menge des I. Nachlaufs zur Verdiinnung nehmen. Nimmt man statt del' 1175 nul' 900 g, 
so hat man darin 9 x 0,047 g = 0,42 g HCN und mit den 4,54 g des I. Destillats also 4,96 g HCN. 
Zu den 900 g des 1. Nachlaufs kommen noch 300 g Weingeist = zusammen 1200 g und die Ge
samtmenge des Bittermandelwagsers betragt dann 3575 + 1200 g = 4775 g mit 4,96 g HCN 
= 0,1040/ 0 HCN. 

II. Beispiel. Angenommen, es seien 3575 g 1. Destillat mit einem Gehalt von 0,1440/ 0 und 
1175 g 1. Nachlauf mit 0,0560/ 0 vorhanden. Dann batte man im ganzen 5,148 + 0,658 = 5,80 g 
HCN in 3575 g I. Destillat + 1175 g I. Nachlauf + 390 g Weingeist = 5140 g Fliissigkeit, wiihl'end 
die 5,8 g HCN fUr 5800 g mit einem Gehalt von 0,10 0/ 0 ausreichen. Man kann dann noch 500 g 
des II. Nachlaufs + 167 g Weingeist zusetzen und erhalt dann, weil del' II. Nachlauf auch noch 
eine kleine Menge Blausaure enthalt, ein Bittermandelwasser mit einem Gehalt, del' etwas iiber 
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0,1% , aber nicht iiber der hochsten Grenze von 0,107% liegt. Eine Bestimmung des Gehalts des 
II. Nachlaufs ist nicht notig. Betragt der Gehalt z. B. noch 0,02%, so ist in den 500 g noch 0,1 g
HCN enthalten, wodurch die Gesamtmenge des Cyanwasserstoffs von 5,8 g auf 5,9 g erhoht wird. 
Der Gehalt wiirde dann bei der Gesamtmenge der Fliissigkeit von 5140 g + 667 g = 5807 g 
0,1016% betragen. Hat man keinen II. Nachlauf aufgefangen, so kann man dafiir auch einfach· 
Wasser + 1/3 Weingeist nehmen und damit den Gehalt auf etwa 0,103% einstellen. 

Chernische VO'rgange. Bei der Darstellung des Bittermandelwassers wird das GlykosiQ 
Amygdalin, <;0~7NOll' durch das Enzym Emulsin bei Gegenwart von Wasser zerlegt in. 
Benzaldehydcyanhydrin und Glykose: 

C20~7NOll + 2 H20 = CaH.CH(OH)CN + 2 CaH120 8• 

Diese Spaltung erfolgt sofort, wenn das Amygdalin in wasseriger Losung mit dem Emulsin in Be· 
riihrung kommt. Beim Zusammenbringen des Mandelpulvers mit dem Wasser dringt das Wasser 
nur langsam in die noch mit 01 getriinkten Pulverteilchen ein. Aus diesem Grunde laBt man dell< 
Brei 12 Stunden lang stehen. Das Mandelpulver soll deshalb auch moglichst yom fetten 01 be· 
freit werden. (Sorgfaltiges Auspressen ist auch deshalb schon selbstverstandlich, weil man das 
wertvolle Mandelol nicht verloren gehen laBt.) Da das Emulsin wie alle Enzyme durch Erhitzen. 
unwirksam wird, soll das Mandelpulver ohne Erwarmen ausgepreBt werden. 1m Winter ist zur 
Beforderung des Auspressens ein Erwarmen auf etwa 300 aber zweckmaBig und nicht schadlich. 
Aus Mandelu, die hoher als 600 erhitzt gewesen sind, kann man auch noch Bittermandelwasser' 
darstellen. wenn man etwa den 10. Teil nicht erhitzt gewesener Mandeln wieder zusetzt. (Die 
Menge des in den Mandeln enthaltenen Emulsins reicht zur Zerlegung einer viel groBeren Menge
Amygdalin als zugleich vorhanden iat, aus.) 

Nach der Vorschrift der Germ. soil daB Mandelpulver mit gewohnlichem Wasser an· 
geriihrt werden. Es ist reines, als Trinkwasser brauchbares Wasser zu verwenden. Man kann 
natiirlich auch destilliertes Wasser nehmen. Gegen die Verwendung von gewohnlichem Wassel: 
ist geltend gemacht worden, daB durch den Gehalt des Wassers an Calciumbicarbonat Cyan. 
wasserstoff als Calciumcyanid zuriickgehalten werden konne. Das ist nicht zu befiirchten, dill 
die Mandeln auch organische Sauren enthalten. Wenn die Menge der Sauren auch nur klein ist, 
so ist sie doch mehr als hinreichend, um selbst bei Wasser mit dem hochsten Gehalt an Calcium· 
bicarbonat, der vorkommt, das gesamte Calciumbicarbonat zu zerlegen. 

Bei der Destillation mit Wasserdampf destilliert das Benzaldehydcyanhydrin zum Teil 
unverandert iiber, zum Teil wird es in Benzaldehyd und Cyanwasserstoff gespaltet. Das frische 
Destillat enthalt deshalb Benzaldehydcyanhydrin, Benzaldehyd und Cyanwasserstoff. Allmahlich 
vereinigt sich der Benzaldehyd wieder mit Cyanwasserstoff zu Benzaldehydcyanhydrin. Ein 
Teil des Cyanwasserstoffs, etwa 1/0 der Gesamtmenge, bleibt aber ungebunden, weil bei der Destil· 
Jation ein Teil des schwerer fliichtigen Benzaldehyds zuriickbleibt, so daB also im Destillat nicht 
soviel Benzaldehyd enthalten ist, daB aller Cyanwasserstoff wieder zu Benzaldehydcyanhydril) 
gebunden werden konnte. 

Das Bittermandelwasser enthalt deshalb immer freien Cyanwasserstoff neben Benzaldehyd.
cyanhydrin. Nach sehr Janger Aufbewahrung ist der freie Cyanwasserstoff in Ammonium· 
formiat iibergegangen, zum Teil wird er auch durch das aus dem Glas in Losung gehende Na· 
trinmsilikat in Natriumcyanid iibergefiihrt. Letzteres bewirkt allmiihlich eine KondensatioD 
eines Teiles des Benzaldehyds zu Benzoin, C6HoCH(OH)· OC· C6Ho (das sich £riiher aus dem 
weniger Alkohol aId jetzt enthaltenden Bittermandelwasser in gelben Flocken ausschied). Man 
hat vorgeschlagen, dem Bittermandelwasser zur Erhohung der Haltbarkeit eine sehr kleine Menge 
verd. Schwefelsaure (1 Tropfen auf 100 ccm) zuzusetzen. Dadurch wird die Bildung von Na· 
triumcyanid verhindert und damit auch die Bildung von Benzoin. Notig ist dieser Zusatz abel! 
nicht, weil die sehr bald aus Benzaldehyd durch Oxydation von selbst entstehende kleine Menge 
von Benzoesaure in gleicher Weise wirkt. Bei sorgfiiltiger Aufbewahrung in gut verschlossenen 
ganz gefiillten braunen Flaschen halt sich das Bittermandelwasser mehrere Jahre lang so gut 
wie unverandert. 

Eigenschajten. Farblose klare oder sehr schwach wei.Blich getriibte Fliissig
keit, die nach Cyanwasserstoff und Benzaldehyd rieeht und sehmeekt. Spez. Gew. 
0,970 bis 0.980 (Germ.) 

P'rujung. a) Es darfLaekmuspapier kaum roten. - b) Spez. Gewieht 0,970-
0,980 (rich tiger Alkoholgehalt). - c) 10 eem Bittermandelwasser diirfen beim Ai>
dampfen keinen Riiekstand hinterlassen (Kaliumeyanid). 

Gehaltsbestimmung. Der Gehalt an Cyanwasserstoff soIl naeh Germ. im 
ganzen rund 0,1% (0,099 bis 0,107 0/ 0), der Gehalt an freiem Cyanwasserstoff 
hoohstens rund 0,02% betragen. 

I. Bestimmung des Hoehstgehaltes an freiem Cyanwasserstoff. 10 cern 
Bittermandelwasser werden mit 0,8 cern l/lO·n.Silbernitratlosung und einigen Tropfen 
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Salpetersaure versetzt. Naeh kriiftigem Schiitteln wird das Silbercyanid abfiltriert. 
Das Filtrat, das noeh den Gerueh des Bittermandelwassers zeigen muB, darf dureh 
weiteren Zusatz von '/lO-n-SilbernitratlOsung nieht mehr getriibt werden_ Naeh der 
'Gleiehung: HCN + AgNOs = AgCN + HNOs fallen 0,8 eem '/10-n-Silbernitratlosung 
0,8x 2,7 mg=2,16mgHCN. 100eem Bittermandelwasser diirfen demnaeh bis zu 
0,0216 freien Cyanwasserstoff enthalten = rund 0,02%. 

II. Bestimmung des Gesamtgehalts an Cyanwasserstoff. 26 ccm Bitter
mandelwasser werden mit etwa 100 eem Wasser verdiinnt; naeh Zusatz von 2 eem 
Kaliumjodidlosung und 1 eem Ammoniakfliissigkeit wird mit '/wn-Silbernitrat
losung titriert bis zur sehwaehen, bleibenden Triibung_ Es miissen 4,5-4,8 cem 
1/'0-n-Silbernitratlosung verbraueht werden = 0,0972-0,1037 g HCN in 100 eem 
= 0,099-0,107 g in 100 g (I cem 1/'0-n-Silbernitratlosung = 5,4 mg HCN.) 

Durch das Ammoniak wird die freie BIausaure gebunden und das Benzaldehydcyanhydrin 
zerlegt unter Bildung von Ammoniumcyanid, NI4CN_ Auf dieses wirkt bei der Titration das 
.8ilbernitrat ein unter Bildung des loslichen Komplexsalzes NH4,CN· AgCN, nach der Gleichung: 

2NI40N + AgNOa = NH4,ON·AgON + NI4NOa-
Das Kaliumjodid dient als Indikator, es gibt erst dann mit Silbernitrat Silberjodid, wenn alles 
-Cyanid in das Komplexsalz iibergefiihrt ist und nun weiter Silbernitratlosung zugesetzt wird_ Da 
2 NI40N = 2 HON ist, entspricht 1 AgNOa in diesem ;Fall 2 HON und nicht, wie bei der Bestim
mung des freien Oyanwasserstoffs 1 HON. 1 ccm IflO-n-Silbernitratlosung zeigt deshalb 5,4 mg 
HON an (MoL-Gew. 27). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt_ Am besten fiillt man das frisch 
destillierte Wasser in braune, sehr gut zu verschlieBende Flaschen, deren jede gerade soviel faBt, 
wie das StandgefaB in der Offizin aufzunehmen vermag. 

Anwendung. Es setzt die Sensibilitat und Reflextatigkeit herab bei starkem Hustenreiz, 
Bronchitis, Pneumonie, Keuchhusten, Gastralgie, Angina pectoris. Haufig wird es zusammen 
mit Morphinhydrochlorid verordnet als Losungsmittel fiir dieses. GroBte Einzelgabe 2,0 g, 
Tagesgabe 6,0 g (Germ.). 

In zuckerhaltigen Bittermandelwasser-Zubereitungen ni=t der Gehalt an freiem Cyan
wasserstoff allmahlich ab durch Bindung an den Zucker. 

Vorschriften anderer Pharmakopoen. 
Amer. JaBt 1 ccm Bittermandeli:il mit 999 cm frisch abgekochtem Wasser li:isen und die 

Losung filtrieren. Das Wasser enthii.lt nur Spuren von Blausaure. - Croat.: 1200 T. bittere 
Mandeln, 8000 T. Wasser, 100 T. Weingeist. Verfa.hren wie bei Germ. Es werden nur 1100 T. 
in 100 T. Spiritus aufgefangen und mit einer Mischung von 1 T. Spiritus und 5 T. Wasser 
.auf 10/00 Oyanwasserstoff eingestellt. - Dan.: Aqua Amygdalar. amar. concentrata: 6 T. 
bittere, vom 01 befreite Mandeln werden 12 Stunden mit 36 T. Wasser maceriert, dann 2 T. 
Weingeist (70 0/0) vorgelegt und im ganzen 5 T. abdestilliert. Diese werden auf 0,1 % HON ein
gestellt. Hockstgabe pro dosi 2,0 g, pro die 10,0 g. - Hung. : Aus 1200 T. entolten Mandeln nach 
4stiindiger Maceration mit 2000 T. Wasser, 800 T. Destillat in 200 T. Spiritus aufgefangen. 
f),1 0/ 0 HON, spez. Gewicht 0,97-0,98. - Fiir Aqua Lauro-Oerasi zu dispensieren. - ltal.: 1000 T. 
des gepulverten PreBkuchens riihrt man mit 3000 T. Wasser an, maceriert 12-24 Stunden und 
destilliert, nachdem man 50 T. Weingeist (95 Vol._%) zugesetzt hat, 1000 T. ab. 0,10/ 0 HON. 
- H oehstgaben pro dosi 2,0 g, pro die 8,0 g. - J ap.: wie Germ., nur werden die gepulverten Mandeln 
vor der DestilIation nicht mit Wasser maceriert. Spez. Gewicht 0,97-0,98; 0,10/ 0 HON. - Norv. 
4 T. Bittermandelol, 50 T. BIausaure (2%), 146 T. Spiritus (90%) und 800 T. Wasser werden 
gemischt. - Port.: Aus 1000 T. entfetteten Mandeln werden na.ch 24 stiindiger Maceration 
mit 2000 T. Wasser 1000 T. Destillat gewonnen. - Aqua Amygdalar. amar. spirituosa. Port.: Aus 
1000 T. entfetteten bitteren Mandeln werden nach 24 stiindiger Maceration mit 6000 T. Wasser 
und 200 T. Weingeist (90%) 1000 T. Destillat gewonnen. R088.: Wie Germ. Spez. Gewicht 
f),970-0,980, 0,1 0/ 0 HON. Zum Einstellen wird eine Mischung aus 3 T. Wasser und 1 T. Wein
geist verwendet. - Buee.: Aus 100 T. Mandeln, 600 T. Wasser und 30 T. Weingeist wie Germ. 
f),I% HON. 

Aqua Amygdalarum amararum artificialis, Kiinstliches Bittermandelwasser 
liWt sich nach der Vorschrift der N orv. herstellen: . 

4 T. atherisches Bittermandelol, 50 T. Blausaurelosung (2% HON), 146 T. Wein
geist (95-96 VoL-%), 800 T. Wasser werden gemischt. Gehalt an Oyanwasserstoff 0,1 %. 
An Stelle von atherischem Bittermandelol diirfte auch reiner Benzaldehyd zur Herstellung von 
kiinstlichem Bittermandelwasser geeignet sein. Nach langerem Stehen (einige Wochen) hat sich 
in einem sol chen Gemisch der groBte Teil der Blausaure mit dem Benza.ldehyd zu Benzaldehyd
oeyanhydrin vereinigt. 
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Aqua Amygdalarum amararum diluta, Verdiinntes Bittermandelwasser. 
Aqua Cerasorum (amygdalata). Kirschwasser. Pfirsichbliitenwasser. Nach Austr. und Germ. I 
und Da1t. eine Mischung aus 1 T. Bittermandelwasser und 19 T. Wasser; enthalt also 0,005 g HeN 
in 100 g. 1m Handverkauf fiir Kiichenzwecke hin und wieder verlangt. 

Sirup us Aquae Amygdalarum amararum, Bittermandelwassersirup, Sirupus 
Acidi hydrocyanici. Bittermandelwasser 10 T., weiBer Sirup 90 T. 

Amygdalae dulces. SuBe Mandeln. Sweet Almonds. Amandes 
douces. Semen Amygdali dulce. 

Hauptsiiehlieh die Puglieser und Florentiner Mandeln aus Italien, die Alvelo
sorte aus Sizilien und die Valenzia- und Alieantesorte aus Spanien. Von den spanisehen 
Mandeln sehiitzt man am meisten die Malaga- oder Jordan-Mandeln, eine besonders 
liingliehe Form. Weitere Produktionsliinder sind Grieehenland und Portugal. 

Die suBen Mandeln sind etwas groBer als die bitteren, etwa 2-2,5 em lang 
und 1,5 em breit. Der Gesehmaek ist olig und milde, zugleieh etwas suBlieh. 

Bestandteile. 43-57% fettes 01, 6-10% Zucker, 20-25% EiweiBstoffe, 3-4°/0 
gummiartige Stoffe und Pentosane, die bei der Hydrolyse Galaktose und Arabinose liefern, 
3,5% Asche, 6% Wasser, ferner Emulsin und auBerdem das Enzym Laktase und ein fett
spaltendes Enzym Lipase, das besonders beim Keimen auftritt. In den unreifen siiBen 
l\Iandeln ist auch Amygdalin in sehr geringen Mengen enthalten. Starke ist nicht vorhanden. 

Prujung. Der Keimling muE naeh dem Abziehen der Samensehale rein weW 
sein. Die suBen Mandeln mussen mild-olig und etwas suB, durfen aber nieht 
ranzig sehmeeken. 

Anwendung. Zu Emulsionen, zur Gewinnung des fetten Oles. Der PreBriickstand ist die 
Mandelkleie, ein wertvolles, eiweiBreiches Nahrungsmittel. Die Mandeln werden ferner in der 
Kiiche und in den Zuckerbackereien zur Herstellung von Marzipan, Makronen, MorseHen usw
verwendet. 

Ais "Mandelersatz" kommen die Samen von Canarium commune L. aus Niederl. In
dien unter der Bezeichnung Javamandeln in den Handel. Sie enthalten bis zu 65% fettcs 
01, das hellgelb und geruchlos ist und angenehm schmeckt. Unter der Bezeichnung indische 
M andeln sinddiegeschalten Steinfriichte von Anacardi urn occidentale L., Acajoukerne, 
Elefan tenia use, Cashew-Kernels, als Mandelersatz in den Handel gekommen. Sie schmecken 
angenehm und enthalten etwa 45% fettes 01 (Jodzahl 77-84). Von den Mandeln unterscheiden 
sie sich durch ihren Starkegehalt, vgl. Anacardium. Als "Mandeln in Flocken" sind in 
Scheiben geschnittene, mit Bittermandeliil aromatisierte Erdn iisse angeboten worden. 

Oleum Amygdalarum, Mandelal, Almond Oil, H uile d' amande, 
Oleum Amygdalae, Oleum Amygdalae expressum. 

Das fette (:)1 der sullen oder bitteren Mandeln (nach Austr. nur der suBen). 
1m Handel wird es bezeiehnet als Oleum Amygdalarum verum oder Oleum Amygd. 
anglicum verum. (Aprikosenkernol und Pfirsiehkernol werden als Oleum Amyg
dalarum gallicum bezeiehnet.) 

Gewinnung. Die Mandeln werden nach Entfernung der zerbrochenen und schlechten und 
Absieben des Staubes in einem eisernen oder steinernen Morser grob gepulvert. Wenn die Man
deln frisch sind und sich nicht gut pulvern lassen, werden sie einige Tage bei nicht iiber 300 
getrocknet. Das grobe Pulver wird in einem derben PreBbeutel, kleine Mengen auch zwischen 
doppelten Lagen von Filtrierpapier unter sehr langsam gesteigertem Druck ausgepreBt_ Das 
Pressen wird am besten in der warmeren J ahreszeit vorgenommen, im Winter in gut geheiztem 
Raum mit bis auf etwa 300 erwarmten PreBplatten. Nach dem ersten Abpressen und etwa 
24stiindigem Abtropfenlassen werden die PreBkuchen feiner gepulvert und von neuem gepreBt, 
die Rander der PreBkuchen, die auch nach dem zweiten Pressen noch groBere Mengen 01 ent
halten, werden bei der Verarbeitung groBerer Mengen noch einmal fiir sich gepulvert und gepreBt. 
Das OJ wird nach mehrtagigem Absetzenlassen filtriert und in trockene braune Flaschen ge
fiillt, die gut zu verschlieBen sind. Ausbeute: aus siiBen Mandeln etwa 40 bis 45% , aus bitteren 
etwa 30 bis 36% , Wenn die PreBriickstande der (siiBen) Mandeln als Nahrungsmittel verwendet 
werden soHen, werden die Mandeln vor dem Pulvern geschalt. 

Elgenschajten. Das Mandelol ist hellgelb, geruehlos, von mildem Gesehmaek, 
nieht trocknend. Es erstarrt erst bei - 20°. Spez. Gew. 0,915-0,920, Jodzahl 
95-100, Verseifungszahl 187-195, Refraktometerzahl 64,6 bei 25°, 56,2 bei 40°, 
50,6 hei 50°. 

Hager, Handbuch. 1. 27 
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Besfandteile. Vorwiegend Olsaureglycerinester (Olein), daneben in kleiner Menge 
Linolsaureglycerinester. 

·VeT/iilschungen. Besonders Aprikosen. und Pfirsichkernol und Gemische beider. 
ferner Mohnol, NuBol, Sesamol, ErdnuBol, Baumwollsamenol und das 01 der Samen 
von Canarium commune L., das alsJava·Mandelol bezeichnet wird. Bei den hohen Preisen 
des Mandeloles sind Verfiilschungen mit billigeren anderen Olen haufig; sie sind zum Teil sehr 
schwer nachzuweisen. Am sichersten erhalt man reines Mandelol, wenn man es aus guten 
Mandeln selbst preBt. 

Prilfung. a) Bei - 10° diirfen sich noch keine festen Bestandteile aus
scheiden. - b) Jodzahl 95 bis 100. - c) Werden 1 ccm rauchende Salpetersaure, 
1 ccm Wasser und 2 ccm l\landelO! bei 10° kraftig durchgeschiittelt, so muB eine 
weiBliche, nicht aber rote oder braune Mischung entstehen; das beim Stehen sich 
abscheidende 01 muB sich nach hochstens 6 Stunden in eine feste, weiSe Masse 
verwandelt haben (Elaidinprobe). Die Saure darf kaum gefarbt sein (fremde 
Ole). - d) 10 g MandelOl werden mit 15 g Natronlauge und 10 g Weingeist bei 
35 0 bis 40 0 unter Ofterem Umschiitteln so lange stehen gelassen, bis eine klare 
Seifenlosung entstanden ist. Diese muB mit 100 ccm Wasser beim Erwarmen auf 
etwa 50 bis 60° eine klare Losung geben (Paraffinol). - e) Die aus der nach d er· 
haltenen verdiinnten Seifenlosung durch iiberschiissige Salzsaure abgeschiedene 01. 
saure muB, nachdem sie von der salzsauren Fliissigkeit getrennt, mit warmem 
Wasser gewaschen und dumh Erwarmen im Wasserbad vom Wasser befreit 
worden ist, bei 15° fliissig bleiben (fremde Ole). - f) 1 ccm der Olsaure muB mit. 
1 ccm Weingeist eine klare Losung geben, die bei Zimmertemperatur keine Fett· 
sauren abscheidet und bei weiterem Zusatz von 1 ccm Weingeist nicht getriibt. 
wird (fremde Ole). - g) Der Sauregrad solI moglichst niedrig sein. Bei gutem 
Mandelol betragt er nur etwa 1 bis 1,5 (vgl. Olea pinguia, Sauregrad, Bd. II). -
h) Schiittelt man 5 ccm MandelO! mit 0,1 ccm weingeistiger Furfurollosung und 
10 ccm rauchender Salzsaure 1/. bis 1 Minute lang krii.ftig durch, so darf die 
wasserige Schicht nach der Trennung von dem 01 keine rote Farbung zeigen 
(Sesamol). - i) Werden 5 ccm Mandelol mit 1 ccm eines Gemisches aus gleichen 
Gewichtsteilen Wasser, konz. Schwefelsaure und rauchender Salpetersaure krii.ftig 
durchgeschiittelt, so darf die Mischung sich nicht rot oder rotlich farben (Aprikosen. 
und Pfirsichkernol). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1345. 

Anmerkungen: Zu c) Wird die Elaidinprobe, die zugleich zum Nachweis fremder Ole 
dienen solI, mit rauchender Salpetersaure ausgefiihrt, die viel Stickstoffperoxyd enthiilt, so ist die 
Mischung griin bis blaugriin gefiirbt und Fiirbungen durch fremde Ole werden verdeckt. Zweck· 
maBig ist es deshalb, die Farbenprobe auf fremde Ole gesondert mit farbloser Salpetersaure (spez. 
Gew. 1,40) auszufiihren. Helv. schreibt vor: Werden gleiche Volume Mandelol und Salpetersaure 
vom spez. Gew. 1,40 kriiftig zusammen geschiittelt, so solI die Olschicht weder Rot· noch Braun· 
farbung zeigen. Nach WASTENSON ist Salpetersaure vom spez. Gew. 1,375 noch besser geeignet; 
20% Pfirsichkernol, Baumwollsamenol oder Sesamol lassen sich damit deutlich nachweisen. 
SesamollaBt sich auch in sehr geringer Menge sicher durch die unter Oleum Olivarum angegebenen 
Proben erkennen. 

Zu d) Die Verseifung erfolgt bei 35-40° bei haufigem Umschiitteln in etwa 1/2 Stunde. 
man kann sie noch beschleunigen durch hoheres Erhitzen. Man erhitzt das Gemisch in einem 
Kolben von etwa 200 ccm lnhalt, bis der Weingeist zu sieden beginnt und schiittelt dann ohne 
weiter zu erhitzen; nach kurzer Zeit ist das Gemisch klar. Nach der Vorschrift der Germ. soIl 
die Seife mit 100 ccm Wasser, d. h. mit kaltelIl, eine klare Mischung geben. Ohne Erwiirmen 
auf 50-60° lOst sich die Seife nur sehr schwer, und die Liisung wird auch bei reinem Mandelol 
nicht klar. Da Paraffinol mit starken Seifenliisungen, besonders wenn sie Alkohol enthalten. 
in betrachtlichen Mengen klar mischbar ist, so gestattet die Probe nur den Nachweis von 
Eehr erheblichen Mengen Paraffinol. Bei einem Zusatz von 10% Paraffinol ist das Gemisch 
bei 50--600 noch vollkommen klar. Ein sicherer Nachweis von Paraffinol gelingt nur durch die 
quantitative Bestimmung der unverseifbaren Bestandteile (s. Olea pinguia Bd. II). 
GroBere Beimengungen von ParaffinOl konnen auch durch die Bestimmung der Verseifpngs
zahl erkannt werden, die bei reinem Mandelol 187 bis 195 betragt und die durch Paraffinol er· 
niedrigt wird. 

Zu e) Zur Abscheidung der Olsaure fiigt man zu der Seifenlosung etwa 20 ccm verd.lSa17-
sa.ure, erwiirmt auf dem Wasserbad, bis die Olsaure sich klar abgeschieden hat (etwa 3 Minuten). 
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gieBt das Gemisch in einen Scheidetrichter, wii.scht zunachst mit etwa 20 ccm Wasser von 40 bis 500, 

versetzt die Olsaure nach dem Ablaufen des Wassers mit 2 g getrocknetem Natriumsulfat 
und filtriert nach einiger Zeit. Der letzte Rest des Wassers wird dadurch einfacher beseitigt als 
durch Erwarmen auf dem Wasser bad. Nach H. W ASTENSON gibt Mandelol, das mit 20% Olivenol 
versetzt ist, nach 30 Minuten eine Ausscheidung von festen Fettsauren; bei einem Zusatz von 
30% Olivenol tritt die Ausscheidung bereits nach 15 Minuten ein. Es kann gefordert werden, 
daB die Olsaure mindestens eine Stunde lang £liissig bleibt, d. h. keine Ausscheidung von festen 
Fettsauren zeigt. 

Zu f) Auch bei dieser Probe kann gefordert werden, daB die LOsung der Olsaure im Wein· 
geist innerhalb einer Stunde keine Ausscheidung zeigt. 

Zu i) Auoh bei dieser Probe kann die rauchende Salpetersaure, wenn sie viel Stickstoffperoxyd 
enthaJt, durch farblose Salpetersaure vom spez. Gew. 1,40 ersetzt werden. 

Anwendung. Innerlich alsreizmildemdes Mittel, meist in Emulsionen. Aullerlioh zu 
Salben, Augen- und Ohrenol. Technisch als Schmierol fiir Uhren und feine Maschinen. 

Oleum Amygdalarum decoloratum, Entfiirbtes MandelOl, Huile d'amande de. 
coloree (GalL): Mandelol wird in offener Schale auf dem Sandbad auf 2500 erhitzt, bis e8 
entfarbt ist. Nach dem Erkalten zu filtrieren. 

N ach H. HERISSEY wird durch das Erhitzen auf 2500 nicht immer eine En t f ar bun g erreicht, 
es kann auch der Fall eintreten, dall das OJ beim Erhitzen starker gefarbt wird. Fiir die Herstellung 
von Phosphorol ist die Entfarbung auch nicht der eigentliche Zweck des Erhitzens, sondem die 
Zerstorung gewisser Stoffe (Enzyme 1), die die Haltbarkeit des PhosphorOies beeintrachtigen. 
Man erhitzt das OJ am besten im 01· oder Sandbad zuerst 15 Minuten lang auf 1500, dann lang. 
sam bis auf 2500 und halt es 10 Minuten lang auf 200 bis 2500• 

Anwendung. Zu Phosphorol. 

Sirupus Amygdalarum. Mandelsirup, Syrup of Almonds, Sirop 
d'amande (d'orgeat). Syrupus amygdalinus, Sirupus emulsivus, Sirupus 
Amygdalae. Dieser Sirup mull mit besonderer Sorgfalt hergestellt werden. Obgleich Germ. 
das nicht vorschreibt, lost man den Zucker hier ausnahmsweise am besten kalt oder nur bei 
malliger Warme. Die Mandeln sind vor der Verarbeitung sorgfaltig zu waschen und zu schalen. 
Der fertige Sirup ist triibe und vor der Abgabe gut umzuschiitteln. 

Germ.: Siille Mandeln 15 T., bittere Mandeln 3 T. werden geschalt, mit 40 T. Wasser zur 
Emulsion angestollen, mit 60 T. (gepulvertem) Zucker zum Sirup verarbeitet. (Ein Zusatz von 5 T. 
arabischem Gummi liefert nach DIETERICH einen haltbaren, sich nicht entmischenden Sirup.) -
Amer. VIII: 10 ccm Spiritus Amygdalae amarae, 100 ccm Pomeranzenbliitenwasser und die 
notige Menge einfacher Sirup geben 1000 ccm Mandelsirup. (Der Bittermandelspiritua ist ein 
Gemisch aus 10 ccm Bittermandelol, 800 ccm Weingeist (92,3 Gew.-%) und Wasser q. s. ad 
1000 ccm. - Austr.: 80 T. geschalte siiBe, 20 T. bittere Mandeln, 120 T. Zucker mit 200 T. 
Wasser zur Emulsion anstoBen und mit weiteren 200 T. Zucker Sirup bereiten. - Bdg.: Man 
lost 580 T. Zucker in der Kalte in einer Mischung aus 20 T. Pomeranzenbliitenwasser und 400 T. 
einer Emulsion aus 160 T. siillen und 40 T. bitteren Mandeln. - Gall.: 500 T. siille, 150 T. bittere 
Mandeln mit 750 T. Zucker und 125 T. Wasser anzustoBen und mit 150 T. Wasser zu emulgieren, 
in 2250 T. Kolatur 2250 T. Zucker zu losen, 250 T. Orangenbliitenwasser zuzusetzen. - Helv.: 
140 T. siille, 40 T. bittere Mandeln mit 10 T. arabischem Gummi, 100 T. Zucker und 50 T. Wasser 
emulgieren, nach Zusatz von 100 T. Pomeranzenbliitenwasser und 100 T. Wasser kolieren und 
pressen. Der Riickstand wird mit 150 T. Wasser angeriihrt und nochmals geprellt. In den vereinig
ten Fliissigkeiten werden 100 T. Zucker kalt gelost und mit Zuckersirup auf 1000 T. erganzt. -
ltal.: 5 T. Mandeln und 25 T. Wasser zu emulgieren, 25 T. Wasser zuzufiigen und in der Kolatur 
100 T. Zucker zu losen. - Hung.: 30 T. siille, 10 T. bittere Mandeln, 20 T. Zucker geben mit 
Wasser 100 T. Emulsion, in der 100 T. Zucker gelost werden. - Port.: 100 T. siille und 20 T. 
bittere Mandeln, 650 T. Zucker, 350 T. Wasser und 50 T. Orangenbliitenwasser. 

Aufbewahrung: In kleinen, gut verschlossenen Flaschchen kiihl und dunkel. 

Looch album (oleosum), Weiller Looch, Potion emulsive gommee (Gall.). Look 
al bum, Linctus demulcens, Linctus oleosus, Looch pectoral, Gall.: Aus 30 g ge
schiiJten siillen Mandeln, 2 g geschalten bitteren Mandeln, 25 g Zucker und 120 g Wasser wird eine 
kolierte Emulsion bereitet. Eine Verreibung von 0,5 g Tragant mit 5 g Zucker wird allmahlich mit 
der Emulsion und 10 g Orangenbliitenwasser verrieben. Moglichst frisch zu bereiten. Bei gleich. 
zeitiger Verordnung von Kalomel' miissen die bitteren Mandeln fortgelassen werden. - H isp. : 
Eine Emulsion aus 0,5 T. Tragantpulver, 1 T. bitteren Mandeln, je 10 T. siillen Mandeln, Zucker, 
MandelOl und Orangenbliitenwasser und 75 T. Wasser. - Helv.: MandelOllO T., Arabisches Gummi 
lO T., Pomeranzenbliitenwasser 10 T., Wasser 40 T., Zuckersirup 15 T., Wasser 55 T. - Portug.: 
10 T. Mandelol, 0,3 T. Gummi arabicum, 10 T. Kirschlorbeerwasser und 80 T. Emulsio Amygdalar. 
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Portug. - Suec.: 30 '1'. Mandeliil, 10 '1'. Gummi arabieum, 19 T. Wasser, 1 T. Bittermandelwasser, 
40 T. Altheeairup. 

Looch viride, Griiner Looeh, Look viride (Portug.): Aua 10 T. Piataziensamen und 
70 T. Wasser wird eine Emulsion bereitet. Eine zweite Emulsion aus 10 T. MandelOl, 0,5 T. 
Tragantpulver, 10 T. Veilehensirup und 10 T. Orangenbliitenwasser wird der zuerst erhaltenen 
Emulsion naeh und naeh zugemiseht. 

Oleum Armeniacae, AprikosenkernOl, ist das durch Pressen gewonnene fette In der 
Aprikosenkerne (von Prunus armeniaca L.). Germ. 6 s. Bd. II S.1346. 

Eigenschafien. Das frisch gepreBte 01 ist farblos, bei der Aufbewahrung wird 
es gelh. Spez. Gew. 0,915 bis 0,921, Jodzahl 100 bis 108. 

Erkennung. Werden 1 cern rauehende Salpetersaure, 1 cern Wasser und 2 cern Apri
kosenkernol bei IOU kraftig durehgesehiittelt, so farbt sieh die Misehung rotgelb. Werden 5 cern 
Aprikosenkernol und 1 cern einer erkalteten Mischung aus gleichen Gewichtsmengen rauchender 
Salpetersanre, konz. Sehwefelsaure und Wasser gesehiittelt, so tritt eine pfirsiehbliitenrote 
Farbung auf (Untersehied von Mandelol, vgl. S. 418 Anmerkung zu C). 

Anwendung. Wie Mandelol. 

Emulsio Amygdalarum (saccharata). Mandelmileh. 
Emulsion (Lait) d'amandes. Emulsion (Milk) of Almond. 

Zur Bereitung von 100 g Mandelmilch (Amer. 100 ecm) lassen verwenden: 
Amer. Austr. Croat. Erganzb.III Dan. Gall. Hung. Hisp. Ital. Norveg.Portug. Suee 

SUBe Mandeln 
Zucker 

6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 6.0 10,0 

Guromi arabic. 
Zuekersirup 
Wasser q. S. 

1,0 
10,0 10,0 

Emulsio oleosa. Mixtura oleosa. 
Austr. Germ. Helvet. Croat. 

MandeWI 10,0 20,0 8,0 
Gummi arablcum 5,0 10,0 4,0 
Zuckersirup 20,0 8,0 
Wasser 165,0 170,0 180,0 

10,0 

Hung. Ital. 
8,0 30,0 
4,0 30,0 
8,0 30,0 

180,0 120,0. 

Emulsio Amygdalar, c. oleo (Ita!.). L!nimentum calclcum (Portug.). 
Olei Amygdalar. 4,0 Ole! Amygdalar. 100,0 

10,0 

Gumm! arab. pulv. 4,0 Aquae Calcis 900,0. 
Emuls. Amygdal. (Ital.) 40,0 TUehtig durchsehiitteln, 1 Stunde stehen laosen 
Aquae Aurantii f1or. 1,0. und das Liniment von dem abgesehiedenell 

Emulslo Amygdalar. compo (Erganzb. III). 

{
Amygdalar. dule. 4,0 

1. Sem. Hyoseyami 1,0 
Aquae Amygdal. amar. dilut. 64,0. 

2 {SaeChari 6,0 
. Magnesiae ustae 1,0. 

1 zur Emulsion anstoBen, durchseihen und 2 zu
fiigen. 

Emulsio Amygdalarum cum MorphiDo 
(F. M. Germ.). 

Emuls. Amygdal. 100,0 
Morphin. hydrochior. 0,012. 

Emulsio hydrocyanata (Suee.). 
Amygdalini 1,0 
Emulsion. Amygdalar. (Suee.) 80,0. 

Emulsio oleosa cum Morph!no. 
(F. M. Germ.). 

01. Amygdal. dulc. 12,5 
Gummi arab. pulv, 6,5 
Morph. hydrochlor. 0,025 
Aq. Menth. piper. 5,0 
Aq. destill. q. S. ad 150,0. 

Wasser abgieBen. 

Mistura Amygdalae (Brit.). 
Almond Mixture. 

Pulv. Amygdalar. compo (Brit.) 125,0 
Aquae destillatae ad 1000 cem. 

Aureiben und kolieren. 

Pulvis Amygdalae compo (Brit.). 
Compound Powder of Almonds. 

Amygdalar. dulc. 60,0 
Sacchari 30,0 
Gummi arabici 10,0. 

Spiritus Amygdalae amarae (Amer.). 
Spirit of bitter Almonds. 

01. Amygdalar. amar, aeth. 10 ccm 
Spiritus 90°/. 800 " 
Aquae 190 " 

Aqua cosmetica orientalis, HEBRAS orientalisches Wasser. Bittermandel-Emulsion 
95,0, Quecksilberchlorid 0,015, Benzoetinktur 1,0. 

Glycerin-Cold-Cream, Creme celeste (DIETERICH). Mandelol600, Walrat, weiJ3es Wachs 
je 80, schmilzt man, setzt Borax 5, in Glycerin und Wasser je 120 gelost, zu, riihrt schaumig und 
fiigt Rosenol 1, Bergamottiil, Neroliol je 0,5, sowie einige Tropfen Ambratinktur hinzu. 

Campher-Cold-Cream. Campher 50, Mandelol500, Wasser 270, Moschustinktur 10 Tropfen, 
sonst wie vorige. 
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Mandelbrot, PAVYS, fiir Diabetiker, wird aus teilweise entolten, siiBen l\Iandeln unter 
Zusatz von Eiern, Gewiirz usw. gebacken. 

Mandel-Creme, Mandel-Cold-Cream (DIETERICH). WeiBes Wachs, Walrat je 80, 
Mandelol 560, Wasser 280, Borax 5, Bergamottol 2, Rosenol 0,5, Bittermandelol 10 Tropfen. 
Bereitung wie Glycerin-Cold-Cream. 

Mandel-Orgeade, Orgeat. Geschalte siiBe Mandeln 100, bittere Mandeln 10, Pomeranzen
bliitenwasser 50, Zucker 100 T., zu einem zarten Brei zerstoBen. 

lllandeiseife ist mit Benzaldehyd parfiimierte Seife. 

Amylium und Amylenum. 
Als Amyl oderPentyl werden die Radikale CSHll der 8 verschiedenen Amyl

alkohole bezeichnet. 
Praktische Bedeutung haben besonders die Verbindungen des Isoamyls, 

(CH3 l2CRCH 2CH 2 -, des Radikals des Isoamylalkohols, der den Hauptbestand
teil des Garungsamylalkohols oder Fuselols bildet. 

Alcohol amylicus. Amylalkohol. Amylic Alcohol. Alcool amylique. 
Garungsamylalkohol. Amyloxydhydrat. CSHllOH. Mol.-Gew.88. 

Gewinnung. Bei der alkoholischen Garung entstehen auBer AthyIaIkohol auch hohere AI
kohoIe, die wahrscheinlich aus Aminosauren gebildet werden, die alsAbbauprodukte der in den 
AUbgangsmaterialien, Kartoffeln, Getreide, Zuckerriiben enthaltenen E i wei Bs toff e entstehen. 
Bei der Gewinnung des Alkohols werden diese hoher siedenden Alkohole als "Fuselol" teilweise 
wahrend der Destillation fiir sich aufgefangen; die Hauptmenge des Fuselols bleibt zunachst in 
del' Destillierblase zuriick und wird naehher abgetrieben (Naehlauf). Das Fuselol war friiher 
ein Iastiges Nebcnprodukt del' Spiritusbrennereien; in neuerer Zeit hat es einen hohen Wert 
erlangt, da es in groBen Mengen zur Darstellung von Amylacetat gebraueht wird. 

HandelssoTten. Man unterseheidet I. Alcohol amylicu,~ crudu8, rohes .J<'uselol. 2. Al
cohol amylicu8 puru8, Sdp. 123-1320. 3. Alcohol amylicu8 PU1"iS8imU8, Sdp. 130-1320. 

Alcohol amylicus crudus. Rohes FuseliH. 
Eigenschaften. Meist gelbliche bis braunlieheFlii~sigkeit; Gerueh unangenehm, husten· 

erregend; spez. Gew. etwa 0,830. Das rohe Fuselol enthalt auBer Isoamylalkohol kleine Mengen 
von Methylathylathylalkohol (aktiven Amyialkohol), ferner Athylalkohol, Propyl., Butyiaikohol 
und hohere AlkohoIe, auBerdem noeh Pyridin und }'urfurol. Die Zusammensetzung ist bei den 
verschiedenen Arton der zur Alkoholgewinnung dienenden Rohstoffo versehieden, der Isoamyl. 
alkohol ist aber immer der Hauptbestandteil, 65-800/0' Das rohe Fuseliil wird steuerfrei zum 
Handel zugelassen, Wenn es mindestens 75% hohere Alkohole (nicht Athylalkohol) enthiilt. 

Steueram tliehe Priifung: a) Schiittelt man 10 cern Fuselol mit 30 cern Calciumchlorid. 
losung, spez. Gew. 1,225, kriiftig durch, so soll die Amylalkoholsehieht nach dem Absetzen noch 
mindestens 7,5 cern betragen. - b) Schiittelt man 100 cern Fuseliil mit 5 cern Wasser, so soll 
sieh eine trii be Mischung ergeben (bei groBerem Athylalkoholgehalt wiirde die Misehung klar sein). 

Anwendung. Als Ungeziefermittel, zur Gewinnung von reinem Amylalkohol und 
von Amylverbindungen. Zur Darstellung von technischem Amylacetat wird es ohne weiterc 
Reinigung verwendet. 

Alcohol amylicus purus. Gereinigter Amylalkohol. Reines Fusel61. 
DaTstellung. Zur Reinigung wird das rohe Fuselol durch Destillation in die verse hie

denen Bestandteile zerlegt. Die unter 1290 iibergehenden Anteile enthalten hauptsachlieh Athyl
alkohol, Propylalkohol, Butylalkohol und Wasser. Die von 128 bis 1320 iibergehenden Anteile 
bilden den gereinigten Amylalkohol. 1m Destillationsriickstand verbleiben noch Ester des Amyl
alkohols, die durch Kochen mit Natronlauge zerlegt werden und so weitere Mengen von Amyl
alkohol geben. 

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit, die sich wie reiner Amyl
alkohol verhalt (S.422), spez. Gew.O,815, Sdp. 128-1320. Der gereinigte Amylalkohol enthalt 
noch kleine Mengen Furfurol und oft auch Pyridin. 

PTiifung. a) Spez. Gewicht und Siedepunkt. - b) Schilttelt man 10 cern Amylalkohol mit 
30 cern Calciumchloridliisung (spez. Gew. 1,225), so darf nach dem Absetzen die Amylalkohol. 
schicht nUl' hoehstens 0,1 cern abgenommen haLen. 

Anwendung. Zur Darstellung von Amylnitrit, reinem Amylacetat und andern Amyl
estern, sowie zur Darstellung von Baldriansaure. Ferner bei del' Milehfett bestim mung nach 
GERBER. 
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Alcohol amylicus purissimus. Alcohol amylicus (Erganzb.). Reiner Amylalkohol. 
Da'l'stellung. Alcohol amylu'U8 purU8 (Sdp. 128-132°) wird erst lI)it verdiinnter Schwe

felsaure, dann mit Kalilauge und sohlieBlioh mit gesattigter Koohsalzlosung gewasohen, dann mit 
entwassertem Natriumsulfat getrooknet und destilliert, wobei die bei 130-1320 (B= 760 mm) 
iibergehenden Anteile gesammelt werden. 

Der so gereinigte Amylalkohol ist frei von Pyridin und Furfurol. Er besteht 
aus primarem Isoamylalkohol, (CHa)2CHCH2CH20H, neben kleinen Mengen 
von Methylathylathylalkohol, (CHa)(C2H&)CHCH20H. 

Eigenschajten. Farblose, klare Fliissigkeit von durchdringendem Geruch, 
stark zum Husten reizend, in Wasser kaum Mslich, mischbar mit Weingeist, Ather. 
Petroleumbenzin, Essigsiure, fetten und atherischen Olen. Spez. Gew.0,814-0,816. 
Sdp.130-1320 (Erganzb. 129-1310). 

E'I'kennung. Werden einige Tropfen Amylalkohol mit 1-2 ccm Essigsaure 
und einigen Tropfen konz. Schwefelsaure erhitzt, so tritt der fruchtartige Geruch 
des Amylacetats auf. 

Priljung. a) Eine Mischung von 2 ccm Amylalkohol und 2 ccm konz. Schwefel
saure mull klar sein und darf sich hochstens schwach gelb farben (fremde organische 
Verbindungen). - b) Werden 5 ccm Amylalkohol mit einer Losung von 2 g Atzkali 
in 4 ccm Wasser geschiittelt, so darf keine Farbung auftreten (Furfurol). - c) 5 ccm 
Amylalkohol diirfen beim Verdampfen auf dem Wasserbad keinen wagbaren Riick
stand hinterlassen. 

Aujbe'Wah'I'Ung. Vorsioh tig. 
Anwendung. Wie gereinigter Amylalkohol. In del' Analyse auch als Ausschuttelungs

fliissigkeit fiir Alkaloide, besonders fiir Morphin. 

Amylium aceticum. Amylacetat. Essigsaureamylester. CHaCOOC6Hll• Mol.
Gew. 130. 

Da'l'stellung. Man mischt in einem Kolben 130 T. konz. Schwefelsaure mit 105 T. 
gereinigtem Amylalkohol und laBt diese Misohung, gut verkorkt, an einem warmen Ort 2-3 
Tags lang stehen. Hierauf bringt man in einen Siedekolben, der mit einem KuhleI' verbunden 
wird (oder in eine Retorte mit Tubus), 100 T. frisoh entwassertes und grob gepulvertes 
Natriumaoetat, iibergieBt und durohmisoht dasselbe mit der Schwefelsaure-Amylalkohol
Mischung und destilliert nach 12stiindigem Stehen aus dem Sandbad 130 T. abo 

Das Destillat wird einige Male mit gesattigter NatriumcarbonatlOsung und dann mit 
Wasser gewaschen, mit trockenem Calciumchlorid entwassert, filtriert und aus dem Sandbad 
rektifiziert. 

1m GroBen wird ein Gemisch von AmylaIkohol, Eisessig und konz. Schwefelsaure langere 
Zeit am RiickfluBkiihler erhitzt. Dann wird die Schwefelsaure abgelassen, der rohe Ester ent
sauert, gewaschen und rektifiziert. 

Das aus dem Garungsamylalkohol gewonnene Amylacetat besteht zum groBten 
Teil aus Essigsaureisoamylester, CHaCO· OCH2CH2CH(CHa)2, das bei 1380 
siedet und durch fraktionierte Destillation aus dem technischen Amylacetat rein 
gewonnen werden kann. In dem technischen Praparat sind neben Amylacetat auch 
wechselnde Mengen der Essigsaureester anderer Alkohole enthalten, die in dem 
kauflichen Fuselol vorkommen, Z. B. des Propylalkohols, Isobutylalkohols u. a. 

Eigenschajten. Farblose, leicht bewegliche, neutrale, entziindliche, durch
dringend nach Birnen riechende Fliissigkeit. Die Dimpfe reizen zum Husten, nach 
kurzer Zeit wird man aber unempfindlich dagegen. Spez. Gew. bei 15 11 etwa 0,875. 
Sdp. etwa 1380. Wenig loslich in Wasser, mischbar mit Alkohol, Ather und Essig
ather. Nach langerer Aufbewahl'ung nimmt der Ester saure Reaktion an, was jedoch 
seine Verwendung als Fruchtiither nicht beeintrachtigt. Notigenfalls kann er mit 
Natriumbicarbonat entsauert und nochmals rektifiziert werden. 

Anwendung. Zur Bereitung von Fruchtessenzen. Zum Auflosen von SchieBbaumwolle 
(Amylacetatkollodium) und Celluloid (Zaponlack). 

VoIlig reines Amylacetat dient zur Herstellung des FlammenmaBes in der Photometrie. 
( HEFNER- ALTENECKs Amylacetat-Lampe). 
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Amylium nitrosum. Amylnitrit. Salpetrigsaureamylester. Amyl 
Nitrite. Azotite d'amyle. Amylis Nitris. Nitris amylicus. Bestoht 
zum groBten Teil aus Isoamylnitrit, NOOCHzCH2CH(CHa)2' neben kleinen Mengen 
von Methyliithyliithylnitrit, NOOCH2CH(CHa)(C2 H.;), beide C&HllNOz' Mol.
Gew.117. 

Darstellung. In den Kolben A (Abb. 112) bringt man 100 g gereinigten Amylalkohol 
{Sdp.128 bis 132°), in den Kolben B, der mindestens 11 fassen muB, 20 g Starke. Man erhitzt nun 
zunachst den Amylalkohol im Kolben A bis auf 100° (das Thermometer taucht in die Fliissigkeit 
ein). Sobald die.> der Fall ist, entfernt man die FIamme unter A und gieBt in B mittels des 
Trichterrohres 250 g Salpetersaure, spez. Gew. 1,20. Man erwarmt Kolben B vorsichtig so 
weit, daB ein ruhiger Strom von Salpetrigsaureanhydrid, NzOao durch A hindurchgeht. Die jetzt 
in A eintretende Reaktion halt den Inhalt von A in leichtem Sieden. Es destilliert Amylnitrit 

Abb.112. 

tiber, das durch den Kiihler verfliissigt und in der durch Eis kiihl gehaltenen Vorlage aufgefangen 
wird. Gegen das Ende der Operation erwarmt man den Kolben A so weit, daB das Thermometer 
auf 1000 stehen bleibt. Destilliert bei dieser Temperatur nichts mehr iiber, so unterbricht man 
das Einleiten von NzOa und laBt erkalten. Vorsicht! Man hiite sich, den Dampf des 
Amylnitrits einzuatmen. 

Das Deatillat wird zuerst llach und llach mit kleinen Mengen zerriebenem Natriumbicarbonat 
ver3etzt und durchgeschiittelt, nach Abatumpfung der freien Saure im Scheidetrichter mit einem 
gleichen Volum kalten Wassers durchgeschiittelt. Nach dem Absetzen wird das Wasser abgelassen 
und das Amylnitrat noch einm!tl mit 1/3 Volum Wasser gewaschen, mit geschmolzenem Calcium
chlorid entw:tssert und aus dem Sandbad rektifiziert. Die von 95-97° (B = 760 mm) iibergehen. 
den Anteile werden gesammelt. 

Eigenschajten. BlaBgelbliche, klare, leichtbewegliche Flussigkeit von gewurz. 
haftem GCBchmack und fruchtartigem Gerueh, neutral oder sehwaeh sauer. Spez. 
Gew. 0,875-0,885 (150). Sdp.95-970. Entziindet verbrennt es mit gelber, leuch. 
tender und ruBcnder Flamme. In Wasser ist es nioht loslieh; leicht mischbar mit 
Weingeist, Ather, Chloroform, Benzin, Petrolather. Luft, Licht und Wasser wirken 
zersetzend, die urspriinglich neutrale Fliissigkeit nimmt saure Reaktion an. 

Die einzelnen Pharmakopoen stellen verschiedene Anspriiche an das Amylnitrit: 

Spez.Gewicht 
Siedepunkt 

Amer. Austr. 
0,865~0,875 (25°) 0,87~O.90 

97-99° 

Brit. 
0,880 

90~100o 

Gall. 
0,88 
96~99 

Germ. 
0,875-0,885 

95~97° 

Helv. 
0.87~0,90 
97~99° 
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Brit. fordert, daB das Priiparat etwa 70%, Amer. daB es nicht weniger als 
80 0/0 Amylnitrit neben nicht naher angegebenen Beimengungen enthalt. 

Prilfung. a) Werden 5 ccm Amylnitrit mit 0,6 ccm n·Kalilauge und 2 ccm 
Wasser geschiittelt, so muB die wasserige Fliissigkeit Lackmuspapier noch bIauen 
odor durch Phenolphthaleinlosung noch gerotet werden. - b) Eine Mischung von 
I ccm Amylnitrit, 2 ('cm Weingeist, 10 Tr. Silbernitratlosung und 10 'I'r. Ammoniak
fliissigkeit darf sich bei gelindem Erwarmen nicht dunkel fiLrben (Valeraldehyd). -
c) Beim Abkiihlen auf 00 darf Amylnitrit sich nicht triiben (Wasser). 

Gehaltsbestimmung. DIe Bestimmung kann mit 5 cem einer I.osung von 
2 g Amylnitrit in WeingeiElt zu 50 ccm in der gleichen Weise ausgefiihrt werden, 
wie die Bestimmung des Athylnitrits in Spiritus .Aetheris nitro8i (s. S. 320). 1 cern 
Stickoxyd von 00 und 760 mm B entspricht 5,235 mg Amylnitrit, 1 mg Stick
oxyd = :J.9 mg Amylnitrit. 

Aufbewah'l'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. in kleinen, vollig trockenen 
dichtschliel3enden Glasstopfenflaschen. Der Vorschlag, es iiber einigen Kristallen von Kalium
tartrat aufzubewahren, hat sich nicht bewahrt. 

Anwendung. Amylnitrit bewirkt schon beim Einatmen des Dampfes Rotung des 
Gesichtes und des Rumpfes, Pulsbeschleunigung und Erniedrigung des Blutdruckes durch 
(zentrale und periphere) GefaJ31ahmung. Man lal3t 1-5 Tr. einatmen bei halbseitigem Kopf-
8chmerz, Epilepsie, Angina pectoris, Asthma und akuter Cocainvergiftung. Man hiite sich, an 
Amylnitrit unvorsichtig zu riechen! 

Amylium salicylicum s. u. Acidum salicylicum S.206. 

Amylium valerianicum. Amylvalerianat. Baldriansaureamylester . .Apfel-
61. C,H9COOCsHu . Mol.-Gew. 172. 

Darstellung. 1. Als Nebenprodukt bei der Daratellung der Baldriansaure (a. S. 251). 
2. In ein Gemiach von 88 T. Amylalkohol (Sdp .• 128-1320 ) und 105 T. konz. Schwefel
saure gibt man 124 T. grob gepulvertea wasserfreies N a tri um v alerianat und destilliert 
aus dem Sandbad. Das Deatillat wird in gleicher Weise gereinigt wie Amylacetat (so d.). 

Eigenschajten. Farblose Fliissigkeit, in verdiinntem Zustande angenehm apfelartig 
riechend. Spez. Gew.0,880. Sdp. 188-1900• 

Anwendung. Zu Fruchteaaenzen. 

Amylenum hydratum. Amylenhydrat. TertHirer Amylalkoho1. Amy
lene Hydrate. Hydrate d'amylene. DimethylathylcarbinoL 
Hydras amylenicus. CH3CH2C(OH)(CH3)2 Mol.-Gew. 88. 

Darstellung. 300 ccm Amylen (aus Amylalkohol dargestellt) werden durchSchiitteIn 
mit 600 ccm einer abgekiihlten Mischung von 300 ccm konz. Schwefelaaure und 300 ccm Wasser 
in Amylschwefelaaureiibergefiihrt: C6H10 + H2SO,= S04HC6Hll' Die von dem nicht geloaten 
Amylen getrennte und filtrierte Loaung der Amylschwefelsaure wird mit Natronlauge stark iiber· 
siLttigt (es sind etwa 50 g NaOH erforderlich) und destilliert: S04HC6Hll+2 NaOH=Na2S04 + CSHll OH + H20. Das iiberdestillierte Amylenhydrat wird von dem Wasser getrennt, mit 
frisch gegliihtem Kaliumcarbonat entwassert und destilliert, wobei die bei 99 bis 1030 iiber
gehenden Anteile aufgefangen werden. 

Eigenschajten. Klare, farblose fliichtige Fliissigkeit von durchdringendem 
Geruch, der zugleieh an Campher, Pfefferminzol und Paraldehyd erinnf'rt. Spez. 
Gew. bei 150=0,815-0,820. Sdp.99-103'1. Bei starkerAbkiihlungerstarrteszu 
langen, nadelformigen Kristallen, die bei -120 schmelzen. Es brennt mit leuchtender 
ruBender Flamme. Loslich in etwa 8 T. Wasser von 150; die gesattigte Losung 
triiht sich beim ErwiLrmen. !Iit Alkohol, Ather, Chloroform, Benzin, Glycerin und 
fetten Olen in jedem Verhaltnis mischbar. Es zieht aus der Luft Feuchtigkeit a,n, 
womit ein Sinken des Siedepunktes und Erhohung des spez. Gewichts verkniipft ist. 

Prilfung. a) Spez. Gewicht 0,815 biF! 0,820. - b) Siedepunkt 99 bis 103 0• 
- c) 2 g Amylenhydrat miissen sich in 16 ccm Wasser von 150 klar losen (Kohlen
wasserstoffe). - d) Die Losung darf Lackmuspapier nicht verandern; nach Zusatz von 
Phenolphthaleinlosung muB sie durch 1 Tr. l/lO"n-Kalilauge gerotet werden (Sauren). 
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- e) Die Mischung einer Losung von 1 g Amylenhydrat in 20 ccm Wasser mit 2 Tr. 
Kaliumperman~anatlosung (1: 1000) darf die rote Farbe innerhalb 10 Minuten nicht 
verlieren. - f) Die Losung von 0,5 g Amylenhydrat in 10 ccm Wasser darf nach Zu
satz einer Mischung von 5-6 Tr. Silbernitratlosung und 10 bis 12 Tr. Ammoniak
fliissigkeit bei 10 Minuten langem Erwarmen im Wasserbad nicht verandert werden 
(Aldehyde und andere reduzierende Verbindungen). 

Anmerkung zu b): Der Siedepunkt des Amylenhydrats wird herabgedriickt 
durch einen geringen Wassergehalt, der sich kaum vermeiden lii.Bt, weil das Amylenhydrat aus 
der Luft Wasser anzieht. Der Siedepunkt des Amylenhydrats des Handels liegt meist zwischen 96 
und 104°. 

Aufbewah'MAng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt, in nicht zu groBen, dicht
verschlossenen GUi-sern. 

Anwendung. Ais Schlafmittel in wasseriger Losung oder mit Bier abends vordem Schlafen
gehen. Herztatigkeit und Atmung werden wahrend des Schlafes nicht wesentlich beeinfluBt. 2 g 
Amylenhydrat sollen die gleiche hypnotische Wirkung haben wie 1 g Chloralhydrat. - Ferner 
an Stelle von Bromkali~m bei Epilepsie. Einzelgabe: 2-3 g. GroBte Einzelgabe: 4.0 g; 
Tagesgabe 8,0 g (Germ.). Man beachte die Schwerloslichkeit des Amylenhydrats und verwende 
stets so viel Wasser, daB vollige Auflosung eintritt. Es sind FaIle vorgekommen, in denen der 
Patient mit dem ersten Teil der Arznei zu viel des oben schwimmenden ungelosten Amylen. 
hydrats auf einmal erhalten hat. 

Aponal (CHININFABRIK ZIMMER U. Co., Frankfurt a. M.) ist Amylencarbaminat, der 
Carbaminsaureester des Amylenhydrats, NH2·CO·OC(CHsl2C2H5' 
Mo1.-Gew. 131. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Carbamidchlorid, NH2COCl, auf Amylen
hydrat. 

Eigenschajten und Erkennung. Kleine, farblose Kristalle, Smp.83-860, Geruch 
angenehm, campherartig; schwer loslich in Wasser, leicht in Weingeist. Beim Erhitzen mitNatron
lauge zerfallt es in Amylenhydrat, Ammoniak und Kohlensaure; der Dampf blaut Lackmus· 
papier und riecht nach Ammoniak und Amylenhydrat; beim Ansauern mit verd. Schwefelsaure 
entweicht Kohlendioxyd. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. Als mildes Schlafmittel, zu 1-2 g. 

Amylenum. Amylen, CoHlQ' MoI.·Gew. 70. 

Amylene oder Pen tylene sind ungesattigteKohlenwasserstoffe der Olefin
reihe von der Formel CoHIO' von denen es fun! Isomere gibt. Sie entstehen 
durch Einwirkung von wasserentziehenden Mitteln, z. B. Zinkchlorid, auf Amyl
alkohole. 

FuseIOl-Amylen. Aus dem 'Garungsamylalkohol, der neben Isoamyl
alkohol, (CHsl2CHCH2CH2 0H, kleine Mengen von Methylathylii.thyla lkohol, 
(CHS )(C2 H 5 lCHCH2 0H, enthalt, entsteht durch Erhitzen mit Zinkchlorid ein Ge
misch von Iso-Amylen oder Trimethylii.thylen, (CHsl2C:CHCHs , mit kleinen 
Mengen von Isopropylathylen, (CHsl2CHCH: CH2, und Methylii.thylathylen 
(CHS )(C2 H 5 )C:CH2 • Dieses Gemisch wird schlechtweg als Amylen bezeichnet. 

Darstellung. Gleiche Teile sorgfaltig gereinigter und entwasserter Garungsam y 1-
alkohol (Sdp. 128-1320) und geschmolzenes, zerkleinertes Zinkchlorid werden in einer 
geraumigen Retorte, die mit Kiihler und Vorlage verbunden wird, gemischt einige Tage sich 
selbst iiberlassen, darauf aus dem Sandbad der Destillation unterworfen. Das unter sorgo 
faltiger Abkiihlung gesammelte Destillat wird mit geschmolzenem Calciumchlorid entwassert, 
darauf im Wasserbad mit eingesetztem Thermometer rektifiziert, wobei man nur die zwischen 
30 und 40° iibergehenden Anteile auffangt. 

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche, eigentumlich atherartig riechende, 
sii.Blich schmeckende, neutraleFliissigkeit, leicht entziindlich, mitleuchtender Flamme 
brennend. Spez. Gew. 0,660-0,680 bei 15°; Sdp. 30-400. Es polymerisiert sich schon 
beim bloBen Stehen allmahlich zu hoher siedenden Kohlenwasserstoffen wie D i
isoamylen (Sdp. 156°), Triisoamylen (Sdp. 2460). 

Anwendung. Zur Darstellung von Amylenhydrat. 
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Pentalum, Pental, ist reines Trimethylathylen, (CHahC:CHCHs. Mol.-Gew.70_ 
Es entsteht aus Amylenhydrat dureh Abspaltung von Wasser. 

Da'l'stell'Ung. In ein mit guter Kiihlvorrichtung versehenes DestilliergefaB bringt 
man 3 T.kristallisierte Oxalsaure, erwirmt im Wasserbad auf 60-900 und la13t dann durch 
einen Scheidetrichter einen diinnen, regelmaBigen Strahl von reinem Am ylenhydrat zu
flieBen. Nachdem 30 T. Amylenhydrat angewandt sind, empfiehlt es sich, die Oxalsaure zu 
erneuern. - Man trennt das iiberdestillierte Trimethylathylen Yom iibergegangenen Wasser, 
entwassert es durch Calciumchlorid und rektifiziert es aus dem Wasserbad, unter guter 
Kiihlung. 

Eigenschaften. Farblose, leieht bewegliehe, leieht fliiehtige, leieht entziind
liehe, mit leuchtender Flamme verbrennende Fliissigkeit, Geruch dem des Benzins 
ahnlich, aber etwas stechend, an Senfol erinnernd. Spez. Gewicht 0,667 bei 150. 
Sdp.37-380. In Wasser unlOslieh, mischbar mit Chloroform, Ather, Weingeist von 
90%. 

Prilfung. 8) Spez. Gewicht und Siedepunkt. - b) Mw dem gleichen Volum 
Pental gesehiitteltes Wasser dad blaues Lackmuspapier nicht roten. 

A'U[bewah'I"Ung. In Glasern von 30 ccm, die mit guten Korken verschlossen sind, 
an einem moglichst kiihlen Ort, vorsichtig. Der Verschlu13 der Flaschen wird mit einem Gelatine
iiberzug versehen. 

Anwend'Ung. Durch v. MERING wurde es als Inhalations-Anasthetikum empfohlen, fiir 
einen Erwachsenen 15-20 ccm. Die Narkose tritt in etwa 60 Sekunden ein und soll nicht von 
iiblen oder drohenden Erscheinungen begleitet sein, doch sind auch Todesfalle beobachtet wor· 
den. Man beachte auoh die Feucrgefahrlichkeit des Praparates. Es ist zurzeit vollig auBer 
Gebrauch. 

Amylum. 
Amylum. Starke. Starkemehl. Starch. Fecule. Kraftmehl. Satzmehl. 

Die Starke entsteht in den Chlorophyllkorpern der Pflanzen unter dem Ein
fluB des Lichtes aus Wasser und Kohlensaure der Lnft. 

Der bierbei sich abspielende chemische Vorgang ist noch nicht vollig geklart. Die gebildete 
Starke (Assimilationsstarke) wandert zu den Orten ihres Verbrauches in der Pflanze und wird 
dabei zuweilen voriibergehend feinkornig niedergeschlagen (transitorische oder Wanderstii.rke), 
oder sie wird in bestimmten Organen (Samen, Rhizomen, Sta=en, Wurzeln, Knollen usw.) 
fiir die neue Generation oder bei ausdauernden Pflanzen fiir das nii.chste Jahr aufgespeichert 
(Reservestarke). - Nur die letztere wird in so groBer Menge abgelagert, daB sie im groBen ge
wonnen werden kann aus Samen (Weizen, Reis, Mais) oder Stammen, Knollen usw. (Sago, 
Kartoffel). 

Gewinn'Ung. Zur Gewinnung der Kartoff~lstarke werden Kartoffeln sorgfaltig 
gereinigt, mittels Maschinen zerrieben, und der Brei auf Sieben unter bestii.ndigem WasserzufluB 
ausgewaschen, wobei die auf den Sieben zuriickhleibenden unaufgeschlossenen Gewebspartien 
nochmals vermahlen werden. Die in den Botticben sich absetzende Starke wird durch wieder
holtes Waschen oder Zentrifugieren gereinigt, bei 30-450 getrocknet und darauf gewalzt. Oder 
man schneidet die Kartoffeln in Scheiben, mazeriert einige Zeit in lauem Wasser, schiittet sie in 
Haufen, lii.Bt garen und wii.scht direkt aus. Das letztere Verfahren ist ausgiebiger. 100 kg Kartoffeln 
geben etwa 12-16 kg Stii.rkemehl. 

Die Weizenstarlte gewinnt man entweder durch Schroten der Friichte und Abschwemmen 
von den iibrigen Fruchtteilen durch Wasser oder durch Auskneten oder Zerquetschen der auf· 
geweichten Weizenkorner, Auriihren zu einem diinnen Brei, Gii.renlassen und Abschwemmen. 
Na.ch Entfernung der letzten durch Garung gelosten Kleberreste durch Ablassen des Saurewassers 
wird die am Boden abgesetzte Starke wiederholt ausgewaschen. abgesiebt und getrocknet. 100 kg 
Weizenmehl geben 40 kg Stii.rkemehl erster und gegen 15 kg Stii.rkemehl zweiter Qualitii.t. 

Da beim Reis und auch beim Mais die einzelnen Stii.rkekornchen sehr fest miteinander 
verbunden sind, so ist es notwendig, sie aufzulockern, was durch Behandeln mit Sauren oder mit 
Langen geschieht. 

Eigenschaften. Das Starkemehl bildet, allgemein gesprochen, mehr oder 
weniger rundliche, nur dureh gegenseitigen Druck in der Zelle kantige Korner, die 
das Licht doppelt brechen und zwischen gekreuzten Nikols ein sehwarzes KI'euz 
zeigen, dessen Arme sich im organischen Zentrum des Kornes sehneiden. Man nimmt 



Amylum. 427 

an, daB das einzelne Korn nach Art der Spharite aus schichtweise radial angeordneten, 
nadelformigen, einzelnen Individuen bestehe. Die um den Kern geordneten Schichten 
sind nicht gleichformig; es wechseln wasser arm ere und wasserreichere Schichten mit· 
~inander ab, die aber unter dem Mikroskop nicht immer zu erkennen sind. Die GroBe 
der Korner ist sehr wechselnd (s. unten bei den einzelnen Arten). 

Die Korner sind entweder einfach, dann mehr oder weniger rundlich (Weizen) 
oder zusammengesetzt (Reis), d. h. eine groBere oder geringere Anzahl Korner sind 
in einem Leukoplasten entstanden, oder es kommen einfache und zusammengesetzte 
Korner nebeneinander vor (Kartoffel). 

Trockene "Handelsstarke" enthiilt 15-lSo/ 0 Wasser, sog. "griine Starke" durch
schnittlich 45,5%' indessen ist sie imstande bis So% Wasser zuriickzuhalten. VoU
standig geht das Wasser erst bei 125-130 ° fort. Vollig trockene Starke zieht an der 
Luft rasch wieder Wasser an. 

Durch warmes Wasser von 50-S00 quiUt die Starke auf und bildet einen 
.,Kleister", ohne zunachst eine Losung zu bilden. Diese entsteht erst bei langerem 
Kochen, oder Kochen unter Druck oder unter dem EinfluB von Quellungs
mitteln (Chlorzink, Chlormagnesium, Chloralhydrat, Jodkalium, Natron- und KaJi
lauge usw.). 

Bei langerem Erhitzen des wasserigen Starkekleisters wird die Starke aUmah
Hch in Amylogen oder losliche Starke iibergefiihrt. Diese bleibt beirn Ein
dampfen der filtrierten Losung als eine gummiartige Masse zuriick, die sich in heiBem 
Wasser wieder lOst. Rascher erfolgt die Umwandlung der Starke in Amylogen durch 
Einwirkung von verdiinnten Sauren oder Alkalilauge, auch von bestimmten Salzen 
und von Wasserstoffsuperoxyd (siehe Amylum solubile S.434). 

Zusammensetzung. Die Starke ist ein Kohlenhydrat, und zwar ein 
Polysaccharid, das aus Dextrosemolekeln aufgebaut ist. Die Zusammensetzung 
reiner trockener Starke entspricht der Formel (C6 H 10 0 6 )-n. Durch Hydrolyse, beim 
Erhitzen mit verdiinnten Sauren, wird die Starke zunachst in Dextrin, dann in 
Maltose und schlieBlich in Dextrose iibergefiihrt. Die natiirlichen Starkearten ent
halten auBer SO-S5% reiner Starke und 12-20% Wasser noch 1-1,5% Pflanzen
fasern, etwa 0,1-0,15% EiweiBstoffe (Kleber) und geringe Mengen von anorganischen 
Stoffen (Asche). 

ETkennung. Zur Erkennung von Starke dient Jod, das die einzelnen Korner 
mehr oder weniger blau oder violett, in seltenen Fallen mehr rotbraun farbt. Die 
Farbung verschwindet beim Erwarmen, tritt aber beim Erkalten wieder auf. Re
duzierende Stoffe und Alkalien zerstoren die blaue Farbe. Als Reagenslosung benutzt 
man Jodwasser oder Jod-Jodkaliumlosung (1 % Jod, 1-2% Kaliumjodid). 
Notwendig ist die Anwesenheit von Jodwasserstoff, der in der Jodlosung in geringer 
Menge stets enthalten ist. 

Pharmazeu tische V erwend ung finden besonders: Amy I u m T r i tic i, Wei zen -
starke; Amylum Oryzae, Reisstarke; Amylum MaidiE!, Maisstarke; 
Amylum Solani, Kartoffelstiirke; Amylum Marantae, Marantastiirke. 

Die Pharmakopoen haben folgende Starkearten aufgenommen: Germ., Austr., 
Helv.: Amylum Oryzae und Amylum Tritici; Amer.: Amylum = Mais· 
starke; Brit.: Amylum = Weizen., Mais., oder Reisstarke; Belg.: Amylum 
= Reis., Weizen., Mais- Maranta- oder Kartoffelstarke; Croat.-Slavon., 
Gall., Hisp., Hung., ltal., Norv., Ross., Suec.: Amylum Tritici; Dan.: Amylum 
Tritici und Amylum Marantae; Japon.: Amylum = a) Starke von Erythro. 
nium dens canis L. (Katakuri), b) von Pueraria thunbergiana BENTH. 
(Kuzu); c) Kartoffelstarke; Nederl.: Amylum = Reisstarke, ferner Amylum 
Marantae, Amylum Solani und Amylum Trit,ici. 
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Obersicht tiber die wichtigsten Starkearten. 
a) Starke aus Gramineenfriiehten. Getreidestarke. 

1. Amylum Tritici. Weizenstarke. Amidon de ble. Amidon. FaeCl:la. WeiLIer 
Puder. Aus den Friichten von Triticum sativum LAM. (Triticum vulgare L.) 
und Varietaten und Formen, Gramineae. 

1m Handel in verschiedenen Formen, als prismatische oder zylindrische bis 
fingerdicke Stabchen (Tafel-, Strahlen-, Kristall- und Stengelstarke usw.) oder fiir 
die Zwecke del' Wasche mit verschiedenen Zusatzen (Ultramarin, Ocker, Borax, 
Stearin). Die pharmazeutisch anzuwendende Weizenstarke stellt ein reinweiLIes, mattes, 
uicht zusammenballendes, sehr feines, geruch- und geschmookloses Pulver oder un
regelmaBige Kliimpchen dar, welche sich zwischen den Fingern zu einem sehr zarten 
Pulver verreiben lassen. Das Pulver knirscht beim Druck der Finger. 

Mikroskopisches Bild. Kernlose, einfache, undeutlich konzentrisch geschich
tete, scheibenrunde oder etwas nierenformige, flache, von der Seite gesehen linsenformige GroB
korner, meist 28-38 p groB, und meist einfache, eiformige, kugelige, seltene-r spindelformige 
Kleinkorner, 3-7 p groB, daneben vereinzelt zusammengesetzte Korner oder deren Bruchstiicke. 
Dbergiinge von GroB- zu Kleinkornern selten. (Abb. 113.) 

Priifung. a) Unter dem Mikroskop diirfen keine fremden Starkekorner zu 
erkennen sein. N ach Zusatz von J odwasser miissen alle Korner nach einer Minute blau 
gefarbt sein. - b) Mit 50 T. Wasser gekocht gibt Weizenstarke einen Schleim 
(Kleister), indem die Starkekorner sich teilweise IOsen; der Kleister muB weiBlich, 
wenig durchscheinend mit blaulichem Schimmer, geruch- und geschmacklos sein und 
darf Lackmuspapier nicht verandern. - c) Beim Verbrennen darf sie nicht mehr als 
1% Asche hinterlassen und bei langerem Trocknen bei 100° Dicht mehr als 12% an 
Gewicht verHeren. - d) Schiittelt man Starke mit Chloroform, so muB die Starke 
vollstandig auf dem Chloroform schwimmen (mineralische Beimengungen setzen sich 
zu Boden). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1308. 

Anmerkungen: Zu a): Die "Weizenstarke" des Handels besteht nicht selten aus 
lVIaisstarke oder Reisstarke. 

Zu b): Kartoffelstarkekleister zeigt einen eigenartigen Geruch, der an frische unreife Bohnen 
erinnert. 

Zu e): Da die getrocknete Starke sehr rasch wieder Wasser anzieht, ist fiir die Bestimmung 
des Wassergehalts ein Glasstopfen-Wageglas oder ein Paar aufeinandergeschliffene Uhrglaser 
zu verwenden. 

2. Amylum Secalis. Roggenstarke. Aus den Friichten von Secale cereale L. 
und Varietaten bzw. Formen. 

Die Roggenstarke ist der Weizenstarke sehr ahnlich, aber GroB- und Kleinkorner sind durch 
viele Dbergange verbunden. GroBkorner groBer als bei der Weizenstarke, meist 35-52 p, pinzelne 
bis 65 p, haufig mit einer deutlichen, oft mehrstrahligen Kernspalte und Schichtung. (Abb. 114.) 

3. Amylum Hordei. Gerstenstarke. Aus den Friichten von Hordeum Hati
vum L. und Varietaten. 

Grollkorner kleiner als bei der Weizenstiirke, bis 30 p, elliptisch, zuweilen bohnenformig, 
dreiseitig abgerundet, Schichtung und Kern nur an Starke aus keimenden Friichten wahrnehmbar. 
Kleinkorner kugelig, elliptisch, weniger hiiufig kantig, manchmal zusammengesetzt, 1-4,5 p 
groll. Wenig Zwischenformen zwischen Groll- und Kleinkomern. (Abb. 115.) 

Yom Roggen und der Gerste ist nur das MehI, nicht die reine Starke im Handel, 
Ietztere kann deshalb als Beimischung zur Weizenstarke kaum in Betracht kommen. 

4. Amylum Maidis. Maisstarke. Corn Starch. Amidon de mais. Fecule 
mexicaine. Maizena. Welschkornstarke. Aus den Friichten von Zea mays L. 
und Varietaten. Die Varietaten des Mais unterscheiden sich nach Form und GroBe 
der Kolben. durch GroBe, Farbe und Gestalt der Friichte usw. 

Die Starkekomer aus dem hornartigen, peripheren Teil der Frucht durch gegel1l!eitigen 
Druck 5-6seitig-polyedrisch oder gerundet-3-4kantig, 10-18 p groll, grollere selten; die 
Korner aus dem inneren, lockeren, mehligen Gewebe gerundet-eiformig oder kugelig, 9-15p groB. 
Siimtliche Korner mit mehr oder weniger deutlicher zentraler, runder oder dreistrahliger Kern
hohle, Schichtung nicht vorhanden oder doch nur sehr undeutlich. (Abb. 116.) 
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Abb.113. Weizenstarke. Abb. 114. Roggensthrke. 
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Abb. 115. Gerstenstarke. Abb. 116. Maisstarke. 

Abb. 117. Haierstarke. Abb. 118. Reisstiirke. 

A bb. 119. Bohnenstilrke, Abb.120. Erbsenstarke. 
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Anb. 121. Linsenstiirke, Abb. 122. Bauanenstarke. 
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5. Amylum Avenae. Haferstitrke. Aus den Friichten von Avena sativa L., 
Rispenhafer und Avena orientalis SCHREB., Fahnenhafer, nebst Varietaten. 

Die Ganzkorner, wenn erhalten, aus bis 80 Teilkornern zusammengesetzt, oval mit runden 
UmriBkonturen, 18-44 fl groB; die Teilkorner polyedrisch, gerundet.kantig, 3-11 fl, meist etwa 
8 fl groB. Die Fiillstarke aus rundlichen, kleinen, oft zu 2-3 zusammengesetzten Kornern und aus 
charakteristischen eiformigen, spindelformigen oder sichelformigen Kornern. Keine Kernhohle. 
(Abb. 117.) 

Reine Haferstarke ist nur selten im Handel anzutreffen. es handelt sich meist um Hafer
mehl, Farina Avenae, Farine d'avoine. 

6. Amylum Oryzae. Reisstitrke. Rice Starch. P oudre de riz. Aus den Friichten 
von Oryza sati vaL., Reis. Entweder sehr weiBe, unregelmaBig knotige, stengelige 
Stucke (Strahlen., Kristallstarke) oder unregelmaBige Brocken (die schlechteren 
Sorten) oder ein sehr weiBes und feines, mattes, geruch. und geschmackloses l)ulver. 

Die Starkekorner fast ausnahmslos scharfkantig, drei. bis sechseckig, fast kristallartig, ziem
lich gleichartig an GroBe und Gestalt, etwa 4,5-6 fl groB, die groBten 9 fl, haufig mit einer beirn 
Trocknen entstandenen deutlichen Kernhohle. Daneben groBere, fast eirunde bis kugelige, zu
sammengesetzte Korner, die in bis 100 Bruchkorner zerfallen. Die Kontur der Konglomerate 
ist nur selten ganz rund, deshalb sind einseitig abgerundete Korner (wie im Hafermehl) selten. 
Die Scharfkantigkeit ist charakteristisch; Korner von spindelformiger Gestalt fehlen. (Abb. lIs') 

Priifung. Wie bei Wei zen starke. - Germ. 6 s. Bd. II S.1306. 

b) Starke aus Leguminosensamen. 
7. Amylum Phaseoli. Bobnenstitrke. Aus den Samen von Phaseolus vulgaris 

METZGER. Bohne. 
Bohnenformige. eiformige, etwas nierenfOrmige Korner von 24-60 fl Lange und 10-35 fl 

Breite. Schichtung konzentrisch und deutlich ausgepragt, mit groBer langlicher, zerkliifteter Kern
hohle. Daneben kleine, runde oder rundlich·eiformige Korner. (Abb. 119.) 

8. Amylum Pisi. Erbsenstiirke. Aus den Samen von Pisum sati vum L.Erbse. 
Die Form der Korner ziemlich wechselnd, eiformig, nierenformig, rundlich, oft seitwarts mit 

Auftreibungen. Lange der Korner zwischen 20-40 fl, einzelne bis 50 fl, Breite 20-35 fl bei 
den mehr oder weniger gestreckten Kornern. SchichtUlig meist deutlich. Der Spalt fehlt oder 
ist doch weniger deutlich aIs bei der Bohne. (Abb. 120.) 

9. Amylum Lentis. Linsenstiirke. AusdenSamen von Ervum lens L. Linse. 
Die Korner stehen der Form nach zwischen Bohne und Erbse, es finden sich bohnenformige 

mit starkem Spalt und mehr rundliche ohne oder mit schwachem Spalt. Lange 9 bis hiichstens 
40 fl. Breite bis 30 fl. (Abb. 121.) 

C) Smrke aus anderen Friichten. 
10. Amylum Musae. Bananenstitrke. Guyana·Arrowroot. Aus dem Frucht

fleisch von 1Ilusa paradisiaca L. und Musa s'apientum L. Banane. 
Die Korner samtlich einfach, die kleineren kugelig, die groBeren ei., flaschen. und stabformig 

oder hornartig gebogen. Mittlere Lange der groBen Korner 35-55 fl, die groBten bis 80 fl, die 
GroBe der kleinen und mittleren Korner bis 10 fl. Kempunkt exzentrisch, Schkhtung meist 
zn erkennen. (Abb. 122.) 

d) Smrke aus unterirdischen Pllanzenteilen. 
11. Amylum Solani. Kartoffelstiirke. Fecule. Faecula Solani. Kartoffelmehl. 

Kraftmehl. Fecule des pommes de terre. Aus den Knollen von Solanum tube
rosum L., Solanaceae. 

Die Kartoffelstarke ist ein gliinzendweiBes Pulver, beim Reiben zwischen den 
Fingern fiihlbar, beim Druck knirschend, geruch. und geschmacklos. 

Die Komer von wechselnder GroBe und Gestalt. meist einfach, weniger halb. und zu 2-3-
(sehr selten bis 12) zusammengesetzt, spitz.eirund, muschelformig, birnformig, flach elliptisch, 
gerundet 3-4seitig, namentlich gerundet rhombisch, vorherrschend 45-75 fllang, 45-60 I~ breit 
und 15-32 fl dick. Schichtung in nicht nmden ausgewachsenen Komern exzentrisch und scharf aus· 
gepriigt. Die Schichtungslinien ungleichmiiBig, der Kern im schmalen Ende des Komes. (Abb.123.) 

Erkennung. Wird 1 g Kartoffelstarke mit 10 ccm eines Gemisches aus 2 T. 
Salzsaure und 1 T. Wasser 10 Minuten lang geschiittelt, so entsteht eine dicke 
Gallerte, die wie frische unreife Bohnen riecht. 



Abb.123. Kartoffelstarke. 
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Abb. 125. Manihotstiirke. Abb. 126. Manihotstarke 
(halb gequollen). 

Abb. 128. Cannastarke. 

Abb. 130. Erythroniumstarke. 
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Abb. 124. Marantastarke. 

Abb. 127. Curcumstarke. 

Abb. 129. Batatenstarke. 

Abb. 131. Sagostiirke. 
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Prujung. a) Unter dem Mikroskop diirfen keine fremden Starkekorner 
erkennbar sein. Alle Korner miissen nach Zusatz von Jodwasser nach 1 Minute 
blaugefarbt sein. - b) Beirn Trocknen bei 100 0 darf sie hochstens 20% an Ge· 
wicht verlieren. - c) Beirn Verbrennen darf sie hochstens 1 % Riickstand hinter· 
lassen. 

12. Amylum Marantae. Marantastlirke. Maranta·Arrowroot. Westindisches, 
Bermudas., Jamaika., St. Vincent., Indian·Arrowroot. Pfeilwurzelmehl. Das Arrow. 
root der Arzneibiicher. Aus den Rhizomen von Maranta arundinacea L., lL in· 
dica (TU8SAO.) ROMER et SOHULTE und einiger anderer Arten. Marantaceae (vgl. 
auch Amylum Batatae, Cannae und Curcumae). 

Arrowroot ist die Bezeichnung fiir eine Anzahl aus verschiedenen Pflanzen ge· 
wonnener Starkemehle, die einen unverdienten Ruf als besonders nahrhaft genieBen. 

Die Marantastarke ist ein feines, rein weiBes, glanzloses Pulver, geruch. und 
geschmacklos, zwischen den Zahnen knirschend. 

Die Korner der Maranta·Stiirkearten sind stets einfach, eiformig, schief eiformig, birnformig 
ellipsoidisch oder rundlich, seIten kugelig. meistens 30-50 fl groB, zuweilen groBer. Schichtungs. 
kern im breiten Ende oder in der Mitte, seltener gegen das schmalere Ende des Kornes, rundliche 
KernhOhle oder einfache bezw. mehrstrahlige Kernspalte. (Abb. 124.) 

Priljung. It) Unter dem Mikroskop diirfen keine fremden Stiirkekorner 
erkennbar sein. Alle Korner mussen nach Zusatz von Jodwasser nach 1 Minute 
blaugefarbt sein. - b) 1 g Marantastarke mull beirn Kochen mit 50 ccm Wasser 
einen nach dem Erkalten durchsichtigen geruch. und geschmacklosen Schleirn geben, 
der Lackmuspapier nicht verandert und dumh 1 Tr. Jodlosung blaugefarbt wird. -
c) Werden 2 g Marantastarke mit 20 ccm einer Mischung aus 2 T. Salzsaure und 
1 T. Wasser 10 Minuten lang geschiittelt, so mull sich die Starke grolltenteils un· 
verandert wieder abscheiden, ohne eine Gallerte zu bilden und ohne einen krautigen, 
an frische, unreife Bohnen erinnernden Geruch zu entwickeln (Kartoffelstii.rke). -
d) Beirn Trocknen bei 100 0 darf sie hochstens 20% an Gewicht verlieren. - e) 
Beim Verbrennen darf sie hOchstens 1 % Riickstand hinterlassen. 

13. Amylum Manihot. Manihotstlirke. Manioc. Mandioca. Cassave. Mandioca., 
Tapiokastarke. Bahia., Rio·, Para· oder brasilianisches Arrowroot. Aus den Wurzel· 
knollen von Manihot utilissima POBL, M. Aipi POHL und einiger anderer Arten, 
Euphorbiaceae. Fast alier Sago des Randels besteht gegenwartig aus dieser Starke. 

Hauptsii.chlich zu 2-3, selten bis 8 zusammengesetzte Korner bzw. deren einzelne, halb. 
kugelige, polyedrische, von der Seite gesehen mehr oder weniger paukenformig oder tonnenformig 
gestaltete, von oben gesehen kugelige Teilkomer, etwa 15-25, selten bis 35 fl groB, die Korner 
mit einer bzw. nach der Zahl der Teilkorner mehreren oberen Beriihrungsflii.chen, sonst ge· 
rundet. Ferner kleinere, bis 15 fl groBe, einfache und kngelrunde Korner. Schichtung zart, 
konzentrisch, nicht immer deutlich; in der Mitte eines jeden Kornes eine kleine, zuweilen atark 
erweiterte kreisrunde oder zerrissene Kernhohle. (Abb. 125.) 

14. Amylum Curcumae. Gelbwurzelstlirke. Curcumastarke. Travankorestarke. 
Tikmehl. Ostindisches, Bombay., Malabar·, Tellicherry·Arrowroot. Aus den Wurzel· 
stocken von Curcuma angustifolia ROXB., C.leucorrhiza RoXB., C. rub esc ens 
RoXB. und anderer verwandter Zingiberaceen. 

Korner einfach, elliptisch.eiformig, schiefeifikmig, flach, scheibenformig, an dem einen 
Ende oft dachig oder mit einem kleinen, stumpfen Fortsatz, am andern Ende abgerundet oder 
abgeflacht. Von der Seite gesehen spindel· oder stabchenformig. Schichtung exzentrisch, der 
Kern exzentrisch in der auBersten Spitze der Scheiben. Die Korner von C. angustifolia meist 
35-60 fl, die groBten bis 70 fl lang bei einer Dicke von 5-7 fl, die von C. leucouhiza 
20-145 fl, meist etwa 105 fllang bei einer Dicke von 7-13 fl. (Abb. 127.) 

15. Amylum Cannae. Cannastlirke. Afrikanisches oder Sierra Leone·Arrowroot 
bzw. Queensland· oder Neu·Siidwales·Arrowroot. Tolomanstarke. Aus den Rhizomen 
von Canna edulis EDW., C. coccinea Rose., C. indica L. und anderer Canna· 
ceen verschiedener Tropenlander. 
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Die Korner einfach, bls 135 ft. die meisten 75-120 ft, die kleineren 30-45 ft groB, bei 
etwa 30-50 ft Breite und 30-45 ft Dicke. Die Komer ahnlich denen der Kartoffelstarke, 
flach, breiteiformig oder elliptisch, die meisten aber vorn stumpfwinklig endend oder in eine 
stumpfe Spitze vorgezogen. Der Kern exzentrisch, nahe dem spitzen Ende bzw. der Aus
randung, selten eine Spalte. Die Schichtung deutlich, stark exzentrisch, ahnlich der von 
Amylum Solani. (Abb. 128.) 

16. Amylum Batatas. Batatenstarke. Brasilianisches Arrowroot. Aus den 
Knollen von Batatas edulis CHOIS. Convolvulaceae. 

Meist Bruchstiicke der zusammengesetzten Komer, daneben in geringer Zahl einfache Komer. 
Die zusammengesetzten Komer aus 2-12, meist 4-5 in bezug auf Form sehr verschiedenen Teil
kornern mit deutlicher Schichtung und Kern. GroBe der Teilkorner zwischen 6-50 ft. Der 
Kern zentral oder schwach exzentrisch. Die einfachen Korner zwischen 8-25 ft. (Abb. 129.) 

17. Amylum Erythronii. Erythroniumstarke. Aus den Zwiebeln von Erythro
ni um dens canis L., in Japan gebrauchlich. 

Die Komer dick linsenformig. im UmriB rundlich, ausgebuchtet, an Kartoffelstarke er
innernd. Kern oft seitlich exzentrisch, Spalt meist rundlich. Schichtung zart aber deutlich. Meist 
Einzelkorner. sehr selten aus wenigen zusammengesetzte Korner. Dbergange von den runden 
und wenige ft messenden Kleinkornern zu den groBen, bis 70 ft messenden Kornern vorhanden. 
(Abb. 130.) 

e) Starke aus oberirdischen Achsen. 
18. Amylum SagL Sagostiirke. Sago. Palmenstarke. Perl sago. Aus dem Grund

parenchym des Stammes von Sagus Rumphii WILLD. und Sagus laevis RUMPH. 
Palmae, Sagopalmen. (Vgl. Amylum Manihot.) 

1m unverkleisterten Zustand die Korner meist zusammengesetzt, an einem groBeren, von 
der Flache gesehenen langlichen, eirunden Korn sind 1-2, und selten 3 kleinere Nebenkorner 
hooker- oder kappenformig angesetzt, die letzteren in der Handelsware zumeist abgefallen. Der 
Teil des Hauptkornes, an dem das Teilkornchen ansitzt, ist meistens etwas vorgezogen, je nach der 
Anzahl der Nebenkorner an dem sonst abgerundeten Hauptkorn 1-3 gerade oder schiefe Flii.chen. 
die Abbruchstellen. Daneben reichlich einfache Komer von mehr oder weniger gestreckter, ei
formiger oder etwas gebogener Form. GroBe meist 30-50 ft, steigt bis 80 ft. Der Kern exzen
trisch, an dem den Ansatzstellen der Nebenkorner gegeniiberliegenden Ende. Schichtung deut
iich, exzentrisch. Haufig an Stelle des Kernes eine Spalte. (Abb. 131.) 

Prujung von Mehl. 
Roggenmehl und Weizenmehl. Es wird haufig veriangt, Mehl zu priifen, 

ob es Roggen- oder Weizenmehl oder ein Gemenge von beiden ist. 1m ersteren Fall 
ist auf die S. 428 angegebenen Unterschiede der Starkekorner zu achten, die Korner 
der Roggenstarke sind etwas groBer, sie zeigen haufig einen strahligen Spalt, die 
Schichtung ist gegenuber dem Weizenstarkekorn oft deutlich, zwischen GroB- und 
Kleinkiirnern sind viele tlbergange vorhanden. Auch die Verkieisterungstemperatur 
ist festzustellen. 

Viel schwieriger ist der zweite Fall; dabei ist das Hauptgewicht auf die Untersuchung der 
in keinem Mehle fehlenden Gewebselemente der Getreidekorner zu legen. Man entfernt zunii.chst 
die storende Starke, indem man 4 g des Mehles mit 200-300 ccm verd. Salzsaure (40/ 0 ROl) 
unter Ersatz des verdunstenden Wassers eine Stunde lang kocht, dann 12 Stunden in einem Spitz
glas absetzen 1ii.Bt und nun sowohl den Schaum wie den Bodensatz mikroskopisch priift. 1m 
Schaume findet man besonders die Haare des Bartes der Fruchtschale: diese sind bei beiden ein
zellig, beim Weizen ungewohnlich dickwandig, 0,5-0,7 mm lang, etwa 15 ft dick, die Wanddicke 
3,5 bis 9,5 ft, der Durchmesser des 
Lumens 1,5-3,5 ft, dasselbe ist faat 
immer enger als die Dicke der Wand, 
Haarbasis kantig, getiipfelt. Beim 
Roggen sind die Haare 0,5-0,6 = 
lang, 9-22 ft breit, die Wanddicke 
betragt 3,5-4,5 ft, der Durchmesser 'lU 1>_"""~c;IO~,--~Sc.c ..... _-ooq,-.IC>I~-""'" 
des Lumen.~ 3,7 - 7,5 ft, seltener 
mehr, das Lumen ist fast immer 
weiter als die Dicke der Wand, 
Haarbasis rund, ungetiipfelt. 

Ferner dient zur Unterschei

Abb.132a. (Nach MOELLER.) 
Querzellenschicht des Weizens. 300mal vergroJ3ert. 

dung die "Querzellenschicht" der Fruchtschale (Abb. 1320. u. 132 b). Ihre Zellen sind bei beiden 
Friichten in der Form gleich, aber beim Weizen stoBen die Zellen liickenlos aneinander und die 

Hager, Handbuch. 1. 28 
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Wand an den kurzen Seiten ist nicht abgerundet und diinner wie an den langen, beim Roggen 
sind die Zellen an den Enden meist abgerundet, lassen also Interzellularen zwischen sich, ferner 

Abb.132b. (Nach MOELLER.) 
QuerzeIJenscbicht des Roggens. 300mal vergro13ert. 

sind diese abgerundeten kurzen Wande 
dicker alB die langen, wie gequollen 
aussehend und nicht getiipfelt. Dieses 
fiir die Diagnose sehr wertvolle Merk
mal ist jedoch nicht an allen QuerzelJen 
deutlich erkennbar und verschwindet 
fast ganz, wenn die Praparate mit Lauge 
zu stark erwarmt werden. 

Zur Erkennung von Roggenmehl 
9.1.1 kann man auch die KIeberzellen be

niitzen, die hier meist blaulich, beim 
Weizen farbl08 sind. Zur Erkennung 
schiittelt man das Mehl mit Chloro
form und untersucht den Bodensatz, 
der beim Roggen mehr oder weniger 
griin ist. 

Weizenhaare, mit Salzsaure (spez. 
Gew_ 1,19) behandelt, lassen nach spate

stens 2-3 Minuten spiraJige Bander erkennen, Roggenhaare nicht, alB unterstiitzendes Merkmal 
kann diese Probe herangezogen werden. 

Cataplasma Faeculae (Gall.). 
Cataplasme de tecule. 

Amyli Solanl 100,0 
Aquae 1000,0 

werden lege artis zu Kleister gekocht. 

Cataplasm a Farlnae Manlhot (Portug.). 
Catapiasma americana. 

Farinae Manihot (Mandioca) 25,0 
Mellis depurati 15,0 
Vini albi 60,0. 

Clysmus Amyll (Gall.). 
~avement a I'amidon. 
Amyli Tritici 15,0 
Aquae 500,0 

werden zu Kleister gekocht. 

Decoctum Amyll, Mucilago Amyll. 
Nederl. Portug. Ross. 

Amyli Trltlci 2,0 10,0 1,0 
Aquae 98,0 1000,0 49,0 

zu Klelster zu kochen. 

Arrowroot-Biscuit, von HUNTLEY u. P AHNERS, enthiilt verdauliches EiweiB, Fett, Kohle
hydrate, Mineralstoffe (Phosphate). 

Damenpulver (Gesichtspuder), von PAGENKOPF, besteht aus Starke, Magnesium
carbonat, Borax. 

Feuerschutzstiirke, Apyrinstarke, zur Verminderung der Feuergefahrlichkeit bei 
Damenkleidern u. dgl., besteht aUB einer Mischung von Ammonium-Magnesiumphosphat 2 T., 
wolframsaurem Natrium 1 T., Weizenstiirke 6 T. - Das demselben Zweck dienende PATERAsche 
Salz ist eine Mischung von Borax 4 T. und halbzerfallenem Bittersalz 3 T. 

Stiirkeglanz, fliissiger. Walrat, arabisches Gummi, Borax je 1 T., Glycerin 21/2 T., Wasser 
241/2 T. 3 Teeloffel auf 1/4 Pfund Starkekleister. 

Glanzstiirke. 1. Fliissige: Borax, Gummi, Stearin je 2 T., Glycerin 5 T., Wasser 49 T., 
setzt man umgeschiittelt der Sfaehen Menge Starke vor dem Kochen zu. 

2. Trockene: Weizenstarke 2 T. werden in geschmolzene Stearinsaure 1 T. eingetragen, die 
erkaltete Masse wird gepulvert. 

3. Stearinsaure 300 T. werden auf einem Reibeisen zerrieben, mit Borax lOO T., Kochsalz 
10 T., arabiscbem Gummi 50 T., Weizenstarke 400 T. innig gemiscbt. (BUCHHElSTER.) 

Dr. OETKERS Vanille-Pudding-Pulver bestebt aus einer Mischung von Starke mit kIeinen 
Mengen Vanillin und enthiilt eine farbende Substanz (vermutlich eine Diazosulfosaure, die mit 
dem Vanillin einen gelben Farbstoff bildet). 

Amylum solubile. Losliche Starke. Amylogen. 
Die losliche Starke entateht aua der gewohnlichen Starke durch langeres 

Kochen mit Wasser oder raacher durch Einwirkung von verd. Sauren, .A.lkaliIaugen 
oder auch von Salzlo8ungen auf die gewohnliche Starke, auch Wasserstoffsupero:x:yd 
und Natriumsuperoxyd fiihren die Starke in die losliche Form uber. 

Darstellung. (Nach C. J. LINTNER.) Kartoffelstarke wird mit verd. Salzsii.ure 
(7,5 % HeI) zu einpm dunnen Brei angeriihrt und eine Woche lang bei 40 0 stehen gelasEen. 
Dann wird die Starke durch AbgieBen mit Wasser ausgewaschen, bis sie Lackmuspapier 
nicbt mehr rotet, dann abgesogen. abgepreBt und getrocknet. Das Trocknen kann durch Aus
waschen mit Alkohol und Ather beschIeunigt werden. 

Durch Kochen mit verdunnten Sauren, z. B. nach SALOMON von 100 g Starke mit 1 Liter 
Wasser und 5 g SchwefeIsaure, IaBt sich die UmwandIung der Starke in die IOEIiche Form schon in 
21/2 Stunden ausfiihren. Die SchwefeIsaure wird aus der Losung durch Bariumcarbonat ent
fernt, die filtrierte Losung dann eingedampft und mit AIkohoI gefaIIt. 
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Nach LEULIER erhalt man liisliche Starke nach folgendem Verfahren: In ein Gemisch von 
100 g Weingeist (95 %) und 5 g konz. Sch wefelsaure gibt man 25 g Weizenstar ke und er· 
hitzt daB Gemisch einige Minuten unter RiickfluBkiihlung zum Sieden. Dann wird die Starke auf 
einem glatten Filter gesammelt, mit kaltem Wasser oder mit Weingeist ausgewaschen, bis die 
Waschfliissigkeit keine Schwefelsaure mehr enthalt, und getrocknet. Die so behandplte Starke ist 
in warmem Wasser leicht liislich. 

Eigenschaften. Feines weiBes Pulver, das sich in siedendem Wasser zu einer 
klaren, nach dem Erkalten schwach opalisierend getriibten, nicht schleimigen oder 
gallertartigen Fliissigkeit lost. Die Losung wird durch JodlOsung blau gefarbt. 

Priifung. a) Werden 5 ccm einer mit siedendem Wasser hergestellten Losung 
(1 g + 100 ccm) mit 100 ccm Wasser verdiinnt, so muB die Mischung durch 1 Tr. 
l/lO·n.J odlosung deutlich blau gefarbt werden. (Dextrin gibt violette bis rote Far
bung.) - b) Werden 5 ccm der Losung (1 g + 100 ccm) mit 5 ccm alkalischer Kupfer
tartratlosung bis zum einmaligen Aufkochen erhitzt, so darf nicht sofort eine gelbe 
oder rote Ausscheidung erfolgen (Dextrin und andere reduzierende Stoffel. 

Anwendung. Zur Herstellung von Stii.rkelOsung fiir die Analyse. 

Zinkjodidstiirkelosung. Jodzinkstarkelosung. Liquor Amyli cum Zinco 
jodato. (Germ.) 4 g Starke, 20 g Zinkchlorid, 100 g Wasser werden unter Ersatz 
des verdampfenden Wassers gekocht, bis die Starke fast vollstandig gelost ist. Dann 
wird der erkalteten Fliissigkeit die farblose, filtrierte ZinkjodidlOsung, frisch bereitet 
durch Erwarmen von 1 g Zinkfeile mit 2 g Jod und 10 g Wasser (oder an ihrer Stelle 
eine Losung von 2,5 reinem Zinkjodid in 10 ccm Wasser) hinzugefiigt, hierauf die 
Fliissigkeit zu 1 Liter verdiinnt und an einem dunklen Orte filtriert. 

Die Lo!\ung halt sich langere Zeit brauchbar, wenn sie in einer Flasche aus 
gel bern Glas aufbewahrt Wlrd. . 

Freies Chlor, Brom, Salpf'trige Saure, Ferrisalze, setzen aus der Losung Jod in 
Freiheit und bewirken dadurch die Bildung von blauer Jodstarke. AuBerdem wird 
die Losung als Indikator in der Jodometrie an Stelle von einfacher StarkelOsung 
benutzt. Der Zusatz von Zinkchlorid bezweckt zum Teil, die Zersetzung der Starke
losung (durch Pilze) zu verhindern, auBerdem befordert er die Uberfiihrung der 
Starke in eine losliche Form. 

Dextrinum. Dextrin. Starkegummi. Dextrine (engl. u. franz.). Elsasser 
Gummi. Britisch-Gummi. Leiogomme. Leiocom. Gommeline. 

Ais Dextrin bezeichnet man gummiartige Umwandlungsprodukte der Starke, 
deren Losungen rechts drehen. 

Gewinnung. Die Umwandlung der Starke in Dextrin erfolgt: 1. durch lii.ngeres Erhitzen 
auf 160 bis 220 0 (Rostverfahren), 2. durch Einwirkung von verdiinnten Sauren (Saure
verfahren), 3. durch Einwirkung von Diastase auf Starke. Zur Gewinnung von Dextrin dienen 
die beiden ersteren Verfahren, besonders das zweite. Bei dem Rostverfahren wird die Starke, 
meistens Kartoffelstar ke, in besonderen Apparaten, die durch e(n Olbad, mit Dampf oder 
HeiBJuft geheizt werden und die entweder drehbar oder mit einem Riihrwerk versehen sind, 
langere Zeit auf 160 bis 220 0 erhitzt. Je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Starke ist die notige 
Temperatur verschieden. Bei vollkommen trockcner Starke ist 1800 , bei lufttrockener Starke 
1600 die giinstigste Temperatur; 2200 diirfen in keinem Faile iiberschritten werden. Nach 
der Abkiihlung wird das Dextrin durch Einwirkung von mit Wasserdampf gesattigter warmer 
Luft wieder angefeuchtet, so daB es etwa 10 bis 12% Wasser enthalt. Das nach diesem Ver
fahren gewonnene Dextrin wird als Rostdextrin oder Rostgummi bezeichnet. 

Nach dem Saureverfahren wird die Starke mit sehr wenig Salzsaure oder Salpetersaure, 
die mit der notigen Menge Wasser verdiinnt ist, befeuchtet, dann wieder getrocknet (bei nicht 
iiber 500 und 1 bis 3 Stunden lang auf 100 bis 1200 erhitzt. Auf 100 kg Starke werden 350 g konz. 
Salzsaure (spez. Gew. 1,17) oder 270 g konz. Salpetersaure (spez. Gew. 1,36) verwendet, die mit 
2 bis 10 Liter Wasser verdiinnt werden. DaB Erhitzen erfolgt in dem gleichen Apparat wie beim 
Rostdextrin. Das nach diesem Verfahren gewonnene Dextrin wird alB Sauredextrin bezeichnet. 

Gereinigtes Dextrin wird aus dem Riistdextrin oder Siiuredextrin durch Aufliisen 
in Wasser und Wiedereindampfen der filtrierten Losung gewonnen. Dabei kann der Siiuregehalt 
der Dextrinlosung durch Zusatz von 1 bis 20/0 Calciumcarbonat und Erhitzen beseitigt werden. 

28'" 
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Durch Behandiung der Losung mit 'rierkohle kann man das Dextrin entfarben. Durch Fallen 
einer filtrierten konz. Dextrinliisung mit Alkohol, in den man die Dextrinliisung unter Umriihren 
eingieLlt, erhalt man ebenfalls gereinigtes Dextrin, das zugleich frei ist von Starkezucker, der in 
dem gewohnlichen Dextrin immer in kleinen Mengen enthalten ist. 

1m kleinen kann man reines Dextrin darstellen, indem man 150 T. Kartoffelstarke 
mit einer kalten Losung von 4 T. krist. Oxalsaure in 750 'r. Wasser anriihrt und die Mischung 
in einem Kolben oder in bedeckter Porzellanschale einige 'rage lang auf dem Wasserbad erhitzt, 
bis ein Tropfen der gut durchgeriihrten Mischung, mit 5 ccm Wasser verdiinnt, durch Jodlosung 
nicht mehr blau, sondern weinrot gefarbt wird. Dann wird durch Zusatz von 5 bis 6 T. Calcium
carbonat die Oxalsaure gebunden, die Liisung nach mehrtii.gigem Absetzen filtriert und einge
dampft, bis der Riickstand sich zu Faden ausziehen laLlt. Das zu Faden ausgezogene Dextrin 
wird auf Porzellantellern bei 30-400 getrocknet und gepulvert. 

Eigenschaften. Das gewohnliche Dextrin des Randels, Rostdextrin oder 
Sauredextrin, ist ein weiBes, gelbliches bis gelbbraunes, fast geruchloses Pulver 
(das Sauredextrin ist meist heller als das Rostdextrin). Beim Rostdextrin sind 
(in Weingeist) noch die Formen der Starkekorner erkennbar, so daB sich feststellen 
laBt, aus welcher Starkeart das Dextrin dargestellt ist. Das aus Kartoffelstarke ge
wonnene Dextrin hat meistens einen unangenehmen, gurkenartigen Geruch. In 
kal tem Wasser lOst sich das gewohnliche Dextrin nicht vollig auf; es bleibt ein 
Riickstand, dessen Menge von der Art der Darstellung des Dextrins abhangig ist. In 
dem Riickstand erkennt man unter dem Mikroskop verquollene Korner, die zuweilen 
noch die Form der Starkekorner erkennen lassen. Diese Korner sind aber auch schon 
Umwandlungsprodukte der Starke. In heiBem Wasser lOst sich das Dextrin meist 
bis auf eine geringe Triibung der Losung auf. Die wasserige Losung des Dextrins, 
auch des Rostdextrins, rotet Lackmuspapier_ Dextrinlosungen werden durch Jod
IOBung mehr oder weniger weinrot gefarbt. Die Starke der Farbung und der Farben
ton sind abhangig von der Zusammensetzung des Dextrins. In Weingeist ist daB 
Dextrin unloslich, aus der wasserigen Losung wird es durch Weingeist gefallt. 

Das gereinigte Dextrin bildet kornige, gummiahnliche, fast farblose bis 
gelblichbraune Massen oder ein weiBes bis gelbliches Pulver, das sich in Wasser klar 
oder fast klar auflost. 

Zusammensetzung. Das Dextrin ist kein einheitlicher Stoff. Man unterscheidet 
eine ganze Reihe von Umwandlungsprodukten der Starke, die durch Erhitzen und durch Ein
wirkung von Sauren entstehen, die zum Teil noch wenig erforscht sind. Die Umwandlungs
produkte unterscheiden sich durch ihr Verhalten gegen Jodlosung; das wahrscheinlich zuerst 
entstehendeAmylogen wird durchJodlosling noch blau gefarbt, bei weiteren Umwandlungen 
erzeugt JodlOsung rote Farbungen (a-Dextrin oder Erythrodextrin) und schlieLllich keine 
Farbung mehr (p.Dextrin, Achroodextrin, Maltodextrin oder r -Dextrin, Maltose, 
'l'raubenzucker). Die Umwandlungsprodukte gehoren alle noch zu den Kohlenhydraten der 
Zusammensetzung (C6H100 6 )n + H2 0. Das gewohnliche Dextrin besteht im wesentlichen aus 
Achroodextrin mit wechselnden Mengen Erythrodextrin (das die Rotfarbung mit Jod
losung bedingt) und Starkezucker (Maltose und Dextrose). Die Mengen der einzelnen Be
standteile des Dextrina sind sehr stark wechselnd. 

Anwendung. Besonders alsKlebemittel alsErsatz fiir arabischesGummi, ala Appretur
mittel f iir Gewe be, zum Verd iinnen von Far bstoffen, zur Herstellung trockner Pflanzen-Extrakte. 

Dextrinum (Erganzb., Relv.). Dextrin. Dextrine (Gall.). 

Eigenschaften. (Erganzb.) Gelbliche, fast geruchlose, dem arabischen Gummi 
ahnliche Massen oder ein gelbliches Pulver, an der Luft nicht feucht werdend. 

P'I'iifung. 8) Die Losung des Dextrins in der gleichen Menge Wasser darf 
Lackmuspapier nicht verandern. Je 10 ccm der wasserigen Losung (2 g + 40 ccm) 
diirfen nach dem Ansauern mit Essigsaure: - b) durch Calciumchloridlosung nicht 
getriibt werden (Oxalsaure), - c) durch Ammoniumoxalatlosung nicht getriibt wer
den (Calcium), - d) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden, auch 
nieht nach tJbersattigung mit Ammoniakfliissigkeit (Schwermetalle). - e) Beim 
Trocknen darf es hochstens 100 / 0 an Gewicht verlieren. - f) Beim Verbrennen darf 
es hochstens 0,50/ 0 Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 s_ Bd. II S. 1320. 
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Anmerkung. Der Forderung, daB die Losung neutral reagieren, und daB das Dextrin 
kein Calcium enthalten solI, entspricht am besten ein mit Hilfe vonOxalsaure dargestelltes Dextrin, 
aus dem die Oxalsaure mit Calciumcarbonat wieder entfernt wurde. Gereinigtes Rost. oder Saure· 
dextrin, das mit Calcium carbonat entsauert wurde, enthiilt kleine Mengen von Calciumsalzen, die 
aber zugelassen werden konnten. 

Dextrinleim und -Kleister siehe unter Klebstoffe und Kitte (Bd. II S.1095). 
Pasta dextrinata. Dextrinpaste: 100,0 Dextrin, 100,0 Glycerin und 100,0 Wasser 

werden auf dem Wasserbad unter Ersatz des verdunsteten Wassers bis zur volligen Auflosung 
des Dextrins erwarmt. 

Glycogenal nach Dr. RORlG (E. MERCK, Darmstadt) ist ein .?em Gl ycogen verwandter 
Stoff. Gelbes Pulver, loslich in Wasser, unloslich in Alkohol und Ather. - Anwendung. Bei 
Krafteverfall und Appetitlosigkeit infolge von Tuberkulose und anderen Erkrankungen zu 0,02 bis 
0,04 g subkutan, 0,3-0,5 g innerlich. 

Anacardium. 
Semecarpus anacardium L. FIL. (Anacardium officinarum GXRTN.) 
Anacardiaceae-Semecarpeae. Ostindischer Tintenbaum. Heimisch in den 
Bergen Ostindiens, in den Tropen der ganzen Welt kultiviert. 

Fructus Anacardii orientalis. Ostindische Elefantenliiuse. Mar ki n gNu t s. 
Noix d'anacarde orientale. Anacardia orientalia. Mannliche Elefantenlause. 
Herzfriiehte. Feve de Malae. 

Die Friichte sind herzfOrmig, plattgedriickt, 2,5-3 g schwer, ohne den Fruchtstiel etwa. 
2-2,5 cm lang, an der Basis 1,5-2 cm breit und 1-1,3 cm dick, braun bis schwarzbraun, sehr 
feingrubig punktiert, durch das Eintrocknen schwach langsfurchig, glanzend und mit dem schwer 
abtrennbaren, 1 bis hochstens 1,4 cm langen und breiten, Jangsrunzeligen, fleischigen, getrocknet 
harten Fruchtstiel versehen. In der dicken, schwarzen mittleren Fruchtschicht zahlreiche Hohlen 
mit einem schwarzen, scharfatzenden Balsam. 

Bestandteile. In der Fruchtschale Harz, Gerbstoff, Farbstoff, Cardol, 
Anacardsaure (eine einbasische Oxysaure C22H320S) und Chuchuarin, ein dem Strychnin 
ahnliches Alkaloid. Die Samen enthalten etwa 47% fettes 01, Jodzahl 77. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anacardium occidentale L. Anacardiaceae-Mangiferae. Acajoubaum. 
Heimiseh in Westindien, Zentral- und Siidamerika, hier wie aueh in den afri

kanisehen Tropenlandern vielfach kultiviert, haufig auch halb verwildert. Der groBe, 
birnenformig verdickte, fleischige, siiBlich-sauerlich schmeckende Fruchtstiel wird 
wie Obst gegessen und auch mit Zucker eingemacht. 

Fructus Anacardii occidental is. Westindische Elefantenliiuse. Cashew Nuts. 
Noix d'acajou. Anaeardia oceidentalia. Cassuvium. Nuees Aeajou. Akajuniisse. 
Kasehuniisse. Tintenniisse. 

Die getrockneten, yom Fruchtstiel losgelosten Steinfriichte. Diese sind nierenformig, etwa 
4-5 g schwer, bis 3,4 cm lang, nahe der starkeren, stumpferen Basis bis 2,7 cm breit und 1,2 cm 
dick, in der Mitte der vorderen Seite tief eingezogen und von hier bis zu der an der Unterseite 
liegenden rundlichen Stielnarbe gekielt, an der Riickenseite konvex. Die AuBenseite braunlich
gelb bis graubraun, meist etwas scheckig, glanzend und sehr feingrubig punktiert. In der dunkel
braunen Mittelschicht der Fruchtwand rundliche Hohlen mit einem dunkelbraunen, scharf schmek
kenden, atzenden Balsam. 

Bestandteile. Das Fruchtfleisch (nicht der fleischige Fruchtstiel!) enthalt die gleichen 
Stoffe wie die der ostiI).dischen Elefantenlause. Das Cardol ist in den beiden nicht vollig iiberein
stimmend. Das Cardol der ostindischen Art wird als Oardolum pruriens, das der westindischen 
als Oardolum vesicans bezeichnet. Die Samen sind eBbar, sie enthalten etwa 40-50% fettes 01, 
Acajou-Ol. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Die Friichte beider Arten sind infolge des Cardolgehaltes auBerordentlich 

scharf und blasenziehend, die Wirkung ist etwas schwii.cher, aber anhaltender als die der Canthariden. 
Die Ausziige der Fruchtschale nehmen an der Luft eine tiefschwarze Farbe an, und man hat solche 
mit Ather-Alkohol hergestellten Ausziige als "unausloschliche Tinte" verwendet. Da die 
damit gezeichneten Stellen von Wasche auf der Haut Erkrankungen hervorrufen konnen, ist 
die Verwendung gefahrlich, sie ist auch behordlich verboten worden. 
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Man hat die Frtichte als Sympathiemittel gegen Zahnweh verwendet, indem man sie auf 
einen Faden zieht und auf der Haut tragtj auch das ist gefahrlich. 

Die Friichte der zweiten Art werden haufig als Spielzeug (Affenkopfe) verwendet. l'tIan 
hiite sich, Kindern solche in die Hande zu geben. 

Cardolum (Car dole um), Cardol. C21Ha002 (nach STAEDELER) oder Ca2H500a' H 20 
(nach SPIEGEL). 

Darstellung. Das Fruchtfleisch der Acajou.Niisse wird mit Ather ausgezogen und der 
Auszug zum Extrakt abgedunstet, das man zur Entfernung der Gerbsaure mit Wasser wascht. 
Den Riickstand lost man in 15-20 T. Weingeist (95%) und digeriert die Losung so lange mit 
frisch gefiilltem Bleihydroxyd, bis aIle Anacardsaure an Blei gebunden ist, die Losung also nicht 
mehr sauer reagiert. Man filtriert vom anacardsauren Blei ab und versetzt das Filtrat bis zur be
ginnenden Triibung mit Wasser, hierauf mit etwas Bleiacetat. Alsdann kocht man die Mischung, 
auf, tropfelt bis zur Entfarbung Bleiessig hinzu, filtriert den klebrigen Niederschlag ab, entbleit 
das Filtrat durch Schwefelsaure, verdunstet das FiItrat und wascht das zuriickbleibende Cardol mit 
Wasser. (Vorsicht bei der Bereitung!) 

Eigenschaften. GelbIiche, in dickeren Schichten schwach rotIiche, olige Fliissigkeit, 
spez. Gew. 0,978 bei 23°. Es besitzt schwachen, angenehmen, besonders beim Erwarmen hervor
tretenden Geruch. Unloslich in Wasser, leicht Wslich in Alkohol und in Ather. An der Luft nimmt 
es allmahlich dunklere Farbung an. Es erstarrt noch nicht bei - 20 o. Es ist nicht ohne Zersetzung 
fliichtig. Verbrennt mit leuchtender, ruBender Flamme. Auf die Haut gebracht, erzeugt es Blasen 
und Eiterung. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
Das Cardol des Handels ist kein reines Cardol, sondern mehr oder weniger gereinigtes 

atherisches oder alkoholisch-iitherisches Extrakt. aus den Elefantenlausen. 
Cardolum (Card oleum) vesicans ist ein Alkohol-Atherextrakt aus dem Fruchtfleisch der 

we s tin dis c hen Elefantenlause (Acaj ouniisse). Enthalt im wesentlichen Anacardsaure und Cardol. 
Braune, Bchmierige Masse, bisweilen als Vesicans an Stelle der Canthariden angewandt. Nicht mit 
dem Folgenden zu verwechseln (!). VOTsicht beim Verarbeiten (!). 

Cardolum (Card oleum) pruriens ist ein Alkohol-Atherextrakt aus dem Fruchtfleisch von 
Anacardium orientale. Tiefschwarze, teerige Masse. Erzeugt bei auBerer Anwendung nicht nur 
lokal Blasen, sondern weit iiber die AppIikationsstelle hinausgehend rosenartige Entziindung. 
Voraicht beim Verarbeiten (!). 

Emplastrum Anacardii wurde friiher gegen Bronchitis, Ischias und Rheumatismus 
empfohlen. 

Anagyris. 
Anagyris foetida L. Leguminosae-Papilionatae-Podalyrieae. Stink
strauch. Heimisch in den Kiistenlandern des Mittelmeergebietes. 

Semen Anagyris foetidae. Stinkstrauchsamen. Bean Clover. Bean Trefoil. 
Graine d'arbre puant. 

Sehr harte, den Bohnen ahnliche, etwa 1-1,5 cm lange, bis 1 cm breite und bis 0,9 cm 
dicke, hellgelbbraune bis rotlichbraune Samen. Der der frischen Pflanze eigentiimliche Geruch 
ist in der Droge nur noch schwach wahrnehmbar. 

Bestandteile. Die Samen enthalten, wie von PARTHEIL und SPASSKI und spater von 
GOESSMANN festgestellt wurde, die beiden Alkaloide Cytisin, CllH 14N20, und Anagyrin, 
C15H 22N 20. Letzteres ist eine amorphe, sprode, honiggelbe Masse, die an der Luft feucht und 
zahe wird. Die Samen enthalten ferner fettes 01, Harz, Farbstoffe, G1ykose, Rohrzucker. 

Anwendung. Friiher als Emeticum und Purgans. 

Ananas. 
Ananas sativus SCHULT. (Ananassa sativa LINDL.). Bromeliaceae
Bromelieae. Ananas. Heimisch in Zentral- und Siidamerika, Westindien, 
hier und im tropischen Asien und Afrika kultiviert, vielfach verwildert. 

Alle beerenartigen Friiohte eines Fruchtstandes verwachsen mit der fleischig werdenden 
Achse und den ebeufalls fleischig werdenden Deckblattern und stellen eine Sammelfrucht dar, die 
von einem Schopf griiner Blatter gekront ist. Die angebauten Friichte sind samenlos. Die 
gauze Frucht ist groBwarzig (jede Warze entspricht einer Einzelfrucht), goldgelb bis braun
lichgelb, am Durchschnitt weiB oder gelblich, in der Form variierend, bis 4 kg schwer werdend. 
Geruch und Geschmack angenehm aromatisch, sauerlich suB. 
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Bestandteile. Der Gehalt an freier Saure, Citronensaure, ist bei den angebauten 
Formen 1,0-5,2%, ~ei den wilden 8,6%, der Zuckergehalt der angebauten 58-66%, der wilden 
8,0%. AuBerdem enthaIt die Frucht EiweiB verdauende und Milch coagulierende Enzyme . 

. 4nwendung. Die Frucht der wilden Form wird verwendet als Diureticum und Anthel· 
minticum. Der vergorene, weinartige Saft der Kulturformen wird gegen Magenkatarrh. katar· 
l'halische Affektionen der Schleimhaute (mit Wasser ale Spray bei Nasenkatarrh) verwendet. 

Ananas-Essenz. 1. Frische Ananas 500 g werden zerkleinert mit Weingeist 8 Tage ausge· 
zogen, abgepreBt, filtriert. mit einigen Gramm Vanilletinktur und soviel Weingeist versetzt, daB 
1 kg Essenz erhalten wird (zu Punschextrakten und Fruchtathern). 2 Starkere Essenz: Butter· 
ather 250 g, Ananasessenz 600 g, Chloroform 150 g, Vanilletinktur 5 g, Citronenal 2 Tropfen. 

Ananassirup, kiinstlicber. Ananasessenz 30 g, Weinsaure 5 g, weiBer Sirup 1000 g, 
Zuckertinktur q. s. 

Pinapin ist vergorener Ananassaft. 

Andropogon. 
(Siebe auch Cymbopogon.) 

Andropogon squarrosus L. FIL. (Vetiveria zizanioides STAPF, Andro
pogon muricatus RETZ). Gramineae. Vetivergras. Khus-Khus. 
Heimisch in Vorderindien, auf Ceylon, auch kultiviert und verwildert (Westindien 
Brasilien, Reunion, MaJaiische Inseln). Die Wurzel liefert das Vetiverol. 

Oleum Vetiveri. Vetiverol. Oleum Andropogonis muricati (squarrosi). Oil 
of Vetiver. Essence de vetiver. Oleum Ivarancusae •. 

Gewinnung. Durch Destillation der Vetiverwurzel mit Wasserdampf, in Vorder
indien, Ceylon, Brasilien. Reunion, Java, Philippinen. Auch in Europa gewinnt man aus den 
trockenen Wurzeln das 01. Ausbeute bis iiber 2°10' 

Eigenschajten. Dickfiiissiges, dunkelblondes bis dunkelbraunes 01 von starkem myrrhen
ahnlichem Geruch. In Europa gewonnenes 01 hat folgende Konstanten: Spez. Gew. 1,015-1,04 
(15 0); an + 25° bis + 37°; nn200 1,522-1,527; S.-Z. 27-65; E.-Z. 9,8-23; liislich in 1-2 Vol. 
Alkohol von 80 Vol..o/o, bei weiterem Zusatz manchmal Triibung. 

Bestandteile. Ein Sesquiterpen Vetiven, CuH", 2 Alkohole (Vetirole oder Vetive
role), ein Sesquiterpenalkohol Vetivenol, CnHzsOH, Ketone, CU H2ZO (Vetiron oder 
Vetiveron), Palmitinsii.ure, Benzoesaure. Vetivensaure, C15HZZOZ' 

Priifung und Verjiilschung. Verfalschungen mit Oleum Santali, die beobachtet 
wurden, erkennt man an der Erniedrigung des spez. Gewichts und der Drehung . 

• 4nwendung. Als Riechstoff. 

Andropogon sorghum ROTH (Sorghum vulgare PERS.). Mohrenhirse. Hei
misch in Indien, seit altersher in vielen Varietiiten in Afrika, Mittelmeergebiet als 
Getreidepflanze in Kultur, liefert die Durrha.Dhurra, Sorgho- oder Mohren· 
hirse, Kaffernhirse, Negerkorn, Indian Millet. In gleicher Weise werden 
Andropogon saccharatus Ron. (Sorghum sacchara tus PERS.) Zucker
hirse, Andropogon arundinaceus SooP. (Sorghum halepense Pos.), Andro
pogon tartaricus Dari und andere kultiviert. 

Anetholum s. u. Anisum S. 463. 

Anethum. 
Anethum graveolens L. Umbelliferae-Ammineae-Seselinae. Dill. 
Gur kenkrau t. Heimisch im Orient, dem Kaukasus undin den Mittelmeerliindern, 
durch Kultur weit verbreitet, der Friichte wegen angebaut (Bayern, Thiiringen, 
Rumanien), oft verwildert. 

Fructus Anethi. Dill. Dill Frui t. Frui t d' aneth. Fructus Anethi 
germanici (hortensis). Bergkiimmel. Dillsamen. Dollen-, Hexen-, Teufels
Dillsamen. Gartendillsamen. Gurkenkrautsamen. Fenouil puant. 

Die meist getrennten, rotlichgelben bis gelbbraunen, glatten, kahlen Teilfriichte 
sind 4-5 mm lang, 2-3 mm breit, im UmriB eiformig, und yom Riicken her linsen· 
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formig zusammengedriickt. Jedes Teilfriichtchen mit 5 fadenformigen hellen Rippen, 
die randstandigen breit gefliigelt, in jedem Truchen ein breiter dunkler (jlstriemen, 
auf der Fugenseite 2 erhabene Striemen. Der Geschmack scharf, fenchelartig, etwas 
beiBend, der Geruch schwach, fencheliihnlich. 

Bestandteile. 2,5-4% atherisches 01 (s. d.). 
Anwendung. Wie Fenchel als blahungtreibendes Mittel, besonders in England. Als Ge

wiirz flir saure Gurken; hierzu aber meist frisch und unreif samt dem Kraut. Die Destillationsriick· 
staude von der Olgewinnung werden als Viehfutter verwendet, sie enthalten etwa 15% EiweiB
stoffe. 

Anethum sowa ROXB., Bengalen, botanisch zu Anethum graveolens gestellt, 
dient gleichen Zwecken. 

Oleum Anethi. DillOi. Oil of Dill. Essence d'aneth. 
Die zerkleinerten Dillfriichte geben bei der Wasserdampfdestillation 2,5-4% atherisches 

01. Die getrockneten Destillationsriickstande enthalten 14,5-15,6% Protein und 15,5--18% 
Fett und finden Verwendung als Viehfutter. 

Eigenschaften. Farbloses, allmahlich gelb werden des 01; Geruch eigenartig, an Kiimmel 
erinnernd, Geschmack anfangs mild, nachher brennend scharf. Spez. Gew. 0,895-0,917 (15°); 
aD + 70 bis + 82°; nD 20° 1,484-1,490; ltislich in 4-9 Vol. und mehr Weingeist von 80 Vol._%; 
zuweilen schon in 1,5-2 Vol. Brit. fordert spez. Gew. 0,900-0,915, aD + 70 bis + 80°, nD 25 0 1,483 
bis 1,488. 

Bestandteile. 40-60% Carvon, ClOHI,O, ferner d-Limonen, CloH 16, Phellandren, 
CloHla, ein Paraffin; das im ostindischen Dilliil vorkommende Dillapiol iet im deutschen 
01 nicht enthalten. 

Anwendung. Zur Herstellung von Likiiren, als Gewiirz. Zu schmerzstillenden Ein
reibungen. 

Ostindisches Dillijl, wird aus ostindischem Dill, Anethum sowa ROXB., gewonnen, 
Ausbeute 2-3% Spez. Gew. 0,948-0,970 (15°); aD + 41 ° 30' bis + 47° 30'. Es enthalt Dill
apiol (1, Allyl 3,4 methylendioxy 5,6 dimethoxybenzol, CaH(CaH6)(CH202)(OCHs)2); das Dillapiol 
ist dem Apiol aus Petersilieniil isomer. 

D ill kraut ij I. Aus spanischem Dillkraut gewonnenes 01 unterscheidet sich wesentlich von dem 
aus den Friichten gewonnenen 01. Es ist farblos oder griinblau; spez. Gew. 0,906-0,933 
(15°); aD + 37° bis + 51°; nD 200 1,491-1,497; liislich in 3-5 Vol. Weingeist von 90 Vol.-%. 
Es enthalt a- Phellandren CloHla, Terpinen CloHla , Limonen CloHla oder Dipenten 
CloHa, Carvon CIOH 140. Dillapiol C12H 140, und wahrscheinlich auch das diesem i~omere 
Dillisoapiol. 

Aqua Anethi. Dillwasser. Dill water. - Brit.: Dill 10 T., Wasser 200 T. Man 
bringt den grob gepulverten Dill auf den mit einem Tuch belegten durchliicherten Boden einer 
Destillierblase, fiigt die niitige Menge Wasser hinzu, laBt lang8am Dampf durchstreichen und 
destilliert die zehnfache Menge Wasser abo In den brito Kolonien darf das Dillwasser durch 
Verreiben von atherischem Dilliil mit Calciumphosphat, Schiitteln mit dest. Wasser und Filtrieren 
bereitet werden. 

Angelica. 
Archangelica officinalis HOFFM. (Angelica Archangelica L., A. offici
nalis MONCH). Umbelliferae-Peucedaneae-Angelicinae. Angelika. 
Edle Engelwurz. Heimisch im nordlichen Europa bis Sibirien und im 
mitteleuropaischen Gebirge, zur Gewinnung der Wurzel angepflanzt. 

Radix Angelicae. Engelwurzel. Angelikawurzel. AngelicaRoot. Racine 
d'angeIique. RadixArchangelicae. Brustwurzel. Erzengelwurzel. Garten
angelikawurzel. Heiligenwurzel. Heiligegeistwurzel. Theriakwurzel. 

Das mit zahlreichen Blattresten beschopfte, kurze, bis 6 cm dicke, getrocknete 
Rhizom kultivierter Pflanzen mit den Wurzeln, bisweilen der Lange nach durch
schnitten, die Wurzeln meist im frischen Zustande zu einem Zopf verflochten. Die 
Wurzeln werden im Marz des zweiten Jahres gegraben, 5 T. frischer Wurzeln = 1 T. 
der Droge. 
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Die zahlreichen, einfachen, an den Ursprungsstellen bis 1 cm dicken, bis 30 cm 
Iangen Wurzeln sind tief langsfurchig, braungrau bis rotlich, auf dem Bruch glatt. 
Der Geruch ist durchdringend gewiirzhaft, der Geschmack scharf wiirzig und etwas 
bitter. Zerfressene Stiicke sind unzulassig. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1355. 

Mikroskopisches Bild. Wurzelquerschnitt. Die Rinde ist hoohstens so breit wie 
der Durchmesser des Holzes. Dunkelgraubrauner bis rotlicher Kork, darunter eine diinne Lage 
schwach collenchymatisch verdickten Phelloderms. Die primare Rinde abgeworfen. In den Rinden· 
strahlen der auBeren, duroh Luftliicken sehr lockeren sekundaren Rinde zahIreiche rundovale, 
bis 0,2 mm weite, von einem zarten Epithel ausgekleidete, in RadiaIreihen angeordnete inter. 
zellulare Sekretgange. An Durchmesser iibertreffen diese die groBten der GefaBe des Holzteils. 
Das iibrige Gewebe der Rindenstrahlen aus Parenchym und Gruppen von dickwandigen. unver· 
holzten, die Siebrohrenbiindel umgebenden Ersatzfasern. Die Markstrahlen 2-6 Zellen breit. 
1m Holzkorper keine Sekretgange, die Markstrahlen fast so breit oder breiter als die Holzstrahlen. 
Kein Mark. Starke reichlich im Parenchymgewebe von Rinde und Holz. 

Pulver. Diinnwandige Korkfragmente; reichlich Stiicke eines lockeren, starkereichen 
Parenchymgewebes; Bruchstiicke interzellularer rundovaler Sekretgange; Stiicke von verhaltnis· 
maBig dickwandigen, unverholzten Ersatzfasern; GefaBbruchstiicke. Harzklumpen. 

Es ist schwierig, Angelikawurzelpulver von ahnlichen UmbelliferenwurzeIn zu unterscheiden, 
Geruch und Geschmack miissen hier helfen. Radix Pimpinellae besitzt Sklerenchymfasern. 

Verwechslungen und Ve'l'fiilschungen. Radix Angelicae silvestris, von 
Angelica silvestris L., Wasserangelika, wildeEngelwurz, Wald brustwurz (in Italien 
als Radice di Brocula gegen Kratze). Der Wurzelstock-ist kleiner, diinner, faseriger, getrocknet 
auBen grau, nur wenig verastelt. Die strohhalm. oder federkieldicken Fasern weniger und kiirzer 
als bei Archangelica officinalis. Die Rinde mit nur wenigen rotgelben Balsamgangen. Geruch und 
Geschmack weniger angenehm. 

Bestandteile. Die trockene Wurzel enthalt 0,35-1 % (die frische 0,1-0,37%) Mhe· 
risches 01 (s. d.), 6% Harz, 0,3% Angelikasaure, Hydrocarotin (Angelicin), kleine 
Mengen Baldriansaure, Rohrzucker, Bitterstoff, Gerbstoff, Starke. Der Aschen. 
gehalt betragt bis zu 8 %. 

Aufbewah'I'Ung. Bei gelinder Warme oder iiber Atzkalk gut nachgetrocknet, in dicht· 
sChlieBenden BlechgefaBen. Die Wurzel leidet leicht unter InsektenfraB. 

Anwendung. Als aromatisches Stomachicum, selten zu Latwergen, Badern, Krauterkuren, 
haufiger als magenstarkendes Hausmittel. 

Ahnlich verwendet man in Japan .Angelica anomala LALL. und .A. refracta 
F. SOHMIDT., in Nordamerika .A. atropurpurea L. und .A.lucida L. (Belly . .Ach 
Root), in Unteritalien .A. nemorosa TEN. 

Oleum Angelicae radicis. AngelikawurzeiOl. Oil of .Angelica Root. Essence 
de la racine d'angelique. Germ. 6 s. Bd. II S. 1347. 

Trockne .Angelikawurzel gibt bei der Destillation mit Wasserdampf 0,35-1 %, 
frLsche Wurzel nur 0,1--0,37% <:>1. Das <:>1 der frischen Wurzel gilt als das feinere. 

Eigenschaften . .Anfangs farbloses, spater braunlich werdendes <:>1; Geruch 
sehr gewiirzig. pfefferahnlich, etwas an Moschus erinnernd; Geschmack gewiirzig. 
Spez. Gew. 0,853-0,918 (15 0 ); aD + 16 bis +41 0 ; nD20 0 1,477-1,488; S .. Z. bis 
3,Il, E.·Z. 12-37; loslich in 0,5-6 Vol. und mehr Weingeist von 90 Vol.· %, bisweilen 
mit geringer Triibung. 

Bestandteile. Ein nicht naher untersuchtes Sesquiterpen, ein Terpen, {J.Tereb. 
angelen (jedenfalls ein Gemisch zweier Terpene), d.Phellandren, C1oH16, Ester der 
i.Methylathylessigsaure (Baldriansaure) und der Oxypentadecylsaure, C1sH 300 3, 

ein Lacton C15H160a' 

Oleum Angelicae fructus. Angelikasameni.il. Oil of .Angelica Fruit. Essence 

de la semence d'angelique. In den .Angelikafriichten zu 0,7-1,5% enthalten. 
Eigenschaften. Das durch Wasserdampfdestillation gewonnene <:>1 ist dem 

Wurzelol sehr ahnlich. Spez. Gew. 0,851-0,890 (15 0 ) aD + II 0 bis + 13 0 30'; 
nD 20 0 1,486-1,489; S.·Z. bis 2,0, E.·Z. 13-30; lOslich in 5-9 Vol. Weingeist von 
90 Vol· %, manchmal mit Triibung. 

Bestandteile. Phellandren, C1oH16, und vielleicht noch andere Terpene, Methyl. 
athylessigsaure und Oxymyristinsaure. 
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Oleum Angelicae herbae, AngeIikakrautOl. Das aus frischem Angelikakraut in 

einer Ausbeute bis zu 0,1 % erhaltene 01 ist von dem aus der Wurzel oder den 
Friichten gewonnenen kaum zu unterscheiden. Spez. Gew. 0,855-0,890 (15 0); 
aD + 80 bis + 280. 

A lle drei Angelikaiile werden zur Herstellung von Likiiren (Chartreuse, Bene· 
dictiner) verwendet. 

Acetum Angelicae compositum. Angelikaessig. Je 15T. Angelikawurzel, Kamillen, 
Pfefferminze und Baldrianwurzel und 4 T. Safran werden 8 Tage mit 300 T. Essig (60/0) maceriert. 

Extractum Angelicae fluidum. Fluidextractum Angelicae Radicis. FI uid· 
extract of Angelica Root. (Nat. Form.) Aus gepulverter (Nr. 60) Angelikawurzel analog 
Fluiderlractum Adonidis (Nat. Form.) zu bereiten, aber unter Anwendung eines Gemisches von 
3 Vol. Weingeist (92,3 Gew.-OJo) und 2 Vol. Wasser. 

Spiritus Angelicae compositus. Zusammengesetzter Engelwurz
spiritus. Spiritus theriacalis. Spirit of Treacle. Alcoolat de 
theriac compose. - Germ.: Grob gepulverte Angelikawurzel16 T., grob gepulverter 
Baldrian 4 T., zerquetschte Wacholderbeeren 4 T., Weingeist 75 T., Campher 2 T. Die Angelika
wurzel, der Baldrian und die Wacholderbeeren werden mit dem Weingeist unter wiederholtem 
Umschiitteln 24 Stunden lang stehen gelassen. Mit Wasserdampf werden alsdann 100 T. ab
destilliert. In dem Destillate wird der Campher gelost. - Spez. Gewicht 0,885-0,895. -
Ross.: 14 T. Angelikawurzel, je 4 T. Baldrianwurzel und Wacholderbeeren, 75 T. Weingeist, 
125 T. Wasser geben nach 24stiindiger 'Maceration 100 T. Destillat. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1363. 

Spiritus Angelicae compositus ex tempore paratus: Angelikawurzelol 6 Tropfen, 
Wacholderbeerol, BaldrianOi je 2 Tropfen, Campherspiritus 17,5 g, verdiinnter Weingeist 82,5 g. 

Tinctura alexipharmaca STAHL. Angelikawurzel, Meisterwurzel, Eberwurzel, Schwalben
wurzel, Bibernellwurzel, Alantwurzel je 7,5 g, verdiinnter Weingeist 210 g oder q. s. zu 200 g 
Tinktur. 

Tinctura Angelicae (Erganzb.), wird aus grob gepulverter Angelikawurzel 1 T. und 
verdiinntem Weingeist 5 T. bereitet. 

Tinctura bezoardica, LUDWIGS Bezoartropfen: Opium, Safran je 5 T., Myrrhe, An
gelikawurzel, Eberwurzel, Alantwurzel, Diptamwurzel je 20 T., verdiinnter Weingeist 1000 T. 

Nervosin solI nach GUTT bestehen aus Extr. Valerianae spirit., Extr. Angelic. spir., Extr. 
Chenop. aquos. aa 5 g, 01. Valerianae, 01. Angelicae aa gtts. X. Fo!. Aurant. amar. 15 g in 100 
versilberten Pillen. 

Balsamum divinum, Balsam. digestivum. Baume du chevalier LABORDE. 
Baume FOURCROY: Larchenterpentin 200 g, Olivenol 800 g mischt man unter Erwannen, setzt 
hinzu Benzoe, Weihrauch, rohen Storax je 10 g, Safrantinktur 25 g, Aloetinktur 100 g, entwasser
tes Natriumsulfat 50 g, erwarmt 1 Stunde im Dampfbad unter Umriihren, laBt absetzen, seiht 
durch oder filtriert und fiigt hinzu Angelikaol 0,2 g, Wacholderbeerol 0,5 g. 

Potsdamer Balsam, Parfum aromatique balsamique. Eine Mischung aus Spirit. 
Angelicae comp., Tinct. Calami aa 5,0, Mixturae oleoso-balsam. 70,0, Liq. Ammon. caust. 3,0. 

Eumenol (E. MERCK, Darmstadt) ist ein Fluidextrakt aus der chinesischen Tang-Kuei
Wurzel, die nach E. M. HOLMES von Angelica anomala var. chinensis stammt. Es ist eine 
klare, rotlichbraune Fliissigkeit, die Lackmuspapier rotet; Geruch gewiirzig; spez. Gew. etwa 1,090. 
Mit Wasser gibt es eine triibe Mischung, mit Weingeist eine zahfliissige Ausscheidung. Der wirk
same Bestandteil ist nach B. E. READ und C. F. SCHMIDT eine kristalliuische Verbindung, die bei 
52-58 0 schmilzt und in Wasser leicht loslich iat. Die Verbindung ist kein Alkaloid und kein 
Glykosid; naheres iiber die Zusammensetzung ist nicht bekannt. 

Priifung. 1 g Eumenol solI beim Abdampfen in einer flachen Schale auf dem Wasserbad 
und Trocknen bei 100 0 miudestens 0,35 g Riickstand hinterlassen. - 1 g Eumenol solI beim Ein· 
dampfen und Verbrennen im Tiegel 0,1-0,15 g Asche hinterlassen. 

Anwendung. Bei Amenorrhoe und Dysmenorrhoe 3 mal taglich 1 KaffeeLOffel voll oder 
2-4 Tabletten zu 0,6 g Eumeno!. 

Angostura. 
Galipea officinalis HANCOCK. Rutaceae-Rutoideae-Cusparieae. Heimisch 
am Orinoko in Venezuela, zwischen dem 62. und 66. Breitengrad. 

Cortex Angosturae verus. Echte Angosturarinde. Angostura 
Ecorce d'angusture vraie. Cortex Angosturae genuinm;_ 
amaro-aromatica. Caronyrinde. Quina de Carony. 

Bark. 
China 
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Die getroeknete Rinde der Zweige, seltener junger Stamme. Bis 15 em lange, 
bis 3 cm breite, selten uber 3 mm dicke, vorwiegend rohren· oder rinnenformige, 
weniger flache Stucke, auBen mit einem lockeren gelblichgrauen Kork bzw. stellen· 
weise von einem hellockerfarbenen mehligen Uberzug aus Korkzellen bedeckt. Die 
Innenseite braunlichgelb bis rotbraun und undeutlich langsgestreift, der Bruch kurz 
und ziemlich glatt. Der Geschmack gewiirzhaft und stark bitter. 

Mikroskopisches Bild. Der Kork aus gleichmaBig oder nur einseitig nach auBen 
oder nach innen verdickten Zellen. Unter dem Kork ein diinnwandiges Phelloderm. Die prim are 
Rinde zeigt Bundel von Sklerenchymfasern und zuweilen Steinzellen, die sekundare Rinde Biindel 
und in den alteren Teilen Platten knorriger Sklerenchymfasern. Die Markstrahlen 2-3 reihig, 
auf kiirzere Strecken zuweilen erheblich verbreitert. Das Parenchym der Rinde aus starkefiihren· 
den Zellen, zwischen diesen gro/3ere Zellen mit Biindeln von Kalkoxalatnadeln und zahlreiche 
ovalo Sekretbehalter. In der sek. Rinde au/3erdem lange, parallel der Achse gestellte prismatische 
Einzelkristalle von Kalkoxalat in der Umgebung der Faserbiindel. 

Ve'1'wechslungen und Ve'1'fiilschungen. AIs solche werden aufgefiihrt: die Cuspa. 
r i arinde, Cortex Cuspariae, von Cusparia fe brifuga HUMB. (Cusparia trifoliata ENGL.), 
Rutaceae.Cusparieae, heimisch in Venezuela, Brasilien, Columbien. Die Rinde ist der echten 
Angosturarinde sehr ahnlich, doch hat der Kork unverdickte Zellen, es kommen keine Raphiden. 
biindel vor und nur selten Einzelkristalle von anderer Form als bei der Angosturarinde. Keine 
Sekretbehalter. DieEsenbeckiarinde, Cortex Esenbeckiae, Cortex Angosturae brasi· 
I iensi s, von Esen beckia fe brifuga A. Juss., zur gleichen Familie gehorig, heimisch in Bra. 
silien. Sehr haufig im Handel. Die Rinde zeigt reichlich kleine, punktformige oder gestreckte 
Lenticdlen, zuweilen auch schwarzIiche Punkte von Flechten. Borkenbildung an zahlreichen 
Stellen, die kleinen Borkenschuppen hinterlassen fIache Griibchen, wo keine Borkenbildung, ist die 
Farbe au/3en silbergrau oder mehr braunlich, oft geradezu glanzend. Der Geschmack anhaltend 
bitter. DieStrychnosrinde, Cortex Strychni, Cortex Angosturae spuri us von Strych. 
nos nux vomica L. - Loganiaceae - Loganioideae - Strychneae, Ostindien usw. war 
die Veranlassung ofterer Vergiftungen bei Gebrauch verfalschter Angosturarinden zu Anfang des 
vorigen Jahrhunderts. Als seltenere Unterschiebungen fUr die echte Angosturarinde werden noch 
Cortex Copalchi, Cortex Guaj aci, Cortex Alstoniae, Cortex Samaderae, Samadera· 
rinde yon Samandura (Samadera) indica GXRTNER-Simarubaceae, Sundainseln und Cortex 
Xanthoxyli, Cortex Zanthoxyli, Xanthoxylumrinde von Xanthoxylum caribaeum Lam. 
- Rutaceae - Xanthoxyleae - Evodiineae, in den Vereinigten Staaten von N ordamerika, an· 
gegeben. 

Zur Erkennung der Esenbeckrinde wird folgende Reaktion auf Esenbeckin angegeben. 
Man lost das wie bei anderen Drog-en isolierte Alkaloid in Eisessig, setzt der Losung eine ganz 
geringe Menge Eisenchlorid zu und unterschichtet mit konz. Schwefelsaure. Es entsteht dann an 
der Beriihrungsstelle beider Fliissigkeiten eine schone griine Zone, die stundenlang anhalt. Diese 
Reaktion ist charakteristisch und ein Unterscheidungsmerkmal, ob Esenbeckiarinde oder Strychnos
rinde yorliegt, da beide andere Reaktionen. z. B. Behandlung des Alkaloids mit Kaliumdichromat 
und konz. Schwefelsaure - schnell voriibergehende Blau·Violett-Rosafarbung, ahnIich wie bei 
Strychnin - gemeinsam haben. 

Die arzneiliche Verwendung der Droge ist unbedeutend, dagegen wird sie vielfach zur Her
stellung bitterer Likore benutzt. Es ist sehr sorgfaltig darauf zu achten, da/3 nur Rinde verwendet 
wird, die den charakteristischen Bau zeigt. Da sie meist von Nichtsachverstandigen benutzt wird, 
sollte man von ihrer Verwendung lieber iiberhaupt Abstand nehmen, da an bitter-aromatischen 
Rinden kein Mangel ist. 

Bestandteile. Die Rinde enthalt atherisches 01 (s. d.), ferner eine Reihe von Alka
loiden: Cusparin, C2oH19NOa, Cusparidin, C19H17N03' Cusparein, C1SH 19N02, Galipin, 
C2oH 21NOa, Galipidin, Galipoidin, C19H 15NO,. Die Hauptmenge der Alkaloide besteht aus 
Cusparin und Galipin; Gesamtalkaloidgehalt 1,2-3,3%. Die genannten Alkaloide sind 
kristallinisch, au/3erdem sind noch nicht naher untersuchte amorphe, olige Alkaloide vorhanden, 
Die kristallinischen Alkaloide bilden mit Mineralsauren und auch mit organischen Sauren kristaIli
nische Salze, die amorphen geben mit organischen Sauren keine Salze, mit Mineralsauren keine 
kristallinische Salze. Ferner ist vorhanden ein Bitterstoff Angosturin und ein Glykosid. 

Anwendung. Ais bitter-aromatisches Mittel bei dyspeptischen Zustanden, Dysenterie, 
auch an Stelle der Chinarinde (0,5-1,0 mehrmals taglich). Gro/3e Gaben rufen 'Ubelkeit und 
Erbrechen hervor. Zur Herstellung des Angosturalikors. 

Oleum Angosturae. Angosturarindeniil. Die Angosturarinde enthalt 1,0-1,9% 
atherisches 01 von gewurzigem Geruch und Geschmack; es ist frisch hellgelb und wird allmahlich 
dunkler. Spez. Gew. 0,928-0,960 (15 0); C<D-7 0 30' bis -50 0 ; n D 20 0 1,507; S.-Z. 1,8, E.-Z. 5,5; 
triib loslich in 9 Vol. Weingeist von 80 Vol.-Ufo· 
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Bestandteile. 14% eines Sesquiterpenalkohols Galipol, C15H 2,O (der riechende 
Bestandteil), I.Cadinen, C16H 24, ein inaktives Sesquiterpen Galipen, C16H 24, ein Terpen, 
C1oH 16 (vielleicht Pin en). 

Angostura-Essenz (BUCHHEISTER). Aus Angosturarinde, Enzian je 50 g, Kardamomen 
30 g, Macis, Nelken, Piment, Zimt, rotem Sandelholz je 25 g und 500/ oig. Weingeist bereitet 
man 1000 g Tinktur. 

Infusum Angosturae. Infusum Cuspariae (Brit. 1898): Grob gepulverte Rinde 50 T., 
Wasser lOOO T. 

Liquor Cuspariae concentratus (Brit. 1898). Concentrated Liquor of Cusparia: 
Aus 500 T. Angosturarinde (Sieb Nr. 40) werden mit verdiinntem Weingeist im Verdriingungs
wege 1000 T. Auszug hergestellt. 

Tinctura Angosturae ist aus der Rinde mit verd. Weingeist 1: 5 zu bereiten. 
Sirupus Angosturae compositus. Infusi Angosturae concentrati 50, Sacchari 90, Sirupi 

opiati 60. 

Anhalonium. 
Anhalonium Lewinii HENNING. Opunciales - Cactaceae - Cereoideae. 
SoIl eine Varietat von Anhalonium Williamsii LEM. sein. Wachst auf felsigem 
Boden in Talern der Fliisse Rio Grande und Pecos in Texas und Nord.Mexiko und 
erreicht eine Hohe von 30 cm. Die Pflanze besitzt einen relativ dicken Korper, der 
von einem aus den stumpfen Blattern der Pflanze gebildeten Schopf iiberragt wird und 
in dessen Zentrum sich ein aus gelbweiBen Haaren bestehendes Biischel von 3-5 em 
Durchmesser befindet. Die abgeschnittenen und getrockneten Spitzen bilden die 
Droge, die Mescal Buttons. In der Handelsware mehr oder minder starke Bei
mengungen von A. Williamsii. Beide Pflanzen sind botanisch wenig verschieden, 
die in ihnen enthaltenen Alkaloide sind jedocb verschieden. 

Anhalonium. Mescal·, (Muscal) Buttons. Pellote. Peyotl. Hikoli. Braune rundliche 
Scheiben, Durchmesser 2,9-4,5 cm, Dicke etwa 0,5 cm. An der Unterseite in der Mitte eine helle 
runde Narbe. Von dem wellig umgebogenen Rande laufen sI,iralig nach der Mitte der OberEeite 
kleine, mit kurzen Haaren besetzte Hocker, in der Mitte selbst ein Biischel weiBer, weicher, ein· 
facher Haare. Die Mescal Buttons besitzen einen widerlichen und sehr bitteren Geschmack, Echwel· 
len beim Kauen im Munde an und hinterlassen nach dem Kauen ein Gefiihl von Stechen im Halse. 

Das Mescalkauen ist trotz des Verbotes der amerikanischen Regierung noch immer als 
Berauschungsmittel im siidlichen Indianer·Territorium bei den Kiowas iiblich, die sich bei 
niichtlichen Festen durch den GenuB von 10-12 Stiick Mescal Buttons die eigentiimlichen 
Visionen erzeugen, die die Droge nach der Art des indischen Hanfs hervorruft. Von der Hanf· 
wirkung ist die des amerikanischen Mittels dadurch verschieden, daB dem Rausche kein Schlaf, 
sondern Schlaflosigkeit folgt, wodurch es sich wie auch durch die darnach eintretende 12-24 Stun. 
den anhaltende Pupillenerweiterung dem Cocain niihert. 

Bestandteile. Die Pflanze enthiilt nach HEFFTER die Alkaloide: Anhalonin, 
C12H15NOa, Smp. 85,5°; Mescalin, C7H5(OCHslaNCHs, Smp. 151°; Anhalonidin, 
CloH19NO(OCHs)2' dem Anhalonin isomer, Smp. 160°; Lophophorin, ClsH17NOs' Der Ge. 
samtgehalt an Alkaloiden betriigt bis etwa 5 %. 

Anhalonium Williamsii enthiilt 0,9% Pellotin, CllH13NO(OCH3)2' das schlaf· 
machend wirkt. 

Ferner sind von HEFFTER mehr oder weniger energisch wirkende Alkaloide aufgefunden 
in A. fissuratum ENGELM., A. prismaticum LEM., A. Jourdanianum (wahrscheinlich 
nur Varietiit von A. WILLIAMSII), A. Visnagra (angeblichidentisch mit Mammillaria cirr hifera 
MART.) und in anderen Cactaceen. "Ober die medizinische Wirkung ist erst wenig bekannt, 
sie sind teilweise stark giftig. 

Pellotinum, Pellotin, C13H 19N03, Mol.·Gew. 237, bildet, aus Alkohol kristallisiert, farb. 
lose harte tafelformige Kristalle, Smp. HOo. Es lOst sich sehr wenig in Wasser, leicht in Alkohol, 
Ather, Chloroform. Es enthiilt eine Hydroxylgruppe und 2 Methoxylgruppen. 

Pellotinum hydroch loricum. Pellotinbydrocblorid. C13H 19N03 • HCI, Mol.. Gew. 273,5. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose, kristallwasserfreie Prismen. Es lOst sich 
leicht in Wasser, schwer in Alkohol. In konz. Schwefelsiiure lOst es sich mit schwach gelber Farbe; 
fiigt man zu der Losung einen Tropfen konz. Salpetersiiure, so tritt eine violette Fiirbung auf. 
Tn konz. Salpetersiiure lost es sich in der Kiilte mit braunroter, beim Erwiirmen mit violetter 



Anilinum. 445 

Farbung. Eisenchlorid farbt die wasserige Losung blau. Alkalien odeI' Ammoniak fij,JJen aus del' 
Losung des Hydrochlorids die freie Base aus, deren Schmelzpunkt bei 110 0 liegen mull. Die 
gebrauchlichen, allgemeinen Alkaloidreagentien geben amorphe, allmahlich kristallinisch werdende 
Niederschlage. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Schlafmittel (selten) zu 0,04-0,06 g, subcutan zu 0,02 g. 

lophophorinum. Lophophorin, C13H17NOs, Mol..Gew. 235, ist ein farbloses 01, wenig 
loslich in Wasser, leicht ltislich in Weingeist und Ather. Mit Sauren bildet es kristallinische Salze. 

lophophorinum hydrochloricum. Lophophorinhydrochlorid. C13H17NOs·HCI. Mol.. 
Gew.271,5, bildet ein weil3es kristallinisches Pulver, das in Wasser loslich ist. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Bei Herzerkrankungen. 0,05 g bewirken nach DIXON eine bedeutende 

Pulsverlangsamung und Steigerung des Blutdruckes. Genaue Angaben iiber die Dosierung fehlen. 

Anilinum. 
Anilinum. Anilin. Phenylamin. Aminobenzol. Aniline (engl. u. franz.). 
C8HSNH2' Mol.·Gew. 93. 

Darstellung. In Fabriken durch Reduktion von Nitrobenzol mit Wasserstoff 
(aus Eisen und Salzsaure). Zur Reduktion ist auller der notigen Menge Eisen nur eine sehr 
kleiue Menge Salzsaure erforderlich, nur lho der dem Eisen aquivalenten Menge. Die Reduk· 
tion verlauft nach 0. N. WITT nach folgenden Gleichungen: 

1. C6HSN02 + 3 Fe + 6 HCI= C6HsNH2 + 3 FeCl2 + 2 H20. 
II. 4 CsHsN02 + 24 FeCI2 + 4 H20= 4 CsHsNH2 + 12 Fe2C140. 

III. 12 F~CI40 + 9 Fe=3 Fea04 + 24 FeCI2. 
Es entsteht immer von neuem Eisenchloriir, das die Reduktion nach II bewirkt. Zum Schlull 
hat man freies Anilin und einen schwarzen Schlamm von Eisenoxyduloxyd(hydrat) und etwas 
Eisenchloriir. Das Anilin wird dann mit Wasserdampf abdestilliert, von dem Wasser getrennt 
und durch Destillation gereinigt. Der Eisenschlamm wird zur Herstellung von Gasreinigungsmasse 
und von schwarzer Anstrichfarbe verwendet. Wenn das Benzol rein war, ist auch das Anilin 
rein. Technisches Benzol, das noch Toluol enthalt, Iiefert Anilin mit wechselndem Gehalt an o· 
und p. Toluidin. 

Handelssorten. 1. Vollig reines Anilin, Anilinum puns8imum, 2. Anilin fiir 
Blau, das fast reines Anilin mit wenig Toluidin ist. 3. Anilin fiir Rot, ein Gemisch von etwa 
gleichen Teilen Anilin, o· 
und p.Toluidin. 4. Anilin 
fiir Safran in, das dem 
Anilin fiir Rot ahnlich zu· 
sammengesetzt ist, aber 
mehr o.Toluidin enthalt. 

Fiir pharmazeuti· 
sche Zwecke verwendet 
man entweder das viillig 
reine Anilin des Handels 
oder man reinigt Ani
lin fur Blau durch 
Destillation. 

Reinigung. Einen 
Siedekolben, der mit einem 
als Kiihler dienenden Glas
rohr von etwa 70 cm Lange 
und 1 bis )1/2 cm Weite 
verbunden ist, und in dem 
ein Thermometereingesetzt 
ist, (Abb. 133), fiillt man 
zu etwa 2/3 mit dem Anilin 

, 

Abb.133. 

an, gibt einige linsengrolle Stiickchen von porosen Tonscherben in den Kolben, urn Siedeverzug 
und Stollen zu verhiiten und erhitzt den Kolben mit freier Flamme. Den Brenner nimmt man 
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dabei in die Hand und bewegt diE' Flamme unter dem Kolben, damit dieser allmii.hlich und 
gleichmallig erhitzt wird. Zunachst entweicht Wasserdampf, der sich zum Teil im oberE'n Ende 
des Kolbenhalses verdichtet. Man entfernt das Wasser nach dem Offnen des Kolbens mit einem 
mit Filtrierpapier umwickelten Glasstab. Wenn das Thermometer auf 1820 gestiegen ist (bei 
einem Barometerstand von i60 mm), und das Anilin klar iibergeht, legt man einen trockenen 
Kolben vor und destilliert nun nicht zu rasch so lange, wie das Thermometer nicht iiber 1830 

zeigt. Das iiberdestillierte Anilin wird sofort in eine trockene braune Flasche gefiillt. 
Eigenschaften. Frisch destilliert eine far blose, stark lichtbrechende, olige. 

eigentiimlich riechende, brennend schmeckende Fliissigkeit, die sich durch Einwir
kung von Luft und Licht bald gelb bis braun fii.rbt. Es wird in einer Kaltemischung 
fest und schmilzt dann bei - 80 • Sdp. 1820 ; mit Wasserdampf ist es ziemlich leicht 
fliichtig. Spez. Gew. = 1,0265 bei 15°. Loslich in etwa 35 T. Wasser, leicht loslich 
in Alkohol, Ather, Kohlenwasserstoffen. Es ist ein gutes Losungsmittel fiir Indigo
blau, Anilinblau, Campher, Colophonium, Schwefel, Phosphor. Der Dampf ist ent
ziindlich und verbrennt mit rullender Flamme. Es ist eine Base, die mit Sauren 
kristallinische Salze bildet, seine Losung blaut Lackmuspapier aber nur sehr schwach. 
Die Salze werden schon durch Ammoniak zerlegt. Erhitzt man aber Ammonium
salze mit Anilin, so entweicht Ammoniak, weil es leichter fliichtig ist als das Anilin. 

E'I'kennung. Eine wasserige Losung von Anilin wird durch Chlorkalklosung 
oder Natriumhypochloritlosung violett gefarbt, auch in sehr starker Verdiinnung 
(1:250000). Die Farbung wird allmahlich schmutzigrot. - Eine Losung von 2 Tr. 
Anilin in 10 ccm Wasser und 5-10 Tropfen verd. Schwefelsaure wird nach Zusatz von 
5 Tr. Kaliumchromatlosung baim Erhitzen allmii.hlich dunkelgriin bis blauschwarz 
(duroh Bildung von Anilinschwarz). - Eine Losung von Anilin in verd. Salzsaure 
farbt einen Holzspan oder Zeitungspapier tiefgelb. - Beim Erhitzen von 1 Tr. Anilin 
mit einigen Tropfen Chloroform in 2-3 ccm weingeistiger Kalilauge tritt der wider
liche Geruch des Phenylisonitrils, C6H6NC, auf. 

Priju.ng. 8) Siedepunkt 182 bis 183°. - b) 1 g Anilin mull sich in 3 ccm 
verd. Salzsaure klar losen. Die Losung darf sich auch beim Verdiinnen mit Wasser 
(bis etwa 20 ccm) nicht triiben (Kohlenwasserstoffe, Nitrobenzol). 

Aujbe'Wah'I'Ung. Vorsichtig, vor Licht gesch iitzt, in maglichst angefiillten,nicht 
zu grollen Gefallen. Wenn das Auilin durch Lichteinwirkung braun geworden ist, kann man es 
durch Destillation wieder far bios herstellen. 

Anwendung. Arzneilichfindet es nicht Verwendung. Die freie Base (auch als Dampf 
eingeatmet) wirkt giftig. Leichte Vergiftungen sind gekennzeichnet durch einen der Trunken
heit ii.hnlichen Zustand, Appetitlosigkeit, Cyanose. Als Gegenmittel werden salinische Ab
fiihrmittel, z. B. Bittersalz, Karlsbader Salz, angewendet oder AderlaB mit Kochsalzinfusion, 
nicht aber Alkohol. GraBere Gaben von etwa 20 g, innerIich genommen, fiihren zur akuten Ver
giftung, die haufig tiidlich verIauft. In erster Linie wird das Atemzentrum beeinflullt. Die Sym
ptome weisen auf ein Nerven- und Blutgift hin. In der Mikroskopie wird es zum Aufhellen der 
Praparate, als Anilinwasser bei der Fii.rbung von Bakterien benutzt. In der organischen Chemie 
zur Darstellung zahlreicher Praparate, z. B. des Acetanilids und vieler Anilinfsl'ben. Die Aus
scheidung erfolgt durch den Harn als ein Salz der ParaaminophenYlschwefelsaure. GroBte Einzel
gabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g (Erganzb.). 

Anilinwasser. a) Nach EHRLICH. 5 ccm Anilin werden mit 100 ccm Wasser geschiittelt 
und die Fliissigkeit nach 5 Minuten langem Stehen durch ein angefeuohtetes Filterfiltriert. b) Nach 
FRAENKEL. Man lost 3 ccm Anilin in 7 ccm Weingeist und setzt 90 ccm destilliertes Wasser 
hinzu. Zur Bakterien-Farbung. 

Anilinum hydroohlorioum. AniIinbydrochlorld. Anilinchlorhydrat. Salzsaures 
Anilin. Anilinsalz. C6H6NH~·HCl. Mol.-Gew.129,5. 

DO'l'steZlung. Man mischt 100 T. frisch destilliertes (farbloses) Anilin mit 160 T. 
reiner SaIz s aure (250/0 HCl). Die Losung scheidet beim Erkalten Kristalle abo Man saugt 
diese ab und gewinnt weitere Mengen durch Eindampfen der Mutterlauge. 

Eigenschajten. Farblose oder schwach ratliche Nadeln ode:!' Blattchen, in Wasser 
und in Weingeist leicht loslich, Smp. 1920. Aus der wasserigen Losung wird durch Natronlauge 
{reias Anilin abgeschieden. 

Aujbewah'l'ung. Vorsichtig, Tor Licht geschiitzt. 
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Anilinum nitricum. AniIinnitrat. Salpetersaures Anilin. C6HbNH 2 • HN03• 

Mol.·Gew. 156. 
Man vermischt 93 T. Anilin mit 252 T. Salpetersii.ure (25%). Die nach dem Er. 

kalten ausgeschiedenen Kristalle werden abgesogen. Farblose oder schwach rotliche, in Wasser 
losliche Kristalle. Vor Licht geschiitzt, vorsichtig aufzubewahren. 

Anilinum sulfuricum. Anilinsulfat. Schwefelsaures Anilin. (C6HsNH2 l2·H 2SO .... 
Mol.-Gew. 284. 

Da'l'stellung. Eine L5sung von 100 T. farblosem Anilin in 600 T. Weingeist versetzt 
man unter Umriihren mit einem unter guter Abkiihlung frisch bereiteten Gemisch aus 55 T. 
konz. Schwefelsii.ure und 150 T. Weingeist. Man stellt die Mischung einige Stunden an 
einem dunklen Ort zur Seite und p:ibt zu del' erkalteten Fliissigkeit unter Umriihren 400 T. 
A ther. Den ausgefallenen Kristallbrei sammelt man in einem Trichter, verdrangt die Mutter. 
lauge durch Ather und trocknet die Kristalle bei Lufttemperatur an einem dunklen Ort auf 
porosen Tellern. Ausbeute etwa 140 T. 

Eigenschajten. Farblose, an der Luft rotlich werdende, geruchlose, brennend 
salzig schmeckende, glanzende Blattchen oder Nadeln, in Wasser und verdiinntem 
Weingeist leicht, weniger in starkem Weingeist loslich, in Ather fast unloslich. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung wird durch Chlorkalklosung violett, spater 
schmutzigrot gefarbt. Durch Natronlauge wird Anilin in oligen Tropfchen abgeschie
den, durch Bariumnitratlosung entsteht eine Fallung von Bariumsulfat. Die 
wasserige Losung farbt Holzstoff gelb. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Friiher in Gaben von 0,05-0,13 g zwei· bis dreimal tii.glich gegen Epi. 

lepsie und Chorea empfohlen, es hat sich aber nicht bewahrt. Gro13te Einzelgabe 0,15, Tagesgabe 
0,4 g (Ergii.nzb.). 

Acetanilidum. Acetanilid. Antifebrin. Acetanilide (engl. u. franz.). 
Acetphenylamid. Phenylacetamid. C6HSNH· OCCHa. Mol.-Gew.135. 

Da'l'stellung. 2 T. Anilin werden mit 3 T. Essigsaure (Eisessig) in einemRundkolbeu 
mit aufgesetztem Kiihlrohr von etwa 1 m Lange (Abb. 134) so lange zum Sieden erhitzt, bis eine 
herausgenommene Probe beim Erkalten rasch und vollstandig er-
starrt, was nach etwa 5 Stunden der Fall ist. Dann gie13t man die 
noch heil3e Fliissigkeit unter Umriihren in etwa 6-8 T. kaltes 
Wasser, trennt die Kristallmasse nach volligem Erkalten von der 
Fliissigkeit und kristallisiert die Kristallmasse aua der 20fachen 
Menge siedenden Wassers urn. Ist es notwendig, die Kristalle zu 
entfarben, SO kann dies durch Erhitzen der wii.sserigen Losung mit 
etwas Tierkohle geschehen. 

CsHsNH2 + CHaCOOH= H20 + CsHsNH · OCCH3 • 

Es ist nicht erforderlich, chemisch reines Anilin anzuwenden, 
as geniigt das tcchnische Anilin fiir Blau, das man kurz vor 
del' Verwendung frisch destilliert, wobei man die bei 182-1830 
siedenden Anteile auffangt (vgl. Anilin·ltm). 

Eigenschajten. Farblose, glanzende Kristallblatt
chen, Smp. 113,5°, Ullzersetzt destillierbar, Sdp. 295°, ge· 
ruchlos, Geschmack schwach brennend; loslich in 230 T. 
Wasser von 115°, in 22 T. siedendem Wasser, in 4 T. Wein
geist, in etwa 8 T. Chloroform, in etwa 50 T. Ather. 

E'I'kennung. Beim Erhitzen Von etwa 0,1 g Acetanilid 
mit etwa 5 ccm Kalilauge tritt der Geruch des Anilins auf: 
C6HSNH· OCCH 3 + KOH = CH3COOK + CsHsNH2; wird Abb.134. 

die Fliissigkeit nach Zusatz von einigen Tropfen Chloroform 
von neuem erhitzt, so tritt der widerliche Geruch des Php.nylisonitrils auf. - Werden 
etwa 0,2 g Acetanilid mit 25-30 Tr. Salzsaure eine bis zwei Minuten lang gekocht, 
und die Losung mit 1 Tr. verfliissigter Karbolsaure, 5 ccmlWasser und' 1-2 ccm 
Chlorkalklosung versetzt, so farbt sich das Gemisch schmutzig violettblau; wird 
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nun AmmoniakfliisEligkeit im Vberschu.6 hinzugefiigt, so tritt eine indigoblaue Far· 
bung ein. Indophenolreaktion; es entsteht dabei Chinonphenolimid, 

0:CSH 4 :N.CsH 4 0H. 

Priijung. a) Schmelzpunkt 113 bis 114°. - b) Schiittelt man 0,5 g Acet
anilid mit 10 ccm Wasser etwlt eine Minute lang und filtriert, so darf das Filtrat 
Lackmuspapier nicht verandern und durch 1 Tr. verd. EisenchloridlOsung (1 + 9) 
nur gelb gefarbt werden (Anilinsalze, Phenole, Essigsaure, Phenyldimethylpyrazolon). 
- c) 0,1 g Acetanilid mu.6 sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung losen. -
d) Wird 0,1 g Acetanilid mit 15 bis 20 Tr. Salpetersaure (25%) geschiittelt, so darf 
es sich nicht farben (Phenacetin und verwandte Verbindungen geben Gelbfarbung). 
Auch beim Erwarmen darf keine Farbung auftreten. - e) Beim Verbrennen darf es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. . 

Aujbewahf'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich bewirkt es beim fiebernden Menschen Temperaturerniedrl

gung. Man gibt es als Antipyretikum, Antineuralgikum und Antirheumatikum meist in 
Pulverform. Nebenwirkungen: SchweiBe, cyanotische Verfarbung. Vorsicht ist geboten, da 
groBe Gaben Methamoglobin erzeugen konnen. GroBte Einzelgabe: 0,5 g (Germ., Relv.). GroBte 
Tagesgabe: 1,5 g (Germ.), 3 g (Relv.). Es ist heute durch bessere Mittel fast vollstandig verdrangt. 

Technisch als Verdiinnungsmittel fiir Riechstoffe, z. B. Piperonal, kiinstl. Moschtis, Va
nillin. Es ist das beliebteste Verfaischungsmittei fiir organische Verbindungen. 

(Americ. VII!.) 
Acetanilidi 
Coffeini 
Natrii bicarbonici 

Pu\vls Acetanllldl compo 

70,0 
10,0 
20,0 

(Nat. Form.) 
Acetanilidi 
Coffeini 
Acidi tartarici 
Natrii bicarbonici 

50,0 
2,0 
3,0 

45,0 

Antikamnia. Gemisch von 80 Acetanilid mit 20 Natriumbicarbonat, zuwellen auch 
etwas Coffein. 

Antinervin-RADLAUER. (Salbromalid.) Gemisch aus Ammoniumbromid, Salicylsaure je 
25, Acetanilid 50 (RlTSERT). 

Exodyne. Acetanilid 90, Natriumbicarbonat, Natriumsalicyiat je 5. 
Beadine. Acetanilid 70, Natriumbicarbonat 30. 
Neurofebrin. Eine Mischung aus gleichen Tellen Neuronal (Bromdiathylacetamid) und 

Acetanilid, ala Analgeticum und Sedativum empfohlen. (ZERNIK).I 

Antisepsin oder Asepsin ist Acet-p- bromanilid, Para-Bromacetanilid, CSR 4 BrNR' 
OC· CR3 [1,4]. Mol.-Gew.214. 

Man lOst 135 T. Acetanilid in Eisessig, tragt 160 T. Brom ein und kristallisiert den 
beim Verdiinnen mit Wasser entstehenden weiBen Niederschlag aus heiBem Alkohol urn. 

Farblose, monokline Prismen, Smp. 165-1660, in Wasser fast unloslich, in Alkohol miiBig 
loslich. 

Aujbewahf'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt., 
Anwendung. AuBetlich alsAntiseptikurn bei nicht blutenden Wunden. BeiRiimorrhoi

den usw. in Suppositorien oder Salben (l00/0). Innerlich 0,02 -0,05-0,1 gals Antipyretikum 
und Antineuralgikum. (Vorsicht wegen Kollaps!) Kaum mehr im Gebrauch. 

(Antisepsin VIQUERAT ist eine Art Lymphe, die in der Weise erhalten wird, daB man 
1-2 ccm einer 0,50/oigen Losung von Jodtrichlorid in Abszesse spritzt und das sich ausscheidende 
Serum als Reilmittel benutzt.) 

Formanilidum, Formanilid, Phenylformamid, ist das Anilid der Ameisen
saure, C6HoNH' OCR. Mol.-Gew.121. 

Darstellung. a) Durch rasches Destillieren von 93 T. Anilin mit 126 T. kristallisierter 
oder 90 T. entwiisserter Oxalsaure: C20~R2+C6R6N~=R20+C02+C6RoNR' OCR. 
b) Durch Erhitzen von Ameisensiiureathylester mit Anilin: RCOOC2R o + CsRoNH2 = 
C2RS OR + C6HoNR' OCR. 

Eigenschajten. Farblose, lange prismatische Kristalle, Smp. 46°. In Wasser ziemlich, 
in Alkohol leicht liislich. 

Aujbewahf'Ung. Vors i ch ti g. 
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• 4nwendl&ng. Aul3erlioh: Es wirkt blutstillend, auf ScWeimhauten anasthesierend. 
Zu Einblasungen in den Kehlkopf mit gleichen Teilen Amylum odeI' Lycopodium. Zu PinselungeD 
auf Schleimhii.uten die 1O-200/oige Losung, zu Einspritzungen in die Harnriihre und Blase die 
2 bis 30/oige Losung. Innerlich: 0,15-0,25 g dreimal taglich als Antipyreiikum und Anal
getikum bei Rheumatismus, Malaria, Typhus. Vorsicht wegen Cyanosel Es ist zurzeit kaum 
mehr im Gebrauch. 

Benzanilidum, Benzanilid, Benzoylanilin, ist das Anilid der Benzoesaure. 
CsH.NH· OCC6H •• Mol.-Gew. 197. 

Es entsteht durch Einwirkung von Benzoylchlorid odeI' Benzoesaureanhydrid 
auf Anilin: CsR.NH2 + CsH.COCl= HC1+C6H5NH.OCC6H5• 

Farblose, perlmutterglanzende Blattchen, Smp. 1630. In Wasser fast unloslich, loslich in 
.58 T. kaltem odeI' 7 T. siedendem Alkoho!. 

Aufbewah1'ung. Vorsichtig. 
Anwentlung. Friiher als AntipyretikuUl in der Kinderpraxis. Kinder von 1-3 Jahren 

0,1--0,2 g, von 4-8 Jahren 0,2-0,4 g, von S Jahren ab 0,4--0,6 g, Erwachsene 1-3 g. 

Gallanol (E. MEROK) war Gallussaureanilid oder Gallanilid. C6H"NH· OCC6H 2 (OH}a 
+ 2 H 20. Es ist nicht mehr im Handel. --

Methylanilinum. MethylaniIin. Monomethylanilin. C6H.NHCHa. Mol.-Gew. 107. 
Enisteht durch Einwirkung von Methylchlorid oder - bromid auf Anilin oder durch Erhitzen 
von Anilinhydrochlorid mit Methylalkohol. Es bildet eine dem Anilin ahnliche farblose 
olige Fliissigkeit. Sdp.152°. Spez. Gew.0,976. In Wasser ist es unloslich, leicht loslich in Wein
geist und Ather. Mit Sii.uren bildet es wie das Anilin Salze, die in Wasser lOslich sind. Aufbe
wahrung: Vorsichtig. Anwendung: Zur Darstellung von Acetmethylanilid und von Farb
stoffen. 

Methylacetanilidum (Erganzb.). Acetmethylanilid. Methylacetanilid. 
Methylacetanilide. Exalgin. C6H.N(CHa}·OCCHa. Mol.-Gew.149. 

Da1'stellung. Durch Einwirkung von Acetylchlorid, CRaCOCl, auf Methylanilin. 
CSH6NHCH3 • Es lal3t sich aus Wasser oder aus verd. Weingeist kristallisieren. 

Eigenschajten. Farblose Kristallnadeln, Smp. 100 bis 101°, Sdp. gegen 245°. 
Uislich in etwa 60 T. Wasser von 150, in weniger als 2 T. siedendem'Wasser, in etwa 
2 T. Weingeist, 10 T. Ather und 1,5 T. Chloroform. 

E1'kennung. Es gibt die Indophenolreaktion wie Acetanilid. Werden 0,2 g 
Acetmethylanilid mit etwa 5 ccm Kalilauge gekocht, so tritt der Geruch des Me
thylanilins auf; wird nach Zusatz von einigen Tropfen Chloroform von neuem erhitzt, 
so tritt der Geruch des Phenylisonitrils nicht auf (Unterschied von Acetanilid). 

P1'iijung. a) Schmelzpunkt 100 bis 1010. - b) Beim Erhitzen von etwa 0,2 g 
Acetmethylanilid mit 3-4 ccm weingeistiger Kalilauge und 10-12 Tr. Chloroform 
darf der widerliche Geruch des Phenylisonitrils nicht auftreten (Acetanilid). -
c) Werden 0,5 g Acetmethylanilid mit etwa 10 cem Salzsaure einige Minuten gekocht, 
die Losung abgekiihlt und mit Natronlauge schwach iibersattigt, so darf die Fliissig
keit durch Chlorkalklosung nicht violett gefarbt werden (Acetanilid). - d) Wird 1 g 
Acetmethylanilid mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat Lackmuspapier 
nicht verandern (Sauren) und - e) durch SilbernitratloBung nicht verandert werden 
(Chloride). - f) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Als Antineuralgikum zu 0,2 bis 0,4 g, zwei bis dreimal taglich. Grol3te 

Einzelgabe 0,4 g, Tagesgabe 1,0 g (Erganzb.). 
Comprimes Blancard bestehen aus Exalgin. 0,05, Natr. bicarbonic. 0,05 pro dosi. 
Solution Blancard: Exalgin. 2,40, Alkohol (50%) 20,0, Aqu. dest. 60,0, Sirupi 125,0. 

Dimethylanilinum. DimethylaniIin. C6H.N(CHab, Mol.-Gew. 121. 
Entsteht neben Monomethylanilin bei der Einwirkung von Methylchlorid oder -bromid auf Anilin. 
ebenso beim Erhitzen von Anilinhydrochlorid mit Methylalkohol. Es ist dem Monomethylanilin 
sehr ahnlich. Sdp.1920• Bei starker Abkiihlung erstarrt es kristallinisch, Smp.0,50• Aufbe
wahrung: Vorsichtig. Anwendung: Zur Darstellung von Farbstoffen. 
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Diphenylaminum. Diphenylamin. Phenylanilin. (CSHo)2NH. Mol.-Gew.169. 
Darstellung. Durch Erhitzen eines Gemisches von Anilin und Anilinhydrochlorid 

auf 220-230°: OSH&NH2 + OSH5N~. HOI = (CSHS)2NH + NH40l. 
Eigenschaften. Farblose Blattchen von schwachem Geruch, in Wasser unloslich, leicht 

in Alkohol, Ather und Benzol loslich. Smp.54°, Sdp. 310°. 
Anwendung. Zur Darstellung einiger Farbstoffe. In der Analyse als Reagens auf 

Salpetersaure. 
Diphenylamin-Schwefelsaure. Etwa 0,02-0,03 g Diphenylamin welden mit 2-3 Tr. 

Wasser befeuchtet und in etwa 5 ccm konz. Schwefelsaure gelost (ohne das Wasser lost sich 
das Diphenylamin sehr langsam). In die Mischung, die farblos oder hochstens ganz schwach 
blaulich gefarbt sein soIl, bringt man tropfenweise die auf Salpetersaure zu priifende Fliissigkeit 
oder man schichtet diese auf die Schwefelsiiure; bei Gegenwart von Salpetersaure farbt sich 
die Schwefelsaure dunkelblau. - Die Blaufarbung wird auch hervorgerufen dureh: UnteI'
chlorige Saure, Ohlor8aure, Ohromsaure, Eisenoxydsalze und ahnliche oxydierende Stoffe. 

1st die Diphenylaminlosung durch Spuren von Salpetersaure, die auch in del' reinsten 
Schwefelsaure haufig enthalten flind, blaugefarbt, 80 erhitzt man nach W. TONIUS die Losung 
auf etwa 110° bis zum Verschwinden der Blaufarbung. Die Brauchbarkeit del' Losung wird 
dadurch nicht beeintrachtigt. 

Acidum sulfanilicum. Sulfanilsaure. Acide sulfanilique. Sulph
anilic Acid. NH:2 ·CsH 4·SOaH [1,4] + 2 H 2 0. Mol.·Gew.209. 

Darstellung. In 75 g konz. Schwefelsaure (spez. Gew. = 1,836), diesich in einem 
Rundkolben von etwa 1/41 Inhalt befinden, tragt man nach und nach unter Umschwenken in 
kleinen Anteilen 25 g frisch destilliertes Anilin ein und erhitzt darauf die Mischung im Olbad 
auf 180-1900 so lange (etwa 3 Stunden), bis aus einer in Wasser eingetragenen Probe durch Zu
satz von iiberschiissiger Natronlauge kein Anilin mehr abgeschieden wird, was man am Geruch 
und an der TI'iibung erkennt. Wenn dies del' Fall ist, so gieBt man die braungefarbte, sirupdicke 
Fliissigkeit in etwa 1/2 I kaltes Wasser, worin sich die Sulfanilsaure als grau gefarbtes, kristalli
nisches Pulver abscheidet. Man saugt sie ab und reinigt sie durch wiederholtes Umkristallisieren 
aus siedendem Wasser unter Zusatz von Tierkohle zur Entfarbung. 

Eigenschajten. Farblose, glanzende Kristalle, die an trockener Luft leicht 
verwittern und matt werden und beim Erhitzen verkohlen ohne zu schmelzen. Loslich 
in 150 T. Wasser von 15°, leichter !Oslich in siedendem Wasser; in Alkohol und in 
Ather so gut wie unloslich. Die befeuchteten Kristalle sowie die wasserige Losung 
reagieren sauer; durch Ammoniak und atzende Alkalien werden die leicht los
lichen Salze der Sulfanilsaure gebildet. Durch Einwirkung von Salpetriger Saure in 
der Kalte entsteht Diazobenzolsulfonsaure; letztere bildet mit zahlreichen Phenolen 
Farbstoffe (Azofarbstoffe). 

Erkennung. Etwa 0,1 g Sulfanilsaure werden mit 2-3 ccm Wasser und 
3 Tr. Salzsaure geschiittelt; fiigt man dann etwa 0,01 g Natriumnitrit und die 
Losung von etwa 0,01 g ,8-Naphthol in 2 ccm Wasser und 1 ccm Natronlauge hinzu, 
so farbt sich die Mischung dunkelorangerot. 

Priijung. Werden 2 g Sulfanilsaure mit 40 ccm Wasser geschiittelt, so darf 
das Filtrat: - a) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Schwefelsaure, 
Sulfate), - b) durch Silbernitratlosung hochstens schwach opalisierend getriibt 
werden (Chloride), - c) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden 
(Schwermetalle). - d} Die Mischung von 1 g Sulfanilsaure und 3 ccm Zinnchloriir
lOsung darf innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). -
e) Beim Verbrennen darf hochstens 0,1 % Riickstand hinterbleiben. 

Aufbewahrung. In dichtschlieBenden Glasstopfenglii.sern. 
Anwendung. Durch die Einfiihrung der Sulfonsauregruppe hat das Anilin viel von 

seinen giftigen Eigenschaften verloren. Die Sulfanilsaure gilt als Spezifikum gegen Jodismus. 
Beim Gebrauch von Alkalijodiden kommt es zu entziindlichen Prozessen in der Nasenschleimhaut, 
die durch £reies Jod bedingt werden. EHRLICH nimmt an, daB das Jod aus den Alkalijodiden in 
Freiheit gesetzt werde durch die in der Nasenschleimhaut enthaltene freie Salpetrige Saure und 
salpetrigsauren Salze. Die Salpetrige Saure soli durch Zufuhr von Sulfanilsaure unsehadlich ge
macht werden, indem beide unter Bildung vonDiazobenzolsulfonsaure aufeinandereinwirken. Man 
gibt bei akutem Jodismus 4,5-6 g Sulfanilsaure, die durch Zusatz von 3-4 g Natriumcarbonat in 
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200,0 g Wasser geliist wird. Prophylaktisch aUe zwei Tage 3-4 g Sulfanilsaure, akute Erschei
nungen werden mit griiBeren Gaben, z. B. 6-7 g, bekampft. Ferner wird das Mittel gegeben bei 
akutem Katarrh del' Nase (Schnupfen) und des Kehlkopfs. 

Natrium sulfanilicum. Sulfanilsaures Natrium. NH2 • CSH4' SOaNa [1,4] + 2 H 2 0. 
Mol.- Gew. 231. 

Wird durch Neutl'alisieren von Sulfanilsaure mit Natriumcarbonat in wasseriger 
Lasung und Eindampfen del' Liisung zur Kristallisation erhalten. Fal'blose, glanzende Blatt
chen, in Wasser leicht liislich. Anwendung. Wie Sulfanilsaure in gleichen Gaben. 

Nizin (BURROUGHS, WELLCOME U. CO., London) ist sulfanilsaures Zink, 
[C6H4(NH2)SOa]2Zn + 4 H 20. Mol. Gew. 481. 

GroBe, schwach gelbliche Kristalle odeI' feines Kristallpulver, liislich in 6 T. Wasser, un
liislich in Alkohol und Ather. Aufbewahrung. Vorsichtig. Anwendung. Als Antiseptikum, 
gegen Gonorrhiie zu Einspritzungen 1,0:240,0 bis 1,0:80,0 Wasser und in verdiinnten Liisungen 
bei gonorrhoischen Augenerkrankungen. 

Nitron ist Dipbenyl-endanilo-dibydrotriazol, C20HlSN4' Mol.-Gew. 312. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Phenylhydrazin 
auf Diphenylharnstoff, CO(NHCsHs)2' wird Triphenylamino
guanidin, (CsHsNH)2:C:N.NHCsH5' erhalten. Dieses wird2Stun
den lang mit etwa del' doppelten Gewichtsmenge Ameisensaure 
(90-95%) im geschlossenen Rohr auf 1750 erhitzt. Nach dem Er
kalten verdiinnt man die Masse mit del' 9 bis lOfacben Menge Wassel' 
und fallt das Nitron mit Ammoniak aus. Durch Umkristallisieren aus 
Weingeist wird es rein erhalten. 

Eigenschaften. Glanzende, gelbe Kristallchen, Smp. 1890, 
schwer liislich in Weingeist und Ather, leicht liislich in Chloroform und 
Aceton. Es gibt mit Sauren Salze, mit Salpetersiiure das in Wasser 
fast unliisliche Nitrat C20HlsN4HNOa. 

Anwendung. Zur quantitativen Bestimmung del' Salpetersaure in Nitraten. 

Anilinfarbstoffe und andere Teerfarbstoffe. 
Ni trofarbstoffe. 

Martiusgelb, N aphthalingel b, Manchestergel b, N aphtholgel b, Safrangel b, ist das 
Ammonium-, N atrium- odeI' Calciumsalz des Dinitro- a-naphthols, C1oH 5(OH)(N0 2)2' 
Orangegelbes Pulver odeI' Blattchen, liislich in Wasser. - An wen dung: Zum Farben von Lacken. 
Es ist auch zum Farben von Nudeln beniitzt worden, ist abel' giftig. 

Naphtholgelb S, Sauregel b S, Echtgel b, Schwefelgel b, Citronin, Succinin, ist das Ka
lium- odeI' N atriumsalz einer Dinitro- a-N aphtholsulfonsaure, CloH4(OH)(N02)2S0aK 
(oder Na). Orangegelbes Pulver, loslich in Wasser. - Anwendung: Zum Fiirben von Wolle und 
Seide, geeignet zum Farben von Zuckerwaren und Likoren. 

Azofarbstoffe. 
Aminoazobenzol. Anilingelb. Spritgelb. C6HsN = NC6H4N~ [1,4]. Mol.-Gew. 197. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Anilin auf diazotiertes Anilin. 
Eigenschaften • . ~elbes, kristallinisches Pulver, Smp. 126°. Fast unloslich in Wasser, 

loslich in Weingeist und Ather. Mit Salzsaure gibt es ein in stahlblauen Nadeln kristallisieren
des Salz. 

Anwendung. Zum Farben von Spritlacken. 

Dimethylaminoazobenzol. Buttergelb. Olgelb. CaHsN= NCsH4N(CHa}2' Mol.
Gew.225. 

Darstellung. Durch Kuppelung von diazotiertem Anilin mit Dimethylanilin. 
Eigenschajten. Goldgel be Kristallblattchen, Smp. 116-117 0, unloslich in Wasser, liislich 

in Weingeist. In salzsaurehaltigem Wasser lost es sich mit roter Fa.rbe; die Losung wird durch 
Alkalien gelb gefarbt und gefallt. In konz. Schwefelsaure lost es sich mit gelber Farbe; beim Ver
diinnen mit Wasser wird die Losung rot. 

Anwendung. Ais Indicator in del' MaBanalyse (s. S.71). Zum Fiirben von Fetten 
und Olen. 
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Chrysoidin .crystallisatum, Kristallisiertes Chrysoidin, ist das Hydrochlorid des 
m·D iaminoazo benzols. CeHoN = NCeHa(NI4)2 ·HCI [4,1,3]. Mol.-Gew. 248,5. 

Darstellung. Durch Einwirkung von m-Phenylendiamin anf diazotiertes Anilin. 
Eigenschalten. Rotbraunes kristallinisches Pulver, lOslich in Wasser mit brauner Farbe. 

Ungiftig. 
Anwendung. Zum Farben von Seide und Wolle. Zum Farben von Zuckerwaren und 

Likoren. 

Chrysoidin B ist das Hydrochlorid eines Methyldiaminoazobenzols. 
C6HSN = NC6H 2(CHa)(NH2h' HCI (4, 1, 3, 6). Es wird wie das krist. Chrysoidin verwende1., ist 
abel' weniger rein, wei! es nicht kristallisiert. 

Methylorange, Helianthin, Orange III, ist das Natriumsalz der p-Dimethylamino
azobenzolsulfonsiiure. (CHa)2~W6H4,N = NCeH4,SOaNa.. Mol.-Gew. 327. 

Darstellung. Durch Kuppelung von diazotierter Sulfanilsaure mit Dimethylanilin bei 
Gegenwart von Natriumhydroxyd und Umkristallisieren aus heiBem Wasser. 

Eigenschaflen und Erkennung. Orangegelbes kristallinisches Pulver, wenig loslich 
in Wasser, unloslich in Weingeist. Die wasserige Losung (0,1 g + 50 ccm) gibt mit Salzsaure eine 
rote Triibung, die sich auf weiteren Zusatz del' Saure mit tief roter Farbe lost. Die wasserige 
Losung gibt mit CalciumchloridlOsung einen gel ben Niederschlag, ebenso mit BleiacetatlOsung. 
In konz. Schwefelsaure lost es sich mit blutroter Farbe. 

Anwendung. Ais Indicator in der MaJ3analyse (s. S. 72). 

Athylorange ist das Natriumsalz der p.Diathylaminoazobenzolsulfonsaure, 
(C2Hs)2NCeH,N = NCeH,SOaNa. Es wird wie Methylorange dargestellt unter Verwendung von 
Diathylanilin. In seinen Eigenschaften ist es dem Methylorange ahnlich. Wie dieses wird es als 
Indicator angewandt. 

Sauregelb R, Echtgelb R, Anilingelb, ist aminoazobenzolsulfonsaures Natrium. 
NH2.C6H,N = NC6H,SOaNa. Ungiftig. - Anwendung: Zum Farben von Zuckerwaren 
und Likoren. 

Methylrot jst Dimethylaminoazobenzolcarbonsaure. ein Azofarbstoff aus An
thranil sa ure und D imeth ylanil in. [1, 4](CHa)2NCeH4,·N: N .C6H4,COOH [1,2]. Mol.
Gew.269. 

Darstellung. Anthranilsaure, CeH4,(NHz)COOH [1, 2], wird in salzsaurer Lbsung mit 
Natriumnitri t dia~otiert und die Diazoverbindung in der Losung mit Dimethylanilin in 
salzsaurer alkoholischer Losung gekuppelt. 

Eigenschaften. GJanzende, rotviolette Kristalle oder dunkelrotes kristallinisches Pulver, 
fast unloslich in Wasser, ziemJich leicht loslich in Weingeist. Die Losungen werden durch Alkalien 
hellgelb, durch Sauren violettrot gefarbt. 

Anwendung. Als Indicator in del' Alkalimetrie (s. S. 72), auch zur Titration von Am· 
moniak und von Alkaloiden. 

Tropaolin 00, Orange IV, ist das Kaliumsalz der Phenylaminoazobenzolsu!fonsaure, 
C6HSNH· C6H,N = NC6H,SOaK. Mol.-Gew. 391. Goldgelbe Kristalle. Es dient als Reagens zum 
Nachweis von freier Salzsaure im Magensaft. 

Aminoazotoluol, [1,2] CHaC6H,N = NC6H a(CHa)NH2 [1,2,4], Mol.-Gew. 225, ist eine der 
beiden Komponenten des Biebricher Scharlachrots (S.453). 

Darstellung. Durch Einwirkung von o-Toluidin auf diazotiertes o-Toluidin. 
Eigenschaften. ~?tbra~~es, kristallinisches Pulver, zerrieben gelb. Smp.100-102°. 

Leicht loslich in Weingeist, Ather, Olen und Fetten mit goldgelber Farbe. In Wasser fast unloslich. 
Die Losung in alkoholischer Natronlauge ist gelb, die Farbe bleibt auf Zusatz von Essigsaure un
verandert. 

Aminoazotoluol medicinale Agfa (AcT.·GES. f. ANILIN·FABR., Berlin) ist reines Amino
azotoluol. - An wen dung: Wie Scharlachrot als epithelisierendes Mittel in Salben. Scharlach· 
sal be nach SCHMIED EN ist eine Vaselinsalbe mit 8% Aminoazotoluol Agfa. 

Azodermin (ACT. GES. f. ANILIN·FABR.) ist Acetyl-Aminoazotoluol, CHSC6H4,NZ 
CeHa(CHs)NH.OCCHa. Mol.·Gew.267. 

Eigenschaften. Rotlichgelbes, mikrokristallinisches Pulver. Smp. 185-186°. In Wein
geist und Ather schwer lbslich, in Chloroform leicht lOslich. Die Losungen sind rotgelb gefarbt_ 

.4nwendung. Zur Wundbehandlung wie Aminoazotoluol und Scharlachrot in Form von 
8-10 0/ oigen Salben und Streupulvern. 
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Pellidol (KALLE u. Co., Biebrich) ist Diacetylaminoazotoluol, 
CHa·CaH4N -- NC6H a(CHa)N·(OCCHab Mol.-Gew. 309. 
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Eigenschaften. BlaBrotgelbes Pulver, in organischen Losungsmitteln, in Olen und 
Fetten leicht IOslich, unloslich in Wasser; ohne farbende Eigenschaften. 

Erkennung. Wird Pellidol mit verdiinnter alkoholischer Kalilauge erwarmt, so scheidet 
sich unter Abspaltung einer Acetylgruppe das sehr schwer lOsliehe Monoace1;ylaminoazotoluol aus 
(Smp. 186°.) Wird mit dem Erhitzen mit alkoholischer Lauge fortgefahren, so wird schlieBlich aueh 
die zweite Acetylgruppe abgespaltet, und es entsteht das Aminoazotoluol (Smp. 100°). Wird 
Pellidollangere Zeit mit Weingeist gekocht, so bildet sieh unter Abspaltung einer Aeetylgruppe 
Essigather. 

Anwendung. Pellidol findet an Stelle von Aminoazotoluol oder Seharlaehrot als epitheli
sierendes Mittel bei Ekzemen, Wunden, Ulcus cruris usw. Anwendung. Pellidolsalben von 2% 
Gehalt entsprechen Scharlachsalben von 80/ 0 Gehalt. Auch in 01 gelost und in Streupulvern 
(5: 100 Bolus oder Talkum). Es wird auch zusammen mit Jodolen (Jodol-EiweiB) angewandt 
(s. Azodolen unter Jod S. 1562). 

Scharlachrot (KALLE U. Co., Biebrich), Rubrum scarlatinum, Scharlach me
dicinale, Biebricher Scharlach, Epimol, Sudan IV, ist Aminoazotoluol-azo
,B-Naphthol. eHa · C' aH4· N = N· C6Ha(CHa)· N = N· CloH 6 · OH, Mol.-Gew. 34l. 

Eigenschaften und Erkennung. Dunkelrotbraunes Pulver, in Wasser unlOslieh, 
ziemlieh leicht lOslieh in Chloroform (1 : 15), Fetten und fetten Olen, wenig lOslich in Alkohol und 
Ather. Smp. 184-186°. UbergieBt man etwa 0,1 g Scharlaehrot mit etwa 5 cern Weingeist, fiigt 
2 Tr. Natronlauge hinzu und kocht kurze Zeit auf, so entsteht eine purpurrote Losung, die auf 
Zusatz von einigen Tropfen Essigsaure sieh satt scharlaehrot farbt. Salpetersaure zerstort den 
Farbstoff in kurzer Zeit. - Die Losung von 1 mg Scharlachrot in 1 ccm konz. Sehwefelsaure ist 
blaugriin gefarbt, beim vorsichtigen Zusatz von Wasser geht die Farbung iiber Blau in Rot 
iiber. - Versetzt man eine heiBe Losung von 0,5 g Scharlaehrot in 2-3 cern Essigsaure allmahlich 
mit kleinen Mengen Zinkstaub, so farbt sieh die Fliissigkeit voriibergehend blaurot und dann blaB
weingelb; wird die Fliissigkeit dann auf Filtrierpapier getropft, so far ben sich die betropften 
Stellen allmahlieh rotblau. 

Priifung. a} 0,5 g Scharlachrot miissen sich in 10 cern Chloroform bei gelindem Er· 
warmen klar und ohne Riiekstand auflosen (Dextrin, Zucker, anorganische Salze). - b} Beim 
Verbrennen darf es hoehstens 1 % Riiekstand hinterlassen. - C) Priifung auf Arsen wie bei Aura
min (S. 453). 

Anwendung. Ais epithelisierendes Mittel bei der Wundbehandlung, besonders bei Ver
brennungen und sonstigen mit groBen Hautdefekten verbundenen Vrrletzungen. Zur Herstellung 
von Seharlaehrotsal be (5-10 0/ oig) verreibt man den Farbstoff mit der Salbengrundlage unter 
gelindem Erwarmen; eine vorherige AuflOsung des Farbstoffes in Chloroform ist, falls die Gegen
wart von Chloroform nieht aus anderen Griinden erwiinscht ist, nicht notig. Scharlaehol ist 
eine gesattigte Losung von Seharlaehrot in Olivenol. Aueh zum Farben von Zucker waren und 
Likoren geeignet. 

Epithensalbe (TEMMLER-WERKE, Detmold) enthalt Scharlachrot und Perubalsam. 

Tropaolin 000 Nr.2, Orange II, Orange extra, ,B-Naphtholorange, Mandarin, 
Chrysaurin, ist das Natriumsalz der ,B-Oxynaphthalinazobenzolsulfonsaure, 
HO· C1oH6N = NCaH 4SOaNa. Es wird dureh Kuppelung von diazotierter Sulfanilsaure mit 
,B-Naphthol erhalten. Gelbrotes Pulver, liislich in Wasser. - Anwendung: Zum FaTben von 
Wurstwaren (auBerlich). 

Bordeauxrot ist das Natriumsalz der a.Aminonaphthalinazo-,B-naphthol
disulfonsaure, NH2ClOHSN = NClOH4(OH)(SOaNa)2. Braunes Pulver, lOs1ieh in Wasser mit 
fuchsinroter Farbe. Geeignet zum Farben von Zuekerwaren und Likortn. 

Ponceaurot ist das Natriumsalz einer Azoverbindung aus 
2-Naphthol-3,6·disulfonsaure. Blaurotes Pulver, loslieh in Wasser. 
Lacken. 

m.Xylidin und 
Zum Farben von 

Sudan III, Aminoazobenzolrot, Pyronalrot B, Cerasinrot, Motitrot 2 R, ist Amino
azobenzolazo-,B-Naphtbol. CSH5N = NC6H4N = NClOH 60H. Mol.-Gew. 352. 

Es ist dem Biebrieher Scharlaehrot nahe verwandt und unterscheidet 5ieh von diesem nur 
durch das Fehlen der Methylgruppen in den beiden Benzolkernen. 

Eigenschaften. ZiegeJrotes Pulver, unloslieh in Wasser und verd. Alkalilauge, lOslich 
in Weingeist, fetten Olen und heiGer Essigsaure. Aus letzterer kristallisiert es in braunen Blattchen 
mit griinem Metallsehimmer. Smp.195 0• 

Anwendung. Wie Biebricher Scharlaehrot in Sal ben und in 01 geliist. In der Mikroskopie 
ala Farbstoff. 
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Congorot, D ianilrot, Ko smo srot Extra, ist das N atri umsalz der Benzidin
disaz 0- bi -I-na ph thylamino -4-sulf onsa ure, 

NaOaS(NH2)CIOHsN = NCsH,· CsH,N = NCIOH6(NH2)SOaNa. Mol.-Gew. 696. 
Eigenschaften. Braunlichrotes Pulver, wenig loslich in kaltem Wasser, leicht IOslich 

in heiLIem Wasser mit blutroter Farbe. Die Farbe der wasserigen Losung (0,1 g + 20 ccm) 
wird durch Natronlauge nicht verandert, Salzsaure erzeugt in der gleichen Losung einen violetten 
Niederschlag. In konz. Schwefelsaure lOst es sich mit schieferblauer Farbe, bei vorsichtigem 
Verdiinnen mit Wasser entsteht ein blauer Niederschlag. 

Anwendung. Als Indicator, besonders in Form von Congorotpapier, das durch Mineral
sauren blau gefarbt wird. 

Trypanrot ist das N atriumsalz der 0 - Benzidinmonosulfonsaure -disazo
bi- 2 -naph thylamin - 3,6- dis ulfons a ure. 

SOaNa 
(NaOaS)2(NH2)ClOH,N = NCsHs' CsH,N = NCIOH,(NH2)(SOaNa)2' Mol.-Gew. 1002. 

Eigenschaften. Rotbraunes kristallinisches Pulver, leicht loslich in Wasser, fast unlOslich 
in Weingeist. Die rotbraune Farbe der wasserigen Losung (0,1 g + 10 ccm) wird auf Zusatz von 
Essigsaure nicht verandert, Salzsaure farbt verdiinnte wasserige Losungen rotviolett, aus starkeren 
Losungen scheidet Salzsaure die freie Sulfonsaure in blauen Flocken abo 

Anwendung. Gegen Lymphadenitis; in Verbindung mit Arseniger Saure oder Atoxyl 
zur Bekampfung der Schlafkrankheit, intramuscular. 

Trypanblau (FARBWERKE HOCHST) ist das N atriumsalz der Tolidin-disazo- bi
I-amino -8 -naph th 01- 3,6- disulf onsa ure. 

CHa CHa 
(NaOaS)2(NH2)(OH)ClOHaN = NesHa . CaHaN = NCloHa(OH)(NH2)(SOaNa)2' Mol.-Gew. 960,6. 

Eigenschaften. Blaugraues Pulver, in Wasser mit tiefvioletter Farbe lOslich, in Weingeist 
fast unliislich, in Ather unioslich. Die wasserige Losung (0,01 g + 20 ccm) wird durch Salzsaure 
rein blau, durch Natronlauge rotviolett gefarbt. 

Anwendung. Gegen Piroplasmosis der Hunde und Rinder; bei Hunden subeutan, je 
nach der GroBe 1-5 cern der heiB hergestellten und wieder abgekiihiten Losung 3: 100; bei Rindern 
50-70 ccm der gleichen Losung intravenos, und prophylaktisch 30-40 cern su bcutan. 

Bismarckbraun. Anilinbraun, Manchesterbraun, Vesuvin, ist das Hydrochlorid 

des m - Phenylendiamin - disazo - bi - m - phenylendiamins, CsH'<NN = NNCCs: a(NN:2) 2 • 
- s a( 2)2 

(Als Vesuvin wird auch der entsprechende vom m-Toluylendiamin sich ableitende Farbstoff be
zeichnet.) Es wird durch Einwirkung von Salpetriger Saure auf m-Phenylendiamin (m-ToluyIen
diamin) in salzsaurer Losung dargestellt. Schwarzbraunes Pulver, lOslich in Wasser mit branner 
Farbe. - Anwendung: Zum Farben von Bakterien. 

Diphenylmethan- und Triphenylmethanfarbstoffe. 

(Phthaleinfarbstoffe siehe unter Acidum phth:alicum S. 199.) 

Pyoktaninum aureum. Gelbes Pyoktanin. Auramin 0, Benzo

phenoneid, Apyonine (franz.), ist das Hydrochlorid des Imidotetra-

th ld ' . d' h I th HN.·C<,C6H,.N(CHa)2[4].HCl+H20. me· y l-p-amlno lp eny me ans, "-
C6H,· N(CH a}2 [4] 

Mol.-Gew. 321,5. 
Dal'stellung. DurchErhitzen von Tetramethyldiamino benzophenon, (CHa)2NCsH,. 

CO.CSH 4 ·N(CHa)2' mit Ammoniumchlorid und Zinkchlorid, wobei Wasser abgespaltet wird. 
Eigenschaften und El'kennung. Goldgelbes Pulver, schwer loslich in kaltem, 

Leichter !Oslich in heiBem Wasser, leicht loslich in Weingeist und Chloroform, 
fast un!Oslich in Ather. Aus der wasserigen Losung fallen Kaliumjodidlosung das 
Hydrojodid, Kaliumferrocyanidlosung das Ferrocyanid der Base als feuriggelbe 
Niederschlage. Durch Natronlauge wird die freie Base als gelblichweiBer Nieder
schlag abgeschieden; die von letzterem abfiltrierte Fliissigkeit gibt nach dem Ansauern 
mit Salpetersaure und Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag von Silberchlorid. 

Pl'ufung. a) 0,5 g gelbes Pyoktanin muB sich in 20 ccm Weingeist klar losen 
(Dextrin und andere Beimengungen). - b) Beim Verbrennen darf es hochstens 1 0/ 0 

Riickstand hinterlassen. - c) Zur PrUfung auf Arsen werden 2 g Pyoktanin mit je 2,5 g 
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trockenem Natriumcarbonat und Kaliumnitrat gemischt und die Mischung nach 
und nach in einen erhitzten Tiegel eingetragen; nach dem Erkalten wird die Schmelze 
in Wasser gelOst, die Losung mit 5 ccm konz. Schwefelsaure versetzt, auf freier 
Flamme bis zum Entweichen von Schwefelsaure erhitzt. Der Riickstand wird nach 
dem Erkalten in 20 ccm Wasser gelOst; 10 ccm dieser Losung werden nach GUTZEIT 

auf Arsen gepriift (siehe Arsennachweis unter Arsenum, S.551). 
Anwendung. Als Antisepticum bei eiternden Wunden und Geschwiiren in Form von 

Stiften, mit denen man nach dem Anfeuchten die Wunden bestreicht. Ferner in Streupulvern 
(1-2%), Salben (2-10%), Losungen (0,1-1,0%), in Verbandwatte und Gaze mit 0,1 % oder 
starker (2-10 0/ 0) zumAusstopfen von Hohlungen; auch in der Augenheilkunde, ferner wieJodo
form bei weichem Schanker. In der Tierheilkunde gegen Maul- und Klauenseuche. Wegen der 
starken Farbekraft wird es wenig mehr angewandt. 

Auramin lund n sind Mischungen von reinem Auramin mit Dextrin, die zum Far ben dienen. 

Fuchsin, Basisches Fuchsin, ist ein Gemisch der Hydrochloride des Rosanilins nnd des 
Pararosanilins [1,2,4] NH2(CHs)C6H a", 1 : 

/C-C6H.-NH.HCl + 4H20 
[1,4] NHgC,H4 

Rosanilinhydrochlorid 
1 -I 

und [1,4] (NHgC6H,)g C - CaH, - NH· HCl + 4 H 20. 
Pararosanilinhydrochlorid, Parafuchsin. 

Auch die entsprechenden Acetate werden als Fuchsin bezeichnet. In den Handel kommt Fuchsin 
in sehr versehiedener Reinheit unter verschiedenen Bezeichnungen: Diamantfuchsin, Brillant
fuchsin, Magenta, Rosein, Rnbin, Cerise, Fuchsiacin, Azalein u. a. 

Dal'stellung. Durch Oxydation eines: als Rotol bezeichneten Gemisches von Anilin mit 
0- und p-Toluidin. 

Eigenschaften und El'kennung. GroBe, gutausgebildete Kristalle oder unregel
ffiaBige Bruchstiicke von Kristallen mit glanzenden, griinlich-bronzeartigem Schimmer. Loslich in 
Wasser, Weingeist und Amylalkohol. Die wasserige Losung (0,02 g + 10 ccm) gibt mit Gerbsaure
l<isung einen roten Niederschlag. Wird die wiisserige Losung (0,02 g + 10 ccm) mit 0,5 g Zinkstaub 
und 10 ccm Ammonillokfiiissigkeit geschiittelt, so tritt Entfarbung ein; bringt man einen Tropfen 
der entfarbten Losung auf Filtrierpapier und daneben einen Tropfen SlIolzsaure, so tritt an der 
Beriihrungsstelle der Tropfen Rotfarbung ein. - Die wasserige Losung des Fuchsins wird durch 
Schweflige Saure entfarbt; die entfarbte Losung wird durch Formaldehyd wieder rot gefiirbt. 
- Versetzt man die wiisserige Losung mit Salzsaure, so wird die Farbung braunlich rot und 
schlieBlich gelb (bei einem "OherschuB von Salzsaure). - NlIotroniauge fallt aus der wasserigen 
Losung die freien Basen als roten Niederschlag. - In konz. Schwefelsaure lOst fein gepulvertes 
Fuchsin sich mit gelber bis gelblichbrauner ,Farbe; bei vorsichtigem Zusatz von Wasser wird 
die Losung gelb bis farblos. 

Priifung. a) 1 g Fuchsin muB sich in 10 ccm Amylalkohol klar IOsen (Dextrin, Zucker, an
organische Salze). - b) Beim Verbrennen darf es hOchstens 0,5% Riickstand hinterlassen. -
e) Priifung auf Arsen wie bei Auramin (s. oben). 

Anwendung. Zum Farben von Nahrungs- und GenuBmitteln. Als Reagens in Form von 
Fuchsinschwefligsaureliisung zum Nachweis von Aldehyden. 

Siiurefuchsin, Fuchsin S, Saurerubin, besteht in der Hauptsache aus den sauren 
Natriumsalzen der Di- und Trisulfonsauren des basischen Fuchsins. 

Eigenschaften und El'kennung. Griiulich-metallisch glanzende Kristalle oder griin
lich-braunes kristallinisches Pulver. Leicht loslich in Wasser mit kirschroter Farbe, sehr wenig 
IOslich in Weingeist, unloslich in Ather. Die wiisserige Losung (0,02 g + 10 ccm) gibt mit Gerb
saurelosung keinen Niederschlag (Unterschied vom basischen Fuchsin). Durch Natroniauge wird 
die wasserige Losung fast vollig entfarbt, durch Salzsaure wird die Farbe nicht verandert. In konz. 
Schwefelsaure lOst es sich mit gelber bis braunlich-roter Farbe; beim Verdiinnen mit Wasser wird 
die Losung wieder fuchsinrot. 

Anwendung. Als Farbstoff in der Mikroskopie. 
Fuchsinschwelligsaurelosung, entflirbte Fuchsinlosung. Eine Liisung von 1 g Fuchsin 

in 500 ccm heiBem Wasser wird nach und nach mit 20 ccm einer gesattigten Losung von Nil. tr i u m -
bisulfit, NaHSOa, und darauf langsam mit 25 ccm verd. Salzsaure (12,5 % HCI) versetzt und 
na.ch dem Mischen mit Wasser auf 1 Liter aufgefiillt. Die Losung enthiilt eine farblose Verbindung 
von Fuchsin mit Schwefliger Saure. Sie dient zum Nachweis von Aldehyden, durch die die Losung 
wieder rotviolett gefarbt wird. 
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Tryparosan ist ein Chlorderivat des Parafuchsins. Die Konstitutionsformel ist nicht 
naher bekannt. - An wendung: Gegen Tuberkulose 0,5-1,0 g vier- bis achtmal taglich in Oblaten 
oder Kapseln. Zusammen mit Arsenverbindungen gegen Schlafkrankheit. 

Malachitgriin. Bittermandelolgriin, Diaman tgriin, N eugriin, Chinagriin. 
Lich tgriin, Viktoriagriin, ist Tetramethyl-p-aminotriphenylcar binolchlorid. 

C,H5",i I 
/C - CeH, - N(CHa)2CI. Mol.·Gew. 364,5 

[1, 4] (CH3)~,CeH, 
Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Benzotrichlorid, CeH5CClaauf Dimethylanilin, 

CeH5N(CHs)z' bei Gegenwart von Zinkchlorid oder durch Einwirkung von BenzaJdehyd auf Di
methylanilin und Oxydation der zuerst entstehenden Leukobase. 1m ersteren FaIle erhilt man das 
komplexe Zinkchloridsalz des Malachitgriins, das in der Farberei verwendet wird, in 
letzterem FaIle erhalt man reines Malachitgriin. ' 

Eigenschajten (des zinkchloridfreien Malachitgriins). Metallisch glinzende gel be Kri
stalle oder griines Pulver, IOslich mit blaugriiner Farbe in Wasser, Weingeist, Methylalkohol. 
Amylalkohol. 

Prifung. Die Priifung auf Zink und Arsen wird ausgefiihrt wie bei Auramin (S. 455). 
Anwmulung. Das zinkchlorid- und arsenfreie Malachitgriin dient zum Farben von Zucker

waren und Likoren. 

Brillantgriin ist Tetraathyl-p-aminotriphenylcarbinolsulfat (oder .Oxalat). 

CeH5'" I I /C - CeH, - N(CzH6)z· HSO,. Mol.-Gew. 482,5. 
[I, 4] (CJl5)~' CeH, 

Es unterscheidet sich vom Malachitgriin dadurch, daB es an Stelle der Methylgruppen Athyl
gruppen hat. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von BenzaJdehyd auf Diathylanilin und Oxydation del' 
zuerst entstehenden Leukobase. 

Eigenschajten. Goldglanzende Kristalle, in Wasser und Weingeist mit griiner Farbe 
I&lich. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung (0,02 g + 10 ccm) gibt mit einigen Tropfen Gerb
saurelosung beim Erhitzen einen Niederschlag. - Die wasserige Losung wird durch konz. SaJzsaure 
rotgelb gefarbt. - Natronlauge scheidet aus der wasserigen LOsung die freie Base als blaBgriinen 
Niederschlag abo 

Pri/ung. a) Es muD in Weingeist klar IOslich sein (Dextrin, anorganische Salze). - b) Beirn 
Verbrennen darf es hOchstens 1010 Riickstand hinterlassen. - c) Die Priifung auf Arsen wird wie 
unter Auramin (S.455) angegeben ausgefiihrt. 

Anwmulung. Zum Farben von Wolle, Baumwolle, Seide und Leder. Es wirkt stark 
hakterientotend und wird aJs Antiseptikum in der Wundhehandlung in wasseriger Losung 0,05 hi,.. 
0,1 : 100 verwendet, bei Brandwunden auch in fiiissigem Paraffin gel&t (0,05 : 100), auch in Sal ben 
(1-2: 100), 0,5 g Brillantgriin in 1 ccm Weingeist gelOst mit der notigen Menge Vaselin gemischt. 

Pyoktaninum coeruleum, Blaues Pyoktanin, Methylviolett, Gen
tianaviolett B, besteht im wesentlichen aus den Chloriden des Penta· 
und Hexamethyl-pararosanilins. Das reine Hexametliyl-pararosanilin. 

hydrochlorid, [(CH3)2NC6H']2~ - CeH, - ~hCH3)2Cl, wird als Kristall violett 
bezeicbnet. 

Da1'stellung. Durch Oxydation von Dimethylanilin, CeH5N(CHa)z. 
Eigenschajten und E'I'kennung. Dunkelgriines, metallisch glanzendes, kristalli

nisches Pulver, leicht loslich in Wasser und Weingeist mit blauvioletter Farbe; 
auch in Chloroform und Glycerin ist es loslich. Wird die Losung von 0,02 g Pyoktanin 
in 20 ccm Wasser mit 2 Tr. Salzsaure versetzt, so fltrbt sie sich blau, bei weiterem Zu
satz von 5 Tr. Salzsiure griin und nach Zusatz von 10 ccm Salzsaure gelbbraun. 
Wird die mit Salzsaure versetzte Losung mit Wasser stark verdiinnt, so tritt die 
violette Farbung wieder auf. Die wasserige Losung (0,02 g + 10 ccm) gibt mit Gerb
saurelosung einen tiefblauen Niederschlag. Natronlauge (5 ccm) erzeugt in der wasse
rigen Losung (0,02 g + 10 ccm) einen blauen Niederschlag; wird die Mischung erhitzt. 
so wird sie entfltrbt, und es scheiden sich weiDe Flocken abo 
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Prilfung. a) 0,5 g bI. Pyoktanin mull sich in 20 ccm Weingeist ohne Riickstand 
klar losen (Dextrin, Zucker, anorganische BaIze). - b) Beim Verbrennen darf es hoch. 
stens 1 010 Riickstand hinterlassen. - c) Priifung auf Arsen wie bei Auramin, B. 455. 

Anwendung. Wie beim gelben Pyoktanin. 
Pyoktanintabletten nennt man mit Pyoktaninlosung getrii.nkte FlieBpapierstucke, die 

bei Soheidenkatarrh der Kiihe Anwendung finden. 
Vaginalbll1ttchen KAISER sind mit einer Losung von Methylviolett und Zinksulfat getrankte 

und wieder getrocknete Filtrierpapierblattchen. - Anwendung: In der Tierheilkunde gegen 
Vaginitis und Verkalben. 

Pyoktanin-Quecksilberchlorid nach DINKLER, Pyoktaninum.Hydrargyrum chI ora
tum, ist ein violettes Pulver mit 16 0/ 0 Quecksilber, schwer loslich in Wasser und Alkohol. Al!! 
Antiseptikum; 0,5 0/ oige Losung bei GonorrhOe; 1: 100 Spiritus saponat. bei Favus; 1: 1 Amylum 
bei Brandwunden. Auch fur Verbandgaze geeignet. 

Dahlia, Dahliaviolett, HOFMANNS Violett, Primula, Rotviolett, ist ein Gemiscb 
von niedrig und hoher methylierten oder ithylierten Fuchsinen. Metallisch·griin. 
glanzende Stucke oder griines kristallinisches Pulver, 10000ch in Wasser und Weingeist mit fuchsin· 
roter (Rotviolett) oder blauroter Farbe (HOFMANNS Violett). - Anwendung: Bei Erysipel, 
Furuncu1ose, Sykosis, Herpes, Tinea. tonsurans, Ekzemen und anderen Hautkrankheiten. 

Anilinblau besteht aus Salzen der Triphenylrosanilin. und Triphenylpararos
anilintrisulfonsaure und der entsprechenden Disulfonsauren. Blaues Pulver, lOsHch in 
Wasser. - Anwendung: Wie Methylenblau gegen Malaria zu 0,3 g dreimal taglich. 

Alkaliblau, Gentianablau, Gentianaviolett, Lichtblau, Nachtblau, Rotblau 
und Wasserblau sind besondere Sorten des Anilinblaus. 

In Wasser unlosliches Anilinblau besteht aus Gemischen von Di- und Triphenyl
rosanilin und ·Pararosanilin in Form der Chloride, Sulfate oder Acetate, 

[1,4] CuHsNH.CuH.", I I 
z. B. /C - CuH, - NHCuHs [1,4] 

[1,2,4] CuHsNH. (CHa)CuHa 61 
Triphenylrosanilinchlorid. 

Braunes, graugriines oder blauviolettes krista.llinisches Pulver, in Weingeist mit rotblauer biB 
blauer Farbe lOslich. 

Rosolsiure, Acidum rosoUcum, Corallin, Phenylrot, Aurin, besteht aus 
Trioxytriphenylmethan (HO·CuH')2C = CuH,O und Dioxyphenyloxytolylmethan 
(HO· CuH.)!C = CuHs(CHa)O. Sie entsteht a.us Fuchsin durch Einwirkung von Salpetriger Saure 
unter Erhitzen, indem die NH2·Gruppen der Rosaniline durch OH.Gruppen und die NH
Gruppen durch je ein O-Atom ersetzt werden. In den Handel kommt auch Rosolsaure, die nur 
aus Trioxytriphenylmethan besteht und durch Erhitzen von Phenol mit konz. Schwefelsaure und 
Oxalsaure dargestellt wird. 

Eigenschajten. Amorphes, rotlich-braunes Pulver oder rote Stucke mit griinlich metal
lischem Glanz, unloslich in Wasser, laslich in Weingeist mit gelber Farbe, in alkalihaltigem Wasser 
mit roter Far be. 

Anwendung. Als Indicator. 

Corallin wasserloslich ist rosolsaures Natrium. Braune, metallisch glanzende Stiickt', 
loslich in Wasser und Weingeist. 

Acridi nfarbstoffe. 
Acridin leitet sich von Anthracen ab durch Ersatz einer der beiden mittleren 

CH·Gruppen durch ein N·Atom. 

Hc~~_CHC~CH 
Hcl~Jc 10 c~5}1 OR 

en CH 
Acridin. 

Die Ziffern in der Formel sind fur die Bezeichnung der Acridin
abkommlinge maBgebend, die Stellung 9 wird auch als Meso
stellung (ms) bezeichnet. Das Acridin entsteht beim Erhitzen 
von Formyldiphenylamin, (CUHG}zN·CHO, mit Zinkchlorid 
unter Wasserabspaltung. Es bildet farblose Kristal1e, deren 
Losungen bla.u fluoreszieren. Smp. 110 0, bei 100 0 sublimiert es 
schon. Von dem Acridin, das selbst keine Anwendung findet, 
leiten sich zahlreiche Farbstoffe ab. Einige der Acridinfarbstoffe 

wirken auBerordentlich stark bakterientotend (viel starker als z. B. Quecksilberchlorid); sie 
werden deshalb als Antiseptica angewandt. 
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Flavicid (AKT. -GES. fiir ANILIN-FABB., Berlin) ist 2,7-Dimethyl-S-dimethylamino-S-

CHa"", /CH> <CHa 
amino-l0-methylacridininmchlorid, /CSH2"'" I Cs~ • Mol.-Gew. 315,5. 

(CHa)2N N N~ 

ClACHa 
Da'l'stellung. Durch Anlagerung von Methylchlorid an 2,7 -Dimethyl-3-dimethyl

amino-6-aminoacridin. 
Eigenschatten. Rotbraunes Pulver, leicht lOslich mit rotlich gelber Farbe in Wasser und 

in Weingeist. Starker verdiinnte Losungen schillern griin. Die wisserigen LOsungen schmecken 
bitter, sie schaumen stark beim Schiitteln. 

E'I'kennung undP'riifung. Es farbt am ausgegliihten Kupferdraht die Flamme griin. -
Wird die wii.sserige Losung (0,05 g + 5 ccm) mit 5 ccm Natriumchloridlosung (1 + 9) versetzt, 
so wird der Farbstoff ausgeflockt. - Die wasserige Losung (0,05 + 5 ccm) gibt mit 1 ccm Salzsaure 
eine Vertiefung dar Farbung ohne Ausflockung. - Die wasserige Losung (0,05 + 5 ccm) gibt mit 
2 ccm Natronlauge (15% NaOH) eine gelbe Fallung, die sich beim Verdiinnen mit viel Wasser 
klar lOst. - Wird die wasserige Losung (0,05 g + 5 ccm) mit einer Anreibung von 0,5 g Ohlorkalk 
in 5 ccm Wasser 5 Minuten lang gekocht, so ist das Filtrat farblos. - 0,05 g Flavicid geben mit 
1 ccm konz. Schwefelsaure eine gelbe LOsung, die beim Verdiinnen mit Wasser klar bleibt. - Die 
wasserige Losung (0,05 g + 5 ccm) darf mit einer Losung vonO,1 g Kaliumbicarbonat in 15--20 Tr. 
Wasser keine Triibung geben. - Beim Verbrennen darf es hOchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Als Antiseptikum in wasserigen Losungen 1 : 5000 (unter Umstanden auch 
starker, bis 1: 100) bei der Behandlung von Wunden, Geschwiiren, Entziindungen, Ekzemen, 
Knochen- und Gelenkinfektionen, besonders auch fiir die lokale Behandlung der Diphtherie und 
zur Vernichtung der Diphtheriebakterien bei Bazillentragern. 

Flavicid-Resorbin ist Resorbin mit 1 % Flavicid. - Anwendung: Bei infektiosen Haut
krankheiten, Furunkulose u. a. 

Diphtosan-Pastillen enthalten je 0,1 g Flavicid, 0,85 g Natriumchlorid und 0,05 g Saccharin. 
- Anwendung: Zur Bereitung von Gurgelwasser bei Diphtherie. 

OH 
Proflavin ist 3,S-Diaminoacridinsnlfat, [3] NH2'CaH,< I )CaH,NH2 [6].H2SO" da.s bei 

N 
der Darstellung von Trypaflavin (s. d.) als Zwischenprodukt erhalten wird. - Anwendung: 
Als Hamostatikum und Antiseptikum. 

Proflavin-Oleat ist olsaures Diaminoacridin in Salbenform (Gehalt 1 %). - Anwendung: 
Als Wundsalbe und Antiseptikum. 

R ivanol (FABBWEBKE HOCHST) ist 2-1thoxy-S,9-diaminoacridinhydrochlorid, 
C·NHs 

C2HsO. CaHa<I)CaHa' NH2 • HCI. Mol.-Gew. 289,5. 

N 

Da'l'stellung. 2-Athoxy-6-nitro-9-chloracridin gibt mit Ammoniak 2.Athoxy-
6-nitro-9-aminoacridin, das zu der Diaminoverbindung reduziert wird. 

Eigenschaften und E""~ennung. Feines hellgelbes, krista.llinisches Pulver, IOslich in 
260 T. kaltem, in 28 T. heillem Wasser, in 280 T. Weingeist. Die Losungen sind hellgelb und zeigen 
Fluorescenz, sie sind neutral; am Licht werden sie allmii.hlich dunkler und scheiden einen braun
lichen Bodensatz ab. Durch Natriumchlorid oder Salzsaure wird da.s Rivanol aus der Losung aus
geflockt. Die wii.sserige Losung (0,03 g + 10 ccm) gibt mit 2 ccm verd. Schwefelsii.ure einen gel ben 
Niederschlag, ebenso mit 2 ccm Natronlauge. Das Filtrat von letzterem gibt nach dem Ansii.uern 
mit Salpetersaure mit Silbernitratliisung eine Triibung von Silberchlorid. - Wird die wasserige 
Liisung (0,03 g + 10 ccm) mit einigen Tropfen Natriumnitritliisung und dann mit Salzsii.ure ver
setzt, so far bt sie sich kirschrot. 

Priifung. Die LOsung von 0,5 g Rivanol in 20 ccm heiSem Wasser darf durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht dunkIer gefarbt werden (Schwermetalle) und nach dem Ansii.uern mit verd. 
Salzsaure durch Bariumnitratliisung nicht getriibt werden (Sulfate). Werden 0,2 g Rivanol mit 3 ccm 
Wasser und 5 ccm Zinnchloriirliisung durch Verreiben gemischt, so darf die Mischung innerhalb einer 
Stunde keinen grauen Farbenton annehmen (Arsen). - Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 0/. 

Riickstand hinterlassen. 
Aujbe'Wah'I'Ung. Vor Licht geschiitzt. 
An'Wendung. Als Antiseptikum. Zum Reinigen frischer Wunden in LOsungen 0,5 bis 

1,0 : 1000, zu Einspritzungen in infiziertes Gewebe in Losungen 1-2 : 500. Rivanolflecken in der 
Wasche lassen sich mit starken Essigsaurelosungen entfernen. 
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Trypaflavin (CASSELLA. u. Co., Frankfurt a. M.) ist 3,S-Diaminomethylacridiniumchlorid. 

/CH", 
[3] NH2C8H,,,, I /C6H,NH2 [6]. Mol.-Gew. 260. 

N 

/'" Cl CHa 
DaTsteUung. Nach D.R.P. 230412 wird 3,6- Diaminoacridin dargestellt durch Erhitzen 

von o-p-o'-p' -Tetraminodiphenylmethan, (NH2)2C8HaCH2CeHa(NH2)2' in saurer Losung mit 
Zinnsalzen. Das 3,6-Diaminoacridin wird dann nach D.R.P.243085 in Nitrobenzol geltist mit 
p-Toluolsulionsauremethylester, C8H,(CHa)SOaCHs' auf etwa 175° erhitzt und das ent
standene 3,6-Diaminomethylacridiniumtoluolsulionat mit verd. Salzsaure erhitzt. 
Bei Erkalten der Losung scheidet sich das Diaminomethylacridiniumchlorid kristallinisch aus. 

Eigenschaften und ETkennung. Rotes, kristallinisches Pulver, sehr leicht lOslich in 
Wasser mit gelber Farbe. Die Losungen schmecken bitter. Stark verdiinnte Losungen zeigen 
griine Fluorescenz, wahrend gesii.ttigte Losungen nicht fluorescieren. Durch Zusatz von wenig 
Salzsaure verschwindet die Fluorescenz. In Weingeist lOst es sich ziemlich schnell mit gelbgriiner 
Fluorescenz. In konz. Schwefelsaure lost es sich mit schwach gelblicher Farbe und starker blaulich
griiner Fluoresoonz. - Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) wird durch Ammoniakiliissigkeit stark 
getriibt, bei weiterem Zusatz von Ammoniakfliissigkeit verschwindet die Triibung wieder. -
Natriumcarbonatlosung und Natronlauge geben ebenfalls Fallungen, die beim Erwarmen bis auf 
Spuren verschwinden. 

Priifung. Beim Verbrennen darf es hOchstens 0,5% Riickstand hinterlassen. Die Priifung 
auf Arsen wird wie bei Auramin (S. 455) ausgefiihrt. 

AufbewahTUng. Vor Licht geschiitzt. Losungen 1: 100 sind in braunen Flaschen 
langere Zeit haltbar. 

Anwendung. Als Antiseptikum in der Wundbehandlung, bei Augenerkrankungen, 
Gonorrhoe, Blasenerkrankungen, Bartflechte, Pyodermien und Zahnerkrankungen. Meist in 
Losungen 1 : 1000 bis 1 : 750. Trypaflavinlosungen konnen auch an Stelle von Jodtinktur zur Be
handlung des Operationsfeldes vor der Operation angewandt werden. 

Tr ypafla vinflecken lassen sich von der Haut frisch durch Waschen mit Seife und warmem 
Wasser entfernen. 1st die LOsung auf der Haut eingetrocknet, so kann man den Farbstoff mit 
Benzin oder Benzol entfernen, oder auch mit Wasserstoffsuperoxyd)osung unter Zusatz von etwas 
Soda, oder mit Chlorkalklosung oder mit einer NatriumnitritlOsung (6: 100), die miteinigen Tropfen 
Salzsaure oder verd. Schwefelsaure versetzt wird. Wasche laSt sich mit einer Losung von Natrium
perborat (30 g auf 10 Liter) reinigen. Die Wasche wird in die kalte Losung gebracht und diese all
mahlich bis zum Kochen erhitzt; nach einstiindigem Kochen wird die Wasche mit lauwarmem 
Wasser gespiilt. 

Trypaflavintabletten enthalten je 0,1 g Trypaflavin und 0,9 g Natriumchlorid. 
Panflavin-Mundpastillen enthalten Trypaflavin. 

Argoflavin (CASSELLA. u. Co., Frankfurt a. M.), Trypaflavin-SiIbernitrat, ist eine Ver
bindung von Diaminomethylacridiniumnitrat mit Silbernitrat, mit einem 
Silbergehalt von etwa 20%' Rotbraunes Pulver, in Wasser bis zu 0,5: 100 mit rotlichgelber 
bis rotbrauner Farbe loslich. Sehr verdiinnte Losungen schillern griin. Die wasserige LOsung 
gibt mit Salzsaure einen Niederschlag von Silberchlorid, die von diesem abfiltrierte Fliissigkeit 
gibt mit Natriumnitritlosung eine violette Farbung. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antiseptikum bei Infektionen der Harnwege, bei septischen Erkran

kungen, Blasen- und Uteruskrebs, intravenos in wasseriger Losung 0,5: 100. 

Septacrol (CrDA, GES_ f. CHEM. IND., Basel) ist eine Verbindung von 2,7 -Dimethyl-3,6-
diamino-lO-methylacridiniumnitrat mit Silbernitrat, 

CHa", /CH", /CHa 
/CSH2'" I /C6H2,,, + AgNOs · 

N~ N NH2 

/'" CHa NOa 
Der Gehalt an Silber betragt annahernd.22,30f0. 

Eigenschaften und ETkennung. Braunrotes, kristallinisches Pulver, in Wasser schwer 
loslich (0,5: 100). Bei starker Verdiinnung (fast bis zur Farblosigkeit) schillert die Losung schOn 
griin. - Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit verd. Salzsaure einen kasigen Nieder
schlag von Silberchlorid; die von diesem abfiltrierte Fliissigkeit wird durch Natriumnitritlosung 
himbeerrot gefarbt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Die wasserige Losung vor Licht geschiitzt. 
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An'I,Deooung. Als Antiseptikum in der Wundbehandlung, bei septischen Erkrankungen. 
Gonorrhoe, Pneumonie und besonders bei Grippe. Subcutan oder intramuscular zu 0,0025-0,02 g 
(1/1-4 ccm der Losung 0,5: 1(0), intravenos taglich 0,005~,01 g (1-2 ccm). GroBte Tagesgabe 
0,2 g. Bei offenen Wunden als Pulver oder in Losung 0,5: 1000. 

Safraninfarbstoff& 
Indulin spritloslich, Echtblau spritloslich, Azinblau, Druckblau, Acetinblau. 
Nigrosin spritloslich, ist Anilidodiphenylsafraninchlorhydrat (1). Blauschwarzes 
Pulver, lOslich in Weingeist mit blauer Farbe, unloslich in Wasser. Zum Farben schwarzer 
Spritlacke und Firnisse, ungiftig. 

Indulin wasserliislich, Echtblau wasserloslich, Nigrosin wasserlOslich, Solidblau. 
besteht aus Natriumsalzen der Sulfonsauren verschiedener spritloslicher Induline. Bronze
glanzendes Pulver oder schwarze glanzende Stiicke, lOslich in Wasser mit blauvioletter, in Wein
geist mit blauer Farbe. Dient zum Farben von Wolle und zur Herstellung von Tinte. 

Thiazinfarbstoffe. 

Methylenblau (medicinale). Methylenum caeruleum1) (Erganzb. Relv.). 
Methylthioninae Chloridum, Methylthionine Chloride (Amer.). Der als Methylen
blau bezeichnete Farbstoff ist Tetramethylthionincblorld oder Tetramethyl
diaminophenazthioniumchlorid. (CHa'2NCeHa(NS)CeHa:N(CHa)2Cl-T3H20. 
MoL-Gew. 374. 

Da'f'stellung. Durch Oxydation von Dimethylparaphenylendiamin, NH2CsH4N 
(CHa)2[1,4], in Schwefelwasserstoff enthaltender Losung. 

Eigenschajten und E'f'kennung. Dunkelgriine, bronzeglanzende Kristalle 
oder dunkelblaues Pulver, leicht lOslich in Wasser und Weingeist mit tiefblauer Farbe. 
lOslich in Chloroform, unloslich in lther. Wird die wasserige Losung (0,1 g+10 ccm) 
mit 10 ccm N atronlauge (spez. Gew. 1,17) versetzt, so entsteht ein schmutzig violetter 
Niederschlag. Die Losung von 0,1 g Methylenblau in 20 ccm Ammoniakfliissigkeit 
wird beim Schiitteln mit 1 g Zinkstaub allmahlich entfarbt; beim Stehen an der 
Luft wird die Losung allmahlich wieder blau. Aus der Losung von 0,01 g Methylen
blau in 5 ccm Chloroform wird durch Zusatz von 25 ccm lther der Farbstoff fast 
vollig ausgeschieden. 

Prilfung. a) 2g Methylenblau diirfen beim Verbrennen hochstens 0,01 g Riick
stand hinterlassen. - b) Wird der Verbrennungsriickstand in einigen Tropfen Salz
saure gelOst, die Losung mit 5 ccm Wasser verdiinnt und filtriert, ~o darf das Filtrat 
nach dem "Obersattigen mit Ammoniakfliissigkeit und Schwefelwasserstoffwasser 
keine weiSe Triibung geben (Zink; als technisches Methylenblau wird' auch das Zink
chloriddoppelsalz des reinen Methylenblaus verwendet). - c) Priifung auf Arsen 
wie bei Auramin, S.455. - d) Lost man 1 g Methylenblau in 50ccm siedendem 
Alkohol, filtriert dann durch ein gewogenes Filter, wascht den Riickstand auf dem 
Filter so lange mit siedendem Alkohol, bis die Waschfliissigkeit farblos abliiuft, und 
trocknet das Filter bei 100°, so darf der Riickstand nicht mehr als 0,01 g betragen 
(Priifung auf Dextrin, Amer.). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1341. 

Anwendung. Das Methylenblau besitzt nach EHRLICH und LIPPMANN ~chmerzstillende 
Wirkung bei neuritischen Prozessen und bei Rheumatismus articulorum. Man gibt das Mittel in 
Gelatinekapseln, die 0,1~,5 g enthalten. Hochste Tagesdosis 1 g. Auch bei Malaria fand das 
Methylenblau durch GUTTlIIANN und EHRLICH Anwendung: 0,1 g fiinfmal taglich. EINHORN 
gibt bei Cystitis, Pyelitis und Carcinoma 0,2 g zwei- bis dreimal taglich mit angeblich gutem 
Erfolg. Harn und Kot farben sich nach Methylenblaugebrauch blau. 

Methylenblausalbe, die sich bei verschiedenen Hautkrankheiten, namentlich der Kopf
hut, bewiihrt hahen soll: Eine LOsung von 2,0 g Methylenblau in 15,0 g Wasser wird mit 
30,0 g wasserfreiem W ollfett gemischt. Mit der Mischung- verreibt man jP. 12,0 g Zinkoxyd und 
Wismutsubnitrat und 8chlieBlich 12.0 /!, Vaselin. Es kommt wesentJich darauf an, daB das 
Methylenblau in LOsung verwendet ·wird. 

1) Die Bezeichnung, die "blaues Methylen" bedeutet, ist schlecht gewahlt. 
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HombJautabJetten nach MAYER-PULLMANN enthalten Mononatriumphosphat und Me
thylenblau. Sie werden gegen Schweineseuche angewandt. 

RongalitweiJl (W. MIELCK, Hamburg) ist eine wasserige Losung von 1 T. Methylenblau 
und 2 T. Rongalit (= formaldehyd-sulfoxylsaures Natrium). Die schwach gelb gefarbte Losung 
.. nthiilt Leukomethylenblau, das durch oxydierende Stoffe wieder in Methylenblau iibergefiihrt 
wird. - Anwendung. Als Hautreagens, zum Nachweis der Oxydation der mit SchweiB ge
trankten Hornschicht. RongalitweiB-Papier dient dem gleichen Zweck. 

Argochrom (E. MERCK, Darmstadt) ist eine Verbindung von Silbernitrat und Methylen
blaunitrat mit einem Gehalt von 20 0/ 0 Silber. 

Eigenschaften. Braunes, in auffallendem Licht griinlichschimmerndes Pulver, in Wasser 
langsam mit tiefblauer Farbe loslich, auch loslich in Weingeist und Glycerin. 

Erkennung. Beim Erhitzen im Porzellantiegel verpufft es. Die wasserige Losung gibt 
mit Salzsaure einen kasigen Niederschlag von Silberchlorid, der sich nach dem Abfiltrieren und 
Auswaschen in Ammoniakfliissigkeit auflOst. 

Priifung. a) 2 g Argochrom miissen sich in 10 ccm warmem Wasser klar losen; nach 
liillgerem Stehen diirfen nach dem AbgieBen der Fliissigkeit hbchstens Spuren eines unloslichen 
Riickstandes erkennbar sein. - b) 0,5 g Argochrom diirfen beim Verbrennen hochstens 0,11 g Riick
stand hinterlassen. - c) Zur Priifung auf Arsen wird eine Mischung von 1 g Argochrom und 3 g 
Kaliumnitrat nach und nach in einen erhitzten Porzellantiegel eingetragen. Der Riickstand wird 
mit 20 ccm Wasser aufgenommen, mit 10 cern konz. Schwefelsaure versetzt und die Mischung in 
einer Schale bis zum Entweichen von Schwefelsiiuredampfen erhitzt. Nach dem Erkalten wird 
ner Riickstand mit 50 cern Wasser verdiinnt. In der Lbsung diirfen nach dem Verfahren von 
{lUTZEIT oder mit Quecksilberchloridpapier (s. S. 552) hochstens Spuren von Arsen nachweis
bar sein. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Bei septischen Infektionen, Wochenbettfieber, Gelenkrheumatismus, 
Malaria, intravenos 20 cern einer wasserigen Losung 0,5-1,0: 100 (ohne Natriumchlorid!) in Ab
standen von 1-2 Tagen; su bcutan 2-20 cern einer Losung 1,0: 100. AuBerlieh bei eiternden 
Bubonen 1,0-3,0: 100,0, bei Furunkeln 1,0: 100,0. &i Ohrenentziindungen mit Borsaure 1 : 10 
gemischt. 

Methylengriin ist Mononitromethylenblau, das durch Einwirkung von Salpetriger Saure 
auf Methylenblau entsteht. Sehr dunkelbraunes bis grauschwarzes Pulver, loslich in Wasser, wenig 
loslich in Weingeist. Die Losungen sind griinlichblau. Die wasserige Losung (0,1 g + 50 ccm) 
gibt mit Gerbsaurelosung einen Niederschlag. - Werden 10 ccm der wasserigen Losung (0,1 g 
+ 50 ccm) mit 0,5 g Zinkstaub und 5 cern Ammoniakfliissigkeit bis zur Entfarbung erwarmt, 
nann mit einigen Tropfen Wasserstoffsuperoxydlosung versetzt und die Misehung alkalisch ge
halten, so farbt sie sich violett. - Die wasserige Losung wird durch Salzsaure nicht verandert, 
mit Natronlauge gibt sie einen violetten Niederschlag, der sieh beim Erhitzen lost. - In konz. 
Schwefelsaure lost Methylengriin sich mit griiner Farbe, die bei vorsichtigem Verdiinnen mit Wasser 
in Griinblau iibergeht. - Es dient zum Farben von Baumwolle. 

Anisum. 
Pimpinella anisum L. Um belliferae-Apioideae-Ammineae. Anis. 
Heimisch und seit alter Zeit kultiviert im iistlichen Mittelmeergebiet und Agypten, 
heute in allen warmeren Gegenden in Kultur. 

Fructus Anisi. Anis. Anise. Anis vert. Fructus Anisi vulgaris. 
Semen Anisi. Semen Absinthii dulcis. SuBer KUmmel. 

Die viillig reifen, in der Droge fast immer noch zusammenhangenden Teilfriicht
chen sind verkehrt-birnfiirmig, rundlich-eifiirmig, von der Seite etwas zusammen
gedriickt, meist noch mit dem 4-8 mm langen Stielchen versehen, unten 1,5-3 mm 
breit, gegen 3-6mm lang. In der deutschen und russischenDroge sind die Friichtchen 
braunlichgelb und kiirzer, in der spanischen und italienischen gelblichgrau, langer 
und schlanker. An jeder Teilfrucht 5 gerade, nur wenig hervortretende Rippen und 
4 breitere, flache Furchen, die AuBenseite dicht kurz behaart. Der Gernch ist eigen
tiimlich, stark aromatisch, nach Anethol, der Geschmack stark gewiirzhaft, zugleich 
siiBlich. 
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Mikroskopisches Bild. Zahlreiche Epidermiszellen zu kurzen ein-, selten zwei
zelligen, etwas gebogenen Harchen mit starkwarziger Cuticula ausgewachsen. Je 4-6 kleine, 
braungefarbte Olstriemen zwischen je zwei Rippen, auf der Fugenseite je 2 oder 4; nur letztere 
treten scharfer hervor. Unter den GefaBbiindeln in den Rippen meist 1-2 winzige Sekretgange_ 
Das Endosperm ist auf der Fugenseite eingebuchtet, nicht ausgehohlt, enthalt fettes 01 und Aleuron. 
Die Aleuronkorner enthalten je ein groBes Globoid oder Oxalatrosetten (innen mit kleiner 
Hohlung) in Ein- oder Mehrzahl. 

Pul ver. Hauptsachlich Stiicke des Eridospermgewebes mit Aleuronkornern und fettem 01 
als Inhalt, kleine einzellige, selten zweizellige Borstchenhaare mit starkwarziger Cuticula; Paren
chymgewebe des Mesocarps mit Fetzen der gclblichbraunen Sekretbehalter; Sklerenchymfasem 
des Carpophors usW. 

Ve1'Wechslungen. Bei italienischem Anis wurden Verunreinigungen mit den Friichten 
von Conium maculatum L. bis zu 2-lOo/0 und mehr, selbst bis 50% beobachtet. piese sind 
oval, nahezu rund, kahl, es fehlen die Borstchen, die Rippen treten sehr hervor, verlaufen gerade, 
sind deutlich wellig gekerbt; keine Olstriemen. Das Endosperm zeigt auf dem Querschnitt an der 
Fugenseite eine tiefe Einbuchtung in der Mitte. Beim Befeuchten mit Kalilauge tritt mauseharn
artiger Geruch auf. Der Geschmack ist durchaus nicht gewiirzhaft. Die Friichte von Setaria 
glauca BEAUVAIS werden fast regelmaBig mit Fructus Conii zusammen angetroffen, in conium
freien Friichten fehlen die Samen der Borstenhirse. Ferner wurden auf russischen Anismarkten 
Verfalschungen mit Koriander, bis zu 30%, im Anis angetroffen. Verunreinigungen mit grauen 
Erdkliimpchen, Doldenstrahlen, Steinchen, Sand usw. 

Bestandteile. 2-3,5% atherisches 01 (syrischer Anis bis zu 6%), etwa 15-200/() 
fettes 01, etwa 18 0/ 0 EiweiBstoffe, 4% Zucker, 6-7% Gummi, 7-10°/0 Asche. Der Destil
lationsriickstand von der Gewinnung des atherischen Oles ist wegen des Gehaltes an EiweiBstoffen 
und fettem 01 ein gutes Viehfutter. 

Priifung. a) Wird etwa 1 g grobgepulverter Anis mit etwa 5 ccm Kalilauge befeuchtet 
und schwach erwarmt, so darf kein Coniingeruch auftreten (Friichte von Conium macu
latum). Zum Nachweis des Coniins kann auch folgende Probe dienen: Man zieht den gepulverten 
Anis mit Ather aus, schiittelt den Auszug mit salzsaurehaltigem Wasser aus, macht die abgetrennte 
saure Fliissigkeit wieder alkalisch und schiittelt sie wieder mit Ather aus. Der Ather hinterlaBt 
dann beim Verdunsten das Coniin, das leicht am Geruch zu erkennen ist. - b) Das Pulver darf 
beim Verbrennen hoohstens 10% Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1330. 

Aufbewahrung. Mogiichst nicht iiber 1 Jahr; das Pulver nur in kleinen Mengen .. 
Anwendung. Als Karminativum bei Kolik, Blahungen, als Expektorans, im Volke als 

die Milchsekretion beforderndes Mittel, als Geschmackskorrigens und Gewiirz. 

Oleum Anisi. Anisol. Oil of Anise. Essence d'anis. 
[Oleum Anisi (Germ. 6 u. Brit.) ist entweder eigentlicbes Anisol oder Stern

anisol von Illicium verum HOOK 1. (s. S. 1512 und Bd. II S. 1347)]. 
Gewinnung. Durch Destillation der zerkleinerten Friichte mit Wasserdampf; die Aus

beute an -01 betragt 1,5-6,0%. Die Destillationsriickstande finden wegen ihres hohen EiweiB
gehaltes (17-19%) und Fettgehaltes (16-22%) getrocknet als Kraftfuttermittel fiir Vieh Ver
wen dung. Bei der Destillation tritt auch Schwefelwasserstoff auf. 

Eigenschaften. 0 berhalb 20 ° farblose oder blaBgelbe, stark licb t 
brechende Fliissigkeit von wiirzigem Geruch und siiBem Geschmack. Unter 15() 
bildet es eine weiBe Kristallmasse, die zwischen 15 und 19 0 schmilzt. Spez. Gew. 
Germ. 0,980-0,990 (200); aD200 bis-20, nach SCHIMMEL bis -1°50'; nD20& 

1,557-1,559; Amer. 1,544-1,560; loslich in 1,5-3 Vol. Weingeist von 90 Vol.-%, 
Sternanisol hat fast genau dieselben physikalischen Konstanten (s. S. 1512). 

Fliissiges Anisol lii.Bt sich weit unter seinen Erstarrungspunkt abkiihlen, ohne 
daB es fest wird; beim Hinzufiigen einer Spur von festem Anethol oder beim 
Reiben mit einem Glasstab erstarrt es dann plotzlicb. Beim Verdunsten auf dem 
Wasserbad binterlii.Bt es 9-10% eines dickfliissigen, gerucblosen, nicbt mehr siiB
schmeckenden Riickstandes, der aus Anisaldehyd, Anissii.ure und anderen Oxy
dationsprodukten besteht. 

Bestandteile. 80-90% Anethol, CaH,(CaH5)(OCHa) (s. S. 463), Methylchavicol, 
CaH4(CaH.)(OCHa), Anisketon, CaH,(OCHa)CH2·CO. CHao Trager des Geruches ist das Anethol. 

Priifung. a) Spez. Gew. 0,980-0990 (20°). - b) Erstarrungspunkt 15-19°. - c) 1 ccm 
Anisol muE sich in 3 ccm Weingeist (85,8-87,3 %) liisen. - d) Drehung im 100 mm-Rohr: Germ.: 
bis _20 (Amer., Brit. + 1 ° bis _20). 
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Anmerkung zu b): Je hoher der Erstarrungspunkt liegt, desto hoher ist auch der 
Anetholgehalt; er liegt bei guten Olen nicht unter 18°. Bei der Bestimmung des Erstarrungs
punktes ist zur Erzielung unter sich vergleichbarer Werte das 01 bis auf + 12° zu unterkiihlen_ 

Ve1'jiilschung. Beobachtet wurden: Terpentinol, Cedernholzol, Copaiva- und Gurjun
balsamol, Weingeist, Ricinusol, Walrat, fettes 01, ParaffinOl (40 %). Alle ge ben sich durch Anderung 
der physikalischen Konstauten zu erkennen. Haufig wird auch Anisol mit Fenchelol oder Fenchel
stearopten verschnitten, ein so verschnittenes 01 dreht rechts. 

Aufbewah1'Ung. In dunklen, kleinen, moglichst gefiillten Flaschen an einem kiihlen Ort, 
da es besonders in geschmolzenem Zustande durch Luft und Licht sich verandert und sein Kristal
lisationsvermogen verliert. 

Anwendung. Als GeschmackskorrigenR, als Expektorans, seltener als Stomachicum und 
Karminativum 2-6 Tr. in Pulvern mit Zucker oder Magnesia oder in Weingeist gel6st mit Wasser, 
AuBerlich als Ungeziefermittel (gegen Lause) in fettem 01 gelost (1: 20 bis 50), oder in Salben 
(1: 10). Zur Herstellung von Likoren. Als Witterung fiir Taubenschlage. 

Anetholum. AnetboJ. C6H4(CsH5)OCHa' Mol.-Gew.148. Findet sich im Anisol und Sternanisol 
zu 80-90%' in FenchelOl zu etwa 50-60%' Aus diesen Olen wird es durch Abkiihlung und Ab
pressen gewonnen. Aus Estragol (Methylchavicol) entsteht es durch Erhitzen mit wein
geistiger Kalilauge (s. S. 464). 

EigenschafteH. WeiBe blattrig kristallinische Masse, die bei 22,5-23° zu einer farb
losen, stark lichtbrechenden Fliissigkeit schmilzt; Geruch und Geschmack wie Anisol. Spez. Gew. 
0,984-0,986. Sdp. 233-234° (751 mm); n D250 1,559-1,561. Loslich in 2-3 Vol. Weingeist 
von 90 Vol.-o/o' 

Das Anethol ist p-Propenylanisol, CHaO·CsH,.CH:CH.CHs [l,4], bei der Oxydation 
liefert es Anisaldehyd, CHsO' C6H,' CHO, und dann Anissaure, CHaO' C6H,COOH. 
Auch an der Luft oxydiert es sich allmahlich und nimmt dabei einen bitteren Geschmack an. 

Anwendung. Wie Anisol; es hat aber den Nachteil, daB es leichter erstarrt und sich 
aus Arzneizubereitungen kristallinlsch ausscheidet. 

Anisaldehyd. p.Metboxybenzaldebyd. Aubepine. CHsO-C6 H 4·CHO[I,4]. Mol.-Gew. 

136. 1st in kleiner Menge im russischen AnisOl enthalten. Entsteht durch Oxydation des 
Anethols. 

Da1'stellung. 100 g Anethol (Anisol) werden mit einer erkalteten Losung von 200 g 
Kaliumdichromat in 850 g Wasser und 300 g Schwefelsaure anhaltend geschiittelt. Die 
Temperatur steigt dabei allmahlich auf 800. Nach dem Erkalten wird das abgeschiedene 01 mit 
einer gesattigten Losung von Natriumbisulfit behandelt und die entstehende kristallinische 
Natriumbisulfitverbindung des Anisaldehyds durchErwarmen mit Natriumcarbon<1tlosunl!' wieder 
zerlegt. Der abgeschiedene Anisaldehyd wird daun unter vermindertem Druck destilliert. 

Eigenschajten. Farbloses, angenehm riechendes 01, Sdp. 245-2460, spez. Gew. (150) 
1,126. Durch Abkiihlung wird es kristallinisch fest. 

Anwendung. Als Riechstoff. 
KristallisiertesAubepine ist ein Gemisch von anisaldehydsch wefligsaurem Natrium, 

CHaOC6H,CH(OH)OS02Na und Natriumcarbonat. Es ist ein weiBes, geruchloses Pulver. Mit 
Wasser zusammengebracht gibt es 40°/0 Anisaldehyd. 

Acidum anisicum. Anissiiure. p-Methoxybenzoesaure. C6 R,(OCHa)COOH (1,4). 

Mol.-Gew. 152 (identisch mit der Dragonsaure von LAURENT und der Umbell· 
saure und Badiansaure yon PERSOZ). Entsteht durch Oxydation von Anisaldehyd 
und Anethol. 

Da1'stellung. Man gieBt 1 T. Anisol oder Anethol in eine auf 500 erwarmte Losung 
von 5 T. Kaliumdichromat in 20 T. Wasser und 10 T. konz_ SchwefeIsaure. Wenn die 
Reaktion nach einigen Minuten beendet ist, liiBt man erkalten, filtriert die Anissaure ab und 
reinigt sie durch Auflosen in Ammoniak, Fallen mit Salzsaure und UmkristaIlisieren aus 
siedendem Wasser. 

Eigenschajten. Farblose Nadeln oder Prismen, geruchlos, Smp.184°, Sdp. 
275-280°. Loslich in 2500 T. Wasser von 180, leicht loslich in siedendem Wasser, 
auch in Alkohol und in Ather. Die wasserige Losung reagiert sauer. 

P1'ujung. a) Anissaure muB farblos sein, sie dad hochstens schwach nach 
Anisol riechen. - b) Schmelzpunkt nicht unter 1800. - c) Werden 0,5 g Anissaure 
mit etwa 1 ccm Weingeist befeuchtet und dann mit 10 cem Wasser geschiittelt, s() 
darf das Filtrat durch Eisenchloridlosung nicht violett gefarbt werden (Salicyl-
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saure). - d) Die heille wasserige Losung (0,5 g + 30 ccm) muS durch 1 ccm 
Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) rot gefarbt werden. 

Anwendung. Sie wirkt antiseptisch, antithermisch und antirheumatisch wie Salicyl. 
saure, aber ohne zu ii.tzen. Innerlich meist als Natriumsalz, 0,3-1,0 gals Antipyretikum (es 
beeinflu/3t die Herztii.tigkeit nicht). Au/3erlich in der Wundbehandlung wie Salicylsii.ure, III 

Salben, weingeistiger Liisung usw., 1: 100 bis 1: 10. 

Natrium anisicum. Natriumanisat. Anissaures Natrium. C6H 4(OCHa)COONa 
+ lis H 20. Mol.-Gew. 183. 

Da'l'stellung. Man verreibt 10 T. Anissii.ure und 5,5 T. Natriumbicarbonat mit 
Wasser zu einer Paste und kristallisiert das Salz, dessen wii.sserige Liisung noch sehwach sauer 
reagieren mu/3, aus hei/3em Alkohol von 90°/0 um. 

Eigenschajten. Farblose Blattchen mit 1/2 Mol. Kristallwasser, oder ein 
farbloses kleinkristallinisches Pulver, das fast wasserfrei ist. Leicht Mslich in 
Wasser. Die wasserige Losung reagiert schwach sauer; sie gibt mit Eisenchlorid
losung einen eigelben Niederschlag von Ferrianisat, durch Mineralsauren wird Allis
saure in Kristallen abgeschieden. Aus der wa.sserigen Losung kristallisiert ein 
Salz C6 H 4 (OCHa)COONa+5HsO in derben Saulen. 

PrUfung. a) Die aus der wasserigen Losung durch verdiinnte Salzsaure ab
geschiedene Anissaure solI nach dem Auswaschen und 'frocknen nicht unter 1800 
.schmelzen. b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Eisenchloridlosung 
nicht violett gefirbt werden (Salicylsaure). 

Anwendung. Wie Natriumsalicylat zu 0,3-1,0 g mehrmals tii.glich bei Ischias und 
Rheumatism us. . 

Estragol, Methylcbavicol oder Isoanethoi, ist mit dem Anethol (s. S. 463) isomer und 
neben diesem in kleinen Mengen im Anisol enthalten. Es ist p-Allyl-anisol, 
CHSO·C6 H4 ·CH2 • CH:CH2 [1, 4]. 

Durch Erhitzen mit weingeistiger Kalilauge wird es in Anethol = p- Propenylanisol, 
CHaO· CaH.I,' CH:CH' CRd' iibergefiihrt. Es steht desha.lb im gleichen Verhii.ltnis zumAnethol 
wie das Eugenol zumIsoeugenol und dasSafrol zum Isosafrol. Das Estragol bildet ein farb
lOGes 01, Sdp.215-2160, spez. Gew. (150) 0,972. Bei der Abkiihlung erstarrt es nicht, wie daB 
Anethol, kristallinisch; es wird deshalb auch alB fl iissiges Anethol bezeichnet.1 

Chavosot (CREM. FABR. v. 1'HANN-MtiLru.uSEN, Els.-Lothr.) ist p-Allylphenol, dt>,ssen 
Methylather das Estragol ist. HO·C6 H 4 ·CH2CH:CHg [I,4]. Mol.-Gew.134. 

Da'l'stellung. Durch Entmethylierung des Estragols durch Erhitzen mit Salzsaure. 
Eigenschajten. Farblose gewiirzig riechendeFliissigkeit, die bei derAbkiihlung kristal-

linisch fest wird, Smp. 150, Sdp.2290• 
Aujbewah'l'Ung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. In der Zahnheilkunde als Antiseptikum wie Eugenol u. a. 
AquaAnisi. Aniswasser. Aqua Pimpinellae Anisi. Anise Water. Eau d' anis. -

Americ.: 2 ccm Anisol werden mit 15 g Ta.lkum verrieben, allmii.hlich 1000 ccm frisch abgekochtes 
Wasser zugemischt und filtriert. - BeZg. : Aus 30 T. Anisspiritus und 970 T. dest. Wasser im Bedarfs
falle frisch zu bereiten. - Brit.: Aus 500 g Anisfriichten und 10 I Wasser sind 5 l abzudestillieren. 
- Gall., Hisp., ltal., Portug.: 1: 4 aus Friichten zu destillieren. - Japan.: 1: 10 aus Friichten 
z u destillieren. 

Sirupus Anisi. Anissaft. Sirop d'anis. Anis, zerquetscht, 100 T., mit Weingeist 
.50 T. angefeuchtet, lii.J3t man mit Wasser 450 T. 24 Stunden stehen; in 350 T. Filtrat lost man 
unter Aufkochen Zucker 650 T. - Be1g.: 1m Bedarfsfalle aus 30 T. Anisspiritus und 970 T. 
Zuckersirup zu mischen. - ltal.: 1 T. Anistinktur (1:5) mit 7 T. Zuckersirup zu mischen. 

Spiritus Anisi. Anisspiritus. Spirit of Anise. Esprit d'anis. - Amer.: 10 ccm Anisiil 
werden ad 100 cem in Weingeist (92,3 Gew.- %) gelOst. - Aust,..: 25 T. zersto/3ener (III) Anis 
werden mit 75 T. Weingeist (86 Gew.-Ofo) 12 Stunden maceriert und dann mit Wasserdampf 100 T. 
abdestilliert. Spez. Gewicht 0,895-{),905. - BeZg.: 10 T. Anethol und 990 T. Weingeist (SO Vol.-%) 
werden gemischt. - Brit.: 10 ccm OL Anisi und Weingeist (90 Vol .. %) q. B. ad 100 ccm. 

TincturaAnisi. Anistinktur. Tinotura Olei Anisi. Teinture d'essence d' anis. -
ltal.: Aus 1 '1'. Anis und 5 T. Weingeist von SO Vol.-o/o wie Tinctura Aconiti. - Gall.: Olei 
Anisi 2,0, Spiritus (90%) 80,0. - ROBS.: 1:5 mit 70%igem Weingeist. 
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Elixir Anisi, Elixir of Anise. - Nat. Form.: Zu mischen aus 3,5 ccm Anethol, 0,5 ccm 
Fenchelol, 12 ccm Spiritus Amygdal. amar. (Americ.), 240 ccm Weingeist (92,3 Gew.-%), 625 ccm 
Sirup und 125 ccm Wasser. Nach 12stiindigem Stehen wird das Gemisch mit 15 g Talk geschiittelt 
und durch ein genaBtes Filter klar filtriert. 

Liquor pectoralis (Dan.). 
Extract. Glycyrrhizae 200,0 
Aquae Foeuiculi 600,0 
01. Anisi 3,0 
Spiritus 90 0/ 0 162,0 
Liquor. Ammon. caust. 35,0. 

PastiJli pectorales Danicae (Hambg. Vorschr.). 
Danische oder Kopenhagener Brust· 

kuchen. 
Anetholi 2,5 
01. Foeniculi 2,5. 

Ammon. chlorati 
Gummi arabici 
Sacchari 
Succi Liquiritiae 
Aquae q. s. 
f. Pastilli pond. 1 g. 

45,0 
100,0 
450,0 
400,0. 

Species Fruetuum (Portug.). 
}'ruct. Anisi contus. 40,0 
Fruet. Coriandri contus. 30,0 
Fruet. Foeniculi contus. 30,0. 

Ammenpulver, Milchpulver, bei mangclhafter Milchsekretion. Fructus Anisi 
pulverati, Fructus Foeniculi pulverati aa 50,0, Calcii phosphorici 20,0, Sacchari albi 100,0. 

DR. BASTLERS Choleratropfen, ein Gemisch aus Anis-, Wacholder- und Cajeputol, verd. 
Schwefelsanre, Atherweingeist, Zimttinktur. 

Calming-Pastills, DR. AlRYs, bestehen aus Zucker, Anisol und Lakritz. 
IsSLEIBS Katarrhbrotchen sind Pastillen aus Anisol, Salmiak und Zucker. 
Hustentropfen von MAx NOA in Berlin, sollten nach Angabe des Fabrikanten ein 

Destillat aus Fruct. Anis. vulg. 10,0, Flor. Alismae 10,0, Fruct. Foenicul. 10,0, Rad. Pimpinel!. 
15,0, Camphora 0,5 und Spiritus 80,0 sein. Die stark alkoholhaltige Fliissigkeit lieB im Geruch 
nur Anis, Pimpinella und etwas Campher erkennen. (JucKENACK und GRIEBEL.) 

Oleum Anisi suUuratum, eine durch langeres Erwarmen bereitete Auflosung von Schwefel 
in Anisol. 

Pulvis carminativus, Windpulver fiir Erwachsene. Anis, Zucker, aromat. Pulver 
je ~O 'C., Kiimmel, Koriander, Fenchel, Natriumbicarbonat je 10 T. 

Pulvis carminativus infantum. Wind pulver fiir Kinder. Anis 15 T., FenchellO T. 
gebrannte Magnesia 5 T., Zucker 70 T. 

Species carminativae. Blahung treibende Krauter. Semences carminatives. 
Anis, Kiimmel, Koriander, Fenchel, Angelikawurzel, gleiche Teile. 

Tinctura Proprietatis Mynsichti. Spiritus Anisi 50 T., Elixir Proprietatis Paracelsi 25 T. 

Anisum stellatum s. u. Illicium S.1510. 

Anthrachinon und AnthranDI. 

Anthrachinon, CSH4(gg)Cs Rl ist eine dem.Benzochinon, CSH4,02' entsprechende 

/C(OH)", 
Verbindung des Anthracens. Anthranol, CSH4"'6H _/CsH4' und Anthron, 

C6II4(~~2>C6H4' sind zwei desmotrope Formen des m es 0 -0 xyan t hracens. Einige 

natiirliche und kiinstlich dargestellte Abkommlinge des Anthrachinons und des 
Anthranols (oder Anthrons) werden als Arzneistoffe angewandt, andere finden als 
Farbstoffe Anwendung. 

Alizarinum, Alizarin, 1,2.Dioxyanthrachinon, C6H,(gg)C6H2(OH)2' ist mit Gly

kose verbunden in dem Glykosid Ruberythrinsaure im Krapp (Rubia tinctorum L.) 
enthaIten. Es elltsteht durch Schmelzen von Anthrachinonsulfonsaure mit Atzkali. 

Eigen.'lchujten. Aus Alkohol kristallisiert bildet es gelbliche Nadeln der Zusammen
setzung Cu,HS 0 2(OHh + 3 H2 0. Wasserfrei sublimiert es in goldgelbl'n Nadeln, Smp.282°. In 
Wasser ist es unloslich, I03lich in alkalihaltigem Wasser mit violetter l!'arbe; durch Sauren wird 
es wieder in gelben Flocken gefiillt. Mit Metallhydroxydell, wie Aluminiumhydroxyd u. a., gibt 
es unlosliche gefarbte Verbindungen (Krapplacke). 

Anwendung. Als Indikator in der MaBanalyse, z. B. bei 'der Bestimmung der Harte 
des Wassers. In der Farberei, besonders fiir die Tiirkischrotfarberei. 

Ha g e r, Handbuch r. 30 
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Anthrarobinum. Anthrarobin. Dioxyan thranol. Dioxyan thron. 
/C(OH)", 

Leukoalizarin. C14HsO(OHh oder CSH4"'6H_/CsH2(OH)2, Mol.-Gew. 226_ 

Entsteht durch Reduktion von Alizarin. 

Da'l"stellung. Man lost kaufliches Alizarin (Alizarin.Blaustich) inAmmoniakfliissigkeit .. 
erwarmt die violette Losung zum Sieden, tragt allmahlich Zinkstaub ein und setzt das Er
warmen so lange fort, bis die violette Farbung in Gelb iibergegangen ist. Man filtriertsogleicb
in ein GefaB mit Wasser, das geniigend Salzsaure cnthalt, um die Reaktion der Mischung 
bis zum Ende der Filtration deutlich sauer zu halten. Der in der sauren Fliissigkeit ab
geschiedene Niederschlag wird gesammelt, gewaschen und zuerst auf porosen Tellem, dann bei 
1000 getrocknet. 

Da das kaufliche Alizarin nicht vollkommen rein ist, ist auch das daraus gewonnene Anthra
robin nicht vollig rein; es enthalt kleine Mengen von verwandten Verbindungen. 

Eigenschaften. Gelbbraunes bis hellschokoladenfarbenes Pulver, geruchlos,. 
nahezu geschmacklos, sehr schwer loslich in kaltem Wasser, leichter in heiJ3em 
Wasser, in 10 T. kaltem, in 5 T. heiJ3em Weingeist. 

E'I"kennung. DiewasserigeLosung gibtmitBleiessigeinenrotbraunen, mitEisen-· 
chloridlosung einen violetten Niederschlag. - In Natronlauge lOst es sich mit rot
brauner Farbe, an der Luft wird die Losung bald violett. 

Priifung. Beim Verbrennen darf es hochstens 2% Riickstand hinterlassen. 
Anwendung. AuBerlich beiHautkrankheiten (Psoriasis, Herpes tonsurans,Erytbrasma. 

usw.), bei denen gewohnlich Chrysarobin angewandt wird. Es wirkt zwar etwas schwacher als. 
dieses, reizt dafiir aber auch nicht so heftig und kann z.B. im Gesicht, auf der behaarten Kopf
haut und an den Genitalien angewandt werden (1O-200/oige alkohol. Losung). Nach TH. WEYL. 
ist es auch bei innerer Anwendung ungiftig. 

Acidum chrysophanicum, Chrysophansiiure, Rhein, Rha bar ber gel b, Dioxy-. 

methylanthrachinon, (HO)(CH3}CuH2<gg)CsH30H, Mol.-Gew.254, istim Rha

barber, in Rumex 0 btusifoli us und in den Sennesblattern enthalten. Sie entsteht. 
durch Oxydation von Chrysarobin. 

Da'l"stellung. a) Mit Wasser ausgezogene Rhabarberwurzel (Riickstii.nde von der 
Bereitung von Extractum Rhei) werden mit verdiinnter Kal ilauge ausgezogen, der filtrierte 
Auszug mit Essigsa.ure angesauert, der Niederschlag gesammelt, mit Wasser gewaschen und. 
nach dem Trocknen aUs heiBam Ligroin oder Benzol umkristallisiert. b) Man iibergieBt in 
einem weiten Kolben Chrysaro bin mit ziemlich viel verd iinn ter Kalilauge und schiittelt 
die Fliissigkeit unter Einleiten eines Luftstromes so lange, bis alIes Chrysarobin gelost, und; 
die Losung gleichma.Big rot geworden ist. Hierauf wird die filtrierte Losung mit verdiinnter 
Salzsaure angesauert und der Niederschlag nach dem Auswaschen und Trocknen wie unter a. 
umkristallisiert. 

Eigenschaften. und E'I"kennung. Goldgelbe Prismen, Smp. 162 0, geschmack-· 
los, unloslich in Wasser, loslich in etwa 200 T. siedendem Weingeist, in Chloroform,. 
Benzol, Eisessig. In alkalihaltigem Wasser loslich mit roter Farbe; die Losung in 
konz. Schwefelsaure ist tiefrot. Mit schmelzendemAtzkali gibt sie eine blaue Far bung .. 

Priifung. a) Schmelzpunkt nicht unter 1600. - b) Beim Verbrennen darf 
sie hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Ziemlich selten, ahnlich wie Chrysarobin, in Salben, 0,4 bis 1,0: 10 bei, 
Hautkrankheiten. 

Chrysarobinum. Chrysarobin (auch engl.). Araroba purifie. 
Das Chrysarobin ist der Hauptbestandteil (bis etwa 70%) des Goapul vers 

(Araroba, Arariba, Po de Bahia), das in Hohlungen und Spalten der Stamme 
des in Brasilien heimischen Baumes Andira Araroba AGUIAR (Papilionaceae), 
gefunden wird. 

Gewinnung. Das Goapulver (so genannt, weil es zuerst iiber Goa nach Europa kam), 
wird mit Benzol ausgekoch~. Aus der filtrierten Losung scheidet sich beim Erkalten das Chrysaro. 
b;n krjstallinisch abo Das kaufIiche Goapulver ist haufig mit Wasser befeuchtet, damit es nicht 
staubt, und nicht selten verfalscht. Es ist zweckmii.Big, vorher in einer Probe den Gehalt an, 
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Chrysarobin duroh Auskoohen mit Benzol und Verdampfen des Auszuges festzustellen. Del' Gehalt 
betriigt durohsohnittlioh 40-600/0' bei verfiilsohtem Goapulver viel weniger (bis zu 14% herunter). 

Eigenschajten. Leiohtes, gelbes, kristallinisohes Pulver, sehr sohwer loslioh 
in Wasser, !Oslioh in etwa 300 T. siedendem Weingeist und bis auf einen geringen 
Riiokstand in etwa 45 T. Chloroform (von 400). In konz. Sohwefelsaure lost es sioh 
mit rotliohgelber Farbe. Beim Erhitzen sohmilzt es, stOllt gelbe Dampfe aus und 
verkohlt nur wenig. 

Es besteht zu etwa 70% aus dem eigentliohen Chrysarobin oder Chryso
phanol = Methyldioxyanthranol, das duroh Oxydation in Chrysophan
saure iibergefiihrt wird (s. Acid. chrysophaniC'Um, S.466, vgl. Cignolin und Istizin 
S.468). 

Weitere Bestandteile sind naoh HESSE: Chrysop hanolmethyliither, C15H n (OCHa)02' 
Emodinol, C15H1204 und dessen Methyliither, und Chrysarobol. C15H1204' dem Emodinol 
isomer. 

Erkennung. Wird Chrysarobin (etwa 0,01 g) mit Ammoniakfliissigkeit (etwa 
10 o~m) gesohiittelt, so nimmt die Misohung naoh einiger Zeit (etwa 1 Stunde) eine 
earminrote Farbe an. - Streut man etwa 0,001 g Chrysarobin auf 1 Tr. rauehende 
Salpetersaure, so entsteht eine rote Losung, die in diinner Sehioht ausgebreitet beim 
Betupfen mit Ammoniakfliissigkeit violett wird. 

Priifung. a) 0,01 g Chrysarobin mull sieh beim Koehen mit 20 oem Wasser 
bis auf einen geringen Riiokstand losen. - b) Das Filtrat von a darf Laekmuspapier 
nieht verandern. - 0) Die sohwaoh braunrotliehe Farbung der Losung a darf dureh 
Eisenohlorid!Osung (1-2 Tr.) nieht verandert werden. - d) Beim Verbrennen darf 
es hoehstens 0,3 % Riiokstand hinterlassen. 

Anwendung und Wirkung. Chrysarobin erzeugt auf der Haut und besonders auf 
den Sohleimhauten Rotung, Sllhwellung und selbst Pusteln; es ist deshalb bei der Verarbeitung 
vorsiohtig zu behandeln. Es wird von der Haut aus resorbiert. Bei Anwendung auf grolleren 
Fliiohen kann Albuminurie eintreten. - Innerlioh erzeugt es Erbreohen, Durchfall und Nieren
entziindung (schon bei 0,2 g). 

Aullerlioh verwendet man es als 5-100/ oige Salbe, Collodium- odeI' TraumaticinlOsung 
gegen Psoriasis, Herpes tonsurans, Ekzema marginatum, Pityriasis versioolor u. a. Haut
erkrankungen. Die auf der Haut zuriiokbleibenden Flecken konnen mit Benzol, Alkohol oder 
Chloroform entfernt werden. 

Acidum chrysophanicum crudum. Mit diesem unzutreffenden Namen hat man ein Priiparat 
bezeiohnet, das duroh Eindampfen eines Benzol-Auszuges des Goapul vers erhalten wird. Es 
ist wenig versohieden von dem Chrysaro bin, nur weniger rein, da letzteres durch Auskristalli
sieren aus dem Benzol-Auszug erhalten wird. 

Unguentum Chrysarobini. Chrysarobin Ointment. - Amer.: 6 T. Chrysarobin 
erwarmt man im Wasserbad 20 Minuten mit 94 T. Benzoeschmalz, koliert und riihrt bis zum 
Erkalten. - Brit.: 4 T. Chrysarobin und 96 T. Paraffinum molle (Brit.). - Nach LASSAR: 25 T. 
ChrYl!arobin und 75 T. Lanolin. 

Emplastrum Chrysaroblnl DIETERICH. 
Olei Olivarum 20,0 
Co!ophouii 20,0 
Cerae flavae 40,0 
Ammoniaci 2,0 
Terebinth. laricin. 2,0 
Chrysarobini 12,0. 

Man schmilzt und gieBt in Tafeln aus. 

Gelatlna Chrysarobini UNNA (50/0)' 
1. Gelatinae albae 5,0 
2. Aquae destillatae 50,0 
3. G1ycerini 90,0 
4. Chrysarobini subt. plv. 5,0. 

Man lost 1 in 2, fiigt 3 hinzu, dampft auf 95,0 g 
ein und mlscht mit 4. 

,Lanollmentum Chrysaroblnl extensum. 
Chrysaro bin - Lanolin-Sal benm ull (100/ 0), 

1. Cerae flavae 2,0 
2. Sebi benzoatl 18,0 
3. Chrysarobini 10,0 
4. Lanolini 70,0. 

Man schmilzt 1 mit 2, fiigt 3 mit 4 verrleben 
hinzu, und streicht auf unappretierten Mull. 

Oleum Chrysaroblni. 
1. Chrysarobin! 
2. Chloroformii 
3. OIei Lini 

Man lOst 1 in 2 und fiigt 3 hinzu. 

1,0 
7,0 
7,0. 
Mit elnem 

Borstenpinsel aufzutragen. 

Traumatlcinurn Chrysaroblnl. 
(Munch. Apoth.-V.). 

Chrysarobini 1,0 
Traumaticin! 10,0. 

Unguentum Chrysarobini composltum 
nach UNNA (F. M. Germ.). 

Chrysarobini 5,0 
Ammonii sulfoichthyolici 5,0 
Acidi salicylioi 2,0 
Vaselini flavi 88,0. 

Unguentum psorlatlcum DREUW. 
Psoriasissalbe nach Dr. DREUW. 

Chrysarobin. 
01. Rusci 
Acid. salicylic. 
Sapon. viridis 
Vaselini 

1111 20,0 
10,0 

jjil 25,0. 

30* 
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Unguentum psoriBtlcum ROSENBEB 
Chrysarobin. 50,0 
Ammonii sulfoichthyoJici 20,0 
Ungt. Zymoidlni (S. 964) 30,0. 

Cignolin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist 1,S-Dioxyanthranol 

[8] HO· C6Ha<g~H»CeHs. OH [1]. Mol.-Gew. 226. 

Da'l'steUung. Durch Reduktion von 1,8-Dioxyanthrachinon (s. u. Istizin). 
Eigenschajten. Gelbes, kristallinisches Pulver, unli>slich in Wasser, ziemlich leicht 

loslioh in Chloroform, Ather, Benzol und anderen organischen Losungsmitteln. Smp.173-1750, 
unter vorherigem Sin tern. 

E'I'kennung. Es lost sich in konz. Schwefelsaure mit gelber Farbe. Wird die Losung von 
etwa 0,01 g Cignolin in etwa 1 ccm Aceton mit 200 com Wasser verdiinnt, so scheidet sich das 
Cignolin fein verteilt aus, lost sich aber nach Zusatz von 5 ccm Natronlauge wieder auf; die 
anfangs gelbe alkalische Losung wird rasoh rotgelb und naoh langerer Zeit rot. 

Priifung. a) Werden 2 g Cignolin mit 40 ccm Wasser geschiittelt, so darf das ]'iltrat 
Lackmuspapier nicht verandern. Das Filtrat darf nicht verandert werden: - b) durch Eisen
chloridlOsung (Phenole), - c) dureh Silbernitratlosung (Chloride), - d) durch Bariumnitrat
losung (Sulfate), - e) durch verd. Schwefelsaure (Barium). -I) Beim Verbrennen darf es hOch
stens 0,1% Riiekstand hinterlassen. 

Anwendung. Als Ersatz fiir Chrysarobin in Aufschwemmungen, Losungen und Sal ben 
bis zu 20/0' Es wirkt viel starker als Chrysarobin und farbt die Haut und Wasehe nur wenig. 

Istizin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist 1,8-Dioxyanthrachinon, 

[8] HO.CeHs<gg)C6Ha·OH [1] MoI.-Gew.240. 

Da'l'stellung. Dureh Erhitzen von I,S-Anthraehinondisulfonsaure mit Kalk. 
Eigenschajten. Orangegelbes, kristallinisehes Pulver, geruch- und geschmacklos, Smp. 

190-192°. Sehr schwer loslieh in Wasser, Weingeist, Ather, leichter in heiBer Essigsaure (Eis
essig). 

ETkennung. Etwa 0,1 g Istizin lost sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure mit kirsehroter 
Farbe; beim Verdiinnen mit Wasser fallt es unveraudert in eigelben Flocken wieder aus. - Wird 
0,01 g lstizin mit 10 eem verd. Kalilauge (1 % KOH) gekocht, die abfiltrierte Fliissigkeit mit 
Salzsii.ure iibersattigt und nach dem Erkalten mit 10 ecmAther gesehiittelt, so fii.rbt sich dieser 
gelb. Wird der abgegossene Ather mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit gesehiittelt, SO fii.rbt sieh diese 
kirschrot; der Ather bleibt gelb gefii.rbt. 

Prifung. Wird 1 g Istizin mit 30 cern Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat: a) Lack
muspapier nieht verandern. - Je 10 cern des Filtrats diirfen nieht verii.ndert werden: - b) durch 
verd. EisenchloridlOsung (1 + 9), - c) durch Silbernitratlosung (Chloride), - d) durch Barium. 
nitratlosung (Sulfate). - e) Beim Verbrennen darf es hOchstens 0,1 % Riiekstand hinterlassen. 

Anwendung. Ais Abfiihrmittel in Gaben von 0,15-0,6 g (in Tabletten zu je 0,3 g). 
Die Wirkung tritt je nach der Tageszeit der Einnahme, meist naeh 8-16 Stunden ein. Der 
Ham farbt sieh nach dem Gebrauoh von Istizin hlutrot. 

Istizin veterinarium ist ein denaturiertes Istizin. Zum Gebrauch in der Tier
heilkunde. - Anwendung: In Gaben von 3,0 g fiir Kleintiere, von 15,0 g ffir GroBtiere. 

Purgatin (KNOLL u. Co., Ludwigshafen) war Diaoetyltrioxyanthraohinon (Diaoetyl
purpurin). Es is~ nioht mehr im Handel. 

Antipyrinum s. u. Pyrazolonum Bd. II S.521. 

Apocynum. 
Apocynumcannabinum L. und }'ormen. Apocynaceae-Echitoideae-Echi
tideae. Amerikanischer Hanf. Indian Hemp. Heimisch in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, in Kanada usw. 

Radix Apocyni cannabini. Amerikanische HanfwurzeL American (Canadian) 
Hemp Root. Racine d'apocyn chan vrin. Kanadische Hanfwurzel. Black 
Indian Hemp Root. Army Root. Bitter Root. 
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Die im Herbst gesammelten Wurzeln, verschieden lang, 3-15 mm dick, zylin
drisch walzenformig oder infolge des Trocknens etwas verbogen, li:i.ngsrunzelig, gewohn
lich mehr oder weniger li:i.ngsgestreift, auBen orangebraun, spi:i.ter graubraun, innen 
wei Blich. Charakteristisch sind tiefe querlaufende Einschnitte, die bis auf das Holz 
dringen, aber nicht ganz urn die .A.chse herumreichen. Nebenwurzeln sind selten, 
Der Bruch ist sprode, scharf und kurz. Ohne Geruch, von anfi:i.nglich schwachem 
spi:i.ter anhaltend bitterem, etwas scharfem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Rinde fast so dickwie das Holz. DerKorkausbraun· 
wandigen, in der Innenwand stark verdickten Zellen. In der Mittelrinde, seltener auch in den 
auBeren Partien der Innenrinde Gruppen stark verdickter, deutlich geschichteter, verzweigt po
roser Steinzellen. Die Rindenstrahlen aus abwechselnden Lagen von Parenchymgewebe und von 
Siebrohrengruppen mit Cambiform. 1m Parenchym der 1-2. auch 3reihigen Markstrahlen und im 
iibrigen Rindenparenchym reichlich runde, eiformige, bimenformige, auch schmallangliche Smrke
komer. Die ganze Rinde fiihrt ungegliederte Milchrohren. Das Holz besteht in der Hauptmasse 
aus diinnwandigem Libriform, die GefaBe sind in Gruppen angeordnet. 

Ve'l'wechslung. Apocynum androsaemifolium L., Dogsbane Root, Bitter Root, 
heimisch in denVereinigten Staaten von Nordamerika usw. Die Wurzel enthalt nahezu die gleichen 
Bestandteile, dient gleichen Zwecken, ist aber dennoch in der Wirkung etwas verschieden, dar! 
deshalb nicht als Ereatz verwendet werden. 

Beslandleile. Aus dem Harz, das aus dem alkoholischen Extrakt des Rhizoms erhalten 
wurde, isolierte Ch, W. MOORE zwei Alkohole: Androsterol, CaoH490H, Smp. 208-210° und 
Homoandrosterol, C27H4aOH, Smp.192°. Das Extrakt enthalt ferner Acetylvanillin, 
CsH a(OCHa)(CHO)OOCCH3, das auch als GIykosid, Androsin, Smp. 218-220°, vorhanden ist, 
sowie einen sehr bitteren und sehr giftigen Stoff, das Apocynamarin, C2sHasOs' 2 H 20, Smp. 
170-175°, das den hauptsachlich wirksamen Stoff des Rhizoms darstellt und mit dem Dilacton 
der Oxydigitogensaure KILIANIS, C2sH400S' iibereinstimmt oder eine isomere Verbindung ist. 
Nach FINNMORE enthalt das Rhizom femer noch Cynotoxin, C20H220S' Smp. 165° unter Zer
setzung. 

Anwendung. Die Wurzel wirkt wie Digitalis. Die Pulsfrequenz wird herabgesetzt. Sie 
wirkt auch diuretisch. Verwendet wird meistens das Fluidextrakt, 10-30 Tr. 3mal taglich, 
aber auch als Pulver und Dekokt wird die Wurzel angewandt. GroBere Gaben kiinnen Magen
und Darmreizungen hervorrnfen. S. Cymarin. 

Die .A.pocynumarten liefern im Bast eine spinnbare Faser (Indian Hemp). 
Die Samenhaare liefern vegetabilische Seide. 

Cymarin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), oder Apocynamarin-neu, CaoH 46COOCHa, ist 
der wirksame Bestandteil des kanadischen Hanfs, Apoc ynum canna binum, und anderer 
Apocynumarten, z. B. A. androsaemifolium und A. venetum. Gewonnen wird es aus den 
Rhizomen und den Rinden. 

Eigenschajten. Cymarin bildet farblose, derbe Kristalle, schwer losIich in kaltem, 
leichter in heiBem Wasser, leicht in Weingeist, schwer in Ather. Geschmack stark bitter. Smp_: 
Es erweicht bei 1360 und ist klar geschmolzen bei 1400 • 

E'I'kennung. Es lOst sich in rauchender Salzsaure in der Kalte anfangs farblos; die 
Losung wird beim Stehen griin und triibt sich beim Erwalmen durch harzige Auspcheidungen. 
Sehwefelsaure lost mit brauner Farbe. 

Aufbewahrung. Sehr vorsiehtig. 
Anwendung. Als Herzmittel und Diuretikum, per os, intramuskular und intravenos. 

Gabe 0,0003 (= 1 Tablette) mehrmals taglieh. 
Extractum Apocyni f1uidum. Fluidextract of Apocynum. Americ. VIII: Aus der 

gepulverten Wurzel von A. cannabinum analog Extr. fluid. Geranii zu bereiten. Zur Durch
feuchtung werden von dem GIycerin-Weingeist-Wassergemisch 400 ccm gebraucht. Erstes Per
kolat 900 cern. Maximalverdampfungstemperatur 500. 

Apomorphinum siehe unter Opiumalkaloide, Bd. II S.340. 

Aqua. 
Aqua. Wasser. Water. Eau. H20. Mol. Gew. 18. 

Aqua fontana (communis). Trinkwasser. Brunnenwasser. Quell
wasser. Fountain Water. Eau potable. 
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Das Trinkwasser muG farblos, geschmacklos, vollig klar und frei von schad
lichen Stoffen sein; es darf innerhalb 24 Stunden sich nicht merklich triiben oder 
einen Bodensatz abscheiden. Geniigt es diesen Anforderungen nicht, so muLl es 
filtriert werden. 

Steht reines Brunnen- oder Quellwasser nicht zur Verfiigung, so kann auch 
FluLlwasser oder Regenwasser verwendet werden; es ist aber eine sachgemaLle 
Reinigung, insbesondere auch von bakteriellen Verunreinigungen, nicht zu umgehen, 
da diese Wasser meist bakterienhaltig und oft auch infektionsverdachtig sind. 

Filtration des Wassers. Fiir Wasser, welches keine riechenden oder schmeckenden Be
standteile enthalt, bei welchem also lediglich eine Abscheidung suspendierter Stoffe erforderlich 
ist, geniigt eine einfache Filtration durch Filtrierpapier. 

Hat man jedoch einen regelmaBigen und groBeren Bedarf an solchem Wasser, so kommt 
diese Art der Filtration zu teuer, und es empfiehlt sich, an einem kiihlen Ort einen Filtrierapparat 

Abb.135. 

dauernd in Tatigkeit zu halten. In den Gewerben benutzt man hierfiir 
Sandfilter, und ein solches wird sich auch der Apotheker zweckmaBig 
herstellen. - Als FiltriergefaB kann man ein konisches oder zylindri
sches GefaB aus Ton (glasiert) benutzen oder auch ein wasserdichtes 
HolzfaB, bei groBerem Bedarf laBt man das FiltergefaB aus Mauerwerk 
herstellen und dieses mit Zement wasserdicht abpntzen. In Abb. 135 ist 
zur Herstellung eines solchen Sandfilters ein konisches TongefaB gewahlt. 
Auf den Boden dieses GefaBes bringt man eine etwa 30 cm hohe Schicht 
gut abgewaschener, etwa faustgroBer Feldsteine oder Granitbruch. Auf 
diese schiittet man eine etwa 25 cm hohe Schicht von gewaschenen Steinen, 
die nur etwa 1/3 so graB sind, dann folgt eine Schicht von etwa 20 cm 
Hohe von gewaschenem graben Kies und hierauf folgt endlich eine 
Schicht von 40 cm gewaschenem Kiessand. Die unteren Schichten bilden 
ledigJich die Trager fiir die auf sie folgenden Schichten. Die eigentliche 
Filtrierschicht ist der zu oberst befindliche Kiessand, und in diesem bildet 
wiederum die wirksame Filtriermembran die oberste Schicht, in welcher 
die Zwischenraume zwischen den einzelnen Sandkornchen sich mit den 
abzufiltrierenden schwebenden Verunreinigungen ausgefiillt haben. Da
her arbeitet ein solches Filter auch dann am besten, wenn es eine ge-
wisse Zeit in Tatigkeit ist. Auf das so vorbereitete Filter wird Wasser 

aufgegossen. Die Filtration beginnt sogleich, doch wird das filtrierte Wasser erst dann anfgefan
gen, wenn es vollig blank abzulaufen beginnt. 1m Laufe der Zeit wird das Filter so weit ver
schmutzt, daB es einer Reinigung bedarf. Man entfernt dann die oberste Sandschicht, soweit sie 
verschmutzt ist (5--10 cm) und ersetzt sie durch frisch gewaschenen Sand. Je ofter diese teil
weise Reinigung ausgefiihrt wird, desto langer kann ein solches Filter benutzt werden, ohne daB 
es vollstandig erneuert zu werden braucht. 

MuB man gleichzeitig aus einem Wasser riechende oder farbende Stoffe entfernen, so 
schaltet man in das Filter noch eine Schicht Holzkohle in bohnengroBen Stiicken ein. Und zwar 
bringt man diese dann zweckmaBig in der aus grobem Kies bestehenden Schicht unter. Das Filter 
hat dann folgende Anordnung: 

A Steine faustgroB 30 cm, B Steine eigroB 25 cm, 0 Kies grob 10 cm, Holzkohle bohnengroB 
20-30 cm, Kies grob 10 cm, D Kiessand 40 cm. 

Fiir die Kleinfilter des Handels benutzt man als Filtermaterial auBer Sand und Kohle 
auch Asbest, Ton, poroses Porzellan und Kieselgur. Die zahlreichen Konstruktionen dieser Art 
verfolgen aile mehr oder weniger den Zweck, keimfreie oder doch keimarme Filtrate zu lief ern. 
Sie bediirfen samtlich einer sorgfaltigen Wartung und haufigen Reinigung (lnindestens 2-3mal 
wochentlich), da sie sonst bald versagen. Ihre Ergiehigkeit steht durchweg im umgekehrten Ver
haltnis zu ihrer Keimdichtigkeit, d. h. je besser und langer sie Keime zUriickhalten, um so 
weniger Filtrat pflegen sie zu liefern. Fiir die Praxis am geeignetsten haben sich im allgemeinen 
die Kieselgurfilter bewiesen, da sie bei gleicher Wirkung am ergiebigsten zu sein scheinen und 
vor den Asbestfiltern den Vorzug der leichteren und sicheren Reinigung haben. Die Porzellan
filter werden vorwiegend nur zurGewinnung steriler Fliissigkeiten bei wissenschaftlichen, bakterio
logischen Arbeiten benutzt. 

Bekannte Klp'infilterkonstruktionen sind die BERKEFELD-Filter (aus Kieselgur), CHAMBER
LAND-Filter (aus Porzellan), BREYERS Mikromembran- und Sukro-Filter (aus Asbest). Nur die 
~rsten beiden sollen naher beschrieben werden. 

BERKEFELD-Filter. Diese Filter Bollen besonders an Wasserleitungen mit 2-3 Atmosphiiren 
Druck angebracht werden. In Abb. 136 ist B ein guBeisernes Gehause, welches bei D an die Hoch
druckleitung angeschlossen und von dieser durch den HahnO abgesperrt werden kann. A ist ein aus 
gebranntel' Infusol'ienerde hergestellter hohler Cylinder. Soll das Filter benutzt werden, so wird der 
Hahn F geschlossen, der Hahne geoffnet. Das Wasser dringt dann in den Zwischenraum z"\\"ischen 
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B und A, wird durch den Hohlcylinder aus Infusorienerde gepreBt und flieBt bei E abo Ein solches 
Filter liefert ein Iecht gut filtriertes Wasser (die Anzahl der Bakterienkeime wird erheblich ver
ringert), aber die Leistungsfabigkeit ist sehr gering. Diese betragt im Anfange bei einem Druck 
von 3 Atmospharen etwa 2 I in der Minute, nimmt aber sehr rasch bedeutend abo Dann muB 
das Filter auseinander genommen und der Filter-
korper ausgekocht werden, die Wartung dieser Filter 
ist also eine sehr nmstandliche. 

Abb.136. Abb.137. 

Bei groBerem Bedarf wird eine groBere Anzahl von Filterkorpern in einem Gehause ver
einigt (Abb. 137), indessen leisten auch diese Systeme beztiglich der Menge nicht das, waa der 
Besteller vorher wohl erwartet hatte. -

CHAMBERLAND/I Fil ter (System PASTEUR) Abb. 138, besteht aus einem 20 cm langen, 25 mm 
im Durchmesser haltenden, einaeitig geschlossenen und am anderen Ende verjtingten Rohr aus 
gebranntem unglasierten Porzellan von 4-5 mm Wandstarke. Diese 
Filterkerzen werden einzeln oder zu Batterien vereinigt in einem Ge
hause a I untergebracht und bei d an die 'Wasserleitung angeschlossen. 
Das zu filtrierende Wasser wird von auBen in des lnnere c der Filtrierkerze 
gedrtickt und tritt von do. durch e zutage. Eine Kerze kann taglich 40-50 I 
Wasser liefern, welches keimfrei ist. Das Reinigen der Filterkerzen ge
schieht durch Abbtirsten der auBeren Flachen und durch Auskochen der 
ganzen Kerze. - Die quantitative Leistung des Filters ist gering, nach 
einigen Tagen erfolgt auch Durchwachsen der Bakterien. 

Sand-Kohle-Filter. Ein fUr die meisten Zwecke sehr brauoh
barer Apparat wird in Abb. 139, S. 472 wiedergegeben: 

Er besteht aus 3 Topfen (ABO) aus Steingut oder feuerfestem Ton, 
von welchen der erste A urn 1/3-1/2 mal groBer istalsdieTopfe BundO. 
Der Topf A hat tiber seinem Boden einen Tubus. Die nach innen gehende 
Offnung des Tubus wird mit einem Bausch Asbest lose bedeckt, dartiber 
eine Schicht reiner gewaschener Granitsteine geschtittet, die Steinschicht 
dann mit einer Schicht grober Kohlenstticke bedeckt, die bis fast zur Mitte 
des Topfes reicht. Auf die Kohlenschicht wird ein reines ausgewaschenes 
leinenes Tuch (oder eine Filzscheibe) gelegt und dartiber noch eine 20 cm 
hohe Schicht Sand gegeben. Mittels Tubus und eines Glasrohres steht der 
Topf A mit dem Topfe B in Verbindung. Dieser Topf B ist in ganz 
derselben Art und Weise mit Stein, Kohle und Kies, im ganzen jedoch nur 
bis zur Halfte seiner Hohe beschickt und die oberste Sandschicht noch 
mit einer Schicht FlieJ3papier und einer eng anliegenden Filzscheibe be-

Abb. 138. 

deckt, welche mit einigen reinen Granitsteinen beschwert ist. Der Topf B ist verbunden mit dem 
leeren Topf 0, in welchem sich das filtrierte Wasser ansammelt. Wird der Topf A mit dem zu fil
trierenden Wasser gefUllt, bis das Filtrat in den Topf a niederzurinnen beginnt, so fiillt sich letzte
rer allmahlich ungefahr zu 1/3_1/2. Um ihn voll zu haben, mtiBte man also den Topf A noch 10der 
2 mal nachfiillen. Der Topf a hat tiber seinem Boden einen zinnernen Hahn zum Abzapfen des 
filtrierten Wassers. Es kommt nun ganz auf die Beschaffenheit des Wassers an, wie lange ein 
Bolcher Apparat bis zu einer neuen Beschickung mit Kohle und Sand brauchbar ist. Ein Zeitraum 
von mehr als 4 Wochen dtirfte in der warmeren Jahreszeit wohl nicht zu tiberschreiten sein. 
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\Vasserreinigung durch Ozon wird nach dem Verfahren von SIEMENS und HALSKE im GroB
betrieb auf folgende Weise ausgefiihrt: Das Wasser rieselt in einem Turm iiber grobe Kiesel, wiihrend 
die ozonisierte Luft unten eingefiihrt wird und durch die Liicken in der iiberrieselten Fiillung nach 
oben steigt. Sie kommt also mit dem in einer diinnen Schicht aupgebreiteten Wasser in innige Be
riihrung, wird von demselben aufgenommen, und das Ozon tiitet die Keime. Der Betrieb geht ohne 
Unterbrechung vor sich; die Ozonwirkung erstreckt sich nicht allein darauf, daB das Wasser keim
frei gemacht wird, sondern ist auch imstande, dasselbe zu entfarben, wenn es durch Humusstoffe 
oder Eisenverbindungen gelb oder braun gefarbt ist. 

Enthartung des Wassers. Wird ein hartes Wasser zur Kesselspeisung verwendet, so 
setzt sich allmahlich ein Stein an der Kesselwand ab, der aus den ausgeschiedenen Calcium- und 
Magnesiumsa.lzen (vorwiegend CaCOa, MgCOa und CaS04) besteht. Die unangenehme Wirkung 
dieses "Kesselsteins" ist bekannt. Man pfJegt daher hartes Wasser (im allgemeinen schon von 
8-10° D.H. an) zu enthiirten. Hierfiir sind heute hauptsachlich drei Verfahren im Gebrauch, niim
lich: das Kalk-Soda-Verfahren, das REISERTsche Barytverfahren und das Permutit
verfahren (s. Permutite S. 375). Am meisten wird in der Praxis das Ka.lk-Soda-Verfahren 
angewandt. Dieses beruht darauf, daB man Ka.lk und Soda in berechneten Verhiiltnissen. 
meist unter Erwarmen auf 50°-60°, dem Wasser zusetzt. Dabei wird die Carbonat-Harte 

durch Kalk, die Nichtcarbonat
(bleibende) Harte durch Soda be. 
seitigt. Statt Ka.lk kann man auch 
Atznatron verwenden. 

Bestimmung der zur 
Wasserreinigung erforder
lichen Kalk- und Sodamen
gen a) Durch Berechnung: Man 
bestimmt die Carbonat- und die 
Gesamthiirte (S. 478) und er
mittelt die Nichtcarbonat- (blei
bende) Harte aus der Differenz. 
Ferner ist noch die Bestimmung 
der I mg freier Kohlensaure (S. 481) 
und der Magnesia (S. 479) er-

Abb.139. forderlich. Auf 1 cbm Wasser 
sind alsdann zur Enthartung zu

zusetzen: jiir jeden Grad Carbonatharte 10 g Kalk, CaO, fiir jedes mg Magnesia im Liter weitere 
1,4 g und fUr jedes mg freier Kohlensaure (C0 2) im Liter weitere 1,27 g CaO, fiir jeden Grad 
Nichtcarbonatharte ferner 19 g Soda (Na2COS) oder 51 g Kristallsoda (Na2C03 + lOH20). -
b) Nach DRAWE: Man erhitzt 200 cern des kalten zu enthartenden Wassers mit 50 ccm ge
sattigtem Kalkwasser von genau bekanntem Gehalt (= a ccm 1/10 n-CaO) auf dem Drahtnetz 
bis nahe zum Sieden, fiillt nach dem Erkalten auf 250 ccm auf, filtriert durch ein Falten
filter und neutralisiert 200 ccm des Filtrates in einer Porzellanschale genau mit 1/10 n-Salz
saure (b ccm) gegen Methylorange. Man setzt dann 20 ccm 1/10 n-Sodalosung zu, erhitzt wieder 
bis zum beginnenden Sieden, spiilt dann die Fliissigkeit nebst Niederschlag in einen 250 ccm
Kolben, fiillt nach dem Abkiihlen auf 250 auf und filtriert. 200 ccm des Filtrates werden mit 
1/w n-Salzsaure (c ccm) titriert. Auf I cbm Wasser sind dann zur Enthartung zuzusetzen: 
3,5 X (4a-5b) Gramm CaO und 33,1 X (20-b-I,25 c) Gramm Na2C0a-

Enteisenun~ von Grundwassl'r. Das Grundwasser der Tiefebene enthalt sehr haufig Eisen 
in Form von Ferrobicarbonat gelost, seltener auch in Form von humussaurem Eisenoxydul oder von 
Ferrosulfat. Die Menge des Eisens betragt bis zu etwa 30 mg Fe im Liter, meistens aber erheblich 
weniger. Beim Stehen des eisenhaltigen Wassers an der Luft triibt sich das Wasser zunachst milchig 
und allmahlich scheidet sich braunes Eisenhydroxyd in Flocken aus. Do. diese Ausscheidung des 
Eisens als Hydroxyd die Folge einer Oxydation des Ferrobicarbonats ist, gelingt es leicht, daa 
Wasser durch Liiftung und Filtrieren vom Eisen zu befreien. In den Wasserwerken liWt man 
nach dem Verfahren von OESTEN das Wasser durch Brausen regenartig durch Luftkammern fallen, 
an deren Boden ein Kiesfilter hergerichtet ist. Die sich auf dem Filter ansammelnde Schicht von 
Eisenhydroxyd wird von Zeit zu Zeit durch Spiilen mit Wasser in umgekehrter Richtung entfernt. 
Nach einem andern Verfahren von PIEFKE laBt man das Wasser zur Liiftung iiber hohe Koks
schichten riesein. Nach dem geschlossenen Verfahren von DESENISZ und JAKOBI und von BREDA 
preBt man Luft unter Druck in das Wasser hinein und driickt das so geliiftete Wasser dann durch 
ein geschlossenes Filter. Zur Gewinnung von eisenfreiem Wasser im Kleinbetrieb aUs eisenhaltigen 
Brunnen hat man besondere Pumpen gebaut (Bastardpumpe von DESENISZ und JAKOBI und 
Doppelpumpe von KLUT). Wenn das Eisen in dem Wasser in Form von humussaurem Eisenoxydul 
enthalten ist, ist die Enteisenung schwieriger; sie wird dann bewirkt durch Zusatz von Alaun und 
Eisenchlorid und Fii.llen mit Kalkmilch. Auch die Behandlung des Wassers mit Ozonluft ist in diesem 
Faile zweckmaBig. 

Entmanganung des Grundwassers. Das Mangan begieitet das Eisen fast uberall, jedoch 
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sind seine M~ngen meist so gering, daB sie keine praktische Bedeutung erlangen. Tritt es in groBeren 
Mengen auf, so muB es beseitigt werden, weil es sonst, ahnlich wie das Eisen, den GenuB· und Ge. 
brauchswert des Wassers beeintrachtigt (Trinkwasser wird ungenieBbar, Wasche wird fleckig usw.). 
Oft gelingt die Entfernung des Mangans schon beim Enteisenen des Wassers. In scltwierigeren 
Fallen sind' besondere Verfahren, meist in Verbindung mit der Enteisenung, anzuwenden, die von 
Fall zu Fall zu erproben sind (Filtration iiber Braunstein, Zusatz von Kaliumpermanganat usw.). 
Bei der Liiftung des Wassers verhalt sich das Mangan ahnlich wie das Eisen, nur scheidet es sich 
schwerer aus. 

Ents8uerung des Wassers. In manchen Grundwassern sind verhaltnismiiBig reichliche 
Mengen freier bzw. aggressiver Kohlensiiure (S. 481) enthalten. Diese kann sowohI in technischer 
wie in hygienischer Hinsicht schiidlich werden, indem sie den Mortel (Zement) der WasserbehaIter 
zerstort und ferner, bei Gegenwart von Sauerstoff im Wasser, das Rosten der mit dem Wasser in 
Beriihrung kommenden Eisenteile begiinstigt und Blei in gesundheitsschadlicher Menge aus den 
Leitungsrohren lost. Ihre Entfernung ist daher nicht selten, besonders bei weichen Wiissern, er. 
forderlich. Sie erfolgt durch Rieselung des Wassers, evtl. iiber Kalkstein· oder Marmorgrus 
[CaC03 + CO2 + H 20 = Co. (HCOa)2] oder unter vermindertem Druck (WEHNER), unter Umstan· 
den auch durch Zusatz von Natronlauge in genau berechneten Mengenverhaltnissen (etwas weniger 
Na9H als berechnet). Vielfach gelingt die Beseitigung der freien Kohlensaure in ausreichendem 
MaBe schon bei der Enteisenung, sofern di~se mit einer Rieselung (OESTEN, PIEFKE) verbunden il't. 

Chemische Untersuchung VO~ Trinkwasser. 
A. Probenahme. Erforderlich sind 1-21 Wasser, fiir eingehende Untersuchungen ent. 

sprechend mehr. Die Entnahme erfolgt in sauberen Flaschen aus farblosem Glas, die mit dem zu 
untersuchenden Wasser vorher einige Male ausgespiilt werden. Wasserleitungen und Pumpbrunnen 
liiBt man vorher einige Zeit ablaufen. Oherflachenwasser entnimmt man nach Moglichkeit etwa 
30 cm unterhalb der Oberfliiche, indem man die geschlossene, evtl. an einer Stange befestigte 
Flasche soweit untertaucht und dann erst den Stopfen entfernt (Sand und Schlamm nicht auf. 
riihren!). Uber die Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung von freier Kohlensaure und ge
llistem Sauerstoff vgl. Ziff. 20-21, S. 480 u. 481. 

B. Untersucbung. Der Umfang der Untersuchung eines Wassers ist von Fall zu Fall 
verschieden und richtet sich nach der gestellten Frage. Fiir Trink· und Gebrauchswasser geniigen 
vielfach folgende Bestimmungen: Sinnenpriifung, Reaktion, qualitative Priifung auf 
Ammoniak, Salpetrige Siiure und Salpetersiiure, quantitative Bestimmung des Chlors, 
der Oxydierbarkeit, der Harte nach WARTHA und gegebenenfalls des Eisens. Fiir ausfiihr· 
liche Wasseruntersuchungen treten u. a. noch folgende Bestimmungen hinzu: UngelOste Stoffe, 
Abdampfriickstand, Gliihriickstand, Gliihverlust, Kalk, Magnesia, Mangan, 
Schwefelsiiure, freie und gebundene Kohlensiiure, geloster Sauerstoff. Die Bestim· 
mung der Alkalien und der Kieselsiiure ist meist nicht erforderlich. - Bei der Probeentnahme 
fiihrt man an Ort und Stelle zweckmiiBig neben der Sinnenpriifung folgende Prohen aus: Reaktion 
und qualitative Priifung auf Ammoniak, Salpetrige Siiure und Salpetersiiure. 

Die Menge der im Wasser gefundenen Stoffe wird in Milligrammen in 1 Liter 
(lmg) angegeben, und zwar pflegt man die Metalle als Oxyde, Ammoniak als NHa, Chlor alS 
Cl und die Sauerstoffsauren als Anhydride (SOa, N20 a, N20 s, CO2) anzugeben. Bei Eisen und 
Mangan ist die Angabe als Fe und Mn iiblich. Die Angabe in Ionen, die wissenschaftlich zweifellos 
richtiger ist, hat sich noch nicht allgemein eingebiirgert. - Triibes Wasser ist vor der Untersuchung 
zu filtrieren, sofern es sich nicht um die Bestimmung gel oster Gase handelt. 

1. Sinnenpriifung. Diese erstreckt sich auf die Feststellung der Temperatur des Wassers 
und der umgebenden Luft bei der Entnahme (mit einem in halbe Grade geteilten Thermometer), 
der Klarheit, Farbe, Durchsichtigkeit, des Geruchs und des Geschmacks. Hierbei ist folgendes zu 
heachten: Die Klarhei t, Far be und Durchsich tigkeit beobachtet man an einer Probe in einer 
farblosen Flasche gegen das Licht oder gegen einen weiBen Untergrund. Ein etwa vorhandener 
Bodensatz wird abfiltriert oder sedimentiert und mikroskopisch.biologisch gepriift. - Der Geruch 
des Wassers wird am hesten wahrgenommen nach tiichtigem Umschiitteln und Offnen der nicht voll· 
stiindig gefiillten Flasche. Erwiirmen des Wassers auf etwa 40 0 erhiiht die Empfindlichkeit 
der Probe. - Bei der Geschmackspriifung soli das Wasser moglichst aine Temperatur von 
15 0-200 besitzen. - Die Priifungen auf Klarheit, Durchsichtigkeit und Geruch wiederholt man 
zweckmiiBig, nachdem das Wasser 24--48 Stunden in einer mit Wattebausch lose verschlossenen, 
nicht vollig gefiillten Flasche, die zeitweilig umgeschwenkt wird, gestanden hat. Nach dieser 
Zeit auftretende Trubungen deuten auf Eisen· und Mangangehalt (urspriinglich als Ferro- bzw. 
Manganobicarbonat im Wasser vorhanden, beim Stehen an der Luft unter Ausscheidung von 
Oxyden zersetzt). 

2. Reaktion. In ein kleines Porzellanschalchen, das zur Hiilfte mit Wasser gefiillt iat, 
legt man je einen blauen und roten Lackmuspapierstreifen so hinein, daB sie sich nicht berUhren. 
Man beobachtet die Farhenanderung nach etwa 5 Minuten und unterscheidet zwischen alkaliBOher, 
saurer, neutraler und amphoterer Reaktion. Die meisten Trinkwasser reagieren schwach alkalisch 
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infolge ihres Gehalts an Caloium· und Magnesiumbioarbonat. Die quantitative Bestimmung 
der Alkalitat ist identisch mit der Ermittlung der Bicarbonatkohlensaure (Ziff. 20, S.481). Die 
Alkalitat kann in Kubikzentimetem Normalsaure fiir ein Liter angegeben werden. 

3. Ammoniak. a) Qualitativ: 10-20 ocm Wasser werden in einem Proberohr mit 4-6 
Tropfen NESSLERS Reagens versetzt. Eine Gelbfarbung, bei groBen Mengen Ammoniak eine gelb
rote Fallung, zeigt Ammoniak an. Ein Gehalt von 0,05 mg NH3 im Liter gibt noch eben ein.e Gelb· 
farbung. Bei kalk·, magnesia- und eisenreichen Wassem entsteht auf Zusatz von NESSLERS Reagens 
eine Triibung oder Niederschlag, der die Empfindlichkeit der Reaktion sehr beeintrachtigen kann. 
In solchen Fallen versetzt man 200 ccm Wasser mit 2 ccm einer durch Kochen von Ammoniak be
freiten Sodanatronlauge (25 g kristall. Natriumcarbonat + 25 g Atznatron in 100 ccm Wasser), 
sowie, zwecks besseren Absetzens des Niederschlages, mit 1/2 ccm Zinkacetatlosung (30 g Zink
acetat in 100 ccm Wasser) und priift nach dem Absetzen des Niederschlages die iiberstehende, klare 
Fliissigkeit in der angegebenen Weise mit NESSLERS Reagens. - Mehr als Spuren von Ammoniak 
werden zweckmaBig quantitativ bestimmt. 

b) Qua n tit at i v: Fiir die meisten Z wecke geniigt es, den Ammoniakgehalt in dem nach a) 
mit Sodanatronlauge geklarten Wasser kolorimetrisch zu ermitteln. Man gieBt zu diesen Zwecke 
100 ccm vorsichtig ab (nicht filtrieren, da Filter meist ammoniakhaltig!) in einen Kolorimeter· 
zylinder und versetzt mit 1 ccm NESSLERS Reagens. In eine Anzahl anderer Zylinder, welche 
100 ccm Wasser bis zur gieichen Hohe wie der erste I~O ccm fassen, gibt man verschiedene ~on 
0,2-2 ccm ansteigende Mengen einer Ammoniumchloridlosung, von der 1 ccm = 0,05 mg NH3 
entspricht (s. unten), fiillt darauf mit ammoniakfreiem destillierten Wasser bis zur IOO-ccm-Marke 
auf, versetzt mit je 1 ccm NESSLERS Reagens, mischt mit einem Glasstab durch und vergleicht nun 
iihr einer weiBen Unterlage die Farbung des ersten Zylinders mit dem zu priifenden Wasser mit 
d€n iibrigen. - Die Berechnung ist einfach: Angenommen, die Farbung des ersten Zylinders ent
spreche der Vergleichsfliissigkeit mit 1,5 ccm Ammoniumchloridlosung, so sind in 100 ccm Wasser 
1,5 X 0,05 = 0,075 mg, in einem Liter also 0,75 mg NH a enthalten. - Bei Gegenwart von groBeren 
Mengen Ammoniak (mehr als 1 lmg), was bei Trinkwasser nur sehr selten vorkommt, wird ent
sprechend weniger Wasser angewandt und mit destilliertem Wasser auf 100 ccm verdiinnt. Bei 
gefarbten Wassern destilliert man von 200 ccm Wasser nach Zusatz von etwa 1 EBloffel Magne
siumoxyd 100 ccm ab und priift diese in der beschriebenen Weise. In diesem Falle ist natiirlich eine 
Klarung mit Sodanatronlauge nicht erforderlich. Die Konzentrierung durch die Destillation ist 
bei der Berechnung zu beriicksichtigen. 

Bereitung der Ammoniumchloridlosung, 1 ccm = 0,05 mg NHa. Man halt eine 
Losung von 3,141 g reinem, bei 1000 getrocknetem Ammoniumchlorid in 1 l Wasser vorratig, von 
der 1 ccm= 1 mg NH3 entspricht. Von dieser Losung verdiinnt man bei Bedarf 5 ccm mit Wasser 
auf 100 ccm. 

4. Salpetrige Saure. a) Qualitativ. a) Nachweis mit Jodzinkstarkelosung: 15 bis 
20 ccm Wasser werden in einem Probierrohr mit einigen Tropfen verdiinnter Schwefeisaure an
gesauert und darauf mit 10-12 Tropfen Jodzinkstarkelosung versetzt. Je nachdem viel oder wenig 
Salpetrige Saure vorhanden ist, tritt sofort oder innerhalb 5 Minuten BIaufarbung des Gemisches auf. 
Spater auftretende Farbungen bleiben unberiicksichtigt. Wahrend der Zeit der Einwirkung ist die 
FIiissigkeit vor Sonnenlicht zu schiitzen. Die Empfindlichkeit des Nachweises liegt bei 0,02 mg N 20 a 
in 1 l Wasser (KLUT). - Ferriverbindungen, wie auch andere Oxydationsmittel (Superoxyde) 
geben die Reaktion auch. Eisenhaltige Wasser werden daher zweckmaBig zuvor durch Sodanatron· 
lauge (s. Ziff. 3) geklart. In gleicher Weise behandelt man gefarbte oder triibe Wasser; ein Zusatz 
von etwas AluminiumsuI£at16sung erhoht hier noch die Klarwirkung. Wasserstoffsuperoxydhaltiges 
Wasser (von Ozonwasserwerken) priift man zweckmaBig nach der folgenden Methode, die fiir Sal
petrige Saure spezifisch ist, da sie auf der Bildung eines Azofarbstoffs beruht: 

fJ) Nachweis mit Metaphenylendiamin. 15-20ccm Wasser werden in einem Probier
rohr mit einigen Tropfen verdiinnter Schwefelsaure angesauert und darauf mit 5-10 Tropfen 
einer farblosen Losung von schwefelsaurem Metaphenylendiamin versetzt. Das Eintreten einer 
gelben bis gelbbraunen oder braunen Farbung (Bildung von Bismarckbraun) zeigt Salpetrige 
Saure an. Bei Behr geringem Gehalt an Salpetriger Saure tritt die Farbung erst inner
halb 5 Minuten auf. Die Empfindlichkeit des Nachweises liegt bei etwa 0,05 lmg N 20 a (KLUT). 
Liegen schwach gefarbte Wasser vor, so vergleicht man zweckmaBig die Farbung mit derjenigen 
des urspriinglichen Wassers (ohne Reagentien) in einem zweiten Probierrohr gleicher GroBe. 
Starkere Farbungen oder Triibungen miissen zuvor beseitigt werden (siehe oben). 

Bereitung der Metaphenylendiaminlosung: 1 g chemisch reines Metaphenylen. 
diamin (Smp. 63 0) wird mit 150 ccm Wasser und 3 ccm konz. Schwefelsaure versetzt und die 
durch Umschiitteln erhaltene Loaung bei Zimmertemperatur auf 200 ccm aufgefiillt. Aufbe
wahrung in braunen .Flaschen (Tropfflaschen). Gebraunte Losung kann durch Erwarmen mit 
ausgegliihter Tierkohle und Filtrieren wieder entfarbt werden. 

b) Quantitativ: Die Bestimmung wird kolorimetrisch ausgefiihrt in 100ccm Wasser mitJod
zinkstarkelosung (3 ccm + 1 ccm verd. Schwefelsaure) oder mit Metaphenylendiaminlosung (I ccm 
+ 1 c()m verd. Schwefelsaure) unter Verwendung von Vergleichsfliissigkeiten in ahnlicher Weise 
wie bei der Bestimmung von Ammoniak beschrieben. Das Wasser ist jedoch nur dann unverdiinnt 
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fiir die Bestimmung zu verwenden, wenn die Farbung erst (unter AusschluB des direkten Sonnen. 
lichts) nach VerIauf von 2-3 Minuten eintritt. Bei einem grol.leren Gehalt an Salpetriger Saure 
muB das Wasser entsprechend verdiinnt werden. Die Beobachtungszeit muB bei dem Wasser und 
den Vergleichsfliissigkeiten dieselbe sein. - Zur Bereitung der Vergleichsfliissigkeiten verwendet 
man eine NatriumnitritlOsung, von der 1 ccm = 0,01 mg N 20 a entspricht. Man erhalt diese, 
indem man 1,816 g Natriumnitrit (im Handel in einer Reinheit von 99 0/ 0 zu haben) zu 1 l Wasser 
auflost und 10 ccm dieser Losung zu 1 l auffiillt. Der Nitritgehalt der ersten Losung kann 
durch Titration mit Kaliumpermanganatlosung nachgepriift werden (siehe unter Natrium nitrosum 
Bd. lIJ. 

5. Salpeters3ure. a) Qualitativ. a) Mit Diphenylamin: Man lost in einem Probierrohr 
einige Kornchen Diphenylamin in etwa 0,2 ccm Wasser und 2 ccm konz. Schwefelsaure und 
schichtet das zu priifende Wasser, dem man vorher einige Tropfen Natriumchloridlosung zugesetzt 
hat, dariiber. Das Auftreten eines blauen Ringes zeigt die Anwesenheit von Nitraten an; seine 
Farbenstarke gibt ein grobes MaB fUr die Menge derselben (GRUNHUT). Salpetrige Saure gibt 
dieselbe Reaktion. 1st sie vorhanden, so benutzt man entweder die Brucinprobe oder man 
beseitigt sie, indem man 100 ccm des zu priifenden Wassers mit 5 Tropfen verdiinnter Schwefel
saure und etwa 0,2 g Harnstoff versetzt und bis zum nachsten Tage stehen laf3t. - Andere Oxyda
tionsmittel, wie freies Chlor, Unterchlorige Saure, Wasserstoffperoxyd, Chromate usw. geben die 
Reaktion ebenfaIls, kommen aber normalerweise im Trinkwasser nicht vor. 

{J) Mit Brucin (nach WINKLER): Man mischt in einem Probierrohr 3 ccm konz. Schwefel
saure tropfenweise mit 1 ccm des zu priifenden Wassers und setzt zu der voIlstandig abgekiihlten 
Fliissigkeit unter Umschiitteln einige Milligramm Brucin. Bei hohem Salpetersauregehalt (etwa 
100 mg N 20 S im Liter) entsteht eine kirschrote Farbung, die bald iiber Orange in Gelb iibergeht. 
Bei etwa 10 mg N 20 S im Liter farbt sich die Fliissigkeit rosenrot, beim Stehen blaBgelb. Bei etwa 
1 mg im Liter entsteht eine blaBrote Farbung, die beim Stehen fast verschwindet. Salpetrige Saure 
wird bei der vorstehenden Art der Ausfiihrung (groBer tl"berschuB an Schwefelsaure) nicht ange
zeigt. - Sowohl bei der Diphenylamin- wie bei der Brucin-Probe ist die Vornahme eines sog. blinden 
Versuchs (destill. Wasser statt des zu priifenden W assers) empfehlenswert. 

b) Quantitativ: Geringere Mengen Salpetersaure (etwa bis zu 50 mg N 20 S im Liter) werden 
zweckmaBig kolorimetrisch nach NOLL, groBere Mengen maBanalytisch nach G. FRERICHS (s. u.) be
stimmt. Fiir die Ermittlung sehr geringer Mengen Salpetersaure (etwa bis 5 mg im Liter) kann auch 
das Verfahren nach TILLMANNS und SUTTHOF, das im Abschnitt Vinum Bd. II S. 945 
naher beschrieben ist, angewandt werden. Etwa vorhandene Salpetrige Saure ist in jedem FaIle 
vorher zu beseitigen. 

Kolorimetrisches Verfahren von NOLL mit Brucinschwefelsaure. Das zu unter
suohende Wasser darf nioht mehr als 50 mg N 20 S im Liter enthalten, anderenfaIls ist es passend 
zu verdiinnen. Man laBt in einem PorzeIlanschalchen auf 1000m des Wassers eine Losung von 
0,05 g Brucin in 20 ccm konz. Schwefelsaure unter Umriihren genau 15 Sekunden einwirken und 
gieBt dann das Gemisch sofort in einen HEHNERschen Kolorimeter-Zylinder (hohe, graduierte 
Zylinder, unten mit seitlichem AbfluBhahn), in dem sich bereits 70 ccm destilliertes Wasser be
finden. Zum Vergleich verdiinnt man 3 ccm einer Losung von 0,1872 g Kaliumnitrat in Il dest. 
Wasser, entsprechend 0,1 mg N 205 in 1 cern, auf 10 ccm und behandelt diese in genau gleicher Weise. 
Nach dem Umriihren und Entweichen der Luftblasen laBt man aus dem HEHNER-Zylinder, der 
die starker gefarbte Fliissigkeit enthalt, soviel abflieBen, daB die Farbe in beiden Zylindern, von 
Qben gesehen, gleich ist. Betrug hierbei der Flussigkeitsstand im ersten Zylinder a ccm, im zweiten 

Zylinder mit der Vergleichsfliissigkeit b ccm, so enthalt das Wasser 30b mg N 20 5 im Liter. 
a 

Quantitative Bestimmung nach G. FRERICHS. Das Verfahren beruht auf der Umwand
lung der Nitrate in Chloride durch Abdampfen mit Salzsaure und Bestimmung der Chloride mit 
SilbernitratlOsung unter Beriicksichtigung der bereits vorher vorhandenen Chloridmenge. 

Man priift das Wasser zunachst mit Diphenylamin und Schwefelsaure qualitativ. Erhalt 
man eine starke Blaufarbung, so geniigen zur Bestimmung 100 ccm des Wassers, ist die Re
aktion nur schwach, so verwendet man eine enstprechend groBere Menge. Das Wasser wird 
zur Trockne verdampft, der Riickstand mit Wasser aufgenommen und das Unlosliche abfiltriert. 
Das Filtrat wird dann mit 50 ccm Salzsaure versetzt und in einer Porzellanschale auf dem Wasser
bad zur Trockne verdampft, bis kein stechender Geruch mehr bemerkbar ist. Hierbei hat man auch 
darauf zu achten, daB am inneren Rande der Schale kein feuchter Beschlag sich befindet, weil ein 
solcher noch Salzsaure enthalten wiirde. Zur Sicherheit kann man auch die Schale noch einige Zeit 
im Trockenschrank bis 1000 erhitzen. Darauf lOst man den Abdampfriickstand in etwa 30-50 ccm 
Wasser und iiberzeugt sich nun zunachst davon, daB aIle Salpetersaure entfernt ist, indem man 
einen Tropfen der Losung mit Brucinschwefelsaure zusammenbringt. In den seltensten Fallen 
wird ein nochmaliges Eindampfen mit Salzsaure erforderlich sein. 

1st keine Salpetersaure mehr nachweisbar, so titriert man in der Porzellanschale mit Silber
nitratlosung unter Anwendung von Kaliumchromat als Indikator. AuBerdem verdampft man 
50 ccm der angewandten Salzsaure zur Trockne und bestimmt im Riickstand das Chlor. Zur 
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Titration verwendet man zweckmii.Big eine Silberlosung, welche 4,791 g Silbernitrat im Liter ent. 
halt, und von welcher jedes Kubikzentimeter 1 mg Chlor entspricht. Von der im Ruckstand ge· 
fundenen Menge Chlor zieht man nun die Menge, die ursprunglich im Wasser enthalten war, und die 
fur den Ruekstand der Salzsii.ure gefundene Menge abo Der Rest wird dann zur Ermittelung der 
vorhanden gewesenen Salpetersii.ure (N20 S) mit 1,525 multipliziert, do. 1 mg Chlor 1,525 mg N 20l) 
entspricht. Bei der Verwendung von l/loo·n·Silbernitratlosung berechnet man ebenfalls zunii.chst 
die Menge des fur die Salpetersii.ure eingetretenen ChIors und multipliziert diese mit 1,525. 

6. Oxydierbarkeit. Diese Bestimmung stallt ein MaB fur den Gehalt des Wassers an or· 
ganischen Stoffen dar. Sie beruht darauf, daB festgestellt wird, wieviel Kaliumperman. 
ganat in saurer oder alkalischer Losung zur Oxydation der in einem Wasser vorhan· 
denen organischen Stoffe innerhalb einer bestimmten Zeit verbraueht wird. Das gebrii.uch. 
l:chste Verfahren ist das nach KUBEL-TIEMANN mit schwefelsaurer Losung, das auf fol. 
gender Umsetzung beruht: 2 KMnO, + 3 H 2S04 = K 2SO, + MnSO, + 3 H 20 + 5 O. Die A~s. 
fiihrung ist folgende: 100 ccm Wasser werden in einem 300 ccm fassenden Erlenmeyerkolben, 
der vorher dureh Auskochen mit Kaliumpermanganatlosung und etwas Schwefelsii.ure von 
jeder Spur orgaruscher Substanz gereinigt ist, mit 5 ccm verd. Schwefel~ii.ure (1 + 3) und darauf 
mit 10 ccm l/loo-n-Kaliumpermanganatlosung versetzt. Dann wird die Mischung zum Kochen er· 
hitzt und yom beginnenden Sieden an genau 10 Minuten im Kochen gehalten. Wird die Fliissigkeit 
wii.hrend des Kochens entfii.rbt, so ist die Bestimmung mit weniger Wasser, Z. B. mit 50 ccm, zu 
wiederholen, das dann mit destilliertem Wasser, dessen Permanganatverbrauch zu bestimmen und 
bei der Berechnung in Abzug zu bringen ist, auf 100 ccm verdiinnt wird. Auf alle Fii.lle muB die 
Flussigkeit nach 10 Minuten noch deutlich rot gefii.rbt sein. Nach dieser Zeit gibt man sofort 10 ccm 
l/loo-n-Oxalsii.urelosung hinzu, wodureh die Flussigkeit alsbald entfii.rbt und wasserklar wird. Man 
titriert nun die heiBe Flussigkeit mit l/loo-n-Kaliumpermanganatlosung bis zur eben sichtbaren, 
aber bestii.ndigen Rosafii.rbung. - Die Titerstellung der Permanganatlosung fiihrt man 
am eiufachsten in der Weise aus, daB man zu der eben fertig titrierten Flussigkeit, die also durch den 
geringen PermanganatuberschuB schwach rosa gefii.rbt ist, 10 ccm 1/1oo-n-Oxalsii.urelosung zufugt 
und nun mit 1/100-n.Kaliumpermanganatlosung wieder bis zur Rosafarbung titriert. 

Berechnung: Die Ergebnisse werden meist als mg verbrauchtes Kaliumpermanganat, 
seltener als mg verbrauchter Sauerstoff fur 1 Liter Wasser angegeben. Die Berechnung auf 
organische Substanz, die fruhlll.' vorgenommen wurde, ist ungenau und daher verlassen worden. 

Beispiel. 100 ccm Wasser sind mit 10 ccm Kaliumpermanganatlosung versetzt und 
naeh Zusatz von 10 ccm 1/100-n-Oxalsii.urelosung sind 2,2 ccm Kaliumpermanganatlosung bis 
zur Rotfii.rbung verbraucht worden. Ferner wurden bei der Einstellung der Kaliumpermanganat. 
losung 10,2 ccm fur 10 ccm l/loo·n.Oxalsii.urelosung verbraucht. Dann ist die zur Oxydation ver· 
brauchte Menge Kaliumpermanganatlosung= 12,2-10,2 = 2,0 ccm. Do. 10 ccm 1/100·n.Oxalsii.ure. 
losung 10,2 ccm Kaliumpermanganatlosung verbrauchen, ist der Wirkungswert der letzteren 

10 
. 10,2 = 0,980. Die 2,0 ecm entspreohen also 2 X 0,980 = 1,96 ccm 1/100·n.Kaliumpermanganat. 

losung. 1 com der letzteren enthii.lt 0,316 mg KMnO, ,1,96 ccm also 1,96 X 0,316 = 0,619 mg KMnO ,. 
1 ccm 1/100·n -Kaliumpermanganat gibt 0,08 mg Sauerstoff ab, 1,96 ccm also 1,96 X 0,08 = 0,1568 
mg O. 100ecm Wasserhaben aIsoO,619 mgKMnO, oderO,157 mg 0 verbraucht, 1 Liter also 6,19 mg 
KMnO, oder 1,57 mg O. Man kaml die Rechnung vereinfachen, indem man an Stelle der l/loo·n. 
Oxalsii.urelosung, von der 1 ccm 0,316 mg KMn 0, verbraucht, eine Oxalsii.urelosung verwendet, von 
der 1 ccm genau 0,5 mg KMnO, verbraucht. Diese Losung muB 0,997 g krist. Oxalsaure, ([COOH]2+ 
2 H 20) im Liter enthalten. Die Kaliumpermanganatlosung solI etwa 0,5 g KMnO 4 im Liter enthalten, 
so daB von dieser I..osung fur 10 cem Oxalsii.urelosung etwa 10 ecm verbraueht werden. Angenommen. 
es seien 100 eem Wasser mit 10 eem KaliumpermanganatIosung erhitzt und nach Zusatz von 
10 ccm Oxalsii.urelosung noch 1,3 ccm Kaliumpermanganatlosung bis zur Rotfii.rbung verbraucht, 
im ganzen also 11,3 ccm Kaliumpermanganatlosung. Ferner seien naeh weiterem Zusatz von 10 ccm 
Oxalsii.urelosung nooh 9,8 ccm Kaliumpermanganatlosung verbraucht, dann ist die Menge des 
Kalillmpermanganats 

_ (11,3-9,8) X 0,5 X 10mg _~~_ 7,5 _ 76 
- 98 - 98 - 98 - 0, 5 mg , " 

fur 100 ccm WasHer = 7,65 mg fur 1 Liter. 

Die allgemeine Formel fur die Berechnung ist dann (x- a) X 5 mg KMnO, auf 100 ccm 
a 

Wasser. X = Verbrauoh an Kaliumpermanganatlosung fUr 100 ccm Wasser + 10 ccm Oxalsii.ure
losun~, a = Verbrauch an Kaliumpermanganatlosung fur 10 ccm Oxalsii.urelosung. Die Menge 
des Sa.uerstoffs ergibt sioh aus der Menge des Kaliumpermangana.ts durch Multiplikation 
mit 0,253. 

Anmerkungen. 1. Die l/loo·n.Kaliumpermanganatlosung bereitet man zweckmaBig aus 
vorrii.tig gehaltener 1/10·n.Losung, die haltbar ist_ Eine gut haltbare 1/1oo·n.Oxalsii.urelosung stellt 
man her, indem man 0,63 g reinste kristallisierte, nioht verwitterte Oxalsii.ure in einem MeBkolben 
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yon 1000 ccm in etwa 3/,l Wasser lOst, darauf unter Umschwenken allmahlich 50 ccm konz. Schwefel
saure zusetzt und nach dem Erkalten zu 1 Liter auffiillt. - 2. Enthalt das Wasser Eisenoxydulver
bindungen oder, was sehr selten vorkommt, grollere Mengen Salpetrige Saure, so titriert man zweck
mallig das mit Schwefelsaure angesauerte Wasser zunachst in der Kalte mit 1/1UO-n-Kalium
permanganatlosung auf schwache Rotfarbung und fiihrt dann erst die eigentliche Bestimmung aus, 
da andernfalls die Oxydierbarkeit zu hoch gefunden wird. Die Eisenoxydulsalze kann man auch 
durch Liiften und Filtration des Wassers beseitigen. 

7. Ungeloste Stone (Schwebestoffe). 1/2-1l Wasser werden durch ein bei 100 0 ge
trocknetes, gewogenes, aschenfreies Filter (oder auch GoocH-Tiegel) filtriert, der Riickstand bei 
100 0 getrocknet und gewogen. Dnrch Veraschen des Filters und Wagung des Riickstandes erhalt 
man den Gliihriickstand (anorganische Schwebestoffe). Die Differenz zwischen beiden ergibt den 
Gliihverlust (vorwiegend organische Schwebestoffe). 

8. Abdampfriickstand. 200 ccm bis 1 l Wasser werden in einer ausgegliihten und ge
~ogenen Platin- oder Quarzschale auf dem Wasserbad zur Trockne eingedampft. Der Riickstand 
wird 3 Stunden bei 110 0 getrocknet und gewogen. l\'l:anche bevorzugen das Trocknen bei 180 0 bis 
zur Gewichtskonstanz, da auf diese Weise ein kristallwasserfreier Riickstand erzielt wird. Die 
Art der Trocknung ist im Bericht anzugeben. Ferner ist eine Bemerkung iiber die Beschaffenheit 
des Abdampfriickstandes und sein Verhalten beim Gliihen (s. unten) aufzunehmen, d. h. also, ob er 
weill, gelb, braun, grau oder schwarz war, ob er beim Gliihen dunkler oder gar schwarz wurde, ob 
er dabei schmolz oder brenzlich roch usw. Derartige Feststellungen ermoglichen qualitative Schliisse 
auf Art und Menge der vorhandenen organischen Stoffe. 

9. GIiibriickstand und GIiibvedust. Der gewogene Abdampfriickstand wird iiber kleiner 
Flamme (Pilzbrenner) auf sehr dunkle Rotglut erhitzt, bis die organische Substanz vollstandig 
verbrannt ist. Eine starkere Erhitzung ist zu vermeiden, weil sich sonst Alkalichlorid verfliichtigen 
kann. 

Durch das Gliihen werden die Nitrate und Nitrite vollstandig, die Carbonate zum Teil in 
Oxyde iibergefiihrt. Der Gliihriickstand wird erst dann gewogen, nachdem die Oxyde wiederum 
in Carbonate iibergefiihrt sind. Zu diesem Zweck befeuchtet man den erkalteten Gliihriickstand 
mit einer Losung von Ammoniumcarbonat, dampft auf dem Wasserbad zur Trockne ab, erhitzt 
dann IStunde im Luftbad bei 180 0 (oder kurze Zeit sehr schwach auf dem Pilzbrenner) und wagt.
Die quantitative Bestimmung des Gliihriickstandes ist bei Trinkwasser praktisch von geringer 
Bedeutung. 

Die Differenz zwischen Abdampfrilckstand und Gliihriickstand ist der Gliih
verlust. 

10. Chlor. 100 ccm Wasser werden mit einigen Tropfen Kaliumchromatlosung versetzt 
(bis zur deutlichen Gelbfarbung) und darauf mit 1/10-n-Silbernitratliisung oder mit einer Sil ber
nitratlOsung, von der 1 ccm = 1 mg CI entspricht (4,791 g AgN0 3 in Il), bis zur eben bemerk
baren rbtlichen Farbung titriert. In Zweifelsfallen, stets aber bei geringeren Chlormengen als 
25 mg im Liter, setzt man zu der austitrierten Fliissigkeit eine Spur festes Natriumchlorid, wodurch 
die rotliche Farbung wieder verschwindet, und titriert nun in einem zweiten Becherglase eine neue 
Menge des urspriinglichen Wassers in der gleichen Weise so lange, bis die FliistJ.gkeit eben dunkler 
erscheint, als die erste, durch Natriumchlorid wieder entfarbte Losung. Die hierbei verbrauchten 
Kubikzentimeter Silbernitratliisung sind fiir die Berechnung mallgebend. - Eisenhaltige Wasser 
werden zuvor mit einem Loffel voll Zinkoxyd geschiittelt und filtriert. 

Man kann zur Bestimmung des Chlors auch l/lOo-n-Silbernitratlosung verwenden, von der 
1 ccm 0,355 mg Chlor anzeigt. Bei grollem Chloridgehalt wird die Bestimmung mit l/lO-n-Silber
nitratliisung ausgcfiihrt. 

11. Schwefelsaure. 200 ccm Wasser werden mit etwa 2-3 ccm Salzsaure versetzt und bis 
zum Kochen erhitzt. Man tropfelt dann, am besten aus einer Pipette, eine ausreichende Menge 
Bariumchloridliisung mit der Vorsicht hinzu, dall die Fliissigkeit nicht aus dem Sieden komint. 
Nunmehr wird bei kleiner Flamme oder auf dem Wasserbad etwa 2 Stunden (je langer, desto besser) 
erhitzt, um den Niederschlag von Bariumsulfat, der beim Filtrieren leicht durch das Filter hindurch 
geht, in eine grober kristallinische Form iiberzufiihren. Sollte hierbei mehr als die Halfte des Wassers 
verdampfen, so mull es durch destilliertes Wasser erganzt werden. Das abgesetzte Bariumsulfat 
wird dann auf einem aschenfreien Filter gesammelt und mit heiBem Wasser ausgewaschen. Das 
noch feuchte Filter wird zusammengefaltet und in einen gewogenen Platintiegel gebracht, iiber 
kleiner Flamme getrocknet, darauf verascht, 10-15 Minuten auf dem Bunsenbrenner stark gegliiht 
und nach dem Erkalten gewogen. Durch Multiplikation der gefundenen Menge Bariumsulfat mit 
0,3429 erhalt man die Menge der Schwefelsaure (S03) in 200 ccm Wasser. 

12. Die Harte. Diese wird bedingt durch die in dem Wasser gelosten Salze des Calciums 
und Magnesiums. Man unterscheidet zwischen Gesamtharte, Carbonat- und Nichtcar
bonatharte. Die Carbonatharte wird hervorgerufen durch die Bicarbonate des Calciums und 
Magnesiums, die Nichtcarbonatharte durch die Salze dieser Metalle mit den sonstigen Sauren, also 
durch Calcium- und Magnesiumsulfat, -chlorid, -nitrat, die Gesamtharte ist die Summe beider und 
entspricht samtlichen in dem Wasser gelOsten Calcium- und Magnesiumsalzen. Die Carbonatharte 
wurde bisher meist als vorii bergehende oder temporare Harte bezeichnet, weil die Bicarbonate 
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beim Kochen des Wassers die Halfte ihrer Kohlensaure abgeben und dadurch in die nahezu unl09-
lichen normalen Salze iibergehen, also groBtenteils ausfallen. Aus ahnlichen Griinden nannte man 
die Nichtcarbonatharte meist bleibende oder permanente Harte, weil sie beim Kochen des 
Wassers bestehen bleibt. Beide Bezeichnungen sind aber wegen del' nicht volligen Unloslichkeit 
del' Erdalkalimonocarbonate nicht ganz zutreffend und daher besser durch den Ausdruck Carbonat
und Nichtcarbonatharte zu ersetzen_ 

Man miBt die Harte nach deutschen odeI' franzosischen Hartegraden. Ein deutscher 
Hartegrad ist gleich 10 mg CaO oder 7,13 mg MgO (d. i. die lO mg CaO aquivalente Menge MgO) 
in einem Liter Wasser. Ein franzosischer Hartegrad ist gleich lO mg CaCOa oder 8,4 mg MgCOa 
(d. i. die 10 mg CaCOa iiquivalente Menge MgC0 3) in einem Liter Wasser. 

Die Bestimmung del' Gesamtharte erfolgt am genauesten durch Berechnung aus dem 
nach Ziff.14 und 15 gefundenen Kalk- und Magnesiagehalt. Man multipliziert die in II ermittelten 
mg MgO zur Umrechnung auf CaO mit 1,4, addiert zu dem Produkt die im Liter gefundenen 
mg CaO und dividiert die Summe durch lO. Das Ergebnis stellt die Gesamtharte in deutschen 
Graden dar. 

Die Carbonatharte berechnet man am einfachsten aus der Bestimmung del' Bi carbonat
kohlensaure (Ziff. 20) bzw. der Alkalitat des Wassel's, da Alkalibicarbonate in den meisten 
Wassern nicht vorkommen. Man multipliziert zu diesem Zwecke die bei del' Titration von 100 cern 
Wasser verbrauchte Menge l/lO-n-Salzsaure mit 2,8 und erhalt so die Carbonathiirte in deutschen 
Graden. 

Die Nichtcarbonatharte ist die Differenz zwischen Gesamt- und Carbonatharte. 
MaBanalytische Bestimmung der Gesamtharte nach WARTHA-PFEIFFER. Dieses 

Verfahren ist fiir viele Faile del' praktischen Trinkwasseruntersuchung ausreichend. Man fiihrt 
es wie folgt aus: 100 ccm Wasser werden in einen 200-ccm-MeBkolben pipettiert, 2 Tropfen (nicht 
mehrl) Methylorange (0,1 %) hinzugefugt und alsdann mit l/lO-n-Salzsaure bis zur Nelkenbraun
farbung titriert. Die verbrauchten Kubikzentimeter dienen zur Berecbnung der Carbonatbarte 
(s. oben). Del' Kolben wird nun mit einem kleinen Tricbterchen (um Verspritzen zu verhuten) 
verscblossen, zum Sieden erhitzt, 2 Minuten darin belassen und darauf aus einer Pipette, die beim 
Haupt- und blinden Versuch stets in gleicber Weise zu entleeren ist (gleicbe Tropfenzabl nach
flieBen lassenl), 50 ccm eines Gemisches von gleicben Teilen l/lO-n-Natronlauge und l/lO"n-Natrium
carbonatlosung zugesetzt Nunmebr erhitzt man nocb etwa. lO Minuten weiter, liiBt abkiiblen, fullt 
mit destilliertem Wasser bis zur Marke auf, schiittelt krii.ftig um und filtriert durch ein q uantitatives 
Filter. Die ersten 50-60 ccm laBt man fortlaufen (am besten in einen MeBzylinder), dann 
fangt man 100 ccm in einem trockenen MeBkolben auf, gieBt diese Menge unter Nacbspulen mit 
Wasser in ein Becberglas, setzt erforderlicbenfalls noch 1 Tropfen Methylorange zu und titriert 
kalt mit l/lO-n-Salzsaure zuruck. 

In gleicher Weise ftihrt man, um den Titer der l/lO-Sodanatronlauge zu ermitteln, einen sog. 
blinden Versucb aus, indem man 100 ccm destilliertes Wasser an Stelle des zu untersucbenden 
Wassel's anwendet. 

Die Berecbnung ist einfach. Nimmt man an, daB zum Zuriicktitrieren del' l/lO-n-Sodanatron
lauge in 100 ccm Fntrat beim Hauptversuch a ccm, beim blinden Versucb b ccm l/lO-n-Salzsaure 
erforderlich waren, so ist die 

Gesamth[irte = 5,6. (b - a) Deutsche Grade. 
13. Eisenoxyd und Tonerde. Diese Bestimmung ist an sich von geringer Bedeutung. 

weil Eisen gesondert bestimmt wird (Ziff. 17) und Spuren Tonerde in jedem Wasser vorbanden 
sind. Sie muB aber deswegen ausgefuhrt werden, weil die Entfernung der genannten Oxyde fur 
die Kalkbestimmung (Ziff. 14) erforderlich ist. Man benutzt dazu entweder das auf etwa 150 ccm 
eingeengte Filtrat del' Kieselsaurebestimmung (Ziff.19) oder, einfacher und schneller, 200-500 ccm 
des ursprunglichen Wassel's, das man nach Zuftigen von einigen Ku bikzentimetern Salzsaure auf das 
angegebene Volum von etwa 150 ccm (im Becherglas) eindampft. In dem einen wie anderen Faile 
wird dann etwa 1 ccm konz. Salpetersaure hinzugefiigt und einige Minuten zum Sieden erhitzt 
(zur Oxydation del' Ferrosalze zu Ferrisalzen). Man gibt dann einige Kubikzentimeter Ammonium
cbloridlosung hinzu, flillt siedend bei13 mit Ammoniakflussigkeit unter Vermeidung eines groBeren 
Uberscbusses (alkaliscbe Reaktion wird durch ein eingeworfenes Sttickchen Lackmuspapier fest
gestellt) und erbitzt, bis nul' noch ein scbwacher Gerucb nach Ammoniak wahrnehmbar ist. Dann 
wird der meist sebr gcringe NiederscbJag sofort abfiltriert und mit siedend heiBem Wasser ausge
waschen. Das getrocknete Filter wird verascht und del' Ruckstand als AJ 20 a + Fe20 a gewogen. 
Enthiilt das Wasser Eisen, so wird dieses nach Ziff. 17 fur sich bestimmt und, auf Eisenoxyd um
gerechnet, vom Gesamtgewicht in Abzug gebracht; der ReRt ist dann Tonerde. 

14. Kalk. Das Filtrat von der Eisen- und Tonerdefallung wird zum Sieden erhitzt und 
mit einigen Tropfen Ammonia.kfliissigkeit versetzt, so daB es deutlich darnach riecbt. Dann sptzt 
man zu der kochenden Flussigkeit tropfenweise eine geniigende Menge Ammoniumoxa.!atlOsung 
hinzu, hiilt nach der Fallung die Flussigkeit noch kurze Zeit im Sieden nnd laBt dann auf dem 
Wasserbad in maBiger Warme etwa 3 Stunden (nicht langerl) absetzen. Darauf wird der Nieder
scbla~ abfiltriert und mit heiBem Wasser ausgewaschen. Entbalt das Wasser viel Magnesia, so 
schlieBt der Niederschlag meist Magnesia ein. Um genaue Werte zu erhalten, lost man ihn in diesem 
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Faile wieder in 8alzsaure und Wasser auf und fallt in derselben Weise noch einma!. Dieses zweite 
Filtrat vereinigt man mit dem der eraten Fiillung und benutzt das Gemisch zur Magnesiafallung. 
Der abfiltrierte Niederschlag von Calciumoxalat wird getrocknet, verascht und 1/4 Stunde auf dem 
Geblase oder auf einem guten TEKLU - oder MEKER-Brenner bis zur Gewichtsbestandigkeit gegliiht. 
Der Riickstand wird als CaO gewogen. 

Man kann auch den feuchten Niederschlag von Calciumoxalat in heWer verd. Schwefelsaure 
losen und die mindestens 60 0 warme Losung in iiblicher Weise mit 1/ JO"n-Kaliumpermanganatlosung, 
deren Titer bekannt ist, titrieren. 1 ccm l/wn-Kaliumpermanganatlosung = 2,S mg CaO. 

15. Magnesia. Das Filtrat von der Kalkfal1ung (Ziff. 14) wird mit Salzsaure angesauert, 
durch Einengen im Becherglas auf dem Drahtnetz auf ein Volum von etwa 150-200 ccm gebracht 
und nunmehr wieder schwach ammoniakalisch gemacht. Der heiBen Fliissigkeit wird jetzt zunachst 
eine zur Fallung der Magnesia ausreichende Menge Ammoniumphosphatlosung tropfenweise unter 
besta,ndigem Riihren mit einem Glasstab zugesetzt und darauf, gieichfalls unter Umriihren, noch 
soviel Ammoniakfliissigkeit hinzugefiigt, daB die gesamte Fliissigkeit etwa 2-21/ 2 % NHa ent
halt. Nach dem Erkalten und Absetzen wird filtriert und mit Ammoniakwasser (2,5 0/ 0 NH 3) aus
gewaschen. Filter und Niederschlag (Magnesiumammoniumphosphat, MgNH4P04) werden ge
trocknet, dann zunachst vorsichtig verkohlt, damuf verascht und schlieBlich auf einem TEKLU
oder MEKER·Brenner solange gegliiht, bis der Riickstand (Magnesiumpyrophosphat, Mg2P 20 7 ) voIl
standig weiB geworden ist. Nach dem Erkalten wird gewogen. Die gefundene Menge Magnesium
pyrophosphat wird durch Multiplikation mit 0,3624 auf Magnesia (lligO) umgerechnet. 

16. Alkalien (Na20 + K 20). Die genaue Bestimmung ist umstandlich und zeitraubend 
und fiir die Praxis meist a,uch nicht erforderlich. Von der Beschreibung wird daher hier abgesehen. 
Mit annahernder Genauigkeit kann man die Alkalien nach WINKLER in folgender Weise be
rechnen, vorausgesetzt, daB man aIle anderu Basen und Sauren bestimmt hat: Man dividiert 
die in 11 Wasser gefundenen Milligrammzahien CaO, MgO, CI, 803 und N20 S durch die Aquivalent. 
gewichte, also durch 28, 20,2, 35,5, 40 und 54. Dann addiert man die fiir den Kalk und die Magnesia 
erhaltenen Quotienten einerseits, die fiir die Anionen erhaltenen Quotienten andrerseits und zahlt 
zu der Anionensumme noch die Alkalitat, ausgedriickt in Kubikzentimeter n·8alzsaure fiir 
1 1 (Ziff. I 2) hinzu. Diese letzte Gesamtanionensumme ist groBer als die Summe der fiir Kalk 
und Magnesia erhaltenen Quotienten. Multipliziert man die Differenz dieser beiden Werte mit 
dem Aquivalentgewicht des Natriumoxyds (31), so erhalt man annahernd die Menge der Alkalien 
als Na20 im Liter. 

17. Eisen. Fiir diese Bestimmung benutzt man zweckmaBig eine noch nicht angebrochene 
Probeflasche, der man, um die Ausscheidung von Eisenoxyden zu verhiiten, auf je 100 ccm Wasser 
2ccmSalzsaure zugesetzt hatte. - Qualitativer Nachweis: In gleicher Weise wie die quantitative 
Bestimmung unter Anwendung von mindestens 50 ccm Wasser. 0,05 mg Ferrieisen im Liter sind 
noch eben nachweisbar. - Quantitative Bestimmung: 102 ccm des mit Salzsaure angesauer
ten Wassers (entspr. 100 ccm des urspriinglichen Wassers) werden in einem Mischzylinder mit 5-6 
Tropfen Perhydrol (30 0/ oiges Wasserstoffsuperoxyd) versetzt und kraftig durchgeschiittelt, wobei 
in wenigen Augenblicken das Ferrosalz zu Ferrlsalz oxydiert wird. In einen zweiten Misch
zylinder bringt man 0,2 ccm oder mehr (je nach dem auf Grund der qualitativen Reaktion 
zu erwartenden Eisengehalt) einer Vergleichslosung (s. unten), von der 1 ccm = 0,1 mg Fe ent
spricht, fiigt 2 ccm Salzsaure hinzu, fiillt mit destill. Wasser auf 102 ccm auf und oxydiert 
wie vorhin durch kriiftiges Schiitteln mit 5-6 Tropfen Perhydrol. In jeden der beiden Misch
zylinder bringt man nunmehr 5 ccm (nicht weniger) Kaliumrhodanidliisung (1 + 9), mischt 
durch und fiiIlt den Inhalt in je einen HEHNER-Zylinder (vgl. Ziff. 5, Bestimmung der Salpeter
saure nach NOLL). Von der starker gefiirhten Fliissigkeit laBt man dann soviel abflieBen, bis 
in beiden Zylinderu Farbengleichheit (von oben gesehen) vorhanden ist. Betrug hierbei der 
Fliissigkeitsstand im ersten Zylinder a ccm, im zweiten Zylinder (Vergleichsfliissigkeit) b ccm und 

sind c ccm der Vergleichliisung angewandt, so enthalt die angewendete Wassermenge !.' c . 0,1 mg 
a 

Eisen (Fe). - MuB mehr als die Halfte aus einem der HEHNER-Zylinder abgelassen werden, 
um Farbengleichheit zu erzielen, so ist die Bestimmung mit groBeren bzw. geringeren Mengen Ver· 
gleichslosung zu wiederholen. Bei hohem Eisengehalt muB unter, Umstanden das Wasser in ge
eigneter Weise verdiinnt werden. Zu beachten ist hierbei, daB Salzsaure- und Rhodangehalt in 
dem Wasser und in der Vergleichsfliissigkeit, feruer auch die Beobachtungszeit gleich sein miissen. 
1st Eisen in organischer Bindung (humussaures Eisen) vorhanden, so liefert das Verfahren meist 
zu niedrige Werle. Man fiihrt dann am besten die Bestimmung in dem Gliihriickstand (Ziff. 9) 
aus, indem man diesen auf kleiner Flamme mit einer Messerspitze voll Kaliumpersulfat eine ge
raume Zeit schmilzt, bis keine Schwefelsauredampfe mehr entweichen, die Schmelze mit destillier
tem Wasser, dem auf 100 ccm 3 ccm verd. Schwefelsaure zugesetzt sind, aufnimmt und die so er
haltene Losung nach dem beschriebenen Verfahren kolorimetrisch priift (TILLMANNS). Oxydation 
mit Perhydrol ist in diesem FaIle jedoch nicht erforderlich. 

Bereitung der Vergleichslosung (1 ccm = 0,1 mg Fe). 0,8987 g reiner, zwischen FlieB
papier abgepreBter, hellvioletter Eisenkaliumalaun [KFe(S04)2·12H20] werden in Wasser geliist, 
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20 ccm eisenfreie Salzsaure hinzugefiigt und das Gemisch mit Wasser auf 1 l aufgefiillt. Die 
Losung ist haltbar. 

18. Mangan. Ahnlich wie beirn Eisen benutzt man fiir diese Bestirnmung eine volle, noch 
nicht angebrochene Probeflasche, der man auf je 100 ccm Wasser 1 ccm farblose Salpetersaure 
(spez. Gew. 1,4) zusetzt, um die Ausscheidung von Manganoxyden zu verhiiten bzw. um die bereits 
ausgeschiedenen Oxyde wieder in Losung zu bringen. 

Qualitativer Nachweis: In gleicher Weise wie bei der quantitativen Bestimmung unter 
Anwendung von mindestens 50 ccm Wasser. Rosa· oder Rotfii.rbung (Bildung von Permanganat) 
zeigt die Gegenwart von Mangan an, 0,05 mg Mangan im Liter sind noch nachweisbar. - Quanti. 
tative Bestimmung nach HARTWIG und SCHELLBACH: A. Erforderliche Losungen: 

I. 2,8769 g Kaliumpermanganat werden mit gut ausgekochtem destilliertem Wasser gelost 
und zu 1 1 aufgefiillt. 1 ccm = I mg Mn. 

II. 1 1 destilliertes Wasser wird mit 20 g Ammoniumpersulfat, 6 ccm Salpetersaure (spez. 
Gew. 1,2) und 1 ccm Silbernitratlosung (1 + 19) versetzt, etwa 20 Minuten gekocht, sodann unter 
VerschluB erkalten gelassen (nicht umgieBen!). Die Losung ist, vor Licht und Staub geschiitzt 
aufbewahrt, 8-14 Tage haltbar. 

III. 10 ccm Losung I werden mit 90 ccm Losung II verdiinnt und von dieser Verdiinnung 
nochmals 10 ccm mit Losung II auf 100 ccm aufgefiillt, so daB eine Fliissigkeit erhalten wird, die in 
jedem Kubikzentimeter 0,01 mg Mn enthiHt. Bei jeder Bestimmung frisch zubereiten. 

B. Ausfiihrung der Bestimmung: 50 ccm des mit Salpetersaure angesauerten Wassers 
(bei Wassern mit einem Mangang~halt von weniger als 0,1 mg Mn im Liter ist entsprechend mehr 
zu nehmen) werden in einem weithalsigen ERLENMEYER-Kolben auf ungefahr 25 ccm eingedampft. 
Nach gelindem Abkiihlen fiigt man soviel Silbernitratliisung (1 + 19) hinzu, daB nach dem Ausfallen 
der Chloride ein geringer UberschuB an Silbernitrat verbleibt, und ferner 10 ccm Ammonium
persulfatlosung (1 + 9). Man laBt nun den Kolben auf dem siedenden Wasserbad bis zum volligen 
Absitzen des Chlorsilbers stehen (etwa 20-30 Minuten), wobei die Bildung der ttbermangansaure 
langsam eintritt. Hierauf kocht man einen Augenblick auf und laBt dann die Fliissigkeit in dem 
Kolben erkalten. (Beschleunigung des Erkaltens durch Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser.) 
Nach dem volligen Erkalten gieBt man die violettrotliche Losung vorsichtig von dem zusammen
geballten Chlorsilber ab in einen Kolorimeterzylinder, der zuvor griindlich - mindestens 3 mal
mit Losung II ausgespiilt ist, und fiillt, ebenfalls mit Losung II, auf 50 ccm auf. Die Herstellung 
der kolorimetrischen Vergleichslosungen geschieht durch Verdiinnen entsprechender Mengen der 
I,osung III mit Losung II auf 50 ccm. Die hierfiir benotigten Kolorimeterzylinder sind vorher eben· 
falls griindlich mit Losung II auszuspiilen. Die Beobachtung der Fiirbungen erfolgt iiber einer 
weiBen Unterlage. - Die Berechnung ist eiufach. Angenommen, es seien 1,2 ccm der Losung III 
notig gewesen, um den Farbenton des behandelten Wassers zu erzielen, so sind in der angewandten 
Menge (50 ccm) 0,012 mg Mangan (Mn), in 1 1 Wasser also 0,24 mg Mn enthalten. 

Anmerkungen: Mit besonderer Sorgfalt ist darauf zu achten, daB samtliche zu verwen· 
denden Glasgerate vorher griindlich mit Losung II 'ausgespiilt werden, damit jede Spur organischer 
Substanz, die die Reinheit und Haltbarkeit der violettroten Farbung beeintrachtigen wiirde, be· 
seitigt wird. Aus demselben Grunde verbietet sich auch die Anwendung von gewohnlichem destil· 
lierten Wasser zur Bereitung der Vergleichslosungen, zum Auffiillen usw. - Die zu vergleichenden 
Losungen sollen nicht langer als notig stehen. - Die Herstellung der Vergleichslosung kann man 
meist dadurch vereiufachen, daB man zunachst eine etwas schwachere Losung als notwendig her
stellt und diese dann durch allmahlichen Zusatz von Losung III auf den richtigen Farbenton bringt. 
- Fiir den Fall, daB ein chloridarmes Wasser vorliegt und daher ein gutes Absitzen des Chlor. 
silbers nicht eintreten will, empfiehlt sich ein entsprechender Zusatz von Natriumchlorid. 

19. Kieselsaure. Der in einer Platinschale gewonnene GliihrUckstand (Ziff. 9) wird vor· 
sichtig 3-4 mal mit konz. Salzsaure abgeraucht und darauf 4 Stunden bei 100 0 im Trockenschrank 
getrocknet. Man nimmt dann den Riickstand mit einigen Kubikzentimetern Salzsaure auf, setzt 
50 ccm Wasser zu, spiilt die Mischung in ein Jenaer Becherglas, kocht auf (damit der Gips in Losung 
geht!), laBt absitzen und filtriert den flockigen Niederschlag abo Dieser wird mit heiBem Wasser 
gut ausgewaschen; nach dem Trocknen wird das Filter verascht und der Riickstand gewogen (Si0 2). 

20. Kohlensaure. Die Kohlensaure kommt praktisch im Trinkwasser nur in Form von 
Bicarbonaten und in Form von freier Kohlensaure vor. Man unterscheidet also zweckmaBig zwi. 
schen der Bestimmung der Bicarbonat-Kohlensaure und der freien Kohlensaure. Die 
Summe beider ist die Gesamtkohlensaure. Die Bicarbonatkohlensaure bezeichnet man auch 
vielfach noch als gebundene und halb gebundene Kohlensaure, indem man unter gebundener oder, 
besser ausgedriick~, ganz gebundener Kohlensaure die als Monocarbonat vorhandene und unter 
halb gebundener die zur Bicarbonatbildung angelagerte Kohlensaure, die beim Kochen des Wassers 
entweicht, versteht: Ca(HCO 3) 2 = CaCO 3 + H 20 + CO 2' Gebundene und hal b gebundene Kohlen
saure sind also je die Halfte der Bicarbonatkohlensaure. - TILLMANNS und HEUBLEIN haben ferner 
noch den Begriff der aggressiven Kohlensaure eingefiihrt. Sie verstehen darunter denjenil(An 
Teil der freien Kohlensaure, der losend auf kohlensauren Kalk (Mortel, Beton, evtl. auch auf 
Metalle) wirkt. Die gesamte freie Kohlensaure kommt hierfiir nicht in Betracht, weil ein Teil, die 
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80g. zugehorige Kohlensaure, notwendig ist, um die in dem Wasser gelosten Bicarbonate vor 
dem Zerfall zu schiitzen. 

Die Bestimmung der Gesamtkohlensaure erfolgt praktisch hinreichend genau meist 
durch Addition der Bicarbonat- und freien Kohlensaure. Gegebenenfalls kann sie gewichtsanaly
tisch nach WINKLER ermittelt werden, indem man in einem gemessenen Raumteil (etwa 1/21) 
Wasser durch Zusatz geniigender Mengen Zink und Salzsaure Wasserstoff entwickelt und das Gas 
nach dem Wasehen und Troeknen dureh einen gewogenen Kaliapparat leitet. Der Wasserstoff 
treibt die vorhandene freie Kohlensaure und die dureh den Salzsaurezusatz frei gewordene Biear
bonatkohlensaure aus, die dann in dem Kaliapparat absorbiert und gewogen werden. 

Bestimmung der Bicarbonatkohlensaure. lOO eem Wasser werden naeh Zusatz 
von 1 bis hOehstens 2 Tropfen Methylorange (0,1 %) mit 1/10-n-Salzsaure in der Kalte bis auf 
Nelkenbraun titriert. 1 eem l/lO-n-Salzsaure = 4,4 mg Bicarbonat = bzw. 2,2 mg gebundener 
oder halb gebundener Kohlensaure. 

Bestimmung der freien Kohlensaure. a) Qualitativ: 1 ccm reines destilliertes 
Wasser wird mit 1 Tropfen Phenolphthaleinlosung (1 : 100) und einer geringen Menge Alkali 
(I Tropfen 1/20-n-Kalilauge) versetzt und darauf der rosa gefarbten Fliissigkeit allmahlich 5-20 ecm 
des zu untersuchenden Wassers hinzugefiigt. Tritt Entfarbung ein und reagiert das Wasser gegen 
Methylorange alkalisch (Abwesenheit von anderen freien Mineralsauren), so ist freie Kohlensaure 
vorhanden. - b) Quantitative Bestimmung naeh TrLLMANNS und HEUBLEIN: Man laBt 
das Wasser aus einem Schlauch am Ort der Entnahme in langsamem, stetigem Strahle eine Zeitlang 
.ausflieBen und dann vorsichtig in einen 200.ccm-Kolben (am besten mit bauchiger Erweiterung 
des Halses iiber der Marke) bis zur Ringmarke aufsteigen. Man setzt dann 1 ccm einer Phenolphtha
leinlosung zu, die durch Auflosung von 0,0375 g (nicht mehr!) Phenolphthalein in 100 ccm Alkohol 
(95 Vol..o/o) gewonnen wird. Nun laBt man aus einer Biirette vorsichtig 1/2o-n-Kalilauge (carbonat
frei!) oder l/lO-n-Natriumearbonatlosung zuflieBen. Nach jedem Zusatz verschlieBt man mit einem 
Oummistopfen und schiittelt vorsichtig um. Eine mindestens 5 Minuten lang bestehende Rosa
farbung zeigt das Ende der Reaktion an. Es empfiehlt sich, die Titration zu wiederholen, indem 
man die bei der ersten Titration verbrauchte Menge Alkali auf einmal zugibt und einen etwaigen 
Rest von Kohlensaure dann austitriert. 1 ccm 1/20-n-Kalilauge oder l/lO-n-NatriumcarbonatJosung 
entspricht 2,2 mg CO 2, - Eisenhaltige Wasser schiittelt man zuvor in einem geschlossenen GefaB 
ohue groBen Luftraum kraftig durch, laBt das ausgeschiedene Eisenhydroxyd absitzen und hebert 
dann von der klaren Fliissigkeit vorsichtig die fiir die Kohlensaurebestimmung erforderliche Menge 
.ab. Fiir 1 mg Fe ist 1,57 mg CO2 von der durch Titration gefundenen Menge freier Kohlensaure 
in Abzug zu bringen. Genauer kann man in solchen und ahnlichen Fallen, wo die direkte Titration 
auf Schwierigkeiten stoBt (z. B. bei gefarbten Wassern), die freie Kohlensaure auch in der Weise 
'ermitteln, daB man die Gesamtkohlensaure nach WINKLER bestimmt und von diesem Wert die 
Bicarbonatkohlensaure abzieht. - Tritt wahrend der Titration der freien Kohlensaure eine Triibung 
unter Entfarbung des Phenolphthaleins auf, so muB das Wasser vorher verdiinnt werden. 

Bestimmung der aggressiven Kohlensaure. a) Rechnerisch nach TILLMANNS 
und HEUBLEIN aus dem Gehalt an gebundener und freier Kohlensaure mit HiHe einer besonderen 
1:'abelle. Naheres hieriiber ist in den einschlagigen Lehrbiichern zu ersehen. - b) Aus dem Mar
morlosungsvermogen: Man bringt in eine Arzneiflasche von 500 cern 2-3 g Marmorpulver 
und fiillt, sorgfaltig jeden Kohlensaureverlust vermeidend, mit dem zu untersuchenden Wasser 
auf. Darauf verschlieBt man gut, schiittelt kraftig durch und laBt 1-3 Tage absetzen. Von dem 
klar abgesetzten Wasser werden dann 100 ccm abpipettiert und mit l/lO-n-Salzsaure titriert (Methyl
orange). Von dem erhaltenen Wert zieht man denjenigen ab, der bei der Titration der Biearbonat
kohlensaure in dem unbehandelten Wasser erhalten wurde, und multipliziert die Differenz mit 
2,2. Das. Produkt ergibt den Teil der freien Kohlensaure, der Marmor lost (aggressive Kohlensaure). 

21. Sauerstolf. Diese Bestimmung ist zur Beurteilung des Wassers sowohl in biologiseher 
Hinsieht wie aueh hinsiehtlich seines Verhaltens gegeniiber Eisen- und Bleiriihren wertvoll. Sie 
erfolgt nach WINKLER j odometriseh. Das Verfahren beruht darauf, daB man in dem 
Wasser aus Natriumhydroxyd und Manganehloriir Manganhydroxydul, Mn(OHh, erzeugt, das 
alsbald den vorhandenen Sauerstoff unter Bildung von Manganihydroxyd, Mn(OH)3' bindet. 
Setzt man nun Salzsaure und Kaliumjodid hinzu, so wird eine der Menge des Sauerstoffs aquivalente 
Menge Jod frei, das mit l/lOO-n-Natriumthiosnlfatlosung titriert wird. 

An Losungen sind erforderlieh: 
1. Kaliumjodidhaltige Natronlauge. 10 g Kaliumjodid werden in 100 g Natronlauge 

{330J0 NaOH, nitritfrei!) gelost. 
II. ManganchloriirlOsung. 80 g Manganehloriir (MnCI 2 + 4 H 20) werden in lOO ccrn 

Wasser gelost. 
III. Rauehende Salzsaure, spez. Gew. 1,18-1,19, cblor- und eisenfrei. 
IV. l/lOO-n-Natriumthiosulfatlosung. Dureh Verdiinnen von l/lO-n.Thiosulfatlosung 

-stets fr i s e h zu bereiten. 
Ausfiihrung: Zur Probenahme benutzt man Flasehen von 250-300 eem Inhalt mit ein

geschliffenem und unten abgeschragtem Glasstopfen, auf denen der Inhalt in Kubikzentimetern 
angegeben ist. Die Fiillung geschieht in der Weise, daB man die Flasche mit dem zu untersuehenden 
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Wasser mehrmals unter "Oberlaufen durchspiilt, damit die in der Flasche enthaltene Luft nicht 
in das Wasser gelangt. Bei Zapfhahnen geschieht das Durchspiilen mit Hille eines bis auf den 
Boden der Flasche reichenden Gummischlauches, bei Pumpen mit Trichter und Gummischlauch, 
bei offenem Wasser mit hesonderen Apparaten (nach BEBRE und THIMlIIE). In die bis zum "Ober
laufen gefiillte Flasche gibt man alsdann mit besonderen Pipetten (AusfluBspitze EU Kapillaren 
von etwa 12 cm Lange ausgezogen) nacheinander je 3 ccm Losung I und II auf den Boden der 
Flasche, verschlieBt vorsichtig unter Vermeidung des Eintritts von Luftblasen, mischt gut. (der 
Stopfen wird am besten mit einer Klemme nach LUBBERT-SCBNEIDER festgehalten) und setzt 1 bis 
2 Stunden, vor Licht geschiitzt, beiseite. Darauf setzt man, ohne den abgesetzten Niederschlag 
aufzuriihren, 5 ccm rauchende Salzsaure hinzu, verschlieBt wieder und mischt durch vorsichtiges 
Umschwenken. Der Niederschlag lost sich meist leicht, gegebenenfalls muB man noch etwas Salz
saure hinzufiigen. Den Inhalt der Flasche spiilt man nunmehr in einen ERLENMEYER-Kolhen 
und titriert das ausgeschiedene J od mit 1/100 - n· N atriumthiosulfatlOsung (Starkelosung etwa 
10 ccm). - Bezeichnet man mit n die verbrauchten Kubikzentimeter l/lOO-n-Thiosulfatlosung 
und mit V das Volum der Probeflasche, so sind in 1 1 Wasser enthalten: 

0,08 • n • 1000 S rstoff 
Z= v-6 mg aue , 

0,0558 • n • 1000 . 
11 = 6 ccm Sauerstoff (bel 0° und 760 mm). 

v-

Die von V abzuziehende Zahl 6 entspricht der durch die zweimal 3 ccm Rea.gentien verdriingten 
Wassermenge. - GroBere Mengen Nitrite sWren die Bestimmung und sind vorher mittels Harnstoff 
und SchwefeIsaure zu beseitigen (vgl. Ziff. 5). 

1m AnschluB an die vorstehende Bestimmung des Gesamtsauerstoffs sollen noch die Be
griffe Sauerstoffdefizit und Sauerstoffzehrung, die in erster Linie fiir die Untersuchung 
von FluB- und Abwasser Bedeutung haben, kurz eriautert werden. Sauerstoffdefizit ist die Differenz 
zwischen der Sauerstoffmenge (Sattigungswert), die sich bei der Entnahmetemperatur im Wasser 
losen kann, und der im Wasser wirklich vorhandenen Sauerstoffmenge, wie sie nach dem vorstehen
den Verfahren ermittelt ist. Unter Sauerstoffzehrung versteht man die Differenz zwischen dem 
Sauerstoffgehalt bei der Probenahme und dem Sauerstoffgehalt nach 48-stiindigem Stehen des 
Wassers bei Zimmertemperatur (22°) in einer zweiteh Probeflasche. - Je starker ein Wasser ver
schmutzt ist, besonders durch hausliche bzw. stadtische Abwasser, desto groBer ist im allgemeinen 
infolge biologischer Vorgange das Sauerstoffdefizit und vor aHem die Sauerstoffzehrung. Trink
wasser soil praktisch iiberhaupt keine Sauerstoffzehrung aufweisen. 

. 22. Biel, Kupfer und Zinke Diese Schwermetalle gebOren nicht zu den natiirlichen Be
standteilen des Wassers. Manche Wasser zeigen aber die Eigentiimlichkeit, geringe Mengen dieser 
Metalle aus dem Material der Rohrleitungen aufzulosen. Von besonderer Bedeutung ist die Auf
losung von Blei, da dieses Metall schon in geringen Mengen durch allmahliche Anhiiufung im Kor
per Gesundheitsstorungen hervorrufen kann. 

Nachweis von Blei nach WINKLER. Hierfiir sind 2 Losungen erforderlich. 
Lasung I. 100 g Ammoniumchlorid werden unter Zusatz von 10 ccm reiner konzen

trierter Essigsaure in Wasser zu 500ccm gelost. 
Losung II. 100 g Ammoniumchlorid werden in verd. Ammoniak (5°1o NHs) zu 

500 ccm gelost. . 
Zum qualitativen Nachweis von Blei werden 100ccm des frisch entnommenen, vollig 

klaren Wassers in einem 200 ccm fassenden Becherglas mit 10 ccm der Lasung lund 2--3 Tropfen 
(nicht mehr!) einer Natriumsulfidlosung (10% Na2S) versetzt. Schon 0,2 mg Blei im Liter werden 
durch eine braunliche Farbung angezeigt. (Eine durch Eisen hervorgerufene Farbung kann durch 
Zusatz von 0,2 g Weinsaure beseitigt werden.) Da jedoch Kupfer eine ahnliche Reaktion gibt. 
hat man, sofern iiberhaupt mit dem Vorhandensein dieses Metalls zu rechnen ist, den Nachweis 
noch in folgender Weise zu ergiinzen: lot ccm Wasser werden mit 2-3 Tropfen Kaliumcyanid
losung (10% KCN) versetzt und nach Ablauf von 2-3 Minuten 10 ccm der Losung II hinzugefiigt. 
Die darnach auf Zusatz von 2-3 Tropfen NatriumsulfidloBung entstehende Braunfarbung kann 
nur von Blei herriihren. 

Zur quantitativen Bestimmung des Bleis verfahrt man in ahnlicher Weise, indem 
man die Reaktionen in HEBNERschen Zylindern vornimmt und die erhaltenen Fiirbungen mit 
einer Vergleichsfliissigkeit vergleicht, die man unter Verwendung einer Losung von 0,16 g 
zerriebenem, bei 100° getrocknetem Bleinitrat in 1 1 Wasser (1 ccm = 0,1 mg Pb) herstellt. 

Kupfer weist man nach, indem man 100 ccm Wasser mit 2--3 Tropfen frisch bereiteter 
Kaliumferrocyanidlosung (1:100) versetzt. Bei Gegenwart von nur 0,5 mg Cu im Liter tritt 
bereits eine rotliche Farbung auf, die auf Zusatz von 2--3 Tropfen Kaliumcyanidlosung (10°/0 
KCN) in Griingelb iibergeht. 

Zink komrnt selten im Wasser vor. Es ist gegebenenfalls nach den Regeln der allgemeinen 
qualitativen Analyse zu ermitteln. 

23. SchwefelwBsserstoff. Kommt in Trinkwiissern nur hOchst selten vor. Er kann dann 
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entweder durch Reduktion von Sulfaten (Gips) entstanden sein oder von Verunreinigungen, wie 
Fakalien, Abwassern usw., herriihren. Eine sehr empfindliche, meist ausreichende Probe auf 
Schwefelwasserstoff ist die Geruchsprobe. Auf chemischem Wege kann man ihn mit B1eipapier 
nachweisen. Man flillt zu diesem Zwecke eine Wasserprobe in einen ERLENMEYER-Kolben, sauert 
an, verschlieBt den Hals des Kolbens lose mit einem Stopfen, an dessen Unterseite ein mit B1ei
nitrat- oder Bleiacetatlosung getrankter Streifen Filtrierpapier eingeklemmt ist, und kocht auf. 
Braunung oder Schwarzung des Papiers zeigt Schwefelwasserstoff an. 

24. Phosphorsiiure. Phosphate kommen fast nie im Trinkwasser vor. Sind sie vorhanden, 
so deutet das auf eine Verunreinigung mit organischen Stoffen hin, wobei zu beachten ist, daB ihre 
Abwesenheit nicht eine derartige Verunreinigung ausschlieBt. Nachweis und Bestimmung der 
Phosphate erfolgen gegebenenfalls nach dem unter Vinum Bd. II beschriebenen Verfahren im 
G1iihriickstand einer groBeren Menge Wasser (Ziff. 9), nachdem dieser zuvor (zur Beseitigung der 
Chloride) in einer Porzellanschale einige Male mit je 2-3 ccm konz. Salpetersaure abgedampft ist. 

Zum Nachweis kleinster Mengen von Phosphorsaure benutzt P.MEDINGER eine strychnin
haltige Ammoniummolybdatlosung, die mit Spuren von Phosphorsaure eine deutliche 
Fallung von phosphormolybdansaurem Strychnin gibt. Zur Herstellung der Losung wird eine 
Losung von 40 g Ammoniummolybdat in 100 ccm Wasser mit einer Losung von Strychninnitrat 
(etwa 1: 100) versetzt, bis eben eine beim Umschiitteln nicht mehr verschwindendeTriibung eintritt. 
Hierzu sind etwa 80 ccm der StrychninnitratlOsung erforderlich. Die Mischung wird dann in die 
gleiche Raummenge (180 ccm) konz. Salpetersaure (spez. Gew. 1,4) gegossen, iiber Nacht zum Ab
setzen beiseite gestellt und dann klar a bgegossen. Der Nachweis der Phosphorsaure geschiehtin folgen
der Weise: In ein Probierrohr gibt man aus einem Tropfglas 20 Tropfen der Reagenslosung und dann 
schnell 10 ccm des zu priifenden Wassers; bei Gegenwart von Phosphorsaure tritt eine Triibung ein. 

Beurteilung der Untersuchungsbefunde. Ein gutes Trink- und Hausgebrauchswasser 
soil moglichst farblos, klar, gleichmaBig kiihl, frei von fremdartigem Geruch und Geschmack, 
kurz von solcher Beschaffenheit sein, dati es gern genossen wird. Es muB ferner bei seinem GenuB 
jegliche Gefahr einer Infektion oder einer Vergiftung (z. B. durch Bleiaufnahme aus den Leitungs
rohren) unbedingt ausgeschlossen sein. 

Die Feststellung, ob ein Wasser diesen Anforderungen entspricht, erfolgt in zutreffender und 
erschopfender Weise am besten nach Vornahme einer genauen Ortsbesichtigung auf Grund der 
chemischen und bakteriologischen Untersuchungsbefunde. Durch die Ortsbesichtigung sollen die 
geologischen und hydrologischen Verhaltnisse festgestellt und Auskunft dariiber gegeben werden, 
ob die Brunnenlage und -beschaffenheit den hygienischen Anforderungen entspricht oder ob etwa 
die Moglichkeit eines Zuflusses unreiner Oberflachenwasser besteht (Nahe von Dunggruben, Abort
gruben usw.). Aufgabe der bakteriologischen Untersuchung ist es, das evtl. Vorhandensein von 
Krankhllits- oder Fakalkeimen (Cholera, Typhus, Coli) zu ermitteln. Die chemische Untersuchung 
schlieJ31ich soil auf menschliche und tierische Abfallstoffe bzw. deren Bestandteile fahnden und im 
iibrigen iiber den Charakter des Wassers AufschluB geben. Unter gewissen Voraussetzungen kann 
die eine oder andere dieser Untersuchungsarten entbehrt werden. Die chemische Untersuchung 
ist aber meist uneriaBlich, da nur sie ein klares Bild iiber die Zusammensetzung des Wassers und 
sein Verhalten beim Gebrauch zu geben vermag. 

Bei der Bewertung der chemischen Analysenergebnisse darf man sich nicht auf einzelne Fest
stellungen stiitzen, Bondern muB stets das Gesamtanalysenbild ins Auge fassen. Man darf sich 
auch nicht, wie friiher iiblich, an Grenzwerte binden, da die Zusammensetzung des Wassers je nach 
der Beschaffenheit des Bodem, dem es entstammt, erheblichen Schwankungen unterliegt, so daB 
eine Uberschreitung der sog. Grenzwerte nicht unter allen Umstanden auf eine Verunreinigung bzw 
die hygienische Unzulassigkeit des fraglichen Wassers hinzudeuten braucht. J. KONIG sagt hier
iiber: "Die Trinkwasserfrage will wie die der FluBverunreinigung ortlich gepriift sein. Fiir die 
Brunnenwasser eines Ortes kann als Regel gelten, daB der durchschnittliche Gehalt desselben den 
durchschnittlichen Gehalt des natiirlichen, nicht verunreinigten Wassers derselben Gegend und 
derselben Bodenformation nicht wesentlich iiberschreiten darf." Unter diesem Gesichtswinkel sind 
auch die in den nachstehenden Erlauterungen angegebenen Zahlen zu betrachten. Sie sind keine 
Grenzzahlen, sondern vielmehr Durchschnittswerte normaler Trink- und Wirtschaftswasser, die 
zu Vergleichszwecken dienen konnen. 

Temperatur: 7-11 0. Wasser mit hoherer Temperatur schmeckt fade. 
Abdampfriickstand: Unter 500 mg im Liter, jedoch vielfach, je nach der geologischen 

Herkunft, erheblich iiberschritten. Der Abdampfriickstand soil sich beim G1iihen - infolge reich
lichen GehaIts an organischen Stoffen - nicht stark braunen oder gar Bchwarzen. 

Oxydierbarkeit: Ein hoherer Wert als 12 mg Kaliumpermanganatverbrauch fiir 1 l 
deutet auf Verunreinigung mit organischen·Stoffen hin. Bei Moorwassern miissen u. U. jedoch 
graBere Mengen unbeanstandet gelassen werden. 

Ammoniak ist in der Regel ein Produkt der Faulnis und kommt daher in Wasser aus ein
wandfreien, nicht durch Abfallstoffe verschmutzten Bodenschichten entweder gar nicht oder nur 
in praktisch belanglosen Spuren vor. Eine Ausnahme bilden eisenhaltige Grundwasser, namentlich 
der norddeutschen Tiefebene, die bis zu 0,5, ja 1 mg NHa im Liter enthalten konnen. ohne ver-
8chmutzt zu sein. 

31* 
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Salpetrige Saure entsteht durch biologische Vorgange als intermediares Zersetzungs
produkt stickstoffhaltiger organischer Substanz; ihr Vorhandensein im Grundwasser ist ein Beweis 
dafiir, daB es dem Boden an geniigendem Sauerstoffzutritt fehlt, um mit Sicherheit etwaige orga
nische Verunreinigungen unschii.dlich machen zu kiinnen. Sie sollte daher in einem Trinkwasser 
nicht geduldet werden. An sich wirkt Salpetrige Saure in den Mengen, in denen sie im Wasser vor
kommt, nicht gesundheitsschii.dlich. Ausnahmsweise kiinnen Spuren Salpetriger Saure im Grund
wasser auch durch anorganische Reduktion entstehen und sind dann unbedenklich. 

Salpetersaure ist das Endprodukt der Oxydation (Mineralisierung) der organischen Stick
stoffverbindungen und findet sich in vielen einwandfreien Trinkwassern, jedoch im allgemeinen 
nicht iiber 30 mg N 20 6 im Liter. Wesentlich hiihere Gehalte deuten auf einen verunreinigten 
Boden hin. In BelcheD Fallen muB mit der Miiglichkeit gerechnet werden, daB die Oxydations
kraft des Bodens eines Tages nachlii.Bt und dann die Verunreinigungen nicht mehr einwandfrei 
beseitigt wcrden. 

Chi or (als Chlorid) pfJegt in guten Trinkwassern in Mengen von 7-30 mg im Liter vorzu
kommen. Ein hiiherer Chlorgehalt, sofern er nicht durch die geologischen Bodenverhii.ltnisse be
dingt ist, deutet auf Verschmutzung mit menschlichen oder tierischen Abfallstoffen, die kOl'hsalz
reich sind, hin, wenn gleichzeitig der Gehalt an Salpetersaure und der Kaliumpermanganatverbrauch 
erhiiht und besonders, wenn gleichzeitig auch Ammoniak und Salpetrige Saure vorhanden sind. 

Schwefelsaure (als Sulfat): Der durchschnittliche Gehalt betragt bis zu 60 mg im Liter. 
Aus gipshaltigen Bodenschichten stammende Wasser kiinnen erheblich mehr enthalten, ohne 
bedenklich zu sein Durch menschliche und tierische Abfallstoffe kann der Sulfatgehalt erhiiht 
werden. 

Eisen: Der Eisengehalt soUte bei Wassern aus Brunnen, kleinen Quellwasserleitungen usw. 
0,3 mg im Liter, bei grii13eren Zentralwasserleitungen 0,1 mg im Liter miiglicbst nicht iibersteigen. 
Ausnahmsweise kiinnen Mengen bis zu 0,75 mg bzw. 0,2 mg zugelassen werden. Bei hiiherem Ge
halt ist eine kiinstliche Enteisenung meist nicht zu umgehen (KLUT). Bei Einzelversorgungen kann 
man sich unter Umstanden in der Weise behelfen, daB man dem eisenreichen Wasser etwas Soda, 
evtl. auch Kalk zusetzt und es dann einige Zeit der Ruhe uberlii.Bt. Das abgesetzte klare Wasser 
ist dann meist fiir Waschzwecke genugend eisenfrei und auch weich. Papierfabriken, Waschereien 
und Farbereien beniitigen ein besonders eisenarmes bzw. eisenfreies Wasser. Gesundheitsschad
lich ist Eisen in den Mengen, in denen es gewiihnlich im Trinkwasser vorkommt, im all
gemeinen nicht. 

Mangan: Der Mangangehalt ist ahnlich zu beurteilen wie der Eisengehalt. Manganhaltige 
Wasser machen sich besonders hei der Wasche hiichst unangenehm bemerkbar. Der Mangangehalt 
sollte daher auch hei Einzelversorgungen miiglichst niedrig gehalten werden. 

Harte. KLUT teilt die Wasser ein in: 
sehr weiche Wasser 0- 4 0 Gesamthii.rte (deutsche Grade) 
weiche Wasser. . . = 4- 8 0 

mittelharte Wasser = 8-120 

ziemlich harte Wasser = 12-180 

harte Wasser = 18-300 

sehr harte Wasser = iiber30 0 .. 

In gesundheitlicher Hinsicht spielt die Harte des Wassers kaum eine entscheidende Rolle. 
Aus wirtschaftlichen Grunden pfJegt man jedoch Wasser mit weniger als 18 Hartegraden zu bevor
zugen, weil harte Wasser fiir hausliche Gebrauchszwecke weniger geeignet sind (Mehrverbrauch an 
Seife, Abscheidung von Kesselstein, Erschwerung des Weichkochens von Hiilsenfriichten). 

Kohlensaure und Sauerstoff. Beide sind gesundheitlich an sich unbedenklich, Der 
Gehalt eines Wassers an freier (aggressiver) Kohlensaure und an gelostem Sauerstoff kann aber 
dadurch zu Millstanden fiihren, daB das Wasser Metall aus den Leitungsrohren aufnimmt. Be
sonders bei bleiernen Leitungsrohren ist dieses zu beriicksichtigen, do. Blei schon in Mengen von 
0,35 mg im Liter als gesundheitlich sehr bedenklich angesehen wird (RUBNER). Bei gleichzeitiger 
Anwesenheit von geliistem Sauerstoff und freier Kohlensaure nimmt das Bleilosungsvermiigen mit 
sinkendem Gehalt an freier Kohlensaure abo Man hat daher gegebenenfaUs eine Entsauerung des 
Wassers in Betracht zu ziehen. Eine hohe Carbonatharte (mehr als 7 deutsche Grade) hemmt die 
bleiliisenden Eigenschaften des Wassers, da sie die Bildung eines Schutzbelags von Calciumcarbonat 
auf der Innenflache der Leitungsrohren begiinstigt. Wasser von geringer Carbonatharte, die freie 
Kohlensaure und Sauerstoff enthalten, sind daher in dieser Hinsicht besonders bedenklich. Schon 
ein Gehalt. an 4-5 ccm Sauerstoff im Liter kann in solchen Fallen Korrosion des Rohrmaterials 
hervorrufen (KLUT). 

'I'rinkwBsserkorrigens. Ais Trinkwasserkorrigens wurde folgende Mischung empfohlen: 
Acid. phosphoric., Spirit. dilut. aa 7,0, 01. Citri gtts. V. Glycerini 15,0. M. D. S. 5 Tropfen auf 
ein groBes Trinkglas Wasser. Auch reine Zitronensaure soli sehr gute Dienste leisten. 1m west
falischen Kohlenrevier wird folgendes Trinkwasserkorrigens fa13weise an Zechen geliefert: Fo!. 
Rosmarin., Fo!. Salvise aa 6000,0, Caryophyll., Rad. Angelic., Rhiz. Zedoar. aa 1500,0, Fo!. Malv. 
arb. 750,0 Essigsprit 150 I, Aq. commun. 751, 01. Menth. pip. 15,0. 4 Tage macerieren, dann kraf
tig auspressen. 1 Teeliiffel voll zu 1/4-1/2 1 Wasser. 
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Aqua destillata. DestilliertesWasser. Distilled Water. Eau distillee. 
H 20. Mol.-Gew. 18. 

Das destillierte Wasser solI fast chemisch reines Wasser sein. Vollkommen 
rem laBt es sich mit den einfachen Apparaten der .Apotheke nicht darstellen. Es 
bleiben immer noch Spuren von Verun
reinigungen zuruck, und es werden 
neue Verunreinigungen bei del' Aufbe
wahrung wieder aufgeuommen, beson
del's Bestandteile des Glases, ferner 
Kohlendioxyd und andere Gase aus 
del' Luft. Auch lebende Bakterien, 
Schimmel- und Hefepilze werden aus 
der Luft aufgenommen. Baktel'ien 
konnen sich in dem Wasser stark ver
mehl'en, auch Algen konnen sich in 
dem destilliel'ten Wasser entwickeln. 
Bei del' Gewinnung und besonders 
bei del' A ufbew ahrung des destil
lierten Wassel's sind deshalb V orsichts
maBregeln zu beachten, damit die Ver
unreinigung des Wassel's die zulassige 
Grenze nicht uberschreitet. 

Gewinnung. Zur Gewinnung von 
destilliertem Wasser dienen in den Apo-

Abb.14(). 

thekenlaboratorien in del' Regel die auch fUr andere Zwecke verwendeten Dampfap
parate von sehr verschiedener Bauart und GroBe. 1m wesentlichen bestehen die Ap
parate aus del' Destillierblase, dem Helm mit Dampfableitungsrohr und dem 
Kiihler. Die Destillierblase ist meist aus Kupfer hergestellt. Helm und Kiihlrohr 
(meistens ein Schlangenrohr) mus
sen aus Zinn hergestellt odeI' innen 
stark verzinnt sein. Ausbesse
rungen diirfen nicht mit bleihal
tigem Lot ausgefiihrt werden. 

Zur Gewinnung von kleinen Men
gen destillierten Wassers konnen die 
durch die Abb. 140, 141, 142 wieder
gegebenen Apparate benutzt werden, 
Der von MURRLE in Pforzheim herge
stellte Apparat A bb. 140 besteht aus 
einer kupfernen, innen verzinnten De
stillierblase mit abnehmbarem Oberteil 
und einem KiihlfaB mit Zinnschlange. 
Die Blase faBt 1-151 Wa~ser; sie wird 
durch einen Bunsenbrenner geheizt. es 
konnen abel' auch andere Brenner ver
wendet werden. Die Abb. 141, 142 zeigen 
Apparate nach FEMEL, die von F. u. M. 
LAUTENSCHLAGER, Berlin N 39, in ver
schiedener GroBe und Form hergestellt 
werden. Del' bei niesen Apparaten ver
wendete FEMEL-Kiihler ist eine Ab
anderung des SOXHLETschen RiickfluB
kUhlers, der in einen AbfJuBkUhler um
gewandelt ist. Del' KUhleI' wird aus Glas 
odeI' aus einem stark verzinnten Metall 
hergestellt. Das Kiihlwasser liif3t man Ahh.141. Abb.142. 
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in den seitlich an den Apparat angebrachten Fiilltrichter laufen, wodurch der Wasserstand in 
der Destillierblase immer auf gleicher Hohe gehalten wird. Die groJ3te Form dieser Apparate 
liefert bis zu 5 l dflstilliertes Wasser in der Stunde. 

Einen groJ3eren Destillierapparat fUr Gas und Kohlenheizung zeigt Abb. 143. Derartige 
Apparate liefern 500 bis 1000 l Wasser 
in 10 Stunden. Das Kiihlwasser stromt 
durch Hahn F nach D, erwarmt sich da
bei auf etwa 950 und flieJ3t durch G in 
den Niveauhalter E und den Kessel A. 
In dem Dom 0 befindet sich ein Was
serabscheider, der den in den Kiihler abo 
ziehenden Dampf wasserfrei macht. Der 
Kessel hat eine sehr groJ3e Heizflache 
und lii.J3t sich leicht reinigen, da die 
Oberteile leicht abgenommen werden 
konnen. 

LiiJ3t sich der Destillierapparat mit 
einer Dampfleitung verbinden, so ge
staltet sich die Gewinnung gro/3erer 
Mengen destillierten Wassers noch be
quemer. Abb. 144 zeigt die ohne wei
teres verstiindliche Konstruktion eines 
so eingerichteten Apparates. 

Einen vollstandig automatisch 
arbeitenden Apparat der Firma Ga. JB. 
MURRLE in Pforzheim zeigt Abb. 145. Der 
obere Teil bildet den Verdampfer, der 
untere den Kiihler. Bei 1 wird die Dampf-

Abb. 143. heizung, bei 2 die Kiihlwasserleitung an-
geschlossen, bei 3 f1ieJ3t das iiberschiissige 

Kiihlwasser abo und bei 4 befindet sich ein selhsttiitiger Kondenswasserableiter fiir die Ent
wiisserung des Dampfraumes D. Das durch 2 kalt eingetretene 
Kiihlwasser hat, wenn es bis zm E'cheibe F langsam auf
gestiegen ist, bei der Abkiihlung des Dampfes in 00 soviel 

Abb.l44. Abb.145. 

Warme aufgenommen, daJ3 es schon mit 1000 in den Verdampfungsraum iiber F gelangt und 
infolge weiterer Warmezufuhr, bewirkt durch Ausstrahlung von DD aus, sich in Dampf ver-
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wandelt, der durch Rohre 10 in den Kiihlraum CC stromt, um bei 6 als ehemisch reines 
destilliertes Wasser den Apparat zu verlassen. Oben bei E befindet 'sich ein Wasserabscheider, 
der mechanisch mitgerissene Wasserteilchen ausscheidet und zuriickleitet. Soil der Apparat 
gereinigt werden, so wird die Glocke A abgenommen und die Scheibe F entfernt. Derartige 
Apparate liefern taglich 1000 1 destilliertes Wasser, konnen aber bis zu ciner Leistungsfahigkeit 
von 10000 1 gebaut werden. 

Noch groBer ist die Leistun~sfii.higkeit der Verbund-Wasser-Destillierapparate, wie 
.'lie die Firma Fr. NEUMANN
Berlin N 4 baut. Solche Appa
rate liefern bei sparsamster 
Feuerung stiindlich 200 bis 
10000 1 destilliertes Wasser 
und werden in groBen Kran
kenhausern, in der Mineral
wasserindustrie und der che
mischen GroBindustrie be· 
nutzt. Auch der Sa u Ie n· 

destillierappara t der 
Firma GUSTAV CHRIST u. CO. 
in Berlin· WeiBensee ist fiir 
GroBdestillationen sehr geeig. 
net (Abb. 146). Die Wirkung 
desselben beruht im wesent· 
lichen darauf, daB mehrere 
Verdampfer derart iiberein· 
ander geschaltet werden, daB 
der Dampf aus dem einen 
Verdampfer den Inhalt des 
folgenden heizt. Das bei dieser 
Warmeabgabe sich bildende 
Kondenswasser wird schon als 
destilliertes Wasser gewonnen; 
erst der letzte Verdampfer der 
Reihe wird mit dem Kiihler 
verbunden. Die Fiihrung des 
Dampfes von einem Verdamp. 
fer zur Einwirkung auf den 
folgenden geschieht innerhalb 
des Apparates, so daB Warme· 
verluste vermieden werden. 

Steht gutes Trinkwasser 
.:ur Verfiigung, so macht die 
Gewinnung eines reinen destil· 
lierten Wassers keine Schwie· 
rigkeiten. 

Man fiillt die durch Aus· 
8cheuern und Ausspiilen gut 
gereinigte Il,estillierblase zu 
etwa 3/4 mit Trinkwasser an 
und laBt beim Beginn des 
Siedens den Dampf zunachst 
etwa 5 bis 10 Minuten ohne Abb.146. Sliulen·Destillierapparat von CHRIST n. Co. 
Kiihlung durch die Kiihl· 
schlange streiuhen. Dadurch wird diese gereinigt, von riechenden Stoffen befreit und gleich. 
zcitig keimfrei gemacht. Dann laBt man das Kiihlwasser zut-reten und fiingt zunachst nur Proben 
des destillierten Wassers auf, die mit Bleiessig auf Kohlensaure und mit Silbernitratlosung auf 
Chloride gepriift werden. Wenn das Wasser von diesen Verunreinigungen frei ist, wird es in voll· 
kommen sauberen Flaschen aufgefangen. Von Zeit zu Zeit werden Proben des Wassers mit 
Silbernitratlosung auf Chloride gepriift und die Destillation unterbrochen, wenn Chloride nacho 
weis bar werden oder wenn in der Blase nur noch der fiinfte Teil des Wassers zuriickgeblie ben ist. 
Soil die Blase wahrend der Destillation nachgefiillt werden, so darf dies nur mit ausgekochtem 
Wasser geschehen, nicht mit kaltem, weil sonst wieder eine Verunreinigung des iibergehenden 
Wassers mit Kohlensaure eintritt. 

Enthalt das Rohwasser Ammoniumverbindungen, so gibt man in die Destillierblase 
auf 1 Liter Wasser etwa 0,5 bis 1 g Alaun (oder Aluminiumsulfat), wodurch das Ammoniak 
zuriickgehalten wird. Man priift das iibergehende Wasser von Zeit zu Zeit und besonders im 
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Anfang der Destillation mit NEssLERs Reagens und erhoht wenn notig den Zusatz von Alaun. 
AuBerdem ist mit Silbernitratlosung auf Chloride zu priifen. Gegen Ende der Destillation konnen 
bei Anwendung von Alaun leicht Spuren von Chlorwasserstoff auftreten aus den Chloriden des 
Rohwassers. 

Nicht selten zeigt das destillierte Wasser einen eigenartigen Geruch, den Blasengeruch. 
Dieser Geruch tritt auf, wenn hoher liegende Teile del' Blase, die nicht vom Wasser bedeckt sind. 
stark erhitzt werden. Organische Stoffe, die an den inneren Wandungen der Blase sitzen, werden 
dadurch zersetzt und liefern die riechenden Stoffe. Das Wasser zeigt den Blasengeruch leicht. 
wenn die Bla8e nicht gut gereinigt war oder wenn das Rohwasser ziemlich viel organische Stoffe 
enthalt. Der Blasengeruch IaBt sich im ersten FaIle durch gute Reinigung der Blase verbiiten, 
im zweiten FaIle wirkt ein Zusatz von Kaliumpermanganat zu dem Rohwasser giinstig_ 
Durch Schiitteln nlit ausgekochter Holzkohle und durch Filtriercn durch ein mit der Kohle be
schicktes Filter IaBt sich der Blasengeruch auch beseitigen. 

Eigenschajten. Klare, farb-, geruch- und geschmacklose, neutrale Fliissigkeit. 
Priifung. Je 20 ccm destilliertes Wasser diirfen nicht verandert werden: 

a) durch Silbernitratlosung (Chloride), - b) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), -
e) durch AmmoniumoxalatlOsung (Calcium), - d) durch NEssLERs Reagens (Am
monium), - e) durch Schwefelwasserstoffwasser, auch nicht nach Zusatz von Am
moniakfliissigkeit (Schwermetalle). - I) Eine Mischung von 25 ccm destilliertem 
Wasser und 50 ccm Kalkwasser muB in einer dicht verschlossenen Flasche inner
halb 1 Stunde klar bleiben (Kohlensaure). - g) Wird eine Mischung von 100 ccm 
destilliertem Wasser, 1 ccm verd. Schwefelsaure und 0,3 ccm Kaliumpermanganat
losung (1: 1000) 3 Minuten lang gekocht, so darf die rote Farbe nicht verschwinden 
(organische Stoffe, Salpetrige Saure). - h) 100 ccm destilliertes Wasser dilrfen 
beim Verdampfen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen. 

Diese von der Germ. vorgeschriebenen Proben sind noch durch folgende Proben 
zu erganzen: - i) Werden etwa 15 Tr. destilliertes Wasser zu einer Losung von 
etwa 0,01 g Diphenylamin in 5 ccm konz. Schwefelsaure gegeben, so darf keine 
Blaufarbung auftreten (Nitrate). - k) Schiittelt man in einem Arzneiglas 100 ccm 
destilliertes Wasser mit etwa 20 ccm Ather und 5 Tr. J odeosinlosung, so darf das 
Wasser nur schwach rosa gefarbt sein; die Farbung muB nach Zusatz von hochstens 
0,5 ccm 1/100-n.Salzsaure und kraftigem Durchschiitteln verschwinden (unzulassige 
Mengen von Alkali). Tritt beim Schiitteln mit Ather und Jodeosinlosung keine 
Rotfarbung des Wassel's ein, so muB nach Zusatz von 3 Tr. Ihoo-n-Kalilauge und 
kraftigem Durchschiitteln das Wasser rosa gefarbt sein (Sauren). 

Anm er kungen. Zu e): Diese Probe auf Schwermetalle ist nicht scharf genug; 
Blei und Kupfer, die in dem destillierten Wasser sehr haufig enthalten sind, werden leicht 
dUrch foIgende Probe erkannt: Man laBt 300 ccm des Wassers langsam durch einen Trichter 
laufen, der mit einen kleinen Bausch reiner Verbandwatte verstopft ist und iibergieBt die 
Watte nach dem Ausdriicken mit Schwefelwasserstoffwasser. Die Watte darf sich nicht dunkler 
farben;.man vergleicht am besten mit einem gleich groBen Bausch feuchter Watte. Blei und 
Kupfer, die in dem Wasser als Hydroxyde gelost sind, werden von der Cellulose gebunden 
und geben mit Schwefelwasserstoffwasser eine Braunfarbung durch Bildung der Scliwefelmetalle. 
Diese Eigenschaft der Cellulose, Metallverbindungen zU binden, kann auch zur Reinigung des 
Wassers benutzt wet·den. Das Wasser wird vollkommen von Blei und Kupfer und anderen 
Schwermetallen befreit, wenn man es ein oder mehrere Male langsam durch Watte filtriert. Das. 
Wattefilter wird vorher mit Wasser, am besten mit heiBem, ausgewaschen. 

Zu k): Das Arzneiglas darf natiirlich kein Alkalisilikat an das Wasser abgeben und der 
Ather muB vollkommen saurefrei sein. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Flaschen, moglichst kiihl. 

Anwendung. In der Pharmazie und Chemie als LOsllngsmittel. In allen FiHlen, bei 
der Zubereitung von Arzneistoffen sowohl, wie bei der Priifung, ist. wenn lediglich "Wasser" vor
geschrieben ist, destilliertes Wasser zu verwenden. 

Aqua redestillata (b isdestillata) sterilisata. Zweimal destilliertes, keirn
freies Wasser. Da das gewohnliche destillierte Wasser meistens wahrend der 
Aufbewahrung durch hineinfal1ende Keime (Bakterien, Schimmelpilze, Hefe) ver
unreinigt wird, die sich in dern Wasser auch vermehren konnen, wird fiir besondere 
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Zwecke, hauptsacblich zur Herstellung von Losungen des Salvarsans und seiner 
Abkommlinge steriles frischdestilliertes Wasser verwendet. Man erhalt dieses 
Wasser am einfachsten mit Hilfe glaserner De· 
stillierapparate, die so eingerichtet sind, daB das 
Wasser keimfrei in keimfreien GefaBen aufge. 
fangen werden kann. Aus diesen Apparaten wird 
des till i e r t e s Wasser von neuem destilliert. 
Vor dem Auffangen des Wassers laJ3t man den 
Wasserdampf aus dem A pparat ohne K iiblung 10 Mi
nuten lang ausstromen, um das K iiblrohr keimfrei 
zu machen. Zur Verhiitung des Siedeverzugs 
und des StoJ3ens bringt man in den Kolben einige 
Siedesteinchen oder Haarrohrchen aus Glas, die an 
einem Ende zugeschmolzen sind. Ais Vorlage be· 
nutzt man ein keimfreies GlasgefaB (siehe u. Steri. 
lisation Bd.II). Von den zablreichen Formen der 
fiir diesen ~weck vorgescblagenen Apparate sollen 
hier .our zwei beschrieben werden. 

Destillierapparat naeh Dr. KATZ, Abb. 147. 
Der Destillierkolben ist ein Erlenmeyerkolben von I l. 
Der Kiihler besteht aus einem Mantel mit seitlichem Ab· 
fluBrohr und dem hineingehangten eigentlichen Kiihlrohr, 
durch das kaltes Wasser fJieBt. An das AbfluBrohr des 
Kiihlermantels wird mit einem Gummistopfen ein Glas· 
rohr angesehlossen, das am unteren Ende mit einer Glocke 
versehen ist, die die 0ffnung der Vorlage vor dem Hin· 
einfallen von Keimen schiit:ot. Der Apparat wird von der 
Firma FRANZ HUGERSHOFF in Leipzig geliefert . 

. Von dem Apparat naeh KATZ unterscheidet sich 
ein von der Firma JEAN FRISCH u. Co. in Diisseldorf Abh.147. 
hergestellter Apparat durch die Art des Kiihlers. 

Destillierapparat nach Dr. BOLTZE. Bei diesem Apparat (Abb. 148) wird als Destillier· 
gefaB eine Retorte verwendet. Verbindungen durch Kork und Gummi sind vermieden. Man fiillt 
die Retorte halb mit destilliertem Wasser, gibt einige Siedestein. 
chen hinein und verschlieBt den Tu bus mit einem Wattepfropfen, 
der mit Gaze umhiillt ist. Der nach unten gebogene Teil des 
Halses der Retorte taueht in den Kiihler hinein. Der Raum zwi· 
schen Retortenhals und Kiihlrohr wird durch Watte dicht ver· 
schlossen. Uber das untere Ende des Kiihlrohrs ist eine Glas· 
glocke geschoben, und der Raum zwischen dieser und dem Rohr 
wird ebenfalls mit Watte verschiossen. Man laBt zunachst 10 
Minuten lang den Dampf ohne Kiihlung ausstromen und fangt 
dann das Wasser in einer keimfreien Vorlage auf. Der Apparat 
wird von der Firma VEREINIGTE LABORBEDARFS· UND GLAS· 
LIEFERUNGS G. M. B. H., BERLIN, geliefert. 

Aqua destillata sterilisata. Sterilized Distilled 
Water. - Amer.: Frisch destilliertes Wasser wird in gesau· 
berter, sterilisierter Flasehe aus Hartglas unter dauerndem Ver· 
schluB mit sterilisierter Watte 30 Minuten gekoeht und erkalten 
gelassen. Der WatteverschluB wird dann noch zum Schutze vor 
Staub mit Papier iiberbunden. Das sterilisierte Wasser soli inner. 
halb 48 Stunden gebraueht werden. 

Ampullen-Wasser, Ampuva (Dr. FRESENIUS, Hirsch· 
apotheke Frankfurt a. M.), ist nach Angaben des Herstellers 
auf folgende Weise hergestellt Aus Jenaer Glas zweimal de· 
stilliertes Wasser wird zum dritten Mal aus Bergkristallappara. 
ten destilliert und in sterilen Ampullen aua Jenaer Glas aufge. 
fangen. Die Ampullen werden sofort zugesehmolzen und na.ch Abb. 148. 
der Priifung auf Dichtigkeit pa~teurisiert. Es kommt in Am· 
pullen zu 10, 20 und 30 ccm in den Handel und soli zur Herstellung von Losungen fiir intra· 
venose Einspritzungen, besonders fur Silbersalvarsanlosungen verwendet werden. 
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KiHtebestandige Fliissigkeiten. Nachstehende Tabelle gibt die Gefrierpunkte von Chlor· 
natrium-, Chlorcalcium- und Chlormagnesium-Losungen an, die zum Fiillen der Kiihlrohre flir 
groBere Kiihlanlagen verwendet werden. Dabei ist zu bemerken, daB das Kochsalz nicht mit 
Teerprodukten denaturiert sein darf. Urn die Korrosion von Eisenteilen moglichst zu verhiiten, 
setzt man auf 100 kg Kochsalz 1-2 kg Soda oder auf 100 kg Chlorcalcium 1/2 kg Atznatron zu. 

Gehalt der Losung an Gehalt an krist. 
wasserfreiem Salz 0/0 Salz O! 0 Spez. Gewicht Gefrierpunkt 

Chlornatrium 

5 1,034 - 4,0 
10 1,071 - 7,4 
15 1,109 -11,0 
20 1,148 -14,0 
25 1,190 -17,5 

Chlorcalcium 

5 10 1,041 2,5 
10 20 1,084 5,5 
15 30 1,129 9,5 
20 40 1,177 -14,7 
25 50 1,226 -22,0 

Chlormagnesium 

5 10,6 1,042 - 3,5 
10 21,2 1,086 - 7,6 
15 31,8 1,131 -15,0 
20 42,4 1,178 -20,5 
25 53,0 1,227 -31,0 

Kiilte·Mlschungen. 
I. 

Ammonli chlorati 300,0 
Kalii nitrici 100,0 
Kalii chlorati 600,0. 

i1 it 11 kaltem Wasser zu l1bergiel.len. Die Tem
peratur sinkt um ca. 30°. 

Abb.149. 

II. 
Ammonii chloratl 
Kalii nitrlci aa 500,0 
Natrii sulfurici crystallisati 800,0. 

Mit 1,5-2,0 1 kaltem Wasser zu l1bergiel.len. Die 
Temperatur sinkt um ca. 25°. 

Eismiihle nach SOHWALBE 
(Abb. 149). Das Eis wird von oben 
in den Fiillschach c gegeben nnd in 
diesem mittels eines gestielten Holz
blockes mit maBigem Druck gegen 
die Siebtrommel gepreBt. Die auf
gebogenen Lochrander der Sieb
trommel schaben das Eis von den 
groben Brocken ab; das Mehl fiillt 
durch die Locher der Trommel, 
teils direkt in einen Behalter c, 
teils in das Innere dar Trommel. 
Der Auswerfer a drangt daB Eis
mehl ans dem Trommelinnern her
aus. Ans dem Behalter c kann das
selbe leicht durch Ansziehen des 
Schiebers b entleert werden. 

Aquae aromaticae. Aquae 
destillatae (aromaticae). Aro-
matische destillierte 
Wasser. Hydrolata. 
Aromatic 'Vaters. Eau 
distillees. - Unter diesen 
Bezeichnungen verstehen nicht 
alle Pharmakopoen Destilla. 
tionsprodukte; Belg. laBt von 
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diesen Wassern nur das Zimtwasser durch Destillation bereiten, die iibrigen Wasser 
dagegen mit Hille der atherischen lJle im Bedarfsfalle frisch herstellen. Americ. 
gestattet zwar, die Wasser auch durch Destillation der entsprechenden Vege
tabilien oder atherischen lJle mit Wasser zu gewinnen, sie bevorzugt aber die 
Herstellung durch einfaches Mischen mit Wasser. Um eine gleichmaBige Mischung 
zu erzielen, laBt sie die lJle (2 ccm) zunachst mit Talkpulver (15 g) fein verreiben, 
dann die Mischung mit dem frisch abgekochten Wasser (1 Liter) kriLftig durch
schiitteln und filtrieren; ebenso laBt Norveg. verfahren. Austr., Germ., Helv., 
Nederl. und ltal. haben mit wenigen Ausnahmen nur Destillationsprodukte auf
genommen. Austr. und Helv. lassen meist ohne vorherige Maceration destillieren, 
wahrend ltal. die Vegetabilien vor dem Destillieren 24 Stunden, Nederl. in der Regel 
12 Stunden macerieren laBt. Germ., Austr., Helv. und ltal. schreiben die Dampf
destillation vor. Das Destillat ist nach Germ. nach 24stiindigem Stehen bei Zimmer
temperatur zu filtrieren. Ital.laBt das Orangenbliiten-, Kamillen-, Citronen-, Fichten
sprossen-, Melissen-, Pfefferminz· und Rosenwasser aus den frischen Vegetabilien 
herstellen. Nach Hung. werden die Wasser entweder aus den Drogen oder aus atheri
schem lJI, aber immer durch Destillation gewonnen. - Nach Brit. diirfen aromatische 
Wasser in den Kolonien dumh Verreiben der entsprechenden atherischen lJle mit 
Calciumphosphat und Schiitteln mit der 500fachen Menge destillierten Wassers her
gestellt werden. Germ. 6 liiBt die arom. Wasser durch Mischen herstellen, S. Bd. II 
S. 1307. 

Es sei hier noch besonders darauf hingewiesen, daB die mit atherischem lJI 
hergestellten aromatischen Wasser den gleichnamigen, auf dem Wege der Destil
lation bereiteten nicht immer gleichwertig sind, wenn sie auch in einigen Landern 
vorgeschrieben werden. Beide Arten zeigen vielmehr in bezug auf Geruch und Ge
schmack oft so groBe Verschiedenheit voneinander, daB es als unerlaubt be
zeichnet werden muB, ein lege artis durch Destillation zu bereiten
des Wasser durch ein mit lJI hergestelltes zu ersetzen! 

Die Destillation arO'lnatischeT Wasser ist in Bd. II unter "Destillation" 
naher beschrieben (S. 1169). 

Prilfung. a) Destillierte Wasser miissen farblos und klar oder fast klar sein und den 
reinen Geruch und Geschmack der betr. Droge zeigen. Sie diirfen nicht flockig oder schleimig 
sein. - b) 20 ccm diirfen durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwer
metalle). - c) 100 ccm diirfen beim Verdampfen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen. 

Zur Feststellung, ob das Wasser durch Destillation oder aus atherischem 01 hergestellt 
wurde, schiittelt man 10 ccm des Wassers in einem kleinen Scheidetrichter mit 3 ccm OlivenOl 
(oder einem anderen fetten (1) kraftig durch und filtriert nach dem Absetzen das Wasser durch 
ein angefeuchtetes Filter. Das abfiltrierte Wasser mull noch deutlich den Geruch der betreffenden 
Droge zeigen. 

Anmerkung zu b): Die Priifung auf Schwermetalle kann auch hier, wie beim de
stillierten Wasser (s. S. 488), durch die Probe mit Watte verscharft werden. 

Aufbewahrung und Abgabe: Die aromatischen Wasser sollen nach Nederl., 
Austr. und ltal. in dunklen Flaschen und an kiihlen Orten aufbewahrt werden. 
Nach Amer. diirfen die Wasser nicht gefrieren. Austr. laBt die Wasser mit dem 
iiberschiissigen lJI aufbewahren, wahrend ltal. letzteres mit Hilfe der Florentiner 
Flasche zu entfernen vorschreibt. Jedenfalls ist es zweckmaBig, destillierte und 
gemischte aromatische Wasser nicht zu frisch abzugeben. Der Geruch und 
Geschmack derselben rundet sich erst nach einiger Zeit abo Die Gall. empfiehlt des
halb, die Wasser erst 1-2 Monate unfiltriert kiihl und dunkel stehen zu lassen, 
schreibt andererseits aber auch vor, und das gilt ganz allgemein auch in anderen 
Landern, die Wasser nicht langer als ein Jahr aufzubewahren. 

Aquae aromaticae concentratae. Konzentrierte aromatische Wasser. Vor
schriften fiir konzentrierte aromatische Wasser hat bisher nur die Helvet. aufgenommen; auch 
finden sich solche in Ne.derl. Suppl., dem allerdings kein amtlicher Charakter zukommt. Die 
Neu-Ausgabe der Belv. hat als erste Pharmakopoe dem durchaus berechtigten Verlangen der 
Apotheker nach Einfiihrung dieser Praparate entsprochen. 
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Darstellung nach Helvet.: Man befeuchtet 50 T. der klein geschnittenen Droge mit 15 T. 
Weingeist, laBt 24 Stunden stehen und destilliert dann mittels Wasserdampf 200 T. abo Das 
Destillat wird rektifiziert und dabei nur 50 T. aufgefangen, so daB ein so gewonnenes konz. 
Wasser sich zU der angewandten Droge wie 1: 1 verhalt. Beim Gebrauch sind diese Wasser 1: 10 
zu verdiinnen. Nederl. Buppl. laBt die Wasser in gleicher Starke bereiten. Es schreibt vor, 
von 4 T. Drogen, die mit 1 T. Weingeist (90 Vol.-O/o) befeuchtet worden sind, nach Zufiigung der 
notigen Menge Wassers 4 T. abzudestillieren. - Nach EUG. DIETERICH gewinnt man aus 1000 T. 
Droge nach einstiindiger Maceration mit 200 T. Weingeist, mittels Dampfdestillation 1000 T. 
konzentrierten, 1: 10 zu verdiinnenden Wassere. 

Hundertfach konzentrierle Waa8et" erhalt man nach WARNECKE nach folgendem BeispielI': 
Aus frischen getrockneten Salbeiblattern 10 T. werden in iiblicher Weise 100 T. Wasser abdestilliert. 
Das Destillat wird nach dem Erkalten und Filtrieren mit 10-12 T. Spiritus versetzt und durch 
mehrfach wiederholtes Rektifizieren, wobei jedesmal nur etwa die erete Halfte weiter verarbeitet 
wird, auf die l00fache Konzentration gebracht. 10 T. Blatter liefern demnach 1 T. Essenz. Das 
Produkt ist eine klare, alkoholische Fliissigkeit von feinem aromatischem Geruch und Geschmack 
und unveranderlich haltbar, diirfte aber die Bezeichnung "Wasser" nicht mehr verdienen. Das 
daraus durch Mischen hergestellte Wasser solI dem frisch destillierten in keiner Weise nachstehen, 
nur enthalt es etwa 1 % Alkohoi. - SchlieBlich kann man nach HEEMANNS die konz. Wasser 
aus den entsprechenden atherischen Olen unter Verwendung kleiner Mengen Quillaya-Tinktur be
reiten. Z. B. sollen 4 T. Pfefferminzol, 2 T. Quillaya-Tinktur und 74 T. Wasser ein konz. Pfeffer
minzwasser geben, das das Aussehen einer Emulsion hat, und aus dem durch Verdiinnen mit 
Wasser im Verhaltnis 1: 50 gewohnliches Pfefferminzwasser hergestellt werden solI. 

Konzentrierte aromatische Wasser solI man niemals kaufen, sondern 
stets selbst herstellen. 

Die konzentrierten Wasser des Handels enthalten oft viel zu wenig atherisches 
In. Eine Bestimmung des Olgehaltes kann in der unter Olea aetherea, Bestimmung von 
atherischem 01 in Gewiirzen, angegebenen Weise ausgefiihrt werden (siehe Bd. II). Der 
Alkoholgehalt der konzentrierten Wasser ist nicht unbedenklich Z. B. bei der Anwendung 
von Fenchelwasser als Beruhigungsmittel fiir Kinder. 

Essentiae Aquarum aromaticarum HELFENBEBG, aus denen die entsprechenden Wasser 
ex tempore gemischt werden sollen, sind 2-100/ oige Losungen der entsprechenden atherischen 
Ole usw. in Weingeist von 90 0/0' 

Aquae minerales. M ineralwasser. Heil wasser. 
Natiirliche Mineralwasser. Als natiirliche Mineralwasser bezeiohnet 

man natiirliche (Quell-)Wasser, die grollere Mengen mineralisoher, fester und 
gaaiger Bestandteile aufgelost enthalten als das gewohnliohe Brunnen- und Trink
wasser, und die wegen dieser Bestandteile auf den kranken mensohliohen Organismus 
eine heilende Wirkung ausiiben. Daher der Name Heilquellen, Heilbader, 
Aq uae soteriae. Hat das Mineralwasser zutagetretend eine hohere Temperatur
als die umgebende Luft, so nennt man es Thermalwasser, die QueUe nennt 
man eine Therme. 

Die Mineralwasser werden naoh den vorwiegend in ihnen enthaltenen Be
standteilen wie folgt benannt: 

Sauerlinge. Wenn die mineralisohen Bestandteile eines Waasers in sehr ge
ringer Menge vorhanden sind, daa Wasser aber so reich mit KoWensauregas gesattigt 
ist, dall es auf Lackmus voriibergehend rotend wirkt, beim Einfiillen in ein Glal> 
stark perIt und schaumt, und auf der Zunge einen angenehm sauerlich priokelnden 
und dabei erfrisohenden Gesohmaok bewirkt, so nennt man es Sauerling. Man be
zeichnet die Sauerlinge als alkalisch-muriatisoh, wenn Natriumoarbonat und 
Natriumohlorid, als erdig-muriatisoh, wenn Carbonate der Erden und Natrium
ohlorid, als alkalisch-salinisch, wenn Carbonate der Erden und Natrium
sulfat, aIs alkalisch-erdig, wenn Carbonate der Erden und Alkalien als Be
standteile auftreten. 

Stahl- oder Eisensauerling ist ein Sauerling, der Ferrobioarbonat enthiilt_ 
Salinisohes Wasser, Koohsalzwasser, ist ein Wasser, unter dessen festen 

Bestandteilen Natriumchlorid vorwaItet. Enthalt es gleiohzeitig Jod- oder Brom
salze, so nennt man es jodhaltiges oder bromhaltiges Koohsalzwasser. 

Solen nennt man die Kochsalzwiisser, deren spez. Gewioht iiber ] ,04 hinausgeht. 
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Glaubersalzwasser enthalten vorwiegend Natriumsulfat. 
Bitterwasser enthalten vorwiegend Magnesiumchlorid oder Magnesiumsulfat. 
Schwefelwasser enthalten Schwefelwasserstoff oder Schwefelverbindungen, 

aus denen Schwefelwasserstoff durch Kohlensaure entwickelt wird. ' 
Indifferente Wasser enthalten nur geringe Mengen der verschiedenen 

festen Substanzen und nur wenig Kohlensaure, unterscheiden sich dadurch wenig 
von gewohnlichen Quell. oder Brunnenwassern; ihre Heilwirkung wird teils durch 
cinen Gehalt an radioakti ven Stoffen, teils durch die hohe Temperatur erklart. 

Heilwirkung der Mineralwasser. Hieriiber mogen nur folgende beschrankte 
Angaben Platz finden: 

Sauerlinge wirken durch ihren Reichtum an Kohlensaure anreizend auf die 
Schleimhaute, erfrischend und kiihlend, dann aber erregend auf das Gefallsystem, 
die Se· und Excretionen befordernd. Stahlsauerlinge gebraucht man bei Nerven· 
schwache und Schlaffheit der Schleimhaute; muriatische oder alkalisch·salinische 
besonders bei chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, erdige und alkalisch. 
crdige als resorptionsbefordernde Mittel bei Driisenanschoppungen und Unterleibs· 
stockungen und vorzugsweise bei fast allen chronischen Leiden der Harnwege. 
Um die erregende Wirkung der Siiuerlinge zu maIligen, vermischt man sie mit 
warmer Milch oder Molken. 

Eisensauerlinge wirken tonisierend und aullern durch ihren Salzgehalt eine 
gelind erOffnende, durch die Kohlensiiure voriibergehend anregende Wirkung. Eisen· 
wasser finden Anwendung bei Blutarmut, Bleichsucht, bei geschwachtem Nerven. 
system. 

Alkalische Mineralwasser wirken wohltatig auf die Schleimhaute, das 
Driisen· und Lymphsystem, die Nieren und die Haut und regeln die Schleimsekretion. 
Sie wirken der Saure· und Steinbildung entgegen und vermehren die Harnabsonde· 
rung; man gebraucht sie daher bei Gicht, chronischen Hautausschlagen, Driisen· 
verhii.rtungen, Nervenleiden, chronischen Katarrhen der Atmungsorgane und anderer 
Schleimhaute, bei Gallensteinen usw. 

Die Kochsalzwasser empfiehlt man bei Skrofulose, rheumatischen und 
gichtischen Leiden, bei Katarrhen der Verdauungswege, als Bader (in Sol· und See· 
badern) gegen chronische Hautausschlage, veraltete Geschwiire, rheumatische Leiden. 

Glaubersalzwasser wirken eroffnend, schleimlosend und diuretisch. Man 
empfiehlt' sie bei Unterleibsstockungen, Leberanschwellungen, Blasenleiden, Gicht. 

Kalkhaltige Mineralwasser gelten in Form von Badern als die Se· und 
Excretionen befordernd; sie werden auch bei Lungentuberkulose angewandt. 

Bitterwasser wirken abfiihrend, antiphlogistisch; man wendet sie an bei 
Kongestionen nach Kopf und Brust, chronischen Hautausschlagen mit unregel. 
maIligem Stuhl, unterdriickter Menstruation und stockendem Hiimorrhoidalflull. 

Schwefelwasser befordern die Blutzirkulation im Unterleibsvenensystem, 
wirken schweiIl· und harntreibend und abfiihrend. Man empfiehlt sie bei Blut· 
stockungen im Unterleib (Hamorrhoiden), Blennorrhoen der Atmungs·, Harn· und 
Geschlechtsorgane, bei Exsudaten, chronischem Rheumatismus, Metallvergiftungen 
und Hautausschliigen, veralteten Geschwiiren, Syphilis usw. 

Die indifferenten Thermen (Wildbader) werden meist in Form von Biidern 
angewandt. Diese befordern den Stoffwechsel, werden daher bei Rheumatismus, 
Ischias, Lahmullgen verordnet. Mit Erfolg werden sie in Verbindung mit einem 
mehrwochentlichen Erholungsaufenthalt namentlich bei Neurasthenie und deren 
Folgeerscheinungen angewandt. 

Kunstliche Mineralwasser. Mit diesem Namen bezeichnet man Nachbil· 
dungen natiirlicher Mineralwasser, die nach den Ergebnissen der chemischen 
Analyse der letzteren hergestellt und mit Hilfe besonderer Apparate mit Kohlensaure 
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unter Druck gesattigt werden, im weiteren Sinne auch mit Kohlensaure gesattigte 
Salzlosungen, welche (wie das sog. Sodawasser) mit gewissen natiirlichen Mineral
quellen einige Ahnlichkeit haben. 

Gesetzliche Bestifnfnungen. PreuBen. Polizeiverordnung betr. die Herstellung 
kohlensaurer Getranke nach dem Normalentwurf des Ministerialerlasses yom 26. August 1912 
(Nr. 823 aus CARL HEYlIlANNS Formularmagazin, Berlin W 8, Mauerstr. 43/44). 

1. Das Wasser. § 2 der oben erwahnten Polizeiverordnung bestimmt folgendes: 
Zur Herstellung solcher Getranke muB destilliertes Wasser oder Wasser aus offent

lichen Wasserleitungen verwendet werden, das bis zur Verwendung in sauberen, fest
verschlossenen GefaBen aufzubewahren ist. Der zustandige Regierungsprasident (im Landes
polizeibezirk Berlin: der Polizeiprasident von Berlin) kann undestilliertes Wasser anderer Her
kunft zulassen, wenn der Unternehmer auf Grund einer ortlichen Besichtigung der Entnahme
stelle und einer chemischen und bakteriologischen Untersuchung des Wassers durch geeignete 
Sachverstandige nachweist, daB das Wasser einwandfrei ist. Die Wiederholung dieses Nach
weises kann in bestimmten, von dem zustandigen Regierungsprasidenten (Berlin: Polizeiprasi
dent) festzusetzenden Zeitabschnitten und auBerdem dann gefordert werden, wenn der Ver
dacht einer Verunreinigung vorliegt. 

Zur Herstellung von kiinstlichen Mineralwassern fiir Heilzwecke sollte aus
schlieBlich destilliertes Wasser verwendet werden. Dieses wird im GroBbetriebe 
in besonderen, sehr leistungsfahigen Destillierapparaten gewonnen und, wenn es 
nicht vollig geruch. und geschmacklos ist, durch Kohle·Sandfilter filtriert (s. S. 471). 

Die lediglich zur Erfrischung dienenden Wasser wie Sodawasser, Selterswasser 
und Limonaden konnen ebensogut mit reinem Trinkwasser, wie mit destilliertem 
Wasser hergestellt werden. 

Das Wasser muB vor allem vollkommen klar, fa.rblos, ohne Geruch und storenden Ge
schmack sein und muB diese guten Eigenschaften auch nach 1-2tagigem Stehen noch be· 
halten. Namentlich beziiglich des Geruches und Geschmackes priife man sorgfaltig, denn auch 
ein sehr geringer Geruch kommt im fertigen Mineralwasser sehr deutlich zur Geltung, weil die 
entweichende Kohlensaure gewissermaBen Trager des Geruches wird. 

In Stadten mit Wasserleitung wird man das von dieser gelieferte Wasser unbedenklich 
ohne weiteres verwenden konnen. Woman auf Brunnenwasser angewiesen ist, lasse man es der 
gesetzlichen Vorschrift gemaLl von Zeit zu Zeit, nach den Erlauterungen zu der preuBischen 
Polizeiverordnung aile 2 Jahre, durch den zustandigen Sachverstandigen auf seine Brauchbar
keit priifen. 

II. 0 ie Salze. Die fiir die Herstellung der kiinstlichen Mineralwasser er
forderlichen Chemikalien bestehen meist aus Salzen. Man halt sie im ~esten Zu
stande oder - der Bequemlichkeit wegen - auch in Losungen von bestimmtem 
Gehalt vorratig. Die Starke dieser Losungen ist so EU bern essen, daB ein Auskristal· 
lisieren auch in der kiihleren J ahreszeit nicht eintritt. Die Chemikalien wahlt man 
in moglichster Reinheit; die im Deutschen Arznei buch oder einer anderen Pharo 
makopoe aufgenommenen Salze sollen den dort vorgeschriebenen Anforderungen 
entsprechen. ' 

Die Losungen stellt man zweckmaBigerweise in den Verhaltnissen 1: 10, 1: 10() 
und 1: 1000 her, und signiert, urn Irrtiimer zu vermeiden, die durch Ubersehen von 
Nullen leicht moglich sind, die im Verhaltnis 1: 10 bereiteten mit liD, die im Ver
haltnis 1: 100 bereiteten mit l/C und die im Verhaltnis 1: 1000 bereiteten mit 11M. 
Alle vorratigen Losungen sind mit destilliertem Wasser herzustellen. 

Am meisten gebraucht werden zur Mineralwasserherstellung folgende Verbindungen: 
Barium chloratum. Bari umchlorid. Chlor baTium. BaC~. Man lose 11,73 g des 

kristallisierten Salzes BaC~ + 2 H20 in Wasser und bringe das Gewicht der Losung auf 1000 g. 
Sie enthalt 10/0 des wasserfreien Salzes und wird bezeichnet: Bariumchlorid l/C. 

Calcium chloratUID. Calciumchlorid. Chlorcalcium. CaCI2• 200 g kristallisiertes 
Chlorcalcium, CaCl2 + 6 ~O, werden in etwa 800 g Wasser gelost. Die LOsung wird auf das spez. 
Gewicht 1,0841 bei 150 eingestellt und enthalt dann 10 0/0 des wasserfreien Salzes. Signatur: 
Calciumchlorid liD. 

Kalium chloratum. KaI'iumchlorid. Chlorkalium. Kel. 100 g deB Salzes werden 
in 900 g Wasser geliist. Rignatur: Kaliumchlorid liD. 
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Lithium chloratum. Lithiumchlorid. ChlorIithium. LiC!. Reines Lithiumchlorid 
wird in einem tarierten Porzellan· oder Platintiegel bis zum beginnenden Schmelzen erhitzt. 
Man liiBt im Exsiccator erkalten, wagt und lost das Salz in der 99·fach('n Gewichtsmenge Wasser. 
Signatur: Lithiumchlorid l/C. . 

Magnesium chloratum. Magnesiumchlorid. Chlormagnesium. MgC~. Die durch 
A uflosen von kristallisiertem reinem Magnesiumchlorid, MgCI2 + 6 H20, in Wasser erhaltene 
Losung wird auf das spez. Gew. 1,078 bei 150 eingestellt. Sie enthiiJt dann 10% wasserfreies 
Salz. Signatur: Magnesiumchlorid liD. 

Magnesium sulfuricum. Magnesiumsulfat. Schwefelsaure Magnesia. MgS04. 
Man lose 204,7 g des kristallisierten Salzes MgS04 + 7 H 2 0 in 795,3 g Wasser. Die Losung 
enthiilt 100/0 des wasserfreien Salzes und hat bei 150 das spez. Gewicht ],1053. Signatur: Magne· 
siumsulfat l/D. 

Natrium carbonicum. Natriumcarbonat. Kohlensaures Natron. N~C03. Da 
von dieser Losung groBere Mengen gebraucht werden, so bereite man aus 5-10 kg des kristal. 
lisierten Salzes und 10-20 kg Wasser einEl Losung und stelle sie auf das spez. Gewicht 1,106 bei 
150 ein. Sie enthiilt dann 10% des wasserfreien Salzes. Signatur: Natriumcarbonat liD. 

Natrium chloratum. Natriumchlorid. Chlornatrium. NaC!. Das gut getrocknete 
Salz wird im Verhiiltnis 1: 10 gelost. Spez. Gewicht bei 150=1,0734. Bezeichnung: Natrium. 
chlorid liD. Wiihrend man daran festhiilt, daB fiir die Bereitung dElr medizinischen Wiisser 
unbedingt das reine Salz verwendet werden muB, neigt man neuerdings der Ansicht zu, daB zur 
Herstellung des gewohnlichen Selterswassers ein gutes Tafelsalz, wie es im Haushalt benutzt 
wird, Anwendung finden kann. 

Natrium phosphoricum. Dinatriumphosphat. Phosphorsaures Natron. 
Na.2HP04. Man lose 25,24 g des kristallisierten, unverwitterten Salzes N~HP04 + 12 H20 
in 974,76 g Wasser; die Loaung enthiilt 10/0 des wasserfreien Salzes und wird signiert: Natrium. 
phosphat l/C. 

Natrium sulfuricum. Natriumsulfat. Schwefelsaures Natron. NasS04' Man 
lose 250 g des kristallisierten Salzes NasS04 + 10 H20 in 750 g Wasser und stelle diese Losung 
auf das spez. Gewicht 1,0918 bei 190 ein; sie enthiilt dann 10% des wasserfreien Salzes. Si· 
gnatur: Natriumsulfat liD. 

Strontium chloratum. Strontiumohlorid. Chlorstrontium. SrC~. Durch Auf· 
IOsan von 20 g kristallisiertem Strontiumchlorid in etwa 200 g Wasser und Einstellen der Losung 
auf das spez. Gewioht 1,0457 bei 150 erhiilt man eine Losung mit 5% des wasserfreien Salzes. 
Verdiinnt man sie mit dem Vierfachen ihres Gewiohtes Wasser, so erhiilt man die 10/oige Losung. 
Signatur: Strontiumohlorid l/C. 

Von Substanzen, die seltener bei der Bereitung der kiinstlichen Mineralwiisser Verwendung 
finden, seien noch erwiihnt: 

Calciumcarbonat. CaC03• Es wird das gefallte Calciumoarbonat der Germ. (s. u. 
Caloium) verwendet. Das in Wasser unliisliche Calciumcarbonat lOst sioh in kohlensiiurehaltigem 
Wasser unter Bildung von Caloiumbioarbonat. 

Calciumsulfat, kristallisiert. CaSO. + 2 H 20. Es wird gefiilltes Calciumsulfat 
(s. u. Calcium) verwendet. 

Ferrosulfat, kristallisiert. FeSO. + 7 H 20. Es wird das mit Weingeist gefiillte Ferro
sulfat der Germ. verwendet. Das Salz wird zur Herstellung von Eisenwiissern gebraucht und 
zweckmiiBig nicht erst in Wasser gelOst, sondern in fester Form ins MischgefiiB gegeben. 

Magnesiumcarbonat. Das in den Einzelvorschriften angegebene Magnesiumcarbonat 
MgCOs + 3 H 20 erhiilt man auf folgende Weise: Eine filtrierte Losung von 3 T. krist. Magnesium. 
sulfat in 10 T. Wasser wird in einem geriiumigen Kolben mit 2 T. Natriumbioarbonat versetzt 
und unter hiiufigem Umschwenken bis auf 400 (nicht hoher) erwiirmt. Naoh 2-3tiigigem 
Stehen wird der Niederschlag auf reinem Leinen gesammelt, abgepreBt, bei gewohnlicher Tern· 
peratur getrocknet und zerrieben. A ufbewahrung in gut schlieBenden Gliisern. Man kann 
auoh das basisohe Magnesiumcarbonat des Handels (Magnesium carbonicum) verwenden, wenn 
man dessen Gehalt an Magnesiumoxyd durch Gliihen bestimmt und auf die angegebenen Mengen 
MgCOs + 3 H 20 umrechnet. Letzteres enthiilt 290/0 MgO. In kohlensiiurehaltigem Wasser 
lOst sich das Magnesiumcarbonat unter Bildung von Magnesiumbicarbonat. 

Schwefelwasserstoff, H2S. Wird gewohnlich als Schwefelwasserstoffwasser angewandt. 
Man nimmt an, daB das bei mittlerem Druck und mittlerer Temperatur gesiittigte Schwefelwasser
stoffwasser in 10 oem 0,033 g oder 20 ccm Schwafelwasserstoffgas enthiilt. 

III. Die Kohlensaure. Zur Herstellung von Mineralwassern wird zur Zeit fast 
nur noch fl iissige Kohlensaure verwendet, die in guter Beschaffenheit im Handel 
zu haben ist. Von der Selbstbereitung des Gases aus Carbonaten wie Kreide, Marmor, 
Dolomit und Magnesit durch Zersetzung mit Salzsaure oder Schwefelsaure ist man 
beinahe ganz abgekommen, weil die erforderliche Apparatur ziemlich teuer ist und 
auch verhaItnismaBig viel Raum in Anspruch nimmt. Die fliissige Kohlensaure ist 
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der selbstbereiteten gasformigen Kohlensaure auBerdem insofern iiberlegen, als sie 
beim Uberleiten aus der Kohlensaureflasche in das MischgefaB sich ausdehnt und sich 
dabei stark abkiihlt, wahrend umgekehrt die selbstbereitete Kohlensaure durch die 
Gaspumpe komprimiert und dadurch erwarmt wird. ' 

Will man die Kohlensaure selbst bereiten, so verwende man zur Zersetzung von Calcium. 
carbonat (Kreide, Marmor) Salzsaure. Man muB dann aber durch ausreichende Wasch· 
vorrichtungen dafiir sorgen, daB del' entwickelten Kohlensaure etwa beigemischte Salzsaure· 
dampfe entzogen werden. Ais Waschmittel benutzt man in diesem Falle SodalOsung. Eine recht 
gute und verhaltnismaBig leicht zu reinigende Kohlensaure erhalt man aus Magnesit und 
Schwefelsaure. Da del' Magnesit selbst in fein gemahlenem Zustande nicht so leicht zersetz· 
lich ist wie z. B. Kreide odeI' Marmor, so empfiehlt es sich, namentlich gegen Ende des Prozesses, 
Warme zuzufiihren. Man arbeitet dann in del' Art, daB man den Magnesit mit del' 11/ 2-2fachen 
Menge lauwarmen Wassel's anriihrt und zu dem diinnen Brei lang sam konz. Schwefelsaure 
(660 B) flieBen liWt. Das Mengenverhaltnis richtet sich nach dem Gehalt del' Materialien; die 
Erfahrung hat gelehrt, daB man im allgemeinen gleiche Gewichtsmengen Magnesit und Schwefel· 
saure nehmen kann, wobei dann etwas Magnesit im UberschuB ist. Die Saure braucht nieht rein, 
muB abel' arsenfrei nein. Sollte die so erzeugte Kohlensaure etwa einen Geruch nach bitumi· 

Abb.150. Abb.151. 

nosen Stoffen aufweisen, so muB sie durch 
Waschflaschen geleitet werden, die mit einer 
Losung von Kaliumpermanganat gefiillt sind. 

Fliissige Kohlensaure. Fliissige Koh· 
lensaure wird in nahtlosen .stahlflaschen von 
10-20 kg Inhalt in den Verkehr gebracht. 
Eine solche Flasche stellt einen schlanken 
Eisenzylinder A dar, del' einen verbreiterten 
FuBansatz B triigt (Abb. 150). C ist eine 
Schutzkappe, die wahrend des Transportes 
zum Schutz fiir die Ventileinrichtung aufge· 
schraubt ist. Entfernt man diese Kappe, so 
sieht man das Ventil D, ferner ist bei E ein 
Schraubenstutzen vorhanden, an welchen wie 
in Abb. 150 ein S'lhlauchhahn, odeI' wie in 
Abb. 151 ein Reduzierventil angeschlossen 
werden kann. 

Wird das Ventil D im Sinne der Uhrzeiger-
Bewegung gedreht, so wird es geschlossen; wird 

f'S in entgegengesetzter Richtung gedreht, so wird es geoffnet, und die Kohlensaure stromt bei E 
aus. Da das Gas unter erheblichem Druck steht, so ist das Offnen des Ventils mit Vorsich~ 
zu bewerkstelligen, damit nicht unnotig Gas verloren geht oder gar Zertriimmerung etwa angeschlos· 
sener Apparate erfolgt. Solche Vorkommnisse werden vermieden durch Einschaltung eines Redu· 
zierventils (Abb. 151). Ein solches Reduzierventil wird unmittelbar an die Kohlensaureflasche 
mittelst einer Schraubenmutter angeschlossen. Offnet man das Ventil D, so kann durch Stellung 
del' Schraube S del' Druck so reguliert werden, daB bei G die Kohlensaure mit einem bestimmten, 
gleichbleibenden Druck ausstromt, der an dem Manometer abgelesen werden kann. Ein starkerer 
Druck kann hinter dem: Reduzierventil nicht auftreten. Entstromt der Kohlensaureflasche zuviel 
Kohlensaure, so blast das Ventil von einem bestimmten Druck aus gerechnet ab, d. h. del' Dber
schuB del' Kohlensaure entweicht durch das Sicherheitsventil V. 

Da bei 760 mm Barometerstand und 15 0 C 1 kg Kohlensauregas den Raum von 535 l ein
nimmt, so steIlen 10 kg Kohlensaure bei mittlerer Temperatur rund 5000 l, d. h. 5 cbm Kohlen
sauregas dar. 

Die fl iissige Kohlensaure des Handels ist in del' Regel von groBer Reinheit. Man 
kann von ihr verlangen, daB sie praktisch luftfrei ist. Sie muB ferner frei sein von fremdartigen, 
den Geruch und Geschmack beeinflussenden Beimengungen. Die einfachste Priifung auf solche 
Verunreinigungen bietet die Herstellung des Mineralwassers selbst. Fallt dieses unter Bedin
gungen, die sonst ein gutes Wasser liefern, schlecht aus, d. h. besitzt es iiblen Geruch oder Ge
schmack, so ist in del' Regel nul' die Kohlensaure dafiir verantwortlich zu machen. 

nber die chemische Priifung del' fliissigen Kohlensaure siehe S. 132. 
Fiir den Transport, die Aufbewahrung und die Handhabung der Kohlen· 

saureflaschen sind Polizeiverordnungen erlassen, die genau einzuhalten sind. Von Wichtig
keit ist, daB die Flaschen an einem kiihlen Ort VOl' Sauredampfen geschiitzt untergebracht 
sind und daB sie vor plotzlichen Erschiitterungen moglichst bewahrt werden. 

Fiir die regelmaBigen Verbraucher fliissiger Kohlensaure empfiehlt es sich iibrigens, die 
erforderlichen Flaschen nicht zu leihen, sondern als Eigmtum zu erwerben, da sich hierdurch 
der Preis der Kohlensaure wesentlich ermiWigt. 
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IV. Die Apparate. Die Anzahl der zur Erzeugung kiinstlicher Mineral
wasser konstruierten Apparate ist eine sehr groBe, da jede Apparatenfabrik mehrere 
besondere Modelle fertigt. AIle diese Apparate lassen sich aber auf einige Grund
typen zuriickfiihren. Bei der Aufstellung und Inbetriebnahme der Apparate sind die 
Bestimmungen der S. 494 erwahnten Polizeiverordnung zu beachten. 

A. Selbstentwickler. Dieser nicht sehr gliicklich gewahlte Name solI andeuten, daB die 
Sattigung des Wassers mit Kohlensaure nicht unter Anwendung von Pumpenapparaten, sondem 
unter dom von der entwickelten Kohlensaure erzeugten eigenen Gasdruck erfolgt. Rieraus ergibt 
sich, daB der ganze Apparat in allen seinen Teilen ein einziges drucksicheres GefiW darstellt, und 
daB deshalb alle einzelnen Teile so konstruiert sein miissen, daB sie einen hohen Gasdruck aus
halten. Sie miissen also gasdicht und druckfest sein. 

Diese Apparate haben heute eigentlich nur noch historisches Interease und es braucht 
deshalb auf sie nicht naher eingegangen zu werden. 

B. Pumpenapparate. Bei diesen wird die zu verwendende Kohlensaure aus Carbonaten 
nnd einer Mineralsaure bei gewohnlichem Druck entwickelt. Sie wird alsdann gereinigt, in Gaso
metem aufgefangen und mittelst geeigneter Saug-Druckpumpen in die Mischzylinder gepreBt. 
die das zu impragnierende Wasser bez. die zu impragnierende Salzlosung enthalten. 

Abb.152. 

In Abb. 152 ist A das Sauregefal3, B der Entwickler fiir die Kohlensaure, C vier Wasch
flaschen aus GIas (WoULFFsche Flaschen) mit Sicherheitstrichtern. Die gereinigte Kohlensaure 
wird unter der Gasometerglocke D angesammelt. Von hier wird sie mittelst der Kohlensaure
pumpe L durch die Leitung E in den kupfemen Waschzylinder F geleitet und hierauf durch 
die Leitung G in den Mischzylinder M gepreBt. Das fertige Mineralwasser gelangt durch die 
Leitung J nach dem Abfiillapparat K. Die Leitung H hat den Zweck, die nach dem Abfiillen des 
Mineralwassers in dem Mischzylinder 1\1 vf'rbleibende Kohlensaure wieder in den Gasometer zu
riickzuleiten. 

Die Rauptteile eines solchen Apparates sind demnach 1. Das EntwicklungsgefaB fiir Kohlen
saure nebst Waschvorrichtung, 2. Der Gasometer, 3. Die Gaspumpe, 4. Der Mischzylinder. 

Das EntwicklungsgefaB fiir Kohlensaure ist in der Regel aus Blei hergestellt, ebenso 
das dariiberstehende Sauregefal3. Die Gasometerglocke besteht zweckmaBigerweise aus Kupfer 
und ist mit einem Olfarbenanstrich versehen. Zur Aufnahme der Gasometerglocke dient entwooer 
ein kupfernes GefaB oder ein holzerner Bottich. Als Sperrfiiissigkeit wahlt man Wasser, nur 
wenn etwa mit dem Einfrieren des Gasometers zu rechnen ist, nimmt man statt dessen eine Salz
losung, z. B. Calciumchlorid- oder MagnesiumsulfatlOsung. - Ein sehr wichtiges Organ dieser 
Apparate ist die Kohlensaurepumpe. Sie arbeitet nUr dann zufriedenstellend, wenn die 
VentHe und die Stopfbiichsen gut abgedichtet sind; auch trage man Sorge dafiir, daB die mit 
dem Kohlensauregas in Beriihrung kommenden Dichtungsmaterialien geruchfrei sind. 

Damit die Kohlensaure frei von Luft erhalten wird, la l3t man bei einer neuen Fiillung des 
EntwicklungsgefaBes bei geoffneter Fiilloffnung die Entwicklung der Kohlensaure erst einige Zeit 
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andauern so daB die Luft aus dem GefaBe verdrangt und durch Kohlensaure ersetzt wird. Dann 
8chlieBt ~an das EntwicklungsgefaB und laBt nun auch durch die Waschflaschen erst einige Zeit 
den Gasstrom ins Freie treten, beY~r man die Kohlensaure unter der Gasometerglocke auffangt. 

Ist der Gasometerbottich mit frischem Wasser gefiillt worden, so liWt 'man die Gasometer
glocke, indem man den an ihrem hochsten Punkt befindlichen Hahn offnet, zunachst voll

standig unter Wasser untertauchen. so daB 
dieses durch den Hahn durchtritt. Alsdann 
schlieBt man den Hahn und laBt nun erst die 
Kohlensaure unter der mit Wasser gefiillten 
Glocke sich ansammeln. 

Abb. 15S a. Kleiner Mineralwasserapparat fllr f1llssige 
Kohlensante. A Kohlensanreflasche mit Rednzler
ventil und Manometer. B Mischzylinder mit Sicher-

heitsventil nnd Manometer. G Abfllllvorrichtung. 

C. Apparate ftil' fliissige Kohlensaure. 
Durch die Anwendung der fliissigen Kohlen
saure wird die Einrichtung der Mineralwasser
apparate ganz wesentlich vereinfacht. Bei Ap
paraten mit Mischzylindern besteht der ganze 
Apparat lediglich aus der Kohlensaureflasche 
mit Reduzierventil, dem Mischzylinder und der 
Abfiillvorrichtung. (Abb. 153 a.) An Stelle des 
Reduzierventils kann auch ein ExpansionsgefaB 
verwendet werden, das aus einem mit Manome
ter und Sicherheitsventil versehenen kupfernen 
Behalter von 100 lInhalt besteht. (Abb. 153 b.) 

Bei Benutzung fliissiger Kohlensaure ge
staltet sich die Herstellung kohlensaurer 
Wasser hochst einfach : Man bringt das zu 
impragnierende Wasser oder die zu impra
gnierende Salzlosung in das MischgefaB, ver
bindet dieses mit der Kohlensaureflasche, 
offnet diese so weit, daB die Kohlensaure mit 
dem gewiinschten Druck (meist 3--4 Atmo-
spharen) in das MischgefaB tritt und sattigt 

das Wasser alsdann dadurch, daB man die Riihrvorrichtung in Tatigkeit setzt usw. 
D. Kleinapparate. Verfiigt man iiber fliissig& Kohlensaure, so kann man mit Hilfe gewisser 

Kleinapparate auch relativ kleine Mengen kohlensaures Mineralwasser, 1.. B. eine oder mehrem 
Flaschen herstellen. Das ist fiir Heilwasser wichtig; fiir Erfrischungswasser kommen diese Ap
parate wegen ihrer sehr geringen Leistungsfahigkeit nicht in Frage. Abb. 154 zeigt einen Bolchen 
Apparat. Er besteht aus einem kngelformigen mit einem Rohransatz versehenen Gefii.B, das zur 
Aufnahme von KOhlensauregas dient. Bringt man nun eine mit Wasser bez. Salzlosung ge
fiillte Flasche mit dem Rohr in feste Verbindnng nnd offnet den in diesem befindlichen Absperr
hahn. so bilden Kugel, Rohe nnd Flasche ein einziges GefaB, das man mit Hilfe eines Hebels in 
schiittelnde Bewegung versetzen kann. Die in der Kugel vorhandene Kohlensanre wird hierbei 
Yom Wasser aufgenommen. 

Ahb. 153 b. GroBerer Mineralwaaserapparat fllr fIllssige Kohlen
saure. A Kohlensaureflasche. B Expansionskessel mit Mano
meter G und S;cherheitsventil H. J MischgefiiJ3. P Wasserpumpe. 

S A bfilllvorrichtung. Abb.154. 
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E. Kontinuierlich arbeitende Apparate. An Stelle der MischgefaBe, die nach dem Ab
fullen des in ihnen bereiteten Wassers jedesmal von neuem beschickt werden mussen, wodurch 
Zeitverlust entsteht, haben sich besonders zur Herstellung einfach zusammengesetzter Erfrischungs
wasser seit einer Reihe von Jahren die Rieselapparate eingefiihrt, mit denen neuerdings die 
Impragnierpumpen erfolgreich in Wettbewerb getreten sind. 

Die Rieselapparate von W. NOLL in Minden i. W. stellen hohe zylindrische GefaJ3e 
von geringem Durchmesser dar, in welchen das zu impragnierende Wasser iiber ein indifferentes 
Fiillmaterial herabrieselt, wahrend ihm von unten her KoWensauregas unter Druck entgegenstromt. 
Der durch Abb. 155 veranschaulichte Rieselapparat zerfallt in 3 Hauptteile: Mischzylinder, Druck
pumpe, Zylinder mit fliissiger KoWensaure mit Druckreduzierventil. Die in letzterem unter 
hohem Druck befindliche Kohlensaure wird durch das mit dem Zylinder verschraubte Druck
reduzierventil unter dem fiir die Mischung erforderlichen Druck von etwa 5 Atm. in den Misch
zylinder geleitet. Die Druckpumpe hat den Zweck, das Wasser gegen den im Mischzylinder 
herrschenden Gasdruck in den oberen Teil des Zylinders zu fordern. Das eingepumpte Wasser 
rieselt dann iiber eine aus Porzellankorpern bestehende Fiillung durch den mit Kohlensauregas 
gefiillten Zylinderraum nach 
unten, sattigt sich mit KoWen
saure und gelangt in den unte
ren, erweiterten Behalter des 
Zylinders. 

Die Impragnierungs
pumpen beruhen auf demsel
ben Prinzip wie die Rieselappa
rate, namlich dem, das Wasser 
moglichst zu zerteilen, um hier
durch einerseits die Abscheidung 
der Luft, andrerseits die Auf
nahme der Kohlensaure zu er
leichtern. In der Wirkung sind 
die Impragnierpumpen jedoch 
den Rieselapparaten iiberlegen, 
weil bei ihnen das zustromende 
Wasser durch Diisen gepreJ3t und 
hierdurch zu noch viel feinerer 
Verteilung gebracht wird, als es 
durch Rieselung moglich ist. 
Auch die Entfernung der Luft, 
die bei den Rieselapparaten Abb. 155. Abb. 156. 
durch das herabstromende 
Wasser beeintrachtigt wird, geht bei den Impragnierpumpen leichter von statten. 

Bei der mit elektrischem Antrieb versehenen SEITzschen Impragnierpumpe "Fjord" (A bb. 156) 
wird in einem besonderen Teil des Pumpenkorpers, der vollstandig von der Impragniervorrichtung 
getrtlnnt ist, ein hohes Vakuum erzeugt, wodurch in dem auf dem Sammelbehalter angeordneten 
GlasgefaJ3 ein stark luftverdiinnter Raum geschaffen wird. In diesen wird nun das zu impra
gnierende Wasser von selbst eingesaugt, durch einen Verteiler zu einer diinnen Wasserschicht von 
groJ3er Oberflache ausgedehnt und dadurch griindlich und vollkommen entliiftet, wahrend eine 
Schwimmervorrichtung den Zulauf reguliert. Das Wasser wird nun von der Impragnierpumpe 
aus dem Vakuumzylinder abgefiihrt und durch die Impragniervorrichtung gepreJ3t, wo es die 
Kohlensaure besonders gut aufnimmt, da es entliiftet ist. 

Bei den zuletzt beschriebenen Arten vonApparaten werden die Kohlensaure und das Wasser 
ohne Unterbrechung zugefiihrt; letzteres entweder mit Hilfe einer Pumpe oder besser durch 
AnschluJ3 des Apparats an eine unter 3-4 Atmospharen Druck stehende Wasserleitung. Hieraus 
geht schon hervor, daJ3 die genannten Apparate in erster Linie zur Herstellung gewohnlichen 
kohlensauren Wassers Verwendung Hnden sollen und daJ3 sie die alten Mischapparate nicht 
voH ersetzen konnen. Um diesem Mangel abzuheIfen, hat man das Alte mit dem Neuen ver
einigt, also z. B. MischgefaJ3e gebaut mit dariiber angeordneter RieseIsaule. In gleicher Weise 
laJ3t sich auch eine Kombination von Mischapparat und Impragnierpumpe herstellen. 

Das Impragnieren des Wassers mit Kohlensaure. Will man ein tadelloses kohlensaures 
Wasser herstellen, so hat man zu beachten, daJ3 sein groJ3ter Feind die atmospharische Luft ist. 
Jedes Wasser, das mit Luft in Beriihrung ist, lost eine gewisse Menge davon auf (3-5ccm im Liter). 
Die geloste Luft verdrangt etwa ihr 20 faches Volum Kohlensaure aus dem Wasser; auJ3erdem 
ist sie die Ursache fiir eine besondere Erscheinung: Wird namlich ein luftfreies Wasser mit Kohlen
saure impragniert und unter Druck auf Flaschen gefiillt, so entweicht zwar beim Offnen der Flaschen 
etwas Kohlensaure; die Hauptmenge aher bleibt im Wasser gelost und steigt nur sehr allmah
lich in Form kleiner Blaschen aus dem Wasser auf. Solches Wasser ist ein gutes kohlensaures 
Wasser! 1st dagegen lufthaltiges Wasser mit Kohlensaure (oder Wasser mit lufthaltiger KohIen-
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saure) gesattigt worden, so entweicht beim Offnen del' Flasche das Kohlensauregas unter heftigem 
Auisprudeln des Flascheninhalts plOtzlich. An dem in ein Glas gegossenen Wasser abel' nimmt 
man nahezu gar kein Auiperlen mehr wahr. Das ist schlechtes kohlensaures Wasser! 

Die Menge Kohlensaure, die das Wasser unter sonst gleichen Umstanden auflost, ist abhangig 
von dem Druck und del' Temperatur. Luftfreies Wasser nimmt etwa auf: 

Unter dem Druck von bei 5-80 C lO-150 C 
o (gewohnl. Druck) 1,3 Vol. 1,0 Vol. 
1 Atmosph. fTberdruck 2,5 2,0 
2 3,5 3,0 
3 ~3 ~8 
4 ~8 ~3 
5 ~ ~ 
6 5,7 5,0 
7 M ~ 

17-200 C 
0,9 Vol. 
1,8 
2,6 
3,3 
3,8 
4,2 
4,4 
4,5 

Ein Wasser, das 3 Volume Kohlensaure gelOst enthalten soli, ware demnach bei einer Tern
peratur von 120 unter dem Druck von 2 Atmospharen, hei einer Temperatur von 18 0 dagegen 
unter dem Druck von 3 Atmospharen zu sattigen. 

Beim Arbeiten mit Mischapparaten erfolgt die [mpragnierung mit Kohlensaure in der Weise, 
daB man das MischgefaB zunachst zu nicht mehr als 9/10 mit Wasser anflillt. Zu dem Zwecke flillt 
man es bis zum fTberlaufen voll. schlieBt mit del' VerschluBschraube die Fiilloffnung und liiBt 
durch fTberdriicken von Kohlensaure 1110 des Wassel's aus dem Abflillhahn wieder auslaufen. Will 
man dem Wass('r Salzlosungen zufiigen, so ist eine dem Volum diesel' Losungen entsprechende 
Menge Wasser auBerdem noch abzulassen. Enthalten die Losungen nul' Salze, die in gewohnliehem 
Wasser keine Triibungen bewirken, so konnen sie dem Wasser VOl' dem 1mpragnieren mit Kohlen
saure zugesetzt werden. 1m andern FaIle wird entweder das Wasser fiir sich oder nach Zusatz 
del' Alkalisalze unter maJ3igem Druck mit Kohlensaure gesattigt, worauf man den Druck auf
hebt, die iibrigen Losungen, die in dem nun schon kohlensaurehaltigen Wasser keine Triibungen 
mehr hervorbringen, hinzugibt und die 1mpragnierung zu Ende fiihrt. Die Entliiftung ge
schieht hierbei in del' Weise, daB man, sobald del' Druck eine bestimmte Hohe, z. B. 2 odeI' 3 
Atmospharen erreicht hat, d~n KohlensaurezuiluB sowie das Riihrwerk abstellt, den Apparat 
kurze Zeit del' Ruhe iiberlaBt und dann den Abschlaghahn bzw. die Verschraubung del' Fiill
offnung offnet, wodurch die Luft entweicht. Das Verfahren ist, wenn notig, zu wiederholen. 

Nach dem Entliiften sattigt man das Wasser bei dem gewiinschten Druck. Ob die Sattigung 
ereicht ist, erkennt man wie folgt: Angenommen, sic soll hei 4 Atmospharen erfolgen, und das Mano
meter hat diesen Druok bereits angezeigt, so unterbricht man die Zuiiihrung der Kohlensaure, 
laBt aber die Riihrvorrichtung weiterlaufen. Geht nun das Manometer zuriick, so ist der geforderte 
Sattigungsgrad noch nicht erreicht, und es muB eine weitere Menge Kohlensauregas zugegeben 
werden; bleibt es dagegen auf 4 Atm. stehen, so ist die Sattigung beendet. 

Entnimmt man in diesem Zustande eine Probe des Wassel's, so dad dieses nicht milchig triibe 
aussehen, sondern es muB klar sein und die Erscheinung des lange Zeit anhaltenden Perl ens 
zeigen. 1st dies nicht der Fall, so ist die 1mpragnation nicht vorschriftsmaBig ausgefiihrt worden 
bzw. ist die Entliiftung des Wassers ungeniigend gewesen. Bei Wassern, die leicht oxydierbare 
Verbindungen (z. B. Eisenoxydulverbindungen) erhalten, ist ein mehrmaliges Entliiften unter 
allen Umstanden zu empfehlen, ebenso die Verwendung einer vollkommen luitfreien Kohlensaure. 

Der Sattigungsdruck betragt fiir die meisten Wasser 3-4 Atmospharen; Wasser fiir 
Syphons erhalt etwa 5, solches fiir Ausschankzylinder 6-7 Atmospharen Druck. 

Das Abfiillen des Mineralwassers. Das AbfiiIlen erfolgt mittels besonderer Vorrichtungen. 
Das Wesentliche bei ihnen besteht darin, daB die zu fiillende Flasche mit Hilfe eines Pedals fest 
gegen eine starke Gummidichtung gepreBt wird, die den Auslaufstutzen des Abfiillhahns um
schlieBt. Hierdurch wird erreicht, daB das ausstromende Wasser in die Flasche gelangen kann, 
ohne daB ein Druckverlust entsteht. Die in del' Flasche enthaltene Luft laBt man durch BEltatigung 
des Abspritzhahns bez. -ventils entweichen. Wahrend des Abfiillens des Mineralwassers gibt man 
dem MischgefaB einen fTberdruck von etwa 1 Atmosphare, da sonst in dem MaBe, in dem es sich 
entleert, ein Sinken des Drucks und dementsprechend auch ein Austreten del' im Wasser gelost 
gewesenen Kohlensaure eintreten wiirde. Sehr handlich ist del' Nova-Abfiiller del' Firma 
W. NOI,L, Minden i. W. (Abb. 157), bei dem durch Drehen einer Handkurbel das Wasserventil 
geoffnet und gleichzeitig automatisch £lin Drahtgitter oder gelochtes Blech als Schutzvorrichtung 
gegen etwa fortfliegende G1asscherben vor die Flasche geschoben wird. Mit derselben Kurbel 
wird beirn Weiterdrehen auch das Abspritzventil bedient. 

In groBeren Betrieben benutzt man auBer den Einzelabfiillern auch A bfiillmaschinen 
und Gegendruckabfiillapparat e. Erstere sind rotierende Apparate mit 6 oder mehr Fiill
kopfen, zu deren Bedienung 2 Mann erforderlich sind. Del' eine von ihnen setzt die leeren Flaschen 
unter, del' andere nimmt die gefiillten fort und verschlieBt sie. Das Fiillen und Abspritzen besorgt 
die Maschine selbsttatig. Abb.158 zeigt den "Weltmeister"-Abfiillapparat von GebriiderScHlFFLER 
in Berlin, N 4. Bei den Gegendruckfiillern tritt das kohlensaure Wasser zunachst in einen 
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horizontal gelagerten Zylinder, der als Reservoir dient und mit unter ihm angeordneten 4-8 Ab· 
fiillvorrichtungen in Verbindung steht. Durch die Betatigung eines Fiillhebels wird zunachst 
das Flascheninnere mit dem Luftraum des Reservoirs verbunden, und dadurch der Druckaus. 
gleich zwischen beiden hergestellt. Dann offnet sich das Wasserventil, und das kohlenAaure 
Wasser lauft in die Flasche, wahrend die darin enthaltene Luft in das Reservoir entweicht. 

Al>b. 157. 

Hat sich die Flasche gefiillt, so hort der weitere ZufluB von selbst auf. 
Der den A pparat bedienende Arbeiter hat auch hier nichts weiter zu 
tun, als leere Flaschen anzusetzen lllld gefiillte abzunehmen und zu 
verschlieBen. 

Nach § 8 der preuBischen Polizeiverordnung sind den Arbei
tern beim Fiillen und Drahten zweckentsprechende Schutzbrillen 
sowie geeignete Schutzmittel fiir die Handgelenke und Schiirzen 
!LUS Leder, Gummi oder starkem Zeuge, beim Fiillen auBerdem 
Schutzkorbe oder Schutzschirme zur Verfiigung zu stellen. Die 
Arbeiter haben sich dieser Schutzmittel zu bedienen. 

Die Flaschenverschliisse. Der VerschluB der Flaschen er
folgt bei den medizinischen Wassern meist noch durch Korke, die 
durch eine Drahtschlinge festgehalten werden. Fiir Erfrischungs
wasser werden dagegen besonders die Patentverschliisse ver
wendet, mit Gummidichtungen versehene Porzellandeckel, die 
mit Hilfe von starkeren Metalldrahten an den Flaschen befestigt 
sind und ein leichtes Offnen und WiederverschlieBen gestatten. 
Diesem Vorzug steht der Nachteil gegeniiber, daB diese Verschliisse 
in der Anschaffung verhaltnismaBig teuer sind und daB die aus ver
zinntem oder verzinktem Eisen bestehenden Metallteile durch 
Bildung von Rost allmahlich unansehnlich werden. Auch kommt 
es vor, daB die Gummischeiben dem Wasser einen unangenehmen 
Geschmack erteilen. 

Vielfach werden auch Flaschen mit Kugel verschl iissen 
verwendet, bei denen eine Glaskugel 1m Halse der Flasche durch 
den Druck der Kohlensaure gegen eine in der Miindung der 
Flasche eingelegte 

Gummischeibe ge
driickt wird. Der Ver
schluB liiBt sich einfach 
dadurch offnen, daB 
man die Kugel nach 
unten driickt. Eine 
Einschniirung im Halse 
der Flasche verhindert, 
daB die Kugel in die 
Flasche hineinfallt. 

Flaschen, die an 
der Miindung beschii
digt sind, und schad
hafte Gummidichtun
gen diirfen nicht ver
wendet werden. 

Von England her 
haben sich die Kro. 
nenkorkverschl iisse 
eingefiihrt.. Das sind 
Metallkapseln mit ge
rieftem Rand und einer 
diinnen Kor keinlage, 
die durch eigens dazu 
konstruierte Maschinen 
auf die mit einem be· 
sonders geformten Kopf 

Abb.158. 

,ersehenen Flaschen l1ufgepreBt werden. Diese Verschliisse geniigen in bezug auf Aussehen_und 
Reinlichkeit sehr hohen Anspriichen; sie werden aber die Patentverschliisse so leicht nicht.ver
drangen, weil sie sich nur mit Hilfe eines besonderen Instruments offnen lassen. 

Vorschriften zur Nachbildung der wichtigeren natiirlichen Mineralwasser. Die 
angegebenen Mengen beziehen sich durchweg auf die Mengen von 
]00 kg des fertigen Mineralwassers. Samtliche Wasser werden unter einem Druck 
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von 3-4 Atmospharen impriigniert. Sie enthalteD daDn zwar in der Regel mehr 
Kohlensaure als die ihnen entsprechenden natiirlichen Mineralwasser, doch entweicht 
dieser ttberschuB beim kurzen Stehen des Wassers im Trinkglase. 

Die wagerechten Striche bei den Zahlen bedeuten, daB die von einem Striche 
bis zum anderen angegebenen Chemikalien zu einer Losung vereinigt werden konnen. 
da sie keine unloslichen Verbindungen miteinander eingehen. 

Soweit es irgend moglich ist, werden aile Saize nur in klar filtrierter Losung dem zu im
pragnierenden Wasser zugesetzt. Und zwar fiigt man zuerst die SaIze der alkalischen Erden 
hinzu, mischt gut durch und gibt dann erst die Saize der Alkalien dazu, besonders wenn 
die letzteren mit den ersteren in gewohnlichem Wasser unlosliche Verbindungen bilden. Die 
Carbonate und Sulfate der Erdalkalien lillt man, wenn es irgend angangig ist, sich durch Wechsel
zersetzung im Wasser selbst bilden. Sie losen sich dann im frisch gefillten Zustande bei Zutritt 
von Kohlensaure leicht auf. Trockenes Calciumcarbonat und kristallisiertes Magnesiumcarbonat 
miissen, selbst wenn sie zu sehr feinem Pulver zerrieben und mit Wasser angeriihrt wurden, 
4-6 Stunden mit dem kohiensauren Wasser in Beriihrung bleiben, um vollstandig in Losung zu 
gehen. 

Bei der Herstellung medizinischer Mineralwasser kann man des Zumischers nicht ent
behren. Dieser Apparat dient dazu, dem Wasser, wenn es schon mit Kohiensiure gesittigt ist, 
die verschiedenen SalzlOsungen zuzusetzen, deren schwerlosliche Umsetzungsprodukte in kohlen
siurehaltigem Wasser loslich sind. Um den Zutritt von Luft durch den Zumischer zu vermeiden, 
Iallt man das zweite Abblasen der Kohiensaure nicht durch den Ablallhahn, sondern durch den 
Zumischer erfolgen. 

Bei der Bereitung der Eisensauerlinge ist die Verwendung Iuftfreien Wassers und 
luftfreicr Kohiensaure unumganglich notwendig. 1m anderen Faile wird der Eisensauerling 
triibe und gibt ockerartige Niederschlage. Eisensauerlinge, weiche reichlich Ferrocarbonat 
enthalten, lassen wahrend der Aufbewahrung an einem zu kiihien Ort leicht einen weilllichen 
Bodensatz fallen, der aber bei mittlerer Temperatur wieder in Losung geht. 

Die Eisenoxydulsalze, weiche zur Bereitung der Eisensiuerlinge verwendet werden, sind 
das durch Weingeist gefallte Ferrosulfat, FeSO, + 7 H 20, und das an der Sonne teilweise 
entwasserte Ferrochiorid, FeCI2 + 2 H 20. Damit die Losungen dieser Salze sich nicht oxy
dieren, werden sie erst kurz vor der Verwendung bereitet, und zwar mit einem Zusatz freier 
Saure. Aus diesem Grunde ist in den spater folgenden Vorschriften freie Saure aufgefiihrt. 

Enthalten die nachzubildenden Wasser nicht geniigend Chloride oder Sulfate, um die 
Verwendung der soeben genannten Saize zu ermoglichen, so verwendet man reduziertes 
Eisen, welches vor der Entliiftung des Wassers direkt in das Mischgefall eingeschiittet wird. 
Die Auflosung des reduzierten Eisens dauert indessen geraume Zeit, es ist haufig 12- und 
mehrstiindige Einwirkung des kohlensauren Wassers erforderlich. Wahrend dieser Zeit ist 
natiirlich das Wasser unter maBigem Kohlensauredruck (2 Atmospharen) zu halten. Erst nach 
erfolgter AuflOsung des Eisens verstarkt man den Druck und macht das Wasser fertig. 

Sch wefel wasser lassen sich nicht so darstellen, dall man dem 1nhalt des MischgefaBes 
etwa Schwefelwasserstoffwasser oder eine Losung von Natrium- oder Kaliumsulfid zusetzt. 
Vielmehr gibt man abgemessene Mengen Schwefelwasserstoffwasser oder der Sulfidlosungen 
in jede einzelne Flasche und fiillt sie darauf mit dem fertigen Wasser vall. 

Zusammensetzung der gangbarsten kiinstlichen Mineralwasser. 

Apenta. Analyt. LIEBERMANN. BllIn. Analyt. GINTL 1889. 
Berechnet: B. FIsCHRR. Berechnet B. FUlCHER. 

Natrlumsllicat Na.SIO. 2,033 g 
Natrlumcarbonat Na.CO. 59,00 " 
Natriumchlorid NaCl 187,20 " 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H.O 2,950 " 
Calclumsulfat CaSO.+2H.O 232,84 " 
Natriumsulfat Na.SO. 1464,16 " 
Magnesiumsulfat MgSO. 2449,68 " 

Natrlumsllicat Na.SiO. 12,693 g 
Natrlumphosphat Na.PO. 0,0947 " 
Natrlumsulfat NaaSO. 5,4315 " 
Natrlumchiorld NaCl 34,6342 " 
Llthiumchlorid LiCl 2,2553 " 
Kaliumcarbonat K.CO. 19,188 
Natrlumcarbonat Na.CO. 371.241., 
Ferrosulfat krist. FeSO.+7H.O--O,6756" 
Chiorwasserstoff HCl 1,248 
Manganosuifat MnSO. + 4H.O 0.0222 .. 
Alumlniumchiorid AlCl. 0,07853 " 
Calclumsulfat CaSO. + 2H.O 62,457 
Magnesiumsulfat MgSO. 24,969 

Apolllnaris. Nach RASPE; Analyt. unbekannt. 
Berechnet von B. HIRSCH. 

Natriumbicarbonat NaHCO, 216,985 g 
Natriumchiorld NaCl 4,4695 " 
Natriumsilicat Na.SiO. 2,7856 .. 
Calciumchlorld CaCi. --28,945 -;; 
Magnesiumcarbonat MgCO. + 3H.O-42,773 " Bocklet In Bayem. Stahlquelle. Analyt. 
Magneslumsuifat MgSO. 16,731 " KASTNER. 1837. Berechnet B. FISCHER. 
Ferrosulfat krist. FeSO, + 7H.O~;, Natriumsillcat SiOaNa. 5,612 g 
Chlorwasserstoff Hel 1,6668" Natriumcarbonat Na.CO. 93.Q<I~-" 

Die Angaben bezithen ,i<:h aut die HerstelluflfI V01I 100 kg Mimra.lwaBltr. 
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Aluminiumchlorid 
Ferrosulfat kryst. 
Manganochlorid 
Schweiels.-Anhydrid 0) 
Calciumchlorid 
Magnesiumchlorid 
Magnesiumsulfat 
Magnesiumcarbonat 
Kaliumcarbonat 

AWl, 0,0785 g 
FeSO. + 7H.0 18,3 
MnCI. + 4H.0 0,028" 
SO, 1,000 " 
CaCi. 90,8" 
MgCI. 43,272 " 
MgSO. ~,851--
MgCO, + 3H.0 63,8 
K.CO. 1,70 

('udowa. Eugenquelld. Analyt. P. JESERICH. 
Berechnet B. FISCHER. 

Natriumsilicat 
Natriumarsenit 
N atrium phosphat 
Natriumcarbonat 
Kaliumcarbonat 
Lithiumchlorid 
Aluminiumchlorid 
Manganochlorid 
Ferrosulfat krist. 
Schweiels.-Anhydrid *) 
Calciumchlorid 
C'alciumsulfat 
C'alciumcarbonat 
Magnesiumcarbonat 

Na,SiOs 
Na.AsO, 
Na.PO. 
Na,CO. 
K.CO. 
LiCl 
AWl. 
MnCl.+4H,O 
FeSO.+7H.0 
80, 
CaCI. 
CaSO.+2H,O 
CaCO, 
MgCO.+3H.0 

11,082 g 
0,233 " 
0,531 " 

107,6 " 
10,23 " 

0,595 " 
4,11 " 
0,75 " 

11,51 " 
3,143 " 

-- 6,216" 
22,68 " 
21,94 " 

5,416 " 

eudowa. TrinkquelJe. Analyt. DUFLOS 
Berechnet B. HIRSCH. 

Kaliumsulfat K.SO. 
Natrinmbicarbonat NaHCO. 
Natriumphosphat Na,PO. 
Natriumsllicat Na.SiO. 
Natriumsnlfat Na.SO. 
Calciumcarbonat CaCO. 
Calcinmchlorid CaCi. 
Magnesiumsulfat MgSO. 
Ferrosulfat krlst. Fe80. + 7H.0 
Manganosulfat MnSO. + 4H,0 
Natriumarseniat Na,AsO. 

0,52 g 
163,15 " 

0,71 " 
18,646 " 
0,741 " 

39,385;. 
11,450" 

- 22,40If" 
- -6,446 " 

0,361 " 
--0,15 ,t 

Drlburg. Hauptquelle. Analyt. FRESENlUS. 
1866. Berechnet B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na.SiO, 
Natriumphosphat Na.PO. 
Natriumnitrat NaNO. 
Lithiumchlorid LiCl 
Ammoniumchlorid NH.Cl 
Kaliumsulfat K.SO. 
Natriumsulfat Na.SO. 
Aluminiumchlorid AWl. 
Manganochlorid MnCl. +4H.0 
}'errosulfat krist. FeSO. + 7H.0 
Schwefels.-Anhydrid *) SO, 
Bariumchlorid BaCi. 
Strontiumchlorid SrCl. 
Calciumchlorid CaCi. 
Magnesiumsulfat MgSO. 
Calciumsulfat CaSO. + 2H.0 
Calriumcarbonat CaCO. 

5,9674 g 
0,0594 " 
0,0452 " 
0,0354 " 
0,1988 " 
2,2246 " 

38,0956 " 
-0,0280 " 
0,5349 " 

12,9300 " 
5,000 " 
0,of33 " 
0,4084 " 
6,354 .. 

59,88 " 
101,791 " 
112,1927 " 

Eger. Franzensbrunnen. Analyt. 
BERZELIUS-BAUER. Berechnet B. HIRSCH. 

Natriumjodid NaJ 
Natriumbromid NaBr 
Ammoniumchlorid NH.CI 
Natriumphosphat Na,PO. 
Natriumsilicat Na.SiO, 
Kaliumsulfat K,SO. 
Natriumchlorid NaCl 
Natriumcarbonat Na.CO. 
Natriumsulfat Na.SO. 
Strontiumchlorid SrCl. 
Aluminiumchlorid AWl, 
Calciumchlorid CaCi. 
Magnesiumsulfat MgSO. 
Lithiumcarbonat Li.CO, 
Schwefels.-Anhydrid 0) SO, 
Manganosulfat MnSO. + 4H.0 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7 H 20 

0,0015 g 
0,105 " 
0,271 " 
0,424 

12,523 " 
12,617 .. 
91,838 

107,415 " 
285,259 " 

0,042" 
0,203 " 

26,328 " 
12,500 .. 

-0,482 H 

8,212 " 
1,086 " 
7,334 " 

Eger. Salzbrunnen. Analyt. BERZELIUS. 1822. 
Bereclmet: B. HIRSCH. 

Natriumphosphat Na.PO. 
Natriumsilicat Na.SiO, 
Natriumchlorid NaCI 
Natriumcarbonat Na.CO. 
Natriumsulfat Na.SO. 
Strontiumchlorid SrCI. 
Aluminiumchlorid AICI, 
Calciumchlorid CaCi. 
Magnesiumsulfat MgSO. 
Lithiumcarbonat Li.CO. 

0,288 g 
12,973 " 
90,917 " 

101,827 " 
246,217 " 

0,037 " 
0,135 " 

21,876 " 
14.860-" 
0,-350" 

Manganosulfat MnSO.+4H,O 0,302" 
2,183 " 
8,503 " 

Ferrosulfat krist. FeSO. + 7 H.O 
Schwefels.-Anhydrid *) SO, 

Ems. Kesselbrunnen. Analyt_ FRESENIUS. 
1871. Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na.SiO. 9,8698 g 
Natriumphosphat Na.PO. 0,0892 " 
Natriumjodid NaJ 0,00035 " 
Natriumbromid NaBr 0,04545" 
Natriumcarbonat Na.CO, 164,73 
Natriumchlorid NaC! 67,803 
Kaliumcarbonat K.CO, 3,465 
Aluminiumchlorid AWl. -O~02198 " 
Manganochlorid MnCl, +4H.0 0,041 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H,0 0,566 
Schweiels.-Anhydrid 0) SO. 2,000 
Lithiumchlorid LiCl 0,4134 " 

.Strontiumchlorid SrCI, 0,149 
Bariumchlorid BaCI. 0,1077 " 
Calciumchlorid CaCi. 16,928 .. 
Magnesiumchlorid MgCI. -- 13,5434 ~, 
Ammoniumsulfat (NH.loSO. 0,6699" 
Natriumsulfat Na.SO. 0,5455 " 

Ems. Kranchen. Analyt. FRESENIUS. 1871. 
Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na,SiO, 
Natriumphosphat Na,PO. 
Natriumjodid NaJ 
Natriumbromid NaBr 
Natriumcarbonat Na,CO, 
Natriumchlorid NaCl 
Kaliumcarbonat K.CO, 
Aluminiumchlorid AWl, 
Manganochlorid MnCl. +4H,0 

10,1142 g 
0,1841 " 
0,00224 " 
0,03398 " 

164,9 
63,625 

Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H.0 

2,916 " 
0,01282 " 
0,0215 .. 
0,3455 .. 
1,691 Schweiels.-Anhydrid *) SO, 

Lithiumchlorid LiCl 
Strontiumchlorid SrCI. 
Bariumchlorid BaCi. 
Calciumchlorid CaCl, 
Magnesiumchlorid MgCI. 
Ammoniumsulfat (NH.),SO. 
Magnesiumsulfat MgSO. 

-0,2916 ,. 
0,1935 
0,0885 .. 

-16,663 
13,395 

0,2219 
2,484 

Fachlngen. Analyt. FRESENIUS. 1866. 
Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na.SiO. 5,1849 g 
Natriumborat B.07Na. + 1OH.O 0,0707 " 
Natriumiodid NaJ 0,00095 " 
Natriumbromid NaBr 0,02343 " 
Natriumnitrat NaNO, 0,0963 " 
Ammoniumchlorid NH.Cl 0,1512 " 
Lithiumchlorid LiCl 0.5219 .. 
Kaliumchlorid KC! 0,8074 .. 
Manganochlorid MnCI, + 4H.0 f,ii92 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7 H,O 0,907 
Schweiels.·Anhydr.*) SO, 1,939 
Bariumchlorid BaCi. - 0,026 
Strontiumchlorid SrCI. 0,333 
Calciumchlorid CaCl, 5,0988 " 
Magnesiumchlorid MgCI. 42,826 
Calciumcarbonat CaCO. 38,83 
Natriumcarbonat Na.CO. 305,56 

Frledrlchshall. Analyt. B. FISCHER. 1894. 
Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na.SiO. 
Natriumbromid NaBr 

2,2863 g 
0,809 " 

Die Angaben bedehen :nch auf die HnBteUung von 100 kg Mineralwa •• er. 

*) Fiir 1 T. Schwe1e\saureanhydrid sind 1,25 T. reine Schwefelsaure von 98 0 / 0 H.SO. zu verwenden. 
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Caleiumehlorid 
Magnesiumehlorid 
N atriumehlorid 
Kaliumsulfat 
MagnesiumsuUat 
Natriumcarbonat 

CaCi. 
MgCl. 
NaCl 
K.SO. 
MgSO. 
Na.CO. 

84,777 g 
23,63 

1090,27 .. 
-- 17,100 ;, 
1164,128 .. 
- 33,29--

Gellnau. Analyt. FRE8ENIU8. 1857. 
Bereehnet: B. HIRSCH. 

Natriumphosphat 
Natriumehlorid 
Natriumsulfat 
Kaliumsulfat 
Natriumsilleat 
Natriumearbonat 
Bariumchlorid 
Ammoniumehlorid 
Caleiumearbonat 
Magnesiumcarbonat 
Manganoehlorid 
Ferroehlorid 

Na.PO. 
NaCl 
Na.SO. 
K.SO. 
Na.SiO. 
Na.CO. 
BaCl. 
NH.CI 
CaCO. 
MgCO.+3H.0 
MnCl. 
FeCI. 

0,037 g 
0,358 .. 
0,853 .. 
1,762 .. 
5,030 .. 

73,501" 
" 0,020 .. 

0,098 .. 
'-----:14,059 " 

39,144 " 
0,366 .. 
3,041" 

G1eBhiibel. Sauerbrunnen. Analyt. KAUER. 
1860. Bereehnet: B. HIRSCH. 

Natriumehlorid NaCI 
Natriumsulfat Na.SO. 
N atriumsilieat N a.SiO. 
Natriumcarbonat Na.CO. 
Caleiumcarbonat CaCO. 
Magnesiumcarbonat MgCO. + 3H.0 
Aluminiumehlorid AlCl. 

1,133 g 
1,448 .. 

11,590 .. 
78,233 .. 
16,00 " 
14,967" . 
0,86 " 

Ferrosulfat krist. FeSO. + 7 H.O ---2,i57-;-, 

Hellbrunn. AdelhaidqueUe. Analyt. EGGER. 
188l. Bereehnet: B. FIsCHER. 

Natriumsilieat Na.SiO. 2,5416 g 
Natriumbromid NaBr 5,884 .. 
Natriumjodid Na.T 3,012 .. 

. Kaliumchlorid KCI 0,523 .. 
Natriumsulfat Na.SO. 1,8957 .. 
Natriumehlorid NaCl 487,20 
Natriumcarbonat Na.CO. 98,89 
Aluminiumchlorid AlCl. 0,262 g 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H,0 0,0772 .. 
Calciumchlorid CaCl. 5,035 .. 
Magnesiumchlorid MgCl, 2,708 " 
Strontiumchlorid SrCl. 0,6432 .. 

Homburg, Elisabethbrunnen. Analyt. 
FRESENIUS. 1864. Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsillcat Na,SiO. 5,3578 g 
Natriumphosphat Na.PO. 0,0993 .. 
Kaliumbromid KBr 0,3704 " 
Kaliumjodid KJ 0,0039 .. 
Litbiumehlorid LiCl 2,162 .. 
Ammoniumchlorid NH.CI 2,189 .. 
Kaliumchlorid KCI 34,021 .. 
N atriumchlorid N aCl 794,453 .. 
Natriumearbonat Na.CO. 168,868 .. 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7 H.O 5,552 .. 
Manganochlorid MuCI. +4H.0 0,262 .. 
Chlorwasserstoff HCI 5,15 
Bariumchlorid BaCl. -----0;0897' .. 
Strontiumchlorid SrCI. 1,532 .. 
Calciumchlorid CaCl. 238,010 .. 
Magnesiumchlorid MgCI. 76,24 
Kaliumsulfat K.SO. 0,435 .. 

Hunyadl JAnos. Analyt. FRESENIU8. 1878. 
Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na.SiO. 2,2810 g 

Jastrzemb (Kiinlgsdorf-Jastrzemb). Analyt. 
SC;aWARZ. 1864. Bereehnet: B. HIRSCH. 

Natriumsilicat NaoSiO. 0,447 g 
Kaliumchlorid KCI 0,868 .. 
Kaliumjodid KJ 2,011 .. 
Kaliumbromid KBr 3,066 " 
Natriumcarbonat Na.CO. 5,189 .. 
Natriumchlorid NaCl 1138,553 .. 
Magnesiumchlorid MgCl. -', 36,16~ 
Calciumchlorid CaCl. 59,881 ,. 
Ferrochlorid FeCI. 0,471 .. 
Chlorwasserstoff HCI 0,268 .. 

Kar1sbad. Sprudel.. Analyt. LUDWIG u. 
MAUTHNER. 1879. Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na.SiO. 14,538 g 
Natriumphosphat Na.PO. 0,069 
Natriumborat B.07Na. + 10H.0 0,764 .. 
Natriumfluorid NaF 0,508 
Litbiumchlorid LiCI 1,417 
Natriumcarbonat Na.CO. 177,212 .. 
Natriumchlorid NaCI 64,353 .. 
Aluminiumchlorid AlCl. 0,1047 .. 
Ferrosulfat krist. 'eSO.+7H.0 0,7333" 
Manganochlorid MnCI. + 4H,0 0,028 " 
Schwefels.-Anhydr.*) SO. 2,000 .. 
Natriumsulfat Na.SO, ' 208,42 
Kaliumsulfat K.SO, 18,64 
Magnesiumsulfat MgSO, 23,79 
Strontiumchlorid ' SrCI, 0,046 " 
Calciumchlorid CaCl. 35,76 ,. 

Die Karlsbader Quellen sind in bezug auf die in 
Ihnen geliisten festen Bestandteile samtlich von 
gleicher Zusammensetzung; sie unterscheiden sieh 
voneinander nur durch den verschiedenen Ge
halt an geliister Kohlensaure und durch die ver
schiedene Temperatur. Diese ist filr die wich
tigeren Quellen die folgende: Sprudel 72,5' C. -
Bernhardsbrunn 60,7' C. - Felsenquelle 
59,7' C. - SehloBbrunn 49,0' C. - Miihl
brunn 48,0' C. - Marktbrunn 41,0' C. - EIi
sabethquelle 40,7' C . 

Klsslngen. Pandur. Analyt. LIEBIG. 1856. 
Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na.SiO. 0,8336 g 
Natriumphosphat Na.PO. 0,552 " 
Natriumnitrat NaNO. 0,3526 .. 
Natriumbromid NaBr 0,7094 .. 
Lithiumchlorid LICI 1,6802 " 
Natriumchlorid NaCl 414,150 " 
Natriumcarbonat Na,CO. 123,700 " 
Ferrosulfat krist. FeSO.+7H.0 ~1 ~ 
Chlorwasserstoff HCI 5,07 
Kaliumsulfat K.SO, 28,190 
Magnesiumsulfat MgSO. 63,979 .. 
Magnesiumchlorid MgCl. 22,905 .. 
Ammoniumchlorid NH.CI 1,208 .. 
Calciumchlorid CaCl. 137,300 .. 
Kissingen. Rakoczy. Analyt. LIEBIG. 1856. 

Berechnet: B. FISCHER. 
NatriumsiJicat Na.SiO. 
Natriumphosphat Na.PO. 
Natriumnitrat NaNO. 
Natriumbromid NaBr 
Lithiumchlorid LiCl 
Natriumchlorid NaCI 
Natriumcarbonat Na.CO. 
Ferrosulfat krist. FeSO, +7H.0 
Chlorwasserstoff HCI 
Kaliumsulfat K.SO, 
Magnesiumsulfat MgSO. 
rualiDesiumchlorid MgCl. 
Ammoniumchlorid NH,CI 
Calciumchlorid CaCl. 

2,623 g 
0,5936 .. 
0,9303 .. 
0,8382 .. 
2,0032 .. 

443,323 " 
122,972 .. 
-'7,568;, 

5,070 .. 
33,504 .. 
66,820 .. 
25,987 " 

0,286 
-150,150 .. 

Natriumcarbonat Na.CO. 90,496.. Krankenhell. Bernhards- od. Jodschwefel-
Natriumchlorid NaCI 28,683 " Quell e. Analyt. FREBBNIUS. 1852. 
Natriumsulfat Na.SO. 1980,354 .. Berechnet: B. HIRSCH. 
Magnesiumsulfat MgSO, 1949,423.. Natriumjodid NaJ 
Kaliumsulfat K.SO. 13,294.. Natriumsulfat Na.SO, 
Calciumchlorid CaCl. 107,893.. KaliumsuUat K.SO. 
Ferrosulfat krist. FeSO, + 7H.0 0,4934.. Natriumsilicat' Na.SiO. 

Die Angaben bezieken sick aut die HersUUung von 100 kg Mineralwasser. 

0,160 g 
0,475 .. 
0,968 .. 
2,260 .. 

*) FUr 1 T. Schwefelsaureanhydrid sind 1,25 T. reine Schwefelsiiure von 98'1. H,SO. zu verwendeo_ 
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Natriumchlorld NaCl 16,410 g 
Natrlumcarbonat Na.CO. 33,706 .. 
Alumlniumchlorld AlOI. 0,192 .. 
Magnesiumchlorld MgCl. 2,282 .. 
Calciumchlorld CaCl. ' 7,848 .. 
Manganosulfat krlst. MuSO. + 4H.0 0,025 .. 
Ferrosulfat krist. FeSO.+7H.0 0,043 .. 
ChlorwaBBerstoff HCl 1,195 " 
Jeder Flasche von rund 600 ccm Inhalt werden, 

wenn es verlangt wird, in einem gesonderten 
Flilschchen 12 Tropfen Schwefelwasserstoff· 
wasser, verdfinnt mit lOccm WaBBer, belgegeben. 
Krankenhell. Georgen- oder Jodsoda· 

Quelle. Analyt. FIIESENIUB. 1852. 
Berechnet: B. HIRSCH. 

Natrlumjodid NaJ 0,155 g 
Natrlumaulfat Na.SO. 1,209 
Kaliumaulfat K.SO, 1.229 .. 
Natrlumsilicat Na.SiO. 2,265 .. 
Natrlumchlorid NaCI 10,852 .. 
Natrlumcarbonat Na.CO. 32,299 
Aluminiumchlorld AlOI. 0,195 
Magnesiumchlorld MgCl. 2,212 .. 
Calciumcblorid CaCl. 7,054 .. 
Manganosulfat krlst. MuSO.+4H.0 0,0175" 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H.0 0,0321 .. 
Chlorwasserstoff HCl 1,349 " 

Kreuznach. Elisa bethq uelle. 
Analyt. FRESENIOS. 1894. 
Berechnet: B. FlSCHER. 

Natriumsilicat Na.SiO. 2,7145 g 
Natrlumblborat Na.B,O. + lOH.O 0,3588 .. 
Natriumarseniat NaaABO. 0,0423 .. 
Natriumphosphat Na.PO. 0,0582 " 
Natriumjodid NaJ 0,0431 " 
Natriumbromid NaBr 4,9882 " 
Lithlumchlorid LICl 6,6640 " 
Ammoniumchlorid NH,Cl 2,2165 " 
Kaliumchlorid KCl 16,2642 " 
Natriumchlorid NaC! 990,016 " 
Natrlumcarbonat Na.CO. 54,696 " 

Ferrosulfat krlst. FeSO. + 7 HIO 3,534 g 
Schwefelsaure-Anhydrid·) SO. 0,772 " 

LuIlus-QueIle 
der Hersfelder Brunnengesellschaft A.-G. In Hers

Natriumaulfat 
Natrlumnitrat 
Natrlumchlorld 
Natrlumbromid 
Natriumjodid 
Kaliumchlorid 
Lithlumchlorid 
Calclumsulfat 
Caloiumbicarbonat 
Calciumphosphat 
Calciumarseniat 
Strontiumaulfat 
Magneslumbicarbonat 
Ferrobicarbonat 
Manganobicarbonat 
Zinkblcarbonat 
Borsaure 
Kieselsaure 

feld. 
NaoSO. 
NaNO. 
NaCI 
NaBr 
NaJ 
KCl 
LICl 
CaS04 
Ca(HCO.). 
CaHPO& 
CaHAsO. 
SrSO. 
Mg(HCO.). 
Fe(HCO.). 
Mu(HCO.). 
Zn(HCO.). 
H.BO. 
SIO. 

228,1959 g 
0,5163 .. 

55,6720 .. 
0,0175 .. 
0,0004 .. 
3,2027 .. 
0,1489 .. 

54,5067 .. 
53,3127 .. 

0,0025 .. 
0,0052 .. 
1,3631 " 

19,8290 .. 
15,8774 .. 

0,0857 .. 
1,1149 .. 
0,2348 .. 
1,1285 .. 

Marlenbad. Ferdinandsbrunnen. 
Analyt. GINTL. 1879. 

Berechnet: B. F18CHER. 
Natriumsilicat NaaSiO. 
Natriumphosphat Na.PO. 
Natrlumnltrat NaNO. 
Lithlumchlorid LiCl 
Kaliumchlorid KCI 
Ammoniumohlorid NH.Cl 
Natrlumchlorid NaCl 
Natriumcarbonat NaaCO. 
Natriumaulfat Na.SO. 
Alumlniumchlorld AlOI. 
Manganochlorid MnCl. + 4H.0 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7 H.O 
Magnesiumaulfat MgSO. 
Chlorw8Sserstofi HCl 
Calciumchlorid CaOl. 

15,7888 g 
0,5197 " 
1,2856 .. 
2,1845 " 
4,2180 .. 
0,5680 .. 

105,5830 " 
250,0599 .. 
392,1950 " 

0,8455 .. 
2,2868 .. 

12,8110 " 
66,2310 .. 
5,141 .. 
54,562 .. 

Manganochlorid krlst. Mucl. +4H.0~~0,1628 " 
Ferrochlorld FeCl.+2H.0 4,2554" Marlenbad. Kreuzbrunnen. 
Aluminiumchlorld AlCl. 0,0526 " Analyt. REDTENBACHER. 1892. 
Zinkchlorid ZnCl. 0,7674" Berechnet: B. F18CHER. 
Magnesiumchlorid MgCl. 26,8544" Natriumailicat Na.SiO. 8,8247 g 
Barlumchlorid BaCl. 6,465" Natrlumphosphat Na.PO. 0,3234" 
Strontiumchlorld SrCl. 7,961" Natriumnitrat NaNO. 0,4092" 
Calciumchlorid CaCl. 211,918" Lithlumchlorld LiCl 1,1333 " 
ChIorwasserstoff HCI 5,141" Kaliumchlorie. KCl 60,6937 " 

Ammoniumchlorld NH,CI 0,2670" 
Levillo. Versandwasser. Analyt. BARTH u. Natriumchlorid NaCl 38,6920" 

WEIDEL. 1880. Natriumcarbonat Na,CO. 220,0750" 

Natriumarse!~rechnet: :~.r~~HER. 0,1792 g f~!~~:~:~Orid f:CI~O. 44~,:::~ " 
Natriumsilicat Na.SiO. 4.662 " Manganoohlorld MnCI. + 4 H.O 0'5856 " 
Das Natriumailicat 1st mit 3,745g Schwefelsaure Ferrosulfat krist. FeSO.+7H.0 32433" 

H.SO, zu zersetzen und das ausgewaschene ' " 
Kleselsaurehydrat dem WaBBer zuzusetzen. Magneslumsulfat MgSO. 37,6200" 

Natrlumchlorid NaCl 0,0016 g Chlorwasserstoff HCl 5,1410 " 
Natrlumsulfat NaaSO. 1,3876" Calclumchlorid CaCl. 64,8160 " 
Kallumsulfat K.SO. 0,100" Strontiumchlorid SrCI. 0,0765" 
Ammoniumsulfat (NH.).SO. 0,061" Bariumchlorid BaCl. 0,0408 " 
Kupfersulfat CuSO.+5H.()--~0,813 ~~; Piillna. Bitterwasser. STIIUVEsche Tabelle. 
Magnesiumaulfat MgSO. 22,201" Natriumphosphat Na.PO. 0,042 g 
Calciumsulfat CaSO, + 2H.0 41,074" Natriumsllicat Na.SiO. 4,660" 
Ferrosulfat krist. FeSO, + 7H.0 124,953" Kallumsulfat K.SO, 62,500 " 
Ferrlsulfat Fe.(SO.). 27,272" Natriumcarbonat Na.CO. 111,903 .. 
Manganochlorid Mucl. + 4H.0 0,0028" Natriumsulfat Na,SO, 1456,604 .. 
Aluminiumsulfat Al.(SO.). 15,919" Calciumchlorid CaCl. 38,746 , , 
Magnesiumcarbonat MgCO. + 3H.0 1,666" Magnesiumchlorid MgCl. 222,857 .. 

Llppsprlnge. Arminiusquelle. Analyt. Magnesiumsulfat MgSO. 1373,232" 
STOECKHARDT. 1863. 

Berechnet: B. HIRSCH. Pyrmont. Haupt- oder St&hlquelle. 
NatriumsiJicat NaaSiO. 1,177 g Analyt. FIIESENIUS. 1864. 
N b N CO Berechnet: B. HIRSCH. 

atriumcar onat aa. 5,601" Natriumjodid NaJ 
Natrlumaulfat Na.SO. 79,823.. Natriumbromid NaBr 
Calciumchlorid CaCl. 30,181 .. Natriumnitrat NaNO. 
Calciumcarbonat CaCO. 41,660.. Natriumphosphat Na.PO. 
Calciumsulfat CaSO.+2H.0 57,175" Lithiumohlorid LiCl 
Magnesiumsulfat MgSO. =-_ 34,094.. Kaliumoarbonat K.CO. 

Di. AtlgGben bwhen dcA fJvJ tUB H61'BteUUfIg ~on 100 kg MiMl'tUlDIJI3Ir. 

0,0016 g 
0,0090 .. 
0,0158 " 
0,0171 .. 
0,0994 .. 
0,350 " 

0) Filr 1 T. Schwefelsiureanhydrld sind 1,25 T. reine Sohwefelsiure von 98 0 / 0 H.SO. zu verwenden. 
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KailumsuIfat K.SO. 1,2075 g 
Natrlumsllicat Na.SIO. 6,462 " 
Natrlumcarbonat Na.CO. 11,8934 " 
Calclumchlorid CaCl, 0,0069 " 
AIuminiumchlorld AICI. 0,0092 " 
Barlumchlorld BaCi. 0,0311 " 
Ammonlumchlorid NH.CI 0,2103 " 
8trontiumchlorld 8rCl. 0,3149 " 
Magnesiumchlorld MgCI. 3,077 " 
Magnesiumsulfat MgSO 48,9618 " 
Calclumcarbonat CaCO. 72,6982 " 
Calciumsulfat CaSO. + 2H.0 100,282" 
ManganosuIfat MnSO. + 4H.0 -- 0,8698 " 
Ferrochlorld FeCI. +2H.0 7,862 " 
Chlorwasserstoff HCI 3,867 " 
Rlppoldsau. Josephsquelle. Analyt. BUNSEN. 

Berechnet: B. HIRSCH. 
Kaliumsulfat K.SO. 5,806 g 
Natrlumcarbonat Na.CO. 10,489 " 
Natrlumsllicat Na.810. 11,623 " 
Natrlumsulfat Na.SO. 93,305" 
Calciumchlorld CaCi. - 4,649 " 
Magnesiumchlorid MgCl. 4,670 " 
Calciumcarbonat CaCO. 117,026 " 
Kall-Aiaun AIK(SO.). + 12H.0 4,079 .. 
Magnesiumsulfat MgSO. 86,366 " 
Manganosulfat MnSO. + 4H.0 - 0,601 .. 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H.0 8,936 " 
8chwefels.-Anhydr.·) SO. 7,621" 
Saldschiitz. Bitterwasser. Analyt. BERZELIUS. 

1839. Berechnet: B. HIRSCH. 
Natriumjodld NaJ 0,667 g 
Natriumsilicat Na.SiO. 0,964 " 
Kaliumsulfat K.SO. 53,340 " 
Natriumcarbonat Na.CO. 92,629,. 
NatriumsuIfat Na.SO. 483,931 " 
Magnesiumchlorld MgCI. 28,260 " 
Calciumnitrat Ca(NO.). 158,235 " 
Magnesiumnltrat Mg(NO.). 185,087 " 
Magnesiumsulfat MgSO. 1314,202 " 
Manganosulfat MnSO. +4H.0 1,615,; 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H.0 3,994 " 
Schwefels.-Anhydr.·) SO. 0,625 .. 

Bad Salzlg am Rhein, Thermalquelle. 
Analyt. SONNB. 

Quelle I Quelle II 
Natriumbicarbonat 110,67 g 221,27 g 
Lithlumbicarbonat 1,29 " 1,45, . 
Ammoniumbicarbonat 1,11" 2,48 " 
Calciumbicarbonat 44,28" 34,79" 
Magnesiumbicarbonat 13,86" 16,13 " 
Ferrobicarbonat 0,66 " 0,69 " 
Natriumsulfat 98,73 .. 185,82 " 
Ka1iumsulfat 9,58" 14,00" 
Chlornatrium 159,28.. 274,61 " 
Kieselsiure 1,82 " 2,60 " 
Salzbrunn. Oberbrunnen. Analyt. VALBN-

TINER. 1866. Berechnet: B. HIBBCH. 
Natrlumphosphat Na.PO. 0,09 g 
Kaliumsulfat K.SO. 2,68 .. 
Natriumsilicat Na.SIO. 5,18 .. 
Natriumchlorld NaCI 10,75 .. 
Natrlumcarbonat NaoCO. 189,83 .. 
Aluminiumchlorld AlCl. - 0,08--" 
Strontiumchlorld SrCI. 0,35 .. 
Magnesiumchlorld MgCl. 4,94 " 
Magnesiumsulfat MgSO. 35,22 ;; 
Calciumcarbonat CaCO. 29,61 .. 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H.0 - - 0,048 .. 
Lithiumcarbonat LI.CO. 0,76 " 
8chwefeIs.-Anhydr.·) SO. 3,40 " 

Magnesiumchlorld 
Calciumchlorld 
Chlorwasserstoff 

MgCl. 
CaCl, 
HCI 

0,7031 
3,626" 
3,969 " 

Selters. Analyt. FRESENIUS. 1869. 
Berechnet: B. HIRSCH. 

Natriumjodld 
Natriumbromid 
Natrlumphosphat 
Kaliumcarbonat 
Natrinmnitrat 
Kaliumchlorld 
Kaliumsulfat 
NatrlumslIlcat 
Natriumcarbonat 
Nattiumchlorid 
Bariumchlorid 
AIuminiumchlorid 
Strontlumchlorld 
Ammoniumchlorid 
Magnesiumchlorld 
Calciumchlorld 
Llthiumcarbonat 
Chlorwasserstoff 
ManganosuIfat 
Ferrosulfat krist. 

NaJ 
NaBr 
Na.PO. 
K.CO. 
NaNO. 
KCI 
K.SO. 
Na.SiO. 
Na.CO. 
NaCi 
BaCi. 
AICI. 
SrCI. 
NH.CI 
MgCI. 
CaCi. 
Li.CO. 
HCI 
MnSO.+4H.0 
Fe80.+7H.0 

Soden. Milchbrunnen. No. I. 
CABSELlIlANN. 1859. 

Berechnet: B. HIRBCU:. 
KaliumsuIfat K.SO. 
Kaliumchlorld KCI 
Natriumcarbonat NaoCO. 
Namumchlorid NaCI 
Natriumbromld NaBr 
Lithiumchlorid LICI 
Ka1iumcarbonat K.CO. 
Natriumsilicat Na.SiO. 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7 H.O 
Manganosulfat MnSO. + 4 H,O 
Cblorwasserstoff HCI 
AIuminiumchlorid AICI. 
Ammoniumchlorld NH.CI 
Magnesiumchlorld MgCI. 
Calciumchlorid CaCi. 

Spaa. Analyt. POUHON. 
STRUVBsche Tabelle. 

Natriumchlorld NaCl 
Natriumphosphat Na.PO. 
Natrlumsulfat Na.SO. 
Kaliumsulfat K.SO. 
Natriumcarbonat Na.CO. 
Natrlumsillcat Na.SIO. 
Aiuminiumchlorid AICI. 
Calciumcarbonat CaCO. 
Magnesiumcarbonat MgCO. + 3 H.O 
Manganochlorld MuCi. + 4H.0 
Ferrochlorld FeCI. + 2H.0 

0,0033 g 
0,0909 " 
0,0806,. 
0,4217 .. 
0,6110 .. 
1,7630 " 
4,0983,. 
4,3208" 

145,7412 " 
164,8464" . 

0,0176 " 
0,0470 " 
0,2342 .. 
0,5227 " 

22,8677 " 
34,2131 " 

0,3130 " 
2,2288 .. 
0,0989" 
0,7262 .. 

Analyt. 

2,0311 
13,66 " 
86,295 .. 

142,139 " 
0,04 " 
0,06 " 
1,324 .. 
6.832 .. 

-1,893" 
0,620 .. 
4,088" 

- 0,417 .. 
0,435 .. 

31,747 " 
50,982 " 

0,055 g 
0,324 " 
0,488" 
1,030 " 
3,131 .. 

13,198 .. 
- 0,141:, 

12,996 " 
24,001 .. 

1,164 .. 
6,862 .. 

Teplltz. Steinbad. AnaIyt: BERZELIUS. 
STRUvEsche TabeIIe. 

Kaliumsulfat 
NatrJumphosphat 
Natrlumsulfat 
Natriumsilicat 
Natriumcarbonat 
Calciumcarbonat 
Calciumchlorid 
Kall-Alaun 
Magnesiumsulfat 
Ferrosulfat krist. 

K.SO. 0,059 1 
Na.PO. 0,246 .. 
Na.SO. 0,304 .. 
NaoBlO. 8,526 .. 
Na.CO. 37,441 .. 
CaCO. 1,796 .. 
CaCI. 5,218 .. 
KAI(SO.). + 12:8:.0 0,222 ,; 
MgSO. 5,283 .. 
FeSO. + 7H.0 0,874 .. 

Schlangenbad. Schachtbrunnen. Vichy. Source de Ia grande grille. 
Analyt. FRESBNIUS. Analyt. BAUER. 8TRUVEsche Tabelle. 

Berechnet: B. HIRSCH. Natrlumjodld NaJ 0.0026 g 
Natrlumphosphat Na.PO. 0,062 g Natrlumbromid NaBr 0,013 .. 
Kaliumchiorid KCI 0,584.. Natriumphosphat Na.PO. 0,422 .. 
Kaliumsulfat K.SO. 1,187 "Natriumsilicat Na.SiO. 13,026 .. 
Natriumcarbonat Na,CO. 6,277" KaliumsuIfat K.SO. 20,404 ,. 
NatrlumslIicat Na.SIO. 6,683" Natrlumchlorid NaCI 22,686 " 
Natriumchlorid NaCi _ 12,727.. Natrlumcarbonat Na.CO. 4~9,~65 " 

Die Angaben btziehm alch aut Ilk HM',ttllung von 100 Ie" MineralWfJ8str. 

-) FUr 1 T. Schwefeisiureanhydrid sind 1,25 T. reine Schwefeisiure von 98°/. H.SO. zu verwendeu_ 
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Aluminiumchlorid AlOI, 
Strontiumchlorid SrCI. 
Ammoniumchlorid NH.CI 
Magnesiumchlorid MgCI, 
Calciumchlorid CaCl, 
Manganosulfat MnSO. + 4H,0 
Ferrosulfat krist. ]'eSO, + 7 H,O 
&hwefels.·Anhydrid SO, 

0,203 g 
0,249 " 
0,523 " 
3,991 " 

27,753 " 
---0,076 " 

0,281 " 
6,524 " 

Wellbach. Schwefelquelle. 
Analyt. FRESENIUS. 1856. 

STRuvEsche Tabelle. 

Llthiumcarbonat Li2CO. 
~atriumphosphat Na.PO. 
~atriumsilicat Na,SiO. 
Kaliumcarbonat K,CO. 
Kaliumsulfat K,SO. 
Natriumcarbonat Na,CO. 
Strontiumchlorid SrCI, 
Aluminiumchlorid A!CI. 
Bariumchlorid BaCl, 
Ammoniumchlorid NH.Cl 
Calcium carbonat CaCO. 
Calciumchlorid CaCl. 
Magnesiumcarbonat MgCO. + 3H,0 
Schwefelwasserstoffwasser 0,4% 

0,053 g 
0,057 " 
2,958 " 
2,570 " 
3,885 " 

50,737 " 
o,oiT" 
0,018 " 
0,107 " 
0,533 " 
1,875 " 

27,163 " 
38,722" 
1~ 

Wiesbaden. Kochbrunnen. 
Analyt. FRESENIUS. 1886. 

Berechnet: B. HIRSCH. 

Kaliumchlorid 
~ atriumchlorid 
N atriumbromid 
Natriumjodid 
N atriumsulfat 
~atriumcarbonat 
~atriumphosphat 
Borax 
~atriumsi\icat 
Lithiumchlorid 

KCI 
NaCl 
NaBr 
NaJ 
Na,SO. 
Na.CO. 
Na.PO. 
~a,B.07 + 10H.0 
~a,SiO. 
LiCI 

18,2392 g 
619,1652 " 

0,4351 " 
0,0017 " 
8,4072 " 

40,2767 " 
0,0030 " 
0,1574 " 

12,7518 " 
2,3UJ4 " 

Ammoniumchlorid 
Calciumchlorid 
Bariumchlorid 
Strontiumchlorid 
Magnesiumchlorid 
Ferrosulfat krist. 
Manganosulfat 
Natriumarseniat 

NH.CI 
CaCl, 
BaCi. 
SrCl. 
MgCI, 
FeSO.+7H,0 
MnSO.+4H.0 
Na.AsO. 

1,7073 g 
98,3377 " 

0,1332 " 
1,8943 " 

20,0872 " 
-- 1,6129;, 

0,1734 " 
0,0235 " 

Wlldungen. Georg- Victor- Quelle. 
Analyt. FRESENIUS. 1892. 

Berechnet: B. HIRSCH. 
Kaliumsulfat K.SO. 0,9280 g 
Natriumcarbonat Na,CO. 2,9405" 
Natrlumchlorid NaCI 0,7132 " 
Natriumsilicat Na.SiO. 4,4076" 
Natriumphosphat Na.PO. 0,0087 " 
Natriumsulfat Na,SO. 4,0141 " 
Ammoniumcarbonat (NH.>ZCO. 0,0338 " 
Llthiumcarbonat Li,CO. 0,0483 " 
Aluminiumchlorid AlOl. 0,0337 " 
Bariumchlorid BaCi. 0,0014 " 
Calciumcarbonat CaCO. -50~829r;-, 
Magnesiumcarbon. krist. MgCO. + 3H.059, 7139" 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7H,0 5,2036" 
Manganosulfat MnSO. + 4H,0 0,3058" 

Wlldungen. Stadtbrunnen. 
Analyt. BAUER. 

STRUVEsche Tabelle. 
Natriumphosphat Na.PO. 0,094 g 
Natriumchlorid NaCi 0,234 " 
Kaliumsulfat K.SO. 1,102 " 
Natriumcarbonat Na2CO. 3,913" 
Natriumsilicat Na,SiO. 5,261 " 
Strontiumchlorid SrCl. -0,029 " 
Aluminiumchlorid A1Ci. 0,406 " 
Calciumcarbonat CaCO. 49,707" 
Magnesiumcarbon. krist. MgCO. + 3H20 57,950" 
Ammoniakfliissigkeit 100/ 0 0,80 " 
Schwefelsaure-Anhydr.·) SO. ~3" 
Manganosulfat MnSO. + 4 H20 0,256" 
Ferrosulfat krist. FeSO. + 7 H 20 4,849" 

Die Angaben beziehen sick aut die HerBteliung von 100 kg Mineralwa88er. 

Selterser und Soda wasser. Flir diese wichtigsten Erfrischungswasser einer Mineralwasser
anstalt geben wir nachstehende, sehr wohlschmeckende Wasser verblirgende Vorschriften: 
Selterser: L08Ung 1: Natrii carbonici cryst. 4930,0, Natrii chlorati 1800,0, Natrii sulfurici 
cryst. 225,0, Aquae destillatae fervidae 15 Liter. - L68ung 11: Magnesii chlorati cryst. 1000,0, 
Calcii chlorati cryst. 1000,0, Aquae destillatae 20 Liter. Flir 100 1 Wasser sind zuzusetzen von 
Losung I = 1,33l, von Losung II = O,33l. - Sodawasser: Natrii carbonici cryst. 200,0, Natrii 
chlorati 50,0, Calcii chlorati 50,0. Flir 100 1 kohlensaures Wasser. Das Wasser wird mit einem 
Druck von 4-6 Atm. mit Kohlensaure imprii.gniert. 

Aqua amara MEYER. 
:NIEYERSches Bitterwasser. 
)Iagnesi. sulfurici cryst. 60,0 
Natrii bicarbonici 7,5 
N atrii sulfurici cryst. 15,0 
Aquae 920,0. 

MIt 3-4 Volum Kohlensaure zu sattigen. 

~qua Ferri nervlna. 
Nervenstarkendes Eisenwasser. 

Ferri pyrophosphor. c. Ammon. citric. 6,0 
Kat. bromati 
Natr. bromati 
Ammon. bromati 
Aquae destill. 

B. :!-3 mal taglich % Trinkglas vall. 

aa 4,0 
2,0 

1000,0 

Eau tie BU8sang SOUBEIRAN. 
Natrii carbonici Na,CO. 0,16 
Calcii sulfurici CaSO. + 2 H2 0 0,13 
Magnesii sulfurici MgSO. 0,018 
Calcii chlorati CaCI. 0,16 
Ferri sulfurici cryst. FeSO. + 7 H 2 0 0,11 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0. 

Eau de Contrexeville SOUBEIRAN. 
Calcii sulfurici CaSO. + 2 H.O 0,81 
Magnesii sulfurici MgSO. 0,009 
Calcii carbonici CaCO. 0,5 
Natrii carbonici Na,CO. 0,013 
Magnesii carbonici MgCO. + 3 H 2 0 0,13 
Calcii chlorati CaCl. 0,035 
Magnesii chlorati MgCl, 0,018 
Ferri sulfurici cryst. FeSO. + 7 H,O 0,033 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0. 

Eau de Forges SOUBEIRAN. 
Calcii chlorati CaCl, 0,004 
Magnesii chlorati MgCl. 0,007 
Calcli sulfurici CaSO. + 2 H.O 0,037 
Magnesli sulfurlci MgSO. 0,05 
Ferri sulfurici ]<'eSO. + 7 H.O 0,065 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0. 

Eau de l\lont·Dore SOUBEIRAN. 
Natrii sulfurici Na.SO. 
N atrii chlorati N aCi 
Magnesii chlorati MgCl. 
Natrii bicarbonici NaHCO. 
Calcii chlorati CaCI. 
Ferri sulfurici FeSO. + 7 H20 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 

0,53 
0,69 
0,59 
5,5 
1,72 
0,031 

1000,0. 

*) J;'iir 1 T. Schwe1elsaureanhydrid sind 1,25 T. reine Schwefelsaure VOn 98°10 H.SO. zu verwenden. 
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Eau de Passy GUlBOURT. 
Calcii sulfurici CaS04 +2 H20 1,21 
Magnesii sulfuricl MgS04 0,11 
Natrii sulfuricl Na.S04 0,18 
Aluminii sulfurici Ai.(S04). 0,06 
Ferri sulfurici FeS04 + 7 H.O 0,18 
Natrii chioratl NaC! 0,15 
Magnesii chiorati MgC). 0,1 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0. 

Eau saline purgative (Gall.). 
Eau dite de Hunyadi Janos. 

MagnesH sulfuric. 10,0 

N atrii sulfuric. 10,0 
Aquae destill. 660,0. 

Eau saUne purgative gazeuse (Gall.). 
Ean dlte de SEDLITZ. 

1. MagnesH sulfuric. 30,0 
2. N atrii bicarbonici 4,0 
3. Aqnae destlll. 650,0 
4. Acid. tartaricl 4,0. 

Die Lllsnng von 1 und 2 in 3 wird in eine stark
wandige Flasche flItriert, 4 hinzngegeben und 
die Flasche sofort verschiossen. Das Wasser 
wird nach Verordnung auch mit 45,0 oder 60,0 g 
MagnesiumsuJfat hergestellt. 

Aqua aeidula simplieior, Acq ua gassosa semplice (ltal.), ist bei 10-12 Atm08ph.ii.ren 
Druck mit reiner Kohlensaure gesattigtes destilliertes Wasser. 

Aqua alealina eflerveseens. Eau alcaline gazeuse. - Belg.: 5 T. Natriumbicarbonat. 
0,4 T. KaliumbicaJ;bonat, O,5T. MagnesiumsuHat. 0,1 T. Natriumchlorid und 994 T. mit Kohlen
saure gesattigtes Wasser. 

Aqua earboniea alealina. - Hi8p.: 2 T. Natriumbicarbonat in 1000 T. kohlensaurem Wasser 
zu losen. 

Aqua earboniea bromata. - F. M. Germ.: Ammon. bromat. 0,5, Natr. bromat., Kal. 
bromat. aa 1,0, kohlensaures Wasser 150,0. 

Aqua earbonlea lerruginosa. - HiBp.: 1 T. Tartarus ferratus in 1000 T. kohlensaurem 
Wasser zu lasen. 

Aqua ferruginosa afirata. Agua carbonica ferruginosa. - Hi8p.: Man gibt 1 T. 
Eisenweinstein, 4 T. Weinsaure, 15 T. Zucker und 3 T. Natriumbicarbonat in eine 750 ccm Wasser 
enthaltende Flasche, die schnell verkorkt wird. 

Aqua Lithll earboniei. Lithion-Wasser. Kohlensaures Lithionwasser. Lithine 
Water. Ein mit Kohlensaure iibersattigtes Wasser, das in 1 Liter Ig Lithiumcarbonat enthalt. 

Aqua nitrogenata, Stickstoffwasser (Hisp.), ist mit Stickstoff unter 8-9 Atmosphil.ren 
gesattigtes Wasser, das in Syphons oder Patentflaschen gefiillt wird. 

Aqua Oxygenii (oxygenata), Sauerstoffwasser, erhil.lt man nach KLEBERT auf folgende 
Weise: Dem Wasser im Mischzylinder setzt man zunil.chst die Salzlosungen nach Art und Menge. 
wie sie zu kiinstlichem "Selters" iiblich sind, zu, laBt darauf aus einem anderen MischgefaB Kohlen
saure durch Einkurbeln entnehmen, dann durch dreimaliges Abblasen die im Wasser vorhandene 
Luft entfemen und imprii.gni.ert das entliiftete Wasser mit genau 3 Atm. CO2 , Darauf offnet 
man das Ventil des Sauerstoffzylinders, das mit Hille eines ~leirohres direkt mit dem MischgefaB 
verbunden werden bnn, und liI.Bt Sauerstoff zustromen, bis das Manometer 6 Atm. anzeigt. Nach 
etwa 10 Minuten langem, kril.ftigem Einkurbeln ist der Zeiger des Manometers auf 4 Atm. zuriick
gegangen, worauf der Druck durch abermaliges Offnen des Ventils wieder erganzt wird. Nach 
nochmaligem, 10 Minuten andauemdem Einkurbeln steht nun das Manometer fest auf 6 Atm. 
Das so hergestellte Sauerstoffwasser zieht man dann mit 1 Atm. Sauerstoffiiberoruck abo Es 
zeichnet sich durch angenehm erfrischenden Geschmack aus. 

Aqua ozonisata, Ozonwasser, soIl ein mit Ozon gesil.ttigtes Wasser &ein. In der Regel 
ent)1alt solches Wasser kein Ozon, sondem Wasserstoffsuperoxyd oder Salpetrige Saure, oder Unter
chlorige Saure. Einige Hersteller geben an, daB sie ein wirkliches Ozonwasser herstellen. 

Aeseulap-Bltterwasser der Aesculap-Bitterwasser Company 22 Middle Street, Brighton. 
Das Budapester abfiihrende Mineralwasser dieses Namens enthil.lt im Liter Magnesiumsulfat 
20,76 g, Natriumsulfat 14,49 g, Natriumchlorid 2,51 g, Natriumcarbonat 0,56 g. 

Arabellawasser ist ein ungarisches Bitterwasser; es enthalt in der Hauptsache Magnesium
sulfat (im Liter in abgerundeten Zahlen) 22 g, Natriumsulfat 15,4 g, Calciumsulfat 1,5 g, Magne
siumchlorid 0,8 g, Magnesiumcarbonat 1,26 g. 

Fromosasprudel der Fromosa-Ges. m. b. H. in Berlin W., der als Nerventonicum emp
fohlen wird, ist wahrscheinlich in der Hauptsache ein verdiinnter Spiritus, der etwa 0,80/ 0 Natrium
bicarbonat. geringe Mengen Menthol und eine harzartige Substanz enthalt. (KoclIs.) 

Giehtwasser von Dr. EwIClI in Koln. In 10 I kohlensaurem Wasser sind folgende Salze 
(wasserfrei gerechnet) enthalten: Calciumchlorid 5,0, Magnesiumchlorid 10,0, Natriumchlorid 
20,0, Lithiumchlorid 5,0, Natriumsulfat 2,5, Natriumcarbonat 40,0. 

Giehtwasser von Apotheker Dr. A. VOSWINKEL in Berlin W. ist ein kohlensaures Wasser, 
das etwa 10/ 0 chinasaures Piperazin enthil.lt. 

Gieht- und Rheumatlsmusmittel Dr. LANDSBERGERS der Chem. Fabrik Falkenberg 
in Falkenberg-Gronau bei Berlin: Piperazinwasser, Falkenberger Gichtwasser I, ent
halt Piperazin. pur. 1,0 in kohlensaurem Wasser 600,0. - Pipera.zin-Phenocoll-Lithion
wasser, Gichtwasser II, enthalt Piperazin. pur. 1,0, Phenocoll. pur. 2,0, Lithium carbonic. 0,1, 
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kohlensaures Wasser 600,0. - Piperazin.Lithionwasser, Gichtwasser III, enthiilt Piper
azin. pur. 1,0, Lithium carbonic. 0,1, kohlensaures Wasser 600,0. 

Phenocollwasser I, Rheumatismuswasser I, enthiilt Phenocollum purum 1,3, 
Phenocollum salicylicum 0,5, Phenocollum aceticum 0,2, Aqua carbo 600,0. - Phenocollwasser 
II, Rheumatismuswasser II, enthiilt Phenocollum purum 2,6, Phenocollum salicylicum 1,0, 
Phenocollum aceticum 0,4, Aqua carbo 600,0. - Pinocapsinfluid zum iiul3erIichen Gebrauch 
enthiilt in 100 T. 01. Pini silv., Liqu. ammon. caust. aa 10 T., Fruet. Capsic. ann. 20 T., Alcohol 
methyl. pur. 50 T., Ather pur. 5 T., Camphor. 3 T., 01. aether. (Rosmar., Thymi, Lavand. u. a.) 
2 T. - Falken berger Kriiutermischung, als Abfiihrmittel empfohlen, enthiilt Frangula, 
Cascar. sagrad., Fo!. Senn. aa 20, FloI'. Malv. vulg., FloI'. Calendul., Fol. Menth. pip. aa 5, Gramen, 
Liquiritia aa 10. 

Jod-Lithiumwasser von Dr. EWICH in Koln a. Rh. besteht aus rund 0,5 Lithiumchlorid, 
1,0 Kaliumjodid, 0,5 Calciumchlorid, 0,75 Natriumcarbonat, 1250,0 kohlensaurem Wasser. Die 
Salze wasserfrei gerechnet. 

LINDHORSTs Malariawasser. Phenocolli hydrochlorici 2,4, Phenocolli salicylici 1,3, Pheno
colli acetici 0,3, kohlensaures Wasser 600 ccm. 

Neu-Sidonalwasser enthiilt pro Flasche 2 g Neu-Sidonal, gelost in kohlensaurem destil
lierten Wasser. Das Priiparat wird empfohlen bei gichtischen Erkrankungen, besonders bei 
akuten Gichtanfiillen. 

Piperazin-Lithium-Wasser nach LINDHORST. Piperazin 1,0, Lithiumcarbonat 0,1, Soda
wasser 600,0. Gegen Gicht, Nierengries, Nieren- und Blasenstein. 

Piperazin-Brausesalz, von DR. E. SANDOW in Hamburg, enthiilt neben Natriumbicarbonat 
und Citronensiiure 100/ 0 Piperazin. 

Palamo -Bitterwasser enthiilt in 1000 g Schwefelsaures Magnesium 20,0 g, schwefel· 
saures Natrium 20,0 g, schwefelsaures Kalium 0,5 g, Chlornatrium 2,0 g, doppeltkohlensaures 
Natrium 2,0, doppeltkohlensaures Magnesium 1,0 g, doppeltkohlensaures Lithium 0,1 g, freie 
Kohlensaure 2,0 g. 

Pyrophosphorsaures Eisenwasser. Auf 125 l mit Kohlensiiure impriigniertes destil
liertes Wasser gibt man eine filtrierte Losung von 180,0 g Natriumpyrophosphat in 3250,0 g 
Wasser, sowie 90,0 g Eisenchloridlosung (spez. Gewicht 1,282) mit 225,0 g Wasser. Das Natrium
pyrophosphat wird in der vorgeschriebenen Menge Wasser gelost und in die vollig erkaltete (!) 
Losung wird die Eisenlosung tropfenweise (!) unter Umschiitteln eingetragen. Die erhaltene 
Losung ist zu filtrieren. Sind die Losungen warm, so lOst sich der zuerst entstehende Niederschlag 
nicht mehr auf, sondern man erhiilt eine bleibende Triibung. Das pyrophosphorsaure Eisenwasser 
ist mit destilliertem Wasser zu bereiten, weil es mit gewohnlichem Wasser bereitet nach einiger 
Zeit Niederschliige bildet. Die Flaschen sind vor dem Einfiillen des fertigen Wassers in einer 
pneumatischen Wanne mit Kohlensiiure zu fiillen. 

Reinerzer Brustkaramellen enthalten das Salz der Reinerzer Laue-Quelle, sowie Spitz
wegerich- und Malzextrakt. 

Roncegno-Pillen, GUTTMANNs. Jedes Stiick enthiilt 0,0015 g Arsensiiure, ferner von 
den Sulfaten des Kobalts, Nickels, Mangans, Kupfers, Calciums, Aluminiums und Eisenoxyds 
je 0,004 g, sowie die iibrigen Bestandteile des Roncegnowassers. 

Saratica -Bitterwiisser aus dem Marktflecken Saratic in Miihren enthalten in 1000 T. 
17,82 T. Natriumsulfat, 23,37 T. Magnesiumsulfat, 0,81 T. Calciumsulfat, 0,14 T. Natrium
chlorid, 0,12 T. Magnesiumcarbonat, 0,01 T. KieseIsiiure neben geringen Mengen Lithium
und Strontiumsulfat. 

SCHERINGS Gichtwasser. Enthiilt je 1,0 g Phenocollum hydrochloricum und Piperazin 
ein 600 g Sodawasser gelost. 

Silicium-Kalk-Stahlbrunnen enthiilt 2%0 Natr. silicicum neben den natiirlichen Be
standteilen des Lippspringer Kalk-Stahlbrunnens. 

Sodorkapseln, Sparklets, sind kleine mit fliissiger Kohlensiiure gefiillte Stahlkapseln, die 
zur Darstellung von kohlensaurem Wasser im Kleinen Anwendung finden. Sodortabletten, die 
Mineralwassersalzgemische enthalten, werden dem mit Sodorkapseln hergestellten Wasser zugesetzt. 

Wiesbadener Gichtwasser. Eine Auflosung von 7,5 g Natriumbicarbonat in II Wies
badener Kochbrunnen. 

Salia thermarum factitia. Kiinstliche Mineralwassersalze. Kiinst
liche Quellsalze. Kiinstliche Mineralwassersalze sind Salzgemische, aus denen 
man durch Auflosen in Wasser Losungen erhalt, die den natiirlichen Mineralwassern 
in ihrer Zusammensetzung ahnlich sind. Sie lassen eine der Heilwirkung der ent
sprechenden natiirlichen Quellen sehr ahnliche Wirkung erzielen und haben als 
Ersatz fUr viele Heilwasser weite Verbreitung gefunden. 
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Hef'stelhmg. Die zu mischenden SaIze mussen trocken und fein oder min
destens mittelfein gepulvert sein, damit eine volllg gleichmii.1lige Mischung erhaIten 
wird. Kristallwasserhaltige SaIze werden entwassert, weil sie mit anderen 
SaIzen leicht zerflie.llliche Mischungen geben. Die SaIze mussen sehr sorgfaltig mit
einander gemischt und die Mischungen durch ein Sieb geschlagen werden. 

Aufbewahf'UR(J und Abgabe. Vorrite fertig gemischter Mineralwa.ssersalze sind 
in dicht schliel3enden Gefii.l3en trocken aufzubewahren. Man gibt die Salze am besten in sehr 
gut verkorkten und iiberbundenen Glasern ab, oder in Glasern, deren glaserner Stopsel hohl ist 
und als Mal3 fiir das Salz dient. Derartige Glii.ser miissen durch Gummiringe gedichtet und 
mit Metallverschraubungen geschlossen werden. Die Gebrauchsanweisung, die dem 
Etikett aufzudrucken ist, lautet in der Regel dahin, dal3 ein Mel3glas oder ein halber KaffeelOffel 
voll des SaIzes in einem Glas kohlensauren Wassers verriihrt bzw. gelOst werdf'n soil. Heil3 zu 
geniel3ende SalzlOsungen lii.l3t man mit dem gleichen Volum heil3en Wassers oder heWer Milch 
mischen. 

SaIze zur Nachblldung natiirllcherWiisser. 

Aachen, Kalserquelle *). 
Natr. sulfurici sicci 1,2 
Natr. bicarbonici 13,5 
Natr. chlorati 26,5 
Magnes. sulfuric. sioo. 0,35 
Calcii carbonici ponderosi 2,0 
Natr. sulfnrati 0,8. 

BUin, Josefsquelle*). 
Natr. bicarbonic. 47,0 
Natr. sulfurici 4,0 
Natr. chlorati 4,0 
Kalii sulfurici 2,2 
Magnes. sulfuricl sicc. 3,0 
Calc. carbonici pond. 3,0. 

Eger, Franzbrunnen *). 
Natr. bicarbonici 16,0 
Natr. chlorati 11,0 
Natr. sulfuricl 27,0 
Magnes. sulfuricl slcc. 1,3 
Calc. carbonici pond. 2,5 
Ferri sulfurici Slcc. 0,4. 

Eger, Lulsenquelle *,. 
Natr. blcarbonlci 11,0 
Natr. chlorati 11,0 
Natr. sulfurici sicc. 23,0 
Calc. carbonici pond. 2,5 
Ferri sulfurici sicc. 0,4. 

Eger, Salzquelle*). 
Natr. sulfurici 23,5 
Natr. chlorati 11,0 
Natr. bicarbonici 13,0 
Magnes. sulfurie! sicc. 1,7 
Calc. carbonici pond. 2,0 
Ferri sulfurici sicc. 0,14. 

Elster Salzquelle *). 
Kal. chlorati 0,7 
Natr. bicarbonici 13,0 
Natr. chlorati 16,0 
Natr. sulfurici sire. 59,5 
Calc. carbonici pond. 1,3 
Magnes. sulfuricl sicc. 1,2 
Ferri sulfurici 0,55. 

Ems (Erginzb.). 
Natr. jodati 0,02 
Natr. bromati 0,34 
Natr. chlorati 900,0 
Lithii chlorati 2,9 
Natrii bicarbonici 2350,0 
Natrii sulfuric. sirc. 30,0 
Natrii phosphorici siec. 1,6 
Kalii sulfurici 44,0. 

Natriumsulfat, Natriumphosphat und KaIium
phosphat werden als mlttelfeine Pulver ge
m!scht, ebenso die iibrigen Bestandteile. Beide 
Pulvermischungen werden dann miteinander 
gemisrht und durch Sieb V geschlagen. 

Fachingen (Erginzb.). 
Natrii bromati 0,2 
Kalil chlorat, 43,0 
Lithii chlorati 5,0 
Natrii chloratl 620,0 
Magnesii sulfuric. SICC. 44,0 

werden als mittelfeine Pulver gemischt, ferner 
filr sich gleichfalls gemischt 

Strontii chlorat. 3,0 
Natrii bicarbonic. 4000,0. 

Beide Pulvermischungen werden zusammen
gemischt und dumh Sieb V geschJagen. 

Friedrichshall*). 
Kal. sulfurici 
Natr. sulfurlcl sicc. 
Natr. chlorati 
Natr. bicarbonici 
Natr. bromatl 
Calc. carbonlci pond. 
Magnes. sulfurici sicc. 

1,0 
40,0 

115,0 
10,0 
1,4 
8,0 

133,0. 

Heilbronn...t Adelheidsquelle 
(JJ. Ap.-V.). 

Natrii chlorati 487,0 
Natrii carbonic. sicc. 99,0 
Natrii bromatl 6,0 
Natrii jodati 3,0 
Natrii sulfuric. sioo. 2,0 
Magnesii sulfuric. sicc. 3,0. 

Hunyadi (Ergllnzb.). 
Natrii sulfuric. sioo. 198,0 
Magnesii sulfuric. sicc. 195,0 
Natrii carbon. sicc. 9,0 
Natrii chlorati 2,8 
KaJii sulfUric. 1,3. 

Karlsbad (Germ.). 
Natrii sulfurici sicci 44,0 
Kalil sulfuricl 2,0 
Natrii chlorati 18,0 
Natrii bicarboniel 36,0. 

Das Karlsbader Sa)z des Handels 1st oft aus un
relnen SaIzen hergestellt. Es empfiehlt sleh 
deshalb die Selbstherstellung. 

Kar Isbad kristallisiert (Erginzb. III). 
Natrii sulfuric! erystalIisati 125,0 
N a tril ehloratl 25,0 
Natrii carbonic! erystalIisati 50,0 
Aquae fervidae '300,0. 

Die Losung wird bis auf 300 g eingedampft und 
bis zum ErkaJten geriihrt. Die Mutterlauge 
wird beseitigt. Man erhilt durch Kristallisation 
nicht ein Salz von stets gJeicber Zusammen
setzung. Das kristallisierte kiinstllche Karls
badersaIz des Handels ist oft niehts weiter als 
unreinesNatriumsulfat. An Stelle des Natrium
carbonates verwendet man besser die ent
sprechende Menge Natriumbiearbonat = l5 g. 

*, Nacb EUG. DIETERICH. Die angegebenen Mengan sind fiir 10 Liter des Wassers berechnet. 
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(Erginzb.). Kissingen 
Natrii chlorati 
Magnesii sulfur. sicc. 
Natrii bicarbonic. 
Natrii sulfuric. sicc. 
Lithii carbonic. 

60,0 
4,0 

15,0 
15,0 
0,2. 

KrankenheiJ (D. Ap.'V.). 
Natrii carbonic. sicc. 
Natrii chloratl 
Natrii jodati 
Natrii sulfuric. sicc. 
Magnesii sulfuric. sicc. 

Kreuznach. 
Natr. bromati 
Lithii chlorati 
Natr. chlorati 
Natr. bicarbonici 
Magnes. sulfurici sicc. 
Calc. carbonici pond. 
Ferri sulfurici sirc. 

337,0 
164,0 

1,6 
1,5 

25,0. 

0,4 
0,1 

90,0 
5,0 
3,7 
5,0 
0,2. 

Lippspringe, Arminiusquelle .). 
Natr. bicarbonici 0,8 
Natr. sulfurici 8,0 
Calc. carbonici pond. 5,0 
Magnes. sUlfurici sicc. 4,0 

Marien bad (Erganzb). 
Natrii sulfuric. sicc. 350,0 
Natrii chlorati 230,0 
Natrii bicarbon. 350,0 
Magnesii sulfuric. sicc. 77,0 
Mangan. sulfuric. SICC. 0,4 
Kalii sulfuric. 6,0 
Lithii carbonic. 1,5. 

Ober·Salzbrunnen (Kronen-Quelle 
(Erginzb.). 

Natrii chlorati 
Kalii sulfuric. 
Natrii bicarbonici 
Llthii chlorati 
Magnesii sulfuric. sicc 

59,0 
40,0 

978,0 
5,0 

237,0 

o ber-Sal zbI'un 11 PO (Oberbrunoen) 
(D. Ap.-V.). 

Natrii bromatl 0,2 
Natrii sulfuric. sicc. 20,0 
Kalii sulfuric. 20,0 
Magnesii sulfnr. sicc. 50,0 
Lithii chlorati 4,4 
Natrii chlorati 60,0 
Natrii bicarbonic. 750,0. 

Die ersten 4 und die letzten 3 Salze werden je fiir 
sich gemischt. Beide Mischungen werden dann 
untereinander gemischt und das Pulver durch 
Sieb V geschlagen. 

Neuenahr (D. Ap.-V.). 
Natr. bromati 0,25 T. 
Lithii carbonic! 5,0 T. 
Calc. phosphorici 0,8 T. 
Ammon. chlorati 3,2 T. 
Kal. chlorati 50,0 T. 
Natr. chlorati 67,0 T. 
Natr. bicarbonici 500,0 T. 

Ferner verreibt man alImlIhlich 20 T. FOWLER
sche Losung in der vorgeschriebenen Reihen
folge mit 240 T. Calciumcarbonat, 90 T. ge
trocknetem Natriumsulfat, 2,5 T. Borax, 100 T. 
zuckerhaltigem Ferrocarbonat, 500 T. Natrium
bicarbonat. Darauf werden die beiden Pulver
mischungen zusammengemischt, nach und nach 
675 T. leichtes Magnesiumcarbonat zugefiigt 
und das Ganze durch Sieb V geschlagen. 

Pyrmont, Salzquelle*). 
Lithii carbonici 0,1 
Natr. bicarbonici 26,0 
Natr. sulfurici sicc. 34,0 

Natr. chlorati 
Magnes. sulfurici sicc. 
Calc. carbonici pond. 
Ferri sulfurici sicc. 

Saidschiitz. 
Kal. nitrici 
Kal. sulfurici 
Natr. sulfurici sicc. 
Natr. bicarbonici 
Magnes. sulfurici sicc. 
Calc. carbonici pond. 

8.,0 
27,0 
8,0 
0,12. 

44,0 
1,6 

44,0 
13,0 

174,0 
3,0. 

Salzschlirf (Erganzb.). 
Natrii chlorati 1000,0 
Magnesii sulfuric. sicc. 150,0 
Kalii sulfuric. 20,0 
Lithii bromatl 20,0 
Natrii bromati 0,5 
Natrii jodatl 0,5. 

Soden (Erganzb.) 
5atrii bromati 
Kalii chlorati 
Natrii chlomti 
Lithii chloratl 
Kalii sulfuric. 
Natrii bicarbonic. 

0,1 
12,0 

342,0 
1,0 
4,0 

20,0. 

Vichy (Grande Grille) (Erganzb.). 
Natrii chlorati 53,0 
Magnesii chlorati crysl. 15,0 
Calcii chloratl 3,0 
Strontii chlorati 0,25 
Natrii bicarbonic. 550,0 
Natrii sulfuric. sicc. 27,0 
Kalii bicarbonic. 35,0 
Natrii phosphoric. sicc. 13,0. 

Natriumsulfat, Kaliumbicarbonat und Natrium
phosphat werden als mittelfeine Pulver gemischt 
ebenso die iibrigen Bestandteile. BeideMischun
gen werden miteinander gemischt und durch 
Sieb V geschlagen. 

Wiesbaden (Kochbrunnen) 
(Erganzb.). 

Natrii chlorati 
Kalii chloratl 
Lithii chlorati 
N a trii broma ti 
Magnesii chlorati cryst. 
Calcii cblorati sicc. 
Natrii bicarbonici 

645,0 
18,0 

2,3 
0,4 

13,0 
20,0 
40,0. 

Calciumc:blorid und Natriumbicarbonat w',rden 
als mittelfeine Pulver fiir slch gemiscbt, ebenso 
die iibrigen Bestandteile. Belde Mlschungen 
werden miteinander gemlscbt und durch Sieb V 
gescb]agen. 

Wildungen (Georg- Viktor-Quelle) 
(Ergllnzb.). 

Natrii cblorati 6,5 
Kalii sulfuric. 11,0 
Natrii sulfuric. sicc. 68,0 
Magnes. carbonic. 450,0 
Calc. carbonic. 500,0 
Natrii bicarbonic. 66,0. 

Calciumcarbonat und N atriumbicarbonat werden 
fiir sich gemischt, ebenso die iibrigen Bestand
teile. Beide Mischungen werden miteinander 
gemischt und durch Sieb V gescblagen. 

Wildungen (Helenen- Quelle) (Erglluzb.). 
Natrii cblorati 104,0 
Natrii sulfuric. sicc. 1,3 
Kalii sulfuric. sicc. 2,8 
Magnesii carbon. 110,0 
Calc. carbonic. 100,0 
Natrii bicarbonic. 120,0. 

*) Nach EUG. DIETERICH. Die angegebenen Mengen sind fiir 10 Liter des Wassers bestlmmt. 
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Baden-Badener, Emser, Fachinger, Kreuznacher, Sodener und andere Mineralsalz· 
pasti lIen enthalten neben Zucker die wirksamen SaIze der in Frage kommenden natiirlichen 
Heilwasser. 

Asklerosol-Tabletten sollen die BaIze des Kissinger Rakoczybrunnens und des TRUNECEK
schen Serums neben Sajodin oder Jodglidin enthalten. 

Gic'btosint-Tabletten, "ein kiinstlicher Brunnen gagen Gicht und Rhea.matismus", ent
halten hauptsachlich Chlornatrium neben wenig Natriumsulfat, Natriumcarbonat, Calciumcarbonat, 
Magnesiumsalz und Spuren eines LithiumsaIzes (GRIEBEL). 

Kreuznacher Katarrhpastillen enthalten neben Kreuznacher Sslz noch Menthol und 
Anasthesin. 

Kreuznacher moussierender Quellzusatz besteht in der Hauptsache aus schwefelsauren 
a.nd citronensauren Alkalien. 

Sal purgans nennt man in Osterreich das kiinstliche Karlsbader Balz. 

Alkoholfreie Getrinke. Die Ausbreitung des Sports und die Abstinenz
bewegung hat das Bediirfnis nach alkoholfreien Erfrischungsgetranken mii.chtig an
geregt, und zwar nach solchen Getranken, die vomehmlich als Ersatzmittel fiir Bier 
und Wein dienen konnen. Die bekannten Getranke Milch, Kaffee und Tee schalten als 
seit langem gebrauchliche alkoholfreie Getranke bei den folgenden Betrachtungen 
aus. Fiir die anderen, modernen alkoholfreien Getranke gibt es eine besondere In· 
dustrie, die sich teils an die Mineralwasserindustrie, teils an das Kellereigewerbe an
lehnt und auch recht gute Erzeugnisse an den Markt gebracht hat. Leider sind die
selben aber fast durchgangig noch zu teuer, um als Volksgetranke dienen zu 
konnen. Daneben ist eine grolle Anzahl der verschiedensten sogen. alkoholfreien 
Getranke im Handel, deren Wert und Existenzberechtigung in Zweifel gezogen 
werden darf. Um unter all diesen Erzeugnissen einer neuen, in reger Entwicklung 
begriffenen Industrie das Gute yom Bosen unterscheiden zu konnen, und die Dar
stellung alkoholfreier Erfrischungsgetranke in gesunde Bahnen zu lenken, hat die 
Berliner Gesellschaft abstinenter .lrzte in ihren Sitzungen am 26. Marz und 
28. April 1902 besondere Leitsatze iiber die Anforderungen, die an die Be
schaffenheit der alkoholfreien Getranke im Interesse der Volksgesundheit zu stellen 
sind, vereinbart. Wir entnehmen denselben die folgenden Bestimmungen: 

A. Begriffserklirung. Unter alkoholfreien Getrii.nken sind in den nachstehenden Leit
sii.tzen verstanden: a) die koblensauren Wii.sser, b) die aus Friichten oder anderen vegeta
bilischen Substanzen ohne alkoholische Gii.rung, ohne Alkoholzusatz hergestellten Getrii.nke und 
die aus Friichten oder anderen vegetabilischen Substanzen oder aus vegetabilischen Konserven 
(Sii.ften, Sirupen, Extrakten usw.) durch Wasserzusatz vor dem Genu/3 bereiteten Getrii.nke. 

B. Beschaffenheit. 1. Bei der Herstellung von alkoholfreien Getrii.nken oder von Mutter
substanzen fiir alkoholfreie Getrii.nke solI in der Regel destilliertes Wasser verwandt werden. Die 
Benutzung von Wasser einer offentlichen Trinkwasserleitung, von Brunnen- oder Quellwasser 
ist nur in dem FaIle gestattet, wenn seine Reinheit durch chemische und bakteriologische Unter
suchung festgestellt und durch die Natur der ortlichen Verhii.1tnisse, die z. B. eine Verunreinigung 
durch Oberilii.chenwasser unmoglich machen, verbiirgt ist. SaIze, Sii.uren und andere chemische 
Substanzen diirien nur in der von dem Arzneibuch des Deutschen Reiches vorgeschriebenen Be
schaffenheit Verwendung finden. 

Verboten ist die Verwendung von nachstehenden Substanzen: a) minderwertigen Zucker
arlen, wie unreinem Traubenzucker oder unreinem Stii.rkesirup, b) Saccharin, Dulcin oder anderen 
kiinstlichen Sii/3stoffen und Glycerin, c) Fruchtii.them oder anderen, nicht vegetabi1ischen Kunst
aromastoffen, d) chemischen Konservierungsmitteln (SaHcylsii.ure usw.), e) schaumbildenden 
Mitteln (Seifentinktur usw.). Spezialgetrii.nke fiir Diabetiker diirien Saccharin und andere 
kiinstliche Sii/3stoffe enthalten, miissen dann jedoch entsprechend deklariert sein. Zum Fii.rben 
sind nur bestimmte Fii.rbemittel, die besonders bekannt zu geben sind, gestattet. 

2. Die aIs "alkoholfrei" deklarierten Getrii.nke miissen durchaus frei von Alkohol sein. 
3. Unter der Bezeichnung "Limonade oder Brauselimonade", oder unter der speziellen 

Bezeichnung "Citronen-, Himbeer-, Kirsch- usw. Limonade bzw. Brauselimonade" dari nur ein 
Getrank verkauft oder angeboten werden, das aus den Friichten oder einzelnen Bestandteilen 
derselben, aus Zucker und Wasser (ev. mit Kohlensii.urezusatz und unter Verwendung eines der 
zugelassenen Fii.rbemittel) hergestellt ist. AIle sog. Limonaden oder Brauselimonaden, die diesen 
Anforderungen nicht geniigen, sind als "kiinstlich" auf der Flasche und in allen Ankiindigungen 
zu bezeiohnen. 
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4. Fertige a I k 0 hoI h a I t i g e Getranke oder alkoholhaltige Getranke.Grundlagen, die fiir den 
unmittelbaren Verbrauch bestimmt sind, diirfen unter keinen Umstanden mit der Bezeichnung 
.,Limonade" oder "Brauselimonade", "Fruchtsaft", "Fruchtsirup", "Fruchtextrakt" angeboten 
oder verkauft werden und miissen, falls sie unter anderen Bezeichnungen als den fiir die alkohol· 
haltigen Getranke iiblichen, wie Bier, Wein, Obstwein, Kefir usw. feilgeboten werden, als "alkohol. 
haltig" deklariert sein. 

c. tJberwaehung. Mit der fortlaufenden Kontrolle der im Handel befindlichen und zum 
Ausschank gelangenden alkoholfreien Getranke werden bestimmte offentliche chemische Labora· 
torien betraut. 

Der unter 2 dieser Leitsatze definierte Begriff "alkoholfrei" ist so zu ver· 
stehen, daB die fragliehen Getranke keine wesen tlichen Mengen Alkohol ent· 
halten durfen. Aus Fruehtsaften hergestellte Getranke z. B. werden vielfach geringe 
Spuren Alkohol, der sieh beim Oaren der Fruchte bildet und in den PreBsaft uber· 
geht, enthalten. Bis zu etwa 0,5 % Alkohol diirfte in sog. alkoholfreien Getranken 
zu gestatten sein, eine Forderung, die aueh von dem Bund der Nahrungsmittelfabri. 
kanten und ·handler auf dessen Versammlung in Frankfurt a. M. im Jahre 1904 
gestellt worden ist. Der genannte Bund einigte sieh zu folgenden Leitsatzen: 

Alkoholfreie Getranke sind zum unmittelbaren GenuB bestimmte Fruchtsafte, auch verdiinnt 
mit Wasser, Ausziige aus frischen oder getrookneten Friiohten, aus Malz oder Getreide, oft mit 
Gewiirzen oder anderen wohlriechenden oder wohlschmeckenden Pflanzenteilen, Z. B. Hopfen, 
mit oder ohne Kohlensaure zubereitet. Getranke dieser Art, die als echte, reine, natiirliche oder 
unter gleiches bedeutenden Bezeichnungen in den Verkehr gebracht werden, miissen diesen Be· 
zeichnungen entsprechen, diirfen insbesondere keine Zusatze von kiinstlichen Essenzen, atherischen 
Olen, Farbstoffen, Sauren erhalten haben. Getranke, die unter der Bezeichnung "alkoholfrei" 
in den Verkehr kommen, diirfen nioht mehr als 0,5 Gew .• o/o Alkohol enthalten. Das zur Herstellung 
alkoholfreier Getranke zu verwendende Wasser muB entweder destilliertes Wasser oder ein
wandfreies Trinkwasser sein. 

I. Alkoholfreie Getranke aus frischem Obst. Hierzu eignen sioh nur Friioh~e 
mit einem gewissen Sauregehalt, sehr saure Fruohtsafte miissen mit Wasser verdiinnt 
und gezuckert werden. Man verarbeitet Apfel, Birnen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, 
Erdbeeren, Himbeeren, Kirsehen und Weintrauben. Diese Fruehte werden ohne 
weiteres gepreBt, hartere Friichte sind vorher zu zerkleinern, Trauben mussen abo 
gebeert werden. Der PreBsaft wird sofort nach seiner Gewinnung sterilisiert. Man 
fiillt ihn zu diesem Zweeke in Mineralwasserflasehen, die gut versehlossen und in 
einem flachen, mit Wasser bis zum Halse der Flasehe gefiillten Kessel 1/2 Stunde 
auf 60-65° erhitzt werden. Dann laBt man das Wasser auf 40-45° abkiihlen und 
nimmt die Flaschen heraus, deren Inhalt nunmehr lange Zeit haltbar ist. Der Saft 
wird spater je nach Bedarf mit Hilfe von Filterasbest durch ein sogen. Weinfilter 
filtriert, bis er blank ablauft, wieder auf geeignete Flaschen gefiillt und noehmals 
sterilisiert. Er ist dann zum Gebrauch fertig. SoIl er mit Kohlensaure impragniert 
werden, so hat das vor der zweiten Sterilisation zu gesehehen, und letztere muB dann 
in sehr widerstandsfahigen Flaschen vorgenommen werden. 

II. Alkoholfreie Getranke aus Dorrobst. Diese Getranke sind billiger als die 
aus frischen Fruchten hergestellten und bilden die Mehrzahl der im Handel befindlichen 
Marken. Sie sollen nicht aus minderwertigen Abfallen hergestellt, nicht ubermaBig mit 
Wasser verdunnt und nicht mit kunstlichen Fruchtathern oder ·Essenzen aromatisiert 
werden. Es soIl auch nur so viel Wasser oder Zuckerwasser zugesetzt werden, daB das, 
fertige Getrank etwa den gleichen Prozentsatz an loslichen Bestandteilen der Frucht 
enthalt wie frischer Obstsaft. Frische Apfel geben bei guter Pressung durchschnittlich 
75°/0 Saft. Da nun nach dem Extraktgehalt 1 T. Trockenapfel gleichwertig mit etwa 
5,7 T. frischer Apfel ist, so sind zur Herstellung von 100 T. Apfelsaft aus Trocken
apfeln etwa 16,5 T. von letzteren zu nehmen. 

Aus Dorrobst hergestellte Getranke diirfen nicht mit Bezeichnungen wie 
Fruchtsaft, Apfelsaft und ahnlichen versehen werden, die auf die Herstellung aus 
frisehem Obst hindeuten. 
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Alkoholfreier Trockenipfelsaft (Apfelperle). 16,5 kg beste amerikanische Apfel
schnitzel werden in einem Holzbottich mit so viel kaltem Wasser iibergossen, daB sie auch nacb 
dem Aufquellen noch davon bedeckt sind. Darauf zerquetscht man den Ansatz auf einer Stein
walzenmiihle, preBt den Brei auf der Fruchtsaftpresse aus, riihrt den PreBriickstand nochmals 
mit Wasser auf und preBt wieder. Die PreBfliissigkeiten werden vereinigt, mit Wasser auf 100 l 
gebracht und filtriert. Hat man eine passende Filterpresse, so kann man den Brei direkt in 
dieser auslaugen und pressen und erhalt zugleich filtrierten Saft. Das Auslaugen in Holz
fassem, das vielfach iiblich ist, ist nicht rationell, dauert auch zu lange, so daB der Saft, 
besonders in der heiBen Jahreszeit, leicht sauer oder muffig wird. 1st der Saft reichlich sauer. 
so setze man ihm eine entsprechende Menge fliissiger Raffinade oder Rohrzucker zu. Der fil
trierte Saft wird im iibrigen so behandelt wie der Saft aus frischen Apfeln. 

Andere alkoholfreie TrockenobstsiUte. Wie .Apfelschnitzel werden auch ge
trocknete Birnen, Prunellen, Aprikosen u. dgl. auf alkoholfreie Getranke verarbeitet. 
Auch getrocknete Heidelbeeren geben ein angenehm schmeckendes Getrank. Zweck
maBig werden die Heidelbeeren mit dem Wasser einige Zeit gekocht, weil sie sonst 
schlecht extrahiert werden. Das gleiche gilt fUr Rosinen, die vorher auch noch von 
den Kammen zu befreien sind. (EVERS, Der prakt. Mineralwasserfabrikant, Dussel
dorf 1905.) 

III. Alkoholfreie Biere im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es nicht (vgl. 
u. Cerevisia), denn jedes Getrank, das Anspruch auf den Namen "Bier" macht, enthalt 
mehr oder weniger Alkohol; die Bezeichnung hat sich aber in der Literatur und im 
Handel eingebiirgert. Die sog. alkoholfreien Biere werden im wesentlichen nach drei 
Methoden hergestellt (BEYTHIEN, Abhandl. d. naturw. Ges. Isis in Dresden 1906. 
Heft I). N ach der einen befreit man richtige Biere durch Erhitzen von ihrem Alkohol
gehalt, indem man sie entweder einfach kocht, wie bei dem Verfahren von WAHL 
und HENNIUS in Chicago (D.R.P. 160496), oder indem man im Vakuum durch das 
Bier einen lufthaltigen Wasserdampfstrom hindurchleitet, der den Alkohol mit 
sich fortfiihrt. Das letztere, H. LINZEL und Dr. BISCHOF durch D.R.P. 160497 
geschutzte Verfahren solI den Vorzug haben, daB eine Konzentration der Flussig
keit lind das Auftreten von Triibungen verhindert wird. Das zweite Verfahren 
besteht darin, daB unvergorene, wasserige Malzauszuge mit Hopfen gekocht, mit 
Kohlensaure gesattigt und sterilisiert werden. So einfach dieses Verfahren scheint, 
so bedingt es doch wegen der kaum zu vermeidenden EiweiBausscheidungen eine 
groBe Zahl von VorsichtsmaBregeln, die groBtenteils unter Patentschutz gestellt 
sind. Am altesten diirfte folgende Methode von V. LAPP (Engl. Patent 32208 vom 
Jahre 1897) sein: Zerkleinertes Malz wird mit Wasser allmahlich auf 60 0 erwarmt, 
dann gekocht und bei 560 mit Diastase verzuckert. Hierauf wird es nach Zusatz 
von reinem Lupulin 15 Minuten lang zum Sieden erhitzt und diese heiBe Wurze in 
einer Zentrifuge zerstaubt. Die innige Beriihrung mit der Luft bewirkt eine Aus
scheidung von EiweiB und anderen Stoffen, die durch Abhebern und Filtrieren ent
fernt werden. Zur Entfernung des Restes triibender Stoffe folgt eine nochmalige 
Zerstaubung in der Zentrifuge mit Kohlensaure, worauf die Flussigkeit abgekiihlt, 
filtriert und schlieBlich bei 0 0 mit Kohlensaure gesattigt wird. Ganz ahnlich ist 
das Verfahren von FUCHS, Schwabisch-Gmiind (D.R.P. 167491), nach dem die ge
hopfte und mit Kohlensaure impragnierte Bierwiirze in Flaschen pasteurisiert wird, 
wahrend ein Dr. SCHOLVIEN erteiltes D.R.P. 173898 bezweckt, den bitteren Ge
Bchmackder stark hopfenhaltigen Getranke vor dem Einleiten der Kohlensaure 
durch Kochen mit Kohle zu beseitigen. 

Die dritte Gruppe von Verfahren zur Herstellung sog. alkoholfreier Biere endlich 
beruht auf der Verwendung von Mikroorganismen und Fermenten, die zwar wie die 
Hefe eine Zerlegung des in Bierwiirzen und Fruchtsaften befindlichen Zuckers be
wirken, aber nicht wie diese Alkohol, sondern andere Garungsprodukte, z. B. Milch
saure neben der Kohlensaure erzeugen. So verwendet PITOY in Reims (D.R.P.130625) 
das Ferment Leuconostoc dissiliens aus Blutenstaub, der von getrockneten, aus Indo-
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china stammenden Eucalyptusbliiten gewonnen wird. Dr. EBERlIABD-Ludwigslust 
und OTTO MmRIscH-Dresden (D.R.P. 149342) vergaren die Wiirze in ungesauertem 
Zustande mit den Pilzen der Gattung Sachsia suaveolens, eventuell unter gleichzeitigem 
Zusatz von Milchsaurebakterien. Nach einem spateren Patent (D.R.P. 151123) 
arbeiten die gleichen Autoren mit dem letzteren Ferment allein. Sie sauern die sterilen 
Malzausziige bei 45-500 mit Reinkulturen von Milchsaurebakterien, bis 1% Milch
saure entstanden ist, sterilisieren dann und stumpfen den UberschuB an Saure mit 
Alkalicarbonat auf 0,2% abo Darauf kann noch mit Kohlensaure gesattigt werden. 
SchlieBlich sind auch Reinkulturen von Citromyces von Dr. SCHOLVIEN in Miihl
hausen (D.R.P. 162622) zu dem gleichen Zweck herangezogen worden. 

IV. Alkoholfreie Weine werden aus Trauben in derselben Weise hergestellt. 
wie dies unter I (Alkoholfreie Getranke aus frischem Obst) erlautert wurde. Natiir
lich ist die Bezeichnung "Wein" fiir solche Moste oder Traubensafte nicht gerecht
fertigt. Sie hat sich aber ebenso eingefiihrt wie die Bezeichnung "alkoholfreies Bier". 
Nach einem anderen Verfahren arbeitet die Jungbrunnenkelterei von C. JUNG in 
Lorch, sowie die Rheinische Weinkelterei GEBR. WAGNER, Sonnenberg-Wiesbaden, 
die aus vollig vergorenen Weinen den Alkohol abdestillieren und dann Zucker hinzu
setzen und mit Kohlensaure impragnieren. Die so hergestellten Getranke konnen 
cher mit einem gewissen Rechte "alkoholfreie Weine" genannt werden. 

V. Brauselimonaden werden in Mineralwasserapparaten hergestellt, indem man 
mit Hilfe von MeBgefaBen in jede einzelne Flasche erst den Limonadensaft oder die 
Essenz einfiillt und dann unter entsprechendem Druck kohlensaures Wasser auffiillt, 
oder indem man die fertige Mischung mit Kohlensaure impragniert und unter Druck 
abzieht. (Siehe S. 499.) Die beste Brauselimonade erhiilt man aus kohlensaurem 
Wasser, Zucker und reinem Fruchtsaft; leider verandern die meisten roten Frucht
safte in kohlensaurem Wasser aber bald ihre Farbe. 

Hinsichtlich der Brauselimonaden hat die Versammlung der freien Ver
einigung deutscher Nahrungsmittelchemiker in Niirnberg imJahre 1906 die folgenden 
von BEYTHIEN vorgeschlagenen Leitsatze zur Beurteilung von Brause
limon aden angenommen: 

A. 1. Brauselimonaden mit dem Namen einer bestimmten Fruchtart sind 
Mischungen von Fruchtsaften mit Zucker und kohlensaurehaltigem Wasser. 

2. Die Bezeichnung der Brauselimonaden mull den zu ihrer Herstellung benutzten Frucht
saften entsprechen. Letztere miissen den an echte Fruchtsafte zu stellenden Anforde
rungen geniigen. 

3. Eine Auffarbung mit anderen Fruchtsaften (Kirschsaft usw.) sowie ein Zusatz von 
organischen Sauren ist nur zulassig,. wenn sie auf der Etikette in deutlicher Weise 
angegeben werden. 

B. Unter kiinstlichen Brauselimonaden versteht man Mischungen, die neben oder 
ohne Zusatz von natiirlichem Fruchtsaft, Zucker und kohlensaurehaltigem Wasser or
ganische Sauren oder Farbstoffe oder natiirliche Aromastoffe enthalten. Sie miissen 
zur Vermeidung von Verwechselungen mit den unter A 1 genannten Erzeugnissen in 
deutlicher Weise als "kiinstliche Brauselimonade" oder als "Brauselimonade mit Him
beer- usw. Geschmack" etikettiert werden. 

C. Hinsichtlich der Konservierungsmittel gilt das in den "Vereinbarungen" bei den 
Fruchtsaften Gesagte. 

D. Saponinhaltige Schaumerzeugungsmittel sind fiir die unter A und B genannten 
Produkte unzulassig1). 

E. Das zu verwendende Wasser mull den an kiinstliche Mineralwasser zu stellenden An
forderungen geniigen. 

Fiir den Verkehr mit Kunstlimonaden geiten foigende Richtlinien aus den Bekannt
machungen iiber Ersatziebensmittel vom 8.4. 18 und 30.9.19 (Reichsanzeiger 1918 Nr.84 und 
1919 Nr. 225): 

1) Auch beziiglich aller anderen Getranke erklarte sich die Versammlung auf Antrag von 
E. SCHAER grundsiitzlich gegen die Anwendung von Saponinsubstanzen. 
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16. K unstlimonaden und deren Vorerzeugnisse. 
a) Liisungen von Aromastoffen, die zur Herstellung von Kunstlimonaden bestimmt sind, 

mUssen ala "Essenzen" bezeichnet sein. Soweit sie nach Pflanzen oder Pflanzenteilen benannt sind 
und die Aromastoffe nicht ausschlleBlich diesen Pflanzen oder Pflanzenteilen entstammen, miissen 
sie ala "Kunst-" oder "kiinstliche" Erzeugnisse (z. B. "kiinstliche Himbeeressenz") bezeichnet sein. 

b) Mischungen aus Essenzen, Sauren, Farbemitteln, Schaummitteln, SiiBungsmitteln in einer 
solchen Konzentration, daB sie nach den Ausfiihrungsbestimmungen vom 8. August 1918 (Zentral
blatt fiir das Deutsche Reich S. 437, 480) *) zu dem Gesetz, betreffend die Besteuerung von Mineral
wassern und kiinstlich bereiteten Getranken usw., vom 26. Juli 1918 als Grundstoffe zur Herstellung 
von konzentrierten Kunstlimonaden zu behandeln sind, miissen ala "Grundstoffe fiir Kunst.. 
limonaden" bezeichnet sein; das zur Bereitung der trinkfertigen Kunstlimonade erforderliche Ver
diinnungsverhiiltnis muB' angegeben sein. 

c) Mischungen von Grundstoffen fiir Kunstlimonaden mit gesiiBtem oder ungesiiBtem Wasser 
in einer solchen Konzentration, daB sie nach den Ausfiihrungsbestimmungen vom 8. August 1918 
(Zentralblatt fiir das Deutsche Reich S.437, 480) zu dem Gesetz, betreffend die Besteuerung von 
Mineralwassern und kiinstlich bereiteten Getranken usw. vom 26. Juli 1918 ala konzentrierte Kunst
limonaden zu behandeln sind, miissen ala "konzentrierte Kunstlimonaden" bezeichnet sein; das 
zur Bereitung der trinkfertigen Kunstlimonade erforderliche Verdiinnungsverhaltnis muB an
gegeben sein. 

d) Bei der Herstellung von Kunstlimonaden oder deren Vorerzeugnissen diirfen ala Sauren 
nur Weinsaure, Citronensaure oder Milchsaure verwendet sein, ferner auch Essigsaure, 
wobei aber diese nicht mehr ala den vierten Teil der gesamten titrierbaren Saure ausmachen darf. 
Ameisensaure darf nur insoweit verwendet sein, ala sie etwa zur Konservierung notwendig ist **). 

e) Bei der Herstellung von Kunstlimonaden oder deren Vorerzeugnissen diirfen nur so viel 
Saponin oder saponinhaltige Zubereitungen verwendet sein, daB das fertige Getranknichtmehr 
ala 30 mg technisch reines Saponin in 1 Liter enthalt. 

£) Fiir Kunstlimonaden oder deren Vorerzeugnisse sind die Bezeichnungen "Champagner", 
"Sekt", "WeiBe", auch in Wortverbindungen und auch ala Nebenbezeichnungen unzuiassig; die 
Bezeichnungen "Sprudel" oder "Selters", auch in Wortverbindungen, sind nur dann zuiassig, wenn 
das Getrank ausdriicklich ala Kunstlimonade oder kiinstliche Limonade bezeichnet ist. 

Kunstlimonaden und deren V orerzeugnisse, die nach Pflanzen oder Pflanzenteilen benannt 
sind, mUssen ala "Kunst-" oder "kiinstliche" Erzeugnisse bezeichnet sein. 

g) Es ist unzuiassig, auf den Packungen oder Anpreisungen, Anweisungen usw. Abbildungen 
anzubringen, die den Anschein zu erwecken geeignet sind, daB es sich um Erzeugnisse aus Friichten 
oder anderen Pflanzenteilen handelt. 

h) Kohlensaure Getranke, die auf anderem ala brautechnischem Wege hergestellt sind, 
diirfen nicht als Bierersatz bezeichnet sein, auch wenn bei ihrer Herstellung Malz, Hopfen, KarameJ 
oder Erzeugnisse aus diesen Stoffen verwendet sind. 

Fruchtessenzen und kiinstliche Fruchtsirupe fiir Brauselimonaden usw. (nach 
Drogenhandler) : 

Ananasessenz. 800,0 in kleine Wiirfel zerschnittene Ananas werden mit 250,0 Ungar
wein zu einem gleichmaBigen Brei verarbeitet; dieser wird mit etwa 314-1 l destilliertem Wasser 
in einen geraumigen Glaskolben gespiilt und etwa 2-3 Stunden der Ruhe iiberlassen. Alsdann 
fiigt man I l Weingeist hinzu und destilliert I kg abo 

Apfelsinenessenz. 250,0 frische, expuipierte Apfelsinenschalen werden ganz fein ge
schnitten und mit 500,0 Weingeist und 2 l destilliertem Wasser einen Tag lang ausgezogen, mit 
2 Tropfen terpenfreiem Citronenal und 4 Tropfen terpenfreiem siiBem Pomeranzenal versetzt 
und in einen Glaskolben gebracht. Man destilliert 1 kg ab, versetzt mit einer Mischung aus 5,0 
Vanilletinktur (1:10), 1,0 Safrantinktur (1:10) und fiirbt mit einigen Tropfen Zuckercouleur
tinktur. Eine etwa eintretende Triibung entfernt man nach lOtiigigem Stehen durch Filtration 
iiber Kieselgur. 

Citronenessenz. 200,0 frische, expulpierte Citronenschalen werden aufs feinste zer
schnitteh, mit 500,0 Weingeist und 1 l Wasser einen Tag ausgezogen, mit 3 Tropfen terpenfreiem 
Citronenal und 1 Tropfen terpenfreiem bitterem Pomeranzenal gemischt und in einen Glaskolben 
gebracht. Man destilliert 1 kg ab und versetzt mit einem Gemisch aus 3,0 Vanilletinktur (1: 10), 
15 Tropfen Curcumatinktur (1: 5), 20 Tropfen Zuckercouleurtinktur. Auch hier entfernt man 
eine entstehende Triibung nach lOtiigigem Stehenlassen durch Filtration iiber Kieselgur. 

Erd beeressenz. 1 kg Walderdbeeren (nur diese sind verwendbar) werden mit einem Ge
misch von 300,0 Ungarwein und 100,0 Weingeist zu einem Brei zerknetet, dieser mit 300,0 Wein
geist und 3/4 l destilliertem Wasser in einen Glaskolben gespiilt, 2,0 Vanille zugesetzt und nach 
48 Stunden 1 kg abdestilliert. Das Destillat wird mit 0,5 Safranin T extra (der Badischen Anilin
und Sodafabrik) gefarbt. 

Him beeressenz. 3 kg ganz frische Himbeeren (am besten von wildwachsenden Strauchern) 
werden zerquetscht und bleiben so fiir die Garung 48 Stunden an einem miiBig warmen Ort stehen. 

*) Veriiff. 1918, S. 507. **) Phosphorsaure ist unzuiassig! 
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Alsdann fiigt man 20,0 lriswurzeltinktur (1: 10) und 10,0 Vanilletinktur (1: 10) hinzu, bringt das 
Ganze in einen Glaskolben und destilliert 700,0 in eine Vorlage, die 300,0 Weingeist enthalt. Das 
Destillat farbt man mit 0,25 Safranin T extra, 10 Tropfen Zuckercouleurtinktur und I Tropfen 
Safrantinktur (1: 10). 

J ohannis beeressenz. 4 kg frische, weiBe oder rote, von den Stielchen befreite Johannis
beeren werden zerquetscht oder noch besser in einer Fruchtsaftpresse abgepreBt. Der Saft oder 
Fruchtbrei wird wahrend 48 Stunden in einem maBig warmen (ca. 200 ) Raum vergoren, dann in 
einen Glaskolben gebracht und davon 700,0 in eine Vorlage abgezogen, in der sich 300,0 Weingeist 
befinden. Das Destillat wird mit 0,1 Safranin T extra und 3 Tropfen Safrantinktur (1: 10) gefarbt. 

Die Zuckercouleurtinktur bereitet man aus 100,0 gebranntem Zucker (Zuckercouleur), 
400,0 Spiritus, 500,0 destilliertem Wasser. 

Diese Essenzen bilden das Aroma fiir die kiinstlichen Fruchtsirupe, fiir die man einen 
gut geklarten weiBen Sirup herstellt, dem man durch einen Zusatz von Starkesirup die Eigen. 
schaft genommen hat, auszukristallisieren: 

WeiBer Sirup zu kiinstlichen Fruchtsirupen: 30 kg ungeblaute Raffinade, 20 kg 
Wasser, 5 kg Starkesirup werden unter Hinzufiigen von Filtrierpapierschnitzein unter gutem 
Abschaumen klar gekocht und heW durch Flanell koliert. Nach dem vollstandigen Abkiihlen 
wird der Sirup mit destilliertem Wasser auf 55 kg gebracht. 

Ananassirup: WeiBer Sirup 980,0, Citronensaure 7,5, Ananasessenz 13,0, Ameisenather 
0,5, Echtgelb 0,2. 

Apfelsinensirup: WeiBer Sirup 940,0, Citronensaure 9,0, Weinsteinsaure 1,0, Apfel-
sinenessenz 50,0, Echtgelb 0,2, Himbeerrot 0,01. 

Citronensirup: WeiBer Sirup 940,0, Citronensaure 12,0, Citronenessenz 50,0, Echtgelb 1,0. 
Erdbeersirup: WeiBer Sirup 960,0, Citronensaure 3,0, Erdbeeressenz 30,0, Erdbeerrot 2,0. 
Himbeersirup: WeiBer Sirup 975,0, Weinsaure 3,0, Ameisensaure 2,0, Himbeeressenz 

25,0, Amylacetat 1,0 (bleibt besser fort I), Himbeerrot 1,0. 
Johannisbeersirup: WeiBer Sirup 965,0, Weinsaure 5,0, Johannisbeeressenz 30,0, Erd-

beerrot 0,5. . 
Essenzen liir alkoholfreie Getranke. Nach HAENSEL. Die Essenzen werden dem ver

siiBten oder unversiiBten Wasser zugesetzt: 
Citronenessenz_ 

Terpenfreies Citroneni:il 
Alkohol 

5,0 
3000,0 

800,0 
1500,0. 

Pfefferrninezssenz. 
Terpenfreies PfefferminzOi 10,0 
Alkohol, 960/ 0 300,0 

Citronensaure 
Orangenbliitenwasser 

Wasser 700,0 
Citronensaure 80,0. 

Pomeranzenessenz. 
Terpenfreies sUBes PomeranzenOl 5,0 
Alkohol 3000,0 
Wasser 7000,0 
Citronensaure 800,0. 

VI. KwaB. Dieses vornehmlich in RuBland als Haustrunk gebrauchliche alkohol
arme Getrank bezeichnete R. KOBERT, der sich besonders urn die Einfiihrung des
selben in Deutschland bemiiht hat, als ein durch gleichzeitige saure und alkoholische 
Garung aus Mehl von Weizen, Roggen, Gerste, Buchweizen, oder aus den diesen Ge
treidearten entsprechenden Malzarten, oder aus Brot, das oft eigens zu diesem Zwecke 
im russischen Of en in besonderer Weise gebacken wird, oder aus einem Gemisch 
der genannten Stoffe mit oder ohne Zusatz von Zucker oder zuckerhaltigen N atur
produkten (Friichten, Beeren), oder endlich aus letzteren aHein lediglich mit Hilfe 
von K waBhefe bereitetes, im Stadium der N achgarung befindliches Getrank, dem 
statt des Hopfens zur Verleihung von Aroma Pfefferminze oder ahnliches zugesetzt 
werden kann. Dieses Fehlen des Hopfens bedingt den Hauptunterschied zwischen 
KwaB und leichten Bieren. Auch ist das zur Garung des KwaB notige Ferment 
nicht in reinem Zustand kauflich, wie etwa die Hefe oder das Kefirferment. Das
selbe wird vielmehr bei der kontinuierlichen KwaBbereitung aus alten Resten immer 
wieder in die neue Herstellung hiniibergenommen oder von Fall zu Fall von neuem 
geschaffen und zeigt je nach der Art des KwaB durchaus verschiedene Zusammen
setzung. Eine sehr ausfiihrliche Arbeit iiber den KwaB, seine Geschichte usw., hat 
R. KOBERT in Band V der Arbeiten aus dem pharmakolog. lnstitut der Universitat 
Dorpat (Halle a. S., Verlag von TAUSCH u. GROSSE) niedergelegt. 1m folgenden 
sollen nur einige eb'enfalls von KOBERT gesammelte Vorschriften bekannt gegeben 
werden, die die Hauptarten des KwaB kennzeichnen. Bedingung fiir die Giite und 
Unschadlichkeit des Getrankes ist Sauber keit bei seiner Herstellung. 
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ApfelkwaB ist kein eigentlicher KwaB, sondern eill mit heiBem Wasser hergestellter Anszug 
von getrockneten Apfeln, der nach dem Erkalten durchgeseiht und mit Zucker gesiiBt wird. 

BrotkwaB. 4-4,8 kg im Of en gerostetes Schwarzbrot werden in einen Zuber gelegt, mit 
16 g Pfefferminzkraut bestreut und mit 40 l kochenden Wassers iibergossen. Darauf wird der 
Zuber mit einem reinen Tuche bedeckt und bleibt so yom Mittag bis zum Morgen stehen. Alli 
Morgen, wenn die Fliissigkeit noch recht warm ist, stellt man einen Sauerteig aus 200 g Weizen
mehl und 12 g Hefe an und liWt ihn zweimal aufgehen. Unterdessen gieBt man den KwaB durch 
ein Sieb, spiilt den Zuber aus, gibt in denselben 2,5-3 kg pulverisierten Zucker und 8 g Cremor 
Tartari und gieBt die durchgeseihte Fliissigkeit darauf. Nachdem der Sauerteig zum zweiten 
Male aufgegangen ist, gibt man denselben in den Zuber, deckt ihn zu und laBt die Fliissigkeit so 
lange sauern, bis sich dicker Schaum gebildet hat. Darauf wird abgefiillt. Die weitere Behand
lungsweise ist dieselbe wie beim MalzkwaB, nur braucht der BrotkwaB nicht geriihrt zu werden. 
Ausbeute: 45 Flaschen. Dieser KwaB empfiehlt sich besonders fiir den Sommer. 

HospitalkwaB. 1m klinischen J\lIiIitarhospital in St. Petersburg wird der KwaB von einem 
besonderen KwaBkocher folgendermaBen bereitet: (i8 kg Roggenmalz, 64 kg Gerstenmalz, 
24 kg Roggenmehl schiittet man in einen Kiibel, iibergieBt mit gekochtem Wasser, mischt 
sorgfaltig durch und gieBt darauf in guBeiserne GefaBe, die auf 9 Stunden in den Of en kommen. 
Darauf wird alles in einen besonderen reingewaschenen Kiibel gegossen und mit kochendem Wasser 
bis zu 800 l angefiillt. Nach 8 Stunden wird alles in einen zweiten Kiibel und aus diesem in neun 
Fasser gefiillt. Darauf werden 2 kg Pfefferminze 7 Stunden lang in einem guBeisernen GefaB ge
briiht, in ein anderes groBeres GefaB gegossen, in dem 300 g Hefe und 800 g Weizenmehl fein ver
teilt sind. Das Ganze wird gemischt und zu gleichen Teilen in jedes FaB gegossen. Nach Ver
lauf von ~-3 Tagen ist der KwaB zum Gebrauch fertig. 

MalzkwaB. 1,6 kg Roggenmalz, 1,6 kg Gerstenmalz, 1,2 kg Roggenmehl und 400 g grobe 
Buchweizengriitze werden zusammengemjscht, in einen Kessel geschiittet und mit so viel kochendem 
Wasser begossen, daB man einen diinnfliissigen Brei erhalt, der tiichtig durchgeriihrt wird. Der 
Kessel mit dem Brei wird sodann auf 24 Stunden in einen ziemlich stark geheizten russischen 
Of en gestellt, wobei manchmal umgeriihrt wird. Dann wird der Brei in einen kleinen Zuber gegossen, 
16 g Pfefferminzkraut zugefiigt und 40 l kochendes Wasser darauf gegossen. Der Zuber wird 
mit einem Tuche fest zugedeckt und bleibt so bis zum andern Morgen stehen oder mindestens 
so lange, bis die Fliissigkeit nur noch lauwarm ist. Auch wahrend dieser Petiode muB von Zeit 
zu Zeit umgeriihrt werden. Am Morgen wird aus 200 g Weizenmehl, 12 g PreBhefe und warmem 
Wasser ein Teig geknetet, den man aufgehen laBt, wieder durchknetet und nochmals aufgehen 
laBt. Unterdessen wird die Fliissigkeit durch ein Sieb gegossen, der dicke Riickstand fortgegossen 
und der Zuber rein gespiilt. Darauf gieBt man in den Zuber die Fliissigkeit zuriick, schiittet 2,5-3 kg 
Zuckerpulver und 8 g Cremor Tartari hinein und fiigt endlich der maBig erwarmten Fliissigkeit 
auch den Teig hinzu. Von jetzt ab darf nicht mehr umgeriihrt werden. Der Zuber bleibt zugedeckt 
an einem maBig warmen Ort stehen, bis sich dicker Schaum auf der Fliissigkeit bildet. Man schopft 
den Schaum jetzt mit dem Schaumloffel ab und fiillt die Fliissigkeit in Flaschen, in die man vor
her je 2 Rosinen getan hat. Die Flaschen laBt man nach dem Verkorken langsam abkiihlen und 
legt sie dann aufs Eis. Die Vorschrift liefert etwa 45 Flaschen (23l) eines vortrefflichen KwaB. 

Moussierender KwaB. Man schiittet in einen Zuber je 7 kg Weizenmalz und Gerstenmalz, 
41 kg Weizenmehl zweiter Giite und ebensoviel Buchweizenmehl. Man briiht das Gemenge mit 
kochendem Wasser, laBt das Malz an 5 Stunden wirken, gieBt dann mit einem Male 20 l kochendes 
Wasser darauf und riihrt gut urn, bis die Maische so diinnfliissig ist, daB sie yom Spatel her
untertropft; dann laBt man sie auf Eis abkiihlen. Mit dieser Maische verdiinnt man 2 Glas Hefe 
und It KwaBbodensatz und gieBt, wenn die Mischung kalt geworden ist, alles in ein FaBchen, 
bringt es an einen warmen Ort und laBt ansauern. Hierauf wird der KwaB in feste Flaschen 
(Champagner usw.) gefiillt, gut verkorkt und in den Keller gebracht. Es werden nach diesem 
Rezept bis 70 Flaschen KwaB erhalten. 

Roter KwaB. Man nimmt 27 l Gerstenmalz, 5,5 kg feines Roggenmalz, 6 kg Weizen
mehl, 6 kg Roggenmehl, 100 g Buchweizengriitze und 200 g Pfefferminze, bringt alles in einen 
Zuber und verriihrt es mit heiBem Wasser zu einem Teige, den man so lange stehen laBt, bis 
der Backofen ordentlich warm geworden ist, bringt dann den Teig aus dem Zuber in irdene Topfe, 
wobei man, urn das Anbrennen zu verhiiten, etwas Wasser iiber die Oberflache des Teiges gieBt, 
stellt die Topfe in den Of en und laBt nun 24 Stunden stehen, nachdem man die Ofentiir sorgfaltig 
verschlossen hat. Nach 24 Stunden nimmt man die Topfe heraus und entfernt den Teig aus ihnen 
mit Hilfe von etwas kochendem Wasser. In einen Zuber gebracht und griindlich mit kochendem 
Wasser gebriiht, riihrt man das Gemisch einige Zeit mittels eines holzernen Spatels und IiWt es 
4 Stunden und langer stehen, damit sich eine ordentliche Maische bildet; den Bodensatz laBt 
man ab und verfiihrt mit ihm ebenso wie mit dem weiter oben genannten moussierenden KwaB. 
Sob aid der KwaB sauer wird, fiillt man ihn in gut verbundene Flaschen odllr laBt ihn im FaB liegen. 

WeiBer KwaB. Anf 2,8 kg in Stiicke zerschnittenes Schwarzbrot gieBt man 11 Liter 
kochendes Wasser und laBt dieses Gemisch 24 Stunden in einem hOlzernen GefaBe stehen; dann 
gieBt man es durch ein Sieb und setzt 800 g Sirup oder 400 g Zucker und einen lockeren Teig aus 
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400 g Weizenmehl und 1 Teeloffel Hefe hinzu. Sobald sich Schaum auf dem Gemische zu bilden 
anfangt, muB es in Flaschen gefiillt werden, in die vorher je eine Rosine getan worden ist. 

Adsella-Champagnermilch ist ein aus abgerahmter Milch hergestelltes, alkoholfreies, 
kohlensaures Erfrischungsgetrank. 

Antialbolzen bestehen aus Teeblattern, geringen Mer:tgen Natriumcarbonat, Citronensaure, 
Ingwer, SellerieOl und Aromaticis, wie Minze, Vanille u. dgl. Dieselben sollen ein wohl· 
schmeckendes Getrank geben, das an Stelle alkoholischer Getranke empfohlen wird. Fabrikant: 
Dr. HOMEYER in Berlin W., FriedrichstraBe. 

Apfelin der Konservenfabrik Friedrichshafen (SCHLEICH u. COMMERELL) ist konzentrierter, 
unvergorener Apfelsaft. (OTTO u. TOLMACZ.) 

BILZ' Limetta ist im wesentlichen eine kiinstlich gelb gefarbte Auflosung von ca. 1,5% 
Weinsaure und ca. 7% Zucker in Wasser, die mit etwas Ananas- oder Himbeeressenz parfiimiert 
ist. (BEYTffiEN.) 

Boa-Lie ist ein unter Verwendung von besonderen Garungserregern hergestelltes, Milch· 
saure und wenig Alkohol (0,6%) enthaltendes Getrank. 

Chabeso ist eine Milchsaure enthaltende Kunstlimonade. 
Frada. Die alkoholfreien Getranke "Frada" werden hergestellt durch Sterilisieren von 

Fruchtsaft unter Citronensaurezusatz in offener Flasche und nachherige teilweise Neutrali
sation mit Natriumcarbonat in geschlossener Flasche (zum Zweck der Kohlensaure-Entwicklung). 

Frutil aus DONATHs alkoholfreien Naturmosten. Das mit Kohlensaure impragnierte Ge
trank ist ein kiinstlich aus Dorrobst hergestelltes Produkt mit Zusatz von Citronensaure (OTTO). 

Ginger Ale ist eine Art Brauselimonade, die ihren Geschmack einem Zusatz von Ginger
Ale-Extrakt verdankt. L3tzteres wird aus 150 T. Ingwer, 13 T. frischen Citronenschalen, 13 T. 
spanischem Pfeffer durch Ausziehen mit 400 T. verdiinntem Weingeist bereitet. 

HENSELs tonische Limonaden-Essenz (Aurum potabile) von JUL. HENSEL in Stuttgart 
diirfte im wesentlichen ein Gemisch einer wasserig-alkoholischen Losung einer organischen Saure 
(vermutlich Citronensaure) und Zucker mit atherischer Eisenacetattinktur sein. (AUFRECHT.) 

Hopkos, als alkoholfreies Bier empfohlen, besteht im wesentlichen aus einer mit Caramel 
oder auf andere Weise dunkelgefarbten, mit Kohlensaure impragnierten Zuckerlosung, die Be
standteile des MaIzes in greifbaren Mengen nicht enthielt. (Unters.-Amt Hambg.) 

Lemon Squash ist ein mit kiinstlichem Citronensirup hergestelltes Erfrischungsgetrank. 
LUDEWIGs Reformbier ist schwach eingebrautes, obergariges Bier mit etwa 0,78-2% 

Alkohol. Ahnlich zusammengesetzt, also ebenfalls alkoholhaltig, sind Alkoholfreies Bier von 
Gro8-Crostitz und Alkoholfreies Malzbriiu des Speisehauses "Mann". (RoHRIG.) 

Malzextraktbier von BEHN, ein "alkoholfreies" Bier, gab folgende Resultate: Alkoholl,36 
Gew.-% = 1,70 Vol._%, Extrakt 3,66%, mineral. Bestandteile 0,14% , Maltose 1,29% , Phos· 
phorsaure 0,049% , freie Saure (Gesamtsaure) 0,2020/0' urspriingl. Wiirze 6,400%, (NIEDERSTADT.) 

Melpom wird eine Honigfruchtlimonade genannt. Fabrikant: Melpomfabcik in Dresden-A., 
WintergartenstraBe 61. 

Methon, ein alkoholfreies Getrank, ist in der Hauptsache eine mit Kohlensaure unter 
Druck gesattigte Invertzuckerlosung. (BEYTffiEN.) 

Nektar, alkoholfreier Birnenwein der Kellerei Nektar in Worms a. Rh., ist ein aus Birnen 
hergestellter N atursaft. 

Pine Apple Ale (in England) ist eine mit Ananasessenz aromatisierte Citronensaure
limonade. 

Pomerin, ein Ersatzmittel fiir Citronenessenz, soli bestehen aus 61 % Phospborsaure, 7,25% 
Schwefelsaure, Saccharin, Fruchtathern, Farbe. Die Verwendung zur Herstellung von Kunst
limonaden ist unzulassig. 

Pomril ist ein Produkt aus Dorrobst, frei von Alkohol und Konservierungsmitteln. wie 
Salicylsaure, Borsaure usw. (NIEDERSTADT und OTTO.) 

Vinogen ist eine Essenz, die mit Wasser, Weingeist und Zucker gemischt, ein Getrank (Wein) 
geben soil. Fabrikant RICHARD SCHERRES in Rossel (Ostpr.). 

Yermeth ist ein kohlensaurehaltiges Getrank, das aus Paraguaytee oder Mate hergestellt 
ist und auBerdem etwas citroncnsaures Natrium und Natriumcarbonat enthalt. Fabrikant: OBST 
in Bayreuth. 

Arachis. 
Arachis hypogaea L. Leguminosae-Papilionatae-Hedysareae. ErdnuB. 

Heimisch im tropischen Afrika und Brasilien (im wilden Zustande nicht mehr 
bekannt), der olreichen Samen wegen in den Tropen, stellenweise auch in Siideuropa 
in Kultur. Die Pflanze variiert nach Frucht und Samen in A. hypogaea var. vul
garis und A. hypogaea var. reticulata. 
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Semen Arachidis. ErdnuB. Peanut. Graine de pistaohe de terre. Graine 
d'araohide. AsohantinuB. Araohissamen. Erdpistazie. Erdeiohel. Erdmandel. Erd
bohne. ManinuB. Earth Nut. Ground Nut. 

Die in der Erde reifende Fmoht ist eine walzige, 2-3·, meistens aber 2-, salten 1· oder4samige, 
einfaoherige, bis 4 om lange, bis 1,5 om dioke gelbe oder graubrii.unliohe, nioht aufspringende Hiilse, 
zwischen den Sarnen in der Regel etwas eingesohniirt. Die diinne zerbrechliohe Fruohtwand ist 
stark gmbig genetzt und zeigt zablreiohe Lii.ngs. und Querrippen. 

'Die Barnen sind etwa 1-1,5 om lang, 0,8-1 om dick, oval bis eilii.nglioh, etwas abgeflacht. 
Ohne Gemoh, von siiBlioh.oligem, spii.ter etwas unangenehmem Gesohmack; gerOstet sohmecken 
sie angenehmer. Die diinne Sarnensohale ist glatt, sehr miirbe und zerbrechlioh, auBen gelbrot 
bis brii.unliohrot, innen farblos oder gelb. 

Mikroskopisohes Bild. Die ii.u/3ere Epidermis der Samensohale aus kurzen Zellen. 
deren Innenwii.nde diinn, deren AuDen· und Seitenwande derartig verdickt sind, daB das Lumen auf 
Querschnitten dreieckig erscheint. Von der Flii.che gesehen sind die Oberhautzellen·scharfkantig. 
polygonal und in ihren Wandungen gezii.hnt. Unter der Epidermis eine Lage farbloser, diinnwandiger. 
liickenlos aneinander sohlieBender Zellen usw. 1m Cotyledonargewebe Aleuron, Fett und Starke. 

Pul ver. Charakteristisch die Epidermiszellen der Sarnensoh&le, die Au/3en. und Seitenwii.nde 
stark zapfenartig verdickt, von der Flii.che gesehen allseits karnmzahnartig verdickt; reichlicb 
Stii.rke des groBzelligen, stark getiipfelten, an Interoellularen relehen Parenchymgewebea der 
Cotyledonen (a. 0.). 

Bestandfeile. 42-51% fettes 01 (s. d.), 20-30% Stickstofhubstanz, 2-5°/" 
Cellulose, 8-21 % Starke, 5-8% Wasser, 2-4% Asche; femer Arginin, Vernin, 
Cholin, Araohin (Alkaloid), Lecithin, Sacoharose, Conglutin. 

Anwendung. Als Nahrungsmittel, zur Herstellung billiger Sehokolade, geriistet als 
Kaffeesurrogat, als Ersatz fiir Mandeln. besonders aber zur Gewinnung des fetten Oles. Die 
PreBriiokstii.nde Bind wegen des hohen EiweiBgebaltes (bis zu 50%) und des zurUekgebliebenen' 
01es (etwa 7-8%) ein wertvolles Viehfutter, sie werden auch mit Getreidemehl zusammen zu 
Brot verbacken. Aueh zur Verfii.lBohung von Kaffeepulver und Gewiirzen werden sie verwendet. 

Oleum Arachidis. Erdnu8iil. 
Das aus den gesohiUten Sarnen der Erdnull duroh kaltes Auspressen gewonnene en. 
Eigenschajten. HelIgelbes 01, fast geruchlos, Geschmack mild. Spez. Gew. 

0,916-0,921. Eserstarrtbeietwa-3 0. Jodzah183-100, Verseifungszah1I88-196,6. 
Pri.i/ung. a) Jodzahl (s. S. 76). - b) Schiittelt man 5 ccm ErdnullOi mit 

0,1 ccm weingeistiger FurfuroUosung und 10 oom rauohender Salzsaure mindestens 
eine halbe M.inute lang kraftig, so darf die wasserige Schicht naoh der Trennung 
von der oligen keine stark rote Farbung zeigen (Sesamol). - 6) Erhitzt man in einem 
mit Riickflullkiihler versehenen Kolbohen 5 com ErdnullOi mit 5 oom Amylalkohol 
und 5 com einer Losung von 0,15 g Schwefel in 15 g Schwefelkohlenstoff 15 Minuten 
lang im Wasserbad, so darf das Gemisch sioh nioht rot farben, auch nicht wenn es 
naoh einem weiteren Zusatz von 5 oom der Losung von Schwefel in Sohwefelkohlen· 
stoff noch eine viertel Stunde laug erhitzt wird (BaumwoUsamenol). - d) Saure
grad nioht iiber 8,' siebe Olea pingua Bd. II S. 292. e) Un verseifbares hOchstens 
1,5% (GeTm. 6). 

Bestandteile. Das 01 besteht in der HlLuptmenge aus den Glyceriden der 01saure und 
der Leinolsii.ure, vielleicht auoh einer besonderen 01saure, der Hypogaeasaure. Die beim 
Erkalten fest werdenden Anteile 'bestehen aus den G1yceriden der Araehinsaure, Lignocerin. 
saure und vielleieht aueh der Palmitinsaure. 

Nachweis von ErdnuBDI (in anderen Olen). Teurere Ole, z. B. Olivenol, MandelOl, werden 
nicht selten mit ErdnuBol verfalsoht. Beim Oliveno1 wird dadureh unter Umstanden die Jod· 
zahl etwas erhOht (ErdnuBol 83-100, Olivenol 80-88). Sicherer 1aBt sieh das ErdnuBOI durch 
Versaifung nnd Abseheidung der kristallinisehen Araehinsaure aus den Olsauren erkennen. 

1. 20 g 01 werden durch Erhitzen mit 40 g Natronlauge (15% NaOH) und 25 g Weingeist 
verseift, der Weingeist abgedampft. die Fettsauren mit S&lzsaure abgesehieden und mit heiBem 
Wasser gewasehen. Naeh dem Abtrennen des Wassers werden die Fettsauren in siedendem 
Weingeist gelOst. Beim Abkiihlen seheidet sieh die Araehinsii.ure in perlmuttergliinzenden 
Krist&llen aus (Smp. iiber 700). 

2., 20,g, 01 werden in einem Kolben durch Erhitzen mit 50 cem weingeistiger Kalilauge 
(etwa 12% KOH) versaift, die SeifenlOsung wird mit verd. Essigsaure neutralisiert und dann 
unter Umsehwenken in einen Ko1ben gegossen, der eine Losung von 20 g krist. Bleiacetat in 
200 ccm Wasser enthii.lt. Nach dem Erka1ten wird die B1eiseife naeh dem AbgieBen der Fliissig. 
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keit dreimal mit heiJlem Wasser gewaschen (durch Ab.gieBen). Nach dem Abtropfenlassen des 
Wassers wird die Bleiseife zweimal mit je 200 ccm Ather ausgezogen (durch Erwarmen am 
RiickfluBkiihler und AbgieJlen desAthers). Dadurch wird tilsaures Blei entfernt, wahrend die 
Bleisalze der festen Fettsauren zuriickbleiben. Die Bleisalze werden durch Erwarmen mit 
Salzsaure und Ather zerlegt, der abgegossene Ather abdestilliert und die Fettsauren in heiBem 
Alkohol geltist. Beim Erkalten scheidet sich die Arachinsaure aus. Da Oliventil auch kleine 
Mengen Arachinsaureglycerid enthalt, ist bei der Priifung dieses 6les ein Vergleichsversuch 
mit reinem Oliventil auszufiihren. Die Menge der ausgeschiedenen Arachinsaure in beiden 
Versuchen wird dann verglichen. 

Ophthalmol, ein AugenOl von O. LINDElI1ANN in Bottmingen bei Basel, das als Specificurn 
gegen Granulose empfohlen, in das Auge eingetropfelt werden soli, ist sterilisiertes Arachisol. 
(FRANK.) 

Arctostaphylos. 
Arctostaphylos uva ursi (L.); SPRENGEL (Arctostaphylos officinalis 
WIMMER et GRABOWSKY, Arbutus uva ursi L.). Ericaceae-Arbu
toideae. Barentraube. Wilder Buchsbaum. Heimisoh im groBten Teil 
der nordliohen Erde. 

Folia Uvae Ursi. BiirentraubenbUitter. Bearberry Leaves. Feuilles 
de busserole. Folia Arctostaphyli. Herba Garjubae. Achelblatter. 
Achelkraut. Barenkraut. Steinbeerbllitter. WolfsbeerenbHi.tter. 

Die im April bis Juni von wildwaohsenden Pflanzen gesammelten Blatter. 10 T. 
frisoher Blatter geben 2 T. der Droge. Ohne Geruoh, von zusammenziehendem, 
berbem, bitterem, hinterher etwas siiBliohem Gesohmaok. 

Lederige, briiohige, kurzgestielte, 1,2-2,5 om lange, 0,8-1,2 om breite, spatel
formige Blatter, am Grunde keilformig, in den Blattstiel versobmalert, an der Spitze 
etwas riiokwarts gekriimmt, ganzrandig. Jiingere frisohe Blatter sind behaart, in der 
Handelsware sind Haare sohwer auffindbar. Die Blatter sind beiderseits glatt, 
glanzend, besonders oberseits vertieft-netzadrig, oberseits gesattigt griin, unterseits 
blaBgriin. Keine driisige Punktierung. Germ. 6 s. Bd. II S. 1330. 

II III IV 
Abb. 159. 1. Fol. Uvae Ursi. II. Blatt von Vaccinium Viti. Idae... III. Blatt von Vaccinium uliginosum. 

IV. Blatt von Buxus sempervirens. 

Mikroskopisohes Bild. Die Epidermiszellen auf beiden Blattseiten geradwandig, 
in der unteren besonders dickwandig, Wachsiiberzug. Die Spaltoffnungen in Gruppen zu 2-5 zu
sammenliegend, nur unterseits. Die Haare, wenn vorhanden, bis I mm lang, vielzellig, zugespitzt, 
doch sind meist nur die Narben derselben anzutreffen. Das Mesophyll aus 3-5, meistens aus 
3 Schichten palisadenartiger Zellen, darunter Schwammgewebe. -aber und unter dem GefaBbiindel 
des Mittelnerven und der primaren Seitennerven mehrere Lagen dickwandiger, gestreckter, chloro
phyllfreier Parenchymzellen, manche derselben mit Kalkoxalatkristallen (Einzelkristalle mit da
neben liegenden kleinen Kristallchen). Sonst ist das Mesophyll frei von Kristallbildungen. Die 
GefaBbiindel der Seitennerven zeigen Sclerenchymfaserbelag, der Hauptnerv nicht. 

Verwechslungen und VeTjiilschungen. Die Blatter anderer Ericaceen: Vac. 
cinium vitis idaea L., PreiBelbeere. Die Blatter etwas groBer und breiter, am Rande um· 
gerollt, nicht keilformig verschmii.lert, weniger steif-lederartig, schwach gesagt, unterseits nicht 
vertieft.netzaderig, mit braunen, rostfarbigen Driisenpunkten und mit (zwar selten) kurzen ein
zelligen Haaren. Die Spalten unterseits regelmaBig verteilt. Vaccinium uliginosum L •• 
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Rauschbeere, die Blatter papierartig, ganzrandig, am Rande umgeschlagen, matt, unterseits 
graugriin, mit erhabenem Ademetz. Bei Arctostaphylos alpina SPR., Vaccinium myr
tillusL., Heidelbeere, Andromeda calyculata L. sind die Blatter schrumpfig, hellgriin, 
gesagt; Kristalle fehlen in den Faserzellen. Weitere Verwechslungen sind die Blatter von Buxus 
sempervirens L., Buxaceae, diese sind nach VOl'll verschmii.lert und ausgerandet, am Rande 
umgebogen, blaBgriin, nicht vertieft netzadrig in den Seitennerven. Gaultheria procumbens 
L., Win tel' grii n, hat lederartige, blaBgriine, glatte, deutlich gesagte griiBere Blatter. 1m Mesophyll 
Oxalatdrusen. 

Bestandteile. 1,6-2,7% Ar butin (Vaccinin), C12H 160 7, Methylar butin, ClaHls07' 
Ericolin (Glykoside); Urson, CaoH,sOa, 34% Gerbsaure, (Gallusgerbsaure und Ellaggerb
saure), 6% Gallussaure und Ellagsaure, gummiahnliche und wachsahnliche Stoffe, 
dane ben jedenfalls Myricetin. 

KEEGAN fand in den Blattern Gallotannin und Querc itrin, abel' keine Gallussaure und 
Ellagsaure, die PERKIN nachgewiesen haben will. Door 9 Monate gelagerte Blatter enthalten 
nach ihm kein Arbutin mehr, aber reichlich Starke. 

El'kennung (chemisch). Kocht man 1 g der zerschnittenen Blatter mit 50 ccm 
Was~er 2 Minuten lang und versetzt das Filtrat mit einem Kornchen Ferrosulfat, so farbt sich 
die Fliissigkeit sofort violett, und es entsteht bald ein violett~r Niederschlag. 

Zum mikrochemischen Nachweis der hauptsachlichen Verfalschungen und Verwechs
lungen der Barentraubenblatter - zumal in del' feingeschnittenen Droge - eignen sich nach 
TUNMANN folgende Farbenreaktionen: 

1. Ais Reagentien dienen Vanillinsalzsaure und Ferrosulfatliisung. Man legt auf die weiBe 
Unterlage zwei Reihen Objekttrii,ger und bringt auf die einen je einen Tropfen Vanillinsalzsaure, 
auf die andel'll je einen Tropfen frischbereiteter Ferrosulfatliisung und legt die mikroskopischen 
Schnitte (einerlei ob Quer- oder Langsschnitt) hinein. 

Es farben: 

Arctostaphylos uva ursi 
Buxus sempervirens . 
Vaccinium vitis idaea 

Vaccinium Myrtillus . 

I Vanillinsalzsaure I 

karminrot 

karminrot 

kaum gefarbt 

Ferrosulfatliisung 

Praparat Liisung 

dunkel 

I 
blauschwarz 

, hiichstens 
I schwac~gelblich 

schwarz 

dunkel 

Die Farbungen werden hervorgerufen teils durch einen glykosidischen Gerbstoff (mit Vanillin'
salzsaure = rot), teils dumh einen freien eisenblauenden Gerbstoff (mit Ferrosulfat = schwarz), 
die beide im Mesophyll del' Barentraubenblii.tter vorhanden sind, in den Verwechslungen aber z. T. 
fehlen. ' 

2. Mikrochemischer Nachweis mit Salpetersaure. Diese farbt die Zellen des gesamten Meso
phylls anfangs voriibergehend dunkelorange bis braun, dann leuchtend gelb bis chromgelb. Es 
empfiehlt sich, das mikroskopische Praparat vorher einige Augenblicke in verd. Schwefelsaure 
(I: 5) zu legen und dann erst konz. Salpetersaure zuzusetzen, wodurch die Reaktion, welche dem 
Arb uti n zukommt, verstarkt wird. 

Anwendung. Besonders bei Blasen- und Nierenleiden, Blasenkatarrh, Nephritis, 
Hamaturie, Harnsteinen, Leukorrhiie, selten bel Diabetes und Phthisis. 10-15 g: 150 g Dekokt. 
Del' Harn farbt sich olivengriin durch das aus dem Arbutin durch Spaltung entstehende Hydro
chin on. Zur Herstellung des Dekoktes sind die Blatter sehr fein zu zerschneiden oder besser 
zu zerstoBen und VOl' dem Kochen in kaltem Wasser einzuweichen, wenn moglich 12-24 Stunden 
lang. Es ist auch empfohlen worden, die zerstoBenen Blatter mit Weingeist befeuchtet einige 
Zeit stehen zu lassen und dann abzukochen. 

Arctostaphylos glauca LINDL. Manzani to. Great-berried Manzanita. 
Heimisch in Californien. Die Blatter oval, stachelspitzig, doppelt so groB wie bei A. uvae urai. 
Die Verwendung ist die der Barentraubenblatter, die Bestandteile sind ahnliche. 

Arbutinum, Arbutin, ist ein in den Barentraubenblattern und auch in andern 
Ericaceen enthalteneg Glykosid, das bei der Spaltung durch verdiinnte Sauren in 
Glykose und Hydrochinon zerfiillt. Es hat die Zusammensetzung HO·C6 H4, 
·OC6 HllOS' Neben demArbutinfindetsichMethylarbutin, CHaO·C6 H4,· OC6 H llOS, 

das in dem kiiuflichen Arbutin stets in kleiner Menge enthalten iat. Synthetisch 
ist das Arbutin von MANNICH dargestellt worden. 
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Gewinnung. Die zerkleinerten Bal'entraubenblii.tter werden mit Wasser zunachst ma.
ceriert, dann gekocht und die Fliissigkeit koliert. Die durch Absetzenlassen geklarte Kolatur 
wird mit Bleiessig in del' Kii.lte gefallt. Das Filtrat wird vom iiberschiissigen Blei durch Einleiten 
von Schwefelwasserstoff befreit. Man filtriert vom Schwefelblei ab und dampft das Filtrat auf 
dem Wasserbad auf ein kleines Volum ein. Beim Erkalten schie.l3en Kristalle von unreinem Arbutin 
an. Durch Umkristallisieren aus siedendem Wasser unter Zusatz von Tierkohle erhalt man daB 
reine Praparat. 

Eigenschajten. Farblose, seidenglanzende Kristallnadeln, die urspriinglich 
2 Mol. Kristallwasser enthalten. Das lufttrockene Praparat enthalt nur noch 1/2 Mol. 
Wasser; durch Trocknen bei 100° wird es wasserfrei und schmilzt dann bei 187°, 
lufttrocken schmilzt es rasch erhitzt bei 142-143°. Es ist geruchlos und von all. 
miihlich hervortretendem bitterem Geschmack. Das lufttrockene Praparat lost 
sich in 8 T. kaltem oder 1 T. siedendem Wasser, auch in 16 T. Weingeist, kaum 
in .Ather. Die Losungen sind neutral. 

E'I'kennung. Wird 0,1 g Arbutin mit 0,8 g Braunsteinpulver, 1-2 Tr. Wasser 
und 5 Tr. konz. Schwefelsaure erhitzt, so tritt der jodiihnliche Geruch des Chinons 
auf. Die wasserige Losung des Arbutins (0,1 gin 10 g Wasser) gibt mit Eisenchlorid 
eine blaue Farbung, die durch groBere Mengen des letzteren in Griin iibergeht. Die 
Losung reduziert direkt weder FEHLINGsche Losung, noch schwarzt sie ammoniak· 
alkalische Silberlosung; beide Reaktionen treten indessen ein, wenn die Losung zu
nachst mit etwas verdiinnter Schwefelsaure gekocht und dadurch das Arbutin in 
Glykose und Hydrochinon gespaltet wird. In konz. Schwefelsaure lost es sich zunii.chst 
farblos auf, nach einiger Zeit tritt eine rotliche, auf Zusatz einer Spur Salpeter
saure gelbbraune Fiirbung auf. 

Mikrochemisch laBt sich das Arbutin z. B. in den Barentraubenblattern und anderen 
Ericaceenblattern nachweisen, indem man das Objekt einige Minuten in verd. Salzsaure (IO%HCI) 
liegen la.l3t und es nach dem Trocknen del' Mikrosublimation unterwirft; man erhalt dann im 
Sublimat Kristalle von Hydrochinon. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Schwefelwasser
stoff nicht verandert werden (Schwermetalle, namentlich Blei). - b) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

AnweMung. Es wird in Gaben bis zu 5 g gegen Blasenkatarrhe und Nierenaffektionen 
gegeben und wirkt wohl durch das Auftreten von Hydrochinon antiseptisch. 1m Organismus 
wird es z. T. in Hydrochinon und Glykose gespaltet, teilweise auch durch den Hal'll unverandert 
ausgeschieden; del' Hal'll gibt mit Ferrichlorid Blaufarbung. 

Cellotropin (H. FINZELBERGS Nachf., Andernach a. Rh.) ist Monobenzoyl-Arbutin, 
CSH6CO· OCsH,,' OCSHll 0 6 , Mol.-Gew. 376. 

Es wird erhalten durch Einwirkung von Benzoylchlorid, CsH5COCl, auf Arbutin 
in neutraler Liisung (D.R.P. 151036). 

Eigenschaften. Wei.l3es, geruch- und geschmackloses Krist&llpulver. Smp. 184,50, los
lich in 80 T. siedenden WasBers, in kaltem Wasser Behr schwer liislich, leicht in Alkohol, un
loslich in Ather, Chloroform und Benzol. Die wasserige Losung reagiert neutral. 

E'I'kennung. Mit verdiinnten Sauren langere Zeit erwarmt, wird es in BenzoeBaure, 
Hydrochinon und Glykose gespalten; jedoch viel schwieriger als Arbutin. Mit Eisenchlorid 
gibt es nicht die fiir Arbutin charakteristische Reaktion. FEHLINGsche Losung wird nicht 
reduziert. 

Anwendung. Bei Infektionskrankheiten, wie Tuberkulose und Skrofulose. 0,3-0,5 g 
mehrmals taglich. 

Decoctum UV8e Ursi. F. M. Germ.: 30 T. Blatter mit 250 T. Wasser zu 140 T. Kolatur 
einzukochen. Nach dem Erkalten 10 T. Pfefferminzwasser zufiigen. 

Extractum UV8e Ursi fluidum. Fluidextract of Uva Ursi. - Americ.: Aus 1000 g 
gepulverten (Nr. 30) Barentrauhenblattern werden nach Verfahren B (B. u. Extracts. fluidal 
unter Verwendung einer Mischung aus 100 cern Glycerin, 300 cern Weingeist (92,3 Gew._% ) 
und 500 ccm Wasser als Menstruum I, und einer Mischung aus 1 Rs.umteil Weingeist und 2 Raum
teilen Wasser als Menstruum II und Zuriickstellung del' ersten 800 ccm Perkolat 1000 ccm 
Fluidextrakt hergestellt. 

Extractum Uvae Ursi solidum nach DIETERICH wird hergestellt aUB 1000 g grob 
gepulverten Barentraubenblattern durch Ausziehen mit 4000 g Wasser zunachst in der Kalte. 
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dann mit 3000 g im Dampfbad, Auspressen, Filtrieren, Eindampfen mit 700 g Milchzucker bis fast 
zur Trockne, viilliges Austrocknen bei 30° und Zusatz von Milchzucker q. s. zu 1000 g. 1 T. des 
Extrakts entspricht 1 T. der Droge. 

Infusum Uvae Ursi. Infusion of Bear berry. - Brit.: Aus Barentraubenblattern 
50 g und siedendem Wasser 1000 ccm zu bereiten. 

Mixtura Uvae Ursi (Miinch. Vorschr.). Decoct. Uvae Ursi (e 15,0) 130,0, Sir. simp!. 20,0. 
Sirupus Uvae Ursi. BarentraubenbIatter 10 T., siedendes Wasser 60 T., dazu nach dem 

Erkalten Weingeist 10 T. Die Seihfliissigkeit gibt mit 40 T. Zucker 100 T. Sirup. 

Cygotabletten werden aus den aus einem Gemisch von Fo!. Uvae Ursi, Rad. Ononidis, 
Fo!. Bucco, Fo!. Betuiae, Herba Herniariae, Fruct. Petroselini, Fo!. Menthae pip., gewonnenen und 
eingedickten Ausziigen hergestellt und so dosiert, daB eine Tablette 5,0 g der Drogen entspricht. 
Sie sollen zur Unterstiitzung der Gonorrhiietherapie Verwendung finden. 

Hernuvapastillen KORNWILL enthalten die Extrakte von Herniaria· und Barentrauben
biattern. Sie werden auch mit je 0,5 g Natriumsalicylat, Salol oder Urotropin geliefert. 

Pulvis antidiabetieus von DR. WEISSBACH-IIARTUNG. Salol 36,0, Fo!. Uvae Ursi 10,0, 
Radix Valerianae 20,0, Lycopod. 30,0 (n. AUFRECHT). 

Pulvis nephriticus QUARIN. Fo!. Uvae Ursi 20,0, Gummi arab. 10,0, Tuber. Jalap., 
Elaeosacch. Naphae aa 5,0, Sacch. alb. 10,0. 

Uropural oder Uropurin-Tabletten enthalten als wesentlichen Bestandteil Extr. Uvae 
Ursi neben Milchzucker oder anderen Stoffen. Nr. I enthalt je 0,25 g trockenes Barentrauben 
blatterextrakt und Milchzucker; Nr. II statt des Milchzuckers ebensoviel Salol; Nr. III stati 
des Milchzuckers ebensoviel Hexamethylentetramin; Nr. IV statt des Milchzuckers ebensoviel 
Acetylsalicylsaure. 

Uva-Santol FUNCK enthalt Ausziige aus Folia Uvae Ursi und Folia Myrtilli sowie Salo!. 
Es kommt in Gelatinekapseln als Mittel gegen Gonorrhoe in den Hande!. 

Areca. 
Areca catechu L. Palmae-Ceroxyloideae-Areceae. Betelnu8palme. 
Pinangpalme. Wahrscheinlich urspriinglich auf den Sunda·Inseln heimisch, kulti
viert seit alter Zeit in Vorder. und Hinterindien, im siidostliehen China, auf den 
Sunda·Inseln und den Philippinen. 

Semen Arecae. ArekanuB. Arekasamen. Areca Nut. Betel Nut. 

N oi x d' arec. BandwurmnuB. BetelnuB. PinangnuB. CatechunuB. Ping-Ian. 
Die aus drei vollig verwachsenen Carpellen hervorgegangene eiformige, bis 

7 em lange, stets einsamige Frucht zeigt eine diinne auBere, eine liehr faserige mitt
lere und eine leicht abblatternde innere Fruchtschale. 

Die aus dem faserigen Fruchtfleisch herausgeschaIten, sehr harten, bis 3 em 
hohen, halbkugeligen oder stumpf.kegelformig gewolbten, an der Basis abgeflachten 
oder etwas eingedriickten Samen sind auBen hell- bis zimtbraun, netzaderig. GroBter 
Querdurchmesser bis 30 mm, Gewicht 3-10 g. Neben dem Nabel, iiber der Mitte 
der ebenen Samenbasis eine unregelmaBig zerkliiftete, den Embryo bergende, in der 
Droge meist leere Hohlung. Der Geschmack der Droge ist schwach zusammenziehend, 
ein charakteristischer Geruch ist nicht bemerkbar. 

Mikroskopisches Bild. Das weiBe harte Endosperm ist ruminat, es wird von rot
braunen Adem durchzogen, dem sichvomRande her hinein erstreckendenGewebe derSamenschale. 
Die auBeren Schichten der von zahlreichen GefaBbiindeln durchzogenen Samenschale aus rot
braunen, diinnwandigen, lockeren Zellen und U.formig wie gleichartig verdickten Steinzellen. 
Die innersten diinnwandigen Schichten fiihren rotbraunen Inhalt und dringen in das weiBe Endo· 
sperm ein, letzteres aus groBen, grobgetiipfelten, stark verdickten Zellen. In den Ausstiilpungen 
Gerbstoff; im Embryo Vorkommen von Raphiden. 

Pul ver. Farbe hellrotbraun. Hauptsachlich Stiicke des farblosen Endospermgewebes. 
Fragmente des gelbbraunen bis rotbraunen Ruminationsgewebes wie Stiicke mit aneinander
hangendt'm Endosperm. und Ruminationsgewebe; Fetzen del' Samenschale (s. 0.); GefaB
biindelstiicke aus der Samenschale. Nur sehr selten Gewebe des Embryos und Raphiden. 
biindel von Kalkoxalat. 

Bestandteile. Alkaloide: Arekolin, CSH 13N02, das die Wirkung bedingt, Are· 
kaidin (= Arekain) C7HllN02, Guvacin, CaH9N02' Guvaeoiin, C7 HllN02• (= Gu-
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vacinmethylester), ferner Cholin, eisengriinende Gerbsaure, 14-18% Fett (enthaltend 
Palmitin., Stearin-, Laurin-, Myristin-, Capryl-, Capron-, Olsaure), Spuren atherisches 01, 
roter Farbstoff (Arekarot). 

Bestimmung des Arekolingehaltes (Helv.). 12g feingepulverte ArekanuB und 
120 gAther wt'rdt'n in einer 250 g-Arzneiflasche unter haufigem Umschiitteln 1/, Stun de lang 
stehen gelassen. Dann werden 5 ccm Ammoniakfliissigkeit zugesetzt und das Gemisch weiter 
unter haufigem.kraftigen Umschiitteln 1 Stunde lang stehen gelassen. Nach dem Absetzen werden 
100 gAther (= 10 g Droge) in einen Kolben von 300 ccm abfiltriert, der Ather durch Erwarmen 
verjagt und der Riickstand unter Erwarmen in 5 ccm absolutem Alkohol gelost, die Losuug mit 
30 cern Ather, 10 ccm Wasser und 3 Tr. Ramatoxylinlosung versetzt, mit 1/10-n-Salzsaure titriert, 
bis nach dem Umschiitteln die wasserige Sehieht braunrote Farbe angenommen hat; dann werden 
noch 30 eem Wasser zugesetzt und mit 1/10-n-Saure weiter titrieIt, bis die wasserige Fliissigkeit 
gelb gefarbt iat. Nach jedesmaligem Zusatz der Saure ist stark umzuschiitteln. 1 ccm 1/10-n- Saure 
= 15,51 mg Arekolin. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1360, mind. 0,4%. 

Helv. fordert =destens 0,5 % Arekolin = 3,3 ccm l/JO"n-Salzsaure fiir 10 g der Droge. 
Anwendung. In Asien in groBen Mengen als Zusatz zum Betelkauen, medizinisch 

gegen Diarrhoo und Dysenterie und besonders als Anthelminticum bei Tieren (Runden), aber auch 
bei Menschen. Fiir Runde rechnet man fiir 1 Kilo Korpergewicht 0,5 g, fiir Pferde gilt als Maximal
dosis 100 g, fiir Rinder 250 g, fiir Menschen 4,0-6,0 g, zusammen mit Ricinusol. Die Vorkur 
ist die gleiche wie bei anderen Wurmmitteln. 

Areka-Alkaloide. 
In den Arekaniissen sind die vier Alkaloide Arekaidin, Arekolin, Arekain 

und Guvaein enthalten; daneben noeh sehr kleine Mengen von weiteren Alkaloiden, 
die noeh wenig untersueht sind. Praktisehe Bedeutung hat von den vier Haupt. 
alkaloiden nur das Arekolin. 

Arecolinum. Arekolin. CSH1302N. Mol.-Gew. 155. 

Das Arekolin ist der Methylester des Arekaidins, .C7HU02N; 
N -Methyltetrahydro -fJ -pyridinearbonsaure. 

CH 
/\. 

H 2C( iC.COOH 

H 2C",- /CH2 

"'-/ 
NCHa 

Arekaidin Arekolin. 

letzteres ist 

Dureh Erhitzen mit Salzsaure wird das Arekolin in Arekaidin, dieses dureh Erhitzen 
mit Methylalkohol und Salzsaure in Arekolin iibergefiihrt. 

Geivinnung. Die grobgepulverten Arekaniisse werden mit Wasser unter Zusatz von 
Schwefelsaure (auf 1 kg Pulver 2 g) dreimal kalt ausgezogen, die Ausziige werden eingeengt, und 
die Alkaloide mit Kaliumwismutjodid gefallt. Der Niederschlag wird mit Bariumcarbonat und 
Wasser gekocht, die Filtrate werden eingedampft, mit Bariumhydroxyd im V'berschuB versetzt 
und sogleich mit Ather ausgeschiittelt. Dieser nimmt nur Arekolin auf. - Die riickstii.nctige 
Fliissigkeit wird mit Schwefelsaure neutralisiert und mit Silbersulfat yom Jodwasserstoff befreit. 
Aus dem Filtrat falIt man das Silber durch Schwefelwasserstoff, dann neutralisiert man mit 
Bariumhydroxyd, dampft zur Trockne und zieht den Riickstand mit kaltem Alkohol aus, der das 
in den Samen ebenfalls vorhandene Cholin lost. 

Die ungelost bleibenden Basen Guvacin, Arekaidin und Arekain werden in Methyl
alkohol fein verteilt, und dann wird trockener Chlorwasserstoff eingeleitet. Dadurch wird das 
Arekaidin in Arekolin iibergefiihrt, das als Hydrochlorid in Losung geht, wahrend die Hydro
chloride des Arekains und des Guvacins ungelost bleiben. Aus dem Hydrochlorid wird das Are
kolin wieder mit Bariumhydroxyd abgeschieden. Das Arekolin wird danll meistens in das Hydro. 
bromid iibergefiihrt. 

Eigenschajten. Farblose, (jlige Fliissigkeit, geruehlos, stark alkaliseh, miseh· 
bar mit Wasser, Weingeist, Ather, Chloroform in jedem Verhaltnis, mit Wasser· 
dampf fliiehtig, Sdp. gegen 220°. Die SaIze kristallisieren meist gut. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
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Arecolinum hydrobromicum. Arekolinhydrobromid. Bromhydra te 

d'arecoline. CSH 130 2N·HBr. Mol..Gew.236. Germ. 6 s. Bd. II S. 1307. 
Da'l'stellung. Durcb Neutralisieren einer Lasung von Arekolin in Weingeist mit Brom· 

wasserstoffsaure. 
Eigenschajten. Feine weiJ3e Nadeln, Smp. 170-171°, luftbestandig, leicht 

loslich in Wasser und Weingeist, schwer in Ather und Chloroform. Es enthalt 65,7 0/ 0 

Arekolin und 34,3% HBr. 
E'l'kennung. Je 1-2 Tropfen der wasserigen Losung (0,1 g + 1 ccm) geben mit 

1 Tr. Jodlosung eine braune, mit 1 Tr. Silbernitratlosung eine blaBgelbe, mit 1 Tr. 
Quecksilberchloridlosung eine weiBe Fallung; letztere geht bei weiterem Zusatz 
von Quecksilberchloridlosung wieder in Losung; aus der Losung scheiden sich dann 
bei langerem Stehen farblose, durchsiehtige Kristalle aus. 

P'l'ujung. a) Bei der Aufbewahrung iiber Sehwefelsaure dad es kaum an 
Gewieht verlieren (Feuchtigkeit). - b) Sehmelzpunkt naeh 3tagigem Troeknen 
iiber Schwefelsaure 170-171 0 (fremde Alkaloidsalze). - c) Die wasserige Losung 
(0,1 g + 1 cem) darf Laekmuspapier kaum roten (freie Saure) und darf keine FaBung 
geben: - d) mit Platinehloridlosung, - e) mit Gerbsaurelosung, - I) mit Kalilauge 
(d bis ffremde Alkaloide). - g) Beim Verbrennen darf es Mehstens 0,1 % Riiekstand 
hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a u. b): Man wagt in einem Wageglaschen etwa 0,5 g des 
Salzes genau, stellt das Gliischen 3 Tage in den Schwefelsaureexsikkator und wagt wieder. Der 
Gewichtsverlust darf bachstens 2-3 mg betragen. Das getrocknete Salz dient dann zur Be. 
stimmung des Schmelzpunktes. 

Zu d bis f): Fiir die einzelnen Proben geniigen je 2 Tropfen der Lasung des Arekolinhydro. 
bromids, die man auf Uhrglasern mit je 1 Tropfen der ReagenslOsungen zusammenbringt. 

Aufbewah'l'Ung. Sehr vorsicbtig. 
Anwendung. Zur Abtreibung des Bandwurms, zu 0,004 bis 0,006 g. Als Myotikum in 

wiisseriger Lasung 1: 100. Das Arekolin wirkt abnlich wie Muscarin auf das Herz. 

Homo-Arecolinum hydrobromicum. Homoarekolinbydrobromid. C9 H 1S0 2N· HBr. 
Mol.·Gew. 250. 

Das Homoarekolin ist der Atbylather des Arekaidins. Es wird kiinstlich aus Arekaidin 
(das auch aus Arekolin gewonnen werden kann) dargestellt durch Einwirkung von Athylalkohol 
und Cblorwasserstoffgas. Die freie Base ist dem Arekolin ahnlich. Das Hydrobromid gleicht in 
seinen Eigenschaften dem Arekolinhydrobromid; es wirkt ahnlich wie dieses, aber schwacher. 

Aufbewah'l'Ung. Sehr vorsich tig. 

Arekaidin, C7Hll 02N + ~O. Methylgu vacin. Farblose, glanzende, luftbestandige Kristalle, 
in Wasser leicbt laslicb, scbwer laslicb in absolutem Alkobol, fast unlaslicb in Ather, Cbloro. 
form, Benzol. Die wasserige Lasung ist neutral und wird durch eine Spur ]'erricbloriq scbwacb 
ratlicb gefarbt. Wird bei 1000 wasserfrei und scbmilzt dann bei 213-214°. . 

Arekain. Das fruher als besonderes Alkaloid angesehene Arekain ist mit dem Arekaidin 
identisch. 

Guvacin, C6H902N. Farblose, luftbestandige 'Kristalle, in Wasser leicbt lOslich, unlaslich 
in absolutem Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol. Die wasserige Lasung ist neutral und wird 
durch Ferrichlorid tiefrot gefarbt. SchmiJzt unter Zersetzung bei 271-2720. 

PUulae Arecae. Wurmpillen. 
Seminis Arecae subtile pulv. 6,0 
OIei Cacao 
Sebi ovilis aa 1,5. 

Man formt mittels der halberkalteten Fett· 
mischung 10 Pillen, walzt sie nach viilligem Er· 
harten in Graphitpulver und iiberzieht sie mit 
Keratin. Fiir Erwachsene 5-10 Pillen auf 
einmal zu nehmen. 

Kaubalsam "Sabir" gegen Krankbeiten des Zabnfleisches usw. enthalt die wirksamen 
Bestandteile der BetelnuB. 

Tenalin ist ein aus Arekaniissen bereitetes Wurmmittel. 
Veril, ein Wurmmittel in Form von Schokoladetiifelchen, soll als wirksamen Bestandteil 

ArekanuBpulver enthalten. 
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Argentum. 
Argentum. Silber. Silver. Argent. Ag. Atomgew. 107,880. 

Gewinnung von reinem Silber (aus Werksilber und Silberriickstanden): 
1. Werksil ber (Miinzen, Gerate, Bruchsilber), das im wesentlichen aus Silber und Kupfer 

besteht, als zufallige Verunreinigungen aber noch Gold, Blei, Zink, Zinn (vom Lote) enthalten 
kann, wird zunachst vom anhaftenden Schmutz durch Scheuern mit warmer SodaJOsung und 
Abspiilen mit Wasser befreit. Das zerkleinerte Silber bringt man vorsichtig in einen geraumigen 
Kolben und iibergieBt es mit der dreifachen Gewichtsmenge reiner Salpetersaure (25% HNOa). 
1st das Silber sehr fein zerkleinert, so gieBt man die Saure nach und nach hinzu. Der Kolben, 
der nur zu etwa If" angefiillt sein soli, wird in den Abzug gestellt. Wenn die Entwickelung von 
Stickoxyden aufgehart hat und trotzdem noch Silber ungelast ist, SO sind weitere Mengen 
Salpetersaure zuzusetzen. 

Wenn die Auflasung beendet ist, so sind in Lasung: Silber, Kupfer, BJei, Zink, Wismut. In 
dem etwa vorhandenen, nicht in Lasung gegangenen Schlamme kannen zugegen sein: Gold, Anti· 
monoxyd, Zinndioxyd. Man filtriert die Lasung durch ein Filter von GJaswolle oder Asbest, laugt 
den Riickstand noch 2-3 mal mit Wasser aus und vereinigt die Filtrate. Zu dem Gesamtfiltrat, 
das auf 40-500 erwarmt worden ist, setzt man nun unter Umriihren so lange Salzsaure von etwa 
15% hinzu, bis alles Silber als Chlorsilber ausgefallt, und ein kleiner "OberschuB von Salzsaure 
vorhanden ist. (Man kann zur Fallung auch eine filtrierte Kochsalzlasung benutzen, indessen 
bleibt dann etwas Chlorsilber gelast.) Man laBt das gefii.lJte Chlorsilber sich absetzen, gieBt 
dann die iiberstehende Fliissigkeit klar ab und wascht das Chlorsilber noch zweimal uurch 
Dekantieren mit Wasser. Hierauf bringt man den Niederschlag auf ein glattes doppeltes Filter 
und wascht ihn mit schwach salzsaurehaltigem Wasser so lange aus, bis das Filtrat mit Schwefel
wasserstoff nicht mehr verandert wird. 

2, Photographische Papiere, Silbertressen, Troddeln und andere Abfalle 
trii.nkt man mit einer diinnen Lasung von Kaliumnitrat, trocknet und aschert sie auf einer sau
beren Steinplatte ein. Zu diesem Zwecke trankt man etwas Holzwolle mit wenig Petroleum oder 
Brennspiritus, ziindet an und tragt die getrockneten Abfalle allmahlich in die Flamme ein. Die 
erhaltene Asche last man in Salpetersaure, filtriert die Lasung und schlagt aus ihr das Silber 
durch Salzsaure als Chlorsilber nieder. Bei Filma bfallen priife man vorher eine kleine Probe, 
ob sie beim Anziinden verpufft. 

3. Photographische und galvanische Silber bader. Diese enthalten das Silber in 
der Regel als Cyandoppelsalz und iiberdies gewahnlich groBe Mengen von freiem Kaliumcyanid. 
Zur Abscheidung des Silbers versetzt man diese an einem zugigen Ort, am besten im Freien, 
mit einer zur vollstandigen Zersetzung hinreichenden Menge von Salzsaure. Wieviel von letzterer 
notwendig ist, ermittelt man zweckmaBig vorher an einer kleinen Probe und berechnet damach 
die Menge der fiir die gesamte Fliissigkeit zuzusetzenden Salzsaure. Man beachte, daB bei dieser 
Zersetzung groBe Mengen Blausaure gasfarmig entweichen, und hiite sich, diese einzuatmen. 

4. Analytische Sil berreste. In den Laboratorien gibt man aile Silberreste in ein 
GefaB, das Salzsaure in einigem tl'berschuB enthalt. Bei der Verarbeitung solcher Riickstande 
hat man darauf Riicksicht zu nehmen, daB in ihnen explosive Silberverbindungen enthalten 
sein kiinnen. - Man priift die iiber den Resten stehende Fliissigkeit zunachst darauf, ob durch 
Zusatz von Salzsaure noch Chlorsilber ausgefallt wird. 1st dies nicht der Fall, so gieBt man die 
iiberstehende Fliissigkeit klar ab, im anderen Faile setzt man Salzsaure im tl'berschuB hinzu, 
laBt klar absetzen und gieBt die klare Fliissigkeit dann erst abo Den Silberniederschlag riihrt 
man dann mit konz. Salzsaure an, laBt absetzen, gieBt die klare Fliissigkeit ab und digeriert 
den Niederschlag nochmals mit einer Mischung von verd. Salzsaure mit 1/5 Volum roher Salpeter
saure 12 Stunden lang. Dann verdiinnt man mit Wasser, laBt absetzen, gieBt die klare Fliissig
keit ab, wascht zwei- bis dreimal durch Dekantieren, spater auf dem Filter aus. Man lost hier
a.uf das Chlorsilber in 5 0/oigem Ammoniak auf und scheidet es aus der filtrierten Losung wieder 
durch Zusatz von Salzsaure aus. 

Das nach 1-4 gewonnene Chlorsilber kann nun entweder auf nassem odeI' auf 
trockenem Wege in metalliscbes Silber iibergefiihrt werden. nacbdem (bei 4) eine kleine Probe 
beim Erhitzen keine explosiven Eigenschaften gezeigt bat. 

I. Auf trockenem Wege. Man trocknet das Cblorsilber, mischt es mit der fiinffachen 
Menge wasserfreier Soda, fiillt diese Mischung in einen Schmelztiegel und erhitzt diesen in cinem 
Windofen so lange, bis der Inhalt ruhig flieBt. 1st dieses der Fall, so riihrt man mit einem 
eisernen Spatel urn, gibt etwas Salpeter in die Schmelze, riihrt nochmals urn und laBt erkalten. 
Nach dem Zerschlagen des Tiegels und Aufliisen der Schmelze in Wasser erhalt man das Silber ala 
Regulus. Das Schmelzen laBt sich sehr gut in dem Feuer einer Schmiede ausfiihren. 1st das Silber 
noch nicbt kompakt genug ausgefallen, so kann man es nochmals mit wasserfreiem Borax ein
schmelzen. 

II. Auf nassem Wege. A. Man riihrt das noch feuchte (salpetersaurefreie) Chlorsilber 
mit 100/oiger Salzsaure an, so daB diese noch etwas iiber dem Chlorsilber steht und stellt in den 
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Brei Stangen odeI' Bleche von Zink (etwa das gleiche Gewicht des Chlorsilbers) ein. Die Reduk.. 
tion beginnt sofort in del' Nihe del' Bleche und ist beendigt, sobald die ganze Masse grauschwarze 
Farbe angenommen hat und eine abfiItrierte und gut ausgewaschene Probe in Salpetersiure klar 
loslich ist. 1st dieses del' Fall, so nimmt man das Zink heraus, spiilt es mit Wasser aD und wischt 
das Silberpulver zunichst einige Male durch Dekantieren mit heiBem Wasser, dann unter 
Erwirmen mit verdiinnter Salzsiure, hierauf wieder mit Wasser und trocknet es oder gliiht 
es schwach. 

B. 1 T. Chlorsilber wird noch feucht in einer Porzellanschale mit 2-3 T. Kalilauge 
von 1,25-130 spez. Gew. iibergossen und unter Umriihren erhitzt, worauf man von Zeit zu 
Zeit einige Stiickchen Traubenzucker (oder Honig) in die Fliissigkeit eintrigt. Das Silber 
wird zu einer grauen, kornigen Masse reduziert. Man wischt eine Probe durch Dekantieren mit 
heiBem Wasser vollstindig aus und priift, ob· sie sich dann in Salpetersiure klar lost. 1st dies 
der Fall, so ist die Reduktion beendet, Wenn nicht, so muB das Erhitzen unter Zusatz weiterer 
Mengen Traubenzucker fortgesetzt werden. Das reduzierte Silber wird schlieBlich mit heiBem 
Wasser vollstindig ausgewaschen, endlich getrocknet. Dieses letztere Verfahren ist zur Ge· 
winnung von reinem Silber aus Chlorsilber sehr geeignet. 

Eigenschajten. WeiBes, glinzendes, schweiBbares Metall von hoher Politurfihigkeit, 
ziemlich weich, sehr dehnbar. Spez. Gewicht je nach der Bearbeitung 10,424-10,575. Es schmilzt 
gegen 10000 und liBt sich bei hoher Temperatur destillieren. An normaler Luft unverinderlich, 
durch Schwefelwasserstoff wird es geschwirzt. 

Es ist unloslich in Salzsiure und kalter verdiinnter Schwefelsiure, 15slich in SalpeterslLure 
und heiBer konz. Schwefelsii.ure. Von schmelzendem Kalium- odeI' Natriumhydroxyd wird es 
kaum angegriffen; Silbertiegel sind deshalb zu Schmelzen mit ii.tzenden Alkalien geeignet. 

E",lcennung. 1. Alle Silberverbindungen geben, mit Soda gemischt, vor dem Lotrohr 
auf Kohle erhitzt em weiBes, dehnbares Metallkorn, das sich beim Betupfen mit wisseriger Chrom
sii.urelosung rot fii.rbt. - Die organischen Silberverbindungen hinterlassen schon beim bloBen 
Gliihen metallisches Silber. 2 Salzsii.ure und gelOste Chloride erzeugen in SilbersalzlOsungen 
einen weiBen kisigen Niederschlag von Silberchlorid, AgCl, der in Salpetersii.ure unlOslich, in Am. 
moniak leichtloslich ist. tibergieBt man da.s Silberchlorid mit verdiinnter Schwefelsiure und 
bringt es mit Zink in Beriihrung, so wird es zu Silber reduziert. 

Bestimmung. Gewichtsanalytisch_ Die Silber enthaltende LOsung wird mit reiner 
Sa.lpetersii.ure bis zur deutlich sauren Reaktion versetzt und bis auf 50-600 erwii.rmt. Dann 
fiigt man unter Umriihren so viel verdiinnte Salzsiure hinzu, bis diese in geringem -abel" 
schuB vorhanden ist. Man riihtt bis zum Zusammenballen des Niederschlags und lii.Bt den Nieder· 
achlag an einem dunklen Ort sich vollig absetzen. Das so erhaltene Chlorsilber wird zu
nichst mit salpetersii.urehaltigem Wasser, schlieBlich mit reinem Wasser gewaschen und auf ge· 
wogenem Filter gesammelt, bei 1000 getrocknet und gewogen, oder mansammeltes im GooCHschen 
Tiegel und trocknet bei 1400. OdeI' man bringt die Hauptmenge des Chlorsilbers auf ein Uhr· 
glas, verbrennt das Filter vollstii.ndig in einem gewogenen Porzellantiegel, lost nailh dem 
Erkalten das metallische Silber duroh Zufiignng von 1-2 Tr. Salpetersii.ure, gibt dann einige 
Tropfen Salzsiure hinzu und dampft im Wasserbad zur Trockne. Hierauf bringt man die Haupt. 
menge des Chlorsilbers in den Tiegel, erhitzt bis zum beginnenden Schmelzen des Chlorsilbers 
und wii.gt nach dem Erkalten. AgCI X 0,7526 ==; Ag. 

OdeI' man verbrennt das yom Chlorsilber moglichst befreite Filter im RoSEschen Tiegel 
vollstii.ndig, bringt die Hauptmenge des Chlorsilbers dazu und reduziert dieses durch Gliihen 
im Wasserstoffstrom zu metallischem Silber. 

Liegen organische Silberverbindungen vor, so mmsen diese durch Gliihen in metallisches 
Silber iibergefiihrt werden. Dieses lost man dann in Salpetersii.ure und verfii.hrt mit der sal· 
petersauren Losung wie vorher angegeben. - UnlOsliche Silberverbindungen, z. B. AgCl, AgBr, 
AgJ, schmilzt man mit Natriumcarbonat zusammen, scheidet hierdurch metallisches Silberab, 15st 
dieses in Salpetersii.ure usw_ 

Silber lii.Bt sich aus der salpetersauren Losung auch durchErhitzen mit un terphosphorig
sa.urem Calcium odeI' Natrium als Metall abscheiden, das nach dem Auswaschen und Gliihen 
gewogen wird. 

MaBanalytisch: Silbersalze lassen sich in salpetersaurer LOsung mit 1110-n-Ammonium
rhodanidlOsung titrieren, Ferriammoniumsulfat als Indikator. Die Losungen mmsen frei sein 
von Salpetriger Sii.ure, die duroh Erhitzen entfernt werden kann. Das Ferrisalz, das duroh Bil· 
dung von rotem Ferrirhodanid den Endpunkt anzeigt, muB in reichlicher Menge vorhanden sein. 
Die Losung, die etwa 0,1 bis 0,2 g Silber enthii.lt, wird mit etwa 10 ccm Ferriammoniumsulfat· 
100ung (odel'l g zerriebenem Ferria.mmoniumsulfat) und mit so viel Salpetersii.ure versetzt, daB 
die gelbe Farbe des Ferrisulfats verschwindet. Dann titriert man mit derll1o·n-Ammoniumrhoda
nidl5sung bis eben eine rotlich. brii.unliche Firbung von Ferrirhodanid bestehen bleibt. 1 ccm 
l/lO-n.Ammoniumrhodanidlosung= 10,8 mg Ag (genau= 10,788mg). Zur Einstellung der Am
moniumrhodanidl5sung dient die aus reinem Silbernitrat hergestellte lfIo·n.SilbernitratIOsung 
oder eine L5sung einer gewogenen Menge von reinem Silber in Salpetersiure. 
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Bestimmung des Silbergehaltes organise her Silberverbindungen. Organische 
Silbersalze hinterlassen beim Gliihen reines Silber. Wenn die Silbersalze rein sind, geniigt zur 
Gehaltsbestimmung die WagiIng des Silbers. Sind noeh fremde Stoffe zugegen, die beim Gliihen 
einen Riiekstand hinterlassen, wie z. B. bei EiweiB.Silberverbindungen, dann lost man 
das beim Gliihen zuriiekgebliebene unreine Silber in Salpetersaure auf und titriert das Silber 
mit l!to·n.Ammoniumrhodanidlosung (Ferriammoniumsulfatlosung, etwa 10 eem, als Indikator). 
Die fiir die Titration des Silbers notige Zerstorung der organisehen Stoffe lallt sieh naeh 
F. LEHlIIANN auch auf nassem Wege ausfiihren naeh folgendem Verfahren: Je naeh dem 
Silbergehalt werden 0,2 bis 1,0 g der Silberverbindung in einen Erlenmeyerkolben von etwa 
200 cem in 10 eem Wasser gelost oder fein verteilt. Dann gibt man unter Umschwenken in diin· 
nem Strahl 10 ecm konz. Sehwefelsaure und gleich darauf 0,5 bis 2 g (je nach der Menge der Silo 
berverbindung) sehr fein zerriebenes Kaliumpermanganat in kleinen Mengen unter bestandigem 
Sehiitteln hin'llu. (Bei stark chlorhaltigen Silberpraparaten, besonders solehen, bei denen man 
wegen des geringen Silbergehaltes 1 g nehmen mull, wie z. B. beim Novargan, werden 4 bis 5 g 
Kaliumpermanganat zugegeben.) Naeh dem Zusatz des Kaliumpermanganats HiBt man das Ge
miseh 15 Minuten lang stehen und verfahrt dann in folgender Weise weiter: 

a) Bei ehlorfreien Silberverbindungen. Die Mischung wird mit etwa 50 cem Wasser 
verdiinnt und nach und nach mit kleinen Mengen Ferrosulfat versetzt, bis iiberschiissiges Per
manganat und Mangandioxyd reduziert sind, und die Losung klar ist. Man fiigt noeh Salpeter
saure hinzu zur Beseitigung der gelblichen Farbe des Ferrisulfats und titriert dann mit IlIo·n
AmmolliumrhodanidlOsung bis zur rotliehbraunliehen Farbung. 1 cem l/lO-n-Ammoniumrhodanid
losung = 10,8 mg Ag. 

b) Bei ehlor haltigen Sil berver bind ungen. Man erhitzt das Gemisch auf dem Draht
netz, bis das Silberehlorid gelost ist und die an der Glaswandung haftenden Mangandioxydteilehen 
dureh die sieh wieder verdichtenden Sehwefelsauredampfe heruntergespiilt sind. Nach dem Er
kalten wird das Gemisch wie unter a) mit 50 cem Wasser verdiinnt, mit Ferrosulfat und Sal· 
petersaure versetzt und mit I/IO-n-Ammoniumrhodanidlosung titriert. 

Zur Bestimmung des Silbergehaltes organiseher Silberverbindungen ist aueh das Verfahren 
von H. WASTENSON brauehbar: 0,5 g der Silberverbindung werden in einem KJELDAHL.Kolben 
mit 10 ccm konz. Sehwefelsaure und etwa 2 ecm chlorfreier roher Salpetersaure (oder 5 ccm reiner 
Salpetersaure von 25%) im Luftbad so lange erhitzt, bis die Fliissigkeit farblos geworden ist, 
keine Stickoxyde mehr entweichen und der Kolben mit Schwefelsauredampfen angefiillt ist. Nach 
dem Erkalten werden etwa 25ccm Wasser zugesetzt und wieder erhitzt, bis Schwefelsauredampfe 
entweiehen. Das Verdiinnen mit Wasser und Erhitzen wird noch einmal wiederholt, damit 
vorhandene Nitrosylschwefelsaure vollstandig zersetzt wird. Nach dem Erkalten wird die 
Fliissigkeit mit etwa 100 eem Wasser verdiinnt, mit etwa 10 eem Ferriammoniumsulfatlosung 
versetzt und mit I/IO-n-Ammoniumrhodanidlosung titriert (1 cem I/IO-n-Ammoniumrhodanid
losung ==0 10,d mg Ag). 

Fiir EiweiB-Silberverbindungen empfiehltDANKWORTT folgendes Verfahren: Ig der 
Silberverbindung wird in einem Kolben in 10 g Wasser kalt gelost, dann wird die Losung naeh Zu
satz von 5 eem konz. Wasserstoffsuperoxydlosung (30 0/0) und 15 eem Salpetersaure (25 0/0) 
1 Stunde am Riiekflullkiihler erwarmt. Naeh dem Abkiihlen fiigt man etwa 70 cern Wasser 
und 10 eem Ferriammoniumsulfatlosung hinzu und titriert mit 1/IO·n-Ammoniumrhodanidlosung. 

Versilberung. Das Uberziehen von (metallischen) Gegenstanden mit einer 
mehr oder weniger starken Schicht von Silber kann, je nach der Art der Gegen
stan de, auf verschiedenem Wege ausgefiihrt werden. 

Feuerversilberung. Anwendbar fiir Kupfer, Messing, Bronze. Die mit Pottasehe gut 
gereinigten Gegenstande werden in einer Misehung von konz. Sehwefelsaure mit konz. Salpeter
saure gelbgebrannt, alsdann abgewasehen und mit einer Losung von Mereurinitrat (1: 100) ab
gerieben und so oberflaehlieh verquiekt. Hierauf tragt man mittelst einer messingenen Kratz
biirste Silberamalgam (2 Silber, 1 Queeksilber) auf, spiilt mit Wasser ab, troeknet und erhitzt 
unter gut ziehender Esse iiber einem Holzkohlenfeuer, bis alles Queeksilber verfliiehtigt ist. 

RaIte Versilberung, geeignet, kleinere Gegenstande aus Kupfer, Messing, Zink mit 
einer diinnen Silberschicht zu iiberziehen. Eisen muB vorher galvanisch verkupfert werden. 
a) Man zerreibt 1 T. Silbernitrat und 3 T. reines Kaliumeyanid jedes in einem be
sonderen Porzellanmorser, mischt beide Pulver zusammen und vermiseht sie noeh mit 
3 T. gefalltem Caleiumcarbonat. Dieses "Versilberungspulver" bewahrt man in einer gut 
versehlossenen Flasehe auf. Zum Gebraueh wird auf den entfetteten, sehr gut gereinigten Gegen
stand etwas von dem Pulver gesehiittet, man gibt einige Tropfen destilliertes Wasser dazu und 
verreibt mit einem weiehen, leinenen Liippehen; es entsteht sogleieh eine schone weiBe Versilberung, 
die durch weiteres Auftragen des Versilberungspulvers etwas verstarkt werden kann. b) 10 T. 
trockenes Silberehlorid, 65 T. Kaliumbitartrat und 30 T. Natriumehlorid. Man riihrt die 
Mischung mit Wasser zu einem Brei an und reibt mit diesem die zu versilbernden Gegenstande 
ab oder laBt sie, mit dem Brei bedeekt, vorher einige Zeit stehen. 

H II g e r, Handbuch. I. 34 
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Nasse Versilberung, geeignet zum "Oberziehen kleiner Gegenstii.nde aus Kupfer-. 
Messing, Zink, z. B. Knopfe, Steckna.deln usw. mit einer diinnen Silberschicht. a) Man taucht 
die gereinigten Gegenstinde in eine heiBe Auflosung von 1 T. Silbernitrat, 4 T. Kaliumcyanilt 
und 100 T. Wasser und lii.Bt sie unter Umriihren einige Zeit darin liegen. b) Der zu versilbernde
Gegenstand wird einige Minuten in eine kochende Mischung aus 100 T. Weinsteinpulver, 100 T. 
Natriumchlorid, 25 T. Silberchlorid und 1000 T. Wasser eingetaucht, sodann mit Schlamm
kreide blank geputzt. 

Galvanische Versilberung. Kupfer, Messing und andere Kupferlegierungen konnen direkt 
versilbert werden, nachdem sie, wie unter Feuerversilberung angegeben, entfettet, gebeizt und 
mit einer Mercurinitratliisung schwach amalgamiert sind. Eisen, Stahl, Nickel, Zink, Zinn, Blei 
miissen nach dem Entfetten und Beizen im alkalischen Kupferbad verkupfert und daun erst; 
amalgamiert werden. Die zu versilbernden Gegenstinde kommen als Kathode in das Bad, also 
Anode dient ein Silberblech. Man elektrolysiert mit einer Stromstarke von 0,15-0,20 Ampere: 
fur 1 qdcm. Die Versilberung ist zunachst matt und wird durch Behandeln mit der Kratzbiirste· 
und durch Polieren glii.nzend. Fiigt man dem Bad auf 100 Liter 10 Tropfen Schwefelkohlenstoff 
zu, so fant die Versilberung sogleich glanzend aus. Vorschrift zum galvanischen Ver
silberungsbad: a) Silbernitrat 150 g, Wasser 5Z; b) Kaliumcyanid (95-98%) 250 g, Wasser 
5 I. Beide Losungen werden gemischt. 

VersiIberung von Glas. Man stellt zwei Losungen her: A. Silberlosung: Silbernitrat 
8,5 g, destilliertes Wasser 91,5 g; B. Kalium-Natriumtartratlosung. Kaliumnatrium
tartrat 15,0 g, destillierteB Wasser 85,0 g. Zum Gebrauch werden jedesmal gleiche GewichtB
mengen von A und B in einen Kochkolben eingewogen und bei kleinen Spiegeln das Doppelte .. 
bei griiBeren das dreifache Volum der Gesamtfliissigkeit an destilliertem Wasser zugemischt. 
Der hierdurch entstehende weiBliche Brei von Silbertartrat wird stark geschiittelt, bis er (nach. 
einigen Sekunden) fein krist&llinische Beschaffenheit angenommen hat. Man fiigt nun vor-· 
sichtig tropfen weise Ammonia.kfliissigkeit unter Umschiitteln hinzu, begrenzt den Ammoniak
zusatz aber so, daB ein Teil des weiBen Niederschlages noch ungelost bleibt. (Sollte versehent-· 
Hch zuviel Ammoniak zugegeben worden sein, so mischt man wieder gleiche Gewichtsteile von 
A und B und setzt von dieser Mischung so viel zu, daB ein Teil des Niederschlages ungelost bleibt.). 
Man schiittelt nun, um allen Ammoniakdampf im GefaB zu absorbieren, die Fliissigkeit heftig .. 
und filtriert, sobald der weiBe Niederschlag sich zu schwarzen beginnt, die Fliissigkeit durch\ ein 
bereit gehaltenes Faltenfilter auf die in horizontaler Lage aufgestellte Glasscheibe und sorgt dafiir, 
daB diese an allen Stellen (Verteilen mittelst Glasstab!) mit einer 2-3 mm hohen Schicht der 
Losung bedeckt ist. Man laBt 1-2 Stunden bei einer Temperatur von 25-260 (!) stehen, laBt 
alsdann die Fliissigkeit ablaufen, trocknet durch Schriigstellen und iibergieBt die praparierte Seite· 
mit einem Spirituslack. 

Kleine Hohlge/aPe fiiIlt man einfach mit der Versilberungsfliissigkeit voll; sie versilbern sich, 
alsdann sehr schOn. Gropers Gs/aPe, z. B. Gartenkugeln, werden dadurch versilbert, daB man das. 
nicht verdiinnte Gemisch von A und B (ohne Zusatz von Wasser) nach dem erforderlichen Zusatz 
von Ammoniak in dieselben hineinfiltriert und wiihrend der Bildung des Silberniederschlages die· 
Kugel nach allen Seiten so dreht, daB aIle Teile des GefaBes von der Losung benetzt werden. 

Die Versilberungsfliissigkeit soIl nicht kiilter als 20° sein, am besten geht die Versilberung, 
in einem auf 250 erwiirmten Raume vor sich. 

Die zu versilbernden Glasflachen miissen voIlkommen sauber sein. Man reinigt sie zuerst
mit Petroleum ather, dann mit Salpetersaure, schlieBlich durch Putzen mit einer Mischung aus 
Calciumcarbonat und Wasser mittelst eines wElichen, leinenen Lappens. 

Zum Versilbern von Glas konnen auch starker verdiinnte Losungen verwandt werden,.. 
z. B. nach folgender Vorschrift: Nach KAYSER. A. Silberlosung: Eine Losung von 10 g' 
Sil berIiitrat in etwa 50 g Wasser wird mit Ammoniakfl iissigkeit bis eben zur Losung' 
des entstehenden Niederschlages versetzt. Dann wird die Losung tropfenweise mit etwa 10°/ oiger' 
Silbernitratlosung bis eben zur Triibung versetzt, mit Wasser auf 1 Liter verdiinnt und nach. 
dem Absetzen klar abgegossen oder filtriert. 

B. Reduktionslosung: Eine Losung von 20 g Kaliumnatriumtartrat, 20 g Zucker 
(Kandis) und 4 g Sil bernitrat in 200 g Wasser auf 1 Liter verdiinnt und filtriert. 

Zur Versilberung werden gleiche Raumteile A und B gemischt und die filtrierte Mischung 
sofort auf die sauberen, noch mit destilliertem Wasser benetzten genau wagerecht liegenden 
Spiegelglii.ser oder in die zu versilbernden HohlgefaBe gegossen. Bei 200 entsteht in 15-20 Mi
nuten ein festhaftender glii.nzend weiBer Spiegelbelag, der nach dem Abspiilen und Trocknen, 
zur Erzielung einer groBeren Haltbarkeit mit Gelatine, Lack oder Firnis uberzogen werden kann .. 
Wasser und Chemikalien mussen frei von Chloriden und Carbonaten sein. 

VersiIberung nicht metaIIischer Gegenstiinde, wie Holz, Horn, Knochen, Leder usw. 
kann man erzeugen durch abwechselndes Bepinseln mit LOsungen von Silbernitrat und Gallus
saure bzw. Pyrogallussiiure. 

SiIberbeize zum Reinigen von Silbersachen ist eine Fliissigkeit aus Weiilstein, Alaun .. 
Kochsalz je 40,0 g und 2 1 Wasser. Die zu reinigenden Gegenstinde werden einige Minuten in 
der zum Siedeu erhitzten Fliissigkeit geschwenkt. 
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Silberschwamm fiir Zahnplomben wird durch Gliihen von Silbertartrat dargestellt. 
Silber-Seife, zum Putzen silberner Gerate usw., ist eine mit 40-50% fein geschlammtem 

Kaolin oder Ton gefiillte Hausseife. 
Silber-Legierung zum Plombieren der Z8bne. Eine solche besteht aus 61 T. Zinn und 

39 T. Silber. Diese Legierung wird vor dem Gebrauch in einem Porzellanschalchen mit etwas 
Quecksilber unter Erwarmen amalgamiert, worauf das noch warme Amalgam zwischen samisch
garem Leder gepreBt wird, um den "OberschuB des Quecksilbers zu entfernen. 

Silberlot. A. Hartlot: Feinsilber 4-9 T., Messing 3 T. oder 19 Feinsilber, 1 Kupfer. 
10 Messing. B. Weichlot: 2 Feinsilber, 1 Messing oder: Silber 12, Kupfer 4, Zink 3. 

Silberlegierungen. Den Feingehalt der Legierungen des Silbers driickte man friiher durch 
die Angabe aus, wieviel Lot reines Silber in einer Mark (16 Lot) enthalten waren. - 1210tiges 
Silber war also ein solches, das in 16 Lot der Legierung = 12 Lot Feinsilber (also 75%) enthielt. 
Heute wird der Feingehalt einer Legierung dadurch an/Zegeben, wieviel Teile reines Silber in 
1000 T. einer Legierung enthalten sind. (Gesetz.vom 16. Juli 1884.) Es diirfen in Deutschland 
Silberwaren von jedem Gehalt angefertigt und gestempelt werden, Uhrgehause und silberne Gerate 
aber (Loffel usw.) diirfen nicht geringwertiger als von 800 Feingehalt sein. Der Silberstempel 
hat das Sichelzeichen des abnehmenden Mondes und in diesem die Reichskrone ([ ... 800. Da
neben ist der Feingehalt in Tausendsteln anzugeben. - Halbsilber. Kupfer 100,0, Nickel 70,0, 
Wolfram 5,0, Aluminium 1,0. Silberahnliche, hammerbare, luftbestandige Legierung. 

Fisch-Silber. Der perlgIanzende "Oberzug der Schuppen des WeiBfisches (Cyprinu8 oJ
burnuB, Alburnus Zucidus) der aus kleinen Guaninkristallen besteht, wird durch Reiben mit 
Wasser abgesondert, geschlammt, mit ammoniakhaltigem Wasser ausgezogen und dann zur 
Herstellung von imitierten Perlen benutzt. 

Silbe'l'flecken entfernt man aus Wasche oder auch von der Haut durch Behandeln mit 
5 0/ oiger Jodkaliumlosung und Nachspiilen mit Thiosulfatlosung. Kaliumcyanidlosung wirkt 
noch schneller. (Vorsicht!) 

Argentum foliatum. Blattsilber. Leaf Silver. Argent en feuilles_ 
Durch WaIzen und Hammern zwischen GoldschHigerhautchen in auSerst diinne 

Blii.ttchen gebrachtes reines Silber. 
Eigenschajten. Zarte Blattchen von reinem Silberglanz. 
E'J'lcennung und Priifung. Es lost sich in Salpetersaure (0,1 g + 15 Tr.) 

zu einer klaren, farblosen Fliissigkeit (Antimon und Zinn geben weiSe Triibung 
der Losung). Salzsii.ure (etwa 3 Tr.) erzeugt in der Losung einen wei Sen kasigen 
Niederschlag von Silberchlorid, der sich in iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit 
klar und ohne Farbung lost ,(Blei, Aluminium und Wismut geben weiSe Triibung, 
Kupfer blaue Farbung der Losung). 

Aufbewah'I"Ung. In dichtschlieBenden Glasern, vor Schwefelwasserstoff geschiitzt. 
Anwendung. Zum Versilbern von Pillen und anderen Arzneiformen. 

Argentum praecipitatum, Gefiilltes Silber, Molekulares Silber, ist das pulver
fiirmige Silber, das durch Reduktion von Silberchlorid mit Zink erhalten wird. Es ist ein graues 
Pulver. Anwendung: Zur Herstellung von Silberverbandstoffen. 

Argentum colloidale. Kolloides Silber. Collargol (v. HEYDEN, Radebeul). 
CRED1l:sches Silber. 1st hOchst fein verteiltes Silber mit EiweiBstoffen ala 
Schutzkolloiden. Gehalt an Silber etwa 70010. 

Da'l'stellung. Kolloides Silber wird erhalten durch Rednktion von Silbernitrat 
durch Ferrosulfat und Natriumcitrat. 500 ccm einer wasserigen Ferrosulfa tlosung (mit 
30% FeSO.+7lI:!O) werden mit einer Liisung von 280g Natriumcitrat in 500ccm Wasser 
gemischt und die Mischung unter Umriihren in 500 ccm einer Silbernitratlosung mit 
100/ 0 AgNOa eingetragen. Von dem Niederschlag wird nach dem Absetzen die Fliissigkeit 
abgegossen, und der Niederschlag durch AbgieBen mit verd. Natriumcitratlosung gewaschen. 
Dann wird der Niedersohlag in Wasser gelost und die Losung mit Weingeist gefii.llt. Del" 
Niederschlag ist metallisches Silber in hochst fein verteilter kolloid loslicher Form. Wird 
der Niederschlag getrocknet, so verliert er die Loslichkeit allmii.hlich. Durch Zusatz liislicher 
EiweiBstoffe und anderer Schutzkolloide, die mit dem Silber zugleich aus der Losung ab
geschieden werden, lii.Bt sich die Loslichkeit des kolloiden Silbers erhalten. 

Auch durch elektrische Zerstaubung unter Wasser lii.Bt sich kolloides Silber dar
stellen. 

34* 
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Die elektrische Zerstaubung von Metallen tritt ein, wenn man zwischen Metallelektroden 
(20. B. Silber) unter Wasser einen elektrischen Flammenbogen erzeugt; es werden dann von der 
Anode au Berst feine Metallteilchen losgerissen, die sich in dem Wasser kolloid losen. 

Eigenschaften. Griin- oder blauschwarze, metallisch glii.nzende Blattchen, 
die sich in Wasser kolloid losen. Die wasserigen Losungen sind im auffallenden Licht 
dunkelgriinbraun, im durchfallenden Licht rot braun. Stark verdiinnte Losungen 
erscheinen im durchfallenden Licht klar, im auffallenden Licht triibe. Dnter dem 
Dltramikroskop erkennt man in den LOBungen die einzelnen Silberteilchen, die sich 
lebhaft bewegen. Durch Sauren wird es aus der Losung gefallt, "ausgeflockt", ebenso 
durch SaIze, beim Verdiinnen mit Wasser und Neutralisieren der Saure lOst es sich 
wieder. Wasserstoffsuperoxyd wird durch kolloides Silber katalytisch zerlegt. 

Erkennung. Das mit EiweiBstoffen als Schutzkolloiden versetzte kolloide 
Silber, auch das Collargol, verkohlt beim Erhitzen im Porzellantiegel unter Ent
wicklung des Geruchs nach verbrennenden EiweiBstoffen. Beim Gliihen hinter. 
bleibt ein grauweiBer Riickstand von Silber, aus dessen LOBung in Salpetersaure 
durch Salzsaure Silberchlorid gefallt wird. - In der wasserigenLosung (0,1 g+5 cern) 
entsteht durch verdiinnte Salzsaure ein Niederschlag, der sich beim Neutralisieren 
mit Alkalien wieder auflost_ - Durch Zusatz von Natriumchlorid bis zur Sattigung 
wird in der Losung ebenfalls ein Niederschlag erzeugt, der beim Verdiinnen mit 
Wasser wieder in Losung geht. 

Priifung. a) 0,1 g kolloides Silber muB sich beim Erhitzen mit einer Mi
schung von 5 cern Salpetersaure und 5 cern Wasser bis auf einen geringen grau
weiBen Riickstand (von Silberchlorid) losen. - b) Es muB sich in Wasser vollstandig 
losen: Werden 0,2 g kolloides Silber in 10 cern Wasser gelost, die Losung nach 
langerem ruhigen Stehen bis auf etwa 1 cern abgegossen, so muB del' Rest del' Lo
sung beim Verdiinnen mit etwa 100 cern Wasser eine im durchfallenden Licht klar 
erscheinende Fliissigkeit geben, in del' ungeloste Teilchen nicht zu erkennen sind. 

Anmerkung zu b): Bai langerer Aufbewahrung kann das kolloide Silber teil
weise unloslich werden. Die Loslichkeitsprobe ist deshalb bei alteren Praparaten vor der Ab
gabe zu wiederholen. Teilweise unlosliche Praparate miissen verworfen werden; sie konnen bei 
intravenoser Anwendung gefahrlich werden. 

Gehaltsbestimmung. Der Gehalt des kolloiden Silbers des Handels an Silber betragt 
meist etwa 70 0/ 0 neben 25 bis 30 0/ 0 Schutzkolloid (EiweiBstoffe); ein kleiner Teil des Silbers 
ist als Silberchlorid vorhanden. Es kommen im Handel sehr minderwertige Praparate vor 
mit sehr viel geringerem Silbergehalt. Die Bestimmung des Gehaltes kann ausgefiihrt werden 
nach dem Verfahren, das S. 529 fiir chlorhaltige organische Silberverbindungen angegeben ist. 
Bei Anwendung von 0,2 g kolloidemSilber miissen mindestens 13,0 ccm 1/10-n-Ammoniumrhoda
nidlosung verbraucht werden = mindestens 70 0/ 0 Silber. Germ. 6 s. Bd. II S. 1307. 

Aufbewahrung und Abgabe. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. Wasserige 
Losungen bereitet man wie Protargollosungen, indem man das kolloide Silber auf das kalte 
Wasser aufstreut und durch Schiitteln der Flasche in Losung bringt. Anreiben mit Wasser 
fiihrt zur Bildung eines zahen Kuchens, der nur sehr langsam in Losung geht. 

Losungen von kolloidem Silber sind kiihl und dunkel aufzubewahren. Sie miissen beim 
Eintrc.pfen in destilliertes Wasser eine klare Mischung geben_ Wird das Wasser triibe, dann 
sind die Losungen mehr oder weniger zersetzt. 

Anwendung. Das kolloide Silber ist ein starkes Antiseptikum, es wird besonders bei 
septisc hen und infektiosen Prozessen verschiedenster Art auBerlich und innerlich angewandt_ 
A uBerlich meist in Salben (CrumEsche Silbersalbe). Innerlich 0,05-0,2 g in Losung (auch 
als Klysma 1-2: 100), intravenos 10-20 ccm einer 1/2-1 0/ oigen Losung. Die Losung muB 
filtriert werden! Bei unfiltrierten Losungen kann Lungenembolie auftreten. Neben
wirkungen: Schiittelfrost, Cyanose, Kollaps. 

Skiargan (v. HEYDEN, Radebeul) ist eine sterile Losung von Collargol mit einem Gehalt 
von 90/ 0 Silber. - An wendung. Als Kontrastmittel bei pyelographischen Rontgenaufnahmen. 

Argoferment (G. u. R. FRITZ·PETZOLD u. snss, Wien) ist eine durch elektrische Zer
staubung hergestellte kolJoide Silberlosung mit einem Gehalt von 0,2 g Silber in I Liter 
(0,02%). 

Choleval (E. MERCK, Darmstadt) ist kolloides SUber mit gallensaurem 
Natrium als Schutzkolloid mit einem Gehalt von etwa 10% Silber. 
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Eigenschajten. Dunkelbraune, glanzende Lamellen, in Wasser sehr leicht loslich mit 
schwach alkalischer Reaktion. 

Erkennung. Beim Erhitzen verkohlt es unter Entwicklung des Geruchs verbrennender 
Haare. Aus der Losung des Verbrennungsrlickstandes in Salpetersaure fallt Salzsaure Silber
chlorid. Wird die Losung von 0,02 g Choleval in 1 cern Wasser mit 5 ccm konz. Schwefelsaure 
versetzt, so farbt sich die Mischung rotbraun mit griiner Fluorescenz; durch einige Tropfen 
Rohrzuckerlosung wird die Mischung dunkelrot gefarbt. - Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) 
gibt mit Salzsaure einen braunen Niederschlag. 

Prujung. a) 0,2 g Choleval mlissen sich in 10 ccm Wasser klar und ohne Riickstand 
losen. - b) Wird 1 cern der Losung mit 2 ccm Wasser verdiinnt, so darf die Mischung rotes Lack
muspapier hochstens schwach griinlichblau farben. - C) Der Rest der Losung darf mit Natrium
chloridlosung keine Triibung geben. - d) Wird 1 g Choleval mit 10 ccm Weingeist angerieben, 
so darf das Filtrat durch verd. Salzsaure hochstens opalisierend getriibt werden (Silbersalze). 

Gehalts bestimm ung. Die Bestimmung des Silbergehaltes kann nach den S. 529 fiir 
organische Silberverbindungen angegebenen Verfahren ausgeflihrt werden. Bei Anwendung von 
1 g Choleval miissen mindestens 8,8 ccm l/lO·n-Ammoniumrhodanidlosung verbraucht werden 
= mindestens 9,5 0/ 0 Silber. 

Aujbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Wie die iibrigen organischen Silberverbindungen, besonders gegen Go
norrhoe, zu Anfang der Behandlung O,25 0/ oige, spater 0,5-1 %ige Losungen. Bei Gonorrhoe der 
Frauen dreimal taglich Einspritzung der 20/oigen Losung oder Trockenbehandlung mit Choleval
B 0 Ius. }'lecken von Choleval in der Wasche lassen sich mit N atriumthiosulfatlosung entfernen. 

Dispargen (CHEM. FABRIK REISHOLZ b. Dusseldorf) ist kolloides Silber mit einem 
Gehalt von 300/0 Silber. 

Electrocollargol (v. HEYDEN, Radebeul) ist kolloides Silber in wasseriger Losung 
mit einem Gehalt von 0,6 g Silber in 1 Liter (0,060/0)' die mit einem Schutzkolloid versetzt ist. 

Darstellung. Durch elektrische Zerstaubung von reinem Silber in reinem Wasser unter 
Zusatz von Schutzkolloiden. Die Losung kommt in Ampullen von je 5 ccm in den Handel. 

Eigenschajten und Erkennung. Rotbraune, im durchfallenden Licht klare, im 
auffallenden Licht triibe FlUssigkeit, die mit Sauren und Schwermetallsalzen Niederschlage gibt. 
Der beim Verdampfen der Losung hinterbleibende Riickstand verkohlt beim Erhitzen unter Ent
wicklung des Geruches verbrennender organischer Stoffe (der Schutzkolloide). Die Losung des 
Verbrennungsriiekstandes in Salpetersaure gibt mit yerd. Salzsaure einen Niederschlag von 
Silberchlorid. 

Anwendung. Wie kolloides Silber (Collargol) subkutan oder besser intramuskular 
zu 5-15 cern (1-3 Ampullen). Vor der Anwendung wird die Losung mit der beigegebenen Na
triumchloridlosung gemischt, wodurch die Losung blutisotonisch wird. 

Elektrocollargol, konzentriert, zehnfach(v. HEYDEN, Radebeul) ist eine kolloide 
Sil berlosung mit einem Gehalt von 0,60/0 Ag. - Anwendung. Wie Collargol, intrayen08 
1/2-1 Ampulle zu 5 ccm. 

Fulmargin (HUGO ROSENBERG, Freiburg i. B.) ist eine dnrch elektrische Zerstaubung 
hergestellte kolloide Sil berlosung mit einem Gehalt von 0,1 % Silber. 

Lysargin CIULLE u. Co., Biebrich a. Rh.) ist kolloides Silber mit Lysalbinsiiure 
(Protalbinsaure) als Schutzkolloid. (Die Lysalbinsaure wird durch Einwirkung von Natronlauge 
auf HlihnereiweiJ3 erhalten.) 

Eigenschajten. Stahlblaue, glanzende Lamellen, leicht loslich in Wasser mit gelb
brauner l!'arbe, fast unloslich in Alkohol. Es enthiilt etwa 80 bis 82% Silber. 

Erkennung, Priifung, Gehaltsbestimmung, Aufbewahrung und Anwelldung 
wie bei Argentum colloidale. 

Unguentum Argenti colloidalis. Silbersalbe. - Germ.: 15 T. kolloides Silber 
werden fein verrieben und mit 5 T. Wasser (durch langeres Stehen in bedeckter Schale, nicht durch 
einfaches Anreiben, wie es Germ. vorschreibt!) in Losung gebracht. Diese Losung mischt man mit 
einem Salbenkorper aus 73 T. Benzoeschmalz und 7 T. gelbem Wachs. - Diese, dem Unguentum 
CRED:R nachgebildete Salbe ist kein kunstgerechtes Praparat. Es empfiehlt sich vielmehr die An
wendung eines Salbenkorpers aUs gleichen Teilen Wollfett und Benzoeschmalz. Auch die CREDEsche 
Silbersalbe enthiilt neuerdings kein Wachs mehr. 
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Bacilli Argenti colloidalis. 
Collargol·Stabchen nach CREDE. 

Sacchar. alb. 4,0 
Sacchar. Lactis 2,0 
Gummi arab. 3,0 
Adipis Lanae 1,0 
Glycerini 
Aquae destill. aa q. s. 
Argent. colloidal. q. s. ad 2%' 

Diese Masse gibt etwa 8 Stabchen von 4 mm 
Dicke und 8 em Lange. 

II. nach ROSSLER. 
Argent. collOidal. 3,0 
Sacchar. Lactis 
Ossae Sepiae 
Tragacanth. aa 1,0 
Mucil. Gummi arab. gtts. III 
Aquae destill. 
Glycerini aa q. s. ut f. massa ad bacil!. 

So hergestellte Stifte werden schnell fest und 
eignen sich als Ersatz fiir H611ensteinstifte, 
wirken aber schmerzlos. 

Globull vaginales Argent! colloldalis. 
Collargol· Vaginalkugeln nach CREDE. 

Collargol. 0,5- 1,0 
Talc. pulv. 0,5- 1,0 
01. Cacao 19,0-18,0 

lII. I. globul. Nr.10. 

Pilulae (Granula) Argenti colloidalis minores 
(Dresd. Vorschr.). 

Argenti colloidalis 5,0 
Sacchari Lactis 2,5. 

Mit Hilfe von Glycerin sind 100 Korner (granula) 
herzustellen. Zum auBerlichen Gebrauch. 

Pilulae Argent! colloldalls majores 
(Dresd. Vorschr.). 

Argenti colloidalis 1,0 
Sacchari Lactis 10,0. 

Mit Hilfe von Glycerin StUd 100 Pillen herzustellen. 
Zu innerlichem Gebrauch. 

Jalon, eine angenehm schmeckende Losung mit 0,1 % Collargol, soil bei allgemeinen In
fektionskrankheiten Anwendung finden. Dosis: Einen Teeloffel bis einen EJ310ffel voll 6mal 
taglich. 

Ventrase solI eine 100/ 0 ige Losung von Argpnt. colloidale mit besonderen Schutzkolloiden 
sein. Gegen Kalberruhr und andere Darmkrankheiten der Tiere angewandt. 

Argentum aceticum. Silberacetat. Essigsaures Silber. Silver Acetate. Ace. 

tate d'argent. CH3 COOAg. Mol..Gew.167. 

Da'l'stellung. Eine Losung von 20T. Sil berni trat in 50T. Wasser wird mit einer heiBen 
Losung von 17 T. krist. Natriumacetat in 100 T. Wasser vermischt. Man liiBt die Mischung an 
einem kalten und dunklen Ort 24 Stunden lang stehen, filtriert den Niederschlag ab, wascht 
ihn mit wenig kaltem Wasser aus, kristallisiert ihn aus mit Essigsaure angeBauertem heiBen Wasser 
um und trocknet die Kristalle vor Licht und Staub geschiitzt. Ausbeute 18 T. - Aus der Mutter· 
lauge scheidet man das Silber durch Salzsaure als Chlorsilber aus. 

Eigenschajten. WeiBes, aus mikroskopischen Prismen beBtehendes, neutrales Pulver 
von widerlich metallischem Geschmack, in 100 T. kaltem oder 15 T. siedendem Wasser loslich, 
am Lichte grauviolett werdend; beim Erhitzen riecht es nach ESBigsaure, beim Gliihen hinter
bleibt metallisches Silber. In WeingeiBt iBt eB wenig loslich, aUB der heillen wasBerigen LOBung 
kristallisiert es in glanzenden, nadelformigen Kristallen. (Bei der Priifung eSBigsaurer Salze auf 
Chloride Bcheidet Bieh haufig Silberacetat aus, wenn die Losung nicht geniigend Salpetersaure 
enthalt.) 

Aufbewahrung. Vorsiehtig, vor Licht geschiitzt. 
An'Wendung. Wie Silbernitrat gegen Blennorrhee der Neugeborenen in wasBeriger 

Losung 0,8 bis 0,9: 100. Gelegentlich als chemiBcheB Reagen~. 

Argentum arsanilicum s. u. ,Arsenum S. 574. 

Argentum caseinicum. Casein-Silber. Argonin (FARBWERKE HOCHST). 

Da'l'stellung. Eine neutrale Lesung von Caseinkalium wird mit Sil bernitratlOsung 
und darauf mit Alkohol versetzt. Der Niederschlag von Caseinsilber wird mit verd. Alkohol 
gewaschen, getrocknet und gepulvert. 

Eigenschajten. Feines grauweiBes Pulver, Gehalt an Silber etwa 4,2%, schwer 
loslich in kaltem Wasser, leicht in heiBem. Die wasserige Losnng ist opalisierend 
getriibt. Mit EiweiBlosungen gibt es keine Fallnng, ebenso nicht mit Natrium. 
chloridlosung. Durch Sauren wird es zerlegt. 

E'I'kennung. Beim Erhitzen verkohlt es unter Entwicklung des Geruches 
von verbrennenden EiweiBstoffen. Wird die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) mit 
einigen Tropfen Salzsaure versetzt und gekocht, so entsteht ein weiBer Niederschlag 
von Silberchlorid. Die abfiltrierte Fliissigkeit ist heiB klar, sie triibt sich beim Er
kalten; bei Zusatz von Natronlauge bis zur alkalischen Reaktion verschwindet die 
Triibung, und die alkalische Fliissigkeit gibt mit einigen Tropfen Kupfersulfatlosung 
eine violettrote l<'arbung (Biuretreaktion des Caseins). 
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Priijung. a} Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf Lackmuspapier nicht 
Toten und - b} durch Natriumchloridlosung nicht sofort getriibt werden (Silber
salze). - c) Wird 1 g Caseinsilber mit 10 ccm Weingeist 1 Minute lang geschiittelt, 
so darf das Filtrat durch 1 Tr. verd. Salzsaure nicht verandert werden (Silbersalze, 
besonders Silbernitrat). 

Gehaltabestimmung. Erganzb. liiBt die Gehaltsbestimmung nach dem Verfahren von 
LEHMANN (a. S. 529) ausfiihren. Fiir 1,0 g Caseinsilber miissen 3,8 bis 4 ccm l/lO·n.Ammonium
rhodanidlosung verbraucht werden = 4,1 bis 4,3 0/ 0 Silber (1 ccm l/lO·n.Ammoniumrhodanid. 
iosung = 10,8 mg Silber, Ferriammoniumsulfat als Indikator). 

Aujbewah'l'ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Als Antiseptikum gegen Gonorrhoe in Losungen mit 1,5 bis 30/0' Grollte 
Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g (Erganzb.). 

Argentum citricum. Silberoitrat. Citronensaures Silber. Itrol 

(v. HEYDEN, Radebeul). Sil ver-Ci tra teo Ci tra te d'argen t. CaH 4(OH)(COOAgh. 
Mol.·Gew. 513. 

Da'l'stellung. In einer L03ung von 10 T. Citronensaure in 150 T. 'Vasser werden 
12 T. Natriumbicarbonat gelost, und die, wenn notig filtrierte, Losung unter Umriihrl'n mit 
einer Losung von 24,3 T. Silbernitrat in 100 T. Wasser versetzt. Der Niederschlag wird nnch 
dem Absetzen durch Abgiellen mit Wasser gewaschen, abgesogen und auf porosen Tontellern 
getrocknet. Samtliche Operationen sind unter AbschluB des Lichts auszufiihren. (In einer Dunkel. 
kammer mit roter Beleuchtnng.) 

Eigenschajten. WeiBes, schweres Pulver, nicht sehr lichtempfindlich, Hislich 
in etwa 3800 T. Wasser. 

E'I'kennung. Die Losung von 0,1 g Silbercitrat in 15 Tr. Salpetersaure und 
10 ccm Wasser gibt mit Salzsaure eine weiBe Triibung, mit Schwefelwasserstoff
wasser einen braunschwarzen Niederschlag. 

P'I'iijung. 0,1 g Silbercitrat muB sich in 5 ccm Schwefelsaure farblos oder 
mit hochstens schwach gelber Farbe losen; die Losung darf sich beim Erhitzen im 
Wasserbad innerhalb einer Stunde nicht braun farben (fremde organische Verbin
dungen). 

Gehaltsbestimmung. 0,5 g SBbercitrat miissen beim (sehr vorsichtigen) 
Gliihen mindestens 0,3 g Silber hinterlassen. Bei der Titration des in Salpetersaure 
aufgelOsten Silbers miissen 27,8 bis 29,3 cem l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung ver
braucht werden (Ferriammoniumsulfat) = 60 bis 63,2% Silber. 

Erganzb. laBt die Gehaltsbestimmung nach dem Verfahren von LEHMANN (s. S. 529) aua
fiihren. Fur je 0,2 g Silbercitrat miiasen mindeatens 11,1 ccm l/Io·n.Ammoniumrhodanidloaung 
verbraucht werden = mindestens 60 0/ 0 Silber (1 C\lm l!Io·n.Ammoniumrhodanidloaung = 10,8 mg 
Silber, Ferriammoniumsulfat als Indikator). 

Aujbewah'l'ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais nicht atzendesAntisepticum zumAufstreuen aufWunden, in Losungen 

1 :4000 bis 1: 10000 zum Ausspiilen von Korperhohlen, besonders gegen Gonorrhoe; in Salben 
1: 100. Auch innerlich. Grollte Einzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g. (Erganzb.) 

Itrol-Stiibchen bestehen aus Kakaobutter mit Zusatz von 20/ 0 Itrol. Itrol-Tabletten 
bestehen aus 0,1 g Itrol und dienen zur Herstellung antiseptischer Losungen. 

!trol. Flecken aus Wasche usw. beseitigt man, indem man sie 2-3 Minuten in eine Losung 
von 10 g Mercurichlorid, 25 g Natriumchlorid und 2 l Wasser einlegt, alsdann gut ausspiilt. 

Injectio Itroli nach WERLER: I) 1: 1000. II) 1: 8000. III) 1: 6000. IV) 1: 4000. Die fetten 
romischen Zahlen bedeuten die Originalnummern der Praparate. 

Argentum chloratum. Silbercblorid. Chlorsilber. Silver Chloride. Chlo

rure d'argent. AgCl. Mol.·Gew.143,5. 
Da'l'stellung. Man lOst 10 T. Silbernitrat in 500 T. Wasser, bringt diese Losnng in 

eine Flasche, fiigt an einem dunklen Ort 30 T. verd. Salzsaure (12,50/ 0 HOI) hinzu, schiit
telt stark um und HWt im Dunkeln absetzen. Man filtriert dann den Niederschlag durch 
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einen Trichter, dessen AbfluB dUrch einen Wattebausch geschlossen ist, wascht mit Wasser bis 
zum Verschwinden der sauren Reaktion und trocknet im Dunkeln, V9r Staub gesch iitzt 
auf porosen Tontellern. - Nur bei volJigem AbschluB von Licht und Staub kann man ein weiBes 
Silberchlorid erwarten. 

Eigenschajten. In reinem Zustand ein weiI3es, gewohnlich aber ein graues 
oder grauviolettes Pulver, unloslich in Wasser, verd. Salpetersaure, verd. Salzsaure 
und anderen verdiinnten Sauren, !Oslich in konz. Salzsaure, leicht loslich in Ammoniak
fliissigkeit (1 T. in 2 T. Ammoniakfliissigkeit von 10%), in Losungen von Ammonium
carbonat, Kaliumcyanid, Natriumthiosulfat, auch in heiBer Mercurinitrat!Osung 
loslich und aua dieser in Wiirfeln kristallisierend. Durch Erwarmen mit Kalium
bromidlosung wird es in Silberbromid, mit Kaliumjodidlosung in Silberjodid ver
wandelt. - Es schmilzt bei etwa 260 0 ohne Zersetzung zu einer gelblichen Fliissig 
keit, die beim Erstarren eine farblose, durchscheinende, hornartige Masse (Horn
silber) darstellt. Das geschmolzene Silberchlorid ist verhaltnismaI3ig wenig licht
empfindlich. 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Es wirkt nicht wie Silbernitrat ii.tzend. Innerlich zu 0,02-0,1 g in 

Pillen 3-4mal taglich bei Chorea, Epilepsie, Keuchhusten, Gastralgien, chronischen Diarrh1ien, 
friiher auch bei Syphilis, jetit ganz verlassen. AuBerlieh friiher bei syphilitisehen Gesehwiiren, 
sowohl unverdiinnt wie in Balben. Jetzt als Zusatz zu Hollensteinstiften, urn diese fester zu 
maehen. Teehnisch als ein Bestandteil verschiedener Versilberungspulver und -fliissigkeiten. 
Die Losung in Ammoniakfliissigkeit dient zum Farben von Knochen, Elfenbein, Perlmutter. 
Ais Zusatz zu Glasfliissen, urn diese gelb zu farben. Zur Herstellung photographischer Papiere. 

Zur subcutanen Injektion: Rp. Argenti chlorati recenter praecipitati 0,05 g, Natrii 
thiosulfurici 0,3 g, Aquae 10,0 g (JACOBY): Man lOst 0,06 g Silbernitrat in etwa 5 ccm Wasser, 
fiigt einige Tropfen verd. Salzsii.ure hinzu, erwarmt und schiittelt kraftig. Nach dem Ab
setzen gieBt man die wasserige Fliissigkeit ab und wascht einige Male mit je 5-10 ccm Wasser 
aus, bis das Waschwasser nicht mehr sauer reagiert. Das von dem Wasser durch AbgieBen 
moglichst befreite Silberchlorid wird dann mit 0,3 g Natriumthiosulfat und Wasser ad 10,35 g 
in Losung gebracht. 

Argentum cbloratum RADEMACHER. Wurde von RADEMACHER in der Weise dar
gestellt, daB das aus 1 T. Silbernitrat abgeschiedene, noch feuchte Silberchlorid solange mit 8 T. 
verd iinntem Weingeist un te r Li c h ta bsc h I u B digeriert wurde, bis es grau geworden war. Dieses 
Praparat kann durch Silberchlorid ersetzt werden, das infolge der Einwirkung des Lichtes grau 
geworden ist. 

Argentum cyanatum. SUbercyanid. Cyansilber. Silver Cyanide. Argenti 
Cyanidum. Cyanure d'argent. AgCN. Mol.-Gew.134. 

Da'l'stellung. Ma.n lost 10 T. Kaliumcyanid in 100 T. Wasser und setzt zu der fil
trierten Losung eine Silberlosung, bereitet aus 26 T. Silbernitrat und 260 T. Wasser .. Man 
mischt gut durch, fiigt 10 T. reine Salpetersaure (25 0/0) hinzu, riihrt um, laBt absetzen, wascht 
den Niederschlag aus, sammelt ihn und trocknet ihn vor Staub geschiitzt auf einer Filtrierpapier
unterlage bei gelinder Warme. Aile Operationen sind an einem vor Licht geschiitzten Ort aus
zufiihren. 

Eigenschajten. Amorphes, rein weiBes, am Licht sich kaum dunkler farbendes Pulver, 
unloslich in Wasser und in verdiinnter Salpetersaure, lOslich in siedender Salzsaure (25 0/ 0 HCI) 
und aus dieser beim Erkalten in mikroskopischen Prismen sich ausscheidend. Loslich auch in 
Losungen von Kaliumcyanid und Natriumthiosulfat. 

Anwendung. AlsAntisyphiliticum zwei bis dreimal taglich ZU 0,002-0,006 g. Rochst. 
ga ben: einzeln 0,015 g, taglich 0,06 g. 

Argentum fluoratum, Silberfiuorid, FI uorsil ber, Tachiol, AgF + H 20. Mol.

Gew. 145, wird erhalten durch Auflosen von Silberoxyd oder Silbercarbonat in FluBsaure 
und Verdunstenlassen der Losung in einer Platinschale, vor Licht geschiitzt. Es bildet gelb
liehe, zerflieBliche, leicht in Wasser lOsliche Kristallmassen. 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antiseptikum in wasseriger Losung 1: 1000. 

Argentum jodatum. SilberJodid. Jodsilber. Silver Iodide. Iodure d'argent. 

Argenti J odidum. AgJ. Mol.-Gew.235. 
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Daf'steUung. Wie Silberchlorid durch Fallen einer Losung von 10 T. Silbernitrat 
in 100 T. Wasser mit einer LOsung von 10 T. Kaliumjodid in 100 T. Wasser. 

Eigenscha/fen. WeiBlichgelbes, schweres, amorphes Pulver, in Wasser, Weingeist, 
verdiinnten Sii.uren unlOi!lich, fast unliislich in Ammoniakfiiissigkeit. Es wird am Licht wenig 
verandert • .Bei 4000 schmilzt es zu einer dunkelroten Fliissigkeit, die beim Erkalten zu einer 
schmutziggelben, etwas durchscheinenden, auf dem Bruch kornigen Masse erstarrt. Konz. 
siedendheiBe Salpetersii.ure und Schwefelsii.ure scheiden Jod abo 

Prifung. Wird Silberjodid (0,5 g) mit Ammoniakfiiissigkeit (etwa 5 ccm) geschiittelt, 
so darf das Filtrat beim Ansii.uern mit Salpetersii.ure nur opalisierend getriibt werden (Silber. 
chlorid). 

Aufbewahf'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Friiher als Antineuralgicum und Antisyphiliticum bei Magenkrampf, 

Veitstanz, Keuchhusten in Gaben von 0,004-0,01 g drei· bis viermal tii.glich. Hochstgaben: 
einzeln 0,015 g, tii.glich 0,05 g. 

Frisch gefalltes, fein verteiltes Silberjodid wird an Stelle von Silbernitrat bei der Behand. 
lun~ der blennorrhOischen Urethritis angewandt. 

Zur Darstellung von frischgefalltem Silberjodid fiir Arzneimischungen sind fiir 1 g 
Silberjodid je 0,7 g Silbernitrat und Kaliumjodid zu nehmen, die man in je etwa 10 ccm Wasser 
auflOet und zusammenbringt. Der durch Schiitteln zusammengeballte Niederschlag wird mit 
Wasser durch AbgieBen ausgewaschen. 

Eine Aufschwemmung mit 30/ 0 Silberjodid in sehr feiner Verteilung erhalt man auf 
folgende Weise: Je 2,2 g Silbernitrat und Kaliumjodid werden in je 50 eem Wasser gel6st 
und die Losungen gemischt: nach einiger Zeit wird die Hii.lfte der iiber dem Niederschlag stehen. 
den klaren Fliissigkeit abgegossen und durch Gummischleim wieder ergii.nzt. 

Jodcollargol (v. HEYDEN, Radebeul) ist kolloides Silberjodid. Gelbe'Lamellen. Silber· 
gehalt 31,7 0/ 0 , Jodgeha.lt 37,3 0/ 0 = 69No AgJ. - Anwendung. Bei chronischem Gelenk. 
rheumatismus, Arthritis deformans, chronischer Bronchitis, Syphilis u. a., in der Regel 10 cem 
einer wsung 0,2: 100. 

Pyelon (J. D. RIEDEL, Berlin.Britz) ist ein kolloides Silberjodidprii.parat, das alB 
Kontrastmittel fiir Rontgen.Aufnahmen des Harnsystems verwendet wird. In der Regel werden 
Losungen 10-25 : 100 fiir Ureter und normales Nierenbecken verwendet, fiir die Blase Liisungen 
5-7,5: 100; es konnen aber auch wsungen 40: 100 ohne Bedenken verwendet werden. Um 
desinfizierende Nachspiilungen zu vermeiden, verwendet man zur Herstellung der Pyelonliisungen 
eine vorber zum Sieden erhitzte LOsung von Quecksilberoxycyanid 1: 4000-5000. Arzneilich 
wird das Pyelon als Streupulver zur Behandlung von mcus molle angewandt. - Aufbewahrung. 
Vor Licht und Feuchtigkeit geschiitzt. 

Pilulae Argenti jodati. Zu bereiten aus: Argenti nitrici 0,37 g, Aquae destillatae gtt. XX, 
Kalii jodati 0,4 g, Boli albae 7,5 g, Glycerini q. S. Pilulae 100. Jede Pille enthii.lt 0,005 g Silberjodid. 

Argentum lacticum. Silberlaktat. Milchsa ures Silber. 
(v. HEYDEN, Radebeul). Silver Lactate. La'ctate d'argent. 
CHsCH(OH)COOAg + H 20. Mol.·Gew. 215. 

Acto} 

Daf'stellung. Aus einer Liisung von 10 T. Silbernitrat in 150 T. Wasser fii.llt man 
durch einen UberschuB von Natriumcarbonat das Silber als Carbonat. Das mit Wasser aus· 
gewaschene Silbercarbonat lost man noch feucht in einer Mischung von 8 T. Milchsii.ure 
(spE'z. Gew. 1,22) und 80 T. Wasser unter Erhitzen auf und dampft die erha.ltene Losung bis 
zur Kristallisation ein. Die Operationen sind im Dunkelzimmer (bE'i roter Beleuchtung) aus· 
zufiihren. 

Eigensehaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, loslich in 15 T. Wa8~er. 
Ef'kenrmng. Aus der wasserigen Losung (0,1 g + 10 ccm) faIlt Salzsaure 

Silberchlorid, Schwefelwasserstoffwasser braunschwarzes Silbersulfid. Wi,d die 
Losung von 0,1 g Silberlactat in 5 ccm Wasser und 2 ccrn verd. Schwefelsaure nach 
Zusatz von 10 ccm Kaliumpermanganatlosung (1: lOOO) erwarmt, so verschwindet 
die Rotfarbung, und es tritt der Geruch des Acetaldehyds auf. 

Prilfung. 0,1 g Silberlactat rnuB sich in 5 ccrn konz. Schwefelsaure ohne 
Farbung losen (fremde organische Verbindungen). 

Gehaltsbestimmung. 0,0 g Silberlactat sollen beirn Gliihen rnindestens 
0,25 g Silber hinterlassen; hei der Titration des in Salpetersaure aufgelosten Silbers 
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mussen mindestens 23,2 cern l/to-n-Ammoniumrhodanidlosung verbraucht werden 
{Ferriammoniumsulfat) =< mindestens 50% Ag. 

Erganzb. laBt die Gehaltsbestimmung nach dem Verfahren von LEHMANN (s. S. 529) 
ausfiihren. Fiir 0,2 g Silberlactat miissen mindestens 9,3 ccm Iho-n-Ammoniumrhodanidlosung 
verbraucht werden =< mindestens 50,20/0 Silber. 

AU/bewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antisepticum, in Losungen 1,0: 100 bis 2000, auch gegen Gonorrhoe, 

zurHerstellung von Verbandstoffen. Auch innerlich. GroBteEinzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g 
(Erganzb.) 

Actol-Tabletten enthalten 0,2 g Actol und dienen zur Herstellung von 1/2-11 Actollosung. 

Argentum nitricum. Silbernitrat. Salpetersaures Silber. Silver 

Ni tra teo Azota te d'argent. Argenti Nitras. Nitras argenticus (Ar
genti). Silbersalpeter. HoHenstein. Lapis infernaIis. Causticum lunare. 
AgNOa. Mol.-Gew. 170 (169,89). 

Das Silbernitrat kommt entweder in Stangelchen gegossen, Argentum nitricum 
jusum, oder in Kristallen, Argentum nitricum crystaUisatum, in den Handel. 

Argentum nitricum fusum. Argentum nitricum (Germ.). Geschmolzenes SHbernitrat, 
{Argenti Nitras fusus (Amer.) enthiilt Silberchlorid s. Argentum nitricum cum 
Argento chlorato S. 540]. 

Darstellung. I. Aus reinem Silber. Man bringt in einen Kolben 1 T. pulverformiges 
(aus Silberchlorid gewonnenes) Silber und iibergieBt es mit 3,5 T. reiner Salpetersaure (von 
25%)' Der Kolben darf nur zu 1/3 mit der Misehung angefiillt sein. Den Kolben stellt man in 
ilen Abzug oder ins Freie, so daB die entwickelten Oxyde des Stickstoffs entweichen konnen ohne 
Iastig zu fallen. Wenn die Einwirkung trage wird, so unterstiitzt man sie durch Erwarmen auf 
ilem Wasser- oder Sandbad (auf 60-700). - Wenn alles Silber gelost ist, so erwarmt man noch 
so lange, bis keine braunen Dampfe mehr entweichen, dann Hi-Bt man erkalten und filtriert die 
Losung durch einen Bausch GlaswolIe oder Asbest, den man vorher mit Salpetersaure aus
gekocht hat. 

In gleicher Weise wird reines Silber in Form von Silberblech verarbeitet. Der Beginn 
iler Einwirkung der Salpetersaure wird in diesem FaIle beschleunigt, wenn man zu der reinen 
Salpetersaure eine sehr kleine Menge rauchender Salpetersaure gibt; die in dieser enthaltcnen 
Stiokoxyde lei ten die Reaktion ein. 

II. Aus Silberlegierungen. Da es sich hierbei meist um Verarbeitung alter Silbergerate 
()der Miinzen handelt, so werden diese zunachst durch mechanische Bearbeitung mit einer 
heiBen Soda.- oder Pottasche-Losung gereinigt. 

Man lost die Legierung wie unter I angegeben ist und erhalt dadurch eine Losung, die neben 
Sllbemitrat Cuprinitrat, vielleicht auch kleine Mengen von Wismutnitrat enthalt; ein un
loslioher Riickstand kann Gold enthalten, femer Antimonoxyd und Zinnoxyd. Man ver
ilampft die durch Asbest filtrierte L08ung der Nitrate zur Trockne und erhitzt den trocknen 
Salzriickstand in einer Porzellaupfanne so lange zum Schmelzen (moglichst nicht iiber 2200) bis 
die filtrierte Losung einer gezogenen Probe durch Zusatz von Ammoniakfliissigkeit nur noch 
sehwach blau gefiirbt wird. Hierbei wird das Kupfemitrat unter Abscheidung von Kupferoxyd 
zerIegt, das Silbemitrat bleibt unverandert. Man lost dann die erkaltete Schmelze in Wasser, 
filtriert die Losung durch Asbest, der mit Salpetersaure ausgezogen ist, und dampft sie unter 
Zusatz von etwas Salpetersaure wieder zur Trockne. Sollte die Losung noch etwas Kupfer ent
halten, das sich nach diesem Verfahren schwer ganz entfemen laBt, so beseitigt man diese 
letzten Reste durch Behandeln mit Silberoxyd. Zu diesem Zwecke falIt man aus einem kleinen 
Teil der Losung (etwa 1/50 der Menge) das Silber mit Natronlauge als Oxyd, wascht dieses mit 
Wasser durch AbgieBen sehr gut aus, gibt es in die SilbernitratlOsung und erhitzt diese unter 
Umsohiitteln. Dadurch werden Kupfer und Wismut als Oxyde ausgeschieden, die man mit 
dem iiberschiissigen Silberoxyd durch Asbest abfiltriert (und als Silberreste aufhebt). 1st das 
Kupfer noch nicht vollig beseitigt, so ist die Behandlung mit Silberoxyd zu wiederholen. 

Blei· und zinkhaltiges Silber laBt sich auf diesem Wege nicht zu reinem Silbemitrat 
verarbeiten. Es bleibt nichts iibrig, als die Legierung in Salpetersaure zu losen, das Silber aus 
iler Losung als Silberchlorid zu fallen, dieses zu metallischem Silber zu reduzieren (s. S. 527) und 
letzteres nach I. auf Silbemitrat zu verarbeiten. 

Schmelzen und AusgieBen des Silbernitrats. Das durch Eindampfen der L5sungen von 
Silber in Salpetersaure erhaltene Silbernitrat wird in einer PorzelIanschale mit AusguB (am besten 
mit Stiel, Abb. 160), die etwa zur Halfte gefiillt sein kann, auf einer Weingeistflamme oder auf 
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dem Gas brenner (Pilzbrenner) vorsichtig erhitzt. Das Silbernitrat beginnt bei etwa 2000 zu schmel· 
zen, dabei entweichen noch kleine Mengen von Wasser und Salpetersii.ure unter Schii.umen. Man 
riihrt mit einem vorher erhitzten Glasstab oder PorzeJlanspatel um und erhitzt so lange, bis das 
Silbernitrat ruhig fHeBt. Hoheres Erhitzen ist zu vermei-
den, da sonst Silbernitrit gebildet wird und sich auch Silber 
aURscheiden kann. Zu hoch elhitztes Silbernitrat wird mit 
einigen Tropfen konz. Salpetersii.ure befeuchtet und von 
neuem geschmolzen. Man schmilzt auf einmal so vie I 
Silbernitrat, wie die Form fassen kann. Die Formen 
{Abb. 161 u. 162) bestehen aus Serpentin, Glas, odeI' innen 
vergoldetem odeI' versilbertem Eisen odeI' Stahl. Formen 
aus Kupfer und Measing sind nicht zu empfehlen. Die sehr 
gut gereinigten Formen werden mit GlaswoJle odeI' Asbest 
und etwas Talkum ausgerieben und an einen warmen Ort 
gesteIJt (VOl' Staub geschiitzt). In die auf etwa 50 0 er-

Abb. 160. Porzellanpfanne zum 
Schmelzen von Silbernitrat. 

wii.rmten Formen wird das geschmolzene Silbernitrat ausgegossen. Vor dem Ausgiellen er· 
wiirmt man den AusguB der Porzellanschale mit der Flamme und giellt dann die einzelnen 
Kanii.le voJlstii.ndig voll. Nach dem Erkalten der l!'ormen (1/2-1 Stuude) schraubt man die 
heiden Hii.lften auseinander, stollt 
mit einem Stiick Glasrohr die Stan
gelchen los und lii.Bt sie sanft auf 
einen PorzeJlanteJler gleiten. Am 
besten arbeitet man mit 2 Formen; 
wah rend die eine gefiiIJt ist, wird die 
andere wieder vorbereitet. Die GuB
zapfen und Bruchstiicke werden wieder 
eingeschmolzen. Anfassen der Stan
gelchen mit den Fingern ist zu vel'
meiden. Del' Arbeitsraum mull frei 
.'lein von Staub und Schwefelwasserstoff. 

Eigenschajten. WeiSe durch
scheinende Stabchen von kristalli
nisch strahligem Bruch, Smp. etwa 
200 0 • 1 T. lost sichin 0,6 T.Wasser, 
in etwa 14 T. Weingeist; in .Ather Ahb. 161. Hollensteinform. 

schwerloslich. DiewasserigeLosung 
verandert Lackmuspapier nicht. 

Abb. 162. Eine Halite der 
Hollensteinform. 

Erkennung. Aus del' wiisserigen Losung (0,25 g + 10 ccm) fliUt Salzsaure 
weiSes Silberchlorid lin Ammoniakfliissigkeit loslich). 

Prufung. a) Die wasserige Losung (0,25 g + 5 ccm) dad Lackmuspapier nicht 
roten (Salpetersaure). - b) Fallt man aus del' erwarmten Losung a mit ctwa 2 ccm 
n-Salzsaure da,s Silber als Silberchlorid, so darf die abfiltrierte Fliissigkeit beim 
Abdampfen und Gliihen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen (Alkalinitrate). -
e) 1 g Silbernitrat muS sich in 3 ccm Ammoniakfliissigkeit klar und ohne Fiirbung 
losen (Blei und Wismut geben weiBe Triibung, Kupfer blaue Farbung). 

_4uJbewahrung. Vorsichtig, in dichtschliellenden Glasern. 
Fiir den Versand werden die Stii.bchen durch Einbetten in Glasperlcn, Glanzhirse odeI' Lein

samen VOl' dem Zerhrechen geschiitzt. 

Argentum nitricum crystallisatum. Kristallisiertes Silbernitrat. 

Darstellung. EineLosungvonlOT.geschmolzenem Sil bernitrat in 7T. warmem Wasser 
lallt man in flachen Schalen an einem warmen, von Staub und Schwefelwasserstoff freien 
Ort auskristallisieren. Von den Kristallen lii.llt man die Mutterlauge dul'ch Schragstellen del' 
Schale vollstandig ablaufen und tl'ocknet die Kristalle in del' Schale an einem wal'men Ort. Die 
Mutterlauge laSt man weitel' eindunsten. Auch wenn man das Silbernitl'at durch Auflosen von 
l'einem Silber in Salpetersaul'e gewonnen hat, so ist es VOl' dem Umkl'istallisiel'en zu schmelzen, 
damit die anhaftende Salpetersaure vollig vel'jagt wil'd. 

Eigenschaften. Farblose, durchsichtige, tafelformige Kristalle. Loslich in 
(),6 T. Wasser, in etwa 14 T. Weingeist. Die wiissrrige Losung veriindert Lackmus
papier nicht. 
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Erkennung, Aujbewahrung, wie bei Argentum nitricum tusum. 
Anwendung. Silbernitrat wirkt in konz. Losung und in Substanz atzend; die Atzung 

erstreckt sich aber nur auf die mit dem Silbernitrat direkt in Beriihrung kommenden Partien. 
In verdiinnter Losung wirkt es adstringierend, sekretionsbeschrankend, entziindungswidrig. Man 
gibt es innerlich in LOsung oder in Pillen bei Krankheiten des Magens und des Darmes, auch 
bei nervosen Erkrankungen (Tabes). Der dauernde Gebl'auch von Silbersalzen hat zur Folge, 
daB durch Ablagerung von metallischem Silber sich eine nicht mehr verschwindende Grau. Blau· 
farbung der Haut, des Zahnfleisches und des Gaumens einstellt (Argyrie). Pillen, die Silber. 
nitrat enthalten, werden mit Bolus bereitet. Gegenmittel bei Vergiftungen sind Kochsalz und 
EiweiB. Hochstgaben: einzeln 0,03 g, taglich 0,1 g (Germ., Helv.). 

AuBerlich in Losung (0,05 bis 0,5 0/ 0 ) bei GonorrhOe, 1 % prophylaktisch gegen die Augen. 
blenorrhoe der Neugeborenen. In Salben zur Beforderung der Wundgranulation. 

Technisch zur HerstelJung von Silberlosungen fiir galvanische Versilberung und Ver
silberung von Glas (Spiegel); zur Herstellung von Waschezeichentinte, zur Darstellung von Halogen. 
silber fiir die Photographie. 

Zur Entfernung von Hollensteinflecken auf der Haut wurde folgende Sublimat. 
los ung empfohlen: Hydrarg. bicWorat., Ammon. chlorat. ana 10,0, Aqua dest. 80,0. Die 
Schwarzung soli sofort verschwinden (V ors i ch t, sofort N achwaschen mit Wasser!) (s. auch S. 531). 

Silbernitratlosung, ammoniakalische. Fiigt man zu einer Losung von Silbernitrat Am
moniakfliissigkeit, so entsteht zunii.chst ein Niederschlag von Silberoxyd, der sich auf weiteren 
Zusatz von Ammoniakfliissigkeit wieder aufJost. LaSt man die ammoniakalische Losung ver· 
dunsten, so hinterbleibt neben Ammoniumnitrat das BERTHOLLETsche Knallsilber, das nach 
RASCHIG aus Silbernitrid, A!(aN. besteht und oft schon beim Beriihren explodiert. Man hiite 
sich deshalb, ammoniakalische SilberlOsung zur Trockne verdunsten zu lassen. 

Anwendung. Als Reagens, besonders zum Nachweis von Aldehyden und andel'en redu. 
zierenden Verbindungen. 

Argentum nitricum cum Kalio nitrico. Salpeterhaltiges Silbernitrat. 
Argentum nitricum mitigatum. Nitras argenticus mitigatus. 
Lapis infernalis mitigatus. Crayons d'azotate d'argent. Pierre 
infernale (Gall.). 

Diese ~ilder wirkende Form der Hollensteinstifte, die noch den Vorteil groBerer 
Festigkeit bietet, wird durch Zusammenschmelzen von Silbernitrat mit Kaliumnitrat 
erhalten. Man reibt die Salze zu teinem Pulver zusammen (der Salpeter muB chlorid· 
frei sein!), schmilzt das Pulver in einer Porzellanschale und gieBt die Schmelze in 
Stangen aus, wie bei Argentum nitricum beschrieben ist. Die Stabehen sind weW bis 
grauweW und zeigen porzellanartigen Bruch. 

Germ. Amer. VIII Austr. Belg. Gall. Relv. Japon. Suec. 
Argentum nitric. 1 3 1 9 9 1 1 1 
Kalium nitricum 2 6 2 1 1 2 1 2 

Belg. und Gall. bezweeken weniger eine Milderung der Wirkung als lediglich 
eine Hartung des Hollensteins. Belg. schreibt iibrigens Natriumnitrat vor. Gall. laBt 
noch besondere Orayons d'azotate d'argent mitiges mit 20% und mehr Kaliumnitrat 
herstellen. 

Gehaltsbestimmung. 1 g der Stabchen wird in etwa 10 ccm Wasser gelost; 
nach Zusatz von etwa 5 ccm Salpetersaure und etwa 10 ccm Ferriammoniumsulfat· 
losung miissen 19 bis 19,5 ccm l/lO·n·Ammoniumrhodanidlosung bis zum Eintritt 
einer hellbraunlichen Fiirbung verbraucht werden = 32,3 bis 33,1% AgNOa (1 cem 
1/1O'n.AmmoniumrhodanidlOsung = 17 mg AgNOa). 

Will man die Gehaltsbestimmung nach der Vorschrift del' Germ. ausfiihl'en unter Anwen. 
dung von l/lO·n.NatriumchloridlOsung und Zuriicktitrieren mit l/lO-n.SilbernitratlOsung (Kalium
chromat), so nimmt man statt der fiir 1 g vorgesehriehenen 20 cern l/lO·n.Natriumchloridlosung 
besser 25 ccm, wei! der Gehalt an Silbernitrat manchmal so groB ist, daB 20 ccm l/lO·n-Natrium. 
chloridlosung nicht ausreichen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1307. 

Aujbewahrung. Vorsichtig .. 

Argentum n itricum cum Argento ch lora to. Silberchloridhaltiges Silbernitrat. 
Argenti Nitras fusus (Amer.). - Erganzb. III: 100 T. zerriebenes Silbernitrat werden 
in einer Porzellanschale mit 10 T. Salzsaure gemischt, das Wasser verdampft, das Salzgemisch 
vorsichtig geschmolzen und in Stabchenform gegossen. WeiBe oder weiBgraue harte, feste Stab· 
chen. Gehalt an Silbernitrat etwa 900/0' an Silberchlorid etwa 100/0' 
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Amer.: 100 T. Silbernitrat werden in einer Porzellanschale mit 4 T. Salzsaure (31-33% HOI) 
versatzt, geschmolzen und nach gutem Durchmischen in Stabchenform gegossen. Der Gehalt an 
Silbernitrat soIl nicht unter 94,5 % betragen. 

Bestimmung des Gehal ts an Sil bernitrat wie bei Axgentum nitricum c. Kalio nitrico. 
Au/bewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Argoplex (HOFFMANN, LARoCHE U. Co., Basel) ist eine Verbindung von Silbernitrat mit 

Glycocoll der Zusammensetzung (C2HaOzNh2' AgNOa• WeiBes kristallinisches Pulver, in Wasser 
liislich; Gehalt an Silber 100/0' - Anwendung. In wii.sseriger Losung 0,03-0,25: 100 wie andere 
organische Silberverbindungen. 

Bacilli Argent! nltrlcl nasales (F. M. Germ.). 
Argent. nitro 0,1-0,5 
Gelatin. glycerin. q. s. 

M. f. bacill. No. V. 

Bacilli Argent! nitricl urethrales (F. M. Germ.). 
Argent. nitro 0,2 
Aq. destill. 0,5 
Bol. alb. subt. pulV.l) 15,0 
Lanolin. anhydr. q. s. (5,0). 

M. f. bacill. No. XX long. 8 cm. 

Cereoll Argent! nltrlcl (F. M. Germ. 
U. Milnch. Vorschr.). 

Hiillensteinsta bchen. 
Argent. nitro 0,07 
01. Cacao 4,0 
Gummi arab. 2,0 

. Glycerin. 0,5. 
M. f. cereoli von 4 cm Lange und 3 mm Dicke. 

Collyrium neonatorum. 
Argenti nitrici 0,1 
Aquae destillatae 25,0 
Glycerini 5,0. 

Augenwasser. Bei Augenblennorrhlle der Neu· 
geborenen taglich einmal in die Augenlidspalte 
einzustreichen. Auch prophylaktlsch unmittel
bar nach der Geburt. 

Pllulae Argentl nitrlcl. 
(Milnch. Vorschr.) 

Argenti nitrici 0,1 
Boli albae 1) 1,0. 

Fiant cum Aqua pilulae 10, conspergendae Bolo. 

Pliulae antiepileptlcae HElM. 
Argenti nitrici 0,66 
Opii puri 0,4 
Extracti Conii 8,0 
Succi Liquiritiae 2,0 
Radicis Liqniritiae q. 8. 

Fiant pilulae 100. Tiiglich zweimal 2-5 Pillen. 

Solutio Argentl nltrlcl oplata (F. M. Germ.). 
Argent. nitro 0,03-0,06 
Aq. destill. q. s. 

ad solut. 
MucH. Salep 75,0 
Sirup. Papaver. 15,0. 

Unguentum Argentl nltrlci compos!tum. 
(Hamb. Vorschr. u. F. M. Germ.) 
Argenti nitrici subt. pulv. 3,3 
Zinci oxydati 
Balsami peruviani 
Adipis 

aa 10,0 
80,0. 

Unguentnm Argentl nltrlcl GRAEFE. 
Unguentum ophthalmicum GOUTRRIE. 

Injectlo Argentl nltricl. GRAEFE-GoUTRRIEsche Salbe. 
(Miinch. Vorschr.) Argenti nitricl pulv. 0,5 

Argenti nitrici 0,1 Adipls suilli 10,0 
Aquae destillatae 300,0. Liquoris Plumb! subacetici gtts. X. 

DR. CLAUSENS "Black and White" ist ein Hollensteinstift, der zugleich mit einem Ent
ferner der entstandenen schwarzen Silberflecke (wahrscheinlich aus Kaliumjodid bestehend) ver
sahen ist. 

Argentum nucleinicum. Nukleinsilber. Nargol (PARKE, DAVIS U. Co., Detroit). 

Da'l'stellung. In einer Losung von Nukleinsaure wird frisch gefii.lltes Silberoxyd 
oder Silbercarbonat aufgelOst, und aus der filtrierten LosUllg das Nukleinsilber mit Alkohol 
ausgefii.llt. 

Eigenschaften. Hellbrii.unlichweilles Pulver, Gehalt an Silber etwa 10% , In Wasser 
leicht loslich. 

Gehaltsbestimmung. Wie bei anderen organischen Silberverbindungen, siehe S.529. 
Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegen GonorrhOe in LOsungen mit 1 bis 2 % , prophylaktisch in Losungen 

mit 10 bis 20%. 

Sophol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist formaldehydnukleinsaures Silber. 
Da'l'stellung. Durch Behandlung der Formaldehyd- Verbindung der Nuklein

saure mit Silbersalzen. 
Eigenschajten. Gelbliches, metallisch schmeckendes Pulver, das sich in Wasser sahr 

leicht mit schwach alkalischer Reaktion lost, und in Alkohol und Ather unloslich ist. Gehalt an 
Silber 20%. 

E'l'kennung. Beim Erhitzen im Probierrohr entwickelt es braunrote, stechend riechende 
Dii.mpfe. Wird die Asche mit Saipetersii.ure aufgenommen, die Liisung filtriert und mit verd. Salz
saure versatzt, so entsteht ein weiBer, kii.siger Niederschlag, der in Ammoniak liislich ist. 

1) Der Bolus mull eisen- und kalkfrei saiD. 
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PriifuDg. Die Losung von 0,5 g Sophol in 10 ccm WaBBer soll ~chwach alkalisch reagieren 
und dad beim Vermischen mit Natriumchloridlosung sich nicht sofort triiben. - Sil berbestim
mung wie bei Argentum proteinicum. 

Aufbewah'r1#l!J. Vor Licht und Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. In der Augenheilkunde in 1-50/ oigen Losungen, besonders zur Pro

phylaxe der Blennorrhoe der Neugeborenen. 

Argentum oxydatum. Sllberoxyd. Silver Oxide. Oxyde d'argent. Argenti 
Oxidum. Ag20. Mol.-Gew.232. 

Da'l'stellung. Man lost 10 T. Silbernitrat in 100 T. Wasser und giellt diese LOsung 
unter Umriihren in eine Mischung aus 20 T. Natronlauge (15 0/ 0 NaOH) und 100 T. Wasser. 
Der entstehende braungraue Niederschlag wird zuerst durch Dekantieren, schlielllich auf 
einem Filter mehrmals ausgewaschen, dann auf porosen Tontellern bei mittlerer Warme ge
trocknet. 

Eigenschajten. Frisch gefallt ein braunlich grauer Niederschlag, der Lackmuspapier 
blaut, nach dem Trocknen ein fast schwarzes, schweres Pulver von metallischem Geschmack, in 
etwa 3000 T. Wasser lOslich; die LOsung reagiert schwach alkalisch. 1m feuchten Zustand zieht 
es aus der Luft Kohlensaure an. Beim Erhitzen zerfii.llt es gegen 250 0 in Silber und Sauerstoff_ 
Wird es mit leicht oxydierbaren oder brennbaren Substanzen zusammengerieben, so kann Ent
ziindung erfolgen. (Fiir die Herstellung von Pillen reibe man es im Morser zunii.chst mit 
einigen Tropfen Wasser an.) 

Priifung. a) Werden 0,5 g Silberoxyd im Porzellantiegel gegliiht, so sollen 0,465 g me
tallisches Silber (93,1 %) hinterbleiben. - b) 0,5 g Silberoxyd miissen sich in etwa 5 ccm 
Salpetersaure ohne Gasentwicklung (Silbercarbonat) klar und farblos (Kupfer) losen. -
c) Wird die Hii.lfte der Losung in Salpetersaure (b) mit Ammoniakfiiissigkeit iibersattigt, so 
dad sie sich nicht blau farben oder triiben (Kupfer, Blei, Wismut). - d) Wird aU8 der 
anderen Halfte durch Zusatz von 1-2 ccm Salzsii.ure das Silber ausgefallt, so darf das Fil
trat beim Eindampfen und Gliihen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen (verschiedene Ver
unreinigungen). 

Aufbewah'I"Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. InnerHch in Gaben von 0,005-0,05 g drei- bis viermal tii.glich in Pillen 

und Pulvern bei Syphilis, Epilepsie, Chorea, Diarrhoen, Uterusblutungen, Uteruskoliken. (Heil
wert fraglich!) Hochstgaben: einzeln 0,015 g, tii.glich 0,05 g. 

Pllulae Argentl oxydatl. 
Argenti oxydatl 1,0 
Opii pulveratl 0,1 
Boli albae 7,5. 

Fiant cum Aqua pUuJae 100. Dreimal taglich je 
eine Pille. 

Pilulae Argentl oxydatl THWEATT. 
Argenti oxydati 1,0 (1) 
Opii pulverati 0,1 
Conservae Rosarum quo s. 

Fiant piJuJae 20. 

Pilulae Argenti oxydatl cum Nuce vomica Cox. 
Argenti oxydati 1,0 (1) 
Seminis Strychni 2,0 
Extracti Gentianae 6,0. 

Fiant pUulae 40. 

Unguentum antisyphlllticum f:!ERItE. 
Argentl oxydati 1,0 
Adipis Builli 25,0. 

Argentum proteinicum (Germ.). Albumosesilber. Protargol (FARBENFABR. 

LEVERKUSEN) Silver Protein. Argent proteinique. ProteinuID ar
genticuID (Norv.). Germ. 6 s. Bd. II S. 1307. 

Da'l'stellung. Protargol wird nach einem nicht bekannt gegebenen Verfahren von 
den Farbenfabriken vorm. FR. BAYER U. CO. in Leverkusen dargestellt. Wasserlosliche Silber
eiweillverbindungen erhii.lt man nach einem englischen Patent auf folgende Weise: Die Nieder
schlage, die durch Einwirkung von Silbersalzen auf Eieralbumin, Serumalbumin, PflanzeneiweiJ3. 
Albumosen oder Peptone entstehen, werden mit Albumoselosungen und wenig Alkali behandelt. 
Durch Alkohol werden die Silberverbindungen aus den Losungen abgeschieden. Die Handelssorten 
von Argentum proteinicum sind durchweg mit anderen Eiweillstoffen dargestellt als das Protargol 
und deshalb von diesem verschieden. 

Eigenschajten. Feines hellbraunliches Pulver, in Wasser leicht loslich, un
loslich in Alkohol und Ather 

E'I'ieennung. Beim Erhitzen im Porzellantiegel verkohlt es unter Entwick
lung des Geruchs verbrennender EiweiBstoffe. Beim Gliihen hinterbleibt grauweiJ3es 
Silber; aus der Losung des Riickstandes in Salpetersaure fallt SaJzsaure Silber
cblorid. - Die Losung von etwa 0,1 g Albumosesilber in etwa 15 ccm Wasser gibt 
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naoh Zusatz von etwa 5 ccm Natronlauge mit einer Losung von etwa 0,05 g Kupfer
sulfat in 2-3 ccm Wasser eine violette Farbung (Biuretreaktion der Albumosen). -
Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) blaut Lackmuspapier schwach. 

P'I'iifung. a) 1 g Albumosesilber muB sich in 5 ccm Wasser vollstandig losen. 
- b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) muB Lackmuspapier schwach blauen 
und - e) durch Natriumchloridlosung erst nach einiger Zeit schwach getriibt werden. 
- d) Die wasserige Losung (0,2 g + 10 cem) darf naeh Zusatz von 10 Tr. Ammoniak
fliissigkeit durch Sehwefelwasserstoffwasser nur dunkel gefarbt, aber nieht gefii.1lt 
werden (Silbersalze). - e) Wird 1 g Albumosesilber mit 10 cem Weingeist geschiit
telt, so darf das Filtrat dureh Salzsaure nicht verandert werden (Silbersalze, be
sonders Silbernitrat). 

Anmerkungen: Zu 8): Die Loslichkeitsprobe ist wichtig, wei I im Handel minder
wertige Praparate vorkommen, die sich nicht voHstandig losen. Man gibt in eine Porzellanschale 
5 cern Wasser und streut 1 g Albumosesilber darauf. Nach 15 bis 20 Minuten ist bis auf kleine 
an der Sehalenwand hangende Reste alles gelost. Man riihrt die Losung mit einen Glasstab um, 
laBt sie noch einige Zeit stehen und gieBt sie dann in ein Probierrohr um; es darf kein Boden
satz erkennbar sein. Die Losung wild dann mit 15 cem Wasser, mit dem die Schale nachgespiilt 
wird, verdiinnt und fiir die weiteren Proben verwendet. 

Zu e): Die Pro be wird nach KROEBER am besten in einem engen Pro bierrohr ausgefiihrt. 
Gibt man das Natriumchlorid tropfenweise hinzu, so treten bei Gegenwart von Silberionen. 
Schlieren von Silberchlorid auf. 

Zu e): KROEBER halt die Forderung fiir zu streng und schlagt vor, zu fordern, daB das 
Filtrat durch Salzsaure innerhalb 3 Minuten nicht verandert werden darf. 

Gehaltsbestimmung. 1 g Albumosesilber wird im Porzellantiegel von etwa 
25 eem Inhalt vorsieh tig verbrannt. Der Riiekstand wird mit 5-7 ccm Salpeter
saure (25%) iibergossen, und der Tiegel nach Auflegen eines Uhrglases auf dem 
Wasserbad vorsichtig erwarmt, bis das Silber gelost ist, und keine Stickoxyde mehr 
entweichen. Die Losung wird in einen Kolben oder Becherglas gespiilt, Tiegel und 
Uhrglas mit Wasser nachgespiilt, und die Fliissigkeit auf etwa 100 ccm verdiinnt. 
Naeh Zusatz von etwa 10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung miissen mindestens 
7,4 ccm l/to-n-Ammoniumrhodanidlosung bis zur rotlieh-braunen Farbung der Fliissig
keit verbraucht werden = mindestens 8 % Silber in dem nicht vorher getrock
neten Albumosesilber (vgl. Anmerkung). 

Anmerkung. Nach MARSCHNER konnen beim Auflosen des Silbers im Tiegel Verluste 
dureh Verspritzen eintreten. Man sehiittet deshalb besser das Silber in einen Kolben oder 
Beeherglas, spiilt den Tiegel mit Salpetersaure nach und bringt dieses dann zu der Haupt
menge des Silbers. 

Die Zerstorung der organisehen Verbindung auf nassem Wege (s. unten und S.529) ist 
nach MARSCHNER vorzuziehen, weil bei der Verbrennung die unangenehmenDampfe verkohlender 
EiweiBstoffe auftreten. 

Germ. lii.Bt das Albumosesilber vor der Gehaltsbestimmung bei 800 troeknen und fordert 
dann einen Mindestgehalt von 80/0 Silber, ohne gleiehzeitig einen Hochstgehalt an Wasser fest
zusetzen. Die Bestimmung des Silbers in dem nicht vorher getrockneten Praparat ist einfaeher 
und zweekmaBiger, weil sie gleiehzeitig eine Begrenzung des Wassergehaltes einsehlieBt. Das. 
Protargol BAYER enthii.lt hei 800 getrocknet naeh Angabe der Fabrik 8,3 0/0 Silber, lufttroeken 
enthii.lt es etwa 8,10/0' Man kann deshalb aueh fur Albumosesilber anderer Herkunft etwa den. 
gleiehen Gehalt fordern. Bei Anwendung von 1 g des nieht vorher getroekneten Albumosesilbers 
mussen mindestens 7,4 eem l/lo-n-Ammoniumrhodanidiosung verbraueht werden = mindestens 
8% Silber. 

J. HERZOG gibt zur Bestimmung des Silbergehaltes folgende Vorsehrift an \naeh Rupp und 
MARSCHNER): 1 g Albumosesilber wird in einem Erlenmeyerkolben von etwa 200 eem in der iib
lichen Weise in 10 cern Wasser gelost. In die Losung gibt man in diimrem Strahl unter Umsehwenken 
10 eem konz. Schwefelsaure und gleieh darauf unter bestandigem lebhaften Umschwenken 2 g 
feinst gepulvertes Kaliumpermanganat. Naeh 15 Minuten wird das Gemisch und 50 eem Wasser 
verdiinnt und mit Ferrosulfat in kleinen Mengen versetzt bis die Losung fast klar und nur sehwach 
gefarbt ist. Dann titriert man mit l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung bis zum Umsehlag in Rostgelb. 
(Ein ZiIsatz von Ferriammoniumsulfat ala Indikator ist nieht notig, weil die Losung geniigend' 
Ferrisulfat enthalt, das sich aus dem Ferrosulfat bildet.) 

Es miissen dabei fiir 1 g Albumosesilber (nicht getrocknet) mip.destens 7,35 ccm 1/10-n
AmmoniumrhodanidlOsung verbraucht werden. Germ. 6 mind. 7,4 cem = 8 % Ag. 
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Aufbewahrung und Abgabe. VOl' Licht geschiitzt aufzubewahren. Losungen diirfen 
nicht vorrii.tig gehalten werden, weil sie sich leicht zersetzen und dann reizend wirken. Sie 
sind stets kalt herzustellen, indem man das Albumosesilber auf das Wasser aufstreut und lang
sam (ohne Schiitte1n!) darin untersinken bzw. sich 16sen lii.Bt. Anreiben mit Glycerin ist, wenn 
es nicht vom Arzt vorgeschrieben wurde, unstatthaft. 

Anwendung. Da dasAlbumosesilber mit EiweiB keine unlOsliche Verbindung eingeht, 
kann es auch in tieferen Schichteu wirken. Liisungen mit 0,25 bis 2,0% bei akuter Gonorrhoe 
derMauner. Bei Urethritis del' Frauen werden noch Liisungen mit 5 bis 100/0 ohne Reizerschei
nungen vertragen. Prophylaktisch wird eine LOsung mit 200/0 angewandt. Zur Wund- und 
Geschwiirbehandlung als Streupulver oder in Salben mit 5 bis 10%' In der Augenheilkunde 
LOsungen mit 5 bis 100/0, auch in der rhinolaryngologischen Praxis und in del' Ohrenheilkunde 
findet es Anwendung. Seltener innerlioh an Stelle von Silbernitrat. 

Protargolflecken in der Wii.sche lassen sich, so lange sie noch frisch sind, leicht mit Seifen
wasser herauswaschen. Altere, bereits belichtete Flecken kiinnen durch Behandeln mit Liisungen 
von Jodkalium oder Natriumthiosulfat, besser noch duroh Wasserstoffsuperoxyd in Verbindung 
mit Ammoniak odeI' mittels Ammonpersulfat ent£ernt werden. 

Protargol-Stii.bchen enthalten 5% Protargol und auBerdem Harnstoff. Sie werden in del' 
Tierheilkunde zur Behandlung des infektiosen Scheidenkatarrhs del' Rinder angewandt. 

Anticilloid werden Urethralstii.bchen aus Kakaoiil mit 10°/0 Protargol genannt, die als 
Prophylacticum gegen Gonorrhiie empfohlen werden. 

Bacilli Protargoli solubiles. - F. M. Germ.: 1 T. Protargol Wird. in 1,5 T. Glycerin geliist 
und die Liisung mit 17,5 T. Milchzucker und 2,5 T. Traganth gemischt. Mit 2,5 T. Weingeist und 
1 T. Wasser formt man 20 Stii.bchen von 8 cm I,ii.nge. 

Delegon-Stii.bchen enthalten 10% Protargol. 
Prophylactol besteht aus einer 200/ oigen Protargollosung, die in 1000 T. 0,5 T. Queck

silberchlorid enthii.lt. Zur Injektion in die Harnrohre ist eine besondere Spritze beigegeben. 
Stagophor, ein Prophylacticum gegen Gonorrhiie, enthii,lt in einem Glasriihrchen 200/ 0 ige 

Protargolglycerinliisung und andererseits Quecksilberoxycyanidpastillen. 
Urosanol wird ein gebrauchs£ertiger, mit 1-, 3- oder 50/ oiger Protargoigelatine gefiillter 

Injektionsapparat genannt. 
Talisman, ein Vorbeugungsmittel gegen Geschlechtskrankheiten, enthii.lt eine 200/ 0 ige 

Protargol-Salbe. 
Viro. Ein kombiniertes Prophylacticum gegen Tripper und Lues, das aus kleinen Zinn

tuben mit einer 20% Protargol enthaltenden Glyceringelatine und einer griiBeren Tube mit einem 
5°/0 Lyso£orm enthaltenden Seifencreme besteht. 

Argentum sulfuricum. SiIbersullat. Sohwefelsaures Silber. Silver Sulphate. 
Sulfate d'argent. Ag2S04,. Mol.-Gew.312. 

Darstellung. Eine Losung von 10 T. Silbernitrat in 50 T. Wasser wird unter Um
riihren mit einer Losung von 11 T. krist. rein em N atriumsulfat in 50 T. Wasser vermischt. 
Man lii.Bt einige Stunden an einem kiihlen, dunklen Ort stehen, sammelt das ausgeschiedene 
Salz auf einem Filter, wii.scht es mit 50 T. eiskaltem Wasser, das man in kleinen Anteilen zugibt, 
dann mit vel'diinntem Weingeist und lii.Bt es auf porosen Tontellern trocknen. Ausbeute 6-tl,5 T. 

Eigenschaften. Farblose, rhombische KristalIe, von neutraler Reaktion, in 200 T. 
kaltem oder 70 T. siedendem Wasser liislich. Es ist, solange nicht Staub dazu tritt, nicht beson
del'S lichtemp£indlich. 

PrUfung. 0,25 g Silbersul£at miissen sich in 20 ccm Wasser beim Erhitzen klar auflosen. 
Gehaltsbestimmung. 0,3 g Silbersulfat werden in etwa 20 cern Wasser und etwa 50cm 

Salpetersii.ure gelOst, und die Liisung mit Ammoniumrhodanidliisung titriert (Ferriammonium
sulfat). Es miissen bis zur Rotung 19,2 ccm l/lO·n-Ammoniumrhodanidlosung verbraucht werden 
(lccm = 15,6 mg S04,Ag2 ). 

Aujbewahrung. Vorsiohtig, VOl' Licht gesohiitzt. 

Albargin (FARBWERKE HOCHST) ist Gelatose-Silber, das kleine Mengen von Alb

linitrat enthalt. 
Darstellung. DRP. 141967 u. 146792. Eine wii.sserige Losung von Gelatose (erhalten 

durch langdauerudes Kochen von Gelatine mit sii.urehaltigem Wasser und Dialysieren) wird neu· 
tralisiert, mit Silbernitratlosung versetzt und zur Trockne gebracht. 

Eigenschajten. Grobes hellbraunliohes, glanzendes Pulver, Gehalt an Silber 
etwa 15%; leicht loslioh in Wasser. Die Losung verandert Lackinuspapier nioht. 

Erkennung. Beim Erhitzen verkohlt es unter Entwioklung des Geruohes ver
brennender EiweiBstoffe. Die wasserige Losung (1 g + 10 oom) gibt mit Gerbsaure-
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losung eiuen flockigen Niederschlag, durch Salzsaure wird sie bis zur Undurchsiehtig
keit weiB getriibt. Die Losung von etwa 0,05 g Albargin in 2 ccm Wasser und 
2 cem konz. Schwefelsaure gibt beim trberschiehten mit Ferrosulfatlosung eine 
braune Zone. 

P'I'iifung. a) Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) muB vollkommen klar sein; 
sie darf Lackmuspapier hochstens ganz schwach roten. - b) Wird 1 g Albargin mit 
10 cem Weingeist geschiittelt, so darf das Filtrat durch 1 Tr. verd. Salzsaure nicht 
verandert werden (Silbersalze, besonders Silbernitrat). 

Gehaltsbestimmung. Wie bei anderen EiweiB-Silberverbindungen (siehe 
S.529). Fiir 1 g Albargin miissen 13,7 bis 13,9 cem l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung 
verbraucht werden = 14,6 bis 15% Ag. Germ. 6 s. Bd. II S.1304. 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie die iibrigen EiweiB-Silberverbindungen, bei Gonorrhoe in Losungen 

mit 0, Ibis 0,2 %. 
Al barginflecken lassen sich, wenn sie noch frisch sind, mit Seifenwasser aus der Wasche 

entfernen. Altere Flecken verschwinden nach Behandlung mit warmer 10-200/oiger Losung von 
N atriumthiosulfat. 

2-50/oige iliissige Albarginseifen werden nach RoNDE mit Zusatz von Ammoniakfliissig
keit hergestellt. Man lost AJbargin in kaltem Wasser vollstandig auf und fiigt eine geringe Menge 
Ammoniakfliissigkeit (einige Gramm auf 1 g Albargin) zu. Da auch diese Losung in einer 20 0/oigen 
filtrierten kalten SeifenlOsung (Sapo kalinus und destilliertes Wasser) einen Niederschlag erzeugt. 
so ist die Seifenlosung e benfalls mit einer entsprechenden Menge Ammoniakfliissigkeit zu versetzen. 

Argaldin (A. DERING, Fiirth) ist eine FormaldehydeiweiB-Silberverbindung mit 9% Ag. 

Es kommt nur in Zubereitungen in den Handel, hauptsachlich in wii.sseriger Losung. Letztere ist 
braunrot gefarbt und reagiert neutral. 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie andere Silberpraparate gegen Gonorrhoe usw. inO,02-2 %iger Losung. 

Argentamin (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) ist eine Losung von 10 T. Silber
nitrat und 10 T. Athylendiamin, C2H,(N~)2' in 80 T. Wasser. 

Farblose, alkalisch reagierende Fliissigkeit, die weder mit Natriumchlorid noch mit EiweiB 
enthaltenden Fliissigkeiten Niederschlage gibt. Wird am Licht zersetzt. Der Gehalt an Silbernitrat 
(100/0) kann durch Titration mit l/lO-n-Ammoniumrhodanid in salpetersaurer Losung bestimmt 
werden (Ferriammoniumsulfat als Indikator). 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegen Gonorrhoe zu Einspritzungen in die Urethra 1:400-500, dreimal 

taglich. Auch in der Augenheilkunde. 

Argentol (FRANZ FRITZSCHE U. Co., Hamburg) ist oxyehinolinsullonsaures Silber. 

C9Hs(OH)N·S03Ag. Mol. -Gew. 332. (Oxychinolinsulfonsaure s. unter Chino 
linum, S. 977). 

Da'l'stellung. Durch Umsetzen einer Losung von oxychinoHnsulfonsaurem Natrium 
mit Silbernitrat. 

Eigenschaften. Gelbliches, fast geruchloses Pulver, in kaltem Wasser, in Alkohol und 
Ather schwer, in heiBem Wasser etwas leichter loslich. Erhitzt man das Pulver Jangere Zeit mit 
Wasser, so wird Silber in hochst feiner Verteilung abgespaltet. Die wasserige Losung wird durch 
Ferrichlorid blaugriin gefarbt. Der Silbergehalt betragt 32,5 0/ 0, 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Streupulver und in Sal ben fiir Wunden, Granulationen, Hautkrank

heiten. Bei Gonorrhoe Anreibungen von I: 300-1000, mit Hilfe von etwas Gummischleim bereitet. 

Argobol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist ein Gemisch von SHberphosphat, AgaPO,. mit 
Bolus mit einem Gehalt von 2 % Sil ber. 

Da'l'stellung. Nach patentiertem Verfahren dutch Umsetzen von Silbernitrat mit 
Natriumphosphat in Gegenwart von Bolus. 

Eigenschaften. GelblichweiBes Pulver, unloslich in Wasser, durch Einwirkung von 
Salpetersaure wird das Silberphosphat gelOst. 

Hager, Handbuch. T. 35 
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ETkennung. Wird 1 g Argobol mit 2-3 cern Salpetersaure und 20 eem Wasser er
wii.rmt, so gibt das Filtrat mit Salzsii.ure einen kii.sigen Niederschlag von Silberehlorid. Die von 
dem Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit gibt nach "Ubersii.ttigung mit Ammoniakfliissigkeit mit 
Magnesiamischung einen weiBen Niederschlag von Ammoniummagnesiumphosphat. 

Priijung. Zur Bestimmung des Silbergehaltes erhitzt man 5 g Argobol mit 30 cem 
Salpetersaure (spez. Gew. 1,4) und 10 ccm konz. Schwefelsaure, verdiinnt mit 200 ccm Wasser 
und titriert mit l/Io-n-A=oniumrhodanidlosung (Ferriammoniumsulfat als Indikator) 1 ccm 
Ammoniumrhodanidlosung = 10,8 mg Ag. 

Anwendung. Bei nassenden Wunden als Streupulver, bei Fluor albus und Gonorrhoe 
del' Frauen wird es mit einem Pulverblaser eingeblasen. 

Argyrol (.A. O. BARNES U. 00., Philadelphia) ist Vitellin-Silber, eine Silberverbin
dung des Nucleoalbumins des Eigelbs. 

Eigenschajten. Schwarze, glanzende, hygroskopische Schuppen, Gehalt an Silber etwa 
300/0' leicht loslich in Wassel' und in Glycerin, unloslich in Weingeist. Die wii.sserige Losung ist je 
nach del' Starke gelblich bis schwarz gefarbt, sie schmeckt schwach metallisch. Durch Erhitzen 
wird die Losung nicht verandert. 

Aujbewah'l"Nng. Vorsiehtig, VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Besonders in del' Augenheilkunde in Losungen mit 10 bis 15%' 

Hegonon (OHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) ist :eine Silberverbindung, 

die durchEinwirkung von amm oniakalischer Sil berni tratlosung auf .Album ose 
erhalten wird. 

Eigenschajfen. Feines, brii.unliches Pulver, loslich in Wassel' (etwa 1: 10); die Losung 
blaut Lackmuspapier, sie £alIt EiweiBlOsungen auch beim Erwarmen nicht und gibt mit Natrium
chlorid keine FalIung. Gehalt an Silber etwa 70/0' 

ETkennung. Beim Erhitzen tritt del' Geruch nach verbrennendcn Eiweillstoffen auf, 
beim Gliihen hinterbleibt grauweiBes Silber, das nach dem Auflosen in Salpetersaure durch Fallung 
mit Salzsaure erkannt wird. 

Gehaltsbestimmung. Nach dem Verfahren von LEHMANN (s. S. 529). Fur 1 g Hegonon 
mussen mindestens 6,4 ccm l/lO-n-AmmoniumrhodanidlOsung verbraucht werden = mindestens 
70/ 0 Silber. Del' Gehalt kann auch nach dem Veraschen von 1 g Hegonon wie bei Argentum pro
teinicum bestimmt werden (s. S. 543). 

Aujbewah'l"Nng. Vorsichtig, vor Licht geschutzt. 
Anwendung. Wie andere organische Silberverbindungen besonders bei Gonorrhoe 

in wasseriger LosungO,25 bis 1,0: 100 (zu JANETschen Spiilungen 1: 6000-1000). Die Losungen 
sind stets frisch zu bereiten in gleicher Weise wie Losungen von Albumosesilber durch Auf
streuen auf das Wasser und Umruhren. 

Ichthargan (ICHTHYOLGESELLSCHAFT CORDES, HERMANNI U. Co., Hamburg) ist eine 
Icbthyol-Silberverbindung mit einem Gehalt von 30 0/ 0 Silber. Braunes Pulver, lOslich in Wasser, 
Glycerin und verd. Weingeist. - Anwendung. Gegen Gonorrhoe in Losungen mit 0,02-0,20/0' 

I chthargol (ICHTHYOLGESELLSCHAFT CORDES, HERMANNI U. Co., Hamburg) ist eine 
Icbthyol-Silberverbindung mit einem Gehalt von 12% Silber. Braunes geruchloses Pulver, un
lOslich in Wasser. - Anwendung. Als Wundantiseptikum und gegen Gonorrhoe. 

Largin (E. MERCK) war Protalbin-Silber, eine Silberverbindung eines pflanzlichen EiweiB
stoffes. Es ist nicht mehr im Handel. 

Neoichthargan (ICHTHYOLGEFIELLSCHAFT CoRDES, HERMANNI U. Co., Hamburg) ist eine 
Icbthyol-Silberverbindung, die durch FalIung von ichthyolsulfonsaurem Natrium mit 
Silbernitrat gewonnen wird. Fast schwarzes, geruchloses Pulver, unlOslich in Wasser, Wein
geist und Ather, reichlich lOslich in Chloroform. Es enthalt 12,50/0 Silber und 150/0 Schweiel, von 
letzterem 11,3% in sulfidischer Form. - Anwendung. In Form einer Salbe mit 20/0 Neo
ichthargan bei Ekzemen verschiedener Art. 

Novargan (v. HEYDEN, Radebeul) ist eine Eiweill-Silberverbindung, ahnlich dem Al bum ose
Silber (Protargol). Gehalt an Silber etwa 10%. 

Prufung, Gehaltsbestimmung, Auibewahrung und Anwendung wie bei Ar
gentum proteinicum. 

Omorol (v. HEYDEN, Radebeul) ist ebenialls eine Eiweill-Silberverbindung mit einem Ge 
halt von 100/ 0 Silber, unloslich in Wasser. Es wird als Streupulver und in wasseriger Auf-
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schwemmung (2: 100) als Wunddesinficiens und Antisepticum, auch bei Gonorrhoe und gegen 
diphtheritische Belii.ge angewendet. 

Priifung, Gehaltsbestimmung, Aufbewahrung wie bei Argentum proteinicurn. 

Solargyl (LUDY u. Co., Burgdorf, Schweiz) ist eine Verbindung von Silberoxyd 
mit Proteosen und deren Abbauprodukten. 

Eigenschaften. BIaue, rnetallisch glii.nzendc BIii.ttchen, nicht hygroskopisch und nicht 
lichtempfindlich. Gehalt an Silber etwa 30%. Leicht loslich in kaltem Wasser mit rotbrauner 
Farbe. Die Losung wird durch Kochen oder Sterilisieren nicht verandert. Auch in Glycerin ist 
es beim Erwii.rmen leicht loslich. 

Priifung, Gehaltsbestimmung, Aufbewahrung, Anwendung wie bei den iibrigen 
Eiwei13-Silberverbindungen. 

Syrgol (AKT.-GES. VORM. E. SIEGFRIED, Zofingen, Schweiz) ist ein dem Solargyl ii.hnliches 

Prii.parat mit einem Gehalt von 20% Silber. Gla.nzend braunschwarze Bla.ttchen, in Wasser 
leicht 100lich. 

Priifung, Gehaltsbestimmung, Aufbewahrung, Anwendung wie bei den iibrigen 
Eiwei13-Silberverbindungen. 

Tanargentan (DR. WElL, Frankfurt), frillier Tanargan, ist eine TannineiweiB
Sil b·erver bind ung. 

EigenschaJten. Metallglanzendes, grauschwarzes, korniges Pulver, Gehalt an Silber 
etwa 6 % , an Gerbsa.ure 20 % , sehr schwer loslich in Wasser. 

Priifung, Gehaltsbestimmung, Aufbewahrung wie bei den iibrigen Eiwei13·Silber
verbindungen. 

Anwendung. Ais Darmadstringens mehrmals tii.glich I g, in der Tierheilkunde besonders 
gegen Ka.lberruhr. Auch gegen Gonorrhoe und gegen Ha.rnorrhoiden. 

Arnica. 
Arnica montana L. Compositae-Tubuliflorae-Senecioneae. Arnika. 
Wohlverleih. Eine ausdau,ernde Pflanze, heimisch auf waldreichen feuchten Berg
wiesen in ganz West- und Mitteleuropa, Asien und Amerika, seltener in der Ebene. 

Flores Arnicae. ArnikablUten. Arnica Flowers. Fleurs d'arnice. 
Flores Alismae (Plantaginis, Ptarmicae) montanae. Flores Calendulae 
alpinae. Bergwurzelblumen. Blutblumen. Engelblumen. Gamsblumen. 
Wohlverleihbliiten. Wolfs bliiten. Fallkrautblumen. 

Entweder die vom Hiillkelch und dem Bliitenboden befreiten im Juni und Juli 
gesammelten Bliiten, Flores Arnicae sine receptaculis (Germ., Hew.) odeI' die 
ganzen, vollig entfalteten Bliitenkorbchen, Flores Arnicae cum receptaculis 
(Austr.). 5 T. frischer Bliiten geben 1 T. trockene. 1m Bliitenboden findet sich haufig 
die Larve der Bohrfliege, Trypeta arnicivora Low. 

Die Bliitenkopfchen sind zusammengesetzt aus 14-20 rotgelben, zungen
formigen, 8-12 nervigen, vorn dreizahnigen, etwa 5 mm breiten, 3,5-5 cm langen 
weiblichen Strahlbliiten und zahlreichen zwitterigen, fiinfzipfeligen, rohrigen Scheiben
bliiten, gemeinsam von einem vielblatterigen, aus 2 Reihen von Hiillblattchen ge
bildeten Hiillkelch eingeschlossen. Der Fruchtknoten unterstandig, schwach fiinf
kantig, die Frucht auf beiden Seiten zugespitzt, rauhhaarig, mit aufwarts gerichteten, 
aus zwei seitlich verbundenen Zellen bestehenden Haaren besetzt. Der sitzende 
Pappus aus einer Reihe steifer, etwa 8 mm langer, mit kurzen Haaren besetzten 
Borsten. Die Epidermiszellen der letzteren auf der konvexen AuBenseite in schrag 
aufwarts gerichtete, einfache Spitzen ausgewachsen. Die Rohrenbliiten sind regel
mitBig gebaut; die Rohre der Bliiten und der Riicken der Hiillblattchen sind mit 
Driisen besetzt vom charakteristischen Bau der Compositendriisenhaare. Pollen-

35* 
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korner staohelig, mit 3 Austrittsstellen. Der Geruch ist angenehm, schwach aro
matisch, der Geschmack bitterlich, scharf aromatisch. 

Verwechslungen und VeT/ilschungen. AJs solche kommen sehr haufig gelb. 
blilliende Compositen vor. Anthemis tinctoria L., Bliiten goldgelb, Achiine ohne Pappus, 
Fruchtboden mit Spreubliittchen. Lange der Zunge 8 mm, Breite 3,5 mm, Mittelzahn der Spitze 
klein und tiefliegend. Calendula officina lis L., Achiine ohne Pappus, der Fruchtknoten nach 
innen gekriimmt, viernervige Zungenbliiten. Doronicum pardalianches L., Achane ohne 
Pappus, vier- bis fiinfnervige Zungenbliiten. Inula britannica L. und andere Inula.arten, alle 
Bliiten mit Pappus, Fruchtboden nackt, Bliiten goldgelb und kleine, viemervige Zungenbliiten. 
Sc orzoneraarten, besonders Sc. h umilis, alle BliitenZungenbliiten, Pappus gefiedert; T araxa
cum offioinale (s. Taraxacum). 

Bestandteile. Die Bliiten enthalten 0,04-0,07% atherisches 01 (s. u.), Fett (mit 
Glycoriden der Palmitin- und Laurinsiiure), Arnicin (Bitterstoff), Gerbstoff, Harz, gelben 
Farbstoff, Apfelsaure. Dextrose, Chlorophyll, Inulin, einen Alkohol Arnidol. 
einen Kohlen wasserstoff CaoH ... 

Anwendung. Die Wirkung ist ziemlich scharf. Auf die Haut wirken sie reizend und 
Brennen erregend, auf die Magenschleimhaut ebenfalls reizend, bewirken 'Obelkeit, Erbrechen, 
Durchfall, Kopfschmerz, in groBerer Menge auch Abort. Auf da.s Nervensystem ist die Wirkung 
in kleinen Gabon erregend, in groBen lii.hmend, Ham- und SchweiBsekretion soll vermehrt werden. 
Man verwandte sie frillier bei Collaps, Typhus, Epilepsie, Lihmungen, Amaurose, chronischem 
Rheumatismus. Manche der Wirkungen mogen mecha.nische sein und den Pappusharchen zu
geschrieben werden miissen. Zur Entfemung der Pappushaare ist ein AufguJ3 zu filtrieren. 
Heute nur mehr in der Tinktur auJ3erlich. 

Herba (Folia) Arnicae. Arnikakraut. Mountain Tobacco. Herbe d'arnice. 
Herba Doronici germanici. Engelskraut. FaJIkraut. Gamskraut. St. Luzianskraut. 
Stichkraut. Verfangkraut. Wohlverleihkraut. Herbe aux chutes. Tabac des Vosges 
(des montagnes). 

Die im Mai vor der Bliite gesammelten getrockneten Wurzelbliitter, von widriggewiirz
haftem Geruch und gewiirzhaftem, bitterlichem, sohr scharfem Geschmack. 

Die grundstiindigen Blii.tter stehon dicht gedriingt, sind bis 10 cm la.ng und in der Mitte 
bis 4 cm breit, seltener bis 20 om lang und bis 7 om breit, lii.nglioh.verkehrteiformig oder ver
kehrt-1a.nzettformig, spitz oder etwas stumpf, kurzgestielt oder sitzend, in don Blattstiel ver· 
schmalert, fast ganzra.ndig und meist fein gewimpert. Die Blattoberseite hochgriin, weich- und 
driisenartig-zottig oder fast kahl, die Unterseite gelbgriin, mit 5-7 hervortretendon Nervon, 
zottig oder auch fast bhl, der Rand etwas wellenformig gebogen. Die Stengelblatter etwas kleiner 
und von 3 Nervon durcbzogon. Getrocknet sind die Blatter fast lederartig und heller an Farbo. 

Rhizoma (Radix) Arnicae. Arnikawurzel. Arnioa Root. Raoine 
d'arnioe. Radix Doronicigermanioi. Fallkrautwurzel. Mutterwurz. Stioh
wurzel. Wohlverleihwurzel. 

Der im Friihjahr oder Herbst gesammelte, getrocknete, mit den Wurzeln ver
sehene Wurzelstock. Letzterer ist bis 10 cm lang, bis 5 mm dick. hin- und hergebogen, 
fast zylindrisch, runze1ig, rotbraun bis dunkelbraun, durch die abgestorbenen Blatt· 
scheiden dunkler geringe1t, kleinhockerig, sehr dicht. Oben die Reste des abge· 
storbenen Stengels und der B1ii.tter, an der Unterseite die zahlreichen, bis 8 cm langen, 
etwa 1 mm dicken Wurze1n. Der Geschmack ist bitterlich, brennend, der Geruch 
stark. 

Mikroskopisches Bild. Wenige Reihen eines rotbraunen Korkes. An der inneren 
Begrenzung der Rinde ein Kreis a.nsehnlicher, bald einzeln liegender, bald zu 2 bis 3 genii.herter, 
schizogener Sekretbehiilter. Die durch schmalere oder breitere Markstrahlen voneina.nder ge
trennten Holzstrahlen enthalten je eincn Kem aus stark verdiekten Sklerenchymfasem, der ringsum 
von engen Gefii.Ben umgeben iBt. 1m Mark groBe Interzellularen. Die Wurzeln mit einem 
kleinen, zentralen GefaJ3zylinder, in deBBen Mitte ein Biindel verdickter Fasern. In der sehr breiten 
Rinde nahe der Endodermis im Kreise angeordnet die gleichen Sekretbehilter. Das gesamte Paren
chym enthalt Inulin in formlosen Klumpen. 

Verwechslungen. Unterirdische Teile von Achyrophorus maculatus ScoP. 
Hieracium murorum L., Fragaria vesea L., Betoniea officinalis L., diesen fehlen 
die Sekretgii.nge. Eupatorium cannabinum L." hat ringsum bewnrzelte Wurzelstooke; 
Solidago virgaurea L., hat diekere, auJ3en etwas hellere Wurzelstooke, die Wurzeln sind zahl· 
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reicher und diinner, der Geschmack ist kaum aromatisch, widriger als bei Amika; Ge u m u r b an u m 
L., mit dam Geruch nach Nelken. und andere. 

Oleum Arnicae florum. Arnikabliitenol. Die Bliiten geben bei der Destillation 0,04-0,07% 
atherisches 01. Rbtlich gelbe bis braune butterartige Masse; Geruch und Geschmack stark ge
wiirzig. Spez. Gew.0,890-0,903 (30°); Smp. 20-30°; S.-Z. 62,6-127,3; E.-Z. 22,7-32,2; in 
Weingeist schwer loslich, auch in absolutem Alkohol hlichstens im Anfang klar 16slich. 

Bestandteil.e. Laurinsaure, Palmitinsaure, eine Siiure yom Smp. 61°, ein 
Paraffin CaoHes vom Smp. 62°. 

Oleum Arnicae rhizomatis. ArnikawurzelOi. Die getrocknpte Wurzel gibt bei der 
Destillation mit Wasserdampf 0,5-1,5% iitherisches 01. Hellgelbes, allmiihlich dunkler 
werdendes 01; Geruch an Rettich erinnemd. Geschmack scharf und gewiirzig. Spez. Gew. 
0,982-1,000 (15°); "D+ 0°25' bis _2°; DD200 1,507-1,508; S.-Z. 4-10, E.-Z. 60-100; 16slich 
in 7-12 Vol. Weingeist von 80%, in 0,5-6 Vol. Weingeist von 90%Vol.-, zuweilen mit Triibung. 

Bestandteil.e. (Nach SIEGL). Iso buttersiiurephlorylester, CSH 7COOCsH 9 , ,Thymo
hydrochinondimethyliither, ClOH 12(OCHs)s, Phlorolmethyliither CSH90CH,; nach 
KONDAKOW auBerdem ein gesiittigter Kohlen wasserstoff, Sdp. 176-180°, eine feste Sub
stanz, Smp. 69°, eine S-haltige Verbindung. 

Emplastrum Arnicae. Arnikapflaster. Arnica Plaster (Nat. Form. Appendix) 
330 g Amikawurzelextrakt vermischt man mit 670 g geschmolzenem Emplastrum Resinae 
(Americ.). - Nach DIETERICH: Bleipflaster 90 g, Gummipflaster 10 g, atherisches Amikaiil 
1 Tropfen, Amikatinktur 5 g. 

Emplastrum Arnicae molle. (DIETERIOH.) Bleipflaster 60 g, Gummipflaster 10 g, Kamillenol 
30 g, atherisches Arnikaiil 1 Tropfen. In Blechdosen abzugeben. 

Emplastrum Anglicum arnicatum, ArnikaklebtaUet, wird wie gewohnlicher Kleb
taffet hergestellt (siehe u. Ichthyocolla S.1508), nur setzt man den letzten Teilen Hausenblasen
losung vor dem Aufstrich Arnikatinktur zu. 

Extraetum Arnieae Iluidum. Fluidextractum Arnicae Florum. Fluidextract 
of Arnica Flowers (Nat. Form.). Aus gepulverten (Nr. 40) Arnikabliiten wie Fluidextractum 
Adonidis (Nat. Form.) zu bereiten. 

Gelatina Arnieae. Arnika-Gallerte. Arnica Jelly. (DIETERICH.) Weizenstarke 10 T., 
Wasser 20 T., worin Atzkali 0,2 T. gelost, Glycerin 100 T. erhitzt man zusammen bis zur Ver
kleisterung, fiigt Arnikatinktur 15 T. hinzu und fiillt sogleich in Zinntuben. 

Glycerinum Arnieae. Arnika-Glycerin. (DIETERICH.) Amikatinktur 50 T., Glycerin 
90 T. dampft man im Wasserbad auf 100 T. ein. 

Infusum Arnicae compositum. - F. M. Germ.: Infusi Arnicae Flor. 5: 150,0, Ammonii 
chlorati 5,0, Acidi benzoici 0,4. 

OleumArnicae inlusum. (DIETERICH.) Arnikaol. AusArnikabliiten lOOT., Curcumapulver 
10 T., Ammoniakfliissigkeit 1 T., Weingeist 100 T., Olivenol 1000 T.; wie Oleum Hyoscyami zu 
bereiten. Wird im Handverkauf ala Arnika-Haarol verlangt. 

Tinctura Arnicae. Arnikatinktur. Tincture of Arnica (Flowers). 
Teinture d'arnice. Wird meist ausAmikabliiten durchMaceration (oderPerkolation) 
hergestellt. Nach der AU8tr., Oroat. und Hiap. wird die Tinktur aua Arnikabliiten und Arnika
wurzel hergestellt, nach der ltaZ. und Porlug. nur aus der Wurzel. 

Germ. Belg. Brit. Dan. Gall. Helv. Norveg. Neder!. 
Flor. Arnlcae 1,0 1,0 1,0 g 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Spiritus dlluti 10,0 10,0 ad 10 ccm 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 
Spez. Gewicht 0,905-0,915 0,892-0,898 
Trockenriickstand 1,50/ 0 1,5 0/ 0 1 0/. 

Suec. 
1,0 

10,0 
0,902 

Americ.: 200 g gepulverte (Nr. 20) Arnikabliiten durchfeuchtet man mit 500 cem verd. 
Weingeist (41,5 Gew.-% ), und liiBt die lockere Masse gut bedeckt 24 Stunden stehen. Dann driickt 
man die feuchte Masse im Perkolator fest und perkoliert langsam unter NachgieBen von verd. 
Weingeist. Hat man 250 ccm Perkolat erhalten, so schlieBt man den AbfluB und laBt noch ein
mal 24 Stunden stehen und perkoliert weiter bis zu 500 ccm Gesamtperkolat. Nach nochmaliger 
Unterbrechung laBt man wieder 12 Stunden stehen und fangt noch 250 ccm Perkolat auf. Nach 
nochmaJiger 12stiindiger Maceration perkoliert man langsam weiter bis im ganzen 1 Liter Perkolat 
erhalten ist. - Auatr.: 16 T. Arnikawurzel, 4 T. Arnikabliiten, 100 T. verd. Weingeist (60 Gew.-o/o). 
8tii.gige Maceration. Spez. Gewicht ca. 0,903; Trockenriickstand mindestens 2,50/0' - Oroat.: 
Aus 80 T. Arnikawurzel, 20 T. Arnikabliiten und 500 T. verd. Weingeist (62,5%). - Hiap.: Aus 
gleichen Teilen gepulverten Rhizoms und Bliiten 1: 5 mit 70 0/ oigem Weingeist durch Perkolation. 
- ltal.: 1 T. Arnikawurzel und 10 T. Weingeist von 80 Vol.-o/o. - Portug.: Aus grob gepulverter 
Wurzel 1: 5 mit 650/oigem Weingeist. 

Priifung: 2 Vol. Arnikabliitentinktur sollen mit 1 Vol. Wasser eine griinlich-gelbe, triibe 
Mischung geben. die auf Zusatz von Ammoniak griinlich-braun wird (Helvet.). 
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Tinctura Amicae alba. WeiDe Arnikatinktur. Spiritus Arnicae. 10 T. Arnika
bliiten werden mit 5 T. Spiritus und 5 T. Wasser 24 Stunden in der Destillierblase maceriert. Dann 
destilliert man langBam (mit Dampf) 5 T. abo Oder: 1 T. atherisches Arnicabliitenol wird in 750 T. 
Weingeist gelOst. 

BrBDDoUn ist ein Wundheilmittel, das aus Arnikatinktur, Walrat, Talg, Wachs, 01 und 
Myrrhenauszug besteht. 

ELLlMANs Embroeation. AlB Ersatz fiir diese in England beliebte Einreibung wurden 
folgende Gemische empfohlen: Camphor. trit. 20,0, 01. Papaveris 460,0, Liq. Ammon. caust. 
120,0, Tinctur. Amicae 75,0, 01. Rosmarini, Acid. carbol. je 12,5. - Der Luxemb. Ap.-V. 
empfiehlt folgende Vorschriften: a) fUr Menschen; Albumin. Ovi recent. 25,0, Acet. pyrolign. 
dep. 50,0, 01. Terebinth. 50,0. M. f. emulsio. b) fur Pferde: Album. Ovi recent. 25,0, Acet. pyrolign. 
depur. 50,0, 01. Terebinth. 75,0. 

Hustentroplen von E. HOGER in Berlin sind lediglich Arnikatinktur. (JUCKENACK und 
GRIEBEL.) 

DRESSELS Nervenlluid. Ein mentholhaltiger Amika-Auszug. 
Eau de Notre-Dame des Neiges ist Tinct. Arnicae e planta recente. 
EISELS Liniment ist Tinct. Arnicae und Liniment. ammoniat. aa part. aequo 
KlemmoUn ist eine Tinktur aus Arnika, Pappelknospen und Kiefernsprossen. 
Reisetroplen des Plarrers KNEIPP. Arnika-, Kamillen-, Wermut-, Tausendgiilden-

Tiuktur aa part. aequ. 
TANZERs Mittel gegen Blutandrang ist Weinessig mit Arnika. 
WEISS MANNS Schlagwasser ist Tinctura Amicae und Tinctura Kino 10: 1. Neuerdinge 

auch Arnikatinktur mit Alkanna gAfarbt. 
Williams por6ses Pflaster ist ein Kautschukpfl&ster mit Arnikaextrakt, Spanischpfeffer

extrakt und ZaubernuJ3extrakt.(?) 

Arsenum. 
Arsenum (Arsenium). Arsen. Arsenum metallicum. Cobaltum. Scherbenkobalt. 
Nii.pfchenkobalt. Schwarzer Arsenik. Fliegenstein. As. Atomgew. 74,9l. 

Das natiirlich vorkommende oder durch Erhitzen von Arsenkies erhaltene Element Arsen. 
Eigenschajten. Der natiirliche Scherbenkobalt bildet topfscherbenahnliche Stiicke; 

das durchSublimation aus Arsenkies gewonnene Arsen bildet stahlgraue Massen, spez. Gew.5,73; 
beide bestehen aus der grauen kristallinischen Form des Arsens. An der Luft iiberzieht es sich 
allmahlich mit einer matten grauen Schicht, die aus einem Gemisch von Arsen und Arsentrioxyd 
besteht. Bei Luft&bschluB erhitzt, verdampft es bei etwa 4500 ohne zu schmelzen. Del' Dampf 
iet citronengelb, riecht widerlich knoblauchartig und verdichtet sich wieder zu glii.nzenden Kri
stallen. An der Luft erhitzt, verbrennt es mit blaulichweiBer Flamme zu Arsentrioxyd. Es ist 
unlOslich in Wasser. Von konz. Schwefelsaure wird es beim Erhitzen, von konz. Salpetersaure 
schon bei gewohnlicher Temperatur unter Oxydation zu Arseniger Saure und Arsensaure gelOst. 
Es verbindet sich leicht mit den Halogenen und mit Schwefel. 

Der natiirlich vorkommende Scherbenkobalt ist verunreinigt durch Eisen, Nickel, Kobalt, 
Antimon, Silber; das durch Sublimation gewonnene Arsen besonders durch Arsentrioxyd und 
Arsentrisulfid. 

Aufbewahf'Ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Friiher zur Herstellung von Fliegengift durch Abkochen mit Wasser, in 

dem sich die geringen Mengen des an der Oberflache gebildeten Arsentrioxyds auflosen. Te c hn i s c h 
zur Hartung von BIei bei der Herstellung von Bleischrot. 

Nachweis von Arsen. Arsen ist in vielen Sch wefelerzen enthalten, und die aus solchen 
Erzen nach dem Bleikammerverfahren gewonnene Schwefelsaure ist mit Arsen in Form von 
Arsentrioxyd und Arsensaure verunreinigt. Da in derTechnik die konz. rohe Schwefelsaure bci der 
Darstellung sehr vieler, besonders anorganischer Verbindungen verwendet wird, sindArsenverbin
dungen einc haufig vorkommende Verunreinigung von Chemikalien. Auch aus anderen arsen
haltigen Rohstoffen gewonnene Arzneistoffe, wie z. B. sublimierter Schwefel, Antimonpentasulfid 
u. a. konnen Arsenverbindungen, Arsentrioxyd und auch Arsensulfide enthalten. Zum Nachweis 
der kleinen Mengen von Arsen, die bei der Priifung der Arzneistoffe in Frage kommen, dienen 
auBer der Fallung mit Schwefelwasserstoffwasser, bei der aus sauren Losungen der Arsenigen 
Saure gelbes Arsentrisulfid gefallt wird, dieBETTENDORFFsche PI·obe und die GUTZEITsche Probe. 

I. BETTENDORFFsche Probe. Stannochlorid, SnCl2, reduziert bei Gegenwart von reich
lichen Mengen ChlorwasserstoffArsenverbindungen zu elementaremArsen, das sich als rotbrauner 
bis braunschwarzer Niederscblag abscheidet: A~03 + 6 HCl + 3SnC~ = 2 As + 3 SnC4 +3~0. 
Man verwendet als Reagens eine Losung von Stannochlorid in Salzsaure, die noch mit Chlor
wasserstoff gesattigt wird. (BETTENDORFF'S Reagens, Zinnchloriirlosung der Germ. Her
stellung s. S. 57). In der Regel wendet man 1 g des zu priifenden Stoffes und 3 cem BETTEN-
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DORFF's Reagens an. Die Losung oder Mischung darf innerhalb einer Stunde keine dunklere 
Farbung annehmen. Sind Arsenverbindungen auch nur in Spuren zugegen, so nimmt die 
Fliissigkeit einen rotlichen Schimmer an; bei groBeren Mengen von Arsenverbindungen entsteht 
eine rotbraune bis braunschwarzeTriibung. DurchErwarmen laBt sich die Probe noch verscharfen. 
und die allergeringsten Spuren von Arsen, die in der Fliissigkeit als Fii.rbung nicht mehr zu er· 
kennen sind, erkennt man noch, wenn man die Losung durch ein kleines glattes Filter filtriert. 
Auf dem Papier zeigt sich dann ein rotbrauner Anflug. Fur die Priifung der Arzneistoffe ist diese 
Verscharfung der Probe nicht notig. Zur Erkennung einer "dunkleren Farbung", die nach der 
Germ. innerhalb einer Stunde nicht eintreten soIl, ist nach Ablauf dieser Zeit die Farbung der 
Mischung mit der ZinnchloriirHisung in gleich dicker Schicht, also in Probierrohren von 2 cm 
Weite zu vergleichen. In Zweifelsfii.llen vergleicht man am besten die Fii.rbung der Probe mit 
einer frischen gleichen Mischung. 

Das BETTENDORFFsche Reagens enthalt eine unverhaltnismaBig groBe Menge von Stauno· 
chlorid. Zur Reduktion der kleinen Menge von Arsenverbindungen, die bei der Prufung der 
Arzneistoffe in Frage kommen, sind sehr viel geringere Mengen von Stannochlorid ausreichend. 
Es ist aber nicht angii.ngig, die Menge des BETTENDORFFschen Reagens, (3 ccm auf 1 g) zu ver· 
kleinern, weil dann in der Mischung nicht die fUr die Reaktion unbedingt notige reichliche Menge 
von Chlorwasserstoff enthalten ist. Man kann aber statt 3 ccm BETTENDORFF's Reagens eine 
Mischung von 3 ccm rauchender Salzsaure und 5 bis 10 Tr. des BETTENDORFFschen 
Reagens verwenden, dann ist die notige Menge Chlorwasserstoff vorhanden und eine vollkommen 
ausreichende Menge von Stannochlorid. Bei dieser Art der Anwendung des BETTENDORFFschen 
Reagens macht es auch nichts aus, ob die LOsung bei der Aufbewahrung, wie es sehr haufig der 
Fall ist, erhebliche Mengen von Chlorwasserstoff verloren hat. Das BETTENDORFFsche Reagens 
wird also nicht unbrauchbar, und man reicht mit der gleichen Menge etwa 6mal so lange aus 
wie bei der sonst iiblichen Anwendung. Man kann natiirlich auch die BETTENDORFFsche Losung 
mit der sechsfaehen Menge rauchender Salzsaure verdiinnt vorratig halten. 

An Stelle der BETTENDORFFschen Stannochloridlosung laBt Gall. eine Losung von Un te r
phosphoriger Saure in Salzsaure verwenden, die in gleicher Weise wirkt. In einem MeBkolben 
von 100 ccm werden 5 g Natriumhypophosphit in 5 ccm Wasser gelost und die LOsung mit 
Salzsaure (spez. Gew. 1,17 = etwa 33 0/ 0 HCl) bis zur Marke aufgefUllt; nach langerem Stehen 
wird die Losung von dem Bodensatz abgegossen und durch Watte filtriert. Die Losung darf beim 
Erwarmen im Wasserbad wii.hrend 20 Minuten sich nicht verandern. 

Bei der AusfUhrung der Probe wird 1 g des zu priifenden Stoffes in 1 ccm Wasser oder wenn 
angangig, in 1 ccm Salzsii.ure gelost, dann werden 10 ccm der HypophosphitlOsung zugesetzt und 
die Mischung wa.hrend 20 Minuten in siedendem Wasser erhitzt. Bei Anwesenheit von Arsen
verbindungen scheidet sich Arsen als brauner Niederschlag aus. 1/10 mg Arsentrioxyd gibt noch 
cine deutliche Reaktion. Die Reaktion wird noch empfindlicher, wenn die Mischung des zu prii
fenden Stoffes mit der Hypophosphitlosung mit 1 oder 2 Tr. 1/10·n.Jodlosung versetzt wird. Sie 
tritt dann schon bei gewobnlicher Temperatur innerhalb 1/, Stunde ein, nach Angabe der Gall. 
noch bei Gegenwart von 1/200 mg Arsentrioxyd. Quecksilber- und Selenverbindungen werden 
durch die Hypophosphitlosung ebenso wie durch BETTENDORFF'S Reagens zu grauem Queck
silber und rotem Selen reduziert. Germ. 61ii.Bt ebenfalls Hypophosphitlosung verwenden, s. Bd. II, 
S. 1290. 

Die HypophosphitlOsung kann auch jedesmal frisch hergestellt werden aus 0,5 g Calcium. 
hypophosphit, 5 ccm Salzsa.ure von 250/0 und 5 ccm rauchender Salzsaure. Diese Losung gibt 
allerdings infolge des Gehaltes an Calciumchlorid bei der Priifung von Schwefelsaure und 
Sulfaten eine Ausscheidung von Calciumsulfat. Die Mischung ist dann vor dem Erhitzen zu 
filtrieren. Zur Prufung der Salzsaure auf Arsen versetzt man einfach 10 ccm der Saure mit 
0,5 g Calciumhypophosphit und erwarmt. 

II. GUTZElTsche Probe. Die Probe beruht auf der Einwirkung von Arsenwasser
stoff auf Silbernitrat. Wirkt Arsenwasserstoff auf Silbernitrat in sehr konzentrierter Lo. 
sung (1 T. AgNOa + 1 T. H.~O), so entsteht eine gelbe kristallinische Verbindung von Arsen
silber mit Silbernitrat: AsHa +6AgNOa = (AsAga + 3 AgNOa) + 3HNOa. Die gelbe Ver. 
bindung wird durch Wasser zerlegt unter Ausscheidung von feinverteiltem schwarzen Silber: 
(AsAga + 3AgNOa) + 3H2 0 = 6 Ag + AsOaHs + 3HNOa• 1 g der auf Arsen zu priifenden 
Substanz wird mit 10 ccm Salzsaure oder verd. Schwefelsaure und einem Stuckchen Ziuk (arsen
frei!) zusammengebracht. Dann schiebt man in das obere Ende des Probierrohres (oder Kolben. 
halses) einen lockeren Bausch Watte und legt auf die Offnung ein Stuck Filtrierpapier, das mit 
einem Tropfen Silbernitratlosung (1 + 1) befeuchtet ist. Sind Arsenverbindungen zugegen, die 
in saurer Losung Arsenwasserstoff geben, so farbt sich die mit der Silbernitratlosung befeuchtete 
Stelle des Filtrierpapiers gelb (an den Randern meistens braun bis schwarz), und wenn man dann 
etwas Wasser auf den gel ben Flecken bringt, so fii.rbt sich dieser ganz schwarz. Der Rand des 
Fleckens ist schon vorher schwarz, weil die Silbernitratlosung hier infolge der Adsorption des 
Silbemitrates durch die Papierfasern weniger konzentriert ist als ill der Mitte des Fleckens. 

Bei der GUTzElTschen Probe kann auch Schwefelwasserstoff auftreten, der schwarzes 
Silbersulfid bildet. 
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Der Schwefelwasserstoff wird dadurch beseitigt, daB man in das Probierrohr einen Watte
bausch schiebt, der mit Bleiacetatltisung getrankt und wieder getrocknet wurde. 

An Stelle von reinem Zink verwendet G. ROMIJN fiir die GUTZEITsche Probe eine Le
gierung von 5 T. Zinn und 95 T. Zink. Die Legierung wird durch EingieBen in Wasser unter Um
riihren gekornt und die Korner vor der Benutzung mit einer Losung von 1 g Kupfersulfat und 
!>O ccm Wasser und 5 cern Ammoniakflii~sigkeit verkupfert. 

An Stelle von Silbernitrat laBt sich auch Quecksil berchlorid zum Nachweis des Arsen
wasserstoffs. verwenden. Das Verfahren beruht auf der Bildung einer Verbindung, die durch Ein
wirkung von Arsenwasserstoff auf Quecksilberchlorid entsteht und die nach FRANCESOHI 
die Zusammensetzung HAs(HgCl)z hat. Man kann die Probe in ahnlicher Weise ausfiihren, wie 
die GUTZEITsche Probe, indem man das Probierrohr mit einem Stiick Filtrierpapier bedeckt, das 
mit Quecksilberchloridlosung (1 + 19) getrankt und wieder getrocknet wurde. Das Papier farbt 
sich bei Gegenwart von Arsenwasserstoff gelb bis braungelb. Sehr zweckmaJlig ist die Ausfiihrung 
der Probe in folgender Form (nach Brit., etwas abgeandert): In einem Kolben (oder Flasche) 
setzt man mit einem durchbohrten Stopfen ein etwa ~6 mm weites, 20-30 cm langes Glasrohr 
ein, das am unteren Ende etwas zugespitzt zugeschmolzen ist und etwa 2--3 cm iiber dem Ende ein 
3 mm weites Loch hat. (Es geniigt aber auch ein einfaches Glasrohr, dessen unteres Ende etwas 
schrag abgeschliffen ist.) In das Glasrohr wird ein langs zusammengerollter Streifen FiItrierpapier 
von etwa 10 cm Lange und 4 cm Breite geschoben, der den Zweck hat, aus dem Wasserstoff mit
gerissene Wassertropfchen zuriickzuhalten. (Statt des einfachen Filtrierpapiers kann man auch 
mit Bleiacetatlosung getranktes und wieder getrocknetes Papier verwenden, wodurch auch Schwefel
wasserstoff zuriickgehalten wird.) 'Ober die Papierrolle bringt man in das Rohr einen etwa 4 mm 
breiten, etwa 10 cm langen Streifen trockenes Quecksilberchloridpapier und verschlieBt 
das Rohr locker mit einem Flockchen Watte. In den Kolben gibt man dann etwa 8 g arsenfreies 
Zink und 60 ccm verd. Schwefelsaure (1 + 4), sowie bei zu trager Wasserstoffentwicklung einige 
Tropfen Kupfersulfatltisung, gibt dann die auf Arsen zu priifende Fliissigkeit oder bei chemischen 
Praparaten 1 g der Verbindung in den Kolben, setzt den Stopfen mit dem Rohr auf und laBt den 
Apparat vor direktem Sonnenlicht geschiitzt 2-6 Stunden (oder auch langer) stehen. Der Queck
silberchloridpapierstreifen farbt sich bei Gegenwart von Arsenwasserstoff auf eine kiirzere oder 
langere Strecke von unten gelb bis braun. Nach CRmIER kann man die Farbung verstarken und 
haltbar machen durch Behandlung des Papierstreifens mit KaliumjodidlOsung. Man taucht den 
ganzen Papierstreifen in Kaliumjodidlosung (1 + 3) und belaBt ihn darin so lange, bis das auf dem 
Papier entstandene rote Quecksilberjodid sich aufgel6st hat, wascht das Papier dann mit Wasser 
aus und trocknet es. Durch das Kaliumjodid wird die Verbindung HAs(HgCl)z in die starker ge
farbte Jodverbindung HAs(HgJ)s iibergefiihrt. Durch einen blinden Versuch wird festgestellt, 
daB das Zink und die Schwefelsaure frei sind von Arsen. Durch Vergleichsversuche mit Losungen 
von bekanntem Arsengehalt, O,OI~,l mg AszOs in 1 ccm, kann man schatzungsweise die Menge 
des Arsens feststellen. 0,1 mg As20 a gibt eine sehr deutliche braungelbe Farbung (mit Kalium
jodid dunkelbraune Farbung) des unteren Drittels des Papierstreifens. 

Das Quecksil berchloridpapier wird hergestellt, indem man Filtrierpapierstiicke von 
etwa 10 cm Breite und Lange mit Quecksilberchloridlosung 10 Minuten lang trankt, dann trocknet 
und in Streifen schneidet. Das Papier wird vor Licht geschiitzt aufbewahrt. 

Die Schwefelverbindungen des Arsens werden durch Wasserstoff aus saurer QueUe 
(Zink+ Saure) nicht in Arsenwasserstoff iibergefiihrt, wohl aber in alkalischer Fliissig
keit, indem man sie in Natron- oder Kalilauge auflost und Zink oder Aluminium auf diese 
Losung einwirken mBt. Bei Anwendung von Zink ist die Wasserstoffentwickeluug eine sehr 
schwache. Sicherer ist es, die Arsensulfide durch Schmelzen mit Natriumnitrat und 
Natriumcarbonat oder auf nassem Wege mit konz. Salpetersaure oder mit Wasserstoffsuper
oxyd zu oxydieren und dann das Arsen nach MARSH (a. S. 553), BETTENDORF]' oder GUTZEIT 
nachzuwcisen. 

Das Arsen lii.Jlt sich in den Arsensulfiden auch leicht im Gliihrohr durch Bildung eiues Ar
senspiegels nachweisen: Man mischt 1 T. trockenes Arsensulfid mit 1 T. Kaliumcyanid und 
3 T. wasserfreiem Natriumcarbonat. Diese Mischung bringt man in den untersten Teil eines 

6 • 
Abb. 163. 

schwer schmelzbaren Glasrohres von der 
Form, die Abb. 163 wiedergibt. Man 
wischt den nicht gefiillten Teil des Rohres 
sorgfaltig mit Filtrierpapier aus, erhitzt 
dann das Gemisch vorsichtig nur so we it, 

daB jede Spur von Feuchtigkeit ausgetrieben wird, und wischt nun das Rohr mit Filtrierpapier 
wieder trocken. Hierauf erhitzt man das Gemisch bis zum Schmelzen und erhii,lt es einige Zeit 
bei Rotglut. Das Schwefelarsen wird zu metallischem Arsen reduziert, das sich als glanzender 
Spiegel in dem weiteren Teile des Glasrohres absetzt. 

Toxikologischer Nachweis von Arsen. Das Untersuchungsobjekt, Mageninhalt, 
Leichenteile usw. (wenn eine Untersuchung auf fliichtige Gifte und Alkaloide vorhergegangen 
ist, samtliche Riickstande von dieser Untersuchung: (ausgezogene Masse, Filter, aus
geschiittelte Fliissigkeit) wird moglichst zerkleinert in einen Kolben von etwa 1 Liter ge-
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bracht, mit Wasser zu einem d ii nnen Brei verdiinnt (je diinner der Brei ist, desto besser), mit 
etwa 50 bis 100 ccm arsenfreier (!) Salzsaure und einer Losung von etwa 1-2 g Kalium. 
chlorat in etwa 20 ccm Wasser versetzt und auf dem Wasserbad erwarmt, bis die organischen 
Stoffe groBtenteils gelost sind, und die Fliissigkeit hellgelb geworden ist. Dabei wird von Zeit 
zu Zeit noch je etwa 0,5 g Kaliumchlorat, gelost in Wasser, zugesetzt. Diese Zerstorung der 
organischen Stoffe wird wegen der Chlorentwicklung unter einem Abzug ausgefiihrt. Dann wird 
die Fliissigkeit filtriert und in einer Schale noch solange erhitzt, bis das Chlor verjagt ist. Dann 
wird durch Zusatz von reinem Natriumcarbonat die Saure groBtenteils gesattigt, die Fliissigkeit, 
deren Menge in der Regel etwa 2/3 bis 3/4 Liter betragen soil, in einem Kolben bis zum Sieden 
erhitzt, und arsenfreier Schwefelwasserstoff eingeleitet, bis die Fliissigkeit erkaltet ist. Dann 
wird der Kolben mit einem Stopfen oder Wattebausch lose verschlossen 24 Stunden lang ruhig 
stehen gelassen. 

Der auch bei Abwesenheit von Arsen und Metallen stets vorhandene Niederschlag wird 
abfiltriert, mit Schwefelwasserstoffwasser gewaschen und auf dem Filter mit warmer gelber Am. 
moniumsulfidlosung ausgezogen. (Der hierin unlosliche Anteil des Niederschlages wird unter. 
sucht auf Blei, Quecksilber, Kupfer, Wismut und Cadmium.) Das Filtrat wird in einer Por· 

Abl>.164. 

zellanschale auf dem Wasserbad eingedampft, der Riickstand tropfenweise mit 1 bis 2 cern konz. 
Salpetersaure versetzt und wieder abgedampft. Der jetzt verbleibt:nde hellgelbe Riickstand wird 
mit 3 bis 5 g trockenem Natriumcarbonat und2 bis 3 gNatriumnitrat verrieben, und dasGemiscb 
nach und nach in einen erhitzten Porzellantiegel eingetragen und geschmolzen. Die Schmelze 
wird nach dem Erkalten in Wasser gelost. Ungelost bleiben antimonsaures Natrium und Zinno 
oxyd; die Lasung kann arsensaures Natrium enthalten. Bei Anwesenheit von Zinn kann die Lii
sung auch zinnsaures Natrium enthalten. Es wird deshalb zunachst in die Lasung langere Zeit 
hindurch Kohlendioxyd eingeleitet, wodurch etwa vorhandenes Natriumstannat unter Abschei. 
dung von Metazinnsaure zerlegt wird. Dann wird die Lasung filtriert unter Nachwaschen des 
Filters mit Wasser. (Der etwa vorhandene Niederschlag wird auf Antimon und Zinn untersucht, 
wenn er grau gefarbt ist, auch auf Kupfer.) Die filtrierte Lasung wird mit Schwefelsaure stark 
iibersattigt und auf freier Flamme eingedampft, bis dieke wei Be Dampfe von Schwefelsaure ent. 
weiehen. 

Nach dem Erkalten wird der Riickstand, der graBtenteils aus Natriumbisulfat besteht und 
kristalliniseh erstarrt, in Wasser aufgelast, und die Lasung im MeBkolben auf 100 ccm aufgefiillt 
Diese Losung dient zum Nachweis des Arsens. Man kann mit 5 cern der Lasung zunachst die 
Probe nach GUTZEIT oder mit Quecksilberchloridpapier ausfiihren. AuBerdem wird aber steta der 

Nachweis des Arsens nach MARSH ausgefiihrt. 
Hierzu wird der in Abb. 164 wiedergegebene Apparat benutzt. In die WOULF.Fsche Flasehe 

von etwa 400 ccm Inhalt bringt man etwa 50 g arsenfreies (I) Zink und etwa 200 cern verd. 
arsenfreie (I) Schwefelsaure (l + 5), sowie zur Beschleunigung der Wasserstoffentwicklung 
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1 Tr. KupfersulfaWisung. Del' Wasserstoff wird in dem mit entwa8sertem Calciumchlorid be
schickten U-Rohr getrocknet und entweicht dann durch das an einer Stelle verjungte und mit 
aufwii.rts gebogener Spitze versehene Glasrohr aus schwerschmelzbarem Glas. (Abb. 165a.) 
Man lii.Bt nun die Gasentwicklung eine ganze Weile vor sich gehen. Von Zeit zu Zeit pruft 
man das entweichende Gas auf die Beimischung von Luft, indem man es in einem um
gekehrten Probierrohr auffii.ngt und dieses dann mit nach unten gehaltener Offnung an eine 
Flamme bringt. Wenn der Wasserstoff ruhig abbrennt, kann der a,usstromende Wasserstoff 
angezilndet werden. Zur Vorsicht legt man dabei aber uber den Apparat noch ein dickes 
Tuch oder steUt vor den Apparat ein Brett als Schutzschild. Nach dem Anzilnden wird die 
Schutzvorrichtung wieder beseitigt. Dann wird das Glasrohr vor der verjilngten Stelle mit 
nicht zu groBer Flamme erhitzt. Es darf nun innerhalb 2 Stunden in dem verjilngten Teil 
des Rohres nicht die geringste Spur eines dunklen Anflugs auftreten. Tritt ein Arsenspiegel 
auf, SO ist entweder das Zink oder die Schwefelsaure arsenhaltig und unbrauchbar. (Man wieder
holt dann den Versuch mit demselben Zink und mit Salzsaure an Stelle derSchwefelsii.ure und 
kann auf diese Weise feststellen, ob das Zink oder die Schwefelsaure arsenhaltig ist.) Hat sich 
kein Arsenspiegel gebildet, so entleert man zunachst den Apparat, indem man unter das Heber
rohr ein Becherglas stellt und den Verbindungsschlauch zusammendruckt. Nach der Entleerung 
wird neue Saure durch den Trichter eingegossen mit der Vorsicht, daB keine Luft mitgerissen 
wird. Wenn notig, wird auch neues Zink eingefiillt. Man priift den entweichenden Wasserstoff 
wieder auf die Beimischung von Luft und erhitzt das Rohr wieder wie vorher vor der verjiingten 

Abb.165a. 

Abb.165b. 

Stelle. Dann gibt man nach und nach die Halfte der auf Arsen zu priifenden Losung durch den 
Trichter in den Apparat. 1st nun Arsen zugegen, so zeigt sich je nach der Menge in kiirzerer 
oder langerer Zeit in dem verjilngten Rohr del' Arsenspiegel. 1st auch nach 2 bis 3stilndigem 
Erhitzen kein Arsenspiegel entstanden, so ist kein Arsen zugegen. Tritt der Arsenspiegel schon 
nach kurzer Zeit auf, dann gelingt es auch sehr leicht, Arsenflecken aus del' Wasserstoffflamme 
zu erhalten. Man entfernt den Brenner und halt in die Wasserstoffflamme ein kaltes Porzellan
schalchen oder einen Tiegeldeckel. Nach kurzer Zeit zeigt sich auf dem PorzeUan ein dunkel
brauner, gIanzenderFlecken von Arsen. Man erzeugt dann in neuen Glasrohren noch einige weitere 
Arsenspiegel, die als Beweisstiicke dienen und in dem an beiden Enden zugeschmolzenen Glas
rohr sich unbegrenzt lange halten. Man kann auch ein Rohr mit mehreren Verjilngungen be
nutzen (Abb. 165b) und in diesem mehrere Spiegel erzeugen. Der Spiegellii.Bt sich durch vor
sichtiges Erhitzen im Wasserstoffstrom weitertreiben. Zum sicheren Nachweis, daB die Spiegel 
und Flecken auch tatsii.chlich aus Arsen bestehen, fiihrt man noch folgenden Versuch aus: 

Das kurz hinter dem Spiegel abgeschnittene Rohr wird vorsichtig erhitzt. Arsen verdampft 
mit Knoblauchgeruch. - Wird ein Arsenspiegel im Luftstrom erhitzt, so verbrennt er zu weiBem 
Dampf von Arsentrioxyd, der sich in dem Rohr kristallinisch verdichtet (vgl. Abb. 166 S. 556).
Leitet man iiber den Spiegel unter schwachem Erwii.rmen Schwefelwasserstoff, so entsteht gelbes 
Arsensulfid. - Der Spiegel und die Flecken sind in einer Losung von NatriumhypochlOlit loslich. 
Die Natriumhypochloritlosung wird frisch bereitet durch Filtrieren einer Anreibung von 1 g 
Chlorkalk mit einer Losung von 2 g Natriumcarbonat in 20 ccm Wasser. 

Wenn das Untersuchungsobjekt Antimon verbindungen enthalt, konnen unter Um
standen Antimonspiegel und -flecken erhalten werden. Die Hauptmenge des Antimons ist 
in dem unloslichen Anteil der Soda-Salpeterschmelze als antimonsaures Natrium enthalten, Spuren 
konnen abel' auch in der Losung enthalten sein, b"Bonders Wenn diese nicht ganz klar filtriert. 
An timonflecken und -spiegel sind schwarz, samtartig matt. An dem der ErhitzungssteUe zu· 
gewandten Ende der Spiegel lassen sinh Kiigelchen wahrnehmen. Die Flecken und Spiegel sind 
in einer Losung von Natriumhypochlorit unIOslich. - Die Spiegel lassen sich sehr viel schwerer 
verfliichtigen als Arsenspiegel. - Beim Erhitzen im Luftstrom geben sie nicht leicht fliichtiges 
amorphes Antimonoxyd. - Beim Uberleiten von Schwefelwasserstoff geben sie rotes Antimon. 
trisulfid. das beim Erhitzen schwarz wird und in Salzsii.ure IOslich ist. (Nach W. VAUBEL und 
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A. MOCKE losen sich Antimonflecken und .spiegel in ii.lterer NatriumhypochloritlOsung auf, 
weil diese Natriumchlorat enthii.lt.) 

Besteht die MiigIichkeit, daB· Antimon zugegen ist, so verdiinnt man den Rest 
der schwefelsauren Liisung der Soda.Salpeterschmelze mit Wasser, erhitzt zum Sieden und 
leitet Schwefelwasserstoff ein bis zum Erkalten. Der nach 24 Stunden gesammelte Niederschlag 
wird in etwa 50 ccm arsenfreier Salzsii.ure unter Zusatz von wenig Kaliumchlorat gel6st, die 
Losung durch Erhitzen von Chlor befreit und nach Zusatz von etwa 5 ccm Eisenchloriirlosung 
destilliert (Verfahren von SCHNEIDER-FYFE.BECKURTS). Zur Destillation benutzt man eine 
tubulierte Retorte, deren Bals schrag nach oben gerichtet und im stumpfen Winkel mit einem 
LIEBIGschen Kiihler verbunden wird. Es wird ein Drittel der Fliissigkeit iiberdestilliert, so 
daB in del' Minute etwa 3 ccm iibergehen. Das Destillat, das noch Spuren von Antimon enthalten 
kann, wh'd mit der doppelten Menge Salzsii.ul'e und einigen ccm Eisenchloriirlosung versetzt und 
von neuem destilliert. Das nun erhaltene Destillat wird nach MARsH auf Arsen gepriift. 

Wichtig fiir den Arsennachweis ist die Reinhei t del' Reagen tien. Samtliche Reagentien 
miissen vollkommen arsenfrei sein. Es kommen in Frage: Salzsii.ure, Schwefelsii.ure, 
Zink, Kaliumchlorat, Natriumcarbonat, N atriumnitrat, Salpetersii.ureund S chwe· 
felwasserstoff. 

Man bezieht die erstgenannten mit dem ausdriicklichen Zusatz "absolut arsenfrei fiir die 
forensische Analyse" und priift sie zunii.chst, soweit dies angangig ist, nach dem BETTENDORFF. 
schen und dem GUTZEITschen Verfahren und auBerdem noch nach MARSH, un d zwar nach letz. 
terem Verfahren in einer Menge, wie sie fiir die Ausfiihrung des Arsennachweisesrin Frage kommt. 
Das Kaliumchlorat muB VOl' der Priifung nach MARSH mit Salzsii.ure bis zum Ve jagen des Chlors 
erhitzt werden, Salpetersii.ure und Natriumnitrat werden mit Schwefelsii.ure versetzt, und die 
Mischung bis zum Auftreten von Schwefelsii.uredii.mpfen erhitzt; das Natriumcarbonat wird in 
verd. Schwefelsii.ure gelost. Arsenfreien Schwefelwasserstoff erha1t man durch Zersetzen 
von BariumsuIfid, Calciumsulfid odeI' Zinksulfid mit Salzsii.ure. Die Sulfide sind fiir diesen Zweck 
in passender Form im Handel. Man kann auch gewohnlichen Schwefelwasserstoff von Arsen· 
wasserstoff befreien, indem man ihn durch ein Glasrohr leitet, das mit grobgepulvertem J od und 
Glaswolle beschickt ist (vgl. Hydrogenium 8ulfuratum Bd. II S. 815). 

Bestimmung des Arsens. 50 ccm del' Losung del' Soda.Salpeterschmelze, die man fiir 
die quantitative Bestimmung aufgehoben hat, odeI' die mitSchwefelsii.ure abgerauchteLosung del' 
Soda..Salpeterschmelze, die man bei der Vel'arbeitung des fiir die quantitative Bestimmung auf. 
gehobenen Anteiles des Untersuchungsobjektes erhalt, werden mit Ammoniakfliissigkeit iiber· 
sattigt und mit Magnesiamischung versetzt. Entsteht beirn tibersii.ttigen mit Ammoniak· 
fliissigkeit ein Niederschlag, der von Aluminiumhydroxyd (aus dem Porzellantiegel) herriihrt, 
so wird die Fliissigkeit vor dem Zusatz der Magnesiamischung filtriert, unter Nachwaschen. Nach 
24 Stunden wird del' Niederschlag von Ammonium.Ma.gnesiumarsenat auf einem gewogenen Filter 
gesammelt, mit verdiinnter Ammoniakfliissigkeit ausgewaschen, bei 100 0 getrocknet und ge· 
wogen. Bei 1000 hat das Ammonium.Magnesiumarsenat die Zusammensetzung As04 (NI4)Mg + 112H.20. Das Gewicht X 0,3939 ergibt die Menge des Arsens, das Gewicht X 0,520 die 
Menge des Arsentrioxyds. 

Das Verfahren von SCHNEIDER.FYFE.BECKURTS lii.Bt sich auch zur Isolierung des Ar· 
sens aus dem Untersuchungsobjekt benutzen, wenn die Menge der organischen Stoffe ni~ht zu 
groB ist. Man verdiinnt das moglichst zerkleinerte Untersuchungsobjekt mit arsenfreier Salz. 
saure, fiigt etwa 5 ccm FerrochloridlOsung (20 0/ 0 FeCI2 ) hinzu und destilliert aus einer Retorte, 
die wie angegeben mit schrag nach oben gerichtetem Hals mit einem Kiihler verbunden ist, etwa 
1/3 der Fliissigkeit iiber. In dem Destillat, das das Arsen als Arsentrichlorid, AsCla, enthii.lt, kann 
man das Arsen nach MARSH, hei geniigenden Mengen auch nach BETTENDORFF oder GUTZEIT 
nachweisen. Zur quantitativen Bestimmung kann man aus dem mit Wasser verdiinnten Destillat 
Arsen mit Schwefelwasserstoff als Arsentrisulfid ausfii.llen odeI' nach Oxydation durch Erhitzen 
mit etwas Kaliumchlorat und D'bersii.ttigen mit Ammoniakfliissigkeit mit Magnesiamischung 
als Ammonium.Magnesiumarsenat. 

Arsen-Eisen~-Tabletten Heyden (v. HEYDEN, Radebeul) enthalten ein Gemisch von 
kolloidem Eisen (s. u. Ferrum) und kolloidem Arsen. Eine Tablette entspricht 0,01 g Fe 
und 0,0004 g As (= 0,0005 g AS20 3). - Anwendung. Innerlich wie andere Arsen·Eisenpraparate. 

Acidum arsenicosum. Arsentrioxyd. Arsenigsaureanhydrid. Arse
nige Saure. Arsenious Acid. Acid arsenieux. Arsenious An
hydride. Anhydride arsenieux. Arseni Trioxydum. Acidum arseniosum. 
Acidum arsenosum. Arsenicum album. WeiBer Arsenik. Geffium (homoo. 
pathisch). As20 3 • Mol.·Gew. 198 (197,82) (oder As4 0 S' Mol.·Gew. 396). 

Gelcl:nnung. Arsenkies und andere arsenhaltige Erze werden unter Luftzutritt gerostet, 
und die Dii.mpfe des Arsentrioxyds in gemauerten Kanii.len verdiohtet. Das so erhaltene pulver. 
formige Arsentrioxyd (Giftmehl\ wird durch Sublimation gereinigt. 
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Eigenschajten. Frisch sublimiert, bildet das Arsentrioxyd eine glasartige 
amorphe Masse, die allmahlich von auBen nach innen porzellanartig weifl und un
durchsichtig wird, indem das amorphe Arsentrio·xyd in die kristallinisehe Form 
iibergeht. Gepulvertes Arsentrioxyd besteht aus der kristallinischen Form. Das 
kristallinische Arsentrioxyd verfliichtigt sich beim langsamen Erhitzen in einem 
Probierrohr ohne vorher zu schmelzen, die glasartige Form zeigt bei der Verfliichti
gung ein beginnendes Schmelzen. Der Dampf beider Formen verdichtet sich zu 
glasglanzenden Oktaedern oder Tetraedern. Das spez. Gewicht des amorphen Arsen
trioxyd ist 3,738, das des kristallinischen 3,699. 

LOslichkeit und Auflosungsgeschwindigkeit in Wasser sind bei dem amorphen 
Arsentrioxyd groBer als bei dem kristallinischen. Aus der gesattigten Losung des 
amorphen Arsentrioxyds scheidet sich allmahlich kristallinisches Arsentrioxyd abo 
1 T. des kristallinischen Arsentrioxyds lost sich sehr langsam in ungefahr 65 T. 
Wasser von 150, etwas schneller in 15 T. siedendem Wasser. Aus der heW gesattigten 
Losung scheidet sich beim Abkiihlen das iiberschiissige Arsentrioxyd nur sehr lang
sam abo In Weingeist ist es sehr wenig, in .Ather und Chloroform kaum loslich, 
leichter in Glycerin. Leicht lost es sich in Salzsaure und in Losungen der Alkali
hydroxyde und Carbonate, mit denen es Salze der Arsenigen Saure bildet. Beim 
Erhitzen mit Salzsaure gibt es fliichtiges Arsentrichlorid. Die Zusammensetzung 
entspricht nach der Dampfdichte der Formel As4 0 S• Durch Oxydation mit Salpeter
saure, Chlor, Brom, Jod, Kaliumpermanganat u. a. wird das Arsentrioxyd in Arsen
s ii u r e ii bergefiihrt. 

ETkennung. Das beim Erhitzen im Probierrohr entstehende Sublimat zeigt 
unter dem Mikroskop glanzende Oktaeder und Tetraeder und verwandte Formen. 

AreentrJoxyd. 

Arsentrioxyd. 

- Beim Erhitzen auf der Kohle vor dem Lot
rohr gibt es den Knoblauchgeruch. - Beim 
Erhitzen mit der drei- bis vierfachen Menge 
elltwassertem Natriumacetat entwickelt es 
den widerlichen Geruch des Kakodyl
oxyds, (CHa)~As20. (Giftig!) - Aus der 
Losung von Arsentrioxyd in Salzsaure wird 
durch Zinnchloriirlosung (BETTENDoRFFs Re
agens) allmahlich braunschwarzes Arsen ab
geschieden. - Die mit Wasser verdiinnte 
Losung von Arsentrioxyd in Salzsaure gibt 
mit Schwefelwasserstoffwasser gelbes Arsen
trisulfid, As2Sa, unloslich in Salzsaure, los
lich in Ammoniumsulfidlosullg, in Ammo
niakfliissigkeit, in Losungen der Alkali
hydroxyde und Carbonate (auch Ammonium
carbonat). 

Wird in eine wasserige L1isung von Arselltrioxyd Schwefelwasserstoff eingeleitet, so farbt 
sie sich nur gelb, ein Niederschlag von Arsentrisulfid entsteht erst nach Zusatz von Salzsaure. -
Die mit Ammoniakfliissigkeit neutralisierte wiisserige Losung von Arsentrioxyd gibt mit Silber
nitratlosung einen gelben Niederschlag von Silberarsenit, AsOsAga, leicht loslich inSalpetersaure 
und in Ammoniakfliissigkeit. - Bringt man in eine mit Salzsaure versetzte Losung von Arsen. 
trioxyd Kupferblech und erwarmt, so iiberzieht sich das Kupfer mit stahlgrauem Arsenkupfer.
Magnesiamischung gibt keinen Niederschlag (Unterschied von Arsensaure). 

Prilfung. a) 0,5 g Arsentrioxyd miissen sich in 5 cem Ammoniakfliissigkeit 
klar losen (Gips, Bariumaulfat, Sand u. a. bleiben ungelost). - b) Wird die 
ammoniakalische Loaung. a mit 50 ccm Wasser verdiinnt und mit Salzaaure (etwa 
5 cem) iibersattigt, so muS die Fliissigkeit klar und farblos bleiben (Arsentrisulfid 
gibt gelbe Farbung oder Fallung). - c) 0,1 g Arsentrioxyd darf beim Erhitzen auf 
dem Platinblech (Abzug!) oder im Probierrohr keinen Riickstand hinterlasaen. 
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Gehaltsbestimmung. 0,0 g Arsentrioxyd werden in einem Jdeinen Kolbchen 
abgewogen und durch Erwarmen mit 2 ccm Natronlauge, einigen Tropfen Weingeist 
(zur besseren Benetzung) und 5 ccm Wasser gelos", die Losung nach dem Erkalten 
mit Wasser in einen MeBkolben von 100 cem gespiilt und bis zur Marke aufgefiillt. 
10 eem der Losung = 0,05 g Arsentrioxyd werden mit 1 g Natriumbiearbonat und 
etwa 10 ccm Starkelosung versetzt und mit Ilto·n-Jodlosung titriert; es miissen 
10-10,1 cern verbraucht werden = 99 bis 100% AS20 3 (1 cern l!to-n.Jodlosung =0 

4,95 mg AS20 3 ). Germ. 6 s. Bd. II S. 1300. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, in dicht schlieBenden GefiiBen. 
Pulvem. DasPulvern von Arseniger Saure muB mit groBter Vorsichtausgefiihrt werden. 

Kleine Mengen werden in einer Porzella.nreibschale gepulvert, groBere Mengen, die zur Herstellung 
von Ungeziefermitteln verwendet werden sollen, konnen auch in einem eisernen Morser gepulvert 
werden. Vor dem Einatmen des Staubes schiitze man sich beim Pulvern groBerer Mengen durch 
Verbinden des Mundes und der Nase mit einem feuchten Tuch oder Schwamm oder besser durch 
eine Gasmaske. Das Verstauben kann auch durch Besprengen der Stiicke mit Weingeist ver· 
hindert werden. Nach der Verarbeitung groBerer Mengen sind die Kleider sorgfaltig zu reinigen, 
auch empfiehlt es sich, ein Bad zu nehmen. Die benutzten Geratschaften sind sehr sorgfaltig zu 
reinigen. FUr den Apothekenbetrieb ist es einfacher, das Pulver zu beziehen und dieses auf seine 
Reinheit zu priifen. 

Abgabe. Fiir die Abgabe von Arseniger Siiure und daraus hergestellten Zubereitungen im 
Handverkauf gilt die Polizeiverordnung iiber den Handel mit Giften yom 22. Februar 1906. 

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von Quassiaholz oder 
Losung von Quassiaextrakt zubereitet, in viereckigen Blattern von 12 X 12 cm, deren jedes nicht 
mehr als 0,01 g Arsenige Saure enthalt und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, der Abbildung eines 
Totenkopfs und der Aufschrift "Gift" in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft versehen ist, 
feilgehalten oder abgegeben werden. Die Abgabe darf nur in einem dichten Umschlag erfolgen, 
auf welchem in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft die Inschriften "Gift" und "Arsenhaltiges 
Fliegenpapier" und im Kleinhandel auBerdem der Name des abgebenden Geschafts angebracht iat. 

Andere arsenhaltige Ungeziefermittel (auch Schweinfurter Griin) diirfen nur mit 
einer in Wasser loalichen griinen Farbe (Teerfarbstoff) vermischt feilgehalten oder abgegeben 
werden. Sie diirfen nur gegen polizeilichen Erlaubnisschein und gegen Empfangsbescheinigung 
(Giftschein) abgegeben werden. Die Abgabe muB in fest verschlossenen Glasern oder Biichsen 
erfolgen. Die GefaBe sind mit der Aufschrift "Gift", mit der Angabe des Inhalts (weiB auf 
schwarz) und mit dem Namen des abgebenden Geschafts zu versehen. An Kinderunter 14 Jahren 
durfen Gifte nicht abgegeben werden. Bei der Abgabe ist eine Belehrung iiber die Gefahrlichkeit 
beizufiigen, deren W ortlaut fiir Berlin durch eine Bekanntma.chung des Polizeipriisidenten vom 
22. April 1896 vorgeschrieben ist. 

Anwendung. AuBerlich als Atzmittel bei Krebs, Lupus, phagediinischen Geschwiiren, 
mit Cocain und Kreosot zusammen zur ZerstOrung der Zahnpulpa (Nervtoten). Infolge von 
Resorption konnen auch bei ii.uBerlicher Anwendung Vergiftungen eintreten: Innerlich zur Be· 
Ie bung des Stoffwechsels bei Hautkrankheiten, namentlich Lichen ruber und Psoriasis, bei einigen 
Blut- und Nervenkrankheiten, ferner gegen schwere intermittierende Fieber, gegen welche 
Chinin erfolglos war. GroBte Einzelgabe 0,005 g, groBte Tagesgabe 0,015 g. Nach eingetretener 
Gewohnung konnen unter Umstanden noch sehr viel hohere Gaben ohne Schaden vertragen 
werden. 

Bei Tieren: AuBerlich in Form von Salben gegen sehr verschiedene Schaden, in Ab
kochungen zum Vertreiben des Ungeziefers; doch ist diese Anwendung recht gefii.hrlich und von 
einigen Regierungen unteraagt. Innerlich gibt man es namentlich Pferden (zu 0,1-0,2 g tag
lich), die Pferde bekommen danach ein glanzendes und glattes Fell. - Die Verwendung ala Gift 
gegen Ratten und Mause hat stark abgenommen, arsenikha.ltiges FIiegenpapier wird noch 
haufig verwendet. 

Technisch zur DarstelIung der Arsensa.ure, des Schweinfurtergriins, in der Glasfabrikation 
zur Entfa.rbung der Glasfliisse. beim Ausstopfen von Tierbii.lgen, in der Farberei. Eine Losung von 
Arsenik in Glycerin dient a1s Beize in der Kattundruckerei, eine Losung in SaIzsaure zum Grau-
beizen von Messing. . 

Als Gegengift bei Arsenvergiftungen wirkt, solange das Gift noch nicht resorbiert ist, 
frisch gefalItes Eisenhydroxyd, wie es in dem Amidotum Ar8snici (FuOHS) enthalten ist, am 
sichersten. Friiher benutzte man das Ferrum hlldricum in Aqua, ferner Kalkwasser und gebrannte 
Magnesia. AlIe diese Basen wirken dadurch antidotisch, daB sie mit Arseniger Sii.ure uniasliche 
BaIze (Arsenite) bilden, die spater durch die Magenpumpe, oder Brech- oder Abfiihrmittel aus 
dem Organismus entfernt werden. 

Arsenicum album, WelDer Arsenlk, Acidum arsenicosurn technicurn, ist 
rohes Arsentrioxyd. 
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Es kommt in den Handel als Arsenicum album /'UBum (in Stiicken und gepulvert) und A. 
album s'Ublimatum pwveratum. Letzteres 1st das Giftmehl oder Arsenmehl des Handels. 

Das rohe Arsentrioxyd ist meist verunreinigt, besonders mit Arsensulfid und afters ver
filscht, z. B. mit Gips, Schwerspat, Sand. Es darf fiir medizinische Zwecke nicht verwendet 
werden. Gepulverten Arsenik priift man durch Erhitzen einer kleinen Menge auf dem Platinblech 
(Vorsicht, Ahzug) und durch Aufloaen in Ammoniakfliissigkeit. Bleibt bei diesen Proben ein deut
licherRiickstand, so fiihrt man eine Gehaltsbestimmung aus wie unterAcidum arsenicosum 
angegeben. Gute Handelssorten enthalten 98 bis fast 100% A~08' 

Arawendung. Ala Ungeziefermittel, technisch in der Glasfabrikation, Gerberei. 

Antidotum Arsenici. Arsengegengift. Bei frischen Arsenvergiftungen wirkt 
frisch gefilltes Eisenbydroxyd am besten. Auch Magnesiamilch und Kalkwasser werden 
empfohlen. 

Man stellt das Eisenbydroxyd dar, indem man verdiinnte Loaungen von Ferrisulfat oder 
Ferrichlorid miteiner Aufschwemmung von gebrannter Magnesia in Wasser mischt. Die Misch un
gen sind stets bei Bedarf frisch zu bereiten. 

Ferri Hydroxidum cum Magnesii Oxido. - Amerk.: Liquoris Ferri tersulphatis (Amer.) 
(10% Fe) 40 ccm, Aquae 125 ccm. Ferner Magnesiae usta.e 10 g mit ka.ltem Wasser anreiben und 
mit Wasser in eine Literflasche spillen und diese mit Wasser bis dreiviertel auffiillen. Beide Fliissig
keiten sind in gut verschlossenen GefiBen vorratig zu halten. 1m Bedarfsfalle wird die Magnesia.
mischung wieder gnt aufgeschiittelt und die verdiinnte Eisenloaung langsam dazugegeben. 8tatt 
10,0 g Magnesia. usta diirfen auch 300 ccm Magma Magnesiae (Amer.) genommen werden. 

Magnesium hydroxatum in Aq ua. - Auatr.: Magnesiumoxyd 75,0, heiBes Wasser 500,0. 
1m Bedarfsfalle durch Schiitteln in verschlossener Flasche herzustellen. Darf mit Essigsaure nicht 
aufbrausen. - Dan.: Liquor. Ferri sesquichlor. (10% Fe) 150,0, Aquae destil1825,O, Magnes. ustae 
25,0. Die Eisenchloridloaung wird mit der Halfte des Wassers verdiinnt und das mit der 
anderen Halfte des Wa.ssers angerie bene Magnesiumoxyd zugesetzt. - H elv. : Liquoris Ferri sulfurici 
oxydati (1,43 spez. Gew.) SO,O, Aquae 225,0, wird unter AusschluB von Warme gemischt mit einer 
Anreibung von Magnesiae usta.e 15,0, Aquae lSO,O. - liJrgan1h.: Liquoris Ferri sulfurici oxydati 
(spez. Gewicht = 1,43) 100,0, Aquae 250,0, wird unter AusschluB von Erwarmung gemischt mit 
einer Aureibung von Magnesia.e ustae 15,0, Aquae 200,0. - NfY1'IJeg.: 18 T. Eisenchloridlosung 
(10% Fe) mit 39 T. Wasser verdiinnt, werden na.ch und nach unter standigem Umschiitteln mit 
einer Aufschwemmung von 3 T. Magnesia uata. in 40 T. Wasser vermischt. 

Liquor Kalii arsenicosi. Kalium arsenicosum solutum. FOWLER'sche Losung. 
Kaliumarsenitlosung. Solute d'arsenite de potasse. Liquor 
Arsenitis kalici. Liquor Potassii arsenitis. Solutum arsenitis Potassii. 
Solutio arsenicalis Fowleri. Liquor Fowleri. Liquor arsenicalis. 

1m wesentlichen eine durch Umsetzung von Arseniger Saure mit Kalium 
carbonat oder -bicarbonat erhaltene Lasung von Kaliumarsenit, die mehr oder 
weniger aromatisiert ist, um Verwechselungen moglichst auszuschlie.Ben. 

Die folgende Tabelle gibt das Mengenverhaltnis der einzemen Arzneibiicher an: 
Germ. Americ. Austr. Belg. Brit. Ga.Jl. 

Acidi arsenicosi 1,Og 1,0 g 1,Og 1,Og 1,0 g 1,Og 
Kalii carbonici 1,0 " 1,0 " 1,0 " 1,0 " 
Kalli bicarbonici 1,0" 2,0 " 
Spiritus Lavandulae 3,0" 
Tlncturae Lavandulae compo 3,0 " 3,0 ccm 
Spiritus 12,0" 10,0" 14,0" 12,0" 
Splrltus MeJissae compo 1,0" 3,0 " 
SplrltU8 aromatici 
Aquae q. 8. ad 100,0" 100,0 

" 100,0 " 100,0" 100,0 ccm 100,0" 
Relv. Risp. Rung. Ital. Nederl. Suee. 

Aeidi arsenicosi 1,0 g 1,Og 1,Og 1,Og 1,Og 1,Og 
Kalii carbonici 1,0" 1,0 " 1,0 " 1,0" 1,0" 
Kalii biearbonici 1,0 " 
Spiritus Lavandulae 4,0" 1,0" 
Spiritus 10.0" 10,0" 
Spiritus MeJissae compo 5,0 " 
SplrltU8 aromatici 3,0" 
Aquae q. S. ad 100,0" 100,0 " 100,0" 100,0 " 100,0 " 100,0,. 

Croat. und Portug. lassen nur in Wasser IOsen (ohne Aromatikum!). NederZ. laBt 3,5 T. ver
diinnte 8alzsii.ure (1,067) zusetzen, so daB die Arsenige Saure groBtenteils wieder frei wird, NOIveg. 
5% Enziantinktur und ROBS. 8chreibt als Aromatikum 5,0 Spiritus Angelicae compo vor. 

Hef'ste"ung. In einem kleinen Kolbchen erhitzt man auf einer Asbestplatte iiber dem 
Bunsenbrenner 1 g der gepulverten Arsenigen saure mit 1 g Kaliumcarbonat {Germ. Kalium-
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bicarbonat) sowie 2 g (nicht mehr!) Wasser, bis vollstandige Auflosung eingetreten iat, und vel'
diinnt die Losung mit Wasser und den iibrigen Zusatzen auf 100 g (nach Brit. 100 ccm). Wahrend 
unter diesen Umstanden die AufJosung binnen wenigen Minuten erfolgt, kann sie sich, wenn man 
von Anfang an viel Wasser anwendet, sehr lange hinziehen. Noch rascher erfolgt die Auflosung 
der Arsenigen saure, wenn man del' Mischung VOl' dem Erhitzen einige Tropfen Weingeist zusetzt, 
um bessere Benetzung des Pulvers herbeizufiihren. 

Eigenschaften. Die Losung soIl klar und farblos sein, alkalisch reagieren 
und den Geruch del' vorgeschriebenen Aromatica zeigen. Mit aus 01 (ex tempore) 
hergestelltem Lavendelspiritus triibt sich del' Liquor, mit destilliertem Spiritus 
J?Ieibt er kIar; auch unterscheidet er sich im Geruch. 

Erkennung. Nach dem Ansauern mit Salzsaure gibt die Losung mit Schwefelwasserstoff
wasser eine gel be Fallung von Arsentrlsulfid. 

Priifung. a) 10 ccm FOWLERsche Losung diirfen beim Ansauern mit Salzsaure (etwa 
10 Tr.) nicht verandert werden (Arsentrisulfid gibt gelbe Farbung odeI' Triibung). - b) Die mit 
Salpetersaure neutralisierte Losung muB mit Silbernitratliisung einen blaBgelben Niederschlag 
(Silberarsenit) geben (Kaliumarsenat gibt rotbraunes Silberarsenat). 

Gehaltsbestimmung. 6 g FOWLERsche Losung werden mit etwa 10 ccm Wasser Vel'· 
diinnt, die Mischung mit 1 g Natriumbicarbonat und etwa 10 ccm Starkelosung versetzt und 
mit 1/10-n.Jodlosung titriel't. 10 cern l/lO-n.Jodlosung miissen entfarbt werden = mindestens 
0,99 0/0 As20S' Bei weiterem Zusatz von 0,1 cern l/lO-n-Jodlosung muB die Fliissigkeit dauernd 
blau gefarbt werden = hochstens 1 % As2 0S (I cern 1/10-n.JodIOsung = 4,95 mg As2 0a). 

Anmerkung. Da ein Wagefehler von 5 cg auf 5 g einen Fehler ausmacht, del' so groB 
ist, wie die erlaubte Schwankung des Gehaltes, so muB das Abwagen bis auf 1 cg genau ausgefiihl't 
werden. Man wagt in ein trockenes, analytisch gewogenes KOlbchen auf del' Tarierwage etwa 
5 gab, wagt auf del' analytischen Wage genau und setzt das genaue Gewicht in die Berechnung 
ein. Der Gehalt kann natiirlich nul' dann genau richtig gefunden werden, wenn bei del' Herstellung 
die Wagungen des Arsentrioxyds und des fertigen Praparates mit keinem groBeren Fehler als 
11100 ausgefiihrt werden. 

Anwendung. Die FOWLERsche Losung ist die Zubereitung, in del' die Arsenige SaUTe 
am haufigsten innerlich angewandt wird. GroBte Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,5 g. 

Aufbewahrung: Sehr vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt. 
Solutio FOWLERI mitis (F. M. Germ.) besteht aus 5 T. FOWLERscher Losung und 20 T. 

Wasser. 

GranuIa Acidi arsenlcosi. 
Granules d'acide arsanieux. Granules de 

Dioscoride (F. M. Germ., Gall. u. Ital.). 
Acidi arsenicosi 0,1 
Sacchari Lactis 4,0 
Gummi arabici 1,0 
Mellis depurati q. s. 

Fiir 100 Granula, von denen jedes 0,001 g Arsenige 
Sliure enthiilt. 

GranuIa Dioscoridis (Dan.). 
Acid. arsenicosi 1,0 
Gummi arab. 2,0 
Sacchar. Lactis 37,0 
Sirup. simpl. q. s. ad granu!. Nr.1000. 

Injectio Natril arsenicosi 
(Miinch. Vorschr. u. F. M. Germ.). 

Acidi arsenicosi 1,0 g 
Liquoris Natrii caustici (4 0/ 0 ) 5 ccm 
Aquae q. s. ad 100,0. 

In kleine Gllischen abzufiiUen und zu sterilisieren. 

Liquor Acidi arsenosi (Amer.). 
Acidi arsenicosi 10,0 
Acidi hydrochlorici dU. (10 0/ 0) 50,0 
Aquae destillatae 150,0. 

Durch Erwarmen IOsen, dann 
Aquae destillatae q. s. ad 1000,0. 
Liquor antipyreticus HARLESS. 

Liquor Natrii arsenicosi. (HARLESS.) 
Natrii carbonici cryst. 
Acidi arsenicosi 
Aquae destillatae ali 0,1 

Solutioni adde 
Aquae Cinnamomi 3,0 
Aquae destillatae 10,0. 

Maximaldosis pro dosi 0,65 g == 10 Tropfen, pro 
die == 1,4 g == 25 Tropfen. 

Liquor arsenicalis cum Ferro CASATE. 
Ferro· Kalii tartarici 
Liquoris Kalii arsenicosi aa 4,0 
Aquae 12,0. 

Vor ieder Hauptmahlzeit 5-10 Tropfen in Wein; 
bei Bleichsucht. 

Liquor Arsenici bromati CLEMENS. 
Liquor Potassii Arseniatis et Bromidi 

(Hamb. Vorschr., Nat. Form.). 
Acidi arsenicosi 
Kalii carbonici 
Aquae destillatae iili. 1,0 

80lutioni adde 
Aquae q. s. ad 100,0 

. Bromi 2,0. 
Bis zur volligen Entflirbung stehen zu Jassen. 

Zweimal tliglich 2-5 Tropfen in Zuckerwasser 
bei chronischen Hautkrankheiten, veralteter 
Syphilis. 

Liquor Arsenici hydrochloricus. (Brit.) 
Acidi arsenicosi 10 g 
Acidi hydrochlorici (32 0/ 0 ) 12 ccm 
Aquae destillatae 500 " 

Durch Erhitzen aufzulOsen und zuzusetzen 
Aquae destillatae q. 5. ad 1000 ccrn. 

Pasta caustica DUPUYTREN. 
DUPUYTRENs Atzpaste. 

Acidi arsenicosi 0,5 
Hydrarg. chlorati mitis 2,0 
Gummi arabici 10,0 
Aquae destillatae q. s. 

ut fiat pasta mollis. 
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PUulae Acidi arsenicosi (Norv. u. Suec.). 
Acidi arsenicosi 0,1 
Gummi arabicj 0,4 
Sacchari LactLS . 4,0 
Sir. simp!. q. sat. ad pHu!. 100. 

PUulae arsenicales HEBRA. 
Acidi arsenicosi 0,06 
Tragacanthae 0,5 
Mucilag. Gummi arabici q. s. 

{iant pilulae 12. 

Pllul. Acid. arsenicos. kerat. (UNNA). 
Acid. arsenicos. 0,5 
Carbon. puJv. 3,0 

werden sehr fein miteinander verrieben und nach 
dem Zusatz von 

Sap. medicat. pulv. 0,5 
mit 

Seb. pro pilu!. kerat. 6,0 
zu einer Masse angesto/len, aUs der 100 Pillen 

geformt werden, die man mit Keratin iiberzieht. 
(Naheres iiber das KeratiuJercn von Pllien siehe 
unter Pilulae Bd. II S. 441.) 

PUulae arsenicales BOUCliARDAT. 
PiJulae asiaticae fortiores 

(Miinch. Vorschr.). 
Acidi arsenicosi 0,5 
Piperis nigri 5,0 
Gummi arabici 1,0 

fiant pilulae 100. Jede Pille enthiilt 0,005 gAr· 
senige Saure. 

PUulae asiatleae. 
Arsenikpillen. 

(Erganzb. Austr.) Portug. 
Acidi arsenieosi 1,0 5,0 
Piperis nigri 20,0 25,0 
Radieis Liquiritiae 50,0 
Mueilaginis Gummi arabici q. s. 

fiant pilulae 1000. Jede Pllie entMlt 0,001 bzw. 
0,005 g Arsenige Saure. Austr.: Mit Magnes. 
carbonic. bestreuen. 

PUulae aslaticae fortlores (F. M. Germ.). 
Acid. arsenicos. 0,6 
Pip. nigr. pulv. 5,0 
Rad. Liquirit. 5,0 
Mucil. Gnmm. arab. q. 8. 

M. f. pit. 100. 

Pilulae Ferri arsenlcosl. 
(Form. Bero!. u. Germ.) 

Ferri reducti 3,0 
Aeiill arsenicosi 0,05 
Piperis nigri 
Radieis Liquiritiae aa i,5 
Mueilag. Gummi arab. q. s. 

fiant piluJae 50. Jede Pille enthiilt 0,001 gAr· 
senigsaure. 

Diese Pillen haben, wahrseheinlich infolge Bildung 
von Arsenwasserstoff, schon wiederholt Intoxi· 
kationen verursaeht. 

PUulae Metallorum (Nat. Form). 
Pil. Metallor. AITKEN8 Tonic 

Chinini sulfurici 6,5 6,5 
Ferri reducti 6,5 4,5 
Strychnini puri 0,32 0,13 
Acidi arsenicosi 0,32 0,13 

Aus jeder dieser Massen sind 100 Pillen zu formen. 
PHula Metallorum enthiilt 0,003 g, AITKEN. 
Tonic ie Pille 0,0012 g Arsenige Saure. 

Pulvls arsenicalls COSMI (Erganzb. III). 
COsMlSches Pulver. 

Cinnabaris 30,0 
Carbonis animalis 2,0 
Sanguinis Draeonis 3,0 
Acidi arsenicosi 10,0. 

Pulvis arsenicalls RUBSELOT. 
Acidi arsenicosi 1,0 
Cinnabaris 
Sanguinis Draeonis aa 8,0. 

Pulvis eaustlcus ESMARCH. 
Acidi arsenicosi 1,0 
Morphini sulfurici 1,0 
Hydrargyri chlorati mitis 8,0 
Gummi arabici 48,0. 

Solutio arsenicalis BOUDIN. 
Aciill arsenicosi 0,1 
Aquae destillatae 100,0. 

Die Dosis ist 10mal groBer wie bei der Solutio 
Fowleri. 

Solutio arsenicalls DEVERGIE. 
Acidi arsenicosi 
KaJii carbonici aa 0,045 

100,0 
3,0 

Aquae destillatae 
Spiritus Melissae 
Tincturae Alkannae q. s. 

Dosis: 30-50-80 Tropfen. 

Solutio arsenlcalls ISNARD. 
Acidi arsenicosi 
Aquae destillatae 

0,1 
1000,0. 

Spiritus arsenlcatus. 
Spiritus Vini (90·/.) 1 Liter 
Aciill arsenicosi pulv. 1,0 
N aphthalini 2,5. 

Dient zum Toten der schadlichen Insekten in 
Sammlungen von Insekten. 

Tlnctura Ferri arsenlcalls (F. M. Bero!. 
u. Germ.). 

Liq. Kat. arsenicos. 5,0 
Tinct. Ferr. pom. 15,0. 

M. D.S. Mit der Nahrung zweimal taglich zu 
nehmen, mit 10 Tropfen beginnend und allmah· 
lich bis zu 20 Tropfen aufsteigend. 

Unguentum arsenic ale COOPER. 
COOPERs Atzsalbe. 

Acidi arsenicosi 
Sulfuris depurati 
Unguenti cerei 

aa 1,5 
25,0. 

Unguentum arsenic ale HELLMUND. 
Unguentum COSMI. 

Pulveris arsenicalis Cosmi 1,5 
Unguenti narcotico·balsamiei Hellmundi 12,0. 

UngueBtum Arsenlcl dcstruens (F. M. Germ.). 
Acid; arsenicos. 
Sulfur. depur. 
Ungt. cerei 

aa 2,0 
15,0. 

Chininum arsenicosum. Chininarsenit. Arsenigsaures Chinin. 3 C2oH24,N202 

+ HaAsOa + 4 H 20. Mol.·Gew. 1170. 
DaTstellung. Durch Umsetzen von Chininhydroohlorid mit Silberarsenit. Man 

bringt in einen Kolben eine Misohung aus 100 T. Silberarsenit (AS03AgS) mit 226 T. Chininhydro
ohlorid (C2oH24N202' HCI + 2 litO), iibergie13t mit einer hinreichenden Menge verdiinntem 
Weingeist (von 70 Vol •• %), erhitzt langere Zeit am Riiokflu13kiihler und laJlt die filtrierte 
L5sung freiwillig verdunsten. 
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Eigenschajten. Lange seidenglanzende Nadeln, schwer liislich in Wasser, leicht IOslich 
in Alkohol, Ather und Chloroform. 

Prilfung. Es muB unter dem Mikroskop einheitlich kristallinisch erscheinen und muB 
sich in Chloroform leicht und vollstandig liisen. Das Chininarsenit des Handels ist haufig nul' 
ein Gemenge von Chinin und Arsentrioxyd, das sich in Chloroform nur teilweise lost. 

Aujbewfihrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Bei Malaria, selten. 

Cuprum arsenicosum. Kupferarsenit. Cupriarsenit. Arsenigsaures Kupfer
oxyd. SOHEELESches Griin. Zusammensetzung annahernd CuHAsOa• 

Da1'stellung. Man lOst 10 T. AI's en trioxyd durch Kochen in einer Losung von 20 T. 
A tzkali in 20 T. Wasser, verdiinnt mit 400 T. Wasser und mischt die filtrierte wsung nach dem 
Erkalten miteinerfiltrierten Losung von 20 T. krist. Kupfersulfat in 200T. Wasser. Man laBt 
den Niederschlag an einem warmen Ort absetzen, filtriert ihn ab, wascht ihn mit Wasser aua 
und trocknet ihn auf porosen Tontellern bei etwa 50°. . 

Eigenschaften. Zeisiggriines Pulver, in Wasser unloslich, in Ammoniak loslich. Von 
Kalilauge wird es mit blauer Farbe gelost; aus dieser Losung scheidet sich beirn Erkalten langsam, 
rascher beim Erwarmen, rotes Kupferoxydul aus. 

Aujbewfihrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Es findet nul' sehr selten arzneiliche Verwendung. GroBte Einzelgabe 

0,01 g, Tagesgabe 0,025 g. 
Technisches Kupferarsenit fand friiher als SCHEELEsches Griin odeI' Sch wedisches Griin 

als Farbe Verwendung; die Anwendung ist abel' wegen del' gl'oBen Giftigkeit heute gesetzlich 
beschrankt. 

Cuprum acetico-arsenicosum. Essig-arsenigsaures Kupfer. Schweinfurter 

Griin. (CHaCOO)2CU + 3 (As02)2CU. 
Da1'stellung. Nach LIEBIG lost man 4T. Griinspan und 3 T. Arsen trioxyd, beidefiir 

sioh, in del' geniigenden Menge gewohnlichem Essig unter Erhitzen bis zum Sieden auf. Man 
vermischt die Losungen, dampft das klare, hellgriine Gemisch ein, beseitigt einen geringcn, zu
nachst entstehenden Niederschlag durch Filtrieren, worauf sich dann das Schweinfurter Griin 
in Kristallen a bscheidet. 

Eigenschaften. Smaragdgriines, kristallinisches Pulver. Die Farbung ist um so dunkler, 
je groBer die Kristallchen sind; wird es zerrieben, so wird es helleI'. Es lOst sich sowohl in starken 
Mineralsauren wie auch in Ammoniakfliissigkeit und in Kalilauge auf und unterscheidet sich 
vom SCHEELEschen Griin dadurch, daB es, im Gliihrohrchen erhitzt, das widerlich riechende Ka· 
kodyloxyd (s. S. 556) entwickelt. 

Aujbewfihrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Es wird sowohl als Olfarbenanstricb wie auch als Wasserfarbe verwendet. 

doch ist seine Verwendung gesetzlich beschrankt. In Nordamerika wird es in groBen Mengen 
untoc dem Namen Paris Green zum Bestreuen del' Kartoffelfelder und anderer Felder gegen 
den Colorado-Kafer (Doryphora decemUneata) verwendet; es kommt abel' zu diesem Zwecke 
stark mit Gips vermengt in den Handel. 

A bga be nul' gegen Erlaubnisschein del' PolizeibehOrde. 
Schweinfurtergriin -Ersatz. Einen giftfreien Schweinfurtergriin.Ersatz zur Ungeziefer

vertilgung erhalt man nach HrLnEBRAND durch Vermischen von 10,0 Borax, 15,0 Puderzucker, 
70,0 Mehl und 5,0 Viktoriagriin. Man kann auch eine Mischung von lO,O Borax und 100,0 griin
gefarbtem Insektenpulver verwenden, die man mittelst einer Insektenpulverspritze in die Ritzen 
und Fugen einblast. Das Insektenpulver: wird mit einer Liisung von spritloslichem Anilinfarbstoff 
(BriIlantgriin odeI' dergleichen) in Spiritus durchfeuchtet und wieder getrocknet. 

Plumbum arsenicosum. Bleiarsenit. Arsenigsaures Blei. Pbs(As0a)2' Mol.
Gew.867. 

Da1'stellung. Durch Fallen einer Losung von Bleiacetat mit einer Losung von Arsen
trioxyd in der fiir das Salz AsOsNaa berechneten Menge Natronlauge, odeI' durch Versetzen 
von heiBem Bleiessig mit del' berechneten Menge Arsentrioxyd. 

Eigenschajten. WeiBes Pulver, das beim Trocknen grau bis schwii.rzlich wird. 
Aujbewah1'ung. Schr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Bleiarsenat zur Bekampfung von tierischen Pflanzenschadlingen_ 

Hager, Handbuch. I. 36 
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Acidum arsenicicum. Arsensaure. Orthoarsensaure. 
Acid. Acide arseniq ue. HaAs04' Mol.-Gew. 142. 

Arsenic 

Da'l'stellung. Ar sentri oxyd in erbsengroBen Stiicken wird in einer Porzellanschale 
tluter dem Abzug mit der gleichen Gewichtsmenge Salpetersaure (spez. Gew. etwa 1,38} 
iibergossen tlnd erwarmt, bi! keine Stickoxyde mehr entweichen. Wenn noch Arsentrioxyd 
ungelost bleibt, wird von neuem Salpetersaure zugegeben, und die Losung schlieBlich zur 
Trockne eingedampft. Wenn die wasserige Losung einer Probe des Riickstands noch Kalium
permanganatlosung reduziert, wird das Eindampfen mit Salpetersaure wiederholt. Der Riick
stand wird bis zur Vertreihung der iiberschiissigen Salpetersaure erhitzt und in wenig Wasser 
gelost. Aus der Losung kann man die Arsensaure in groBen farblosen Kristallen erhalten 
von der Zusammensetzung HsAs04 + 1/2H2 0. Meist kommt die Arsensaure in konz. wassel'iger 
Losung in den Handel oder trocken in Form von Pyroarsensaure, H4As20 7 , die aus der Ortho
arsensaure durch Erhitzen auf 1800 erhalten wird, und die in wasseriger Losung sofort wieder 
in Orthoarsensaure iibergeht. 

Eigenschaften. Sirupdicke, farblose Fliissigkeit oder weiBes Pulver (Pyroarsensaure). 
leicht loshch in Wasser und Alkohol. Bei Rotglut verfliichtigt sie sich unter Zerfall in Arsen
trioxyd, Sauerstoff und Wasser. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung giht mit Schwefelwasserstoffwasser erst nach Zu
satz von Salzsaure und Erwarmen einen gelben Niederschlag von Arsenpentasulfid (oder 
Arsentrisulfid und Schwefel). 

Aus der neutralisierten wasserigen Losung fallt Silhernitratlosung rotbraunes SUberarsenat, 
AgaAs04, das in Ammoniakfliissigkeit und in Salpetersaure loslich ist. In ammoniakalischer 
Losung gibt die Arsensaure mit Magnesiamischung einen weiBen kristallinischen Niederschlag 
von Ammonium.Magnesiumarsenat, MgNH4As04+H20. - Beim Erhitzen auf der Kohle gibt 
sie den Knoblauchgeruch des Arsendampfes. 

Aufbewah'I'Ung. Sehr vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. Medizinisch findet sie nur in einigen Salzen Anwendung. Die konz. Saure 

wirkt atzend und Brandblasen erzeugend. Technisch wird sie als Oxydationsmittel angewandt. 

Ammonium arsenicicum. Ammoniumarsenat. Arsensaures Ammonium. 
(NH4 hAs04 • Mol.·Gew. 193. 

Da'l'stellung. Eine konz. Arsensaurelosung wird mit Ammoniakfliissigkeit 
(20 bis 30 0/ 0 NHa) iibersattigt, und die Fliissigkeit mit der gleichen Raummenge Weingeist ver
mischt. Das abgeschiedene Salz wird mit wenig Weingeist gewaschen und an der Luft getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, leicht loslich in Wasser. 
Aufbewah'l'ung. Sehr vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. Selten, wie Natriumarsenat. GroBte Einzelgabe 0,008 g, Tagesgabe 0,02 g. 

Liquor arsenicalls BIETT. Solutio ars~nlealls BAZIN. 
Ammonii arsenieici 0,2 Ammonii arseniciei 0,05 
Aquae destillatae 100,0. 

Taglieh 2-3 mal 10-15 Tropfen. 
Aquae destillatae 300,0. 

Morgens und abends einen EllH:iffeJ, biB zu 4 Ell. 
Ii:iffeJn steigend. Bei Ekzema herpeticum. 

Calcium arsenicicum. Calciumarsenat. Arsensaures Calcium. Caa(AsO,b Mol.
Gew.398. 

Da'l'stellung. Durch Fallung einer mit Ammoniakfliissigkeit im UberschuB versetzten 
Arsensaurelosung mit Calciumchloridlosung. 

Eigenschajten. Zartes, weiBes Pulver, in Wasser kaum loslich. 
Aufbewah'l'ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Zur Herstellung einiger kiinstlichen Mineralwasser und MineralwasseI. 

salze. 

Chininum arsenicicum. Chininarsenat. Arsensaures Chinin. 
{C20H24N202)2·HaAs04 + 8 H20. Mol.-Gew.934. 

Da'l'stellung. Durch Vermischen einer Losung von 8 T. Chininhydrochlorid in 
500 T. heiBem Wasser mit einer Losung von 3,1 T.Natriumarsenat (N~HAs04+7H20) 
in 500 T. heifiem Wasser. Beim Erkalten scheidet sich das Chininarsenat kristallinisch aus. 
Es wird mit Wasser gewaschen und getrocknet. 

Eigenschajten und E'I'kennung. Farhlose Kristalle, die an der Luft verwittern~ 
schwer loslich in Wasser. Es enthalt 12,30/ 0 AS~05' Die wasserige Losung gibt mit Silbernitrat-
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losung einen rotbraunen Niedersehlag von Silberal'senat, naeh dem Ansauern mit Salzsaure und 
Erhitzen mit Sehwefelwasserstoff warm einen gelben Niedersehlag von Arsensulfid. Mit Natron
lauge gibt die wasserige Losung einen wei13en Niedersehlag von Chinin. Die wasserige Losung 
zeigt auf Zusatz von verd. Sehwefelsaure blaue Fluoreseenz; sie gibt die Thalleioehinreaktion 
(s. u. Chininum). 

Prilfung. Die Bestimmung des Chi ni ngehaltes kann unter Anwendung von 0,6 g 
Chininarsenat wie bei Chininum tannieum ausgefiihrt werden (s. d.); das unverwitterte 
Salz enthaIt 69,4% Chinin. Zur Bestimmung des Arsengehaltes wird die bei der Be· 
stimmung des ChiningehaJtes verbleibende wasserige Fliissigkeit mit 25 ccm Salzsaure und 3 g 
Kaliumjodid versetzt, nach 1/2 Stunde mit Wasser etwas verdiinnt und mit 1ho-n-Natrium
thiosulfatlosung titriert, ohne Indikator (1 ccm 1ho-n-NatriulIlthiosulfatlosung=5,75 mg AS20 6). 

Aufbewah'I'Ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Bei Malaria. GroBte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,1 g. 

Ferrum arsenicicum. Ferroarsenat. Arsensaures Eisenoxydul. Arseniate 

de fer. Fes(As04)2 + 3 H 20. Mol.-Gew. 500. 
Da'l'stellung. Eine Losung von 50 g krist. N a tr i u mar sen a t in 500 cem Wasser wird mit 

einer Losung von 40 g krist.Ferros ulfat in 100 ecm Wasser unter Umriihren vermischt. Es ent
steht ein weiBer Niederschlag, der sich an der Luft etwas griin farbt. Der Niederschlag wird 
moglichst rasch mit ausgekochtem Wasser gewaschen und bei nicht iiber 40° moglichst rasch ge
trocknet. 

Eigensehajten. Graugriinliches, amorphes Pulver, unloslich in Wasser, loslich in Am
moniakfiiissigkeit mit griiner Farbe, aueh in verd. Salzsaure loslieh. Es besteht hauptsaehlieh 
aus Ferroarsenat, enthalt aber auch Ferriarsenat. 

Aujbetvah'I'Ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. In Gaben von 0,003 g bis 0,01 g. GroBte Einzelgabe 0,025 g, Tagesgabe 

0,05g. 
PlluJae Ferri arsenlclcl BIETT. 
Ferri arseniciei 0,8 
Extraeti Lupuli 10,0 
Sirupi Aurantii Florum 
Radicls Althaeae ai q. s. 

fiant pilulae 100. Jede Pille enthalt 0,008 g Elsen
arseniat. Taglich 1 Pille, bls zu 8 Pillen stei
gend. 

PlluJae arsenlcaJes BAZIN. 
Ferri arsenieici 0,1 
Extracti Dulcamarae q. s. 

fiant piJulae 20. Mit 2 Pillen tiiglich anzufangen 
und bis zu 30 Pillen taglich zu steigen. Bei 
herpetlschen Ausschlagen. 

Sirupus Ferri arsenicici, Sirupus Ferri Arsenatis, Sirupus Arseniatis Ferri, 
Syrup of Arsenate of Iron (Nat. Form.). 0,4 g bis zur Gewichtskonstanz erwarmtes Natrium
arseniat und 0,35 g Eisencitrat lOst man in 32 cem Wasser und mischt q. s. ad lOOO eem einfachen 
Sirup zu. - Hisp.: 0,3 Ferrosulfat und 0,8 Citronensaure lOst man in 5,0 Wasser, fiigt eine 
Losung von 0,34 Natriumarsenat in 5,0 Wasser zu und zuletzt 990,0 Zuckersirup. 

SoJutum Arsenlatls Ferri (Risp.). 
1. Ferri sulfurici cryst. 0,376 
2. Acidi citrici 2,0 
3. Natrli arsenicici 0,425 
4. Glycerlnl 100,0 
5. Aquae destillatae 9()0,0. 

1 und 21n Wasser IOsen, desgleichen 3 ; die LOaungen 
mit 4 und 6 mischen. 

Ferrum arseniato-citricum ammoniatum (E. MERCK) ist ein Gemiseh von arsen
saurem Eisen und Ammoniumcitrat. Es ist leicht loslieh in Wasser. Der Arsen
gehalt entsprieht 1,4% Arsentrioxyd, der Eisengehalt betragt 15 bill 180/0' 

Aufbewah'I'Ung. Sehr vorsiehtig. 
Anwendung. Wie andere Arseneisenpraparate, innerlieh zu 0,003 bis 0,007 g, sub

eutan jeden zweiten oder dritten Tag 0,0035 g in 1 cem Wasser. 

Marsitriol ist glycerinarsensaures Eisen. Gelbes Pulver, uilloslieh in Wasser. Auf
bewahrung. Sehr vorsiehtig. - Anwendung. Als Tonicum zu 0,01 g taglich. 

Kalium arsenicicum. Kaliumarsenat. Monokaliumarsenat. Arsensaures Ka

lium. Arsenas kalicus. Sal arsenicale MACQUER. KH2As04,. Mol.-Gew.180. 
Da'l'stellung. Gleiche Gewichtsmengen fein gepulvertes Arsentrioxyd und Kalium

nitrat werden in einem hessischen Tiegel bis auf dunkle Rotglut erhitzt bis keine Dampfe mehr 
entweichen. Die erkaltete Schmelze wird in siedendem Wasser gelost und zur Kristallisation 
eingedampft. . 

36* 
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Eigenschajten. Farblose, vierseitige Prismen, an del' Luft bestandig, in Wasser leieht 
lOslich. 

Gehaltsbestimmung. Jodometrisch wie bei Natrium arsenicicum (s. d.). 1 ccm 
1/10-n-Natriumthiosulfatlosung;=; 9,0 mg K~As04,' 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Natriumarsenat zu 0,003 g bis 0,006 g. GroBte Einzelgabe 0,007 g, 

Tagesgabe 0,02 g. 

Natrium arsenicicum. Natriumarsenat. Dina tri urn arsena t. Arsensa ures 
Natrium. Sodium Arsenate. Arseniate de sodium officinal. Sodii 
Arsenas. Arsenas Natrii (natricus). Arsenas binatricus. Na2HAs04, + 7 H 20. Mol.
Gew. 312. 

Darstellung. 100 T. gepulvertes Natriumnitrat und 116 T_ feingepulvertes Arsen
trioxyd werden gemischt und in einem hessischen Tiegel so lange auf dunkle Rotglut erhitzt, 
bis keineD1i.mpfe mehr entweichen. Die erkalteteSchmelze, die ausNatriummetarsenat, AsOaNa 
besteht, wird in del' 8fachen Menge siedendem Wasser gelost, die Losung unter Erhitzen mit 
einerLosung von 150T.kristallisiertem N atri umcarbonat in300T. Wasser versetzt (bis zur al
kalischen Reaktion) und bis auf 18-250 abkiihlen gelassen: 2 NaAsOa + NIt:!OOa + H20 = 
2 NIt:!HAs04, + 002_ Die ausgeschiedenen Kristalle wen!en mit wenig Wasser abgespiilt und 
bei gewbhnlicher TempElratur getrocknet. Die Mutterlaug'e kann weiter zur Kristallisation ein
gedampft werden; sie ist, wenn notig, noch mit Natriumcarbonatlosung bis zur alkalischen 
Reaktion zu vel'setzen. 

Nach SJOSTROM erh1i.lt man Natriumarsenat durch Erwarmen von 10 T. Arsen trioxyd 
und 34 T. Natriumbicarbonat mit einem LrberschuB von Wassel'stoffsuperoxydlosung und 
Eindampfen del' mit einer Spur Natronlauge versetzten Losung zur Kristallisation. 

Eigenschajten. Farblose Prismen, loslich in 5 T. Wasser, in 55 T. Weingeist. Die 
wasserige Losung blaut Lackmuspapier schwach_ Es enthalt 40,4 0/0 Wasser, 36,80/0 Al'sensaure 
(AS2 0 5 ) = 31,7% Arsentrioxyd (As2 0 a). 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Silbernitratlosung einen 
braunen Niederschlag von Silberarsenat, loslieh in Salpetersaure und in Ammoniakfliissigkeit. 
- Die wasserige Losung (0,5 g + 10 cern) wird durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert, 
erst nach dem Ansauern mit Salzsaure und Erhitzen entsteht gelbes Arsensulfid_ 

Prufung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 2-3 ccm 
Salpetersaure: - a) durch Silbernitratlosung hochstens schwach opalisierend getriibt 
werden (Chloride), - b) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). 
- c) DieLosung von 0,2 g Natrillmarsenat in 10 Tr. Wasser und 2 ccm konz. Schwefel
saure dad beim trberschichten mit Ferrosulfatlosung keine gefarbte Zone geben 
(Nitrate)_ - d) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) muE nach Zusatz von Starke
Wsung durch 1 Tr. l/lO-n-Jodlosung geblaut werden (Natriumarsenit). 

Gehalts bestimm ung_ (Helv.) 0,25 g Natriumarsenat werden in einem MeBkolben von 
100 ccm in wenig Wasser gelost, die Losung mit 50 cern 1/10-n-Silbernitratlosung versetzt und 
dann vorsichtig tropfenweise Ammoniakfliissigkeit bis zur neutralen Reaktion gegen Lackmus
papier hinzugefiigt_ Nach dem Auffiillen mit Wasser bis zur Marke und Durchschiitteln wird 
die Mischung filtriert. 50 ccm des Filtrates sollen nach dem Ansauern mit Salpetersaure und 
Zusatz von Ferriammoniumsulfatlosung (etwa 10 cern) nicht mehr als 18,1 ccm 1/10-n-Ammonium
rhodanidlosung bis zur Rotung verbrauchen, so daB fiir 0,25 g N atriumarsenat50-26,2 = 23,8 ccm 
1/10-n-Silbernitratlosung verbraucht werden = 99 0/0 NIt:!HAs04, + 7H2 0 (1 ccm l/to-n-Silber
nitratlosung= 10,4 mg NIt:!HAs04, + 7H.~0). 

Die Gehaltsbestimmung kann einfacher j odometrisch ausgefiihrt werden. 1 g Natrium
arsenat wird in Wasser zu 100 ccm gelost_ 25 ccm del' Losung werden in einem GIasstopfen
glas mit 25 cern Salzsaure (25% HOI) und mit 2 g Kaliumjodid versetzt. Nach halbstiindigem 
Stehen wird die Mischung noch mit etwa 20 bis 30 ccm Wasser verdiinnt, und das Jod mit 
l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung titriert, ohne Indikator, bis zum Verschwinden del' Gelbfarbung. 
Es miissen 15,85 bis 16,0 ccm verbraucht werden = 98,9 bis 100% As04,HNIt:! + 7H20 (1 ccm 
1/10-n-Natriumthiosulfatlosung = 15,6 mg NIt:!HAs04, + 7 H20). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, in dichtschlieBenden Glasstopfenglasern, weil es 
an del' Luft leicht verwittert. 

Anwendung. Wie Arsentrioxyd zu 0,001 g bis 0,003 g. GroBte Einzelgabe 0,005 g. 
Tagesgabe 0,015 g (Helv_). Rohes Natriumarsenat wird in groBen Mengen zur Bekampfung von 
Pflanzenschadlingen angewandt, besonders im Obst- und Weinbau. 
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Natrium arsenicicum siccum. Wasserfreies Natriumarsenat. Sodii Arsenas an· 

hydrosus (Brit.), - exsiccatus (Amer.). Anhydrous (exsiccated) Sodium Arsenate. 
Na2HAs04' Mol.-Gew. 186. 

6 T. des wasserfreien Salzes entsprechen 1'0 T. des kristallisierten (mit 7H2 0). 
Darstellung. Kristallisiertes Natriumarsenat wird zuerst bei gelinder Vi'lhme (4'0--5'0 ') 

und schlieBlich bei 1500 entwassert. 
Eigenschaften. WeiBes Pulver, loslich in 6 T. Wasser. 
Priifung. Die Gehaltsbestimmung wird jodometrisch ausgefiihrt wie unter Natrium 

arsenicicum angegeben. Bei Anwendung von 25 ccm der wasserigen Losung (1 g zu 100 ccm) 
miissen mindestens 26,3 cern l/l0-11-Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden = rund 98% 
N~HAs04 (1 cern l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung = 9,3 mg As04HN~). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 

Liquor Natrii arsenicici. Natriumarsenatlosung. Solute d'arse
niate de soude. Liquor arsenicalis Pearson. Natrium arseni
cicum solutum. Solutio arseniatis natrici. Liquor Sodii arse
na tis. Eine Losung von Natriumarsenat in Wasser in folgenden Verhaltnissen: 

Natrii arsenicici 
Aquae 
H6chstgaben 

Erganzb. III 
(cryst.) 1,0 

59,0 
1,0-6,0. 

Brit. 
(sicc.) 1,0 

99,0 

Solutio arseniatls natrici (Dan.). 
1. Acidi arsenicosi 19,0 
2. Acidi nitrici (29 % ) 75,0 

Amer. 
(sicc.) 1,0 

99,0 

Helvet. 
(cryst.) 1,0 

499,0 

Nat. Form. Ital. 
1,0 (cryst.) 1,0 

600,0 596,0 

Mixtura arsenicalls DELIOUX. 
Natrii arsenicici 0,1 
Aquae destillatae 200,0. 

Portug. 
1,0 

500,0 

3. Natrii carbonici 55,0 
4. Aquae destillatae q. s. ad 30000,0. 

Mittags und abends y. ElllOffel als Prophylak
ticum gegen Furunkeln. 

1 und 2 werden auf dem Dampfbad gelOst, 
zur Trockne eingedampft und auf 150° erhitzt, 
bis aile iiberschiissige Salpetersaure verfliichtlgt 
ist. Den Rest lOst man In 300,0 Wasser, fiigt 
3 hlnzu, kocht auf, filtriert und erganzt mit 
Wasser auf 30000,0. - Die L6sung enthalt 
0,2 % Natriumarsenat, Na.HAsO. + 7 H2 0. -
H6chstgabe pro dosi 5,0, pro die 20,0. 

Solutio arsenicalis antiasthmatica TROUSSEAU. 
Natrii arsenicici 0,05 
Aquae destillatae 100,0 
Tincturae CoccioneIIae q. s. 

Je vor dem Mittag- und Abendbrot 1 TeelOffel. 

Pilulae Natril arsenicici 
Extracti Conii 
Natrii arsenicici 
Radicls Althaeae 

BIETT, DEVERGIE. 
0,5 
0,05 

Sirupi Aurantii Florum aa q. s. 
fiant pilulae 20. Dosis tiiglich 2-5 Stiick. 

Sirupus Natrli arsenicici BOUCHUT. 
Natrii arsenicici 0,01 
Aquae destillatae 1,0 
Sirupi Sacchari 40,0. 

Dosis: 1-3 EJ3I6ffei taglich. 

Plumbum arsenicicum. Bleiarsenat. Arsensaures Blei. Pba(As04)2' Mol.· 

Gew.899. 
Darstellung. Durch Fallen einer Losung von Natriumarsenat mit einer Losung von 

Bleiacetat. Es kommt trocken und feucht in Pastenform mit 5'0 % Wasser in den Handel. 
Eigenschaften. WeiBes Pulver, in Wasser unloslich. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Zur Bekampfung von tierischen Pflanzenschiidlingen, besonders im Wein

und Obstbau, in wasseriger Aufschwemmung. Letztere wird auch unmittelbar fiir den Gebrauch 
durch Vermischen einer Losung von Natriumarsenat mit einer Losung von Bleiacetat hergestellt. 

Stibium arsenicicum, Antimonarsenat, ist eine Verbindung von Arsensaure mit 

Antimontrioxyd in wechselnden Verhaltnissen. 

Darstellung. Durch Fallen einer Losung von 1'0 T. Brechweinstein in 80 '1'. heiBem 
Wasser mit einer Losung von Arsensaure in Wasser, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Nach 
dem Aufkochen wird der Niederschlag abfiltriert, mit Wasser gewaschen und bei maBiger Warme 
getrocknet. Auch durch Fallen einer Losung von Antimontrichlorid mit einer konzentrierten Lo
sung von Natriumarsenat kann es erhalten werden. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, unloslich in Wasser und in Weingeist. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Es wurde bei Neurosen und Hautkrankheiten, besonders auch bei Herz

krankheiten, auch bei Asthma und Lungenemphysem empfohlen. Zu 0,00l g bis 0,0'03 g zwei- bis 
dreimal taglich. GroBte Einzelgabe '0,0'03 g, Tagesgabe '0,'01 g, bei heftigen Anfallen auch bis 
0,02 g taglich; alkalische Getranke sind zu vermeiden. 
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Arsenum jodatum. Arsentrijodid. Arsen(i)ous Iodide. Iodure d'ar
senic. Arseni(i) Jodidum. AsJ3 • Mol.-Gew. 456. 

Darstellung. Ein inniges Gemisch aus 4 T. fein zerriebenem Arsen (Arsenum metallicum) 
und 20 T. fein zerriebenem J od wird in einem KOlbchen d,ul'ch miiBiges Erhitzen geschmolzen. 
Die erkaltete Masse wird mit 60 T. Schwefelkohlenstoff iibergossen und im verscl!lossenen 
Kolbchen Ibis 2 Tage stehen gelassen. Die durch Glaswolle filtrierte Losung wird an einem dunk
len Ort bei gewohnlicher Tempera~ur verdunsten gelassen (Vorsicht, feuergefahrlich!). 

Eigenschajten. Glanzendes rotgelbes bis scharlachrotes kristallinisches Pulver, 
Geruch jodartig, in 3,5 T. Wasser und in 10 T. Weingeist loslich, auch in Ather und 
in Schwefelkohlenstoff. Die wasserige Losung ist neutral. Bei langerem Stehen, 
rascher beim Erhitzen und in konzentrierten Losungen, entsteht in der wasserigen Lo
sung Jodwasserstoff und Arsenige Saure. In weingeistiger Losung entstehen rasch 
Arsenige Saure, Jodwasserstoff und Athyljodid. Beim Erhitzen gibt es Jod ab als 
violetten Dampf. 

Priifung. a) 1 g Arsentrijodid muG in 5 ccm Schwefelkohlenstoff vollig loslich 
sein. - b) Beim Erhitzen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, VOl' Licht und Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Meist zusammen mit Quecksilberjodid bei Syphilis und Hautel'kran

kungen in Form del' DONOVANschen Losung. GroBte Einzelgabe 0,025 g, Tagesgabe 0,04 g 
(Erganzb.). 

Hydrargyrum arseniato-jodatum ist ein Gemisch von gleichen Teilen Quecksilber
j odid und Arsen trij odid. 

Liquor Arseni et Hydrargyri Jodidi. 
Solutio Donovan. Donovan's solution 

(Amer., Brit., Japon.). 
Arsenii jodati 10,0 
Hydrargyri bijodati rubri 10,0 
Aquae destillatae 150,0. 

1m Morser bis zur Losung verreiben, filtrieren 
und mit Wasser auf 1000,0 erganzen. Spez. 
(jewicht 1,015. 

II. (von HEBRA abgeandert). 
Acidi arsenicosi 1,25 
Hydrargyri depurati 3,25 
Jodi 2,5. 

Mit etwas Spiritus fein verreiben, dann schiitteln 
mit 

Acidi hydrojodici (10 % ) 10,0 
Aquae destiIlatae 570,0 

Dosis: 4 Tropfen, titglich um 2 Tropfen steigend 
bis zu 80 Tropfen, dann wird in gleichem 
MaBe die Dosis vermindert und auf 4 Tropfen 
zuriickgegangen. 

Pilulae Arsenil jodati GREEN. 
Arsenii jodati 0,2 
Extracti Coni! 2,5 

fiant pilulae 35. Dreimal taglich 1 Pille bei Lepra, 
Psoriasis. 

Pilulae Arsenli jodatl THOMSON. 
Arsenii jodati 0,5 
Extracti Coni! 5,0 

fiant pilulae 100. 

Unguentum Arsenll jodatl THOMSON 
Arsenii jodati 0,1 
Adipis benzoinati 20,0. 

Einreibung bei verschiedenen chronischen und 
syphilitischen HautausschIagen. 

Arsenum sulfuratum flavum. Gelbes Schwefelarsen. Ar sen tris ulfi d. 
Arsenious Sulphide. Auripigment (reines). Sulfure jaune d'ar
senic officinal. As2SS' Mol.-Gew.246. 

Darstellung. In eine erwarmte Losung von 100 T. Arsentrioxyd in einer Mischung 
von 400 T. Salzsaure (25 0/ 0 HCl) und 600 T. Wasser wird bis zur Sattigung Schwefelwasser
stoff eingeleitet. Nach 24 Stunden muB die Fliissigkeit noch deutlich nach Schwefelwasserstoff 
riechen, andernfalls wird das Einleiten wiederholt. Del' Niederschlag wird abfiltriert, mit kaltem 
Wasser gewaschen, bis das Waschwasser Lackmuspapier nicht mehr rotet, und auf porOsen Ton
tellern bei 60 bis 70 0 getrocknet. 

Eigenschajten und Erkennung. Gelbes amorphes Pulver, unloslichin Wasser 
und Salzsaure, loslich in Losungen von Alkalien, Alkalicarbonaten und Alkalisulfiden, 
auch in Ammoniakfiiissigkeit, in AmmoniumcarbonatlOsung und in Ammonium
sulfidlosung. Beim Erhitzen farbt es sich dunkel, an der Luft erhitzt, verbrennt es zu 
Arsentrioxyd und Schwefeldioxyd. Wird es mit trockenem Natriumcarbonat und 
Kohle gemischt im Gliihrohrchen erhitzt, so entsteht ein Arsenspiegel. 

Prilfung. a) Wird 1 g Arsentrisulfid mit 20 ccm Wasser gekocht, so darf das 
Filtrat nach dem Ansauern mit Salzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht ver-
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andert werden (Arsentrioxyd und andere losliche Arsenverbindungen geben gelbe 
Farbung oder Fallung von Arsentrisulfid). - b) Beim Erhitzen darf es hochstens 
1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah1'Ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. AuBerlich als Depilatorium, friiher auch alsAtzmittel bei Krebs, un· 

reinen Schankergeschwiiren und purulenter Konjunktivitis. Innerlich wird es kaum angewandt. 
Die Angabe, daB das Arsensulfid ungiftig ist, ist sahr zweifelhaft. Das na t iir lie he Arsentrisulfid, 
Auripigment, wird von Arsenikessern genommen. 

Arsenum sulfuratum flavum (citrinum) technicum. Auripigment. Gelbes Arsen

glas. Operment. Chinagelb. Konigsgelb. Rauschgelb. Gelber Arsenik. Findet sich 
als Mineral natiirlich. 

Das natiirliche Auripigment besteht aus Arsentrisulfid, As2Sa. Das technische 
A uri pigmen t wird durch Sublimation eines Gemisches von Arsentrioxyd und Schwefel gewonnen. 
Es besteht nur zum kleinen Teil, 2,7 bis 3,4%' aus Arsentrisulfid, zum groBten Teil aus Arsen
trioxyd. In den Handel kommt es in dichten oitronen- bis pomeranzengelben Massen. 

AufbewahTung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Ais Enthaarungsmittel in den Gerbereien zusammen mit Kalkmilch, in 

-der Feuerwerkerei fiir blaue Flammen, als Ungeziefermittel. Friiher auch als Farbe. 

Thiarsol (CLIN, COMAR u. Co.,Paris) ist kolloides Arsentrisulfid, As2Sa, in wasseriger 
Losung, die durch einen Zusatz von Salzen blutisotonisch gemacht ist, mit einem Gehalt von 
2 g As2Sa in 1 Liter. Die Losung wird auf elektrischem Wege hergestellt und kommt in Ampullen 
von je 1 cern in den Handel. 

Eigenschaften und ETkennung. Die Losung ist gelb, im durchfallenden Licht klar, 
im auffallenden Licht schillernd. Wird 1 cern der Losung mit einigen cern rauchender Salpetersaure 
erhitzt, so verschwindet die gelbe Farbe. Ein Teil der salpetersauren Losung gibt nach dem Ver
-diinnen mit Wasser mit Bariumnitratlosung eine Fallung von Bariumsulfat. Wird ein anderer 
Teil der Losuug eingedampft und der Riickstand mit 3 cern Zinnchloriirlosung gemischt, so scheidet 
sich allmahlich ein brauner Niederschlag von Arsen aus. 

Aufbewah1'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Bei Krebs, Tuberkulose und Trypanosoma-Krankheiten, innerlich zu 

1-2 cern (= 20-40 Tr.) taglich, subcutan taglich ein bis zweimal je 1 ccm. 

Arsenum sulfuratum rubrum. Rotes Schwefelarsen. Realgar. Red Orpiment. 

Sulfure rouge d'arsenic. Arsenicum rubrum. Roter Arsenik. Rotes Arsenglas. 
Sandarach. Arsen-Rubin. AS2S2• Mol..Gew. 214. 

Es findet sich als Mineral natiirlich in rubinroten Kristallen oder als amorphe rote Massen. 
Kiinstlich wird es erhalten durch Erhitzen und Sublimation von Arsen und Arsenerzen mit 
Schwefel. Das zunachst erhaltene "Rohglas" wird unter Zusatz von Schwefel geschmolzen, "ge
l1i.utert", bis der gewiinschte Farbenton, der den Wert bedingt, erreicht ist. Das rote Schwefel
arsen des Handels ist stete kiinstlich dargestellt. 

Eigenschajten. Rote amorphe Massen, spez. Gew.2,3 bis 3,3; beim Zerreiben gibt es 
ein gelbes Pulver. Beim Erhitzen verbrennt es zu Arsentrioxyd und Schwefeldioxyd. Da es stets 
Arsentrioxyd enth1i.lt, ist es stark giftig. 

AufbewahTung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. In der Feuerwerkerei fiir WeiBfeuer, in der Gerberei, friiher auch als Ma

lerfarbe. 
Weillfeuer. 

Kalii nitrici 
Sulfuris depurati 
Realgar 
(vel A uri plgmen ti 

50,0 
15,0 

4,0 
4,3). 

Rhusma der Gerber. 
Realgar 1 
Calcariae ustae S. 

Mit Wasser zu einem Brei zu loschen. 
einem Holzfal.l angeriihrt. 

Wird in 

Granules antimoniaux DE PAPILLAUD sind kandierte 0,1 schwere Pillen oder Granula, 
-die nach DORVAULT Antimonjodiir enthalten sollen, aber nach BLASER aUB Antimonarsenat 0,0005, 
Traganth 0,01 und rotgefarbtem Zucker 0,04 auf ein Korn zusammengesetzt sind. 

Organische Arsenverbindungen. ttber die Bestimmung des Arsen-

gehaltes siehe Natrium arsanilicum, S. 573. 

Natrium methylarsinicum. Monomethylarsins3ures Natrium. Methy ldina tri U ill' 

arsinat. Arrhenal (ADRIAN, Paris). Methylarsinate de sodium (Gall.). Arsinyl 
(Brit.). CHaAsO(ONa)2 + 5 H 20 (oder 6 H 20). Mol.-Gew.274 (oder 292). 
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Gall. fordert das Salz mit 5 Mol. Kristallwasser, das 32,80/0 Wasser enthalt; das Salz 
mit 6 Mol. H2 0 enthalt 36,90/0 Wasser. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Methyljodid auf arsenigsaures Natrium bei 
Gegenwart von Alkali. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, leicht loslich in Wasser (1 : 2), schwer in Weingeist. 
Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) blaut Lackmuspapier und wird durch Phenolphthalein 
gerotet. Das Salz mit 6 Mol. H 20 verliert an der Luft Kristallwasser, das mit 5 Mol. H 20 nicht. 

Erkennung. Die wasserig~. Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Silbernitratlosung einen 
weiBen Niederschlag, der bei einem UberschuB an Silbernitrat kristallinisch wird; mit Quecksilber. 
chloridliisung gibt die Losung einen ziegelroten Niederschlag. Calciumchloridlbsung gibt erst beim 
Erhitzen einen weiBen Niederschlag von Calciummethylarsinat. 

BETTENDORFF'S Reagens erzeugt in der wasserigen Losung sehr bald einen weiBlichen. 
dann dunkel werdenden Niederschlag, der eine Zeitlang mit violetter Farbe in der Flussigkeit 
verteilt bleibt; sich schlieBlich in braunschwarzen l!'locken zu Boden setzt und sich nach meh. 
reren Stunden wieder lost (ROSENTHALER). 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach dem Ansauern mit Salz· 
saure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden. - b) Wird die Losung von 0,1 g 
des Salzes in 2-3 ccm verd. Schwefelsaure mit Zinkfeile versetzt, so darf nicht der Kakodylgeruch 
auftreten (Natriumkakodylat). - c) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 
3 ccm Salpetersaure durch Silbernitratlosung hochstens schwach opalisierend getriibt werden 
(Chloride). - d) Beim Trocknen bei 120-130° darf es hiichstens 33% an Gewicht verlieren (Gall. 
fiir das Salz mit 5 Mol. H 20). 

Die Bestimmung des Arsengehalts kann wie bei Natrium arsanilicum ausgefiihrt 
werden (s. d.). Das Salz mit 5 Mol. H 20 enthalt 27,4% Arsen, das Salz mit 6 Mol. H 20 25,7%, 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Natriumkakodylat bei Malaria, Haut. und Nervenkrankheiten zu 

0,025 bis 0,1 g taglich, innerlich oder su bcu tan in waaseriger Losung. Es soli die Verdauungs. 
organe weniger belastigen als das Natriumkakodylat und nicht den unangenehmen Knoblauch. 
geruch des Atems verursachen. Es kommt auch in Amphiolen (MBK) zu 0,01 g, 0,03 g und 
0,05 g in Packungen zu 5 und 10 Stuck in den Handel. 

Arsamon (v. HEYDEN, Radebeul) ist eine gebrauchsfertige Losung von monomethyl. 
arsinsaurem Natrium in Ampullen zu 1 ccm = 0,05 g Natrium monomethylarsinicum 
(= 0,0135 gAs.). - Anwendung. Subcutan oder intramuskular bei anamischen und kachekti· 
Bohen Zustanden, pathologischen Neubildungen, Hautkrankheiten u. a. 1/2-1 ccm aile 1-2 Tage
mehrere W ochen lang. 

Astonin (FARBWERKE HocHsT) ist eine Losung von 0,05 g methylarsinsaurem 
Natrium, 0,1 g glycerinphosphorsaurem Natrium und 0,05 mg Strychninnitrat in 
1 ccm, in Amphiolen. - Anwendung. Ais Anregungs. und Starkungsmittel. 

Enesol (CuN), ein franzosisches Praparat, das in Losung in Ampullen in den Handel 
kommt, soli angeblich salicylarsinsaures Quecksilber enthalten. Die fur eine solche nicht 
bestehende Verbindung angegebene Formel ist unsinnig. Die Losung enthalt lediglich methyl. 
arsinsaures Natrium (Arrhenal) und Mercurisalicylsaure (Hydrargyrum salicylicum). Der 
Gehalt an Hg ist nur etwa halb so hoch wie angegeben. 

Arsenohyrgol (v. HEYDEN, Radebeul), frillier Hyrgarsol genannt, ist eine 
Losung von methylarsinsaurem Natrium und Mercurisalicylsaure. 

Es entspricht in seiner Zusammensetzung dem Enesol (CLIN u. Co., Paris). 
Die Losung enthalt 0,49% Quecksilber und 0,81 % Arsen. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. Anwendung. Bei Syphilis subcutan, intramus. 

cular oder intravenos wie Enesol. 

Modenol (E.MERCK, Darmstadt, C.F.BoHRINGER, Mannheim .Waldhof und KNOLL 

u. Co., Ludwigshafen) enthalt ebenfalls methylarsinsaures Natrium undMer. 
curisalicylsaure in wasseriger L6sung in Ampullen zu 2 ccm. Es hat eben· 
falls die gleiche Zusammensetzung wie das Enesol (CLIN). 

Ferrum monomethylarsinicum, Monomethylarsinsaures Eisen, (CHaAsOs)sFe 2• Mol.. 
Gew.525,6. 

Eigenschaften. Rotbraune glanzende Lamellen, loslich in 2 T. Wasser, unliislich in 
Weingeist und Ather. Gehalt an Arsen 42,7 0/0, an Eisen 21,2 0/0, 
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Erkennung. Beim Gliihen entwickelt es Knoblauchgeruch. - Die wasserige Losung 
(0,5 g = 10 ccm) wird durch KaliumferrocyanidlOsung olivengriin gefarbt und gibt dann nach 
Zusatz von Salzsaure einen tiefblauen Niederschlag von Berlinerblau. - Werden 0,1 g des Salzes 
mit 0,5 g Kaliumnitrat im Porzellantiegel geschmolzen, die Schmelze nach dem Erkalten in 
Wasser gelost, so gibt die filtrierte Losung mit Silbernitratlosung einen rotbraunen Nieder· 
schlag von Silberarsinat. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (1 g + 20 cem) darf nach Zusatz von 25 eem Am· 
moniummolybdatlosung beim Erwarmen im siedenden Wasserbad keine gelbe Triibung geben 
(Arsensaure). - b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 cem) darf nach Zusatz von 3 cem Salpeter. 
saure durch Silbernitratlosung hOehstens schwach opalisierend getriibt werden (Chloride). -
c) Wird die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) mit 10 ccm Natronlauge versetzt und erhitzt, so 
darf der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniumsalze, die in einigen Handelspraparaten 
in erheblicher Menge enthalten sind). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich zu 0,02-0,05 g taglich in waBBeriger Losung oder Pillen; 

sub cut a n zu 0,05 g in 1 ccm WaBBer gelost, 1 oder 2 mal taglich. 

Phenyldimethylpyrazolonum methylarsinicum. Monometbylarsinsaures Pbenyldi
metbylpyrazolon. OAs(CHs)(OH)2·2 CllH12N20 + 4 H20. Mol.·Gew.588. 

Darstellung. Eine heiBe wasserig.weingeistigeLiisung von Methylarsinsaure wil'd mit 
einer heiBen weingeistigen Liisung der berechneten Menge von Phenyldimethylpyrazolon 
versetzt, die Mischung einige Sekunden aufgekocht, filtriert und iiber konz. Schwefelsiiure zur 
Kristallisation gebracht. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, leicht liislich in Wasser (etwa 1+ 3) und in Wein. 
geist. Es enthalt 12,75 0/ 0 Arsen, 63,9 0/ 0 Phenyldimethylpyrazolon und 12,2 0/ 0 Kristallwasser. 

Erkennung. Die wasserige Liisung gibt die Reaktionen des Phenyldimethylpyrazolons. 
Zum Nachweis des Arsens zerstiirt man die Verbindung durch Erhitzen mit konz. Schwefelsaure 
und Salpetersaure wie bei der Bestimmung des Arsens in organischen Verbindungen und priift 
die Liisung nach dem Verfahren von GUTZEIT auf Arsen. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Arsengehalts kaml wie bei anderen organi. 
schen Arsenverbindungen ausgefiihrt werden. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie andere organische Arsenverbindungen. 

Acidum kakodylicum. Kakodylsaure. Dimethylarsinsaure. (CHS)2AsO· OH. 
Mol.·Gew. 138. 

Darstellung. Durch Erhitzen eines Gemisches von gleichen Teilen trockenem Kalium. 
acetat und Arsentrioxyd erhalt man Kakodyloxyd, (CHa)2As· O·As(CHs )2' neben wenig 
KakodyJ, (CHS)4~. Durch Oxydation mit Quecksilberoxyd und Wasser werden beide in 
Kakodylsaure iibergefiihrt. 

Eigenschajten und Erkennung. Farblose Kristalle, geruchlos, in Wasser sehr 
leicht liislich. Durch Phosphorige Saure wird sie zu Kakodyloxyd reduziert, das an seinem wider. 
lichen Geruch leicht erkennbar ist. Die Kakodylsaure ist eine einbasische Saure, ihre Salze sind 
meist in Wasser leicht liislich. Die Kakodylsaure ist verhaltnismaBig viel weniger giftig als 
Arscn trioxyd. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Zur Darstellung der kakodylsauren Salze. 

Natrium kakodylicum. Natriumkakodylat. Kakody lsa ures N a tri urn. 
Dimethylarsinsaures Natrium. Sodium Cacodylate. Cacodylate 
de sodium. Sodii Cacodylas. Cacodylas Natrii (natricus). (CHS)2AsO· ONa 
+ 3 H20. Mol.·Gew. 214. [Cacodylate de sodium (Gall.) ist das bei 100 0 ge· 
trocknete wasserfreie Salz.] 

Darstellung. Durch Einwirkung von Natriumcarbonat auf Kakodylsaure in be· 
rechneten Mengen. 

Eigenschaften. Wei Bes, kristallinisches Pulver, fast geruchlos; an der Luft 
wird esleicht feucht. In Wasser ist es sehr leicht loslich (1 + I), aucb in Weingeist. 
Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) blaut Lackmuspapier schwach (Erganzb.). 
Durch Phenolphthalein wird sie nicht oder nur auBerst schwach gerotet. (Nach 
Helv. reagiert die wasserige Losung neutral oder schwach sauer.) 
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E'I'kennung. Wird die Losung von etwa 0,01 g Natriumkakodylat in 2-3 ccm 
verd. Schwefelsaure mit Zinkfeile versetzt, so tritt der widerliche Kakodylgeruch auf. 
- Beim Erhitzen schmilzt das Natriumkakodylat zunachst, wird dann wieder fest 
und verbrennt schlieBlich mit blaulicher Flamme unter Entwicklung des Knoblauc.h· 
geruches und Hinterlassung eines wei Ben Riickstandes, dessen wasserige Losung 
Lackmuspapier blaut und die Flamme gelb farbt. 

Priifung. a) Die Losung von 0,1 g Natriumkakodylat in etwa 2 ccm Wasser 
dad durch 1 Tr. Phenoiphthaleiniosung nicht oder nur sehr schwach rot gefarbt 
werden. Die Rotfarbung muB durch 1 Tr. l/lO·n.Salzsaure verschwinden; anderer· 
seits muB die farblose Fiissigkeit durch 1 Tr. l/lO·n.Kalilauge gerotet werden (freie 
Saure und Alkali). - Je 10 ccm der wasserigen Losung (2 g + 40 ccm) diiden: -
b) dureh Calciumchloridlosung nicht verandert werden, auch nicht beim Erhitzen. 
(Monomethylarsinsaures Natrium), - c) nach Zusatz von Salpetersaure durch 
Silbernitratlosung hochstens schwach opalisierend getriibt werden (Chloride), -
d) D;ach Zusatz von Salzsaure durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden 
{Sulfate}, - e) nach Zusatz von Salzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Schwermetalle, anorganische Arsenverbindungen). - I) Die 
Mischung einer Losung von 0,5 g Natriumkakodylat in 10 Tr. Wasser mit 3 ccm 
Zinnchloriirlosung darf innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen 
(anorganische Arsenverbindungen). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1344. 

Anmerkung zu a): Das Natriumkakodylat des Handels ist zuweilen stark alka. 
lisch; e. liillt sich dann nicht zusammen mit Ferrikakodylat anwenden, weil es aus diesem Ferri. 
hydroxyd ausfii.llt. Eine Losung von je 0,5 g Natriumkakodylat und Ferrikakodylat in 10 ccm 
Wasser mull klar sein und darf auch beim Erhitzen sich nicht triiben. 

Gehaltsbestimmung. Beim Trocknen bei 120 0 darf es nicht mehr als 30% 
an Gewicht verlieren. - Die Losung von 0,6 g Natriumkakodylat in etwa 15 cem 
Wasser wird mit l/lO-n-Salzsaure titriert (Dimethylaminoazobenzol). Es miissen 
mindestens 21,9 ccm verbraucht werden = mindestens 70 0/ 0 wasserfreies Natrium
kakodylat (1 ccm l/lO-n.Salzsaure ==; 16mg (CHa}2AsO·ONa). (ETganzb.) 

Man kann besser den Arsengehalt bestimmen nach dem Bd. II S. 1344 angegebenen 
Verfahren. Kristall. Natriumkakodylat, (CHa)2AsO· ONa+ 3.B1!O, enthalt 35% Arsen; bei 
dem von Erganzb. geforderten Mindestgehalt von 700/0 (CHa)2AsO· ONa mull es mindestens 
32,6 % Arsen enthalten. Das wasserfreie Salz der GaU. enthii.1t 46,87% Arsen. 

Aujbewah'I'Ung. Sehr vorsichtig, in dichtschliel3enden Glasstopfenglii.sern. 
Anwendung. Wie Arsentrioxyd, innerlich und subcutan bei Psoriasis und Blut

erkrankungen. Grollte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g (Helv.). Es kommt auch in Amphiolen 
(MBK.) zu 0,01 g, 0,03 g, 0,05 g, 0,1 g und 0,15 g in den Handel, auch in Pa.ckungen mit steigenden 
und fallenden Gaben. 

Arsycodile-Priparate (Dr. E.BLOOK, Basel) enthalten kakodylsaures Natrium. 
Pillen zu 0,025 g und Ampull'i'n zu 0,05 g. 
Eisenhaltiges Arsycodile besteht aus Pillen mit 0,025 g kakodylsaurem Eisen. 

Neo-Arsycodile (Dr. M. LEPRINCE, Paris und Dr. E. BLOOK, Basel) ist Monomethyl-
arsinsaures Natrium (Arrhenal). 

Es kommt rein und in Pillen zu 0,025 g and Ampullen zu 0,05 g in den Handel. 

Calcodylin (ARTHUR Juri, Berlin 0.) ist Calciumkakodylat, [(CHal2As02]2Ca, das in 
RINGERscher Losung gelostmit einem Gehalt von 2,5% in den Handel kommt. Die Losung 
gibt die Reaktionen des Oalciums. Wird die Losung mit verd. Schwefelsii.ure und Zinkfeile ver
setzt, so tritt der widerliche Kakodylgeruch auf. Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. An
wendung. Wie andere kakodylsaure Salze, subcutan zu 1 ccm= 12 mg As. 

Ferrum kakodylicum. Ferrikakodylat. Kakodylsaures Eisenoxyd. 
[(CH3}2AsO· O]aFe. Mol.-Gew.467. 

Da'l'stellung. Durch Umsetzung von Bariumkakodylat mit Ferrisulfat und Ein
dampfen der filtrierten Losung. 
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Eigenschajten und Erkennung. Gelbes bis braungelbes Pulver, loslieh in 
Wasser, fast unloslieh in Weingeist. Die wasserige Losung (0,1 g + 5 eem) rotet 
Lackmuspapier und gibt mit Kaliumferroeyanidlosung einen Niederschlag von Ber
linerblau. Wird die Losung von etwa 0,01 g Ferrikakodylat in 2-3 ccm verdunnter 
Schwefelsaure mit Zinkfeile versetzt, so tritt der widerliche Kakodylgeruch auf. 

Prilfung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (1 g + 30 cem) durfen nach Zusatz 
von Salpetersaure hochstens opalisierend getriibt werden: a) durch Bariumnitrat
lOsung (Sulfate), - b) durch verd. Schwefelsaure (Barium), - c) durch Silber
nitratlosung (Chloride). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Arsentrioxyd und zugleich als Eisenpraparat innerlich zu 0,05 g 

bis 0,3g taglich oder subcutan zu 0,03g bis O,lg taglich, besonders bei Chlorose und ihren 
Folgcerscheinungen. Es soIl besser vertragen werd!(n ala Natriumkakodylat. 

Ferricodile ist Ferrikakodylat in Ampullen (je 0,005 g) und Pillen (0,025 g). 
Marsyle ist Ferrikakodylat. 

Guajacolum kakodylicum, Guajacolkakodylat, Kakodyliakol, ist keine chemische 
Verbindung, sondem ein Gemisch von aquivalenten Mengen Kakodylsii.ure und Guajacol. 
Es wird durch Eindampfen einer Losung von Kakodylsii.ure und Guajacol in berechneten 
Mengen dargestellt und bildet ein weiBes, kristallinisches Pulver. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Bei Tuberkulose subcutan zu 0,03 bis 0,05 g in 01 gelost. 

Hydrargyrum kakodylicum. Mercurikakodylat. Kakodylsaures Quecksilber
()xyd. [(CH3)2AsO· O]gHg. Mol.-Gew.474. 

Darstellung. Durch Auflosen von Quecksilberoxyd in einer Losung von Kakodyl
sii.urc und Eindampfen zur Kristallisation. 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches Pulver, an der Luft feucht werdend, loslich in 
Wasser und in Weingeist, unlOslich in Ather. Es enthii.lt rund 420/0 Hg. 

Da das reine Quecksilberkakodylat zersetzlich ist, kommt unter der Bezeichnung Hydrar
gyrum kakodylicum eine Verbindung (Mischung) von Quecksilberkakodylat mit Natrium
chlorid, [(CH3)2As02]2Hg + 8NaCI, in den Handel, die rund 21 % Hg enthii.lt. 

Erkennung. Die wii.sserige Losung gibt die Reaktionen der Mercurisalze und der 
Kakodylsii.ure . 

• 4.ufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Bei Syphilis. 0,01 g bis 0,03 g taglich intr&muskular, die Einspritzullg 

ist schmerzhaft. 

Magnesium kakodylicum. Magnesiumkakodylat [(CH3)2AsO. OlsMg + 2 H20. Mol.
Gew. 334. WeiBes Pulver, in Wasser loslich. Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. Anwen· 
dung. Zu 0,5 bis 1 ccm eincr Losung 1:20 subcutan. 

Phenyldimethylpyrazolonum kakodylicum. Kakodylsaures Phenyldimethylpyrazolon. 

(CH3)2AsOOH· Cu H 12N 20 + 2 H 20. Mol.-Gew.362. 
Darstellung. Durch Erhitzen. einer wii.sserig-weingeistigen LOsung von Phenyl

dimethylpyrazolon mit der berechneten Menge Kakodylsaure und Verdunsten der Losung 
iiber konz. Schwefelsaure. 

Eigenschajten. WeiBes Kristallpulver, leicht loslich in Wasser (1 + 3), auch in Wein
geist, Smp.lOOo. Es enthalt20,7 0/ 0 Arsen, 51,90/0 Phenyldimethylpyrazolon, 9,90/0 Kristallwasser. 

Erkennung. Die wasserige Liisung (0,5 g + 10 ccm) gibt die Reaktionen des Phenyl
dimethylpyrazolons (Rotfii.rbung mit Eisenchloridlosung, Griinfii.rbung mit Salpetriger Saure 
u. a.), femer die Reaktionen der Kakodylsaure (vgl. Natrium kakodylicum). 

Priljung. Die Bestimmung des t\rsengehaltes kann wie bei Natrium kakodylicum 
ausgefiihrt werden (s. Bd. II S. 1344). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie andere Kakodylverbindungen. 

Strychninum kakodylicum. Strychninkakodylat. (CH3)2AsO·OH,C21H22N202' Mol.

Gew.472. 
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WeiBes Pulver; in wasseriger Losung wird es zerlegt unter Abscheidung von Strychnin. 
Eine Losung von 1 g Strychninkakodylat erhii.lt man durch ~usammenbringen von 0,37 g Strych
ninsulfat und 1,05 g Natriumkakodylat in wasseriger Losung. 

Aufbewah'rUng. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Bei Tuberkulose als die EBlust befOrderndes Mittel zu 0,002 g bis 0,02 g 

taglich, subcutan. 

Aricyl (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist das Dinatriumsa.lz der Essigarsinsiiure, 
/OOONa 

CH2"-A.sO(OH)ONa. + H20. Mol.-Gew. 246. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von arsenigsa.urem Natrium auf chloressig
sa.ures Natrium. 

Eigenschajten. WeiBes Salzpulver, liislich in Wasser mit amphoterer Rea.ktion. In den 
Handel ko=t es in wasseriger Liisung in AmpulIen mit einem Geha.lt von 1 % (entsprechend 
0,00364 g Arsen in 1 ccm) und mit einem Geha.lt von 5 0/ 0 (entsprechend 0,0182 g Arsen in 1 ccm). 

E'I'kennung. Die Liisungen geben mit Oalciumchloridliisung einen weiBen Niederschlag 
von essiga.rsinsaurem Oalcium, der a.uf Zusatz von wenig Salzsaure wieder verschwindet. - Wird 
die Liisung nach Zusatz von Schwefelsaure und Salpetersaure eingedampft, einige Zeit erhitzt 
und mit Wasser verdiinnt, so lii,Bt sich in der Liisung da.s Arsen .mit Schwefelwasserstoffwasser 
oder mit Magnesiamischung nachweisen. 

AufbewahTUng. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. In der Tierheilkunde bei Schwii.che- und Entkraftungszustanden a.lIer Art. 

Folgen von "Vberanstrengungen, Abmagerung aus nerviiser Ursache, Stoffwechselkrankheiten. 
Nachkrankheiten von Maul- und Kla.uenseuche, FreBunlust usw. Fiir Kleintiere in Starke I (1 0/ 0), 

fiir GroBtiere in Starke II (5%). 

Natrium arsanilicum. Arsanilsaures Natrium. p-Aminophenylarsin
saures Natrium. Atoxyl (VER. CHEM. WERKE, Berlin-Charlottenburg} 
Soamin (BURROUGs, WELLOOME U. Co., London), Protoxil (A. MONFERINO) 
NH2 ·CeH4·As03HNa[I,4] +4H2 0. Mol.-Gew.311. 

Da'f'stellung. Arsanilsii.ure (p-Aminophenylarsinsaure, NEil· 0el4·As0aH2) 

wird erhalten durch Erhitzen vonAnilin mitArsensii.ure aufl90bis2000 : CeH5NEiI + AS04HS 
= NEil· C6H4· AsOaEil + H20. Nach dem Abkiihlen wird die Masse mit Natriumcarbona.tlosung 
neutralisiert, die Losung filtriert und mit Salzsii.ure versetzt. Die auskristallisierte Arsanilsii.ure 
wird abgesogen und aus Wasser umkristallisierb. Das (saure) Natriumsalz erhalt man lions der 
Sii.ure durchZusammenbringen mit der berechneten Menge Natriumcarbonat in wasseriger Losung. 

Eigenschaften. Wei Bes, kristallinisches Pulver, Geschmack sauerlich, loslich 
in etwa 6 T. Wasser, leicht loslich in heiBem Wasser. An trockener Luft verliert es 
Kristallwasser. In wasseriger Losung zersetzt es sich beim Erhitzen allmahlich in 
Anilin und arsensaures Natrium. Beim vorsichtigen Erhitzen im Probierrohr ver· 
kohlt es unter Entwicklung von Knoblauchgeruch; in dem kalteren Teil des Probier
rohres seheidet sich ein dunkler glanzender Besehlag von Arsen abo 

E'f'kennung. Je 5 cem der wasserigen Losung (1 g + 20 ccm) geben mit Kupfer
sulfatlosung einen heligriinen, mit Queeksilberchloridlosung und mit Silbernitrat
losung einen weiBen, in Salpetersiiure losliehen Niedersehlag, mit Bromwasser einen 
wei Ben Niederschlag, der beim Schiitteln mit .Ather versehwindet. 

Die Losung von etwa 0,02 g arsanilsaurem Natrium in etwa 3 cem Salzsaure 
gibt nach Zusatz von etwa 0,2 g Calciumhypophosphit beim Erhitzen eine gelbe 
Farbung und naeh kurzer Zeit einen gelben Niederschlag. (Bei Gegenwart von Arse
niger Saure oder Arsensaure ist der Niederschlag mehr oder weniger braunlich.) Zur 
Unterscheidung von acetylarsanilsaurem Natrium (Arsacetin) dient fol· 
gende Probe: 

Die Losung von 0,02 g arsanilsaurem Natrium in 2 ccm Wasser und 4-5 Tr. 
Salzsaure wird mit etwa 0,05 g Natriumnitrit versetzt. Nach Zusatz von 3-4 ccm 
Natronlauge gibt das Gemisch mit einer J.Josung von etwa 0,02 g ,B-Naphthol in 
3-4 Tr. Natronlauge und 2-3 ccm Wasser eine Rotfarbung. Die Acetylverbin
dung (Arsacetin) gibt bei der gleichen Probe eine Gelbfarbung. - Die wasserige Lo-
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sung (0,1 g + 5 ccm) gibt mit einigen Tropfen Chlorkalklosung eine orangerote Fir· 
bung, mit mehr Chlorkalklosung einen gel ben Niederschlag (Natriumkakodylat und 
Natriummethylarsinat geben keine Farbung). 

Prilfung. Je 10 ccm der wasserigenLosung (1 g + 20 ccm) diirfen nach Zusatz 
von etwa 2 ccm Salpetersaure nicht verandert werden: a) durch Bariumnitratlosung 
(Sulfate), - b) durch Silbernitratlosung (Chloride), - c) die wasserige Losung (0,5 g 
+ 10 ccm) darf nach Zusatz von etwa 2 ccm Salzsaure durch Schwefelwasserstoff
wasser nicht verandert werden (Arsenige Saure, Schwermetalle), - d) diewasserige 
Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch eine Mischung von 5 Tr. Magnesiumsulfat
losung, 10 Tr. Ammoniumchloridlosung und 3 ccm Ammoniakfliissigkeit inne~halb 
2 Stunden nicht verandert werden (Arsensaure). 

Gehaltsbestimmung. Beim Trocknen bei 105 0 (!) darf arsanilaaures Na
trium nicht weniger ala 21,6 und nicht mehr ala 23,2% an Gewicht verlieren (rich
tiger Kristallwassergehalt). 

Etwa 0,2 g arsanilsaures Natrium werden in einem Glasbecherchen (s. S. 78 
Abb. 64) genau gewogen und in einen KJELDAHL-Kolben (s. u. Nitrogenium Bd. II) 
von 100-200 ccm gebracht. Nach Zusatz von etwa 10 ccm konz. Schwefelaaure und 
etwa 20 Tr. rauchender Salpetersaure wird der Kolben im Luftbad eine Stunde lang 
erhitzt, so daB die Mischung eben siedet. Nach dem Erkalten spiilt man den Inhalt 
des Kolbens mit etwa 50 ccm Wasser in einen Stehkolben von 200-300 ccm und 
verjagt das Wasser wieder durch Erhitzen. Nach dem Erkalten werden noch ein
mal 50 ccm Wasser zugesetzt und wieder verdampft, bis Schwefelsauredampfe auf
treten. Die erkaltete Fliissigkeit wird mit 10 ccm Wasser verdiinnt, wieder abo 
gekiihlt und mit einer Losung von 2 g Kaliumjodid in 5 ccm Wasser versetzt. Dann 
wird noch so viel Wasser hinzugefiigt (etwa 20-25 ccm), daB der entstandene Nieder. 
schlag sich gerade wieder lOst. Nach halbstiindigem Stehen wird das ausgeschiedene 
Jod mit l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung titriert ohne Indikator, bis zum Verschwin
den der Gelbfitrbung; es miissen 12,9 bis 13,1 ccm l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung 
verbraucht werden (fiir 0,2 g arsanilsaures Natrium) ==0 24,1 bis 24,6% Arsen (1 ccm 
l/lO"n-Natriumthiosulfatlosung = 3,75 mg As). 

Anmerkung. Durch das Erhitzen mit Schwefelsii.ure und Salpetersaure wird 
Arsensaure gebildet, die in stark saurer Losung aus Jodwasserstoff die ii.quivalente Menge Jod 
frei macht: HaAs 0 4 +2HJ = HaAsOa +2J + H20. 

Das zweimalige Verdiinnen mit Wasser und Wiedereilldampfen hat den Zweck, die Nitrosyl
schwefeIsaure, die sich gebildet hat, und die aus Jodwasserstoff ebenfalls Jod frei machen wiirde, 
zu zerlegen. Die Nitrosylschwefelsaure laBt sich rascher durch einen Zusatz von etwas 
Ammoniumsulfat beim Eindampfen beseitigen. Stii.rkelosung lii.Bt sich als Indikator in dcc 
sehr stark sauren Losung nicht verwenden, der Umschlag von Gelb in Farblos ist aber auch 
sehr deutlich. 

Nach Rupp und LEHMANN lii.13t sich die Gehaltsbestimmung rascher nach folgendem 
Verfahren ausfiihren: 0,2 g arsaniIsaures Natrium werden mit 10 ccm konz. Schwefelsaure auf 
etwa 700 erwarmt, dann mit 1 g gepulvertem Kaliumpermanganat in kleinen Anteilen und schlie13. 
lich ebenso mit 5-10 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung versetzt, bis die L5sung wasserhell ist; 
dann setzt man 20 ccm Wasser zu, kocht 10-15 Minuten, setzt weitere 50 ccm Wasser und nach 
dem Erkalten 2 g Kaliumjodid hinzu und titriert nauh 1 Stunde mit Iho·n-Natriumthiosulfat
losung ohne Stii.rkelosung. In gleicher Weise la13t sich auch bei anderen organischen Verbindungen 
die Bestimmung des Arsengehaltes ausfiihren. 

Au[bewahf'Ung. Sehr vorsichtig, in dichtschlie13enden Glasstopfenglasem, da es 
leicht KristalIwasser verliert. 

Anwendung. Als verhii.ltnisma13ig ungiftige Arsenverbindung an Stelle von Arseniger 
Saure, am besten subcutan oder intravenos, aber auch innerlich, auch zusammen mit Eisen. 
Es dient besonders zur Bekampfung der Schlafkrankheit in den Tropell und gegen Syphilis, auch 
bei Haut- und Bluterkrankungen. AIs Einzelgaben bei subcutaner Anwendung gelten 0,05 bis 0,2 g, 
gro13te Einzelgabe 0,2 g (Germ.). Nach KOOH werden auch gro13ere Gaben, bis 0,5 g vertragen, 
besonders bei Syphilis sind ziemlich gro13e Gaben zweckma13ig. Bei gro13eren Gaben als 0,5 g sind 
nicht selten Erblindungen als Nebenwirkung beobachtet worden. . 

Da sich die wii.sserigen Losungen von arsanilsaurem Natrium allmahlich zersetzen - kon. 
zentriertere schneller aIs verdiinntere - sind die Losungen stets frisch zu bereiten. Vor dem 
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Gebrauch solI man die erforderliche Menge der Losungen 1-2 Minuten auf offener Flammekochen. 
Auch nur schwach gelb gefarbte Losungen sind unbrauchbar. Nach MONFERINO sind die Losungen 
bei hochstens 60 bis 650 nach TYNDALL keimfrei zu machen. 

Argentum arsanilicum. Arsanilsaures Silber. p-Aminophenylarsinsaures Sil
ber. Silberatoxyl. Argatoxyl (VEIt. OHEM. WERKE, Charlottenburg). 
C6H 4 (NH2)AsOaHAg. Mol.-Gew. 324. 

Eigenschajten. Farbloses Kristallpulver, in Wasser unloslich, loslich in verd. Salpeter
saure. Es enthalt 25% Arsen und 33% Silber. 

Erkennung. Beim Erhitzen verhalt es sich ahnlich wie arsanilsaures Natrium. Die 
Losung in veld. Salpetersaure gibt mit Salzsaure einen weiJ3en Niederschlag von Silberchlorid; 
das Filtrat gibt beim Erhitzen mit Salzsaure und Calciumhypophosphit einen gelben Niederschlag. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Bei gonorrhoischen und septischen Erkrankungen in Olemulsion 1: 10. 

intramuscular zu 0,5 bis 0.75 g taglich. 

Hydrargyrum arsanilicum. Mercuriarsanilat. Arsanilsaures Quecksilberoxyd. 
Atoxyl- Quecksilber (VER. CHEM. WERKE, Berlin-Charlottenburg). Asiphyloder 
Aspiroehyl (MAMELI u. CIUFFO). Atofixil (A. MONFERINO), Atyroxyl, ist das Queck
silberoxydsalz del' p-Aminophenylarsinsaure, [NH2C6H4,AsO(OH)O]2Hg. 
Mol.·Gew. 632. 

Darstellung. Durch Umsetzen vonN a tri um ars an i la t mit Que c ks il b erc hI ori d in. 
wasseriger Losung. Der weiJ3e Niederschlag wird mit Wasser ausgewaschen und getrocknet. 

Eigenschajten. WeiJ3es Pulver, unloslich in Wasser, loslich in Salzsaure und in Lo. 
sungen von Natriumchlorid und anderen Halogenalkalisalzen. An der Luft farbt es sich allmah
lich grau. Beim Erhitzen verkohlt es ohne zu schmelzen und verbrennt ohne Ruckstand. Es cnt
halt 23,7% Arsen und 31,6 % Quecksilber. 

Erkennung. Beim Schutteln mit verd. Natronlauge bildet sich gelbes Quecksilberoxyd; 
die von diesem abfiltrierte alkalische Fliissigkeit gibt die Erkennungsreaktionen des Natrium
arsanilats (s. Natrium arsanilicum). 

Prufung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Ruckstand hinterlassen. Die Be
stimmung des Arsengehaltes kann nach dem unter Natrium arsanilicum angegebenen Ver
fahren a,usgefuhrt werden. 

Aufbewahrung. 8ehr vorsichtig. vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegen 8yphiliB, subcutan beginnend mit 0,005 g, steigend auf 0,1 g, in 

Verreibung mit OlivenOl (oder einem anderen fetten 01) 1 + 9. 

Natrium acetylarsanilicum. Acetylarsanilsaures Natrium. Acetyl-p
aminophenylarsinsa ures N a tri urn. Ar!'acetin (FARBWERKE HOCHST} 

CHaCO·NH·C6H4 ·As03 HNa [1,4] + 4 H 2 0. Mol.-Gew.353. 
Darstellung. Durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid. (CHaCO)20. auf Arsanil. 

saure entsteht Acetylarsanilsaure, die mit Natriumcarbonat in das saure Natriumsalzc 
ubergefiihrt wird. 

Eigenschajten. WeiJ3es kristallinisches Pulver, loslich in 10 T. kaltem, in 
3 T. siedendem Wasser. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier schwach. 

Erkennung. Beim Erhitzen im Probierrohr verhalt es sich wie arsanilsaure& 
Natrium (s. d.). Die wasserige Losung (0,5 g + 5 ccm) gibt mit Silbernitratlosung 
einen weiJ3en Niederschlag, loslich in Salpetersaure. Beim Erwarmen von 0,2 g acetyl. 
arsanilsaurem Natrium' mit 5 ccm Weingeist und 5 cern konz. Schwefelsaure t:dtt 
del' Geruch des Essigathers auf. - Die Losung von etwa 0,02 g acetylarsanilsaurem 
Natrium in etwa 3 ccm Salzsaure gibt nach Znsatz von etwa 0,2 g Calciumhypophos
phit beim Erhitzen einen gelben Niederschlag. (Bei Gegenwart von Arseniger Saure
oder Arsensaure ist der Niederschlag mehr oder weniger braunlich.) Zur Unter
scheidung von arsanilsaurem Natrium dient ferner die Probe mit Natriumnitrit und: 
p.Naphthol (s. arsanilsaures Natrium). 

Priifung. a} Wil'd die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) mit 5 ccm Salpeter
saure versetzt, so dad das Filtrat durch Silbernitratlosung hochstens schwach opali-
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sicrend getriibt werden (Chloride). - b) Wird die wasserige Losung (1 g + 10 o~m) 
mit 5 oom Salzsaure versetzt, so darf das Filtrat duroh Sohwefelwasserstolfwasser 
nioht veriindert werden (Arsenige Saure, Sohwermetalle). - c) Die wasserige Losung 
(0,5 g + 10 o~m) darf duroh eine Misohung von 5 Tr. Magnesiumsulfatlosung, 10 Tr. 
Ammoniumohloridlosung und 300m Ammoniakfliissigkeit innerhalb 2 Stunden nioht. 
verandert werden (Arsensaure). 

Gehaltsbestimmung. Beim Trooknen bei 105 0 (!) darf es nioht weniger ala 
18,7 und nioht mehr als 20,5% an Gewioht verlieren (riohtiger Kristallwassergehalt). 

Die Bestimmung des Arsengehaltes wird in gleioher Weise ausgefiihrt wie 
beim ars anils a uren N a tri um (s. S. 573). Fiir 0,2 g aoetylarsanilsaures Natrium 
miissen 11,3 bis 11,6oom l/lO·n-Natriumthiosulfatlosung verbrauoht werden = 21,2. 
bis 21,7% Arsen. Germ. 6 s. Bd. II S. 1343. 

Aufbewah'I'Ung. Sehr yorsichtig. 
Anwendung. Wie arsanilsaures Natrium, vor dem es den Vorzug geringerer Giftigkeit 

hat. Subcutan oder mtravenos in Gaben von 0,3 bis 0,45 g (in wa~seriger Losung 1: 10). Bei Stoff
wechselerkrankungen, Anamie u. a. geniigen geringere Gaben, 0,1 g bis @,3 g, bei Riickfallfieber 
erst 0,2 g, dann 0,5 g. Innerlich bei Erwachsenen 0,03 g drei- bis viermal taglich, bei Kindem 
0,03 g zweimal taglich. GroBte Einzelgabe 0,2 g (Germ.). Nicht anzuwenden bei Nerven
erkrankungen und schon bestehenden Augenerkrankungen, sowie in Fallen, in denen infolge 
Anwendung von anorganischen Arsenverbindungen eine Uberempfindlichkeit zu befiirchten ist. 

Hectine (MOUNEYRAT) ist benzolsulfon-p - aminophenylarsinsaures Na
trium, C6HsS02NH· CsI4AsO(OH)ONa. 

Es wird erhalten durch Einwirkung von Benzolsulfonchlorid. C6HsS02CI, auf N atrium
arsanilat. Farblose Kristalle, in Wasser loslich. 

Anwendung. In Frankreich wie Natriumarsanilat, Yor dem es keine Vorziige besitzt. 

Salvarsanpraparate. Siehe auoh Bd. II S. 1358. 

Salvarsan (FARBWERKE HOOHST) ist Diaminodioxyarsenobenzolhydrochlorid. 
[3]HCI.H2N"C H As-A C H /NH2 ·HCI[3]+2H2 0. Mol.-Gew.475. 

(4]HO/6 3[1]-[lj6 3'\.OH[4] 

Daf'steUung. DRP.224953. Durch Erhitzen von Phenol mit Arsensii.ure erhii.lt 
man p- Oxphenylarsinsaure, [4]HO,C6H4As03~[l], die durchSalpetersaure in m-Nitro-

p-oxyphenylarsinsii.ure, f~~~>C6H3As03~[l], iibergefiihrl wird. Durch Reduktion mit 
N atrium amalgam in methylalkoholischer Losung oder mit N atriumhydrosulfit wird die 

Nitrooxyphenylarsinsii.ure zur Aminooxyphenylarsinsaure, f!1~2g>C6H3As03H2[1], und 

diese weiter zu der Arsenoverbindung reduziert, indem sich nach Reduktion der Arsinsii.ure
gruppe, AS03~' die beiden As-Atome zweier Molekeln mit doppelter Bindung zusammen
legen. (Die Arsenoverbindungen entsprechen in ihrer Zusammensetzung den Azoverbindungen 
mit einem doppeltgebundenen Paar von N-Atomen.) Das Diaminodioxyarsenobenzol 
wird dann mit Salzsii.ure in das Hydrochlorid iibergefiihrt. 

Eigenschaften. Zartes, gelbes Pulver, in Wasser und Methylalkohol leioht 
loslioh, weniger leioht in Weingeist, unloslioh in Ather. Die wasserige Losung ist gelb 
und rotet Laokmuspapier. Mit Wasser balIt es sioh anfangs klumpig zusammen, es. 
kann dann aber leioht duroh Sohiitteln mit Glasperlen verteilt werden. An der Luft 
oxydiert es sioh sehr leioht; es kann deshalb nur in zugesohmolzenen Glasgefa/3en, 
aus denen die Luft duroh Wasserstoff oder andere indifferente Gase verdrangt ist, 
a.ufbewahrt werden. Bei der Herstellung der Losungen fiir Injektionen unter Zusatz. 
von Natronlauge wird duroh das Natriumhydroxyd zuerst das sohwerlOsliohe Di
aminodioxyarsenobenzol aus dem Hydroohlorid abgespaltet, das dann bei weiterem 
Zusatz von Natriumhydroxyd wieder in Losung geht, indem sioh eine wasserlosliohe 

N a tri um ver bind ung, ~!~>CSH3As = AsCsH3<~:!' bildet. Der Gehalt an 

Arsen, auf das wasserfreie Salz berechnet, betragt etwa 34 % , 
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E1'kennung. Wird die Losung von 0,1 g Salvarsan in etwa 1 cern Methylalkohol 
und etwa 1 cern Wasser mit 5 ccm 1 Ito-n-Silbernitratlosung versetzt, so entsteht eine 
tiefrote klare Fliissigkeit, in del' durch 5 ccm Salpetersaure ein braunlichgelber 
Nlederschlag hervorgerufen wird. Wird die Mischung im Wasserbad erwarmt, so 
wird del' Niederschlag rein weill und die Fliissigkeit gelb. Wird die Mischung dann 
zur ~o\.usfallung des iiberschiissigen Silbernitrats mit einigen Tropfen Salzsaure ver
setzt und filtriert, so gibt das Filtrat nach dem Ubersattigen mit Ammoniakfliissig
keit mit Magnesiamischung einen kristallinischen Niederschlag von Ammonium
Magnesiumarsenat. 

Priifung. a) 0,1 g Salvarsan mull sich in 5 ccm Wassel' vollstandig und klar 
lOsen. - b) Eine Mischung von 0,1 g Salval'san und 5 cern Zinnchloriirlosung 
(BETTENDORFF) darf innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen (an
organische Arsenverbindungen). Die Bestimmnng des Arsengehal tes kann nach 
dem unter Natrium arsanilicum angegebenen Verfahren ausgefiihrt werden. 

Anmerkungen. Da das Salvarsan nur in fiir den Gebrauch abgepaBten zugeschmol
zenen Glasriihren mit iridifferenter Gasfiillung in den Handel kommt, ist eine regelrechte Nach
priifung der Reinheit in der Apotheke fast ausgeschlossen. Die Priifung s kann mit del' Her
stellung der Liisungen verbunden werden. Praparate, die sich in Wasser nicht klar liisen, sind als 
zersetzt anzusehen und nicht abzugeben. Sehr wichtig ist die Priifung der Riihrchen auf 
Dichtigkeit, weil in undichten Riihren das Salvarsan durch Oxydation zersetzt und giftig ge
worden sein kann. Nach THOMS bringt man die durch Umwickeln mit Draht beschwerten 
Riihrchen in eine Saug£lasche unter Wasser, verschlieBt die Flasche mit einem Stopfen und saugt 
die Luft aus. Rohrchen, aus denen dann Blasen aufsteigen, sind zu verwerfen. Nach einiger 
Zeit laBt mall wieder Luft zntreten. In undichte Riihrchen tritt dann Wasser ein, das auch bei 
sehr geringer Menge an der Eintrittsstelle das Pulver anfeuchtet und zusammenballt. 

Aufbewah1'ung. Sehr vorsichtig. in zugeschmolzenen Glasrohren mit indifferenter 
Gasfiillung. 

Anwendung. Bei allen Formen der Syphilis, ferner bei Malaria, Recurrens, Framboesie 
und anderen tropischen Infektionskrankheiten, ferner bei Hautkrankheiten, bei Milzbrand, Schar
lach u. a., in tra venos und in tram uskular (nicht subcutan), auch bei Tierkrankheiten, besonders 
bei Milzbrand, bei afrikanischer Rotzkrankheit und vor allem bei der Brustseuche der Pferde. 
Bei Mannern durchschnittlich 0,4 bis 0,5 g, bei Frauen 0,3 g bis 0,4 g, bei schwachlichen 
Patienten 0,2 bis 0,3 g, bei Kindem bis 0,2 g, bei Sauglingen 0,02 bis 0,05 g. Intramuskular 
laBt es sich auch in Anreibungen mit 01 (1: 10 Oleum Olivarum oder Amygdalarum) anwenden. 
Es laBt sich ferner auch rektal in Suppositorien oder besser als Klysma anwenden, wenn In
jektionen sich nicht ausfiihren lassen. Bei Ulzerationen kann es auf das Geschwiir aufgestreut 
oder in Glycerin (1: 10) geliist aufgepinselt werden, besondels bei Anginen und Stomatiden. 
Als Nebenwirkungen sind beobachtet worden: Fieber (am haufigsten), Schiittelfrost, Kopf
schmerzen, Magen- und Darmstiirungen, Exantheme, Gehiir- und Sehstorungen, selbst Todesfalle. 
Die Nebenwirkungen werden zum Teil dem Gehalt des destillierten Wassers an Bakterien zu
geschrieben. Bei dem gewiihnlichen Verfahren der Sterilisation werden die Bakterien zwar ab
getiitet, ihre Inhaltsstoffe (Toxine) bleiben erhalten und kiinnen noch schadliche Wirkungen aus
iiben. Aus diesem Grunde ist zur Herstellung von Salvarsanlosungen frisch redestilliertes 
Wasser zu verwenden. C. SCHINDLER verwendet Verreibungen von Salvarsan mit Jodipin. 

Salvarsan-Natrium (FARBWERKE ROCHST) ist die Dinatriumverbindung des 

D• • d' b 1 [3]H2N"C R A A C H /NH2[3] G IsmlllO IOxyarseno enzo s, [4]NaO/ 6 3[1]: d] 6 3 "ONa[4] Mol.- ew.410, 

vermischt mit Natriumchlorid. Del' Gehalt des Gemisches ist so eingesteUt, 
daB 1,5 T. Salvarsan-Natrium 1 T. Salvarsan entsprechen. Die wasserige Lo
sung des Salvarsan-Natriums ist del' mit Hilfe von Natronlauge hergesteUten Salv
arsan-Losung gleich. 

Eigenschaften. Feines goldgelbes Pulver von eigenartigem Geruch, leicht 
loslich in Wasser. An del' Luft wird es ebenso wie Salvarsan sehr leicht oxydiert 
unter Bildung von stark giftigen Verbindungen; es nimmt dabei eine dunklere 
bis braune Farbung an und wird nahezu unloslich. In zugeschmolzenen Glasrohren 
(Ampullen) mit indifferenter Gasfiillung ist es haltbar. Auch in wasseriger Losung 
wird es leicht oxydiert. Arsengehalt etwa 20 % , 
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Ef"kennung. Die wiisserige Losung blaut Lackmuspapier, sie gibt mit wenig 
Salzsaure einen gelben Niederschlag, der sich bei weiterem Zusatz von Salzsiiure 
wieder auflost. Beim Erhitzen hinterliiBt es einen Riickstand, der die Flamme gelb 
farbt und dessen wasserige Losung Lackmuspapier blaut. 

pf"ufung. Das Salvarsannatrium muB rein goldgelb gefarbt sein. 0,2 g miissen 
sich in 5 cem Wasser vollstandig und klar auflosen. Die Rohrchen sind, wie unter 
Salvarsan angegeben, auf ihre Dichtigkeit zu priifen. 

Aufbewah'rUng. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Salvarsan, vor dem es erhebliche Vorteile hat, in Gaben, die das 

anderthalbfache von denen des Salvarsans betragen. Die Losung wird mit frisch destilliertem 
Wasser und mit Losungen von Natriumchlorid 0,4 g: 100 g hergestellt und ist sofort zu Vel'. 
brauchen. Die NatriumchloridlOsung ist ebenfalls mit frisch destilliertem Wasser herzuBtellen 
und durch Kochen keimfrei zu machen. Zur Herstellung del' Salvarsanlosung muB sie wieder 
auf gewohnliche Temperatur abgekiihlt werden. 

Neosalvarsan (FARBWERKE HOCHST) ist Dlamlnodioxyarsenobenzolmonome

thansulUnsaures Natrium, eine Verbindung von Diaminodioxyarsenobenzol 
mit Formaldehydnatriumsulfoxylat, 

[3]HsN"C H As A C H /NHCH2 0SONa{3] . ht 't' . diff t S [4] HO/ 6 3 = S 6 3"-.OH[4] ,vermlsc Dl1 ememm eren en alz. 
[1] [1] 

Der Arsengehal t betriigt etwa 20%. 1,5 g N eosal varsan entsprechen 1 g Sal. 
varSan. 

Daf"steUung. Durch Einwirkung von Formaldehydnatriumsulfoxylat auf Sal. 
varsan und "Oberfiihrung del' dadurch entstehenden Diaminodioxyarsenobenzohnonomethan. 
sulfinsaure in das Natriumsalz, DRP. 245756. 

Eigenscha[ten. GelbIiches Pulver, Geruch eigenartig, in Wasser sehr leicht 
losIich, unlosIich in absolutem Alkohol und in Ather. Die wiisserige Losungist neutral 
oder nahezu neutral. In der wasserigen Losung wird es ebenso leicht wie Salvarsan 
oxydiert. 

Ef"kennung. Die "Wiisserige Losung (0,1 g + 5 ccm) gibt mit einigen Tropfen 
verd. Salzsaure einen gelben Niederschlag; wird die Mischung erhitzt, so wird 
Schwefeldioxyd gebildet und der Dampf blaut KaIiumjodatstarkepapier. Beim 
Verbrennen hinterliiBt es zum Unterschied von Salvarsan einen Riickstand, der 
die Flamme gelb farbt. 

pf"iifung. 0,2 g Neosalvarsan mussen sich in 5 ccm Wasser klar IOsen. Die 
Losung muB neutral oder hochstens ganz schwach alkaIisch sein. Sie darf durch 
einige Tropfen Natriumcarbonatlosung nicht getriibt werden (Unterschied von Sal. 
varsan). Die Rohrchen sind auf ihre Dichtigkeit zu priifen (s. u. Salvarsan, An· 
merkung zur Priifung). 

Aujbewah'rUng. Sehr vorsichtig, in zugeschmolzenen Glasrohren. 
Anwendung. Wie Salvarsan in travenos und in tramuskular in Gaben, die das andert· 

halbfache von denen des Salvarsans betragen. Es kann auch sub cut an angewandt werden. 1 g N eo· 
salvarsan gibt mit 22 ccm Wasser eine dem Blut isotonische Losung, smrkeI' verdiinnte Losungen 
sind mit einer Losung von 0,4 g Natriumchlorid in 100 g Wasser herzustellen. Fiir die intraveniise 
Injektion sind auf je 0,15 g Neosalvarsan 25 ccm Wasser zu nehmen, fiir die intramuskulare In. 
jektion sind auf je 0,15 g Neosalvarsan etwa 3 ccm Wasser zu nehmen. Die Losungen sind 
wie beim Salvarsan mit frisch redestilliertem Wasser herzustellen. Die Losungen miissen 
sofort verbraucht werden. Bei del' Behandlung mehrerer Patienten ist fiir jeden die LOsung 
gesondert frisch herzustellen. Die Losungen diirfen nicht zu viel geschiittelt werden, damit keine 
Oxydation durch den Sauerstoff del' Luft eintritt. 

AlB durchschnittliche Einzeldosis kommen fiir Manner 0,6-0,75 g NeoBalvarsan, fiir Frauen 
0,45-0,6 g Neosalvarsan und fiir Kinder, je nach dem Alter, 0,15-0,3 g NeoBalvarsan in Betracht. 
Bei Sauglingen sind Dosen von 0,05 g Neosalva.rsa.n zu wahlen. 

Als hochBte Einzeldosis Bollen bei Mii.nnern 0,9 g, bei Fra.uen 0,75 g Neosalvarsan nicht 
iiberschritten werden. Die Behandlung darf nicht von vornherein mit diesan hohen Dosen be-
ginnen. 

Hager, Handbuch. I. 37 
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Salvarsanlosung zur intravenosen Anwendung wird wie folgt bereitet: In einem 
sterilen 250 ccm.Glaszylinder mit Stopsel werden 50 ccm frisch aus Jenenser Hartglasapparaten 
destilliertes Wasser (von 50°) mit 0,5 g Salvarsan bis zur Lasung g~schiittelt, mit knapp 1 ccm 
NatronIauge neutralisiert und mit 0,8 0/ oiger Kochsalzlosung auf 250 ccm aufgefiillt. Wenn notig; 
sind zur Erzielung einer vollig blanken Losung noch 2-3 Tropfen Natronlauge zuzufiigen. 

Die Salvarsanlosungen sind stets frisch zu bereiten. Bei der Darstellung der In· 
jektionsfliissigkeit ist unbedingt darauf zu achten, daB das Salvarsan zuerst durch Schiitteln mit 
Glasperlen in wenig destilliertem Wasser (nicht KochsalzlOsung) vollstandig gelost ist, und 
daB die LOsung auch in der Durchsicht keinerlei ga11ertartige, tropfenformige Partikelchen mehr 
erkennen laBt, bevor die Natronlauge zugefiigt wird. Die Lauge wird nicht allmahlich, sondem 
in einem Zuge der Losung zugetropft. Der hierdurch entstandene Niederschlag muB ebenfalls 
erst wieder vollstandig gelOst sein, bevor man die alkalische, konzentrierte Salvarsanlosung mit 
0,5 0/ oiger Natriumchloridlosung weiter verdiinnt. UnerlaBliche Bedingung ist chemisch reines 
Natriumchlorid und reinstes destilliertes Wasser. Gewohnliches Kochsalz oder Brunnenwasser 
ist ebenso ungeeignet, wie die offizinelle 0,8 0/ oige physiologische Kochsalzlosung, die Natrium
carbonat enthalt. Alte Reste, angebrochene Ampullen usw. diirfen nie weiter verarbeitet werden, 
ebenso sind zersprungene Glasperlen, rissige oder sonst nicht vollkommen glatte und blanke Glas
gefaBe zu vermeiden. 

Neosalvarsanlosungen brauchen nicht alkalisiert zu werden. Man hat nur das Pulver 
in steriler 0,4 0/ oiger Natriumchloridlosung aufzulasen (Aqua redestilL s. S. 488), und hat dann 
sofort eine gebrauchsfertige Infusionslasung. - Werden, was von manchen Klinikern bevorzugt 
wird, konzentrierte Neosalvarsanlosungen verordnet, so ist esnichtnotig, KochsalzlOsung 
anzuwenden. Man lOst eine Dosis des Praparats einfach in 5--15 ccm frisch redestillierten Wassers. 

LOsungen des Neosalvarsans darf man unter keinen Umstanden stehen lassen oder gar auf· 
bewahren. Man muB dieselben sofort nach Herstellung injizieren, da sie sich noch leichter 
als die Losungen des Salvarsans oxydieren. 

Offnen der Ampullen. Der Inhalt von Ampullen, die auf dem Transport beschadigt 
wurden, darf nicht beniitzt werden. 

Durch Abreiben mit einem alkoholgetrankten Wattebausch wird zuerst die Glaswandung 
keimfrei gemacht, und dann der noch etwas feuchte Hals der Ampulle mit einer durch die Flamme 
gezogenen Feile dort, wo er breiter werdend auf dem Ampullenkorper aufsitzt, ein wenig eingeritzt. 
Die Feile ist nicht senkrecht zur Glaswand, sondern etwas geneigt anzusetzen. Alsdann nimmt man 
ein diinnes Glasstabchen, erhitzt dessen auBerstes Ende in der Spitze der Bunsen- oder Spiritus. 
£lamme zur Rotglut und driickt es nun £link auf die eingeritzte Stelle des Ampullenhalses auf. 
Das Resultat ist ein gerader, horizontal um den Hals verlaufender Sprung, der jetzt spielend leicht 
ein splitterloses Offnen der Ampulle gestattet. Manchmal springt zufolge der Warme und des 
dadurch bedingten Druckes der obere Halsteil auch schon von selbst glatt ab. 

Nach einem preuBischen MinisterialerlaB vom 19. Marz 1919 diirfen Salvarsan. 
IOsungen und andere Salvarsanzubereitungen nicht mehr in den Apotheken hergestellt werden. 
"Es muB denArzten iiberlassen bleiben, sich die Salvarsan1asung unmittelbar vor dem Gebrauch 
kunstgerecht mit frisch destilliertem Wasser selbst herznstellen und sogleich nach der Losung 
einzuspritzen. .. 

Isaak.Injektion. Injectio ISAAC. Nr. 1. Eine bei gewohnlicher Temperatur starre, in 
der Handwarme fliissig werdende Fett-Ol-Suspension von Salvarsan, bestehend aus einer Mischung 
von siiBem Mandelol mit tierischem Fett und 0,11 bzw. 0,22 Salvarsan. Nr. 2. Eine schwach 
saure, wasserige Losung von 0,11 bzw. 0,22 Salvarsan in 2,2 bzw. 4,4 Wasser. Die Praparate 
sollen steril und haltbar scin. 

Silbersalvarsan (FARBWERXE HOCHST) ist das Natriumsalz einer Silberverbindung 
des m-Diamino-p-dioxyarsenobenzols (des Salvarsans). Es enthalt etwa 20-21 % Arsen 
und 13-14% Silber. 

Eigenschaften. Braunschwarzes Pulver, klar IOslich in Wasser, die wsung reagiert 
alkalisch. UnIoslich in Weingeist. Durch Oxydation an der Luft wird es rasch zersetzt und da
durch giftig. Die Zersetzung ist zunachst auBerlich nicht erkennbar, erst nach einiger Zeit andert 
sich die Farbe des Pulvers. Zersetztes Silbersalvarsan lOst sich auch nicht mehr klar in Wasser. 
Es kommt deshalb in zugeschmolzenen Ampullen in den Handel. 

Erkennung. 0,05 g Silbersalvarsan werden in einem Schalchen mit 5 Tr. Wasser be
feuchtet, vorsichtig mit 2 ccm rauchender Salpetersaure versetzt und die Mischung auf dem Wasser
bad zur Troekne verdampft. Die filtrierte Losung des Riickstandes in 2 ccm Wasser farbt die 
Flamme gelb und gibt mit einigen Tropfen Salzsaure eine Fallung von Silberchlorid. Die von dem 
Silberchlorid abfiltrierte Fliissigkeit gibt mit 1 ccm Ammoniakfliissigkeit und 3 cem Magnesia
mischung einen Niederschlag von Ammoniummagnesiumarsenat. - Wird die Losung von 0,01 g 
Silbersalvarsan in 1 ccm Wasser mit 3 Tr. Salzsaure versetzt und aufgekocht, so tritt Triibung und 
Gelbfarbung der Mischung ein. Das abgekiihlte Filtrat wird nach Zusatz von 2 Tr. Natriumnitrit
lOsung und 0,5 g Natriumcarbonat durch 5 Tr. Resorcinlosung (1 + 9) rot gefarbt. 



Arsenum (Organisehe Arsenverbindungen). 579 

Aufbewahrung. Sehr vorsiehtig, in zugesehmolzenen Glasrohren. 
Anwendung. Bei Syphilis in Gaben von 0,05-0,3 g, gelOst in 15-20 oem redestilliertem 

Wasser. NatriumohloridlOsung ist zur Verdiinnung nioht geeignet. 
Herstellung del' Losung. (Naoh Angaben der FARBWERKE H6cHST.) Das feine 

Pulver ballt sioh, wenn der Inhalt einer Ampulle auf einmal ins Wasser gesohiittet wird, leioht zu
sammen und haftet dann in kleinen Teilohen an den Wanden des GefaBes. Das Auflosen in der 
Spritze ist deshalb unzweokmaBig. Man lOst Silbersalvarsan ohne Anwendung von Warme in 
einem kleinen sterilen Kolben, indem man zunaohst die benotigte Menge sterilen Wassers (Aqua 
bisdestillata) hineingieBt und das Pulver dann naoh und naoh duroh wiederholtes leiohtes Klopfen 
an der sohrag gehaltenen geoffneten Ampulle auf die Oberflaohe des Wassers sehiittet. Die ein. 
zelnen Teilohen verteilen sieh auf diese Weise sohwimmend auf dem Fliissigkeitsspiegel und gehen 
von dort raseh und vollkommen in Losung. Zu aller Sioherheit filtriert man die Losungsfliissigkeit 
duroh einen kleinen, vorher mit sterilem Wasser gut durohgespiilten, ausgekoohten Wattebausoh. 

Der Arzt darf die Anfertigung der Silbersalvarsanlosungen dem Apotheker nioht iiberlassen 
(MinisterialerlaB yom 19.3. 1919). Die anzuwendende Einzelgabe ist deshalb fUr jeden einzelnen 
Kranken unmittelbar vor dem Gebrauoh frisoh aufzulosen. Ein Aufbewahren oder Stehenlassen 
der Losung ist unstatthaft, da Zersetzung eintritt. Die Anwendung einer nieht einwandfreien 
Losung ist mit sohwersten Gefahren fiir den Patienten verbunden. 

Konzentration der Losungen. Zur Herstellung der Losungen verwendet man doppelt 
destilliertes Wasser, und zwar auf je 0,1 g Silbersalvarsan mindestens 10 eom Losungsfliissigkeit_ 
Verdiinntere Losungen (0,1 g auf 15 oom) werden ansoheinend von manohen Patienten besser ver
tragen. 1m allgemeinen geniigt eine Losung in 20 oom fUr die groBe Mehrzahl der Einspritzungen 

Neosilbersalvarsan (FARBWERKE H6cHST) ist eine molekulare Verbindung von Silber
salvarsan mit Neosalvarsan. 

Eigenschaften und El'kennung. Es wird viel weniger leieht oxydiert als Neosalvarsan. 
Braunsohwarzes Pulver, das sioh in Wasser auBerordentlieh leioht lOst, nooh leiehter als das Silber
salvarsan. Die Losung ist vollkommen klar und zeigt sohwaeh alkalisohe Reaktion. 

Wahrend Losungen von Neosalvarsan in 48 Stunden um das 6-7faohe giftiger werden 
konnen, findet sioh bei einer Losung von Neosilbersalvarsan innerhalb dieser Zeit nur eine ganz 
geringe Zunahme der Giftigkeit. Wahrend Silbersalvarsan innerhalb 24 Stunden ausfallt, halten 
sioh die Losungen von Neosilbersalvarsan ohne Triibung oder Ausfallung 48--72 Stunden. Der 
As·Gehalt betragt etwa 20 0/ 0, der Gehalt an Ag etwa 6%. 

Beim Einleiten von Kohlendioxyd in die wasserige Losung (1 : 30) von Neosilbersalvarsan 
entsteht kein Niedersehlag, wahrend bei Silbersa]varsanlosungen sofort eine Ausfallung erfolgt. 

Kooh~ man das Gemisoh aus einer Losung von 0,1 g Neosilbersalvarsan in 1 eom Wasser. 
5 Tr. Salzsaure und 200m starker Salpetersaure 3 Minuten lang, so entsteht ein weiBer, in Am
moniakfliissigkeit lOslioher Niedersohlag. Das gel be Filtrat davon liefert die Natriumflammen
reaktion und, mit Ammoniakfliissigkeit bis zur Rotfarbung versetzt, mit 300m Magnesiamisohung 
allmahlioh eine kristallinisohe Ausseheidung, die gesammelt, mit verdiinnter Ammoniakfliissigkeit 
gewasehen und darauf in Salzsaure gelOst, mit Zinnohloriirlosung beim Erwarmen einen braunen 
Niedersehlag bildet. In einer Losung von 0,05 g Neosilbersalvarsan in 300m Wasser ruft loom 
Salzsaure eine braunliohe Fallung hervor, die beim Aufkoohen der Fliissigkeit gelb wird. Die dabei 
entweiohenden Dampfe blauen voriibergehend Kaliumjodatstarkepapier. Die Halfte des ab
gekiihlten Filtrates wird naoh Zusatz von 2 Tr. NatriumnitritlOsung und 0,5 g Natriumoarbonat 
mit 5 Tr. ResoroinlOsung (1 + 9) rot gefarbt. Der Rest des Filtrates gibt mit fuohsinsohwefliger 
Saure allmahlioh eine rotviolette Farbung. 

Bei Luftzutritt, auoh infolge von kleinsten Spriingen im Glas, wird es bald zersetzt und 
daduroh giftiger. Rein auBerlioh ist dieser Vorgang zunaohst nioht siehtbar, erst mit der Zeit ver
andert sioh die Farbe des Pulvers. 

Unzersetztes Neosilbersalvarsan zeigt im mikroskopisehen Bilde ein optisoh leeres Gesiohts
feld bei starker und sohwaoher VergroBerung; es finden sioh nur allerfeinste Partikelohen. Zer
setztes Neosilbersalvarsan zeigt im mikroskopisohen Bilde Sohollen und Kiigelohen, die Losungen 
sind nioht mehr durehsiohtig, sondern zeigen eine mehr oder minder starke Opaleszenz oder rot
liohe Verfarbung an Stelle der iohthyolbraunen Farbe. Wenn irgendwelohe Zweifel bestehen, ob 
ein Praparat zersetzt ist, so hat man duroh die mikroskopische Untersuchung und das makrosko
pisohe Aussehen (Farbenton und Triibung der Losung) einen Anhaltspunkt dafiir, ob das Praparat 
einwandfrei ist; das ist fiir die Vermeidung von Nebenersoheinungen von Wiohtigkeit. 

Aufbewahrung. Sehr vorsiohtig, in zugesohmolzenen Glasrohren. 
Anwendung. Intravenose Injektionen zur Behandlung der Syphilis. Einzelgaben fiir 

Erwaohsene 0,2~,45 g in etwa 10-15 oem redestilliertem sterilem Wasser gelOst. Koohsab:
losung ist zur Verdiinnung nioht geeignet. 

Intramin (THE BRITISH DRUGG HOUSE LTD., London) ist Dioxydiaminopbenyldisulfid 
[3,4, J] NH2 · (OH)CsHaS, SCsH3 (OH)NH2[1, 4-, 5], also keine Arsen verbindung. Gelbes. 

37* 
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kristallinisches Pulver. Es wird in England als Ersatz fiir Salvarsan in oliger Anreibung 
intramuskular bei Syphilis angewandt in Gaben von 1 g in 10 ccm 01. 
Venarsan (THE INTRAVENOUS PRODUCTS Co., Denver, Col.), ein amerikanischer "Sal. 
varsanersatz". ist eine mit einem gelben Farbstoff versetzteLosung vonN atriumkakodylat. 
Eine Ampulle enthalt nach Angabe der FARBWERKE HOCHST 5,2 g der Losung mit 0,395 g 
krist. Natriumkakodylat. 

Arsalyt (FARBWERKE HOCHST) ist Bismethylaminotetraaminoarsenobenzol-Hydrochlorid 
CH;NH. (NH2)2CoH2As : AsCoH2(NH2)2NHCHa·4 HCI. 

Schwefelgelbes Pulver, wie Salvarsan nur in zugeschmolzenen Rohren haltbar. In Wasser 
mit saurer Reaktion loslich. 1m Handel in 5 C1/ oiger, mit Natriumbicarbonat versetzter Losung in 
Ampullen zu 8 und 10 ccm. - Anwendung. B~i Riickfallfieber. 

Arsan (DR. KLOPFER, Dresden-Leubnitz) ist eine Verbindung von Arsen trioxyd 

mit Glidin (Kleber). 
Braunliches, amorphes, in Wasser unlosliches Pulver. Arsengehalt 3,8--4,40/0' Nur in 

Tabletten im Handel. Jede Tablette enthiilt 0,002 gAs. Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie andere Arsenverbindungen. 

Arsylin (HOFFMANN-LA ROCHE u. Co., Basel) ist eine Arsen-Phosphor-EiweiBverbindung 
mit 0,1 % Arsen und 2,6 % Phosphor. GelblichweiBes Pulver, geruchlos, Geschmack schwach 
sauer, in Wasser unloslich. Anwendung. Als Roborans zu 1 g drei bis viermal taglich. Die 
Aufnahme solI erst im Darm erfolgen. 

Elarson (]'ARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist das Strontiumsalz einer Chlorarsinobehenol
saure, die durchEinwirkung vonArsentrichlorid aufBehenolsii.ure.C21H39 COOH, entsteht. 
Es kommt nur in Tabletten im Gewicht von etwa 0,07 g mit einem Gehalt von 0,5 mg Arsen und 
als Eisenelarson mit je 0,03 g Ferrum reductum und 0,5 mg Arsen in den Handel. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. Anwendung. Wie andere Arsenverbindungen. 
Erwachsene drei- bis fiinfmal tii.glieh 2 Tabletten, Kinder zwei· bis dreimal tiiglich 1 Tablette. 

Solarson (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Losung des Mono -Ammo
niumsalzes der Heptinchlorarsinsaure, CHa(CH2)4CCI:CHAsO(OH)ONH4' ill 
physiologiseher Natriumchloridlosung mit einem Gehalt von 1 % Heptinchiorarsinsii.ure. 1 cem 
der Losung enthii.lt 0,003 g Arsen. Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. Anwendung. Sub
eutan als Ersatz fiir die kakodylsauren Salze. 

Optarson (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Kombination von Solarson und 
Strychnin. Es enthaIt in 1 ccm Solarson (entsprechend 0,004 g As20 a) 0,001 g Strychnin
nitrat gelOst. Anwendung. Zur subcutanen Injektion bei Schwaehezustanden aller Art (Neur
asthenie, Kreislaufschwii.che, Chlorose, Anamie usw.). 

Argatoxyl ist eine 100/oige Aufsehwemmung von Silberatoxyl (siehe S. 574) in Olivenol. 
Arsaniimin ist ein fliissiges Arsen-Eisen-Pepsinsaccharat (mit 0,00760/0 Arsen). 
Arsenferratin (C. F. BOEHRINGER 11. SOHNE, Mannheim-Waldhof) ist Ferratin (s. u. 

Ferrum) mit 0,06% organisch gebundenem Arsen. Rotbraunes Pulver, fast geschmacklos, 
loslich in schwaeh alkalischem Wasser; durch Sauren wird es aus der Losung wieder gefallt. - An· 
wendung. Als Tonicum zu 0,25-0,50 g drei- bis viermal tiiglich. Tonomalare ist eine Kom
bination von Arsenferratin mit Chinin in Tabletten. Jede Tablette enthaIt 12 mg Eisen, 0,12 mg 
Arsen und 0,1 g Chinin. hydrochloric. 1-2 Tabletten 3--4mal taglich nach den Mahlzeiten. 

Arsenferratose ist eine wohlschmeckende, haltbare Losung von Arsenferratin, die 
0,3% Eisen und 0,003% Arsen enthalt. 

Arsenikseife zum Ausstopfen der Tiere. I. Arsenik 320,0, Kaliumcarbonat (gegliiht) 
120,0, Wasser 320,0 werden bis zur Auflosung erhitzt. Dann fiigt man Marseiller Seife klein
geschnitten 320,0 hinzu und setzt, nachdem diese aufgelost, hinzu: gepulverten Atzkalk 40,0, 
Campherpulver 10,0 g. Dient zum Bereiben der Innenseite del' Tierbii.lge, auch ala Zusatz zur 
Ausstopfmasse. 

II. Natriumarsenit 100,0, Wasser, heiBes 325,0, Seifenpulver 65,0, weiBer Bolus 465,0, 
Campherspiritus 45,0. Bereitung wie vorher. 

Arsenogen nennt E. SALKOWSKI ein Prii.parat, das etwa 16,40/0 Eisen, 2% Phosphor und 
140/0 Arsen in chemischer Verbindung mit Paranucleinsii.ure enthii.lt. 

Arsentriferrin (KNOLL u. Co., Ludwigshafen a. Rh.) ist eine Mischung von arsen
paranucleinsaurem Eisen und Triferrin (siehe u. Ferrum). Orangefarbenes, in verdiinnten 
Alkalien losliches Pulver, als allgemeines Tonicum empfohlen. Gehalt an Eisen etwa 14%, Arsen 
0,1 %, Phosphor 2,5%' 
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Arsentriferrol ist eine schwach alkalische, aromatisierte, alkoholhaltige 1,50/oige Lesung 
des Arsentriferrins. 

Arsoferrin enthalt 100/0 Glycerinphosphorsaure und 0,50/0 Arsenige Saure und 
kommt in mit Extr. Gentianae siccum bereiteten Tabletten (Arsoferrin-Tektolettes) mit 
0,02 g Eisenoxyd und 0,00058 g arseniger Saure in den Handel. Arsoferrin- Pastillen BARBER 
sollen pro dosi enthalten: Arsoferrin 0,1, Extr. Gentianae 0,05. Sie sind mit Kakao iiberzogen. 

Asferryl, Asferrin, ein Eisensalz einer Arsenweinsaure mit rund 23% Arsen und 18% 
Eisen (ZERNIK), in Tabletten von 1 g mit 0,04 g Asferryl = 0,01 g Arsen bei Anamie, Chlorose usw. 
empfohlen. 

Arsojodin werden Pillen genannt, die pro dosi 0,12 g Jodnatrium und 0,001 g Arsenige Saure 
enthalten sollen. 

Arsotropin-Tabletten enthalten Jodarsen und Belladonnaextrakt, bei Nervenschmerzen 
und epileptischen Zustanden empfohlen. 

Atoxyl-Chinakapseln enthalten je 0,01 g Atoxyl, 0,05 g Chinin. hydrochlor., 0,0008 g 
Strychnin. nitro und 0,3 g Massa Pil. Blaudii. 

Atoxyl-Eisen-Tabletten enthalten pro dosi 0,05 g Atoxyl, 0,05 g Ferr. lacticum und 0,15 g 
Sacchar. Lactis. 

Atoxyl-Eisenwasser enthalt in jeder Flasche 0,1 g Atoxyl neben Eisencitrat in kohlen
saurem Wasser. 

ChinarsaniI, eine Mischung von 330/0 Chininum hydrochloricum und 670/0 Natrium arsa
nilicum (Atoxyl), gelangt in steriler LOsung (in Ampullen) in den Handel. Gegen Maul- und Klauen
senche angewandt. 

Histogenol besteht aus 5 T. methylarsinsaurem Natrium mit 20 T. Nucleinsaure. Dieser 
Mischung werden gute Wirkungen auf das Allgemeinbefinden Tuberkuleser nachgeriihmt. 

Kobalt-Paste fiir zahnarztliche Zwecke der Firma THE FIANT DENTAL MFG. Co. in 
Berlin besteht im wesentlichen aus Arsen (Scherbenkobalt), Zinkoxyd, Chloralhydrat und Phenol. 

Pasten zum Toten des Zahn-Nerven. I. Acidi arsenicosi, Cocaini hydrochlorici aa 1,0, 
Mentholi 0,25, Glycerini q. S. 

II. ABBOTS Paste: Acidi arsenicosi, Morphin. acetici aa part. aequ., Kreosoti q. S. 
III. Acid. al'llenicosi, Cocain. hydrochl., Eugenoli ail part. aequo 
Pinkpillen, Pilules Pink pour personnes pales du DR. WILLIAMS, sind den BLAUD

Bohen Pillen ahnliche Eisenpillen, die 0,1 % Arsen (!) enthalten (KUl'TSCHE). Nach Angaben 
der Firma GABLIN & CO. in Paris enthalten sie pro dosi 0,05 g Ferr. sulfuric., 0,07 g Kalium 
carbonic., 0,02 g Mangan. oxyd. und 0,05 g Neuramin. Letzteres solI eine Verbindung (?) aus 
Lecithin, Smilacin und Hamatin sein. Unter N euramin ist nach ZERNIK wahrscheinlich nur 
Lecithin oder ein lecithinhaltiger Kerper zu verstehen. 

ZELLERsche Krebsmittel. Die ZELLERsche Behandlung des Hautkrebses ist eine doppelte: 
innerliche Darreichung eines Kieseisaurepraparates (Nakasilicium) und auBerliche Anwendung 
einer Arsenquecksilberpaste (Cinnabarsana). 

Naka8ilicium besteht aus Kalium silicicum, Natrium silicicum ali. 20,O'g, Saccharum Larum 
60,0 g und gelangt ala Pulver oder in Tabletten (ie 0,25 g mit einem Zusatz von 50/0 Ferrum 
oxydatum fuscum) in den Handel. Dosis: 3mal tiiglich 0,5 g. 

Oinnabarsana, ZELLERsche Kre bspaste, solI aus Acidum arsenicosum 2,0 g, Hydrargyrum 
sulfuratum rubrum 6,0, Carbo animalis 2,0 g und Wasser bereitet werden. C. STICH fand 40 0/ 0 

Wasser, 11,50/0 Arsenige Saure, 24,5% Zinnober und 240/0 Kohlenpulver. 

Artemisia. 
Artemisia absinthium L. Compositae-Tubu1i£lorae-Anthemideae. 
Wermut. Wormwood. Grande absinthe. Verbreitet von Nordafrika und 
Siideuropa bis Kaschmir und Sibirien, in Amerika eingeschleppt, durch jahrhunderte
langen Anbau vielfach verwildert. 

Herba Absinthii. Wermut. Wormwood. Absinthe. Herba Ab
sinthii vulgaris (majoris, rusticani)., Summitates Absinthii. Alsam. Alsei. 
Bitterer BeifuB. Eltzkraut. Magenkraut. Wurmtod. 

Die im Juli und August gesammelten Blatter und bliihenden Spitzen wild
wachsender oder kultivierter Pflanzen; die dickeren, besonders die unteren holzigen 
Stengel sind entfernt. 5 T. frisches Kraut geben 1 T. der Droge. 
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Die Grundblatter dreieckig-rundlich bis eirundlich, langgestielt, dreifach ge
fiedert, die letzten Abschnitte breit zungenformig bis spatelformig, meist in eine 
kurze Spitze auslaufend; die mittleren Stengelblatter doppelt- und einfach gefiedert, 
allmahlich kiirzer gestielt; die oberen der Bliitenregion ungestielt, ungeteilt, lanzett
formig. AIle Blatter oberseits mattgrau, unterseits silbergrau, Blatter und Stengel 
seidenartig glanzend, filzig behaart, besonders bei wildwachsenden Pflanzen. Die 
Bliitenkopfchen in reich verzweigten, bis 6 cm langen, rispigen Bliitenstanden, die 
Kopfchen fast kugelig, 3 mm groll, gestielt, nickend, einzeln oder auch zu zweien in 
der Achsel eines Deckblattes. Zahlreiche gelbe zwitterige Rohrenbliiten, sehr ver
einzelt auch weibliche Randbliiten ohne Zunge. Die Frucht pappusfrei. Geruch 
eigenartig, stark aromatisch, Geschmack eigenartig, brennend, aromatisch und 
stark bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen beiderseits wellig und buchtig, 
Spaltof£nungen nur unterseits zahlreich. Auf beiden Blattseiten 1-2 Reihen Palisadenzellen. 
Keine Oxalate im Mesophyll. Reichlich T-formige Haare auf Ober- und Unterseite des Blattes, 
3-6 zelliger Stiel mit sehr langer, quergelagerter, diinnwandiger, beiderseits zugespitzter, in der 
Mitte dem Stiel ansitzender Endzelle. In den Vertiefungen der Ober- wie Unterseite Compositen
driisenschuppen. Die Pollenkorner glatt, kugelig, mit drei Austrittsstellen. 

Pul ver. Blatt-, Bliiten- und Stengelfragmente. Stiicke der Epidermis, die Zellen wellig
buchtig, Spaltof£nungen oberseits sehr vereinzelt, unterseits zahlreich. Ober- und Unterseite des 
Blattes mjt sehr zahlreichen T-formigen Haaren und mit Compositendriisenschuppen. Pollen
komer. GefaBbiindelfragmente aus Blatt und Stengel. Germ. 6 s. Bd. II S. 1333. 

Verwechslungen. Andere Artemisia-Arten, z. B. Artemisia vulgaris L. (s. S. 584), 
A. campestris L., A. pontica L., A. abrotanum L. (s. S. 585) und andere mehr. Sie besitzen 
nicht den aromatischen Gemch und den stark bitteren Geschmack. 

Bestandteile. 1m frischen Kraut bis zu 0,5% atherisches 01 (s. S. 584), ein glykosi
discherBitterstoff Absinthiin (Absinthin, Absinthein), CllOH2SO,+1/.HaO, von intensiv 
bitterem Geschmack; ein in strohgelben, prismatischen Nadeln kristallisierender Korper von der 
Zusammensetzung C"H510so(7), vom Smp. 165°, ohne bitteren Geschmack; ein zweiter Bitter
stoff Anabsinthin, C1sH •• O" Smp. 120°; das Anabsinthin kristallisiert in weiJ3en Nadeln, konz. 
Schwefelsaure fal'bt es schOn rotviolett; Apfelsaure, Harz, Gerbstoff. Bernsteinsaure 
findet sich nur in den Blattern, nicht in den Bliiten. Das Kraut ist reich an KaliUlnsalzen 
(Kaliumnitrat 2,7% in trocknem Kraut); die Pflanze wurde friiher zur Gewinnung von Pott
asche angebaut. 

AuJbewahrung. Gut getrocknet in Blechbiichsen. 
Wi1'kung und Anwendung. In kleinen Mangen reizt das Kraut den Appetit an, 

in groBen erzeugt es Kopfschmerz und Schwindel. Die Wirkung alB Abortivum wird bestritten. 
AuBerlich zu Umschlagen bei Quetschungen, innerlich alB Anthelminticum, bei Dyspepsie, bei 
Intermittens, bei Bleichsucht. Zu bitteren Likoren. GenuB von Wermutlikoren fiihrt allmah
Hch zu schweren Gesundheitsschadigungen, Epilepsie. Diese Wirkung solI dem im Wermutol 
enthaltenen Thujon zukommen. Das atherische' Wermutol wirkt narkotisch und erzeugt 
Krii.mpfe. 

Absinthinum (E. MERCK), Absinthin, ist ein gelbbraunes amorphes Pulver, in kaltem Wasser 
fast unlos1ich, leicht 100lich in .Alkohol und Chloroform. - Anwendung. In Pillen, Tabletten 
oder Kapseln als Amarum bei Verdauungsstorungen und alB appetitanregendes Mittel an Stelle 
von Wermutabkochungen und -tinktur. 

Extractum Absinthii. Wermutextrakt. Extrait d'absinthe. Ex
tractum Absinthii hydroalcoholicum. - Germ.: 2 T. grobgepulverter 
Wermut werden mit einem Gemisch von 2 T. Weingeist und 8 T. Wasser 24 Stunden lang bei 
Zimmertemperatur unter wiederholtem Umriihren ausgezogen und dann abgepreBt. Der Riick
stand wird in gleicher Weise mit einem Gemisch von 1 T. Weingeist und 4 T. Wasser behandelt. 
Die abgepreBten Fliissigkeiten werden gemischt und bis zur Abscheidung der EiweiBtoffe im 
Dampfbad erhitzt. Nach 2 Tagen filtriert man die Fliissigkeit und dampft sie zu einem dicken 
Extrakt ein. Das Extrakt iet braun, in Wasser triibe 100lich; es schmeckt bitter. A'U8beute 
30-33%. - Belg.: Ein mit verdiinntem Weingeist (60%) bereitetes dickes Extrakt. - HellJet.: 
Man iibergieBt Wermut (Sieb II) 1 T. mit kochendem Wasser 8 T., preBt nach 24 Stunden, 
wiederholt dasselbe mit 4 T. Wasser, dampft die PreBfliissigkeiten auf 2 T. ein, mischt mit Wein
geist 1 T., filtriert nach 48 Stunden und dampft zum dicken Extrakt ein. In Wasser fast klar lOs
lich. - Hiap.: 1000 T. grobgepulvertes Wermutkraut werden im Perkolator mit 8000 T. Wasser 
24 Stunden maceriert, nach dem Ablaufen des Wassers nochmals mit 4000 T. Wasser perkoliert 
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cnd abgepreBt. Die gemischten Ausziige werden auf dem Wasserbad bis auf den 6. Teil einge
dampft, nach dem Abkii.hlen und Absetzen filtriert und auf dem Wasserbad bis zur Konsistenz 
-einer Pillenmasse eingedampft. Auabeute 20-23%' - Ital.: 2 T. grobgepulverter Wermut 
werden mit 1 T. verdiinntem Weingeist (60 Vol.- %) durchfeuchtet, dann nach 12 Stunden im Perko
.tator mit verdiinntem Weingeist erschopft. Das Perkolat wird bei 60° zu einem weichen 
Extrakt eingedampft. - Portug.: Wie Extract. Belladonnae aquos. Portug. - ROB8. wie Germ. 
- Suec.: 1 T. Wermut wird mit 6 T. kochendem Wasser 24 Stunden und darauf mit 4 T. Wasser 
12 Stunden lang ausgezogen und zum dicken Extrakt eingedampft. 

Aqua Absinthii. We rm u twas s e r: Aus 100 T. getrocknetem und zerschnittenem Wermut
kraut werden 400 T. wii.sseriges Destillat gewonnen. 

Aqua vulneraria spirituosa. Wei Be Arq ue busade. Erganzb.: Wermut, Lavendelbliiten, 
Pfefferminzblatter, Rosmarinblatter, Rautenblatter, Salbeiblatter je 1 T., verdiinnter Weingeist 
~O T., Wasser 50 T. laBt man 48 Stunden stehen und destilliert dann 40 T. abo Triibe, von 
kraftigem Geruch. 

Elixir amarum. Bitteres Elixir. - Germ. 4: Wermutextrakt 2 T., Pfefferminzolzucker, 
.aromatische Tinktur, bittere Tinktur je 1 T., Wasser 5 T. Wenig triibe. 

Extractum amarum. R08S.: Zu mischen aus gleichen Teilen Wermut-, Enzian- und Bitter
klee-Extrakt. 

Oleum Absinthii in[usum (coctum). Fettes WermutoI. Ergiinzb.: Wermut, grob 
gepulvert, 4 T. laBt man mit Weingeist 3 T. befeuchtet einige Stunden stehen, erwiirmt dann 
mit Olivenol 40 T. im Dampfbad, bis der Weingeist verfliichtigt ist, preBt ab und filtriert durch 
oeinen Dampftrichter. Braungriines CII. - Portug.: Wie 01. Belladonnae infus. Portug. 

Species amarae. Species amaricantes. Bittere Krauter. Especes ameres: 

Herbae Absinthii 
Herbae Centaurii 
Flavedinls Cort. Aurantii 
Foliar. Trifolii 
Foliar. Cardul benedicti 
Rhizom. Calami 
Radicls Gentlanae 
Corticls Cassiae Cinnamomi 

Austr. Belg. Croat. Helvet. Hung. Nederl. 
100 100 100 100 100 50 
100 100 100 100 100 
100 100 100 100 
50 80 100 50 

50 
50 
25 
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20 

50 
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50 
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25 

Tinctura Absinthii. Wermuttinktur. Teinture d'absinthe. Germ.: 
1 T. grobgepulverter Wermut, 5 T. verd. Weingeist. Ebenso nach anderen Pharmakopoen 1:5 
durch Maceration oder Perkolation mit verdiinntem Weingeist. Spez. Gewieht 0,903-0,912, 
Troekenrilckstand 2,5-3,5% , 

Tinctura Absinthii composita. Elixir stomachicum STOUGHTON. Auatr.: 10 T. 
Wermut, 4 T. Pomeranzenschalen, je 2 T. Kalmus- und Enzianwurzel, 1 T. Ceylon-Zimt, 100 T. 
verd. Weingeist (60 Gew.-%)' 8tagige Maceration. Spez. Gewieht ca. 0,904; Troekenriiekstand 
mindestens 3% , - Oroat.: Wie Austr. - Hung.: Wie Austr., aber mit 5 T. Pomeranzenschalen. 
I3pez. Gewieht 0,896-0,902. Troekenriiekstand 2,8% , - Helvet.: Tinetura amara: Wermut 8 T., Tau. 
:sendgiildenkraut 4 T., Galgant, Kalmuswurzel, Pomeranzenschale je 2 T., Zimt, Nelken je 1 T., ver· 
diinnter Weingeist 100 T. - Suee.: Aus 2 T. Kardobenediktenkraut, 2 T. unreifen Pomeranzen, 
"2 T. Galgantwurzel, 8 T. Wermut und 100 T. verdiinntem Weingeist (61 % ), Spez. Gewicht 0,902. 

Unguentum aromaticum. Ungt. nervinum. - Auatr.: Unter Zusatz von 200 T. verd. 
Weingeist (60 Gew.-%) zerstOBt man 100 T. Wermut zu einem Brei, fiigt 700 T. Schweinefett 
hinzu und erhitzt unter fortwahrendem Umriihren bis zum Verschwinden der Feuchtigkeit. Der 
abgepreBten und kolierten Fettmasse schmilzt man 180 T. gelbes Wachs zu und mischt, wenn 
die Masse halb erkaltet ist, noch 88 T. Lorbeerol und je 8 T. Lavendel-, Pfefferminz-, Rosmarin
und Wacholderol hinzu. - Oroat.: Wie Austr., von den ather. Olen aber je 25 T. 

Vinum Absinthii. Wermutwein. a) 10 T. Wermuttinktur, 5 T. Pomeranzenschalen
tinktur, 1000 T. Samoswein (oder anderen SiiBwein) lliBt man 8 Tage stehen und filtriert dann 
iiber Talkum. - b) Wermut 40 T., SiiBwein 1000 T. Nach 8 Tagen preBt man aus und filtriert. -
c) DIETERICH: 100,0 Wermut, 50,0 Ivakraut, 20,0 Galgantwurzel, 10,0Ingwer, 10,0 chinesischer 
Zimt, 1,0 Muskatbliite, 1,0 Angelicawurzel, 1,0 Lupulin, 1,0 Anis, samtlich entsprechend zer
kleinert, 1100,0 Weinbrand maceriert man 8 Tage, preBt aus und setzt der PreBfliissigkeit zu: je 
5 Tropfen franzosisches Wermutol, Galgantol, Citronenol, 2 Tropfen itherisches Bittermandelol, 
0,1 Cumarin, 2000,0 Zucker, 7000,0 WeiBwein, 5,0 versiiBten Salpetergeist, 1,0 Essigather. Nach 
mehrtagigem Stehen im kiihlen Raume wird filtriert. 

Nach BEY'lHIEN werden die Wermutweine von Smyrna im wesentlichen dadurch her
gestellt, daB frische Trauben nach Zusatz von Wermutkraut und einigen anderen Ingredienzien 
(u. a. Senfmehl) mit gutem Rotwein iibergossen werden. Auch in Ungaro und Italien sind ganz 
ahnliche Venahren in Gebrauch. Man wird also unter Wermutwein ein Produkt zu verstehen 
haben, welches im wesentlichen einen mit aromatischen Extrakten, evtL auch mit Zucker und 
Alkohol vermisohten Naturwein darstellt. 

Essentla amara Hallensis. Tinctura A bsin thii kalina. Wermuttinktur 50 T., bittere 
Tinktur 20 T., aromatische Tinktur 10 T., Wermutextrakt 5 T., Kaliumcarbonatlosung 15 T. 
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Essentia amara, Konigseer, ist ein weingeistiger Auszug aus Wermut, Schafgarbe. 
Bitterklee, Rainfarn, Enzian, Pomeranzen mit etwas Ammoniak. 

Magentrost, Pfarrer KNEIPPS. Wermut, Bitterklee, Schachtelhalm, Augentrost, Tausend
giildenkraut je 5 T., Johanniskraut, Schafgarbe, Wacholderbeeren, Hagebutten, Enzianwurzel 
je 10 T., Pfefferminzol 1 T. werden mit verdiinntem Weingeist 1000 T. ausgezogen. 

Oleum Absinthii terebinthinatum. Atherisches Wermutol 1 T., gereinigtes Terpen
tinol 9 T. 

Oleum stomachicum ZWELFER. Fettes Wermutol 60 g, Atherisches Wermutol, Nelkenol. 
Rosenholzol je 10 Tropfen, Macisol 20 Tropfen. 

Schweizer AbsinthOl. (HOFMANN): AnisO! 350 g, FenchelOl 130 g, rom. Kamillenol 6 g. 
Sternanisol 133 g, WermutO! 300 g, Wermutessenz, Veilchenessenz je 40 g. Liefert mit verdiinn
tem Weingeist den Schweizer Absinth, Absinthe suisse. Griin gefarbt heiBt der letztere RosoliQ 
d' absinthe. 

Schweizer Alpenkriiuteressenz. Wermut, Anis je 45 g, Kalmus 40 g, Salbei, Pomeranzen
schale, Pfefferminze je 30 g, Wacholderbeeren 25 g, Angelikawurzel, Lavendel je 20 g, Nelken 
15 g, Weingeist q. s. zu 1 l Essenz. 

Sirupus Absinthii. Wermuttinktur 15 T., weiBer Sirup 85 T. 
Species anthelminticae. Wurmtee. Wermut, Kamillen, Rainfarnbliiten, Wurmsamen. 

gleiche Teile. 
Thea Helvetica. Species vulnerariae. Schweizer Tee. Falltrank. The suisse. 

Wermut, Ysop, Schafgarbe, Thymian, Gundermann, Melisse, Salbei, Huflattich, Arnicabliiten. 
gleiche Teile. 

Tinctura amara BIESTER. Wermuttinktur 30 T., bittere Tinktur, Pomeranzenschalen
tinktur, Baldriantinktur je 20 T., Guajac-Harz-Tinktur 7,5 T., Kaliumcarbonat 5 T. 

Wermutpillen des Pfarrer KNEIPP enthalten je 0,1 g Wermut. 

Oleum Absinthii. Wermutiil. Oil of Worm wood. Essence d'a b
sinthe. 

Gewinnung. Durch Destillation des Krautes mit Wasserdampf, besonders in Nord
amerika, Miltitz bei Leipzig, Aigier, Italien, Spanien. Die Ausbeute an 01 betragt bis zu 0,5%' 

Eigenschajten. (jlige, zuweilen etwas dicke, dunkelgriine, blaue oder braune 
Pliissigkeit; Geruch nicht angenehm, Geschmack bitter, kratzend. Die Konstanten 
schwanken sehrstark; SCHIMMEL gibtfolgende Werte an: Spez. Gew.0,884-0,954 (15 0); 

S.-Z. 0,2-16,8; E.·Z. 34,3-185; aD bei einer Reihe von Handels61en + 40 0 bis + 70 0 ; 

auch die L6slichkeit in Weingeist ist sehr verschieden. 
Bestandteile. Thujon, C1oH180, Thujylalkohol, C1oH 170H, frei und alB Ester 

der Essigsaure, Palmitinsaure, Isovaleriansaure, Phellandren, C1oH 16, Pinen (?} 
C1oH18 , Ca<iinen, C15H24 und ein blaues 01 von noch unbekannter Zusammensetzung. 

Priijung. Das 01 wird hiiufig mit Terpentinol verfalscht. Zum Nachweis destilliNt 
man 100/0 von dem zu priifenden 01 ab; bei reinem OJ lOst sich 1 cern des Destillates klar in 2 ccrn 
Alkohol von 80 Vol.- Ufo, bei mit Terpentinol verfalschtem 01 nicht. 

Anwendung. Zur Herstellung von Absintblikor. 

Artemisia vulgaris L. BeifuB. Common Worm wood. Armoise. Durch 
ganz Europa, ausgenommen den Suden, haufig. 

Herba Artemisiae. BeifuBkraut. Common Wormwood. Feuilles 
d'armoise comm une. Summitates Artemisiae. Herba regia. Gansekraut. 
Johannisgiirtelkraut. Jungfernkraut. Weiberkraut. 

Das im August gesammelte, vorsichtig getrocknete Kraut. 4 T. frisches Kraut 
geben 1 T. trockenes. Bei nicht vorsichtigem Trocknen wird das Kraut auf der Ober
Wiche dunkelbraun bis schwarz. 

Die Blatter sind sitzend, halbstengelumfassend, oberseits kahl, hochgrun oder 
dunkelgriin, unterseits weiBfilzig, am Rande umgeschlagen. Die unteren und mittleren 
Stengelblatter sind doppelt fiederspaltig, mit lanzettlichen oder keilf6rmig lanzett
lichen Zipfeln, die oberen einfach fiederspaltig, die obersten ungeteilt lanzettf6rmig. 
Die Bliitenk6pfchen in endstandigen, beblatterten, in Rispen stehenden Trauben, 
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die Korbchen rundlich oder langlich, das Involucrum filzig, die Bliiten rotlich. Weib
liche Randbliiten und zwitterige, rohrenformige Scheibenbliiten. Der Geruch ist 
angenehm gewiirzhaft, der GCschmack gewiirzhaft, schwach bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Blatter sind bifacial gebaut; Spaltoffnungen nur in 
der Blattunterseite. Die Haare aus einer langen, peitschenformig gewundenen Zelle, die in der 
Mitte a.uf einem kurzen, mehrzelligen Stiel befestigt ist. Compositendriisenschuppen. 

Radix Artemisiae. BeifuBwurzel. Common Wormwood Root. 
Racine d' armoise commune. Gansekrautwurzel. JohannisgiirtelwurzeL 
Stabwurz. Weiberkrautwurzel. Mingwort (Mugwort) Root. 

Die im Friihjahr oder Herbst gesammelten, ungewaschen getrockneten, erst 
nach dem Trocknen gereinigten Nebenwurzeln; verschieden lange, bis 2 mm dicke. 
einfache, stielrunde, fadenformige, hin· und hergebogene, aullen he11braune, innen 
weillliche, runzelige Wurzeln. Der nicht gebrauchliche walzenformige, bis 1,5 cm 
dicke, bis 5 cm lange Wurzelstock setzt sich in die bis 20 cm lange, oben bis 5 mm 
dicke Hauptwurzel fort. Der Geschmack ist siilllich scharf, der Geruch schwach 
aromatisch, nicht gerade angenehm. 

Mikroskopisches Bild. Eine schmale braune Korkschicht. An der inneren Be
grenzung der breiten Mittelrinde meist zu drei in Gruppen zusainmenliegende, auf dem Querschnitt 
ellipsoidische und in radialer Richtung gestreckte Balsamglinge, etwa 2-3 mal weiter als die Ge
faBe des Holzkorpers. Eine einreihige Kernscheide trennt die Mittelrinde von der schmalen Innen
rinde. Letztere schlieBt in ihrem auBeren Teil ein oder mehrere verschieden starke Blindel gold
gelber, stark verdickter Bastfasern bzw. obliterierte Siebrohrengruppen ein. 1m Holze ein zentraler, 
meist durch eine breite Parenchymzone von dem peripherischen Teil des Holzes getrennter Holz
kern. Der peripherische Teil des Holzes laBt entweder 3-6 groBere, durch breite Markstrahlen 
getrennte Blindel erkennen oder er ist durch eine groBere Zahl von Markstrahlen in zahlreiche kleine 
Biindel geteilt. 1m zentralen Holzkern dickwandige, gelbgeflirbte Sklerenchymfasern und nur 
gegen den Umfang zu strahlig verlaufende Reihen von GefaJ3en. In den Markstrahlzellen Inulin. 

Sirupus Artemisiae compositus. Sirop d'armoise compose. Sirop de FERNEL: 
Ein mit Zucker und Honig versiiBter, weingeistiger Auszug aus Beifullkraut, KatzenmelisS6, Polei, 
Sadebaum, Basilicum, Ysop, Majoran, Mutterkraut, Raute, Alant-, Fenchel- und Liebstockel. 
wurzel, Zimt und Anis. 

Polichrest-Tee, Spanischer, besteht aus Beifull, Stiefmiitterchen, Huflattich, Schafgarbe, 
Mohnkopfen, rotem Sandelholz, Hirschhorn, SiiBholz, Sarsaparille, Seifen- und Seggenwurzel. 

Artemisia abrotanum L. Eberraute. Ivrogne. Armoise aurone. 
Heimisch in Siideuropa, dem Orient, in China, bei uns haufig in Garten angebaut, 
kommt auch verwildert vor. 

Herba Abrotani. Eberrautenkraut. Ladies Love. Feuille et sommite £leurie 
d'aurone male (citronelle). Summitates Abrotani. Aberraute. Aipraute. Eber· 
reillkraut. Stabwurzbeifull. Citronenkraut. 

Die zur Bliitezeit (Juli, August) gesammelten Blatter und bliihenden Spitzen. 
Die Blatter sind gestielt. graugriin, in der Jugend grauweiBlich, besonders unterseits flaum

haarig, die unteren doppelt-fiederteilig, die letzten Lappen sehr schmal linien-, fast haarformig, 
die oberen einfachgefiedert, die bliitenstlindigen dreiteilig oder voIlig ungeteilt fadenformig. Die 
kleinen fast kugeligen, nickenden, gelben, weiBfilzigen Bliitenkorbchen an der Spitze des Stengels 
und der Zweige in einseitigen Trauben, der Bliitenboden glatt, die auBeren Hiillblatter langlich
lanzettlich spitz, die inneren verkehrt-eiformig stumpf. Der Geruch ist gewiirzhaft, citronen
ahnlich, der Geschmack gewiirzhaft und bitter. 

Artemisia frigida WILLD. Berg-Salbei. Mountain Sage. Sage Bush. Hei. 
misch in den Weststaaten Nord·Amerikas. Das Kraut, Herba Artemisiae spino
sae, ist als Fiebermittel, auch als Diuretikum, ferner bei Rheuma, Scharlach emp
fohlen worden. 

Artemisia herba alba ABso. Chib. 1m Mittelmeergebiet. Sol1 die berberischen 
Flores Cinae lieforn (siebe Cina). 
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Artemisia campestris L. Roter Beiful.l. In Nordafrika, von Europa durch Asien 
bis China. Bliitenkorbchen sehr klein, Randbliiten fruchtbar, Scheibenbliiten 
fehlschlagend. Die Bliitenkorbchen waren friiher als Semen Artemisiae rubrae 
(campestris) im Gebrauch. 

Artemisia mutellina VILL., A. glacialis L., A. spicata WOULF, liefern Herba Absin
thii alpini, Herba Genipi albi,weillen Genip, Artemisia vallesiaca ALL. 
liefert den schwarzen Genip. (Als Genip werden auch Achillea-Arten verwendet. 
Diese sehr gewiirzhaften Krauter dienen zur Herstellung von Likoren: S ch wei· 
zer Absinth.) 

Artemisia dracunculus L. Estragon. In RuBland und der Mongolei heimisch, 
als Gewiirz haufig angebaut. Blatter ungeteilt, lineal, kahl. 

Oleum Dracuriculi. EstragonOI. Oil of Estragon. Essence d'estragon. 
Gewinnung. Durch Destillation des bliihenden Krautes mit Wasserdampf; Ausbeute 

hei trockenem Kraut 0,25-0,80/0' bei frischem 0,1-0,4 % , 

Eigenschaften. Farbloses bis gelbgriines 01; Geruch anisahnlich, Geschmack gewiirzig. 
Spez. Gew_ 0,900-0,945 (15°); aD + 2 bis + 9°; nD200 1,504-1,514; S .. Z. bis 1,0, E .. Z. 1-9; 
liislich in 6-11 Vol. und mehr, Weingeist von 80 Vol..%, in 1 Vol. Weingeist von 90 Vol..%. 

Bestandteile. I1auptbestandtf'il ist Estragol = Methylchavicol, CRaOCoR 4CR2 • CR: 
CH2 (vgl. S. 464), ferner enthalt es einen dem Ocimen, CloR 16, ahnlichen Kohlenwasserstoff, 
Phellandren (1) CloRlo, p.Methoxyzimtaldehyd, CoR 4(OCRs)CR:CR·CHO. 

Anwendung. Als Gewiirz, zur Herstellung von Kriiuteressig (Estragonessig). 

Artemisia pontica L. Romischer (pontischer) BeifuB. Das bliihende Kraut, Her b a 
Absinthii pontici (romani), soIl aromatischer und weniger bitter sein als das 
von Artemisia absinthium. 

Artemisia cina BERG, siehe Cina. 

Artemisia arborescens L.liefert atherisches 01 (0,6% des trockenen Krautes), das 
dem franzosischen Wermutol gleich ist. Es ist tiefdunkelblau und enthiilt Borneol, 
Thujylalkohol, ,B.Thujon, Ester der Ameisensaure, Essigsaure, Isovalerian· 
saure, Pelargonsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure. 

Arum. 
Arum maculatum L. Araceae-Aroideae. Gefleckter Aronstab. Calf's Foot. 
Pied de veau. Gouet. Heimisch in Mittel· und Siideuropa von Norditalien 
bis Skandinavien, in Indien in Kultur. 

RhizomaAri. Aronwurzel. Calf'sFootRoot. Tuberculed'arum. Radix (Tuber) 
Ari (Aronis). Radix (Rhizoma) Dracunculi majoris (minoris). Aronknollen. Arnen· 
knollen. Eselsohrwurzel. Fieberwurz. FreBwurz. Kiichenwurzel. Zehrwurz. 

Die frischen Knollen sind fleischig, haselnuB· bis walnuBgroll, unregelmaBig geformt, mnd· 
lich.eiformig und mit zahlreichen, diiunen, fleischigen Nebenwurzeln besetzt. Die Droge wird 
im Friihjahr gesammelt, gleich sorgfaltig geschalt und kommt ganz oder in Scheiben von etwa 
7-8 mm Dicke und bis 5 em Breite in den Handel, auBen weiB, oft durchbohrt (die frischen Knol· 
len werden nash dem Schalen bzw. Zerschneiden zum leichteren Austrocknen auf Schniire gereiht). 
Frisch giftig, beim Trocknen verschwindet die Giftigkeit und auch der stark brennende Ge
schmack. 

Mikroskopisches' Bild. Das Rindenparenchym aua diirolwandigen, groBen, starke· 
reichen Zellen, zahlreiche Zellen mit langen Raphidenbiindeln von oxalsaurem Kalk. Die Starke· 
korner zu 2-4 oder mehreren zusammengesetzt, die Teilkorner paukenformig, gewohnlich mit 
kleiner, zentraler runder Kernhohle. GefaBbiindel nur vereinzelt. 

Verwechslungen. Arum dracunculus L. und A. italicum MILL.; bei beiden sind 
die Scheiben groBer. 
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Bestandteile. Die Knollen enthalten 70% Starke, 18% Bassorin, 0,5% fettes 
01, Gummi, Zucker, Calciumoxalat, 0,005 0/ 0 Aronin (ein fliichtiges, dem Coniin ahnliches 
Alkaloid), bis zu 0,1 0/ 0 eines zu den Saponinen gehorenden Glykosides Arin. Die Bliitenkolben 
enthalten oxydierendes, diastatisches und proteolytisches Enzym. Nach JORISSEN 
und HAIRS sollen die iungen FriihjahrsschoBlinge eine Blausaure liefernde Substanz enthalten 
(aber nicht als Amygdalin). Die Stoffe, denen die frischen Knollen und iibrigen Teile der Pflanze 
ihren brennend scharfen Geschmack verdankt, sind leicht fliichtig; beim Trocknen oder Erhitzen 
geht daher die Scharfe verloren. 

Anwendung. Friiher als Bestandteil von Magenpulvern. Zur Gewinnung von Starke 
(Portland-Arrowroot) . 

Herba Ari. Aronkraut. Die Blatter sind langgestielt, spieB-pfeilformig, ganzrandig, 
glanzend, kahl, griin, braungefleckt. 

Portland-Arrowroot, Arum-Starke, wird von versohiedenen Arumarten, A. maculatum 
L., A. italicum MILL., A. esculentum L. und anderen gewonnen. Die Kornchen 3-21 /1, 

meist 7-15 i' groB, sind Teilkorner zusammengesetzter Starkekorner, daher auf einer Seite ab
gerundet. auf der anderen flach und kantig, zuweilen finden sioh auch kleine, rundliche K6rnchen. 
Die meisten Korner haben einen kleinen zentralen Spalt. Zwischen den Starkekornchen nicht 
selten Oxalat-Raphiden oder Bruchstiicke solcher. 

Tubera Ari gallici sind die Knollen vou Arum indicum }IILL., heimisch im Mittelmeer
gebiet. 

Tubera Ari indici, Dragon Root, Indian Turnip, sind die Knollen vonArisaema triphyl
lum SCHOTT. und auch von Arisaema dracontium SCHOTT. Das Pulver wird in Nord
amerika unter der Bezeichnung Cupress Powder als Kosmetikum verwendet. 

Asa foetida. 
Ferula-Arten, Umbelliferae-Peucedaneae, besonders Ferula assa foe
tid a L. (Ferula foetida REGEL, F. scoro dosma BENTLEY et TRIMEN) 
und Ferula narthex BOISS. (Narthex asa foetida FALCONER), diese 
beiden werden von den Arzneibiichern als Stammpflanzen fiir die offizinelle Asa 
foetida aufgefiihrt. Daneben liefern Ferula alliacea BOISS., F. persica WILLD. 
und F. foetidissima REG. et SCHM. gleichfalls Asant. Uber Ferula narthex 
behauptet zwar AITCHISON, daB sie keine Asa foetida liefert; nach anderen An
gaben wird die Droge an bestimmten Orten Afghanistans jedoch ausschlieBlich von 
dieser Pflanze gesammelt. Die beiden ersten Arten sind heimisch in Persien, 
Afghanistan, dem oberen Indusgebiet, besonders in den ausgedehnten Wiisten und 
Steppen zwischen dem Persis chen Busen und dem Aralsee, in Kultur bei Herat. 

Asa foetida. Asant. Stinking Assa .. Ase f6tide. Gummiresina 
Asa foetida. Lacryma syriaca. Laser foetidum (medicum, syracium). 
Stercus diaboli. Succus cyrenaicus antiquorum. Asam. Stinkasant. 
Teufelsdreck. Devils Dung. 

Gewinnung. Der Milchsaft findet sich in achizogenen SekretkaniHen der Rinde und tritt 
bei der geringsten Verletzung der Wurzel aus. Ende Mai entbloBen die Aaantsammler die Wurzel 
von der Erde, schneiden von dem mit einem dichten Schopf von Blattresten versehenen Wurzel· 
kopf eine diinne Scheibe ab, kratzen die auf der Wundflache angesammelte diinne Milch fort und 
wiederholen dieses Verfahren nach jedesmaliger Ruhepause von einigen Tagen. Die Wurzeln 
Hefern 2-3Monate hindurch einen dicken Milchsaft, der die gute Asa foetida des Handels bildet. 
Eine Wurzel kann I kg Asa liefern, doch ist die Ausbeute nach der Gegend verschieden. 

HandelssQTten. Manunterscheidet l.A bushaharce Hing= Hing Asa, aus den Hafen 
des Persischen Meerbusens, Abushir und Bender Abbas nach Bombay, von FemIa alliacea BOISS., 
kommt nicht in den europaischen Handel, bleibt als feinste und teuerste Sorte in Persien. 2. K an
d a hare e Hi n g, von der gleichen Pflanze aus Kandahar, Loristan und Afghanistan, nicht im Handel, 
dient in Indien ala Gewiirz. 3. Hingra-Sorten des europa is chen Handels, von Ferula assa 
foetida L. die persische, von F. narthex BOISS. die afghanische Ware. Die beste, durch Karawanen 
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von Persien nach Bombay und von dort nach Europa kommende Handelssorte pfJegt verunreinigt 
zu sein, wie iiberhaupt stark verunreinigte Sorten im Handel angetroffen werden. 1m Handel unter
scheidet man I. Asa foetida electa in granis (lacrimis); 2. Asa foetida in massis 
(amygdaloides); 3. Asa £oetida petraea; 4. von anderen Umbelliferen abstammende Asa 
foetida. 

Asa foetida in granis (lacrimis) bildet unregelmaBig rundliche, glatte, 
verschieden groBe (bis 4 cm), fettglanzende, braunlichgelbe, lose oder verklebte 
Korner, in der Kalte sprode, bei gewohnlicher Temperatur wie Wachs schneidbar, 
bei etwas hoherer Temperatur erweichend und aneinanderklebend. Auf dem Bruch 
sind die Korner opal- oder porzeUanartig, erst weiB, bald rot anlaufend, spater violett 
bis braun. Frische Ware zeigt auch an der AuBenseite einen rotvioletten Ton. Die 
Asa foetida in massis (amygdaloides) bildet unregelmaBige Klumpen von 
dunklerer Farbe, ist reicher an atherischem IJl, pharmazeutisch mehr bevorzugt 
und auch hauptsachlich im Handel anzutreffen. Der Geruch ist durchdringend, 
knoblauchartig; er tritt bei der letzteren Sorte starker hervor, der Geschmack ist 
bitter und scharf. 

Mit 3 T. Wasser fein verrieben gibt der Asant eine weiBliche Emulsion, die durch 
wenig Ammoniakfliissigkeit oder Natronlauge gelb gefarbt wird. Die weiBlichen 
Korner des Asants werden durch konz. Salzsaure oder Salpetersaure malachitgriin 
gefiirbt. 

"\vird Asant mit konz. Schwefelsaure erwarmt, so farbt sich die Saure unter 
Entweichen von Schwefeldioxyd rot bis rotbraun. Wird die Fliissigkeit nach dem 
Erkalten mit der 15fachen Menge Wasser verdiinnt und mit Natronlauge iibersattigt, 
so tritt blaue Fluoreszenz auf. Beim Kochen von Asant mit weingeistiger Natron
lauge wird Schwefelnatrium gebildet, das nach dem Abdampfen in der wasserigen 
Losung des Riickstandes mit Bleiacetatlosung oder Nitroprussidnatriumlosung nach
gewiesen werden kann. 

Bestandteile. Die Hauptbestandteile des Asants sind atherisches 01, Harz und 
Gummi; der Gebalt daran schwankt sehr und hangt u. a. von der Art der Gewinnung abo Nach 
SEMMLER sind vorhanden 6-9% atherisches 01; (s. d.), bis 70% Harz, bis 50% Gummi; 
UMNEY und BRUNKER £anden 12-16% atheriscbes 01. Nach MOORE enthielten von 164 
Proben 149 unter 30%' 7 30-40 % ,240-50 % , 6 50-65% Harz. Das Harz ist zum groBten 
Teil in Ather lOslich; POLASEK fandin reinenKornern 61,4 0/ 0 atherlosliches Harz (= Ferula· 
saureester des Asaresinotannols), 0,6% atherunlosliches Harz (= freies Asaresino
tannol), 25,1 % Gummi, 0,7% atherisches 01, 0,06% Vanillin, 1,30/0 freie Ferula
saure, 2,4% Wasser 2.5% Verunreinigungen. 

Priifung. Wird Asant mit siedendem Weingeist ausgezogen, so diirfen 
hochstens 500J0 (bei 100 0 getrocknet) ungelost zuriickbleiben. Bei Verbrennen diirfen 
hochstens 150J0 Asche hinterbleiben. (Helv. gestattet bei den Kornern bis 6%, bei der 
Masse bis 20% Asche.) 

Nacb CAESAR und LORETZ ist Asant in Massen mit nUr 20% Asche nicht zu beschaffen, 
lose, ausgesuchte Korner enthielten 6-100/0 Asche. 

Verfiilschungen. Der Asant in Massen ist haufig mit groBen Mengen Pflanzenresten, 
Sand, Steinen, Gips, Kalkspatkristallen usw. verunreinigt oder meist absichtlich verfalscht. Es 
sind scbon fast 90% in Weingeist unltislicbe Anteile und iiber 70% Ascbe beobaehtet worden. 
Auch das Pulver ist baufig stark verfalsebt. Die Priifung der Masse und des Pulvers ist deshalb 
unerliiBlich. 

Verfiilschungen mit Olibanum, Galbanum und Ammoniaeum sind aueh beobaebtet 
worden. Die beiden letzteren sollen in folgender Weise erkannt werden konnen: 2 cem der Harz
emulsion (10% Harz) miscbt man mit 2 eem Wasser und iibersebiebtet mit Bromlauge (40 g NaOH, 
10 cem Brom, Wasser ad 200 cem), bei Asant, Galbanum und Misehungen beider entstebt eine 
olivgriine, bei Ammoniaeum eine braunrote, bei Misehungen von Asant mit Ammoniaeum eine 
voriibergehend rote Farbung. Konz. Schwefelsaure farbt Asa foetida und Ammoniaeum nicht, 
Galbanum violett. Nachweis von Galbanum nach Germ. 6 s. Bd. II S. 1308. 

Aufbewahrung. In BlechgefaBen oder Glii.sern. Fiir Tierheilmittel wird hiiufig ein Ge
miseh aus gleieben Teilen gepulvertem Asant und Boekshornsamen vorriitig gehalten. 

Pulverung. Das Pulvern des Asants geschieht wie bei Ammoniacum (S. 383). 
Es empfiehlt sich dabei, Reibschale und Pistill mit (sehr wenig) Paraffinol ein
zufetten, um ein Festkleben des Asants zu verhindern. 
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Abgabe. Der lang anhaftende Geruch des Asants bedingt die Anfertigung von 
Zubereitungen desselben moglichst auJlerhalb der Offizin. 

Anwendung. Bei Hysterie, AmenorrhOe, drohendem Abort. Gaoo: 0,2-1,0 in Mixturen 
oder Pillen. 

Geruoh und Gesohmack werden in Mixturen duroh wenig Chloroform, in Pilllen duroh einen 
Gelatineiiberzug verdeokt. Versilberte Pillen werden duroh Bildung von Sohwefelsilber sohwarz
fleckig. 1m Handel sind Gelatineperlen mit je 0,1 Asa foetida. 

Ass foetida depurats (colsta). Gereinigter Asant. Nach DIETERICH: 1000,0 Asa 
foetida (in lacrymis) stoBt man zu griiblichem Pulver, feuchtet dieses mit 250,0 Weingeist 
(900/ 0 ) an, knetet tiichtig damit durch, verbindet das GefaB mit Pergamentpapier und stellt es 
zuriick. Nach 12 Stunden erhitzt man die Masse auf 500 und knetet so lange, bis alle Gummiharz
teile sich geliist haben. Es bedarf dies einer mehrstiindigen Arbeit. Man fiigt nun 500,0 Weingeist 
(900/ 0 ) hinzu, mischt gleichmaBig und reibt das Ganze mittelst hOlzerner Keule durch ein sehr 
feinmaschiges Messingsieb. Den Riickstand bringt man in die Schale zuriick, erhitzt auf 900 

und wiederholt das Kneten. Man gieBt nun abermals 250,0 Weingeist zu und reibt durch das 
Sieb. Die durchgeriebenen Massen mischt man, laBt sie 24 Stunden absetzjln, gieBt vom sandigen 
Bodensatz vorsichtig ab und erhitzt das Abgegossene auf dem Dampfbad unter fortwahrendem 
Riihren so lange, bis eine herausgenommene Probe des Riickstandes nach dem Erkalten sprOde 
erscheint und sich zerreiben laBt. Man stellt nun Rollen von bestimmtem Gewicht (100 g) auf 
nassem Pergamentpapier her, schlagt diese in ebensolches ein und bewahrt sie so in Blechbiichsen 
auf. - AU8beute: 70-80%. 

Aqus Asse loetidse, Asantwasser, kann durch Schiitteln von 1 Tropfen 01. Asae foetidae 
mit 1000 g heiBem Wasser hergestellt werden. 

Aqua Asae foetidae composita. Zusammengesetztes Asantwasser. 
Aqua foetida antihysterica. Prager Wasser. - Erganib.: Asant, Pfeffer
minze je 12 T., Baldrian, Zitwerwurzel je 16 T., Galbanum, Quendel, romische Kamillen je 
8 T., Myrrhe 6 T., Angelikawurzel 4 T., kanadisches Bibergeil 1 T. werden grobgepulvert mit 
verdiinntem Weingeist 150 T. 24 Stunden bedeckt stehen gelassen, dann Wasser 300 T .. hinzu
gefiigt und abdestilliert 300 T. (Der Wasserzusatz fallt bei Destillation im Dampfstrom fort.) 

Emplsstrum ABse foetidse. Asantpflaster. Empl. foetidum. Empl. antihysteri
cum. Emp!. resolvens SOHMUCKER. - Erganib.lII: Asant 30T., Ammoniakgummi lOT., 
Terpentin 20 T., im Dampfbad geschmolzen und einer halberkalteten Mischung aus gelbem 
Wachs und Fichtenharz je 20 T. zugefiigt. - Asafetida Plaster (Nat. Form. Appendix): 
Man digeriert 35 g Asant und 15 g Galbanum mit 120 ccm Weingeist (92,3 Gew.-%) im 
Wasserbad, koliert, dampft die Kolatur bis zur Honigdicke ein, mischt ein zusammen
geschmolzenes Gemisch aus 35 g Bleipflaster und 15 g gelbem Wachs hinzu und erwarmt bis 
zur richtigen Pflastermasse. 

Emulsio (Emulsum) Asse foetidae. - Amerie. : 40,0 g Asa foetida pulv. werden mit 900 ccm 
Wasser emulgiert, wobei man das Wasser zuerst in sehr kleinen Mengen nach und nach zusetzt. 
Die Emulsion wird koliert und unter Nachspiilen mit Wasser auf 1000 ccm gebracht. 

Oleum Asae foetidae compositum. Zusammengesetztes Stinkasant-Ol. Keuch
husten-Einreibung. ROOHES Embrocation (Hamb. Vorschr.): Asae foetidae grosso pulver. 
80,0, Rad. Alkannae grosso pulver. 50,0 werden mit Olei Olivarum 1800,0 8 Tage digeriert, 
dann filtriert und zugesetzt: Olei Carvi, Olei Terebinthinae aa 90,0,. Olei Pini Pumilionis 12,0, 
Olei Bergamottae 8,0. 

PUulse antihystericae SELLE. Asant, Galbanum, Baldrianextrakt je 4 g, Bibergeil, Safran 
je 1 g, Opium 0,5 g zu 100 Pillen. 

Pilulae antlhystericse SYDENHAM. Asant 5 g, Galbanum, Myrrhe je 2,5 g, Bibergeil 
1,25 g, Baldriantinktur q. s. zu 100 Pillen, die mit Safranpulver bestreut werden. 

Pilulae sntihystericae (antispasmodicae) HElM. Asant 10 g, Eisenpulver 2,5 g, Biber
geil 1,25, Quassiaextrakt q. s. zu 150 Pillen. 

Pilulae Asae foetidae. Pills of Asafetida. - Amene.: Asant 20 g, Seife 6 g, Wasser 
q. s. zu 100 Pillen. 

Pilulae Asse foetida.e compositae. - Portug.: Asae foetidae 30,0, Galbani 30,0, Myrrhae 
30,0, Spiritus (650/ 0 ) 2,0, Mellis depurati 8,0. 1m Wasserbad bis zur Pillenkonsistenz zu erwarmen. 
Jede Pille wiegt 0,2 g. 

Pilulse magneticae. Magnetische Pillen. Asant, Eisenpulver je 10 g, Campher, Seife 
je 1 g, Bertramwurzel 3 g, Weingeist q. s. Nach eintagigem Stehen formt man Pillen von 0,125 g 
und versilbert dieselben. Bei Ohren-, Kopf- oder Zahnschmerz mit Watte umhiillt ins Ohr 
zu stecken. 

Spiritus Ammoniae fetidut!. Fetid Spirit of Ammonia. - Brit.: Asant 75 g laBt 
man mit 900/ oigem Weingeist 750 ccm 24 Stunden stehen, destilliert die weingeistigen Teile ab. 
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vermischt mit konz. Ammoniakfliissigkeit (spez. Gewicht 0,960) 100 ccm und Weingeist q. s. 
zu 1000 ccm. 

Tinctura Asae foetidae. Asanttinktur. Tincture of Asafetida. 
Teinture d'ase fetide. Wird fast allgemein im Verhiiltnis 1:5 durch Maceration 
oder Perkolation mit Weingeist dargestellt. Die Stiirke des Weingeistes ist nach Erganzb., Brit .• 
Helvet., Hisp. u. Japon. 70%; nach Gall. u. ltal. 80%; nach Portug. u. Norveg. 85%; nach Dan .• 
Belg., Nederl. u. Suec. 90%; nach Amer. 92,3 Gew .. %' - Trockenrilckstand nach Nederl. 
mindestens 9,50/0' nach Norveg. 60/0' Spez. Gewicht 0,855-0,870. 

Tinctura Asae foetidae aetherea, ist durch Maceration 1: 5 mit Atherweingeist zu bereiten. 

Oleum Asae foetidae. StinkasanUiI. Asantiil. Oil of Asa fetida. Essence 
d'ase fetide. 

Das durch Destillation von Asa foetida mit Wasserdampf gewonnene iitherische 01. 
Farbloses, gelbes oder braunes 01; Geruch sehr unangenehm, an Zwiebeln und Knoblauch 
erinnernd. Spez. Gew. 0,915-0,993 (15,5°); aD + 10°58' bis -17°3'; nD2oo 1,4942-1,5259. 

Bestandteile (Nach SEMMLER). 2 Terpene, von denen eines wahrscheinlich Pinen 
ist, ein Disulfid C7H14S2, ein Disulfid CllR 20 S2, eine Verbindung (C1o H160)n, ein Disulfid 
CSH16S2, ein Disulfid CloHlSS2' 

Asarum. 
Asarum europaeum L. Aristolochiaceae-Asareae. Haselwurz. 
Heimisch in gebirgigen, schattigen Laubwiildern Europas, Sibiriens und des Kaukasus. 
bevorzugt Kalkboden. 

Rhizoma Asari. Haselwurz. Asarum Root. Racine d'asaret. 
Radix' Asari (cum herba). Radix Nardi rusticae (silvestris). Brechwurz. 
Scherbelkrautwurzel. Wilde Nardenwurzel. Racine de cabaret. Hazel Wort. 

Das moglichst schnell getrocknete Rhizom mit den Wurzeln und den beiden 
nierenfiirmigen, an der Spitze des jiingsten Triebes sitzenden Grundblattern, oder 
ohne die letzteren. Einsammlungszeit August. 9 T. frische Wurzel geben 2 T. ge
trocknete. 

Der Wurzelstock ist 2-3 mm dick, hin- und hergebogen, unregelmiiBig vier
kantig, eingeschrumpft, graubraun oder rotbraun, gegliedert, bis mehrere Dezimeter 
lang und oft vielfach veriistelt. Die Internodien ungleich lang, zart liingsgestreift, an 
den Knoten ein oder mehrere langgestielte Bliitter oder deren Narben. Der Geruch 
ist stark, eigenartig, nicht unangenehm gewiirzhaft, campher-pfefferartig. Der Ge
schmack ist pfefferartig, scharf gewiirzt, nach Campher; ein zu starker GenuB erregt 
Erbrechen. 

Die Bliitter sind fast gegenstiindig, rundlich, nierenformig, ganzrandig, dunkel
graugriin, gliinzend, getrocknet ziemlich geschrumpft, durchscheinend. Geruch und 
Geschmack dem der Wurzel iihnlich, doch schwiicher und bitterlich. 

Mikroskopisches Bild. Die weiBliche, hellbraunliche Rinde starker als der Holz
teil. In der Rinde zahlreiohe Olzellen mit gelblichem oder farblosem Inhalt und verkorkter Mem
bran. Der Leitbiindelzylinder als schmaler, lockerer, branner, unregelmiiBig vierkantiger R4J.g. 
In den collateral en GefiiBbiindeln (meist 8, seltener 9 oder 10) der Holzteil aus englumigen Netz
und TreppengefiiBen, keine Bastfasern; der Siebteil gleichfalls ohne Sklerenchymfasern, It'tztere 
fehlen dem Rhizom vollstiindig. Breite Markstrahlen. 1m Innern ein weites, stiirkemehlrt'iches 
Mark. Die Stiirkekorner der Rinde und des Markes rundlich, verschieden groB, ohne Schichtung. 
zusammengesetzte Korner (zu 3 oder 4) treten an Zahl hinter die Einzelkorner zuriick. Besonders 
hervorzuheben ist das Vorkommen eines den GefiiBbiindeln angelagerten Kranzes von braunen 
oder rotbraunen Einschliissen. Eine andere Art von Einschliissen finden sich zerstreut in der 
Epidermis und im Collenchym. 

Verwechslungen. Die Wurzeln bzw. Wurzelstocke von Viola odorata, Arnica mon
tana, Fragaria vesca, Geum urbanum, Valerian a officinalis und andere (s. diesel. 
Erkennung an der Form und Gliedel-ung des Rhizoms, dem Geruch und event. den Bliittern. 
wenn solche vorhanden. 
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Bestandteile. Das trockne Rhizom enthaIt 1 % atherisches 01, Rarz, Starke. 
eisengrunenden Ger bstoff. Saccharose und geringe Mengen eines durch Emulsin spalt. 
baren Glykosides. Das in dem 01 euthaltene Asaron findet sich zu 1 % auch in den ubrigen 
Teilen der Pflanze. 

Aufbewahrung. In Blech· oder GlasgefaBen. 
Anwendung. Erzeugt Erbrechen und Durchfall, soli, dem Branntwein zugesetzt, Trinkern 

dessen GenuB verleiden. AuBerlich wirkt es reizend, Niesen erregend. Gabe als Niespulver 0,1-0,2, 
als Brechmittel 0,5-1,0 im Infusum. 

Asarum canadense L. Kanadische Haselwurz. Canada Snake Root. Wild 
Ginger. Heimisch im atlantischen Nordamerika. 

Rhizoma Asari canadensis. Kanadische Haselwurz. Das Rhizom ist frisch 5-6 mm dick 
und 10-20 cm lang, getrocknet diinner, etwas vierkantig, fein runzelig, in Abstanden von etwa. 
12 mm gegliedert, auBen braun, innen weiB oder braunlich. An der Unterseite die meist von den 
lnternodien ausgehenden, fast einfachen Wurzeln von 6 cm Lange. 

Mikroskopisches Bild. Der GefaBbiindelring aus 10-14 kleinen, in einem ein. 
zigen Kreis angeordneten GefaBbiindeln, nach auBen wird dieser durch eine Zone kleiner Paren. 
chymzellen in Form einer Zylinderscheibe umgeben. Keine Korkbildung. In der Epidermis zero 
streut einfache mehrzellige Rasre. 1m Rindenparenchym und in dem groBen Mark Olzellen. 
Reichlich feinkornige Starke, meist zu 2-3-12 vereinigt. 

Bestandteile. 3,5-4,5% atherisches 01 (spez. Gew. 0,93-0,96). Das 01 enthalt. 
Pinen, Asarol (Linaloo11), Asarolacetat' und .valerianat, Methyleugenol. 

Asarum arifolium MIOH., Nordamerika, Asarum Sieboldi MIQU. und Asarum Blume. 
DUOH., Japan, dienen gleichen Zwecken. Die zwei letzteren liefern die in sich 
gleichen Drogen S ai . si n und To· k o. 

Bestandteile. Das Kraut enthalt 1,4% atherisches 01 von sassafrasahnlichem Geruch. 
spez. Gew. 1,08. Es enthalt Eugenol und Safrol. 

Oleum Asari europaei. HaselwurzOl. Oil of Asarum Europaeum. Essence 
d'asaret. 

Das 01 wird durch Destillation der Wurzel mit Wasserdampf gewonnen; Ausbeute 10/0, 
Dickes braunes 01; Geruch gewiirzig, Geschmack brennend pfefferahnIich. Spez. Gew. 1,018 
bis 1,068 (15 0). 

Bestandteile. Asaron, C6H2(CsHs)(OCHals, das sich oft im 01 kristallinisch abscheidet, 
I.Pinen, CloR 16, Methyleugenol, CllH 1402' ferner eine griine, nicht naher untersuchteSubstanz. 
Asaron ist 1.Propenyl.2,4,5.trimethoxybenzol, (CHa0lsCeH2CR:CH·CHs' Es bildet 
geruch. und geschmacklqse KristalJe; Smp. 610. 

Oleum Asari canadensis. Kanadisches SchlangenwurzeHii. Oil of Canada Snake 
Root. Essence de serpentaire du Canada.' 

Die trockene Wurzel gibt bei der Destillation mit Wasserdampf 3,0-4,5 0/0, die Wurzel. 
fasern 1--30/0 01. Gelbes bis geIbbraunes 01. Geruch und Geschmack angf'nehm gf'wurzig. Spt>z. 
('now. 1,0446 (20 0). IOslich in 0,5 Vol. Weingeist von 80 Vol..% und in 2 Vol. Weingeist von 
70 Vol..%' Das 01 enthiiIt ein Phenol C9R 120 2, a-Pinen, CloH 16, d-Linalool, CloHISO, 
I.Borneol, CloHISO, I-a· Terpineol, CloHISO, Geraniol, CloHISO, Methyleugenol, 
CllH140 2, ein hlaues 01 von unbekannter Zusammensetzung, ein Lacton C14R 200 2, Fett· 
sauren. Das 01 findet seines Wohlgeruches wegen in Nordamerika ausgedehnte Verwendung. 

Oleum Asari arifolii. Die Blatter und Wurzeln geben bei der Destillation mit Wasser. 
dampf 7-7,5% farbloses atherisches 01; Geruch angenehm gewiirzig, sasEafrasahnlich, Ge· 
schmack bitter. Spez. Gew. 1,0585-1,0609 (15 0); aD -20 55' bis -30 7'; n D200 1,531-1,532. 
Es enthalt Safrol, CloR1002' l·a.Pinen, CloR 16, Eugenol, CIOH 120 2, ein Phenol, Methyl. 
eugenol, CllR 140 2, Methylisoeugenol, CU R I,02, Asaron, C12R 160 a. 

Elixir antasthmaticum BOERHAVE. Haselwurz 2 T., Alant .• Kalmus., Veilchenwurzel 
SiiBholzsaft je 10 T., Anis 5 T., Campher 0,3 T., verdiinnter Weingeist 300 T. 

Extractum Asari canadensis fluidum. Aus 100 T. Rhizom, 50 T. Glycerin und 250 T. 
Alkohol (spez. Gewicht 0,833) durch Digestion, Auspressen, Filtrieren, Abdampfen bis auf 105 T. 
Riickstand; dann absetzen lassen und 100 T. abgieJ3en. Besser durch Perkolation zu bereiten. 

Pulvis sternutatorius Schneebergensis. Schnee berger Schn u pfta bak. Schnee. 
berger Haupt. und Schnupfpulver. Haselwurz 20 g, Maiblumenbliiten 5 g, Nieswurz 2 g, 
Veilchenwurzel 50 g, Bergamottol 15 Tropfen. - Die giftige Nieswurz laBt sich (n. DIETERICH) 
durch Seifenpulver ersetzen. 
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SAINT.AGNES Hauptpulvcr (Poudre capitale de S.-A.) ist ein Niespulver aus Hasel
wurz, Nieswurz, Raute, Majoran und Betonienblattern. 

Sirupus Asari kann dureh Mischen von 5 T. Haselwurzfluidextrakt und 95 T. Zucker
sirup hergestellt werden. 

Sirupus Asari compositus. Compound Syrup of Asarum (of Canada Snake. 
Root, Nat. Form.). Ein Gemisch von 62 g grob gepulverter Asarum wurzel, 1,5 g fein ge
pulverter Cochenille und 2,5 g Kaliumcarbonat durchfeuchtet man mit q. s. einer Mischung von 
200 ccm Weingeist (92,3 Gew._%) und 375 ccm Wasser. Nach 24 Stunden bringt man die Mischung 
in einen Perkolator, gieBt den Rest der Weingeistmischung darauf und perkoliert dann unter 
NachgieBen von Wasser 500 ccm abo Hierzu setzt man 30 ccm Yin. Ipecac. (Americ.) und 725 g 
Zucker. Wenn letzterer dureh Schiitteln gelost ist, flillt man das Ganze mit Nachperkolat auf 
lOOO ccm auf. 

Tinctura AsarL Durch Digestion aus 1 T. des Rhizoms und 5 T. verdiinntem Alkolwi 
zu bereiten. 

Sirupus Asarl composltus (Nat. form.). 
Compound Syrup of Asarum. Compound 

Syrup of Canada Snake-Roo~ 
1. Radic Asari canadens. pulv. (No. 40) 62,0 
2. Coccionellae pulveratae 1,6 
3. Kalil carbonici pulverati 2,5 

{ Spiritus (91"10) 200,0 
4. Aquae destUlatae 375,0 
6. Vini Ipecacuanhae (Amer.) 30,0 ccm 
6. Sacchari albi 725,0 ccm 
7. Aquae destillatae q. S. ad 1000,0 ccm 
Man mischt 1, 2, 3, bringt, mit q. S. von 4 be-

feuchtet, in einen Perkolator, verdrilngt nach 24 
Stunden mit dem Rest von 4, dann mit 7, sam
melt 600 ccm Perkolat, filgt 5 hinzu, lOst 6 unter 
Schiitteln und bringt mit 7, welches zuvor den 
Perkolator passiert hat, auf 1000 ccm. 

Asparagus. 
Asparagus officinal is L. Liliaceae-Asparagoideae. Spargel. Spars. 
Asperge. Heimisch in Europa, Nordafrika und dem westlichen Asien, haufig an· 
gebaut. Man unterscheidet zwei Spielarten, mit weil3en und grunlichen Sprossen. 
Die frischen Schol3linge werden auBer als Gemiise zur Herstellung von Sirupus 
Asparagi verwendet. 

Rhizoma (Radix) Asparagi. Spargelwurzel. Racine d'asperge. Radix Alticis. Der im 
Herbst gesammelte Wurzelstock mit den Wurzeln. Ersterer fingerdick, horizontal verlaufend, 
mit Stengelnarben besetzt, frisch weiBlich, saftig, getrocknet hart und grau. Die Wurzeln 
schmutzigweiB. Geschmack fade, siiBlich. 

Asparagus ascendens ROXB., in Indien heimisch. Die Wurzeln werden in Indien 
me Salep verwendet. 

Asparagus lucidus LDL., heimisch auf Formosa. Die Wurzeln werden dort als 
Diureticum verwendet. 

Asparaginum. Asparagin. Links-Asparagin. Aminobernsteinsauremono· 
amid. Asparamid. Althaein. NH2 ·OC·CH2 ·CH(NH2)COOH+H20. Mol.-Gew.150. 

Asparagin findet sich auDer im Spargel in vielen anderen Pflanzen, besonders in Wurzeln 
(Altheewurzel, SiiBholz, Schwarzwurzeln, Runkelriiben) und in reichlicher Menge in den Keirn
lingen von Hiilsenfriichten, die im Dunkeln gewachsen sind. 

DU1'stelluny. Man laUt in Wasser aufgequollene Lupinen oder Wicken im dunkeln 
Keller keimen, bis die Keime 50 bis 60 em lang geworden sind. Die Keime werden dann zerklei
nert und ausgepreBt, der Saft wird aufgekoeht, filtriert und bis zur Sirupdicke eingedampft. Man 
kann auch die Keime mit Wasser auskochen und den filtrierten Auszug eindampfen. Bei Ian· 
gerem Stehen, rascher nach Impfen mit einigen Asparaginkristallen scheidet sich das Asparagin 
aus. Durch Umkristallisieren aus Wasser, wenn notig unter Entfarbung mit Tierkohle, wird es 
gereinigt. Auch durch Eindampfen eines mit kaltem Wasser hergestellten Auszuges aus Althee
wurzeln laBt es sich gewinnen. 
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Eigenschajten. Farblose, harte sprooe KristaUe, luftbestandig, bei 1000 werden sie 
wasserfrei. Loslich in 50 T. kaltem und 5 T. siedendem Wasser, unloslich in absolutem Alkohol, 
in Ather, in fetten Olen. Die wiisserige Losung dreht links, nach Zusatz von Sauren rechtb. Mit 
Alkalien gibt es Salze, deren Losungen links drehen. Beim Kochen mit verd. Sauren wird Am
moniak abgespaltet und Asparaginsaure gebildet, bei der Einwirkung von Salpetriger Saure 
entsteht I.Apfelsaure. 

Sirupus Asparagi. Spargelsirup. Von dem frischen Safte der SpargelsproBsen werden 
10 T. mit 3 T. Weingeist versetzt, nach einigen Tagen filtriert und 10 T. deB FiltratB mit 17 T. 
Zucker zum Sirup gekoeht. - Portug.: 350 T. friBcher SpargelBaft und 650 T. Zucker zum Sirup 
zu verkochen. 

Sirupus Asparagi amari, Sirop de JOHNSON, aUB den SproBBen von AsparaguB amarus, 
wie der vorige zu bereiten. 

Sirupus Asparagini - Miinch. Ap.-Ver.: Asparagin 2T. lost man in weiBem Sirup 98 T. 

Slrupus quinque Radlcum (Portug.). 
1. Specierum Radicum (Portug.) 50,0 
2. Aquae ferventis 350,0 
3. Sacchari 650,0. 

1 und 2 24 Stunden infundieren, in der heiBen 
Kolatur 3 aufloeen. 

Spezill8 Radlcum (Portug.). 
Radicie Apii graveo!. 
Rhiz. Aeparagi 
Rad. Foeniculi 
Rad. Rusci aculeati 
Rad. Petroselini aa p. aeq. 

Asperula. 
Asperula odorata L. (Galium matrisilva WED.). Ruhiaceae-Coffeoi
deae-Galieae. Waldmeister. Heimisch in schattigen LaubholzwiUdern durch 
fast ganz Europa, Westasien, Nordafrika. 

Herba Asperulae odoratae. Waldmeisterkraut. Wood Droof. Herbe d'asperule 
odorante. Herba cordialis. Herba Hepaticae stellatae. Herba Matrisilvae. 
Maikraut. Herbe de petit muguet. 

Die friBehe, bliihende oder kurz vor der Bliitezeit (Mai, Juni) geeammelte ganze Pflanze 
oder das getrocknete Kraut. Geruch angenehm. gewiirzhaft nach C.umarin, der Geschmack ist 
gewiirzhaft, bitterlich, herbe. 

Der Stengel bis 30 em hoch, einfaeh, stumpfvierkantig, bhl, nur an den Knoten ein Kranz 
feiner weiBlieher Borstchen. Die Blatter dicklieh, dunkel- bis heUgriin, bis 5 cm lang, 4-12 mm 
breit, in 4-5-6 Quirlen. In den unteren Quirlen 6, in den oberen 7, 8 und 9 Blatter, d. h.2 Blatter 
sind dekussiert, die anderen sind Nebenblatter, je 1-2 an jeder Seite. Die untersten kiirzeren 
Blatter verkehrt-eiformig-langlich, die iibrigen eiformig oder llinglieh-lanzettfOrmig, Btaehel
spitzig, gewimpert, an den Hauptnerven weichborstig. Die Bliiten in wiederholt 3zahligen Trug
dolden am Ende der Stengel, weiB, der Kelch undeutlich, die Blumenkrone 4spaltig, rohrenfor!llig
gloekig. 

. VeTWechslungen. Galium Bilvaticum L. let hOher, astiger, von blliulicher Farbe, be
sitzt einen runden Stengel, je 8 lanzettformige, an der Mittelrippe und am Rande schade Blatter 
und eine ausgebreitete RiBpe. Bei G. moll ug 0 L. ist der Stengel vierseitig, die Blatter Btehen meist 
zu 8, Bind lanzettlich, Bpatelformig, Btachelspitzig, am Rande aufwartB ranh. Die RiBpe iBt end
standig, weitsohweifig. 

Bestandteile. Cumarin, BitterBtoff, eiBengriinende GerbBaure (ABpertann
Baure). Die Wurzel enthii.lt einen roten FarbBtoff. 

Waldmeisteressenz. Maitrankessenz. I. Frisoher, vor dem Aufbliihen gesammelter 
Waldmeister wird unzerkleinert in eine Weithalsflasche gegeben, leicht zUBammengedriickt und 
mit reinem Weingeist (96 Vol._%) iibergossen. Naeh 30-40 Minuten wird der Auszug abgegossen 
und daB Kraut leicht ausgepreBt. Der Auszug wird auf eine neue Menge Waldmeister gegeben und 
naeh 30-40 Minuten wieder abgegossen und filtriert. Die Essenz ist anfangs rein griin, wird 
aber bald mehr braungriin. Fiir 1 Liter Wein geniigen 10 cem der Essenz. 

II. 20 T. ganzer, vor dem Aufbliihen gesammelter Waldmeister werden mit 40 T. WeiB
wein, je 2 T. Rosen- und Pomeranzenbliitenwasser und 4 T. Spiritus iibergossen, 8 Stunden Btehen 
lassen, leicht abgepreBt und filtriert. 

III. Frischer Waldmeister, 250 g, wird mit Weingeist von 40% q. B. zu II aUBgezogen, 
nach 8 Tagen ohne Pressung abfiltriert und LimonadenesBenz (B. unter Citrus) 50 g zugefiigt. 2-3 
Teeloffel hiervon !iefern mit 6 FlaBchen WeiJ3wein, 500 g Zucker, 1 FlaBche Schaumwein eine sehr 
gute Maiwein-Bowle. 

Waldmeister- ESBenz (kiinstlioh). Mai weinessenz. I. Frische CitronenBchalen, frische 
Apfelsinensehalen je 10 g werden mit 200,0 g verd. Weingeist aUBgezogen und 0,1 Cumarin im 
Filtrat gelOst. Auf 1 Fl. Moselwein nimmt man 1/. Tel'lloffel voU. 

Hager, Handbuch. I. 38 
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II. Nach DIETERICH: Cumarin 0,1 g, Citrone~saure 5 g, griiner Tee 10 g, verdiinnter Wein
geist 100 g; man laBt 3 Tage stehen, filtriert und setzt zu: SiiB-Pomeranzenol, Bitter-Pomeranzenol 
je 0,5 g, Blattgriin q. s. 1/2 Kaffeeloffel hiervon gibt mit 75 g Zucker, 1/2 Weinglas voll Selter
wasser und 1 Flasche leichtem WeiBwein einen guten Maitrank. 

Maiwein-Extrakt. Waldmeister-Extrakt (DIETERICH). Maitrankessenz 2 g, Wein
geist 8 g, weiBer Sirup 110 g. Auf 1 Flasche WeiBwein. 

Asphaltum. 
Asphalt irn eigentlichen Sinne ist Erdpech. AuBer dern eigentlichen Erdpech 

werden als Asphalt auch ii.hnliche Bi turn en -Arten bezeichnet, die schwarz sind, 
beirn Erhitzen schrnelzen und brennbar sind, und ferner auch kiinstliche Pech
arten, z. B. das Steinkohlenpech. 

Gewinnu:ng. Der natiirliche Asphalt, der seine Entstehung der freiwilligen Ver
dunstung von Erdol verdankt, findet sich ziemlich weit verbreitet und zwar rein oder ge
mischt mit anorganischen Stoffen, besonders hii.ufig in bituminosem Kalkstein. Sehr reiner 
Asphalt findet sich am Toten Meer. Die machtigsten Asphaltlager sind auf der Insel Trini
dad, wo sich ein "Asphaltsee", von etwa 40 ha Oberflache und sehr groBer Tiefe befindet, der 
mit einer Masse aus rund 40% Asphalt und je etwa 30% Wasser und anorganischen Stoffen 
angefiillt ist. Der Trinidad&sphalt wird durch Schmelzen von Wasser und den groben Bei
mengungen befreit. Weniger mii.chtige Asphaltablagerungen finden sich in Cuba, Californien, 
Venezuela, Mexiko, in der Tiirkei und in anderen Gegenden. In Deutschland findet sich asphalt
haltiger Kalkstein bei Limmer und Vorwohle in Hannover. Asphaltgestein wird besonders auch 
auf Sizilien und in der Schweiz (Traverstal) gewonnen. 

Analyse. Asphalt wird hiiufig mit Braunkohlen- und Steinkohlenpech verfalscht, man 
stellt auch durch Imprii.gnieren von Kalkstein mit Teer und dgl. kiinstliche Aspha1tsteine her. 
CLAYE empfiehlt zum Nachweis von Teerprodukten im Asphalt folgende Probe: 

Schiittelt man 0,1 g der aschefreien oder 0,15 g der aschehaltigen. Substanz mit 10 ccm 
rauchender Schwefelsaure, so zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede; dieselben treten beson
ders in diinner Schicht, also beim Neigen und Wiederaufrichten des Probierrohres an der Wan
dung desletzteren hervor. - Die an der GefaBwandung zuriickflieBende Fliissigkeit ist bei: Sy
rischem Asphalt= braun, Trinidad-Aspha1t= braun, Braunkohlenteerpech= grau, 
ins Braune spielend, Steinkohlenteerpech= grauschwarz, Spur griinlich, von Kohlenteilchen 
streifig. 

Bestimmung des Bitumengehaltes. 2 g gepulverter Asphalt werden in ein ERLEN
lIlEYER-Kiilbchen von 100 ccm Fassungsraum eingewogen. Man iibergieBt mit 30-40 ccm Benzol 
und erhitzt am RiickfluBrohr etwa 2 Stunden auf dem Wasserbad zu mii.Bigem Sieden. Man 
lii.Bt daun erkalten, etwa 1 Stunde absetzen und gieBt hierauf die Bitumenliislmg vorsichtig von 
dem Bodensatz ab in ein 50 ccm-Kiilbchen. Der Riickstand wird noch 2-3mal mit kleineren 
Mengen Benzol ausgezogen, und zwar gieBt man den Auszug jedesmal erst nach 1/2stiin
digem Absetzen abo Die vereinigten Ausziige fiillt man bis zur Marke mit Benzol auf; dann 
verschlieBt man das Kiilbchen mit einem gut schlieBenden Stopfen, mischt den Inhalt und liiBt 
(iiber Nacht) absetzen. Nach dem Absetzen stellt man den Inhalt des MeBkiilbchens durch An
wendung geeigneter Temperatur genau bis zur Marke ein, dann bringt man 25 ccm in eine 
Platinschale und bestimmt nach dem Verdampfen des Benzols den Trockenriickstand durch 
2stiindiges Trocknen im Wasserbad-Trockenschrank. Der Riickstand wird hierauf verascht, 
die Asche durch Befeuchten mit Ammoniumcarbonatlosung und schwllches Gliihen in Carbonate 
iibergefiihrt und die Schale wiederum gewogen. Die Differenz beider Wagungen gibt den 
Bitumengehalt in 1 g Substanz an. An Stelle von Benzol kann auch Chloroform fiir die Be
sti=ung des Bitumengehaltes verwendet werden. 

Anwendung. Der Asphalt wird technisch in groBen Mengen besonders zum StraBen. 
bau verwendet. Man unterscheidet bei dieser Verwendung hauptsachlich Stampfasphalt und 
GuBasphalt. Zur Herstellung von Starnpfasphaltpflaster dient natiirliches Asphaltgestein mit 
einem Bitumengehalt von 10 bis 11 0/0' das durch Erhitzen und Mahlen gepulvert und nach dem 
Erhitzen auf 100 bis 1200 durch heiBe Walzen undmit heiBen Eisenstampfern festgestampft und 
geglattet wird. Der GuBasphalt wird aus Asphaltgestein unter Zusatz von soviel Asphalt her
gestellt, daB beirn Erhitzen eine dickfliissige Masse entsteht. Er enthalt etwa 13 bis l4 0/oBitumen. 
Die Asphaltmasse, die Zllr Herstellung von GuBasphalt dien t, wird in bestimm ten Vel'haltnissen zu
sammengeschmolzen und sofort verwendet oder auch erst in Blocke gegossen, die dann spater 
weiterverarbeitet werden. Die Masse wird als As p h al tm as t i x bezeichnet. A uch gefarm te Platten 
aus Asphalt- und Sandmischungen diolllen zur Herstellung von StraBenpflaster, ferner wird grober 
Sand und Steingrus zusammen mit Asphalt festgewalzt (Asphaltmakadam). Walzasphalt wird 
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aus zerkleinertem Steinmaterial hergestellt, das mit geschmolzenem Asphalt verriihrt und dann 
festgewalzt wird; es wird besonders in Amerika verwendet. AuBer zur Herstellung von StraBen. 
pflaster wird del' Asphalt fiir viele andere technische Zwecke verwendet, besonders zur Isolierung 
gegen Feuchtigkeit, z. B. bei Mauerwerk, das im feuchten Boden steht, zur Bedachung (Asphalt
pappe), zur Herstellung von Asphaltlack usw. 

Asphaltum syricum. Syriscber Aspbalt. Judenpecb. Jews Pitcb. Bitume de 

Judee. Erdpecb, Bergpecb. Scbwarzer Bernstein. Der am Toten Meer gefundene 
reine Aspbalt. 

Eigenschajten. Harte, sprooe, tiefschwarze, stark glanzende Masse, spez. Gcw. 1,1 
bis 1,2, Geruch bei gewohnlicher Temperatur schwach bitumenartig, starker beim Erwarmen, 
Bruch muschelig. Beim Reiben wird er elektrisch gElladen, beim Erhitzen erweicht er, schmilzt 
bei etwll 1350 und verbrennt angeziindet mit stark ruBcnder Flamme. In Wasser ist er unHislich, 
AlkoholloMt etwa 50/0 eines oligen Stoffes, Ather lost etwa 750/ 0 des Asphalts. Vollstiindig lOst 
er sich leicht in Terpentinol, Petroleum, Schwefelkohlenstoff, Chloroform. Bei del' troukencn 
Destillation liefert er etwa 65 0/ 0 eines fliissigen Destillates (Oleum Asphalti aethereum). Er besteht 
in del' Hauptmenge aus Kohlenwasserstoffen nebst kleinen Mengen von Sauerstoff, Stickstoff und 
Schwefel enthaltenden Verbindungen. Del' Aschengehalt betragt etwa 10/ 0, 

Ef'kennung. Del' natiirliche Asphalt unterschcidet sich von Bralmkohlen- und Stein
kohlenpech dadurch, daB er beimZerreiben ein braunes Pulver gibt, wahrend die kiinstlichen 
Pecharten ein schwarzcs Pulver geben; eine sichere Unterscheidung des natiirlichen Asphaltes 
vom Kunstasphalt, besonders von Petroleumpech, ist aber sehr schwierig. 

Antoendung. Friiher zu Raucherungen gegen Rheumatismus, auch bei Tuberkulose, 
innerlich als krampfstillendes Mittel. Zur Herstellung von Asphalt-Lack. Zum photographi
schen Druck- und Atzverfahren, die darauf beruhen, daB Asphaltlackanstriche an belichteten 
Stellen in gewissen Losullgsmitteln unloslich werden. Von den Agyptern wllrde del' Asphalt zum 
Einbalsamieren verwelldet. 

Oleum Asphalti aethereum (rectificatum), litberiscbes AspbaltiH, ist dasdurch 
trockne Destillation von Asphalt (gemischt mit Sand) gewonnene, durch erneute 
Dcstillation gereinigte 01. Hellgelbes 01, das sich an del' Luft und am Licht braun farbt, Geruch 
eigenartig brenzlich. Aufbewahrung. In kleinen dichtschlieBenden Flaschen, vor Licht ge
schiitzt. Anwendung. Friiher innerlich zu 10 bis 15 Tr. zwei- bis dreimal taglich als Exzitans 
bei Phthisis, auBer lich bei Frostbeulcn, Rheumatismus, rein odeI' mit fettem 01 gemischt. 

Mumia vera (aegyptiaca), Mumie. 

Die echte agyptische Mumie besteht zum Teil aus As phal t, mit dem die Agypter die Leichen 
einbalsamierten. Sie wird hii.ufig nachgeahmt. Die echte Mumie ist zuweilen arsenhaltig. An· 
wend ung. Friiher als Volksmittel, feingepulvert als braune Malerfarbe. Durch Ausziehen del' 
gepulverten Mumie mit Ammoniakfliissigkeit und Eindampfen des Auszuges zur Trockne erhalt 
man das Mumienbraun odeI' Mumiin, das als Lasurfarbe in del' Olmalerei verwendet wird. 

Fumiform-Tabletten, gegen Keuchhusten und Tuberkulose empfohlen, enthalten nach 
H. FLOETZ gereinigten Asphalt, sowie geringe Mengen Myrrhen- und Benzoeharz. 

Atropinum S. u. Belladonna S. 643. 

Aurum. 
Aurum. Gold. Gold. Au. Or. Atomgew. 197.2. 

Eigenscha[ten. Das Gold ist ein gelbes, ziemlich weiches Metall, spez. Gew. 19,2 bis 19,6, 
Smp. etwa 11000. Durch Zusatz von anderen Metallen wird es harter, durch Silber wird es heller 
gelb, durch Kupfer rotlicher. Reines Gold ist fast so weich wie Blei, aber viel fester als dieses; 
es hat von allen Metallen die groBte Zahigkeit und Dehnbarkeit. Es laBt sich zu Blii.ttchen von 
1/10000 mm Dicke ausschlagen, 1 g Gold kann zu einem Draht von 2000 m Lange ausgezogen wer
den. In sehr diinnl'll Schichten, als Blattgold, lii.J3t es das Licht griinblau durchschimmern. Es 
verandert sich nicht an del' Luft, auch nicht beim Gliihen, selbst beim GIiihen im Sauerstoffstrom 
nicht. Von Sauren wird es nicht angegriffen, mit Ausnahme von Konigswasser nnd anderen 
Sauremischungen, die freies Chlor odeI' Brom enthalten; es bildet dann mit den freien Halogenen 
losliche Verbiudungen. Jod wirkt aber nur wenig auf Gold ein. Durch schmelzeude Atzalkalien, 
auch durch schmelzenden Salpeter wird es etwas angegriffen unter Bildung von Alkaliaurat. In 
seinen Verbindungen ist das Gold ein- und dreiwertig. Die meisten Verbindungen leiten sich vom 
dreiwertigen Gold abo 
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Ef'kennung. Goldsalzlosungen sind gelb, konzentrierte Liisungen rotlich bis braunlich. 
Kalilauge und Natronlauge fallen braunes Goldhydroxyd, Au(OH)a, das sich im UberschuB 
von Alkali wieder auflost unter Bildung von Alkaliaurat, z. B. Au(ONa)a. Alkalicarbonate 
scheiden erst beim Erhitzen Goldhydroxyd abo Ammoniak und Ammoniumcarbonat 
geben mit konz. Goldsalzlosungen rotlichgelbe Niederschlii.ge von Goldoxyd-Ammoniak (Knall
gold), das trocken sohon bei leiser Beriihrung sehr heftig explodiert. - Sohwefelwasserstoff 
fallt aus einer neutralen oder sauren Goldsalzlosung alles Gold aus. Die braunschwarzen Nieder
sohlage sind Gemenge von Goldsulfid, metallischem Gold und Schwefel. Sie sind unloslich in 
Salzsaure oder Salpetersaure, dagegen loslich in Konigswasser, feruer in farblosen oder gelben 
Schwefelalkalien. - Zinnchloriirlosung, die etwas Zinnchlorid enthalt (man fiige zu Zinn
chloriirlOsung etwas Chlorwasser), erzeugt auch in sl'hr verdiinnten Goldlosungen einen purpur
roten, bisweilen ins Violette oder Braunrote spielenden Niederschlag von Goldpurpur. - Eisen
oxydulsalze reduzieren Goldchlorid in seineD Losungen und scheiden metalliscbes Gold als 
feines braunes Pulver ab; die dariiber befindliche Fliissigkeit erscheint im durchfallenden Lichte 
schwarzlichblau. Wird der getrocknete Niederschlag mit einer Messerklinge gedriickt, so nimmt 
er Metallglanz an. - Kaliumnitrit fiillt ebenfalls metallisches Gold; bei sehr starkerVcrdiin
nung ist die Fliissigkeit zunachst nur blau gefarbt. - Oxalsaure fallt aus der nicht zu sauren 
Losung in der Siedehitze metallisches Gold. Metallisches Gold fallen aus den Goldsalzlosungen 
iiberhaupt die meisten unedlen Metalle, femer Quecksilber, Silber, Platin. Ebenso wirken als 
Reduktionsmittel: Ferrochlorid, Ferrosulfat, Cuprochlorid, Antimontrichlorid, Arsenige Saure, 
Schweflige Saure, Phosphorige Saure uSW. Endlich fiihren auch viele organische Verbindungen, 
z. B. Chloralhydrat, Ameisensaure, Oxalsii.ure, Formaldehyd, Hydroxylamin, Phenylhydrazin 
usw. die gleiche Reduktion herbei. 

AIle Goldverbindungen geben beim Erhitzen auf Kohle vor dem Lotrohr gelbe, glii.nzende, 
dehnbare Metallkomer, beim Schmelzen mit Soda oder Borax gelbo, glanzende, dehnbare Me
tallflitter. 

Erkenn ung des Goldmetalles oder echter Vergoldung. Ob ein Gegenstand, Z. B. 
eine Miinze oder ein Schmuckstiick usw., aus reinem Gold hergestellt ist, laBt sich durch Be
stimmung des spez. Gewichtes feststellen. Das spez. Gewicht des Miinzgoldes liegt zwischen 18,0 
und 19,0. Das spez. Gewicht anderer, Z. B. zu Schmucksachen verarbeiteter Legierungen nahert 
sich den angegebenen Zahlen urn so mehr, je mehr Gold die Legierungen enthalten. - Wird eine 
Goldlegierung (z. B. von 14 Karat) mit einem angefeuchteten Silbernitratstift berieben, oder 
mit einer Losung von Kupferchlorid (1: 10) befeuchtet, so entsteht kei n schwarzer Fleck. 
Messing und ahnliche goldahnliche Legierungen (Goldimitationen) geben einen schwarzen Strich. 
Liickenlose Vergoldungen bleiben gleichfalls ungefarbt. Man kann daher mit Hille dieser Reak
tionen auch feststellen, ob ein gelber Metalliiberzug Gold ist. Will man das darunter befindliche 
Metall priifen, so macht man an einer unauffalligen Stelle mit einer Nadel einen Ritz und priift 
diesen mit dem Silbemitratstift oder mit der Kupferchloridlosung. 

Bestimmung. Manfallt das Gold aus der stark salzsauren (wederfreies Chlornoch Salpeter
saure enthaltenden) Losung mit Ferrochlodd oder Ferrosulfat, wascht es auf dem Filter mit Salz
saure, dann mit Wasser aus, trocknet und gliiht es mit dem Filter im Porzellantiegel. Aus der 
nicht zu sauren Losung ka.nn die gleiche Reduktion durch Oxalsaure oder durch Formaldehyd oder 
Wasserstoffsuperoxydlosung in der Siedehitze erfolgen. 

Gewinnung von f'einern Gold GUS Legief"Ungen. Bruchgold oder Goldmiinzen 
werden durch Ausgliihen von auBeren Verunreinigungen befreit und in einem Kolben mit der vier
fachen Menge Konigswasser auf dem Wasserbad erwarmt. Die Losung wird in einer Porzellan
schale bis zur Sirupdicke eingedampft, der Riickstand in der 30fachen Menge Wasser gelost und 
die Losung von dem Silberchlorid abfiltriert. Letzteres wird auf Silber verarbeitet. Die filtrierte 
Losung wird, wenn eine Probe mit Natriurnsulfatlosung eine weiBe Triibung von Bleisulfat gibt 
(aus bleihaltigen Lotstellen herriihrend) mit Natriumsulfatlosung versetzt und wieder filtriert. 
Das Filtratwird dann miteinerfiltrierten Losung von 8 T. krist. Ferrosulfat in 40 bis50 T. Wasser 
und 1 T. Salzsaure versetzt. Das Gold scheidet sich als braunes Pulver aus. Es wird gesammelt, 
erst mit verd. Salzsaure, dann mit Wasser gewaschen und getrocknet. 

Aurum foliatum. Blattgold. Leaf Gold. Or en feuilles. 
Zur Herstellung VOll Blattgold wird fast reines, hoohstens etwas Silber enthaltendes Gold 

zunachst zu diinnem Blech ausgewalzt, dann zwischen Pergamentblattem und schlieBlich zwischen 
Blattem aUS Goldschlagerhaut (derauBeren diinnen Raut des Blinddarmes des Rindes) geschlagen. 
Es kommt in kleinen Biichem zwischen Blattem aus glattem, mit Ton eingeriebenem Papier in 
den Handel. Ein Buch enthalt etwa250 Blatt, jedes Blatt ist etwa 170 qcm groB. Die Dicke des 
Blattgoldes betragt 0,0001 mm. 

Prifung. a) Wird 0,1 g Blattgold mit2-3 ccm Salpetersaure erhitzt, so muB es unver
andert bleiben (unechtes Blattgold aus Kupferlegierungen last sich auf). - b) Die abgegossene 
Fliissigkeit darf durch iiberschiissige Ammoniakfliissigkeit nicht blau gefarbt werden (Kupfer) 
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und nicht getriibt werden (fremde Metalle). - c) In Konigswasser muB es sich bis auf einen sehr 
geringen Riickstand von Silberchlorid IOsen. 

Antvendung. Zuweilen zum Vergolden von Pillen; die Vergoldung wird in gleicher 
Weise ausgefiihrtwie die Versilberung (s. d.). Technisch zum Vergolden von Bilderrahmen, Buch. 
binderarbeiten u. a. 

Aurum pulveratum. Gepulvertes Gold. Aurum alcoholisatum. Hochst fein ge. 
pulvertes Gold erhalt man durch Zerreiben von Blattgold mit del' 20 fachen Menge Kaliumsulfat, 
Auswaschen mit 'Vasser und 'l'rocknen. 

Aurum praecipitatum. Gefiilltes Gold. Aurum (als homoeopathische Ursub· 
s tanz). Eine Ltisung von Goldchlorid wird mit etwas verd. Salzsaure und dann unter Umriihren 
mit Ferrosulfatliisung versetzt, solange wie noch ein Niederschlag entsteht. Der Niederschlag wird 
mit Wasser gewaschen und getrocknet. Das gefallte Gold ist ein zimtbraunes Pulver, das beim 
Reiben Metallglanz annimmt. - Anwendung. In der Glas· und Porzellanmalerei. 

Goldschwamm fur Zahnplomben. 100 g einer 100/ oigen Goldchloridlosung werden 
mit Kaliumbicarbonat neutralisiert, dann mit einer gesattigten Losung von 3,3 g Kalium
bicarbonat versetzt, hierauf mit 20,8 g gepulverter Oxalsaure vermischt und die Mischung 
2 Minuten lang gekocht. Das Gold scheidet sich als schwammartige Masse aus, die nach dem 
Auswaschen und sehr gelindem Gliihen zu Zahnfiillungen verwendet wird. 

Aurum colloidale. Kolloides Gold. 

Darstellung. Eine sehr verdiinnte kolloide Goldliisung erhalt man nach ZSIGMONDY 
auf folgende Weise: 25 ccm einer Liisung von 0,6 g Goldchloridchlorwasserstoff im Liter 
werden mit etwa 100 ccm Wasser verdiinnt, mit 0,04 g Kali u mcar bonat versetzt und zum Sieden 
erhitzt. Unmittelbar nach dem Aufkochen entfernt man die Fliissigkeit von der Flamme und fiigt 
nach und nach unter Umriihren 4 ccm einer Losung von 1 T. frisch destillierter Formaldehyd
losung in 100 T. Wasser hinzu. Die Fliissigkeit wird zuerst prachtig helliot, schlieJ3Jich tiefrot 
gefarbt. Das Wasser muB vollig rein sein; schon geringe Mengen Erdalkalisalze verhindern den 
Eintritt del' Reaktion. 

Man erhalt so rotgefarbte Losungen, aus denen das Gold durch Neutral~alze, durch Sauren 
und Alkalien metallisch gefii.llt win!. 

Auch durch Wasserstoffsuperoxyd kann man das Gold aus seinen Salzen kolloid gelost 
abscheiden. Werden 20 ccm der L5sung von Goldchloridchlorwasserstoff, mit 100 ccm Wasser 
verdiinnt, unter Umschiitteln mit 5 Tr. Wasserstoffsuperoxydlosung versetzt, so farbt sich die 
Fliissigkeit nach etwa 1 Minute blii.ulich und dann sehr rasch tief weinrot. Eine tiefblaue Losung 
von kolloidem Gold erhalt man nach GUTBIER durch Reduktion von Goldchlorid mit H ydr az in -
hydrat. Auch durch elektrische Zerstaubung von Gold unter Wasser erhiHt man kolloide 
Goldlosungen. Die Farbe del' kolloiden Goidliisungen wechselt von tiefrot bis schwarzblau. In 
trockenem Zustande erhalt man kolJoides Gold, ahnlich wie kolloides Silber, durch Reduktion 
von Goldchlorid in Losungen, die EiweiBstoffe als Schutzkolloide enthalten; das kolloide Gold 
kann dann zusammen mit den Schutzkolloiden ausgefallt werden. 

Collaurin (v. HEYDEN, Radebeul), Kolloides Gold, besteht aus dunkelroten, glanzenden 
Blattchen; es enthalt etwa 75 0/ 0 Gold und 25 % Schutzkolloid. Die wasserige Liisung er
scheint riitlich-schwarz, metallisch schimmernd, in durchfallendem Licht purpurrot. 

Aufbetcahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich gegen Krebs, Syphilis und skrophulose El'krankungen zu 0,03 

bis 0,06 g, intravenos gegen Gelenkrheumatismus. 

Goldlegierungen_ Reines Gold ist weich, daher der Abnutzung ziemlich stark 
unterworfen. Es eignet mch deshalb fiir Miinzen, Gebrauchsgegenstande u. dgl. im reinen 
Zustande nicht. Durch Legierung mit anderen Metallen kann man ihm, ohne Beeintrachtigung 
der meisten anderen Eigenschaften, Harte und Widerstandsfahigkeit verleihen. Zur Herstellung 
von Miinzen und Schmuckgegenstanden legiert man es entweder mit Kupfer oder mit Silber, oder 
mit Silber und Kupfer. 

Feingehalt. Unter dem Feingehalt einer Goldlegierung versteht man deren Gehalt an 
reinem Gold. Friiher bezeichnete man denselben in der Weise, daB man angab, wieviel Karate 
Gold in einer feinen Mark (= 24 Karat) enthalten sind. 14karatiges Gold enthalt somit in 24 T. 
= 14 T. Gold und 10 T. andere Metalle, d. h. es enthalt 58,330/ 0 reines Gold. Gegenwartig wird 
der Feingehalt einer Goldlegierung in Tausendsteln angegeben, d. h. man gibt an, wieviel 
Gramm reines Gold in 1 kg der Legierung enthalten sind. 14karatiges Gold wird jetzt als Gold mit 
einem Feingehalt von 585 (abgerundet) bezeichnet. 

Nach dem deutschen Reichsgesetz vom 16. Juli 1884 durfen Uhrgehause und Gerate aus 
Gold nicht geringeren Feingehalt als 585 = 14 Karat (Fehlergrenze 5/1000) haben. Schmuck
sachen diirfen mit jedem Feingehalt (Fehlergrenze 10/1000) hergestellt werden, doch mnB der Fein-
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gehalt auf jedem einzelnen Stiick mittels eines Stempels angegeben sein. Das auf Geraten anzu
bringende Stempelzeichen fiir Gold besteht in einer Reichskrone, die von einem Kreise @ - die 
Sonne darstellend - umgeben ist. 

Miinzgold. Die deutschen Reichs-Goldmiinzen sind hergestellt aus einer Legierung, die 
aus 90% Gold und 100/ 0 Kupfer besteht. 

Goldlote. a) Rartlot flir O,750-Gold besteht aus 9 Gold, 2 Silber, 1 Kupfer. b) Weichlot 
fur O,750-Gold = 12 Gold, 7 Silber, 3 Kupfer. c) Lot fiir O,666-Gold = 24 Gold, 10 Silber, 8 Kupfer. 
d) Lot flir O,583-Gold = 3 Gold, 2 Silber, 1 Kupfer. 

Goldiihnliche Legierung fiir Schmucksachen, Gebrauchsgegenstande (Bleistifthalter usw.) 
2,5 T. Gold, 7,5 T. Aluminium, 90 T. Kupfer. 

Goldamalgam, TELSCHOWS, 4,18 Gold, 55,0 Silber und 40 Zinn werden mit etwa dem 
gleichen Gewicht Quecksilber zum Amalgam zusammengeschmolzen. 

Goldbronze. Muschelgold. A. echte: Blattgold wird mit dunner Roniglosung fein
gerieben. B. unechte besteht aus Legierungen des Kupfers mit Zink. 

Goldseife. Wird bereitet durch Fallen einer Losung von Goldchlorid mit Seifenlosung 
und wird in der Keramik zur Vergoldung benutzt. 

Goldpurpur. CASsIUSscher. Man versetzt eine Losung von Ferrichlorid mit soviel Zinn
chloriirlosung, daB die gelbe Farbe verschwindet und eine griinliche Farbung auftritt. Diese 
Fliissigkeit gieBt man tropfenweise unter Umriihren in eine von Salpetersaure freie Goldchlorid
lOsung (1: 400). Nach eintagigem Absetzen wird der Niederschlag gewaschen und getrocknet. 
Braunes Pulver von schwankendem Goldgehalt. - Anwendung. Zur Farbung von Rubinglas. 

Goldflecken. Die braunroten Flecken, die Goldlosungen auf der Raut und der Wasche 
machen, entfernt man am besten mit CyankaliumlOsung (Vorsicht !), oder indem man sie zu
nachst mit verdiinnter Kalilauge, dann mit 1 O/oiger JodlOsung, alsdann mit Kaliumjodidlosung 
und schlieBlich mit Natriumthiosulfatlosung und Salmiakgeist abreibt. 

Vergoldung anderer Metalle auf nassem Wege. Man lost 10 T. Goldchlorid in 
1300 T. destilliertem Wasser, gibt 110 T. Natrium bicar bonat dazu und kocht die Flussig
keit in einer Porzellanschale oder einem Glaskolben 2 Stunden lang, oder bis ihre gelbliche Far
bung in eine griinliche iibergegangen ist. Den zu vergoldenden, gut gereinigten Gegenstand 
hangt man, an Messingdraht befestigt, in das kochende Goldbad. Nach 3-8 Minuten ist die Ver
goldung vollendet (SCHUBARTH). Neusilber, Silber, Platin befestigt man an Zinkdraht; Eisen 
muB zuvor verkupfert werden. 

Eine andere VergoldungsfliiBsigkeit wird hergestellt aU8 10,0 Goldchlorid, gelOst in 
20,0 destilliertem Wasser und dann gemischt mit einer Losung von 30,0 Kaliumcyanid, 
30,0 Natriumchlorid, 20,0 kristallisiertem Natriumcarbonat und 1250,0-1500,0 
destilliertem Wasser. Die Mischung wird beiseite gestellt und wiederholt geschiittelt, 
bis sie farblos ist. In diese bis zum Kochen erhitzte Vergoldungsfliissigkeit wird der zu ver
goldende silberne, mit Weingeist und Schlammkreide abgeriebene Gegenstand hineingelegt 
und gleichzeitig mit zwei Zinkstaben an entgegengesetzten Stellen beriihrt. In wenigen Minuten 
ist die Vergoldung vollendet. Das dabei am Zink etwa metallisch abgeschiedene Gold wird 
gesammelt. 

Vergoldungspulver, Goldpulver, zur kalten Vergoldung des Silbers durch Anreiben, 
bereitet man angeblich in der Weise, daB man 10 T. Gold und 2 T. Kupfer in Konigswasser lost, 
mit der Losung Leinwandlappen trankt, diese trocknet und verbrennt. Die Asche verreibt man 
mit einem mit Kochsalzlosung befeuchteten Leder oder Kork auf der gut gereinigten Messing
oder Silberflache. 

Goldsalziither zum Vergolden von Eisen oder Stahl bereitet man in der Weise, daB 
man eine konzentrierte wasserige, saurefreie Goldchloridlosung mit dem 3-5fachen Volum 
Ather wiederholt kraftig durchschiittelt und den Goldsalzather von der farblos gewordenen 
wasserigen Schicht abhebt. Mit dieser Goldlosung wird das mit Schmirgel und Weingeist blank
geputzte Eisen mit Rilfe eines weichen Pinsels bestrichen. 

Eine Fliissigkeit zur galvanischen Vergoldung bereitet man aus 10 T. Goldchlorid, 100 T. 
Kaliumcyanid und 1000 T. Wasser. Als Anode dient ein Goldblech. 

AnlegeOl fur die Vergoldung lackierter Blechwaren mit Blattgold oder mit Musivgold 
bereitet man durch Kochen unter Umriihren aus 10 Anime, 10 Asphalt, 15 Bleiglatte, 
15 Umbra, letztere drei Substanzen hochst fein gepulvert, und 150 Leino!. Dieser kolierte 
Firnis wird m\t Zinnober verrieben, um ihm Korper zu geben, und dann mit Terpentinol 
verdiinnt, um ihn bequem mit einem Pinsel aufzutragen. 

Vergoldemehl zum hei13en Stempeln (z. B. in Rutfutter u. dgl.) ist ein feines Pulver 
aus gleichen Teilen Dammar, Mastix, Sandarak und Kolophonium. 

Gliihwachs zur ErhOhung der Goldfarbe. Es wird damit die Vergoldung bestrichen und 
der Gegenstand abgegliiht. Es besteht aus 50 Wachs, 5 rotem Bolus, 4 Griinspan, 4 gebranntem 
Alaun oder aus 100 Wachs, 25 gebranntem Bolus, 25 Colcothar, 15 Griinspan oder Kupferasche, 
5 gebranntem Borax. Sobald das Wachs des iiber die Vergoldung gestrichenen Gluhwachses ab
gebrannt ist, wird in kaltem Wasser abgeloscht und die Vergoldung dann weiter bearbeitet (poliert) 
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GIasvergoldung. Dazu gehoren drei Fliissigkeiten: I. Losung von 2,0 saurefreiem Gold
chlorid in 150,0 destilliertem Wasser. - II. Losung von 5,0 trocknem Atznatron 
in 80,0 destilliertem Wasser. - III. Losung von 2,5 Starkezucker in 30,0 destilliertem 
Wasser, 25,0 Weingeist und 20,0 kauflichem rein em Aldehyd. - Zur Vergoldung mischt 
man 200 ccm der Fliissigkeit I, 50 ccm der Fliissigkeit II und 5 ccm der Fliissigkeit III schnell 
und gieBt die Mischung in das zu vergoldende mit SodalOsung und Wasser gereinigte Glas. In 
5 Minuten ist die Vergoldung geschehen. 

Aurum chloratum. Goldchlorid. 
Mit dem Namen Goldchlorid werden zwei verschiedene Verbindungen be

zeichnet, namlich das eigentliche Goldchlorid, AuCla, und der Goldchlorid· 
chlorwasserstoff, HAuCI4,' Das eigentliche Goldchlorid wird im Handel als 
A'Ut"um chloratum neutrale oder nach seiner Farbe als Aurum chloratum j'U8C'Um, der 
Goldchloridchlorwasserstoff als Aurum chloratum acidum oder Aurum chloratum 
flavum bezeichnet. Die letztere Verbindung ist die am meisten gebrauchliche. Nicht 
selten wird auch das Natrium·Goldchlorid (s. u.) als "Goldchlorid" bezeichnet. , 
Aurum ch loratum acidum (flavum). Goldcblorid - Chlorwasserstoff. .A urich lor· 

wasserstoff. HAuCI, + 4 H 20. Mol.-Gew.412,2. 
DaTstellung. 10 T. zersuhnittenes reines Barrengold (oder aus Legierungen gewonnenes 

gefalltes Gold oder alte Dukaten, die nur wenig Silber und kein Kupfer ellthalten) werden in 
einem Kolben in 45 T. Konigswasser unter maBigem Erwarmen gelost, die Losung in einer 
Porzellanschale zur Sirupdicke eingedampft, mit Wasser verdiinnt, filtriert und wieder ein. 
gedampft, bis eine Probe keine Salpetersaurereaktion mehr gibt (s. Priifung) und ein Tropfen der 
konz. Losung auf einer kalten Glasplatte erstarrt. Dann laBt man die Losung in einem mit Atz· 
kalk beschickten Exsikkator eintrocknen, zerreibt die Kristallmasse und trocknet sie Ilochmals 
iiber Atzkalk. 

Eigenschajten. Orangegelbe, kristallinische Salzmasse, die an der Luft leicht zerflieBt; 
leicht loslich in Wasser, Weingeist und Ather. 

Prilfung. a) Es muB in Ather vollig loslich sein (Natriumchlorid). - b) Bei Annahe
rung eines mit Ammoniakfliissigkeit benetzten Glasstabes diirfen keine Nebel von Ammonium
chlorid auftreten (freier Chlorwasserstoff). - c) Beim Gliihen (im Porzellantiegel) muB es nahezu 
48 0/ 0 Gold hinterlassen (berechnet 47,8 0/ 0 ), Wird der Gliihriickstand mit wenig Wasser ausgezogen, 
so darf das Filtrat durch Silbemitratlosung nicht verandert werden (Natrium-GoIdchIorid). -
d) Wird die Losung von 0,2 g Goidchlorid in 2 ccm Wasser mit 0,2 g Oxalsaure erhitzt, I ccm 
des Filtrates mit 2 ccm konz. Schwefelsaure versetzt und die Mischung mit 1 ccm Ferrosulfat. 
Wsung iiberschichtet, so darf keine braune Zone auftretell (Salpetersaure). 

AujbewahTUng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt in dichtschlieBenden Glasstopfen. 
glasern oder in zugeschmolzenen Glasrohren. 

Anwendung. Zur Darstellung verschiedener Goldverbindungen, in der Alkaloidchemie 
zur Darstellung von Goldchloriddoppelsalzen, ala Reagens in der Analyse, zum Vergolden, in 
der Photographie zum Tonen der Bilder. Medizinisch nach LANDOLFI gegell Krebs. GroBte 
Einzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g (Ergo/1&%b. III). 

Aurum chloratum neutrale (fuscum). Goldcblorid. Aurichlorid. Goldtrichlorid. 
Chlorgold. AuCia. Mol.-Gew.303,6 oder AuCla + 2 H 20. Mol.·Gew.339,6. 

DaTstellung. Goldchioridchiorwasserstoff wird im Sandbad so lange erhitzt, bis 
freies Chlor zu entweichen beginnt. Nach dem Erkalten lost man die Masse in Wasser auf, 
filtriert die Losung und dampft sie im Wasserbad ein, bis sie beim Erkalten fest wird. Die so 
erhaltene Kristallmasse hat die Zusammensetzung AuCl3 + 2 H2 0. Durch Trocknen bei 1500 

erhalt man die wasserfreie Verbindung. 
Eigenschajten. Braune, sehr zerflieBliche Masse, sehr leicht Wslich in Wasser. Die 

wasserfreie Verbindung enthii.lt 64,9 0/ 0 Gold, das beim Gliihen zuriickbleibt. 
AujbewahTUng und Anwendung. Wie bei Goldchloridchlorwasperstoff. 

Auro-Natrium chloratum. Natriumgoldchlorid. Chlorgoldnatrium. 
Goldsalz (officinelles). GozZIsches Goldsalz. Auri et Sodii Chloridum 
(Amer.). 

Das Natriumgoldchlorid des BandeIs ist ein Gemisch von reinem Natrium· 
aurichlorid mit Natriumchlorid mit wechselndem Gehalt an Natriumauri. 
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chlorid. Amer. fordert einen Gehalt von 30% Gold. (Reines N atriumaurichlorid 
ist das Natriumsalz der Goldchloridchlorwasserstoffsaure, NaAuC~ + 2H20 
mit einem Gehalt von 49,5% Gold, siehe Natrium aurichloratum.) 

Da'l'stellung. 13 T. reines Gold werden, wie unterAurum chloratum angegeben, in 
Konigswasser geliist, und die durch Asbest oder Glaswolle filtrierte Liisung in einer Porzellan
schale bis zum Verjagen der iiberschiissigen Saure eingedampft. Der Riickstand wird in 20 T. 
Wassel gelost, dieLiisung mit20T.reinem trockenenNatriumchlorid versetztunderstaufdem 
Wasserbad, nachher im Dampftrockenschrank zur Trockne gebracht, bis bei Annaherung cines 
mit Ammoniakfliissigkeit befeuchteten Glasstabes kein Nebel von Ammoniumchlorid mehr 
auftritt. Die trockene Masse wird in einer erwarmten Reibschale zerrieben und sofort in kleine 
dichtschliel3ende Glaser abgefiillt. 

Eigenschaften. Pomeranzengelbes, kristallinisches Pulver, loslich in 2 T. 
Wasser mit neutraler oder schwach saurer Reaktion. Weingeist lost nur das Na
triumaurichlorid und hinterlil.Bt N atriumchlorid. An der Luft zieht es allmahlich 
Wasser an; bis zu 5% Wasser kann es aufnehmen, ohne feucht zu werden. Beim 
Gliihen hinterlii.Bt es unter Abgabe von Chlor Natriumchlorid und Gold. Das nach 
der angegebenen Vorschrift dargestellte Praparat enthii.lt 61 bis 62'0/0 Natrium
aurichlorid, NaAuC~ + 2 H 20 =0 rund 30% Gold, 35 bis 37% Natriumchlorid, 
und 2 bis 4% Wasser. 

Prilfuny. Bei Annaherung eines mit Ammoniakfliissigkeit benetzten Glas
stabes an die Offnung des vorher umgeschiittelten Glases diirfen keine Nebel von 
Ammoniumchlorid auftreten (freier Chlorwasserstoff). 

Gehaltsbestimmung. Da der Gehalt der Handelspraparate an reinem Natriumauri
chlorid wechselt, i~t eine Bestimmung des Goldgehaltes die einzige sichere Probe zur Beur
teilung des Wertes. 0,6 g Natriumgoldchlorid werden in einer Porzellanschale in etwa 25 ccrn 
Wasser geliist, die Liisung mit etwa 5 ccm Kalilauge und 5 cern Wasserstoffsuperoxydlosung ver
setzt, und das Gemisch eine Stunde lang auf dem Wasserbad erhitzt. Das ausgeschiedene Gold wird 
abfiltriert, erst mit salzsaurehaltigem Wasser, dann mit reinem Wasser gewasehen, gegliiht und 
gewogen. Das Filter wird mit verbrannt. Es miissen mindestens 0,15 g Gold erhalten werden = 
mindestens 300/0 (Amer.). Man kann aueh 0,5 g des Praparates dreimal mit je 2-3 cern Ameisen
sanre (250/0) in einer Porzellanschale abdampfen, dann das ausgeschiedene Gold abfiltrieren, ans
waschen und gliihen. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt, in dichtschliel3enden Glasern. 
Anwendung. Das Natriumgoldchlorid wirkt stark atzend; es wurde friiher bei syphili

tischen Erkrankungen der Zunge und des Zahnfleisehes in Einreibungen verwendet. Die Haut 
wird durch das ausgeschiedene Gold violett bis schwarz gefarbt. Innerlich solI es auf den Ge
schlechtstrieb, auf die Menstruation und die Diurese wirken, bestimmt naehgewiesen ist diese 
Wirkung nicht. Langerer Gebrauch fiihrt wie beim Quecksilber Speichelflul3 herbei. Griil3te 
Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,2 g (Germ. III). In der Photographie wird es zum Tonen der 
Bilder verwendet, ferner dient es zur Herstellung von Goldbii.dern fiir die galvanische Vergoldung. 

Natrium aurrchloratum. Natrlumaurichlorid. Chlorure d'or et de sodium (Gall.). 

Auro-Natrium chloratum erystallisatum. Goldsalz. FrGUIERSches Goldsalz. NaAuCl4, 

+ 2 H 20. Mol.-Gew. 398. 
Da'l'stellung. Die Losung von lOT. reinem Gold in 40T. Konigswasser wird bis zur 

Entfernung der Salpetersaure eingedampft, der Riickstand in einer Losung von 2,96 T. reinem 
trockenem Natriumchlorid in 20 T. Wasser gelost, die Losung bis zur Salzhaut eingedampft 
und im Exsikkator iiber Atzkalk stehen gelassen. Die Kristalle werden nach dem Abtropfenlassen 
der Mutterlauge bei maBiger Warme getrocknet. Die Mutterlauge wird von neuem zur Kristalli
sation oder auch viillig zur Trockne eingedampft. Sie kann auch nach Bcstimmung des Gold
gehaltes und Zusatz von Natriumchlorid auf das gewiihnliche Chlorgoldnatrium verarbeitet wer
den (s. d.). 

Eigenschaften. Pomeranzengelbe, saulen- oder tafelformige Kristalle, an der Luft be
standig, in Wasser sehr leicht liislich, auah in Alkohol. Die wii.sserigc Liisung ist schwach sauer. 
Beim Erhitzen im Wasserbad gibt es noch kein Kristallw&sser abo Bei Rotglut hinterlal3t es unter 
Abgabe von Chlor Natriumchlorid und Gold; zur viilligen Zersetzung ist langeres Erhitzen er
forderlich. 

Prilfung. a) Das reine Natriumaurichlorid darf an der Luft nicht feucht werden. -
b) Es muB in absolutem Alkohol vollig loslich sein (Natriumchlorid). 

Gehal ts bes timm ung. Zur Bestimmung des Goldgehalts wird das Gold aus 3 g des Salzes 
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mit Wasserstoffsuperoxydlosung (s. S. 600) oder mit Formaldehydlosung abgeschieden, abfiltriert, 
gegliiht und gewogen. Es miissen mindestens 0,147 g Gold erhalten werden = mindestens 490/ 0 
(berechnet fiir NaAuCI" +2H2 0 = 49,5%). 

AufbewahTUng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie das CNatriumchlorid enthaltende Natriumgoldchlorid. 

Kalium aurichloratum. Kaliumaurichlorid. KAuel, +2H2 0. Mol.-Gew. 414, wird wle 
Natriumaurichlorid dargestellt. Auf 10 T. Gold sind 3,8 T. trockenes Kaliumchlorid zu nehmen. 
Gelbe durchsichtige Tafeln, die an der Luft verwittern. 

Ammonium aurichloratum, Ammoniumaurichlorid, NH,AuCI4 +2H2 0, Mol.- Gew. 393, 
wird wie Natriumaurichlorid dargestellt. Auf 10 T. Gold sind 2,1 T. trocknes Ammonium
chlorid zu nehmen. Gelbe tafelformige Kristalle.~ 

Aurum-Kalium cyanatum. Kalium-Goldcyanid. 2 KAu(CN)4 + 3H2 0. Mol.-Gew. 734. 

Da1'stellung. Eine konzentriertB Losung von 54 Teilen neutralem Goldtrichlorid 
wird in eine konzentrierte heiBe Losung von 46 T. reinstem Kaliumcyanid (puriss. pro 
analysi!) gegossen, das beim Erkalten sioh ausscheidende Salz abgesaugt und aus Wasser um
kristallisiert. 

Eigenschaften. Durchsichtige tafelformige Kristalle, loslioh in Wasser, unloslich in 
Weingeist. Bei maBigem Gliihen geht das Salz in Kalium-Goldcyaniir, KAu(CNb iiber. 

Den Goldgehalt des Salzes bestimmt man durch sehr starkes Gliihen und Auslaugen des 
Riickstandes mit Wasser. 

AufbewahTUng. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Eil wirkt als ein sehr starkes Antiseptikum; 1 T. vermag 25000 T. Blut

serum zu sterilisieren und fiir die Entwicklung pathogener Mikroben ungeeignet zu machen. 
Neuerdings (1913) wurde es wieder zur Behandlung der Tuberkulose und Syphilis empfohlen, 
zu 0,02-0,05 intravenos. 

Aurum tribromatum. Goldbromid. Gold tri bromid. AuBr3 • Mol.-Gew.437. 

Da1'stellung. Fein verteiltes Gold wird mit wenig Wasser iibergossen und dann unter 
Umriihren die berechnete Menge Brom hinzugefiigt. Sobald Losung eingetreten ist, wird die fil
trierte LOBung bei gelinder Warme zur Trockne gebl'acht. 

Eigenschaften. Dunkelbraune Masse, loslich in Wasser, Weingeist und Ather. Das 
Salz bildet mit andel'en Bl'omiden Komplexsalze. 

Der Goldgehalt wird dmch Gliihen des Salzes und Wagen des Riickstandes bestimmt. 
Anwendung. Es wurde von GOUBERT gegen Epilepsie empfohlen, da es selbst in sehr 

kleinen Gaben sehr rasch wirkt und lange Intermissionen del' AnfallE' bedingt, wahrend wedel' 
Bromismus noch Verdauungsbeschwerden und Schwache del' intellektuellen und sexuellen Fahi!(
keiten auftl'eten. Die Ta!(esgabe betragt bei Kindern 0,003-0,006 g, bei Erwachsenen 0,008 
his 0,012 g. Bei Migrane-Anfallen kann man 0,003 g zweimal des Tages eine Stun de VOl' den 
Mahlzeiten geben. 

Kalium auribromatum. Kalium-Goldbromid. Aurum-Kalium bromatum. KAuBr4 

+ 2 H 2 0. Mol.-Gew. 592. 
Da1'stellung. 100 T. fein verteiltes Gold, 61 T. Kalium bromid und 123 T. Brom 

werden mit etwa 2500 T. Wasser iibergossen und solange geschiittelt, bis Losung eingetreten ist. 
Darauf wird filtriert und das Filtrat zur Kristallisation eingedampft. Die abgesaugten Kristalle 
werden aus Wasser umkristallisiert. 

Eigenschaften. Braunschwarze, nadelfiirmige Kristalle, leicht loslich in Wasser. Ather 
nimmt aus dem Doppelsalz nul' das Goldtribromid auf. 

Den Goldgehalt bestimmt man durch Gliihen des Salzes und Auslaugen des Riickstandes 
mit Wasser. 

Anwendung. Es wurde von MERCK an Stelle des leicht zersetzlichen Goldtribromids 
empfohlen und von IVAN TANKURA und LAUFENAUER bei Epilep~ie und Hysteroepilepsie sub
cutan mit gutelll Erfolge gebraucht. Die innerliche Anwendung empfichlt Rich !licht. 

Aurum oxydatum. (Aurum hydroxydatum.) Goldoxyd. Goldhydroxyd. Auri· 

hydroxyd. Goldsaure. Acidum auricum. Au(OHla. Mol.-Gew. 248. 
Da1'stellung. Die Losung von 10 T. Gold in 40 T. Konigswasser wird bis zur Sirup

dioke eingedampft, der Riickstand in 30 T. Wasser gelost, die Losung mit einer Anreibung von 
5 bis 5,5 T. Magnesiumoxyd mit Wasser versetzt und einen Tag an einem dl,lnklen Ort stehen 
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gelassen. Der Niederschlag wird durch AbgieBen von der Fliissigkeit getrennt, erst mit einer 
Mischung von 5 T. Salpetersaure und 45 T. Wasser zur Entfernung des iiberschiissigen Magne
siumoxyds und dann mit Wasser gewa8chen, gesammelt und auf Tontellern vor Licht geschiitzt 
bpi gewohnlicher Temperatur getrocknet. Ausbeute 12 T. 

Eigenschaften. Gelbbraunes Pulver, unloslichin W Bsserund in verd. Salpetersaure,loslich 
in Salzsaure und in konz. Salpetersaure. Bei 1000 gibt es Wasser ab und hinterlaBt eigentliches 
Goldoxyd, Au20s. 1m Licht gibt es Sauerstoff ab und hinterlaBt Gold. Mit Ammoniakfliissigkeit 
iibergossen bildet es Knallgold, das trocken sehr lpicht explodiert. 

Aufbeu:ahTUng. Vorsichtig, vor Licht gescbiitzt. 
Anwendung. Friiher als Antisyphilitikum. 

Krysolgan (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERING, Berlin) ist 4-Amino-2-aurothiophenolcarbon. 
saures Natrium. C6H3(N~)(SAu)COONa. Mol.-Gew. 387. 

DaTstellung. Man laBt Kaliumauribromid auf 4-Amino·2-thiophenolcarbon
saure einwirken und verwandelt die erhaltene Aminoaurothiophenolcarbonsaure mit Natronlauge 
in das Natriumsalz. 

Eigenschaften. Griinlichgelbes Pulver, in Wasser leicht lOslich, nicht lOslich in Weingeist 
und Ather. Es ist licht- und luftempfindlich. Die Losungen sind stets frisch herzustellen. 

ETkennung. Der wasserige Auszug des Verbrennungsriickstandes gibt die Natrium
flammenreaktion und mit verdiinnter Salpetersaure angesauert mit Bariumnitratlosung einen 
weiBen Niederschlag. Als Gliihrest verbleibt reines Gold. - Sauren bewirken in Krysolgan
losungen eine in iiberschiissigem Alkali wieder losliche Fallung. - Versetzt man 5 ccm einer 
Losung von 0,05 g Krysolgan in 10 ccm Wasser mit 2 Tr. Natriumnitritlosung und 3 Tr. verd. 
Salzsaure und darauf mit soviel einer Losung von 0,01 g p-Naphthol in 5 g verdiinnter Natron
lauge (1 + 2), daB der gebildete Niederscblag sich wieder lOst, so entsteht sofort eine tiefrote 
Farbung. Der Rest der wasserigen Krysolganlosung wird durch I Tr. Kupfersulfatlosung beim 
Erwarmen dunkelgriin gefarbt. 

Priifung. 0,1 g Krysolgan muB sich in 1 ccm Wasser klar lOsen. Die Losung darf rotes 
Lackmuspapier nur schwach blauen. Verdiinnt man mit 9 ccm Wasser, fiigt I ccm verd. Salpeter
saure hinzu und filtriert, so darf das Filtrat mit Bariumnitratlosung nicht (Sulfate), mit Silber
nitratliisung nur opalisierend getriibt werden (Chloride, Bromide). - Ein mit 5 ccm 1/2-n.Salz• 
saure warm bereiteter und filtrierter Auszug des Gliihriickstandes aus 0,1 g Krysolgan darf durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (fremde Schwermetalle). 

AufbewahTUng. In zugeschmolzenen Giasrohren, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Einzelgaben von 0,025-0,2 g bei Tuberkulose inll0%iger Losung in

travenos. 

Avena. 
Avena sativa L., der gemeine oder Rispenhafer und Avena orientalis SCBREB., 
der Fahnen- oder Kammhafer, und Varietaten. Gramineae-A veneae. Angebaut 
in den kalteren Gegenden, selbst in der arktischen und subarktischen Zone, noch bis 
69,5° n. Br. 

Fructus Avenae excorticatus. Hafergriitze. Semen Avenae excorticatum. 
Die ungeschalte Frucht ist 6--7 mm lang, von Spelzen umschlossen aber nicht ;er. 
wachsen, fast stielrund, schlank zugespitzt, glatt, gianzend, strohgelb, am Riicken 
stark gekriimmt, an der lnnenseite flach. Die entspelzte Frucht zeigt auf der lnnen
seite eine nach oben erweiterte Langsfurche und ist mit stark glanzenden, weiBlichen 
Haaren bedeckt, letztere am stumpfen Scheitel etwas zottig. Roher Hafer gibt 70% 
geschalten Hafer und 30% Schalen. 

Bestandteile. 10-12% Wasser, 10-11 % Stickstoffsubstanz, 5% Fett, 2% Zucker, 
1,8% Dextrin und Gummi, 540/ 0 Starke, 3% Asche. 

Anwendung. Ais Nahrungsmittel, gequetscht als Haferflocken, als reizmilderndes 
Mittel. Zur Herstellung von Giftgriitze. 

Elixir Stramenti Avenae. Haferelixir. (Hambg. Vorschr.) Stramenti Avenae (Hafer
stroh) 200,0, Spiritus 15,0, Sirup. Liquirit. 25,0, Aquae q. s. ad 100,0. Das Haferstroh wird drei
mal mit der notigen Menge Wasser im Dampfbad ausgezogen; die vereinigten Ausziige werden 
so weit eingedampft, daB nach dem Filtrieren 60,0 g erhalten werden. Zu diesen werden dann 
der Weingeist und der SiiBholzsirup hinzugesetzt. 
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Bacilli medicati. 
Bacilli (medi~.ati). Arzneistabchen. Cereoli. Wundstabchen. Styli 
caustici. Atzstifte. Anthrophore. Bougies. Crayons (medica
menteux). 

Arzneistabchen sind Zubereitungen in Stabchenform, die zur Einfiihrung in den 
Korper oder zum Xtzen bestimmt sind. Sie werden durch Bearbeitung (Schleifen) 
von Kristallen (Kupfersulfat, Alaun), durch AusgieBen oder Aufsaugen geschmolzener 
Massen in Formen oder Rohren, durch Ausrollen oder Pressen bildsamer Massen 
oder durch Uberziehen von starren oder elastischen Stabchen oder Metallspiralen mit 
Arzneimitteln <ider solche enthaltenden Massen hergestellt. Sind Arzneistiibchen 
ohne Angabe von GroBe und Form verordnet, so sollen sie nach Germ. 4--5 cm lang 
und 4-5 mm dick sein. 

An throphore sind Arzneistabchen, bei denen eine Metallspirale als Trager 
dient, die mit einer unlOslichen Masse iiberzogen ist (Kautschukmasse oder -schlauch). 
Diese iiberkleidete Spirale wird wiederholt in eine Gelatinemasse eingetaucht, die das 
verordnete Arzneimittel gelost oder fein suspendiert enthiUt. Die diinneren Sorten 
sind meist 22 cm, die dickeren 10 cm lang. Urethral-Anthrophore sind 14 bis 
22 cm lang. Prostata-Anthrophore sind von gleicher Lange, enthalten die 
arzneiliche Substanz nur im vorderen 74 Teil ihrer Lange, der iibrige Teil dieser 
Anthrophore besitzt lediglich einen Gelatine-"Uberzug, der durch Behandeln mit Gerb
saure unloslich gemacht ist. Uterin-Anthrophore sind 8-12 cm lang. Nasal
Anthrophore sind zum Einfiihren in die Nase bestimmt. 

Harte ArzneisHibchen sind weniger gebrauchlich als die elastischen Stabchen, 
da sie leichter zerbrechlich und schwieriger zu behandeln sind als letztere. 

A. Harte Arzneistiibchen aus KakaoOl. Man mischt den verordneten Arzneistoff in 
konz. Losung oder feinst gepulvert und mit 01 angerieben mit Kakaool, dem etwa 5-100/ 0 wasser
freies Wollfett oder 50/ 0 Wachs zugesetzt sind, stoBt zu einer plastischen Masse und rollt auf einer 
Glas- oder Marmorplatte oder dem mit Wachspapier belegten Pillenbrett mit Hilfe von Lyco
podium, Amylum oder Talkum zu Stabchen von der gewiinschten Lange und Dicke aus. Dabei 
sind erforderlich flir 1 Stabchen von 10 cm Lange: 

bei 2 mm Dicke 0,3 g Oleum Cacao. 
_, 3 0,7 " 

4 1,25 n 

5 2,0 .. 
6 2,9 .. 
7 4,0 .. 
8 4,75 .. 

Sollen groBere Mengen eines 01es der Masse zugemischt werden, so emp
fiehlt sich eine Masse aus gleichen Teilen Wachs und Kakaool. Handelt 
es sich um groBere Pulvermengen, 80 ist eine Mischung aus 20 T. gelbem 
Wachs und 50 T. wasserfreiem Wollfett zu empfehlen. 

Eine. Stii.bchenpresse (Bougiespritze) zeigt Abb. 166. Die 
Presse hat Mundstiicke von verschiedener Weite, je nach der Dicke der 
geforderten Stabchen. Man fliIlt die Presse mit der gut durchgearbeiteten 
Masse und preBt letztere durch langsames Drehen der Schraubenspindel 
durch die untere Offnung. 

Eine von Dr. WULFF und Dr. HILLEN konstruierte Stabchenpresse 
wird von der Firma MULLER u. Co., Berlin SO 26, in den Handel ge
bracht. Die Presse besteht aus einem Hartgummizylinder, dessen hin
teres Ende durch eine gleichfalls aus Hartgummi hergestellte Kappe 
ver3chlossen ist. Durch ein in dieser angebrachtes metallenes Schrau
bengewinde laBt sich die in ihrer ganzen Lange mit einem Schrauben
gewinde versehene Kolbenstange, die vorn in einem aus Hartgummi und 
Leder be3tehenden abschraubbaren Kolben endigt, in den Zylinder ein· 
und ausdrehen, Das sich verjiingende Vorderteil des Zylinders hat ein 
Schraubengewinde, auf das zwei zum Apparat gehorige Hartgummi· Abb.166. 
Mundstiicke von verschiedener Lochweite aufgeschraubt werden konnen. 
Je nachdem man Stabchen von 3, 4 oder 5 mm Durchmesser bereiten will, wird eins dieser 
beiden Mundstiicke aufgeschraubt oder ohne Benutzung beider das Auspressen der Stabchen
masse aus der vorderen Offnung des Zylinders direkt vorgenommen. Mit Hilfe einer besoD-
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deren Matrize kann man mit diesen Spritzen auch Hohlbougies herstellen, deren Hohlraum 
mit irgendeinem Arzneistoff gefiillt werden kann. 

B. Harte Stibcben aus Gummimasse erhalt man, indem man feingepulvertes arabisches 
Gummi und das Arzneimittel (evtl. unter Zusatz von etwas Zuckerpulver) mit einer Mischung 
aus gleichen Teilen Gummischleim und Glycerin zu einer plastischen Masse ansto/3t und diese in 
diinne Stangen ausrollt oder aus der Bougiespritze zu Stabchen pre/3t. Letztere werden bei 
gelinder Warme getrocknet und in Stanniol gewickelt. 

Elastische Arzneistabchen werden mit Gelatine oder mit Kakaoiil als Grund
masse hergestellt. 

A. Elastiscbe Arzneistibchen aus Gelatinemasse. Als Masse schreibt Helve/,. eine 
Mischung vIm 1 T. Gelatine, 4 T. Wasser und 10 T. Glycerin vor. - ltal.: Man lost 6 T. Hausen
blase in 20 T. Wasser, fiigt 3 T. Glycerin hinzu, dampft bis auf 23 T. ein un<;l setzt die Arznei
substanz hinzu. - Nederl.: 2 Gelatine, 4 Wasser, 2 Glycerin. Je nach dem zuzufiigenden Arznei
mittel und der Jahreszeit kann man diese Verhaltnisse aber auch andern, z. B. geben 2 Gelatine, 
1 Wasser und 4 Glycerin ebenfalls eine gute Bougie-Masse. DIETERICH empfiehlt fiir harte 
Stabchen: Je 25 Gelatine und Wasser und 50 Glycerin, fiir weiche Stabchen: 15 Gelatine, 
45 Wasser und 50 Glycerin. 

Die verordneten Arzneimittel werden (wenn irgend moglich in gelostem Zustande) der ga
schmolzenen Glyceringelatine gleichmaJ3ig zugemischt und die Mischung in Metallformen aus

gegossen, die denen gleichen, die man zum Aus
gie/3en der Cerate benutzt (siehe Seite 893). Am 
besten eignen sich hierzu gut vernickelte Formen. 
Dieselben werden mit 01 oder fliissigem Paraffin 
sorgfaltig ausgestrichen und - je nach der Harte 
der zu erzielenden Stabchen - mehr oder weniger 
angewarmt. Dann gie/3t man sehr vorsichtig (!) 
die vollkommen gleichma/3ige, von Schaum und 
Luftblasen freie (!) Gelatinemasse langsam in 
die Formen und kiihlt die so gefiillten Formen 
schnell und stark abo Hierdurch ziehen sich die 
Stabchen zusammen und lassen sich dann leicht 
der geoffneten Form entnehmen. Man liWt die 
Stabchen moglichst einige Stunden an trockener 
Luft liegen, wodurch sich ihre Klebrigkeit ver
liert und packt sie dann zwischen Wachspapier 
in Kastchen. 

Eine Anzahl von Arzneistoffen, wie Gerb
stoffe, Alaun, Silber- und Quecksilbersalze usw. 
wirken mehr oder weniger zersetzend auf die 
Glyceringelatine ein und e~fordern eine besondere 

Abb.167. Behandlung, wenn sie in solcher Masse zu Stab
chen verarbeitet werden sollen. 

B. Elastische Arzneistiibchen aus Kakaool stellt man nach DIETERICH am besten aus 
folgender Masse her: Man schmilzt 50 T. Kakaool, riihrt 25 T. feinstes Gummipulver zu und er
halt diese Mischung 1/2 Stunde bei einer Temperatur von 30-350 • Dann riihrt man bis zum Erkalten 
und arbeitet nach und nach eine Mischung aus je 12,5 T. Wasser und Glycerin (1,23) darunter. 
Diese Masse kann in einem gut verschlossenen Gefa/3 vorratig gehalten und mittels der Bougie
spritze in bekannter Weise verarbeitet werden. - Zum Ausrollen eignet sich besser folgende 
elastische Masse: 80 T. Kakaool, 10 T. wasserfreies Wollfett, 10 T. gelbes Wachs. 

Nach H. BREDDIN stellt man Stabchen in einfacher Weise durch Aufsaugen der ge
schmolzenen Masse in Glasrohren her. Die Rohren sind 11 cm lang, ziemlich dickwandig 
und an den Enden glatt geschmolzen. Das Aufsaugen geschieht mit dem Munde durch ein Stiick 
Gummischlauch. In dem oberen Ende des Rohrchens bringt man einen Bremspfropfen aUB Watte 
an. Unter Verwendung des BremspfropfenB kann man auch mehrere Rohren gleichzeitig ansaugen 
mit der in Abb. 167 wiedergegebenen Vorrichtung. Nach dem Erkalten werden die Stabchen mit 
einem Metallstab (vom Korkbohrer) aUB den Rohren herausgedriickt. 

Atzstifte. Styli cauBtici. Crayons caustiques, werden entweder aus atzenden 
Chemikalien (Kupfersulfat, Silbernitrat) durch Schleifen oder Ausgie/3en oder mit Hille von ver
Bchiedenen Bindemitteln durch Ausrollen hergestellt. 

Bacilli Acidi tannici. Gerbsaure·Stabchen. Erganzb.: 10 T. Gerbsaure und 10 T. 
fein gepulverte Borsaure werden mit einer Mischung aus gleichen Teilen Gummischleim, Glycerin 
und Wasser zu einer bildsamen Masse angesto/3en und daraus Stabchen geformt. - Crayons 
de tanin Gall.: Tannin 10,0, Gummi arabicum 0,5, mit gleichen Teilen Glycerin und Wasser 
anzusto/3en. - Hi8p.: Gummi arabici pulv. 5,0, Sacchari Lactis 20,0, Mellis depurati 1,0, Glycerini 
1,0, Acidi tannici 3,0, Aquae q. B. ad mass. pilular. Die fertigen, noch biegsamen und bereits ab-
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geteilten Stabchen werden iiberzogen mit einer auf 30 T. eingedampften Losung aus Collae piscium 
6,0, Glycerini 3,0, Aquae 30,0. 

Bacilli Acidi tannici elastici. Elastische Gerbsaure-Stabchen. Ergiinzb.: Gela
tinae 10,0, Glycerini, Aquae aa 20,0 werden im Dampfbad geschmolzen; der heiBen Masse wird 
eine Losung von Acidi tannici 0,5 in Aquae 0,5 zugemischt und die fliissige Mischung in Metall
formen, die mit Paraffinol schwach ausgerieben sind, ausgegossen. 

Bacilli Camphorae, Campherstabchen (Hisp.), werden mit 100/ 0 Campherpulver wie 
Tanninstabchen (Hisp.) hergestellt. 

Bacilli Jodolormii. Jodoform·Stabchen. Ergiinzb.: 10 T. feingepulvertes Jodoform 
werden mit 9 T. Kakaobutter gemischt und mit wenig MandelOl zu einer bildsamen Masse an
gestoBen, aus welcher durch Ausrollen die Stabchen hergestellt werden. 

Bacilli Jodoformii duri. Harte Jodoformstabchen. Ergiinzb.: 92 T. Jodoform 
werden mit 5 T. gepulvertem arabischen Gummi und einer Mischung aus gleichen Teilen Wasser 
und Glycerin zu einer bildsamen Masse angestoBen und die durch Ausrollen geformten Stabchen 
bei 40-50 0 getrocknet. Durch Ersatz eines Teils des Jodoforms durch eine entsprechende Menge 
Borsaure laBt sich der Gehalt an Jodoform nach Bedarf vermindern. 

Bacilli Jodoformii elastici. Elastische Jodoformstabchen. 3 T. feinster weiBer 
Leim werden nach halbstiindigem Quellen in einer Mischung von 3 T. Wasser und 3 T. Glycerin 
durch Erhitzen im Wasserbad gelOst. Nach Zusatz von 1 T. feingepulvertem Jodoform wird die 
Mischung in mit fliissigem Paraffin ausgestrichene Formen gegossen. 

Bougielack. Kautschuk, fein zerschnitten, Bernsteinkolophonium je 10,0, Leinolfirnis 9,0, 
Terpentinol 15,0. 

Styli dilubiles nach UNNA, Pastenstifte, losliche Arzneista bchen, erhalt man aus 5 T. 
Traganth, 30 T. Weizenstarke, 35 T. Dextrin, 20 T. Zucker und Wasser q. s. Die feingepul
verten Substanzen werden sorgfaltig gemischt, mit Wasser zur Masse angestoBen, bzw. mit der 
wasserigen Losung der verordneten Arzneistoffe, und zu Stabchen von 5 mm Dicke und 5 cm 
Lange ausgerollt. Diese trocknet man bei gewohnlicher Temperatur und hiillt sie in Stanniol ein. 

Styli Jodoformii. Crayons d'iodoforme. Gall.: 10 g Jodoformpulver und 0,5 g Gummi 
arabicum pulv. werden mit einer eben hinreichenden Menge Glycerinwasser zu einer Pillenmasse 
angestoBen und Stengelchen von der verordneten Dicke daraus gerollt. 

Styli spirituosi nach UNNA bestehen aus durch Zusatz von Natronseife in Stabchenform 
bzw. in Zinntuben gebrachtem sogen. festen Spiritus, der als zuverlassiges Desinfiziens von UNNA 
empfohlen wird. Man lost 6 T. Natriumstearat in einer Mischung aus 2 T. Glycerin und 100 T. 
Alkohol, gieBt aus und laBt erkalten. Die Stifte hinterlassen auf der Haut einen zarten Firnis. 

Gonostyli sind Urethral-Stabchen aus Dextrin, Zucker und Starke, die mit verschiedenen 
Arzneimitteln, wie Argonin, Protargol, Ichthyol, Zincum sulfuricum usw. hergestellt werden 
und bei Gonorrhoe an Stelle der Einspritzungen verwendet werden sollen. 

Bacilli (CereoJl) Argent! nitrici 
HolJensteinsta bchen. 

Argenti nitrici subtil. pulv. 0,1 
Olei Cacao 18,0 
Adipis Lanae 2,0. 

Bacilli caustIci. 
Guttaperchae depur. 
Zinci chlorati ii.ii. 

Man schmilzt im Wasserbad und preBt die weiche 
Masse in Glasrohren oder rollt sie unter Be
streuen mit Starkemehl in Stiibchen aus. 

Bacilli medicamentosi BOUILHON. 
1. Guttaperchae 
2. Corporis medicamentosi aa. 

Man schmilzt 1 im Wasserbad, mischt 2 hinzu 
und formt in Stiibchen. 

Bacilli Olei Cacao. 
Kakaool-Stitbchen. 

Olei Cacao 10,0 
Adipis Lanae 1,0. 

Man formt Stabchen von der vorgeschriebenen 
Dicke und Lange (Vgl. die S. 603 angegebenen 
Zahlenl. 

Cereoll tannico·oplati. 
(SCHUSTER). 

Acidi tannici 
Opii pulverati 
Glycerini 

Bei Tripper angefeuchtet 
einzufiihren. 

4,0 
0,25 

q. s. 
in die Harnrohre 

Pasta urethralls SOOLARD. 
Urethralstii bchenmasse. 
Olei Cacao 2,0 
Lanolini 1,0 
Cerae albae 1,0. 

Man formt 10 Stiibchen. 

Pasta urethraJis 
Cerae fla vae 
Olei Cacao 
Balsami peru viani 

UNNA. 
4,0 

94,0 
2,0. 

Styli reslnosl (UNNA). 
Harzstifte. 

Colophonii 90,0 
Cerae flavae 10,0. 

Man schmilzt und gieBt in Stangenform. Zur 
Entfernung von Haaren bei Bartflechte und 
dgl. angewendet. Die Stiingelchen werden bis 
zum Schmelzen (61-62 0 ) erhitzt und auf der 
zu ent.haarenden Stelle erkalten gelassen. 

Balata siehe unter Guttapercha, S. 145. 
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Ballota. 
Leonurus lanatus (PEES.) SPRENGEL (Ballota lanata L.). Labiatae
Stachyeae-Lamiinae. Wolfstrappkraut. Heimisch in Sibiri en und Mittelasien, 
ala Gartenpflanze kultiviert. . 

Herba Ballotae lanatae. Wolliges Wolfstrappkraut. Wooly Motherwort. Herbe 
de la ballote cotonneuse. Herba Leonuri lanati. Herba Panzeriae lanatae. 
Wollige (sibirische) Ballote. Wolliges Lowenschwanzkraut. Wolliges Wolfskraut. 

Die wahrend der Bliite gesammelte Pflanze ohne die Wurzel. Der Stengel ist vierkantig 
und dieht weiBfilzig, die Blatter sind gegenstii.ndig, langgestielt, die unteren fiinflappig, am Grunde 
herzformig oder abgestumpft. etwa 4 em lang und fast ebenso breit, die oberen dreilappig mit 
keilformiger Basis, oberseits dunkelgriin, weiehhaarig oder glatt, unterseits dieht weiBfilzig. 10-13 
groBe Bliiten in diehten, blattachselstandigen Scheinquirlen. Die pfriemliehen, wollig behaarten 
Deckblatter und die 5 Zahne des weiBfilzigen Kelohes enden in gelbe Staoheln. Die Blumen sind 
etwa 2,5 em lang, lippenformig. blaBgelb, auBen wollig. Der Geruoh ist sehwach teeahnlich, der 
Geschmack bitter, etwas scharf. 

Balnea medicata. 
Balnea medicata. Bader. Baths. Bains. 

Allgemeines. Je nachdem der ganze Korper oder nur Teile desselben der 
Badeprozedur unterworfen werden sollen, unterscheidet man: a) Vollbad, Bal
neum totaZe = 250-300 l Wasser. b) Si tz bad, Enkathisma oder Insessus = 25--40 l 
Wasser. c) FuBbad, Pediluvium = 6-18 l Wasser. d) Armbad, Brachiluvium 
= 5--8 l Wasser. e) Handbad, Ma.niluvil1.m = 1-2 l Wasser. 

Je nach der einzuhaltenden Temperatur nennt man ein Bad: eiskalt von 
0-5° C, sehr kalt von 5--12° C, kalt von 12-18° C, kiihl von 18-25° C, 
lauwarm von 25--32° C, warm von 32-37° C, .heiB von 37-42° C. 

Die Dauer der Bader betragt bei warmen und heiBen Badern etwa 5 Minuten, 
bei kiihleren, wenn Warmeentziehung beabsichtigt ist, bis zu 20 Minuten. Sie ist 
vom Arzt genau anzugeben. 

Als Bade-GeUBe, in denen die Bader zu nehmen sind, benutzt man Wannen 
aus Zink, Kupfer, emailliertem Eisen fiir solche Bader, deren Ingredienzen auf 
diese Stoffe nicht einwirken. Bader mit differenten Stoffen werden zweckmaBig 
in Wannen aus Holz oder Porzellan genommen. Zur letzteren Gruppe gehoren 
nicht nur die Bader, die Sauren enthalten, sondern auch solche, die mit Eisensalzen, 
Schwefelleber, Moor, gerbstof£haltigen Extrakten u. dgl. versetzt sind. 

Die zu den medizinischen Badern zu verwendenden Chemikalien brauchen 
nicht von hochster Reinheit zu sein; man verwendet vielmehr gewohnlich technisch 
reine Praparate. Die in den Einzelvorschriften angefiihrten Mengen sind fiir "Voll
bader" berechnet. Fiir Sitzbader rechnet man 1/6, fiir FuBbader 1ho und fiir Hand
bader 1/20, 

Von den Zutaten werden Salze direkt im Badewasser gelost oder diesem in 
Form von Losungen zugesetzt. Krauter u. dgl. werden zum Tell als AufguJl, zum 
Teil in Substanz dem Badewasser zugesetzt, in einigen Fallen auch in locker gewebten 
Sackchen in das Badewasser eingehangt. 

Kohlensaure-Bader, die wegen ihrer anregenden Wirkung auf das gesamte Nervensystem 
sehr beliebt sind, hat man im wesentlichen nach drei typisehen Verfahren hergesteIlt: Nach 
QUAGLIO aus Salzsaure und Natriumbicarbonat, nach SANDOW aus stoechiometrisch berechneten 
Mengen Kaliumbisulfat und Natriumbicarbonat und nach Ko!'!' und JOSEPH aus einer Losung 
von Chlorcalcium in Essigsaure und Natriumbicarbonat. Diese letzteren Bader kommen unter 
dem Namen Zeo-Bader in den Handel. Das Salzsaurebad ha.t, abgesehen von der Gefahr
lichkeit des Hantierens mit der Saure, den groBen Nachteil, daB die Metallwannen stark ange
griffen werden. Auch die Bisulfatbader sollen Metall angreifen, wahrend die Essigsaurebader dies 
fast gar nicht tun. Nach ZUCKER bedient man sich zum Freimachen der Kohlensaure aus dem 
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l\'atriumbicarbonat eines Gemisches aus Milchsaure und Ameisensaure. Zu den LEBRAMschen 
Formica badern wird Ameisensaurc benutzt. Zu gleichem Zweck wurde von SCHERK Phosphor. 
saure vorgeschlagen. 

I. Die einfachsten und billigsten Kohlensaurebader sind diejenigen, die fur je ein Bad aus 
Natr. bicarbon. 500,0 und Acid. hydrochlor. crud. 450,0 bestehen. Man lost das doppeltkohlen
saure Natron im Badewasser und gieJ3t die Salzsaure, wahrend man sich bereits im Wasser befindet, 
langsam zu. - II. Auf ein Vollbad (250 l): Natr. bicarbonic. 420,0 werden im Wasser gelost und 
dann 210,0 Natr. bisulfuric. zugesetzt. - III. 420,0 Natr. bicarbonic., 1400,0 Natr. chlorat. und 
210,0 Calc. chlorat. werden im Wasser (250 1) gelost und 210,0 Natr. bisulfuric. zugesetzt. Diese 
Bader sollen den in N a uheim bei del' Behandlung von Herzkranken angewandten gleich wirken. 
- IV. Natriumbicarbonat 750,0, 2. Acid. formicicum dilut. 600 ccm (Acid. formic. techno 500/0 
500,0 + 100,0 H 20). 

Ein wohlriechendes Kohlensaurebad erhalt man nach folgender Vorschrift: Natr. 
bicarb. 85,0, Acid. tart. 71,0, Amylum 113,0, Oleum Citri 0,9, Oleum Iridis, 01. Ylang-Ylang je 0,3. 

Sauerstoffbader, die ahnlich wie die Kohlensaurebader anregend wirken, werden aus 
Peroxyden oder Perboraten, Z. B. Natriumperoxyd oder -perborat, mit Hilfe von Mangan
borat oder (nach D. R. P. 179181) Metallsaccharaten (Eisenoxydsaccharat) als Katalysatoren 
bereitet. Die Bereitung des Ozetbades nach SARASON Z. B. ist folgende: 300 g Natrium
perbol'at werden in das fertige Bad hineingeschuttet, worauf man etwas Manganborat als 
Katalysator, es iiber die ganze Wasserflache verteilend, hinzufiigt. Die Sauerstoffentwicklung 
beginnt nach 1-3 Minuten in moussierender Form und dauert etwas iiber eine Viertel
stunde. In den ZUCKERschen Sauerstoffbadem werden an Stelle der Manganverbindungen tie
rische Enzyme verwandt. A. STEPHAN empfiehlt zur Selbstdarstellung von Sauerstoffbadem die 
Verwendung von Hydrogenium peroxydatum technicum, 2 l fUr ein Bad, das VOl' del' Abgabe 
mit Natronlauge zu neutralisieren ist, und als Katalysator Hepin (siehe Hepinsauerstoff
bader) 10,0 g oder an dessen Stelle 30,0 Manganborat. 

Sauerstoffbader des Handels sind folgende: 

Dr. Bergmanns Sauerstoffbader, den Ozetbadem ahnlich, Hefem die Li-il-Werke 
G. m. b. H. in Dresden. 

Biox-Sauerstoffbader enthalten Natriumperborat und als Katalysator Blut mit einem 
indifferenten Pulver vermischt. Hersteller: MAx ELB, G. m. b. H. in Dresden. 

Hepin-Sauerstoffbader "HADRA" enthalten 60/ oiges WasserstoffBuperoxyd MERCK und 
alB Katalysator Hepin, eine Leberkatalase (von dem BEHRING-Werk in Marburg). Hersteller: 
BERNHARD HADRA, Apotheke zum weiJ3en Schwan in Berlin C. 

LEITHOLFB SauerBtoffbader enthalten Natriumperborat und als Katalysator eine grune 
nach Lavendeiol riechende l!'IiisBigkeit von unbekannter Zusammensetzung. Hersteller: HUGO 
LEITHOLF, chem. Fabrik in Krefeld. 

Ozet-Sauerstoffbader enthalten Natriumperborat und als Katalysator wahrscheinlich 
ein MangansaIz Hersteller: L. ELKAN ERBEN G. m. b. H. in Berlin O. 

Ozonal- und Sedlozon-SauerBtoffbader enthalten Natriumsuperoxyd und Natrium
bicarbonat. Hersteller: Dr. W. A. SEDLITZKY in Hallein und Berchtesgaden. 

Sauerstoffbader "BYK" enthalten Natriumperborat und alB Katalysator ein Mangan
aalz. Hersteller: Chem. Werke vorm. Dr. HEINR. BYK in BerIin-CharIottenburg. 

Zeozon-Sauerstoffbader enthalten Natriumperborat und alB Katalysator Hamatogen. 

Aachener Bad_ 
(Aachener Baderseife.) 

Calcii sulfurati 45,0 
Natrii chlorati 15,0 
Kalii jodati 2,0 
Kalii bromati 2,0 
Saponis kalini 136,0. 

Alaun-Bad. 
Aluminis 100-150,0. 

Alkallsches Bad. 
Balneum Sodae. Bain alcalin. (Gall.) 

Natrii carbonici cryst. 250,0. 

Aromatisches Bad. 
Mixturae oleoso-balsamicae 

Tincturae Calami aa 100,0. 
Auf 1 Vollbad. 

Arsenlkallscbes Bad. 
Natrii arsenicici 5-6,0 
Natrii carbonici cryst. 12,0. 

Gegen chronische Gelenk-Entziindung. 

Balneum alcallnum (Hisp.). 
Natrii carbonici 250,0 
Aquae 700,0. 

Auf .ein Vollbad. 

Balneum Arnicae. 
Arnika-Bad (DIETERICH). 

Tincturae Arnicae 250,0 
Mellis depurati 250,0. 

Auf 1 Vollbad. 

Balneum aromaticum (Hisp.) 
Specie rum aromaticar. 500,0 
Aquae ferventis 10000,0. 

2 Stunden digerieren, kolieren und dem Bade· 
wasser zusetzen. 
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Balneum Baretginense (Gall.). 
Bain dit de BAR:G:GES. 

N atrii sulfurati cryst. 60,0 
N atrii chlorati 60,0 
Natrii Garbon. sicc. 30,0. 

Balneum gelatinosum (Hisp.). 
Gelatine·Bad. 

Gelatinae 500,0 
Aquae ferventis 2000,0. 

Auf ein Vollbad. 

Gelatinae 
Aquae ferv. 

Gall. 
250,0 

2000,0. 

Balneum Glycerin!. 
Glycerin bad. 

Glycerini 150,0 
Tragacanthae pulv. 50,0 
Aquae 1000,0. 

Zum Kleister zu kochen; auf 1 Vollbad. 

Balneum Hydrargyrl b!chlorati. 
Bain de sublime corrosH (Gall.). 

Hydrargyri bichlorati 20,0 
Ammonil chlorati 20,0 
Aquae dest. 200,0 
Indigocarminlosung gtts. X. 

Flir ein Bad. 

Balneum 8ulfuratum (Gall.). 
Schwefelbad. 

Kalii sulfurati 100,0. 
Flir 1 Vollbad. 

Balneum sulfurs.t. liquid. (Gall.). 
Bain suUura liquide. 

Kalii sulfurati 100,0 
Aquae 200,0. 

Auf 1 Vollbad. 

Globuli sulfuratl ad balneum. 
Boules Baregiennes. 

Calcii sulfurati 100,0 
N atrii chlorati crudi 50,0 
N atrii thiosulfurici 30,0 
Natrii carbonici crystallisati 5,0 
Gummi arabici 10,0 
Glycerini 20,0 
Aquae q. s. 

Fiant globuli duo. 
Eine bis zwei Kugeln zu einem Vollbad. 
Nach einer franzosischen Vorschrift wird eine 

Kugel aus 40,0 Calciumsulfid, 10,0 Kochsalz, 
5,0 Seifen wurzelextrakt und der geniigenden 
Menge konz. Leimlosung zusammengesetzt. 

Balneum su!furosum (Hisp.). 
Kalii sulfuratl 70,0 
Aquae 700,0 

oder 
Natrii sulfurati cryst. 
Aquae 

50,0 
200,0. 

Je auf 1 Vollbad. 

Misce. 

Balneum Vlchlense. 
Bain de Vichy. 

Natrii bicarbonici pulverati 
Salis culinaris 
Natrii sulfurici crystallisati 
Signa: Salz I. 

500,0 
20,0 

130,0. 

Calcii chlorati crystalljsati 130,0. 
Signa: Salz II. 

Magnesii sulfurici 
Ferri sulfurici 

Misce. Signa: Salz III. 

33,0 
2,0. 

In das Bad, aUs 200-250 I Wasser bestehend, 
wird zuerst Salz I, nach dem Umriihren 
Salz II und zuletzt Salz III gegeben. 

Nach Gall.: 
Natrii bicarbonici 

Auf 1 Vollbad. 
500,0. 

Die 

Eisen- und Stahlbiider. 

I. 
Ferri sulfnrici cryst. 100,0. 

Auf em Vollbad. 

II. 
Tartari ferrati 
Aquae fervidae 

Losung ist zu filtrieren. 

100,0 
900,0. 

lad-Bad. 
I. 

Kalii jodati 50,0. 

II. 
Nach LUGOL. 

Fiir Erwachsene. 

Kalii jodati 
Jodi 
Aquae 

I. 
15,0 
8,0 

625,0 

Fiir Kinder. 

II. 
20,0 
10,0 

625,0 

III. 
24,0 
12,0 

625,0. 

Kalii jodati 5,0 6,0 9,0 
Jodi 2,5 3,0 4,0 
Aquae 300,0 300,0 300,0. 

In Holzwannen zu nehmen. Die romischen Zahlen 
I-III geben die verschiedenen Starken an, wie 
sie vom Arzte auch zu verordnen sind. 

Kalmus-Bad. 
Tincturae Calami 100-300,0. 

Klefernadel-Bad. 
Extrakt aus Fichten-

oder Kiefernadeln 250-500,0 
Olei Pini silvestris 15,0 
Spiritus 60,0. 

Kleie-Bad. 
Man setzt dem Bade das Dekokt von 1-2 kg 

Weizenkleie zu. Auch kann man die Kleie in 
locker gewebten Beuteln in das Bad einhilDgen 
und die Beutel zum Frottieren benutzen. 

Kreuznacher Mutterlaugen-Bad. 
N atrii chlorati 63,0 
Calcii chlorati fusi 750,0 
Kalii chlorati 75,0 
Magnesii chlorati 110,0 
Natrii bromati 2,0. 

Laugen-Bad. 
Auf 1 Vollbad setzt man zu, e i n e der nach-

stehenden Substanzen 
Pottasche 200-500,0 oder 
Soda calciniert 200-500,0 oder 
Natronlauge (15 0/ 0 ) 50,0. 

Malz-Bad. 
1-3 kg geschrotenes Gersten-Malz wird mit 5 

bis 101 Wasser von 40 0 C eingemaischt. Nach 
1 Stunde erwarmt man auf 65 0 C, halt 2 Stun
den bei dieser Temperatur, erhitzt sodann eine 
Stunde im Wasserbad und preBt scharf ab. 
Nicht vorriitig zu halten. 

Moorbad. 
Auf 1 Vollbad werden 50 kg Moorerde gerechnet. 

Temperatur 33-36 0 C. An Stelle von Moor
erde werden neuerdings auch %-1 kg Moorsalz 
oder 1-2 kg Moorlauge angewendet. 

Moor-Salz (klinstliches). 
Ferri sulfurici sicci 900,0 
N atrii sulfurici sicci 40,0 
Calcii sulfurici praecip. 20,0 
Magnesii sulfurici sicci 20,0 
Ammonii sulfurici 20,0. 

Mutterlaugen-Biider 
von Kreuznach, Kosen, Rehme, Wittekind u. a. O. 

Mutterlauge 2-3 kg 
Kochsalz 0,5-1,0 kg. 



Balnea medicata. 609 

Nauheimer Bad (kiinstliches). 

Kreuznacher Lauge 
Natriumbicarbonat 
Salzsaure (25 0/ 0 ) 

mild mittel 
0,6 l 1,0 I 

250,0 g 400,0 g 
300,0" 500,0" 

Pottasche-Bad. 
Kalii carbonici crudi 125,0. 

Quecksilber-Bad. 

stark 
1,5 I 

500,0 g 
600,0 .. 

Bain de sublime corrosif (Gall.). 
Hydrargyri bichlorati 
Ammonii chlorati aa 20,0 
Aquae destillatae 200.0 
Solut. Carmini indici gtts. X. 

sub signo veneni. 
Das Bad ist in einer Holzwanne zu nehmen. 

Reichenhaller Mutterlaugensalz. 
Kalii chlorati 60,0 
Lithii chlorati 1,5 
Natrii bromati 8.5 
Magnesii chlorati 720,0 
Natrii chlorati 140,0 
Magnesii sulfurici sicci 70,0. 

Salz-Bad. 
A. Kochsal zbad. 

Salis culinaris 2-3 kg. 
B. Soolbad. 

Salis culinaris 6-8 kg. 
Bader mit einem Salzgehalt von mehr aIs 2 0/ 0 

heiBen SooIbiider. Solche mit 3 0/0 hei Ben mittel· 
stark, mit 4 0/. stark. 

Seifen-Bad. 
Saponis domestici 250,0. 

Wird in Wasser geHist zugesetzt. 

Senl-Bad. 
Auf ein FuBbad (Pedilu ve sinapise. GaiL) wen· 

det man 150,0 entiiltes Senfpulver an, das vor· 
her ~ Stunde mit kaItem Wasser angeriihrt 
stehen geIassen war. Die Temperatur des 
Badewassers darf 400 C nicht iiberschreiten. 

Sulzer Mutterlaugensalz (kiinstliches). 
Salis culinaris 938,0 
Calcii chlorati fusi 5,5 
Magnesii cWorati sicci 25,0 
Natrii bromati 6,5 
Calcii sulfurici praecip. 25.0. 

Species aromaticae ad haInea. 
Tee zu aromatischen Badern. 

Rhiz. Calami 
Specier. aromat. 
Flor. Chamomill. 
Herb. Maioran. 
FoL Menth. pip. aa part. aequo 

Als AufguB (200-500 g mit 2-5l Wasser) dem 
Bade zuzusetzen. 

Ross. 
Florum Chamomillae 
F10rum Lavandulae 
Foliorum Menthae crispae 
Foliorum Rosmarini 
Herbae Serpylli 
Rhizomatis Calami aa part. aequo 

Species ad balnenm ferruglnosum. 
Eisenbad. 

I. Balneum mitius. 
Ferri sulfurici crudi 100,0. 

D. S. No. 1. 
Acidi tartarici 20,0. 

D. S.No.2. 
Natrii bicarbouici pulverati 60,0. 

D. S. No.3. 
In dieser Reihenfolge werden die Substanzen dem 

Badewasser zugesetzt, nach jedem Zusatz wird 
das Wasser umgeriihrt. 

D.S. 

II. Balneum forti us. 
Ferri sulfurici crudi 150,0 
Salis marini 300,0. 

Auf 1 Bad. 

Species Balneorum. 
Badekrauter. 

F10rum Chamomillae 
Foliorum Menthae piperitae 
Foliorum Sal viae 
Foliorum Rosmarini 
Herbae Thymi aa 100,0. 

Staubfrei und mit Weingeist befeuchtet abzu
geben. 

Species herbarum ad balnea. 
Tee zum Krauterbad. 

Rhizomatis Calami 
Herbae Menthae crispae 
Herbae Rosmarini 
Herbae Serpylli 
Florum Chamomillae 
Florum Lavandulae aa 50,0. 

Zu 1 Vollbad. 

Spiritus ad balnea. 
Badespiritus. 

Olei Calami 25,0 
Liq. Ammonii caustici spirituosi 50,0 
Mixturae oleoso·balsamicae 100,0 
Spiritus 225,0 
Spiritus saponati 600,0. 

Tannin-Bad. 
Acidi tannici 
Aquae destiliatae 

50,0 
200,0. 

Terpentlnol-Bad. 
(PINKNEY.) 

Saponis kaJini 
Aquae aa 100,0 

werden im Dampfbad erwarmt; dann riihrt man 
gleichmiiBig darunter: 

OIei Terebinthinae 90-120,0. 

Teer-Bader nach GROSS. 
I. Olei Rusci 100,0 

Liq. Ammon. caust. 20,0. 
Sehr gut und lange, mindestens y. Stunde riihren. 

II. Gelatin. animal. alb. 10,0 
Aquae 50,0. 

1m Wasserbad vollstandig Hisen. 
III. Natr. carbonic. cryst. 10,0 

Aquae 50,0. 
Warm IOsen. 
Die Losungen II und III werden gut gemischt; 

wenn die Mischung nur noch lauwarm ist, wird 
sie der Mischung I zugefiigt und so lange 
geriihrt, bis eine dunkelbraune gelatinose Masse 
entstanden ist, die man znm Gebrauch in 
einigen Literu warmen Wassers lOst und nach 
erfolgter Losung unter bestandigem Umriihren 
in die Badewanne schiittet. ~ 

r Tintenbad nahlUNNA.· 
I. Acidi tannici 10,0 

Aquae dest. ad 200,0. 
II. Ferri sulfuric! 20,0 

Aqnae dest. ad 200,0. 
Je 50-100 g auf ein Bad. Soil juckstillend 

wlrken. 

Unnaer Mutterlaugensalz (kiinstliches). 
Salis culinaris 119,0 
Magnesii chlorati sicci 270,0 
Natrii jodati 3,0 
Kalii chlorati 35,0 
CaIcii chlorati fusi 570,0 
Natrii bromati 3,0. 

Aqua Radiogeni pro balneo der Radiogengesellschaft in Charlottenburg gelangt in 100 ccm 
haltenden Flaschen in den Verkehr. Die Starke jeder Flasche betragt 5000 M.·E. 

Hag e r, Handbuch. I. 39 
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Badetabletten. Zur Bereitung von Badetabletten mischt man Borax 250,0, Sapo medicat. 
pulv. 260,0, Bergamottiil 20,0, Neroliol 10,0, Petitgrainol 0,5, Origanumol 2,0, Rosmarinol 2,0, 
Roseniil 0,3 und formt daraus 1,0-2,0 schwere Tabletten. Natiirlich kann die Mischung auch 
anders parfiimiert, ebenso konnen geringe Farbzusiitze gemacht werden. - Aphor werden Ta
bletten aus Natriumbicarbonat mit verschiedenen Zusiitzen genannt; sie sollen, dem Badewasser 
zugesetzt, lebhaft Kohlensiiure entwickeln. Bezugsquelle: Dr. SEDLITZKY in Hallein b. Salzburg. 
- Badeta bletten von MACK enthalten 27% Reisstiirke und 73% Weinsiiure und Natrium
bicarbonat aa, daneben ein Parfiim. - Badeta bletten von SANDOW. Kristallisiertes Ferro
sulfat wird mit Kaliumbisulfat zusammengeschmolzen und in Pastillenform gebracht. 'Diese 
Pastillen werden in ein Natriumbicarbonat enthaltendes Bad eingetragen. 

Brausan sind Kohlensiiurebiider (wahrscheinlich aus Natriumbicarbonat und Borsiiure be
stehend) mit Borax in Brikettform. 

Coniferol-TabJetten, jede fiir ein Vollbad berechnet, sind als Fichtennadelextrakt in 
fester Form zu bezeichnen. 

Dermocrucin ist ein Salbenpriiparat, das 50% Kreuznacher Mutterlauge enthiilt. 
Divinal, ein Zusatz zu heilkriiftigen Biidern, die bei Gicht, Rheumatismus, Nerven- und 

Frauenleiden, StoffwechselstOrungen usw. gebraucht werden sollen, enthiilt Kieselsiiure 31,120/0' 
Tonerde 4,390/0' Eisen 7,20%' Kalk 33,4%' Magnesia 5,60/0' 

Fanghi di Sclafani ist eine Erde vulkanischen Ursprungs, die in Sizilien (Sclafani) gefunden 
wird. Dieselbe besteht hauptsiichlich aus elementarem Schwefel in sehr feiner, kristallinischer, 
in Schwefelkohlenstoff loslicher Form; daneben sind Strontiumsulfat, Bariumsulfat, Calcium
sulfat und verschiedene Silicate vorhanden neben Erdalkalien, Eisen und Resten pflanzlichen und 
tierischen Ursprungs. Das Priiparat hat bei Acne rosacea sich sehr wirksam gezeigt. Man ver
reibt es mit wenig Wasser zu einem Brei und triigt diesen auf. Bezugsquelle: Apotheker A. JANSSEN 
in Florenz, Via dei Fossi. - Nicht zu verwechseln mit 

Fango, Linimentum minerale, ist der Schlamm der heiBen Biider von Battaglia in 
Italien, der zu Biidern bzw. Umschliigen gegen Rheumatismus, Frauenkrankheiten usw. ange
wendet wird. Fango enthiilt: Wasser 500/0' organische Substanz 80/0' Mineralbestandteile (Sand, 
CaO, MgO, FCjjOa, AI2 0 a, Cl, S03' CO2 , P20., K 20, N~O) 42%. 

EifeJfango ist ein Mineralschlamm, der in der Niihe des Bades Neuenahr gefunden und 
ebenso zu Biidern und Umschliigen angewendet wird, wie der Fangoschlamm von Battaglia. 

Fapackkompressen sind gebrauchsfertige Fangopackungen. 
FINGERS Fangomoorenrakte kommen in 2 Formen in den Handel: a) Moorlauge, 

fliissige Form. b) Moorsalz, trockenes Extrakt. Beide nach besonderem patentierten Ver
fahren gewonnen aus Fango-Medizinal-Moor. 

Feldau-Kiefer-Moor. ein an iitherischen und harzigen Stoffen reiches Naturprodukt, 
wird bei Frauenleiden, Rheumatismus usw. verwendet. 

Hafusi-Biider sind kohlensaure Teilbiider (Hand-, FuB- und Sitzbiider). 
Huminal ist ein fliissiges, alkalisches Moorextrakt (Huminalkali) aus Eisenmoor, das bei 

Rheumatismus, Gicht und Liihmungen Anwendung finden solI. 
Hydrox-Biider sind 8auerstoffbiider, die durch elektrolytische Zerlegung des Wassers ge

wonnen werden sollen. 
Kleiolin. eine konz. Losung der Bestandteile der Kleie (eine Flasche Kleiolin = 6 kg Kleie), 

wird als Zusatz zum Wasch- und Badewasser benutzt. Es kommt auch als Kleiolins eife in 
den Handel. 

Levico-Ocker ist der bei dem Tiroler Kurort Levico vorkommende eisen- und arsenhal
tige Schlamm, der durch das den bekannten Levico-Quellen entstromende Schwachwasser ge
bildet wird. Derselbe solI in Form heiBer Umschliige bei Neuralgien, chronischen Entziindungs
prozessen und Exsudaten, sowie bei Sexualerkrankungen Anwendung finden. 

Limanol ist ein Extrakt aus dem russischen Liman-Moor. Limanoleinreibung gegen 
Rheumatismus, Gicht usw. besteht aus 160 T. dieses Moorextraktes, 400 T. Ammoniakfliissigkeit, 
800 T. Seifenspiritus und 500 T. Chloroform. 

Dr. Ltl'BCKES kombiniertes Moorextrakt wird durch Ausziehen siimtlicher loslichen 
Stoffe aus Schmiedeberger Eisenmoor und Abkochen von Eichenrinde und frischen Fichtennadeln 
mit dem Auszuge Bowie Eindampfen der Abkochung gewonnen. 1 1 Extrakt wird zu einem Voll
bad genommen. 

. Meerwasser. kiinstliches. Natrii chlorati 7800,0 g, Magnesii chlorati 1100,0 g, Kalii 
chlorati 300,0 g, Magnesii sulfurici 500,0 g, Calcii sulfurici 300,0 g werden in 300 Liter Wasser gelOst. 

Nenndorfer Seife ist eine mit Lanolin iiberfettete Seife, die den Quellenniederschlag der 
Schwefelquellen des Bades Nenndorf enthiilt 

Neurogen, ein Badesalz von Dr. ALWI~ MULLER in Leipzig, soIl aus 730/0 Chlornatrium, 
25% Natriumsulfat und 20/0 einer GIycerin-Eisenoxydulverbindung (?) bestehen (riecht auBer
dem deutlich nach Kiefernadelextrakt). 

Ozofluin wird ein aus Coniferennadeln hergestelltes Fichtennadelbad mit Zusatz eines 
fluorescierenden Farbstoffes genannt, das in granulierter Form in den Handel kommt. 
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Panzerschlamm wud ein Seeschlick genannt, der sich auf dem Grunde eines abgelas
senen Sees des Gutes Ludwigshof im Kreis Uckermiinde angesammelt hat. 

,Perlbiider nach WEISSBEIN sind Bader, denen Kohlensaure, Sauerstoff oder Luft mittels 
besonderer Apparatur in fein verteilter Form zugefiihrt wird. 

Pinon- und Pinofluoltabletten sind Badetabletten aus Salz, die mit Fichtennadelol 
parfiimiert sind. 

Radium-Teint-Schlamm ist im wesentlichen ein parfiimiertes Gemisch aus Weizenmehl, 
Schwefel, Zinkoxyd, Borax, Natronseife und Kieselgur. (Gesundheitslehrer.) 

Salinofer wird ein leicht resorbierbarer Hautcreme mit 15% Kochsalz genannt, der als 
Ersatz fiir lokale Soolbader als Einreibungsmittel Anwendung finden solI. 

Salogen ist ein eisenhaltiges Mutterlaugen-Badesalz. 
Salozon ist ein desinfizierendes Badesalz. Dasselbe solI auch hautreizend wirken und die 

Haut weich und widerstandsfahig machen. 
Sandbiider. In eine Kiste wird eine 10 cm hohe Schicht warmer FluBsand geschiittet. Der 

Patient setzt sich, in eine Decke gehiillt, hinein und wird mit Sand von 45-500 C zugedeckt. 
Brust und Bauchdecke bleiben frei. 

Dr. SEDLITZKYS Badetabletten werden in zwei GroBen aus der Mutterlauge der Saline 
zu Hallein und Kochsalz dargestellt, und zwar: 1. Soolebad-Tabletten, 2. Fichtenbad
Tabletten, die aus Fichtennadelextrakt mit Soolezusatz bestehen,3. Schwefelbad-Tabletten, 
die in ihrer Zusammensetzung natiirlichen Schwefelquellen entsprechen sollen, 4. Eisenbad
Tabletten, sie sind aus Eisenoxydsulfat und Soolesalz gewonnen, 5. Kohlensaurebader- und 
6. Kohlensaure-Soolebad-Tabletten a. la Nauheim, von denen die ersteren kein Soolesalz 
enthalten, 7. Ischler-Schwefel-Schlamm-Tabletten Bollen Fango ersetzen, 8. Moor-Eisen
bad-Tabletten nach Dr. HELLER. AuBerdem stellt Dr. SEDLITZKY in Hallein bei Salzburg 
noch Soole-Inhalationspastillen mit und ohne Latschenkiefemol her. 

Thiopinol, Balsamo-Schwefelbad, ein Zusatz zum Badewasser, enthalt pro Flasche 
d. h. pro Bad 83,5 g Alkohol, 18,0 TerpentinOl, 6,0 Eucalyptusol, l4,,0 Schwefelkalium, 6,0 Glycerin 
(franzos. Pat. von MATZKA). 

Thiopinol-Salbe gegen Hautausschlage u. dgl. besteht aus 18,0% atherischer NadelholzOle, 
1,75% Thiopinol, 1,0% Glycerin, 0,750/0 It-Naphthol, 78,50/0 Lanolin und Vaselin. 

Balsamum canadense. 
Balsamum canadense. Kanadabalsam. Balsam of Fir. Balsam 
of Gilead. Baume du Canada. Terebinthina canadensis. Kanadischer 
Terpentin. Terebenthine du Canada. Canada Turpentine. 

Der Balsam von 

Abies balsamea (L.) Mn.LER (Abies canadensis LK.). Coniferae-Pina
ceae-Abietineae. Heimisch in den nordlichen und nordwestlichen Ver
einigten Staaten von Nordamerika und in Kanada, hauptsachlich in den Laurentine
Bergen in der kanadischen Provinz Quebec. Ferner dienen der Balsamgewinnung 
die etwas siidlicher wachsende Abies Fraseri PURSH. und die Schierlingstanne, 
Abies canadensis MIOH. (Tsuga canadensis CARR.). Die Baume scheiden in 
langen, in der Rinde unter der Korkschicht liegenden SekretbehaJ.tern den Balsam 
aus. 

Gewinnung. Man sticht zwischen Anfang Juni und Ende August die in der Rinde der 
Stamme und dickeren Aste vorkommenden, schon auBen sichtbaren Harzbeulen an und fangt den 
ausflieBenden Balsa.m auf. Dies geschieht, indem die Arbeiter mit der scharfen, schnabelformigen 
Miindung eines eigenartig geformten kleinen eisemen Kannchens die mit Balsam gefiillten An
schwellungen aufstechen und den Harzsaft in den Kannen direkt auffangen. Man entleert die 
Kannchen taglich und steckt sie dann in neue Harzanschwellungen. Ein Mann vermag kaum 
mehr als 21/2 kg taglich zu sammeln. Ein Baum kann zwei Jahre flieBen, nach zwei-bis dreijahriger 
Ruhe darf er wieder angestochen werden, doch ist spater die Ausbeute bedeutend geringer. 

Eigenschaften. BlaI3gelbe oder griinlichgelbe, schwach fluoreszierende, voll
standig klare und durchsichtige, stark klebende Fliissigkeit von diinner Honig
konsistenz und angenehm balsamischem, nicht terpentinartigem Geruch und aroma
tischem, etwas bitterem Geschmack. An der Luft verdickt sich Kanadabalsam all-
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mahlich, erstarrt schlieBlich, bleibt aber stets klar. Kanadabalsam lOst sich leicht 
und vollstandig in Chloroform, Benzol, Toluol, Xylol und Schwefelkohlenstoff, fast 
vollig in Ather und Terpentinol; in absolutem Alkohol und Weingeist ist er nur unvoll
standig lOslich. Durch Mischen mit 1/6 seines Gewichtes gebrannter Magnesia wird 
Kanadabalsam verdickt und schlieBlich fest. 

Bestandteile. 24% atherisches 01, 76% Harz; letzteres ist zu etwa 3/, in Alkohol 
liislich, zu 1/, darin IUlloslich. Das atherische 01 ist linksdrehend (etwa -300), es enthalt Born y I
acetat IUld vielleicht Pin en. 

Anwendung. Wie Terpentin, besonders in Amerika, England, Frankreich, innerlich 
friiher in Pillen bei Bronchial- IUld UrethralerkranklUlgen. Als Kitt fiir optische Apparate, zum 
Zusamrnenkitt.en der Linsen, zum EinschlieBen von mikroskopischen Praparaten, 
meist mit Chloroform oder Xylol verdiinnt. 

Balsamum Cativo. 
Balsamum Cativo. Cativo-Balsam. Cativo von Columbien. Cativo von Carthagena. 
Cattevo-Balsam. Der Balsam von 
Prioria copaifera GRIESEBACH. Leguminosae-Caesalpiniaceae. Ca-
tivo-Baum. Heimisch in Columbien und Venezuela. 

Eigenschaften. Der Balsam ist griinlichbraun, zahfliissig, stark klebrig und hat einen 
eigentiimlichen, unangenehmen Geruch, del' besonders beim Erwarmen hervortritt. In den iib
lichen Li.isungsmitteln ist er vi.illig lOsHch, bis auf Verunreinigungcn, die meist aus Holzteilchen 
und Insektenleibern bestehen. Saurezahl127 bis 132, EsterzahI25-28, Verseifungszahl (1 Stunde 
heiE) 153-157. . 

Bestandteile. Nach WEIGEL besteht der Balsam zu 75-80% aus Harzsauren (Resinol
sauren); etwa 13 0/ 0 unverseifbarem Resen, 2 0/ 0 atherischem Ole, 3% Feuchtigkeit und Verun
reinigungen, 1,5% Asche. 

Anwendung. Infolge seiner stark klebrigen Eigenschaft wird der Balsam als Ersatz
mittel fiir Terpentin zur HerstelllUlg von Fliegenleim und Klebstoffen empfohlen. Der hohe 
Gehalt an verseifbaren Bestandteilfln macht ihn auch zur Herstellung von Harzseife und als 
Bindemittel in der Papier- und Stuckberstellung geeignet. 

Balsamum Copaivae. 

Balsamum Copaivae. Copaiva-Balsam. Balsam 
Baume de copahu. Balsamum Copaibae (Copalyvae, 
samum brasiliense. Copahubalsam. Jesuiterbalsam. 

Der Balsam yon 

of Copaiba. 
Gopaivae). Bal-

Copaifera-(Copaiba-) Arten, Leguminosae - Caesalpiniaceae - Cyno
metreae, besonders Copaifera officinalis L., heimisch in ganz Guyana, 
in den Kiistenlandern von Venezuela und Columbien, auf Trinidad, C. guyanensis 
DESF., im nordlichen Teile Siidamerikas. C. Langsdorfii DESF., in Brasilien, 
C. coriacea MART., in Ostbrasilien, C. bijuga WILLD., C. rigida BENTH., C. 0 blongi
folia MART., C. confertiflora BENTH. u. a., in Brasilien, Venezuela und West
indien. Germ. 6 s. Bd. II S. 1308. 

Gewinnung. Der Balsam entsteht in schizolysigenen Sekretgangen des Holzes und Markes, 
welche den ganzen Stamm durchziehen, sich immer mehr ausbreiten IUld miteinander in Ver
bindlUlg treten. Es ki.innen Raume entstehen, welche auf eine Anzapfung hin bis 50 l Balsam ent
Ieeren. Der Balmm wird meist durch Anzapfen gewonnen, kann aber auch aua den infolge der iiber
vollen Balsamkanale geborstenen Stammen freiwillig austreten. Der Sammler haut etwa 60 cm 
iiber dem Erdboden ein Loch in den Baum bis in das Kemholz, steckt in das Loch eine Rinne und 
fangt den Balsam auf. 

Handelssorten. 1. Para-(Maranham-)Balsam von C. coriacea und C. Langsdorffii. die 
gewohnliche Sorte, dreht links. 2. Maracaibo-(Venezuela-)Balsam von C. officinalis und 
C. guyanensis, dunkler, dicker, schwflrer, dreht rechta. 3. Trinidad-Balsam von C. offici-
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nalis, dunkler, dicker, von terpentinartigem Geru~h. 4. Demerara-Balsa.m, Guyana; 5. Car
thagena-Balsam, Columbien; 6. Surinam-Balsam; 7. Bahia-Balsam; 8. Angostura. 
Balsam und 9. Illurin-Balsam; angeblich von Hardwickia Mannii OLIV. (Copaifera Mannii 
BAILL.), Westafrika. Die Sorten 4-9 sind nur selten im Handel anzutreffen. Die beste Sorte 
aus Siidamerika kommt aus Para und Maranham im nordlichen Brasilien, aus Ciudad Bolivar 
am Orinoco, aus Maracaibo und Sabanilla am Antillenmeer in den Handel. Hauptsiichlich unter. 
scheidet man dickfliissigen Maracaibo-(Venezuela-)Balsam und diinnfliissigen Para. 
(Maranham-)Balsam; die iibrigen stehen in der Mitte. Die westindischen, ostindischen und 
afrikanischen Sorten sind nicht so wertvoll. 

Als Ersatz des officinellen Maracaibo-Balsams wird auch der Maturin-Balsam, wie friiher 
Angostura- und Carthagena-Balsam, empfohlen, doch ist er selten imdeutschen Handel. 
Der Geruch und Geschmack ist bei allen ziemlich gleich. 

Die nachstehenden .Angaben beziehen sich hauptsii.chlich auf die dickflussigen 
Sorten, besonders Maracaibo balsam. 

Eige:nschaften. Klare, dickliche, gelbe bis gelbbraunliche Fliissigkeit, die 
nicht oder nur schwach fluoresciert. (Manche dunklere Copaivabalsame zeigen deut
liche Fluorescenz.) Geruch eigenartig gewiirzig, Geschmack scharf und schwach 
bitter. Spez. Gew. 0,980--0,990 (Germ. 5). Helv. 0,960--0,996, Austr., Gall., Norv., 
Bueo. 0,940--0,990, Amer. 0,940--0,995 (25 0 ). Refraktometerzahl fUr Maracaibo 
1,514, fur Para 1,505; Drehung (100 mm Rohr) Maracaibo + 250 20' Para-150 40'. 
Saurezahl 75,8 bis 84,2, Verseifungszahl 84,2 bis 92,7 (Germ. 5). Helv. S.-Z. 75-85, 
V.-Z. 80-90, Gall. S.-Z. 75-84. Nach langerem Erhitzen auf dem Wasserbad 
hinterbleibt ein nach dem Erkalten hartes sprodes durchsichtiges Harz, das unter 
dem Mikroskop keine Kristalle erkennen laBt. Dichte (200) 0,920-0,995 (Germ. 6). 

Loslichkeit. Copaivabalsam gibt mit etwa der gleichen Menge Chloroform 
und mit absolutem Alkohol klare oder schwach opalisierende Losungen; anch in 
Ather, Terpentinol, Benzol, Essigather, Amylalkohol, Schwefelkohlenstoff ist er 
klar oder fast klar Mslich. Mit der gleichen Raummenge Petroleum benzin gibt er 
eine klare Losung, die auf weiteren Zusatz von Petroleumbenzin sich trubt; nur 
ganz dunne, olreiche Balsame mischen sich mit Petroleum benzin klar. 

Andere Copaivabalsame. Nach GEHE u. Co. hat Parabalsam das spez. Gew. 0,92 
bis 0,93, Siiurezahl 30, Esterzahl 18. Er ist hiiufig infolge hohen Gehaltes an iitherischem 01 (bis 
900/0) in Weingeist von 960/0' ja selbst in absolutem Alkohol vollig unloslich; erst durch Mischen 
mit harzreicherem, z. B. Maracaibobalsam, wird er meist loslich. Ebenso verhalt sich anscheinend 
der von ITALLIE und NIEUWLAND untersuchte Surinam-Balsam, des sen Olgehalt zwischen 
41 und 71,60/0 schwankt; das spez. Gew. betrug 0,953-0,961, Saurezahl 14,6-59,2, Ver. 
seifungszahl 25,2-77,4. 

Als Unterscheidungsmerkmal fiir die verschiedenen Handelssorten kann (nach VAN ITALLIE 
und NIEUWLAND) folgende Reaktion dienen: Man setzt zu einem Gemiseh aus 1 Tr. Balsam 
und 1 cem Essigsaureanhydrid einen kleinen Tropfen konz. Schwefelsaure; es farben sich hierbei 
Surinam- und Bahiabalsam schon blau, Parabalsam dunkelblaugriin, spater dunkelblauviolett, 
Angosturabalsam dunkelviolett. 

Bestandteile. Atherisches 01 und Harz in sehr wechselnden Mengen, a.therisches 01 
18-900/0' Maracaibobalsam 40-600/0' Parabalsam bis 90%' Das Harz besteht vorwiegend aus 
Harzsauren, die in der Hauptmenge amorph sind. TSCHIRCH und KETO fanden folgende kristalli
sierende Harzsauren: Paraeopaivasaure, C20H320a, Smp. 145-1480, Homoparacopaiva
siiure, ClsH2S03' Smp. 111-1120 (beide aus Parabalsam), fl-Metaeopaivasaure, CU H16 0 2, 
(C16~03 odeI' C22H3204)' Smp. 89-90°, Illurinsaure, C20R2S03' Smp. 128-129° (letztere 
beiden aus MaI'aeaibobalsam). AuBer den Harzsauren sind nouh zwei unverseifbare Resene 
vorhanden und ein in heiBem Wasser loslieher, bitter schmeekender Stoff. 

Verfiilschungen. Zur Verfalschung, die haufig ausgefiihrt wird, dienen: 
Kolophonium und andere Harze zusammen mit Terpentinol, Harzol oder mit dunn· 
fliissigen Copaivabalsamen, fette Ole, besonders Ricinusol, auch Paraffinol, ferner 
Styrax, Gurjunbalsam, afrikanischer und anderer minderwertiger Copaivabalsam. 
Haufig verfalscht ist 1;>esonders der Copaivabalsam, der in Gelatinekapseln in den 
Handel kommt; von solchen Kapseln sind deshalb immer Stichproben zu unter
suchen. 

PrUfung. Germ. 5: a) Wird eine Losung von 3 Tr. Copaivabalsam in 3 ccm 
EssigsalU'e mit 2 Tr. frischbereiteter N atriumnitritlOsung (1 -+- 9) versetzt, und die 
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Losung vorsichtig auf 2 ccm Schwefelsaure geschichtet, so darf sich innerhalb einer 
halben Stunde die Essigsaureschicht nicht violett farben (Gurjunbalsam). - b) Er
warmt man 1 g Copaivabalsam auf dem Wasserbad 4 Stunden lang, so mull nach 
dem Abkiihlen auf Zimmertemperatur ein sprodes Harz zuriickbleiben (fette Ole 
madhen den Riickstand klebrig und schmierig. TerpentinOl ist beim Erhitzen des 
Balsams am Geruch zu erkennen). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1308. 

Zur Bestimmung der Saurezahl wird eine Losung von 1 g Copaivabalsam 
in etwa 50 ccm Weingeist mit etwa 1 ccm Phenolphthaleinlosung versetzt und mit 
weingeistiger 1/2·n-Kalilauge titriert; es sollen 2,7 bis 3,0 ccm verbraucht werden = 

S.-Z. 75,8 bis 84,2. 
Zur Bestimmung der Verseifungszahl wird eine Losung von 1 g Copaiva

balsam in etwa 50 ccm Weingeist mit 20 cem weingeistiger 1/2-n-Kalilauge versetzt, 
und die Mischung eine halbe Stunde lang im Wasserbad am RiickfluBkiililer erhitzt. 
Dann verdiinnt man mit etwa 200 ccm Wasser, versetzt mit etwa 1 ccm Phenol
phthaleinlosung und titriert mit 1/2 -n-Salzsaure; es sollen 16,7 bis 17 ccm verbraucht 
werden, so daB also 3,0 bis 3,3 ccm 1/2-n-Kalilauge zur Verseifung verbraucht sind 
= V.-Z. 84,2 bis 92,7. 

Nach GEHE u. Co. hat die Bestimmung der Saure- und Verseifungszahl nur 
Wert, wenn durch die iibrigen Priifungen die Abwesenheit von Kolophoni um 
und von Gurj un balsam festgestellt ist. 

Brit. laBt Gurjun balsam durch folgende Probe nachweisen: 4 Tr. Copaivabalsam werden 
zu einer Mischung von 5 ccm Essigsaure und 4 Tr. Salpetersaure (700/ 0 HNOa) gegeben; es darf 
keine purpurne oder violette Farbung auftreten. 

Zum Nachweis von Kolophonium dient die Probe von BOSETl'I, die nach CAESAR u. 
LORETZ in folgender Weise auszufiihren ist: In 0,9 g Copaivabalsam wird 0,1 g Kolophonium 
durch gelindes Erwarmen gelost, die Losung wird mit 10 g Ammoniakfliissigkeit (10 0/ 0 NH3 ) 

durch kraftiges Schiitteln gemischt, und das Probierrohr verkorkt beiseite gestellt. Innerhalb 
24 Stunden darf keine Gallertbildung eintreten. Reiner Copaivabalsam kann noch Kolopho
nium aufnehmen, ohne daB bei dieser Probe eine Gallertbildung eintritt; ist aber bereits 
Kolophonium in dem Balsam enthalten, so bewirkt der weitere Zusatz von Kolophonium die 
Gallertbildung mit Ammoniakfliissigkeit. 

Priifung auf Paraffino1. Nach Helv. sollen sich, wenn man 5 ccm Copaivabalsam mit 
15 ccm Alkohol (90 Vol.-o/o) einige Minuten zum Sieden erhitzt und wieder erkalten laBt, inner
halb einer Stunde keine Oltropfen abscheiden (Paraffinl:il). Diese Forderung ist nach G. WEIGEL 
nicht berechtigt, da er bei unzweifelhaft echten Balsamen deutlich erkennbare Oltropfen beobach
ten konnte, bei diinneren Balsamen mehr als bei dicken. Bei einigen Balsamen schied sich sogar 
der fiinfte Teil ala Ol aus; die Ausscheidung besteht aus atherischem 01. (Durch die Forderung 
der Helv. sind solche olreichen Balsame ausgeschlossen.) 

Bestimmung des Harzgehaltes (Helv.): Werden 10 g Copaivabalsam 48 Stunden auf 
dem Dampfbad erhitzt, so sollen mindestens 5 g eines hellen, durchsichtigen, sproden und zer
reiblichen Riickstands hinterbleiben. Brit. fordert bei 8stiindigem Erhitzen etwa 45 0/ 0 Riickstand 
(vergl. Germ. Probe b). 

Afrikanischer Copaivabalsam und Gurjunbalsam zeigen im Verdampfungsriick
stand unter dem Mikroskop reichlich Kristalle. Man laBt 1 Tr. des Balsams auf einem Objekt
trager eintrocknen. Afrikanischer Balsam zeigt kurze dicke, Gurjunbalsam schlankere Kristalle. 
Die Kristalle sind am besten im polarisierten Licht zu erkennen. 

Aufbewahrung. Im Keller in dicht verschlossenen GefaBen aus Blech oder aus Glas, 
deren Hals nach jedesmaligem Abfiillen sorgfaltig ausgewischt werden muB, urn das Festkleben 
der Stopfen und HerabflieBen des Balsams zu verhiiten. Fiir das StandgefaB in der Offizin Vel'

wendet man einen gerillten Stopfen odeI' einen Tropfensammler mit Glaskappe (s. S. 621). 

Anwendung. Innerlich zu 10-40 Tr. und auBerlich in Form von Injektionen, 
Klistieren und Suppositorien bei Gonorrhoe, ferner bei Cystiti~ und auch wohl bei Augen
blennorrhoen. Injektion: Ba18. Copaiv.2,O, Natr. bicarb. 1,0, Aq. dest. 200,0. Clysma: Bals. 
Copait·.5-10,0 mit Eigelb und Wasser auf 200,0 Fliissigkeit. 

Innerlich am besten in Kapseln: Perlen mit 0,25 g, harte Kapseln mit 0,3,0,5 und 0,6 g, 
weiche Kapseln mit 0,6 bis 3,0 g. Zur Herstellung von Pillen schmilzt man 2 T. Balsam und 
I T. Wachs zusammen odersetzt auf 10 T. Balsam 1 T. Gebrannte Magnesia hinzu; die Mischung 
erstarrt nach einigen Tagen (beim Erwarmen im Wasserbad schneller). 
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Beim Gebrauch von Copaivabalsam gibt der Ham mit Salpetersaure einen harzigen Nie· 
derschlag, der sich beim Kochen und in Alkohollost. A.uBerlich wird der Balsam bisweilen 
gegen Kratze verordnet. In der Technik benutzt man ihn als Zusatz zu Lacken und 
Firnissen, damit diese niuht rissig trocknen; femer in der Olmalerei und zur Herstellung 
durchscheinender Papiere (Pauspapier). 

Balsamum Copaivae africanum. Afrlkanischer Copaivabalsam. Illurinbalsam. 

Balsamum africanum. 
Der Balsam kommt ziemlich unrein in den Handel, meist mit etwa 10% Wasser und Un

reinigkeiten. In gereinigtem Zustande zeigt er eine dunkelbraune, ins Rotliche spielende Farbe 
mit stark griinlicher Fluorescenz; er ist dickfliissig, etwa wie Maracaibobalsam. Geruch eigen
tiimlich scharf aromatisch, von dem des echten Copaivabalsams abweichend, Geschmack erst 
fade, olig, spater bitter und kratzend. Spez. Gew. 0,990-1,0, Saurezahl 55,5. Esterzahl 8.3. 

Mit Chloroform, Benzol und Toluol ist er klar mischbar, auch mit wenig A.ther, UberschuB 
verursacht Opalescenz. In Petrola.ther ist er nur im Verhli.ltnis 1: 1 mischbar, UberschuB erzeugt 
starke Fa.llung. Mit Weingeist von 96% und aueh mit absolutem Alkohol, mit Aceton und 
Eisessig gibt der Balsam stark triibe Losungen; bei langerem Stehen scheiden sich reichlich 
Kristalle aus. 

Bestandteile. KLINE erhielt durch Wasserdampfdestillation 43-45% atherisches 01 
von gelber Farbe und pfefferahnlichem Geruch; der Rest ist Harz, das in der Hauptsache aus 
amorpher Harzsa.ure besteht. TSCHIRCH und KETO isolierten aus dem afrikanischen Balsam 
kristallinische Illurinsaure, C20~803' Smp. 128-129°_ 

Anwendung. Er wird als Ersatz fiir Copaivabalsam empfohlen, wenn auch seine Wir
kung eine schwachere ist; er soli weniger unangenehm zu nehmen sein. Nach KLINE dient der 
Balsam zum Verfalschen des Parabalsams und das abdestillierte rechtsdrehende 01 in Amerika 
zum Verschneiden von Pfefferminzol. 

Oleum Balsami Copaivae. CopaivabalsamOl. Oil of Cop aiba. Essence de baume 

de copahu. 
Gewinnung. Durch Destillation von Copaivabalsam mit Wasserdampf; gewohnlich 

verwendet man den Parabalsam, do. er bis zu 85% 01 gibt; Maracaibobalsam gibt 35-58%, 
Angosturabalsam 52-55%' Bahiabalsam 44-62%, Maranhambalsam 27-56%, Maturin
balsam 41-55%, Carthagenabalsam 40-64%, Boliviabalsam 23%, Surinambalsam 41-72% 01. 

Eigenschajten. Farbloses, gelbliches oder blauliches 01; Geruch nach Copaivabalsam, 
Geschmack kratzend, bitterlich; in der Regel 10slich in dem gleichen Volum absolutem Alkohol. 
Die physikalisehen Konstanten sind fiir die einzelnen Sorten verschieden, fiir Parabalsamol: 
Spez. Gew. 0,886-0,910 (15°); aD -7° bis -33°; n D200 1,493-1,502; S.-Z. 0-1,9; E.-Z. 0-4; 
loslich in 5-6 Vol. Weingeist von 95 Vol.-%. 

Bestandteile. Die Hauptmasse des Oles besteht aus i-Caryophyllen, C15B B" femer 
enthalt es l-Cadineu, CUHB' und aktives ,8-Caryophyllen, CuRB'; in Surinambalsamol 
ist auJ3er Cadinen noch ein Sesquiterpenalkohol C15~30H nachgewiesen worden, afrika
nisches 01 enthalt ein linksdrehendes Sesquiterpen Copaen, CU B 2,. 

PrUjung und Verjiilschung. Eine Verfalschung des als Ausgangsmaterial dienenden 
Copaivabalsams mit Gurjunbalsam ist oft beobachtet worden. Gurjunbalsamol gibt sich zu 
erkennen durch sein hoheres spez. Gewicht (0,918-0,930) und durch seine starke Linksdrehung 
(-35 0 bis -130 0); um diese Linksdrehung aufzuheben, hat man das rechtsdrehende 01 des 
afrikanischen Copaivabalsams (Illurin balsam) zugesetzt. Auf Gurjunbalsamol priift man 
auch durch folgende Farbreaktionen: Gibt man zu einer LBsung von 4 Tr. 01 in 15 ccm Eisessig 
4-6 Tr. konz. Salpetersaure, so darf sich die LOsung nicht purpurrot farben. - LOst man 1 Tr. 
01 in 3 cem Eisessig, setzt 2 Tr. einer frisch bereiteten Natriumnitritlosung (1: 100) zu und schichtet 
diese Mischung iiber konz. Rehwefelsaure, so darf sich die Eisessigsehicht innerhalb 5 Minuten 
nicht dunkelviolett farben (TURNERsche Reaktion). 

Anwendung. Arzneilich wie der Copaivabalsam; 0,25-0,75 g oder 8-20 Tr. 2-3mal 
taglich. Es wirkt stark hamtreibend, was sich schon beim Einatmen der Dampfe bei der Destil
lation bemerkbar macht. Die hauptsachlichste Verwendung findet das 01 zur Verfii.lschung anderer 
atherischer Ole. 

Aqua Balsami Copaivae. 30 Tropfen Copaivabalsam schiittelt man mit 1 1 warmem, 
destillierten Wasser, laBt einige Tage stehen und filtriert. 

Balsamum Copaivae -ceratum. Copaivabalsam 2 T. mischt man mit filtriertem gelben 
Wachs 1 T., das bei gelinder Warme geschmolzen ist. - Dient zur Bereitung von Pillenmassen. 

Balsamum Copalvae gelatinosum VAN DE WALLE. Copah u gelatiniforme. - Copaiva
balsam 125 T., Zuckerpulver, roher Honig je 62,5 T., Wasser 12 T. werden im Dampfbad ge
mischt, mit Carmin q. s. (0,1) gefii.rbt und nach dem Erkalten PfefferminzOl 1,25 T. zugefiigt. 
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Massa Pilularum Balsami Copaivae (DIETERICH). Copaivabalsam 10 T., Glycerin 3 T., 
verreibt man mit Zuckerpulver 10 T., fiigt dann gebrannte Magnesia 10 T., SiiLlholzpulver 8 T. 
hinzu und knetet zur Pillenmasse. Dieselbe ist haltbar und liefert wasserlosliche Pillen. -
Hamby. Vorschrift: 1 T. gebrannte Magnesia wird mit 16 T. Copaivabalsam gemischt und beiseite 
gestellt, bis die Masse die Konsistenz des Terpentins erlangt hat, was durch miiLliges Erwiirmen 
auf dem Wasserbad beschleunigt wird. -Pillenmassen mit Wachs sind zu vermeiden, wei! dieselben 
fast unveriindert den Organismus passieren. 

Resina Copaivae. Balsam urn Copa i vae sicoum (inspissatum). Bals. Parisiense. 
Acidum copaivicum. Resin of Copaiba (Americ.). Wird durch Eindampfen des Balsams 
im Dampfbad erhalten. 

Pulverformigen Copaivabalsam erhiilt man durch Zusammenschmelzen von 100 T. 
Copaivaharz mit 200 T. Copaivabalsam und Verreiben des Gemisches mit 100 T. Magnesia usta. 

Electuarium balsamlcum. 
Oplat balsamique de BODART. 

1. Balsami Copaivae 70,0 
2. Cerae flavae 30.0 
3. Olei Amygdalarum 
4. Terebinthinae coctae 
5. Terebinthinae venetae aa 10,0 
6. Balsami peru viani 5,0 
7. Aluminis usti 2,0 
8. Cubebarum pulverat. 30,0 
9. Olei Anisi 1.0. 

Man schmilzt 1-6 bei gelinder Warme zusammen 
nnd mischt 7-9 darunter. Dreimal taglich 
haselnuBgroB in Oblaten. 

Electuarium Copaivae composltum (Gall. 1884). 
Opiat de copahu compose, 

Electuaire de copahu compose. 
Balsami Copaivae 
Cubebarum pulv. 
Catechu pulv. 
Olei Menthae pip. 

100,0 
150,0 
50,0 
3,0 

Emulsio Balsami Copalvae (Gall. 1884) 
Balsami Copaivae 2,0 
Alcohol (90"10) 10,0 
Tinct. Quillaiae 10,0 
Aquae destill. calid. 78,0. 

Enema balsamlcum RICORD. 
Lavement au copahu. 

Balsami Copaivae 25,0 
Vitellum Ovi uniuli 
Extracti Opii 0,05 
Aquae 180,0. 

Gelatina Balsami Copalvae MARTIN. 
Balsami Copaivae 5,0 
Cetacei 1,0. 

Bei gelinder Warme zusammenzuschmelzen. 

Guttae Balsami Copalvae (F. M. Germ.). 
Balsam. Copaiv. 12,0 
Spirit. Vini 
01. Terebinth. aa 5.0 
01. Menth. pip. gtts. VIII. 

Injectlo balsamica CLERK. 
Balsami Copaivae 
Vitelli Ovi 
Aquae 

1,0 
10,0 

120,0. 

Injectio balsamica JEANNEL. 
Injectio antigonorrhotca JEANNEL. 

1. Balsami Copaivae (Para) 2,0 
2. Natrii carbonici cryst. 1,0 
3. Aquae destillatae 47,0 
4. Aquae 150,0 
5. Tincturae Opii simplicis 1,0. 

Man emulgiert 1-3 durch kriiftiges Zusammen
schiitteln und fiigt 4-5 hinzu. 

Mistura Copaibae composita (Nat. Form.). 
Compound Copaiba Mixture. 

I. Lafayette Mixture. 
Balsami Copaivae 
Spiritus Aetheris nitrosi (Americ.) 

Tincturae Lavandulae compo (Amer.) aa 125 ccm 
Liquoris Potassae (Amer.) 32 
Sirupi Sacchari (Amer.) 300 " 
MUCllag. Dextrini q. S. ad 1000 " 
Vor dem Gebrsuch umzuschiitteln. 

II. CHAP MANs Mixture. 
Balsami Copaivae 
Spiritus Aetheris nitrosi (Amer.) 
Tinct. Lavandulae comp. (Amer.) 
Tincturae Opii (Amer.) 

aa 250ccm 
65 
30 

125 Mucilag. Acaciae (Amer.) 
Aquae destillatae q. s. ad 1000 " 

Mlxtura balsamlca (Portug.). 
Balsami Copaivae 20,0 
Vitelli Ovi 10,0 
Sirupi Balsami tolutani 20,0 
Aquae Picis 50,0. 

Mlxtura Brasiliensis. 
Balsami Copaivae 50,0 
Vitella Ovorum duorum 
Sirupi gummosi 
Aquae destillatae 
Tincturae Croci 

30,0 
120,0 

4,0. 

Pilulae Balsaml Copalvae (F. M. Germ.). 
Mass Balsam. Copaiv. 

(Bals. Copaiv. 16 Magnes. ust. 1) 
Rad. Althaeae pulv. . aa 3,0. 

M. f. pi!. 50. 

II. Hamburg. Vorschr. 
l\;lassae Pilu!. CoP. 6,0 
Radicis Althaeae 6,0 

Fiant pi!. 100. 

Pilnlae Bals. Copalvae composUae 
(Hambg. Vorschr.). 

Cerae flay. 1,0 
Balsam. Copaiv. 2,0 
Cubebar. pulv. 4,0. 

Die Kubeben werden der erkalteten Schmelze 
zugemischt und aus je 12 g Masse 100 Pillen 
geformt. 

Pliulae Balsaml Copaivae cum Cubebis 

M. f. pi!. 50. 

(F. M. Germ.). 
Cerse alb. 0,5 
Balsam. Copaiv. 1,0 
Cube bar. pulv. 2,0. 

Pilulae copaybae (Risp.). 
1. Bals. Copaivae 60,0 
2. Magnesiae nstae 5,0 
3. Radicis Althaeae pulv. 60,0. 

1 und 2 mischen, einige Tage stehen lassen, bis 
terpentinahnliche Konsistenz erhaJten, dann 
mit 3 zur Pillenmasse anstoBen. 

Sirupus Balsam! Copalvae PUCHE. 
Sirop au copahu. 

1. Balsami 'Copa!vae 40,0 
2. Gummi arabici 10,0 
3. Aquae destillatae 25,0 
4. Sirupi Sacchari 200.0 
5. Olei Menthae pip. gtt. XX. 

Man emulgiert 1-3 und fiigt 4-5 hinzu. 
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Supposltorla Balsaml Copalvae WEN HER. 
Balsami Copaivae 10,0 
OIei Cacao 
Cetacei 
Cerae fla vae 
Opii pulveratl 

fiant suppositoria 20. 

aa 20,0 
10,0 

0,15 

Supposltorla Resinae Copalvae COLOMBAT. 
Resinae Copaivae 5,0 
Extracti Opii 0,02 
OIei Cacao 5,0 
Cerae flavae 1,0. 

Zu 1 StuhIzapfchen. 

Tlnctura Copaivae (Form. Bero!.). 
Balsami Copaivae 
Tincturae aromaticae aa 7,5. 

Dreimal taglich 15 Tropfen. 

Tlnctura Balsaml Copalvae (F. M. Germ.). 
01. Menth. pip. 0,5 
Tinct. aromatic. 10,0 

. Balsam. CopaIv. 25,0. 

II. Hambg. Vorschr. 
Copaiva balsam tropfen. 

O!. Menthae pip. 1,0 
Tinct. aromatic. 20,0 
Spiritus Aether. nitrosi 29,0 
Balsam. Copaivae 50,0. 

Tlnctura Balsaml Copalvae compo 
(Hambg. Vorschr. u. F. M. Germ). 

Balsam mit Stahl. 
Spiritus Aether. nitrosl 
Tinct. aromatic. 
Tinct. Ferri pomat. 
Balsam. Copalvae 

5,0 
22,5 
22,5 
50,0. 
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Balsamum Gurjunae. Gurjunbalsam. Wood Oil. Baume de dipterocarpe. 
Baume de gurjun. Balsamum Capivi. Balsamum Dipterocarpi. Balsamum 
Garganae. Gardjan-, Gardschan- oder Garjanbalsam. Garjantel. Rolzol. Ost
indischer Copaivabalsam. Kanyin·Oel. 

Der Balsam von 

Dipterocarpus-Arten, Diptocarpaceae, hauptsiichlich Dipterocarpus ala· 
tus ROXBURGH, heimisch durch ganz Hinterindien, auf den Andamanen-Inseln und 
den Nicobaren, D. turbinatus GARTNER FIL., verbreitet wie D. alatus bis in die ost
lichen Teile Bengalens und D. incanus ROXB., in den nordwestlichen Kiistenliindern 
Hinterindiens. Ferner D. angustifolius WIGHT et ARNOTT, Tschittagong, D. cris· 
palatus BLUME, im franzosischen Teile Cochinchinas, D. gracilis BLUME, im 
Innern Westafrikas, D. hispidus THWAlTES, Ceylon, D. litoralis BLUME, in den 
Kiistengegenden Siidjavas, D. retusus BLUME, in Bantam, West java, D. tri
nervis BLUME, in den Gebirgen Westjavas, auf den Philippinen; D. zeylanicus 
THWAITES, Ceylon und andere. Miichtige und stattliche Biiume, deren Stamme von 
sehr zahlreichen starken Kaniilen durchzogen sind, welche oft iiber 2 cm weit werden. 
Diese Sekretbehiilter entstehen schizogen und schizolysigen durch Umwandlung und 
Verdriingung der Gewebe des Rolzes. 

Gewinnung. Die Gewinnung ist verschieden nach der Gegend. Man haut nach 
der trockenen Jahreszeit eine Hiihlung in die mitunter 5 m Umfang erreichenden Stamme und 
ziindet darin Feuer an, nach deBBen Beseitigung ein reichlicher Ergu13 des Balsams stattfindet, 
welcher in Bambusriihren aufgefangen wird. Ein Baum liefert nach ROXBURGH in einem Jahre aus 
2-3 Hiihlungen etwa 130-180 I Balsam, nach anderen Angaben ist der Durchschnittsertrag 80 I 
aus einem Baume. Oder man Macht mit der Axt in den Baum einen tiefen, horizontalen und dar. 
iiber einen zweiten vertikalen, den ersten unter einem spitzen Winkel treffenden Einschnitt, bringt 
gliihende Kohlen oder angeziindetes Laub an diese Stelle, wodurch die Oberflache des Holzes ver
kohlt und der durch die Warme verfliissigte Balsam in FluB gerat, dann liischt man das Feuer und 
sammelt 3-4 Tage spater den Balsam. Die angeschlagene Stelle kann 8-10 mal benutzt werden. 
Eine dritte Art ist, daB man in den Stamm in einem Winkel von 450 ein Bohrloch 'Von 25 cm 
und mehr Durchmesser macht, das bis nahe an die entgegengesetzte Seite des Baumes reicht. In 
die Hiihlung stellt man die zur Aufnahme des Balsams bestimmten GefaBe. Bei Beginn der Aus
beutung legt man in den Grund des Bohrloches einige gliihende Kohlen, um dM HerabflieBen des 
Balsams zu veranIassen. An anderen Orten schlagt man nahe am Grunde des Stammes tiefe Nischen 
rlurch die Rinde in das Holz und hohlt den Boden dt'r Nischen leicht aus, dieser fiillt sich in wenigen 
Tagen mit dem aussickemden Balsam. Hiirt das FlieBen auf, so wird die Hohle ausgekratzt oder 
man ziindet ein kleinesFeuer in der Hiihle an, worauf derBalsam wieder zu flieBen beginnt. Durch 
Wiederholung vergroBert sich allmahlich die Hohle nach oben, oft bis zu einer Lange von 6 FuB, 
oder man wiederholt dieselbe Operation auf der anderen Seite des Stammes. Der Balsam flieBt un
gefahr 6 Monate lang, der wahrend der trockenen J ahreszeit gewonnene Balsam ist der bessere. er 
ist klar und fast blank, wahrend der andere durch GehaIt an Feuchtigkeit und Pflanzenschleim 
triibe iat. Hauptproduktionsgebiete sind die Kiistenlander der StraBe von Malakka, Birma. 
z. T. auch Cochinchina. 
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Eigenscha/ten. Ziemlich dickfiiissig, hellgelb bis schwarzbrauu, im auffallenden 
Licht (besonders im verdunnten ?,ustande) griinlich fluorescierend. Geruch und Ge
schmack an Copaivabalsam erinnernd. Mischbar mit Chloroform, Schwefelkohlen
stoff und atherischen (lIen, Petrolather, teilweise loslich in absolutem Alkohol, 
Amylalkohol, Ather, Essigather, Aceton, Petroleum. Nach und nach mit der funf
fachen Menge Wasser versetzt und dabei geschuttelt, gibt er eine steife Emulsion. 
Bei der Aufbewahrung scheiden sich Kristalle in reichlicher Menge aus. Spez. Gew. 
0,95 bis 0,97_ Saurezahl 5-10, Verseifungszahl 10-20. 

Ef'kenn'Ung. Wird die Losung von 1 Tr. Gurjunbalsam in 1-2 ccm Schwefelkohlen
stoff mit 1 Tr. einer erkalteten Mischung aus gleichen Teilen Schwefelsaure und Salpetersaure 
geschiittelt, so farbt sich das Gemisch violett. Wird die Losung von 1 Tr. Gurjunbalsam in 3 ccm 
Essigsa.ure (Eisessig) mit 2 Tr. Natriumnitritlosung (1 + 9) versetzt und vorsichtig auf 2 ccm 
Schwefelsa.ure geschichtet, so fa.rbt sich die Essigsa.ureschicht violett. 

Bestandteile. Bis 82% atherisches 01, der Rest ist Harz. In kleiner Menge ist ein 
im Wasser loslicher, bitter schmeckender Stoff vorhanden. Das Harz besteht nach Untersuchungen 
von TSOBIRCH und WElL zum groBten Teil aus indifferenten Resenen, z. B. Gurjunresen, 
C17H2S 0 2• Aus den Kristallabscheidungen des Balsams erhalt man das phenolartige Gurjun
resinol, C15~60, Smp. 131-1320 (Copaivasaure des Handels). Der Balsam von Diptero
carpus turbinatus RoD. enthalt Gurjunturboresinol, C20H300~, Smp.126-129° (= 
MERCKS Copaivasaure und TRoMMSDORFFS Metacopaivasaure). 

Anwend'Ung. Zum Anstreichen von Holz, in Ostindien besonders fiir Boote. Zur Her
steHung von Lack; in Frankreich wie Copaivabalsam auch medizinisch. 

Oleum Balsami gurjunae. Gurjunbalsamil. Oil of Gurjun Balsam. Essence 
de baume de gurjun_ 

Das 01 wird im Handel, aHerdings unberechtigt, auch als ostindisches Copaivabalsamol 
bezeichnet. 

Ge'Winn'Ung. Durch Destillation von Gurjunbalsam mit Wasserdampf; die Ausbeute 
betragt 60-75%. 

Eigenseha/ten. Dickliche, gelbe oder gelbbraune Fliissigkeit von schwachem Geruch; 
spez. Gew. 0,900-0,930 (15 0); IXn - 35 0 bis -130 0; nn200 1,501-1,505; S.-Z.bis 1,0; E.-Z. 
bis 8,0; WsIich in 7-10 VoL Weingeist von 95 Vol.-%, nicht vollstii.ndig 10sIich in Weingeist von 
90 Vol.-Ufo. Etwa 90% sieden bei 260-269°. 

Bestandteile. Da.s 01 bestehtin der Hauptsacheauseinem Gemisch von Sesquiterpenen 
(IX- und ,B-Gurjunen), deren Siedepunkte nahe beieinander Iiegen. 

Anwend'Ung. Das Ol wird wegen seines schwachen Geruches vielfach zum VerfiiJschen 
anderer atherischer Ole benutzt. Es wird leicht erkannt durch seinen hohen Siedepunkt, seine 
starke Linksdrehung, seine SchwerlosIichkeit in Alkohol und durch die TURNERsche Reaktion 
(vgL OZ. Balaami Copaivae, Priifung). 

Balsamum Hardwickiae. 
Balsamum Hardwickiae, Hardwickiabalsam. Oil of Ennaikulavo, ist der Balsam 
von Kingiodendron pinnatum HARMS (Hard wickia pinnata RoXB.). Legumi
nosae-Caesalpiniaceae. Heimisch in Vorder-Indien in den Gegenden von 
TinneveUy, Madras, Travancore usw. 

Die Gewinnung des Balsams geschieht bei trockenem Wetter in den Monaten Dezember bis 
Mai, indem man bei grol3eren Baumen etwa 3 FuB iiber dem Boden tiefe Einschx\itte in das Holz 
macht, aus denen der Balsam dann ausflieBt. Von einem gesunden Baiune mit 8 FuB Umfang 
werden innerhalb 4 Tagen etwa 55 1 Balsam erhalten. Die so angezapften Baume gehen 
meistens ein. 

Der Balsam ist rotlichbraun bis braunrot, im durchfaHenden Licht himbeerrot, in diinner 
Schicht in auffallendem Licht olivgriin, ohne auffallige Fluorescenz. Er ist diinn- bis dickfliissig, 
je nach dem Olgehalt. Geruch eigenartig, nicht angenehm. Geschmack olig-balsamiRch. Spez. 
Gew. 0,977 bis 1,002, Saurezahl 73 bis 96, Verseifungszahl 93 bis 108,5. Er ist in den Losungs
mitteln fiir Copaivabalsam klar loslich. Beim Abdampfen hinterlii.Bt er ein sprOdes griines Harz. 
Mit Schwefelsaure und Salpetersaure gibt er, in Sohwefelkohlenstoff gelost, keine Farbung (Co
paivabalsam rotbraun, Gurjunbalsam purpurrot). 

Bestandteile. 25-50% atherisches 01 (gewohnlich 40 bis 45%), der Rest ist Harz, 
das zum groBten Teil aus Harzsauren besteht, etwa 3% unverseifbares Harz (Resen). 
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Anwendung. Ais Ersatz fiir Copaivabalsam in der Porzellanmalerei, zur Herstellung 
von Lack, zum Holzanstrich. In Indien wird er auch medizinisch verwendet. 

Balsamum peruvianum. 
Balsamum peruvianum. Perubalsam. Balsam of Peru. Baume 
de Perou. Balsamum indicum nigrum. Balsamum peruvianum ni
grum. Opobalsamum liquidum. Peruanischer (indischer, indianischer, 
schwarzer) Balsam. ChinaOl. Wundbalsam. 

Der Balsam von 
Myroxylon balsam urn (L.) HARMS, var. Pereirae (ROYLE) BAILLON (Myro
xylon Pereirae KLOTZSCH, Toluifera Pereirae BAILLON, Toluifera 
balsamum L.). Leguminosae-Papilionatae-Sophoreae. In Berg
wiildern (300-700 m) eines Costa del Balsamo benannten schmalen Kiisten
atriches der Republik San Salvador (Zentralamerika), des einzigen fiir den Handel in 
Perubalsam in Betracht kommenden Erzeugungslandes. 

Gewinnung. Etwa 10 jiihrige Bliume mit einem Umfang von 60 em werden I FuB iiber dem 
Erdboden von der auBeren Rindenschicht entblOBt (etwa 15:25 cm), die Stellen wahrend 4-5 Mi
nuten mit Fackeln geschwelt, und auf die so behandelte Flache Lappen aufgelegt, in welche der 
Balsam hineinsickert. Durch Auskochen und Auspressen der getrlinkten Lappen erhalt man den 
Balsamo de trapo (Lappen balsam). Nach weiterem Einschneiden der gebrannten Stelle lrod 
Abkratzen zu stark gebrannter Stellen wird von neuem mit der Fackel erwlirmt, worauf ein neuer 
ErguB erfolgt. Nach Beendigung der zweiten AusfluBperiode wird das ganze bearbeitete Rinden
stiick heruntergekratzt, zerstampft, zu Pulver gemahlen und mit Wasser ausgekocht. wobei sich 
der Balsamo di cascaro (Rinden balsam) abscheidet, der durch AbgieBen des Wassers und 
Auspressen rein erhalten wird. Der letztere ist weniger wertvoll. 1m Durchschnitt dauert die 
Bearbeitung einer einzelnen Rindenpartie etwa 4 W ochen. Starke B1iume werden an verschie
denen. Stellen angezapft. Die Bii.ume besitzen eine erstaun1iche Lebenskraft, bei vemiinftiger 
Behandlung (Ruhezeit von einigen Jahren) ist langdauemde Ertragsfahigkeit zu erzielen. Die 
Gewinnung geschieht nach Beendigung der Regenzeit (November und Dezember). Der Peru
balsam ist in der Form, wie er durch VerIetzen der Rinde und Anschwelen derselben gewonnen 
wird, nicht in der Rinde und dem Holz vorgebildet, es gehen durch die Verletzung der Rinde 
Verlinderungen mit derselben vor, durch welche die Bildung des -Perubalsams erst veranlaBt wird. 
Frische Rinde und frisches Holz riechen nicht nach Perubalsam. Die Balsambehii.lter entstehen 
schizogen und werden lysigen erweitert. 

HandelswaTe. Meist ein Gemisch des Lappen- und Rindenbalsams von San Salvador. 
Hauptstapelplatz ist das Dorf San Julian an der Costa del Balsamo. Ausfuhr in Blechbiichsen 
von 25-100 Pfund, seltener in umflochtenen oder mit Leder umnii.hten, griinen irdenen Kriigen. 
Friiher London, spater Hamburg der Hauptstapelpla.tz; nach Hamburg kamen jii.hrlich zwischen 
25-35000 kg brutto. 

Eigenschajten. Dicke, olige Fliissigkeit, braunrot bis dunkelrotbraun, in 
diinner Schicht kIar durchsichtig, nicht kIebend, nicht fadenziehend, an der Luft 
nicht eintrocknend. Geschmack anfangs milde, dann im Schlunde stark brennend, 
bitterlich gewiirzhaft, Geruch sehr angenehm, vanilleartig. 

Spez. Gew. 1,135 bis 1,160. Germ. 1,145 bis 1,158, Helv. 1,145-1,155, AU8tr., 
Hung. 1,14--1,16, Nederl. 1,14--1,145, Norv. 1,140-1,155, Suec., Gall. 1,135-1,150, 
Amer. 1,140-1,150 (250), Brit. 1,137-1,150, Germ. 6 Dichte (200) 1,145-1,158. 

Loslich (kIar oder fast kIar) in absolutem Alkohol, Weingeist, Chloroform, 
Essigather, Ather, teilweise loslich in Benzin, Terpentinol, Schwefelkohlenstoff, 
fetten Olen; er laBt sich mit bis zu 15% Ricinusolohne Triibung vermischen. Fast 
unloslich in Wasser (das Wasser nimmt beim Schiitteln mit Perubalsam etwas Zimt
saure auf und reagiert dann sauer). 

Saurezahl: Helv. 68-80, Verseifungszahl: Germ. 5 mind. 224,6, Helv. mind. 245. 
Bestandteile. Der Hauptbestandteil, etwa 55-65% , ist das Cinnamein, ein Gemisch 

von Benzoesaurebenzylester. CUH5COOCH2CeHs, und Zimtsii.urebenzylester, CeH5CH: 
CHCOOCH2CuH5, eine olige, angenehm riechende Fliissigkeit. Der Rest ist in der Hauptsache 
einHarz, lias aus demZimtsii.ure- undBenzoesii.ureester einesHarzalkohols, Peruresinotannol, 
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C1814005, besteht. AuJ3erdem sind in dem Balsam noch enthalten: freie Zimtsii.ure (8-10°/0), 
kleine Mengen von Benzoesii.ure. Benzylalkohol. Vanillin, Styracin, Styrol (?). 1m Cinnamein 
fand THOMS den Benzoesaure- und Zlmtsii.ureester eines AlkoholB <;SH21 0H, des PeruviolB. 
Die Bestandteile des Balsams Bind mit Wasserdampf nur in Spuren fliichtig, so daJ3 der Balsam 
kein atherisches 01 liefert. Die Zusammensetzung des PerubalsaIDs wird von verschiedenen 
Forschem verschieden angegeben. sie wechselt wahrscheinlich mit der Art der Gewinnung, viel
leicht auch mit der Jahreszeii. Der Gehalt an Cinnamein ist ziemlich gleichbleibend. 

Prilfung. a) 5 g Perubalsam miissen mit 5 g Weingeist eine klare Misehung 
geben; bei weiterem Zusatz von Weingeist mull sich die Mischung triiben. - b) Spez. 
Gewicht: Germ. 1,145-1,158. - e) 1 g Perubalsam mull sich in einer Losung von 3 g 
Chloralhydrat in 2 g Wasser klar losen (fette Ole, besonders Ricinusol). - d) Ver
seifungszahl (Germ. 6 nicht mehr): In einem Kolbchen von 150-200 ccm wagtman 
etwa 1 g des Balsams analytisch genau, lost in etwa 20 ccm Weingeist, fiigt 60 eem 
weingeistige 1/2-n-Kalilauge hinzu und erhitzt 1/2 Stunde am RiickfluJlkiihler (einfaehes 
Gla.srohr) auf dem Wa.sserbad. Dann gieBt man den Inhalt des Kolbchens in ein 
Becherglas von 500 cem, spiilt das Kolbchen zweimal mit Wasser nach und ver
diinnt die Fliissigkeit mit Wa.sser auf etwa 350 ccm, fiigt 1-2 ccm Phenolphthalein
losung hinzu und titriert mit 1/l1-n-Salzsaure den nberschuB an Alkali bis zum Um
schlag der roten Farbung in gelblich. Fiir genau 1 g Perubalsam diirfen hochstens 
42 ccm 1/l1-n-Salzsaure verbraucht werden, so daB also mindestens 8ccm 1/2-n-Kalilauge 
zur Verseifung verbraucht sind = V.-Z. 224,4. Berechnung: Verseifungszahl = 

(50 -x)· 28.055; X= Zahl der ccm 1/.,-n-Salzsaure, a = Gewicht des Balsams 
a -

in Gramm. Helv.: V.-Z. mindestens 245. - e) Gehalt an Cinnamein mindestens 
56%. (Brit. mind. 57%. Nederl. 55-80%, Norv., Sueo. mind. 55%, Amer. 56-840/0.) 
In ein Arzneiglas wagt man 1,5 g Perubalsam, 5 gWasser und 5 gNatronlauge, fiigt 
30 cem Ather hinzu und sehiittelt kriLftig durch. Nach dem Absetzen und fast 
volliger Klarung des Athers werden 25 com des Athers (= 1,25 g Perubalsam) in ~inem 
gewogenen KOlbchen verdampft, wobei man zum SchluB zur Entfernung des 
Atherdampfes mit einem Gummiball Luft in das Kolbchen blast; der Riickstand wird 
eine halbe Stunde lang bei 1000 getrocknet und nach dem Erkalten gewogen; sein 
Gewicht muB mindestens 0,7 g betragen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1309. 

I) Verseifungszahl des Cinnameins mindestens235(Amer. 235-238). Da.s bei 
der Gehaltsbestimmung gewogene Cinnamein wird mit 26 cem weingeistiger 1/2-n-Kali
lauge 1/2 Stunde am RiickfluBkiihler auf dem Wa.sserbad erhitzt. N ach Zusatz von etwa 
1 cem Phenolphthaleinlosung wird mit 1/2-n-Salzsaure titriert. Berechnung: Ver-

seifungszahl = (25-X~'28.055; x=Zahl der ccm 1/2 -n-Salzsaure, a = Gewicht 

des Cinnameins in Gramm. 
g) Zur Priifung auf Weingeist, in dem die zur Verfii.lschung dienenden Harze 

gelost werden, kann folgende Probe dienen: Man bringt einige Gramm des Balsams 
in ein Probierrohr, ohne die Wande zu benetzen, sehiebt 2 ccm vor denBalsam einen 
locker in Watte gehiillten ll'uchsinkristall und erwarmt; verdampfender Alkohol 
lost Fuchsin, und die Watte farbt Bich rot. 

h) Benzin-Salpetersii.ureprobe. 2 g PerubalBam werden mit 10 g Petroleum benzin im 
Probierrohr krii.ftig geschiittelt; nach dem Absetzen muJ3 das Benzin klar und farblos oder hiich
stens gelblich gefii.rbt sein. Das abgegoBsene oder abfiltrierte Benzin wird dann in einem Por
zellanschalchen auf dem Wasserbad verdampft, und der Riickstand mit 5Tr.SalJietersaure (Bpez. 
Gew. 1,38) gemischt. Die Mischung dart sich auch bei gelindem Erwii.rmen nur goldgelb, nicht aber 
griin oder blau farben (Styrax, Terpentin, Kolophonium, Copaivabalsam). Das Porzellanschalchen 
muS gut gereinigt sein (mit konz. Schwefelsaure und darauf mit Wasser). 

Anmerkungen. Zu b) Die Bestimmung des spez. Gewichts kann nach dem Schwimm
verfahren (B. S. 9) ausgefiihrt werden. 

Zu c) Wenn die ChloralhydratlOsung weniger als 600f0 Chloralhydrat enthii.ll;, gibt auch 
reiner Perubalsam nicht immer klare Losung; das Chloralhydrat muJ3 deshalb vollkommen trocken 
sein. und seine Menge, sowie die des Wassers muJ3 genau gewogen sain. 
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Zu e) Statt gemessener Mengen Ather kann man auch gewogene nehmen: 1,5 g Perubalsam 
5 g Wasser, 5 g Natronlauge, 30 g Ather werden kraftig durchgeschiittelt; nach volligem Ab
setzen werden 25,7 g deR Athers verdunstet (= 1,25 g Perubalsam). 

Das Cinnamein erstarrt zuweilen zum Teil kristallinisch, indem sich Benzoesaurebenzylester 
(Smp.200) ausscheidet. 

Zu f) SCHIMMEL U. CO. fanden die Verseifungszahl des Cinnameins zwischen 232 und 242. 
Aufbewahrung. In braunen GlasstopselgefaBen, deren Stopsel dreikantig abgeschliffen 

ist. Tropfensammler aus Zinn (weniger praktisch aus Porzellan) zum VerschluB von Perubalsam· 
StandgefaBen, die mit einer gut aufgepaBten Zinn- oder Glas
klappe versehen sind zeigt Abb. 168. 

Rezepturschwierigkeiten. In Sal ben mit Bor
saure, Zinkoxyd und Vaselin fiihrt der Perubalsamzusatz haufig 
zn kornigen (harzigen) Ausscheidungen. Um dies zu vermeiden, 
verreibt man den Perubalsam vorher mit etwas Ricinusol oder 
verwendet als Salbengrundlage nur Adeps. 

Anwendung. Perubalsam wirkt antiseptisch und anti. 
parasitar. AuBerlich zu Einreibungen gegen Kratze nnd Un- Abb.168. 
geziefer (groBere Mengen reizen die Nieren!), bei wunden Brust-
warzen und Frostbeulen, zu Pinselungen beiKehlkopftuberkulose. Zur Beforderung der Wund
granulationen. Bei Ozaena zu Pinselungen der Nasenschleimhaut oder Einfiihrung mit Balsam 
getrankter Wattetampons in die Nase. Bei Erkrankungen der Haarwurzeln. Innerlich bel 
chronischen Katarrhen des Urogenitalapparates und der Respirationsorgane mit profuser Sekre
tion. 0,2-1,0 g in Pillen, Emulsion. Ais Zusatz zu Rauehermitteln, Pomaden u. a. 

Perugen (GEBR. EVERS, Dusseldorf-Reisholz), sog. kiinstlicher Perubalsam, B als a

mum Peruviannm artificiale, ist nach Angaben des Herstellers ein Gemisch von 
Harzen, Gummiharzen und Balsamen (Benzoe, Tolubalsam, Styrax) mit kiinstlich dar
gestel\ten Estern (Benzoesaurebenzylester u. a.). Das Kunstprodukt ahnelt ill seinen aune
ren Eigenschaften dem Pernbalsam, die Bezeichnung "k iinstlicher Peru balsam" ist aber irre
fiihrend, da es nicht moglich ist, ein Naturprodukt von so verwickelter Zusammensetzung, wie 
es der Peru balsam ist, kiinstlich herzustellen. Die Abgabe von Perugen an Stelle des echten Balsams 
ist unzulassig. 

Bei der Untersuchung eines "k iinstlichen Peru balsams" fand WEIGEL folgende Werte: 
Spez. Gew. 1,076, "Cinnameingehalt" 69,5% , Verseifungszahl des Balsams 210,6, des Cinnameins 
181. Das "Cinnamein" war salbenartig. 

Anwendung. Ais Ersatz fiir Perubalsam, besonders in der Tierheilkunde. 

Peruscabin (AKT.-GES. f. ANILINFABR., Berlin) ist kiinstlich dargestellter Benzoesaure
benzylester, C6H5CO· OCH2CsHo' Farblose Fliissigkeit, bei Abkiihlung kristallinisch fest, 
Smp. 20°, Sdp. 320°. 

Peruol ist eine Mischung von 25 T. Benzoesaure benzylester mit 75 T.Rizinusol. -
Anwendung. Wie Perubalsam. 

Peruolseife enthalt 10% Benzoesaure benzylester. - An wendung. Zur Nachbehand
lung der Kratze und zur Verhiitung der Ansteckung. 

Oleum Balsami Peruviani. PerubalsamOl. Cinnamein. Oil of Balsam of Peru. 
Essence de baume de Peron. 

Gewinnung. Durch Ausschiitteln von Perubalsam mit Ather, Petrolather oder Schwefel· 
kohlenstoff (das 01 ist mit Wasserdampfen nur sehr schwer fliiohtig). 

Eigenschaften. Dickliches, rotlichbraunes 01; Geruch wie PerubaIsam. Spez. Gew. 
1,102-1,121 (15°); OGD bis +2 0 30'; n D200 1,573-1,579; S.-Z. 25-45; E.-Z. 200-250; liislich 
in 0,3-4 Vol. u. m. Weingeist von 90 Vol.-OJo; die verdiinnte LOaung zeigt manohmal geringe 
Opalescenz. 

Bestandteile. Das 01 besteht der Hauptsache nach aus einem Gemisoh von Benzoe
saure benzylester, CsHoCO· OCH2 ·CsH 5 (s. S.119) undZimtsaure benzylester, CaHhCH: CH· 
CO· OCH2 • CaHs (s. S. 140), ferner sind vorhanden ein Alkohol Peruviol, C13H210H, Vanillin, 
CsHsOa, Farnesol, C15H 250H und wahrscheinlich eine Dihydrobenzoesaure. 

Anwendung. In der Pacliimerie. 

Mixtura oleoso-balsamica. IHOFFMANNscher Lebensbalsam. 
samum vitae Hoffmanni. HOFFMANNS restorative Balsam. 
ture o !c:, 0 balsamique. Baume de vie de HOFFMANN. 

Bal
Mix-
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Germ., Helv. u. Ross. Austr. Croat. Nederl. 
Olei Citri 
Olei Lavandulae 
Olei Macidis 
Olei Caryophy!lorum 
Olei Thymi 
Olei Cinnamomi 
Olei Aurantii Flor. 
Balsami peru viani 
Spiritus (90°/.) 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

16,0 
960,0 

4,0 4,0 5,0 
4,0 4,0 5,0 
2,0 2,0 8,0 
1,0 2,0 8,0 

1,0 0,2 5,0 
2,0 
5,0 6,0 9,0 

960,0 
Spiritus aromatici 980,0 1000,0 

Man HWt einige Tage unter ofterem Umschiitteln an einem kiihlen Ort stehen'und filtriert 
dann. Spez. Gewicht nach Groat . • Slav.: 0,893-0,894. Austr. schreibt an Stelle von Nelkenol 
und Zimtol Eugenol und Cinnamal (Zimtaldehyd) vor. 

Sirupus Balsami pemviani, Sirupus balsamicus. Perubalsamsirup. Balsam
saft. - Erganzb.: 1 T. Balsam wird mit 10 T. heiBem Wasser iibergossen, unter ofterem Schiitteln 
24 Stunden stehen gelassen; 8 T. des Filtrats geben mit 12 T. Zucker einen blaBgelblichen Sirup. 
- Nach DIETERICH: Eine Verreibung von Talk 20 T. mit weiBem Sirup 1000 T. erwarmt man 
mit Perubalsam 50 T. in einem Kolben im Wasserbad auf 66-700, schiittelt 5 Minuten kraftig 
durch, stellt 2 Tage beiseite und filtriert durch ein mit weiBem Sirup befeuchtetes Filter. 

Tinctura Balsami peruviani, Perubalsamtinktur. Perubalsam 1 T., Weingeist (90o/0 ) 

10 T. mischt man und filtriert nach einigen Tagen. 
Unguentum Balsami peruviani. Ungt. peruvianum. - Hi8p.: 450 T. Olivenol, 225 T. 

gelbes Wachs und 75 T. Kolophonium werden zusammengeschmolzen, mit 40 T. rotem Bolus, 
je 75 T. Olseife und Bleiglatte und 150 T. BleiweiB gemischt und erhitzt, bis die Mischung eine 
braune Farbe angenommen hat. Dann wird unter Umriihren erkalten lassen und der halb er
kalteten Masse 40 T. Perubalsam zugemischt. - F. M. Germ.: 2 T. Perubalsam und 8 T. Kakaool 
bei gelinder Warme zu mischen. 

Balsamum cephallcum SCHERZER. 
Balsamum aromaticum aethereum. 

Olei Nucistae 50,0 
Balsami peruviani 10,0 
Olei Caryophy!lorum 
Olei Rosmarini aa 5,0 
Olei Succini rectificati 2,0. 

Balsamum Chironis. 
CHIRoNscher Balsam. 

Baume Chiron (de Lausanne). 
1. Olei Ollvarum 59,0 
2. Terebinthinae venetae 14,0 
3. Cerae flavae 14,0 
4. Alcannini 0,03 
5. Camphorae 0,3 
6. Olei Olivarum 10,0 
7. Balsami peruviani 3,5. 

Man schmilzt 1-3, fiigt die Losung von 4-6 und 
zum Schlutl der halberkalteten Masse 7 hinzu 
(DIETERICH). In Frankreich bellebte Wundsalbe. 

Balsamum LOBKOWITZ. 
Resinae Pini 90,0 
Terebinthinae 20,0 
Olei Menthae crispae 10,0 
Olei Terebinthinae 20,0 
Olei Rosmarini 
Balsami peruviani aa 40,0 
Seminis Foenugraeci pulv. 90,0. 

Volksheilmittel gegen Gicht und dgl. 

Balsamum Locatelli. 
Balsamum itaJicum. 

Lokateller (Wund- )Balsam (DIETERICH). 
Cerae flavae 30,0 
Olei Olivarum 40,0 
Terebinthinae veneto 25,0 
Balsami peruviani 5,0 
Alcannini 0,2. 

Heilmittel fiir wunde Brustwarzen, Frostbeulen. 

Balsamum mammlIlare. Bals. mammale. 
Brustwarzenbalsa m 

Hambg. F . M. Germ. 
1. Olei Amygdalarum 7,5 8,0 
2. Balsami peruviani 3,75 2,0 
3. Gummi arabici 7,5 6,0 
4. Aquae Rosae 31,25 8,0 
5. Acidi borici 2,0 
6. Aquae Rosae 74,0 

Man emulglert 1-4 und fiigt die Losung von 5 
und 6 hinzu. 

Balsamum ophthaImlcum ARLT. 
Nach DIETERICH. 

Balsami peruviani 2,0 
Olei Lavandulae 
Olei Caryophy!lorum 
Olei Succini rectif. aa 1,5 
Spiritus (90%) 95,0. 

Balsamum vitae FRITZ. 
Mixturae oleoso-balsamicae 100.0 

Olei Succini rectificati gtts. XX. 

Balsamum vulnerarium. 
Blutstillender Wund·Balsam. 
Liquoris Ferri sesquichlorati 
Balsami peruviani aa 10,0 
Glycerini 20,0 
Tincturae Balsami peru viani 60,0. 

Massa urethralls (UNNA). 
Rhiz. Curcum. pulv. 5,0 
Bals. peruvian. 2,0 
01. Cacao 100,0 

werden 2 Stunden lang im Dampfbad digeriert, 
dann filtriert. 

Massa urethral. c. Argent. nltrlco (UNNA). 
Argent. nitrici 1,0 

lOse man in 
Aqu. dest. 1,0 

Dieser Losung fiige man zu 
Massae urethralis 98,0 

die zuvor im Dampfbad geschmolzen wurde; 
dann schiittle man bis zum Erkalten. 

Mlxtura contra decubitum (F. M. Germ.). 
Spirit. camphor. 
Tinct. Myrrh. 
Balsam. peruv. 

aa 15,0 
5,0. 

PastlIll balsamici (Portug.). 
Balsami peruviani 1,0 
Sacchari pulv. 1000,0 
Mucilaglnis Tragacanth. q. s. 

Sapo Balsami peruviani pulvinarls. 
Perubalsam-Pulverseife nach EICHHOFF. 

1. Balsami peruviani 
2. Natrii carbonici sicci aa 5,0 
3. Aquae destillatae 2,5 
4. Saponis pulvinar. alcalini 90,0. 

Man erwltrmt 1-3, bis die Masse sich zu Pulver 
zerreiben IltBt, und mischt 4 dazu (DIETERICH). 
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Sapo Balsam! peruvlanl unguinosus. 
Perubalsam·Seife (DIETERICH). 

Balsami peruviani 10,0 
Mollini 90,0. 

Saponlmentum Balsami peruviani. 
Perubalsam·Opodeldoc (DIETERICH). 

Saponis stearinici dialysati 60,0 
Saponis oleinici dialysati 40,0 
Natri caustici 2,0 
Spiritus (90 0/ 0 ) 800,0 
Balsami peruviani 100,0. 

Nach dem Aufl6sen und FHtrieren erganzt man 
mit Spiritus auf 1000,0. 

Scabiol (Berlin. Ap. ·V., F. M. Germ.). 
Linimentum contra scabiem. 

Bals. peruvian. 10,0 
Styrac. liquid. 30,0 
Alcohol. absol. 20,0 
01. Ricini ad 100,0. 

Spiritus peruvlanus 
(Form. Berol. u. Germ.) 

Balsami peruviani 10,0 
Sphitus (90 0/ 0 ) 40,0. 

Tinctura balsamlca. 
Wiener Balsa m (flir Handverkauf). 

Aloes 
Myrrhae 
Olibani 
Bals. peruvian. 
Styrac. liq. 
Croci 
Spiritus (90 0/ 0 ) 

aa 18,0 

aa 35,0 
9,0 

1500,0. 

Unguentum pomadlnum HEBRA. 
HEBRAS Haarpomande. 
Balsami peruviani 25,0 
Olei Cacao 650,0 
Olei Olivarum 325,0 
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Balsamischer Manual soli bestehen aus 0,09 g Cajeputol, 0,45 g Perubalsam, 0,45 g Storax, 
0,5 g Schafgarbe, 0,25 g Benzoe, 2,05 g Rhabarber, 0,15 g Alkannawurzel, 0,35 g Weihrauch, 0,5 g 
Liebstockelwurzel, 0,15 g Baldrianwurzel, 0,35 g Myrrhe, 10,5 g Weingeist, 4 g Wasser. 

Descompa-Peru von Dr. med. EWALD SCHREIBER in Koln a. Rh., zur Behandlung aller 
Krankheiten der Atmungsorgane empfohlen, soli die wirksamen Bestandteile des Peru balsams 
in "bislang unbekannter Form und in solch feiner und wirksamer Verteilung" enthalten, daB sie 
durch Inhalation leicht zur Wirkung gelangen. Der Gesamtgehalt an Perubalsam diirfte nur sehr 
gering sein (ca. 1%), (RICHTER.) 

Flechtentod, HEBRAS, der Mariendrogerie in Danzig, besteht aus 01, Wachs, rotem 
Zinnober, rotem Quecksilberoxyd und Parfiim; nach BENSEMER aus rotem Quecksilberoxyd 
mit KakaoOl in Stangenform, mit etwas Perubalsam parfiimiert. Nach Suss enthiilt die Salbe 
Quecksilberoxycyanid. 

JECKELs Salbe gegen Krampfadern usw. ist eine Mischung aus Schweinefett, Perubalsam, 
Zinkoxyd und Quecksilberjodid. 

Keraminseife nach UNNA ist eine Natronkaliseife mit Perubalsam, Nelkenol und Zimto!. 
Sie wird bei der Behandlung von Ekzemen empfohlen. 

Lapsasalbe gegen Kratze besteht aus 1 g Carbolsaure, 2 g weiBem Quecksilberpracipitat, 
2 g Perubalsam, 5 g Lanolin, 50 g gelbem Vaselin. 

LebensOl, Hamburger gelbes. der Konigseer Olitatenhandler, wird erhalten durch Di
gestion von 24,0 Benzoetinktur, 8,0 fIiissigem Storax, 6,0 Perubalsam, 4,0 Cassiaol, 3,0 Nelkenol, 
0,3 Cardamomol, 4,0 Bergamottol, je 1,0 Macis, Rosmarin, Lavendel, Sassafras mit etwa 64,0 
Alkohol, 32,0 ordinarem Lebensol und 6,0 Safrantinktur nebst etwas Zuckertinktur. (RICHTER.) 

LebensOl, ordinares. der Konigseer Olitatenhandler, besteht aus 12,0 Perubalsam, je 8,0 
Bergamott- und Citronenol, 6,0 fliissigem Storax, 4,0 Lavendelol, 3,0 NelkenOl, 340,0 Zimttinktur, 
12,0 Zuckertinktur und 1600,0 Weingeist. (RICHTER.) 

OEHME scher Balsam ist HOFFMANNscher Lebensbalsam mit einem Zusatz von Hoff
mannstropfen und verschiedenen atherischen Olen. 

Perukognak von DALLMANN u. Co., bei Lungenschwindsucht empfohlen, enthalt im Liter 
die Bestandteile von 25 g Perubalsam ohne die belastigenden, unwirksamen Harze. - Eine dem 
Original ahnliche klare Losung von Perubalsam in Weinbrand erhalt man auf folgende Weise: Der 
Perubalsam wird mit der sechsfachen Menge Bolus im Morser gleichmaBig verrieben und darauf 
nach und nach die notwendige Menge Weinbrand unter Umriihren zugesetzt. Nachdem die Mi· 
schung einige Stunden gestanden hat, filtriert man durch ein glatt anliegendes Filter, gibt das Filtrat 
einige Male wieder aufs Filter zuriick und erhalt so ein blankes Filtrat. Wesentlich erleichtert 
wird die Filtration, wenn die Mischung mit dem Bolus 1-2 Tage zum Absetzen beiseite gesetzt 
wird. Die Farbe des Weinbrands wird iibrigens etwas heller durch das Filtrieren. Der Geschmack 
des Perukognaks ist ziemlich scharf, so daB sich der Zusatz eines Sirups (Sirupus Aurant. Cort.) 
empfehlen wird. Da durch diese Zusatze wiederum eine Triibung des klaren Filtrates eintritt, ist 
es ratsam, dieselben zugleich mit dem Bolus zu machen, urn ein doppeltes Filtrieren zu umgehen. 
Spiritus e Vino cum Balsamo peru viano (Sachs. Kr.-V. u. F. M. Germ.): Balsami peruviani 
50,0, Lapidis Pumicis plv. 75,0, Spiritus e Vino 950,0, Spiritus 50,0, filtra! 

Perusalvin besteht aus Salvin, Perubalsam und Harzen. Es wird mit Wasser zu Inhala
tionen bei Asthma- und Lungenkrankheiten empfohlen. - Salvin, Salviolessenz, solI 100/ 0 

Menthol-Glycerin (?) neben Salol und den Bestandteilen der Ratanhia und des Salbei enthalten, 
und bei Halskrankheiten zurn Gurgeln und Inhalieren angewendet werden. 

RIPPsche Heilsalbe gegen Flechten usw. stellt ein Gernisch von Terpentin, Eigelb, Paraffin, 
Wachs, essigsaurer Tonerde, Perubalsam, Borsaure, Salicylsaure und Riechstoffen dar. (BEYTHIEN.) 

R(lngoasalbe gegen Flechten usw. enthalt: 2,5 T. Extract. Sophorae tetropterae, 30 T. 
Lanolin, 25 T. Vaselin weiB, 2,5 T. Borsaure, 2,5 T. Rosenwasser, 0,3 T. Perubalsarn. 
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WENZEL-Salbe gegen Flechten, Hautausschlage usw. besteht aus: Myrrhe 2 T., Campher 
1,75 T., Weihraucb 1,75 T., Terpentiniill,05 T., Perubalsam 0,875 T., BleiweiB 0,875 T., Olivenol 
10 T., Fett 9,6 T., Wachs 7 T., RosenO! 0,01 T. 

Styrone, gegen Kratze empfohlen, besteht aus je 25 T. fliissigem Storax und Perubalsam 
sowie je 10 T. Wasser und verdiinntem Spiritus. 

Tulisan solI eine Perubalsam enthaltende Inhalationsfliissigkeit mit 0,94% Alypinum 
nitricum, 0,47% Eumydrin, 5% Nebennierenextrakt (1: 1000) und 20% Glycerin sein und bei 
Asthma Verwendung finden. 

Balsamum tolutanum. 
Balsamum tolutanum. Tolu-Balsam. Balsam of Tolu. Baume de 
Tolu. Resina tolutana. Balsamum Eustachii. Opobalsamum de Tolu. 
Balsamum americanum. Balsamum indicum siccum. 

Der Balsam von 
Myroxylon balsamum (L.) H.uws, var. genuinum B.AILLON (Myroxylon tolui
ferum HUMBOLDT et KUNTH, Toluifera Balsamum L.). Leguminosae
Papilionatae-Sophoreae. Heimisch im nordlichen Siidamerika, besonders 
in Neu.Granada, im unteren Stromgebiet des Magdalena, unweit der Stadt Tolu, 
ferner westlich von diesen Gegenden in den Waldern zwischen dem Cauca und 
dem Sinu. 

Gewinnung. Der Balsam ist ein pathologisches ,Produkt, die Bildung und die Sekretion 
des Balsams erfolgt erst nach der Verwundung. Der Stamm wird an zahlreichen Stellen V-fiirmig 
eingeschnitten, an der Basis des Einschnittes angebohrt, und der Balsam in kleinen vor der 
Offnung angebrachten GefaBen aufgefangen. oder man laBt den Balsam am Stamm herabsickem 
und fiingt ihn am Boden auf Blittem auf. Der Balsam wird aus den kleinen GefiBen (ausge
hohlte Friichte) in Schliiuche aus rohen Hauten gesammelt, an die Kiistenpliitze geschafft und 
hier in Blechbiichsen gefiillt. 

HandelswaTe. Der erhartete Balsam kommt hauptsii.chlich iiber Savanilla in den Handel, 
in Kisten zu 2 Kanistem zu etwa 20 kg als Balsamum tolutanum naturale. in Kisten 
zu 10 Kanistern zu etwa 5 kg oder 12 Dosen zu 41/2 kg als Balsanum tolutanum depu
ratum. 

Eigenschaften. FrillCher Tolubalsam ist bei etwa 20 0 weich und knetbar, 
bei liingerem Liegen an der I~uft oder beim Erwarmen im Dampfbad verliert er 
8-10% an Gewicht und wird hart, sprode und leicht zerreiblich. Frischer Balsam 
ist braun, alterer mehr l'otlichbraun, von Kristallen durchsetzt. Geruch angenehm 
gewiirzig, Geschmack wenig kratzend, kIar loslich in Weingeist, Chloroform, Kali
lauge, teilweise (bis zu etwa 30%) loslich in Schwefelkohlenstoff. Die weingeistige 
Losung rotet angefeuchtetes Lackmuspapier. 

Bestandteile. Freie Zimtsiiure und Benzoesaure (zus. 12-200/0), Benzoesaure
benzylester und Zimts8.urebenzylester (zus. etwa 7-8%), Die Hauptmenge ist ein Harz, 
das aus dem Zimtsaure- und Benzoes8.ureester des Toluresinotannols, C17H1SOo' eines 
Harzalkohols, besteht. Spuren von Vanillin und kleine Mengen von mechanischen Verunreini
gungen (etwa 3%). 

Prilfung. a) Siiurezahl 112,3 bis 168,5. 1 g Tolubalsam wird in 20-30 ccm 
Weingeist gelost, die Losung mit 10 ccm weingeistiger 1!2-n-Kalilauge versetzt und 
nach dem Verdiinnen mit et-wa 200 ccm Wasser und Zusatz von 1-2 ccm Phenol
phthaleinlosung mit 1/2 -n-Salzsaure titriert. Es sollen 4-6 ccm der Saure verbraucht 

_ (10 - x)·28,055 
werden. Berechnung: Saurezahl = ; x = Zahl der ccm l/z-n-Salz. 

a 
saure, a = Gewicht des Balsams in Gramm. Helv. S.-Z.1l4-158. - b) Verseifunp;s
zah1154,4 bis 190,9. Man lost 1 g Tolubalsam in etwa 50 ccm Weingeist, gibt 20 ccm 
weingeistige 1/2-n-Kalilauge hinzu und erhitzt die Mischung eine halbe Stunde lang 
am Riickflul3kiihler (Glasrohr) im Wasserbad; dann verdiinnt man mit 200 ccm 
Wasser, versetzt mit 1 ccm Phenolphthaleinlosung und titriert mit 1/2-n-Salzsaure. 
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Es sollen 13,2 bis 14,5 ccm der Saure verbraucht werden. B erechn ung : Verseifungs

zahl= (20-~·28,0~; x = Zahl der cern 1/2-n-Salzsaure, a = Gewicht des Balsams in 
a 

Gramm. Helv. V.-Z. 155-187. - c) Wird die Losung von 0,2 g Tolubalsam in 5 ccm 
Weingeist mit 1 Tr. Kupfersulfatlo8ung und 5-10 Tr. Bittermandelwasser (oder 
l/lo-n-Ammoniumrhodanidlosung) versetzt, so darf die Mischung sich nicht blau 
farben (Guajakharz). - d) In Schwefelkohlenstoff diirfen hochstens 30% des 
Balsams loslich sein (in der Regel sind nicht mehr als 12-24% loslich): 3 g des 
gepulverten Balsams werden in einem Kolbchen mit je etwa 20 cern Schwefelkohlen
stoff unter gelindem Erwarmen durch warmes Wasser (keine Flamme!) mehrere 
Male ausgezogen. Die Ausziige werden verdunstet, der Riickstand bei 400 ge
trocknet und gewogen; sein Gewicht darf hochstens 0,9 g betragen. Der Riickstand 
solI dickfliissige, fettartige Konsistenz und das feine Aroma des Balsams b~sitzen; 
haufig kristallisiert darin in der Kalte die Zimtsaure aus. Er farbt sich auf Zusatz 
einiger Tropfen konz. Schwefelsaure intensiv blutrot; entstehen beim Umriihren mit 
Glasstab blaugriine Streifen, so ist Kolophonium anwesend. Germ. 6 s. Bd. II S. 1309. 

Anwendung. Wie Perubalsam, innerlich in Gaben von 0,3-1,0 g in Pulvern oder Pillen, 
haufiger in Kapseln mit Kreosot oder Guajakol bei Erkrankungen der Atmungsorgane. Sonst 
zu Parfiimerie- und Raucherzwecken. Zum Dbel'ziehen von Pillen (z. B. BLANCARDS Jod
eisenpillen). 

Oleum Balsami Tolutani. TolubalsamOl. Oil of Balsam of Tolu. Essence de 
baume de Tolu. 

Gewinnung. Durch Destillation des Tolubalsams mit Wasserdampf; die Ausbeute 
betragt 1,5-7,0%. 

Eigenschaften. Gelbliches 01; Geruch sehr angenehm hyazinthenartig. Spez. Gew. 
0,945-1,09 (15 0); aD-1020' bis +0054'; n D200 1,544-1,560; S.-Z.5-34; E.-Z.I77-208; 
Wslich in 1 Vol. und mehr Weingeist von 90 Vol._o/u; in Weingeist von 80 Vol.-o/o meistens nul' 
triibe loslich. 

Bestandteile. Farnesol,C15H 250H, und wahrscheinlichPhellandren, CloHle, Benzoe
saurebenzylester, C6HsCOO.CH2,C6H5' und Zimtsaurebenzylester, C6HsCH:CH.COO· 
CH2·C6H s· 

Anwendung. In der Parfiimerie. 
Emu]sio Balsami tolutani. Emulsion de baume de Tolu (Gall.). Tolubalsam 20 g 

lost man in Alkohol (90% ) 100 g, fiigt Quillaiatinktur 100 g und nach und nach heiBes destilliertea 
Wasser 780 g hinzu. 

Extractum Balsami tolutani Iluidum MERCK dient zur ex tempore-Bereitung der ver
schiedenen Tolubalsamsirupe. 4 T. Extrakt = 1 T. Balsam. 

Lozenges with Tolu-Basis. - Brit. Die 500fache Menge des fiir eine Pastille verord
neten Mittels (Alkaloide in 10 cern Wasser gelOst) wird mit Zuckerpulver 482 g, Gummi arabicum 
plv. 19,5 g gemischt, mit Tolubalsamtinktur 10 ccm, Gummischleim 35,5 ccm, Wasser q. s. zur 
Masse angestoBen und 500 Pastillen daraus geformt. 

Pastilli Balsami tolutani. Tabellae Bals. tol utani. Ta blettes de baume de 
Tolu. - Gall.: Tolubalsam 100 T. zieht man mit Wasser 200 T. 2 Stunden im Wasserbad aus 
und formt aus der heiB abfiltrierten Fliissigkeit (90 T.) mit Zucker 2000 T., Traganth 20 T. 
Pastillen von 1 g. - Belg. wie Gall. aber nur 12 T. Traganth. - Hisp. wie Gall.: 50 T. 
Tolubalsam, 100 T. Wass~r, 1000 T Zucker und Traganthschleim q. 8. zu 1000 Tabletten. 

Sirupus Balsami Tolutani. Tolubalsamsirup. Sirupus tolutanus. 
Syrup of Balsam of Tolu. Sirop de baume de Tolu. - Zur Herstellung 
dieses Sirupus empfiehlt es sich, wenn derSirup ofter gebrauchtwird, granulierten Tol u balsam 
nach folgender Vorschrift vorratig zu halten: Bals. tolutan. 50,0, Spiritus (90 Vol._%) 100,0, Sand 
450,0. Man lost den Balsam im Weingeist, durchfeuchtet den gewaschenen und wieder getrock
neten Sand gleichmaBig mit del' Losung und trocknet. Del' so gewonnene granulierte Balsam 
1: 10 wird nun :weiter verarbeitet wie folgt: Bals. tolutan. granu!. (1: 10) 500,0, Sacchar. alb. 
1800,0, Aquae q. s. Man gibt den Balsam in einen unten mit Watte verschlossenen Porzellan
trichter und gieBt langsam kochendes Wasser dariiber, bis 1000 g durchgelaufen sind. Diese 
Kolatur enthalt dann samtliche loslichen Bestandteile des Balsams. Man laBt sie erkalten, 
filtriert und lost bei gelinder Warme den Zucker darin. - Belg.: Eine Verreibung von 25 T. 
Tolubalsam und 250 T. gewaschenem Sand digeriert man 3 Stunden mit 250 T. Wasser. Nach 
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dem Kolieren behandelt man den Riickstand nochmals in gleicher Weise mit soviel Wasser, 
daB insgesamt 350 T. Kolatur erhalten werden, in denen man 650 T. Zucker lost. - .Americ.: 
Zu einer Verreibung von 50 ccm Tinct. tolutana, 10 g Magnesiumcarbonat und 60 g Zucker 
fiigt man allmahlich 450 ccm Wasser und filtriert. In dem klaren Filtrat lost man bei maBiger 
Warme 760 g Zucker, filtriert die noch warme Losung und fiillt mit Wasser auf 1000 ccm auf. 
- Brit.: Tolubalsam 25g werden III Stunde lang mit siedendem Wasser 500g ausgezogen und 
aus dem nach dem Erkalten filtrierten Auszug mit 660 g Zucker 1000 g Sirup hergestellt. -
Ergt'i/n.zb.: 4 T. Magnesiumcarbonat schiittelt man in einer Flasche mit 60 T. grob gepulvertem 
Zucker zusammen, dazu gieBt man eine LOsung von 6 T. Tolubalsam in 30 T. Weingeist, fiigt 
nach kriftigem Durchschiitteln 200 T. Wasser hinzu und schiittelt so lange weiter, bis der Zucker 
gelOst ist. Alsdann wird die Fliissigkeit abfiltriert und durch Auswaschen des Filters mit Wasser 
auf 300 T. gebracht. Aus dem Filtrat und 300 T. Zucker werden 600 T. Sirup bereitet. - Dan.: 50 T. 
Tinctura tolutana (Dan.) werden mit soviel Wasser einmal aufgekocht, daB nacb dem Erkalten 
und Filtrieren 370 T. Fliissigkeit erbalten werden. Diese werden mit 630 T. Zucker zum Sirup 
verkocht. - Gall.: Tolubalsam 50 g wird zweimal mit je 500 g Wasser 2 Stunden im Wasserbad 
ausgezogen. In je 100 g Filtrat lOst man ISO g Zucker. - HeZvet.: 5 T. l'olubalsam werden mit 64 T. 
Zucker zu Pulver angerieben, mit 36 T. Wasser bis zur LOsung des Zuckers maceriert und filtriert. 
- Hisp.: 50 T. Balsam mit 180 T. Wasser erst 5 Stunden bei 600 digerieren, nach dem Erkalten 
die Digestion mit ebensoviel Wasser 2 Stunden wiederbolen, in den filtrierten Fliissigkeiten 
(360 T.) 640T. Zuckerkalt losen. -ltal.: Eine Verreibung von 2T. Tolubalsam und 3 T. gewascbe
nem Sand erwarmt man 12 Stunden bei 50-60° mit so viel Wasser, daB 10 T. Filtrat resultieren, 
in denen 19 T. Zucker gelost werden. - Porlug.: 30 T. Tolubalsam werden 4 Stunden mit 350 T. 
Wasser digeriert. In der filtrierten LOsung lost man 650 T. Zucker. - N01'v.: Eine Losung von 
1 T. Tolubalsam in 5 T. Weingeist wird allmii.hlicb mit 50 T. Wasser versetzt. Nacb einigen Stunden 
wird die Fliissigkeit vom Bodensatz abgehoben und 60 T. Zucker darin gelost. Aus der Losung 
wird der Alkobol verjagt und der Sirup auf 100 T. eingedampft oder wenn notig mit Wasser ent
sprechend verdiinnt. Spez. Gewicht 1,29-1,30. - Suec.: 5 T. Tolubalsam werden im Wasserbad 
unter Umriihren mit soviel Wasser digeriert, daB 37 T. Filtrat erbalten werden, die mit 63 T. 
Zucker zu 100 T. Sirup verkocht werden. 

Tinctura Balsami tolutani~ Tolubalsamtinktur. Tincture. tolutana. Tinc
ture of Tolu. Teinture de haume de Tolu. - .Americ.: 200 g Tolubalsam lost man in 
900 ccm Weingeist (92,3 Gew.-o/o), filtriert und erganzt das Filtrat durch Auswascben des 
Filters auf 1000 ccm. - BeZg.: 1 + 4 in Weingeist (90%) zu 100en. - Brit.: 10 g mit 900/oigem 
Weingeist ad 100 ccm. - Dan., Gall. und Suec.: 1 + 5 mit Weingeist 90%. - Portug.: 15: 100 
mit 85%igem Weingeist. 

Tinctura Balsami tolutani aetherea. Tinctura tolutana aetherea. Ethereal 
Tincture of Tolu. - Nat. Form.: Einer durch Umschiitteln bereiteten und durch einen Watte
bausch filtrierten Losung von 16,5 g Tolubalsam in 62,5 ccm Weingeist (92,3 Gew.-%) werden 
16 ccm Ather zugesetzt. (Losung zum 'Uberzrehen von Pilien.) 

Tinctura Balsami tolutani solubiUs. Tincture. tolutana solubilis. Soluble Tinc
ture of Tolu. - Nat. Form.: 100 g Tolubalsam lost man durch Erwarmen in einer Mischung 
aus 200 ccm Weingeist (92,3 Gew._%) und 400 ccm Glycerin und fiigt 4QO ccm Wasser ~u. Die 
nach dem Erkalten vom harzigen Bodensatz abgegossene Fliissigkeit verreibt man mit 10 g Ma
gnesiumcarbonat, filtriert und bringt das Ganze durch Nachwaschen" des Filters mit einem Ge
misch aus je 1 Vol. Weingeist und 2 Vol. Wasser auf 1000 ccm. Dieses Praparat lii.Bt sich mit 
Wasser und Sirup mischen, ohne daB sich harzige Abscheidungen bilden. 

Baptisia. 
Baptisia tinctoria (L.) R. Bn. Leguminosae-Papilionatae-Podalyrieae. 
Wilder Indigo. Wild Indigo. Heimisch in Nordamerika. Vor Einfiihrung 
der Indigokultur zur Indigogewinnung angebaut. 

Radix Baptisiae tinctoriae. Baptisiawurzel. Baptisia Root. Ra.cine de baptisie. 
Wilde Indigowurzel. 

Die im Herbst gesammelte Wurzel, von schwachem, eigentiimlichem, nicht unangenehmem 
Geruch und widrigem, bitterem und scharfem Geschmack. Die getrocknete Wurzel ist rundlich, 
fleischig, etwas gedreht, rotlichbraun, lii.ngsfurchig, durch zahlreiche kleinere, warzige Auswiichse 
ziemlich sohuppig oder getiipfelt. Sie hat einen dioken, knotigen Schopf mit Stengelnarben und 
sehr langen Verzweigungen und Nebenwurzeln. Der Bruch ist zahe, faserig. 

Bestandteile. Die Wurzel enthalt die Glykoside Baptisin, C28Hn0u + 9~O, Smp. 
240° (etwa 6%), Baptin (sehr geringe Mengen), Pseudoha ptisin (1°/0>: Ca7Hao014. + 71/aH20. 
Smp. 248°; daB Alkaloid Cytisin (identisch mit dem friiheren Baptitoxin). Die Sam en entbalten 



Barium. 627 

Cytisin. Das Baptisin zerfallt bei der Hydrolyse in Rhamnose, CeH1,Oe' und Baptigenin, 
C14H120 e· 

Mit dem Namen Baptisin bezeichnet man auch ein durch einfache Extraktion gewonnenes 
Harz, das zu 10% in der Wurzel enthalten ist. Aus dem kauflichen Baptisin isolierte GORTER 
das Pseudobaptisin, C27H30014' feine weiBe Nadeln, Smp. 247-248°. Aus verdiinntem Wein
geist kristallisiert es mit 71/ 2 und 4 Mol. H 20. Durch verdiinnte Schwefelsaure wird es in Trauben
zucker, Rhamnose und Pseudo baptigenin, C15H 100 5, gespaltet. 

Anwendung. Die Wurzel wird in Nordamerika als Adstringens und gegen Fieber ver
wendet; in starkeren Gaben bewirkt sie Erbrechen und Diarrhiie. Die frische Pflanze dient zum 
Blaufarben, die jungen Sprosse werden als Gemiise wie Spargel gegessen. 

Baptisia alba R. BR. White Wild Indigo, in den sudI. und westl. Vereinigten 
Staaten. Die Rinde dient als Ersatz fiir die von B. tinctoria. 

Barium. 
Barium. Barium. Atomgew. 137,36. Das Bariummetall kann nach GUNTZ durch 
Reduktion von Bariumoxyd mit Aluminium, nach C. MATIGNON durch Reduktion 
von Bariumoxyd mit Silicium oder Ferrosilicium in einem Stahlrohr bei etwa 
12000 erhalten werden: 3 BaO + Si = BaSi03 + 2 Ba. Das Barium verfluchtigt 
sich und setzt sich in den kiilteren Teilen des Stahlrohres an. Das Barium ist ein 
silberweiJles, ziemlich weiches Metall, spez. Gew. 3,75, Smp. 1l50o; es zersetzt Wasser 
sehr lebhaft. In seinen Verbindungen ist das Barium zweiwertig. 

Bariumverbindungen. Barytver bind u ngen. 
Gewinnung. Zur technischen Gewinnung der Bariumverbindungen dient das natiirliche 

Bariumcarbonat (Witherit) oder das natiirliche Bariumsulfat (Schwerspat, Baryt). 
Salze des Bariums lassen sich aus dem Witherit durch Auflosen in Sauren darstellen. Aus 
dem Schwerspat, der eine grol3ere Bedeutung hat, wei! er in viel groBerer Menge vorkommt, 
als der Witherit, gewinnt man durch Gliihen mit Kohle zunachst Bariumsulfid, das sich 
.in Sauren unter Entwickeln von Schwefelwasserstoff aufloRt. Im kleinen stellt man Barium
salze am einfachsten dar durch Auflosen von Bariumcarbonat in Sauren. 

E1'kennung. Bariumverbindungen farben die Flamme griin, besonders wenn man sie 
mit Salzsaure befeuchtet in die heiBesten Teile der Flamme bringt. - Natronlauge tallt nur 
aus konzentrierten Bariumsalzlosungen weiBes Bariumhydroxyd. Ammoniakfliissigkeit gibt 
keine Fallung (wenn sie carbonatfrei ist). N atriumcarbonat und Ammoniumcarbonat tiillen 
weiBes Bariumcarbonat, loslich in verd. Salzsaure oder Salpetersaure. Verd. Schwefelsaure 
und Sulfate fallen weiBes Bariumsulfat, unloslich in verd. Salzsaure und Salpetersaure; aueh 
in verd. Alkalilauge; es lOst sich erst inetwa 400000 T. Wasser. Kaliumchromat (gelbes) gibt 
gel ben Niederschlag von Bariumchromat, loslich in Salzsaure und Salpetersaure; sind diese Sauren 
zugegen, so ist Natriumaeetat zuzusetzen. Natriumphosphat fallt weiBes Bariumphosphat, 
loslich in verd.Salzsaure und Salpetersaure. Kieselfluorwasserstoffsaure fallt weiBes, gallert
artiges Bariumsilicofluorid, BaSiFs, loslich in 4000 T. Wasser, leiehter in verd. Salzsaure und 
Sal petersaure. 

Bestimmung. Das Bariumwird alsBariumsulfat getallt, gegliiht und gewogen. Die 
mit einigen Tropfen Salzsaure angesauerte Losung wird zum Sieden erhitzt, mit heil3er verd. 
Schwefelsaure gefallt und der Niederschlag nachdem Absetzen undErkalten abfiltriert, mit Wasser 
gewaschen und gegliiht wie bei der Bestimmung der Schwefelsaure; BaSO, X 0,5885 = Ba. 

Torikologische1' Nachweis. Bei der toxikologischen Analyse findet man einen Teil 
des Bariums, unter Umstanden auch die gesamte Menge, als Bariumsulfat in dem beim Erhitzen des 
Untersuchungsobjektes mit Salzsaure und Kaliumchlorat verbleibenden Riickstand. Narh dem 
Veraschen dieses Riickstandes wird durch Schmelzen der Asche mit Kalium- und Natriumcarbonat 
das Bariumsulfat in Bariumcarbonat iibergefiihrt. Die Schmelze wird in Wasser gelost, der 
Niederschlag abfiltriert, ausgewaschen, in verd. Salzsaure gelost, und das Barium in der Losung 
nachgewiesen. In dem salzsauren Auszug des Untersuchungsobjektes wird das Barium nach dem 
Ausfallen der Schwermetalle mit verd. Schwefelsaure nachgewiesen. - Wenn eine Probe des 
salzsauren Auszuges de~ Untersuchungsobjektes mit Bariumchloridlosung eine Fallung gibt, 
konnen keine loslichen Bariumsalze zugegen sein. 

Wi1'kung. Aile in Wasser oder in verdiinnten S1iuren (im Magensaft) loslichen Barium. 
verbindungen sind giftig, ungiftig ist nur das reine Bariumsulfat. Einige Gramm Bariumchlorid 
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oder Bariumnitrat, aber auch Bariumcarbonat undBariumsulfid wirken bei Erwachsenen todlich. 
Bei der Barium vergiftungtreten auf: Ubelkeit, Erbrechen, Angstgefiihl, KoHkschmerzen, Diarrhoen, 
Kaltegefiihl, BIasse, Lahmung. Gegenmittel: Magenpumpe, Brechmittel, Magnesiumsulfat, 
Natriumsulfat. 

Barium aceticum. Bariumacetat. Essigsaures Barium. Barium Acetate. 
Acetate de baryum. (CHaCOO)2Ba + H20. Mol.-Gew.273. 

Da'l'stellung. In verd. Essigsaure (150/ 0 CHsCOOH) triigtman untermaBigem Erwiir
men reines Bariumcarbonat ein (auf 6 T. CHaCOOH etwa 10 T. BaCOa), filtriert die Losung 
und dampft sie nach schwachem Ansauem mit Essigsiiure zur Kristallisation ein, oder man gieBt 
die durch Eindampfen konzentrierte Losung unter Umriihren in Alkohol. 

Eigenschajten. Farblose Prismen oder weiBes Kristallpulver, WsHch in 1 T. Wasser, 
in etwa 100 T. Alkohol. 

E'I'kennung. Es fiirbt die Flamme gron. Die wasserige Losung gibt mit verd. Schwefel
Mure eine weiBe Fiillung, mit Eisenchloridlosung eine tiefrote Fiirbung. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. Ais Reagens, in der Farberei, zur Herstellung von AluminiumacetatWsung. 

Barium bromatum. Bariumbromid. Brombarium. Barium Bromide. Bro
m ure de baryum. BaBr2 + 2 H20. Mol.-Gew. 333. 

Da'l'stellung. Durch Auflosen von 6 T. Bariumcarbonat in einer Mischung von 20 T. 
Brom wasserstoffsaure (25 0/ 0 HBr) und 10 T. Wasser und Eindampfen der filtrierten Losung 
zur Kristallisation. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, luftbestandig, Geschmack unangenchm bitter und 
herb, WsHch in Wasser, auch in Alkohol. 

E'I'kennung und Priifung. Wie bei Barium chloratum. Wird die wasserige Losung 
mit Chlorwasser versetzt und mit Chloroform geschiittelt, so fiirbt sich letzteres braungelb. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig. 

Barium bromicum. Bariumbromat. Bromsaures Barium. Barium Bromate. 
Bromate de baryum. Ba(BrOs)2 + H20. Mol.-Gew.411. 

Da'l'stellung. Zu einer erwarmten Losung von 1 T. Bariumhydroxyd, Ba(OH)2 + 8H20, in 30 T. Wasser fiigt man allmahlich 3 T. Brom und erhitzt einige Zeit zum Sieden: 
6Ba(OH)2 + 12Br = 5 BaBr2 + Ba(BrOS)2 + 6H20. Beim Erkalten scheidet sich das Barium
bromat aus. Es wird durch Umkristallisieren aUs Wasser gereinigt. Aus der Mutterlauge kann 
man das Bariumbromid gewinnen. Zur "Oberfiihrung des darin noch enthaltenen Barium
bromats in Bariumbromid dampft man die Mutterlauge unter Zusatz von Bromwasserstoff
saure zur Trockne ein. 

Eigenschajten. Kleine, glanzende Kristalle, loslich in 130 T. kaltem, in 25 T. sieden
dem Wasser. 

Erkennung und Priifung. Wie bei Barium chloricum. 
Aufbewah'I'Ung. Vorsich tig. 

Barium carbonicum. Bariumcarbonat. Kohlensaures Barium. Barium Car
bonate. Carbonate de baryum. BaCOs. Mol.-Gew.197. 

Da'l'stellung. Eine heiBe Losung von 10 T. Bariumchlorid in 100 T. Wasser wird mit 
einer heiBen Losung von 12T.krist.N atriumcar bonat in lOOT. Wasser gefallt, der Niederschlag 
nach dem Absetzen erst durch AbgieBen gewaschen, dann abfiltriert, mit Wasser gewaschen und 
getrocknet. Teehniseh wird es durch Erhitzen von Bariumsulfat mit Kaliumearbonatlosung 
unter Druck gewonnen oder durch Einleiten von Kohlendioxyd in Bariumsulfidlosung. 

Eigenschajten. Schweres, weiBes Pulver, geschmacklos, in Wasser fast unloslieh, loslieh 
in verd. Sauren. Bei Rotglut spaltet es noch kein Kohlendioxyd ab (erst bei 13600 wird es voH
standig in Bariumoxyd und Kohlendioxyd zerlegt). 

Erkennung. Es lost sieh in Salzsaure unter Aufbrausen; die Losung farbt die Flamme 
griin. Sie gibt mit vent Schwefelsaure einen weiBen Niedersehlag von Bariumsulfat. 

Prifung. a) Die Losung von 1 g Bariumearbonat in 5 ecm Salpetersaure und 20 ccm 
Wasser darf durch Silbemitratlosung nicht verandert werden (Chloride). - b) Wird die erhitzte 
Losung von 2 g Bariumcarbonat in 5 cem Salzsaure und 35 cem Wasser mit 10 eem verd. Sehwefel
saute versetzt, so diirfen 25 cem des Filtrates beim Verdampfen und Gliihen (Abzug!) hoehstens 
1 mg Riickstand hinterlassen (Alkalien, Magnesium, Calcium). Das Filtrat darf auch, nach Zu
satz von Ammoniakfliissigkeit, dureh Ammoniumoxalat nicht verandert werden (Calcium). 

Au/bewah'I'Ung. Vorsichtig. 
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Anwendung. Zur Darstellung von Bariumsaizen, zur Herstellung von bestimmten 
Glassorten, zur Wasserreinigung. 

Barium carbonicum pro analysi. Bariumcarbonat fiir die Analyse, das 
volIkommen frei ist von Alkalisalzen, wird dargestellt, indem man eine hei13e Losung von 1 T. 
aIkalisalzfreiem Bariumchlorid in 30 T. Wasser mit einer Losung von 2 T. Ammonium
carbonat und 5 T. Ammoniakfliissigkeit in 30 T. Wasserfallt, den Niederschlag auswaschtund 
trocknet. An wend ung. Ais Reagens. 

Barium carbonicum nativum. Natiirliches Bariumcarbonat. Witherit. 
Wei13e bis graue derbe Stiicke von bIattrig- oder strahlig-kristallinischem Gefiige. Spez. Gew. 
4,2 bis 4,3. 

Barium chloratum. Bariumchlorid. Chlorbarium. Barium Chlo
ride. Chlorure de baryum. BaCl2 + 2 H20. Mol.-Gew.244. 

Da'f'steUung. Technisch wird das Bariumchlorid aus Schwerspatgewonnen, indem 
man diesen durch Gliihen mit Kohle zu Bariumsulfid reduziert, das gleichzeitig mit Calcium. 
chlol'id zu Bariumchlorid und Calciumsulfid umgesetzt wird: Eine innigeMischung aua 250 T.fein
gemahlenem Schwerspat, 170 T. Calciumchloridlosung (mitetwa 70% CaC~+6~O) und 
100 T.Kohlenpulver wird etwa 4Stunden lang auf900bis 10000 erhitzt. DieerkalteteSchmelze 
wird mit hei13em Wasser ausgelaugt. Das aus der filtrierten Losung beim Erkalten sich ausschei
dende Bariumchlorid wird aus Wasserumkristallisiert. Auch durchAuflosen von Bariumsulfid oder 
von Witherit in roher Salzsaure kann es leicht gewonnen werden; die Losungen werden zur Ent
fernung des Eisens mit Chlorwasser und dann mit Bariumcarbonat versetzt und nach dem Fil
trieren zur Kristallisation eingedampft. Leichter erhalt man eisenfreies Bariumchlorid aus Barium
sulfid, wenn man letzteres in hei13em Wasser lost, wobei sich Bariumhydroxyd und Bariinnhydro. 
sulfid bilden, und dann die filtrierte Losung mit Salzsaure iibersa.ttigt. Die nochmals filtrierte 
Losung wird dann eingedampft. 1m kleinen erhalt man es auch leicht durch Auflosen von 
reinem Bariumcarbonat in reiner Salzsaure und Eindampfen zur Kristallisation. 

Eigenschaften. Farblose, tafelformige Kristalle, spez. Gew.3,05, an der Luft 
bestandig, Geschmack unangenehm bitter, scharf salzig; loslich in 2,5 T. Wasser 
von 150, in 1,5 T. siedendem Wasser, in Alkohol fast unloslich, schwer loslich in Salz
saure. Aus einer konz. wasserigen Losung scheidet sich das Bariumchlorid auf Zu
satz von Salzsaure teilweise aus. Bei 1200 wird es wasserfrei, es schmilzt bei 965°. 

E'f'kennung. Es fii.rbt die Flamme griin. Die wasserige Losung gibt mit Silber
nitratlosung einen weiBen Niederschlag von Silberchlorid, mit verd. Schwefelsaure 
einen weiSen Niederschlag von Bariumsulfat. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (4 g + 80 ccm) darf Lackmuspapier nicht 
roten (Salzsaure). - b) 10 ccm der Losung a diirfen durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht verandert werden (Schwermetalle). - c) 20 ccm der Losung a diirfen nach Zu
satz von einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht 
sofort geblaut werden (Eisen). - d) Werden 40 ccm der Losung a zum Sieden erhitzt 
und mit 10 ccm verd. Schwefelsaure versetzt, so diirfen 25 ccm des Filtrates beim 
Abdampfen und Gliihen (Abzug!) hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen (Alkali
chloride). - a) Wird 1 g Bariumchlorid mit 10 cern Weingeist geschiittelt, und das 
Filtrat verdampft, so darf nur ein sehr geringer Riickstand hinterbleiben, der die 
Flamme nicht rot far ben darf (Strontiumchlorid, Calciumchlorid). 
Spez. Gawicht und Gahalt von Bariumchloridliisungan bei 21,50 (nach C. SCHIFF). 
OfoBaC12 +2H2 0 1 3 5 8 10 12 15 18 20 

Spez. Gew. 1,0073 1,0222 1,0374 1,0610 1,0776 1,0947 1,1211 1,1488 1,1683 

Au/bewah'f'Ung. Vorsichtig. 

Anwendung. Innerlich friiher bei Syphilis, Skrophulose zu 0,02-0,1 g. Neuerdings 
als Digitalisersatz bei Herzleiden. Gro13te Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,6 g (Erganzb. III). 
Germ. gibt keine Hiichstgaben an. Au13erlich friiher zu Augentropfwassern 0,05-0,2: 10,0 
und als Verbandwasser bei Geschwiiren. Technisch zur Darstellung von Bariumverbindungen 
und als Mittel gegen Kesselstein; in der Analyse als Reagens. 
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Barium chloratum pro analysi. Bariumchlorid fiir die Analyse. 
Vollkommen alkalichloridfreies Bariumchlorid fiir bestimmte Analysen erlmlt man 

durch Fallen einer Losung von 10 T. Ba.riumchlorid in 90 T. Wasser mit der gleichen Raum. 
menge Salzsaure (250/ 0 HOI), AbMaugen, Auswaschen mit Salzsa.ure und Umkristallisieren aus 
Wasser. 

Barium chloricum. Bariumcblorat. Chlorsaures Barium. Barium Chlorate. 
Chlorate de baryum. Ba(CIOa)s + HeO. Mol.·Gew.322. 

DO'l'steUung. DurchElektrolyse einer auf 70 bis 80oerwa.rmten gesattigten Losung 
von Bariumchlorid mit Platinanoden und Graphitkathoden. 

Eigenschajten. Farblose, durchsichtige Prismen, loslich in 4 T. kaltem, in 1 T. sieden
dem Wasser. 

E'I'kennung. Es fiLrbt die Flamme griin. Beim Erwarmen mit Salzsa.ure wird Chlor 
entwickelt. Die wii.sserige Losung gibt mit verd. Schwefelsaure einen weiBen Niederschlag von 
Bariumsulfat. 

Priifung. Die wii.sserigeLosung, 0,5g+20 ccm, darfdurchSilbernitratlosung nur schwach 
getriibt werden (Chloride). 

Aufbewah'I'Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. In der Feuerwerkerei. 

Barium chromatum s. u. Chromium, S. 1006. 

Barium hypophosphorosum. Barlumhypophosphit. Unterphosphorigsaures Ba· 
rium. Barium Hypophosphite. Hypophosphite de baryum. Ba(H2POs)s 
+ H20. Mol.·Gew.285. 

Da'l'steUung. 12,5 T. Phosphor werden in einer Flasche mit 60 T. Wasser iibergossen 
und bis zum Schmelzen erwa.rmt. Na.ch Zusatz von 25 T. Glaspulver oder grobem Sand (mit 
SalzsiLure gereinigt) wird bis zum Erkalten geschiittelt. Der so dargestellte feinverteilte Phosphor 
wird mit einer Losung von 100 T. Bariumhydroxyd, [Ba(OH)s + BHsO], in 200 T. Wasser 
im Abzug solange auf 30 bis 400 erwii.rmt, bis kein Phosphorwasserstoff mehr entweicht. Dann 
wird die Losung filtriert, durch Einleiten von Kohlendioxyd unter ma.Biger Erwarmung vom 
iiberschiissigen Bariumhydroxyd befreit, wieder filtriert und bei gelinder Warme verdunsten ge
lassen, zuletzt iiber Schwefelsaure im Exsikkator. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, leicht lo.slich in Wasser, auch in verd. Weingeist 
loslich. 

E'I'kennung. Die wii.sserige Losung gibt auch in starker Verdiinnung mit verd. Sohwefel
saure einen wei Ben Niederschlag von Bariumsulfat. 1m iibrigen verhiLlt es sich wie Calciumhypo
phosphit (s. d.). 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Selten. Wie Calciumhypophosphit in wii.sseriger Losung zu 0,03 bis 0,1 g 

drei. bis fiinfmal tiLglich. GroBte Einzelgabe 0,15 g, Tagesgabe 1,5 g. 

Barium jodatum. Bariumjodid. Jodbarium. Barium Iodide. Iodure de 
baryum. BaJ1 + 2 H20. Mol.·Gew.427. 

DO'l'steUung. Durch Auflosen von Bariumcarbonat in verd. Jodwasserstoff. 
saure und Eindampfen zur Kristallisation; auch durch Einwirkung von Jod auf Barium. 
sulfid. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, die an der Luft feucht werden und sich durch Aus· 
Bcheidung von Jod gelb farben, leicht loslich in Wasser, auch in Alkohol. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Friiher zu 0,005 g bis 0,01 g dreimal tiLglich bei Skrophulose, auch in 
Salben, 0,2 bis 0,5 g: 25 g Fett. GroBte Einzelgabe 0,015 g, Tagesgabe 0,05 g. 

Barium nitricum. Bariumnitrat. Salpetersaures Barium. Barium 
Nitrate. Azotate de baryum. Ba(NOs)2' Mol.·Gew.261. 

DO'l'stellung. Durch Eintragen der berechneten Menge von Natriumnitrat in heiSe 
Bariumchloridlosung. Das sofort ausfallende Bariumnitrat wird aus Wasser umkristallisiert. 
Es wird ferner dargestellt durch Auflosen von Witherit oder von Bariumsulfid in verd. Salpeter-
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saure und Eindampfen der Lasung zur Kristallisation, auch durch Erhitzen von Bariumcarbonat 
mit Calciumnitrat auf 120 bis 1300 (D.R.P.242243). 1m kleinen erhalt man es durch Auf
liisen von 100 T. reinem Bariumcarbonat in 256 T. Salpetersaure (25% HN03 ) und 750 T. 
Wasser und Eindampfen der filtrierten Lasung zur Kristallisation. . 

Eigenschaften. Farblose, harte, oktaedrisehe Kristalle, an der Luft bestandig, 
loslich in 12,5 T. Wasser von 15°, in 2,8 T. siedendem Wasser, unloslich in Alkohol. 

Erkennung. Es farbt die Flamme griin. Auf gliihenden Kohlen verpufft es. 
I Jie wasserige Losung gibt mit verd. Schwefelsaure einen weillen Niederschlag von 
Bariumsulfat. Wird die Losung vou etwa 0,01 g Bariumnitrat in einigen Tropfen 
Wasser mit 1-2 eem konz. Schwefelsaure gemischt, und die Mischung mit Ferro
sulfatlosung iiberschichtet, so tritt eine braune Zone auf. 

Priifung- a) Die wasserige Losung (4 g + 80 ccm) darf Lackmuspapier nicht 
roten (freieSaure). Je 10 ccm derLosung a diirfen nicht verandert werden: - b) durch 
Silbernitratlosung (Chloride), - c) durch Sehwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), 
- d) 20 cem der Losung a diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch 
0,5 eem KaliumferrocyanidIosung nieht sofort geblaut werden (Eisen). - e) Werden 
40 cem der Losung a zum Sieden erhitzt und mit 10 ccm verd. Schwefelsaure versetzt, 
so diirfen 25 ccm des nach dem Erkalten erhaltenen Filtrates beim Verdampfen und 
Gliihen (Abzug!) hOchstens 1 mg Riiekstand hinterlassen (Alkalisalze). - f) Wird 1 g 
Bariumnitrat mit 10 ccm Weingeist geschiittelt und das Filtrat verdampft, so darf nur 
ein sehr geringer Riickstand hinterbleiben, der die Flamme nieht rot farben darf 
(Strontiumnitrat, Calciumnitrat). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais Reagens in der Analyse. In der Feuerwerkerei fiir Griinfeuer. 

Arzneilich wie Bariumchlorid. GraBte Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,4 g (Erganzb.). 

Barium oxydatum. Bariumoxyd. Atzbaryt. Barium Oxide. Baryte. Baryta 
usta. Baryta caustiea sicca. BaO. Mol.-Gew. 153. 

Darstellung. Reines Bariumoxyd erhalt man durch Gliihen von Bariumnitrat im 
hessischen Tiegel auf 10000 bis 15000. 

Eigenschajten. GrauweiBe Masse, spez. Gew. etwa 5,0. Mit Wasser verbindet es sich 
unter starker Warmeentwicklung zu Bariumhydroxyd. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. Zur Darstellung von Bariumhydroxyd und von Bariumperoxyd. 

Barium oxydatum hydricum. Bariumhydroxyd. Barium Hydroxide. 
Hydra te de baryte. Barythydra t. Baryta hydrica crystallisata. 
Ba(OH)2 + 8H 20. Mol.-Gew.315. 

Darstellung. Durch Auflasung von Bariumoxyd in Wasser Technisch wird 
Bariumoxyd verwendet, das aus Bariumcarbonat (Witherit) durch Gliihen mit Kohle bei hoher 
Temperatur oder durch Gliihen von Bariumsulfat (Schwerspat) mit Kohle im elektrischen 
Of en erhalten wird; aus 10 T. Schwerspat mit 1 T. Kohle erhalt man ein Gemisch von etwa 
60 T. Bariumoxyd und 40 T. Bariumsulfid. Beim Kochen mit Wasser wird die Halfte des 
Bariumsulfids in Bariumhydroxyd iibergefiihrt: BaS + 2H2 0 = Ba(SH)2 + Ba(OH)2' das Ba
riumsulfhydrat wird durch Erhitzen der Liisung mit Kupferoxyd oder anderen Metalloxyden 
und -hydroxyden in Bariumhydroxyd iibergefiihrt. Aus der wasserigen Lasung kristallisiert das 
Bariumhydroxyd Ba(OH)2 + 8 H 20. Es wird mit wenig Wasser gewaschen und bei maBiger 
Temperatur getrocknet. 

Auch durch Umsetzen von N atriumhydroxyd mit Bari umchlorid in heiBer wasseriger 
Liisung laBt es sich darstellen, indem man in heiBeNatronlauge (15 0/oNaOH) die berechneteMenge 
zerriebenes Bariumchlorid eintragt (auf 20 T. NaOH 61 T. BaCl2 + 2H20) und das beim Er. 
kalten ausgeschiedene Bariumhydroxyd aus heiBem Wasser umkristallisiert. 

Eigenschaften. Farblose, blatterige Kristalle, loslich in 20 T. kaltem, in 3 T. 
siedendem Wasser; die Losung reagiert stark alkalisch. An trockener Luft (iiber 
Schwe£elsaure) verliert es einen Teil des Kristallwassers (7 Mol.), bei starker Rotglut 
wird es wasserfrei, schmilzt und erstarrt beim Erkalten zu einer kristallinischen 
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Masse vou wasserfreiem Ba(OH)2' Ans der Luft nimmt es Kohlendioxyd auf und 
lost sich dann nieht mehr Idar in Wasser. 

ETkennung. Es farbt die Plamme griin. Die wasserige Losung blaut Laekmns
papier stark, sie triibt sieh an der Luft durch Ausseheidung von Bariumearbonat 
und gibt mit verd. Sehwefelsaure einen weiJlen Niederschlag vou Bariumsulfat. 

PTiifung. a) Die Losung von 2 g Bariumhydroxyd in 40 eem heiJlem Wasser 
darf nur sehwaeh getriibt sein (Bariumearbonat). - b) Wird die zum Sieden erhitzte 
Losung a mit 10 eem verd. Sehwefelsaure versetzt, so diirfen 25 eem des Filtrates 
beim Verdampfen und Gliihen (Abzug!) hoehstens 1 mg Riiekstand hinterlassen 
(Alkalihydroxyd, Caleiumhydroxyd). - c) Wird 1 g Bariumhydroxyd in 20 eem 
WasseI. und 2 eem Salzsaure gelost, so darf kein Sehwefelwasserstoffgerueh auftreten 
und Bleiaeetatpapier darf nicht gebraunt werden (Bariumsulfid). - d) Die Losung e 
darf dureh Sehwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden, auch nicht nach Znsatz 
von Ammoniakfliissigkeit bis zur alkalis chen Reaktion (Schwermetalle). - e) Die 
Losung von 1 g Bariumhydroxyd in 5 eem Salpetersaure und 25 cem Wasser dad 
durch Silbernftratlosung nieht verandert werden (Chloride). 

Gehaltsbestimmung. Die Losung von 2 g Bariumhydroxyd in etwa 50 ccm 
Wasser muD mindestens 12,6 cem n·Salzsaure binden (Dimethylaminoazobenzol) = 
miudestens 99,5% Ba(OH)2 + 8H20, 1 eem n-Salzsaure = 157,5 mg Ba(OH)2 
+8H20. 

Aufbewahmng. Vorsichtjg, in dichtschlieBenden GefaBen, besonders vor Kohlen. 
saure geschiitzt. 

Anwendung. Als Reagens in wasseriger Losung (Barytwasser); als n-Bariumhydroxyd
losung. 

Barium oxydatum hydricum siccum. Wasserlreies Bariumbydroxyd, Ba(OH)2' 
Mol.- Gew. 171, wird erhalten durch Erhitzen von wasserhaltigem Bariumhydroxyd auf Rot. 
glut. Das geschmolzene wasserfreie Bariumhydroxyd erstarrt beim Erkalten zu einer harten 
kristallinischen Masse. 

Aqua Barytae. Barytwasser. Bariumhydroxydlosung. 
1 T. krist. Bariumhydroxyd wird in 30 T. Wasser gel1ist und naeh dem Absetzen des 

Niedersehlages von Bariumcarbonat die klare Losung abgegossen. 
Anwendung. Ala Reagens zurn Nachweis von Kohlendioxyd, ZUl' Trennung von Magne. 

sium von den Alkalien. 

Barium oxydatum hydricum crystallisatum pro analysi soll vollig frei sein von 
Alkalihydroxyd. Es wird erhalten, indem man Bariumhydroxyd fiinf bis sechsmal aus Wasser 
umkristallisiert. Wird die heiBe Losung von 2 g des Bariumhydroxyds in 50 ccm Wasser mit 
etwa 5 cern verd. Schwefelsaure gefallt, so diirfen 25 cern des Filtrates beim Eindampfen (Ab
zug!) und Gliihen keinen Riickstand hinterlassen. 

Barium peroxydatum (anhydricum). Bariumperoxyd. Bariumsuperoxyd. Ba
rium superoxydatum (hyperoxydatum), Ba02' Mol.-Gew.169. 

DaTstellung. Poroses, stiickiges Bariumoxyd (aus Bariumnitrat durch Gliihen ge
wonnen) wird in senkrecht oder schrag stehenden eisernen Rohl'en auf 500 0 bis 6000 erhitzt, und 
dann wird Sauerstoff oder von Kohlendioxyd und Wasser befreite Luft in die Rohren gepreDt. 

Eigenschajten. WeiDe oder griinlichweiDe harte Stiicke oder wei Des Pulver. Mit Wasser 
gibt es Bariumperoxydhydrat, [BaO( OH)2 + 7 H2 0], mit verd. Schwefelsaure, mit Phosphor
saure, auch mit Kohlensaure in wasseriger Losung gibt es Wasserstoffsuperoxyd. 

ETkennung. Beim Erhitzen mit Salzsaure wird Chlor entwickelt; die Losung farbt die 
Flamme griin und gibt, nach dem Verdiinnen mit Wasser, mit verd'. Sehwefelsaure einen wei Den 
Niederschlag von Bariumsulfat. Wird gepulvertes Bariumperoxyd in verd. Schwefelsaure ein· 
getragen, so gibt das Filtrat die Reaktionen einer Wasserstoffsuperoxydlosung. 

PTiifung. Gehalts bestimm ung. 0,0 g sehr fein zerriebenes Bariumperoxyd (aus einer 
groDeren Durchschnittsprobe) wird in einem Kolben mit etwas Wasser gesehiittelt, das Gemisch 
mit etwa 20 cern verd. Sehwefelsaure und 1 g Mangansulfat versetzt und mit l/lO·n-Kalium. 
permanganatlosung titriert bis zur Rotung. 1 eem l/lO·n.Kaliumpermanganatiosung = 8,47 mg 
Ba02• Der Gehalt der besten Handelssorten betragt iiber 90 0/ 0 , Ba02 bei mittelguten Sorten 
80 bis 85 % ; der Rest ist meisteDs Bariumoxyd. 
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Auah j odometrisch l1iBt sich del' Gehalt bestimmen: Man bringt 0,0 g fein gepulvertes 
Bariumperoxyd in verd. Schwefelsaure, fiigt Kaliumjodid hinzu und titriert mit l/lO·n-Natrium
thiosulfatlosung. 1 cern = 8,47 mg Ba02' 

AufbewahTung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. Verstreutes Barium
peroxyd kann organische Stoffe zur Entziindung bringen 

Anwendung. Zur Darstellung von Was~erstoffpel'oxyd: als Oxydationsmittel. 

Barium peroxydatum hydricum (crystallisatum)_ Bariumperoxydhydrat. BaO(OH)2 

+ 7 H 2 0. Mol.-Gew. 313. 
DaTstellung. In kalte stark verdiinnte Salzsaure (2 0/ 0 Hel) tragt man unter Urn· 

riihren feingepulvertes Bariumperoxyd, das mit Wasser zu einem Brei angeriihrt ist, so lange 
ein, bis die Fliissigkeit eben noch sauer reagiert. Man macht dann mit verdiinntem Barytwasser 
schwach alkalisch, filtriert von ansgeschiedenem Eisenhydroxyd ab nnd versetzt das Filtrat (das 
Wasserstoffperoxyd enthalt) mit iiberschiissigem Barytwasser. Man hort mit diesem Zusatz auf, 
wenn eine abfiltrierte Probe nach dem Ansauern mit verdiinnter Schwefelsaure und nach Zusatz 
von etwas Kaliumdichromat beim Schiitteln mit Ather diesen nicht mehr blau farbt. Die aus
geschiedenen Kristalle werden gesammelt, durch eiskaltes Wasser gewaschen und durch Pressen 
zwischen Filtrierpapier getrocknet. 

Nach E. MERCK, D.R.P.170351, wird Bariumperoxydhydrat erhalten, indem man Ba· 
riumperoxyd bei 50 0 mit del' IOfachen Menge Barytwasser behandelt. 

Eigenschajten. Glanzende Blattchen, in kaltem Wasser fast unlOslich; beim Erhitzen 
mit Wasser gibt es Bariumhydroxyd und Sauerstoff. Beim Trocknen bei 1300 hinterlaBt es reines 
Barium peroxyd. 

AufbewahTUng. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. 

Barium sulfuratum. Bariumsulfid. Schwefelbarium. BaS. Mol.-

Gew.169. 

Darstellung. Technisch durch Gliihen eines Gemisches von gemahlenemSchwerspat 
und Kohle. 1m kleinen erhalt man es, indem man ein inniges Gemisch aus 100 T. feingepulver
tem Schwerspat, 17,5 T. Holzkohlepulver und 25 T. gepulvertem Kolophonium in einem 
geraumigen, mit dem Deckel verschlossenen Tiegel langsam bis auf helle Rotglut erhitzt und 
11/2 Stunden lang gliiht. Die erkaltete Masse wird zerrieben und in dichtschlieBende Glaser ge
flillt. In W iirfeln odeI' Sta ben erhalt man es, indem man aus 100 T. gemahlenem Schwerspat, 
25 T. Holzkohlenpulver, 15 T. Roggenmehl und del' notigen Menge Wasser einen festen 
Teig herstellt, diesen in Wiirfel von etwa 2 ccm Seitenlange odeI' in Stabe von etwa 2 em Dicke 
und 8 bis 10 em Lange form t und nach dem Trocknen in einen Of en zwischen Holzkohlen odeI' 
im hessischen 'l'iegel gliiht 

Eigenschajten. WeiBes odeI' gelbliches odeI' durch beigemischte Kohle graues 
Pulver odeI' ebensolche Stiicke. In Wasser lost es sieh bis auf die Beimisehung von 
Kohle und Bariumsulfat unter Bildung von Bariumhydroxyd und Bariumsulfhydrat. 
2 BaS + 2HzO = Ba(SH)2 + Ba(OHlz, 

ETkennung. Mit verd. Salzsaure entwiekelt es Schwefelwasserstoff. Die 
filtrierte Losung in verd. Salzsaure farbt die Flamme griin, sie gibt mit verd. Sehwefel
saure einen wei Ben Niederschlag von Bariumsulfat. 

PTiifung. Gehaltsbestimmung. Das Bariumsuffid solI mindestens 80% 
BaS enthalten: In eine Losung von 1,17 g Kupfersulfat in 50 eem Wasser tragt 
man 1 g Bariumsulfid ein, laBt unter fortwahrendem Umsehwenken 10 cem verd. 
Essigsaure zutropfen und filtriert naeh einviertelstiindigem Stehen. Das Filtrat darf, 
naehdem etwa vorhandener Sehwefelwasserstoff durch Kochen entfernt wurde, auf 
Zusatz von iibersehiissiger Ammoniakfliissigkeit keine blaue Farbe annehmen; 1 g 
Bariumsulfid muB also aus 1,17 g CUS04 + 5H20 alles Kupfer ausfallen = min
destens 80% BaS. 1 g reines BaS fallt das Kupfer aus 1,47 g CUS04 + 5H20. 

AufbewahTUng. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Gliisern. 
Anwendung. Technisch zur Darstellung von Barinmverbindungen. In del' Analyse zur 

Entwicklung von arsenfreiem Schwefelwasserstoff, ferner zur Herstellung von Enthaarungsmitteln. 

Barium suIfhydratum, Bariumsulfhydrat, Ba(SH)2' wird in wasseriger Losung erhalten durch 
Einleiten vou Schwefelwasserstoff in Barytwasser bis zur Sii ttigung. An wen dun g. Als Reagens. 
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Barium sulfuricum. Bariumsulfat. Schwefelsaures Barium. Ba
rium Sulphate. Sulfate de baryum. BaS 04,. Mol.-Gew.233. 

DaTstellung. Durch Fallen einer heiBen Losung vonBariumchlorid (3 T.), die mit 
wenig Salzsaure angesauert iet, mit einer heiBen Losung von krist. N atri umsulfat (4 T.). Nach 
dem Erkalten wird der Niederschlag abfiltriert, mit Wasser ausgewaschen, bis in dem Wasch
wasser mit Silbernitratlosung kein Chlorid mehr nachweisbar ist, und getrocknet. 

Eigenscha[ten. WeiBes, schweres, amorphes oder kristallinisches Pulver, 
spez. Gew. 4,53; so gut wie unloslich in Wasser und in verd. Sauren (1 T. erfordert 
zur Losung etwa 400000 T. Wasser). In konz. Salzsaure, auch Salpetersaure und konz. 
Schwefelsaure ist es etwas loslich. Beim Kochen mit konz. Losungen der Alkali
carbonate setzt es sich langsam um zu Bariumcarbonat und Alkalisulfat. In ge
schmolzenem Natriumsulfat und geschmolzenem Bariumchlorid lOst es sich, so daB 
es daraus umkristallisiert werden kann. 

ETkennung. Werden 2 g Bariumsulfat mit 5 g krist. Natriumcarbonat und 
10 ccm Wasser gekocht, so gibt das mit Salzsaure schwach angesauerte Filtrat mit 
Bariumnitratlosung einen weiBen Niederschlag von Bariumsulfat. Der von der 
Natriumcarbonatlosung abfiltrierte, mit Wasser ausgewaschene Riickstand lost sich 
in verd. Salzsaure unter Aufbrausen teilweise auf; die filtrierte Losung farbt die 
Flamme griin und gibt mit verd. Schwefelsaure einen weiBen Niederschlag von 
Bariumsulfat. 

Priifung. 10 g Bariumsulfat werden mit 10 ccm Essigsaure und 90 ccm Wasser 
zum Sieden erhitzt, und die Mischung filtriert: a) 50 ccm des Filtrates werden auf dem 
Wasser bad zurTrockne verdampft. Es darf nur ein kaum sichtbarer Anflug eines Riick
stands verbleiben. Wird dieser mit 20 ccm Wasser aufgenommen und die filtrierte 
Losung mit einigen Tropfen verd. Schwefelsaure versetzt, so darf innerhalb einer 
Stunde keine Abscheidung von Bariumsulfat eintreten (wasserloslicbe Bariumsalze, 
Bariumsulfid und Bariumcarbonat). - b) 25 ccm des essigsauren Auszuges diirfen 
durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetallsalze). -
c) Werden 2 g Bariumsulfat mit 10 cem Salpetersaure (25%) gekocht, so darf das 
Filtrat auf Zusatz von Ammoniummolybdatlosung innerhalb einer Stunde keine 
Abscheidung eines gelben Niederschlages zeigen (Bariumphosphat). - d) Eine Mi
schung von 2 g Bariumsulfat mit 10 ccm Zinnchloriirlosung (oder 10 ccm rauchender 
Salzsaure und 10 Tr. Zinnchloriirlosung) darf innerhalb einer Stunde keine dunklere 
Farbung annehmen (Arsenverbindungen). PrUfung nach Germ. 6 siehe Bd. II S.1309. 

Anmerkungen. Die Priifung auf losliche Bariumsalze, auf Bariumphosphat und 
Bariumcarbonat ist von groBter Wichtigkeit, weill das Bariumsulfat in groBen Mengen innerlich 
bei Ron tgenaufnahmen angewandt wird. Es muB vollkommen frei sein von loslichen Barium
salzen, die bei der Darstellung zuriickbleiben kounen. VerwechsIungen mit Bariumsulfid, 
Barium sulfuratum!, auch mit Bariumcarbonat und Bariumphosphat konnen in den Fabriken 
und GroBhandlungen vorkommen. Solche Verwechslungen haben dell Tod des Patienten zur 
Folge. Es ist auch vorgekom¥1en, daB der Inhalt eines aus einer GroJ3handlung bezogenen Gefii.l3es 
im oberen Teil mit reinem Bariu~sulfat, im unteren Teil aber durch Verwechslung mit B/trium
carbonat gefiiIIt war. Bei der Priifung ist deshalb die Gesamtmenge erst sorgfaltig zu mischen. 
Bei der Probe a darf nicht an Stelle der Essigsaure Salzsaure verwendet werden, weil Spuren 
von Bariumsulfat beim Kochen Illit salzsaurehaltigem Wasser in Losung gehen. 

Anwendung. Das Bariumsulfat iet infolge seines hohen Molekelgewichtes ein schatten· 
gebendes Konstrastmittel fiir Rontgen~trahlen. Infolge seiner Unloslichkeit im Korper und 
verd. Sauren (Magensaft) ist es, wenn es frei ist von loslichen Bariumverbindungen!, 
vollkommen ungiftig, sodaB as in groBen Mengen innerlich gegeben werden kann. Es erfiilIt nach 
BACHEM bei Rontgenaufnahmen den gleichen Zweck wie Wismutverbindungen, vor denen es 
sich durch die BilIigkeit auszeichnet. Gegeben werden 100 bis 150 g auf einmal in Breiform. 

Baradiol ist eine fertige Bariumsulfatmahlzeit fiir rontgenologische Untersuchungen. 

Barium sulfuricum technicum. Technisches BariumsuUat. Schwerspat. Spathum 
ponderosum. PermanentweiB. MineralweiB. SchneeweiB. N euweiB. Blanc fixe. 

Technisch verwendet wird sow!lhl der natiirliche Schwerspat wie auch kiinstJich dargestelltes 
Bariumsulfat. Del' Schwerspat wird nach der .larbe ausgesucht, mit Wasser gewaschen und 
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trocken oder naB zu hochst feinem Pulver gemahlen. Ein gelblicher oder rotlicher Ton wird haufig 
durch einen kleinen Zusatz von Ultramarin beseitigt oder der Schwerspat wird durch Erhitzen 
mit salzsaurehaltigem Wasser gereinigt. Die reins ten und feinsten Sorten werden als BI iiten· 
spat oder Floraspat bezeichnet. Um eine feinere Verteilung und damit groBere Deckkraft 
zu erzielen, wird nach A. MOFFATT, D.R.P. 250092, der gepulverte Schwerspat mit Natriumsulfat 
zusammengeschmolzen und aus der Schmelze durch Auslaugen mit Wasser wieder abgeschieden. 
Kiinstliches Bariumsulfat wird als Nebenprodukt erhalten bei der Darstellung von Wasser. 
stoffsuperoxyd aus Bariumperoxyd, ferner wird es dargestellt durch Fallen von Bariumchlorid· 
losung (aus Bariumsulfid oder Witherit durch Auflosen in Salzsaure hergestellt) mit Schwefel· 
saure, mit Natriumsulfat· oder Magnesiumsulfatlosung und Auswaschen mit Wasser. ;Der mit 
Sulfaten erhaltene Niederschlag ist feiner als der mit Schwefelsaure entstehende; auBerdem ist 
die Feinheit des Niederschlags abhangig von der Temperatur bei der Fallung. Das kiinstliche 
Bariumsulfat kommt trocken oder in Pastenform (mit 15 bis 20 0/ 0 Wasser) in den Handel. 

Anwendung. In der Papierherstellung als Fiillmittel, ferner zur Satinierung von Ta. 
peten, Buntpapier, Karton. Zum Verdiinnen von Anstrichfarben (fiir sich allein hat es zu wenig 
Deckkraft), zur Herstellung von Lackfarben aus kiinstlichen Farbstoffen, als Beschwerungsmittel 
fiir Seilerwaren, als Appreturluittel fiir Gewebe, zur Herstellung von kiinstlichem Elfenbein, von 
KautRchukwaren und fiir viele andere Zwecke. 

Barium sulfurosum. Bariumsulfit. Sehwefligsaures Barium. BaSOa. Mol.· 

Gew.217. 
Da'l"stellung. In eine Anreibung von 100 T.reinem Bariumcarbonat in 300 T. Wasser 

wird unter ofterem Umriihren Schwefeldioxyd bis zur Sattigung eingeleitet. Der weiBe 
Niederschlag wird abfiltriert, auf flaohen Tellern bei 25 bis 300 moglichst rasch getrocknet und 
in dicht schlieBende Glaser gefiillt. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver, in Wasser schwer loslich. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. In der Analyse und in der Papierfabrikation. 

Bela. 
Aegle Marmelos CORREA. Ru taceae-A ur an ti oideae -A ur an ti e ae. Mod
jobaum. Heimisch im westlichen Himalaya und in den Windern der Coromandel· 
Ghats, vielfach in Ostindien und auf den Sundainseln in Kultur liefert 

Fructus Belae indicae. Belafriichte. Bael Frui ts. Bela. Fruc
tus Bael. Indische Quitten. Marmelosfriichte. Indian Bael. Bengal 
Quince. Marmelos de Benguela. Beli. 

Gebrauchlich sind die getrockneten Langs. und Querscheiben oder Bruchstiicke 
halbreifer Friichte. Geschmack schleimig, etwas sauerlich. Die ganzen Friichte sind 
kugelig oder oval, auEen gelblichgriin oder gelbbraun und kornig uneben, 12 bis 
15 facherig. In der Droge zeigt das sehr harte, holzige, 2 mm dicke, gelbliche Exo· 
carp anhangende Massen eines eingetrockneten, hornartig harten oder wachsartigen, 
roten oder gelbroten, auf dem Bruch weiE erscheinenden Fruchtfleisches mit zahl· 
reichen flachgedriickten, ovalen, 8-12 mm langen, hellbraunen, eiweiBlosen, auEen 
behaarten Samen. 

Mikroskopisches Bild. Unter dem diinnwandigen, groBe ovale Olraume fiihren· 
dem Mesocarp eine mehrreihige Schicht kurzer, nach innen zu groBer werdender Steinzellen. 
Gewisse Zellgruppen der schleimfiihrenden Epidermis der Samenschale sind zu langen, im Wasser 
schleimig aufquellenden, eigenartigen Haaren ausgewachsen. 

Verwechslungen. Als solche werden die Friichte von Feronia elephantum CORREA 
aufgefiihrt, eine sehr ahnliche, einfacherige, vielsamige Scheinfrucht, ferner die Rinde der Friichte 
von Garcinia mangostana L.; das Exocarp ist dicker und nicht mit dem Fruchtfleisch ver· 
bunden. Ferner die Rinden der Granatfriichte, an dem Reichtum an Gerbstoff und an der 
groBen Verschiedenheit im inneren Bau zu erkennen. 

Anwendung. Die frischen Friichte werden in Indien gegen DiarrhOe und Dysenterie 
angewandt, ebenso werden auch eingemachte Friichte verwendet, wahrend die getrockneten 
Friichte in ihrer Wirkung unzu,verlassig sind. An Stelle der frischen Friichte laBt sich auch ein 
aus diesen hergestelltes fliissiges Extrakt verwenden. 
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ExtractumBelaeliquidum. Bela Fluidextrakt. Liquid Extract of Bael. 
Brit.: 1000 g zerquetschte Belafriichte werden 12 Stunden mit 5000 ccm Chloroformwasser 

maceriert und der abgegossene Auszug zuriickgestellt. Der Riickstand wird noch 2 mal mit der 
gleichen Menge Chloroformwasser je eine Stunde maceriert. Die mit dem ersten Auszug ver· 
einigten, abgepreBten Fliissigkeiten werden durch Flanell koliert und auf 750 ccm eing edampft. 
Mit Weingeist (90 0/ 0) wird das Volum auf 1000 ccm gebracht und die Mischung filtriert. 

Belladonna. 
Atropa belladonna L. Solanaceae-Solaneae. Tollkirsche. Heimisch in 
schattigen Bergwaldern Mittel. und Siideuropas, Vorderasiens, Siidamerikas. Zum 
arzneilichen Gebrauch auc.h angebaut. 

Folia Belladonnae. TollkirschenbHitter. Belladonnablatter. Belladonna 
Leaves. Feuilles de belladone. Herba Belladonnae. Herba Solani 
furiosi. Tollkraut. Tollkirschenkraut. Waldnachtschattenblatter. Wolfs
beerenblatter. Wol£skirschen1;>latter. Feuilles de la morelle furieuse. Dwale 
Leaves. 

Die Blatter werden zur Bliitezeit (Juni-Juli) von wildwachsenden 2-4jahrigen 
Pflanzen gesammelt und bei 300 rasch getrocknet: Der frisch schwach narkotische 
Geruch verschwindet beim Trocknen, der Geschmack ist fade, bitterlich, etwas scharf. 
13 T. frische Blatter geben 2 T. trockene. 

Die Blatter sind eiformig-elliptisch, zugespitzt, bis iiber 20 cm lang und bis 10 cm 
breit, in den weniger als halb so langen Blattstiel verschmruert. Sie sind ganzrandig, 
diinn, ziemlich steif, briichig und stark geschrumpft, oberseits braunlich, unterseits 
graugriin, fast kahl, nur am Blattstiel und bei jiingeren Blattern unterseits auf den 
Nerven deutlich behaart. Bei Lupenbetrachtung beiderseits kleine weiBe Punkte, 
die mit Kristallsand erfiillten Oxalatzellen des Mesophylls. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen von der FJache gesehen oberseits 
schwach, unterseits stark wellig-buchtig, mit Cuticularstreifen; Spaltoffnungen beiderseits, doch 
unterseits reichIicher ala oberseits. Auf dem Blattquerschnitt oberseits eine Schicht kurzer 
Palisadenzellen, darunter zahlreiche Schichten sehr lockeren Schwammparenchyms, in diesem 
die OxalatsandschIauche, sehr selten auch Einzelkristalle und Drusen von Kalkoxalat bzw.letztere 
inmitten der Kristallsandzellen. GefaBbiindel bicollateral. nber den Nerven kurzgestielte Driisen
haare mit vielzelligem, seltener einzelligem Kopf, die Zellen in zwei Reihen in einer FIache gelegen; 
der Stiel ein- bis zwei-, seltener mehrzellig_ Ferner langgestielte Driisenhaare mit einzelligem Kopf 
und 2-6zellige, spitz auslaufende, diinnwandige, oft collabierte und verdrehte, nicht driisige 
Haare_ Aile Haare glatt oder nur wenig punktiert. 

Pulver. Stiicke der Blattober- und Unterseite aus oberseits schwach-, unterseits 
stark wellig-buchtigen Zellen, Spaltoffnungen unterseits reichlicher als oben. Nicht sehr 
haufig kurzgestielte, meist gekriimmte Driisenhaare und langgestielte Driisenhaare, ferner zwei· 
bis sechszellige nicht driisige Haare mit meist glatter Cuticula. Fetzen des Mesophyllgewebes mit 
einer einreihigen Palisadenschicht und darunterliegendem breiteren lockeren Schwammgewebe; 
Stiicke des Schwammgewebes mit OxalatsandschIauchen (seltener Zellen mit Drusen und Einzel
kristallen) an der Grenze zum Palisadengewebe. GefaBbiindelfragmente. 

VeTWechslungen und VeTjiilschungen. Solanum nigrum L., Solanaceae. Hei
misch in Europa, Asien, Amerika. Die Blatter kleiner, 4-8 cm lang, 3-4 cm breit, eiformig oder 
fast dreieckig, gestielt oder kurz in den Stiel verschmiHert, ganzrandig oder stumpf gezahnt, ohne 
weiBe Punkte, enthalten Einzelkristalle. Scopolia carniolica JACQ. (Scopolia atropoides 
BERCHT. u. PRESL), Solanaceae. Heimisch im ostlichen und siidostlichen Europa. Die Blatter 
Bchmal-Ianglich, nach oben breiter, biE 18 cm lang, kahl, sehr diinnhautig, hellgriin. Die Epidermis
zellen mit weniger ausgepragten Cuticularstreifen; Spaltoffnungen nur auf der Unterseite. Calcium
oxalat wie bei Belladonna, es fehIen die fiir Belladonna ziemlich charakteristischen Haare. Das 
beste Erkennungszeichen sind die zuweilen in der Droge anzutreffenden Friichte, bei Bella
donna eine zweifacherige, vielaamige Beere mit tief fiinfspaltigem Kelch, bei Scopolia eine zwei
facherige Kapsel von 1 em Durchmesser mit hellgriinem, diinnen Kelch, die eine Anzahl 
lichtbrauner, etwas nierenformiger, 2-2,5 mm langer Samen enthalt. Phytolacca decandra 
L., Phytolaccaceae. In Nordamerika heimisch, im Mittelmeergebiet verwildert. Die Blatter 
sind 20 cm lang, eilanzettfiirmig, gestielt, kahl. Die Epidermiszellen sind auf beiden Blatt-
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seiten geradlinig-polygonal, ohne Cuticularstreifen; Spaltiiffnungen etwas mehr gestreckt, Oxa
lat reichlich in Form groBer Raphidenbiindel. Ailanthus glandulosa DESF., Simaru
baceae. In Indien, China, Japan heimisch, als Zierbaum angepflanzt. Die Blatter zeigen 
zahlreiche einzellige sehr kurze Deckhaare, welche auch fehlen kiinnen. Spaltiiffnungen unterseits 
zahlreich. Kalkoxalat in der Nachbarschaft der Nerven in Form von Rauten. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten (lufttrocken mit etwa 8 % Feuchtigkeit) etwa 
0,3 bis 0,45 % Alkaloide, und zwar hauptsachlich Hyoscyamin neben wenig Atropin, 
gebunden anApfelsaure, daneben Cholin, Asparagin, Kali um-, Calcium-, Magnesium-, 
Ammoniumsalze. KUNZ-KRAUSE isolierte aus dem Kraut ein balsamahnliches Weich
harz mit an Honig erinnerndem Geruch, das wahrscheinlich dem Cinnamein und Styracin 
verwandte Verbindungen enth1Ht. Nach CAESAR und LORETZ bleibt der Alkaloidgehalt haufig 
weit unter dem vom Germ. geforderten Mindestgehalt von 0,3%, bisweilen steigt er bis auf 0,6% _ 
N ach Versuchen von GAZE geht der Alkaloidgehalt bei sachgemaBer Aufbewahrung der Blatter nicht 
zuriick. Nach CARR enthalten auf geeignetem Boden angebaute Pflanzen ebensoviel Alkaloid 
wie wildwachsende; Bodenzusammensetzung, Diingung und Witterung bewirken durchschnittlich 
nur kleine Anderungen im Gehalt. Nach Versuchen von RANSOM und HENDERSON zeigen 
Pflanzen, die auf ungediingtem Feld gezogen wurden, den hiichsten Alkaloidgehalt, eine Beein
fIussung des Alkaloidgehaltes durch kiinstliche Diingung konnte nicht festgestellt werden. Wie 
UNGER fand, ist es kaum von EinfIuB, ob die Pflanzen in der Sonne oder im Schatten stehen; 
Sonnenblatter ergaben 0,4% Alkaloid und 13% Asche, Schattenblatter 0,35% Alkaloid und 
15,70/0 Asche (auf wasserfreies Pulver berechnet). E. SCHMIDT fand in wildwachsenden Blattern 
0,4%, in angebauten nur 0,260/0 Alkaloid. Bei Pflanzen, die auf einem an Stickstoff und Phosphor 
armen Boden wachsen, ist nach von VREVEN und SCHREIBER der Alkaloidgehalt gering, bei 
Zufuhr von Stickstoffdiinger wachst er; die auf kalifreiem Boden geziichteten Pflanzen enthalten 
reichlich Alkaloid. J. CHEVALIER fand, daB Phosphat- und Kalidiingung den Alkaloidgehalt 
wenig beeinflussen, Nitratdiingung erhiihte den Alkaloidgehalt von 0,330/0 auf 0,75% , Ameri
kanische Belladonnablatter enthielten nach PUCKNER nur 0,01-0,03% Alkaloid, in der Nahe 
von San Francisco angebaute Blatter enthielten 0,640/0' die Stengel 0,290/0 Alkaloid. 

Durch Ziichtung aus Stecklingen der gewohnlichen Tollkirsche erhielt PATU eine gel be 
Spielart mit hellgriinen Stengeln und gelben Beeren. Der Alkaloidgehalt dieser Spielart war 
hoher als der der gewohnlichen Art; die Blatter enthielten 0,22%, die Stengel 0,19% Atropin, 
wahrend bei der gewohnlichen Art der Gehalt der Blatter 0,11 % und der der Stengel 0,15 0/ g be
trug. Dbergangsformen zwischen beiden Arten standen im Alkaloidgehalt dazwischen. 

Prufung. Das Pulver darf beirn Verbrennen hochstens 15% Asche hinter
lassen (Germ. A ustr.). 

Der Aschengehalt schwankt nach CAESAR und LORETZ von etwa 13 bis 23 %, Als 
zulassig kann ein Aschengehalt von 16,5% angesehen werden. 

Die Blatter sollen beirn Ausziehen mit Weingeist rnindestens 15% trocknes 
Extrakt liefern (Hisp.) 

Gehaltsbestirnrnung. Germ. Amer. Brit. fordern mindestens 0,3 % , Helv. 
Ross. rnindestens 0,35% Alkaloide, berechnet als Hyoscyamin, C17 H23 N03, Mol.
Gew. 289. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1328. 

(Germ. 5) 20g feingepulverte Tollkirschenblatter iibergieBt man in einem Arzneiglas von 
250 cern mit 120 gAther, fiigt nach kraftigem Umschiitteln 5 g Natronlauge und 5 g Wasser 
hinzu und laBt das Gemisch unter haufigem, kraftigem Umschiitteln 1 Stunde lang stehen. Nach 
vollstandiger Klarung fitriert man 60 g der atherischen Liisung (= 10 g Tollkirschenblatter) durch 
ein trockenes, gut bedecktes Filter in ein Kiilbchen und destilliert etwa 2/3 des Athers abo Den 
erkalteten Riickstand bringt man in einen Scheidetrichter, spiilt das Kiilbchen dreimal mit je 
etwa 5 cern Ather, dann einmal mit 10 cern salzsaurehaltigem Wasser (2 g Salzsaure + 50 cern 
Wasser) nach, gieBt auch diese Fliissigkeiten in den Scheidetrichter und schiittelt hierauf 2 Mi
nuten lang kraftig. Nach vollstandiger Klarung laBt man die wasserige Fliissigkeit in einen an
deren Scheidetrichter abflieBen und wiederholt das Ausschiitteln noch zweimal in derselben Weise 
mit je 5 ccm des salzsaurehaltigen Wassers. Die vereinigten Salzsaureausziige versetzt man 
mit 5 ccm Chloroform, fiigt Natriumcarbonatliisung biB zur alkalis chen Reaktion hinzu und 
schiittelt das Gemisch sofort 2 Minuten lang kraftig. Nach vollstandiger Klarung laBt man 
den Chloroformauszug in den ersten, wieder gereinigten Scheidetrichter abflieBen und wiederholt 
das Ausschiitteln noch dreimal in derselben Weise mit je 5 ccm Chloroform. Zu den vereinigten 
Chloroformausziigen fiigt man alsdann 20 ccm '/100-n-Salzsaure und so viel Ather hinzu, daB das 
Chloroformathergemisch auf der Salzsaure schwimmt, und schiittelt 2 Minuten lang kraftig. Nach 
vollstandiger Klarung filtriert man die saure Fliissigkeit durch ein kleines, glattes, mit Wasser 
angefeuchtetes Filter in eine etwa 200 ccm fassende FlaBche aus weiBem Glase, schiittelt daB 
Chloroformathergemisch noch dreimal mit je 10 cern Wasser je 2 Minuten lang, filtriert auch 
diese Ausziige durch dasselbe Filter, wascht mit Wasser nach und verdiinnt die gesamte Fliissig-
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keit auf etwa 100 eem. Naeh Zusatz von so viel Ather, daB dessen Sehieht naeh dem Dureh
sehiitteln die Hohe von etwa 1 em erreieht, und von 10 Tropfen Jodeosinlosung wird mit '!too-n
Kalilauge die Saure zuriiektitriert, bis die untere, w&sserige Sehieht eine blaBrote Fii.rbung an
genommen hat. Dabei ist das Gemiseh naeh jedem Zusatz von Lauge in der gesehlossenen Flasehe 
kraftig durehzusehiitteIn. Es diirfen hOehstens 9,6 eem '!too-n-Kalilauge erforderlieh sein, so 
daB mindestens 10,4 cem '/100-n-SaIzs&ure zur Sattigung des Alkaloids verbraueht werden, 
= mindestens 0,30/0 Hyoseyamin (I eem '/100-n-Salzsaure = 2,89 mg Hyoseyamin, Jodeosin als 
Indikator). 

Diese Vorsehrift der Germ. Hefert bei sorgfaltiger Ausfiihrung gute Ergebnisse, sie hat 
aber aueh ihre Naehteile; die Ausschiittelungen im Seheidetriehter trennen sieh oft nur sehr schwer 
voneinander, und die einzeInen Operationen nehmen viel Zeit in Ansprueh. Es sind allein 11 Aus
sehiittelungen von je 2 Minuten Dauer erforderlieh. Folgende Verfallren sind einfacher in der 
Ausfiihrung, und die gewiehts- und maBanalytisehen Bestimmungen stimmen sehr gut mit
einander iiberein. 

Verfahren von KELLER-FROMME. 15 g lufttroekenes Pulver werden in einer 250 g Arznei
flasehe mit 150 gAther iibergossen, naeh 5 Minuten mit 10 g Ammoniakfliissigkeit versetzt und 
'/Z Stunde lang unter hii.ufigem kraftigem UmsehiitteIn stehen gelassen. Dann wird dureh einen 
mit Watte locker verstopften, mit Glasplatte 'zu bedeekenden Triehter von etwa 9 em Dureh
messer der Ather in eine Arzneiflasehe raseh abfiltriert, mit etwa 1 g Wasser versetzt, damit kraftig 
durehgesehiittelt und einige Zeit der Ruhe iiberlassen. Wenn das Wasser und damit aueh etwa 
vorhandene Unreinigkeiten am Boden der Flasehe sieh abgesetzt haben, werden 100 g oder soviel 
wie moglieh - je 10 g entspreehen I g Pulver - klar abgegossen und im Seheidetriehter naeh
einander mit 15-10-10 eem saIzsaurehaItigem Wasser (2 g Salzsaure + 50 eem Wasser) aus
gesehiittelt, die wasserige Fliissigkeit naeh klarem Absetzen in eine Arzneiflasehe filtriert; mit 
Ammoniakfliissigkeit alkaliseh gemacht, naeheinander mit 20-15-10 eem Chloroform aus
gesehiittelt, und das Chloroform nach jedesmaligem Absetzen dureh ein doppeltes glattes Filter 
von 3--4 em Durehmesser in ein gewogenes 100 g-ErlenmeyerkOlbchen filtriert, das Chloroform 
wird dann sofort nach dem Filtrieren bei gelinder Warme abgedunstet, der Riiekstand dreimal 
mit je etwa 5 eem Ather aufgenommen, dieser jedesmal wieder verdunstet, und der Riiekstand im 
Exsikkator bis zur Gewiehtskonst&nz getroeknet und gewogen. {Besser als mit Ather lassen sieh 
die letzten Reste des Chloroforms dureh Abdampfen mit wenig Alkohol entfernen.} 

Zur maBanalytisehen Bestimmung wird der Riiekstand in 1-2 eem absolutem Alkohol 
gelost, die Losung mit etwa 20 eem Wasser und einigen Tropfen Hii.matoxylinlosung oder Methyl
rotlOsung und mit liIo·n- {oder 1/100-n)-Salzsaure titriert. (I eem 1/10-n.Saure = 28,9 mg Hyos-
eyamin). . 

Verfahren von L. VAN ITALLIE. Man schiittelt 15 g gepulverte Tollkirsehenblatter mit 95 g 
verdiinntem Weingeist kriftig und andauernd 1 Stunde lang und fiItriert dureh ein nieht an· 
gefeuehtetes Faltenfilter von 15 em Durehmesser, das mit einem Uhrglas bedeekt wird. 
50 g des Filtrates (= 7,5 g Tollkirsehenblii.tter) verdampft man in einem gewogenen Sehal. 
chen auf etwa 10 g, setzt naeh dem Abkiihlen 10 Tr. verdiinnte Sehwefelsii.ure mit soviel 
Wasser hinzu, daB das Gewieht der Mischung 15,2 g betriigt, und filtriert dureh ein nieht 
angefeuehtetes Faltenfilter . von 7 em Durehmesser. 12 g des Filtrates {= 6 g Tollkirschen· 
pulver werden in einem Arzneiglas mit 48 gAther und 4 g Ammoniakfliissigkeit eine 
Minute lang gesohiittelt. Nach Zusatz von 3 g Traganthpulver und krii.ftigem Sohiitteln filtriert 
man 40 g des Athers (= 5 g Tollkirsohenpulver) in einen Erlenmeyerkolben von 200 oem und 
destilliert den Ather auf dem Wasserbad abo Zur Entfemnng der letzten Reste des Athers gibt 
man 2-3 em Weingeist in den Kolben und verdampft diesen wieder. Den Riiekstand lost man 
in 5 eem Weingeist, verdiinnt die Lasung mit 5 eem Wasser und titriert naeh Zusatz von 2 Tr. 
MethylrotlOsung mit 1/100 n-SaIzsaure. 1 eem l/UJO n-Salzsaure = 2,89 mg Alkaloide, bereehnet 
als Hyoseyamin. 

Aufbewahrung. V 0 rs i e h t ig, gut naehgetroeknet in dioht sohlieBenden GefaBen, 
am besten vor Licht gesohiitzt. 

Anwendung. Zu schmerzstillenden Breiumschliigen, als Rauchmittel, aueh mit Opium
tinktur getrankt, in Zigarettenform, zu Riiucherungen, selten innerlich hei Keuchhusten, Asthma. 
GroBte Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,6 g (Germ., AuBtr., Hel'/}.). 

Emplastrum Belladonnae. Tollkirschenpflaster. Belladonna 
Plaster. Emplatre d 'extrait de belladone. Erganzb. 25 T. fein gepulverte 
Belladonnablatter werden mit einer Mischung aus 12,5 T. Weingeist und einem halben Teil Am
moniakfliissigkeit befeuchtet einige Stunden stehen gelassen. Alsdann schmilzt man im Wasser· 
bad 50 T. gelbes Wachs, 12,5 T. ErdnuBol und 12,5 T. Terpentin, seiht dureh, miseht das ange
feuchtete Belladonnapulver hinzu und erwarmt im Wasserbade unter wiederholtem Umriihren, bis 
der Weingeist verfliichtigt ist. - Americ.: 3 T. Belladonnaextrakt und 7 T. auf dem Wasserbad er
weichtes Heftpflaster werden gut vermischt. - Brit.: 1. Extracti Belladonnae liq. 100 ecm, 2. Em· 
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plastri Resinae 125,0. 1 wird im Wasserbad auf 25,0 eingedampft, dann mit 2 durohgearbeitet. -
GaU.: Extraoti Belladonnae 25,0, Elemi 25,0, Emplastr. Diaohyl. gummat. 50,0. - Helvel.: Elemi 
10,0, Colophonium 20,0, Emplastrum adhaesivum 60,0. Pflaster und Harze sind zu schmelzen, der 
geniigend erka.lteten Masse wird das Extrakt zugesetzt. - HiBp.: Empl. Picis Burgundicae Hisp. 
750,0, Extracti Belladonnae 200,0, OJei OJi'varum 100;0. Auf dem Wasserbad zu erhitzen bis 1000,0 
iibrig sind. - Porlug.: Extr. Belladonnae spirituos. 10 T. und Empl. Plumbi simpl. 90 T. werden 
jm Wasserbad gemischt. 

Au/bewah'I'Ung: Kiihl und moglichst-trocken, da das Pflaster zur Schimmelbildung neigt. 

Extractum Belladonnae. Tollkirschenextrakt. Extract of Bella
donnae Leaves. Extrait de belladone. Das Tollkirschenextrakt wird naoh 
den meisten Pharmakopoen aus getrockneten, grob gepulverten Blattern hergestellt. Wurzel· 
extrakte sind kaum noch gebrauchlich. Nur die ItaZ. schreibt ein Extractum Belladonnae 
hydroalcoholioum aus Belladonnawurzel vor. - Germ. 6 s. Bd. II S.1322. 

Germ. 5: 1 T. grob gepulverte Tollkirschenblatter werden mit 5 T. verdiinntem Weingeist 
6 Tage lang maoeriert und abgepreBt. Den Riickstand behandelt man 3 Tage lang in gleicher 
Weise. Die vereinigten PreBfJiissigkeiten filtriert man nach 2tagigem Stehen, dampft (oder de· 
stilliert) den Weingeist ab, verdiinnt mit der gleichen Menge Wasser, filtriert naoh 24 Stunden 
und dampft zu einem dioken Extrakt ein. - Ein dunkelbraunes, in Wasser fast klar lOsliches Ex· 
trakt. Alkaloidgehalt 1,5% (eventuell mit gereinigtem SiiBholzsaft einzustellen!) - Ausbeute 
etwa 20%, - AU8tr.: Man maceriert 10 T. zerkleinerte und mit 5 T. verdiinntem Weingeist 
(60 Gew .. % ) 3 Stunden durchfeuchtete Tollkirschenblatter mit 20 T. verdiinntem Weingeist 
48 Stunden. Dann perkoliert man unter NaohgieBen von weiteren 50 T. verdiinntem Weingeist. 
Von dem Perkolat destilliert man den Weingeist ab, filtriert die verbliebene Fliissigkeit nach 
24 Stunden und dampft das Filtrat zu einem dicken Extrakte ein. Alkaloidgehalt 2%, -
Americ.: 1000 g zuvor mit einer Mischung aus 3 Vol. Weingeist (92,3 Gew .. % ) und 1 Vol. Wasser 
durohfeuchtete gepulverte (Nr. 40) Belladonnablatter laBt man mit der Durchfeuohtungsfliissigkeit 
gut bedeckt im gepreBten Zustand 24 Stunden im Perkolator stehen. Dann perkoliert man lang. 
sam 3 Liter oder bis zur ErschOpfung der Blatter mit der gleichen Mischung abo Aus dem Perkolat 
wird der Alkohol abdestilliert und der Destillationsriickstand bei einer 70° nicht iibersteigenden 
Temperatur bis zur Pillenkonsistenz eingeengt. Nach einer Gehaltsbestimmung wird das Extrakt 
mit Hilfe von Glucose (A mer. = Starkesirv.p) auf einen Gehalt von 1,25 % (1,18-1,32%) Bella· 
donnaalkaloide eingestellt. - BeZg.: Man bereitet aus den zerkleinerten Tollkirschenblattern 
mit Weingeist (70°) ein Perkolat, destilliert den Weingeist ab und filtriert die verbliebene Fliissig. 
keit nach einigen Tagen. Die abgeschiedene harzige Masse zieht man nochmals mit heiBem Wasser 
aus und verdampft dann die klaren Fliissigkeiten bei hoohstens 50 ° zu einem dicken Extrakt, das 
10% Wasser und 1,5% Alkaloidgehalt enthalten soli. Auf den Alkaloidgehalt wird mit Milch· 
zucker eingestellt. - Croat: 500 T. trookener Blatter werden duroh Perkolation mit verdiinntem 
Weingeist (62,5%) erschOpft und zum Extrakt eingedampft. Alkaloidgehait 2%. Wenn 
der Alkaloidgehalt um mehr als 0,2 % differiert, so ist entsprechend mehr oder weniger 
Extrakt zu nehmen. Dan.: Wie Croat. - GaU.: Wie Extr. Aconiti zu bereiten, doch wird 
der yom Alkohol befreite und filtrierte Auszug zu einem dicken Extrakt mit etwa 10% 
Wassergehalt eingedampft. - Helv.: 100 T. Blatterpulver werden mit 40 T. verdiinntem 
Weingeist (61 Gew .. %) 12 Stunden durchfeuchtet, dann die durch Sieb III gesiebte Masse 
mit der notigen Menge verdiinntem Weingeist 48 Stunden im Perkolator maoeriert. 
Darauf wird unter NachgieBen weiterer Mengen des gleichen Menstruums bis zur Erschopfung 
der Droge perkoJiert. Das Perkolat wird durch Destillation Yom Weingeist befreit, der Riickstand 
nach dem Erkalten filtriert und das Filtrat zu einem festen Extrakte eingedampft. Das Extrakt, 
das ca. 100/0 Wasser enthalten solI, wird mit Milchzucker auf einen Alkaloidgehalt von 1,50/0 
eingestellt. - Hi8p.: Frisohe Blatter werden mit wenig Wasser zerstoBen, abgepreBt, dann 
noch mehrmals mit Wasser ausgezogen und die wasserigen Ausziige auf 800 erhitzt. Die koJierten 
Ausziige zu einem weichen Extrakt eingedampft. Ausbeute 15-160/°' - Extraot. Bella· 
donnae spirituosum. HiBp.: Aus trockenen Blattern wie Extr. Aconiti spiro Hisp. Ausbeute 
20-25%. - Hung.: (P. I.): 500 T. Belladonnablii.tterpulver werden mit 250 T. 70%igem Wein· 
geist durch Perkolation extrahiert. Das Perkolat wird zum dicken Extrakt eingedampft, letzteres 
eingetrocknet. Darf 100/0 Feuchtigkeit enthalten. - ltal.: Mit 700/oigem Weingeist aus Wurzel 
wie Extr. Aconiti Ital. zu bereiten. Wassergehalt ca. 100/0' Alkaloidgehalt 0,5%, - Nederl.: 
Man perkoliert gepulverte (B 10) Tollkirsohenbliitter mit verdiinntem Weingeist (70 Vol..%) 
und dampft das Perkolat bei hOchstens 800 zu einem dicken Extrakt ein. Vorgesohriebener 
Alkaloidgehalt mindestens 1,15%. Wassergehalt 10-150/0' - Norv.: 100 T. grob gepulverte 
Belladonnabliitter werden mit einem Gemisch aus 2 T. Weingeist (93 Gew .• %) und 1 T. Wasser 
durch Perkolation erschopft (bis 10 ccm der abtropfenden Fliissigkeit mit 3 Tropfen verd. 
Salzsaure auf 5 ccm eingedampft mit MEYERschem Reagens keine Alkaloidreaktion ergeben). 
Die vereinigten Ausziige werden vom Alkohol befreit, 24 Stunden stehen gelassen, filtriert und 
zum trockenen Extrakt eingedampft, das mit Milchzucker auf 1-1,20/0 Alkaloidgehalt einge· 
stellt wird. - Porlug.: 1000 T. grob gepulvertes Kraut werden zweimal je 24 Stunden mit je 
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2500 T. Wasser maceriert. Die PreBfliissigkeit wird aufgekocht, koliert und zu einem dicken 
Extrakt eingedampft. Extract. Belladonnae spirituos.: Wie Extr. Lactucae viros. (Portug.) 
herzustellen. Extract. Belladonnae rectificatum: Portug.: 100 T. Extr. Belladonnae 
spirit. werden 12 Stunden mit 300 T. Weingeist (90°/0) stehen gelassen. Die filtrierte Mischung 
dampft man (bei nicht hoher als 60°!) zu einem weichen Extrakt ein. - Ros8.: 1 T. Blatter 
werden einmal mit 6 T. und einmal mit 3 T. heiBem Wasser je 24 Stunden maceriert. Die vcr· 
einigten Ausziige werden auf ein Drittel eingedampft und mit 1 T. Weingeist (90°/0) versetzt. 
Nach 24 Stunden wird die Losung filtriert und zum dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 150/0' 
8uec.: Folia Belladonnae werden mit Spirit. dilut. (spez. Gewicht 0,889-0,891) ausgezogen, 
Perkolationsverfahren, zum dicken Extrakt eingedampft. 1,3°/0 Alkaloide. 

Nach den Briisseler Beschliissen (1902) ist das Extrakt mit Weingeist von 70°/0 zu 
bereiten und darf etwa 10°/0 Wasser enthalten. 

E1'kennung. Austr.: Wird die wasserige Losung von 1 g Tollkirsehenextrakt mit Chloro· 
form ausgeschiittelt, die Chloroformlilsung eingedampft und der Riickstand in 20 ccm heWem 
Wasser gelOst, so zeigt das Filtrat auf Zusatz eines Tropfens Ammoniakfliissigkeit eine blaugriine 
Fluoresztlnz. - Nederl.: laBt mit Ather ausschiitteln und sonst ebenso verfahren. 

Germ.: Der Verdunstungsriickstand eines in gleicher Weise wie bei der Gehaltsbestimmung 
hergestellten Atherauszugs muB die unter Atropin angegebene VITALIsche Reaktion geben. 

Gehaltsbestimmung. Der GehaJt an Alkaloid, berechnet als Hyoscyamin, 
soll 1,48-1,52% betragen. Wird der GehaJt hoher gefunden, so ist er durch Zusatz 
von Dextrin herabzusetzen (Germ. 6, s. Bd. II S. 1322). 

Verfahren von J. HERZOG: 4 g Tollkirschenextrakt werden in einem Erlenmeyerkolben 
von 200 g Inhalt unter gelindem Erwarmen in 10 g Wasser gelilst. Nach volligem Erkalten 
fiigt man 80 gAther und 4 ccm Ammoniakfliissigkeit (l00/0) hinzu und schiittelt den ver· 
schlossenen Kolben 10 Minuten lang kraftig durch. Nach villligem Klaren filtriert man 60 g 
des Athers (= 3 g Extrakt) durch ein Bauschchen fettfreier Watte in einen Erlenmeyerkolben, 
destilliert den Ather ab, versetzt den Riickstand zweimal mit je 5 ccm Ather und verdampft 
diesen wieder (zur Entfernung von Ammoniak). Den Riickstand lOst man naeh dem Erkalten 
in 10 ccm l/to·n.Salzsaure, fiigt 90 ccm Wasser, 3 Tropfen Methylrotliisung hinzu und titriert 
mit 1/10·n.Kalilauge bis zum Farbenumschlag. Hierzu diirfen hochstens 8,5 ccm 1/10·n.Kali. 
lauge erforderlich sein, so daB mindestens 1,5 eem 1/10·n·Salzsaure zur Bindung der in 3 g 
Extrakt vorhandenen Basen verbraucht werden = mindestens 1,5% Hyoscyamin (1 ccm l/to·n. 
Salzsaure = 28,9 mg Hyoscyamin). 

Aufbewahrung. Vorsi<)htig, kiihl und trocken, am besten nieht langer als 1 Jahr, 
weil der Alkaloidgehalt allmahlich abnimmt. 

Anwendung. Ais krampflinderndes Mittel zu verschiedenen Zwecken. Bei un· 
geniigender Darmperistaltik als gelindes Abfiihrmittel sowie bei spastiseher Verstopfung (Blei. 
kolik) und Tenesmus. Ferner gegen Keuchhusten, bei Kardialgien und Magengeschwiir (hier 
zur Herabsetzung der Magensaftsekretion). Innerlich in Tropfen, Pillen oder als Pulver· 
beimischung, auch als Suppositorium 0,01-0,03. GrilBte Einzelgabe 0,05, groBte Tagesgabe 0,15. 

Extractum Belladonnae siccum (Brit.). Dry Extract of Belladonna. Extractum 
Belladonnae (alcoholieum). 1000 g gepulverte Belladonna blatter (Nr. 40), deren Alkaloid· 
gehalt vorher bestimmt wird, werden mit verd. Weingeist (70 Vol.· °10) perkoliert bis 4000 ccm 
Perkolat erhalten worden sind. Von dem Perkolat werden 20 eem in einer Sehale abgedampft, der 
Riickstand bei 80 0 getrocknet und gewogen (Bestimmung des Troekenriickstandes). AuBerdem 
wird der Alkaloidgehalt des Perkolats bestimmt wie bei Tinctura Belladonnae und die Alkaloid· 
menge des Abdampfriickstandes des gesamten Perkolats berechnet. Das Perkolat wird dann mit 
so viel gepulverten Belladounablattern (mit bekanntem Alkaloidgehalt) versetzt, daB der beim 
Eindampfen hinterbleibende trockene Riickstand 1 % Alkaloid enthlilt. Der Weingeist wird abo 
destilliert, die Fliissigkeit auf dem Wasserbad eingedampft und der Riickstand bei 60-80 0 ge· 
trocknet, zerrieben und gesiebt (Nr.20). 

Extractum Belladonnae liquidum (Brit.). Liquid Extract of Belladonna. Ge· 
pulverte Belladonna wurzel (Nr. 20) wird mit einem Gemisch von 7 Vol. Weingeist (90 Vol.· Ofg) 
und 1 Vol. Wasser nach dem Verfahren der Reperkolation ausgezogen, so daB auf je 300 g der 
Wurzel 100 ecm starkes Perkolat erhalten wird. Nach der Bestimmung des Alkaloidgehaltes wird 
das Perkolat mit dem Gemisch von 7 Vol. Weingpist und 1 Vol. Wasser soweit verdiinnt, daB in 
100 ccm des Extrakts 0,75 g Alkaloide enthalten sind. 

Extractum Belladonnae cum Dextrino exsiccatum. - Hung.: 50 T. Extr. Belladonnae 
werden in 100 T. verdiinntem Weingeist gelost. Daun setzt man Dextrin bis zur Sirup. 
konsistenz zu und zuletzt noch so viel, daB das schlieBlich eingetrocknete und gepulverte Extrakt 
1% Alkaloide enthalt. 

Oleum Belladonnae infusum. Tollkirschenol Huile de belladone - Portug.: 
100 T. grob gepulverter Tollkirschenblatter werden 24 Stunden mit 50 T. Weingeist (90%) 
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maceriert, dann mit 1000 T. Olivenol auf dem Wasserbad bis zum vollkommenen Verschwin· 
den des Weingeistes erhitzt, abgepreBt, absetzen gelassen und filtriert. - Gall.: Folior. Bellad. 
recent. 100,0, Olei Olivarum 200,0. Man erhitzt, bis alle Feuchtigkeit verdampft ist, preBt und 
filtriert. - Nach DIETERICH: 100 T. gepulverte Belladonnabliitter mischt man mit 75 T. Wein' 
geist und 2 T. Ammoniak (0,960), liiBt 24 Stunden bedeckt stehen, erwarmt die Mischung mit 
600 T. OlivenOl (Sesam. oder Arachisol) 12 Stunden auf 60-70°, preBt ab, erwarmt den Riick· 
stand nochmals mit 400 T. 01, preBt ab, laBt gut absetzen und filtriert. 

Powdered Extract of Belladonna Leaves. -Amer.: 1000 g gepulverte(Nr. 40)Belladonna. 
blatter werden mit Weingeist (92,3 Gew .. o/o) durchfeuchtet, in einen Perkolator gepackt, mit 
Weingeist bedeckt und nach dem VerschlieBen der Abtropfoffnung und gutem Zudecken der oberen 
Offnung 48 Stunden stehen gelassen. Die ersten langsam abperkolierten 1000 ccm werden zuriick· 
gestellt und das zweite Perkolat von etwa 1000 ccm durch langsames Abdestillieren des Alkohols 
auf etwa 100 ccm eingeengt. Nun wird das zuriickgestelJte erste Perkolat dazugegeben und bei 
moglichst tiefer Temperatur bis zur Sirupdicke eingeengt. In einer Abdampfschale wird nun die 
sirupartige Fliissigkeit bei nicht iiber 70 ° zur Pillenkonsistenz eingedickt. Durch fortgesetztes 
Erwarmen und Mischen mit 50 g bei 100° getrockneter Starke wird die Masse bis fast zur Trockne 
gebracht. Nach sorgfiiltigem Vermischen mit 20 g ge brannter Magnesia wird die Mischung in 
einem warmen Luftstrom vollig getrocknet und dann gepulvert. Nach der vorgeschriebenen 
Gehaltsbestimmung wird das Pulver mit getrockneter Starke auf einen Gehalt von 1,25°/0 (1,18 
bis 1,32 °/0) Belladonnaalkaloide eingestellt. 

Tinctura Belladonnae. Tollkirschentinktur. Tincture of Bella
donna Leaves. Teinture de belladone. Wird wie daB Extrakt fast all. 
gemein aus getrockneten Belladonnablattern hergestellt. 

Ergiinzb.: Aus 1 T. grob gepulverten Tollkirschenbliittern und 10 T. verd. Weingeist durch 
Maceration. - Amer.: Aus 100 g gepulverten (Nr. 60) Belladonnablattern (mit einem Mindest· 
alkaloidgehalt von 0,30°/0) wird durchPerkolation (s. u. TincturaeBd. II) mit verdiinntem Wein· 
geist (41,5 Gew .. o/o) so viel Tinktur hergestellt, daB 100 ccm 0,03 g (0,027-0,033 g) Belladonna· 
alkaloide enthalten. - AU8tr.: 10 T. grob gepulverte Belladonnablatter werden mit 5 T. verd. 
Weingeist (60 Gew .• o/o) durchfeuchtet und nach 3 Stunden mit der notigen Menge verd. Weingeist 
in den Perkolator gegeben. Nach 48 Stunden perkoliert man mit verd. Weingeist 100 T. ab, die 
auf einen Alkaloidgehalt von 0,03°/0 eingesteJlt werden. Spez. Gewicht 0,901. - Belg.: 100 T. 
Belladonnablatter liefern mit Weingeist von 70 Vol .. o/o 1000 T. Perkolat. - Brit. laBt 100 g 
Belladonnablatterpulver (Nr.20) mit soviel verd. Weingeist (62,5 Gew .• o/o) perkolieren, daB It 
Perkolat erhalten wird Diese Fliissigkeit wird mit dem verd. Weingeist so eingestellt, daB 100 ccm 
0,035 g Alkaloide enthalten. Fehlergrenze 0,002 g. - Oroat.: 2 g Belladonnaextrakt, oder eine 
entsprechende Menge (siehe unter Extractum Belladonnae) werden in 100 g verdiinntem Wein· 
geist (62,3 Gew .. %) gelost. Spez. Gewicht 0,895-0,897. Alkaloidgehalt 0,025%. - Gall.: 
Aus 100 T. mittelfein gepulverten Blattem mit 700/ oigem Weingeist durch Perkolation 1000 T. 
- H elvet.: A us Belladonnakraut (V) 10 T. und verdiinntem Weingeist q. s. werden durch Ver· 
drangung 100 T. Tinktur hergestellt. Klar.braunlich·griin, mit 5 T. Wasser opalisierend. Alka· 
loidgehalt mindestens 0,035°/0' Alkoholgehalt 56-59 Gew .. % ' - Hisp.: Aus gepulverten 
Blattern 1: 10 mit 700/oigem Weingeist durch Perkolation. - Hung.: 1: 10 mit verdiinntem 
Weingeist durch Perkolation. Spez. Gewicht 0,900-0,904. Trockenriickstand 2,5%. - Ital.: 
Aus gepulverten Blattern 1: 10 mit verdiinntem Weingeist (70 Vol.· 0/0 durch Perkolation. -
Portug.: Aus trockenen Blattern 1 : 5 mit verdiinntem Weingeist. - Ross.: Wie Tinctura Strychni 
mit 700/oigem Weingeist. 

Erkennung: Nederl.: Wenn man den Abdampfungsriickstand von 5 ccm Tinktur mit je 
2 ccm Wasser und verd. Salzsaure (spez. Gewicht 1,067) aufnimmt, die erhaltene Losung filtriert 
und verdampft und den verbliebenen Riickstand mit 3 Tropfen rauchender Salpetersaure 
auf dem Wasserbad abdampft, so gibt der Riickstand auf Zusatz von 2 Tropfen weingeistiger 
Kalilauge (10% KOH) eine violette Farbung. - AU8tr.: Wenn man 10 g Tinktur auf die Hiilfte 
verdampft, hierauf mit der doppelten Menge Wasser verdiinnt, filtriert und das Filtrat mit Chloro· 
form ausschiittelt, so soil nach dem Verdunsten der Chloroformlosung ein Riickstand hinter· 
bleiben, der, in 10 ccm heiBem Wasser gelost, ein Filtrat liefert, das auf Zusatz eines Tropfens 
Ammoniakfliissigkeit eine lebhaft blaugriine Fluorescenz zeigt. 

Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Tinctura Belladonnae ex herba recente. Tollkirschentinktur aua 
fr ischer Pfl an ze. Ergiinzb.: Aus 5 T. frischen zerquetschten Tollkirschenblattern und 6 T. 
Weingeist. GroBte Einzelgabe 1,0, Tagesgabe 3,0. - Portug.: Durch lOtagige Maceration gleicher 
Teile frischer Blatter und 900/oigem Weingeist. 

Tinctura Belladonnae aetherea. Ethereal Tincture of Belladonna (Nat. Form.): 
Aus 100 T. Belladonnablattern werden mit einer Mischung aus je 1 Vol. Ather und 2 Vol. Wein· 
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geist (92,3 Gew.-o/o) 1000 T. Perkolat bereitet. - Hi8p.: 10 T. gepnlverte Bliitter werden durch 
Perkolation mit Ather ausgezogen. Das Perkolat ist bis auf 50 T. abzudestillieren. - Gall. 1884: 
1:5 mit Ather (0,758) durch Perkolatio.n. 

Unguentum Belladonnae. Tollkirschensalbe. Belladonna Ointment. 
Pommade belladonee. - Erganzb.: 1 T. Belladonnaextrakt, 6 T. wasserfreies Woll
fett und 3 T. Paraffinsalhe. 1m Bedarfsfalle frisch zu bereiten. - Americ.: 10 g Extrakt, 5 ccm 
verd. Weingeist (41,5 Gew.- 0/0)' 30,0 g wasserhaltiges Wollfett und 55,0 g Benzoefett. - Belg.: 
10 T. Extrakt, 5 T. Wasser und 85 T. Ungt. simplex (Belg.). - Brit.: Fliissiges Belladonnextrakt 
80 ccm werden auf 20 g eingedampft und niit Benzoefett 20 g und W ollfett 20 g gemischt. - Gall.: 
Belladonnaextrakt 3 T., Glycerin 2 T., Benzoefett 25 T. - Helvet.: Belladonna-Fluidextrakt 2 T., 
Benzoiniertes Schweinefett 8 T. - HiBp.: 15 T. Extrakt, in 5 T. Wasser gelost, und 80 '1'. Schweine
fett. - ltal.: 10 T. Belladonnaextrakt, 5 T. Glycerin und 85 T. Benzoeschmalz oder Lanolin oder 
gelbes oder weiBes Vaselin. - Purtug.: 10 T. wiisseriges Extrakt und 90 T. Fett. 

Unguentum Belladonnae forte. - Purtug.: 10 T. weingeistiges Belladonnaextrakt und 
90 T. Fett. 

Acetum Belladonnae. 
Foliorum Belladonnae conc. 
Spiritus (90 0/ 0 ) aa 10,0 
Aceti (6 0/ 0 ) 90,0. 

GIyceratum Belladonnae (Portug.). 
Extracti Belladonnae spirit. 10,0 
Glycerati Amyli 90.0. 

Glycerltum Belladonnae. 
Glyctlrtl d'extralt de belladone 

(Gall. 1884). 
Extracti Belladonnae 
Glycerini 
U nguenti Glycerinl 

2,0 
gtt.X. 

18,0. 

Guttae Belladonnae (F. M. Germ.). 
Extr. Belladonn. 0,25 
Aq. AmygdaJ. amar. 15,0. 

M. D. S. Viermal taglich 10 Tropfen zu nehmen. 

Infusum Belladonnae (F. M. Germ.). 
Infus. Fo!. Belladonn. 0,5-1,0:130,0 

Phenyldimethylpyrazolon 1,0 
8irup. 8enegae ad 150,0. 

Sirupu8 Belladonnae. 
Sirop de beUadone (Gall.). 

Tlncturae Belladonnae 100,0 
Sirupi simplicis 1000,0. 

Zu mischen, auf dem Wasserbad auf 1000 T., 
einzudampfen. 

Belg. u. Portug. 
Tincturae Belladonnae 50,0 
Sirupi simp!. 950,0. 

NB. Portug. schrelbt Tinct. Bellad. recen tis vorl 

Hisp. 
Extracti Beliadonnae aquos. 1,0 
Sirupl simplicia 500,0. 

Species narcotlcae (Hamb. Vorschr.) 
Foliorum Belladonnae 
Herbae Hyoacyami 
Her bae Conii 
Florum ChamomiIlae aa part. aequo 

Werden als grobe Pulver gemischt. 

Tlnctura Belladonnae aclda. 
Foliorum Belladonnae 100,0 
Spiritus diluti (68"/0) 1000,0 
ACidi sulfurici concentrati 5,0. 

Supposltoria haemorrholdalla (Berlin. Ap.-V.), 
Himorrhoidalzipfchen, Ersatz fiir Anu-

solzipfchen. 
Extr. Belladonnae 
Morphin. hydrochlor. 

0,3 

Cocain. hydrochlor. aa 0,1 
Bismut. subgall. 2,0 
01. Cacao 28,0. 

M. f. suppoS. Nr. X. 

Supposltorla Belladonnae. 
Belladonna Suppositories (Brit.) 

Extracti Belladonnae liqu. (Brit.) 1,7 ccm 
OIel Cacao ad 12,0 g. 

M. f. suppos. Nr. XII. 

Unguentum Belladonnae mercurlale 
(F. M. Germ.). 

Extr. Belladonn. 1,0 
Ungt. Hydrarg. ciner.; 10,0. 

Radix Belladonnae. Belladonnawurzel. Tollkirschenwurzel. Belladonna 
Root. Racine de bella done. Tollwurz. 

Die rasch getrockneten Wurzeln und Wurzeliiste bliihender und fruchttragender wild
wachsender, 3-4jahriger Pflanzen. Um eine moglichst stiirkereiche Wurzel zu bekommen, sam
melt man am besten friihestens vor dem Abbliihen (Juli-August). 8 T. frische Wurzeln geben 
3 T. der Droge. 

Die Wurzel kommt in den Handel in zylindrischen, oft der Liinge naeh gespalteten. bis 
10 cm und damber langen, bis 2 em dicken, auBen hellgraubraunen, langsrunzeligen oder fast 
glatten. im Innern weiBen oder grauweiBliehen, mehligen, am fast ebenen Bruch stiiubenden Stiicken. 
Ohne Geruch, der Geschmack ist anfangs siiBlich, schleimig, dann bitter und zuletzt scharf und 
wiirgend. (Vorsicht!) Altere, holzige, ziihe, am Bruche faserige Wurzeln mit am Querschnitt 
citronengelbem strahlig gestreiftem Holzkorper, ferner im Friihling gE'sammelte, auBen grob 
runzelige braunliche, im Bruch fast hornartige, beinahe ganz stiirkemehlfreie, ebenso zu junge 
Wurzeln sind unzuliissig. 

Lu pe. Die Rinde1/s des Durchmessers, durch eine dunkleCambiumlinie von dem fleischigen, 
starken Holzkorper getrennt. Weder Rinde nooh Holzkorper deutlich strahlig. Letzterer zeigt 
spii.rliche citronengelbe GefiiBgruppen. dem Cambium zu sind diese in einem Kreise gedrangt und 
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durch schmale Markstrahlen getrennt, in der mittleren Region weniger und sehr zerstreut, im Zen. 
trum zu einem zentralen Biindel vereinigt. Zu junge Wurzeln sind an den groBeren Zwischen. 
raumen zwischen den GefaBgruppen und an der Dicke der Zellwande zu erkennen. 

Mikroskopisches BiId. Die sekundare Rinde in den Mark· und Rindenstrahlen 
hauptsii.chlich aus starkehaltigem diinnwandigem Parenchym, zwischen diesem zahlreiche Kalk. 
oxalatsandzellen, besonders reichlich in der Region der Siebteile. Keine Sklerenchymfasem. 1m 
Zentrum der Wurzel und in der auBeren Lage des Holzkorpers Gruppen groBer TreppengefaBe, 
von engeren Holzparenchymzellen begleitet. Die Markstrahlen ziemlich breit. 1m Holzteil ver. 
einzelt Siebrohrengruppen. 

Fiir das Pulver kennzeichnend sind die bis 30 f'- groBen, meist rundlichen oder ein· 
seitig abgeplatteten, einfachen oder zu 2-3 zusammengesetzten Starkekomer, die Zellen mit 
Oxalatsand, die GefaBbruchstiicke, Korkfragmente, sowie die Abwesenheit von Sklerenchym. 
fasem und Steinzellen. 

Venvechslungen. Hauptsii.chlich die Wurzeln von Inula, Lappa, Althaea, Malva; 
diese sind samtlich ohne Oxalatsandzellen. 

Bestandteile. Die Wurzel enthilt die gleichen Alkaloide wie die Blatter, also haupt. 
sachlich Hyoscyamin neben wenig Atropin, zusammen 0,3-0,7%, 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Alkaloidgehaltes wird in gleicher Weise 
ausgefuhrt wie bei Tollkirschenblattem (s. S.637). Ergiinzb. fordert mindestens 0,3% Alkaloid, 
berechnet als Hyoscyamin. Helv. mindestens 0,4%' Amer. mindestens 0,45%, 

Aufbewahrung. Vorsichtig, nicht iiber ein Jahr (Ergiinzb., Helv.). 
Anwendung. Wie Tollkirschen blatter. GroBte Einzelgabe 0,1 g, Tagesga be 0,4 g (Ergiinzb.), 

0,3 g (Helv.). 

Semen Belladonnae. Tollkirschensamen. Die Samen sind nierenformig, von der Seite zn· 
sammengedriiokt, 1-2 mm lang, grubig punktiert, graubraun. Der im reichlichen Nahrgewebe 
liegende Embryo ist stielrund, gebogen. Die Zellen der Epidermis der Samenschale sind an der 
Innenwand und den Seitenwanden stark verdickt, eine Form, die sinh auoh sonst bei den 
Solanaceen findet. Immerhin ist, wenn es siGh um den botanischen Nachweis einer Vergiftung 
mit Belladonnafriichten handelt, auf diese Zellen zu achten. 

Fluidextractum Belladonnae radicis. Fluidextract of Belladonna Root. - Amer.: 
Aus lOOO g gepulverter (Nr. 40) Belladonnawurzel wird es nach Verfahren A (s. u. Extractafluida) 
unter Verwendung einer Mischung von 5 Volum WeingeiBt (92,3 Gew .. % ) und einem Volum 
Wasser als Menstruum und unter Zuriickstellung der ersten 800 ccm Perkolat so hergestellt, 
daB je 100 ccm 0,45 g (0,40~,495 g) Alkaloide enthalten. 

Llnlmentum Belladonnae. 
Liniment of Belladonna (Brit.). 

Camphorae 25,0 
Spiritus (90·/.) 150 ccm 
Extract! Belladonnae fluidi 250 " 
Aquae destiIlatae 50 " 
Spiritus (90·/.) q. s. ad 500 .. 

Americ. 
Camphorae 50,0 
Extracti Bellad. rad. fluidi q. s. ad lOOO ccm. 

Pulvis antastbmatlcus fumalls CREVOISIER. 
Foliorum Belladonnae 
Foliorum Digitalis 
Foliorum Stramonii 
Foliorum Salviae 
Kalii nitrici aa part. aequo 

Die grob gepulverten Krauter werden mit dem 
etwasangefeuchteten Salpeter gemischt. y'Tee· 
loffel voll wird angeziindet mit einem oben 
offenen Paplerkegel bedeckt und der Damp! 
bel Atemnot eingeatmet. 

Pulvls antastbmatlcus fumalls CLlIRY. 
1. Opii pulverati 3,0 
2. Follorum Belladonnae 
3. Foliorum Stramonli aa 45,0 
4. Kalii nitrici 7,0 
5. Aquae destiIlatae 20,0. 

Die Mischung von 1-3 wird mit der Liisung von 
4 in 5 befeuchtet, getrocknet und gemischt. 
Man streut das Pulver auf eine heiCe Platte 
und atmet die Dimpfe ein. 

Asthmazigaretten von GRIMA.ULT U. CO. bestehen im wesentlichen aus Belladonnablattem. 
AntigrippepiUen oder gelbe Pillen von STEARN in Detroit sind iiberzuckerte und gelb 

gefiirbte Pillen aus Chinin. salicylic. 0,06 g, Acid. arsenicos. 0,0075 g und Extr. Belladonnae 0,08 g. 

Belladonna-Alkaloide und verwandte Basen. 
Atropinum. Atropin. Atropine. (engl. u. franz.). Atropina. C17H 23N03• 

Mol.·Gew. 289. 
Das Atropin ist d +l.Hyoscyamin; es ist die optisch inaktive Form des 

Hyoscyamins, dessen linksdrehende Form in verschiedenen Solanaceen: Atropa 
Belladonna L., Datura Stramonium L., Hyoscyamus niger L., Scopolia 
japonica, Duboisia myoporoides RBR. und anderen, vorkommt. Das Atropin 
wurde zuerst aus der Atropa Belladonna L. gewonnen und hat daher den Namen. 
Es ist aber in der Pflanze nicht fertig gebildet enthalten, sondern entsteht erst wah. 

41* 
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rend der Gewinnung aus dem I-Hyoscyamin_ Die Umwandlung des I-Hyoscyamins 
in das inaktive Atropin erfolgt leicht durch Einwirkung von Alkalien. Das Atropin 
wird meist aus der Belladonnawurzel oder aus Stechapfelsamen gewonnen. 

Gewinnung. 1000 T. gepulverte Tollkirschenwurzel werden mit Weingeist dUl'ch 
Perkolieren ausgezogen, bis die Menge des Auszuges 6000 T. betragt. Del' Auszug wird mit 50 T. 
Calci umhydroxyd versetzt und nach24 Stundenfiltriert. Das Filtratwird mit verd. Schwefel
saure schwach angesauert, wieder filtriert, auf 150 T. eingedampft und nach dem Verdiinnen 
mit 200 T. Wasser filtriert und zur volligen Beseitigung von Fett, Harz, Farbstoff u. a. wiederholt 
mit A ther odeI' Petrolather ausgeschiittelt. Die so gereinigte Alkaloidsalzlosung wird dann 
mit wenig Kaliumcarbonatlosung versetzt, bis zur schwach alkalischen Reaktion, wodurch 
noch harzige Verunreinigungen, abel' noch kein Alkaloid abgeschieden wird. Die wieder filtrierte 
Fliissigkeit wird dann mit Kaliumcarbonatlosung im tTberschu.B versetzt, und nach 24 Stunden 
das ausgeschiedent'Atropin abfiltriert. Das in del' wii.sserigenFliissigkeit gelost bleibendeAtropin 
wird durch Ausschiitteln mit Chloroform gewonnen. Das Rohatropin wird in Weingeist 
gelost, die Losung mit Wasser bis zur eben beginnenien Triibung und dann wieder mit einer 
kleinen Menge Weingeist versetzt und stehen gelassen. Das Atropin scheidet siGh dann kristal
linisch aus, wahrend kleine Mengen von unverii.ndertem Hyoscyamin und von andel'en Basen 
in del' Mutterlauge gelost bleiben. Durch Umkristallisieren in gleicher Weist. kann es gereinigt 
werden. Die Ailsbeute betragt etwa 0,3 bis 0,4% , Aus dem Stechapfelsamen kann das Atropin 
zu etwa 0,25% in gleicher Weise gewonnen werden. Die Umwandlung von Hyoscyamin 
in Atropin la.Bt sich auf folgende Weise ausfiihren: Eine Losung von Hyoscyamin in Weingeist 
wird mit einigen Tropfen Natronlauge versetzt und etwa 2 Stunden lang stehen gelassen, bis sie 
inaktiv geworden ist. Aus del' Losung kann das Atropin dann durch Zusatz von Wasser ab
geschieden werden. 

Eigenschajten. Farblose, glanzende Nadeln, Smp. 115,5°, geruchlos, Geschmack 
widerlich bitter, anhaltend scharf und kratzend (Vorsich tl). Es lost sich in etwa 
600 T. kaltem, leichter in heiBem Wasser; aus der heiBen Losung scheidet es sich beim 
Erkalten nicht wieder aus. Die wasserige Losung blaut Lackmm'lpapier und rotet 
Phenolphthalein. Sehr leicht lost es sich in Weingeist, Chloroform, Amylalkohol, 
weniger leicht (1: 50) in .Ather und in Benzol, fast gar nicht in Petrolather. Beim 
vorsichtigen Erhitzen sublimiert es, bei raschem Erhitzen iiber 1400 zersetzt es sich 
unter Aufb11i.hen und Entwicklung eigenartig riechender weiBer Dampfe. Beim 
Kochen der wasserigen Losung verfliichtigt es sich in geringer Menge mit dem Wasser
dampf. Es ist eine einsauerige Base. Die SaIze kristallisieren meist nur schwierig; 
sie sind in Wasser meist leicht loslich. 

Das Atropin (und ebenso das Hyoscyamin) ist der Tropasaureester des 

Tropins. Tropasaure ist a.Phenylhydracrylsaure, CaHs·CR<g~o~~ 

CH2-CH--CRg 

I f·CRs 6ROR 

CR2-<m--6R2 
Tropin. 

CR2-CR-CR2 

I *.CRa6RO.OC.CR.CH20R 
I I . 

CR2-eR-CR2 baRs 
Atropin. 

Durch Kochen mit Barytwasser oder mit Salzsaure wird das Atropin in Tr 0 pi n 
und Tropasaure zerlegt, und aus diesen beiden Verbindungen laBt es sich wieder 
aufbauen. 

ETkennung und Nachweis. Atropinsalzlosungen geben mit allgemeinen 
Alkaloidreagentien meist amorphe Niederschlage. Der Niederschlag mit Jodkalium
jodidlosung wird nach einiger Zeit kristallinisch. Pikrinsaurelosung gibt erst eine 
milchige Triibung, die nach einiger Zeit kristallinisch wird; unter dem Mikroskop 
erkennt man dann sehr diinne glanzende Blattchen. 

Die Losung von Atropinhydrochlorid gibt mit Goldchlorid einen anfangs 
oligen, spater kristallinischen, nicht glanzenden Niederschlag der Zusammensetzung 
C17R 23NOs·RAuC4, Smp. 135 bis 137°. 

Durch Alkalien und Alkalicarbonate wird Atropin aus den konz. Losungen 
seiner SaIze anfangs als milchige Triibung abgeschieden; beim Stehen wird es kristal-
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linisch. Aus der mit Ammoniakfliissigkeit versetzten konz. Losung scheidet es sich 
erst nach einiger Zeit kristallinisch aus, durch Ammoniumcarbonat und Alkali. 
bicarbonate wird es nicht gefallt. 

In konz. Schwefelsaure lOst es sich ohne Farbung, ebenso in konz. Salpetersaure. 
Beim Erhitzen mit konz. Schwefelsaure (0,01 g + 2 ccm) braunt sich die Saure, und 
es entwickelt sich ein starker Geruch, ahnlich dem der Schlehdornbliiten. Der Geruch 
tritt besonders deutlich hervor, wenn man die Saure nach dem Erhitzen und Ab· 
kiihlen mit 2 bis 3 ccm Wasser verdiinnt. Fiigt man nach dem Verdiinnen mit 
Wasser einen kleinen Kristall Kaliumpermanganat hinzu, so tritt der Benzaldehyd. 
geruch auf. 

Wird eine Spur Atropin auf einem Uhrglas mit einigen Tropfen rauehender 
Salpetersaure auf dem Wasserbad zur Trockne abgedampft, so hinterbleibt ein kaum 
gelblich gefiirbter Riickstand, der mit einigen Tropfen weingeistiger Kalilauge sich 
violett, nach kurzer Zeit rot farbt (VITALI). Die Reaktion ist sahr empfindlieh; zu 
bea,chten ist, daB Strychnin und Veratrin ahnliche Reaktionen geben; die Ab· 
wesenheit dieser beiden Alkaloide ist deshalb vorher festzustellen. 

Wird eine Spur Atropin mit einem Tropfen einer Losung von 1 g Dimethylamino. 
benzaldehyd in 5 Tr. Wasser und 3 g konz. Schwefelsaure ein wenig erwarmt, so 
farbt sich die Fliissigkeit rot bis rotviolett (WASICKY), Hyoscyamin und Sco· 
polamin geben die gleiche Reaktion. 

Die empfindlichste und sieherste Reaktion zum Nachweis von Atropin ist die 
Pupillenerweiterung am Katzenauge. Bringt man eine Spur Atropin oder eines 
Atropinsalzes in das eine Auge einer Katze, so kann man durch Vergleich beider 
Augen leicht die Pupillenerweiterung feststellen; Kaninehen eignen sich fiir diese 
Probe nicht. 

Prilfung. a) Schmelzpunkt 114,5 bis 115,50 • - b) 0,05 g Atropin miissen sich 
in 1 cern konz. Sehwefelsaure ohne Farbung losen, die Losung darf sieh auch nach 
Zusatz von 1 Tr. Salpetersaure nicht farben (fTemde Alkaloide). - c) Beim Ver· 
brennen darf es hochstens 0,10/0 Riickstand hinterlassen. 

Aujbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung und Wi'l'kung. Das freie Atropin wird selten medizinisch verwendet, 

meistens wird es als Sulfat angewandt (s. d.). GroJ3te Einzelgabe 0,0005 g, Tagesgabe 0,0015 g 
(EI·gamb.). 

Das Atropin wirkt auf das zentrale Nervensystem zunachst elTegend, dann lahmend. Es 
wiJ'kt mydriatisch, d. h. es erweitert die Pupille durch Lahmung des Nervus oculomotorius, 
wodurch die Akkommodation desAuges aufgehoben wird. Die Wirkung tritt ein, wenn eine Atropin· 
losung in dasAuge gebracht wird, aber auch, wennAtropin innerlich gegeben wird. Innerlich wirkt 
es auJ3erdem stark lahmend. Gefahrlich und tOdlich wirken Gaben von 0,05 bis 0,2 g. 
Die nach 5-10 Minuten auftretenden Vergiftungserscheinungen sind: fieberhafte Aufrt'gung, 
Trockenheit im Halse, Rote des Gesichts, funkelnde Augen mit herabhangenden Lidern oder vor· 
stehenden glotzenden Augapfeln, stets starke Erweiterung der Pupille, Erbrechen, freiwilliger 
Stuhlgang, Stimmlosigkeit, Aufhoren des Hor· und Tastvermogens, Sopor. In 6-24 Stunden 
erfolgt der Tod. In Wunden eingetragen oder subcutan injiziert, wirkt es ahnlich, niemals fehlt 
aber die Erweiterung der Pupille. Das Atropin wird hauptsachlich durch den Harn unverandert 
ausgeschieden. Von Haustieren sind Kaninchen gegen Atropin ziemlich unempfindlich. 

Als Gegengift dienen kurz nach der Aufnahme Tannin, Jod und gepulverte Kohle, sowie 
Auspumpen des Magens. Gegen die Wirkungen des Atropins werden Morphin und Physostigmin 
angewandt. 

Toxikologischer Nachweis. Das Atropin (ebenso Hyoscyamin) ist bei einer Vergif. 
tung besonders im Magen, Darm, Blut und Harn aufzusuchen. Bei der Isolierung nach STAS· OTTO 
geht es nur in Spuren aus saurer Losung in Ather iiber, vollstandig aUB alkalischer Losung. Zum 
Nachweis dient besonders die ReaktionmitSalpetersaure und weingeistiger Kalilauge nach VITALI 
und die Pupillenerweiterung am Katzenauge. 

Atropinum sulfuricum. Atropinsulfat. Schwefelsaures Atropin. 
Atropine Sulphate. Sulfate d'a tropine. Atropinae Sulphas. Sulfas 
Atropini. Sulfas atropicus. (C17H2SNOs)2·H2S04+ H 2 0. Mol.-Gew. 694,5. 
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Da'l'steUung. Eine unter guter Abkiihlung hergestellte Mischung von 1 T. konz. Schwe
felsaure und 10 T.absolutem Alkohol wird mit fein zerriebenem Atropin (etwa 6 T.) versetzt, 
bis die Fliissigkeit angefeuchtetes Lackmuspapier nicht mehr verandert. Die weingeistige Lo
sung von Atropinsuifat wird dann in einer Flasche mit der vierfachen Raummenge wasserfreiem 
Ather iiberschichtet und an einem kiihlen Ort (unter 120) stehen gelassen. Da das Atropinsuifat 
in Ather fast unloslich ist, wird es allmahlich durch die durch Diffusion erfolgende Vermischung 
des Athers mit dem Weingeist kristaIIinisch abgeschieden. Der Kristallbrei wird abgesogen, mit 
wasserfreiem Ather gewaschen und bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigenschaften. WeiLles, kristallinisches, aus feinen Nadelchen bestehendes 
Pulver, loslich in 1 T. Wasser, in 3 T. Weingeist, fast unloslich in Ather und in Chloro
form. Die Losungen verandern Lackmuspapier nicht. Sie schmecken bitter und 
anhaltend kratzend (Vorsicht I). An trockener Luft verliert es allmahlich einen Teil 
des Kristallwassers, bei 1000 wird es wasserfrei. Bei starkerem Erhitzen schmilzt es 
unter Zersetzung bei etwa 1830 unter Auftreten von weiLlen Dampfen und Verkoh
lung. 

VAN DER lIAAB. fand den Schmelzpunkt hoher: Atropinsulfat von MERCK und BOHRINGER 
schmolz bei 1910, von ROQUES bei 195. Amer. fordert etwa 188-1910, Suec. 180-1830. 

Das krist. Atropinsulfat, (C17H23N03)2' H 2S04 + H 20, enthalt 83,4% Atropin, 
14,1% Schwefelsaure (H2S04 ) und 2,5% Wasser. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung (0,05 g+5 ccm) gibt mit Bariumnitratlosung 
einen weiLlen Niederschlag von Bariumsulfat, unloslich in verd. Salzsaure. - Die 
wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) wird durch Natronlauge milchig getriibt, beim 
Stehen scheidet sich das Atropin kristallinisch abo - Wird etwa 0,01 g Atropinsulfat 
im Probierrohr vorsichtig bis zum Auftreten weiLler Dampfe erhitzt, mit etwa 1,5 crm 
konz. Schwefelsaure versetzt und bis zur beginnenden Braunung erhitzt, so zeigt 
die Fliissigkeit nach dem Verdiinnen mit 2 ccm Wasser den Schlehdornbliitengeruch 
und nach Zusatz von einem kleinen Kristall von Kaliumpermanganat den Geruch des 
Benzaldehyds. - Wird 0,01 g Atropinsulfat in einem Porzellanschalchen mit 5 Tr. 
rauchender Salpetersaure auf dem Wasserbad bis zur Trocklle erhitzt, so hinter
bleibt ein kaum gelblich gefarbter Riickstand, der nach dem Erkalten mit 1 bis 2 Tr. 
weingeistiger Kalilauge befeuchtet sich violett farbt. 

ZELLWEGER empfiehlt folgende Probe an Stelle der Probe mit konz. Schwefelsaure: Man 
erhitzt 0,01-0,02 g Atropinsuifat mit hochstens 0,02 g Chromsaure im Probierrohr iiber einer 
kleinen Stichflamme, bis weiBe Dampfe auftreten. Dann kehrt man das Probierrohr um, bis die 
Dampfe an der Miindung austreten; der Geruch nach Schlehen- und Orangenbliiten ist dann 
deutlich erkennbar. 

Prilfung. a) Die Losung von 0,1 g Atropinsulfat in 6 ccm Wasser dad durch 
2 cem Ammoniakfliissigkeit nicht sofort verandert (getriibt) werden (Apoatropin und 
andere Alkaloide). - b) 0,05 g Atropinsulfat miissen sich in 1 ccm Schwefelsaure ohne 
Farbung losen, die Losung darf aueh durch Zusatz von 1 Tr. Salpetersaure sich 
nicht farben (fremde Alkaloide und organische Verunreinigungen). - c) Wird 0,1 g 
Atropinsulfat mit einigen Tropfen Natronlauge erwarmt, so darf der Dampf Lackmus
papier nicht blauen (Ammoniumsulfat). - d) Beim Trocknen bei 100 0 darf es 
hOchstens 5% an Gewicht verlieren. - e) Beim Verbrennen darf es hochstens 
0,1% Riickstand hinterlassen (anorganische Salze). - f) Das aus dem Salz durch 
Ammoniak abgeschiedene Atropin muLl bei 115,50 schmelzen. (Man lost 0,1 g Atropin
sulfat in 2 ccm Wasser, fiigt 3-4 Tr. Ammoniakfliissigkeit hinzu, sammelt das nach 
kurzer Zeit abgeschiedene Atropin auf einem kleinen Filter, wascht es mit sehr wenig 
Wasser und trocknet es, erst an der Luft, dann iiber Schwefelsaure.) 

Anmerkung zu a) Beim Zusatz der ersten Tropfen Ammoniakfliissigkeit tritt 
auch bei reinem Atropinsulfat eine schwache, rasch wieder verschwindende Triibung auf. 

Aufbewah'I'Ung. Sehr vorsichtig, in gut schlieBenden Glasern. 
Anwendtcng.' AuBerlich in Augentropfen in wii.sseriger Losung 0,1 g: 10,0 bis 20,0 g 

subcutan zu 0,0003 g bis 0,001 g bei Neuralgie, Krampfen und Vergiftungen durch Morphin und 
andere Narkotika, Innerlich zu 0,0005 g bis 0,001 g zwei· bis dreimal taglich gegen den 
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NachtschweiB der Phthisiker und bei bestimmten Magenerkrankungen. Inhaliert, in wiisseriger 
Losung gegen Asthma. GroBte Einzelgabe 0,001 g, Tagesgabe 0,003 g. 

Atropinum valerianicum. Atropinvalerianat. Baldriansaures Atro
pin. Atropine Valerianate. Valerianate d'atropine. 
C17H 2aNOa · C4H9COOH + 1/2H20. Mol.- Gew. 400. 

DaTstellung. In einer Losung von 10 T. wasserfreier Baldriansaure in 20T. absolutem 
Alkohol werden 28 T. zerriebenes A tropin gelost. Die Losung wird in 150 T. wasserfreiem Ather, 
der sich in einem Becherglas befindet, unter Umriihren eingegossen und die Mischung erst einen 
Tag bei gewohnlicher Temperatur, dann bei - 5 bis + 50 stehen gelassen. Die Kristalle werden 
abgesogen, mit wasserfreiem Ather gewaschen und bei niedriger Temperatur an einem trockenen 
Ort getrocknet. Wenn die angewandte Baldriansaure und die Losungsmittel nicht wasserfrei 
sind, erhalt man keine Kristalle, sondern eine sirupartige Ausseheidung. 

Eigenschajten. Farblose, durchscheinende oder weiEe Kristalle oder Kristall
krusten, Geruch schwach nach Baldriansiiure. Beim Erwiirmen erweieht es bei 
200, schmilzt bei 420 llnd gibt bei starkerem Erwarmen (im Wasserbad) Baldriansaure 
abo In Wasser und Weingeist ist es sehr leieht liislieh, die Liisungen sind neutral 
oder sehr sehwaeh alkalisch; in Ather ist es nur wenig liislieh. Es enthalt rund 700/0 
Atropin. 

ETkennung. Wiro. 0,1 g Atropinvalerianat mit 1 bis 2 cem verd. Sehwefel. 
saure erwarmt, so tritt der Geruch der Baldriansaure auf. Es gibt die VITALISehe 
Reaktion wie Atropinsulfat. 

Priifung. a) Die Ujsung von 0,1 g Atropinvaleria,nat in 6 cem Wasser dad 
dureh 2 eem Ammoniakfliissigkeit nicht sofort verandert (getriibt) werden (Apoatro
pin und andere Alkaloide). - b) 0,05 g Atropinvalerianat miissen sieh in 1 eem 
konz. Sehwefelsaure ohne Farbung losen; die Losung dad auch naeh Zusatz von 
1 Tr. Salpetersaure nicht gefarbt werden (fremde Alkaloide und organische Ver
unreinigungen). - c) Wird 0,1 ~ Atropinvalerianat mit ]0 Tr. Natronlauge erwiirmt, 
so darf der Dampf Laekmuspapier nicht bliiuen (Ammoniumsalze). - d) Beim Ver
brennen dad es hoehstens 0,1 010 Riickstand hinterlassen. - e) Das aus der wasserigen 
Liisung (0,1 g + 2 ccm) mit Ammoniakfliissigkeit abgesehiedene Atropin muE bei 
115,50 schmelzen (vgl. Atropinum sulfurieum). 

AufbewahTUng. Sehr vorsiehtig, in dieht schlieBenden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. Wie Atropinsulfat, besonders innerlieh als Antineuralgikum, Antispas

modikum und Antiepileptikum. GroBte Einzelgabe 0,0015 g, Tagesgabe 0,004 g (Ergiinzb.). 

Atropinum boricum, Atropinborat, ist keine einheitliche Verbindung, sondern im wesent
lichen ein Gemisch von Atropin und Borsaure. 

1 T. A tropin wird in Alkohol gelost und mit einer LOHung von 2 T. Borsaure in Alkohol 
vermischt, dann zur Trockne verdampft. Der Riickstand ist zu pulvern und gu t zu m ischen. 
WeiBes Pulver, in Wasser loslich. Es enthalt 33,30/0 Atropin. 

AufbewahTUng. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Zu Augentropfen. 

Atropinum salicylicum. Atropinsalicylat. Salicylsaures Atropin. C17H23NOa 

·C6 H4(OH)COOH. Mol.-Gew.427. 
DaTstellung. Durch Auflosen von 2,89 T. A tropin in einer Losung von 1,38 T. Salic yl-

saure in 10 T. Weingeist und Eindunsten zur Trockne. 
Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver, ziemlieh schwer lOslich in Wasser. 
AufbewahTUng. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Atropinsulfat. 
G('latinae Atropini. Lamellae (Disci) A tr opini. - Italic.: 10 g Hausenblase werden 

in 100 g Wasser gelost, dazu eine Losung von 0,75 g Atropinsulfat und 0,01 g Fuchsinrot in 
90 g Wasser. Die kolierte, klare Losung wird in eine horizontal gestel1te Glas- oder Porzellanform 
(30 X 40 cm groB) gleiehmaBig ausgegossen und bei 40-50 0 getrocknet. Aus der getrockneten 
Masse werden Scheiben von 4,5 mm Durchmesser mit je 0,0001 g Atropinsulfat gestanzt. - Suec.: 
Gelatinae albae 3,0, GlyceriniO,3. Aquae destillatae 80,0. Atropini sulfurici 1,0, f.1. a.lOOO Lamellae 
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(8 mm Sei.tenlange). Jede Lamelle enthii.lt 1 mg AtropinsuHat. - Diese Lamellen werden mit 
einem feuchten Pinselchen aufgenommen und ins Auge gebracht. 

Granula Atropini sulfurici. Granules de sulfate d'atropine. - Gall. und Italic.: 
Atropini sulfurici 0,1, Sa.cchari Lactis 4,0, Gummi arabici 1,0, Mellis q. s. ad granuIa 100. Jedes 
Komchen enthii.lt 1 mg AtropinsuHat. 

Oleatum Atropinae. Olea.te of A tropine. - Amenc. VIII: Atropini 2 g, Alkohol2 ccm 
Acid. oleinic. 50 g, 01. Olivar. q. s. ad 100 g. Das Atropin wird mit dem Alkohol und etwa. gleich
viel Olsii.ure verrieben und gelinde erwii.rmt, bis der Alkohol verdampft ist. Dann fiigt man den 
Rest der Olsii.ure zu, riihrt bis das Atropin gelost ist und erganzt schlieBlich mit Oliveno!. 

Collyre a I 'atropine (Gall.). 
Atropini sulfurici 0,1 
Aquae destillatae 20,0. 

Glycerolatum Atropini sulfuric" 
Unguentum Atropini sulfurici cum 

Giycerino. 
Atropinl sulfurici 0,04 
Unguent! Glycerini 5,0. 

D. S. Zwelmal tiglich wie elnen Steclmadelkopf 
groB auf die Innenfliche des unteren Augen
lides zu bringen. 

Glycerlnum cum Suifato atroplnlco (Portug.). 
Atropini sulfurici 0,2 
Glycerinl . 100,0. 

Liquor Atropinae Sulfatis (Brit.). 
Solution of Atropine Sulphate. 

Atroplnl sulfurici 1,0 
Aquae destillatae ad 100,0 ccm. 

Das Wasser wird abgekocht und nach dem Er
kalten das Atropinsulfat darin gelOst. Die 
Lilsung soil jedesmal frisch bereitet werden. 

Pllulae antlhydrotlcae (F. M. Germ.). 
Plluiae Atropini. 

Atropin. sulfur. 0,01 
Pulv. Rad. Llqnlr. 
Extr. Gentianae q. s. ad pilul. 20. 

Sirupus Atroplnl BOUCHARDAT. 
Atropini 0,1 
Sirupl simplicis 1000,0 
Acidl hydrochlorlci gtts. V. 

10,0 g Sirup enthalten die Maximalgabe O,001g 
Atropin. 

Solutio antlhydrotlca (F. M. Germ.). 
Atropin. sulfur. 0,01 
Aq. Amygdal. amar. 10,0. 

SolutiO mydrlatlca (F. M. Germ.). 
Atropln. sulfur. 0,05-0,1 
Aq. destill. 10,0. 

Tlnctura Atroplnl (Portug.). 
Atropini 1,0 
Spiritus 85°/. 99,0. 

Unguentum Atroplnae (Brit.). 
Atropini 0,5 
Acidl oielnlcl 2,0 
Adlpis 22,5. 

TUCKERS Asthmamittel enthii.lt nach BERTRAM in einer wii.sserigen, mit etwas Glycerin 
versetzten LOsung 1 % AtropinsuHa.t ~d 0,25% Natriumnitrit neben Pfla.nzenextraktivstoHen_ 
Auf Grund der von dem TUOKERBchen Originalprii.parat vorliegenden anderen Analysen ist a.ber 
anzunehmen, das die Zusammensetzung wechselt. Na.ch AUFRECHT besteht es z. B. aus 
CocainohIorhydrat 1, Kaliumnitrat 5, Glycerin 35, Bittermandelwasser 30, Wasser 25, Pflanzen
extraktivstoffen 40/0' - Da. das Originalprii.parat in der Hand von Laien nicht ungefii.hrlich und 
dabei sehr teuer ist, schIug BERTRAM vor, in der Rezeptur zu verschreiben: 

Atropini sulfur. 0,15 
Natril nitrosi 0,6 
Glycerinl 2,0 
Aqu. destill. ad 15,0. 

M. D. In vitro fusco. S. In dem TUCKERschen 
Apparate 3 Mlnuten lang zu zerstiuben und 
einzuatmen. 

EINHORNS Asthma-Inhalationsmittel, als Ersatz fiir TUOKERS Asthmamittel empfohlen, 
besteht aus Cocaini nitrosi 1,028%, Atropini nitrosi 0,581 0/0, Glycerini 32,160/0 und Aqua.e66,230/ 0• 

Atropinum methylobromatum. Atropinmethylbromid. Atropinbrom
methyl at. CliHu OaN(CH3 )"Br. Mol.-Gew.384. 

Da'rsteUung. Durch Einwirkung von Methylbromid auf Atropin in alkoholischer Lo
sung (D.R.P. 145996) bei gewohnlicher Tempera.tur. Aus der a.lkoholischen Losung kann das 
Atropinmethylbromid mit A.ther ausgefaIIt werden. 

Eigenschaften. WeHle KristallbHittchen, Smp.222 bis 223°, sehr leicht His
lich in Wasser (1: 1), schwer loslich in Alkohol, fast unloslich in Ather und in Chloro
form. 

Das Methylbromid wird von dem Stickstoffatom des Atropins wie eine ein· 
basiijche Sanre addiert. Die Verbindung ist das Bromid einer quartitren Base, des 
Methylatropiniumhydroxyds, CnH2aOaN(CHa)OH, deren Salze dnrch AlkaJien 
ni(lht zerlegt werden. Dnrch feuchtes Silberoxyd lii.Jlt sich aus dem Bromid die freie 
quartare Base abscheiden, die in Wasser loslich ist und stark alkaJisch reagiert. 
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E'I'kennung. Wird die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) mit einigen Tropfen 
8alzsaure undChlorwasser versetzt ~nd mit Chloroform geschiittelt, so farbt sich dieses 
durch das freiwerdende Brom braun. 1m iibrigen gibt es die gleichen Reaktionen wie 
Atropin. 

P'I'iifung. a) 0,05 g Atropinmethylbromid miissen sich in 1 ccm konz. Schwefel
saure farblos oder mit hochstens sehr schwacher gelblicher Farbung losen. - b) Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. - c) Wird die Losung 
von 0,1 g Atropinmethylbromid in 2 ccm Wasser nach und nach mit 10 Tr. Natron
lauge versetzt, so darf sie sich auch nicht voriibergehend triiben (fremde Basen, 
Atropinsalze). - d) Wird die mit Natronlauge versetzte Losung c erhitzt, so darf der 
Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniumbromid). - e) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. WieAtropinsulfat auBerlich und innerlich, besonders gegen den Nacht

schweiB der Phthisiker. Zu 0,001 g bis 0,0025 g ein- bis zweimal taglich in Pillen oder Tropfen, 
auch subcutan. Bei Diabetes dreimal tii.glich 0,0015 g, unmittelbar vor dem Essen (Kinder 
0,0002), bei Bedarf steigend. In Augentropfen 0,1 in 10,0 g Wasser. GroBte Einzelgabe 
0,0015 g, Tagesgabe 0,004 g (Erganzb.). Es ist weniger giftig ala Atropinsulfat, besonders ist 
die Wirkung auf Herz und Gehirn schwacher als beim Atropinsulfat. 

Atropinum methylonitricum. Atropinmethylnitrat. Eumydrin (F.ARBENFABRIKEN 

LEVERKUSEN). C17H2aOaN(CHa)' NO a. Mol.-Gew. 366. 

Da'l'steUung. Durch Umsetzen von Atropinmethylbromid oder Atropinmethyl
jodid mit Silbernitrat oder Bleinitrat_ 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp.(nach dem Trocknen bei 1000) 1630; 
leicht loslich in Wasser und Weingeist, sehr schwer in Ather und Chloroform. Es ist das Nitrat 
des quartaren Methylatropiniumhydroxyds; durch Alkalien wird es nicht zerlegt. 

Erkennung. Wird die Losung von 0,1 g Atropinmethylnitrat in 2 ccm konz. Schwefel
saure mitFerrosulfatlosung iiberschichtet, SO zeigt sich eine brauneZone wie bei anderenNitraten. 
- Wird 0,01 g Atropinmethylnitrat mit 1 bis 2 ccm kouz. Schwefelsaure erhitzt, so farbt sich die 
Saure erst gelb, dann dunkelbraun; beim Verdiinnen mit 2 ccm Wasser farbt sich die Mischung 
violett und gleichzeitig tritt ein schwacher eigenartiger Geruch auf. Letzterer tritt starker auf, 
wenn man etwas Atropinmethylnitrat mit einigen Chromsaurekristallen und einer Spur konz. 
Schwefelsaure erhitzt. - Die VITALlsche Reaktion gibt es wie Atropinsulfat. - Die wasserige 
Losung (0,05 g + 3 ccm) wird zum Unterschied von Atropinsulfat durch Natronlauge nicht 
getriibt. 

Priljung. Wie bei Atropinmethylbromid. 
Aujbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Ala Ersatz fiir Atropinsulfat wie Atropinmethylbromid zu 0,001 g 

bis 0,0025 g innerlich, in Augentropfen 0,1 bis 0,5 gin 10 g Wasser. 

Atrinal (HOFFMANN, LA ROOHE U. CO., Basel) ist Atropinschwefelsiiure, der saure 

Schwefelsaureester des Atropins, der zugleich ein inneres 8alz bildet. 

C6 H&CHCO·OCsH15N G 
C· 0 SO . Mol.- ew. 369. 

H2 - 2-0. 
Da'l'stellung. Durch Einwirkung von konz. Schwefelsii.ure auf Atropin. 
Eigenschaften. Farblose, glanzende Prismen, Smp.238 bis 2390, schwer loslich in 

kaltem Wasser, leicht loslich in heiBem Wasser. Die wasserige Losung ist neutral. In verd. Am
moniakfliissigkeit und in verd. Sauren lost es sich leichter als in Wasser. In organischen Losungs
mitteln ist es unlOalich. 

E'I'kennung. Es gibt die VITALlsche Reaktion wie Atropinsulfat. Mit Bariumnitratlosung 
gibt die wasserige Losung keine Fii.llung; erst durch Kochen mit Salzsaure oder mit Alkalien wird 
Schwefelsaure abgespaltet, die dann mit Bariumnitrat nachgewiesen werden kann. 

Anwendung. Als Ersatz des Atropinsulfats in der Augenheilkunde usw., es soll etwas 
weniger giftig sein als Atropinsulfat. In Verbindung mit Pan topon: 0,02 g Pan top on und 0,001 g 
Atropinschwefelsii.ure in 1 ccm H20, sterilisiert in Ampullen, subcutan zur Unterstiitzung der 
A thernarkose. 
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Hyoscyaminum. Hyoscyamin. Links-Hyoscyamin. C17H 2sNOa• Mol.

Gew.289. 
Das Hyoscyamin hat den Namen von seinemVorkommen in den Hyoscyamus

Arten erhalten; es findet sich aber auch in anderen S olanaceen, und zwar in allen, 
aus denen Atropin gewonnen wird (s. unter A tropin). Es geht bei der Abschei
dung mit Alkalihydroxyden in Atropin (d + I·Hyoscyamin) iiber. 

Gewinnung. Bilsenkrautsamen oder das Kraut von Hyoscyamus mutieus, das 
bi8 zu 1,30/ 0 Hyoscyamin enthii.lt, wird mit Weingeist ausgezogen, und der Auszug in gleicher 
Weise behandelt, wie bei der Gewinnung des Atropins (s. d.), nur wird zur Abscheidung des Al
kaloids Kaliumearbonat verwendet, das im Gegensatz zu Alka.1ihydroxyden und Calcium
hydroxyd das Hyoscyamin nieht verii.ndert. Die freie Base wird zur Reinigung erst in das Sulfat 
iibergefiihrt, indem man sie in Sehwefelsii.ure enthaltendem Alkohol lost und die Losung mit 
Aceton versetzt. Das in Aeeton unlosliehe Sulfat scheidet sich aus, es wird mit Aceton ge
waschen, getrocknet und in konz. wii.sseriger Losung mit Kaliumearbonat zerlegt. wobei sich das 
reine Hyoscyamin kristallinisch ausscheidet. 

Eigenschaften. Feine wei.6e Nadeln, Smp.1060 bis 1080 (vollkommen rein 
108,50). Es lost sich leicht in Weingeist, in .Ather und in Chloroform, in Wasser sehr 
schwer, aber leichter ala Atropin. Die wasserige und weingeistige Losung bHi.ut Lack
muspapier und rotet Phenolphthalein. Das Drehungsvermogen ist in einer Losung 
in absolutem Alkohol (12,4 g zu 100 ccm) [a]D20o = - 21,760• Gegen Alkaloid
reagentien verhalt es sich wie Atropin. Es gibt die VITALIsche Reaktion genau 
wie Atropin. Das Goldchloriddoppelsalz ist zum Unterschied von dem des Atropins 
stark glanzend und schmilzt bei 160-162 0, das des Atropins bei 135-137 0 • Durch 
Kochen mit Barytwasser oder mit Sauren wird es in Tropin und Tropasaure gespaltet. 

Ef'kennung. Es gibt aIle Reaktionen des Atropins und unterscheidet sich von 
diesem durch den Schmelzpunkt, ferner durch den Schmelzpunkt des Goldchlorid
doppelsalzes und dadurch, daB es linksdrehend ist. 

Prii.Jung. a.) 0,05 g Hyoscyamin miissen sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure 
ohne Farbung losen; die Losung dad sich auch nach Zusatz von 1 Tr. Salpeter
saure nicht farben (fremde Alkaloide und organische Verunreinigungen). - b) Wird 
0,1 g Hyoscyamin mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat durch Silber
nitratlosung (Chloride oder Bromide) und - c) durch Bariumnitratlosung (Sulfate) 
nicht verandert werden. - d) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. 

Aujbewahf"Ung. Sehr vorsiehtig. 
Anwendung. Hyoscyamin wirkt wie Atropin als Narkotikum, es solI aber schwii.cher 

wirken. Es wird in Form seiner Salze angewandt (selten), innerlich oder su beu tan zu 0,0005 g 
bis 0,003 gals Hypnotikum und Sedativum bei Geisteskranken. AuBerlich in der Augenheil
kunde wie Atropin. GroBte Einzelgabe 0,002 g, Tagesgabe 0,006 g (Ergiinzb.). 

Hyoscyaminum sulfuricum. Hyoscyaminsulfat. Sch wefelsa ures 
Hyoscyamin. (C17H23NOs)2H2S04 +2H20. Mol.-Gew.712,5. 

Daf'stellung. AUB HyoBcyamin wie Atropinsulfat; aUB der weingeistigen LOBung kann 
es statt durch Ather aueh durch Aceton abgeschieden werden. 

Eigenschaften. Feine weiJ3e Nadeln, Smp. etwa 2030 (.Amer. 198,90 fiir das 
wasserfreie Salz); an der Luft wird es feucht. Es ist sehr leicht Mstich in Wasser 
und in Weingeist (in 2,5 T.), wenig loslich in .Ather und in Chloroform. 

Ef'kennung. Es gibt alle Reaktionen des Atropinsulfats. 
Prii.Jung und Aujbeu-ahf"Ung wie Atropinsulfat. 
Anwendung. S. Hyoseyamin. GroBte Einzelgabe 0,004 g, Tagesgabe 0,012 g (Ergiinzb.). 

Hyosoyaminum hydrobromicum. Hyoscya.minbydrobromid. Bromwasserstoff
saures Hyoscyamin. Hyoscya,minae Hydrobromidum. C17H23NOs·HBr. 
Mol.-Gew. 370. 
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Da'l'stellung. Aus 10 T. Hyoscyamin und 11,2 T. Brom wasserstoffsaure 
(25% HBr.). 

Eigenschajten. GelblichweiBe, firnisartige Masse oder derbe prismatische KristalIe, 
Smp. Amer. 152°. An der Luft zerflieBlich, loslich in 0,3 T. Wasser oder 2 T. Alkohol (90 % ), 

fast unloslich in Ather. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung gibt mit Silbernitratlosung einen gelblich.weiBen 
Niederschlag und im iibrigen alle Reaktionen des Atropina. 

Aufbewah'l'ung, Anwendung siehe Hyoscyaminum. 

Hyoscyaminum salicylicum. Hyoscyaminsalicylat. Salicylsaures Hyoscyamin. 

C17 H 23N03 · CSH 4 (OH)COOH. Mol.-Gew. 427. 
Da'l'stellung. Aus 10 T. Hyoscyamin und 4,8 T. Salicylsaure in weingeistiger 

Losung. 

Eigenschaften. Farblose KristalIe, in Wasser und in AlkohollOslich. 
Anwendung. In der Augenheilkunde. Siehe Hyoscyaminum. 

Hyoscyaminum verum E. MERCK ist aus Hyoscyamus niger gewonnenes reines 
I-Hyoscyamin. Es ist von dem vorstehend beschriebenen Hyoscyamin nicht verschieden. 
Ebenso sind die Salze des Hyoscyaminum verum den hier beschriebenen Hyoscyaminsalzen 
gleich. 

Hyoscyaminum amorphum (coloratum). Braune, sirupartige Masse, neben Hyoscyamin 
wechselnde Mengen von Hyoscin enthaltend. Auch amorphe Salze des Hyoscyaminum 
amorphum sind im Handel. 

Pseudohyoscyaminum, 1JI-Hyoscyamin, C17H23N03 , ist nach E. MERCK in den Blattern 
von Duboisia myoporoides enthalten. Kleine, gelblich gefarbte Nadeln, Smp. 133-1340. 
Schwerloslich in Wasser und in Ather, leicht lOslich in Alkohol und in Chloroform. Linksdrehend. 
Wird durch Kochen mit Barythydrat in Tropasaure und eine dem Tropin isomere Base, CSH16NO 
gespaltet. Smp. des Golddoppelsalzes 1760. 

Homatropinum, Homatropin, C16H 21N03 , Mol.-Gew. 275, ist ein niederes 

Homologes des Atropins, namlich der Tropinester der Mandelsaure, 

C6H 6CH(OH)COOH [an Stelle der Tropasaure, CH2(OH)CH(C6H 5 )COOH]. (Vgl. 
die Konstitutionsformel des Atropins S. 644). Es ist·zuerst von LADENBURG aus 
Tropin und Mandelsaure kiinstlich dargestellt worden. Natiirlich kommt es nicht 
vor. Die kiinstlich dargestellten Ester des Tropins werden als Tropeine bezeichnet; 
Homatropin ist demnach Mandelsauretropein. 

Da'l'stellung. Eine konzentrierte Losung von mandelsaurem Tropin wird mit 
Salzsaure versetzt und mehrere Tage lang im Wasserbad erhitzt unter zeitweiligem Ersatz der 
verdampfenden Salzsaure. Nach Ubersattigung mit Ammoniakfliissigkeit wird die Mischung 
mit Chloroform ausgeschiittelt, das das entstandene Homatropin aufnimmt. Unverandert ge
bliebenes Tropin bleibt in der wasserigen Losung. Die LOaung des Homatropins in Chloroform 
wird mit Kaliumcarbonat entwassert und verdunstet. Das Homatropin wird dann in verde 
Bromwasserstoffsaure gelost, die Losung bei gelinder Warme eingedunstet und das Hydro
bromid aus Weingeist umkristallisiert. Das freie Homatropin laBt sich aus dem reinen Hydro· 
bromid durch Zusatz von Ammoniakfliissigkeit zu einer konz. wasserigen Losung abscheiden. 

Eigenschaften und E'I'kennung. Farblose Kristalle, Smp. 98°. Hygroskopisch, 

aber fast unloslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol, Chloroform und Ather. 
Die Losungen sind optisch inaktiv. Es gleicht in seinem Verhalten dem Atropin 

Bei der VITALISchen Reaktion (mit rauchender Salpetersaure und weingeistiger 

Kalilauge) tritt keine Violettfarbung, sondern eine rotgelbe Farbung auf. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Zur Darstellung von Homatropinsalzen, besonders von Homatropinhydro

bromide 

Homatropinum hydrobromicum. Homatropinhydrobromid. Bromwas
serstoffsaures Homatropin. Homatropine Hydrobromide. 
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Bromhydra te d'homa tropine. Homatropinae Hydrobromidum. Hy
drobromas Homatropini. C16H21NOa' HBr. Mol.·Gew. 356. 

Da'l'stellung. Siehe unter Homatropinum. 
Eigenscoojten. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. annahernd 2140 (Nederl. 

2160 ); leicht !Oslich in Wasser (1 + 4), weniger leicht in Weingeist (1 + 18), noch 
schwerer in absolutem Alkohol, fast unloslich in Ather und in Chloroform. Die 
wasserige Losung verandert Lackmuspapier nicht. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung (je 0,01 g in 10 Tr. Wasser) gibt mit Silber
nitratlosung einen gelblich weiBen Niederschlag von Silberbromid, mit Quecksilber
chloridlosung einen wei6en, mit J odlosung einen braunen Niederschlag, mit wenig 
Kalilauge eine weiBe Triibung, die bei weiterem Zusatz von Kalilauge wieder ver
schwindet. Wird 0,01 g-Homatropinhydrobromid in einem Porzellanschalchen mit 
5 Tr. rauchender Salpetersaure zur Trockne verdampft, so hinterbleibt ein kaum 
gelblich gefarbter Riickstand, der nach dem Erkalten mit weingeistiger Kalilauge 
eine rotgelbe Fiirbung gibt. 

P'I'ufung. a) Rei der Erkennungsprobe mit rauchender Salpetersaure und 
weingeistiger Kalilauge dad keine violette Farbung auftreten (Atropin). - b) Die 
wasserige Losung(O,1 g + 2 ccm) darfLackmuspapier nicht verandern und - c) durch 
Gerbsaurelosung nicht verandert werden (fremde Alkaloide). - d) Die Losung von 
0,1 g Homatropinhydrobromid in 2 ccm Wasser und 3 Tr. Salzsaure darf durch 
Platinchloridlosung nicht getriibt werden (fremde Alkaloide). - e) Wird 0,1 g 
Homatropinhydrobromid mit 10 Tr. Natronlauge erwiirmt, so darf der Dampf 
Lackmu8papier nicht blauen (Ammoniumbromid). - f) 1 g Homatropinhydrobromid 
dad beim 24stiindigen Stehen iiber konz. Schwefelsaure hochstens 0,01 g an Gewicht 
verlieren (V\Tasser). - g) Beim Verbrennen dad es hochstens 0,10 / 0 Riickstand hinter
lassen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, in dichtschlieBenden Glasstopfengliisem. 
Anwendung. Es erweitert die Pupille fast ebenso stark wie Atropinsalze, die Erweite

rung geht aber rascher wieder zuriick; sie erreicht in einer Stunde den Hohepunkt und ist in 
etwa 20 Stunden wieder verschwunden, wahrend sie bei Atropin 6 bis 9 Tage anhalt. Das Hom
atropin wird deshalb bei der Augenuntersuchung dem Atropin vorgezogen. Es wird ange
wandt in wasseriger Losung 0,1 g: 10 g. Nach dem Eintraufeln von Homatropinlosung ins Auge 
tritt im Munde ein bitterer Geschmack auf, nicht aber die Trockenheit im Schlunde wie beim 
Atropin. GroBte Einzelgabe 0,001 g, Tagesgabe 0,003 g (Germ.). 

H omatropinum hydroch loricum. Homatropinhydrocblorid. C16H21NOa· HC!. Farblose 
Kristalle, in Wasser und Alkohol leicht loslicb. 

Homatropinum sulfuricum. Homatropinsulfat. (C16H21NOak H2 S04 • Farblose Kristalle, 
in Wasser und Alkohol lefcbt loslich. 

Homatropinum salicylicum. Homatropinsalicylat. C16~lN03· C6H4 (OH)COOH. Farb
lose Kristalle, in Wasser und Alkoholleicht liislicb. 

Mydrin (E. MERCK)war ein Gemisch vonHomatropinhydrocblorid undEphedrinhydrochlorid. 
Es ist nicbt mehr im Handel. 

Scopolaminum. Scopolamin. Links -Scopolamin. Hyoscin. Scopo
lamine. Hyoscine. C17H21N04• MJ>1.-Gew.303. 

Scopolamin ist in kleiner Menge in vE-rschiedenen Solanaceen enthalten, 
besonders in Datura Metel, in den Samen von Hyoscyamus niger L. (zu 0,02 
bis 0,03%), ferner in den Blattern von Duboisia myoporoides RBR, in der 
Wurzel von Scopolia japonica und anderen Scopoliaarten, in den Samen von 
Datura Stramonium L. und in den Wurzeln von Atropa Belladonna. Es 
wurde frillier fiir isomer mit Hyoscyamin gehalten und deshalb Hyosci n genannt. 
In einigen Landern ist dieser Name auch jetzt noch gebrauchlich. 
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Gewinnung. Aus den Mutterlaugen, die beim Umkristallisieren des Hyoscyamins aus 
Hi lsenkra u t- oder Stechapfelsamen aus Weingeist erhalten werden. Die in dieser Mutter
lauge enthaltenen Basen werden mit Bromwasserstoffsaure oder Jodwasserstoffsaure in die 
Hydrobromide oder Hydrojodide iibergefiihrt, die durch wiederholtes Umkriatallisieren gereinigt 
werden. Aus den Salzen wird das Scopolamin in wasseriger Losung durch Kaliumcarbonat 
abgeschieden und mit Chloroform ausgeschiittelt. Beim Verdunsten des Chloroforms hinter
bleibt es als dicker, farbloser Sirup, aus Ather kann es kristallinisch erhalten werden. Es 
la13t sich aus den Mutterlaugen auch nach Ansauern mit Salzsaure mit Goldchlorid ala Gold
doppelsalz abscheiden und von den iibrigen Basen trennen. Das Golddoppelsalz gibt beim 
Zerlegen mit Schwefelwasserstoff in wiisseriger Losung Scopolaminhydrochlorid, aus der die 
freie Base mit Kaliumcarbonat abgeschieden wird. 

Eigenschajten. Das aus Ather kristallisierte Scopolamin bildet farblose 
Kristalle der Zusammensetzung C17H21N04 + H 2 0, Smp.59°. Dber Schwefelsaure 
oder beim Erwarmen verliert es das Kristallwasser und vel'wandelt sich in eine 
amorphe Masse. In Wasser ist es schwer loslich, aber leichter als Atropin, in AI
kohol, Ather, Chloroform ist es leicht loslich. Die weingeistige Losung reagiert 
stark aIkalisch und ist stark linksdrehend. Wird die weingeistige Losung mit 
wenig Natronlauge versetzt, so wird sie allmahlich inaktiv, das I.Scopolamin wird 
in inaktives Scopolamin iibergefiihrt, in gleicher Weise wie I-Hyoscyamin in Atropin. 
Durch Kochen mit Barytwasser wird es in A tropasaure, CH2=C(CsH.)COOH, und 
Scopolin, CsH13N02' (Smp. 1100) gespaltet. Es ist also der Atropasaureester 
des Scopolins. Das Scopolin ist dem Tropin verwandt. Das Scopolamin ist eine 
einsauerige Base, seine SaIze kristallisieren meist gut, ihre wasserigen Losungen rea
gieren meist schwach sauer. 

Erkennung. Das Scopolamin gibt die VITALIsche Reaktion des Atropins. 
Ebenso wie letzteres erweitert es die Pupille. Die Salze des Scopolamins verhalten 
sich gegeD allgemeine AIkaloidreagentien und gegen Alkalien wie Atropinsalze. 
Das Goldchlori ddoppelsalz, aus der Losung des Hydrochlorids mit Goldchlorid 
abgeschieden, kristaIlisiert aus Wasser in breiten glanzenden Nadeln, Smp.212 
bis 2140. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Zur Darstellung von Scopolaminsalzen. 

Scopolaminum hydrobromicum. Scopolaminhydrobromid. Hyoscin
hydrobromid. Hyoscine (Scopolamine) Hydrobromide. Brom
hydrate de scopolamine (hyoscine). Hyoscinae (Scopolaminae) 
Hydrobromidum. Hyoscinae Hydrobromas. Brometum scopolamicum 
(hyoscicum). C17H21N04 " RBr + 3H20. Mol.-Gew.438. Germ. 6 s. Bd. II S. 1359. 

Darstellung. Eine Losung von Scopolamin in verd. Bromwasserstoffsaure wird 
bei gelinder Warme eingedampft bis zur Sirupdicke, mit einem Kristall von Scopolaminhydro
bromid geimpft und ruhig stehen gelassen. Nach einigen Tagen werden die ausgesohiedenen 
Kristalle von der Mutterlauge getrennt, mit wenig Wasser abgespiilt und bei etwa 300 getrocknet. 

Eigenschajten. Farblose, ziemlich groBe rhombische KristaIle, Smp. (nach 
dem Trocknen iiber Schwefelsaure) gegen 1900; in warmer Luft verliert es Kristall
wasser, iiber Schwefelsaure oder bei 1000 wird es wasserfrei. Der Gehalt an Kristall
wasser betragt 12,3%. In Wasser und in Weingeist ist es sehr leicht loslich, die 
Losungen roten Laekmuspapier schwach, sie schmecken bitter und zugleich kratzend 
(Vorsicht!). In Ather und in Chloroform ist es nur wenig loslich. Die wasserigeLo
sung dreht links [a]D15o = - 24,75° (bestimmt mit einer Losung, die in 100 ccm 
5 g des krist. Salzes enthalt). 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,05 g + 5 ccm) gibt mit Silbernitratlosung 
einen gelblichweiBen Niederschlag von Silberbromid, durch Natronlauge wird die 
Losung nur voriibergehend weiBlich getriibt, eine kristallinische Ausscheidung wie 
bei Atropinsalzen tritt nicht ein. - Wird 0,01 g Scopolaminhydrobromid in einem 
PorzellaDschalchen mit 5 Tr. rauchender Salpetersaure auf dem Wasserbad zur 
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Trockne abgedampft, so hinterbleibt wie beim Atropin ein kanm gelblicher Riick
stand, der nach dem Erkalten dnrch weingeistige Kalilange violett gefarbt wird. 

Priifung. a) Die wasserige Losnng (0,1 g + 5 ccm) darf dnrch Ammoniak.
fliissigkeit nicht verandert werden (fremde Alkaloide). - b) Wird die wasserige Lo
snng (0,05 g + 5 ccm) mit 1 Tr. Kalinmpermanganatlosnng (1: 1000) versetzt, so 
darf die rote Farbnng innerhalb 5 Minuten nicht verschwinden (Apoatropin und 
andere reduzierende Stoffel. - c) Wird 0,1 g Scopolaminhydrobromid mit 10 Tr. 
Natronlauge erwarmt, so darf der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammonium
bromid). - d) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Aufbetvahrung. Sehr vorsichtig, in dicht schlieBenden GlasstopfengIasern. 
Anwendung. A.uBerlich als Mydriatikum wieAtropin- undHomatropinsalze in wasse

riger Losung 0,1 g + 50 g Wasser. Es erweitert die Pupille rascher als eine gleichstarke Atropin
sulfatlosung, die Erweiterung ist auch starker, ihre Dauer aber kiirzer. Innerlich wirkt es kriiftig 
hypnotisch (narkotisch); es wird zu 0,0002 bis 0,0005 g bei Erregungszustanden Geisteskranker 
gegeben, meist subcutan in gleicher Menge. Der Schlaf tritt gewohnlich 10 bis 12 Minuten nach 
der Einspritzung ein und dauert 6 bis 8 Stunden. Zur Erzeugung einer Narkose oder eines Dam
merschlafs wird es zusammen mit Morphinhydrochlorid subcutan angewandt. GroBte Einzel
gabe 0,0005 g, Tagesgabe 0,0015 g (Germ., Helv.). 

Scopolaminum hydrochloricum. Scopolaminhydrochlorid. Hyoscinum 
hydrochloricum. Hyoscinhydrochlorid. C17H 21N04·HCl +2H20. Mol.
Gew. 375,7. 

Da'l'stellung. Durch Auflosen von Scopolamin in verd. Salzsaure und Eindunsten 
zur Kristallisation odeI' durch Fallen einer Losnng von Scopolamin in weingeistiger Chlorwasser· 
stoffsaure mit A.ther. 

Eigenschaften. Farblose Prism en oder kristallinisches Pulver, sehr leicht 
loslich in Wasser, etwas weniger leicht in Weingeist, fast unloslich in Ather. Die 
wasserige Losung rotet Lackmuspapier schwach. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,05 g + 5 ccm) gibt mit SilbernitratlOsung 
einen wei Ben Niederschlag von Silberchlorid. 1m iibrigen verhalt es sich wie Sco
polaminhydro bromid. 

P1'iifung. Wie beim Scopolaminhydrobromid. 
Aujbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Skopolaminhydrobromid. GloBte Einzelgabe 0,0005 g, Tagesgabe 

0,0015 g (Erganzb.). 

Scopolaminum hydrojodicum. Scopolaminbydrojodld. Hyoscinum hydrojodi
cum. Hyoscinhydrojodid. C17H 21N04·HJ. Mol.-Gew.431. 

Da'l'stellung. Aus Scopolamin und Jodwasserstoffsaure wie das Hydrobromid 
odeI' Hydrochlorid. Es kann aus Weingeist umkristallisiert werden. 

Eigenschaften. Farblose dnrchscheinende Kristalle, in Wasser maBig leicht, in Wein
geist schwer loslich. Die wasserige Losung ist neutral oder sehr schwach sauer. 

E'l'kennung. Die wasserige Losung (0,05 g + 3 ccm) gibt mit Silbernitratlosullg einen 
gelblichen, in Ammoniakfliissigkeit unloslichen Niederschlag von Silberjodid. 1m iibrigen ver· 
halt es sich wie Scopolaminhydrobromid. 

Priifung. Wie beim Scopolaminhydrobromid. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Scopolaminhydrobromid. GroBte Einzelgabe 0,0005 g. Tagesgabe 

0,0015 g (Erganzb. III). 

Hyvalon (Th. TEIOHGRABER, Berlin) ist Scopolaminvalerianat, baldriansaures Scopola
min. C17~lN04' C4.HgCOOH. Farblose Kristalle. 

Atroscinum, Atroscin, ist inakti ves Scopolamin, C17H21N04 + H 2 0. Mol.
Gew. 321. 

Farblose Kristalle, die an der Luft verwittern, Smp. 56 bis 580. Es verhalt sich chemisch 
und gegen Losungsmittel wie I·Scopolamin. 
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Anwendung. Wie Skopolamin als Mydriatikum, zu 1 % in fettem 01 gelost. 

Atroscinum hydrobromicum, Atroscinhydrobromid. Inaktives Soopolamin. 

hydrobromid. C17 H z1N04,·HBr. MoI .. Gew.384. 
Es gleicht in seinen Eigenschaften und Verhalten dem l-Seopolaminhydrobromid. Smp. 

180 bis 1810. Zur Unterseheidung beider konnen die Pikrate dienen. Eine Losung von 0,1 g 
des Salzes in 4 cem Wasser wird mit 10 cem gesattigter Pikrinsaurelosung versetzt und erwarmt; 
beim Stehen scheiden sich die Pikrate kristalliniseh aus. Das Pikrat des l-Seopolamins bildet 
diinne Nadeln (Smp. 190 bis 191°), das des inaktiven Seopolamins langliehe gezackte Blattchen 
(Smp. 192-1940). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Scopolaminhydrobromid. 

Euscopol (J. D. RIEDFL, Berlin-Britz) ist ebenfalls inaktives Scopolaminhydrobromid. 

Hyoscinum, Hyoscin, ist Scopolamin. 
Wenn Hyoscinum hydrobromicum verordnet ist, ist Scopolaminum hydrobromi

cum abzugeben. 

Duboisinum, Dubosin (amorph), ist kein besonderes Alkaloid. Es wird aus Du boisia myo
poroides und anderen Solanaceen gewonnen und ist ein Gemisch von Scopolamin und Hyos
cyamin. Es kann auch noch die iibrigen Solanaceenbasen enthalten. Duboisinum purum 
crystallisatum E. MERCK ist reines Hyoscyamin. 

Duboisinum sulfuricum Duboisinsulfat, ist ein Gemisoh von weohseInden 
Mengen HyoscyaminsuUat und Scopolaminsulfat mit kIeinen Mengen der Sulfate der 
iibrigen in den Blattern von Duboisia myoporoides enthaltenen Basen. 

Gewinnung. Die Blatter von Du boisia myoporoides werden mit Alkohol ausgezogen, 
aus dem Auszug nach dem Eindampfen die Alkaloide mit Kaliumcarbonat abgeschieden und 
ohne Trennung voneinander in die Sulfate iibergefiihrt. 

Eigenschaften. Gelblich weiBes, kristallinisches PuI...-er, sehr zerflieBlich, leicht 
IOslich in Wasser und in AlkohoI. 

Erkennung. Es gibt aIle Reaktionen des Atropinsulfats. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. In der Augenheilkunde wie AtropinsuJfat und Scopolaminhydrobromid. 

Ais Antihydrotikum und Mydriatikum zu 0,0003--0,001 g, subcutan und innerlich. GroBte 
Einzelgabe 0,0015 g, Tagesgabe 0,003 g (Ergiinzb.). 

Duboisinum hydrobromicum und D. hydrochloricum sind ebenfalls Gemische der Salze 
der in dem amorphen Duboisinum enthaltenen Basen. 

8enzaldehyd: 
8enzaldehyd. Benzaldehyd. Benzaldehyde (eng!. u. franz.). Kiinstliches 
BittermandelOl. Oleum Amygdalarum aethereum artificiale. CsHsCHO. 
MoI.-Gew. 106. 

Darstellung. Durch Kochen von Benzalchlorid, CSH5CHClz (aus Toluol durch Chlorie
ren in der Siedehitze dargestellt), mit Wasser unter Zusatz von kleinen Mengen Eisen oder Ferri
benzoat, das als Katalysator wirkt: CsH5CHCl~ + H2 0 = CsHsCHO + 2HCl. Der Chlorwasser
stoff wird in Wasser aufgefangen. Der auf diese Weise dargestellte Benzaldehyd enthalt stets 
Chlorbenzaldehyd, wei! bei der Chlorierung von Toluol immer kleine Mengen von Chlorbenzal
chlorid entstehen. Chlorfreier Benzaldehyd wird unmittelbar aus Toluol durch Oxydation 
mit Schwefelsaure von 650/0 und Braunstein dargestellt. Zur Reinigung wird der Benzaldehyd in 
die kristallinische Natriumbisulfitverbindung iibergefiihrt und aus dieser durch Erhitzen mit Na
triumcarbol!at oder mit verd. Schwefelsaure wieder abgeschieden. Auch mit einer wassel·igen Lo
sung von Schwefliger Saure laBt sich die Reinigung ausfiihren; die Benzaldehydschweflige Saure 
wird durch Erhitzen mit Wasser wieder zerlegt. 
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Eigenschajten. Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit, Sdp. 179 bis 
1800, spez. Gew. 1,050, Geruch angenehm, ahnlich dem des BittermandelOls; loslich 
in 300 T. Wasser, mischbar mit Alkohol und Ather. An der Luft oxydiert er sich all· 
mahlich zu Benzoesaure, die sich kristallinisch ausscheidet. Reiner Benzaldehyd ist 
nicht giftig. 

E1'kennung. Schiittelt man 1 Tr. Benzaldehyd mit 1 bis 2 ccm rauchender 
Salpetersaure 1 bis 2 Minuten lang, verdiinnt die Mischung mit der gleichen Menge 
Wasser, fiigt 15 bis 20 Tr. Aceton hinzu und dann rasch Natronlauge bis zur alka
lischen Reaktion, so entsteht ein blauer Niederschlag von Indigo, der beim Schiitteln 
der Mischung mit Chloroform dieses blau farbt. 

Prilfung. a) Dichte (20°) nicht unter 1,046 und nicht iiber 1,050. - b) Siede
punkt 178-182°. - c) Ein 5 x 6 cm groBes, fidibusartig zusammengefaltetes Stiick 
Filtrierpapier wird mit Benzaldehyd getrankt und in eine kleine Porzellanschale 
gebracht, die in eine groBere Schale von 20 cm Durchmesser gesetzt wird. Dann 
wird der Benzaldehyd angeziindet. Uber die Flamme stiilpt man sofort ein groBes 
Becherglas (von etwa 1 Liter), das innen mit Wasser befeuchtet ist. Nach 
einigen Sekunden erlischt die Flamme. Man laBt das Becherglas noch etwa 
1 Minute lang stehen, spiilt es dann mit 10 ccm Wasser aus und filtriert 
das Wasser. Nach dem Ansauern mit 1-2 Tr. Salpetersaure darf die Fliissig
keit durch Silbernitratlosung nicht verandert werden. (Chlorbenzaldehyd, 
der beim Verbrennen Chlorwasserstoff gibt.) - d) Werden 0,2 g (4 bis 5 Tr.) Benz
aldehyd mit 10 g Wasser und einigen Tropfen Natronlauge geschiittelt, nach Zusatz 
von einem Kornchen Ferrosulfat und 1 Tr. Eisenchloridlosung gelinde erwarmt, und 
dann die Mischung mit Salzsaure angesauert, so dad selbst nach mehrstiindigem 
Stehen weder ein blauer Niederschlag noch eine griinblaue Farbung auftreten (Cyan
wasserstoff). - e) Die Losung von IgBenzaldehyd in 25 ccm Weingeist wird in einem 
Kolbchen von etwa 100 ccm mit 20 bis 25 ccm Wasser verdiinnt, mit 10 ccm verd. 
Schwefelsaure und etwa 3 g Zinkfeile versetzt und das Gemisch auf dem Wasser
bad erwarmt, bis der Geruch des Benzaldehyds verschwunden ist (etwa 112 Stunde). 
Die von dem ungelosten Zink abgegossene Fliissigkeit wird zur Entfernung des AI
kohols auf etwa 10-15 ccm eingedampft, mit Wasser wieder auf etwa 25 ccm ver
diinnt und filtriert. Werden 10 ccm des Filtrates mit einigen Tropfen ChlorkalklOsung 
versetzt und erhitzt, so darf die Fliissigkeit sich nicht rot oder purpurviolett farben. 
Weitere 10 ccm des Filtrates werden mit Natronlauge bis zur alkalischen Reaktion 
und dann mit einigen Tropfen Chlorkalklosung versetzt. Die Fliissigkeit darf sich 
nicht blau oder violett flirben (Nitrobenzol, das bei der Reduktion Anilin liefert). 

Anmerkungen. Zu a) Das spez. Gewicht von reinem Benzaldehyd ist bei 15° 
= 1,050. Ein niedrigeres spez. Gewicht deutet auf einen Zusatz von Alkohol hin; einc Erhohung 
des spez. Gewichts tritt ein, wenn der Benzaldehyd teilweise zu Benzoesaure oxydiert ist. 

Zu c) Bei dieser von SCHIMMEL u. CO. vorgeschlagenen Art der Ausfiihrung dieser Probe 
verbrennt fast nur Benzaldehyd und fast kein Filtrierpapier, was wichtig ist, weil das Filtrier
papier nicht Belten kleine Mengen von Salzsaure oder Chloriden enthint. Zum Nachweis von Chlor
benzaldehyd ist auch die BEILSTEINsche Kupferprobe geeignet: Man befeuehtet einen aus
gegliihten Kupferdraht mit dem Benzaldehyd, ziindet diesen an und erhitzt nach dem Abbrennen 
den Draht in der Flamme. Griinfarbung der Flamme zeigt Chlor an (E. RUFF). G. HEYL empfiehlt 
folgende Probe: 1-2 g frisch bereiteteB Calciumhydroxyd (chloridfrei) werden in einem Porzellan
tiegel mit lO-15 Tr. Benzaldehyd gemischt, das Gemisch mit Calciumhydroxyd bedeekt und erst 
sehwach, dann bis zum Gliihen erhitzt. Nach dem Erkalten wird der Inhalt des Tiegels in ein 
Becherglas gegeben, mit 5-6 cem Wasser verriihrt und mit Salpetersaure gelost; die filtrierte 
Losung wird mit Silbernitrat gepriift. 

Zu e) Nitrobenzol Hi.J3t sich nach P. HASSE leicht in folgender Weise nachweisen: In 
ein Probierrohrchen gibt man 1 Tr. Benzaldehyd, fiillt das Rohrchen halb mit Wasser, gibt 0,2 g 
Natrium bisulfit hinzu und schiittelt. 1st der Benzaldehyd rein, 80 versehwindet sein G£'ruch 
vollstandig infolge der Bildung der Bisulfitverbindung, der Geruch des Nitrobenzola bleibt. 1st 
der Benzaldehydgeruch nicht vollstandig verschwunden, so fiigt man nochmals Natriumbisulfit 
hinzu, damit sicher ein UberschuB vorhanden iat. Tritt ein storender Geruch von Schwefeldioxyd 
auf, so fiigt man etwas neutrales Natriumsulfit hinzu, wodurch das Schwefeldioxyd gebunden wird. 
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AufbewahTUng. In dichtschlieBenden Glasern. 
Anwendung. Zur Geschmacks· und Geruchsverbesserung von Lebertranemulsion, zur 

Herstellung von Likiiren und Branntwein mit Bittermandelgeschmack, in Weingeist gelost als 
Bittermandelessenz in der Kuche und Feinbackerei, als Riechstoff; technisch zur Darstellung 
von Farbstoffen (BittermandeIOlgriin). 

Benzaldehydcyanhydrin siebe S. 412 und Bd. II S. 1309. 

Benzidinum. 
Benzidinum. Benzidin. Diphenyldiamin. [1,4] NH2C6H4·CaH4NH2 [1,4], 
Mol.-Gew. 184. 

Da'l'stellung. Durch molekulare Umlagerung von Hydr az 0 benzol, CsH5NH. NHCsH5, 
die durch Erhitzen mit Sauren bewirkt wird. Hydrazobenzol wird durch Reduktion von Nitro· 
benzol in alkalischer Liisung erhalten. 

Eigenschajten. WeiBes oder schwach rotliches kristallinisches Pulver, Smp. 
127-128°. Schwer loslich in kaltem Wasser, leichter in .Alkohol und Ather. 

Erkennung. Die wasserige Losung gibt auf Zusatz von verd. Schwefelsaure 
einen weiBen kristallinischen Niederschlag von Benzidinsulfat. Wird die wasserige 
Losung mit KaliumdichromatlOsung versetzt, so scheiden sich tiefblaue Kristalle von 
Benzidinchromat abo 

Priifung. Die Losung von 1 g Benzidin in 50 ccm Wasser und 5 ccm Salzsaure 
darf durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). - Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. In der Analyse zur titrimetrischen Bestimmung von Schwefelsaure in 
Salzen Technisch zur Darstellung von Farbstoffen. 

Benzinum S. unter Olea mineralia Bd. II S. 272 u. 1310. 

Benzoe. 
Benzoe. Resina Benzoe. Benzoe. Gum Benjamin. Benjoin. Gummi 
Asa dulcis. Asa odorata. Styrax Benzoin. Benzoinum. Benzoeharz. 
Siam-Benzoe. Wohlriechender Asant. 

Fiir die Siam-Benzoe gibt HARTWIG Styrax benzoides CRAIB. und Styrax 
tonkinensis (PIERRE) CRAIB. Styracaceae, als Stammpflanzen an, beide 
heiInisch auf dem Festland von Hinterindien. 

Gewinnung. FUr dieGewinnung der Siam·Benzoe nenntTHoRELL die Berge zwischen 
Tonking und Laos, HICKS daB Gebiet des Luang Prabang und das Ostufer des Mekong in franz. 
Hinterindien. Die Gewinnung erfolgt in der Weise, daB man in die Rinde Einschnitte in Form 
eines V macht und an der Basis Behalter aus BambuB anbringt, die nach einigen Wochen entleert 
werden. Das Harzen findet gewiihnlich wahrend der heiBen Jahreszeit statt. Man trifft das Harz 
auch haufig in Insekten·Bohrloohern an und zuweilen am FuB des Stammes. 

Handelsso'l'ten. Zu den nur Benzoesaure enthaltenden Sorten gehoren neben der Siam. 
Benzoe, der besten und von den meisten Pharm. geforderten Sorte, die Calcutta· Block
Benzoe, "die Palembang.Benzoe und die Padang-Benzoe. Zimtsaure enthalten die 
Sumatra· und die Penang.Benzoe. 

Brit. fordert ausdriicklich Sumatra·Benzoe (s. d.). 
Eigenschaften. Die von der Germ. geforderte Benzoe in lacrymis besteht aus 

flachen, abgerundeten, stumpfkantigen, bis zu einigen Zentimetern langen, zum Teil 
zusammengeklebten Kornern, auBen hellbraunlich bis rotbraun, innen milchweiB, 
wachs· oder glasartig glanzend. Sie gibt zerrieben ein gelblichweiBes Pulver. Die 
Benzoe in massis bildet dunkler rotlichbraune Massen mit eingebetteten "Mandeln" 
(Benzoe a;mygdaloides) , die auf dem Bruch weiBlich sind. Der Geruch ist schwach an· 
genehm vanilleartig, beim Erwarmen tritt er starker hervor, der Geschmack ist ge
wiirzig reizend. Beim Kauen haftet das Harz an den Zahnen. 

Hager, Handbuch. I. 42 
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Benzoe ist in Chloroform sehr wenig, in Ather zum Teil, in Alkohol bis auf 
fremde Beimengungen meist loslich (und zwar Siam-Benzoe vollig, Sumatra-Benzoe 
zu 70 bis 80%). 

E'l'kennung. Beim Erwarmen auf dern Wasserbad entwickelt die Benzoe 
einen angenehm vanilleartigen Geruch, bei stii.rkerem Erhitzen stechend riechende 
Dii.mpfe. - Werden 0,5 g Benzoe mit 5 ccm Weingeist erwarmt, so gibt dIU! Filtrat 
beirn Verdiinnen mit Wasser eine milchige Fliissigkeit, die Lackmuspapier rotet. -
Wird 1 g Benzoe mit 10 g Schwefelkohlenstoff erwarmt, so erweicht das Harz; aus 
der abgegossenen farblosen Fliissigkeit scheidet sich beim Erkalten Benzoesaure 
aus. 

Prii.jung. a) Erwiirmt man 1 g fein gepulverte Benzoe mit 0,1 g :Kalium
permanganat und 10 g Wasser, so darf sich auch bei langerem Stehen kein Geruch 
nach Benzaldehyd entwickeln (zimtsaurehaltige Benzoe). - b) Der beim voll
kommenen Allsziehen von Benzoe mit siedendem Weingeist hinterbleibende Riick
stand darf nach dem Trocknen hochstens 2% betragen. - c) Benzoe dad beim 
Verbrennen hochstens 1 % Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a) Die Priifung auf Zimtsii.ure kann auch in folgender Weise 
ausgefiihrt werden: Man :r.erreibt 3-4 g des Harzes mit kaltem Wasser zu einem Brei, setzt 
mehr Wasser hinzu, erwarmt bis fast zum Kochen und filtriert heiB. Das Filtrat wird bei ge· 
linder Warme auf etwa 5-10 ccm eingeengt, zum Kochen erhitzt und mit einer starken Losung 
von Kaliumpermanganat versetzt; es darf kein Geruch nach Benzaldehyd auftreten. 

Zu b) Man zerreibt 10 g Benzoe, schiittelt sie mit 50 g kaltem Weingeist bis zur Losung, 
filtriert und zieht den ungelosten Riickstand einige Male mit siedendem Weingeist aus, trocknet 
und wii.gt. Der erste kalte weingeistige Auszug wird als Benzoetinktur verwertet. 

Zu c) Der Aschengehalt guter Sorten ist meist erheblich kleiner als 20/0' oft fast gleich Null. 
Zur weiteren Priifung der Benzoe ist die Bestimmung der Sii.urezahl, Verseifungszahl und 

Esterzahl vorgeschlagen worden. Nach DIETERICH ergeben die verschiedenen Benzoesorten fol. 
gende Werte: 

Sorte Siurezahl Iverseifungazahl (kalt) I Eaterzahl 

Siam 140,0-170,0 

I 

220,0-240,0 I 50,0- 75,0 
Sumatra 100,0-130,0 180,0-230,0 I 65,0-125,0 
Penang 121,8-137,2 210,0-296,8 

I 

87,5- 91,7 
Padang 121,8-124,6 201,6-205,8 79,8- 81,2 
Palembang 113,4-130,9 198,0-219,8 84,0;- 91,0 

Helv. fordert S.-Z. = 140-170, V.·Z. = 220-240. 
Zur Unterscheidung der einzelnen Sorten ist die Bestimmung dieser Werte kaum geeignet, 

da die Zahlen zu nahe beieinander liegen. Auch zur Auffindung von Verfii.lachungen ist die Be
stimmung dieser Werte wenig geeignet. 

Bestandteile. Die Hauptmasse der Siambenzoe, 70-80%, ist ein Gemenge von zwei 
Estern der Bcnzoesii.ure mit zwei Harzalkoholen, dem wei Ben Benzoresinol, <lteEJe02' 
unddem braunenSiaresinotannol,<lt2H14,Oa;diesesHarzgemengeenthii.1t38,2%Benzoesii.ure, 
56,70/0 Siaresinotannol, und 5,10/0 Benzoresinol. Weiter sind vorhanden bis iiber 20% 
freie Benzoesii.ure, 0,150/0 Vanillin und 0,3% eines oligen Benzoesii.ureesters, dessen 
Alkohol wahrscheinlich Zim talkohol oder Benzylalkohol ist. 

THORNEWILL fand an freier Saure 3,5-12%, an gebundener Saure 33,5% • CAESAR und 
LoRE'l'Z fanden in groBen ausgesuchten Mandeln 340/0' in kleineren Mandeln etwa 300/0' in un
sortierten Mandeln etwa 23-250/0' in Grus 19-240/0 Benzoesaure. 

Nach REINITZER enthii.lt die 'Benzoe Lubanolbenzoat, CeH6CO·OC10HllOZ' farblose 
Kristalle, Smp. 72,8°. Das Lubanol ist vielleicht identisch mit Coniferylalkohol oder diesem 
nahe verwandt. 

Au/bewah'l'Ung. In gut schlieBenden Gefii.J3en, das Pulver in braunen Glii.sem. 

Anwendung. Zuweilen wie Benzoesii.ure innerlich ala Expektorans, auJ3erlich als anti· 
septisches und desinfizierendes Mittel. Man verwendet die Tinktur als Kratzemittel wie Peru
balsam, zu Waschungen bei Sommersprossen, bei wunden Brustwarzen, als Zusatz zu Zahn
und Mundwii.ssem. 
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Umfangreiohen Uebrauoh maoht man von der Benzoe in der Parfiimerie, zur Herstellung 
von Rii.uohermitteln, zam Laokieren der Sohokolade, femer zum Haltbarmaohen von Fetten 
fiir pharmazeutisohe Zweoke, um das Ranzigwerden zu verhiiten, vgL Adep8 benzoatua. 

Siam·Benzoe in Mandeln ist ein vorziigliohes Bindemittel fiir Pillen mit Kreosot, 
atherischen Olen u. dgl., diese Arzneistoffe werden dabei so vollstandg emulgiert, daB sie 
beim Ausrollen gebunden bleiben; die Masse erfordert nur wenig Pflanzenpulver, brockelt nicht 
und liefert verhaltnismaBig kleine, in Wasser leicht zerfallende Pillen. 

Sumatra-Benzoe, Benzoinum (Brit.), ist das Harz von Styrax Benzoin DBYANDER. 
Auf Java und Sumatra angebaut. 

Eigenschaften. Harte, sprOde Massen, die aus einer matt graurotlichen Grundmasse 
und aus zahlreichen weiJ3gelblichen Mandeln bestehen. Die Mandeln schmelzen bei 85°, die Grund. 
masse bei 95°. Gegen LOsungsmittel verhii.lt sich die Sumatrabenzoe wie Siambenzoe; in Wein· 
geist lOst sie sich weniger vollstandig, meist nur zu 70-80%. 

Bestandteile. Die Sumatrabenzoe enthiilt etwa 25-30% gebundene Zimtsaure. Der 
Hauptbestandteil ist ein Harz, das ein Gemisch von Zimtsaure benzoresinolester (etwa 7%) 
und Zimtsaureresinotannol (etwa 93%) ist. Daneben ist vorhanden: atherisches 01 
(Styrol), freie Benzoesii.ure, Benzaldehyd in Spuren, Vanillin (etwa I %), Zimtsii.ure· 
phenylpropylester (etwa 1 %), Zimtsaurezimtester oder Styracin (2-3 0/0)' 

Erltennung und Priijung. Brit.: Werden 0,5 g Benzoe mit einer LOsung von 0,3 g 
Kaliumpermanganat in 10 com Wasser auf etwa 40° erwii.rmt, so tritt der Geruch des Benzaldehyds 
auf. (Unterschied von Siambenzoe.) - Beim Ausziehen mit Weingeist sollen nicht mehr als 
15% unlOslicher Riickstand bleiben; beim Verbrennen nicht mehr als 5% Asche (Brit.). 

Die Forderung, daB nur 15% in Weingeist unlOslicher Riickstand verbleiben sollen, wird 
selten erfiillt; A. W. VAN DEB HAAB fand bis zu 32,4% und schlagt als Hoohstgrenze 18% vor. 

Anwendung. Wie Siambenzoe, besonders zu Raucherpulvem. 

Tinctura Benzoes. Benzoetinktur. Tinctura Benzoini. Tinc
ture of Benzoin. Teinture de benj oin. Benzoetinktur ist im wesentlichen 
eine Losung von Benzoebarz in Weingeist, die am besten so hergestellt wird, daB man die 
grob gepulverte Benzoe mit gewaschenem Sand mischt und mit der vorgeschriebenen Menge 
Weingeist ofters durchschiittelt. Perkolation, die von einigen Pharmakopoen vorgeschrieben 
wird, ist hier nicht zu empfehlen, zumal wenn das Benzoepulver nicht vorher ebenfalls mit Sand, 
grobem Glaspulver oder grobem Bimsteinpulver gemischt worden ist. 

Nach Germ. ist die 1 + 5 mit Weingeist bereitete Tinktur rotlichbraun, reagiert auf Lackmus 
sauer und mischt sich milchigtriibe mit Wasser. Werden 5 ccm im Wasserbad zur Trockne ver· 
dampft, so darf der Riickstand beim Erwarmen mit 0,1 g Kaliumpermanganat und 10,0 Wasser 
auch nach liingerem Stehen keinen Geruch nach Bittermandelol entwickeln (zimtsaurehaltige 
Benzoe). 

Austr. Beig. Croat. Nederl. Norveg. Suee. 
Spez. Gewicht 0,882 
Troekenrtickstand 0/0 18 18 

0,873 0,873-0,882 
15 

0,894-0,904 0,880 
15 

Auaw.: 20 T. Benzoe und 100 T. Weingeist (86 Gew .• %). 8tagige Maceration. - Amerie.: 
200 g gepulverte Benzoe mit Weingeist (92,3 Gew .. %) nach Verfahren M (siehe Bd. II, Tine. 
turae) auf 1000 ccm Tinktur. - Belg.: 20 T. Benzoe und SO T. Weingeist SOO. Perkolation oder 
8tagige Maceration. Trockenriickstand mindestens 180/0' - Croat.: 10 T. grob zersto/3ene Benzoe 
werden in 25 T. Weingeist (91%) gelost und die Losung mit Weingeist auf ein spez. Gewicht 
von 0,873 verdiinnt. - Dan: 1 + 5 mit Weingeist 90%. - Belvet.: Wie Germ. - Bi8p.: 20 + 90 
mit Weingeist 90%. - ltal,. und Gall.: 1 + 5 mit Weingeist 800/0' - Nederl., Japon., Norveg., 
R08Bie. und Buec.: Wie Germ. - Portug.: 1 + 5 mit 850/oigem Weingeist. 

Tinctura Benzoes aetherea. Atherische Benzoetinktur. Teinture de benjoin 
etheree. - Helvet.: Benzoe (IV) 2 T., Ather 10 T. laBt man eine Woche stehen und filtriert. 
Wird zum Benzoinieren von Fetten verwendet. 

Tinctura Benzoes composita. Zusammengesetzte Benzoetinktur. 
Compound Tincture of Benzoin. Teinture balsamique. FruABscher 
(Jerusalemer) Balsam. WADsche Tropfen. Wundbalsam. Wunderbalsam. 
Balsamum Commendatoris (Friarii, hierosolymitense, traumaticum, vul
nerarium). - Ergiinib.: Benzoe 10, Aloe I, Perubalsam 2, Weingeist 75. - Brit.: Benzoe 
100 g, gereinigter Storax 75 g, Tolubalsam 25 g, Aloe 20 g, Alkohol (90 VoL·%) q. s. zu 
1000 ccm Tinktur. - Americ.: 100 g Benzoe und 20 g gereinigte Aloe - beide gepulvert 
Nr. 40 - verreibt man mit 250 oem Weingeist {92,3 Gew .• %}, maceriert diese Mischung mit 
80 g Styrax, 40 g Tolubalsam und 500 ccm Weingeist 3 Tage, filtriert und erganzt das Filtrat 

42* 
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durch Nachwaschen des Riickstandes mit Weingeist auf 1000 ccm. -Croat.: 100 T. Benzoetinktur. 
15 T. Aloetinktur, 4 T. Perubalsam und 40 T. Weingeist (91 Vol._%) werden gemischt und filtriert. 
- Gall.: AngelikawurzellO, Johanniskraut 20, Alkohol (800/ 0 ) 720. Nach 8 Tagen preBt man aus, 
maceriert mit der Fliissigkeit nochmals 8 Tage Aloe, Myrrhe, Weihrauch je 10, Benzoe, Tolubalsam 
je 60 und filtriert. - Hi8p.: Tinctura Hyperici vulneraria. Je 1,5 T. Kalmuswurzel, Jo· 
hanniskraut und Myrrhe, 6 T. Tolubalsam, 15 T. Benzoe und 90 T. Weingeist (70 0/ 0), - Portug.: 
120 T. Benzoe, 50 T. Perubalsam, 30 T. Aloe, 1000 T. Weingeist (85%). - Suec.: Aus 15 T. Aloe, 
35 T. Peru balsam, 150 T. Benzoe und 1000 T. Weingeist (91 %). Spez. Gewicht 0,88. 

Acetum suffitorlum. 
Acetum fumale. Raucheressig. 

L Tincturae Benzoiis 100,0 
Olei Bergamottae 
Olei Citri 
Acidi acetici (96 0/ 0 ) 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cinnamomi 
Balsami peruviani 
Spiritus (95 0/ 0 ) 

Tropfenweise auf eine heWe 
II. Tincturae Benzoes 

lili 50,0 
20,0 
16,0 
30,0 

684,0. 
Platte zu gieBen. 

Spiritus (90"10) lili 400,0 
Acidi acetici diJuti (300/ 0 ) 100,0 
Aetheris acetici 
Essentiae J asmini 
Olei Rosae 
Olei Aurantii f10rum 
Olei Gaultheriae 
Cumarini 

lili 50,0 
gtts. X 

lili gtts. V 
0,01. 

Balsamum traumatlcum (Nat. Form.). 
Traumatic Balsam. TURLINGTONS Balsam. 

Benzoe 100,0 
Styracis 32,0 
Balsami tolutani 32,0 
Balsami peruviani 16,0 
Aloes 8,0 
Radicis Angelicae 4,0 
Spiritus (95 0/ 0 ) 1000 ccm. 

10 Tage zu macerieren. 

Oleum balsamlcum BOUCHARDAT. 
BOUCHARDATs balsamisches OJ. 

1. Benzoes 
2. Balsami tolutani aa 10,0 

3. Aetheris 50,0 
4. Olei Amygdalarum 1000,0. 

Man Wst 1 und 2 in 3, gibt 4 hinzu und erwarmt, 
bis 3 verdampft ist, dann setzt man zu 

Olei Cajeputi 
Olei Citri aa 2,0. 

Oleum benzoatum (benzoinatum). 
Benzoe- OJ. 

Wird wie Adeps benzoatus mit Olivenol be
reitet. Nach Helv.: 

Tincturae Benzoes aethereae 10,0 
Olei Olivarum 100,0. 

Zu erwarmen, bis der Ather verdunstet ist. 

Pulvla Inspersorlus benzoatus 
(Els.-Lothr. Ap.-V., Erganzb.). 

Benzoe-Streupul ver. 
Zinci oxydati 30 
Amyll Tritici 30 
Talci 30 
Acid. boric. pulv. 3 
Lanolin. C. Aq. 3 
Vaselin. flay. 3 
Acid. tannic. 3 
Lycopodii 18 
Tinct. Benzoes 10. 

Die ersten 3 Pulver werden gemischt, die eine 
HaUte der Mischung trankt man mit der 
Tinktur und trocknet. Die andere HiiUte wird 
mit den Fetten verarbeitet und dann das 
Ganze durch Sieb VI geschlagen. 

Sirupus Benzoiis. 
Tincturae BenzMs 15,0 
Sirupi Sacchari 85,0. 

Bouquet celeste (BUCHHEISTER). Rosenol 0,5, Lavendelol, Zimti:il, Orangenbliitenol, Mo
schustinktur je 1,5, Perubalsam, Nelkenol je 5, CitronenOl 7,5, Benzoetinktur 25, Weingeist 950. 

Brillantine. Sumatrabenzoe, medizinische Seife je 2 g, Ricinusol 20 g, Rosenol 1 Tropf., 
Bergamottol 5 Tropf., absoluter Weingeist 180 g. Man lost und filtriert. Zum Glanzendmachen 
der Barthaare. Wird mittels Biirsten aufgetragen. Das Ricinusol kann zur Halfte durch Glycerin 
ersetzt werden. 

Candelae lumales nigrae. (DIETERICH.) Schwarze Raucherkerzchen. Gepulverte 
Lindenkohle 900, trankt man mit einer Kaliumnitratlosung 15: 1000, trocknet, vermischt mit 
Traganth 20, Benzoetinktur 50, Perubalsam, Storax, Tolubalsam je 20, HOFFMANNschem Lebens
balsam 10 g, Cumarin 0,5. Aus der Masse werden kleine Kegel geformt und diese getrocknet. 

Candelae lumales rubrae. Fiir rote Raucherkerzen nimmt man statt der Kohle 
725 g Sandelholzpulver und erhOht die Salpetermenge auf 75 g. 

Charta fumalis. Raucherpapier. 1. BUCHlIEISTER: Gleiche Teile Benzoe, Tolubalsam 
und Weihrauch schmilzt man, setzt ein gleiches Gewicht Raucheressenz zu, streicht noch warm 
auf starkes Schreibpapier und reibt es nach dem Trocknen mit Talkum abo 

2. DIETERICH: Benzoe, Storax, Ather je 50, Weingeist 100; der filtrierten Losung fiigt 
man hinzu Raucheressenz 100, Essigsaure 2, und verfiihrt wie vorhin angegeben. - Die nach I 
und 2 hergestellten Papiere werden auf heiBen Platten erwarmt. 

Raucherpapier zum Verbrennen wird folgendermallen (n. BUCHlIEISTER) bereitet. 
Man trankt Papier mit einer Salpeterlosung 1: 10, trocknet und bestreicht mit einer Tinktur aUs 
Benzoe 75, Sandelholz, Weihrauch je 50, Vetiveressenz 25, Lemongrasol 5, Weingeist 500. Das 
in Streifen geschnittene Papier darf nur glimmen. 

Essentia lumalis. Tinctura fumalis. Raucheressenz. 1. Benzoe 30, Storax 20, 
Perubalsam 5, Bergamottol 2, Rosenol 1, Ylangol, Rosenholzol je 0,5, Geraniumbl, Sandel
holzol, Zimtol, Sassafrasol. Nelkenol je 5 Tropf., BittermandelOl 2 Trop£., VeilchenwurzelOl 
I Tropf., Cumarin 0,07, Moschus 0,1, Vanillin 0,5, Essigather 10, Jasminextrakt 30, Weingeist 150; 
nach einigen Tagen filtriert man und wascht das Filter mit Weingeist nach, bis das Filtrat 250 
betriigt. - Die Weingeistmenge kann auch vermehrt werden. 
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2. Nelkenol 2,5, Cumarin 3,0, GerlLniumol, Lavendelol je 5,0, Portugalol 7,5, Moschuswurzel
tinktur 50, Benzoetinktur, Tolubalsamtinktur je 50, Vanilletinktur, Veilchenwurzeltinktur je 125, 
Heliotropextrakt 250, Weingeist 310. 

3. Orangenbliitenol 5, BergamottOl, Lavendelol je 3, Geraniumol I, Nelkenol 0,5, Benzoe
tinktur 500, Weingeist 490. 

Fliissige Benzoe fiir Parfiimeriezwecke erhiilt man durch Ausziehen des Harzes mit 
Ather, Mischen des Filtrates mit Rizinusol und Verdunsten'des Athers durch Erwii.rmen. 

Species fumales. Pulvis fumalis. Species ad suffiendum. Raucherpulver. 
Konigsrauch. Konigsrii.ucherpulver. FluBraucherpulver. a) Auf die Of en platte zu 
streuen. 1. Man siebt Buchenholzspane zu einer gleichmaBigen Speziesform, farbt und mischt im 
folgenden Verhii.ltnisse: Rot 3, Blau, Griin J1/2' Gelb I, Ungefarbt J1/2' dazu Veilchenwurzel P/2 T. 
Die ungpfarbten Spane trankt man mit einer Essenz aus Benzoe, Storax je 50, Raucheressenz 200, 
Ather 250 (auf 1000 Spezies). 2. Aus Bliiten und dergleichen (BUCHHEISTER). Kornblumen, Ringel. 
blumen je 60, Rosenblatter 120, Lavendelblumen, Veilchenwurzel je 150, Zimt, Nelken je 75, 
Benzoe 150, Cascarillrinde 160. Essenz wie vorhin. - b) Auf gliihende Kohlen zu streuen: Bern
stein, Weihrauch, bunte Spezies je 20, Wacholderbeeren 12, Lavendelbliiten 8, Benzoe 6, Veilchen
wurzel, Cascarillrinde, Storax je 4, Nelken 2. 

Species fumales templorum. Raucherpulver fiir katholische Kirchen. Weih
rauch 200, Benzoe 100, Cascarillrinde 50, Salpeterpulver 25 mischt man, besprengt mit Wasser 
und trocknet an der Luft. 

Species ad pulvillos odoriferos. Fiillung fiir Riechkissen. Sachets. (DIETERICH.) 
Eine feine Teemischung aus Veilchenwurzel, Rosenblii.ttern je 250, Lavendelbliiten, Feldthymian, 
Zimt, Sumatrabenzoe je 50, Nelken 5, Pomeranzenschalenmark 300 wird mit einem beliebigen 
Parfum getrii.nkt. 

Tabulae fumales. Raucher-Tafelchen (DIETERICH). Bimsteinpulver 25, gebrannter 
Gips 75, riihrt man mit Wasser zum Teig an, gieBt in kleine, geolte Blechformen, trocknet und 
trankt mit Raucheressenz. Zum Gebrauch legt man die Tii.felchen in eine warme Ofenrohre. 

Benzolum. 
Toluolum, Xylolum. 

Benzolum. Benzol. Benzene. Benzine (Gall.). Benzenum (Brit.). Ben
zinum Lithanthracis. Steinkohlenbenzin. CoH6' Mol.-Gew.78. 

Gewinnung. Das Benzol wurde friiher nur aus dem Steinkohlenteer der Gasanstalten 
und der Kokereien durch Destillation gewonnen, und zwar aus den ersten Anteilen des ~teinkohlen
teerdestillates, dem Leichtol. Jetzt wird eine erheblich groBere Menge Benzol aus den Koks
of eng as en durch Waschen mit hoher siedenden Teerolen und Wiederabdestillieren gewonnen. 
Das aus dem IAlichtol oder aus den Waschiilen der Koksofengase gewonnene Rohbenzol ist ein 
Gemisch von Benzol, Toluol, Xylolen, wenig Naphthalin und einer Reihe von anderen leichtsieden
den Kohlenwasserstoffen wie Hexen, Hepten, Hydrobenzolen, Cyklopentadien, fernerThiophen und 
Pyridinbasen. Es wird zuerst mit Schwefelsaure vom spez. Gew. 1,3 gewaschen, wodurch die 
Pyridinbasen entfernt werden und dann mit 1 bis 2 0/ 0 konz. Schwefelsaure, die verschiedene un
gesattigte Kohlenwasserstoffe und einen Teil des Thiophens aufnimmt. Das so gewaschene 
Rohbenzol wird dann durch Destillation aus Kolonnenapparaten weiter gereinigt. Man kann auch 
erst die fraktionierte Destillation ausfiihren und dann die einzelnen Fraktionen jede fiir sich mit 
Schwefelsaure reinigen. 

HandelssOf'ten. Neben dem Reinbenzol des Handels, das auch als 80/81er 
Benzol bl'zeichnetwhd, weil es zwischen SO und 81 0 siedet, oder als Kristallbenzol, weiles beiOo 
kristallinisch erstarrt, kommen in den Handel noch weitere Benzolsorten, die noch erhebliche 
Mengen Toluol und andere hohere Kohlenwasserstoffe enthalten. Diese Benzolsorten werden 
nach der Menge der unter 1000 iiberdestillierenden Anteile, als 30, 50, 60, 70 oder 90prozentiges 
Benzol bezeichnet. Fiir pharmazeutische Zwecke kommt nur das Reinbenzol dl's Handels in 
Frage, das in den Preislisten als Benzolum purum (kristallisierbar) bezeichnet wird. Es 
enthalt noch kleine Mengen von Thiophen, C"H4S (etwa 0,150/ 0 ), ferner von Schwefelkohlen
stoff (etwa 0,1 bis 0,20/ 0 ) und von Toluol. 

Eigenschaften. Klare, farblose, leicht fliichtige, stark lichtbrechende Fliissig. 
keit, Geruch eigenartig, Geschmack brennend, Sdp. etwa 800 (Ergiinzb. 80 bis 82 0 ), 

spez. Gew. des vollkommen reinen Benzols 0,884 (Ergiinzb. 0,880 bis 0,890). Beim 
Abkiihlen auf etwa 0 0 erstarrt es zu einer eisahnlichen Kristallmasse, die bei etwa 
50 wieder schmilzt. Es ist sehr leicht entziindlich (feuergefiihrlich!) und verbrennt 
mit stark ruBender Flamme. In Wasser ist es unloslich, mischbar mit absolutem 
Alkohol, Methylalkohol, _:tther, Eisessig, Chloroform, Aceton. Mit wasserhaltigem 
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Weingeist (von 90%) gibt es zunachst eine triibe Mischung, die bei weiterem Zusatz 
von Weingeist klar wird. Es lost viele organische Stoffe, besonders Harze, Fette, 
Kautschuk. 

Erkennung. Gibt man einige Tropfen Benzol zu 1 bis 2 ccm rauchender Sal
petersaure, so entsteht unter Selbsterwarmung und Entwicklung von Stickoxyden 
Nitrobenzol, das nach dem'Verdiinnen des Gemisches mit Wasser an dem bitter
mandelOlahnlichen Geruch leicht zu erkennen ist. - In konz. Schwefelsaure lost es 
sich beim Schiitteln und Erwiirmen allmahlich auf unter Bildung von Benzol. 
sulfonsaure, C6HsSOaH. 

Priijung. a) Siedepunkt. Nach den Normen der Deutschen Benzol· 
vereinigung sollen bei etwa 80° 90% des Benzols innerhalb 0,60 und 95% inner
halb 0,80 iibergehen; wenn also z. B. bei dem gerade herrschenden Barometerstand 
das Benzol bei 79,6° zu sieden beginnt, miissen bis 80,20 90% und bis 80,40 95% 
iiberdestillieren. Erganzb. fordert Siedepunkt 80 bis 82°. Brit. fordert, daB zwischen 
79 und 820 95% iiberdestillieren. - b) Spez. Gewicht 0,880 bis 0,890 (Erganzb,). 
0,880-0,887 (Brit.). - c) Schiittelt man 2 ccm Benzol mit 2 ccm konz. Schwefel· 
saure eine Minute lang, so dad sich die Saure nur schwach briiunlich farben (orga· 
nische Verunreinigungen). - d) 5 ccm Benzol diiden beim Verdampfen auf dem 
Wasserbad keinen Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a) Zur Bestimmung der Destillationstemperatur wird nach 
den Vorsehriften der Deutschen Benzolvereinigung eine kupferne Kagelblase von etwa 150 ccm 
Inhalt verwendet (66 mm Durchmesser, Halsweite oben 22 mm, unten 20 mm, Halshohe 25 mm, 
Wandstarke 0,6 bis 0,7 mm). Auf die Blase wird mit einem durehbohrten Kork ein KugeI·T· 
Stiick von etwa 150mm Lange, 14 mm innerem Durehmesser und 30 mm Kugeldurchmesser auf
gesetzt. 10 mm iiber der Kugel ist das 8 mm weite AbfluBrohr fast rechtwinklig mit sehr ge. 
ringer Neigung nach unten angesetzt. In die Blase werden 100 eem Benzol gegeben. In demAuf
satz wird ein Thermometer so angebracht, daB das QueeksilbergefaB sich in der Mitte der Kugel 
befindet. Das AbfluBrohr ist mit einem LIEBIGschen Kiihler von 80 em GesamtUinge verbunden, 
mit 18 mm weitem Innenrom:. Der Kiihler soli so geneigt sein, daB das untele Ende des Innen. 
rohres lOcm tiefer liegt als das obere. Das untere Ende wird mit einem nach unten gebogellen Vor· 
stoB versehen, der in einen MeBzylinder von 100 cem miindet. Die Blase wird auf einen Zylinder 
aus Eisenbleeh gesetzt, der mit einer Asbestscheibe mit 50 mm weitem Loch bedeekt ist. 10 mm 
vom oberen Rande des Zylinders sind 4 kreisrunde Locher fiir den Austritt der Verbrennungsgase 
des Brenners angebraeht. Zum Erhitzen dient ein gewohnlicher Bunsenbrenner von 7 mm 
Durehmesser mit gut einstellbarem Hahn. Die Flammenspitze soli die Kugelblase gerade eben 
beriihren. 

Zu c) Die Sehwefelsaureprobe wird naeh den Vorschriften der Deutsehen Benzolvereini
gung in folgender Weise ausgefiihrt: Man schiittelt 5 cem des Benzols in einem Glasstopfenglas 
von etwa 15 cem Inhalt mit 5 ccm konz. Sehwefelsaure 5 Minuten lang krii.ftig durch, UiBt 2 Mi
nuten lang stehen und vergleicht die Farbung mit Losungen von Kaliumdiehromat in Schwefel. 
saure von 50%' die in einem gleiehen Glas mit Benzol iiberschiehtet sind. Bei Rein benzol ist 
die Schwefelsaure gewohnlich farblos oder nieht starker gefarbt als eine Losung von 0,3 g K2Cr~07 
in 1000 eem Sehwefelsaure. (Diese Vergleiehlosung erhiilt man, indem man 3 eem l/lO·n.Kalium
dichromatlosung in einem MeBkOlbchen von 50 cem mit 30 eem Wasser verdiinnt, dann 25 g konz. 
Sehwefelsaure zusetzt und mit Wasser auf 50 ccm auffiillt.) , 

Zur weiteren Priifung wird noch eine Titration mit Brom ausgefiihrt: 5 cem Benzol 
werden in einem Glasstopfenglas mit 10cem verd. Schwefelsaure (200/ 0 H2S04 ) versetzt, und dann 
liiBt man unter kraftigem DurehsehiittehI aus einer Biirette l/lO·n-Kaliumbromidbromatlosung 
zuflieBen, bis das Benzol mindestens 5 Minuten lang deutlich orangegelb gefarbt bleibt und 1 Tr. 
des Benzols Kaliumjodidstarkepapier blaut. Die Kaliumbromidbromatlosung enthalt im Liter 
2,7833' g KBrOs und etwa 10 g KBr. 1 cern = 8 mg Brom. 100 eem Reinbenzol Bollen weniger 
alB 1 g Brom verbrauehen, meist ist der Verbrauch etwa 0,4 g. 

Aujbewahrung. Das Benzol ist ebenso feuergefahrlieh wie Petroleumbenzin. Die fiir 
dieses geltenden Bestimmungen gelten such fiir die Aufbewahrung von Benzol. Man hiite sieh 
besonders davor, im Winter groBere l\fengen erstarrtes Benzol in der Nahe eines Of ens auf
tauen zu wollen. Kleine Flasehen mit erstarrtem Benzol stellt man geoffnet in warmes Wasser; 
Feuer und Licht diirfen nicht in der Nii.he sein. 

Anwendung und Wi'l'kung. AuBerlich in Salben (1 T. Benzol auf 2 T. Fett) bei 
Kratze, im Klysma 2,0 bis 4,0:200,0 gegen Eingeweidewiirmer und Darmtrichinen. Innerlieh 
zu 0,5 bis 1,0 mebrmals taglieh bis hoehstens 6,0 g tiiglich bei Garungen im Magen, gegen Darm
triehinen und gegen Leukamie. Benzoldampf langere Zeit eingeatmet, erzeugt Kopfsehmerz, 
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rausohii.hnlichen Zustand, BewuBtlosigkeit und Blutungen an versohiedenen Organen. Teohnisch 
wird Benzol, meist das 90prozentige Handelsbenzol, wiePetroleumbenzin verwendet in der chemi. 
schen Wischerei, als Losungsmittelin Lack· und Gummifabriken, zur Entfettung von Knochen usw. 
Benzol dient ferner zur Darstellung von Nitrobenzol, Dinitrobenzol, die dann zu den Amino. 
verbindungen (Anilin, Phenylendiamin) reduziert werden, von Benzolsulfonsaure, von Beuzol
m.disulfonsaure, ana denen Phenol und Resorcin dargestellt werden, und von zahlreichen anderen 
Verbindungen. Die groBten Mengen Benzol werden als Ersatz fiir Benzin zum Betrieb von Mo. 
toren verwendet. Auch hierzu wird nicht das Reinbenzol verwendet, sondern meist 90prozentiges 
Benzol, dessen Erstarrungspunkt fiir die VeFwendung im Winter durch Zusatz von anderen Kohlen. 
wasserstoffen und anderen brennbaren Verbindungen herabgedriickt wird. 

Reichskraftstoff ist eine Mischung von Benzol, Tetralin (= TetrahydronaphthaHn) 
und Alkohol. 

Benzolinar, ein Fleckenreinigungsmittel, ist ein Gemisch von 1 T. Ather und 4 T. Benzol, 
parfiimiert mit Amylacetat. 

Dichlorbenzol "Agfa" (ART. -GES. FUR ANILINFABR., Berlin) ist p.Dichlorbenzol, 

CaH4,CI2[1,4]. Mol.·Gew. 147. 

Da'l'stellung. Das p.Dichlorbenzol wird als Nebenprodukt bei der Darstellung von Mono. 
chlorbenzol durch Einwirkung von Chlor auf Benzol gewc;mnen. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, Smp. 53°, Sdp. 174°. Geruch atherisch. Es ist 
schon bei gewohnlicher Temperatur fliichtig. 

Anwendung. Als Mittel gegen Motten und andere Insekten, ahnlich wie Naphthalin 
und Campher. Es wirkt auch wurmwidrig. 

Nitrobenzolum. Nitrobenzol. Nitrobenzene. Nitro benzine. Mir
ba.noI. Mirbanessenz. Essentia Mirbani. CaH IiN02 • Mol.·Gew.123. 

Da'l'Stellung. In einen geraumigen Kolben bringt man 100 T. Benzol und laBt aus 
einem Tropftrichter allmahlich unter Umschwenken und Kiihlen des Kolbens eine erkaltete Mi. 
schung von 115 T. roher Salpetersaure (spez. Gew. 1,42) und 160 T. konz. Schwefelsaure 
zuflieJ3en. Ein in das Benzolgemisch eingetauchtes Thermometer darf dabei ,nicht iiber 25 bis 
300 steigen. Wenn aIle Nitriersaure zugesetzt ist, wird der Kolben noch 1/2 Stunde auf dem Wasser. 
bad unter Umschiitteln erwarmt. Das Mischen und Erwarmen ist unter dem Abzug vorzunehmen. 
Nach dem Erkalten wird das Gemisch mit etwa 300 T. Wasser versetzt, das Nitrobenzol (untere 
Schicht) von der wisserigen Fliissigkeit getrennt, mit Wasser gewaschen und dann mit Wasser
dampf iiberdestilliert, zur Trennung von gleichzeitig entstandenem m.Dinitrobenzol. Das von 
dem Wasser getrennte Nitrobenzol wird mit Calciumchlorid getrocknet und aus einem Siedekolben 
iiber freier Flamme destilliert. 

Eigenschajten. Schwach gelbgefii.rbte, stark lichtbrechende Fliissigkeit, Ge. 
ruch bittermandelolithnlich, Geschmack der wiisserigen Losung stark siiB. Sdp.205 
bis 2060, spez. Gew. 1,207 bis 1,209 (Erganzb.), Erstp. 30, fast unloslich in Wasser, 
leicht loslich in Alkohol und Ather, mit Wasserdampf leicht fliichtig. Das aus dem 
Reinbenzol des Handels dargestellte Nitrobenzol enthalt kleine, wechselnde Mengen 
von Nitrotoluol und von Nitrothiophen. Je reiner es ist, desto hoher ist das spez. 
Gew. (bis 1,209). 

E'I'kennung. AuBer am Geruch erkennt man das Nitrobenzol durch die tiber. 
fiihrung in Anitin. Man versetzt die Losung von einigen Tropfen Nitrobenzol in 
etwa 20 cern Weingeist mit verd. Scbwefelsaure und soviel Wasser, daB die Losung 
sich eben triibt, fiigt 2-3 g Zinkfeile hinzu und erwii.rmt etwa 1/2 Stunde auf dem 
Wasserbad. Die von dem ungelosten Zink abgegossene Fliissigkeit wird durch 
Abdampfen vom Alkohol befreit, mit Wasser wieder verdiinnt und nach Zusatz von 
Natronlauge bis zur stark alkalischen Reaktion mit Chlorkalklosung versetzt, woo 
durch sie violett gefii.rbt wird. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
An'Wendung und Wi'l'kung.. Nitrobenzol wirkt giftig, auch in Dampfform eingeatmet 

und durch die Haut. 1m Blut wird Methamoglobin erzeugt. Es bewirkt Abort. Technisch dient 
es als Riechstoff, besonders fiir billige Seifen, ferner zur Darstellung von Anilin, Dinitrobenzol, 
Chlomitrobenzol und anderen Verbindungen. Bei der Darstellung von Chinolin und Chinolin· 
abk5mmlingen nauh SKRAUP dient es als Oxydationsmittel. 
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Toluolum. Toluol. Methylbenzol. C7Ha oder CeHs·CHs. Mol.-Gew.92_ 

Das erste Homologe des BenzoIs. Es entsteht bei der trockenen Destillation 
des Tolubalsams, von dem es den N amen erhalten hat. Es findet sich im Stein
kohlenteer. 

Gewinnu:ng. Siehe Benzol. 1m sogenannten 500 / oigen Benzol sind neben 43-45 0/ 0 Benzol 
uud 120/ 0 Xylol etwa 400/ 0 Toluol enthalten. Das 80genannte OO/oige Benzol, dessen Siedepun~t 
uber 1000 liegt,besteht aus etwa 73 % Toluol neben etwa 13-15 Benzol und II % Xylol. Des
gleichen. besteht das Leichtbenzol des Handels zum groBen Teil aus Toluol. Das reine Toluol 
wird aus diesen Produkten durch sorgfaltiges Fraktionieren in Kolonnenapparaten erhalten. 

Eigenschajten. Farblose, stark lichtbrechende, leicht bewegliche Fliissigkeit, 
spez. Gew. 0,8723 bei 150, Sdp.110,80. Es erstarrt erst unter -90 0 (Benzol 
unter + 50). Es basitzt einen etwas herberen Geruch als Benzol, dam es im iibrigen 
auBarordentlich ahnlich iat. Es ist wie Benzol leicht enf,ziindlich und brennt mit 
stark ruBender Flamme. In Wasser ist es unloslich. Mit l/S seines Volums Wein
geist gibt as eine triibe Mischung, die 'sich auf Zusatz von mehr Weingeist klart. 
Mit absolutem Alkohol, Xther,. Schwefelkohlenstoff, fetten und atherischen Olen 
mischt es sich in jedem Verhaltnis. 

Brkennung. Versetzt man 1 ccm Toluol mit einigen Tropfen rauchenner 
Salpetersaure, so erwii.rmt sich das Gemisch unter Entweichen von Stickoxyden 
und Auftreten eines bittermandeliiIahnlichen Geruchs (Bildung von Nitrotoluol)_ 

Prifung. a) Siedepunkt 109-1120 (E'1'gdlnzb.l. - b) Spez. Gewicht 0,868 bis 
0,870 (E'1'gd!nzb.). - c) Schiittelt man 2 ccm Toluol mit 2 cern konz. SchwefeIsaure 
eine Minute lang, Sl) darf sich die Saure nur schwach braunlich fii.rben (fremde orga
nische Verbindungen). - d) 5 cern Toluol diirfen beim Verdampfen auf dem Wasser
bad keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Daa Toluol kann wie Benzol als Losungsmittel verwendet werden; 
medizinisch kommt es nicht in Betracht. In der Technik werden groBe Mengen zur Dar
stellung von Benzoesaure, Benzaldehyd, Saccharin. Nitrotoluol, Nitrotoluidin, und von Fuchsin 
verbraucht. 

Chloramin (v. HEYDEN, RadebeuI), Tolamin (BURROUGHS, WELLCOME U. Co., London), 
ist p-ToIuoIsulfonchIoramidnatrium, CHsCsH4S02NClNa+3H20. Mol.-Gew. 
281,6. Chlorgehalt 12,60 / 0=25,2% wirksamem Chlor. Vgl. Bd. II, S. 1316. 

DQ/rsteUung. p-ToluolBulfonchlorid, CHaCeH4SOllCI, daB bei der Darstellung von 
Saccharin als Nebenprodukt erhalten wird, wird durch Ammoniak in p-ToluolBulfonamid, 
CHsC.H,S02NH., iibergefiihrt, und dieses in alkalischer Losung mit Natriumhypochlorit 
behandelt. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinischE's Pulver; Geruch schwach nach Chlor. 1 T. lost 
sich in etwa 6 T. Wasser. Die Losungen sind klar und Bchwach alkalisch. Der Gehalt an Chlor 
betragt 12,6 % , Nach dem Trocknen im Exsikkator oder im Wasserbad explodiert es beim Er· 
hitzen auf 175-180°. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,2 g + 10 ccm) gibt mit einer Losung von 0,2 g 
Resorcin und 5 ccm Wasser eine erst grune, nachher dunkelrotgelbe Farbung. - Wird die wasserige 
Liisung (0.2 g + 10 ccm) mit einer Lt,sung von 0,05 g p.Naphthol in einigen Tropfen Natronlauge 
und 5 cem Wasser erwarmt, so farbt sie sich rotgelb. 

Anwendung. Ala Antiseptikum in wasseriger Losung 0,25: 100 zur Wundbehandlung, 
zur Spiilung von Korperhiihlen; 0,5: 100 zur Handedesinfektion. 

Tolid (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine nach patentiertem Verfahren hergestellte 
Mischung von p-Toluolsulfonchloramid mit a.dsorbierenden Stoffen. Feines weiBea Pulver; 
Geruch und Geschmack schwach nach Chlor. - Anwendung. Als Wundstreupulver in der Tier
heilkunde. 

Xylolum. Xylol. Dimethylbenzol. CaHlo oder CsH4(CHah. Mol.·Gew.160. 
Vom Benzol leiten sich 3 Dimethylbenzole ab, ortho, meta und para, die als 

Xylole bezeichnet werden UIid deren Gemisch im Roh benzol und verschiedenen 
Erdiilen vorkommt. 
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Gewinnu:ng. Siehe Benzol. Es findet sich im sogenannten 50 nnd OO/oigen Benzol 
Bowie im Leichtbenzol nnd in der Solventnaphtha I nnd wird dnrch Anffangen der von 136 bis 
1400 siedenden Anteile gewonnen. Das Produkt besteht aus etwa 10°/0 Orthoxylol, 70°/0 
Metaxylol und 20 0/ 0 Paraxylol und bnn, da die Siedepunkte der drei Xylole zu nahe bei
einander liegen, durch weitel'€s Fraktionieren nicht getrennt werden. 

Eigensehaften. Das Xylol des Handels (Xylolum rectificatum) bildet 
eine farblose Fliissigkeit vom spezifischen Gewieht etwa 0,865 bei 150 und siedet 
bei etwa 136-1400 (o-XylolI420, m-XylolI370, p-XyloI136°). Es brennt wie Benzol 
mit stark ruBender Flamme. Gegen LOsungsmittel verbii.lt es sich wie Toluol. 

Priif'Ung. a) Siedepunkt 136-140°. - b) 8pezifisehes Gewieht etwa 0,865. 
Die weitere Priill1ng ist die gleiehe wie beim Toluol. 

Anwend'Ung. Technisch als Losungsmittel, in del' Mikroskopie als Aufhellungsmittel. 

Solventnaphtha nennt man die hOher siedenden Kohlenwasserstoffgemische aus dem Stein
kohlenteer, die bei der Gewinnung des Benzols und Toluols ubrig bleiben. Man unterscheidet 
Solventnaphtha I und II nach den Destillationstemperaturen, 1= 130-1600, II = 145-1750. 

Anwend'Ung. Ais Losungsmittel, anch zum Waschen des Steinkohlengases zur Gewin
nung des darin enthaltenen Benzols. 

Benzylium. 
Alcohol benzylicus, Benzylaikohol. C6H 5CH2 0H. Mol.-Gew. 108. 

Findet sich als Benzoesaure- und Zimtsaureester im Perubalsam und Tolubalsam 
frei und in Form von Estern (der Essigsaure, Benzoesaure, Salicylsaure), in .ver
schiedenen wohlriechenden atherischen Olen (im 01 der Jasminbliiten, Cassiabliiten, 
Tuberosenbliiten, Goldlackbliiten, Akazienbliiten, im Ylang-YlangOl). 

Daf'stell'Ung. Aus Benzaldehyd. 100 T. Benzaldehyd werden mit einer Losung von 
90 T. Atzkali in 60 T. Wasser kraftig bis zur EmuisionsbiIdung geschiittelt: 2 CeH 5CHO + KOH 
= CeH5COOK + CeH,CH20H. Na.ch 24 Stunden wird so viel Wasser zugesetzt, daB das Kalium
benzoat gelost wird und del' Benzylalkohol von der wasserigen Fliissigkeit getrennt. Letztere wird 
noch zur Gewinnung des gelOst gebliebenen Benzylalkohols mit Ather ausgeschiittelt. 

EigenSehajten. Farblose olige Fliissigkeit, spez. Gew. 1,046-1,050, Sdp. 
205----206°. Geruch angenehm, schwach gewiirzig; an der Luft nimmt er allmahlich 
infolge von Oxydation den Geruch des Benzaldehyds .an. Loslich in 35 T. Wasser. 
sehr leicht Wslich in organischen Losungsmitteln, auch in verd. Weingeist (in 1,5 Vol.-T. 
Weingeist von 50 Vol.-o/o, in 8-9 Vol.-T. Weingeist von 30 Vol.-o/o)' 

Anwend'Ung. In der Parfiimerie zur Na.chbildung atherischer Ole, als Verdiinnnngs
mittel fiir alkoholfreie Parfiimerien. 

Benzylium aceticum, Benzylacetat, Ess igsaure benzyl ester. CH3CO·OCH2CeH5. 
Mol.-Gew. 150. 

Findet aich zu 65% im Jasminbliitenol, auch im Ylang-Ylango!. Gardeniaol besteht 
groBtenteiis aus Benzylacetat. 

Daf'stell'Ung. Durch zweistiindiges Erhitzen von Benzylalkohol mit der doppelten 
Menge Essigsaureanhydrid unter Zusatz von wenig wasserfreiem N atriumacetat oder 
durch Erhitzen von 50 T. Benzylalkohol mit 95 T. Essigsaure (Eisessig) und 5 T. konz. 
Schwefelsaure. Del' Ester wird mit Wasser gewaschen, mit Calciumchlorid getrocknet und destilliert. 

Eigensehaften. Farblose Fliissigkeit, spez. Gew. 1,062, Sdp.215-216°. Geruch an
genehm fruchtartig. 

Anwendung. Zur Da.rstellung kiinstlicher Bliitenole und Fruchtather. 

Benzylium benzoicum s. u. Acidum benzoicum S. 119. 

Benzylium cinnamylicum s. u. Acidum cinnamyUcum S. 140. 
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Berberis. 
Berberis vulgaris L. und Formen. Berberidaceae-Ber berideae. Berberitze. 
Sauerdorn. Reimisch in fast ganz Europa und im westlichen Asien. 

Cortex Berberidis radicis. Berberitzenwurzelrinde. Barbery.Root Bark. 

Ecorce de la racine de berberide. 
In den Handel kommt die Rinde allein oder die ganze Wurzel. Erstere ist auBen gelblich· 

grau bis hell braun, glatt oder runzelig, auf der Innenflache griingelb, gestreift, im Bruch locker 
und blatterig. Der Geschmack ist stark bitter, del' Speichel wird beim Kauen gelb. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Unter einem lockeren, vielreihigen Kork eine 
primare Rinde aus groBluckigem, diinnwandigem Parenchym mit gelbbraunem Inhalt; keine 
Bastfasern und keine Kristallbildungen. In del' sekundaren Rinde breite, deutlich geschichtete 
Rindenstrahlen und vier und mehr Zellreihen breite, nach auBen sich erweiternde Markstrahlen. 
Die Markstrahlzellen getupfelt, zuweilen stellenweise sklerosiert, mit gelbbraunem Inhalt oder mit 
groBen rhomboedrischen Einzelkristallen von Kalkoxalat. Die Rindenstrahlen aus tangentialen, 
abwechselnden Schichten von meist kollabierten Siebrohren und kleinzelligem Parenchym; keine 
Kristalle. Zuweilen in den Rindenstrahlen gelbwandige, stark verdickte, beiderseits zugespitzte 
Sklerenchymfasern, im auBeren Teile der Innenwande vereinzelt, im mittleren Teile in einfachen 
tangentialen Reihen, noch weiter nach innen einzeln. Diese Fasern konnen auch vollig fehlen. 

Die frischen Beeren von Berberis vulgaris werden von der Gall. zur Bereitung von Elec. 
tual'ium diascordium verwendet (s. u. Opium Bd. II). 

Berberis aquifolia PURSH. (Mahonia aq uifoli urn NUTT.). Heimisch in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika, in Europa als Zierpflanze und verwildert. 

Cortex radicis Berberidis aquifoliae. Origon (Mountain) Grape Bark • 
. Die Wurzelrinde ist der von Berberis vulgaris L. sehr ahnlich gebaut, die Markstrahlen sind 

brf'iter, hiiufig 10-12reihig, ohne Kristalle. 
Die frischen Beeren konnen zum Farben von Beerenweinen verwendet werden. 

Berberis, Berberis (Brit.), besteht aus den getrockneten Zweigen (Holz mit Rinde) 

von Berberis aristata D. C. 
Wellig gebogene Stucke von 21/2-5 cm Durchmesser. Kork orange-braun; darunter eine 

dunkler braune Rinde, die mit leicht langswelligen Streifen und gelegentlich schwachen quer· 
laufenden Vertiefungen versehen ist. Auf dem Querschnitt erkennt man einen schmltlen, braunen 
Kork, einen breitschichtigen, dunkelbraunen Bast, der von deutlich sichtbaren, gelben Mark· 
strahlen durchzogen wird. Darauf folgt der breite, gelbgefarbte Holzkorper, del' aus zahlreichen 
"schmalen GefaBstrangen besteht,' die viele EinzelgefaBe enthalten, und durch schmale, blasser 
gefarbte Markstrahlen getrennt sind. Geruch schwach, Geschmack bitter. 

Tinctura Berberidis. Tincture of Berberis. - Brit.: lOOg gepulverte (Nr. 60) 
Berberis werden mit 100 ccm Weingeist (60 Vol.· 010) angefeuchtet und durch Perkolation 1000 ccm 
Tinktur gewonnen. 

Berberinum, Berberin, C20H 1~ 04N . 0 H , Mol.· Gew. 353, ist das Alkaloid der 

Berberisarten, das auch in einigen anderen Pflanzen vorkommt, z. B. in Hy· 
drastis canadensis, Geoffroya jamaicensiB, Xanthoxylum clava. DaB 
aus den beiden letzteren gewonnene Alkaloid wurde frillier alB Jamaicin und 
Xanthopicrit bezeichnet. 

Gewinnung. Gepulverte Berberitzenwurzel, von Berberis vulgaris oder von B. aqui
folia (Mahonia aquifolium), wird mit Wasser ausgezogen, der Auszug bis zur Sirupdicke 
eingedampft und mit der drei. bis vierfachen Menge verd. Schwefelsaure (1 + 5) versetzt. Nach 
langerem Stehen wird das kristallinisch abgeschiedene saure Berberinsulfat abg€sogen und mit 
wenig Wasser gewaschen. Zur Reinigung lost man das Berberinsulfat in siedendem Wasser, ver
setzt die heiBgesattigte Lasung mit del' gleichen Menge Alkohol und auf 1000 cern del' Mischung 
mit 20 ccm konz. Schwefelsaure; das nach dem Erkalten abgesogene Berberinsulfat wird mit 
wenig Wasser gewaschen und getrocknet. - Wird der eingedampfte wiisserige Auszug del' Bel" 
beritzenwurzel nicht mit Schwefelsaure versetzt, so scheidet sich beim Stehen das Berberin zurn 
Teil als Berberinhydrochlorid, C2oHlS04NCl, aus. In diesel' Form ist es also in del' Wurzel 
enthalten odeI' das Hydrochlorid bildet sich beim Ausziehen del' Wurzel mit Wasser durch. Urn. 
setzung von organischen Berberinsalzen mit Chloriden. 

Freies Ber berin erhalt man in wiisseriger Lasung durch Zusatz einer Lasung von Barium· 
hydroxyd in berechneter Menge zu einer Lasung von Berberinsulfat. Wird die VOll dem Barium. 
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sulfat abfiltrierte Losung eingedampft, so entsteht aus dem Berberin (Berberiniumhydroxyd) 
durch Umlagerung Berberinal, <;oH190 6N, das citronengelbe Nadeln bildet (Smp. 1440). Mit 
Sii.uren gibt daB Berberinal wieder Berberinsalze. Wird die aUB Berberinsulfat und Barium· 
hydroxyd erhaltene filtrierte Berberinlosung mit Kohlendioxyd gesii.ttigt und dann eingedampft, 
so erhii.lt man Berberincarbonat, (C20H1S0,N)2COS' durch Zusatz von Salzsii.ure zu der Ber. 
berinlosung entsteht Berberinhydrochlorid, <;oH1SO,NCl. In den Handel kommt das Ber. 
berin in Form der Salze, als Sulfat, Hydrochlorid und Carbonat. 

Eigenschajten (der Berberinsalze). Das Berberin ist eine quartare Base, 
Berberiniumhydroxyd; die Salzbildung erfolgt nieht wie bei anderen .Alka· 
loiden durch einfache Anlagerung der Saure, sondern wie bei Metallhydroxyden 
unter Austritt von Wasser, z. B. C20H 1S0,NOH + HCI = H20 + C2oH 1SO,NCl 
(Berberiniumchiorid oder Berberinhydrochlorid). Die SaIze des Berberins sind gelb 
gefarbt. (Das Berberin ist ein Farbstoff, und zwar der einzige basische }'arbstoff, 
der bisher in der Natur aufgefunden wurde.) In Wasser sind die Salze meist schwer 
loslich, besonders das Nitrat und das Rydrojodid. Wird eine Losung von Berberin
sulfat mit Aceton und Natronlaugeerhitzt, so vereinigt sich das Berberin mit Aceton 
zu einer kristallinischen Verbindung, Aceton·Berberin, C2oH17N04 · CHaCOCHa, 
das durch Erhitzen mit verd. Sliuren wieder zerlegt wird unter Bildung von Ber
berinsalzen. Eine ahnliche Verbindung gibt das Berberin mit Chloroform, ChI or o· 
formberberin, C2oH17NO,·CHCls. Wird Berberinhydrochlorid im Kohlendioxyd. 
strom auf etwa 1900 erhitzt, so spaltet es Methylchlorid ab und bildet das aus Wasser 
in dunkelroten Nadeln kristallisierende Berberrubin, C19H1SNO" das mit Sauren 
gelb gefarbte Salze bildet und mit Methyljodid wieder in Berberin iibergefiihrt wer· 
den kann; mit anderen Halo~enalkylen liefert das Berberrubin Homologe des Berberins. 

E",kennung. Berberinsalzlosungen geben mit Kaliumjodidlosung und mit 
Salpetersaure gelbe Niederschlage von Berberinhydrojodid und Berberinnitrat. Die 
wasserige LOsung der Berberinsalze wird durch Chlor oder Chlorwasser blutrot ge· 
larbt; in gleicher Weise wirkt Brom oder Bromwasser. Versetzt man die alkoho. 
lische Losung eines Berberinsalzes mit Jod oder mit Jod·Jodkalium im geringen 
fiberschuJl, so scheiden sieh griinglanzende ~adeln oder mattchen von jodwasser. 
stoffsaurem Berberindijodid, C2oH17NO,J2·HJ, aus. 

Anwendung. Berberinsalze werden innerlich zu 0,05-0,25 g mehrmals tii.glich als bit· 
teres Tonikum und Stomachikum, bei Gebii.rmutterblutungen und gegen Malaria angewandt. 
In der Regel benutzt man das Sulfat. 

Berberinum oarbonioum. Berberiniumcarbonat. K ohlensanres Ber berino 
(C20HlS04N)2COa + 2 H 20. Mol. ·Gew. 768. 

Braungelbe feine KristalIe. 

Berberinum hydrobromioum. Berberiniumbromid. Berberinhydrobromid. Brom· 
wasserstoffsaures Berberin. C20H1SO,N· Br + 2H IlO. Mol.·Gew.452. 

Schwerlosliche, gelbe Nadeln. 

Berberinum hydroohloricum. Berberiniumeblorid. Berberinhydrochlorid. Saiz. 
saures Berberin. C20H1SO,N· CI + 4H20. Mol.-Gew.443. 

Goldgelbe, glii.nzende Nadeln, schwerloslich in Wasser oder Alkohol bei gewohnlicher Tem· 
peratur, leichter loslich beim Erhitzen. 

Berberinum nitrioum. Berberininmnitrat. Salpetersaures Berberin. 
C20HlSO,N·:~\03. Mol.·Gew.398. 

HelIgelbe, in kaltem Wasser sehr schwer, in hei.Bem Wasser leichter losliche Nadeln. 

Berberinum phosphoricum. Berberininmpbospbat. Phosphorsaures Berberin. 
(C2oHlS04Nh· (P04)· HaPO, + 5HzO. Mol.·Gew 1291., 

In Wasser ziemlich leicht, in Alkohol schwer lOsliches, gelbes, kristallinisches Pulver. 

Berberinum sulfuricum. Berberiniumsullat. Schwefelsaures Berberin. 
C20H180 4N· HSO,. Mol.·Gew. 433. 
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Das saure Sulfat soheidet sioh aus del' mit iibersohiissiger Sohwefelsaure versetzten 
Berberinlosung in feinen gelben Kristallen aus. Sohwerloslioh in Wasser und in Alkohol. 

Das neutrale Sulfat, (C20HlS0,N)2S0,+3H20, MoI.-Gew. 822, bildet ebenfalls gelbe 
Nadeln. Es ist in Wasser vielleichter loslioh als daB sauro Salz. 

Betula. 
Betula verrucosa EHRH_ und Betula pubescens EHRH. Betulaceae-Betuleae_ 
Birke. Heimisch in den WiiJ.dern Asiens und Europas, erstere bis 65°, letztere bis 71 G 

nordJich; beide Arten wurden frillier zu Betula alba L. zusammengezogen. 

Folia Betulae. Birkenbliitter. Langgestielte, zugespitzte, doppelt und soharf gesii.gte, hooh
grime Blatter, glatt oder unterseits etwas rauh und sehr fein netzadrig. Der Geruoh ist eigentiim
Jioh, etwas narkotisoh, der Gesohma.ok bitter. Man sammelt die Blatter im Friihjahr und trooknet 
sie im Dunkeln. 

Bestandteile. 8-9% Gerbstoff, 8-9% Zuoker, 0,04-0,05% atherisohes 01. 
Betuloretinsa'ure, Spuren eines Alkaloids. 

Anwendung. Ala Diuretioum, 2-3ma.l tii.glioh je 20-30 g in 200 g AufguB; letzterer 
solI unter Zusatz von etwas Natriumbioarbonat hergestellt 'wirksamer sein, weil dann die wirk
same Betuloretinsaure bessel' gelOst wird. 

Cortex Betulae. Birkenrinde. t:ooroe de bouleau. Flaohe, harte, gelbbraune, von dem 
weiBen, lederartigen Kork befreite Stammrindenstiioke von 0,5-2 om Dioke. Die Zweigrinde wie 
die Borke alter Stamme sind ohne Wert. Die Rinde ist auBen und innen glatt und eben, auf dem 
Bruoh grobkomig und ziemlioh eben. Gewohnlioh sitzen an der AuBenseite stellenweise nooh 
Stiioke des wei Ben, blatterartigen, meist aus mehreren Lamellen gebildeten, leioht abliisbaren 
und fein abblattemden Korkes. Die Droge ist ohne Geruoh, del' Gesohma.ok ist herbe und bitterlioh. 

Bestandfeile. 10-12% Betulin, CaoHeoOa, Smp. 258°; es ist ein zweiwertiger Alkohol. 
Ferner Betuloretinsaure, Smp.94°, die duroh konz. Sohwefelsaure rotgefarbt wird; Harz, 
Bitterstoff, Gallussaure; bis 5,5% Gerbstoff, ein roter Farbstoff (Phlobaphen), 0,05% 
atherisohes 01. 

Oleum betulinum. Oleum Rusci (Erganzb., Helv.). Birkenteer. Birch 
Tar Oil. Goudron de bouleau. Pix betulina. Oleum Betulae empyreu
maticum. Oleum moscoviticum. Lithauer Balsam. Dagget. 

Der Birkenteer wird in Schweden, Finnland und RulUand durch Schwelen des 
Holzes, der illnde und der Wurzeln verschiedener Birkenarten gewonnen. 

Eigenschajten. Dicke schwarzbraune Fliissigkeit, in diinner Schicht durch
sichtig. Geruch durchdringend juchtenartig. Spez. Gew. (200) 0,926-0,945. Los
lich in .:\.ther, Chloroform und absolutem Alkohol, unvollkommen in Weingeist von 
90 Vol.-Ofo. 

E1'kennung. Schiittelt man 1 g Birkenteer mit 20 ccm Wasser, so werden 
10 ccm des fast farblosen, sauer reagierenden Filtrates durch 15 'l'r. eines Gemisches 
aus 1 Tr. Eisenchloridiosung und 50 cern Wasser dauernd griin gefarbt (Tannenteer 
und Wacholderteer geben Rotfarbung). 

Bestandteile. Guajaool. Kreosol, Kresole, Xylenole, Spuren von Phenol. 
Anwendung. AuBerlich bei Hautkrankheit~n an Stelle des Tannen- oder Waoholderteers. 

Hier und da in der Volksmedizin als WUl'mmittel und gegen Kolik der Haustiere. Zu Rumessenz. 
In RuBland in groBem Umfange bei der Herstellung des Juohtenleders. 

Oleum Rusci (Betulae) rectificatum, Rektiliziertes Birkenfil, Oil of Birch Tar, 
Essence de goudron de boule au. wird durch Destillation von Birkenteer mit Wasser
dampf gewonnen. Braunliche Fliissigkeit von angenehmem Geruch. 

Frischer Birkensaft wird zur Herstellung von Birkenwein und von Birkenhaarwa8ser 
verwendet. Zur Bereitung von Birken wein versetzt man 100 l Saft mit ~50,0 Weinsaure, 
8-10 kg Zucker, laBt in einem F&S8e womoglich unter Zusatz frischer Weinhefe vergaren und gibt 
den filtrierten Jungwein in Schaumweinflaschen. - Birkenhaarwasser erhii.lt man aus Birken-
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saft 3000,0, Rosenwasser 4000,0, Orangenbliitenwasser 4000,0, Borax 40,0, Tinct. Capsici 100,0, 
Spiritus 1000,0. 

Betunephrol ist ein haltbar gemachtes Infusum Betulae, das als Diuretikum und Nieren
steine losendes Mittel empfohlen wird. 

Essentia Rusei. Birkenteer 10,0, Weingeist 100,0. Nach dem Absetzen filtriert man. 
Dient zur Bereitung der Rumessenz. 

Oleum lateritium. 01. Lini empyreumaticum. 01. Philosophorum. Ziegelol 
(Regenwurmol, Sehnenol, schwarzes Schneckenol). Man verabfolgt unter diesen Be
zeichnungen gewohnlich eine Mischung aus RiibOi 100 '1'. und Birkenteer 3 '1'. oder '1'ierol 5 '1'. 

Oleum Terebinthinae compositum. Renkol, Reckol, '1'recko!. '1'erpentinol 100, 
Birkenteer 5 '1'. Volksmitte1. AuBerIich, selten innerIich zu 10-15 '1'ropfen. 

Roter Juehtenlaek. (DIETERICH): Sandarak 100, Mastix 50, Larchenterpentin 20, Elemi, 
Ricinusol je 5, Weingeist (90 0/0) 850. Man lost, fiigt rektifiziertes Birkenteerol 10, Fuchsin 5 
hinzu, filtriert und bringt mit Weingeist auf 1000. Vor dem Lackieren ist das Leder mit Benzin 
zu entfetten. 

Sapo unguinosus eum Oleo Rusei (DIETERICH). Birkenteermollin. Birkenteer-
balsamseife. Mollin 90, Birkenteer 10. 

Spiritus Rusei (Form. mag. Bero1. u. Germ.). Birkenteer, Weingeist aa 25,0. AuBerlich. 
Tinetura Rusei (Bad. Erganz.-'1'axe). Birkenteer I, Atherweingeist 2, Losen und Filtrieren. 
Tinetura Rusei (HEBRA). HEBRAS Birkenoltinktur F. M. Germ.: Lavendelol, Rautenol, 

Rosmarinol je 1, rektifiz. Birkenol 35, Ather, Weingeist je 36. 
Tinetura Rusei aetherea (Austr. Elench.). Je 1 '1'. Lavendelol und Rosmarinol, 26 '1'. 

brenzliches Birkenol und je 36 '1'. Ather und Weingeist (86 Gew.-oJo) werden gemischt. 
Betulinar von GROSCH und REICHARDT zur Hautp£lege. Enthalt nach Angabe der Her

steller: Salicyl-Menthol-Betulin, Borglycerin, Birkentinktur, aromat. Birkenwasser. 
Giehtbalsam, RADIGS, ist ein mit 01. Rusci geschiitteltes Gemisch von Riibol und Ter

pentino!. 
NOORTWYKS Diphtherieheilmittel soIl aus Birkenteer, Kreosot und Spiritus bestehen. 

Betula lenta L. Zuekerbirke. Cherry(Sweet) Birch. Heimisch im siidlichenKanadaund 
in den nordlichen Vereinigten Staaten Nordamerikas. 

Die Rinde ist auf dem Querschnitt, vom Kork abgesehen, von der europaischen Birkenrinde 
kaum zu unterscheiden. 

Bestandteile. Die Rinde liefert 0,23-0,6% atherisches 01, das zu 99,8%aus Salicyl
sauremethylester besteht. Der Salicylsauremethylester entsteht aus dem in der Rinde ent
haltenen Glykosid Gaultherin, CI4H 240 2, durch die Einwirkung des ebenfalls in der Rinde ent
haltenen Enzyms Betulase. 

Das 01 wird wie Gaultheriaol oder kiinstlicher Salicylsauremethylester verwendet. 
Aus dem Saft des Baumes wird Zucker gewonnen. 

Oleum Betulae lentae. BirkenrindenOi. Oil of Sweet Birch. Essence de 
betula_ 

Gewinnung. In Kanada und den nordlichen Vereinigten Staaten durch Destillation 
del' zerkleinerten Rinde mit Wasserdampf; Ausbeute 0,23-0,60/0' 

Eigenschaften. Farbloses oder gelbliches, bisweilen rotliches 01, Geruch wie Salicyl
sauremethylester, aber von dem Gaultheriaol deutlich verschieden. Spez. Gew. 1,180-1,188 (15°); 
Sdp. 218-221 0; optisch inaktiv; klar loslich in dem 5-8fachen Volum Weingeist von 70 Vol.- %. 

Bestandteile. 99,8% Methylsalicylat, CSH 4(OH)COOCH3 ; der Rest besteht aus 
Triacontan, C30H 62, und einem Ester von der Zusammensetzung CI4H 240 2• 

Priifung. Wie bei Salicylsauremethylester (s. S. 206). 
Anwendung. Wie Gaultheriaol und Salicylsauremethylester als Riechstoff. 

Bismutum. 
Bismutum. Wismut. Bismut. Bi. Atomgew.209,00. 

Gewinnung. Das besonders im sachsischen Erzgebirge durch Ausschmelzen des gediegen 
vorkommenden Metalles aus dem Gestein gewonnene Wismut enthalt groBere oder kleinere 
Mengen von Schwefelmetallen, Arsen, Antimon, 'I'ellur, Nickel, Eisen, Blei, Kupfer, Zinn, Silber. 
Von diesen Verunreinigungen muB das Wi smut, wenn es zur Darstellung von Wismutver
bindungen verwendet werden solI, durch Schmelzen mit Kaliumnitrat und Natriumnitrat mog
lichst befreit werden. Die Menge der Verunreinigungen darf hochstens 0,1 % betragen. 

Zur Reinigung werden 100 T. grob gepulvertes Wi smut mit 5 T. Kaliumnitrat und 2 T. 
Natriumnitrat gemischt, und das Gemisch in einem hessischen Tiegel im Kohlenfeuer bis zum 
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Schmelzen crhitzt unter ofterem Umriihren mit einem tonernen Pfeifenstiel. Nach halbstiindigem 
Stehen gie13t man das Metall auf einen erwarmten Teller odeI' auf eine Steinplatte aus, trennt es 
nach dem Erkalten von den Schlackenstiicken, zuerst durch Aussuchen, dann durch Erwarmen 
mit einer Mischung von 1 T. Salzsii.ure und 4 T. Wasser. Das mit Wasser abgespiilte Metall wird 
dann getrocknet. 

Fiir die Darstellung von Wismutsalzen im kleinen verwendet man am besten das gall~ 
reine Wismut des Handels, Bismutum purissimum, das den unter Priifung angegebenen 
Anforderungen entspricht. 

Eigenschaften. Glanzendes, rotlich -weiJ3es, sprQdes Metall von groBblatterig 
krista1linischem Gefiige, spez. Gew. 9,75. Es laBt sich im Eisenrnorser pulvern; 
im vollig reinen Zustande ist es etwas hammerbar. Es Rchmilzt bei 2680 und erstarrt 
bei 2420 unter bedeuteuder Ausdehnung; bei WeiBgliihhitze verdampft es. An der 
Luft oxydiert es sich nicht, dagegen wird es von Schwefelwasserstoff gebl'aunt. An 
der Luft erhitzt, verbrennt es mit blaulicher Flamme zu Wismutoxyd. In verdiinnter 
luftfreier Salzsaure und Schwefelsaure ist es unloslich. Von heiBer konz. Salzsame 
wird es nur wenig unter Entwickelung yon Wasserstoff angegriffen. Von konz. 
Schwefelsaure wird es beim Erhitzen unter Entwickelung von Schwefeldioxyd zu 
Wismutsulfat gelost. SalpeterRaure lost es in der Kalte sowohl wie in der Wiirme 
zu Wismutnitrat unter Entwickelung von Stickoxyden. Durch Kupfer, Zink, Zinn, 
Eisen, Blei, Cadmium wird das Wismut aus seinen SalzHisungen als Metall gefallt, 
In seinen Verbindungen ist das Wismut dreiwertig. Es bildet leicht basische Salze, 
mit der Gruppe -Bi=O (Bismutylgruppe). 

Erkennung. Wird eine Wismutverbindung mit Natriumcarbonat vermischt auf Kohle 
VOl' dem Lotrohr der Reduktionsflamme ausgesetzt, so erhalt man weiJ3e, sprooe Metallkorner, 
zugleich einen gelben, in der Hitze orangegelben, Beschlag von Wismutoxyd. Die Losungen der 
Wismutsalze zeigen folgendes Verhalten: Kalilauge, N atronlauge odeI' Ammoniakfl iissig
keitfallen wei13es Wismuthydroxyd, Bi(OH)3' Natriumcarbonat odeI' Ammoniumcarbonat 
fallen wei13es basisches Wismutcarbonat, (Bi 0)2C03' Kali umd i c hrom at fallt basisches Wi smut
chromat, (BiO)2Cr207' leicht loslich in verdiinnter Salpetersaure, unloslich in Kali- odeI' Natron
lauge (Unterschied VOll Bleichromat). Mit Natrcnlauge im 'Oberschu13 versetzte Zinnchloriir
lOsung fallt fein verteiltes schwarzes WismutmetalL Schwefelwasserstoff odeI' Schwefel
ammonium fallen in saurer odeI' neutraler Losung schwarzes Wismutsulfid, Bi2Sa, unloslich in 
Alkalien und in Kaliumcyanid, loslich in heiJ3er Salpetersaure. - Kaliumjodid gibt mit konz. 
Losungen einen rotbraunen Niederschlag von Wismutoxyjodid; sehr geringe Mengen geben mit 
Kaliumjodid noch intensiv gelb gefarbte Losungen von Kaliumwismutjodid. Die Losungen der 
neutralen Wismutsalze werden, falls nicht zu gro13e Mengen freier Saure vorhanden sind, durch 
Zugabe von viel Wasser unter Abscheidung unlOslicher basischer Salze gefallt (getriibt). Diese 
Reaktion ist am empfindlichsten beim Wismutchlorid. Entsteht in salpetersauren Losungen 
beim Verdiinnen mit Wasser keine Ausscheidung, so tritt diese fast stets sogleich auf Zusatz 
von Natriumchlorid- odeI' Ammoniumchloridlosung ein. Weinsaure verhindert die Fallung der 
Wismutverbindungen durch Wasser nicht (Unterschied von Antimon). 

Besti'ln'lnung. Das Wi smut wird aus del' sauren, mit Essigsaure enthaltendem Wasser 
stark verdiinnten Losung durch Schwefelwasserstoff gefallt. Das ausgefallene Wismutsulfid wird 
in Salpetersaure gelost; die durch Erwarmen vom Schwefelwasserstoff befreite Losung wird mit 
Ammoniakfliissigkeit gefallt und das gewaschene und getrocknete Wismuthydroxyd durch Gliihen 
im Porzellantiegel (nicht Platintiegel!) in Wismutoxyd verwandelt. Bi20 a X 0,8965 = Wismut. 
Durch direktes Gliihen kann man den Gehalt an Wismutoxyd bestimmen im: Wismutnitrat, 
Wismuthydroxyd, Wismutoxyd, Wismutcarbonat, in organischen Wismutsalzen mit verkohlen
den Sauren durch Abrauchen des Gliihriickstands mit Salpetersaure und erneutes Gliihen. 

Unter Umstanden kann man das Wismut auch als Metall wagen. Man schmilzt das zu 
reduzierende Wismutoxyd, Wismutoxychlorid oder Wismutsulfid mit der 6fachen Menge Kalium
cyanid einige Zeit in einem gewogenen Porzellantiegel, laugt die erkaltete Schmelze mit Wasser 
aus, wascht das Wi smut zunachst mit Wasser, dann mit verdiinntem, schliel3lich mit starkem 
Weingeist, sammelt auf gewogenem Filter, trocknet und wagt. Hat man bei del' ersten Schmelze 
nicht Metallkorner, Bondern nur ein schwarzes Pulver erhalten, so wiederholt man das Schmelzen 
mit Kaliumcyanid. 

Prilfung. (Von reinem Wismut.) a) 1 g Wismut muB sich in 6 cem Sal
petersaure beim Erwarmen klar losen (Arsen, Antimon, Zinn)_ Die Losung muB 
nach dem Verjagen der Stickoxyde farblos sein. - Die Losung wird mit 5 cern 
Salpetersaure und 10 ccm 'Vasser verdiinnt. Je 5 ccm dieser verdiinnten Losung 
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diirfen: - b) durch 10 ccm verd. Schwefelsaure nicht getriibt werden (Blei) und 
miissen: - c) mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit einen rein wei Ben Niederschlag 
geben (Eisen). - d) Die von dem Niederschlag (c) abfiltrierte Fliissigkeit muB 
farblos sein (Kupfer) und - e) beim Ansauern mit Salzsaure (etwa 3 ccm) klar 
bleiben (Silber). - f) Die angesauerte Fliissigkeit (e) darf durch Kaliumterro
cyanidlOsung nicht sofort verandert werden (Zink und andere Schwermetalle) und 
dad: - g) mit S(',hwefelwasserstoffwasser nur eine schwache Braunung, aber keine 
gelbe Fallung oder Triibung geben (Arsen, Cadmiu,m)_ - h) Zur Priifung auf Arsen 
wird auBerdem noch eine I.Josung von 0,5 g Wismut in 3 ccm SalpetersiLure im 
Porzellantiegel zur Trockne verdampft, der Riickstand gegliiht, in 15 Tr. Salzsaure 
gelOst und diese Losung mit 3 cern Zinnchloriirlosung gemischt; innerhalb einer 
Stunde darf keine dunklere 1!'arbung eintreten. 

Ze'l'kleinerung. Zur Darstellung von Wismutsalzen soIl das Wi smut grob gepulvert 
werden. Benutzt man dazu einen Metallmorser, so findet leicht wieder eine Verunreinigung durch 
fremde Metalle statt_ Man kann nun das Wismut sehr rasch auf folgende Weise geniigend zer
kleinern: Man schmilzt das Metall in einer Porzellanschale und laBt es aus einer Hohe von etwa 
15-20 em auf einen gewohnlichen Teller oder in eine Steingutschale tropfen. Es bilden sich 
dann diinne blechartige Stiickchen, die man zerbrockelt; ein Pulvern ist nicht notig. Das in 
der Schmelzschale hangenbleibende, teilweise oxydierte Metall wird herausgekratzt und mit dem 
iibrigen vereinigt. 

Wismut-Legierungen. Die Legierungen des Wismuts zeichnen sich durchweg durch 
einen niedrigen Schmelzpunkt aus. 

BmRAS MiinzabguB-Metall. Wismut 60,0, Blei 130,0, Zinn 30,0. 
ENGSTROMS Tutania- oder Koniginmetall. 9 Wismut, 71 Blei, 885 Zinn und 35 Kupfer_ 
Klischee-Metall fUr Holzschnitte, Gips-, Ton-, Schwefelformen: 50 Wismut, 30 Blei, 

20 Zinno Schmelzp.920 (also das ROSEsche Metall) oder 20 Wismut, 10 Blei, 10 Zinno Behufs Her
stellung eines Klischees wird der Holzschnitt in eine Legierung aus 60 Blei und 10 Antimon in dem 
Augenblicke eingedriickt, in dem die Legierung zu erstarren beginnt. Diese Matrize wird dann 
mit einem kraftigen Schlage auf das Klischee-Metall in dem Augenblicke seines Erstarrens oder 
Teigigwerdens gepreBt, oder die Matrize wird schwach mit LampenruB bedeckt und das Klischee
Metal! darauf gegossen. 

NEWTONS Metall. Wismut 80,0, Blei 50,0, Zinn 30,0. Schmelzp.94,50. Oder: Wismut 
80,0, Blei 30,0, Zinn 20,0. Schmelzp. 91,60. 

ROSES Metall. Wismut 50,0, Blei 30,0, Zinn 20,0. Schmelzp. 920. Durch Zusatz von 
2,0 Quecksilber sinkt der Schmelzp. auf 55°. 

Wickersheimer Metall. Wi~mut 8,0, Blei 3,0, Zinn 2,0, Quecksilber 2,0. 
Wismutbronze, widerstandsfahig gegen Witterungseinfliisse. Kupfer 52,0, _Nickel 30,0, 

Zinn 12,0, Blei 5,0, Wismut 1,0. 
Wismut-Amalgam. Quecksilber 100,0, Zinn 175,0, Blei 310,0, Wismut 500,0. Schmelzp. 

700. Dient zum Ausspritzen anatomischer Praparate. Oder Quecksilber 200,0, Wismut 
120,0, Blei 40,0, Zinn 70,0. 

WOODS Metall. Wismut 150,0, Blei 80,0, Zinn 40,0, Cadmium 30,0. Schmelzp. 60°. 

Wismutverbindungen. (Jodhaltige organische Wismutverbin-
dungen, Wismutoxyjodidgallat [Airol], Jodgalliein, Jodomenin, Jody

lin, Loretin, Neoform, siehe unter Jodum.) 

Bismutum albuminatum, Wismutalbuminat, Wismut-EiweiB, ist ein Gemisch 

von Wismut-Ammoniumeitrat und EiweiB. 

Da'l'stellung. 25 T. Wismut-Ammoniumcitrat werden in moglichst wenig Wasser 
gelost und mit einer filtrierten wiisserigen Losung von 75 T. trocknem E i we i B gemischt. Diese 
Mischung wird bei niederer Temperatur, am besten im Vacuum, zur Trockne verdunstet. 

Eigenschajten. GrauweiBes Pulver, in Wasser meist triibe loslich infolge seines Ge
haltes an unloslich gewordenem EiweiB. Die Losung rotet Lackmuspapier schwach. Es enthalt 
10-12% Wismut. 

Anwendung; Bei Magen- und Darmerkrankungen zu 0,3-1 g tiiglich drei- bis viermal. 
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Bismutum benzoicum. Basisches Wisruutbenzoat. Basisch benzoesaures Wis
ruut. Bismutum subbenzoicum. CsHsCOO·BiO. Mol..Gew.345. 

Da'l'stellung. Man faUt aus 48,4 T. krist. Wismutnitrat, wie unter Bismutum sub. 
salicylicum angegeben ist, das Wismuthydroxyd, wascht es gut aus, spiilt es ohne Verlust 
in eine Porzellanschale, gibt Wasser bis zum Gesamtgewicht von 450 T. sowie 13 T. Benzoe· 
saure (t Toluolo) hinzu und erhitzt unter Umriihren etwa 1/2 Stunde auf dem Wasserbad. Man 
sammelt alsdann den Niederschlag, wascht ihn 2-3mal mit kleinen Mengen lauwarmem Wasser 
aus, saugt ab und trocknet bei etwa 800. 

Eigenschajten und E'l'kennung. WeiBes, amorphes Pulver, geruch- und geschmack. 
los, in kaltem Wasser so gut wie unloslich. Unter Abscheidung von Benzoesaure loslich in Salz
saure, Salpetersaure und verd. Schwefelsaure. Beim Befeuchten mit Eisenchloridlosung farbt 
es sich lederbraun durch Bildung von Ferribenzoat. 

Prilfung. Wie bei Bismutum subsalicylicum (s. d.). Es mull beim Gliihen 65 bis 
70 % Wismutoxyd, Bi203, geben. 

Anwendung. Wie basisches Wismutsalicylat. Es solI angeblich besser vertragen 
werden als dieses. 

Bismutum carbonicum. Wismutcarbonat (basisches). Wismutsubcar
bonat. Bismutum subcarbonicum. Bismuth Oxycarbonate. Bis
muthi (Sub)Carbonas. Carbonas bismuthicus basicus. 

Die Zusammensetzung entspricht annahernd der Formel C03(BiO)2 +1/2H20. 
Gehalt an Wismut 80,7-82,5%, an Wismutoxyd 90-92%. 

Da'l'stellung. 100 T. krist. Wismutnitrat werden mit Wasser fein angerieben, und das 
Gemisch in kleinen Mengen unter Umriihren in eine heiBe, filtrierte Losung von 50 T. Ammo· 
niumcarbonat in 1000 T. Wasser eingetl'agen. Nach ein· bis zweistiindigem Erwarmen im 
Wasserbad (unter Umriihren) wird der Niederschlag gesamme1t, mit Wasser gewaschen und ge
trocknet. 

Eigenschaften. Wei6es oder gelblich weiBes amorphes Pulver, unlOslich in 
vVasser und Alkohol. 

E'l'kennung. 0,5 g Wismutcarbonat losen sich in 5 ccm Salpetersaure beim 
Erwarmen unter Entwicklung von Kohlendioxyd klar auf. Die Losung gibt beirn 
Verdiinnen mit 500 ccm gewohnlichem Wasser oder mit destilliertem Wasser unter 
Zusatz von AmmoniumchloridlOsung eine milchige Trubung und nach einiger Zeit 
einen weiBeu Niederschla,g, del' nach Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser in braun
schwarzes Wigmutsulfid ubergeht. 

Prilfung. a) 1 g Wismutcarbonat wird in einer Porzellanschale in 10 ccm 
Salpetersiiure durch Erwarmen gelost, und die Losung auf dem vVasserbad einge
dampft. Der Ruckstand mull sich in 25 ccm verd. Schwefelsaure klar losen (Blei). 
- b) 0,5 g Wismutcarbonat werden in 5 ccm Salpetersaure durch Erwarmen ge
lOst, uud die Losung mit Wasser auf 10 ccrn verdiinnt. 5 ccm der Losung mussen 
nach Zusatz von uberschiissiger Ammoniakfliissigkeit ein farbloses Filtrat geben 
(Kupfer). - c) 0,5 g Wismutcarbonat werden mit 5 g Wasser angeschiittelt; dann 
fiigt man 5 ccm Ammoniumsulfidlosung hinzu und nach dem Durchschiitteln all
mahlich 10 ccm verd. Essigsaure, erhitzt zum Sieden und filtriert. 10 ccm des Fil· 
trates werden in einem Porzellantiegel eingedampft, der Riickstand mit einem Trop
fen Schwefelsaure versetzt und kurze Zeit gegluht. Es durfen hochstenl' 4 mg 
Ruckstand hinterbleiben (Alkalisalze und andere Verunreinigungen). - d) Wird 
1 g Wismutcarbonat mit 5 ccrn Natronlauge erhit7.t, so darf der Dampf Lackmus
papier nicht blauen (Ammoniumsalze). - e) Wird 1 g Wismutcarbonat erhitzt, del' 
Riiekstaud nach dem Erkalteu zerriebeu, in 2 ccm Salzsaure gelost. und diese Lo· 
sung mit 4 cem Zinnehloriirlosung versetzt, so dad die Mischung in einer Stunde 
keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). Fiir diese Probe kann das bei del' Ge
haltsbestimmung erhaltene Wismutoxyd verwendet werden. - I) 0,5 g Wismut
carbonat mussen sich in 5 ccm Salpetersaure klar losen; - g) die HiiUte diesel' Lo· 
Bung (I) darf durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getrubt werden (Salz-
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saure). - h) Die andere Halfte der salpetersauren Losung (I), mit dem gleichen 
Raumteil Wasser verdiinnt, darf -<lurch Bariumnitratlosung nicht verandert werden 
(Sulfate). - i) Wird ein Gemis(lh von 0,5 g Wismutcarbonat mit je 0,5 g Zinkfeile 
und Eisenpulver in einem Probierrohr mit 5 cem Natronlauge erhitzt, so darf sich 
kein Ammoniak entwickeln (Nitrate). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1311. 

Anmerkung zu a) Die Priifung auf Blei !aBt sieh naeh GUERIN aueh in fol. 
gender Weise ausfiihren: 10 g Wismutcarbonat werden mit einer Losung von 5 g Ammonium. 
nitrat in 100 eem Wasser zum Sieden erhitzt, das Wasser auf freier Flamme bis auf etwa ein 
Drittel verdampft, und dieMisehung dann auf dem Wasserbad vollstii.ndig zurTroekne verdampft. 
Der Riiekstand wird mit 100 eem Wasser iibergossen und dieses auf freier Flamme wieder bis 
auf 40 e~m verdampft. Naeh dem Erkalten wird filtriert; das Filtrat darf mit Kaliumehromat. 
losung keine gelbe Triibung von Bleiehromat geben. 

Gehaltsbestimmnng. 1 g Wismutcarbonat mull beim Gliihen 0,90-0,92% 
Wismutoxyd hinterlassen = 80,7-82,5% Wismut. (.Amer. nieht unter 90%, Brit. 89 
bis 91%, Nederl. 85-90% Bi20 a.) 

Anwendung. Wie Wismutsubnitrat, zu O,3g bis 1,0 g drei· bis viermal tii.glieh, es wirkt 
gleiehzeitig saurebindend. Bei Rontgenaufnahmen des Magens und Darmes wird es zu etwa 50 g 
auf einmal alB Kontrastmittel angewandt. 

Magma Bismuthi (Amer.), Bismuth Magma., Milk of Bismuth, Wismut· 
milch, ist eine Aufsehwemmung von basisehem Wismutearbonat und Wismuthydroxyd 
mit einem Gehalt von 5,f't-6,20/0 BizOa• 

DaTstellung. 80 g basisehes Wismutnitrat werden mit 60 eem Wasser und 60 eem 
oder 85 g Salpetersii.ure (67% HNOa) gelinde bis zur L6sung erwarmt. Die Losung wird unter 
fortwii.hrendem Riihren in eine Misehung von 5 Liter Wasser und 60 eem (oder 85 g) Salpetersii.ure 
(67% HN0a> gegosBen. Andererseits werden in eine Flasche oder Steintopf von wenigstens12 Liter 
Inhalt 109 Ammoniumcarbonat in einerMischung von 480eem Ammoniakfiiissigkeit (10% 
NHa) und 4 Liter Wasser gelost. In diese Losung wird die Wismutnitratlosung unter Riihren 
raseh eingegossen. Wenn die Misehung nieht deutlieh alkalisch reagiert, wird noeh Ammoniak· 
fliissigkeit zugesetzt. Nach dem Absetzen wird die FliiBsigkeit abgegossen und der Niedersehlag 
zunii.ehst zweimal dureh AbgieBen mit WaSBE'r gewasehen. Dann wird der Niedersehlag auf einem 
diehten Tuch gesammelt und mit diesem in einem Perkolator fortwii.hrend mit Wasser gewasehen, 
bis das ablaufende Wasser dureh Phenolphthaleinlosung nieht mehr gerotet wird. Dann liBt man 
das Wasser ablaufen, bringt den Niederschlag in eine Sehale und verriihrt ibn mit so viel Wasser, 
daB das Gesamtgewieht 1000 g betrii.gt. 

Eigenschajten und ETkennung. Dicke, weiBe Fliissigkeit. 1 eem der Wismut· 
milch gibt mit 1 eem Salzsii.ure eine klare L6sung, die mit 10 eem Wasser verdiinnt einen weiBen 
Niederschlag gibt. 

Troehiseus Bismuthi compositus (Brit.), Compound Bismuth Lozenge. Enthalten je 
0,15 g Bismutum carbonicum und Magnesium earbonieum, 0,3 g Calcium carbonieum; mit Rose 
Basis (s. u. Troehisci Bd. II} geformt. 

Bismutum citricum. Wismutcitrat. Bismuthi Citras, C8H 60 7Bi. Mol..Gew.398. 
DaTstellung. Amer. VIII: 100 T. Wismutsubnitrat werden mit 70 T. Citronen. 

saure und 400 T. Wasser 15 Minuten oder so lange gekocht, bis ein Tropfen der Mischung 
sich in Ammoniakfliissigkeit klar aufloBt. Dann gibt man 5000 T. Wasser hinzu, lii.Bt abo 
setzen, wii.Bcht den Niedersehlag, bis das Waschwasser geschmacklos ablauft, und trocknet den 
Riiekstand bei 50-600. 

EigenschaJten. Wei.Bes, amorphes oder mikrokristallinisches Pulver, ohne Geruch 
und Geschmack,luftbestandig. UnlOslieh in Wasser oder in Alkohol, Hislich in Ammoniakfliissig. 
keit und in den Losungen der Alkalicitrate. 

Bismutum-Ammonium citricum. Wismut·Ammonlumcitrat. Bismuthi et Am· 

monii Citras (Amer.). 
DaTstellung. Man riihrt 100 T. Wismutcitrat mit 200 T. Wasser zu einem Brei an, 

erwarmt die Mischung auf dem Wasserbad und gibt soviel Ammoniakfiiissigkeit hinzu, bis das 
Salz gelost und die Losung neutral oder nur schwach alkalisch ist. Man filtriert alsdann, dampft 
im Wasserbad zum Sirup ein, und troeknet diesen durch Aufstreichen auf Glasplatten zu La.. 
mellen. (Amer. VIII.) 

Eigenschajten. Durchsiehtige farblose Blii.ttchen, an der Luft undurchsiehtig werdend 
leicht loslieh in Wasser, wenig loslich in Alkohol. 

Liquor Bismuthi et Ammonii Citratis (Brit.). Solution of Bismuth and 
Ammonium Citrate. 

Hager, Handbuch. I. 43 
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DaJ"stellung. 52 T. Citronensaure werden gepulvert und mit 70 T. Wismutsub· 
nitrat und 20 T. Wasser gemischt. Das Gemisch wird unter ofterem Umriihren 1/2 Stunde lang 
stehen gelassen oder solange, bis eine kleine Probe des Gemisches mit Ammoniakfliissigkeit klar 
mischbar ist. Dann wird das Gemisch in ein Becherglas gebracht unter Nachspiilen der Reib. 
schale mit 400 T. Wasser. Nach dem Absetzen wird die Fliissigkeit von dem Niederschlag abo 
gegossen, und letzterer noch dreimal mit je 400 T. Wasser durch Abgie.Ben gewaschen. Der aus· 
gewaschene und feuchte Niederschlag wird mit so viel Ammoniakfliissigkeit versetzt, da.B er sich 
gerade lOst. Die Losung wird dann mit Wasser auf 1000 T. verdiinnt. 

Eigenschaften. Farblose Fliissigkeit, klar mischbar mit Wasser, Geschmack schwach 
metallisch, Lackmuspapier wird schwach geblaut. Beim Erhitzen mit Natronlauge wird Am. 
moniak entwickelt. 

Priifung. 10 ccm der Losung miissen beim Abdampfen und Gliihen unter Abrauchen 
des Riickstandes mit Salpetersaure mindestens 0,5 g Wismutoxyd hinterlassen. 

Bismutum chloratum, Wismutcblorid, Wismutbutter, Butyrum Bismuti, BiCla, 
Mol..C'rtlw. 314,5 wird erhalten durch Einwirkung von Chlor auf Wismut. Butterahnliche Kristall. 
masse, in Alkoholloslich; mit Wasser gibt es eine triibe Losung unter Abscheidung von Wismut· 
oxychlorid. 

Bismutum lacticum, Wismutlactat, Milchsa ures Wism u t, 
wird erhalten durch Mischen von frischgefalltem Wismuthydroxyd aus 12,2 T. Wismutsub. 
nitrat mit 11 T. Milchsaure und Eindampfen auf dem Wasserbad bis zur Trockne. Wei.Bes, in 
Wasser schwer losliches Pulver. 

Bismutum -{j- naphtholicum. Basisches fJ -Naphthol-Wismut. Basis ches 
Wismut-fJ-naphtholat. Orphol (E. MERCK). C10H70Bi202·0H. Mol.·Gew. 
610. Gehalt an Wismut 68,1%' 

Eigenschaften. Hellbraunes, geruch· und geschmackloses Pulver, das feuchtes 
Lackmuspapier nieht verandert, unlOslich in Wasser und in Alkohol. 

EJ"kennung. Koeht man 0,5 g basisehes p.Naphtholwismut mit 10 cem Salz. 
saure, so lost es sich beinahe vollstiindig auf; aus der Losung scheidet sich beim 
Erkalten p.Naphthol kristalliniseh aus. Die abfiltrierte Lomng gibt mit Schwefel
wasserl"toffwasser einen schwarzen Niederschlag von Wismutsulfid. 

Priifung. Die Priifung wird in gleicher Weise ausgefiilirt wie bei basis chern 
Wismutsalieylat (s. S.683). Zur Priifung auf Arsen wird das bei der Gehalts
bestimrnung erhaltene Wismutoxyd in 2 cem Salzsaure gelOst und die Losung mit 
4 ccm ZinnchloriirlOsung versetzt; die Mischung darf innerhalb einer Stunde keine 
dunklere li'arbung annehmen. 

Gehaltsbestimmung. 1 g basisches p.Naphtholwismut muB beim Ver· 
aschen, Abrauchen mit Salpetersaure und Gliihen mindestens 0,76 g Wismutoxyd 
hinterlassen = mindestens 68,1 % Wismut. 

Aujbewahf"Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich als Darmantiseptikum zu 0,5 bis 1,0 g dreimal taglicb, fiir 

Kinder die Halfte, bei Cholera zu 2,0 g. GroBte Einzelgabe 0,75 g, Tagesgabe 4,0 g (Erganzb.). 
Au.Berlich als Wundantiseptikum. 

Bismutum nitricum. Wismutnitrat. Salpetersaures Wismut (neu
trales oder kristallisiertes). Bismuth Nitrate. Azotate de bis· 
m u th neu tre. Bismuthi Trinitras. Bi(NOsls + 5H2 0. Mol.-Gew. 485. 

DaJ"stellung. 100 g grobgepulvertes oder wie S. 671 unter Bism u tum angegeben zero 
kleinertes reines Wism u t werden in eiuen Kolben von 1-11/ 2 Liter Inhalt gebracht, mit 600 g 
reiner Salpetersaure (25%) iibergossen und unter einem Abzug oder im Freien sich selbst 
iiberlassen. Die Fliissigkeit erwarmt sich, ohne da.B die Einwirkung zu stiirmisch wird, auf etwa 
50-600. 1st die Einwirkung schwacher geworden (nach etwa 1 Stunde), SO erhitzt man den Kol. 
ben im Sandbad oder auf dem Drahtnetz mit nicbt. ?,l] gro.Ber Flamme, bis das Mctall volIig gelost 
ist. Dann wird die klare Losung in einer Porzellanschale auf dem Wasserbad auf etwa 300 - 350 g 
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eingedampft und tll'kalten gelassen. Nach 24 Stunden werden die ausgeschledenen Kristalle ge. 
sammelt, am besten auf einer Nutsche, nnd die Mutterlauge wiedel' zur Kristallisation eingedampft. 

Aus technischem, arsenhaltigen Wismut kann man durch Auflosen in roher Salpeter
saure auch reines Wismutnitrat darstellen, da das beim AuflOsen in Salpetersaure sich bildende 
Wismutarseniat sich unloslich abscheidet, und die Nitrate fremder Metalle in Losung bleiben. 
Man tragt grobgepulvertes Wism ut (2 T.) nach und nach in ein Gemisch von je 5 T. roher Sal· 
petersaure (spez. Gew. etwa 1,4) und Wasser ein, das auf 75-900 erhitzt Wild. Nach mehr
tagigem Stehen wird die Losung klar abgegossen und zur Kristallisation eingedampft. Zur Dar
stellung im kleinen empfiehlt es sich abel', reines Wismut und auch reine Salpetersaure zu Vel'· 
wenden, namentlich wenn das Nitrat gleich zu anderen Wismutsalzen verarbeitet werden soll; 
man braucht es dann gar nicht erst auskristallisieren zu lassen. 

EigenscluJ,jte:n und Erke:nnu:ng. Far blose, durchsirhtige Kristalle, die feu('h
tes Lackmuspapier roten. Beim Erhitzen verfliissigt es sich und zersetzt sich dann 
unter Entwicldung von Stickoxyden und Hinterlassung von gelbem Wismutoxyd. 
In Wasser lost es sich teilweise unter Abscheidung von basischem Wismutnitrat. 
Mit Schwefelwasserstoffwasser gibt es braunschwarzes Wismutsulfid. 

Priijung. a) 0,5 g Wismutnitrat miissen sich bei gewohnlicher '1'emperatur 
in 25 ccm verd. Schwe±elsaure Idar losen (Blei). - b) 10 ccm der Losung a miissen 
mit iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit (etwa 6 bis 8 ccm) einen rein weiJ3en Nieder· 
schlag (Eisen) und ein farbloses Filtrat (Kupfer) geben. - e) Das Filtrat von b 
darf beim Ansauern mit Salzsaure nicht getriibt werden (Silber) und bei weiterem 
Zusatz von Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort verandert werden (Zink und an· 
dere Metalle). - d) 0,5 g Wismutnitrat miissen sich in 5 ccm Salpetersaure Idar 
lORen. - e) Die HaUte der Losung d dart durch 8 bis 10 '1'r. SHbernitratlosung bOch· 
stens opalisierend getriibt werden (Chloride). - f) Die andere Halite der Losung d 
darf nach dem Verdiinnen mit der gleichen Menge Wasser durch 8 bis 10 'l'r. Barium· 
nitratlOsung nicht verandert werden (Sulfate). - g) 0,5 g Wismutnitrat werden in 
5 ccm Salpetersaure gelost, die Losung mit 25 ccm Wasser verdiinnt, und das Wis
mut durch Einleiten von Schwefelwasserstoff ausgefii.llt. 15 ccm des Filtrats werden 
in einem gewogenen Porzellantiegel mit 1 'l'r. konz. Sehwefelsaure versetzt, ver
dampft, und der Tiegel kurze Zeit gegliiht. 1<:s diirfen nicht mehr als 3 mg Riick· 
stand hinterbleiben (Alkali- und Erdalkalinitrate). - h) Wird 1 g Wismutnitrat er
hitzt, bis sich keine gelbroten Dii.mpfe mehr entwickeln, der Riickstand nach dem 
Erkalten zerrieben und in 2 ccm Salzsaure gelost, so darf die Losung nach dem Ver
mischen mit 4 ccm Zinnehloriirlosung innerhalb 1 Stunde keine dunklere Fii.rbung 
annehmen (Arsen, auch Selen und Tellur); zu dieser Probe kann das bei der Ge
haltsbestimmung erhaltene Wismutoxyd benutzt werden. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1310. 

Anmerkung zu g) Zur Ausfa.nung des Wismuts kann man auch Ammonium
sulfidlosung benutzen: 0,5 g zerriebenes Wismutnitrat werden mit 5 ccm Wasser el'hitzt, nach 
dem Erkatten werden 5 ccm AmmoniumsulfidlOsung und dann 10 ccm verde Essigsaure zugesetzt, 
und das Gemisch zum Sieden erhitzt und filtriert. 10 ccm des Filtrates werden im Tiegel mit 
I Tr. konz. Schwefelsaure versetzt, abgedampft, und der Riickstand gegliiht. 

Die Menge des von der Germ. 5 zugelassenen Riickstandes, 5 mg auf 0,25 g Wismutnitrat= 
rund 20/ 0 Alkalinitrat, ist sehr hoch bemessen. Hat man das Wismutnitrat aus reinem Wismut 
und reiner Salpetersaure selbst dargestellt, so ist die Priifung auf Alkalinitrat iiberfliissig. Beim 
kauflichen Wismutnitrat ist die Probe stets auszufiihren, da eine Verfalschung mit Alkalinitrat 
sonst nicht zu erkennen ist. 

Gehaltsbestimmung. Wird Wismutnitrat bis zum Entweichen des Kristall· 
wassers vorsichtig erhitzt und darauf gegliiht, so muJ3 es mindestens 46,9% Wis
mutoxyd hinterlassen = mindestens 42,0% Wismut. 

Anmerkung. Wenn das Wismutnitrat trocken ist und durch die Reinheitspriifung 
keine Verunreinigung nachweisbar ist, ist die Gehaltsbestimmung iiberfliissig. Reines trockenes 
Wismutnitrat enthalt 43% Wismut odeI' 480/ 0 Wismutoxyd. 

Au/bewahrung. In dicht geschlossenen Glasern. 
Anwe:ndung. Zur Darstellung anderer Wismutverbindungen. 

Bismutum oxybromatum, Wismutoxybromid, BiOBr, Mol.-Gew. 305, istein gelbliches Pulver 
unloslich in Wasser, ahnlich dem Wismutoxychlorid. 

43* 
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Anwendung. Bei nervoser Dyspepsie und bei hysterischen Erscheinungen, die von Ma. 
genschmerzen und Erbrechen begleitet sind. 

Bismutum oxychloratum. Wismutoxychlorid. Basisches Wismut
chlorid. SchminkweiB. PerlweiB. BiOCI. MoI.-Gew.260,5. 

Darstellung: Durch Eintropfeln einer Wismutuitratlosung in eine verdiinnte Na
triumchloridlosung oder in stark verdiinnte Salzsaure. Der Niederschlag wird gewaschen 
und unter AbschluB des Sonnenlichtes bei maBiger Temperatur getrocknet. 

Eigenschajten. Feines weiBes Pulver, unloslich in Wasser, loslich in Salz
saure oder Salpetersaure. Die Losung in Salpetersaure gibt mit Silbernitratlosung 
einen wei Ben Niederschlag von Silberchlorid, mit Schwefelwasserstoffwasser einen 
braunschwarzen Niederschlag von Wismutsulfid. 

Prufung. a) Wird 1 g Wismutoxychlorid mit 30 ccm Wasser geschiittelt, so 
darf das Filtrat beim Eindampfen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. Die 
weitere Priifung wird ausgefiihrt wie bei Bismu tum subnitricum (s. d.). Auf 
Arsen laBt es sich unmittelbar priifen (1 g+ 3 ccm Zinnchloriirli:isung). Ver
falschungen mit BleiweiB, Zinkoxyd, Talkum u. a. kommen vor. 

Gehaltsbestimmung. O,og Wismutoxychlorid wird in Salzsaure gelost, die 
Losung mit Wasser verdiinnt und mit Ammoniumcarbonatlosung im UberschuB ver
setzt. Der Niederschlag wird ab£iltriert, mit Wasser gewaschen, getrocknet, gegliiht, 
in Salpetersaure gelost, die Losung vorsichtig zur Trockne eingedampft, und der 
Riickstand gegliiht; es miis~en annahernd 0,45 g Wismuto"'l:yd zuriickbleiben = 

80,7% Wismut. 
Bismolan-GIeitsalbe, Bismolan-Paste und Bismolan-Suppositorien (VIAL u. UHL

MANN, Frankfurt a. M.) enthalten Wismutoxychlorid, die Suppositorien auch Suprarenin, 
Eucain und Menthol. 

Bismutum oxydatum. Wismutoxyd. Bismuthi Oxydum. Bi2 0 a. MoI.-Gew.466, 
Darstellung. Man tragt eine Losung von 100 T. krist. Wismutnitrat in 100 T. verd. 

Salpetersaure (12,5%) in eine Mischung von 600 T. N atronla uge (15 0/ 0 NaOH) und 400 T. 
Wasser ein und erhitzt die Mischung einige Zeit zum Sieden (in einer Porzellanschale), bis 
sich der Niederschlag als schweres gelbliohes Pulver zu Boden setzt. Nach dem Absetzen und 
AbgieBen der Fliissigkeit wird der Niederschlag mit Wasser duroh AbgieBen gewaschen und 
getrocknet. - Duroh langeres Kochen von Wismutsubnitrat mit Natronlauge erhalt man 
das Wismutoxyd als sohon gelbes bis orangerotes mikrokristallinisches Pulver. 

Eigenschaften. Das Wismutoxyd des Handels bildet ein gelbliohes bis gelbes kristal
linisohes Pulver, in Wasser unloslich, in Sauren loslich. 

Prii,fung. Wie beim Wismutcarbonat. 
An'Wendung. Wie Wismuthydroxyd zur Darstellung von Wismutverbindungen; auch 

zur Erhohung des Gehaltes anderer Wismutverbindungen. 

Bismutum oxydatum hydricum. Wismuthydroxyd. Oxyde de bismuth hydrate. 

OBiOH. MoI.-Gew.242. 
Darstellung. Eine Losung von 100 T. krist. Wismutnitrat in 100 T. verd. Salpeter

saure (12,50/ 0 HNOa) wird unter Umriihren in eine Misohung von 600 T. Natronlauge (15 0/ 0 
NaOH) und 400 T. Wasser eingetragen. Naoh dem Absetzen wird die Fliissigkeit von dem 
Niederschlag abgegossen, letzterer mit 100 T. Ammoniakfliissigkeit versetzt und einige Stunden 
lang stehen gelassen. Dann wird der Niederschlag mit Wasser gewaschen (durch AbgieBen) 
und auf Salpetersaure gepriift: 2 com des feuohten Niedersohlags werden mit 3 com konz. 
Sohwefelsaure gemisoht, und die Mischung nach dem Erkalten mit 1 eem Ferrosulfatlosung 
iibersehiehtet; innerhalb 5 Minuten darf keine dunkle Zone auftreten. Ist nooh Salpeter
saure naohweisbar, so wird die Behandlung mit Ammoniakfliissigkeit und das Auswasohen mit 
Wasser wiederholt. Der ausgewasehene abfiltrierte Niedersohlag wird auf Tontellern, zuletzt 
bei 60-70 0 getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes, amorphes Pulver, neutral, geschmacklos, unloslich in Wasser, 
lOslich in Sauren. Frisch gefalltes Wismuthydroxyd lost sich in einer Misehung von Glycerin 
und Natronlauge. 

Prufung. Wie beim Wismutcarbonat. 
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Anwendung. Wie Wismutcarbonat und andere Wismutverbindungen. Frisch gefiUltes 
Wismuthydroxyd dient zur Darstellung verschiedener Wismutverbindungen. Das trockene Wis' 
muthydroxyd wird zuweilen anderen Wismutverbindungen zur Einstellung'des Wismutgehaltes 
auf die geforderte Rohe beigemischt. 

Bismutum oxyjodatum. Wismutoxyjodid. Basisches Wismutjodid. 
BiOJ. Mol. ·Gew. 352. 

Dal'stellung. 10 T. basisches Wismutnitrat werden mit einer Losung von 4 T. 
Kaliumjodid in 50 T. Wasser eine Stunde lang auf dem Wasserbad erhitzt. Dann wird der 
Niederschlag gesammelt, mit Wasser gewaschen, bis eine Probe des Waschwassers durch Silber· 
nitratlOsung nur noch schwach opalisierend getriibt wird, und dann bei gelinder Warme vor Licht 
geschiitzt getrocknet, am besten auf porosen Tontellern. 

Eigenschaften. Schweres, lebhaft ziegelrotes Pulver. Geruch nach Jod; 
unloslich in Wasser und .Alkohol. 

El'kennung. Beim Erhitzen im Probierrohr tritt violetter Joddampf auf. 
Wird der Gliihriickstand in Salpetersaure gelOst und die Losung mit Ammonium
chloridlosung und viel Wasser versetzt, so tritt eine weiBe Triibung auf und nach 
Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser ein braunschwarzer Niederschlag von Wismut
sulfid. 

Priifung. a} Werden 0,5 g Wismutoxyjodid mit 10 ccm Wasser geschiittelt, 
so darf das Filtrat nach Zusatz von 1-2 Tr. Salpetersaure durch SilbernitratlOsung 
hOchstens opalisierend getriibt werden (losliche Jodide, Chloride). - b} Zur Priifung 
auf Arsen wird das bei der Gehaltsbestimmung erhaltene Wismutoxyd in 2 ccm 
Zinnchloriirlosung gelost; innerhalb einer Stun de darf die Losung keine dunklere 
Farbung annehmen. 

Gehaltsbestimmung. Wird 1 g Wismutoxyjodid in einem gewogenen Porzel
lantiegel bis zum Verschwinden der Joddampfe erhitzt, der Riickstand mit 1-2 ccm 
Salpetersaure iibergossen. letztere verdampft und der Riickstand gegliiht, so miissen 
0,66-0,675 g Wismutoxyd hinterbleiben = 59,2-60,5% Wismut. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Jodoform als Wundantiseptikum, bei eiternden Wunden, Ulcerationen. 

bei Gonorrhoe in Aufschwemmung in Wasser (1: 100). Innerlich 0,1-{),3 g mehrma.ls taglich 
bei Magengeschwiiren und Typhus. 

Suppositorla haemorrholdalia. 
Hamorrhoidal·Ziipfchen. 

Erglinzb. F. M. Germ. 
Bismut. oxyjodat. 1,0 
Bismut. subgallic. 1,0 2,0 
Zinci oxydati 1,0 1,0 
Resorcini 0,1 0,05 
Balsam. peru viani 0,5 0,5 
01. Cacao 26,4 30,0 

m. f. suppositor. pond. 3 g. Dieselben werden in 
Stanniol eingewickelt. 

Supposltorla haemorrhoidalia fortiora 
(D. Ap.-V.). 

Hiimorrhoidal-Ziipfchen, starke. 
Bismut. oxyjodati 2,5 
Bismut. Bubnitrici 2,5 
Zinci oxydati 5,0 
Resorcini 1,0 
Balsami peru viani 1,5 
OIei Cacao 20,0 
M. f. suppos. ponderis 3,25 g. 

Bismutum oxyjodatogallicum siehe unter J od urn S. 1565. 

Bismutum peptonatum. Wismutpeptonat. PeptoDwismut. 
Dal'stellung. Eine Losung von 20 T. Wismut-Ammoniumcitrat in moglichst 

wenig Wasser wird mit einer filtrierten wasserigen Losung von 80 T. trockenem Pepton ver
setzt und diese Mischung, am besten unter vermindertem Druck. zur Trockne verdampft. 

Eigenschaften. Graubraunes, schwach sauer reagierendes Pulver, leicht loslich in 
Wasser, unloslich in Weingeist. Es enthalt 7-8% Wismut. 

Anwendung. Wie Bismutum albuminatum als ein mildes Darmadstringens. Es 
wird bei Dyspepsien und Gastralgien empfohlen. 

Bismutum phenolicum, Phenolwismut, Wismutphenolat, C6H.OBi(OHl2, Mol.
Gew.336, wird erhalten durch Umsetzen von Wismutnitrat mit Phenolnatrium. Grau
weiBes Pulver, fast geruch- und geschmacklos, unloslich in Wasser und in Alkohol, loslich in Salz· 
saure unter Abscheidung von Phenol. Beim Erwarmen mit Salpetersaure farbt die Mischung sich 
gelb durch Bildung von Nitrophenol. 
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Anwendung. Ais Darmantiseptikum, mehrmals taglich I g, auBerlich als Wund· 
streupulver. 

Bismutum phosphoricum solubile, Liisllches Wismutphosphat, ist ein Wisruut

Natriumphosphat. 
Da'l'stellung. Durch Zusammenschmelzen von Wismutoxyd mit Metaphosphor. 

sii.ure und Natriumphosphat. 
Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, loslich in 2 T. Wasser. Die Losung 

blii.ut Laokmuspapier, beim Erhitzen triibt sie sich. 
E'l'hennung. Die w8.sserige Losung (1 g+ 10 ccm) gibt mit SilbernitratlOsung einen weiBen 

Niederschlag, los1ich in Salpetersii.ure; mit Kalilauge einen weiJ3en Niederschiag von Wi smut
hydroxyd; mit verd. Salzsii.ure einen wei Ben Niederschlag von Wismutoxychlorid, der sich bei 
weiterem Zusatz von Salzsii.ure wieder lost. Die salzsaure Losung gibt mit Schwefelwasser
stoffwasser eine braunschwarze Fii.llung von Wismutsulfid. 

Prilung. Eine Misohung von 1 g fein zerriebenem Wismutphosphat und 3 ccm Zinno 
chloriirlOsung darf innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

Gehaltsbestimmung. 0,0 g Wismutphosphat werden in etwa 30 bis 40 ccni Wasser 
gelost, und die Losung mit Salzs8.ure versetzt, bis der zuerst entstehende Niedersohlag sich wicder 
gelost hat. Aus der Losung wird dann durch Einleiten von Schwefelwasserstoff das Wi smut als 
Sulfid gefii.llt. Das Wismutsulfid wird auf einem bei 1000 getrockneten Filter gesammelt, mit 
Wasser und Weingeist gewaschen und getrocknet. Das Gewicht des Wismutsulfids muJ3 min. 
destens 0,11 g betragen = mindestens 17,30/ 0 Wismut. 

Anwendung. Bei Darmerkrankungen, akuten Diarrhoen Erwachsener, Darmtuberkulose, 
Typhus, Magenkrampf, bei Brechdurchfallen der Kinder. Erwachsene 0,2 bis 0,5 g, Kinder 0,05 g 
bis 0,15 g mehrmals tii.glich in Minuren. 

Bismutol ist ein in Wasser losliches Gemisch von Wismutphosphat und Natriumsalicylat. 
Ais Antisepticum in Streupulver, Salben und Losung. 

Bismutum resorcinicum. Besorcin.Wismut. Gelblichbraunes Pulver. 
Anwendung. Bei akntem und chronischem Magenkatarrh und bei Gii.rungsprozessen im 

Magen. 

Bismutum subaceticum, basisohes Wlsmutaoetat, Wismutsubacetat, CHsCOO 
.BiO, Mol.·Gew. 284, wird erhalten durch Erhitzen von Wismutoxyd mit Essigsaure. 
In Wasser ist es unlOslich, in heiBer Essigsii.ure lOslich. Aus der Losung scheidet es sich beim 
Erkalten in kleinen glii.nzenden Kristallen aus. 

Bismutum subaceticum FRERICHS (E. MERCK), Wlsmutsubacetat nach FRERICHS, 

ist ein nach besonderem Verfahren dargestelltes basisches Wismutacetat, 
CHsCOOBiO, Mol.-Gow.284. 

Eigenschalten. WeiBes, ii.uBerst feines und zartes Pulver, geruch. und geschma.cklos, 
unloslich in Wasser. 

E'I'kennung. Beim V'bergieJ3en mit Schwefelwasserstoffwasser farbt es sich braunschwarz. 
Werden etwa 0,2 g Wismutsuba.cetat mit etwa 20cm Weingeist und 10 Tr. konz. Schwefelsii.ure 
kurze Zeit erhitzt, und die Mischung mit Wasser verdiinnt, so zeigt die Fliissigkeit den Geruoh 
des Essigathers. 

Pri/ung. a) 0,5 g Wismutsubaceta t m iissen sich in 10 ccm Salpetersaure ohne Aufbrausen 
losen (Carbonate). - Die mit 1000m Wasser verdiinnte Losung a darf nicht verandert werden: 
b) durch Silbernitratlosung (Chloride). - e) durch Bariumnitratlosung (Sulfate). - d) Die L 0-
sung von 0,5 g Wismutsuba.cetat in 10 cem Salpetersaure muJ3 beim V'bersattigen mit Ammoniak
fliissigkeit (etwa 10 ccm) eine rein weiJ3e Fallung geben. - e) Die abfiltrierte Fliissigkeit muJ3 
farblos sein und darf sich beim Ansauern mit Salzsaure nicht triiben. Die angesauerte Fliissigkeit 
darf durch Kaliumferrocyanidl5sung nicht sofort getriibt werden und darf mit Schwefelwasserstoff
wasser nur eine schwache Braunung, aber keine gelbe Farbung oder Triibung geben (fremde 
Schwermetalle). - f) Die Losung von 1 g Wismutsubacetat in 3 ccm Zinnchloriirlosung darf sich 
in einer Stunde nicht dunkler farben (Arsen). - g) 0,5 g Wismutsubacetat werden mit 5 cem 
Natronlauge kurze Zeit gekocht; die Mischung wird mit 5 ccm Wasser verdiinnt und filtriert. 
Das Filtrat wird mit 10 ccm verdiinnter Schwdelsaure versetzt; innerhalb einer Stunde darf die 
Fliissigkeit sich nicht verii.ndern (Blpi). - h) 0,5 g Wismutsubacetat werden mit 2 ccm verd. 
Schwefelsaure gemischt. Dann werden 2 ccm konz. Schwefelsaure hinzugefiigt, und der entstan
dene weiJ3e Kristallbrei mit etwa 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet; innerhalb 5 Minuten 
darf sich keine dunkle Zone bilden (Nitrate). (Die Probe lii.J3t sich am besten in einem kleinen 
Porzellantiegel ausfiihren.) - i) 0,5 g Wismutsubacetat werden mit 5 ccm Wasser angeschiittelt. 
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Dann fiigt man 5 ccm Ammoniumsulfidlosung und nach dem Durchschiitteln allmahlich 10 ccm 
verd. Essigsaure (300/ 0 ) hinzu, erhitzt zum Sieden und filtriert. 10 cem des Filtrates werden in 
einem Porzellantiegel verdampft, der Riickstand mit 1 bis 2 Tr. konz. Schwefelsaure versetzt 
und kurze Zeit schwach gegliiht; es diirfen hochstens 4 mg Riickstand hinterbleiben (Alkali
und Erdalkalisalze). 

Gehaltsbestimmung. 0,0 g Wismutsubacetat werden in einem gewogenen Porzellan
tiegel mit etwa 10 Tr. Salpetersaure befeuchtet, durch vorsichtiges Erhitzen wieder getrocknet 
und dann gegliiht. Das Gewicht des Riickstandes (Bi20 S) mull 0,405 bis 0,410 g betragen = 81 
bis 82% Bi20a. 

Anwendung. Aullerlich in Wundstreupulvern und Salben wie andere Wismutverbin
dungen. Innerlich wie Wismutsubnitratund andere Wismutverbindungen. 

Bismutum subgallicum. Basisches Wismutgallat. Derma tol (FARBWERKE 

HOCHST). Bismuth Oxygallate. Gallate de bismuth. Subgallas 
bismuthicus. Bismuthi Subgallas. C6H2(OHhCOOBi(OH)2. Mol.-Gew. 412. 
Gehalt an Wismut mindestens 46,6%. 

Da1'stellung. 50 T. reines Wismut werden in 300 T. reiner Salpetersaure 
(25 0/ 0) gclost, und die Losung in einer Porzellanschale auf dem Wasserbad (auch Sandbad) bis 
auf 150 T. eingedampft. Nach dem Erkalten gibt man in die Schale 500 T. verd. Easigsaure 
(300/ 0) und wenn das Wismutnitratsichgelosthat, 300 T. Wasser. Dieklare Loaung wirdnun auf 
30 bis400 erwarmtunddanneine60-700 warme Loaungvon46T. Gallusaaurein 500 T. Wasser 
unter Umriihren hinzugefiigt. Nach kurzer Zcit wird der Niederachlag gesammelt, am besten 
auf einer Porzellannutsche mit leinener Filterscheibe, mit Wasser von 40-500 gewaschen, erst 
an der Luft und dann bei etwa 30-500 getrocknet. Zum Waschen sind je nach der Dicke der 
Schicht etwa 4-6 Liter Wasser notig. N ach dem Trocknen wird as unter sanftem Driicken zer
rieben (FREIuCHS). 

An Stelle der aua den 50 T. Wismut hergestellten Wismutnitratlosung kann man eine Lo
sung von 120 T. krist. Wismutnitrat [Bi(NOs)s + 5H.l O] in 30 T. Salpetersaure, 500 T. verd. 
Essigsaure und 300 T. Wasser nehmen. Wenn die angegebenen Temperaturen und Mengen
verhaltni8Be genau innegehalten werden, ist daB WismutBubgallat nach dem Trocknen locker 
und leicht zerreihlich, unter anderen Verhaltniasen ist der getrocknete Niederschlag oft sehr 
dicht und hart. 

Eigenschajten. Citronengelbes, amorphes Pulver, geruch- und geschmacklos, 
unloslich in 'Wasser, Weingeist und Ather. Beim Erhitzen verkohlt es ohne zn sch~el
zen und hinterlii.Bt beim Gliihen einen graugelben Riickstand von Wismut und 
Wismutoxyd. 

E1'kennung. Beim Schiitteln mit Schwefelwasserstoffwasser farbt es sich 
durch Bildung von Wismutsulfid schwarz. Wird die von dem schwarzen Nieder
schlag abfiltrierte Fliissigkeit durch Kochen vom Schwefelwasserstoff befreit und 
nach dem Erkalten mit einigen Tropfen verdiinnter Eisenchloridlosung versetzt, so 
tritt eine blauschwarze Farbung durch Ferrigallat aut. 

Prilfung. 1 g basisches Wismutgallat wird im Porzellantiegel gegliiht, der 
Riickstand in etwa 5 ccm Salpetersaure gelost, die Losung mit 20 cem Wasser yer
diinnt uud filtriert. Je 5 ccm der Losung diirfen nicht verandert werden: a) dureh 
1 Tr. Bariumnitratlosung (Sulfate), - b) durch 1 Tr. SHbernitratlosung (Chloride), 
-. c) durch 10 cem verd. Schwefelsaure (BIei, Calcium). - d) 5 cem der Losung 
miissen mit iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit (5 cem) einen rein wei Ben Nieder
schlag (Eisen) und ein farbloses Filtrat geben (Kupfer). - e) Das Filtrat von b mull 
beim Ansii.uern mit Salzsaure (etwa 3 ccm) kIar bleiben (Silber) und darf durch 
Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort verandert werden (Zink und andere Metalle). 
- I) 1 g basisches Wismutgallat mull sich in 5 ccm Natron1auge klar losen (Verun
reinigungen und VerfaIschungen, z. B. Schwefel, ferner Wismuttannat, auch zur 
ErhOhung des Wismutgehaltes nachtrii.glich zugesetztes Wismutoxyd bleibt un
gelost). - g) Wird die Losung f mit je 0,5 g Zinkfeile und Eisenpulver vorsetzt und 
erwarmt, so dart der Dampf Lackmuspapier hochstens schwach blauen (Nitrate). -
b) Eine Mischung von 1 g basischem Wiemutgallat und 3 cem Zinnohloriirlosung darf 
innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arson). - i) Wird 1 g 
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basisches Wismutgallat mit 10 ccrn Weingeist geschiittelt, so darf das Filtrat beim 
Abdampfen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen (freie Gallussaure). - k) 1 g 
basisehes Wismutgallat wird mit 5 ccm 'Vasser und 5 cern Ammoniumsulfidlosung 
geschiittelt, die Mischung nach Zusatz von 10 ccm verd. Essigsaure zum Sieden 
erhitzt und filtriert. 10 ccm des Filtrates werden in einem Porzellantiegel verdampft 
und der Riickstand nach Zusatz von 1 Tr. Schwefelsaure gegliiht; es diirfen hoch. 
stens 2 mg Riickstand hinterbleiben (Alkalisalze). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1311. 

Anmerkung. Hat man das Wismutsubgallat selbst dargestellt aus reinem Wis· 
mut, so ist auBer der Gehaltabeatimmung nur die Priifung auf Salpetersaure und auf freie 
Gallussaure erforderlich. Freie Gallussaure erkennt man in dem alkoholischell Auszug (i) leicht, 
wenn man ihn mit der gleichen Menge Wasser verdiinnt und 1-2 Tr. verd. Eisenchloridlosung 
(1 + 9) zusetzt. 1 mg freier Gallussii.ure gibt dann eine deutliche Dunkelfarbung. 

Gehal ts bestimm ung. (Germ. 6) Ineinem gewogenen, nicht zu kleinen, miteinem 
Uhrglas bedeckten Porzellantiegel werden 0,0 g basisches Wismutgallat iiber einer 
kleinen Flamme derart erhitzt, daB sich der Boden des Tiegels 6 bis 8 em iiber der 
Flamme befindet. Nachdem die Masse eine dunklere Farbung angenommen hat, 
wird die Flamme entfernt, und das Uhrglas ein wenig a1;>gehoben. Das hierbei ein
tretende Verglimmen der Masse wird in der Weise geregelt, daB man das Uhrglas 
abwechselnd auflegt und wieder abhebt. Nachdem das basische Wismutgallat volle 
standig verglimmt ist, erhitzt man allmahlich bis zum Gliihen. Der Gliihriickstand 
wird in wenig Salpetersaure (etwa 10 Tr.) gelost, die Losung in dem Tiegel zur 
Trockne eingedampft, und der Trockenriickstand gegliiht. Das Gewicht des so ere 
haltenen Wismutoxyds muB mindestens 0,26 g betragen = 52%Bi2 0 S = mindestens 
46,6% Wismut. Amer. fordert 52--57%, Au Htr. 53-55%, Gall. 56,45% Bi2 0 S' 

Anwendung. AuBerlich ala Wundstreupulver; es wirkt austrocknend, weniger als 
Antiseptikum. Innerlich zu 0,25 bis 0,5 g bei Diarrhoen und bei Typhus. 

Pulvis inspersorlus cum Bismuto subgallIco. 
(Erganzb., F. M. Germ.). 

Gelbes Wismut-Streupulver. 
Bismuti subgallici 20,0 
Talei pulv. 70,0 
Amyli Tritici 10,0 

werden gemischt und durch Sieb VI geschlagen. 

Austr.·Elench. 
Bismuti subgallici 20,0 
Talci pulv. 80,0 

Sachs. Kr.-V. 
Bismutl subgallici 20,0 
CaIcii carbonlcl praee. 4,5 
Magnes. carbonic. 0,5 
Talci pulv. 75,0. 

Bismutum subgallicum oxyjodatum (Airol) siehe unter Jodum S. 1565. 

Bismutum subnitricum. Wismutsubnitrat. Basisches Wismutnitrat. 
Bismuth Oxynitrate. Azotate basique de bismuth officinal. 
Bismuthi Subnitras. Bismuthum nitricum praecipitatum. Magisterium Bis
muti. Wismut·WeiB. 

Die Zusammensetzung entspricht ungefahr der Formel NOsBiO + H2 0, nach 
THOMS der Formel 4 N03BiO + BiOOH + 4 (od. 3) H 2 0. Gehalt an Wismutoxyd 
79-82% = 70,9-73,6% Wismut. 

Da1'stellung. 100 g krist. Wi s m u tn i tr a t werden mit 400 g Wasser gleichmaBig zerrie ben 
und die Miachung unter Umriihren in 2100 g siedendes Wasser eingetragen. (Das Wasser 
wird in einer Porzellanschale von 3 bis 4 Liter Inhalt erhitzt; die Reibschale wird mit 50 g Wasser 
nachgespiilt). Sobald sich der Niederschlag abgeaetzt hat, wird die dariiberstehende Fliissigkeit 
abgegossen, und der Nieder~chlag auf einem leinenen Tuch oder auf einer Nutsche mit Leinen
filter gesammelt, wobei die Schale mit der abgegoasenen Mutterlauge nachgespiilt wird. Nachdem 
die Fliissigkeit soweit wie moglich abgelaufen ist, wird der Niederschlag mit bis zu etwa 500 g 
kaltem Wasser nachgewaschen (bei Anwendung einer Nutsche geniigen 100-200 g Wasser) und 
bei etwa 300 getrocknet. 

Aus der Mutterlauge kann man das darin noch enthaltene Wi smut (etwa l/i bis 1/5 der an· 
gewandten Menge) durch Fallen mit Natronlauge und Erhitzen bis zum Sieden als reines Wiamut. 
oxyd leicht wiedergewinnen. 

Zur Darstellung von Wismutsubnitrat braucht man nicht erst kristallisiertes Wismutnitrat 
darzustellen. Man lost 43 g reines Wi smut in 260 g reinel' Salpeteraaure (25 0/ 0 RN03 ) und dampft 
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die Losung auf 100 g ein. Der Riickstand wird dann genau so verarbeitet wie 100 g krist. Wismut
nitrat. Hat man groBere Mengen wiedergewonnenes Wismutoxyd gesammelt, so kann man auch 
dieses in Salpetersaure auflosen. 47 g Wismutoxyd geben 100 g krist. Wismutnitrat und erfordern 
rund 200 g Salpetersaure (250/ 0 ) zur Losung_ 

Eigenschaften. WeiBes, mikrokristallinisches, geruchloses Pulver, das an
gefeuchtetes IJackmuspapier rotet. In Wasser ist es unloslich, loslich in Salpeter
saure, Salzsaure und verd. Schwefelsaure. Die Feinheit des WisIDutsubnitrates 
hangt von den Fallungsbedinglmgen. namentlieh von der Menge und der Tem· 
peratur des zur Fallung verwendeten Wassers ab. Je niedriger die Fallungstem. 
peratur ist, desto grobkorniger ist das Wismutsubnitrat. AuBerdem enthalt das bei 
Siedehitze gefallte Wismutsubnitrat mehr Wismut als das bei niedriger Temperatur 
gefallte. Die Feinheit des Wismutsubnitrates ist nieht ohne EinfluB auf seine Los· 
lichkeit in Sauren und wohl auch auf seine therapeutische Wirkung. 

Erkennung. Beim UbergieBen mit Schwefelwasserstoffwasser farbt es si<'h 
schwarz, beim Erhitzen entwiekelt es gelbrote Sticko:x:yde. Beim Kochen mit Natron. 
lauge gibt es gelbes bis gelbrotes Wismuto:x:yd. 

l:W" 

Abb.169. 

Wismutsubnltrat aus kalter 
FHlssigkeit gefll.llt. 

120fache V'ergr!lBerung. 

Abb.1'0. 

Ollic. PrlI.parat. 
WismutBubnltrat aus SO-90 0 

heiBer l<'HlBsigkeit gefll.llt. 
120 fache VergroBerung. 

•. W,. 

Abb.l71. 

WismutBubnltr.t aus kochend
heiBer FIOsslgkelt ge/Mlt. 
120 fache VergroBerung. 

Prilfung. a) 0,5 g Wismutsubnitrat miissen sich bei gewohnlicher Temperatur 
in 25 ccm verd. Schwefelsaure ohne Gasentwicklung (Carbonate) klar losen (Blei, 
Calcium). - b) 10 ccm der Losung miissen mit iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit 
(etwa 6 bis 8 ccm) einen rein weiBen Niederschlag (Eisen) und ein farbloses Filtrat 
geben (Kupfer). - c) Das Filtrat von b darf beim Ansauern mit Salzsaure nicht ge· 
triibt werden (Silber) und bei weiterem Zusatz von Kaliumferrocyanidlosung nicht 
sofort verandert werden (Zink und andere Metalle). - d) 0,5 g Wismutsubnitrat 
miissen sieh in 5 ccm Salpetersiiure klar losen. - e) Die Halfte der Losung d dad 
durch 8 bis 10 Tr. Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). 
- f) Die andere Halfte der Losung d darf nach dem Verdiinnen mit der gleichen 
Menge Wasser durch 8 bis 10 Tr. Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sul
fate). - g) 0,5 g Wismutsubnitrat werden in 5 ccm Salpetersaure gelost, die Losung 
mit 25 ccm Wasser verdiinnt, und das Wismut durch Einleiten von Schwefelwasserstoff 
ausgefallt. 15 ccm des Filtrates werden in einem gewogenen Porzellantiegel mit 
1 Tr. konz. Schwefelsaure versetzt, verdampft, und der Tiegel gegliiht; es diirfen 
hOchstens 4 mg Riickstand hinterbleiben (Alkali. und Erdalkalisalze). - b) Wird 1 g 
Wismutsubnitrat erhitzt, bis sich keine Dampfe mehr entwickeln, der Riickstand 
(Bi2 0 3 ) nach dem Erkalten zerrieben und in 2 cem Salzsaure gelOst, so darf die Lo· 
sung naeh Zusatz von 4 ccm Zinnchloriirlosung innerhalb einer Stunde keine dunk
lere Farbung annehmen (Arsen, auch Selen und Tellur). Fiir die Probe kann das 
bei der Gehaltsbestimmung erbaltene Wismuto:x:yd verwendet werden. - i) Wird 
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1 g Wismutsubnitrat mit 5 ccm Natronlauge erhitzt, so darf der Dampf Lackmus
papier nicht blauen (Ammoniumsalze). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1311. 

Anmerkungen. Zu a) Die Priifung auf Blei lii.Bt sich nach GUERIN auch in fol
gender Weise ausfiihren: l{) g Wismutsubnitrat werden in einer Porzellanschale mit einer Losung 
von 2,5 g Ammoniumnitrat in 50 ccm Wasser 3 Minuten lang gekocht. Nach dem Erkalten wird 
filtriert. Das Filtrat darf mit Ka!iumchromatlosung keine gelbe Trubung von Bleichl'omat geben. 

Zu g) Das Ausfii.llen des Wismuts als Sulfid kann in der gleichen Weise ausgefiihrt werden, 
wie bei Bismutum nitricum in der Anmerkung zu g angegeben ist. Die Menge des von del' 
Germ. fj zugelassenen Ruckstandes von 4 mg auf 0,25 g Wismutsubnitrat ist auch hier sehr hoch 
bemessen. 

Gehaltsbestimmung. (Germ. 6) 1 gWismutsubnitrat muB beim Gliihen 0,79 
bis 0,82 g Wismutoxyd hinterlassen = 70,9 bis 73,6% Wismut. Andere Pharma
kopoen fordern: .AuBtr. 78-82, .Amer. mind. 79%' Hung. 76-82, Brit., Neiler&., 
NMV., 8uec. 79-81% BillOa• 

Zur Bestimmung des Salpetersii.uregehaltes schiittelt man 2 g Wismutsubnitrat in 
einem 100 ccm-MeBkolben mit wenig Wasser an, fiigt 10 ccm n-Kalilauge hinzu und lii.Bt 5 Mi
nuten unter ofterem Umschutteln stehen. Nach dem Auffiillen mit Wasser bis zur Marke und 
Absetzenlassen mussen 50 ccm der klaren Fliissigkeit 21 bis 24 ccm l/lO-n-Salzsii.ure zur Neutrali
sation verbrauchen (Dimethylaminoazobenzollosung, 2 Tr.), so daB fiir 1 g Wismutsubnitrat 
2,9 bis 2,6 ccm n-Kalilauge verbraucht sind = 15,6 bis 14,0% N20 6• 

ARWendUng. AuBerlich bei der Wundbehandlung, besonders bei Brandwunden (Wis
mutbrandbinden), auch bei jauchigen Wunden, besonders in Korperhohlen, zum Einblasen in 
den Kehlkopf. Innerlich zu 0,5 bis 1,0 g bei Dyspepsie, Magen- und Darmgeschwiiren, Darm
katarrhen, Brechdurchfall. Die Wirkung des Wismutsubnitrates beruht zum Teil auf del' Eigen
schaft, Schwefelwasserstoff zu binden. Die Ausscheidung erfolgt durch die Fii.ces als Wismut
sulfid; letztere sind deshalb schwarz gefii.rbt. In groBen Gaben kann es giftig wirken, indem 
es teilweise zu giftigem Wismutnitrit reduziert wird. Bei Rontgenaufnahmen des Magens 
und Darmes wird es deshalb nicht mehr angewandt, sondern durch Wismutcarbonat, Bariumsulfat 
und andere Verbindungen ersetzt. Nach J. ZADEK solI das Wismutsubnitrat des Handels bis
weilen Wismutnitrit enthalten. Enthii.1t das Wismutsubnitrat TeBur, so nimmt bei inner
licher Anwendung del' Atem einen unangenehmen Geruch an. 

Nltras blsmuthieus basleus elutus. Bismutum subnitricum elutum. - Nederl.: 
1 T. Wismutsubnitrat wird mit 15 T. kalten Wassers wii.hrend einer Stunde olters durchgeschiittelt, 
dann 24 Stunden mit dem Wasser stehen gelassen, abfiltriert und bei etwa 300 getrocknet. 

Elixir Bismuthl, Elixir of Bismuth. -Nat. Form.: Je 125 ccm Glyceritum Bismuthi 
Nat. Form.) und Glycerin, 250 ccm Wasser und 500 ccm Elixir aromat. werden gemischt. 

Glycerolatum Bismutl 8ubnltrlcl (Hisp.). 
Glyceratum Subazotatis Bismutl (Portug.) 

Bismuti subnitrici 10,0 
Glycerati AmyJi 90,0. 

lnjectlo Bismutl RICO RD. 
Bismuti subnitricl 15,0 
Aquae Rosae 200,0. 

M. D. S. Umgeschiittelt tiiglich dreimal eine EIn
sprltzung bei Gonorrhiie. 

InJectlo Bismutl (Form. Berol. u. Germ.). 
Bismuti subnitricl 5,0 
Aquae destillatae 195,0. 

Linctus Bismutl Bubnltrlcl. 
Bismuti subnitrici 1,0 
Mucilaginis Gumm! arablci 
Sirupi simplicia iii 30,0 
Aquae destillatae 120,0. 

U mgeschiittelt tiigUch 1 Teeiiiffel bei Brech
durchfali der Kinder. 

Pasta Bismutl OSTHOFF. 
Bismuti subnitrlci q. s. 

Wird mit abgekochtem Wasser zu einem dicken 
Brei angerleben und dieser mlttels Pinsela auf 
die Brandwunden aufgestrichen. . 

Pastllll Bismutl 8ubnltrlcl. 
Japon. Portug. 

Bismuti subnitrici 
Saccbari albi 

30,0 10,0 

Sacchari Lactis 70,0 
90,0 

Mit Traganthschieim zu 100 Pastillen. 

Pulvls stomachlcus (Form. Berol. u. Germ.). 
Bismuti subnitrici 
Rhlzom. Rhei aa 5,0 
Natrii bicarbonici 20,0. 

Polvls Bismutl stomachlcu8 (F. M. Germ.). 
Bismut. subnitr. 0,12-0,24 
Magnes. carbon. 0,4 
Elaeosacchar. Valerian. 0,6. 

M. f. puiv. d. tal. dos. VI. 

Solutio Bismutl alcallna (Dread. Vorschr.l. 
NYLANDERS Reagens. 

Bismuti subn!trici 2,0 
Tartar! natronati 4,0 
Liquor. Natr! caustici 50,0 
Aquae destill. 44,0. 

Unguentum Bismutl (Miinchen. Vorschr.) 
Bismuti subnitr!ci 5,0 
Unguent! lenientis 20,0. 

Morgens und abends einzureiben (auf Flechten 
und andere Hautausschiage, bei Hautjucken). 

ALBRECHTsche Pillen gegen Magenleiden enthalten Bismut. subnitr. mit SiiBholzextrakt 
nebst geringen Mengen nicht nii.her bestimmbarer harziger Stoffe. 

Epitheiogen, BECKSWismutpa.ste, besteht aus 30 T. Wismutcarbonat, 30 T. Wismut-
8ubnitrat, 60 T. gelbem Vaselin, 5 T. Paraffinsalbe und 5 T. weiBem Wachs. 
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HOFMANNS Verdauungspulver, Phagocyt, besteht aus Pepsin, Bismut. subnitr., Magnes. 
carb., Natr. chlor., Calc. phosphor., Calc. carbon. je 3,0, Natr. bicarb. 60,0. (KREYTSCHY.) 

PATERSONS Pastillen. 10,0 Wismutsubnitrat, 10,0 gebrannte Magnesia, 90,0 Zucker, 
0,2 Traganth werden mit Pomeranzenbliitenwasser zu 100 Pastillen verarbeitet. 5-10 Stiick den 
Tag liber bei Dyspepsie und Gastralgie. 

PATERSONS Pulver. 5,0 Wismutsubnitrat, 5,0 gebrannte Magnesia und 80,0 Zucker. 
Pulbit (FARBENFABRIKEN LEvERKusEN) ist eine nach patentiertem Verfahren hergesteIlte 

Mischung von Wismutsubnitrat mit weiBem Bolus. Feines weiBes Pulver, geschmacklos 
- Anwendung. Als Obstipans in der Tierheilkunde 3mal taglich 3,0-15,0 g je nach der GroBe 
der Tiere in Pulver oder Tabletten. 

Tablettes de sous-nitrate de bismuth. - Gall. 1884. Bismuti subnitrici 10,0, Sacchari 
90,0, Mucilaginis Tragacanthae 9,0, fiant pastilli 100. 

Bismutum subsalicylicum. Basisches Wismutsalicylat. Wi s m u ts u b
salicylat. Bismuth Salicylate. Salicylate basique de bismuth 
(Gall.). Bismuthi Salicylas (Brit.). Bismuthi Subsalicylas (Amer.). Sali
cylas bismuthicus basicus (Nederl.). Subsalicylas bismuthicus (Norv., Suec.). 
C6H4(OH)COOBiO. Mol.-Gew. 362. Gehalt 56,5-58,5% Bi. 

Darstellung. 100 g Wismutnitrat werden in 240 g verd. Essigsaure (30 0/ 0 ) gelost 
(oder 43 g reines Wismut werden in 250 g reiner Salpetersaure gelost, die Losung auf 120-125 g 
eingedampft und der Riickstand in 200 g verd. Essigsaure gelost). Die Losung wird mit etwa 
900 g Wasser vcrdiiuntund in ein Gemisch von 340 g Ammoniakfliissigkeit und 1300 g Wasser 
unter Umriihren oder Schiitteln eingegossen. Die FaIlung wird in einer Weithalsflasche von 
etwa 4 Liter Inhalt vorgenommen. Nach dem Absetzen (am anderen Tage) wird die Fliissigkeit 
abgehebert und der Niederschlag mit 50 g Ammoniakfliissigkeit durchgeschiittelt. (Der Nieder
schlag besteht nicht, wie man erwarten soIlte, aus reinem Wismuthydroxyd, Bi(OH)a, sondern 
er enthii.lt reichliche Mengen von basischem Wismutacetat, das aber weiter nicht stort. Basisches 
Nitrat dagegen, das nur dadurch zu beseitigen ist, daB der Niederschlag nochmals mit 
Ammoniakfliissigkeit behandelt wird, veranlaBt Gelbfarbung des Salicylats. Nach einigen Stun
den fliIlt man die Flasche mit Wasser, schiittelt gut durch und hebert das Waschwasser nach 
dem Absetzen wieder abo Das Auswaschen wird noch dreimal wiederholt, also im ganzen viermal 
mit je etwa 3 Liter Wasser. Dann ist im Niederschlag mit der Ferrosulfatprobe keine Salpeter
saure mehr nachweisbar. (Werden 2 ccm des feuchten Niederschlags mit 3 ccm Schwefelsaure 
gemischt und die Mischung nach dem Erkalten mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, so 
dad innerhalb 5 Minuten keine dunkle Zone auftreten.) LaBt man den Niederschlag jedesmal 
weniger gut sich absetzen, dann ist natiirlich of teres Auswa~chen notig. 

Den von dem letzten Waschwasser durch Abheberll moglichst befreiten Niederschlag bringt 
man in einen Kolben von 11/2-2 Liter Illhalt und spiilt die Fallungsflasche mit wenig Wasser 
nacho Zu dem Kolbeninhalt, dessen Menge bei Anwendung von 100 g Wismutnitrat etwa 1200 g 
betragt, gibt man 29 g Salicylsaure und erhitzt den Kolben unter iifterem Umschiitteln auf dem 
Wasserbad, bis der Niederschlag kristallinisch geworden ist, und sich das Wasser von dem 
Niederschlag klar trennt. Hierzu ist etwa 1 Stunde langes Erhitzen erforderlich, gerechnet von 
dem Zeitpunkt, in welchem der Kolbeninhalt heiB geworden ist. (Eine kleine Menge Salicyl
saure bleibt in dem Wasser gelost. Wenn man nicht unverhaltnismaBig viel Wasser nimm t, wird 
sich aus einer Probe der Fliissigkeit beim Erkalten immer noch etwas Salicylsaure ausscheiden, 
was aber nicht schadet.) Nach dem Abkiihlen auf etwa 50 0 wird der Niederschlag auf einem 
angefeuchteten Leinen, am besten auf einer Porzellannutsche, gesammelt, mit Wasser von etwa 
500 solange gewaschen, bis eine Probe des Filtrats Lackmuspapier nicht mehr sofort rotet, und 
dann, erst an der Luft, nachher bei etwa 70 0 getrocknet und zerrieben (FRERICHS). 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, geruch- und geschmacklos, unloslich in Wasser 
und in Alkohol. Beim Erhitzen verkohlt es, ohne zu schmelzen und hinterHiBt beim 
Glillien gelbes Wismutoxyd. 

Erkennung. Wird basisches Wismutsalicylat (etwa 0,3 g) mit 5 ccm Wasser 
und 3-4 Tr. Eisenchloridlosung geschiittelt, so farbt sich das Gemisch violett. Beim 
Schiitteln mit Schwefelwasserstoffwasser farbt es sich schwarz. 

Priifung. a) Werden 0,5 g basisches Wismutsalicylat mit 5 ccm Wasser ge· 
schiittelt, so darf die abfiltrierte Fliissigkeit Lackmuspapier nicht sofort roten (freie 
Salicylsaure). - b) 2 g basisches Wismutsalicylat miissen sich beim Schiitteln mit 
20 ccm Ather und 15 ccm Salpetersaure ohne Riickstand losen (Wismutcarbonat, 
Sand, Ton und andere Stoffe, die zur Erhohung des Gliihriickstandes zugesetzt sein 
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konnen, bleiben ungelOst). Nach dem Absetzen darf die untere Schicht nur schwach 
getriibt sein (Spuren von Verunreinigungen, besonders Fasern von Filtrierpapier 
lassen sich bei der Darstellung kaum vermeiden). Nach Zusatz von 25 ccm Wasser 
wird die wasserige Schicht von dem.!ther getrennt und filtriert. Je 5 ccm der Losung 
diirfen: - c) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate), - d) durch 
Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride), - e) durch 
10 ccm verd. Schwefelsaure nicht verandert werden (Blei, Calcium). - I) 5 ccm der 
Losung b miissen nach Zusatz von 5 ccm Ammoniakfliissigkeit ein farblosl''<! Filtrat 
geben (Kupfer). - g) Das Filtrat f darf beim Ansauern mit Salzsaure (etwa 3 ccm) 
nicht getriibt werden (Silber) und durch weiteren Zusatz von Kaliumferrocyanid. 
lOsung nicht sofort getriibt werden (Zink und andere Metalle). - b) Wird aus 10 ccm 
der Losung b durch Einleiten von Schwefelwasserstoff das Wismut ausgefallt, so 
darf die vom Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit beim Verdampfen und Gliihen 
hochstens 4 mg Riickstand hinterlassen (Alkalisalze und andere Verunreinigungen). 
- i) Eine Mischung von 1 g basiscbem Wismutsalicylat und 3 ccm Zinnchloriir· 
lOsung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). -
k) Wird ein Gemiscb von 0,5 g basischem Wismutsalicylat mit je 0,5 g Zinkfeile 
und Eisenpulver in einem Probierrohr mit 5 ccm Natronlauge erhitzt, so dad sich 
kein Ammoniak entwickeln (der Dampf darf Lackmuspapier nicht blauen, Nitrate). 
- Germ. 6 s. Rd. II S. 1312. 

Anmerkungen. Zu b) Die Priifung auf Alkalisalze laBt sich einfacher in ner 
gleichen Weise ausfiihren wie beim basischen Wismutgallat (s. d.}. Der von der Germ. 5 zugelassene 
Riickstand von 4 mg = 0,8% ist reichlich hoch, Handelspraparate ergaben weniger als 0,20/0' 

Zu i) Bei der Priifung auf Arsen ist zu beachten, daB sich beim Zusammenbringen des 
trockenen Praparates mit der Zinnchloriirlosung braunlich oder rotlich gefarbte Kliimpchen 
bilden; diese Farbung riihrt aber nicht von Arsen her und verschwindet beim Stehen wieder. 
Arsenverbindungen geben sich dann durch eine gleichmaBige rotliche oder braunliche Fal'bung 
der Mischung zu erkennen. Man kaun auch das Pulver vorher mit etwa 20 Tr. Salzsaure durch· 
feuchten und dann erst die Ziunchloriirlosung zusetzen. Germ. 6 s. Bd. II S. 1312. 

Zu k) Die Priifung auf Nitrate laBt sich sehr einfach in folgender Weise ausfiihren: Wer
den 0,5 g basisches Wismutsalicylat mit etwa 3 ccm Wasser geschiittelt. und die Mischung mit 
etwa 3 cem konz. Schwefelsaure versetzt, so darf keine Farbung auftreten, auch nicht, wenn die 
Fliissigkeit nach dem Abkiihlen mit Ammoniakfliissigkeit iibersattigt wird. Salpetersaure wiirde 
eine Gelb- bis Rotfiirbung veranlassen dureh Bildung von Nitrosalicylsaure; beim Dbersattigen 
mit Ammoniakfliissigkeit wird die Gelbfarbung starker. Aueh andere unzulassige Beimengungen 
konnen bei dieser Probe eine Farbung geben. 

Zur weiteren Priifung kaun man noeh den Sehmelzpunkt der Salicylsaure bestimmen. 
Man lost 1 g basisehes Wismutsalieylat dureh Erwarmen in einem Gemiseh aus 5 cern Weingeist 
und 5 ccm Salzsaure (die Losung muB klar sein), gibt zu der heWen Losung 10 ccm heWes Wasser 
und laBt lang~am erkalten. Es scheiden sich farblose Kristallnadeln von Salicylsaure aus, die 
erst mit wenig verdiinnter Salzsaure, dann mit Wasser gewaschen und getrocknet bei etwa 1570 

schmelzen m iissen. 
Auf freie Salicylsaure priift man das basische Wismutsalicylat, indem man 1 g mit 

10 eem Ather schiittelt, filtriert und mit etwa 10 ccm Ather nachwascht. Der Ather darf beim 
Verdunsten hochstens 4 mg Riiekstand hinterlassen (0. B. MAy). 

Gehalts bestimm ung. 0,0 g basisches Wismutsalicylat werden im gewogenen 
Porzellantiegel verascht. Wird der Riickstand in wenig Salpetersaure (etwa 10 Tr.) 
gelost, die Losung in dem Tiegel zur Trockne eingedampft und der Trockenriickstand 
gegliiht, so miissen mindestens 0,310 g Wismutoxyd zuriickbleiben =0 mindestens 
63% Bi20 a und 56,4% Wismut. Amer. fordert 62-66%, Gall. 61,2%, Brit. 62 bis 
68%, NederZ.60-65%, S'Uec. 60% Bi2 0 a• Germ. 6 63-65,2 % Bi20 a. 

Aufbewah'l"Ung. Vor Licht geschiitzt (Germ.). 

Anwendung. Das basische Wismutsalicylat vereinigt die Wirkungen der Salieylsaul'e 
und der Wismutverbindungen. Innerlich zu 0,5 bis 1,0 g mehrmals taglich bei Magen- und 
Darmerkrankungen, besonders bei Breehdurehfall der Kinder, auch bei Typhus ala Darmadstrin
gens und Antiseptikum. 

Goldhammer-Pillen, ala Darmdeainfiziens empfohlen, enthalten pro doai Bismut. salicyJ. 
0,1,01. Menth. piper. 0,07, Rhiz. Rhei, Fruet. Carvi 0,03, Carbon. veg.0,04, Extr. Gent. 0,05, Gelatin. 
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0,02. - Ersatz flir Goldhammer-Pillen: Bismut. subsalicyl. 0,1, Carbon. med. 0,1, 01. 
Menth. pip. 0,05, Magnes. ust. 0,06, M. f. pil. I. 

Magenpulver von H. BOHNERT in Delitzsch soli bestehen aus 25 T. Kaliumsulfat, 65 T. 
Magnesiumsulfat, 15 T. Weinsaure, 0,3 T. Lithiumcarbonat, 5 T. Natriumchlorid und 0,5 T. 
Wismutsalicylat. 

SCUUTZES Blutreinigungs-Pulver. Magnesii sulfurici sicci 65,0, Kalii sulfurici 35,0, 
Natrii bicarbonici 25,0, Acidi tartarici 15,0, Bismuti salicylici, Natrii chlorati aa 5,0, Lithii car
bonici 0,3. (Angabe des Fabrikantfln.) 

Bismutum tannicum. Wismuttannat. Gerbsaures Wismut. Gehalt 

an Wismut etwa 36%. 
Darstelluny. Aus 22 T. krist. Wismutnitrat wird Wismuthydroxyd gefallt (wie 

unter Bismutum subsalicylicum angegeben) und dieses noch feucht mit einer Losung von 
15 T. Ger bsaure in 15 T. Wasser sorgfaltig gemischt, auf dem Wasserbad zur Trockne gebracht 
und fein zerrieben. 

Eigenschajten. Gelbes oder hell braunlichgelbes Pulver, geschmacklos, in 
Wasser, Alkohol und Ather unli:islich. 

Erkennuny. Beim Schiitteln mit Schwefelwasserstoffwasser farbt es sich 
braunschwarz. Die abfiltrierte Fliissigkeit gibt nach dem Verjagen des Schwefel
wasserstoffs durch Erhitzen mit einigen Tropfen verd. Eisenchloridlosung eine blau
schwarze Farbung. 

Prilfuny. Die Priifung kann ausgefiihrt werden wie bei Bismutum subgallicum. 
Gehaltsbestimmung. In einem moglichst flachen, nicht zu kleinen Tiegel 

werden 0,0 g Wismuttannat erhitzt. Auf die verkohlte, teilweise veraschte Masse gibt 
man nach dem Abkiihlen einige Tropfen Salpetersaure und erhitzt jetzt, um ein 
Spritzen zu vermeiden, vorsichtig, indem man am besten den Tiegel auf eine Asbest
platte stellt und die Flamme verkleinert. 1st die Salpetersaure allmahlich ver
dampft, so erhitzt man starker und gliiht den Tiegelinhalt nach Fortnahme der 
Asbestplatte. Sollte jetzt noch metallisches Wismut vorhanden sein, so muB das 
Befeuchten mit Salpetersaure und das Gliihen wiederholt werden. Das Gewicht des 
so erhaltenen Wismutoxyds muB mindestens 0,2 g betragen = mindestens 35,8% 
Wismut. 

Anwenduny. Bei Diarrhoen zu 0,5 bis 2,0 g mehrmals taglich. 

Bismutum bitannicum. Wismutbitannat. Tannismut (v. HEYDEN, Rade

beul). Gehalt an Wismut etwa 18%. 
Darstelluny. DRP.172933. Zu einer Losung von 854g Tannin und 340g Natrium

carbona.t in 4l Wasser laBt man unter Riihren eine Losung von 322g Wismutnitrat und 
52 g Salpetersaure in 350 ccm Wasser laufen, wascht den Niederschlag mit Wasser aus und 
trocknet ihn bei 40°. 

Eigenschaften. Hellgelbes Pulver von schwaeh sauerlich bitterem Geschmaek, 
unl6slich in Wasser, loslich in Natronlauge, ebenso in verd. Salzsaure. Beim Kochen 
mit Wasser spaltet es Gerbsaure ab und geht in das Monotannat iiber. 

Priifuny. a) Der mit kaltem Wasser hergestellte Auszug (1 g + 10 ccm) dad 
Lackmuspapier nicht roten und mit Eisenchloridlosung nur eine ganz sehwache 
Blaufarbung geben (freie Gerbsaure). - b) 0,5 g Wismutbitannat miissen sich in 
einer Mischung aus je 5 cem Natronlauge und Wasser beim Erhitzen klar Iosen (ver
schiedene Verunreinigungen). Die weitere Priifung kann ausgefiihrt werden wie beim 
Wismutsubgallat. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1310. 

Gehaltsbestimmung. 2 g Wismutbitannat miissen beim Veraschen, Ab
rauchen mit Salpetersaure und Gliihen etwa 0,4 g Wismutoxyd hinterlassen = etwa 
18% Wismut. 

Anwendung. Wie Wismuttannat, mehrmals taglich 0,5 g bei akutem und chronischem 
Darmkatarrh, auBerlich bei nassenden Ekzemen. 
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Bismutum tribromphenylicum (richtiger B. tribromphenolieum). Tribrom
phenolwismut. Xeroform (v. HEYDEN, Radebeul). Tribromphenolas bis
muthicus. Die Zusammensetzung entsprieht annahernd der Formel 
(C6HsBraO)sBiOH + BizOa. Germ. 6 s. Bd. II S. ]312. 

Da'rstellung. Ahnlich wie Wit!lnutsubgallat durch Umsetzen einer Losung von W ism u t
nitrat in verd. Essigsii.ure mit einer Losung von Tribromphenolnatrium, C6~Br~ONa. 

Nach C. KOLLO ist folgendes Verfahren zweckmii.Big: In einem Kolben von 1 Liter Inhalt 
lost man 100g Tribromphenol in einer Mi~chung von 80g Natronlauge (15% NaOH) und 
420 g Wasser und fiigt unter Umsohiitteln eine LOsung von 48,4 g krist. Wismutnitrat in einer 
Mischung von 20 g Glyoerin und 180 g Wasser hinzu. Das Gemisch wird zuerst auf dem Was
~erbad 1 Stunde lang auf 50 bis 60° und dann bis zum Sieden erhitzt, bis das Tdbromphenolwismut 
schon oitronengelb ist. Der Niederschlag wird abgesogen, erst mit Wasser gewaschen und dann 
zur Entfernung von freiem Tribromphenol mit Alkohol erh.itzt, wieder abgesogen, mit Alkohol 
nachgewaschen und erst bei mii.Biger Temperatur, dann bei 100° getrocknet. 

Eigenschaften. Feines, sehweres, citronengelbes bis sehmutzig orangegelbes 
Pulver, fast gerueh- und gesehmacklos, unloslieh in Wasser, Alkohol und anderen 
organisehen Losungsmitteln. 

E'rkennung. Am ausgegliihten Kupferdraht fii.rbt es die Flamme blaugriin. 
Beim Schiitteln mit Sehwefelwasserstoffwasser fii.rbt es sich schwarzbraun. Wird 
1 g Tribromphenolwismut mit 10 cem Wasser und 3 eem N atronlauge gekoeht, so 
gibt das Filtrat beim Ansauern mit Salzsaure einen floekigen Niedersehlag von Tri
bromphenol, das nach dem Umkristallisieren aus verd. Weingeist bei etwa 93° 
schmilzt. 

Prifung. a) Wird 1 g Tribromphenolwismut in einem Porzellantiegel sehwach 
gegliiht, der zerriebene Riiekstand in wenig Salzsaure gelost, und die Losung mit 
der doppelten Raummenge Zinnchloriirlosung versetzt, so darf die Misehung inner
halb einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen. - b) Werden 0,5 g Tribrom
phenolwismut mit 5 cem Weingeist gesehiittelt, so darf 1 ccm des Filtrates beim 
Verdiinnen mit 15 eem Wasser weder eine Triibung noch eine floekige Ausscheidung 
geben (£reies Tribromphenol). - c) Wird 1 g Tribromphenolwismut ,mit 10 eem 
Natronlauge geschiittelt, so dad diese sich nieht farben (Wismutsubgailat). 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Wismutgehaltes lii.llt sich nicht wie bei an
deren Wismutverbindungen durch einfaches Gliihen und Abrauohen mit Salpetersii.ure ausfiihren, 
da beim Gliihen nach O.8oHLANK fliiohtiges Wismuttribromid entsteht. 1 g Tribromphenol
wismut werden in einem Becherglas mit etwa 10 ccm Natronlauge und 10 ccm Wasser erhitzt, 
bis sich Wismutoxyd als schwerer Niedersohlag abschcidet. Nach dem Verdiinnen mit Wasser 
und Absetzenlassen wird die Fliissigkeit abgegossen und der Niederschlag noch einige Male mit 
verd. Natronlaugc erhitzt und mit Wasser gewaschen. Der Niederschlag wird abfiltriert, aus
gewaschen, im gewogenen Tiegel gegliiht, mit wenig Salpetersii.ure abgeraucht und wieder gegliiht. 
Es miissen rund 0,5 g Wismutoxyd hinterbleiben = 50% BigOs oder 44,9% Wismut. 

Zur quantitativen Bestimmung des Tribromphenols bringt man 1,2 g Tribrom
phenolwismut mit Hilfe eines Trichters in ein Arzneiglas von 100 ccm, fiigt eine Mischung von 2 g 
Salzsii.ure und 8 g Wasser hinzu, die man durch den Trichter gieBt (zum Nachspiilen), schiittelt 
gelinde, bis das Pulver benetzt ist, und erwii.rmt das Gemisch durch Eintauchen des Glases in 
heilles Wasser, bis die gelbe Farbe verschwunden iat. Nach dem Abkiihlen wii.gt man in das Glas 
60 gAther, schiittelt krii.ftig durch, wobei das Tribromphenol in Losung geht: die wasserige Fliissig
keit bleibt triibe infolge der Ausscheidung von Wismutoxychlorid. Nach dem Absetzen filtriert 
man 50 g des Athers = 1 g Tribromphenolwismut in ein gewogenes Becherglas, lallt den Ather an 
einem mallig warmen Ort verdunsten, trocknet den Riickstand im Exsikkator und wii.gt. Der 
vom Erganzb. angegebenen Zusammensetzung (CoH2BraOhBi(OH). BisOs entspricht ein Gehalt 
von 51,6 % Tribromphenol. 

HENNINGS fand in einem Handelsprapa.ra.t 49,1 0/ 0, in einem anderen, das anscheinend freies 
Wismutoxyd enthielt. 37 0/ 0 Tribromphenol. 

Die bei der Bestimmung des Tribromphenols iibrig bleibende wii.sserige Fliissigkeit bnn 
zur Bestimmung des Wismutgehaltes dienen: Man bringt in das Glas noch 10 g Salzsii.ure 
und 40 g Wasser, bringt die Fliissigkeit dann in einen Scheidetrichter und lii.Bt 25 g der wasserigen 
Schicht = 0,5 g Tribromphenolwismut in ein Becherglas abflieBen, verdiinnt noch mit Wa.sser, 
{aUt. das Wismut mit Schwefelwa.sserstoff ala Sulfid, sammelt dieses auf einem gewogenen Filter 
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und wagt es nach dem Auswaschen und Trocknen. Der Zusammensetzung (C6H2BraOhBi(OH) 
·Bi20 a entspricht ein Gehalt von 48,4 0/ 0 Bi20 a. GehaltEbeEtimmung Germ. 6 s. Bd. II S. 1312. 

Anwendung. Innerlich zu 0,5 bis 1,0 gals Darmantiseptikum, auBerlich als geruch. 
loses Wundantiseptikum. 

Bismutum valerianicum. Wismutvalerianat. Baldriansa ures Wis
mut. Bismuth Valerianate. Valerianate de bismuth. Zusammen· 
setzung annahernd C4,H9COOBiO. Gehalt an Wismut 65,4 bis 67,2%. 

Darstellung. 105 T. Wismutsubnitrat werden in einer Reibschale mit wenig Wasser 
fein verrieben. Dann wird eine Losung von 40 T. krist. N atrium car bonat und 30 T. Baldrian· 
saure in 100 T. Wasser hinzugefiigt, und das Gemisch unter ofterem Umriihren 1 Stunde lang 
gelinde erwarmt. Das Wismutvalerianat wird nach dem Erkalten abgesogen, mit kaltem Wasser 
gewaschen und bei 50 bis 600 getrockuet. 

Eigenschaften und Erkennung. Schweres, wei LIes Pulver, das nach Bal. 
driansaure riecht; in Wasser und in Alkohol unloslich, lOslich in Salpetersaure unter 
Abscheidung von oligen Tropfen von Baldriansaure. Die salpetersaure Losung (1 g 
+ 10 ccm) wird nach Zusatz von Ammoniumchloridlosung beim Verdiinnen mit 
viel Wasser weiLl getriibt. 

Prilfung. 1 g Wismutvalerianat wird in 10 ccm Salpetersaure gelost, und die 
Losung mit 10 ccm Wasser verdiinnt. Je 5 ccm der Losung diirfen: a) durch Ba· 
riumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). - b) durch 10 ccm verd. Schwe· 
felsaure nicht verandert werden (Blei, Calcium), - c) durch Silbernitratlosung 
hochstens schwach opalisierend getriibt werden (Chloride). - d) Zur Priifung auf 
Arsen wird das bei der Gehaltsbestimmung erhaltene Wismutoxyd in wenig Salz· 
saure gelost, und die Losung mit der doppelten Raummenge Zinnchloriirlosung ver· 
setzt; innerhalb einer Stunde darf die Mischung keine dunklere Farbung annehmen. 

Gehal ts bestimm ung. 0,5 g Wismutvalerianat wird in einem gewogenen Por· 
zeUantiegel verascht, der Riickstand mit einigen Tropfen Salpetersaure befeuchtet 
und nach dem Verdampfen der Salpetersaure gegliiht. Es miissen 0,365 bis 0,375 g 
Wismutoxyd hinterbleiben = 65,4 bis 67,2% Wismut. 

Anwendung. Zu 0,05 bis 0,2 g mehrmals taglich in Pulver odeI' Pillen, bei Neuralgien, 
Kardialgie, Epilepsie, Chorea. 

Bismal (E. MERCK) ist methylendigallussaures Wismut. 
Darstellung. Durch Erwarmen einer wasserigen Aufschwemmung von 4 Mol. Methylen

digallussaure mit 3 Mol. Wismuthydroxyd (D.R.P. 87099). 
Methylendigallussaure wird nach CARO erhalten durch Erhitzen von 2 Mol. Gallus

saure und I Mol. Formaldehyd mit der 15fachen Menge eines Gemisches von 1 T. Salzsaure 
und 5 T. Wasser auf dem Wasserbad. 

Eigenschaften. Graublaues, sehr locke res Pulver, in Natronlauge mit gelbroter Farbe 
loslich; durch Sauren wi I'd es aus der Losung wieder abgeschieden. 

Anwendung. Als Darmadstringens bei Diarrhoen zu 0,1 bis 0,3 g, bei tuberkulosen 
Darmentziindungen. 

Bismon (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.) ist kolloides Wismutmetahydroxyd, 
BiOOR, mit Albumosen als Schutzkolloiden. Gehalt an Bi20 a etwa 22% 
= etwa 20% Wismut. 

Darstellung. D.R.P. 164663 und 172683. EiereiweiLl wird ill erhitzter verd. N atron· 
lauge gelost, die Losung filtriert und dialysiert, bis zur Entfernung des iiberschiissigen Natrium. 
hydroxyds. Die Losung, die die Natriumsalze del' Protalbinsaure und Lysalbinsaure ent· 
halt, wird mit einer Losung von Wism utnitrat in Gly cerin versetzt. Der entstehende Nieder. 
schlag von protalbin. und lysalbinsaurem Wi smut wird durch Zusatz von Natronlauge iu 
LOsung gebracht, und die Losung zur Entfernung des Glycerins, des Natriumnitrats und des 
iiberschiissigen Natriumhydroxyds wieder dialysiert und dann unter vermindertem Druck bei 
hochstens 60 0 zur Trockne eingedampft. 

Eigenschaften. Rotgelbes Pulver, geschmacklos, loslich in kaltem und in heiBem Wasser. 
Die Losungen sind gelbrot und opalisieren schwach. Durch Schwefelwasserstoff wird die Losung 
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schwarzbraun gefarbt, abel' nicht gefallt. Bei langerer Aufbewahrung (2 bi,s 3 Wochen) zersetzen 
sich die wasserigen Losungen unter Abscheidung eines schwarzen Niederschlages. 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. An Stelle del' unloslichen Wismutverbindungen bei akuten und chronischen, 

nicht allzuweit vorgeschrittenen Verdauungsstorungen, besonders del' Sauglinge und kleillen 
Kinder, drei- bis viermal tagJich 5 ccm einer wasserigen Losung 1: 10, gegebenenfalls mit Milch 
gemischt. Vorher werden Abfiihrmittel gegeben. Die Losungen werden hergestellt, indem man 
das Pulver mit dem Wasser unterfortwahrendem Umriihl'en 5 bis 10 Minuten im Wasserbad erhitzt. 

Bismutose (KALLE U. Co., Biebrich a. Rh.) ist eine WismuteiweiBverbindung, 

Gehalt an Wismut etwa 22%, an EiweiBstoffen etwa 66%. 
Darstellung. D.R.P.117269. 242 g krist. Wismutnitrat werden in 1200 ccm gesat

tigter N atriumchloridlosung gelost, und die filtrierte Losung zu ~iner Losung von 500 g reinem 
Eieralbumin in 5t Wasser allmii.hJich in diinnem Strahl zugegeben. Die ausgeschiedene Masse 
wird mit del' gleichen Menge heiBen Wassel's versetzt, gekocht, abgesaugt und so lange mit Wasser 
gewaschen, bis das Waschwasser saure- und wismutfrei ist. Dann wil'd die WismuteiweiBverbin
dung abgepreBt, getrocknet und gepulvert. 

Eigenschaften. Ein weiBes geschmackloses Pulver, in Wasser unlosJich, in verdiinnter 
Alkalilauge loslich. 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Hoi Magen- und Darmkrankheiten iniektioser Art, Brechdurchfall, Ulcus 

ventriculi, Hyperaciditat zu 1-2,0 g stiindlich bei Kindel'll unter 1/2 Jahr; groBere Kinder und 
Erwachsene nehmen es teelOffelweise. AuBerlich als Streupulver bei Intertrigo und Verbren
nungen. 

Crurin (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.) ist Chlnolin-Wismutrhodanid, 
Bi(SCNls +2C9 H?N· HSCN. Mol,-Gew.758,5. 

Darstellung. 48,5 T. krist. Wismutnitrat [Bi(NOsla + 5H20], werden mit 30 T. 
Kaliumrhodanid verrieben, und das Gemisch vorsichtig mit Wasser (40 bis 60 ccm) versetzt, 
so daB eine rotgelbe Losung ohne Niederschlag entsteht. Diese Losung wird tropfenweise unter 
Umriihren zu einer kalten Losung von 38 T. Chinolinrhodanid in 1000 T. Wasser hinzugefiigt. 
Del' Niederschlag wird nach kurzem (!) Absetzen gesammeJt, mit wenig kaltem Wasser gewaschen 
und auf porosen Tontellern an del' Luft getrocknet. 

Eigenschaften. Korniges, rotgelbes Pulver, Smp. 70°, Geruch etwas scharf; unloslich 
in Wasser, Alkohol und Ather. Durch Jangere Einwirkung von Wasser entstehen heller gefarbte, 
basische Wismutverbindungen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glaseru. 
Anwendung. AuBerlich, gemischt mit Starke (zu gleichen Teilen) bei Krampfader

geschwiiren und luetischen Geschwiiren, ferner bei Gonorrhoe in wasseriger Aufschwemmung 
unter Zusatz von Glycerin. 

Eudoxin oder Nosophenwismut siehe unter Jodum (Nosophen) S.1561. 

Gastrosan (v. HEYDEN, Radebeul) ist Wismutbisalicylat von del' Formel [CaH4(OH)COO]2BiOH 
oder [C8H4(OH)COOhBi - 0 - Bi[C8H 4(OH)COO]2' Es enthalt nach ZERNIK abel' auch noch 
etwas basisches Monosalicylat. Gehalt an Wismutoxyd 48 bis 50%, all Salicylsaure 50 bis 52%' 

Darstellung. Amer. Pat. 809583. Durch Umsetzen von WismutnitratmitNatrium
salicylat unter Vel'meidung von Temperaturerhohung. 

Eigenschaften. Feines weiBes Pulver, geschmacklos, mit schwacb siiBem N achgeschmack. 
In Wasser und in Alkohol unloslich, beim Kochen mit Wasser geht Salicylsaure in Losung unter 
Bildung von basischem Wismutmonosalicylat. 

Erkennung. Es vel'halt sich wie das gewohnliche basische Wismutsalicylat und un tel'
scheidet sich von diesem dadurch, daB die beim Kochen mit Wasser erhaltene filtrierte Losung 
stark sauer reagiert. 

Priifung. Wie bei Bismutum subsalicylicum (s. d.). Beim Veraschen, Abrauchen 
mit Salpetersaure und Glillien muB 1 g Wismutbisalicylat 0,48 bis 0,50 g Wismutoxyd hinter
lassen. 

Anwendung. Wie das gewohnliche basische Wismutsalicylat. 

Helkomen (GEDEON RICHTER, Budapest) ist basiscbes dibrom-{l-oxynapbtboesauresWis
mut, das durch Einwirkung ~on Dibrom-{l-oxynaphthoesaure, ClOH4Br2(OH)COOH, auf 
Wismuthydroxyd dal'gestellt wird. Feines, gelbliches Pulver, gcruchlos, unloslich in Wasser, 
Alkohol und Ather. Anwendung. Ais Wundantiseptikum in Streupulver und Salben. 
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Milanol (ATHENSTADTU. REDEKER, Hemelingen) ist ein basisches Wismutsalz des sauren 
Malonsiiuretrichlorbutylesters [CCl3·C(CHs)20.0C·CH2COO]2BiOH. WeiJ3es, in Wasser 
unlosliches Pulver, lOslich in Chloroform. Anwendung. In Streupulver, Salben und Losungen 
als juckreizstillendes Mittel bei Ekzemen. Intramuskuliir gegen Syphilis. 

Noviform (v. HEYDEN, Radebeul),istTetrabrombrenzkatechin-Wismut, (C6Br,02)2BiOH. 

DUTstellung. D.R.P.207544. Man liiBt eine angesauerte Losung von 195 T. Wismut
nitrat unter Riihren langsam zu einer Losung von 350 T. Tetrabrombrenzkatechin, 
C6Br,(OHb und 80 T. Natriumhydroxyd in 3000 T. Wasser hinzuflieBen und erwarmt vorsichtig. 
Der Niederachlag wird abgesogell, mit Wasser und Alkohol gewaschen und getroolroet. Man 
kann auch Wismuthydroxyd, das man durch Ammoniak aus Wismutnitrat frisch gefiUlt hat, 
in Wasser su~p9ndieren und unter Riihren bei 50-700 mit einer alkoholischen Losung von Tetra
brom brenzka techin behandeln. 

Eigenschuften. Faines gelbes Pulver, geruch. und geschmacklos, unloslich in Wasser, 
Alkoh6l und Ather. Es enthiilt etwa 32 0/ 0 Wismutoxyd. 

Erkennung. Wird Noviform mit Salzsaure behandelt, so scheidet sich Tetrabrombrenz
katechin aus. Natronlauge spaltet beim Erwiirmen die Verbindung ebenfalls, unter Abscheidung 
von Wismutoxyd. Wird Noviform mit verdiinnter Salpetersiiure erwarmt, SO scheidet sich ein 
tiefroter kristallinischer Nieders\Jhlag aus, der aus einem bromierten Chinon besteht. Die ab
filtrierte L03un.&( gibt alle Wismutreaktionen. 

Anwendung. Wie Tribromphenolwismut. 

Parabismut (GEDEON RICHTER, Budapest) ist paranucleinsaures Wismut. 

DUTstellung. D.R.P.202955. Durch Umsetzen von paranucleinsaurem Calcium 
mit loslichen Wismutsalzen in gesattigter NatriumchloridlOsung. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, in Wasser unloslich, Geruch und Geschmack eigenartig. 
Es enthalt 50 0/ 0 Wismut. 

Anwendung. Als Darmadstringens innerlich zu 1,5 bis 2,0 g, auch mit Wasser an. 
geschiittelt als Klistier. 

Thioform (SPEIER u. GRUND, Frankfurt a. M.) ist bnsisches Wismutdithiosalicylat, das 
durch Einwirkung von Natriumdithiosalicylat auf Wislllutnitrat bei Gegenwart von 
Natriumhydroxyd erhalten wird. Gelbbraunes Pulver, geruchlos, in Wasser unloslich. An
wendung. AuBerlich als Wundantiseptikum, besonders in der Tierheilkunde. Innerlich 
selten bei Magen- und Darmkatanh zu 0,2 bis 0,5 g. 

Blatta. 
Periplaneta orientalis BURM. (Blatta orientalis L.) Orthopterae-Blat
tidae. Kiichenschabe. Ein durch ganz Europa, Ostindien und Amerika 
sehr verbreitetes Insekt, welches besonders an warmen Orten, z. B. in Backstuben, 
Kiichen usw. sich aufhillt und nur im Dunkeln zum Vorschein kommt. 

Blatta oriental is. Gemeine Schabe. K iichenscha be. Brotschabe. Kakerlak. 
Tarakane. Schwabe. 

Die Schaben werden durch Schlagen mit zusammengelegten Tiichern getotet und bei 
gclinder Warme gut ausgetrooknet. 

Das Insekt ist glanzend rotlich-kastanienbraun bis schwarz, getrocknet schwarzbraun, mit 
helleren, fast rostroten Beinen und Fliigeldecken, 19-25 mm lang, abgeflacht.eiformig bis lang. 
lioh. Kopf und Mund sind von dem groBen, breiten, fast halbkreisformig.scheibigen, vorne ab
gerundeten Halssohilde iiberdacht. Die Fliigel sind beim Maunchen lang, doch kiirzer als der Hinter· 
leib, beim Weibehen kurz und hinten abgerundet, die Beine lang, die Fiibler borstenartig, 
vielgliedrig, dieht neben den nierenformigen Augen. Der Geruch der Droge ist unangenehm. Das 
leichte, trockene, schuppige, sioh fettig anfiihlende Pulver ist von grauer bis graubrauner Farbe. 

AufbewahTuny. In dicht schlieBenden GefaBen wie Spanische Fliegen. 
Anwendung. Selten als Diaphoreticum und Diureticum, in Pulvern zu 0,5-1,0 g drei

bis vier mal tiiglich, auch in Pillen oder Abkochung: 5,0-10,0: 150,0, dreimal tiiglich 1 EBloffel. 
Tinctura Blattae orientalis. Liquor anti hydropic us. Blattatinktur. Schaben· 

tinktur: Schabenpulver 1 T. wird mit Weingeist (900/ 0 ) 5 T. ausgezogen. In neuerer Zeit wieder 
als Mittel gegen Wassersucht und Antispasmodikum (gegen Keuchhusten) empfohlen. 

PASCOEs Familientee soll bestehen aus Blatta orientalis, SiiBholzwurzel, Miinzkraut. 
Pappelbliiten und Holunderbliiten. 

Hager, Handbucb. I. 44 
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Boldo. 
Peumus Boldus MOLINA (Boldoa fragrans GAY, Boldoa chilensis Juss.) 
Monimiaceae -Monimioideae. Ein im mittleren Chile sehr haufiger, 
weitverbreiteter, immergriiner kleiner Baum. 

Folia Boldo. BoldobJatter: Boldo Leaves. Feuilles de boldo. Folia 
Boldoae (Boldi, Boldu). 

Die Blatter sind 3-8 cm lang, 2-4 cm breit, kurzgestielt, eiformig oder langlich, 
oben zugespitzt oder abgerundet, ganzrandig, lederartig, steif und briichig, blaBgrau
griin, oberseits rauh, unterseits glatt. Der Rand ist etwas nach unten gebogen, der 
Hauptnerv und die Sekundarnerven treten auf der Unterseite stark hervor. Bei Be
trachtung unter der Lupe zeigt die Oberseite zahlreiche, bei jungen Blattern von 
Biischelhaaren gekronte, hellere Hocker. Geruch und Geschmack sind stark gewiirz
haft, pfefferminzartig. Die Droge ist oft mit 1-2 mm dicken, hellbraunlichen bis 
rotlichen, durch Lenticellen hell gestrichelten Zweigstiicken vermischt. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen der Oherseite sind von der Flache 
gesehen gradwandig bis schwach wellig, die der Unterseite stark wellig-huchtig; Spaltoffnungen 
nur unterseits. Unter der Epidermis oberseits ein 1-3 reihiges derbwandiges Hypoderm, welches 
in den die Biischelhaare tragenden Hockern auf 6-10 Schichten erweitert ist. In dem weitIiickigen 
Schwammpal'enchym, weniger in dem zweireihigen, dem Hypoderm folgenden Palisadengewebe 
zahlreiche groBe kugelige Sekretzellen mit atherischem 01. Die Biischelhaare der Blattunterseite 
sind ohne Hocker der Epidermis eingefiigt. Das GefaBbiindel der Mittelnerven zeigt einen Belag 
von Skierenchymfasern. Alles Parenchymgewebe fiihrt Gerbstoff. 

Verwcchslungen. ·Die sehr ahnlich riechenden Blatter des das gleiche Verhreitungsgebiet 
besitzenden Peumo-Baumes der Chilenen, Peumus mammosus MOL. (Cryptocarya 
Peumus NEEs), Monimiaceae. Die Blatter etwas groBer, dunkIer an Farbe, elliptisch-Iang
lich-eiformig, an der Spitze wenig verschmalert, oberseits glanzend, der Rand kaum nach unten 
gebogen, stets mehr oder weniger auffallend wellig verbogen (sehr charakteristisch I). Mikrosko
pisches Bild. Immer nur ein einreihiges Hypoderm, keine Biischelhaare und keine Hocker. 
Die Sekretzellen ebenso zahlreich und in gieicher GroBe wie bei Folia Boldo. 

Ferner, wenn auch seltener, die Blatter der gleichfalls in Chile vorkommenden B 0 I d 0 a. 
nitidum PHIL. (Bellota nitida PHIL.), Monimiaceae, und der in Brasilien bzw. Mexiko hei
mischen Boldoa repens SPRENZ und B. lanceolata LAG. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten 2% atherisches 01 (s, u.), ein Alkaloid Boldin 
(0,1%), ein Glykosid Boldoglucin, CaoHs20s (0,3%), Zucker, Gerbstoff, Gummi, 10% 
Asche. Das Boldin ist schwer loslich in Wasser, leicht in Alkohol und in Ather, mit konz. 
Schwefelsaure oder Salpetersaure fiirbt e1\ sich rot. Das Boldoglucin giht beim Erhitzen mit 
Salzsaure Glykose, Methylchlorid und einen dickfliissigen Korper C19HlS03' 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GefaBen, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegen Leberkrankheiten und Gallensteine, auch gegen Rheuma, Gonorrhoe 

und Dyspepsie als Tinktur oder als Elixir in Gahen von 1-5 g. Das aus dem atherischen 01 
durch fraktionierte Destillation gewonnene Boldol wird zu 5-10 Tropfen mehrmals taglich 
bei Tripper empfohlen, es soIl frei von storenden Nebenwirkungen sein. In ihrer Heimat sind die 
Blatter ein Kiichengewiirz. In groBen Gahen wirken die Blatter brechenerregend und abfiihrend. 

Nehen den Blattern verwendet man in Chile die gerbstoffreiche Rinde, die man fiir wirk
samer halt. Technisch dient sie zum Gerben und Farben. 

Oleum foliorum Boldo. BoldobliitterOi. Die trockenen Blatter geben bei der Destil
lation mit Wasserdampf 2% atherisches 01. Es riecht ahnlich wie Cymol und Chenopo
diumol; spez. Gew. 0,915-0,9567 (15°), IXD -1 ° 40' bis + 0° 28'; S.-Z. 2,4, E.-Z. 11,2, es 
ist in 8-9 Vol. Weingeist von 70 Vol.- % loslich, zuweilen mit geringer Triibung. Es enthalt 
p-Cymol, ClOHw Cineol, C1oH1SO (zusammen .etwa 30%), Ascaridol, CloH1602' etwa 40 his 
45%' ferner ein Terpen und ein mit Eisenchlorid sich griin far ben des Phenol. Das Ascaridol 
ist ein widerlich riechendes und unangenehm schmeckendes 01, es findet sich auch in dem 
ChenopodiumOl (S.924). 

Elixir Boldo (Luxemb. Apoth.-V.). 5 T. Boldo-Fluidextrakt, 15 T. verdiinnterWeingeist. 
60 T. Malaga und 40 T. einfacher Sirup werden gemischt. 

Extractum Boldo fluidum. Fluidextractum Boldo. Fluidextract of Boldo 
Nat. Form.: Bereitung aus den gepuiverten (Nr. 60) Blattern von Peumus Boldus wie 
Fluidextractum Adonidis (Nat. Form.), jedoch kommt als Menstruum ein Gemisch aus 2 Vol. 
Weingeist (92,3 Gew.-%) und 1 Vol. Wasser zur Anwendung. 
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Tinctura Boldo. Teinture de boldo. - Gall. 1884: Aus grob gepulverten Boldoblattern 
1 T. und Alkohol (80%) 5 T. durch 10tagige Maceration zu bereiten. 

Vinum Boldo. - Gall. 1884, wie Vinum Colombo zu bereiten. 
Boldo-Tee, als Spezialitat gegen Diabetes im Handel, besteht aus mehr oder weniger ge

reinigten bzw. geschnittenen Folia Boldo. 
Herbau "Helios", gegen Diabetes mellitus, enthalt nicht, wie angegeben, Herb. Syzygii 

Jambolani elect. puriss., sondern geschnittene Folia Boldo (ROHRIG). 
Santallo-Tee, Mittel gegen Erkrankungen der Harnrohre und Blase, von WILLY LEHMANN 

in Berlin, besteht aus BoldobJattern; Santallo-Perlen sind Gelatinekapseln mit Copaivabalsam 
(JUCKENACK und GRIEBEL). 

Bolus s. unter Aluminium S. 373. 

Bonduc. 
Caesalpinia bonducella FLEMMING (Guilandina bonducella L.), Kugel
strauch, und Caesalpinia bonduc ROXB. Leguminosae-Caesalpinioideae
Eucaesalpinieae. Heimisch auf Sumatra, Borneo, den Molukken, Neu-Guinea, 
in Neu-Siidwales, .Afrika, Brasilien, kultiviert in den Tropen. 
Semen Bonducellae. Kugelstrauchsamen. Bonduc Seed. Graine de bonduc. 
Semen Bonduc. Semen Guilandinae. Nickersamen. 

Kugelige oder eiformige, etwas zusammengedriickte, 1-2,5 cm lange glatte Sam en, auBen 
grau mit horizontalen, sehr feinen, dunkleren Linien. Innerhalb der harten Schale ein gelblioh
weiBer Kern aus 2 Cotyledonen und dem Wiirzelchen. Der Gesohmack sehr bitter. Die Samen 
liegen- einzeln oder zu 2-3 in der etwas aufgetriebenen, stacheligen, zweiklappigen Hiilse. Meist 
kommt nur der von der Samenschale befreite, etwas geschrumpfte Kern in den Handel. 

BestandteUe. Etwa 20-25% fettes 01 (BonducnuBol), 20% Albumin, 36% 
Starke, 6% Zucker, 2% Harz und Bitterstoff (Bonducin, Guilandin), kleine Mengen 
eines Alkaloides. Der wirksame Bestandteil ist der Bitterstoff. 

Anwendung. Gegen Wechselfieber, Wassersucht,- auch als Tonicum (wie Chinin) in 
Gaben zu 1 g - mit gleichviel Pfefferpulver vermischt -. Nach ISNARD soll das Bonducin 
in Gaben von 0,1-0,2 g bei Wechselfieber ebensogut wirken wie Chinin. 

Borax s. Natrium biboricum Bd. II S.207. 

Borneolum s. unter Camphora S. 778. 

Brachycladus. 
Trichocline argentea GRISEBACH (Brachyclados Stuckerti SPEGAZZINI). 
Com posi tae-Tu buliflorae-M u tisi aceae. Heimisch in .Argentinien [Sierra 
Chica und Sierra Grande (Sierra .Aehala) de Cordoba, in Hohe bis 1500 m]. Die friihere 
Bezeichnung Punaria .Aseochingae ist ohne Berechtigung. 
Herba et Radix Brachycladi Stuckerti (falschlich Punariatee benannt). Das getrocknete 
Kraut mit der Wurzel, iiber Buenos Aires meist schon im gepulverten Zustande, doch auoh in gan
zer Form in dem Handel. Die Wurzel ist ziemlich dick, die Blatter bilden eine grundstandige Ro 
sette, aus der die schonen groBen Bliitenstande einzeln entspringen. 

Bestandteile. Als wirksame Bestandteile werden ein Harz und vermutlich ein Glykosid 
angegeben. Alkaloide sind nicht vorhanden. 

Anwendung. Bei Asthma als Rauchermittel wie Stechapfelblatter. 

Brassica. 
Brassica rapa L. und Varietateil. Riibsen. Riibenkohl. 

Die drei Hauptvarletaten sind Br. rapa oleifera DC., Br. campestris 
KOCH (Br. campestris L.) und Br. rapa rapifera METZG., KOCH. 
Brassica nap us L. Raps. Kohlriibe. Cruciferae-Brassicinae. 

Erstere wahrseheinlich in Siideuropa heimis<lh, vielfach kultiviert und aUB den 
Kulturen verwildert. Ein- und zweijahrig. Beide werden zur Gewinnung von R ii b 0 I 
oder Rapsol in Deutschland in grofiem Umfange angebaut. SCHADLER gibt an: 

44* 
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Brassiea campestris L. fUr Kohlsaat· oder Colzaol; Br. napus L. var. annua 
KOCH fiir Sommerrapsol und Br. napus L. var. oleifera DC. fiir Winterrapsol; 
AIle diese Ole werden im Handel kurz als Riibol (Oleum Rapae) bezeichnet; sie 
lassen sich nur sehr schwer voneinander unterscheiden. 

Oleum Rapae. Riibot. Colza Oil. Ruile de colza. Riibsenol. Oleum 
Napi. Rapsol. Kohlsaatol. 

Das gereinigte fette 01 verschiedener Brassica·Arten. Der Olgehalt der 
Samen betragt 30-45 %. 

Gewinnung. Durch Pressen der gemahlenen Samen und Ausziehen der PreBkuchen 
mit Schwefelkohlenstoff oder anderen Losungsmitteln. AlB Speiseol ist nur das durch Pressen 
gewonnene 01 brauchbar, Ergti,nzb. laBt auch das durch Ausziehen mit Ltisungsmitteln gewonnene 
01 zu. Gereinigt wird das 01 durch Behandlung mit Schwefelsaure (siehe Olea pinguia Bd. II). 

Eigenschaften. Gelbes oder braunIichgelbes, etwas dickfliissiges 01, Geruch 
und Geschmack eigenartig. Spez. Gew. 0,911-0,919. Jodzahl 94-106. Versei. 
fungszahl 168-179. Erstarrungspunkt -2 bis -100, Brechungsexponent (200) 
1,4731-1,4735. HEHNERsche Zahl 95. Smp. der Fettsauren 18-22°. 

Pmfung. Werden 20 Tr. RiibOl mit 5 ccm Schwefelkohlenstoff und 1 Tr. 
konz. Schwefelsaure geschiittelt, so muB die Fliissigkeit eine anfangs blaBgriinIiche, 
dann braunIiche, aber keine blaue oder violette :b'arbung zeigen (ungereinigtes RubOl). 
Eine Verfalschung mit Mineralol erniedrigt die Verseifungszahl und J odzahl. Mineralol 
laBt sich auch durch die Schwefelsaureprobe nachweisen (s. Oleum OIivarum.com. 
mune). Eine Verfalschung mit Tran laBt sich durch den Nachweis des Cholesterins 
feststellen sowie durch ErhOhung der Jodzahl. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1346. 

Anwendung. AlB Schmierol und Brennol, zu Einreibungen, auch alB Speiseol. 

Flores Napi, Rapsbliiten, sind die getrockneten Bliiten von Brassica napus und anderen 
Brassica&rten. 

Brenzcatechinum s. u. Pyrocatechinum Bd. II S.534. 

Bromalum hydratum s. unter Chloral um S. 990. 

Bromoformium. 
Bromoformium. Bromoform. Tribrommethan. Bromoforme. For
mylum tribromatum. CHBra. Mol.·Gew. 253. 

Da'l'stellung. Eine Losung von 71,5 T. Kaliumbromid in 150 T. Wasser wird mit 
60 T. Chlorkalk (35% 01), der mit Wasser zu einem Brei angeriihrt ist, versetzt; nach Zugabe 
von 12 T. Aceton wird im Wasserdampfstrom destilliert. Wenn keine oligen Tropfchen mehr 
iibergehen, laBt man auf 40-500 erkalten,. fiigt nochmals 60 T. Chlorkalk und 9 T. Aceton hinzu 
und destilliert nochmalB. Man wiederholt nach jedesmaligem Erkalten die Destillation noch 
dreimal unter jedesmaligem Zusatz von 60 T. Chlorkalk und 6 T. Aceton. Das gesammelte Bromo
form wird mit Wasser gewaschen, dann wiederholt langere Zeit (s. u. Chloroform) mit konz. 
Schwefelsaure geschiittelt, im Scheidetrichter abgetrennt, mit Wasser gewaschen, durch Na.
triumca.rbonatlosung entsauert, mit geschmolzenem Calcillmchlorid, nach FEIsT und GARNIER 
besser mit entwaseertem Natriumcarbonat, getrocknet ulld destilliert (FROMM). 

Eigenschnften. Reines Bromoform ist eine farblose Fliissigkeit, spez. 
Gew. bei 150 = 2,904, Sdp. 148 bis 1490 [nach anderen Angaben 146,5 bis 147,5° 
(FEIST u. GARNIER), 147 bis 1480, 149 bis 150°, Gall. 152°], Erstp. 7,50, Gall. Smp. 90. 
Geruch chloroformahnIich, Geschmack suBlich. Am Licht und an der Luft wird es 
noch leichter zersetzt als Chloroform, es wird deshalb wie letzteres durch einen 
Zusatz von Alkohol haltbar gemacht. 

Das Bromoform der Germ. 6 ist eine Mischung von annahernd 99 T. reinem 
Bromoform und 1 '1'. absolutem Alkohol; andere Pharmakopoen z. B. Am.or., 
Hel1J., ltal., Nederl., N01'1J. lassen auch 1% absolllten Alkohol zusetzen. Durch den 
Alkoholzusatz sind spez. Gew. uno Erstp. erniedrigt, der Sdp. bleibt nach FEIST 
und GARNIER lIDverandert. Germ. 5 HeB 4 % abs. Alkohol zusetzen. 
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Erkennung. Werden 5 Tr. Bromoform mit etwa 0,1 g Resorcin und 2-3 ccm 
Natronlauge erhitzt, so farbt sich die Fliissigkeit rot. - Werden 5 Tr. Bromoform 
mit etwa 0,1 g Acetanilid und 2-3 cem Natronlauge erhitzt, so tritt der Geruch 
des Phenylisonitrils auf. - Werden 15 Tr. Bromoform mit 20 Tr. Natronlauge und 
2-3 ccm Weingeist einige Minuten lang erhitzt, und die Fliissigkeit mit etwa 5 ccrn 
verdiinnter Salzsaure, 2-3 ccm Chloroform und etwa 5 cem Chlorwasser (oder etwa 
0,1 g Chlorkalk) geschiittelt, so farbt sich das Chloroform dunkelgelb (durch Brom). 

Prilfung. a) Das Bromoform muB farblos sein (Brom) unn darf nicht erstickend 
riechen (Bromkohlenoxyd, Brom, BromwasserstofI). - b) Spez. Gewicht 2,829 bis 
2,833 (Germ. 5).-e) Erstarrungspunkt 5 bis 60.-d) Von 50 ccm Bromoform miissen 
von 148 bis 150° 45 ccm iiberdestillieren. - e) Wird 1 ccm Bromoform mit 5 cem 
Wasser einige Sekunden lang geschiittelt, so darf das Wasser Lackmuspapier nicht 
roten und etwa. die HaUte des abgegossenen Wassers darf dureh 1 bis 2, 'I'r. Silber· 
nitmtlOsung nicht verandert werden (Bromwasserstoff). - f) Werden 2 ccm Bromo· 
form mit 2 ccm Wasser und 0,5 cem Jodzinkstarkelosung geschiittelt, so darf keine 
Blaufarbung der wiisserigen Fliissigkeit oder Violettfiirbung des Bromoforms auftreten 
(freies Brom). - g) Werden je ]0 ccm Bromoform und konz. Schwefelsaure in einem 
mit konz. Schwefelsiiure gespiilten Glasstopfenglas von 3 ccm Durchmesser ge. 
schiittelt, so darf die Schwefelsaure innerhalb 10 Minuten nicht gefarbt werden 
(organische Verunreinigungen). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1312. 

" Anmerkungen. Zu b, c und d). Nach FEIST und GARNIER sind die von der 
Germ. 5 angegebenen Zahlen zu hoch. Sie fanden bei reinem Bromoform mit 40/ 0 absolutem AI. 
kohol: spez. Gew. 19° = 2,6354, Erstp.40, Sdp. 146,25° bei 747,5 mm B. Danach wiirde das 
spez. Gew. bei 150 etwa 2,650 betragen miissen, dic,Destillationstemperatur miiBte bei 760 mm B. 
auf 146,5 bis 147,50 festgesetzt werden und der Erstp. auf 3,5 bis 4,50. Gall. fordert fUr reines, 
alkoholfreies Bromoform spez. Gew. = 2,90,Sdp. = 1520, Ersp. 90. Bromoform mit 1 % absol. 
Alkohol hat das spez. Gew. 2,82-2,84. Germ. 6 Dichte (20°) 2,814-2,818. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in kleinen, dichtschlieBenden Flaschen, vor 
Lich t gesch ii tzt. 

Anwendung. Das Bromoform wirkt eingeatmet wie Chloroform, wird aber nicht wie 
dieses angewandt. Innerlich zu 20 bis 30 Tr. als Sedativum bei Delirien und Erregungszustan. 
den von Geisteskranken (selten). Es ist gegen Emphysem und Asthma empfohlen worden. Be. 
sonders wird es bei Keuchhusten der Kinder angewandt. Man gibt es auf Zucker getraufelt, 
dreimal taglich, aber niemals bei leerem Magen, in folgenden Gaben: Kinder bis zu 1 Jahr 
1 bis 2 Tr., von 1 bis 2 Jahren 3 bis 4 Tr., von 2 bis 5 Jahren 4 bis 5 Tr., von 5 bis 8 Jahren 6 bis 
8 Tr. und in ahnlicher Weise steigend, Erwachsenen bis 1 g und 1,5 g. GroBte Einzelgabe 0,5 g, 
Tagesgabe 1,5 g. Die Wirkung soil schon am 2. Tag deutlich eintreten. Nach groBer£'n Bromo. 
formgaben wird nach OLWERS der Harn griin gefarbt, er reduziert dann Fehlingsche Losung. 
Man hiite sich, Kindern das Bromoform zuganglich zu machen, der siiBliche Geschmack hat 
schon ofters zum Naschen groBerer Mengen veranlaBt mit todlicher Vergiftung als Folge. In der 
Mineralanalyse dient Bromoform wegen seines hohen spez. Gewichtes zur mechanischen 
Trennung. 

Emulslo Bromoformli (F. M. Germ.). 
Bromoform. 1,5 

solve in 
01, Amygda\. dulc. 
Gummi arab. 
Sirup, imp\. 

15,0 
10,0 
30,0 

Aq. destill. ad 150,0. 
M. f. emuIsio. 

Mlxtura Bromoformii GAY. 
Bromoformii 1,2 
Olei Amygdalarum 15,0 
Gummi arabici 10,0 
Sirupi Sacchari 30,0 
Aquae 65,0. 

Ein Kaffeel6ffel enthalt ca. 0,05 g Bromoform. 

Sirupus Bromoformil comp. (Luxbg. Ap,·V.). 
Liquor Bromoformii comp, saccharat. 

Bromoformsirup. Sirubrom. 
Tinct. Aconiti 2,5 
Codeini 0,7 
Spiritus 50,0 
Bromoform. 1,4 

Aq. AmygdaJ. amar. 50,0 
Sirup. Bals. tolutan, 250,0 
Sirup. Ipecacuanh. compo 1000,0. 

Erglinzb., Siichs. K,·v. 
Bromoformii 
Codeini 
Spiritus 
Tinct. Aconiti 
Aquae AmygdaJ. amar. 
G1ycerini 

1,0 
0,3 

50,0 
10',0 
10,0 
50,0 

100,0 
125.0 

3,0 
125,0 

ad 1000,0. 

Sirupi Balsami tolutani 
Sirupi Ipecacuanhae 
Aquae Aurantii Flor. 
Sirupi Cerasorum 
Sirupi simplicis 

Antwerp. Ap,'V. 
Bromoform, 
Tinct, Rad, Aconiti 
Codeini 
AlkohoJ. 
Sirup. Bals. tolutani 
Sirup. Rhoeados 

2,0 
2,0 
0,5 

45,5 
700,0 
250,0. 
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Sirup us Bromoformii (Hisp.). 
Bromoformsirup. 

Bromoformii 5,0 
Spiritus 90 0/0 45,0 
Glycerini 150,0 
Sirupi simplicis 800,0. 

Sirupus Bromoformii VOISIN. 
Miinch. Ap.·V. 

Bromoformii 
Tincturae Grindeliae 

1,75 

Tincturae Strychni aa 0,75 

Bromum. 

Tincturae Aconiti 
Tincturae Bryoniae 
Spiritus (90 0/ 0 ) 

Sirupi opiati 
Sirupi Aurantii Corticis 

I,D 
0,5 

25,0 
50,0 

105,0. 

Solute de Bromoforme (GaIl.). 
Solutio Bromoformii. 

Bromoformii 5,0 
Glycerini 15,0 
Spiritus 90 0/ 0 30,0. 

Aqua bromoformata. 3 g Bromoform werden mit 
An Stelle des unverdiinnten Bromoforms zu verwenden. 

1 l destiIlierten W assers geschiittelt. 

Bromatol, eine Bromoform.Lebertranemulsion, gegen Keuchhusten, Bronchitis usw. 
empfohlen, enthalt in jedem Kubikzentimeter einen Tropfen Bromoform. 

Sirop Rami (Sirup. Bromoform. comp.) besteht aus Bromoform 2, Tinct. Rad. Aconit. 2, 
Codein 0,50, Alkohol 45,50, Sir. Ba.la. tolut. 700, Sir. Pa.pav. Rhoead. 250. 

Sirupus Bromoformii BEUTTNER wird in zwei Starken hergestellt. Der S. Br. "mitis" 
enthalt auf einen Kaffeeloffel 3 Tropfen Bromoform und ist fiir Kinder bis zu ungefahr 3 Jahren 
bestimmt. Der S. Br. "fortior" enthalt auf einen Kaffeeloffel 6 Tropfen und solI bei Kindern, 
die alter als 3 Jahre sind, angewandt werden. - Anwendung. Bei Keuchhusten. 

Tussisolvol, ein Keuchhustenmittel, ist ein Sirupus Bromoformii compositus. Ein dem 
Original sehr nahe kommendes Praparat solI nach folgender Vorschrift zu erhalten sein: Bromo· 
form 2,0, Tinct. Aconiti 2,0, Codein. phosphoric. 0,5, Alcohol absolut. 50,0, Mellis depurati 
q. s. ad 1000,0. (Das Original enthalt aber auch noch Bittermandelwasser uud ist rotgefarbt.) 

Tussobromin ist ein Sirupus Bromoformii compositus. 

Bromum. 
Bromum. Brom. Bromine. Brome. Br. Atomgew. 79,916. 

Gewinnung. Das Brom wird in den Chlorkaliumfabriken aus den Mutterlaugengewonnen, 
die bei der Verarbeitung des Carnallits erhalten werden. Das Brom wird aus der Mutterlauge 
durch Erhitzen mit Braunstein und Schwefelsaure, jetzt aber meist elektrolytisch abgeschieden 
und abdestiIliert. Von dem mit iibergehenden Chlor wird das Brom durch Destillation iiber 
Eisenbromiir bis auf einen kleinen Rest (etwa 1% ) befreit. 1m kleinen erhalt mall reines Brom 
auf folgellde Weise: In einen mit Kiihler verbundenen Siedekolben bringt man ein Gemisch von 
1 T. Kaliumbromid und 1 T. Kaliumdichromat, fiigt 5 T. konz. Schwefelsaure hinzu und destilliert 
aus dem Sand bad das Brom abo 

Eigenschaften und ETkennung. Dunkelbraunrote Fliissigkeit, die an der 
Luft sich in braunroten Damp! verwandelt, der erstiekend riecht und die Sehleim. 
haute heftig reizt •. Sdp. 630, spez. Gew. etwa 3,1 (Germ.), (HeZv. 2,97-3,00, GaZZ. 
2,99). Dureh einen Gehalt an Chlor wird das spez. Gewieht erniedrigt. l3ei - 7,30 

erstarrt es zu einer dunkelbraunen blattrigen Kristallmasse mit gelbgriinem Metall· 
sehimmer. Es lost sich in etwa 30 T. Wasser, leicht in Alkohol, Ather, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff mit gelbbrauner :F'arbe. Es farbt ~tarke orangegelb. Aus Jo· 
diden macht es Jod £rei. Wie Chlor ist es ein kriLftiges Oxydationsmittel, es ent· 
farbt Lackmus und Indigo, zerstort viele organische Stoffe, auch die Baut, und wirkt 
desbalb stark atzend. Mit vielen organisehen Verbindungen, besonders mit Benzol· 
abkommlingen, Z. B. Phenol, gibt es organische Bromverbindungen unter gleich. 
zeitiger Bildung von Bromwasserstoff. Von ungesattigten Verbindungen wird es 
addiert. Mit kaltem Wasser bildet es ein dem Chlorhydrat entsprechendes B r om· 
hydrat, Br2 + 8H2 0. 

PTiifung. a) Etwa 15 Tr. Brom muss en mit etwa 10 cem Natronlauge eine 
klar bleibende (gelbe) Losung geben (organische Bromverbindungen, Z. B. Bromo· 
form, bleiben ungelost und geben eine triibe Fliissigkeit). - b) Werden etwa 15 Tr. 
Brom mit 10 ccm Wasser geschiittelt, daR Wasser abgegossen, mit Eisenpulver (etwa 
0,3 g) bis zur Entfarbung geschiittelt und filtriert, so darf das Filtrat nach Zusatz 
von 1 bis 2 Tr. Eisenchloridlosung und einigen'Tropfen Salzsaure durch Starke
[osung nicht geblaut werden (Jod). 
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Bestimm !lng des Chlorgehaltes. Etwa 3 g Brom werden in etwa 150 ccm 
Wasser gelost, die Losung allmahlich in etwa 20 g Ammoniakfliissigkeit eingetragen 
und unter Ofterem Zusa.tz von einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit zur Trockne 
verdampft. 3 g des bei 100° getrockneten Ammoniumbromids werden in Wasser 
zu 500 ccm gelost. 50 ccm der Losung diirfen nach Zusatz von 2 bis 3 Tr. Kalium
chromatlosung nicht mehr als 30,9 ccm l/lo-n-Silbernitratltisllng bis zur Rotfarbllng 
verbrauchen = hochstens rund 1% Chlor. (Bei chlorfreiem Brom wiirden 30,6 ccm 
verbrallcht werden.) 

Berechnung. Nach der unter Ammonium bromatum angegebenen Berechnung zeigt 
bei einem Gemisch von NH4Br und NH4Cl ein Verbrauch von je 0,2545 ccm l/lO·n.Silber
nitratlosung mehr ais 30,63 ccm fiir 0,3 g des Salzes 1 % NH4CI an. Dabei ist fiir den Umschlag 
zunachst 0,1 ccm abzuziehen. Wenn 31 ccm 1/10·n.Silbernitratiosung verbraucht werden, so 
bleiben also 30,9, oder 0,27 ccm mehr als 30,63 ccm= rund 1,1% NH4CI und rund 98,9% NH4Br. 
Zur Berechnung des Chlorgehaltes des urspriinglichen Broms ist von der in 100 g des SaIzes 
gefundenen Menge NH4Cl 1/3 , von der gefundenen Menge NH4Br 1/6 abzuziehen: 

53,5 T. NH4CI = 35,46 T. CI oder 1 T. NH4CI = rund 2/3 T. CI 
97,96 T. NH4Br= 79,92 T. Br oder 1 T. NH4Br= rund 4/5 T. Br. 

Der zusammengezogene Rest ist dann die Menge des chlorhaltigen Broms in 100 g des Salzes. 
Dic Menge des darin enthaltenen Chlors betragt dann l/a der in 100 g des Salzes gefundenen Menge 
NH4Cl. Angenommell, es sei durch die Titration des Salzes gefullden, daB 100 g des letzteren 
aus 1,5 g NH4CI und 98,5 g NH4Br bestehen: Dann sind in 100 g des Salzes 1,5-0,5 g = 1,Og Cl 
und 98,5 - 19,7 g = 78,8 g Br enthalten ulld 78,8 + 1,0 = 79,8 g des chlorhaltigen Broms. 
Do. diese Menge 1,0 g CI enthalt, betragt der Gehalt des urspriingliohen Broms an Chlor 1,250/ 0 • 

Bei einem Gehalt von 1,1 % NH-l,Cl betragt der Gehalt des Broms an Chlor rund 0,9%. 
Aufbewahrung und Abgabe. Wegen seiner groBen Fliichtigkeit und der heftig 

reizenden Wirkung seiner Dampfe ist das Brom in GafiiBen mit sehr gut eingeriebenen Glas
stopfen kiihi und dunkel (im Keller) aufzubewahren. Diese Glaser erhalten zweckmiWig eine 
aufgeschliffene Glasglocke, deren Schliff man durch Einfetteu mit etwas Paraffinsalbe oder 
Ceratsalbe dichtet In der Offizin halte man iiberhaupt kein Brom vorratig, weil Bromdampfe 
das Email der StandgefaBe stark angreifen. GroBere Vorratsgefaf3e sind, nachdem die Glas· 
stopsel mit Glaserkitt oder einer Wachsmasse (Baumwachs) gedichtet sind, mit Blase fest zu 
uberbinden und in Kieselgur einzubetten, damit, wenn sie etwa springen soliten, das Brom auf
gesaugt wird. Fiir den Versand von Brom kommt nur diese Art der Verpackung in Frage. 
Die einzelnen Flaschen sind in Kieselgur zu betten und in starken Kisten mit sog. Feuerziigen 
zu befordern. 

Das Abwiegen und UmgieBen von Brom darf nur unier einem Abzug 
(lder im Freien geschehen. Die Metallteile der Wagen, ebenso goldene Ringe, Ketten, 
Brillen usw. werden durch die unvermeidlichen Dampfe stark angegriffen. Schmuck
sachen sind am besten vorher abzulegen. Verschiittetes Brom ist sofort mit sehr viel 
Wasser fortzuspillen, etwaige Bromatzungen, die sehr schmerzhaft sind, sind ebenfalls 
zunii.chst reichlich mit Wasser zu bespillen. 

Anwendung. Reines Brom findet keine arzneiliche Anwendung. In wasseriger Losung 
Q,5-1,0: 100 wurde es zuweilen in der Wundbehandlung als Antiseptikum, ferner zu Pinselungen 
bei Diphtherie und zu Inhalationen verwendet. Innerlich selten, in starker Verdiinnung. Bei 
Vergiftungen mit freiem Brom ist verdiinntes Karbolwasser als Gegengift anzuwenden. 
Zur Desinfektion von Wohnraumen usw. diente friiher das Bromum 8olidificatum, mit Brom ge
trankte Stabchen aus Kieselgur. Heute ist es als Desinfektionsmittel durch Formaldehyd oder 
Schwefeldioxyd vollig verdrangt. In der Analyse wird freies Brom in Form des Bromwassers 
(s. d.) angewandt, auBerdem dient es zur Herstellung von N atriumhypo bromi t losung fiir 
Sticksto£fbestimmungen. 

Aqua bromata. Bromwasser. Eine gesattigte Losung von Brom in Wasser. 
Man iibergieJ3t in einer Flasche mit Glasstopfen etwa 5 g Brom mit etwa 100 g Wasser, schiittelt 
durch und gieBt beim Gebrauch von der wasserigen Losung die notige Menge abo Die Losung 
enthalt etwa 30/ 0 Brom. 

Wird Aqua bromata fiir medizinische Zwecke verordnet, so ist vom Arzt die Anga be 
des Gehaltes zu fordern oder eine Losung von 1 T. Brom in 200 T. Wasser abzugeben mit 
Angabe des Gehaltes. 

Gehalts bestimm ung von Brom wasser. 10 g Bromwasser werden in eine Losung 
von 2 g Kaliumjodid in etwa 20 ccm Wasser eingetragen, und das ausgeschiedene Jod nach Zu
satz von etwa 10 cem Starkelosung mit 1/10-n.Natriumthiosulfat!iisung titriert; 1 ccm = 8 mg Br. 

ERLENMEYERS Bromwasser ist eine Losung von Bromsalzen, nicht von freiem Brom. 
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Bromsalzsaure i8t eine gesattigte Losung von Brom in reiner Salz8aure, die als Reagen& 
(Oxydationsmittel) verwendet wird. 

Liquor inhalator Ius SCHUETZ. 
Bromi . 
Kalii bromati aa 0,3 
Aquae destillatae 150,0. 

Mit dieser Liisung wird ein Schwamm getrankt; 
dieser in eine Diite von Paraffinpapier gelegt 
und vor Mund und Nase 5-lO Minuten lang 
gehalten. Diese Operation wird stiindlich 
wiederholt (bei Croup und Diphtherie). 

Mixtura bromata LUITHLEN.' 
Bromi 1,0 
Kalii bromati 0,25 
Aquae destillatae 120,0. 

Stiindlich einen TeelOffel in Wasser zu geben, 
neben Anwendung des Liquor inhalatorlUs 
SCHUETZ (bei Croup und Diphtherie). 

Sirup us tannobromatus. 
Bromtanninsirup. 

Tannini 2,0 
Bromi 2,0 
Aquae destillatae 125,0 
Sirupi simp!. ad 1000,0. 

Man mischt die Liisung von 2,0 g Tannin in 
25,0 g Wasser mit der Liisung von 2,0 g Brom 
in 100,0 g Wasser und fiillt mitZuckersirup auf 
1000,0 g auf. 

Bryonia. 
Bryonia alba L., weiBe oder schwarzbeerige Zaunriibe und Bryonia dioica JAQUIN,. 
rotbeerige Zaunriibe. Cucur hi taceae - Cucur hi teae - Cucumerinae_ 
Heimisch in Mittel- und Siideuropa, erstere mehr im ostlichen, letztere im west
lichen Europa. Von beiden Arten, vielfach auch nur von der letzteren findet die
Wurzel Verwendung. 

Radix Bryoniae. Zaunriibe. Bryony Root. Racine de bryone. Radix Vitis 
albae. Radix Uvae anginae. Faselriibe. Faulriibe. Gichtriibe. Heckenriibe. Hunds· 
kiirbiswurzel. H undsriibe. Sauwurzel. Tollriibe. 

Die in Querscheiben zerschnittene, getrocknete Wurzel. Zum raschen Trocknen werden die' 
Scheiben auf Bindfiiden aufgereiht. 9 T. frische Wurzel = 1 T. trockene. Der Geschmack ist ekel
haft bitter scharf, der Geruch der frischen Wurzel widerlich, die getrocknete Wurzel ist geruchlos. 
Die Wurzel ist bi8 50 em lang und im oberen Teile bis 10 em dick, riibenfOrmig, fleischig und saftig. 
Die etwa 6 em messenden Querscheiben sind durch ein ungleichmaBiges Eintrooknen des frisch 
fleischigen Gewebes mit unregelmiWigen, konzentrisohen, hockerigen Ringen und radialen. 
Strahlen und Furchen versehen. in der Droge sind die Scheiben vielfach verbogen und zerbroohen. 
AuBen ein gelblichweiBer, quergeringelt-unebener, tieflang8rissiger Kork. 

Mikroilkopisches Rild. Die Korkzellen groB und diinnwandig. In der starke
reichen Mittelrinde zuweilen sklerosierte ZeBen mit weitem Lumen und relativ diinnen Wanden~ 
in der schmalen Innenrinde ach8ial verlaufende Reihen von Sekretzellen. Der Holzkorper stark 
entwickelt, deutlich radial gestreift, breite groBzeIlige Markstrahlen und von diesen nur wenig sich· 
abhebende Holzstrahlen mit radialen Reihen von GefaBgruppen. Die GefiiBe weitlumig, die Gruppen 
durch tangentiale Lagen groBzeIligen Parenchymgewebes getrennt. Urn viele GefaBgruppen. bzw. 
einzelnliegende GefaBe sek. Cambium mit sek. Phloem. Das Mark verschwindend klein, im Zentrum 
der Wurzel eine kleine Gruppe primarer GefaBe. Die Starkekorner einfach und zusammengesetzt, 
zuweilen mit kleinem Kern und mit Schichtung. 

Bestandteile. Nach POWER und MOORE enthalt die Wurzel I'in Enzym, geringe Menge 
atheriscb es 01, Harz, eine kristallisierende, stark rechtsdrehende Verbindung C20H 300 5• 

Smp. 220-2220, ein amorphes bitteres Glykosid, Bryonin (s. d.), ein amorphes Alkaloid, 
ein Kohlenhydrat (Smp. des Osazons 208-210°). Aus dem Harz wurde isoliert ein optisch 
inaktives Phytosterin, Palmitin-, Stearin-, Olein-, Linolsaure und ein zweiwertiger
Alkohol Bryonol, C22H3402(OH)2' Starke. Bryonol und das Alkaloid wirken abfiihrend. 
das Glykosid ist unwirksam. 

Anwendung. Selten als Hautreizmittel und drastiscbes Abfiihrmittel, 0,3-0,5 g des 
Pulvers oder 4,0-15,0 g eines Infusums (1: 10). Der ausgepreBte Saft der frischen Wurzel war 
friiher ein Bestandteil der Friihlingskuren. In der Homoopathie bei Rbeuma, Lungen- und Brust. 
fellentziindung. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden BlecbgefaBen oder Glasern. 

Bryoninum, Bryonin, das Glykosid der Zaunriibe, ist ein braunliches, stark bitter
schmeckendes Pulver, in Wasser und Alkohol leicht 1081ich. Die Zusammensetzung wird ver. 
scbieden angegeben, nacb HAGER C34H4S09, nach WALZ C4sHso09' Es scheint nicbt einheit
lich zu sein. Es ist als kriiftig abfiihrendes, zugleicb die Nieren anregendes Mittel zu 0,001 g stiind. 
licb bis Stublgang erfolgt, empfohlen worden, soil aber nach andern Angaben unwirksam sein. 

Aqua Bryoniae (spirituosa). Frische, geschnittene Zaunriibe 200 T., verdiinnter Wein. 
geist 300 '1'., Wasser q. s. Man destilliert 1200 T. iiber. 
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Fomentum bryoniatum TRAMPEL. Frische, geschnittene Zaunriibe 150, heil3es Wasser 
1500. Zur Kolatur fiigt man hinzu Essig 1500 und Kochsalz, soviel sich lost. 

Spiritus Bryoniae compositus. Aqua Bryoniae composita. Rauteniil 0,5, Sada-
baumiil, Krauseminziil, Orangenschaleniil je 2,5, Bibergeil-Tinktur 7,5, Zaunriibenwasser 125. 

Bucco. 
Barosma crenulatum HOOKER, Barosma crenatum KUNZE, Barosma betulinum 
BARTLING, Barosma serratifolium WILLDENOW. Ru taceae-Ru toideae
Diosmeae. Heimisch in Siidafrika, besonders im Kapland. 

Folia Bucco rotunda. Breite Buccoblatter. Buchu Leaves. Feuilles 
de buchu (bucco). Folia Buchu. Folia Diosmae lata (rotunda). Buchu
blatter. 

Die breiten Buccoblatter stammen von den drei ersten der angegebenen Arten. 
Die Blatter von Barosma crenulatum sind langlieh oder eilanzettformig, bis-
2,5 em lang und bis 1 em breit, 
am Rande gesagt, naeh un ten 
in den kurzen Stiel versehmiUert; 
die von B. crena tum sind eirund 
bis verkehrteiformig, bis 1,8emlang 
und bis 0,5 em breit, an der Spitze 
stumpf oder abgerundet, am Rande 
gekerbt, am Grunde keilformig ver
sehmii.lert; die von B. betulinum 
sind meist kurzgestielt, rhombiseh, 
verkehrteiformig, bis 1,4 em lang 
und 0,8-1,2 em breit, an der 
Spitze zuriiekgekriimmt, am Rande 
unregelmaJ3ig gezahnt. 

Abb.172. Abb.17B. Abb.174. Abb.17b. 
B. IHItullourn. B. creoatum. B. crertulatum. B. BerraUfollum. 

Folia Bucco longa. Lange (schmale) Buccoblatter. Diese stammen von 
Barosma serratifolium; sie sind oft vermiseht mit den bis 4 em langen und bis 
4 mm breiten sehmallanzettliehen, stachelspitzigen Blattern von ' Empleurum 
serratulatum SOL. et AITON. Die langen Bueeoblatter sind kurzgestielt, lanzett
lieh, stumpflieh, am Rande gesagt, bis 1,5 em lang und bis 0,4 em breit. - Die Blatter 
aller vier Barosma-Arten sind steil, briiehig, gelbliehgriin, durehseheinend punktiert 
und an der Unterseite meist fein hoekerig. Bueeoblatter haben seharf-aromatisehen 
Gerueh und einen Gesehmaek, der an Raute erinnert. 

Mikroskopisehes Bild. In der zweireihigen Epidermis sind die ZeJlen der inneren 
schleimhaltigen Schicht 3-5 mal griiBer als die auBeren. Der Raum zwischen diesen Epidermis
Bchichten und die ZeJlen der auBeren Epidermis zeigen nach Einlegen der Schnitte in Fliissig
keiten und eingetretener QueJlung Hesperidinmassen. Spaltiiffnungen nur in der Blattunterseite. 
1m Mesophyll an beiden Blattseiten eine einreihige, unterseits weniger deutliche Palisadenschicht, 
dazwischen Schwammparenchym mit groBen kugeligen schizogenen Sekretbehaltem. Reichlich 
Zellen mit Kalkoxalatdrusen. Kurze, einzellige, einseitig gekriimmte, stark verdickte Haare mit 
warzig rauher Cuticula nur oberhalb der GefaBbiindel. 

Verwechslungen. Die Blatter von Diosma succulentum BERG var. Bergianum, 
Karoo-Buchu. Diese sind 3-6 mm lang, bis 1,75 mm breit, ganzrandig, fast oval, mit scharfer, 
Bchwach zuriickgebogener Spitze versehen, lederartig und voll von Oldriisen. Das 01 diirfte dem 
der Blatter von Barosma betulinum usw. gleichwertig sein; es ist halbfest und besitzt kraftigen, 
pfefferminzartigen Geruch. Anis-Buccoblatter, wahrscheinlich von Agathosma variabilis 
SOND., Anis Seed Buchu, Rutaceae. Dieselben ahneln den Karoo.Buccoblattem, besitzen 
aber einen ausgesprochen anisartigen Geruch. Sie sind 5-8 mm lang. 3 mm breit und eilanzettlich. 
Eine andere Form von Buccoblattem fand HOLMES 1907 auf dem Londoner Markt. Die Droge 
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sah bei oberflii.chlicher Betrachtung wie eine kleine Form der Blatter von B. betulinum aua. doch 
waren die Blatter umgekehrt am Grunde abgerundet und verbreitert und nach derSpitze zu achmaler. 
Der Geruch erinnerte an Citronella, wodurch schon eine Verwechaelung ausgeachloaaen war. Die 
Blatter atammten von Baroama pulchellum BARTL. et WENDL. 

Bestandteile. Die Blatter der verachiedenen Arten enthalten neben Harz, Schleim, 
Gummi ein Glykosid Diosmin (Barosmin), daa nach SPICA farbloae Kristalle vom Smp. 
243-244° bildet; ferner Hesperidin (vielleicht sind die beiden Korper identisch). Hesperidin 
ist reichlich vorhanden, fiir Dioamin werden 0,02-4% angegeben; ferner enthalten die Blatter 
atherischea 01 (a. u.), daa als der wirksame Bestandteil anzusehen ist. 

Aufbewahrung. In gutschlieBenden GefaBen, daa Pulver vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ahnlich wie Barentraubenblatter als Diureticum bei chronischem Blaaen. 

katarrh, Gonorrhoe und als Stimulans, als Infusum, Tinktur und Fluidextrakt. Von letzteren 
0,3-0,5 g mehrmals taglich. Amer. Durchschnittsgabe von den Blattern 2 g. 

Oleum foliorum Bucco. Buccobliitterlil. Oil of Buchu Leaves. Essence de 
feuilles de bucco. 

Die Blatter der verschiedenen Buccoarten geben bei der Destillation mit Wasserdampf 
0,8-2,5% atherisches 01 von dunkIer Farbe, siiBlichem, wenig angenehmem Geruch und kiih· 
lendem, bitterem Geschmack. Die physikalischen Konstanten des Oles von Barosma crenulatum 
sind: Spez. Gew. 0,9364 (15°), aD -150 22', nD2oo.l,4800, WsIich in 2,5 und mehr Vol. Weingeist 
von 70Vol-.% unter Paraffinabscheidung. Es enthaltDiosphenol (Buccocampher), CloH1602' 
d-Limonen, C1oH16, Dipenten, C1oH16, I-Menthon, C1oH1SO- Das 01 von Barosma betu
linum scheidet schon bei Zimmertemperatur Kristalle von Diosphenol aus; das 0] von Barosma 
serratifolium enthaIt nur wenig Diosphenol. 

Diosphenol bildet farblose KristalIe, Smp. 82°; Sdp. 232 0 unter Zersetzung. 
Elixir Buchu. Elixir of Buchu - Nat. Form.: 125ccm Fluidextractum Buchu (Americ.), 

62 ccm Weingeist (92,3 Gew._%), 62 ccm Sirup (simp!.) und 751 ccm Elixir aromat. (Americ.) 
werden gemischt. Klarung erfolgt durch Filtrieren mit Talkum. 

Elixir Buchu compositum. Compound Elixir of Buchu-Nat. Form.: Man mischt 
250 ccm Fluidextractum Buchu compos., je 62 ccm Weingeist (92,3 Gew.-%) und Sirup. simp!., 
626 ccm Elixir aromat. (Americ.) und 15 g Talk und filtriert nach 12 Stunden klar abo 

Elixir Buchu et Potassii Acetatis. Elixir of Buchu and Potassium Acetate. 
Nat. Form.: 85 g KaIiumacetat werden in q. S. ad 1000 ccm Elixir Buchu gelost. 

Extractum Bucco f1uidum. Buccofluidextrakt. Fluidextract of 
B u c h u. - Ergiinzll.: Aus 100 T. mittelfein gepulverten Bucooblattern und der notigen Menge 
eines Gemisches aus 7 T. Weingeist und 3 T. Wasser werden nach dem bei Extracta fluida 
beschriebenen Verfahren 100 T. Fluidextrakt hergestellt. - Americ.: Bereitung aus gepulverten 
(Nr. 40) Buccoblattern mit Weingeist (92,3 Gew.-OJo) nach Verfahren A (s. u. Extracta fluidal. 

Extractum Bucco fluidum compositum. Fluidextractum Buchu com
posit urn. Compound Fluidextract of Buchu. - Nat. Form.: 625 g 
Buccoblatter, 125 g Cubeben, 125 g Wacholderbeeren und 125 g Barentraubenblatter, samt
lich Nr. 40 gepulvert, Iiefern mit der notigen Menge eines Gemisches aus 2 Vol. Weingeist (92,3 
Gew.-%) und 1 Vol. Wasaer 1000 ccm P~rkolat. Verfahren sonst wie bei Fluidextractum Adonidis 
(Nat. Form.). 

Tinctura Buchu. Tincture of Buchu. Teinture de buchu. Aus Buccoblatter
pulver (Nr. 20) 200 g und Alkohol (60 Vol.-%) werden durch Perkolation oder Maceration 
1000 ccm Tinktur bereitet. 

ptisana 'de folio buchu. Tisane de buchu. - Gall .. : Folior. Bucco 10,0, Aq. dest. 
ebull. 1000,0. Nach einer halben Stunde abzupressen. 

Buccosperin (DR. R. REISS, Berlin). Gehartete Gelatinekapseln mit 0,3 g einea Gemisches 
aus Copaivabalsam, atherischem Buccoblatterextrakt, Salol, Salicylsaure, Benzoesaure, Campher
saure und Hexamethylentetramin. Harnantisepticum. 

Butylchloralum hydratum s. u. Chloralum, S. 987. 

Butyrum. 
Butyrum. Butter. Beurre. Butter. 

Ge'Winnung. Butter ist nach der Definition der Entwiirfe zu Festsetzungen iiber Lebens
mittel das durch schlagende, stoBende oder schiittelnde Bewegung (Buttern) aus dem Rahm der 
Kuhmilch oder auch unmittelbar aus Kuhmilch abgeschiedene innige Gemisch von Milchfett 
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und wasseriger Milchfliissigkeit, das durch Kneten zu einer gleichmaBigen, zusammenhangenden 
Masse verarbeitet und von der anhaftenden Buttermilch sowie dem etwa zum Kiihlen und 
Waschen verwendeten Wasser moglichst befreit, vielfach auch mit Kochsalz versetzt ist. Die 
fliissigen Fetteilchen der Milch gehen durch das Buttem in den festen Zustand iiber, und die 
urspriinglich mikroskopisch kleinen Fettkiigelchen lagern sich zu groBeren Massen zusammen. 

Eine vollige Entfernung der Buttermilch und des Wassers aus der Butter findet nicht statt, 
weil dadurch der Wohlgeschmack der letzteren leiden wiirde. Als Nebenprodukt der Butter
bereitung wird die Buttermilch, die vom Butterfett der Hauptsache nach befreite Milch, ge
wonnen. 

Je nach der Bereitungsweise unterscheidet man SiiBrahm- und Sauerrahmbutter; 
nach der Jahreszeit und Fiitterungsweise Winter butter und Grasbutter. Der Handel unter
scheidet ferner nach der Glite: Tafelbutter, Molkereibutter, Bauernbutter (Land
butter), FaBbutter, Kochbutter u. a. 

Zusa'fn'fnensetzung. Die Butter hat im Durchschnitt etwa folgende Zusammensetzung: 
Butterfett 80-85°/°' Wasser 10-15%' Milchzucker, Casein und aus der Milcb stammende 
Salze zusammen 1-3%, Gesalzene Butter enthiilt etwa 1-3010 Kochsalz. 

Das Butterrett unterscbeidet sich von anderen tieriscben Fetten dadurch, daB es neben 
den Glyceriden der hoheren Fettsauren (01-, Palmitin- und Stearinsaure) auch eine 
groBere Menge von Glyceriden der niederen Fettsauren (Buttersaure, Capron-, Capryl-, 
Caprinsaure) enthalt. 

Dntersuchung. 1. Als Verfalschungen der Butter kommen hauptsachlich vor: 
a) Absichtliche Erhohung des Wassergehaltes oder Belassung von zuviel Buttermilch in der 
Butter; b) Zusatze von anderen Fetten tieriscben und pflanzlichen Ursprungs (Cocosfett!); 
c) Zusatze von anderen Konservierungsmitteln als Kochsalz; d) Zusatze von fremden Stoffen. 

2. Als Nachmachungen von Butter sind anzusehen: butterahnliche Fettmischungen 
oder mechanisch bearbeitete butterahnliche Pflanzenfette (Margarine), ferner die aus verdor
bener Butter durch Abschmelzen, Reinigen, Kirnen usw. erhaltene "ProzeBbutter" oder "reno
vierta Butter". 

3. Verdorben ist Butter, die in einen solchen Zustand iibergegangen ist, daB sie nach der 
allgemeinen Ansicht zum menschlichen GenuB oder doch fiir die vom Kaufer vorausgesetzte 
bestimmungsgemaBe Verwendung nicht mehr geeignet ist. 

Der eigentlichen Untersuchung hat eine sorgfaltige Probeentnahme unter Anlehnung an 
die unter Adeps (S. 270) gegebenen Vorschriften voranzugehen. Eine griindlicbe Durchmiscbung 
des Untersuchungsmaterials erreicht man leicht durch schwaches Erwarmen und nachfolgendes 
Riibren der Butter. 

Die wichtigsten Untersuchungsverfahren sind folgende: 

1. Bestimmung des Wassergehaltes. 
a) Annaherndes Verfahren. Man fiillt in ein weites Probierrohr (2,5 em lichte Weite), 

das man selbst graduiert bat, etwa 20 g Butter und bringt diese durch Einstellen in heWes Wasser 
zum Scbmelzen. Nach einiger Zeit hat sich das geschmolzene Butterfett iiber der wasserigen Fliis
sigkeit (den Molken) soweit abgesetzt, daB beide Schichten sich deutlich abgrenzen. Man schatzt 
nunmehr die Menge des geschmolzenen Fettes und der Molken. Betragt die Menge der letzteren 
mehr als lis, so ist die exakte Wasserbestimmung auszufiihren. 

Weit genauere Resultate (Feblergrenze etwa 0,4°/0) erhalt man, wenn man 10 g Butter 
In einem hohen Aluminiumbecher unter zeitweiligem Umschwenken vorsichtig iiber einer 
Spiritusflamme bis zur beginnendenBraunung (ein aufgelegtes Uhrglas darfnichtmehr beschlagen!) 
erhitzt und alsdann nach dem Erkalten den Gewichtsverlust feststellt. 

Bessmders schnell laBt sich dieses Verfahren mit besonderen Wagen ausfiihren, die von den 
Firmen FUNKE·Berlin (Perplex-Wage) Ulid ALTMANN-Berlin (WORNERS Butterwasserwage) 
in den Handel gebracht werden und bei denen der Wassergehalt der Butter unmittelbar an einer 
Skala abgelesen werden kann. 

b) Genaues Verfahren. 5 g Butter werden in einer, mit etwa 15 g grob gepulvertem, 
ausgegliihtem Bimsstein beschickten, flachen Nickel- oder Platinschale moglichst gleichformig 
verteilt und gewogen. Die Schale wird in einem SOXHLETschen Trockenschrank mit Glycerin
bad bis zur Gewicbtskonstanz getrocknet (erste Wagung nach l/~ Stunde, die weiteren nach je 
10 Minuten). Benutzt man einen gewohnlichen Wassertrockenschrank, so dauert das Trocknen 
langer (erste Wagung nach 2 Stunden). Zu langes Trocknen ist zu vermeiden. 

2. Bestimmung der wasserfreien, nicht fetten Bestandteile. 
5-10 g Butter werden in einem flachen Wageglas unter haufigem Umschiittf'ln im Trocken

schrank bei 1000 vom groBten Teil des Wassers befreit; nach dem Erkalten wird das Fett mit 
absolutem Alkohol und wasserfreiem Ather ge16st, der Riickstand durch ein gewogenes Filter 
von bekanntem geringen Aschengehftlt filtriert und mit wasserfreiem Ather hinreicbend nach
gewaschen. Das getrocknete Filter wird in dem benutzten Wiigcglas gewogen. Man findet so die 
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Summe der wasserfreien, nieht fetten Bestandteile (Casein, Milchzucker, Asche und son. 
stige wasserfreie, nicht fette Bestandteile). 

Zur Bestimmung der Asche werden das Filter samt Inhalt und der im Glaschen etwa 
verbliebene Riickstand in einer Platinschale mit kleiner Flamme vorsichtig (gegebenenfalls unter 
Ausziehen der Kohle mit heiBem Wa~ser) verascht und die erhaltene Asche nach dem Erkalten 
gewogen. Zieht man die Aschenmenge von der Gesamtmenge der wasserfreien, nicht fetten Be· 
standteile ab, so erhaIt man die Menge der organischen, nicht fetten Bestandteile 
(im wesentlichen Casein und Milchzucker). 

Das Kochsalz wird entweder gewichtsanalytisch (Fallung und Wagung als Silberchlorid) 
oder maBanalytisch (durch Titrieren mit 1/10·n.Silbernitratlosung und Kaliumchromat nach MOHR) 
in dem wasserigen Auszug der Asche oder bei hohem Kochsalzgehalt in einem abgemessenen 
Teile des auf ein bestimmtes Volum gebrachten Aschenauszuges bestimmt. 

Zur Bestimmung des Caseins wird ans einer zweiten, etwa gleich groBen Menge Butter 
durch Behandlung mitl Alkohol und Ather und darauffolgendes Filtrieren durch ein stiek. 
stofffreies Filter die Hauptmenge des Fettes entfernt. 1m Filter nebst Inhalt wild nach 
KJELDAHL der Stickatoff bestimmt. Durch Multiplikation der gefundenen Menge des Stickstoffs 
mit 6,37 erhiilt man die Menge des Caseins. 

3. Bestimmung des Fettes. Der Fettgehalt der Butter wird mittelbar bestimmt, indem 
man den Gehalt an Wasser und den an wasserfreien, nicht fetten Bestandteilen von 100 abzieht. 

4. Bestimmung des Siiuregrades. Diese Bestimmung wird mit dem ausgelassenen Butter
fett wie bei anderen Fetten ausgefiihrt nach der auf S. 75 angegebenen Vorschrift. 

5. Der Nachweis von Konservierungsmitteln und fremden Farbstoffen erfolgt nach den 
unter Adeps (S. 270-272) angegebenen Verfahren. Die Konservierungsmittel werden in der 
unveranderten Butter, die FarbBtoffe in dem ausgelassenen Butterfett ermittelt. Der Nach. 
weis von Benzoesaure, die als Konservierungsmittel fiir Fette Bedeutung erlangt hat, wird 
nach der Vorschrift der "Entwiirfe zu Festsetzungen iiber Lebensmittel" Heft 2, S.49 in folgen. 
der Weise ausgefiihrt. 

50 g Butter werden in einem verschlossenen Kolben auf dem Wasserbad geschmolzen 
und mit 100 ccm (bei Butter mit sehr hohem Sauregrad entsprechend mehr) einer erwarmten, 
wasserigen Natriumbicarbonatlosung (etwa 1/10·normal oder 0,8 bis 1,0 g + lOO ccm) 1 Minute 
lang kriiftig durchgeschiittelt. Alsdann wird der Kolben auf dem Wasserbad so lange erwiirmt. 
bis I!:ich die wiisserige Fliissigkeit klar oder milchigtriib abgeschieden hat. Die von dem Fett 
abgeschiedene Fliissigkeit wird mit verd. Schwefelsaure stark angesauert, bis zum Sieden erhitzt 
und nach dem Erkalten filtriert. Das klare Filtrat wird in einem Scheidetrichter mit 25 ccm 
Ather kriiftig ausgeschiittelt, die atherische Losung zweimal mit 5 ccm Wasser gewaschen 
und mit 2 ccm (etwa) 1/2·n Alkalilauge ausgeschiittelt. Der alkalische Auszug wird in einem 
Probierrohr bei lOO-115° zur Trockne verdampft. Den erkalt.eten Riickstand erhitzt man mit 
8-10 Tr. (nicht mehr) konz. Schwefelsaure und etwa 0,1 g Kaliumnitrat lO Minuten lang im 
Glycerinbad auf 120-130°. Nach dem Erkalten fiigt man etwa 1 ccm Wasser hinzu, roacht 
deutlich ammoniakalisch und erhitzt zum Kochen. Auf die Oberflache der wieder erkalteten 
Losung laBt man vorsichtig 1 Tr. Schwefelammoniumlosung flieBen. Waren Benzoesaure oder 
Benzoate vorhanden, so entsteht dabei ein rotbrauner Ring, der bei langerem Kochen der Fliissig. 
keit wieder verschwindet. 

Man kann auch die mit Wasser gewaschene Xtherausschiittelung zur Trockne verdunsten. 
Waren Benzoesaure oder Benzoate vorhanden, so hinterbleibt ein kristallinischer Ri.lckstand, 
den man durch seine Kristalliorm, nach erfolgter vorsichtiger Sublimation durch seinen Schmelz· 
punkt (120-121 0 ) und ferner auch durch folgende Reaktion nach JONESCU identifilieren' 
kann: Der Riickstand wird in 5-10 ccro Wasser gelost und in der Kalte mit 1 Tr.l Ofoiger Eisen· 
chloridlosung, sowie 3 Tr. 1°/oiger Wasserstoffsuperoxydlosung versetzt. Eine allmahlich auf· 
tretende und stiirker werdende Violettfarbung zeigt Benzoesaure an. 

6. Fremdartige Stone (Mehl, Kartoffeln, MobrrUbenbrei usw.). Diese v~rraten ·sich beim 
Auflosen der Butter in Alkohol.Xther; etwaige Riickstande konnen .erforderlichenfalls mikro· 
skopisch geprilft werden. 

7. Untersuchung des Butterfettes auf fremde Fette. 
a) Vorpriifung (Schmelzprobe): Tn einem Becherglaschen 8chmilzt roan ungefahr 

50 g Butter bei etwa 50° und beobachtet dabE'i den VerIauf des Abschmelzens. Wiihrend Butter 
im allgemeinen klar abschmilzt, gibt Margarine, da sie im Gegensatz zur Butter ein mit Wasser 
oder Milch emulgiertes geschmolzenes Fett darst-ellt, eine viillig triibe Schmelze. Zu beri.lck· 
sichtigen ist jedoch, daB alte, verdorbene Butter bisweilen auch Triibungen beim Schmelzen gibt. 

b) Chemische Untersuchung des Butterfettes. Zur Gewinnung des Butterfettes 
wird die Butter bei 50-60° geschmolzen und das fliissige Fett nach einigem Stehen durch ein 
trockenes Filter filtriert. FUr siimtIiche Priifungen wird das geschmolzene und gut durchge
mischte Butterfett verwendet 

Die Untersuchung des Fettes erfolgt nach den in dem Abschnitt Adeps (S. 272) 
unter B, Nr. 4a, d-g, i--l angegebenen Verfahren. Als besonderes Verfahren tritt noch 
die wichtige Bestimmung der REICHERT.MEIssL·Zahl und der POLENsKE·Zahl hinzll. 
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a) lie&timmung der REIOHERT-MEIsSL-Zahl (Vorschrift del' Entwiirfe zu Festsetzun
gen iiber Lebensmittel Heft 2). Zu 5 g Fett gibt man in einE'm 300-ccm-Stehkolben aus Jenaer 
Gerateglas 20 g Glycerin und 2 ccm Natronlauge (erhalten durch Auflosen von 100 T. Natrium
hydroxyd in 100 T. Wasser, Absetzenlassen des Ungelosten und AbgieBen der klaren Fliissigkeit). 
Die Mischung wird unter bestandigem Umsehwenken iiber einer kleinen Flamme zum Sieden 
erhitzt, das mit starkem Sehallmen verbunden ist. Wenn das Wasser verdampft ist (in der Regel 
naeh 5-8 Minuten), wird die Misehung vollkommen klar; dies ist das Zeiehen, daB die Ver
seifung des Fettes vollendet 1St. Man erhitzt noch kurze Zeit und spiilt die an den Wanden des 
Kolbens haftenden Teilchen durch wiederholtes Umschwenken dea Kolbeninhaltes herab. Dann 
laBt man die fliissige Seife auf etwa 80-90 0 abkiihlen und setzt 90 eem frisch ausgekoehtea 
destilliertea Wasser von etwa der !(leichen Temperatur hinzu. Meist entsteht sofort eine klare 
SeifenlOsung; anderenfalls bringt man die abgeaehiedenen Seifenteile dureh Erwarmen auf dem 
Waaserbad in Loaung. 

Zu der warmen Loaung fiigt man sofort 50 cem verd. Sehwefelsaure (25 eem reine Schwefel
saure im Liter enthaltend) und etwa 0,6-0,7 g grobes Bimssteinpulver. 

Dann wird nach sofortigem VerschluB des Kolbens die Fliissigkeit der Destillation unter
worfen, unter genauer Innehaltung der in Abbildung 176 angegebenen GroBen- und Form
verhaltnisse. Der Kolben wird dabei auf eine 
Asbestplatte gestellt, aus der eine kreisrunde 
Scheibe von 6,5 cm Durchmesser herausge
sehnitten ist, so daB nur der Kolbenboden der 
Einwirkung der Flamme unmittelbar ausgesetzt 
ist. Die Heizflamme ist so einzustellen, daB 
in 19-21 Minuten 110 eem Destillat iibergehen. 
Sobald das Destillat die 1I0-eem-Marke in der 
Vorlage erreieht hat, wird die Flamme gelOseht 
und die Vorlage dureh ein anderes GefaB er
setzt. Ohne das Destillat zu misehen, stellt man 
die V orJage so tief wie moglieh in Wasser von 
15 0• Naeh etwa 10 Minuten wird das Destillat 
in dem mit G1asstopfen versehlossenen Kolben 
durch 4-5maliges Umkehren unter Vermei
dung starken Schiittelns gemiseht und dann 
dureh ein gut anliegendes trockenes Filter von 
8 em Durchmesser filtriert. 100 cern des klaren 
Filtrates werden nach Zusatz von 3-4 Tr. 
Phenolphtaleinlosung (1: 100) mit l/lO"n-Kali
lauge titriert. Die um 1/10 vermehrte Menge 
der verbrauehten Lauge ergibt den Verbrauch 
fiir das gesamte Destillat. Bei jeder Versnchs
reihe fiihrt man einen blinden Versueh aus, in
dem man ein Gemisch von 20 g Glycerin, 
2 eem der Natronlauge, 90 ccm Wasser und 
50 eem der verd. Sehwefelsaure genau wie beim 
Hauptversuch destilliert, das Destillat filtriert 
und titriert; die hierbei verbrauchte Lauge 
wird von der bei dem Hauptversueh verbraueh
ten abgezogen. 

Dip soerhaltene Anzahl vonK u bikzen ti
metern l/lo-n-Kalilauge, die zur N eu tra
Iisation der fliiehtigen, wasserlosliehen 
Fettsauren von 5 g Fett erforderlieh sind, 
ist die REICHERT-MEISSL-Zahl. 

{J) Bestimmung der POLENSKE-Zahl. 

·r----

Abb. 176. 

Soil in der Fettprobe auch die POLENsKE-Zahl bestimmt werden, so muB die Spifenlosung 
vollstandig Idar und farblos oder nur schwach gelblieh gefarbt sein. Vertalgte und ranzige 
Fette, die eine braune Seifenlosung geben, sind fiir die Bestimmung der POLENSKE-Zahl ungeeignet. 

Nach dpr Bestimmung der REICHERT-MEISSL-Zahl waseht man dreimal nacheinander mit, 
je 15 eem Wasser das Kiihlrohr des Destillationsapparates, die zweite Vorlage, den 110 eem
Kolben und das Filter aus nnd beseitigt das Filtrat. Danaeh werden die ungelost gebliebenen 
Fettsanren aus Kiihlrohr, Vorlage, Kolben und Filter dureh dreimaliges Waschen mit je 15 eem 
neutralem Alkohol (90 Vol.-%) in Losung gebraeht und dureh das Filter filtriert. Das Filter 
wird jeweils erst nach volligem Ablaufen der Fliissigkeit naehgefiillt. Die vereinigten alkoho· 
li~chen Filtrate werden nach Zusatz von 3-4 Tr. PhenolphtaleinlOsung mit 1/10-n-Kalilauge 
titriert. 

Die erhaltene Anzahl von Kubikzentimetern l/lO-n-Kalilauge, die zur Neutrali-
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sation der fl iich tigen, wasserunlo slichen Fettsa uren a us 5 g Fett erforderlich sind, 
ist die POLENSKE-Zahl. 

Es muB noch ausdriicklich darauf hingewiesen werden, daB die Bestimmung der REICHERT
MEISSL-Zahl und besonders der POLENsKE-Zahl in jeder Rinsicht genau nach der angegebenen 
Vorschrift ausgefiihrt werden miissen, wenn richtige Werte erzielt werden sollen. Die beste 
Kontrolle fiir richtige Arbeit liefert nach ARNOLD unverfalschtes Schweinefett, dessen Po
LENsKE-Zahl zwischen 0,4 und 0,6 liegt. 

Anhaltspunkte zur Beurteilung von Butter. 
1. Zusammensetzung der Butter. Auf Grund des § 11 des Gesetzes, betr. den Ver

kehr mit Butter, Kase, Schmalz und deren Ersatzmitteln vom 15. Juni 1897 (Reichs-Gesetzbl. 
S.475) hat der Bundesrat beschlossen (Bekanntmachung vom 1. 3. 1902): 

"Butter, welche in 100 Gewichtsteilen weniger als 80 Gewichtsteile Fett oder in ungesal
zenem Zustande mehr als 18 Gewichtsteile, in gesalzenem Zustande mehr als 16 Gewichtsteile 
Wasser enthalt, darf vom 1. J uli 1902 ab gewerbsmaBig nicht verkauft oder feilgehalten werden." 

Der Kochsalzgehalt der Butter soll 3 0/ 0 nicht iibersteigen. Mineralische Beimengungen, 
Zusatze von chemischen Konservierungsmitteln auBer Kochsalz, sowie Beimengungen von Mehl, 
Kartoffelbrei, Kasemasse u. dgl. sind als Verfalsch ungen zu beanstanden. Farbung der Butter 
mit unschadlichem Farbstoff gilt zurzeit als ein erlaubtes Verschonerungsmittel, es sei denn, 
daB durch die Farbung eine bessere Beschaffenheit vorgetauscht werden soli, z. B. Verkauf von 
alter, kiinstlich gefarbter Winterbutter alB "garantiert frische Gras bu tter". 

2. Ob Butter verdorben ist, laBt sich am sichersten durch die Kostprobe feststellen; 
Tafelbutter streicht man hierbei am besten auf Brot auf, wahrend man mit Koch-, Back- odeI.' 
Bratbutter ihrer Bezeichnung entsprechende praktische Versuche vornimmt. Der Sauregrad 
ist nicht immer ein sicheres Kennzeichen fiir das Verdorbensein. 1m allgemeinen pflegt sich 
jedoch der Sauregrad feiner Streichbutter unter 5 zu halten; der Sauregrad von Koch-, Back
oder Bratbutter solite 10 nicht iibersteigen. 

3. Nachweis fremder Fette. "Die Vermischung von Butter oder Butterschmalz mit 
Margarine oder anderen Speisefetten zum Zwecke des Randels mit diesen Mischungen ist verboten" 
(Gesetz vom 15. Juni 1897). Der Zusatz fremder Fette hat auBerdem als Verfalschung zu gelten. 

Der Nachweis von Margarine in Butter oder Butterschmalz ist erbracht, wenn Sesamol 
oder Starkemehl, das zurzeit noch statt Sesamol als Erkennungsmittel in Margarine geduldet wird 
(S. 704) darin nachgewiesen ist. Ratte jedoch die zur Verfalschung angewandte Margarine keinen 
odeI.' nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Sesamol- bzw. Starkemehlgehalt, so laBt sich ihr Vor
handensein nur auf Grund des Nachweises fremder tierischer Fette oder pflanzlicher Fette odeI.' 
Ole erweisen. 

Fiir den Nachweis fremder tierischer Fette im Butterfett sind die REICHERT-MEfssL
Zahl und die Verseifungszahl in erster Linie maBgebend. Es betragt im allgemeinen bei reinem 
Butterfett die REICHERT-MEIssL-Zahl 24-34, die Verseifungszahl 219-233. Ein Zusatz frem
der tierischer Fette erniedrigt beide Zahlen. Da der Gehalt des Butterfettes an fliichtigen Fett
sauren von mancherlei Umstanden, namentlich von dem Futter, dann von der Rasse, dem Lak
tationsstadium der Kiihe, der Art der Zubereitung der Butter usw. abhangt, so ist bei der Be
urteilung der Butter auf Grund der REICHERT-MEIssL-Zahl groBe Vorsicht erforderlich. Es 
sind unter normalen Verhaltnissen REICHERT-MEIssL-Zahlen bis zu 20, bei abnormer Fiitterupg 
und Viehhaltung oder bei Butter aus der Milch einzelner oder weniger Kiihe sogar solche unter 
20 beobachtet worden. Der sichere Nachweis der Verfalschung mit tierischen Fetten wird daher 
oft nur durch die Untersuchung einer Kontrollprobe (unter Aufsicht aus der in Frage kommenden 
Milch hergestellter Butter) zu erhringen sein. 

Der Nachweis pflanzlicher Fette und Ole in Butter oder Butterschmalz ist erbracht, 
wenn bei der Priifung auf Phytosterin der Schmelzpunkt des Acetates zu 117 0 (korrigiert) 
oder haher gefunden worden ist. Sind jedoch die Verseifungs- und POLENSKE-Zahl un
gewohnlich hoch, die REICHERT-MEISSL·Zahl ungewohnlich niedrig (vgl. unten), so ist auch 
bei einem Schmelzpunkt des Acetates von 116-117 0 ein Zusatz pflanzlicher Fette (Cocosfett odeI"' 
Palmkernfett) als erwiesen anzusehen. 

Ein positiver Ausfall der RALPHENSchen Reaktion weist auf Baumwollsamenol, del.' 
BAUDOUINschen und der SOLTSIENschen Reaktion auf Sesamol hin. Da jedoch durch Fiit
terung der Kiihe mit groBen Mengen von Baumwollsamenmehl oder Sesamkuchen oder den ent
sprechenden Olen Stoffe in geringen Mengen in das Milchfett iibergehen konnen, die einen Zusatz 
dieser Ole vortauschen, so ist bei positivem Ausfall der Farbenreaktionen noch die Priifung auf 
Phytosterin auszufiihren. 

Auf die Beimischung groBerer Mengen von Cocosfett (oder Palmkernfett) zur Butter 
weist hin: 1. Eine hohe Verseifungszahl. Cocosfett hat im allgemeinen eine Verseifungszahl 
von 254-262 (Palmkernfett 242-252), Butterfett von 219-233. - 2. Eine niedrige REICHERT
MEIssL-Zahl. Cocosfett hat im allgemeinen eine REICHERT-MEISSL-Zahl von 6-8,5 (Palm
kernfett von 4-7), Butterfett von 24-34. Die Differenz zwischen der REICHERT-MEISSL
Zahl und der urn 200 verkleinerten Verseifungszahl ist hei reinem Butterfett im allgemeinen fast 
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gleich 0, meist zwischen + 4 und -4; bei Cocosfett betragt sie etwa - 40 bis - 60. Bei Zusatz 
groBerer Mengen von Cocosfett zum Butterfett nimmt daher diese Differenz einen merkbar 

Entsprechende Zahlen 

REICHERT-MEISSL 

20--21 
21-22 
22--23 
23-24 
24-25 
25-26 
26--27 
27-28 
28-29 
29-30 

POLENSKE 

1,3-1,4 
1,4-1,5 
1,5-1,6 
1,6--1,7 
1,7-1,8 
1,8-1,9 
1,9-2,0 
2,0-2,2 
2,2-2,5 
2,5-3,0 

Hochste zulassige 
POLENsKE-Zahl 

1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
~,4 
2,5 
2,7 
3,0 
3,5 

negativen Wert an, voraus
gesetzt, daB nicht das in 
der Mischung befindliche 
Butterfett urspriinglich eine 
erhebliche positive Diffe
renz hatte. - 3. Eine hohe 
POLENSKE-Zahl. Butterfett 
hat im allgemeinen eine 
POLENSKE Zahl von 1,5 bis 
3,5, Cocosfett eine solche 
von etwa 16,8-18,2 (Palm
kernfett von 8,5-11). 
Meistens steigt und fallt 
beim Butterfett die Po
LENSKE-Zahl mit der REI
CHERT-MEISSL-Zahl, so daB 

jedem Werte der letzten ein bestimmter Wert der ersten entspricht (vgl. die vorstehende 
Tabelle). Findet man diesen iiberschritten, so ist ein Verdacht auf Zusatz von Cocosfett be
griindet; eine Dberschreitung von 0,1 wiirde etwa einem Zusatz von 1 % Cocosfett entsprechen. 
Da jedoch eine Erhohung der POLENSKE -Zahl bei Butter auch durch eine einseitige Fiitterung 
mit CocosnuBkuchen oder Riibenabfallen sowie durch Beimischung von Ziegenbutter bedingt 
sein kann, so kann Butter nicht ausschlieBlich auf Grund der POLENSKE-Zahl als mit Cocosfett 
(oder Palmkernfett) verfalscht erklart werden, besonders dann nicht, wenn die Dherschreitung 
nur gering (nicht mehr als 1) ist. Der endgiiltige Nachweis ist hier wie auch in den unter 1 
und 2 erwahnten Fallen durch die Priifung auf Phytosterin zu erbringen. 

Schmelzbutter oder Buttersrhmalz (in Siiddeutschland kurz "Schmalz" genannt) ist 
das wasserfreie Butterfett, das durch Ausschmelzen der Butter und AbgieBen des fliissigen 
Fettes von dem Bodensatz gewonnen wird. Die Schmelz butter ist noch leichter mit fremden 
Fetten zu verfalschen als die gewohnliche Butter. Zur Untersuchung dienen die Verfahren, 
die fiir die Untersuchung des Butterfettes S. 700 wiedergegeben sind. 

COlostrum-Butter, die in einigen Gegenden aus dem Colostrum, der in den ersten Tagen 
nach dem Kalben von den Kiihen erzeugten Milch, gewonnen wird, ist braungelb, harter als ge
wohnliche Butter, reich an EiweiBstoffen, von etwas schleimigem Geschmack. Sie wird leichter 
ranzig als gewohnliche Butter. 

Margarine oder KUDstbutter ist das bekannte Butterersatzmittel, das auf Anregung Na
poleons III. von MEGE-MoURIES 'erfunden wurde, urn fiir die franzosische Marine ein halt bares, 
billiges Speisefett zu schaffen. 

Herstellung. Urspriinglich wurde die Margarine in der Weise hergestellt, daB man 
gelautertem und etwa 24 Stunden bei 25 0 aufbewahrtem Rindertalg durch Pressen einen 
Teil der festen Fette (Stearin, Palmitin) entzog und den verbleibenden, fliissigeren Anteil, 
das Oleomargarin, warm mit Milch, Wasser und etwas Orleansfarbstoff zu einer milch
ahnlichen Fliissigkeit mischte; diese wurde dann mit eiskaltem Wasser zum plOtzlichen Erstarren 
gebracht und die so erhaltene Rohmargarine schlieBlich durch Auskneten und Salzzusatz zu 
verkaufsfertiger Margarine hergerichtet. Dieses Verfahren hat in neuerer Zeit insofern eine we
sentliche Abanderung erfahren, als man jetzt nicht nur Oleomargarin, sondern auch dic verschie
densten anderen Fette tierischen und pflanzlichen Ursprungs verwendet, in Mischungen, 
die moglichst den gleichen Schmelzpunkt haben wie Butterfett. Die wichtigsten Fette fiir die 
Margarineherstellung sind heute neben dem Oleomargarin (Premier .Jus oder Speisetalg): 
Schweineschmalz, Cocosfett, ErdnuBol, Baumwollsamenol und Sesamol. Das ge
schmolzene Fettgemi.ch wird mit Magermilch, die mit Reinkulturen von Bakterien gesauert 
wurde, emulgiert und die dicke rahmartige Emulsion unter einer Brause von eiskaltem Wasser 
zum Erstarren gebracht. Durch die Brause wird gleichzeitlg eine Verteilung der Fettmasse zu 
kleinen Kliimpchen bewirkt. Nach neuerem Verfahren laBt man die Emulsion in diinner Schicht auf 
groBen sich drehenden Trommeln, die von innen stark gekiihlt sind, erstarren, wobei die erstarrte 
Fettmasse von den Trommeln fortwahrend abgeschabt wird. Das erstarrte Fett-Magermilch
gemisch wird dann zwischen holzernen Walzen ausgeknetet und so von dem anhaftenden Wasser 
und der iiberschiissigen Milchfliissigkeit befreit. Die ausgeknetete Margarine erhalt dann noch 
Zusatze von Kochsalz, Eigelb und meist auch Benzoesaure. Die Farbstoffe, Orlean 
oder ungiftige Teerfarbstoffe, werden bereits bei der Emulgierung des Fettes zugesetzt. Der 
angenehme Buttergeruch riihrt her von der Verwendung der Magermilch, in der er durch 
gewisse Bakterienarten erzeugt wird. Diese Bakterienarten werden auch in besonderen Kul
turen in Magermilch rein geztichtet. Der Zusatz von Eigelb verleiht der Margarine die Eigen-
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Bchaft, beim Erhitzen wie Naturbutter sich zu braunen. Gleichzeitig wird durch den Eigelb. 
zusatz das unangenehme Spritzen der Margarine beim Erhitzen aufgehoben. Als der Stoff, der 
diese Wirkungen des Eigelbs hervorruft, gilt das Lecithin, und eine ahnliche Wirkung wie mit 
Eigelb lal3t sich auch durch Pflanzenlecithin erzielen. 

Zur Erzielung einer groBeren Haltbarkeit, die notwendig iat, weil die Margarine selten 
sofort nach ihrer Herstellung verbraucht wird, ist ein Zusatz von Frisc hhaltungsmitteln notig. 
Del' Kochsalzzusatz reicht hierfiir allein nicht aus, aul3erdem wird ein grol3er Teil der Margarine 
llngesalzen in den Verkehr gebracht, weil viele Verbraucher die ungesalzene Margarine vorziehen. 
Frischhaltungsmittel sind in der Margarineherstellung schon von jeher verwendet worden, friiher 
wurde Borsaure angewandt, deren Wirkung als Frischhaltungsmittel gerade an der Margarine 
zuerst erprobt wurde, und seit dem Verbot der Anwendung von Borsaure als Zusatz zu tieri· 
schen Fetten die Benzoesaure, und zwar in einer Menge von etwa 0,1 %' Die Benzoesaure 
verhiitet vor allem das Schimmeln der MlIJ'garine, das besonders im Sommer sonst kaum zu ver· 
meiden ist. Man hat den Zusatz von Benzoesaure zur Margarine als eine Verfalschung erklaren 
wollen, diese Auffassung hat sich aber nicht aufrechterhalten lassen. Nach der heutigen Recht· 
sprechung ist der Zusatz von Benzoesaure als zulassig anzusehen. Die gesetzliche Regelung dieser 
Frage steht noch aus. 

Zur Kennzeichnung der Margarine, die eine Verfalschung von Butter mit Margarine 
leicht erkennbar machen soil, ist ein Zusatz von Sesamol in einer Menge von 10% des Fett· 
gemisches gesetzlich vorgeschrieben. Wahrend des Krieges ist infolge der fehlenden Zufnhr von 
Sesamol ersatzweise eine Kennzeichnung durch einen Zusatz von 0,2-0,3% Kartoffelstarke 
·gestattet worden. . 

Einige Margarinesorten werden nur aus Pflanzenfetten und 61en hergesteUt, besonders 
aus Cocosfett, und unter der Bezeichnung Pflanzenmargarine in den Handel gebracht. Auch 
fUr die Pflanzenmargarine ist der Zusatz von 10% Sesamol vorgeschrieben. An Stelle von Kuh· 
milch wird fiir einige Margarinesorten auch Mandelmilch oder ErdnuBmilch 'verwendet. 
An Stelle von natiirlichen festen Fetten und von Schmalz werden auch gehartete Ole ver· 
wendet, feste Fette, die aus Olen durch Anlagerung von Wasserstoff erhalten werden (vgl. unter 
cOlea pinguia Bd. II S. 295). 

Gute Margarine, einerlei ob sie aus tierischen oder pflanzlichen Fetten hergestellt ist, muB 
als ein durchaus einwandfreier Ersatz der temeren Naturbutter bezeichnet werden. Ein Vor· 
1lrteil gegen die Verwendung der Margarine ist durchaus unangebracht. Natiirlich sind Giite 
und Geschmack del' Margarine abhangig von der Beschaffenheit der verwendeten Rohstoffe. 
Die noch vielfach herrschende Annahme, daB zur Herstellung der Margarine besonders "minder· 
wertige" Fette verwendet wfuden, ist aber durchaus unberechtigt. 

Die Gewinnung und Reinigung der Fette und Ole ist gerade mit der Entwicklung del' Mar. 
garineherstellung immer vollkommener geworden, und eine Margarinefabrik, die heute nicht durch. 
aus gute Fette und Ole verarbeiten wollte, diirfte gegeniiber dem groBen Wettbewerb kaum 
ErIolg haben. Auch hinsichtlich der Verdaulichkeit steht die Margarine der .Naturbutter nicht 
nacho Als vollwertiger Butterersatz kann die Margarine natiirlich nur gelten, wenn sie im Fett· 
.gehalt del' Butter gleichkommt. 

Zusammensetzung. Die mittlere Zusammensetzung der Margarine wird wie folgt ange . 
.geben: Wasser 7-160/0' EiweiBkorper 0,3-20/0' stickstoffreie organische Stoffe 0,4 % , Asche 
ohne Kochsalz 0,1 % , Fett 80-92 % , 

Gesetzliche Vorschriften iiber den Verkehr mit Margarine sind in Deutsch. 
land durch das Gesetz vom 15. Juni 1897 betr. den Verkehr mit Butter, Kase, Schmalz und deren 
Ersatzmitteln (das sog. Margarinegesetz) gegeben. Darnach sind als Margarine diejenigen der 
Milchbutter oder dem Butterschmalz ahnlichen Zubereitungen anzusehen, deren Fettgehalt nicht 
ausschlieBlich der Milch entstammt (§ 1) (also Z. B. auch gelb gefarbtes Cocosfett). Streng ver· 
boten ist die Vermischung von Butter oder Butterschmalz mit Margarine. Unter diese Bestim. 
mung faUt auch der Zusatz von Milch oder Rahm zur Margarine, sofern mehr als 100 Gewichts. 
teile Milch oder eine entsprechende Menge Rahm auf 100 Gewichtsteile der nicht der Milch ent· 
stammenden Fette in Anwendung kommen (§ 3). Zur Erleichterung der Erkennbarkeit der Mar
-garine miissen auf 100 Gewichtsteile der zur Verwendung kommenden Fette und 61e mindestens 
10 Gewichtsteile reaktionsfahiges (s. Untersuchung) Sesamol zugesetzt werden (§ 6 und 
Ausfiihrungsbest. dazu vom 4. Juli 1897). 

1m iibrigen enthalt das Margarine!!esetz noch Vorschriften iiber die Art der Verpackung 
und Bezeichnung der Margarine, iiber die Trennung der Verkaufsraume fiir Butter und Mar· 
garine, iiber die Kontrolle der Margarinefabriken und .handlungen uSW .. 

AuBer dem Margarinegesetz unterliegt die Margarine auch den Sonderbestimmungen 
des Gesetzes vom 3. Juni 1900 betr. die Schlachtvieh. und Fleisch beschau, sofern 
sie von warmbliitigen Tieren gewonnene Fette enthiilt. Sie muG also denselben An· 
fordernngen wie das Schweineschmalz entsprechen nnd insbesondere dem § 21 des Gesetzes und 
der dazu erlas~enen Bundesratsverfiigung vom 18. Febr. 1902 geniigen, wonach eine Reihe von 
Konservierungsmitteln (n. a. BOI'saure, Salicylsaure, Formaldehyd) als Zusatz zu Fleisch und 



Butyrum. 705 

tierischen Fetten verboten sind. Die Gelbfarbung der Margarine mit unschadlichen Farbstoffen 
ist jedoch ausdriicklich gestattet. 

Durch die Bekanntmachung iiber fetthaltige Zubereitungen vom 26. 6. 1916 (RGBI. S.589) 
in der Fassung vom 28.4. 1921 (RGBI. S. 501) sind die Sondervorschriften iiber den Verkehr mit 
Margarine noch dahin erganzt worden, daB Margarine, die weniger als 80% Fett oder in ungesal. 
zenem Zustand mehr als 18% Wasser, in gesalzenem Zustand mehr als 16% Wasser enthalt, 
gewerbsmaBig nicht feilgehalten oder verkauft werden darf. 

1m iibrigen muB die Margarine natiirlich auch den Vorschriften des allgemeinen N ah· 
rungsmittelgesetzes entspreehen. Es diirfen daher bei ihrer HersteHung weder verdorbene 
oder von kranken Tieren stammende noch sonstige, zum GenuB fiir Menschen untaugliehe oder 
gar gesundheitsschiidliehe Fette verwendet werden. 

Untersuchung. Die Untersuchung der Margarine erfolgt nach den unter Butter ange· 
gebenen Verfahren. AuBerdem sind noch folgende Priifungen auszufiihren: 

Schatzung des Gehaltes an Sesamol (Vorschrift der Ausfiihrungsbestimmungen 
zum Fleischbeschaugesetz). Wenn keine Farbstoffe vorhanden sind, die Salzsaure rot farben, 
so werden 0,5 ccm des geschmolzenen, klar filtrierten Fettes in 9,5 ccm Petrolather gelost und 
mit 0,1 ccm einer 10/oigen alkoholischen Losung von farblosem Furfurol und 10 ccm Salzsaure 
vom spez. Gew. 1,19 mindestens 1/2 Minute lang kraftig gesehiittelt. 

Bei Anwesenheit von Salzsaure rotenden Farbstoffen lost man 1 cern des geschmolzenen, 
klar filtrierten Margarinefettes in 19 cern Petroleumather und schiittelt diese Losung in einem 
kleinen zylindrischen Scheidetriehter mit 5 cem SalzHaure yom spez. Gew 1,124 etwa II? Minute 
lang. Die unten sieh ansammelnde rot gefarbte Salzsauresehieht laBt man abflieBen und wieder. 
holt dieses Verfahren, bis die Salzsaure nicht mehr rot gefarbt wird. Dann laBt man die Salzsaure 
abflieBen und priift 10 ccm der so behandelten Petroleumatherlosung nach dem oben angege· 
benen Verfahren. • 

Hat die Margarine den vorgeschriebenen Gehalt an Sesamol vqn der durch die Bekannt· 
maehung yom 4. Juli 1897 (RGBI. S. 591) vorgeschriebenen Besehaffenheit, so muB in jedem 
Falle die Sesamolreaktion noeh deutlich eintreten. 

Das der Margarine zuzusetzende Sesamol muB folgende Probe halten: Werden 10 cern 
einer Losung von 0,5 ccm Sesamol in 99,5 cern PetroJather mit 0,1 eem einer 10/uigen alkoholi. 
schen Furfurollosung und 10 eem Salzsaure yom spez. Gew. 1,19 gesehiittelt, so muB die unter 
der Olschieht sieh absetzende Salzsaure eine deutliehe Rotfarbung annehmen. 

Die Beurteilung der Margarine erfolgt sinngemaB naeh den unter Butter ge. 
gebenen Anhaltspunkten sowie unter Beriicksichtigung der besonderen gesetzliehen Vorschriften. 
Hier soil daher nur auf einige besondere Punkte aufmerksam gemacht werden. 

Die Frage, ob Margarine mehr als die zulassige Menge Butterfett enthalt, kann 
bei cocosfettfreier Ware dann bejaht werden, wenn die REIOHERT·MEISSL·Zahl hoher als 3 
liegt. Bei cocosfetthaltiger Margarine versagt diese Methode; die Errtscheidung ist dann nur mit 
Hilfe besonderer Verfahren, auf die hier nieht eingegangen werden kann, zu fiihren (vgl. BEYTffiEN, 
HARTWIOH u. KLIMMER, Handbuch der Nahrungsmitteluntersuehung Bd. r, S. 302 u. 311). 
- Der N aehweis gesundheitssehadlieher Fette erfolgt mit Hilfe der Polarisation, sowie 
des physiologischen Tierversuchs. Die aus dem Baeka·ProzeB bekannt gewordenen giftigen 
Fette von Hydnocarpusarten (sog. Cardamomfett, Chaulmugraol, Marattifett u. a) 
sind rechtsdrehend. 

Pharmazeutische Verwendung finden gelegentlich: frische, ungesalzelle 
Butter, Butyrum insulsum und Butterfett, Adeps Butyri. 

Butyrum insulsum. Ungesalzene Butter. 
Es ist frische ungesalzene SiiBrahmbutter zu verwenden, die man entweder aus eiller Mol. 

kerei bezieht oder selbst herstellt. Man versuehe nicht, gesalzene Butter durch Auswasehen wieder 
vom Salz zu befreien. Vollige Entferuung des Salzes ist nieht moglieh. Eher ist es zulassig, die 
ungesalzene Butter dureh eine Mischung von 12 T. Wasser und 88 T. Butterfett zu ersetzen. 

Adeps Butyri. Buttel'fett. 
Gewinnung. Frische Butter wird in einem hohen GefaB, z. B. Infundierbiiehse aus Por. 

zellan, im Dampfbad geschmolzen und solangc erwarmt, bis das Fett sieh klar abgesehieden hat. 
Das Fett wird dann von dem Bodensatz abgegossen und warm durch ein vorher ausgetroek. 
netes Filter in kleine troekene Glaser filtriert, die dieht gesehlossen werden. 

Eigenschaften. Gelbe bis weiBe, weiehe, kornige Fettmasse, Gerueh angenehm. 
Smp. 30 bis 370. 

Prufung. Das Butterfett darf nieht ranzig riechen. Beim Erwarmen muB es zu einer 
klaren Fliissigkeit sehmelzen. Sauregrad nieht iiber 3. 

Hag e r, Handblleb. I. 45 
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Butterpulver, welche, dem Rahm zugesetzt, die Abscheidung der Butter beim Buttem be
schleunigen sollen, bestehen in der Regel aus Natriumbicarbonat (1-2 g auf 1 l Rahm) oder aUB 
Gemischen von (1 T.) Natriumbicarbonat mit (3 T.) Kochsalz (auf Il Rahm 3-4 g der Mischung). 
Ferner aus Kaliumbitartrat (auf 1 l Rahm 1 - 2 g). Die Pulver werden gelegentlich aucb. 
noch mit Ausziigen von Orlean oder Kurkuma gefarbt und dienen dann zugleich ala FarbemitteL 

Butterfarbe. 2 T. atherisches Orleanextrakt lost man in 98 T. ErdnuBol, oder man ex
trahiert 10 T. gepulverten getrockneten Orlean im Dampfbad 2 Stunden mit 100 T 01, laBt 
absetzen und gieBt klar abo Unmittelbar vor dem Buttem setzt man je einem Liter Rahm 
6-10 Tropfen Butterfarbe zU. 

Emplastrum universale Styriae. Hofratspflaster. Cerae flavae, Adipis Butyri' 
recentis, Terebinthinae venetae aa 320,0 Myrrhae, Aluminis usti, Camphorae aa 40,0, Croci 2,0_ 

Cacao. 
Theobroma Cacao L., Th. bicolor HUMBOLDT, BOMl'LAND et KUNTH, Th. angusti
folium SESSE, Th. ovalifolium SESSE. Sterculiaceae-Biittneriaceae. 

Es ist sch wierig, die verschiedenen Handelssorten des Kakaos mit Sicherheit auf 
die einzelnen Theobromaarten zuriickzufiihren. Th. Cacao, welche weitaus den 
groBten Teil der Handelsware liefert, ist ein in der Kultur bis 8, htichstens 10 m hohel' 
Baum, urspriinglich heimisch in den Kiistenlandern und auf den Inseln des mexika. 
nischen Meerbusens und in Siidamerika bis zum Amazonas, zurzeit in vielen Tropen-
1ii.ndern kultiviert (Ecuador, Brasilien, Venezuela, Granada, Mexiko, auf Trinidad, 
in der dominikanischen Republik, Westafrika, San Thome uaw.). 

Semen Cacao. Kakaobohnen. Cacao Beans. Graines (Feves) de cacao. 

Fabae (Nuclei) Cacao. Fabae mexicanae. Avellanae mexicanae. Semen 
Theo bromae. 

Die Friichte des Kakaobaumes sind bis 20 cm lang, in der Mitte bis 8, selbst 12 cm dick~ 
gurken- oder melonenformig, am Scheitel zugespitzt, am Grunde eingezogen und kurzgestielt. 
Die AuBenseite zeigt 10 erhabene, stumpfe Lii.ngsrippen. Frisch citronengelb oder auch schar. 
lachrot, nach dem Trocknen rot bis dunkelrotbraun. Die zahlreichen (25-75) Samen liegen in 
fiinf Langsreihen angeordnet in einem weichen, siiBlichen, schwach rotlichen Fruchtfleisch ein
gebettet. 

Ge'Winnung de'l' Sam.en. Der Kakaobaum Hefert vom fiinften oder sechstenJahre an bis 
zum dreiBigsten, selbst fiinfzigsten Jahre Friichte; der ausgiebigste Ernteertrag beginnt mit dem 
zwolftenJahre. Man emtet jahrlich zweimal, 50 Friichte liefern etwa 1 kg Samen. Nach der Reife
werden die Samen aus der aufspringenden oder aufgeschnittenen bzw. aufgeschlagenen, hartfieischigen 
Frucht herausgenommen, durch Reiben und Sieben usw. von dem anhaftenden Fruchtfleisch 
befreit und entweder sogleich getrocknet (ungerotteter Kakao, diese Methode wird zurzeit 
nur noch selten angewandt) oder, um den Wohlgeschmack zu erzielen, der den frischen Bohnen 
fehlt, vor dem Trocknen einer Behandlung, dem Rott- oder GarprozeB unterworfen (gerotteter 
Kakao). Das Rotten besteht darin, daB die frisch geernteten Samen entweder, wahrend sie bei 
Tage in der Sonne trocknen, bei Nacht in Haufen geschichtet und mit Blatter bedeckt einer 
Garung unterworfen werden, oder daB die frischen Samen in Fasser verpackt in der Erde ver
graben mehrere Tage liegen bleiben und so einen GarungsprozeB durchmachen. In anderer Weise 
bringt man die Bohnen nach Herausnahme aus der Frucht in zementierte Kasten oder besser 
in hOlzerne Troge, die man zu 3/c anfiillt und iiberlaBt sie wahrend 3-8 Tage einer Garung. Friiher 
nahm man das Rotten in roher Weise in Erdgruben vor, die Samen erhielten dadurch einen 
'Oberzug von Erde, den man ihnen heute oft kiinstlich gibt. Durch den GarungsprozeB nehmen 
die Bohnen ein dunkelgraues oder rotbraunes Aussehen an, das Innere farbt sich dunkelrotbrau~ 
es schwindet· der bittere Geschmack der frischen Kakaobohnen und gleichzeitig bildet sich das 
Aroma aus. Sehr wichtig fiir die Giite der Ware ist der TrocknungsprozeB. Man trocknet ent
weder an der Sonne oder mit kiinstlicher Warme in besonderen Trockenhausern. 

Handelsso'l'ten. Die Zahl der Handelssorten von Kakaobohnen ist nach GroBe, Form, 
Geruch nnd Geschmack, nach Zubereitung und Herkunft der Samen eine sehr groBe. Gerottete
Samen schmecken milde olig, nachher suBlich, nicht gerottete herbe und bitter. Nach den 
Produktionslandern unterscheidet man zurzeit im Handel folgende Sorten: Ecu ad or (Guayaq uil. 
Arriba, Epoca-Arriba, Machala), Venezuela (Cara cas), Surinam, Trinidad, Grenada, 
Bahia, Costa-Rica, Domingo, Jamaika, St. Thome. Accra, Sam Ilona, Congo. 
Kamerun (Bibundi), Samoa, Ceylon, Java. Als die besten Sorten gelten die Caracas
bohnen (Venezuela), dann folgen Guayaquil-, Ceylon-, Thome-, Trinidad-, Brasilianischer, 
Domingo. und Samoa-Kakao, als geringere Sorten Samana-, Accra-, Kamerun-, Congo-Kakao. 
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Die Samen sind unregelmiWig eiformig, meist etwas flachgedriickt, bis 30 mm la.ng, bis 
15 mm breit und bis 8 mm dick. An der abgerundeten, gewohnlich auch dickeren Basis der rund
Jiche Nabel, von dem aus iiber die starker gewolbte Kante der derbe Nabelstreifen zum entgegen. 
gesetzten stumpf zugespitzten Ende des Samens verHiuft. Die Samenschale (9-200/0 des Ge
wichtes der Bohnen) ist diinn, ziemlich 
sprode, gelbbraun oder rotbraun, von 
Resten des Fruchtfleisches schiilferig. Sie 
umschJieJ3t den Embrvo mit seinen zwei 
groBen dunkelbraun bis dunkelviolett ge
farbten Kotyledonen. Letztere sind viel
fach ineinandergefaltet, getrocknet sehr 
hart, zerfallen auf Druck in zahlreiche 
eckige Stiicke, da der Rest deR Nahrgewe
bes, das den Embryo allseitig umgibt, in 
Form eines sehr diinnen durchsichtigen - 'P 
Hautchens in die Falten der Kotyle
donen eindringt. An der Beriihrungsflache 
der Kotyledonen drei Rippen und am 
Grunde das dickE', etwa 6 mm lange, 
runde, leicht abbrechende Wiirzelchen. 

Mikroskopisches Bild. Sa
menschale. (Abb. 177.) AuBen evtl. 
FruchtfleischreRte aus zarten, groBlumigen 
Zellen. Die Epidermis ans kleinen, tafel
formigen, auf der Flache polygonalen, 
gestreckten Zellen mit etwas starker ver. 
dickter AuBenwand. Unter der Epidermis 
eine Schleimzellenschicht aus Aehr groBen Abb. 177. Samenschale der Kakaobohne. 160 mal vergrtiBert 

ep Epidermis. p Parenchym .. (Nach MOELLER.) 
(bis 0,8 mm), tangentialgestreckten, teil-
weise zusammengefallenen, oft radial ge-
teilten Zellen. In dem braunwandigen Schwammparenchym innerhalb dcr Schleimzellenschicht 
zarte Leitbiindel, in dem nach innen zu immer mehr zusammengedriickten Gewebp. p;n"! oinfache 

.B 

Abb. 178. Gewebe der Kakaobohnen. 160 mal vergrtiBert. A Silberhaut des Sam ens. B Gewebe des Samena. 
f Fettkristalle. K Oxalatkristal\e. tr MITSCHERLICH'sche Ktirperchen, von der Samenhiille abgebrochen. 
d Sklereiden der Samenschale. E Parenchym der Kotyledonen, der Starke-, Fett-, Aleuron- (a) und Farbstoff-

zel\en (v), ap SpiralgefilBe. (Nach MOELLER.) 

Reihe U-formig nach innen verdickter Zellen (Sklereidenschicht), teilweise durch diinnwandige 
Zellen unterbrochen. Die Zellreihen innerhalb der Sklereidenschicht sind zusammengefallen. 

S amen. (Abb. 178.) Das Silberhautchen, der Rest des Nahrgewebes, besteht aus einer 
auBeren an der Samenschale haftenbleibenden Aleuronschicht und aus einer Reihe obliterierter 
Zellen, die in die Kotyledonenfalten eindringt. Beide Schichten mit Fett in kristallinischen und 
traubigen AggregateD. Auf der Silberhaut oft braune, keulenformige, mehrzellige Gebilde, die BOg. 

45* 
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MITSCHERLICHschen Korperchen, die nicht der Silberhaut angehoren, sondem von del' Epidermis 
der Kotyledonen abgefallene Haare sind. Das Kotyledonargewebe aus kleinen, zartwandigen, 
polygonalen Parenchymzellen, die Zellen gefiillt mit festem Fett, Starke und Protein. Regellos 
im Gewebe verteilt Farbstoffzellen, einzeln oder in Gruppen zusammenliegend, sie enthalten 
eine braune oder violette, mit Eisenchlorid sich schwarz farbende Masse und farben sich mit 
Schwefelsaure rot. Dieser Farbstoff, das K a k a 0 rot, ist beim GarungsprozeB del' Samen entstanden. 

Pul ver. Reichlich Fetzen braunwandigen Gewebes der Keimblatter, gefiillt mit kleiner 
zusammengesetzter Starke, meist Zwillinge und Drillinge, 7,5-12!J. groB (durchschnittlich 9!J. 
die grol3ten, 3-5!J. die kleineren, 1-1,5!J. die kleinsten), sehr viele mit weitem Kern odeI' Kern
hohle. In den zusammengesetzten Komem die Bruchkomer auffallend ungleich. Fettplasma 
bzw. Fettkristalle oder Aleuronkorner. Fragmente der Epidermis der Kotyledonen mit ver
schieden gestalteten Pigmentkomern; Pigmentzellen mit je nach del' Handelssorte des Kakaos 
braunroten, braungelben, roten oder violetten Pigmentmassen. Vielzellige, keulenformige, bis 
120 !J. lange Haarbildungen (= MITSCHERLICHsche Korperchen) aus del' Epidermis der Keim
lappen, auf del' Oberflache (Silberhaut) del' inneren Samenhaut; sie sind schwer auffindbar, abel' 
stets vorhanden, mei~t zerbrochen. WederSteinzellen noch Spiralgefiil3e usw.; diese lassen auf 
beigemengte Samenschale schlieBen. 

Bestandteile. Die gescbalten Kakaobohnen enthalten 40-56% Fett (s. S. 717), 
ferner 5-7°/0 Wasser, 2,8-5,40/0 Rohfaser und 3-5 0/0 Asche. Sie enthalten femer das 
Alkaloid Theobromin teils frei, teils in Form eines Glykosides gebunden, daneben auch kleine 
Mengen von Coffein. Der Gehalt an Theobromin betl'agt etwa 1,5-2,5%. Die Samen
schalen enthalten ebenfalls Theobromin, etwa 0,5-1 %. Die Samen enthalten femer noch 
kleine Mengen von Gerbstoff, bis 6 0/°' und das wahrscheinlich aus dicRem entstandene 
Kakaorot (etwa 2%), Starke bis 6%, Protein etwa 8%' Zucker bis etwa 30/0' kleine 
Mengen von Apfelsaure, Weinsaure, Aspa,-agin, Cholin, Pentosane, Farbstoff u. a. 
Der Geruch ist durch Spuren von atherischem 01 bedingt. Das atherische 01 entbalt als 
Hauptbestandteil (etwa 50%) d-Linalool, femer Amylester der Essigsaure, Propion
saure, Buttersaure und vielleicht auch Hexylsaure, auBerdem freie Valeriansaure, 
Capronsaure, Caprylsaul'e, Caprinsaul'e und Spuren einer unangenehm l'iechenden Stick
stoffver bindung. 

Verarbeitung der Samen. Die rohen Kakaobohnen, die in Sacken aus den Vr
Bprungslandern ankommen, werden zunachst in rotierenden Siebzylindem oder auf Flachsieben 
von Fremdkorpem und Staub befreit und del' GroBe nach in 2-3 Sorten getrennt; die schlechten 
und wurmstichigen Stiicke werden ausgelesen. Dann rostet odeI' brennt man die Sam en, wo
durch das Aroma erhoht, das Starkemehl zum Teil verquollen und der etwa noch vorhandene 
bittere Geschmack gemildert wird. AuBerdem werden die Schalen ausgetrocknet und sprode, 
BO daB sie leicht entfernt werden konnen. Das Rosten geschieht meist in Trommeln bei einer 
Temperatur von 130-150° mit der Vorsicht, daB immer nur Samen einer Sorte und gleicher 
GroBe zur Verarbeitung gelangen. Die llE'rosteten Samen werden durch einen kalten Luftstrom 
moglichst rasch und vollstandig abgekiihlt und gelangen dann in die Brechmaschine, die aus einem 
innon mit Stiften versehenen geneigten Zylinder besteht, in dem sich eine aul3en ehenfalls mit 
Stiften versehene Walze dreht. Del' Zwischenraum zwischen Zylinder und Walze ist so klein, 
daB ihn die Samen unzerbrochen nicht passieren ki)nnen. Die dabei abspringenden leichten 
Schaleu werden durch einen Luftstrom weggefuhrt. Haufig wird fur Herstellung feiner 
Schokoladen auch die Radicula und Plumula durch eine Siebvorrichtung entfernt. - Fiir die 
weitere Verarbeitung mischt man meist mehrere Sorten untereinander, um gewisse Geschmacks
eigentiimlichkeiten auszugleichen. Die gemischten Kakaokeme werden alsdann zerkleinert und 
auf sog. Zwillings- bzw. Drillingsmiihlen (2-3 Steinpaare) oder in Zylinderwalzmaschinen 
(System von 3-9 Porzellan- oder Stahlwalzen) moglichst fein vermahlen. Die so erzeugte 
Masse, die in del' Warme flussig ist und beim Erkalten zu einer braunen, schokoladenahnlichen 
Masse erstarrt, fiihrt den Namen Kakaomasse. Sie bildet den Ausgangsstoff fiir die ver
schiedenen Kakaofabrikate. - Durch teilweises Abpressen des Fettes in hydraulischen Pressen 
(bei einem Druck bis zu 600 Atm.) und durch Zerkleinern und Pulvern des PreBkuchens erhalt 
man das Kakaopulver, das meist noch mit Wasserdampf und mit Chemikalien wie Pottasche, 
Soda, Ammoniak oder kohlensaurer Magnesia behandelt wird und so den aufgeschlossenen 
Kakao liefert. Die fUr letzteren vielfach gebrauchte Bezeichnung loslicher Kakao ist un
richtig, da von einer wirklichen Loslichkeit nicht die Rede sein kann. Das Erzeugnis besitzt 
lediglich die Eigenschaft der leichteren Verteilbarkeit und besseren Suspensionsfahigkeit in 
Flussigkeiten. Zul'zeit wird das Aufschliel3en meist mit den Kernen VOl' dem Mahlen und 
Entfetten vorgenommen. Als Aufschliel3ungsmittel wird gewohnlich Pottasche verwendet, 
wodurch allerdings der Aschengehalt des Kakaos nicht unwesentlich erhoht wird. ZIPPERER 
empfiehlt claher als bestes Verfahren clie Behandlung mit dem fliichtigen Ammoniak, jedoch 
soll die vollige Beseitigung des letzteren Aromaverillstc im Gefolge haben. 

Zur Herstellung von Schokolade versetzt man die fetthaltige, noch fliissige Kakaomasse 
mit 55-600/0' bei billigeren Schokolaclen auch bis 68% Zucker, del' auch vorgewarmt wird, 
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nnd vermischt sie dann auf das sorgfaltigste. Der Zucker muB rein, vollig ausgetrocknet und 
sehr fein gepulvert sein. Da.s Mischen geschieht in der Warme anfangs auf sog. Melangeuren 
(bestehend aus einer beweglichen Budenplatte ans Granit mit 2-3 Lanfern), spater, be
sonders bei besseren Sorten, auf Zylinderwalzmaschinen oder auf Langsreibemaschinen. 
Die beiden letzten Bearbeitungsarten werden "Schleifen" genannt; es solI dadurch 
eine moglichst groBe Kornfeinheit und durch die Langsreibemaschinen insbesondere eine ge· 
wisse Weichheit und der schmelzende Charakter del' Schokolade erzielt werden. Gegen Ende 
des Schleifprozesses erhalt die Schukolade die erforderlichen Zusatze von Gewiirzen und an· 
deren Stoffen. Ais Gewiirz kommt gegenwartig bei guten Schokoladen hauptsachlich die Vanille 
oder das kiinstlich hergestellte Vanillin in Frage, seltener die friiher haufig gebrauchten Ge· 
wiirze, wie Zirnt, Gewiirznelken, Cardamomen oder Perubalsam. Die Milch· und Sahne
(Rahm·)Schokoladen werden durch Zusatz von Milch oder Sahne (Rahm) in natiirlicher, ein· 
gedickter oder trockener Form hergestellt. Ais Uberzugsmassen oder Kuvertiiren werden 
Schokoladenmassen mit Fett· und anderen Zusatzen (Mandeln, Haselniissen usw.) verwendet; 
das zugesetzte Fett solI lediglich aus Kakaofett bestehen. - Die fertig zubereitete Schokoladen· 
masse wird schlieBlich entliiftet, geteilt, geformt und rnoglichst schnell (bei 8-10°) abgekiihlt. 
- Schokoladenpulver (Schokoladenmehl) ist entweder gepulverte Schokolade oder ein Ge· 
misch von Kakaopulver und Zucker; es ist nicht zu verwechseln mit den sog. Suppenpulvern, 
die meistens ein Gemisch von Zucker und Mehl mit Gewiirz und wenig Kakaopulver darstellen 
und oft kiinstlich gefarbt sind. 

Bestandteile der Kakaosamen und der nichtentfetteten Kakaomasse 

Kakaosamen 

Rohe, ungeschinte. . 
Gerostete, ungeschalte 
Gerostete, geschalte 
Geknetete Masse 
Kakaoschalen 

nach H. WEIGMANN: 
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Proze Il t 

I · 1 I I 1 I I 7,93,14,191' 1,49 1) !5,571 5,85 17,071 4,781 4,61 ,15,41 1 1,6249,49 
6,79:14,131,58 46,19 6,06 118,04 4,63[ 4,16 115,5611,6949,56 
5,58114,1311,55 50,0918,77 P,911, 3,93, 3,59 114,96 1,6453,04 
4,16'113,971,56 53,0319,02112,793,4013,6314,881,6656,48 

ll, 7313,95\ 0,73 I 4,661 43,29 ;16,02110,712)115. 79[ 0,821 5,26 

Diese Zusamrnenstellung laBt erkennen, daB der Kakao nicht nul' als ein Genu13mittel, son· 
dern wegen seines Gehaltes an Fett, EiweiBstoffen und Kohlenhydraten auch als ein Nahrungs
mittel angesehen werden kann. Die Verdaulichkeit des Kakaos scheint nach STUTZER durch 
das Rosten beeintrachtigt zu werden. Von 100 Teilen stickstoffhaltiger Substanz blieben beim 
Behandeln mit kiinstlichem Magensaft unverdaut: 

Von rohen Sarnen 19,3-23,2%, von gerosteten Samen 39,7-40,3%, 

Kakaosorten 

Gewohnlicher 
Hollandischer 

mit K.CO, aufgeschlossen 
GAEDKES 

Bl.'standteile fertiger Kakaosorten 
nach KOENIG: 

I I I I I I I ' • I 6,35,21,50 1,87127,34,15,17116,48,15,445,19.! 6,43; 1,85
1

°,023 
4,54

1
19,661, 74131,61112,6Y 7,25 5,8518,4816,22 4,010,021 

mit Ammoniak u. Ammon. carbo auf
geschlossen 

5,66122,1211,69127,83114,46iI7,8615,9614,39, 7,06 1,66rO,330 

1 I I 1 I I I I I 

1) Kach KREUTZ betragt der durchschnittliche Gebalt der gangbarsten Sorten Kakao· 
bohnen an Theobromin etwa 3%, 

2) Mit 4,06 % Sand. 
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nach STUTZER: 

~=a I In Prozenten des Gesamtstlckstoffs I "'''' 
1 

I. I~"'~= ~~ 0", ,.c::"= 
~~ Theo- Ammo- . Verdanl. Unver- c;.~ -a" Ilo<,~-a 

Kakaosorten "'.., bromin-I niak-I !:r;~: 1 EiWeitl-1 d&n.lich·1 1Il'" /!!" .,j:l'5ill 
oi ,.c::'lll ~,g~ ~ I stlck- stick- stoff Stick- Stlck- ='5 I I~ "";s"" stoff stoff stoff stoff I-i:= Ilo< 

Prozeot 

Gewohnlicher I 3,68 16,57 1,36 6,25144,56131,26/12,20 I 1,85 

1 

77 
Hollandischer. 3,30 16,66 0,91 0,61 37,00 44,82 13,47 2,52 19 
GAEDXES. I 3,76 15,96 8,24 3,46 I 39,09 I 32,23 I 11,54 I 2,10 I 35 

Die ErhOhung des Gehaltes an Kali oder Ammoniak durch die Rostzusatze tritt deutlich 
hervor. Die Loslichkeit der Phosphorsii.ure wird verringert, die anderer Stoffe wird nicht erhoht 
(KOENIG). Es scheinen danach die Methoden, die eine sog. AufschlieBung des Kakaos beabsich
tigen, keine Vorteile zu bieten. 

Verfiilschungen. Kakao und Schokolade sind mannigfachen Verfalschungen unterworfen. 
Ais Verfalschungsmittel kommen in Betracht: 1. Beimengung von Mehl oder Starke aller Art 
(Eichel, Kastanien) ohne entsprechende Deklaration, iibermaBiger Zusatz von Zucker; 2. Bei
mengung von gepulverten Kakaoschalen, Kakaokeimen oder Mandelschalen, von Mineral
stoffen (Eisenoxyd, Bolus, Ocker zur Verdeckung groBerer Mehlzusatze), sowie von sonstigen 
Farbstoffen (Teerfarbstoffen, Sandelholz usw.); 3. iibermaBige Entziehung von Fett oder Ersatz 
des Kakaofettes durch billigere pflanzliche oder tierische Fette (siehe Oleum Cacao); 4. Zusatz 
von Gelatine, Tragant, Dextrin ala sog. Fettsparer. 

Untersuchungl). Kakaopulver werden gut durchmischt, Schokoladen zuvor auf einem 
Reibeisen zerrieben. 

a) Chemische Untersuchung. . 
1. Wasser. 5 g der Durohschnittsprobe werden mit 20 g ausgegliihtem Seesand gemischt 

und bei 100-105° bis zur Gewichtskonstanz (nach 3-5 Stunden) getrooknet. Mitwagen eines 
leichten Glasstiibchens zum Umriihren ist zweckmaBig. 

2. Asche und ihre wasserlOsliche Alkalimt. 5 g der Probe werden vorsiohtig und 
unter Behandlung der Kohle mit Wasser verascht (vgl. unter Caro S. 837). Zur Bestimmung 
der wasserloslichen Alkalitat bringt man nach FROHNER und LfumIG die Asche von 
10 g Kakao mit etwa 50 ccm Wasser in ein 100-ccm-Kolbchen. kocht 1/, Stunde und fiillt nach 
dem Erkalten zur Marke auf. 50 ccm der durch ein trockenes Filter gegossenen Fliissigkeit werden 
mit 50 ccm 1/10-n-Schwefelsaure aufgekocht und mit l/to-n-Lauge zuriicktitriert. 

3. Fett. 5 g Kakaopulver oder 10 g Schokolade werden mit der gleichen Menge reinem Quarz
sand verrieben und in einer doppelten Hiilse von Filtrierpapier mit Ather bis zur Erschopfung 
ausgezogen. Der Atherriickstand wird 1 Stunde im Wassertrockenschrank getrocknet und nach 
dem Erkalten gewogen. - Die geringen Mengen Theobromin, die durch den Ather gelost 
werden, bleiben unberiicksichtigt. - Die Priifung des Fettes auf Reinheit geschieht nach den 
unter Oleum Cacao, S. 718 gemachten Angaben. 

4. Stickstoff. In 1-2 g Substanz nach KJELDAHL; der Stickstoffgehalt des gesondert 
bestimmten Theobromins wird in Abzug gebracht. 

5. Zucker (Saccharose). a) Gewichtsanalytisch (nur selten ausgefiillrt): Die mit 
Ather entfettete Probe wird bei Zimmertemperatur mit verd. Alkohol ausgezogen, der Auszug 
verdunstet, der Riickstand gewogen, in Wasser gelost und 110 verdiinnt, daB eine 10/oige Losung 
entsteht. Einen Teil dieser Losung entfarbt man mit Bleiessig, entbleit mit Natriumphosphat, 
invertiert und bestimmt mit FEHLINGscher Loaung den Invertzucker, den man dann auf Saccha
rose umreohnet (aiehe unter Saccharum Bd. II). - Die geringen. im Kakao selbst enthaltenen 
Mengen Invertzucker oder GIykose kommen meist nicht in Betracht. Sollen sie dennoch bestimmt 
werden, so kann dieses in der nicht ihvertierten, 10/oigen Losung geschehen. 

b) Polarimetrisch nach WOY: Das halbe Normalgewicht geraspelter Schokolade 
(13,02 g fiir den Polarisationsapparat nach SOLEIL -VENTZKE -SCHEIBLER oder das Sacchari
meter von SOHMIDT und HAENSOH) wird in je einem l00-ccm- und 200-ccm-MeBkolbchen mit 
Alkohol befeuchtet, mit heiBem Wasser (nicht iiber 50°) iibergossen, krii.ftig umgeschiittelt und 
mit 4 ccm Bleiessig versetzt. Nach dem Abkiihlen wird bis zur Marke aufgcfiillt, geschiittelt und 
filtriert. Die Filtrate polarisiert man im 200-mm-Rohr. - Aus den beiden Polarisationen laBt 
sich durch Ausschaltung des Niederschlagsvolums der genaue Zuckergehalt berechnen: Sei 
a die Polarisation des lOO-ccm-Kolbchens, b diejenige des 200·ccm-Kolbchens, x das Volum des 
in Wasser UnlosIichen einschl. des Bleiessigniederschlages (in beiden Losungen gleich), so ist in 
dem lOO-ccm-Kol,bchen die Zuckermenge des halben Normalgewichtes Substanz in (lOO-x) ccm 

1) Unter Beriicksichtigung der amtl. Anleitung zur chemischen Untersuchung von Kakao 
vom 22. April 1892. 
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;gelOst, in dem 200·ccm·Kolbchen hingegen in (200-x) cern. Zu vollen 100 ccm gelost, wiirde 
. a (100 - x) . .. . b (200 - x) 

<he erstere - ---- polansleren; die letztere, ebenfalls auf 100 ccm gebracht, wiirde - ---
WO WO 

-ergeben. Beide Polarisationen miissen gleich sein. Aus der Gleichung a(WO-x) b (200- xl -Wo- - = - -wo--
.. WO (a - 2 b) . a (WO x) 

erglbt 8ICh x = - - ----. Durch Emsetzen dieses Wertes in den Ausdruck - - =-
a-b 100 

-erhiHt man die wahre Polarisation des in dem halben Normalgewicht enthaltenen und zu 100 ccm 
gelOsten Zuckers und durch Verdoppelung (wegen Anwendung des halben Normalgewichtes) 

-den prozentigen Zuckergehalt (Z). Die SchluBformel lautet: Z = 2 a' b (BEYTffiEN). 
a-b 

6. Starke. Die quantitative Bestimmung des Gesamtstarkegehalts geschieht 
in folgender Weise. 5 g der Substanz werden im Soxhlet erst mit Ather und dann mit Alkohol 
-extrahiert, dann bringt man den fett· und zucker. 
freien Riickstand nach dem Trocknen in eine stark. 
wandige Glasbiichse oder einen bedeckten Zinno 
becher von 150-200 ccm, mit WO ccm Wasser ge· 
mengt in einen SOXHLET3chen Dampftopf (Abb. 179) 
·und erhitzt 3-4 Stunden bei 3 Atm. Druck. - In 
Ermangelung eines Dampftopfes kann man auch ein 
REISORAUER· LINTNERsches Druckflaschchen be. 
'llutzen, das man 8 Stunden auf 108-W90 im 
'Glycerin bad erhitzt. - Der Inhalt des Flasehchens 
oder Bechers wird noch heiB durch einen mit As· 
best gefiillten Trichter filtriert und mit siedendem 
Wasser ausgewaschen. Der Riickstand darf mit 
Jod keine Blaufarbung mehr geben. Das Filtrat 
wird auf 200 ccm erganzt und mit 20 ccm Salz. 
'saure (spez. Gew. 1,125) 3 Stunden am Riickflul3. 
·kiihler im kochenden Wasserbad erhitzt. - Dann 
wird rasch abgekiihlt und mit Natronlauge bis zur 
.nur noch schwach sauren Reaktion neutralisiert 
und auf 500 ccm aufgefiillt. Die in der Losung 
befindliche Glykose wird mit FEHLINGscber Losung 
nach ALLIHN (vgl. Saccha.rum) bestimmt. Die 
·gefundene Menge Glykose X 0,9 ergibt die Starke. 
menge. -

DieMengeder zugesetzten fremden Starke 
'lal3t sich im aUgemeinen nur durch mikroskopi. 
sche Vergleichung selbst hergestellter Mischungen 
·schatzungsweise bestimmen. - Bei Gegenwart gro . 
.flerer Mengen von beigemischtem Mehl (z. B. von 
Hafermehl im Haferkakao) kann man nach 
BEYTHIEN und HEMPEL ein annaherndes Urteil 
tiber den Mehlgehalt und auch tiber den Kakao· 
-gehalt gewinnen, wenn man von der Menge des 
Fettes und seiner Jodzahl ausgeht. Unter der An. Abb.179. SOXHLETscher Dampftopf. 
nahme, daB die Jodzahl des Haferfettes 103, diejenige 
-des Kakaofettes 34 ist, leiten sich aus dem Fettgehalt Fund der J odzahl J des Gemisches 
-die Gleichungen ab: 

~ +M F F -
x+ y = F; .: + y y = y; x= 69 (J - 34); Y= 69 (103 -J), in welchen x den Gehalt 

an Haferfett, y den Gehalt an Kakaofett darstellt. Unter der weiteren Annahme, daB der mitt· 
lere Fettgehalt des Kakaopulvers 25 % betragt, erhalt man den Kakaogehalt des Gemisches zu 
4 y, den Mehlgehalt zu 100 - Zucker - 4 y. - In gleicher Weise verfahrt man bei wei zen· 
mehlhaltigen Gemischen, nur legt man hier die Jodzahl 115 zugrunde. 

7. Robfaser. Verfahren von J. KONIG. - 3 g entfettete Substanz werden in einem 
50\}-600·ccm·Kolben bzw. in einer Porzellanschale mit 200 ccm Glycerin (spez. Gew. 1,23), 
das 20 g konzentrierte Schwefelsaure in 1 1 enthalt, versetzt, gut verteilt und entweder am 
RiickfluBkiihler bei 133-135° 1 Stunde gekocht (auf Asbestplatte) oder im Autoklaven bei 
137° (= 3 Atmospharen) ebensolange gedampft. Nach dem Erkalten wird der Inhalt auf etwa 
400-500 ccm verdiinnt, nochmals aufgekocht und heil3 durch ein Asbestfilter von etwa 4 cm 
Durchmesser vermittels der Saugpumpe filtriert. Man wascht den Riickstand auf dem Filter mit 
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etwa. 400 cern siedend heiBem Wasser, dann .. mit angewarmtem Alkohol von 80-90% und mit 
einem warmen Gemisch von Alkohol und Ather, bis das Filtrat vollkommen farblos ablauft. 
Hierauf wird das Filter nebst Riickstand in einer Platinschale bei 105-110° getrocknet, sodann 
gewogen, verascht und wieder gewogen. Den Unterschied zwischen beiden Wagungen gibt die 
Menge del' aschefreien Rohfaser an. Ein neueres amtliches Verfahren zur Bestimmung der 
Rohfaser, das zum Nachweis eines Zusatzes von Kakaoschalen dient, ist S. 713 wiedergegeben. 

8. Tbeobromin (und Co[fein) (nach H. BECKURTS und J. FROMME). 6 g gepulverter 
Kakao odeI' 12 g Schokolade werden mit 200 g einer Mischung von 197 g Wasser und 3 g ver
diinnter Schwefelsaure in einem tarierten Literkolben am RiickfluBkiihler 1/2 Stunde lang 
gekocht. Hierauf fiigt man weitere 400 g Wasser und 8 g damit verriebenes Magnesiumoxyd hinzu 
und kocht noch 1 Stunde. Nach dem Erkalten wird das verdunstete Wasser genau erganzt. Man 
laBt darauf kurze Zeit absetzen und filtriert 500 g, entsprechend 5 g Kakao bzw. 10 g Schokolade. 
ab und verdunstet das Filtrat in einer Sahale, deren Boden mit Quarzsand belegt ist, zur Trockne. 
- Sofern das Filtrat ohne Quarzsand verdunstet wurde, wird del' Riickstand mit einigen Tropfen 
Wasser verrieben, mit 10 ccm Wasser in einen Schiittelzylinder gebracht und achtmal mit je 
50 ccm heiBem Chloroform ausgeschiittelt. Das Chloroform wird durch ein trockenes Filter in 
ein tariertes Kolbchen filtriert, das Filtrat durch Destillation von Chloroform befreit. del' Riick
stand (= Theobromin + Coffein) bei 1000 bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und gewogen. -
Man kann auch die wasserigeLosung desRiickstandes in einem geeigneten Perforator 6-10 Stunden 
mit Chloroform perforieren. Sofern das wasserige Filtrat mit Quarzsand eingedunstet wurde, 
wird del' gut verriebene Riickstand mit Chloroform im Soxhletapparat ausgezogen. - Bei 
Schokolade empfiehlt es sich, die Basen noch von etwaigen Spuren Extrakt und Zucker zu 
reinigen, ehe man sie trocknet und wagt. Man digeriert sie zu diesem Zwecke etwa 1/2 Stunde 
vorsichtig und ohne Umschiitteln mit 5 cern kalten Wassel's; die wasserige Losung saugt man 
mit einem spitzen Streifen Filtrierpapier abo - Die getrennte Bestimmung von Theobromin 
und Coffein kommt praktisch wegen del' geringen Mengen des letzteren kaum in Betracht. 

9. Untersuchung von Milch- und Sahneschokolade. Es handelt sich hierbei meist. 
darum, festzustellen, wieviel Milchtrockensubstanz zugesetzt worden ist und ob diese Trocken
substanz in Form von Magermilch-, Vollmilch· odeI' Sahnepulver vorhanden. Die Untersuchung 
erfolgt nach dem Verfahren von BAIER und NEUMANN 1). Sie beruht im wesentlichen darauf. 
daB zunachst in del' betreffenden Schokolade der Fettgehalt, die REICHERT·MEIsSL-Zahl des 
Fettes und del' Casein·Gehalt bestimmt, und alsdann aus diesen Werten die Mischtrockensubstanz 
und del' Fettgehalt del' urspriinglich verwendeten Milch oder Sahne berechnet wird. Das Casein 
wird mit Hilfe von heiBer 1°/oiger (bessel' 0,25 0/ oiger) Natriumoxalatlosung aus del' fettfreien 
Schokoladenmasse ausgezogen, aus diesel' Losung mit Uranacetatlosung und Essigsaure aus
gefallt und alsdann nach KJELDAHL bestimmt. Wegen del' Einzelheiten des Verfahrens muB aui 
die Originalarbeit bzw. auf die neueren Lehrbiicher del' Nahrungsmittelchemie verwiesen werden. 

b) Mikroskopische Untersuchung. Vgl. S.708. VOl' allem ist Riicksicht zu nehmen auf 
die Anwesenheit von Kakaoschalen (s. unten), fremder Starke, ferner auf die Beimengung von 
Hasel., Erd·, Cocosniissen usw. Die Untersuchung wird wesentlich dadurch erschwert, daB infolge 
del' feinen Mahlung del' Kakaosamen aile Gewebselemente stark zertriimmert und schwer zu er
kennen sind. Sie wird an Wasser., Chloralhydrat. und Ammoniakpraparaten vorgenommen. 
nachdem zuvor das Fett nach Moglichkeit durch Ather entfernt ist. Handelt es sich darum, in 
stark mit fremder Starke versetzten Mustern noch nach anderen Verfalschungen zu suchen, so 
beseitigt man die Starke, nachdem man sie mikroskopisch bestimmt hat, durch Kochen mit stark 
verdiinnter Salzsaure und untersucht den Bodensatz von neuem, wobei zu beachten ist, daB die 
Pigmentzellen sich dabei rot farben. 

Das Pulver reinen Kakaos und reiner Schokoladen laBt unter dem Mikroskop die kleinen 
einzelnen odeI' aus wenigen zusammengesetzten Starkekornchen erkennen, Bruchstiicke del' Fett. 
Aleuron und Starke enthaltenden bis 40 [L groBen Parenchymzellen, selten zarte SpiralgefaBe 
und die Bruchstiicke del' Pigmentzellen (vgl. oben). Auf sie wird man am meisten Gewicht legen. 
wenn es sich urn den Nachweis von Kakao handelt, es ist abel' zu beachten, daB sie in einigen 
und zwar besonders feinen Sorten fehlen konnen, ferner daB sie (anscheinend durch zu starkes 
Erhitzen) beim Rosten braun geworden sein konnen. Eine Verfalschung mit fremden Starke· 
mehlsorten ist leicht festzustellen (vgl. Amylum). Dabei ist abel' auf Gewiirzstarke Riicksicht 
zu nehmen. Zum Nachweis von Hasel·, Erdniissen usw. sucht man am besten nach Fragmenten 
der Samenhaut. 

Nachweis von Kakaoschalen. Das Hauptaugenmerk hat man auf die Ermittelung und 
quantitative Bestimmung eines unzulassigen Gehaltes oder Zusatzes an Kakaoschalen 
zu richten. Ein geringer Gehalt an Schalenresten laBt sich selbst bei bester Reinigung kaum 
vermeiden; man wird daher wohl in jedem kauflichen Kakaopulver die charakteristischen Schalen· 
elemente, wie SpiralgefaBe, Sklereiden, Sehleimzellen und Reste der Epidermiszellen del' auBeren 
Samenschale finden konnen, doch diirfen sie nur sparlich auftreten. Der Nachweis von Schalen-

1) BAlER und NEUMANN, Zeitschr. f. Unters. d. Nahrungsm. 1909. 17. 13; vgl. BEY· 
THIEN, Handbuch der Nahrungsmittelunters Bd. I, S.856. 
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fragmenten gestaltet sich dadurch schwierig, daB infolge Verbesserung der maschinellen Ein
richtungen die Kakaobohnen gegenwartig zu auBerordentlich feinem Pulver vermahlen werden; 
infolgedessen erfahren etwa vorhandene Schalen ebenfans eine griindliche Zerkleinerung, so daB 
sie leicht iibersehen werden kiinnen. Es sind Zusatze von Kakaoschalen bis zu 50 0/ 0 in Kakao. 
pulvern nachgewiesen worden. 

Die Untersuchung hat sich vor a.11em auf den Nachweis der den Kakaoschalen eigentiim
lichen Steinzellen (Sklereiden) und Schleimzellen zu erstrecken. 

Verfamen nach B. FISCHER zum Nachweis der Sklereiden: 3-5 g entfetteter Kakao oder 
entfettete Schokolade werden mit salzsaurehaltigem Wasser gekocht und dann die wasserige Fliissig
keit durch Filtration vom Bodensatz getrennt. Dies geschieht vor der Strahlpumpe mit unter
gelegtem Leinwandkonus. Der mit Wasser gewaschene Riickstand auf dem Filter wird alsdann 
mit verd. Natronlauge (5 0/ 0 NaOH) gekocht und der Bodensatz wiederum in gleicher Weise ab
filtriert. Nach dieser Behandlung gibt der Riickstand ein klares mikroskopisches Bild. Wenn 
niitig bleicht man ihn noch mit Natriumhypochloritliisung, wodurch samtliche Gewebetriimmer 
durchsichtig und farblos werden, oder man fertigt Praparate mit Naphtylenbla.u (Neublau R
Farbenfabriken Leverkusen) und Guajacol (nach VOGL), wodurch die Starke zuriicktritt, die Zell
wande des Kotyledonargewebes schwach blaBviolett und die Zellwii.nde der Schalenfragmente 
mehr oder weniger blau erscheinen. Findet man in jedem Praparat ohne langes Suchen die chilo
rakteristischen Sklerenchymzellen der Kakaoschalen, so sind dieso in unzulii.ssiger Menge vor
handen; seltenes Auftauchen von Sklereiden ist dagegen als nnvermeidliche Verunreinigung an
zusehen. Die Anfertigung von Vergleichspriiparaten ist empfehlenswert. 

Verfahren von HANAUSEK zur Ermittelung der Schleimzellen: Diese liegen 
unter der Epidermis der Samenschale in Parenchym eingebettet, sind durch enorme GriiBe - 150 !J. 
in der Breite, tangential gemessen - ausgezeichnet, viillig mit farhlosem Schleim erfiillt und oft 
durch sehr zarte radiale Scheidewande gekammert. Von der Flii.che gesehen haben sie einen poly
gonalen, im Querschnitt einen breitelliptischen UmriB. 

Die Bruchstiicke dieser Schleimzellen sind nun in jedem mit Schalen versetzten Kakaopulver 
in einer der zugesetzten Schalenmenge proportionalen Anzahl enthalten. 

Um sie deutlich zu erkennen, geniigt es, von dem entfetteten Pulver ein Wasserprii.parat an
zufertigen, so daB es eine gleichmaBig diinne, also gewissermaBen einheitliche Schicht bildet, 
und es zu erwarmen, bis sich die erste kleine Blase zeigt (nicht langer!). Blasenbildung ist tun
lichst zu vermeiden. Man sieht dann die Schleimzellenparlikel als farblose oder riitliche bzw. 
braunliche, homogene, stark lichtbrechende Kiirper in dem von den iibrigen Geweben (und deren 
Inhaltskiirpern) etwas dunklen Gesichtsfelde. Meist bilden sie scharfkantige und unregel
maBig vierseitige Stiicke, bei denen zwei einander gegeniiberliegende Seiten von einer Lage 
eines ganz undeutlichen, dunkelgrauen Gewebes begrenzt sind. Mitunter treten sie auch derarl 
auf, daB sie einen lichten, unregelmaBig polygonalen Hof um ein dunkles Gewebepartikel bilden. 
Oft ist die homogene Masse von freien Streifen durchsetzt, den Resten der radialen Scheidewande. 

Bei Auffindung von durchschnittlich mehr als 6 Schleimzellen in jedem Praparat kann auf 
einen unzulii.ssigen Schalengehalt geschlossen werden. 

Es empfiehlt sich, die Methode zunii.chst an Kakaoschalenpulver, eventuell auch an selbst 
hergestellten Mischungen vorzunehmen, um zu sehen, worauf es ankommt. 

Wahrend des Krieges, am 10. August 1916, hat das Ministerium des Innern eine Anweisung 
zur Untersuchung von Kakaopulver auf einen unzulii.ssigen Gehalt an Kakao
schalen herausgegeben, die wie folgt lautet: 

,,1. Gang der Untersuchung. Das Kakaopulver wird zunachst mikroskopisch gepriift. 
a) Weist der mikroskopische Befund darauf hin, daB Schalenteile in unzulassiger Menge 

vorhanden sind, so ist noch die Bestimmung der Rohfaser nach dem unten angegebenen 
Verfahren auszufiihren. Werden dabei mehr ala 6 0/ 0 Rohfaser, berechnet anf fettfreie Trocken
masse, gefunden, so ist anzunehmen, daB das Kakaopulver mehr als die technisch unvermeid
baren Mengen von Kakaoschalen enthalt. 

b) Bleibt das Ergebnis der mikroskopischen Priifung zweifelhaft, insbesondere auch 
deshalb, weil das Pulver zu fein ist, um die einzelnen Gewebselemente einwandfrei erkennen zu 
lassen, so ist noch die Bestimmung der Rohfaser und die der Phosphate in der Asche 
nach den unten angegebenen Verfahren ausznfiihren. Werden dabei mehr als 6 0/ 0 Rohfaser, be
rechnet auf fettfreie Trockenmasse, gefunden und iibersteigt gleichzeitig der Gehalt an unlos
lichen Phosphaten 4,0 0/ 0 des Gesamt.Phosphatrestes, so ist anzunehmen, daB das Kakaopulver 
mehr als die technisch unvermeidbaren Mengen von Kakaoschalen enthii.lt. 
• c) Ergibt sich bei der mikroskopischen Priifung mit Sicherheit, daB Schalenteile in unzulassiger 

Menge nicht vorhanden sind, so kann von weiteren Untersuchungen abgesehen werden. 
II. Verfahren der Untersuchung. 
1. Mikroskopische Priifung. Eine Probe des entfetteten Kakaopulvers wird entweder 

mit konzentrierter Chloralhydratlosung oder nach dem Verfahren von HANAUSEK (s. oben) 
oder nach dem Verfahren von B. FISCHER (s. oben, vgl. auch BEYTHIEN und PANNWITZ. Zeit
schrift fiir Untersuchung der Nahrungs- und GenuBmittel 1916, Bd.31, S.276) vorbehandelt 
und in einer griiBeren Reihe von Praparaten mikroskopisch gepriift. Hierbei ist besonders auf 
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die den Kakaoschalen eigentiimlichen Sohleimzellen und Steinzellen zu achten. Ein reichliohes 
V orkommen dieser Zellen weist auf einen unzullissig hohen Gehalt an Kakaoschalen hin. 

2. Bestimmung der Rohfaser in der fettfreien Trookenmasse. 
a) Bestimmung des Wassers (vgl. S.710). 
b) Bestimmung des Fettes. Zur Entfettung dient ein etwa 250 ccm fassendes weit

halsiges Kolbchen, durch dessen Gummistopfen ein kurzes, zweokmaJ3ig unten verengtes und 
hakenfOrmig aufgebogenes Saugrohr sowie ein Filterrohr von 3,5-4 om oberem Durchmesser 
eingefiihrt sind. Der etwa 8 cm lange erweiterte Teil des Filterrohres tragt unten eine (am besten 
·eingeschliffene) Filterplatte aus Porzellan mit 3/,-1 mm weiten Offnungen. Duroh EingieBen 
·einer Aufschwemmung von gereinigtem Asbest1) und Absaugen wird die Filterplatte mit einer 
3-4 mm dicken Asbestschicht bedeckt und diese unter Anwendung der Luftpumpe griindlich 
mit Wasser durchgespiilt, sodann mit Alkohol und Ather getrocknet. Nachdem das Kolbchen 
·gewogen ist, bringt man etwa 5 g Kakaopulver genau gewogen auf das Filter, ebnet die Masse 
mit einem Glasstab, iibergieBt sie mit 10-15 com Ather, bedeckt das Filterrohr mit einem Uhr
glas und wartet, bis die Fettlosung von der Filterplatte abzulaufen beginnt. Dann saugt man mit 
der Luftpumpe vorsiohtig ab und wiederholt das Ausziehen mit je 7-10 com Ather so lange, bis 
im ganzen etwa 100 ocm verbrauoht sind. In der Masse entstehende Risse oder Offnungen sind 
duroh Aufriihren mit einem Glasstab zu beseitigen. Aus der in dem Kolbchen enthaltenen Fett
lOsung wird derAther abdestilliert, der Riickstandim Dampftrookensohrankgetrooknet und gewogen. 

c) Bestimmung der Rohfaser. Der Riiokstand von der Entfettung in dem Filterrohr 
wird nach volliger Verdunstung des Athers zusammen mit dem verwendeten Asbest mit Wasser 
in einen Kolben von etwa 1 Liter Inhalt gespiilt, der mit einer das Volum von 200 ocm bezeich
nenden Marke versehen ist. Naoh Zusatz von 50 ocm 5 0/ oiger Schwefelsaure fiillt man mit Wasser 
obis zur Marke auf und kooht bei aufgesetztem Kiihlrohr genau eine Stunde lang, yom beginnenden 
Sieden an gerechnet. Hierauf wird die Masse sofort durch einen etwa 70 com fassenden Filter
tiegel, in den eine diinne Schicht gereinigten Asbestes gebraoht ist, abgesaugt. Den mit heiBem 
Wasser ausgewaschenen Riickstand spiilt man mit dem Asbest in den Kolben zuriick, gibt 50 ccm 
5 0/ oiger Kalilauge und Wasser bis zur Marke hinzu, kooht wiederum genau eine Stunde, saugt 
duroh ein neues Asbestfilter ab und wascht mit heiBem Wasser aus. Der Riickstand wird in der 
gleichen Weise je nooh einmal mit der Schwefelsaure und der Kalilauge ausgekocht. Wenn hierbei 
wegen der Gegenwart des Asbestes die Fliissigkeit stoBweise siedet, so kann dem durch Zugabe 
{liner kleinen Menge grob zerkleinerten gebrannten Tons abgeholfen werden. Nach dem letzten 
Auskochen wird der abgesaugte Riickstand griindlich mit heiBem Wasser und sodann (nach Ent
fernung des Filtrates) mit Alkohol und Ather ausgewaschen, in eine Platinschale iibergefiihrt, 
bei etwa 105 0 getrocknet und gewogen. Hierauf wird die Schale bis zur volligen Verbrennung 
.(ler Rohfaser gegliiht und wieder gewogen. 

Der Unterschied der beiden Wagungen gibt die Menge der aschefreien Rohfaser an; diese 
wird unter Beriicksichtigung des bei den Bestimmungen a und b gefundenen Wasser- und Fett
gehaltes auf 100 g fettfreie Trockenmasse umgereohnet. 

3. Bestimmung der Phosphate in der Asche. Etwa 20 g Kakaopulver, genau ge
wogen, werden in einer flachen Platinsohale mit kleiner Flamme verkohlt. Der Riickstand wird 
wiederholt mit geringen Mengen heiBen Wassers ausgezogen; der wasserige Auszug duroh ein 
;!deines aschenarmes Filter filtriert und das Filter samt der Kohle in der Schale verascht. Darauf 
wird das Filtrat in die Schale zuriiokgebraoht, zur Trockne verdampft und schwach gegliiht. 

Die Asche wird mit Wasser befeuchtet und mit einigen Tropfen 30 0/ oigem Wasserstoff
superoxyd fein zerrieben. Nach vorsichtigem Zusatz von 10 ccm 25 0/ oiger Salzsaure wird die 
Masse auf dem Wasserbad zur Trookne verdampft, der Riickstand mit einigen Tropfen konzen
trierter Salzsaure verrieben, mit heiBem, ausgekochten Wasser aufgenommen und in eine kleine 
Porzellanschale filtriert, wobei Kieselsaure und Kohleteilchen auf dem Filter zuriiokbleiben. 

Das abgekiihlte Filtrat wird naoh Zugabe von 2 Tropfen Methylorangelosung (0,1 gin 100 ccm 
Wasser gelost) mit 1/4-n-Alkalilauge fast bis zum Umschlag des Methylorange versetzt. Nach 
5 Minuten langem Erwarmen auf dem Wasserbad wird der Losung in der Kalte erforderlichen
falls noch soviel 1/10-n -Alkalilauge zugegeben, daB sie nur noch schwach sauer gegen Methyl
orange bleibt. Von dem aus Eisen- und gegebenenfalls Aluminiumphosphat bestehenden Nieder. 
schlag wird die Losung in einen MeBkolben von 100 ccm Inhalt abfiltriert, das Filterchen mit 
wenig heiBem Wasser nachgewaschen und das Filtrat bei 15 0 bis zur Marke aufgefiillt. 

a) Bestimmnng der loslichen Phosphate. 10 ccm des die loslichen Phosphate ent· 
haltenden Filtrats (entspreohend 1/10 der Gesamtmenge) werden mit 30 com einer neutralen 
otOO/oigen Caloiumchloridlosung2) versetzt und nach Zugabe von einigen Tropfen Phenolphtalem-

1) Der Asbest darf sein Gewicht nicht merklich verandern, wenn er nacheinander mit ver
diinnter Schwefelsaure und verdiinnter Kalilauge gekocht und sodann gegliiht wird. 

2) Zur Herstellung der Losung wird 1 kg kristallisiertes Chlorca.lcium (CaCI2 · 6 H 20) in 
250 com ausgekochtem Wasser gelost. Die Losung ist brauchbar, wenn 20 ccm mit 10 ccm aus
gekoohtem Wasser verdiinnt und mit einem Tropfen PhenolphtaleinlOsung versetzt, farblos 
sind, aber duroh einen Tropfen 1/10-n -Alkalilauge dauernd gerotet werden. 



Cacao. 715 

losung (1 g in 100 ccm 60%igem Weingeist gelost) bei 14-15° mit 1/10·n.Alkalilauge bis zur 
Rotung des Phenolphtaleins titriert. Nach zweistiindigem Stehen der Losung in Wasser von 
15° wird die etwa inzwisrhen entfarbte Losung nachtitriert. 1 ccm 1/10·n.Alkalilauge entspricht 
unter diesen Umstanden 4,75 mg PO, in der angewandten oder 47,5 mg PO, in der gesamten Losung. 

b) Bestimmung der unloslichen Phosphate (FePO, und AlPO,). 30 ccm Tri. 
na.triumcitratlosung1) werden etwa 15 Minuten in Eiswasser gekiihlt und nach Zugabe von einem 
Tropfen Phenolphtalein16sung in Eiswasser mit 1/1u·n.Salzsaure bzw. 1/10·n.Alkalilauge so ein· 
gestellt, daB die Losung farblos ist, aber durch 1 Tropfen 1/10·n.Alkalilauge gerotet wiirde. In 
diese Losung bringt man das Filter mit den unloslichen Phosphaten und erhitzt das mit einem 
Stopfen verschlossene Kolbchen 20 Minuten auf dem siedenden Wasserbad. Nach halbstiindigem 
Kiihlen in Eiswasser titriert man die Losung im Eiswasser mit 1/10·n.Alkalilauge bis zur begin. 
nenden Rotung. 1 ccm 1/10·n.Alkalilauge entspricht unter diesen Umstanden 9,5 mg PO,. 

c) Berechnung. Die gefundenen Mengen loslicher Phosphate und unloslicher Phosphate 
werden je auf 100 g Kakaopulver umgerechnet; ihre Summe ergibt die Gesamtmenge Phosphatrest 
(PO,) in der Asche von 100 g. Der Anteil von PO" der in Form unl6slicher Phosphate ge. 
funden worden ist, wird in Prozenten des Gesamtphosphatrestes ausgedriickt." 

Der annahernde Mindestgehalt des Kakaopulvers an Kakaoschalenpulver, berechnet auf 
fettfreie Trockenmasse, laBt sich nach HOEPNER ermitteln, wenn man den fiir 100 g fettfreie 
Trockenmasse gefundenen Rohfasergehalt um 6 vermindert und die Differenz mit 10 multipliziert. 
HOEPNER ninlmt hierbei fiir das Kakaoschalenpulver einen Rohfasergehalt von 16°/0 an. 

Beurteilun~2) (vgI. auch Verfalschungen): a) Kakaomasse, Kakaopulver und 
Schokolade sollen frei sein von fremden Beimengungen und Kakaoschalen nur in Spuren ent· 
halten. Kakaoabfalle (Kakaostaub oder Kakaokeime) diirfen ihnen weder zugesetzt noch fUr 
sicb darau! verarbeitet werden. Scbokolade enthiiJt aul3er Kakaomasse, Riiben· oder Rohr. 
zucker und Gewiirzen manchmal noch einen Zusatz von Kakaobutter. - b) Kakaomasse 
hinterlaBt 2,5-5% Asche und enthiilt 52-58% FeU. - c) Kakaopulver soll hochstens 
9 0/u Wasser enthalten. Ein Fettgehalt von weniger als 20% soll gekennzeichnet werden (z. B. 
als "stark entolt"). Mit Alkalien und mit alkalischen Erden aufgeschlossene Kakaopulver 
diirfen, auf Kakaomasse mit 55 0/0 Fett umgerechnet, nicht mehr als 8 0/0 Asche enthalten. -
Haferkaka0 3 ) muB mindestens 50 % Kakao enthalten, ebenso Hafer·Zuckerkakao (ge. 
siiBter Haferkakao). - d) Der Zuckergehalt der Schokolade einschi. etwaiger Zusatze von 
Mehl, Mandeln, Wal· oder Haselniissen, sowie von Milchstoffen oder Stoffen zu diatetischen 
oder medizinischen Zwecken soll 68 0/0') nicht iibersteigen. Solche Zusatze (auBer Zucker natiirlich) 
sind einwandfrei zu kennzeichnen. - e) Ku vertiiren oder Dberzugsmassen sind wie 
Schokolade zu beurteilen, jedoch diirfen ihnen ohne Kennzeichnung Zusatze von Niissen, Ma.ndeln 
und Milchstoffen bis zu 5 0io gemacht werden. - f) Dber Milchschokoladen Hegen einheit. 
liche Vereinbarungen noch nicht vor. 

Pasta Cacao, Kakaomasse, Massa Cacao, Pasta cacaotina. ist die aus 
den Kakaobohnen ohne weitere Zusatze gewonnene Schokoladenmasse (s. S. 708), 
die meist in Tafeln geformt ist. . 

Priifung. a) Die Kakaomasse soll einen angenehmen, milde oligen, bitterlichen 
Geschmack besitzen und auf dem Wasserbad erwarmt zu einem gleichmaLligen, beim 
Reiben zwischen den Fingern unfiihlbaren halbflussigen Teig werden. - b) Beim Er· 
schopfen mit Ather und Verdunsten des Auszuges mussen 48-54°/0 Fett hinter. 
bleiben, das einen feinen, milden, nicht ranzigen Geruch und Geschmack zeigen muE. 
Das Fett muE bei 30-33 ° klar schmelz en und mit 2 T. Ather eine klare und bei 
15 0 einen Tag lang klar bleibende Losung geben. - c) Schalenteile und fremde 
Starke diirfen mikroskopisch nicht nachweisbar sein. - d) Beim Verbrennen durfen 
nochstens 5 °/0 Asche hinterbleiben, die sich in verd. Essigsaure bis auf einen gee 
ringen Ruckstand losen muE. 

AufbewahTUng. Kiihl und trocken. Zur Verhiitung des Schimmelns wird die Masse 
mit. einer Mischung von gleichen Teilen Benzoetinktur und Weingeist bestrichen, wieder ge. 
trocknet und in Blattzinn eingewickelt. 

Cortex Cacao. Kakaoschalen. Die Kakaoschalen, die in den Schokoladefabriken in 
groBer Menge als AbfaH erhalten werden, sind als Nahrungsmittel wertlos, sie werden aber hier 

1) Zur Herstellung der Losung werden 200 g Trinatriumcitrat in 300 ccm ausgekochtem 
Wasser ge16st. Die Losung wird zweckmiiBig im Eisschrank aufbewahrt. 

2) Nach den Beschliissen des Vereins Deutscber Nahrungsmittelchemiker vom Jahre 1909. 
3) BeschluB des Verbandes Deutscher Schokoladenfabrikanten (1909). 
') Das neue Deutsche Lebensmittelbuch, III. Aufl., begrenzt den Zuckergehalt auf 60% , 
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und do. als Ersatz fUr Tee verwendet. Sie dienen zur Gewinnung von Theobromin oder 
werden als Diingemittel verwertet !lder zu Briketts gepreBt und verfeuert. 

Durch die Bekanntmachung iiber den Verkehr mit Kakaoschalen Yom 19. August 1915 ist 
es verboten, gepul verte Kakaoschalen oder Erzeugnisse, die mit gepulverten Kakaoschalen 
vermischt sind, zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in den Verkehr zu bringen, ferner auch aus 
dem Auslande einzufiihren. Das Verbot erstreckt sich nicht auf Kakaoschalenteile, die in den aua 
Kakaokernen bereiteten Erzeugnissen bei Anwendung der gebrauchlichen technischen Her
stellungsverfahren als unvermeidbare Bestandteile zuriickgeblieben sind. 

Chocolata (Belg.). Pasta Cacao saccharata. 
Chocolat. Gesundheits-Schokolade. 

Massae Cacao Pastae Cacao 490,0 
Sacchar. aa part. aequo Amyli Marantae 10,0 

Chocolata Ferri (Portug.). 
Chocolat ferrugineux. Eisen-Schokolade. 

Ferri Hydrogenio reducti 10,0 
Chocolatae 90,0. 

II. Gall. 1884. 
Pastae cacaotinae 990,0 
Ferri carbonici oxydati pulv. 10,0. 

III. nach DIETERICH. 
Ferri oxydati saccharati (Germ.) 50,0 

. Sacchari Vanillini (3%) 2,0 
Sacchari 498,0 
Pastae Cacao 450,0. 

Essentla Cacao BERNEGAU. 
1. Cacao deoleati 125,0 
2. Vanillae 2,0 
3. Corticis Cinnamomi 2,0 
4. Caryophyllorum 0,75 
5. Macidis 0,3 
6. Rhizomatis Zingiberis 0,1 
7. Spiritus (90%) 750,0 
8. Aquae 250,0 
9. Sacchari 550,0 

10. Aquae 750,0. 
Man zieht 1-6 mit 7-8 acht Tage lang aus und 

filtriert dann in die heiJle Losung aus 9 und 10. 
Starkungsmittel filr Rekonvaleszenten, beson· 
ders mit verquirltem Eigelb. 

Pasta Cacao alba. 
Chocolat blanc. 

Olei Cacao 
Amyli Oryzae 
Sacchari albi 
Amyli 
Gummi arabici 
Tincturae Vanillae 

16,0 
56,0 

192,0 
16,0 
8,0 
1,0. 

Aquae fervidae q. s. ut fiat pasta. 
Man formt Pastillen, die zum Gebrauch in heHlem 

Wasser oder in Milch gelOst werden. 

Pasta Cacao aromatica. 
Gewiirz-Schokolade (DIETERICH). 

1. Pastae Cacao 500,0 
2. Sacchari bene siccati 500,0 

Corticis Cinnamomi 10,0 
Fructuum Cardamomi 2,0 
Caryophyllorum 2,0 
Macidis 1,0. 

Man schmilzt 1 im Dampfbad, erhitzt % Stunde 
unter Umriihren, setzt 2 mit den Gewiirzen ge
mischt zu, bringt in Blechformen und verteilt 
durch gleichmiil3iges Aufschlagen. 

Pasta Cacao cum Extracto Chinae. 
China-Schokolade. 

Extracti Chinae spirit. 2,5 
Corticis Cinnamomi 10,0 
Rhizomatis Zingiberis 2,5 
Sacchari 500,0 
Pastae Cacao 485,0. 

Wird wie Gewiirzschokolade bereitet. 

Pasta Cacao purgatlva. 
A bfiihrende Schokolade. 

1. Pastae Cacao 300,0 
2. Olei Ricini 100,0 
3. Magnesiae ustae 200,0 
4. Sacchari 400,0. 

Man schmilzt 1 mit 2 und fiigt dann 3 
hinzu. 

und 4 

Sacchari 500,0. 
Pasta Cacao vanilla to.. 
Vanille- S chokolade. 

Pastae Cacao 450,0 
Sacchari 450,0 
Sacchari Lactis 95,0 
Sacchari Vanillini 5,0. 

Pasta Cacao cum Hordeo praeparato. 
Gerstenmehl- S chokolade. 

Pastae Cacao 500,0 
Sacchari 450,0 
Farinae Hordei praeparatae 50,0 • 

Pulvis Cacao compositus. 
Racahout. Reiskontent. Kontentmehl. 

A. 
Pastae cacaotinae 
Farinae Oryzae 
Sacchari albi 
Cassiae Cinnamomi 

B. 
Massae Cacao deoleat. 
Amyli Marantae 
Tuberum Salep 
Sacchari 
Sacchari Vanillini 

Ratafia Cacao. 
Kakaolikor. 

I. 
Pastae Cacao vanillatae 
Spiritus 
Aquae 

II. 
Cacao deoleati 
Coccionellae 
Tinct. Vanillae 
Arrac 
Spiritus 
Sacchari 
Aquae 

III. 

500,0 
250,0 
245,0 

5,0. 

150,0 
200,0 

48,0 
600,0 

2,0. 

150,0 
350,0 
500,0. 

200,0 
2,0 

40,0 
200,0 

2800,0 
4000,0 
3000,0. icacao deoleati optlm. 720,0 

Vanillae 20,0 
1. Corticis Cinnamomi 60,0 

Spiritus 96 0/ 0 2800,0 
Aquae 3800,0 

2. Sacchari 3200,0. 
Aus 1 ist durch Maceration eine Tinktur zu be

reiten. Dieser ist nach der Filtration der aus 2 
bereitete kochend heHle Sirup zuzusetzen. 

Farbloser Kakao-Likor nach WAGNER. 
Cacao pUlv. 200,0 
Vanillae 3,0 
Cort. Cinnamom. 2,0 
Spiritus 90°/. 900,0 
Aquae 1000,0. 

24 Stunden ausziehen. Dann destilliert man 1'/. I 
abo Darauf gibt man abermals 750 g Wasser in 
die Blase und fiingt ndch 500 g auf. Hierin lOst 
man 750 g Zucker, mischt noch heW mit deID' 
ersten Destillat und filtriert. 

Vlnum Chinae cum Cacao BUGEAUD. 
Vin toni-nutritif BUGEAUD. 

Semin. Cacao tost. pulverat. 100,0 
Spiritus e Vino 400,0. 

Nach zweitiigiger Digestion fiigt man hinzu 
Corticis Chinae regiae 120,0 
Corti cis Cinnamomi 10,0 
Sirupi simplicis 200,0 
Vini Hispanici 2000.0. 

Nach mehrtligigem Stehen preBt man ab, liiBt ab
setzen und filtriert. 
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Cacao I, ein Kinderkraftmehl der Firma WILH. PRAMANN in Radebeul, erwiea sich ala 
ein Gemisch aus Kakaopulver, 2,56% Kochaalz, 17,43% Zucker und etwa 10% Hafermehl. 
(BEYTffiEN.) 

Diabetikerschokolade solI bestehen aus Kakaopulver 500,0, Laevulose 200,0, Weizen
mehl 280,0, Saccharin 5,0, Aromaticis q. s. (AUFREOHT.) 

Dulcinolschokolade fiir Diabetiker, Fettleibige usw. enthalt an Stelle des Zuckers als 
Siillstoff Mannit 

Eggose, ein Kraft- und Nahrpraparat von LAUSER in Regensburg, ist ein lecithinhaltiges 
Gemisch von ungefahr gleichen Teilen Hafermehl (mit etwas Weizenstarke), Zucker und Kakao 
(KOOHS.) 

Eichel-Kakao wird meist durch Mischung von Extr. Gland. Querc. tost., Kakaopulver, 
Zucker usw. bereitet. So besteht Dr. MICHAELIS Eichelkakao im wesentlichen aus einem Kakao
pulver von relativ geringem Fettgehalt, den wasserloslichen Bestandteilen gerosteter Eicheln 
und einem geringen Zusatz von Zucker und gerostetem Mehl. Folgende Vorschriften geben gute 
Praparate: 

I. 1000,0 Sem. Quercus tost. werden mit 5000,0 Wasser aufgekocht, mit 1000,0 Spirit. ver
setzt, nach 2 Tagen abgeprellt, der Prellriickstand noch einmal mit 2500,0 Wasser und 500,0 Spirit. 
wie zuvor behandelt, die vereinigte Prellfliissigkeit filtriert, 1000,0 Spirit. abdestilliert, die Ex
traktlosung mit 2750,0 Zucker versetzt, zur brockligen Masse eingedampft, durch ein Sieb gerieben, 
dann gut ausgetrocknet und schliel3lich der feingepulverten Masse 2250,0 entolter Kakao zu
gemischt. 

II. Ham bg. V orschr.: Extr. Gland. Quercus tost. 5,0, Cacao exoleat. 60,0, Sacchari 
15,0, Sacchari Lactis 10,0, Amyli Marantae 10,0. 

III. Extract. Gland. Quercus sacch. (Hageda) 75,0, Cacao exoleati pulv. 600,0, Sacchari 
albi subt. pulv. 150,0, Sacchari Lactis 75,0, Amyli Solani 100,0. Alles feinst gepulvert zu mischen 
und das Ganze durch ein Sieb zu schlagen. 

Eichel-Schokolade. Nach DIETERICH: Extracti Gland. Quercus saccharati 100,0, Sacchari 
500,0, Pastae Cacao 400,0. Wie Schokolade zu bereiten. 

Eutrophia -Tabletten beste~en aus Schokolade, der geringe Mengen eines in geringem 
Malle die Auflosung des NahrungseiweWes fordernden Fermentes zugesetzt sein sollen. 

Hafer-Kakao, Cacao avenata, mischt man aus 1000 T. feinstem Hafermehl und 
500 T. bestem entolten Kakao, oder aus 2500 T. Kakaopulver, 3500 T. Hafermehl, 150 T. 
Kartoffelstarke und 25 T. Vanillezucker. 

Hiimorrhoisin, Tabletten gegen Hamorrhoiden, enthalten nach Angabe des Fabrikanten 
Extr. Pant jason. (1) 6,45 T., Cacao sine Oleo 3,55 T. und Sacchar. 5,0 T. Fabrikant: Chem. Fabrik 
Erfurt, G. m. b. H. in Erfurt.Ilversgehofen. 

InsensibiIisatum von EVENS u. PISTOR in Kassel ist eine Lanolinsalbe mit etwa 25% 
Glycerin und 15% Kakaoextrakt (LENZ und LUCIUS.) 

MiIch-Schokolade nach ZIPPERER: 28 T. Kakaomasse, 36 T. Rohrzuckerpulver, 24 T. 
Vollmilchpulver und 12 T. Kakaobutter werden bei etwa 60-700 verarbeitet, moglichst bald ge
formt und verpackt. - Eine andere Vorschrift (D.R.P. Nr. 112220) lautet: Ein Gemisch von 
Milch und Zucker wird bis zur Cremekonsistenz eingedickt und der heWen Masse pulverformiger 
entfetteter oder nicht entfetteter Kakao zugesetzt. Die Masse wird dann in diinnen Schichten 
ausgebreitet und im Vakuum zuerst bei einer Temperatur von 90-100° und zuletzt bei ge
wohnlicher Temperatur getrocknet. 

Niihrsalz-Kakao nach H. BARTSOHAT: Natriumhypophosphit 5,0, Calciumhypophosphit 
10,0, Natriumchlorid 10,0, Hafermehl 75,0, Sacch. pulv. 150,0, Cacao sine oleo ply. 750,0. 

Nahrsalz-Schokolade. 5 T. Natriumhypophosphit, 10 T. Calciumhypophosphit, 10 T. 
Natriumchlorid, 75 T. Hafermehl, 900 T. Milchachokoladenmasse werden innig gemischt und in 
Tafeln geformt. 

Phosphatine Falliere von Dr. FALLI:ERE in Paris ist ein Nahrpraparat, das vermutlich 
aus einem Gemisch von entoltem Kakao, Starke, Zucker und Kalkphosphat besteht. (AUFRECHT.) 

Oleum Cacao. Kakaobutter. Kakaofett. Oil of Theobroma (Cacao 
Butter). Beurre (Graisse) de cacao. Oleum Theobromatis. Butyrum 
Cacao. 

Das aus den gerosteten, enthiilsten Kakaobohnen durch Auspressen gewon
nene Pett. 

Gewinnung. Die gerosteten gemahlenenKakaobohnen werden in den Schokola,defabriken 
mit starkem Druck unter Erwarmen ausgeprellt (vgl. S. 708). Das frisch abgeprellte 01 ist meist 
viillig klar; wenn es triibe ist, wird es durch hangende Schlauche aus flanellahn!ichem Stoff filtriert. 
Fiir pharmazeutische Zwecke wird es meist noch einma! mit Hilfe eines Heillwassertrichters durch 
Papier filtriert, langeres Erhitzen ist hierbei zu vermeiden. 
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Eigenschaften. Das Kakaofett ist gelblichweill oder blaJ3gelblich, ziemlich 
hart und fest, bei gewohnlicher Temperatur so sprode, daJ3 es sich zerreiben und 
raspeln Hi-J3t. Es riecht und schmeckt milde und kakaoii.lmlich. In 5 T. siedendem 
absoluten Alkohol ist as loslich; in Weingeist von 90 Vol._% nur wenig loslich. Die 
Hilltbarkeit des Kakaofettas ist nach LEWKOWITSCH nicht groJ3er als die anderer festen 
}'ett~, an der Luft wird es auch ranzig. In dichten Mat'sen unter LuftabschluJ3 auf
bewahrt, hiiJt as sich aber sehr lange unverandert. Am Licht wird es weiJ3. Smp_ 
30 bis 350, spez. Gew. (150) 0,945 bis 0,976, NOTV. 0,960 bis 0,980, AmeT.O,970 bis. 
0,976 (250), (900) 0,829, Helv. 0,857 bis 0,859 (98°); Smp. der Fettsauren 48 bis 
53°, Erstarrungspunkt des Fettes 20 bis 27 0, der Fettsauren 45 bis 51°. Refrakto
meterzahl (400) 46 bis 47,8, Jodzahl 33 bis 42°, HeZv., NOTV. 38 bis 38, Gall. 34 bis 
38, aber nicht iiber 38, andere Pharm. ahnlich. Verseifungszahl. 192 bis 202, AUBtT. 
190 bis 196, NOTV. ,188 bis 200. REICHERT-MEISSL-Zahl 0,2 bis 1,6. 

Bestandteile. Das Kakaofett besteht hauptsachlich aus Glyceriden der Stearin
sii.ure (etwa 400/0)' Palmitinsii.ure und Arachinsaure. der Olsii.ure (etwa 300/0) und in klei
nerer Menge der Laurinsaure, Myristinsii.ure, Linolsii.llre und anderen Sii.uren. Amei
sensii.ure, Essigsii.ure und Buttersii.ure (als Glyceride) sind entgegen friiheren Angaben 
ni('ht oder nicht immer vorhanden, ebenso soll Caprylsii.ure fehlen, auch die Laurinsii.ure solI 
fehlen konnen. Die Glyceride sind groBtenteils gemischte Glyceride, so daB z. B. Olsii.uretriglycerid 
nicht vorhanden ist, wohl aber Oleodistearin, Oleodipalmitin, Oleopalmitostearin. 
Oleomyristicopalmitin. Das Fett enthalt ferner Phytosterin (Stigmasterin, Smp. 162 
bis 1630 ) und Sitosterin (Smp. 131)0), vielleicht auch Cholesterin, einen ungesittigten festen. 
Kohlenwasserstoff CaoH48 (Amyrilen) und ein hyazinthenartig riechendes 01 

Als Verfii.lschungsmittel kommen billigere fremde Fette pflanzlichen oder tierischen Ur
sprungs in Frage, wie z. B. Talg, Cocosfett, Sesamol. Dikafett (von Mangifera gabo
nensis), Wachs, Paraffin u. a. Die drei zuerst genannten Fette werden am haufigsten ver
wendet. Als Ersatz fiir Kakaobutter werden Kakaoline (von flii~sigen Glyceriden befreites
Cocosfett) und Nukoine (Gemisch von Palmkern- und Cocosfett) angepriesen. Auch bis zum 
Schmelzpunkt des Kakaofettell gehii.rtete Fette werden als Ersatz fiir Kakaofett benutzt. 

Priifung. (Germ.) a) Kakaobutter darfnichtranzig riechen. - b) Schmelzpunkt 
30-350. - c) Jodzahl 34-38. - d) Sauregrad nicht iiber 4. - e) Eine Losung 
von Kakaobutter in 2 T. Ather darf sich innerhalb 24 Stunden bei Zimmertem
peratur nicht triiben (Talg. Wachs). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1346. 

Anmerkungen. Zu b) Fur die genaue Bestimmung des Schmelzpunktes 8011 

man nach BoHRISCH und KIRsCHNER die mit dem Fett beschickten Rohrchen mindestens 3 Tage 
lang bei 100 Hegen lassen; erst danLl solI das Fett wieder vollkommen erstarrt sein. DaduTch 
erklaren sich wohl auch die Angaben, daB der Schmelzpunkt des Kakaofettes bis 350 oder 360 

betragen kann, wii.hrend die Germ./) fiir das 2 Stunden auf Eis oder 24 Stunden an einem kiihlen 
Ort abgekiihlte Fett nur bis 340 forderte. 

Zur raschen Bestimmung des Schmelzpunktes sticht man na.ch HERZOG aus dem festen Fett. 
mit einem geraden offenen Schmelzpunktrohrchen unter Drehung und sanftem Driicken eine Probe 
heraus, bis das Rohrchen etwa 1 cm hoch mit dem Fett gefiillt ist, und bestimmt den Schmelzpunkt 
nach dem Verfabren der Germ. 4 (vgl. S. 14). Der so gefundene Schmelzpunkt liegt 0,5-10-
medriger als der von der Germ. geforderte. 

Zu e) Mit Wachs verfii.lschtcs Kakaofett gibt gleich eine triibe Losung. Die Scharfe des 
Nachweises von Talg hii.ngt nach BOHRISCH und KIRSCHNER sehr von der Temperatur abo 
Bei 16 bis 170 sollen noch 10-15%, bei 19-200 bum noch 20-25% Talg mit Sicherheit 
erkannt werden. Bei weniger als 10% Talg versagt die Probe. 

BJORKELUND schlii.gt folgende Probe vor: 3 g Kakaofett werden mit 6 ccm Ather in einem 
verschlossenen Probierrohr auf 180 erwii.rm t. Bei Gegenwart von Wache ist die FI iissigkeit getrii bt. 
1st die Fliissigkeit klar, so stellt man das Rohrchen in Wasser von 00 und beobachtet die Zeit. 
nach der eine Triibung eintritt. Bei Gegenwart von Rindertalg tritt bereits vor lO Minuten eine 
deutliche Triibung ein, wii.hrend bei reinem Kakaofett erst nach lO bis 15 MinuteD eine TriibuDg 
zu beoba.chten ist. Beim Erwii.rmen auf 18-200 verschwindet diese willder. - Diese Probe ge
stattet nach BOHRISCH und KIRsCHNER schon den Nachweis von 50/0 Talg. 

FILSINGERS Alkoh ol-A therp ro be: 2 g Kakaofett werden in einem eingeteilten Rohrchen 
geschmolzen und mit 6 ccm einer Mischung aUB 4 Teilen Ather und 1 Teil Alkohol geschiittelt 
und bei Zimmel'temperatur beiseite gestellt. Reines Kakaofett liefert eine klar bleibende Losung. 
- Diese Probe steht beziiglich der Empfindlichkeit zwischen der Probe der Germ. Ii und nach 
BJoRKELUND, hii.ngt aber auch sehr von dllr Temperatur abo -

Zur weiteren Untersuchung des Kakaofettes kommen noch in Frage: die Bestimmung der 
Refraktion. der Verseifungszahl. der REICHERT-MEISSLschen Zahl und die Priifung auf Sesamel. 
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Diese Priifungen konnen nach den unter Adeps und Butyrum beschriebenen Verfahren aus
gefiihrt werden. Bei der Priifung des bei der Untersuchung von Schokolade gewonnenen 
Fettes auf Sesamol ist zu beriicksichtigen, daB auch bei Abwesenheit von Sesamol bisweilen 
eine irrefiihrende Rotfarbung beobachtet worden ist, die vielleicht von der Anwesenheit von 
Aldehyden aus Gewiirzen (Vanillin u. a.) herriihrte. . 

Zum Nachweis einer Verfalschung mit Paraffin ist die Bestimmung der un ve rseifbaren 
An te ile auszufiihren, mit der man dann auch die Phytosterinacetatprobe zum Nachweis tie
rischer Fette verbinden kann. Eine Verfalschung mit Dikafett ist kaum nachzuweisen, 
dieses Fett ist aber auch fast ebenso teuer wie Kakaofett. 

Aus mi t Kaliumcarbona t aufgeschlossenem Kakao gewonnenes Kakaofe t t kann f e t ts a u re s 
Kalium (Seife) enthalten. Zum Nachweis der Seife kann man eine groBere Menge des Fettes 
(etwa 5 g) verbrennen und die Asche auf ihre Alkalitat priifen. Reines Kakaofett gibt beim Ver
brennen nur Spuren von Asche. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt an einem kiihlen Ort. Das Fett fiillt 
man am besten fliissig in trockene, nicht zu groBe, gelbe Arzneiglaser. Die Handelsware erhalt 
man gewohnlich in Ta£eln, die mit Stanniol umhiillt sind Fiir Rezepturzwecke ist die Form der 
Faden oder des groben Pulvers, das man mittelst eines Reibeisens herstellt, am zweckmaBigsteD, 
doch halt man davon nur einen maBigen Vorrat, da das Fett mit der Luft in Beriihrung bald weiB 
und auch ranzig wird. 

Das AusgieBen von Kakaofett in Stangen geschieht entweder mit Hilfe von me
tallenen Formen oder, einfacher, in Glasrohren. Die Glasrohren werden sehr sorgfaltig gereinigt. 
Dann schiebt man einen mit Glycerin befeuchteten Watte bausch hindurch, verschlieBt das eine Ende 
mit einem Kork und gieBt die Rohre mit dem geschmolzenen Fett voll. Dann laBt man schnell 
erkalten und entfernt, wenn das Fett ziemlich erstarrt ist, den Kork. Letzteres ist notwendig. 
damit das Fett sich gleichmaBig zusammenziehen kann, andernfalls zerreiBt die Stange innerhalb 
der Glasrohre. Nach vollkommenem Erstarren schiebt man die Stange aus der Rohre, zerschneidet 
sie und wickelt die einzelnen Stiicke in Stanniol ein. Bei dem AusgieBen von Kakaofett in Metall
formen eriibrigt sich das Auswischen der Formen mit Glycerin (oder Seifenspiritus), wenn die 
Formen vor und nach dem Fiillen gut gekiihlt werden. 

Anwendung. Hauptsachlich zur Herstellung von Suppositorien, Vaginalkugeln und 
Stabchen. Fiir Augensalben und Lippenpomade, zu Pillenmassen. 

Ceratum lahiale. 
Lippen·Pomade. Pommade pour les 

I cvres. 
Olei Cacao 75,0 
Olei Olivarum 25,0 
Olei Rosae gtts. V. 

Durch OIHisliches Alkannin fiirbt man notigenfalls 
rosa und giel.!t halb erkaltet in G1asrohren. 
Tafeln oder Schiebedosen aus Zinno 

Unguentum pomadlnum (UNNA). 
Olei Cacao 10,0 
Olei Amygdalarum dulc. 20,0 
Olei Rosae gtt. I. 

Unguentum pomadlnum composltum UNNA. 
Ungt. pomadin. UNNA 100,0 
Sulfuris praecipitati 4,0 
Resorcini 2,0. 

Unguentum pomadInum suifuratum UNNA. 
Unguentum Hamburgense (Dread. Vorschr.). Olei Cacao 10,0 

Hamburger Sal be. Olei Amygdalarum 20,0 
Olei Cacao 1,0 Sulfuris praecipitati 1,0 
Olei Amygdalarum 2,0. Olei Rosae gtts. II. 

Cacao sine wird ein Ersatzmittel fiir Kakaofett zur Herstellung von Suppositorien usw. ge
nannt, das bei 29,50 schmilzt. Nach LENZ und LUCIUS ist dasselbe ein Fettgemisch mit dem 
Hauptbestandteile Cocosfett oder ein von den leichter schmelzenden Bestandteilen befreites 
Cocosfett. 

Malthus-Priiparate, antikonzeptionelle Mittel, slimtlich analysiert von AUFRECHT. 
Die meisten dieser Spezialitaten zur Verhiitung der Schwangerschaft eDthalten als 
Grundsubstanz Kakaobutter und als wirksames Prinzip Chinin, Borsaure, Weinsaure, Citronen
saure, Alaun oder ahnliche Stoffe, von denen man annimmt, daB sie die Spermatozoiden abtoten. 

Agonoplasmin, "verbesserte" Sicherheitsovale von St. in Charlottenburg, be
stehen aus je einer Schachtel Pulver und sechs zylindrisch geformten Suppositorien. Das erstere 
erwies sich bei der Untersuchung als gepulvertes Kaliumpermanganat, wlihrend die letzteren 
im wesentlichen Kakaobutter und geringe Mengen Paraffin eDthielten. 

Amp h 0 in, als "idealer hygienischer Schutz" em pfohlen, ist eine Sal be, die Borsliure, AlauD, 
Rohrzucker und Wasser eDthlilt. 

Antiseptische Sanitaskugeln bestehen im wesentlichen aus Kakaobutter und geringen 
Mengen Borsaure und Chinin. Fabrikant: E. LUIGART in Stuttgart. 

ENGELs verbesserte Pessarien enthalten Borsaure 5 T., Stlirkemehl oder Traganth 
15 T., Rohrzucker 72 T., Wasser 8 T. 

Erota, hygienischer Frauenschutz von M. ARNDT in Berlin, besteht aus sechs elastischen, 
in der Wlirme klebrigen, in Form von Brusthiitchen gefertigten Platten, die Gelatine, Wasser 
und Borsaure enthalten. 

Hygienische Sicherheitsovale von der Hygicnischen Sozietlit in Berlin N. 54 sind 
Suppositorien aus Borsaure, Weinsliure und Kakaool. 
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Leicht losliche Pessarien "nach Prof. KLEINWACHTER" von ENGEL in Berlin ent· 
halten Weinsaure 0,25, Borsaure 0,25, Gummi arabicum 0,05, Zucker 0,50, Wasser 0,10. 

NOFFKES Pessarien von NOFFKE in Berlin bestehen in der Hauptsache aus Chinin. muriat. 
<lao 0,03, Borsaure ca. 0,03, Kakaobutter ca. 1,10. 

Omega-Scheidenpulver zu HEIMS medizinischem Scheidenpulverblaser von 
Frau ANNA HELM in Berlin enthalt Borsaure, Tannin, Reisstarke, etwas Citronensaure und 
Gummi arabicum. (JuCKENACK und GRIEBEL.) 

Pessarien von KETZER U. Co.: 01. Cacao 1,12, Chinin. muriat. 0,025, Borsaure Spuren. 
SCHWEIZERS antiseptische und IOsliche Pessarien enthalten Chinosol 0,03, Chinin

sulfat 0,03, Kakaobutter 1,8. 
Sicherheitsovale Marke M. u. Co. in Patronenform enthielten Kakaobutter 1,3, Spuren 

einer organischen Saure (Weinsaure?), Sand und andere Schmutzpartikelchen! 
Sicherheitspessarien von Apotheker HENKE in Berlin bestehen aus 01. Cacao 0,95, 

Chinin. sulfuric. 0,05. 
Spermacid von O. BRAEMER in Berlin SW. besteht im wesentlichen aus einem anscheihend 

mit Citronellol parfiimierten Gemisch aus borsaurem und kohlensaurem Natrium, Weinsaure 
und Talkum. (ZERNIK und KUHN.) 

Spermathanaton-Pastillen des chern. Labdratoriums "Nassovia" in Wiesbaden 
enthalten nach Angabe des Prospektes 800/0 leicht in Wasser losliches Tetraborat, also wahr
scheinlich Borax. 

Speton ist identisch mit Spermathanaton. 
Suppositoires Malthus (Preservatif des dames): 01. Cacao 2,0, Chinin. muriat. 0,035, 

Thymol. 0,025. 
Thera pie, enthalt Borsaure 0,01, Chinin 0,02, Weinsaure Spuren, Kakaobutter 1,211. 
Tutelol, System Dr. SMITTSON, besteht aus Kakaool und geringen Mengen von Weinsaure. 
UNGERS Sicherheitsovale haben Scheibenform und enthalten Borsaure 0,035, Chinin· 

sulfat 0,015, Chinosol 0,03, Kakaobutter 1,50. 

Theobrominum. Theobromin. 3,7- Dimethy 1- 2,6- dioxypurin. Di
m ethy 1xan thin. C7H sN4 0 2 • Mol.·Gew. 180. 

Gewinnung. Nach E. SCHMIDT und PRESSLER. 10 T. entoltes Kakaopulver werden 
mit 5 T. Calciumhydroxyd gemischt, und das Gemisch am RiickfluBkiihler wiederholt mit 
Weingeist (80%) ausgekocht. Beim Erkalten des fast farblosen NH-CO 
Filtrates scheidet sich ein Teil des Theobromins als rein weiBes I I 
Kristallpulver ab; der Rest wird nach dem Abdestillieren des AI- CO C--N-CH 
kohols gewonnen und durch Umkristallisieren gereinigt. - Nach I ~ "'CH 3 
DRAGENDORFF. Man kocht Kakaoschalen mit Wasser aus, preBt f' 
die Abkochung ab, £alit die abgepreBte Briihe mit Bleiessig, CH3'N~- -N 
filtriert, entfernt das Blei durch Schwefelwasserstoff, trocknet Theobromin. 
die Looung mit gebrann ter Magnesia ein und kocht den gepulverten Riickstand mit AI
kohol aus. 

Eigenschaften. WeiBes Kristallpulver (Nadeln). Geschmack bitter, erst all· 
mahlich auftretend. Es sublimiert, ohne vorher zu schmelzen, ohne Zersetzung bei 
290-295 0, nach Gall. bei 260°. 1 T. lost sich in 1700 T. kaltem oder 150 T. heiBem 
Wasser, in 4300 kaltem oder 430 T. heiBem absolutem Alkohol, in 105 T. heiBem 
Chloroform. In wasserhaltigem Alkohol ist es wesentlich leichter loslich. 

Mit Sauren verbindet es sich zwar, die Salze geben aber an Wasser oder AI. 
kohol, oder beim Erwarmen, die Saure wieder abo Mit Alkalien (KOH, NaOH) gibt 
es Salze, die in Wasser leicht loslich sind; aus diesen Losungen wird das Theobromin 
durch Sauren, auch durch Kohlendioxyd, als feines, weiBes Pulver wieder abgeschieden. 

Erkennung. Dampft man etwa 0,02 g Theobromin mit 2 ccm Chlorwasser 
in einer Porzellanschale (oder Dhrglas) auf dem Wasserbad rasch zur Trockne ein, 
so hinterbleibt ein gelblich-rotlichgefarbter Riickstand, der sich beim Hinzubringen 
von 1 Tr. Ammoniakfliissigkeit oder beim Hinzutreten von Ammoniakgas purpurrot 
farbt. (Murexidreaktion, vgl. Coffein S. 1070). 

Fiir diese Reaktion kann man an Stelle von 2 ccm Chlorwasser 1 Tr. Salzsaure und 10 Tr. 
Wasserstoffsuperoxydlosung nehmen und dann die Fliissigkeit iiber einer kleinen Flamme vor· 
sichtig zur Trockne verdampfen. Auch mit 1 Tr. Salz~aure und etwa 0,02 g Kaliumchlorat laBt 
sich die Reaktion ausfiihren. 
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PTiifung. 3) Beim Trocknen bei 1000 darf es hiichstens 10/ 0 an Gewicht ver
lieren (Wasser). - b) Beim Erhitzen muB es sich ohne Verkohlung verfliichtigen; 
es darf dabei hochstens 0,10/ 0 Riickstand hinterlassen. c) Wird 1 g Theobromin mit 
10 ccm Benzol bei gewohnlicher Temperatur geschiittelt, so darf das abfiltrierte 
Benzol beim Verdampfen nur Spuren eines Riickstandes hinterlassen (Coffein). 

Anwendung. Selten fUr sich, meist in Form der nachstehend angefiihrten leicht loslichen 
Verbindungen oder Mischungen. GroBte Einzelgabe 0,75 g, Tagesgabe 3,0 g (Erganzb.). 

Theobrominum salicylicum. Theobrominsalicylat. Salicylsaures Theobromin. 
C7HsN40 2 • C6H4(OH)COOH. Mol.-Gew. 318. 

DaTstellung. Durch Kochen von 180 T. Theohromin mit 140 T. Salicylsaure und 
del' erforderlichen Menge Wasser. Es scheidet sich beim Erkalten kristallinisch aus. 

Eigenschajten. WeiBe, feine, nadelformige Kristalle, in Wasser schwer loslieh, in Natron
lauge leicht loslich. 

ETkennung. Die wasserige Losung (0,1 g+ 10 eem) wird nach Zusatz von 1 Tr. Salz
saure durch 1 Tr. EisenchloridlOsung violett gefiirbt. Die Losung von 1 g in 10 ccm Wasser und 
2 ccm Natronlauge gibt naeh Zusatz von 0.1 g Ammoniumchlorid allmiihlich einen weiBen Nieder
schlag, der nach dem Auswaschen mit Wasser die Reaktionen des Theobromine gibt. 

Priijung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 
Anwendung. Als Diuretikum 0,5 g viermal taglillh. 

Theobromino-natrium salicylicum, Theobrominnatriumsalicylat, Di-
uretin (KNOLL U. Co., Ludwigshafen), ist ein Gemisch von Theobrominnatrium 

und Natriumsalicylat im Verhaltnis C7H7Na02N4' H 20 + C6H4(OH)COON a. Gehalt an 
Theobromin annahernd 45%. 

DaTsteliung. Austr.: Man lost 50 g A tznatron in 50 gWasser und fiigt1400 gAlkohol 
(95 Vol._%) hinzu. Diese Mischung lii.Bt man in einer gut verschlossenen Flasehe stehen, bis sie 
unter Abscheidung von Natriumcarbonat sich geklart hat. Dann bestimmt man in einer gewo
genen oder gemessenen Menge den Gehalt an Natriumhydroxyd mit 1/2-n-Salzsaure (Dimethyl
aminoazobenzol als Indikator). - Zu einer Menge der Losung, die 40 g NaOH enthalt, gibt man 
180 g Theobromin und 200 g Wasser, erwiirmt bis zur Losung des Theobromins, mischt eine 
Losung von 160 g N atriumsalicylat in 150 g destilliertem Wasser dazu, filtriert, wenn llotig, 
durch Glaswo11e odeI' Asbest und dampft die Losung zur Trockne. Die Salzmasse wird zu einem 
groben Pulver zerrieben und im Wasserbadtrockenschrank nachgetrocknet. Anstelle der wein
geistigen Natronlauge kann man auch eine entsprechende Menge moglichst carbonatfreier was· 
seriger Natronlauge nehmen. 

Helv.: 18 T. Theo brom in werden in 13,4T.Natronlauge(15 0/ oNaOH) und 20 T. Wasser 
durch Erwarmen auf dem Wasserbad gelost, und dazu die Losung von 16T.N atri urns alic ylat in 
32 T. Wasser gegeben. Die vereinigten Losungen werden wenn notig durch Asbest filtriert und 
rasch auf dem Dampfbad in kleinen Portionen eingedampft. Die abgeschiedenen Salzkrusten 
werden gepulvert und noch einmal auf dem Dampfbad unter Riihren scharf getrocknet. 

Losungen von Theobrominnatrium-Natriumsalicylat kann man leicht frisch 
aus den Einzelbestandteilen herste11en: 4,5 g Theobromin, 6,7 g Natronlauge (150/ 0 NaOH) 
und 4,4g Natriumsalicylat geben 10 g Theobromino-natrium salieylicum. 

Eigenschajten. WeiBes, siiBsalzig und etwas laugenhaft schmeckendes Pulver; 
loslich in der gleichen Gewichtsmenge Wasser; die Losung blaut Lackmuspapier. 

ETkennung. Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) wird nach Zusatz von 
2-3 Tr. Salzsaure durch 1 Tr. Eisenchloridlosung violett gefarbt. Die wasserige 
Losung (1 g + 4 ccm) gibt mit wenig Salzsaure einen wei Ben kristallinischen Nieder
schlag (es scheidet sich erst Salicylsaure und nach einiger Zeit auch Theobromin 
aus). Der Niederschlag lost sich auf Zusatz von Natronlauge klar auf. Ammoniak
fliissigkeit lost zunachst nur die Salicylsaure, erst in einer groBeren Menge Am
moniakfliissigkeit lOst sich auch das Theobromin. Der nach Zusatz von wenig Am
moniakfliissigkeit abfiltrierte und mit Wasser ausgewaschene Niederschlag gibt die 
Reaktionen des Theobromins (s d.). Beim Verbrennen hinterbleibt Natriumcarbonat. 

PTiijung. a) Die Losung von 1,5 g Theobrominnatriumsalicylat in 10 ccrn 
Wasser muB farblos und klar sein. - b) Wird die Losung a mit 15 ccm Chloroform 
ausgeschiittelt, so diirfen 10 ccm des Chloroforms beim Verdunsten und Trocknen 

Hag e r, Handbuch. I. 46 



722 Ca.cao. 

bei 1000 hoehstens 5 mg Riiekstand hinterlassen (Coffein). - c) 0,1 g Theobromin
natriumsalieylat muB sieh in 1 cern konz. Schwefelsaure ohne Aufbrausen und ohne 
Fiirbung losen (Natriumearbonat, organisehe Verunreinigungen). - d) Beim ein
stiindigen Troeknen bei 1000 darf es hoehstens 10% an Gewieht verlieren (Wasser). 

Anmerkung zu d). Der zulassige Wassergehalt ist zu hoch bern essen , nach M. 
LEFELD sollte er auf 50/ 0 herabgesetzt werden. Bei einem 'Yasscrgehalt von 10 0/ 0 wird del' Theo
bromingehalt zu niedng gefunden. Germ. 6 liiBt nur 5% WasEer zu. 

Bestimmung des Theobromingehalts. Germ.: 2 gTheobrominnatriumsali
eylat werden in einem Porzellanschalehen in 10 cern Wassers unter gelindem Erwarmen 
gelost; die Losung wird mit etwa 5 cern oder so viel n-Salzsaure versetzt, daB Lack
muspapier gerade eben gerotet wird. Hierauf wird 1 Tr. verd. Ammoniakfliissig
keit (1 + 9) zugefiigt oder so viel, daB die Misehung Laekmuspapier eben blaut_ 
Das naeh 3stiindigem Stehen abgesehiedene Theobromin wird auf ein bei 1000 ge
trocknetes und gewogenes Filter von 8 cern Durehmesser gebraeht, viermal mit je 
5 cern kaltem Wasser gewasehen, hei 1000 getroeknet und gewogen; das Gewieht des 
Theobromins muB mindestens 0,8 g betragen. Germ. 6 s. Bd. II S. 1366. 

Anmerkung_ Da das Theobromin in Wasser nicht unlaslich ist, findet man nicht 
die ganze Menge. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasern. Aus del' Luft zieht es Koh
lensaure an, die das Theobrominnatl'ium zerlegt unter Freiwerden von Theobromin. Das durch 
Kohlensaure zersetzte Praparat last sich nicht mehr klar in wenig Wasser. 

Anwendung. Das Theobrominnatriumsalicylat hat sich als zuverlassiges Diuretikum er
wiesen. Yom Coffein unterscheidet es sich dadurch, daB es nicht auf das Gehirn wirkt, keine 
Unruhe und Schlaflosigkeit hervorruft. Man gibt es bei Nieren- und Herzleiden (Hydrops), auch 
da, wo Digitalis und Strophanthus versagen. Die volle Wirkung tritt in der Regel erst am 3. bis 
4. Tage ein. Sehr gut hat sich die Kombination mit Digitalis bewahrt. - Man gibt es am besten 
in Mixturen, meist mit aromatischen Wassern. Die Verwendung als Pulver ist nicht zweckmaBig. 
da durch Anziehung von Kohlensaure aus del' Luft bald ein Teil des Theobromins frei und un
laslich wird. Aus dem gleichen Grunde darf man zur wasserigen Lasung keine sauer reagierende 
Zusatze (Fruchtsirupe, Succus Liquiritiae u. dgl.) ouer Ammoniumsalze zusetzen. - Es empfiehlt. 
sich, wegen del' alkalischen Reaktion del' Losung nicht zu konzentrierte Losungen zu verordnen_ 
Diuretin ist auch in Tabletten zu 0,5 g im Handel. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 6,0 g. 

Theobromino-natrium aceticum, Theobrominnatriumacetat, Agurin 
(FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), ist ein Gemiseh von Theobrominnatrium und 
Natriumacetat, C,H,Na02N4,·H20 +CH3COONa. Gehalt an Theobromin rund 60%. 

Darstellung. Man stellt, wie unterTheobrominnatriumsalicylat angegeben, weingeistige 
Natronlauge her. In del' 40 g NaOHenthaltenden Menge del' Laugewerden 180 g Theobromin 
durch Erwarmen gelast. Die Losung wird mit einer Lasung von 136 T. krist. Natriumacetat 
in 250 T. Wasser versetzt und auf 302 T. eingedampft. Der erkaltete trockne Riickstand wird 
gepulvert (M. J. SCHRODER). 

Eigenschaften. WeiBes hygroskopisches Pulver, in Wasser leicht Wslich. 
die Losung blaut Lackmuspapier. 

Erkennung. Aus der wasserigen Losung (1 g +10 cern) scheidet sich auf Zusatz 
von verd. Salzsaure bis zur sehwach sauren Reaktion ein weiBer Niederschlag aus, der 
naeh dem Auswaschen die Reaktionen des Theobromins gibt. Beim Erwarmen mit 
verd. Schwefelsaure tritt der Gerneh der Essigsaure auf. Beim Verbrennen hinter
laBt es Natriumearbonat. 

Prilfung. Wie bei Theobrominnatriumsalicylat. Die Bestimmung des Gehalts 
an Theobromin kann in gleieher Weise wie bei Theobrominnatriumsalicylat aus
gefiihrt werden. 2 g Theobrominnatriumacetat miissen etwa 1,1 g Theobromin 
liefern. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut schlieBenden GlasstopfengIasern. 
Anwendung. Ais Diuretikum, 0,25-0,5 g taglich, am besten in Pfefferminzwasser. 

Unvertraglich mit Siiuren und sauren Fruchtsaften. GriiBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 4,0 g 
(Erganzb.). 
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Thephorin (HOFFMANN-LA ROCHE U. Cu., Basel) ist ein Gemisch von Theobromin
natrium und Natriumformiat, C7H7Na02N4·H20+HCOONa. 

Es enthalt rund 62,5% Theobromin. 
Darstellung. (D.R.P. Nr. 172932.) Durch Eindampfen einer Losung von 180 T. Theo

bromin in carbonatfreier Natronlauge mit 40 T. NaOH, die mit cineI' Losung von 68 T. 
Natriumformiat versetzt ist. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes, siiBsalzig und etwas laugenhaftschmecken
des Pulver; sehrleichtloslich in Wasser. In 1 ccm del' wasserigen Losung (1 + 4) erzeugen 10 Tr. 
Silbernitratlosung einen weiBlichen, gallertartigen Niederschlag, loslich in Ammoniakfliissigkeit 
beim Erhitzen farbt sich diese ammoniakalische Losung dunkel. 1m iibrigen verhalt es sich wie 
das Theobrominnatriumsalicylat. 

Priifung. Wie Theobrominnatriumsalicylat. 2 g miissen mindestens etwa 1,15 g Theo
bromin liefern. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Ala Diuretikum 1 g dreimal taglich. 

Theolactin (CmNINFABRIK ZIMMER u. Co., Frankfurt a. M.), ist ein Gemisch von 
Theobrominnatrium und Natriumlactat, C7H7Na02N4·H20 +CHaCH(OH)COONa. 
Gehalt an Theobromin 57%. 

Darstellung. Wie Theobrominnatriumsalicylat aus Theobromin, weingeistiger Na
tronlauge und Natriumlactat in berechneten Mengen. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, Geschmack etwas bitter und laugenhaft; in Wasser 
sehr leicht loslich. 

Erkennung. Wird die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) mit einigen Tropfen verd. 
Schwefelsaure versetzt, so scheidet sich allmahlich Theobromin aus. Das unter Nachwaschen 
mit Wasser erhaltene Filtrat gibt die Reaktionen del' J\lIilchsaure. 

Priifung. Wie Theobrominnatriumsalicylat. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. Wie Theobrominnatriumsalicylat. 

Anisotheobromin (G. HELL u. CO., !Troppau) ist ein Gemisch von Theobrominna
trium und Natriumanisat, C7H7Na02N4· H20 + C6H4(OCHa)COONa [1,4]. Gehalt 
an Theobromin 47%. 

Darstellung. Wie Theobrominnatriumsalicylat aus Theobromin, weingeistiger ~a· 
tronlauge und anissaurem Natrium in berechneten Mengen. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver; Geschmack salzig- bitter. Schwer loslich in kaltem 
Wasser, leicht in heiBem Wasser. 

Erkennung. Eine Losung von 1 g Anisotheobromin in 15 ccm heiBem Wasser wird mit 
verd. Salzsaure versetzt. Del' Niederschlag von Theobromin und Anissaure wird nach einiger 
Zeit abfiltriert, mit Wasser gewaschen und mit Weingeist ausgezogen. Beim VerdfLmpfen des 
Weingeistes hinterbleibt die Anissaure, die bei 1840 schmilzt. 

Priifung. Wie bei Theobrominnatriumsalicylat. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, in dichtschlieBenden Glasern. 
Anwendung. Wie Theobrominnatriumsalicylat. 

Eustenin (CmNINFABR. ZIMMER u. Co., Frankfurt a. M.) ist ein Gemisch von Theo
brominnatrium und Natriumjodid, C7H7Na02N4·H20 + NaJ. Gehalt an Theobromin 
51,10/0' an Natriumjodid 42,6%. ' 

Eigenschaften. WeiBes, hygroskopisches Pulver, Geschmack bitter; leicht loslich in 
Wasser mit alkalischer Reaktion. 

Erkennung. Wird die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) mit Salzsaure eben angesauert, 
so scheidet sich allmahlich Theobromin aus. Wird die von dem Theobromin abfiltrierte Fliissig. 
keit mit Chlorwasser odeI' Eisenchloridlowng versetzt und mit Chloroform geschiittelt, so farbt 
sich letzteres violett. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht scillieBend£'n Glasern. 
Anwendung. In Gaben von 0,5 bis 1,0 g, bis zu 2,5-5,0 g taglich, am besten als Pulv£'r 

odeI' in Oblaten, bei Arterienverkalkung, Angina pectoris, Aortenaneurysma. Wird es in Lo
sung verordnet, so sind saure Sirupe als Zusatz zu vermeiden; Saccharin Closlich) kann zur Gc
Bchmacksverbesserung verwendet werden. 

46* 
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Jodotheobromin ist ein Gemisch von 4OT. Theobromin, 21,6T. Natriumjodid und 
38,4T. Natriumsalicylat. -Anwendung. Zu O,15-O,5g zwei bis sechsmal taglich beiHerz
und Nierenerkrankungen. 

Uropherinsalicylat (E. MERCK, DarIPstadt) ist ein Gemisch von Theobrominlithium 

und Lithiumsalieylat, C7H 7Li02N" + C6H,,(OH)COOLi. WeiBes, in 5 T. Wasser losliches 
Pulver. Gehalt an Li4,20/o, an Theobromin 54,54% , Anwendung: Wie Theobrominnatrium
salicylat in Tagesgaben von 3-4 g. 

Uropherinbenzoat (E. MERUK, Darmstadt) ist ein Gemisch von Theobrominlithium 

und Lithiumbenzoat, C7H 7Li02N, + CeH6COOLi. WeiBes, in 5 T. Wasser losliches Pulver. 
Gehalt an Li 4,45 % , an Theobromin 57,3% , Anwendung: Wie Theobrominnatriumsalicylat 
in den Fallen, in denen Salicylsaureverbindungen nicht vertragen werden. 

Barutin (A.-G. f. AN:rLINFABR., Berlin) war ein Gemisch von Theobrominbarium und 

Natriumsalieylat. Es ist nicht mehr im Handel. 

Theacylon (E. MERCK, Darmstadt) ist Aeetylsalieoyltheobromin, d. h. Theo

bromin, in dem das H-Atom der NH-Gruppe dureh den Rest der Acetylsalieyl
saure ersetzt ist. CH3CO·OCe~CO·NC7H7Na02' Mol.-Gew.342. 

Darstellung. D.R.P.290205. Durch Einwirkung von Acetylsalicylsaurechlorid, 
CHaCO· OCeH4COCl, auf Theobrominnatrium. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, fast geschmacklos, wenig !Oslich in 
Wasser, Weingeist, Ather, loslich in Chloroform. Smp. etwa 1970 unter vorherigem Erweichen. 
Es enthalt 52-53% Theobromin. 

Erkennung. Wird 1 g Theacylon mit 20 ccm Wasser und 5 ccm Natronlauge gekocht, 
so lOst es sich unter Gelbfarbung der Losung auf; allmahlich wird das Theacylon vol1standig in 
Essigsaure, Salicylsii.ure und Theobromin gespaltet, und die LOsung wird farblos. - Ein Teil der 
Mischung wird nach dem Neutralisieren mit verd. Schwefelsaure durch 1 Tr. Eisenchlorid
lOsung violett gefarbt. Wird ein Teil der alkalischen Mischung mit verd. Schwefelsaure 
iibersattigt, so scheidet sich auBer dem Theobromin Salicylsaure abo - Wird die von dem 
Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit einige Male mit Ather ausgeschiittelt und mit verd. 
Natronlauge neutralisiert, so gibt sie mit wenig EisenchloridlOsung eine rotbraune Far· 
bung; beim Kochen scheidet sich basisches Ferriacetat aus. - Wird der Niederschlag von Theo
bromin und Salicylsaure durch Ausschiitteln mit Ather von der Salicylsaure befreit, so gibt der 
Riickstand die Reaktionen des Theobromins (Murexidreaktion S. S. 720). 

Pril/ung. a) Schmelzpunkt etwa 1970 unter vorherigem Erweichen. - b) 0,1 g TheacyloD 
muB sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung losen (organische Verunreinigungen). -
e) Wird 1 g Theacylon mit 5 ccm Weingeist geschiittelt, so muB nach Zusatz von Phenolphthalein
losung das Gemisch durch 1 Tr. n-Kalilauge gerotet werden (freie Saure). - d) Wird 1 g Thea
cylon in einer Mischung von 10 com Wasser und 1 ccm Kalilauge gelost, und die Losung mit 10 ccm 
Chloroform geschiittelt, so darf das Chloroform beim Verdampfen hochstens 2 mg Riickstand 
hinterlassen (Coffein). - Werden 3 g Theacylon mit 30 ccm Wasser geschiittelt, so diirfen 
je 5 com des Filtrates: e) durch 1 Tr. verd. Eisenchlorid!Osung (1: 10) nicht violett gefarbt wer
den (Salicylsaure) und nach Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure nicht verii.ndert werden: -
I) durch SHbernitratlosung (Chloride), - g) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - h) durch 
Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle). - i) 0,5 g Theacylon miissen sich in 5 ccm Chloro
form in einigen Minuten fast vollstandig losen (freies Theobromin). - k) Beim Verbrennen darf 
es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Au/bewah'l"'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ala Diuretikum zu 0,5 g in Pulver, Tabletten oder Kapseln drei- bis fiinf

mal oder 1,0 g zwei- bis dreimal taglich, spater 0,5 g zwei- bis dreimal taglich. 

Theobryl (HOFFMANN-LA ROCHE u. Co., Basel) ist eine Mischung von Allyltheobromin mit 
Lithiumbenzoat, C6H(CHs)2(CaH6)OsN, + 2 CeH6COOLi. Allyltheobromin, daB eich von 
Coffein dadurch unterscheidet, daB es an Stelle der einen CHa-Gruppe die CaH6-Gruppe hat, 
wird erhalten durch Einwirkung von Allyl.bromid auf Theobrominnatrium. Das Allyl. 
theobromin wird dann in einer Losung von Lithiumbenzoat in berechneter Menge zur Trockne ein
gedampft. Es kommt nur in Ampullen zu 2 ccm (= 0,1 g Theobryl) in den Handel. Das Allyl
theobromin, das aus der Losung durch Ausschiitteln mit Chloroform und Verdunstenlassen ge
wonnen werden kann, schmilzt bei 144-145° und gibt die Murexidreaktion wie Coffein. - An
wendung. Als Diuretikum intramuskular oder intravenos zwei- bis dreimal taglich 2 ccm. 
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Cadmium. 
Cadmium. Cadmium (auch engl. u. franz.). Cd. Atomgew. 112,41. 

dewinnung. Das Cadmium ist in kleinen Mengen in den meisten Zinkerzen enthalten 
und wird bei der Gewinnung des Zinks als Nebenprodukt erhalten. Bei der Destillation des Zinks 
geht es zuerst iiber, weil es niedriger siedet als Zink. Aus rohem Zinksulfat, das aus dem Flug
staub beim Rosten der Zinkblende gewonnen wird, wird es durch Zink abgeschieden. Auch ellktro
lytisch kann es aus cadmiumhaltigen Zinksulfatlosungen gewonnen werden. Es kommt meist 
in Stangenform in den Handel. 

Eigenschajten. WeiBes, glanzendes Metall, spez. Gew. 8,6 bis 8,7. Smp. etwa 
320°, Sdp. etwa 780°. Es ist harter als Zinn, laBt sich aber mit dem Messer schneiden 
und wie Zink zu Draht ausziehen und zu Blech auswalzen. An trockener Luft ver
andert es sich nicht, an feuchter Luft iiberzieht es sich mit einer sehr diinnen Schicht 
von basischem Cadmiumcarbonat. Der Cadmiumdampf ist gelb gefarbt. An der 
Luft erhitzt, verbrennt es unter Entwicklung eines widerlichen Geruches mit roter 
Flamme und gibt einen braunen Rauch von Cadmiumoxyd. In Salzsaure und verd. 
Schwefelsaure lOst es sich langsamer als Zink, in Salpetersaure lost es sich leicht unter 
Entwicklung von Stickoxyd. Aus seinen SalzlOsungen wird es durch Zink gefallt. 
In seinen Verbindungen ist das Cadmium zweiwertig. Losliche Cadmiumverbindungen 
sind giftig; sie wirken ahnlich wie Zink- und Quecksilbersalze. 

ETkennung. Das Metall verbrennt beim Erhitzen vor dem I.otrohr auf der Kohle und 
gibt braunen Beschlag von Cadmiumoxyd, CdO. Den gleichen Beschlag geben Cadmiumsalze, 
wenn sie mit Soda gemischt auf der Kohle erhitzt werden. - Natronlauge (Kalilauge) falIt aus 
Cadmiumsalzlosungen weiBes Cadmiumhydroxyd, Cd(OH)2' nicht loslich im DberschuB von 
Natronlauge. - Ammoniumhydroxyd falIt ebenfalIs Cadmiumhydroxyd, das sich im DberschuB 
von Ammoniakfliissigkeit auflost. - Natriumcarbonat (Kalium- und Ammoniumcarbonat) falIt 
weiBes Cadmiumcarbonat, lCdCOa, in AmmoniumcarbonatlOsung etwas lOblich. - Schwefelwasser
stoff falIt aus saurer und akalischer Losung gelbes Cadmiumsulfid, CdS, unloslich in Ammonium
Bulfidlosung (frisch gefalIt lost es sich in geringer Menge darin auf), lOslich beim Erwarmen in 
Salzsaure, Salpetersaure und verd. Schwefelsaure. Aus stark sauren Losungen falIt Cadmium
sulfid erst beim Verdiinnen mit Wasser aus. - Schwefelammonium falIt ebenfalIs gelbes Cad· 
miumsulfid. 

PTufung. 2 g Cadmium werden unter Erwarmen in etwa 20 ccm Salpetersaure gelost. 
Die Losung muB: - a) klar sein (Zinn, Antimon). - b) Die Halfte der Losung darf mit Am
moniakfliissigkeit iibersattigt keinen Niederschlag (Eisen, Blei) und keine Blaufarbung geben 
(Kupfer). - c) Wird die andere Halfte der Losung mit Natronlauge im DberschuB versetzt und 
filtriert, so darf das Filtrat mit Ammoniumsulfidlosung (oder Schwefelwasserstoffwasser) keine 
Farbung oder Fallung geben (Blei, Zink). - d) Auf Arsen priift man 1 bis 2 g nach GUTZEIT 
(siehe unter Arsenum S.551). 

Spuren fremder Metalle machen das Cadmium fiir die meisten Zwecke nicht ungeeignet. 
Anwendung. Zur Herstellung einiger Legierungen, besonders leicht schmelzender, zu. 

Bammen mit Wismut (s. S. 671), zu Zahnfiillungen als Cadmiumamalgam. Auch Legierungen 
von Cadmium und Zinn (1 + 2) und mit Zinn und Wismut werden hierzu verwendet. Beim Ge
brauch wird das gefeilte MetalI mit soviel Quecksilber zusammengeknetet, daB eine plastische 
Masse entsteht, die bald erhiirtet. 

Bestimmung. Man bestimmtdas Cadmium entw€der als Cadmiumoxyd, CdO, oder als 
Cadmiumsulfid. . 

a) Als Cadmiumoxyd. Die Losung des Cadmiumsalzes wird mit Kaliumcarbonat in der 
Warme gefallt. Man sammelt das Cadmiumcarbonat auf einem Filter, wascht es aus und trocknet 
es. Dann wird der Niederschlag vom Filter moglichst getrennt, letzteres mit Ammoniumnitrat
losung befeuchtet, getrocknet und im Porzellantiegel verascht. Hierauf bringt man die Haupt
menge des Cadmiumcarbonates dazu und gliiht erst schwach, dann starker bis zu konstantem 
Gewicht. CdO X 0,8754= Cd. 

b) Als Cadmiumsulfid. Man falIt die nicht zu stark saure Losung unter maBigem Er
warmen mit Schwefelwasserstoff, filtriert durch ein gewogenes Filter, wascht mit Schwefelwasser
Btoffwasser, dem ein wenig Salzsaure zugegeben ist, aus, dann zur Entfernung von Schwefel nach
einander mit Alkohol, Ather und Schwefelkohlenstoff, trocknet bei 1000 bis zum konstanten Ge
wicht und wagt. CdS X 0,7778= Cd. 

Cadmium bromatum. Cadmiumbromid. Bromcadmium. CdBr2 + 4H 20. Mol.
Gew.344. 
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Darstellung. Man libergieBt in einem Gla.skolben llO T. Cadmium in kleinen Stlicken 
mit 600 T. Wasser und 150 T. Brom und laBt das Gemisch unter gelegentlichem Umschwenken 
so lange an einem warmen Oct stehen, bis eine farblose Losung entstanden ist. Man gieBt diese 
von dem etwa nicht gelosten Cadmium ab, filtriert sie, dampft sie bis zum Salzhautchen ein und 
laBt sie an einem warmen Ort bei 35-400 kristallisieren. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende, durchsichtige, lange Kristalinadein, in Wasser 
und in Alkoholleicht loslich, bei langerem Liegen an der Luft verwitternd. Bei 1000 gibt es 2 Mol., 
bei 2600 alles Kristallwasser abo 

Prufung. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) wird wie unter Cadmium angegeben auf 
fremde Metalle geprlift. Wird' aus der wasserigen Losung (1 g + 20 ccm) das Cadmium durch 
Ammoniumsulfidlosung oder Schwefelwasserstoff gefallt und 10 ccm des Filtrates verdampft 
und gegliiht, so diirfen hochstens 2 mg Riickstand hinterbleiben (Alkali- und Erdalkalisalze). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In der Photographie. 

Cadmium bromatum siccum. Entwassertes Cadmiumbromid. CdBr2, Mol. Gew. 272. Wird 
durch Trocknen des kristallisierten Salzes zunachst bei 1000 und allmahliches Erhitzen bis auf 
2600 erhalten. Farbloses Salzpulver. Smp. 5800 , Sdp. 8630, loslich in Aceton. Aufbewahrung: 
Vorsichtig und vor Feuchtigkeit geschiitzt. 

Cadmium carbonicum, Cadmiumcarbonat, kohlensaures Cadmium, CdCOa, 

Mol.-Gew. 172, wird erhalten durch Fallen einer Cadmiumsulfatlosung mit Natriumcarbonat
losung. WeiBes Pulver, unloslich in Wasser, loslich in verd. Sauren. An wend ung. Zur Dar· 
stellung anderer Cadmiumverbindungen. 

Cadmium chloratum. Cadmiumchlorid. Chlorcadmium. CdC12 + 2H2 0. Mol.

Gew.219. 
Darstellung. DurchAufiosen von Cadmiumoxyd in verd. Salzsaure und Eindampfen 

der Losung zur Kristallisation. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, leicht loslich in Wasser, auch in Alkohol lOslich. 
Anwendung. In der Farberei und Zeugdruckerei, in der Photographie. 

Cadmium jodatum. Cadmiumjodid.5 Jodcadmium. CdJ2• Mol.-Gew.366. 

Darstellung. 1) Man iibergieBt 115 T. zerkleinertes Cadmium mit 1200 T. Wasser 
und tragt unter Erwarmen nach und nach 250 T. J od cin. Die fa1'bl08e L08ung wird filtriert und 
entweder bis zum Salzhautchen oder zur Trockne verdampft. 2) Man dampft die wasserige Lo. 
sung von 10 T. Cadmiumsulfat und 13 T. Kaliumjodid zur Trockne und zieht den Salz
riickstand bei gelinder Warme mit absolutem Alkohol aus. Beim Verdunsten des Alkohols hinter
bleibt das Salz in Kristallen. 

Eigenschaften. Farblose, perlmutterglanzende Krista1l8chuppen. Loslich in 1,1 T. 
kaltem oder in 0,75 T. siedendem Wasser, auch leicht loslich in Weingeist. Die wasserige Losung 
reagiert sauer. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Friiher voriibergehend in Salben (5:40) als Antiscrophulosum. In del' 
Photographie. Mit Kaliumjodid zusammen als Alkaloidreagens. 

Cadmium nitricum. Cadmiumnitrat. Salpetersaures Cadmium. Cd(NOal2 + 
4H2 0. Mol.·Gew. 308. 

Darstellung. Durch Auflosen von Cadmium in Salpetersaure und Eindampfen der 
Losung zur Kristallisation. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle oder Kristallmassen, zerflieBlich, leicht loslich in 
Wasser und in Alkohol. 

Anwendung. In der Glas- und Porzellanmalerei fiir rotliche Liisterfarben. Zur Darstel· 
lung von Cadmiumoxyd. 

Cadmium salicylicum. Cadmiumsalicylat. Salicylsaures Cadmium. 

[C6H",(OH)COOhCd, Mol.-Gew. 386. 
Darstellung. Man erwarmt in einer Porzellanschale 10 T. Salicylsaure mit 300 T. 

Wasserund tragtunter Umriihren so viel Cadmiumcarbonat (etwa 12 T.) ein, daB die Fliissig
keit neutral ist. Dann sauert man mit Salicylsaure ganz schwach an, dampft auf etwa 120 T. 
ein und laBt kristallisieren. Die Mutterlauge liefert nach dem Eindampfen auf 30 T. nochmals 
Kristalle. 
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Eigenschaften und Erkennung. Farblose tafelformige Kristalle von neutraler 
()der sehr sehwaeh saurer Reaktion, loslieh in 68 T. kaltem oder in 24 T. siedendem Wasser, auch 
ioslieh in Alkohol, Ather oder in warm em Glycerin. Die wasserige Losung (0,2 g + 20 ccm) wird 
.o.ureh Ferrichlorid violett gefarbt, naeh dem Ansauern mit Salzsaure wird sie dureh Zusatz von 
Sehwefelwasserstoffwasser citronengelb gefallt. Das Salz hinterlallt beim Gliihen braunes Cad· 
miumoxyd. 

Priifung. Die Bestimmung des Cadmiumoxyd.Gehaltes erfolgt dureh Eindunsten des 
Salzes mit konz. Salpetersaure und Gliihen des hinterbleibenden Cadmiumnitrates. 

Anwendung. Es ist von CESARIS aullerlich in wasseriger Auflosung in gleicher Starke 
wie beim Cadmiumsulfat als desinfizierendes und adstringierendes Mittel empfohlen worden bei 
eiterigen Ophthalmien, Hornhaut-Entziindungen, Conjunotivitiden, Syphiliden, Gonorrhoe, Va
.ginitis. Es wird aber kaum angewandt. 

Cadmium sulfuratum. CadmiumsuUid. Schwefelcadmium. Cadmiumgelb. 
-Cadmium Yellow. Jaune de cadmium. CdS. Mol.-Gew.144. 

Darstellung. Dureh Fallen von verdiinnten Cadmiumsalzlosungen (meist Cadmium
.sulfat) mit Seh wefel wasser stoff oder mit N atriumsulfid, Auswasehen und Troeknen des 
Niedersehlag~. Aus neutraler oder sehwaeh saurer Losung erhiilt man eitronengelbes, aus sauren 
Losungen orangegelbes Cadmiumsulfid; auf trocknem Wege, dureh Gliihen eines Gemisehes von 
'Cadmiumearbonat mit der Halfte des Gewiehtes Sehwefelblumen erhalt man dunkel
·orangerotes bis mennigrotes Cadmiumsulfid. In den Handel kommt es aueh in Pastenform. 

Eigenschaften. Citronengelbes bis mennigrotes Pulver, unloslich in Wasser und in 
Ammoniakfliissigkeit, loslieh beim Erhitzen in Salzsaure, Salpetersaure und verd. Schwefelsaure. 

Erkennung. Beim Erhitzen mit Salzsaure entweieht'Schwefelwasserstoff; die Losung 
gibt die Reaktionell der Cadmiumsalze (s. u. Cadmium S.725). 

Priifung. a) 1 g Cadmiumsulfid mull sich in 10 eem Salzsaure beim Erhitzen klar und 
farblos losen (Arsensulfid, Bariumsulfat, Teerfarbstoffe). - b) Wird die salzsaure Losung mit 
20 cem Natronlauge versetzt und filtriert, so darf das Filtrat durch Sehwefelwasserstoffwasser 
micht gebraunt (Blei) und hOehstens schwach weill getriibt werden (Zink). 

Anwendung. Ais Malerfarbe (Brillan tgel b), in allen Tonungen von hellgelb bis orange
rot; es vertragt keinen Zusatz von Bleiweill und anderen Bleifarben, ebenso nicht von Kupfer
farben, wohl aber von Zinkweill, Bariumsulfat. Cadmiumgriin ist ein Gemisch von Cadmium
~ulfid mit Ultramarin oder Berlinerblau. - In der Feuerwerkerei zu Blaufeuer. 

Cadmium sulfuricum. Cadmiumsulfat. Sch wefels a ures Cadmium . 
.aCdS04, + 8H20. Mol.-Gew. 769. 

Darstellung. In einen Kolben gibt man 50 T. Wasser, 19 T. konz. Schwefelsaure 
und nach dem Mischen 31 T. Salpetersaure (25 0/ 0 ) und dann 20 T. Cadmium in Stiicken. Der 
Kolben wird mit aufgesetztem Triehter unter den Abzug oder ins Freie gestellt. Das Metalliost 
.sich unter Entwieklung von Stickoxyd. Wenn die Reaktion nachlallt, erwarmt man den Kolben, 
bis das Metal! gelost i~t. Die Losung wird in einer Porzel!anschale unter Umriihrell mit einem 
-Glasstab oder Porzellanspatel zur Troekne verdampft. Der Riickstand wird in der 21/ 2 fachen 
Menge heillem Wasser gelost, die Losung filtriert, auf etwa die Halfte eingedampft. Nach dem 
Erkalten werden die ausgeschiedenen Kristal!e auf einem Trichter gesammelt und nach dem Ab
tropfen zwischen Filtrierpapier bei etwa 300 getrocknet. Aus der letzten Mutterlauge kann man 
das Cadmium mit Zink ausfallen. 20 T. Cadmium geben etwa 47 T. krist. Sulfat. Auller dem 
Salz 3CdS04, + 8H20, das aus gesattigter Losung bei mittlerer Temperatur auskristallisiert, kon
nen unter andercn Bedingungen auch die Salze CdS 04, + 3H2 0 und CdS04 + 4H2 0 erhalten 
werden. 

Eigenschaften. Farblose, durchsichtige karnige Kristalle, an der Luft ver
witternd, Geschmack herbe, metallisch; laslich in 2 T. Wasser, unlaslich in Wein
geist. Die wasserige Lasung reagiert schwach sauer. 

Erkennung. Die wasserige Lasung (1 g + 20 ccm) gibt mit Schwefelwasser
stoffwasser einen gel ben Niederschlag von Cadmiumsulfid, der beim Ubersattigen 
mit Ammoniakfliissigkeit nicht verschwindet. - BariumnitratlOsung gibt einen 
weiJ3en Niederschlag von Bariumsulfat. - Wenig Ammoniakfliissigkeit gibt einen 
wei Ben Niederschlag von Cd(OH)2, der im UberschuB von Ammoniakfliissigkeit lOs
Hch ist. 

Prufung. a) Wird aus der wasserigen Lasung (1 g + 20 ccm) nach Zusatz von 
einigen Tropfen Salzsaure das Cadmium durch Einleiten von Schwefelwasserstoff 
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als Sulfid ausgefallt, so diirfen 10 eem des Filtrates beim Verdampfen und Gliihen 
hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen (Zink-, Alkali- und Erdalkalisulfat). -
b) Wird das abfiltrierte Cadmiumsulfid mit Wasser ausgewaschen und mit 10 ccm 
Ammoniakfliissigkeit geschiittelt, so darf das Filtrat beim Ansauern mit Salzsaure 
sieh nicht gelb far ben oder triiben (Arsen). Die Priifung auf Arsen kann auch nach 
GUTZEIT ausgefiihrt werden (s. S. 551). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich zu 0,005 bis 0,01 gin Pillen bei Syphilis und Rheumatismus, 

in Deutschland kaum ge brauchlich. Au Be r Ii ch wie Zillksulfat in der Augenheilkunde in wasseriger 
Losung 0,05 bis 0,2 g : 10 g, in Salben 0,1 bis 0,2 g + 10 g Adeps, ebenfalls wie Zinksulfat gegen 
Gonorrhoe und OtorrhOe 1 g + 100 g Aqua. GroBte Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,2 g. (Erganzb.} 

Caesalpinia. 
Caesalpinia echinata LAM. (Guilandina echinata SPR.). 
nosae-Caesalpinioideae-Eucaesalpinieae. Heimisch im 
Amerika (Brasilien). 

Legumi
tropischen 

Lignum Fernambuci. Fernambukholz. Pernambuco (Brazil) Wood. Bois doe 
Fernambouc (de Bresil'. Lignum brasiliense rubrum. Eehtes Brasilienholz. 
Brasilianisehes Rotholz. Japanholz. 

Das von der Rinde und dem Splint befreite Kernholz (der Farbstoff findet sich nur im Kern
holz), im Handel in Stiicken von 20-50 cm Dicke, in den Apotheken meist geraspelt. Die Han
delsware ist schmutzig rotbraun oder blauschwarz, innen gelbbraun bis gelbrot, atlasglanzend, 
hart, feinfaserig, leicht spaltbar. Der Geschmack ist schwach siiBlich, kaum berbe, beim Kauen 
farbt sich der Speichel rot; ein Geruch ist kaum wahrnehmbar. 

L u p e. Quersehnitt. 1m tiefrotbraunen Holz hellere und dunklere Zonen (Seheinjahresringe). 
Die Grenzlinien werden durch sehr zahIreiehe, dieht gestellte, oft zu kleineren Gruppen vereinigte 
und von Holzparenehym umgebene hellere GefaBe gebildet. ZahIreiehe zarte, sehr genaherte helle 
Markstrahlen durehsehneiden diese Seheinringe in radialer Riehtung. 

Mikroskopisches Bild. Die Holzstrahlen aus abweehselnden Lagen sehr langer, 
dickwandiger, englumiger Holzfasern und sehmaleren Schichten Holzparenchym mit GefaBen. 
Die GefaBe sehr zahIreich, behoft-getiipfelt, stets umgeben von Holzparenehym, dann folgen Er
satzfasern und daran anschlieBend das Libriform. Hier und da Kristallkammerfasern mit Einzel
kristallen. Die Markstrahlen auf dem Querschnitt 1-3 Reihen breit, die Zellen radialgestreekt, 
getiipfelt, auf dem tangentialen Langsschnitt 10-24, meist 18-22 Zellen hoch. In den Markstrahl
zellen, den Holzparenchymzellen und in den Holzfasern eine ausgeschiedene gelb- oder braun
rote, seltener karminrote Masse, die sich durch Kalilauge, Schwefel-, Salz- oder Salpetersaure 
karminrot farbt. 

Geringere Sorten Brasilholz (Westindisehes Rotholz) liefern Caesalpinia bra
siliensis Sw., C. crista L., C. bijuga Sw., C. tinctoria BENTH., C. bieolorWR. 
usw. 

Bestandteile. Brasilin, C16H 140 6, aus konzentrierten Losungen in derben, bernstein
gelben, rhombischen Kristallen, aus verdiinnten Losungen in weiBen, seidenglanzenden Nadeln 
erhalten, die ersten mit 1 H 20, die anderen mit ll/zHzO, das beide bei 130 0 verlierl'n. Sehmeekt 
siiB, hintennach bitterlich. LOst sieh in verdiinnter Natronlauge mit roter Farbe, durch Zinkstaub 
wird die Losung entfarbt, farbt sich aber an der Luft bald wieder rot. 

Anwendung. Das friiher als zusammenziehendes Mittel gebrauchliche Holz wird in der 
Farberei gebraucht, auch zur Bereitung roter Tinten. 

Die Rinde des Baumes wird unter dem Namen Naeasculorinde zum Gerben benutzt. 

Caesalpinia sappan L., Ostindien, Java, aueh in Kultur, lie£ert. im Kernholz 
das Sappanholz, Ostindisches Rotholz. 

Nach anderen Angaben liefert Caesalpinia echinata LAM. das St. Marthaholz 
(Martenholz, Bois du sang, Peach Wood) aus Mexiko, und das wertvollere ech te Brasilienholz 
stammt von C. crista L. u. C. brasiliensis Sw., so daB sich folgende Abstammung unterscheiden 
laBt: 1. Fernambuk- oder echtes Brasilienholz, als die beste Sorte, von C. cristaL. und C. 
brasiliensis Sw. (von Jamaika, Brasilien, iiber Pernambuko ausgefiihrt). 2. Bahiarotholz oder 
Brasilienholz von C. brasiliensis (iiber Bahia, Buenos Aires u. a. importiert). 3. St. Marthaholz, 
aus Mexiko von C. echinata. 4. Nicaraguaholz, wahrscheinlich gieichfalls von C. ecrunata. 5. Sap-
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panholz (Japanholz. unechtes rotes Sandelholz) aus Ostasien. Westindien, Brasilien usw. von C. 
sappan, in verschiedenen Sorten: Sappan·China, S . .Java, S .. Siam, S.·Birma u. a. 

Caesalpinia coriaria WILLD. Siidamerika, Westindien. Die gerbstoffreiehen 
Hiilsensind als Dividivi, Libidibi, Samakim Handel. DiesesindS.formig ein· 
gerollt, bis 3 em lang und enthalten 2-8linsenformige Samen. 

Besta'lldteile. 30-50% Gerbstoff (Ellagenger bsaure). 
Anwendung. Selten medizinisch, technisch in groBen Mengen zum·Gerben und in der 

Farberei, in Amerika auch zur Herstellung von Tinte. 

Caesalpinia brevifolia BAILL. Chile. Die Friichte liefern Gerbmaterial, im Hande} 
als Aigarobilli, Aigaroba. 

Caesalpinia bonducella siehe Bonduc, S.691. 

Calamus. 
Acorus calamus L. Araceae - Acoreae. Kalmus. Urspriinglich heimisch 
wahrscheinlich in Siidasien, heute in den gemaBigten Klimaten iiber die ganze nord
liche Erdhalfte verbreitet, hier und da auch zum arzneilichen Gebrauch in Kultur. 

Rhizoma Calami. Kalmus. Acorus Root. Racine d'acore vrai. 

Radix Calami aromatici (odorati, vulgaris). Radix (Rhizoma) Acori. 

Radix Acori veri. Deutscher Zitwer. Magenwurz. Zehrwurz. Roseau 

aromatique. Sweet Flag Root. 
Das im Spatherbst gesammelte, von den Wurzeln und Blattresten befreite, 

bei gelinder Warme getrocknete Rhizom. 9 T. des frischen Wurzelstockes = 2 T. 
der Droge. 1m Handel in bis 20 und mehr cm langen, etwas plattgedriickten, bis-
3 cm breiten, oft del' Lange nach gespaltenen Stiicken. Sie zeigen oberseits ab
wechselnd rechts und links die spitz·dreieckigen Narben del' reitenden, schwert· 
fOrmigen Blatter, in deren Achsel die Knospen odeI' Reste der Zweige, unterseits 
die kleineren kreisformigen Narben del' Wurzeln, die in del' Regel eine ungleich. 
maBige Zickzacklinie bilden. Die Internodien sind kurz, etwa 12 Wurzelnarben 
auf jedem Stammgliede. Die Farbe ist graubraunrotlich, der Bruch des frisch flei
schigen, getrocknet schwammigen Wurzelstockes kurz und kornig. Geruch aroma· 
tisch, Geschmack brennend aromatisch. 

Die Arzneibiicher fordern teils die geschal te, der Lange nach gespaltete Droge 
(Germ.), Rhizoma Calami mundata, teils den ungeschalten, ganzen odeI' ge· 
spalteten Wurzelstock, Rhizoma Calami cruda. Germ. gestattet zur Verwendung 
fiir Bader auch die ungeschalte Droge. 

Lupe. Der Querschnitt ist meist ellipsoidisch, bei guter Ware weiBlich, bei schlech. 
terer gelblich oder braunlich. Eine braunliche. durch zahlreiche anliegende GefaBbiindel deutlich 
hervortretende Endodermis trennt den Leitbiindelcylinder von der Rinde. Durch zahlreiche 
Intercellularraume erscheint das Rhizom poros. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis ist vollstandig erhalten, nul' an den Blatt· 
narben ein unregelmaBiger Kork. Die Intercellularraume der Rinde werden von auBen nach 
innen groBer, sie sind durch einschichtige Parenchymzellplatten aus rundlich.polyedrischen ge· 
tiipfelten Zellen voneinander getrennt. 1m Rindenparenchym eingestreut an den Kreuzungs. 
stellen der Parenchymplatten je eine etwas groBere, fast kugelige, verkorkte Sekretzelle mit 
atherischem 01. Die Rindenschicht ist reicher an Olzellen als del' Kern. Die Leitbiindel del' 
Rinde sind kollateral und von einer Sklerenchymfaserscheide umgeben, daneben einige Kristall· 
kammerfasern mit Oxalat.Einzelkristallen. Die Endodermiszellen treten nicht besonders hervor. 
Die GefaBbiindel im !nnern sind konzentrisch, der Siebteil innen, der GefaBteil auBen, ohne 
Sklerenchym. Starke in sehr groBer Menge im ganzen Parenchymgewebe, daneben Gerbstoff. 
Letzterer reichlicher in den peripheren Gewebslagen und in Zellgruppen des Grundgewebes, meist 
urn die Sekretzellen herum (mit Vanillin·Salzsaure Rotfarbung). 

Pul ver. Reichlich starkehaltiges, diinnwandiges Schwammgewebe aus einschichtigen 
Zellplatten mit groBen Intercellularen und mit fast kugeligen verkorkten Sekretzellen, die Starke· 
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korner rundlich, oval, selten polyedrisch, einzeln, selten zu 2-4 zusammengesetzt. Gerbstoff
fiihrende Zellen inmitten von Parenchymgewebe; kleinzellige Epidermis, Kork nur vereinzelt; 
nur sparlich Sklerenchymfasern; vereinzelt Kalkoxalateinzelkristalle bzw. Stiicke von Kristall
kammerfasern_ 

Verwechslungen. Das Rhizom von Iris pseudacorus L., Radix Acori vulgaris 
{palustris). Schrumpft beim Trocknen sehr stark zusammen, wird runzelig, dunkelgrau, ist 
-ohne Geruch, von zusammenziehendem nicht aromatischem Geschmack. 

Die japanische Kalmuspflanze, Acorus gramineus ArT., ist mit dem euro
paischen Kalmus wahrscheinlich identisch. 

Bestandteile. 1,5-3,5% atherisches 01, ferner Asaron (in der getrockneten Droge 
'!lur noch selten vorhanden), 0,2% Acorin (neutraler, stickstofffreier gelbgefarbter Bitterstoff), 
Calamin (= Methylamin), Cholin, Gerbstoff, Starke, Zucker, Weichharz. Das Weich
harz ist identisch mit Acoretin, das aus dem Acorin durch Oxydation entsteht. 

P1'iifung. Das Pulver darf hochstens 6% Asche hinterlassen (Germ., Helv.). AU8tr. 
fordert mindestens 18 % weingeistiges Extrakt. 

Aufbewah1'ung. Gut nachgetrocknet, geschnitten und grob gepulvert in Blechbiichsen, 
fein gepulvert in braunen, dichtschlieBenden Glasern, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Innerlich als Amarum bei Dyspepsie, Flatulenz in Form von Pulver zu 
O,5-2,Og, AufguB 1:10, Tinktur oder Extrakt; zu Mundwassern und Zahntinkturen; grob ge
-schnitten zu Badern bei Rachitis und Skrofulose (als wasseriger AufguB aus l/e-'1 Kilo auf ein 
Bad). - Eine Mischung aus Kalmuspulver und Ammoniumcarbonat ",ird zur Vertreibung der 
Ameisen empfohlen. 

()Jeum Calami. Kalmusiil. Oil of Calamus. Essence de calamus. 
Gewinnung. Durch Destillation der Wurzel mit Wasserdampf, die Ausbeute betragt bei 

frischer Wurzel 0,8%, bei ungeschalter, getrockneter Wurzel 1,5-3,5%' 
Eigenschaften. Dickfliissiges, gelbes bis braungelbes 01; Geruch gewiirzig, 

(lampherartig, Geschmack gewiirzig, bitterlich brennend. Spez. Gew. (Germ.) 
{),960-0,970 0 (150) [nsch SCHIMMEL 0,959-0,970], aD2O' +9 bis +31 0, nD20' 
1,5028-1,5078; S.-Z. bis zu 2,5, V.-Z. 6-20; lOslich in nahezu jedem Verhaltnis 
in Weingeist von 90 Vol.-Ufo, in 15 Vol. Weingeist von 80 Vol.-Ufo. Eine Mischung 
von 1 g Kalmusol und 1 g Weingeist wird durch 1 Tr. Eisenchloridlosung rotlich bis 
dunkelbraun gefarbt. 

Bestandteile. a-Pinen, CloH 16, Campher, (' lOH I60, Camphen, CloH 16, Calamen, 
C15H 24, ein tertiarer Alkohol Calamenenol, CIsH 240, n-Heptylsaure, Palmitin
-saure, eine ungesattigte Saure, Eugenol, ClOH J20 2, Asarylaldehyd, Essigsaureester, 
Calmuscampher (Calame on), CIsH2S02' Asaron, C12H 1sOa , zwei Kohlen wasserstoffe, 
CIsH 22, ein Sesquiterpen, CIsH 24, eine olige Substanz von tiefblauer Farbe. 

In japanischem Kalmustil wurde Methyleugenol, CllH 140 2, und ein Sesquiterpen 
Ilachgewiesen. 

PTiifung. a) Spez. Gew. 0,960-0,970 (15°). - b) Drehung im 100 mm-Rohr bei 200 
+ 9° bis + 310. - c) In Weingeist muB es sich in nahezu jedem Verhaltnis kJar IOsen. Terpentinol 
setzt das spez. Gewicht herab und vermindert die Lcslichkeit in Weingeist; Cedernholztil und 
Gurjunbalsamol vermindern ebenfalls die Loslichkeit im Weingeist, beide drehen links. 

Ais Verfalschung ist Glycerinacetat beobachtet worden. 
Anwendung. Ais Stomachicum und Carminativum 1-3 Tropfen einigemal am Tage 

mit Zucker; zu Badern, zum Parfiimieren von Seifen. Zur Herstellung von Liktiren. 
Confectio Calami. Conditum Calami. Kalmuskonfekt. Kandierter oder iiber

zuckerter Kalmus. Frisches oder trockenes, geschaltes Kalmusrhizom wird in siedendem 
Wasser genugend erweicht, mit einem Sirup aus Zucker 100 T., Wasser 25 T. einige Minuten ge
kocht, nach 3 Tagen das Flussige abgeseiht, fUr sich eingedampft und nach Zusatz der bereits 
mit Zucker getrankten Wurzel unter Umruhren schnell und bei nicht zu hoher Warme zur 
Trockne gebracht. 

Extractum Calami (aromatici). Extractum Acori. Kalm usextrakt. 
Germ.: 2 T. grob gepulverter Kalmus werden mit einem Gemisch von 4 T. Weingeist und 6 T. 
Wasser 4 Tage unter wiederholtem Umruhren maceriert, dann ausgepreBt. Der Ruckstand wird 
in gleicher Weise 24 Stunden lang mit einem Gemisch von 2 T. Weingeist und 3 T. Wasser behandelt. 
Die abgepreBten Flussigkeiten werden gemischt und bis zur Abscheidung der EiweiBstoffe im Dampf
bad erhitzt. Nach 2 Tagen filtriert man die Flussigkeit und dampft sie zu einem dicken Extrakt 
ein. Ein rotbraunes, in Wasser trube losliches Extrakt. Ausbeute etwa 15-200/0' - Austr.: 
BCl'eitung aus zerkleinerter Kalmuswurzel wie Extl'. Belladonnae; nur unterbleibt das Filtrieren 
del' vom Weingeist befl'eiten Perkolationsflussigkeit. 
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Extractum Calami fluidum. Kalmusfluidextrakt. Fluidextractum Calami. 
Fluidextract of Calmus, - Americ.: Aus 1000 g gepulverter (Nr. 40) Kalmuswurzel werden 
mit der nougen Menge eines Gemisches aus 3 Vol. Weingeist (92,3 Gew.-%) und 1 Vol. Wasser 
lOOO ccm Fluidextrakt bereitet. Durchfeuchtungsmenstruum 350 ccm. Erstes Perkolat 900 ccm. 
Maximal-Verdampfungstemperatur 500• 

Tinctura Calami. Kalm ustinktur. Tincture of Calamus. Tein
ture d'acore vrai. - Germ.: 1:5 aus grob gepulvertem Kalmus mit verdiinntem Wein
geist durch Maceration zu bereiten. - Helvet.: Wie Germ. mit 600/ oigem Weingeist. - ltal.: 
Wie Germ. - Spez. Gewicht 0,905-0,915, Trockenriickstand mindestens 3,50/ 0 , 

Erkennungsprobe. Nach O. LINDE: 10 Tr. Kalmusstinktur werden in einem Porzellan
schalchen auf dem Wasserbad eingedampft. Der Riickstand wird mit 10 Tr. eines Gemisches von 
4 T. konz. Schwefelsaure und 1 T. Wasser aufgenommen. Fiigt man dann einige Kristalle Vanillin 
hinzu und riihrt um, so farbt sich die Fliissigkeit zuerst braunlichrot. Beim Stehen flieBen dann 
blaue Streifen von den Kristallen abo Beim Umriihren (nach etwa 5 Minuten) wird die Fliissigkeit 
blauviolett, nach 10-15 Minuten reinblau. 

Aqua Calami. 
Kalmuswasser. 

Rhizomatis Calami gr. pulv. 50,0 
durch Destillation 1m Dampf-

strom sammelt man 1000,0 
Ex tempore: 

Olei Calami gtts. X 
Aquae destillatae fervldae 1000,0. 

Man mlscht durch Schiitteln. 

Spiritus antlrheumatlcus. 
Spiritus Calami 

(Form. mag. Berol. U. Germ.). 
Olei Calami 1,0 
Spiritus 99,0. 

D.S. AuJ3erlich. 

Sirupus Calami. 
Tincturae Calami 15,0 
Sirupi simplicis 85,0. 

Tinctura stomachlca KASTL. 
Dr. KASTLs Magentropfen. 
Rhiz. Calami 
Fo!' Menth. pip. 
Rad. Angelicae aa 10,0 
Cort. Canellae 
Cort. Cinnamomi 
Rhiz. Zingiberis 
Antophyllorum ali 5,0 
Spiritus (70 0/ 0 ) 1000,0 
01. Juniperi baccar. 
01. Macidis aa 5,0. 

Erganzb. III. Tinctura stomachlca LENTIN. 
Rhizomatis Calami concisi (Sieb 2) 1 T. Elixir stomachicum LENTIN. 
Spiritus 3 " Tincturae Calami 4,0 
Aquae 3 " Tincturae Rhei aquosae 2,0 

Nach 24stiindigem Stehen werden 4 Teile ab- Tincturae amarae 2,0 
destilliert. Tlncturae aromaticae 2,0. 
Dr. ENGELS Nektar wird nach Angabe des Fabrikanten HUBERT ULLRICH in Leipzig 

bereitet aus 300 g Malagawein, 50 g Weinsprit, 200 g Rotwein, 100 g Ebereschen- und 200 g 
Kirschsaft, 20 g Schafgarbenbliite, 30 g Walderdbeeren, 30 g Wermutkraut und je 10 g Fenchel, 
Anis, Helenen-, Enzian- und Kalmuswurzel, sowie Kamillen, ist also ein abgeanderter ULLRICH
scher Krauterwein. 

Calcium. 
Calcium (metallicum).· Calcium (auch engl. u. franz.). Ca. Atomgew.40,08. 

Gewinnung. Durch Elektrolyse von geschmolzenem Calciumchlorid. Man liiBt dabei 
die Kathode die Oberflache des Calciumchlorids nur eben beriihren und zieht sie in dem MaBe 
hoher, in dem sich das Calcium an ihrem unteren Ende abscheidet. Das abgeschiedene Calcium 
wirkt dann weiter als Kathode. Man erhalt so das Calcium in Stiiben von 2 bis 3 cm Dicke, die 
sich an der Oberflache rasch mit einer grauweiBen Schicht von Calciumhydroxyd und Calcium
carbonat bedecken und dadurch vor weiterer Oxydation geschiitzt werden. 

Eigenscha/ten. SilberweiBes Metall, das sich an der Luft sehr rasch oxydiert. Nur 
frische Schnittflachen zeigen kurze Zeit Metallglanz. Spez. Gew. etwa 1,4, Smp.7600• Es liiBt 
sich schneiden, hammern, feilen und zu Draht ausziehen. Mit Wasser gibt es Calciumhydroxyd 
und Wasserstoff. An der Luft erhitzt verbrennt es mit heller Feuererscheinung zu Calciumoxyd 
und Calciumnitrid, Ca3N2• Baim Erhitzen im Wasserstoffstrom gibt es Calciumhydrid, CaH2• 

In seinen Verbindungen ist es zweiwertig. 
Au[bewahrung. In dicht schlieBenden GefaBen oder unter Petroleum. 
Anwendung. Ala Reduktionsmittel in der organischen Chemie. Bei der Darstellung von 

absolutem Alkohol zur Entfernung des letzten Restes von Wasser. 
E'l'kennung. Calciumsalze (Halogensalze oder die mit Salzsaure befeuchteten Salze) farben 

die Flamme gelbrot. - Natronlauge (Kalilauge) fallt aus geniigend konzentrierten Losungen 
weiBes Calciumhydroxyd. - Natriumcarbonat (und andere liisliche Carbonate) fallen weiBes 
Cal.ciumcarbonat. - Oxalsaure und Ammoniumoxalat fallen aus ammoniakalischer ode! 
essigsaurer Liisung weiBes, kristallinisches Calciumoxalat, liislich in Mineralsauren. - Schwefel-
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saure fallt aus nicht zu sehr verdiinnten Liisungen weiBes Calciumsulfat. - C hr 0 m s aut- e gibt keine 
Fallung (Unterschied von Barium). - Calciumchlorid und Calciumnitrat sind in Alkoholli.islich 
(Trennung von Barium und Strontium). 

Bestirn:rnung. Das Calcium wird als Calciumoxalat gefiil1t und als Caleiumoxyd 
gewogen. Die Li>.sung, die keine Phosphorsaure und Oxalsaure enthalten darf, wird mit Boviel 
Ammoniakfl iissigkei t versetzt, daB sie deutlich danach riecht. Entsteht. hierbei ein Niederschlag 
von Magnesiumhydroxyd, so ist dieser durch Zugabe hinreichender Mengen von Ammoniumchlorid 
in Losung zu bringen. Man erwarmt die klare Losung bis fast zum Sieden und fallt unter Um
riihren durch allmahliche Zugabe von Ammoniumoxalatlosung, bis diese im "OberschuB vorhanden 
ist. Man laBt 12 Stunden an einem warmen Ort absetzen, filtriert darauf das Calciumoxalat 
ab, wascht es mit siedendem Wasser aus, trocknet und fiihrt es durch Gliihen vor dem Geblase 
in Calciumoxyd, CaO, iiber. Es empfiehlt sich, nur so viel Substanz anzuwellden, daB nicht mehr 
als etwa 0,3 g Calciumoxyd zur Wagung gelangen. CaO X 0,7148 = Ca. 

Bei Gegenwart von Magnesium ist so viel Ammoniumoxalatlosung anzuwenden, daB das 
Magnesium sicher in das losliche Ammonium.Magnesiumoxalat iibergefiihrt wird. Bei Gegenwart 
von groBeren Mengen Magnesium empfiehlt es sich, das abfiltrierte Calciumoxalat noch einmal 
mit verd. Salzsaure in Losung zu bringen und es in ammoniakalischer Losung noch einmal mit 
Ammoniumoxalat zu fallen. Bei Gegenwart von Magnesium kann man auch die ammoniakalische 
Losung bei der ersten ]<,allung mit verd. Essigsaure ansauern; ein Mitausfallen von Magnesium
oxalat ist dann ausgeschlossen. 

Nach GOY kann auch der Niederschlag von Calciumoxalat gewogen werden, wenn man 
die Losung heiB fallt und den Niederschlag auf einem Asbestfilter (GoocHtiegel) sammelt und 
nach dem Auswaschen bei 100-1050 trocknet. Der Niederschlag hat dann die Zusammensetzung 
(COO)2Ca + H2O; das Gewicht bleibt selbst nach tagelangem Trocknen konstant, wahrend beim 
Trocknen auf einem Papierfilter das Kristallwasser allmahlich verschwindet. 

Calcaria chlorata siehe Calcium hypochlorosum S. 743. 

Calcaria usta siehe Calcium oxydatum S. 750. 

Calcium aceticum. Calciumacetat .. Essigsaures Calcium. (CH3COO)2Ca + H 20. 
Mol.-Gew. 176. 

Darstellung. In 10 T. erwarmte verd. Essigsaure (300/0) tragtman gefalltes Calcium
carbonat im geringen "OberschuB ein (etwa 2,5 T.), filtriert die Losung und dampft sie zur Kri
stallisa tion ein. 

Eigenschaften. Farblose Prismen, in Wasser sehr leicht loslicn, auch in AlkohollOslich. 
Anwendung. Als Reagens zum Nachweis und zur Bestimmung VOIl Oxalsaure. 

Calcium aceticum crudum, Rohes Calciumacetat, wird durch Neutralisieren von Holz
essig mit geloschtem Kalk und Eindampfen zur Trockne gewonnen. Durch Erhitzen auf 25() 
bis 3000 werden fremde organische Stoffe zum groBten Teil zerstort. Das rohe Calcium ace tat 
kommt unter der Bezeichnung Holzkalk (Graukalk oder WeiBkalk, je nach der Reinheit) in 
den Handel. Es dient zur Darstellung von Natriumacetat und von Essigsaure. 

Calcium acetylosalicylicum S. unter Acidum salic'yIicum S.214. 

Calcium arsenicicum s. unter Arsenum S. 562. 

Calcium benzoicum. Calciumbenzoat. Benzoesaures Calcium. (CsH.COO)2Ca 
+ 4H2 0. Mol.-Gew. 354. 

Darstellung. Man bereitetaus 10 T. Calciumoxyd eine diinne Kalkmilch, tragtin diese 
43 T. Benzoesaure ein, erhitzt 5-10 Minuten zum Sieden und filtriert. Das Filtrat wird durch 
Eindampfen konzentriert, notigenfalls nochmals filtriert und der Kristallisation iiberlassen. Aus 
den Mutterlaugen kann man durch Ansauern mit Salzsaure die Benzoesaure wiedergewinnen. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, an trockner Luft verwitternd, loslich in 20 T. kaltem 
Wasser. Aus der wasserigen Losung werden durch Salzsaure Kristalle von Bellzoesaure abgeschie
den. Die wasserige Losung wird durch Ammoniumoxalat weiB, durch Eisenchlorid rehbraun 
gefallt. 

Anwendung. Als innerliches Antiseptikum bei Skrofulose und Rachitis. Gabe: 0,6-2,0 g. 

Calcium boricum (pyroboricum, tetraboricum). Calciumborat. CaB4 0 7 + 
6H2 0. Mol.-Gew. 304. 

Darstellung. Eine Losung von 10 T. krist. Calciumchlorid, CaC12 + 6H20, in 100 T. 
Wasser wird unterUmriihren mit einer Losung von 17,4 T. krist. Borax in 100 T. Wasser ge
mischt. Beide Losungen werden vorher auf 30 bis 400 erwarmt. Der sofort entstehende dicke 



CaJcium. 733 

Niederschlag wird auf der Nutsche auf einem Leinenfilter abgesogen, mit moglichst wenig Wasser 
gewaschen, bis das Wasser kein Chlorid mehr enthalt, auf porosen Tontellern getrocknet und fein 
zerrieben. 

Eigenschajten und Erkennung. WeiBes Pulver oder weiBe Massen, die wie weiBer 
Ton an der Zunge haften, geschmacklos, in kaltem Wasser fast unloslich, wenig loslich in heiBem 
Wasser, ziemlich leicht loslich in Glycerin, besonders beim Erwarmen. Die L5sung in Glycerin 
rotet Lackmuspapier. In Ammoniumchloridlosung lost es sich beim Erwarmen unter Entwick
lung von Ammoniak; die Losung gibt mit Ammoniumoxalatlosung einen weiBen Niederschlag 
von Calciumoxalat. Loslich in verd. Salzsaure, die Losung gibt die Kurkumareaktion der Bor
saure (s. d.). Wird 1 g Calciumborat mit etwa 3 ccm Alkohol und 2 g konz. Schwefelsaure iiber
gossen und der Weingeist angeziindet, so brennen die Dampfe mit griiner Farbung. 

Antvendung. AuBerlich bei nassenden Ekzemen, Verbrennungen, gegen SchweiB
geruch, innerlich zu 0,3 bis 0,4 g gegen Diarrhoe der Kinder. 

Calcium boroglycerinatum (glycerinoboricum) (Ross_) ist eine Losung von 8 T. Cal
ciumhydroxyd und 25 T. Borsaure in 76 T. Glycerin. 

Calcium bromatum. Calciumbromid. Bromcalcium. Calcii Bromidum. CaBrz• 

Mol.-Gew. 200. 
Darstellung. 650 T. Bromwasserstoffsaure (25% HBr) = 162,5 T. HBr werden 

unter Erwarmen mitCalciumcarbonat(etwa 100 T.) bis zum geringen lJberschuB versetzt. Die 
filtrierte Losung wird zur Trockne eingedampft. 

Eigenschajten. WeiBe, kornige Salzmasse, an der Luft zerflieBlich, Geschmack scharf
salzig, 15slieh in 0,7 T. Wasser, in 1 T. Weingeist. Die wasserige Losung ist neutral. 

Erkennung. Die wii.sserige L5sung (1 g + 20 cern) gibt mit Ammolliumoxalatl5sung 
einen weiBen Niederschlag von Calciumoxalat, in Essigsaure unlOslich. Mit Chlorwasser ver· 
setzt wird die L1isung durch freies Brom gelb gefarbt: beim Schiitteln mit Chloroform nimmt 
dieses das Brom mit rotgelber Farbe auf. 

Priijung. a) 0,5 gCalciumbromiddiirfen beirn lJbergieBenmit 5 ccm verdiinnterSchwefel
saure keine Gelbfarbung geben (Calciumbromat). - b) Die w8.sserige wsung (1 g+ 10 cem) darf 
nach Zusatz von Starkel1isung durch einige Tropfen Eisenchloridl5sung nicht blau gefarbt werden 
(Calciumjodid). - c) Die LOsung von 0,2 g scharf getrocknetem Calciumbromid in 20 bis 30 ccm 
Wasser darf nach Zusatz von 2 Tr. Kaliumchromatl1isung hochstens 20,3 ccm l/lO-n-Silbernitrat
losung bis zur Rotfarbung verbrauchen (mehr als 1,3% Calciumchlorid). 

Aujbewahrung. In dicht schlieBenden Glasern, vor Feuchtigkeit gut geschiitzt. 
Antvendung. Wie Kaliumbromid zu 1 bis 2 g mehrmals taglich. 

Ureabromin (GEHE U. Co., Dresden) ist Calciumbromid·Carbamid, eine Verbin

dung von Calciumbromid mit Harnstoff. CaBr2 + 4CO(NH2)2' 
Eigenschajten. Glanzende, farblose Kristalle, etwas hygroskopisch, leicht in Wasser 

und Weingeist lOslich, Geschmack kiihlend, etwas bitter. Smp.1860. Bromgehalt 36 % , 

Erkennung. Die wasserige LOsung (1 g + 2 cem) gibt mit der gleichen Raummenge 
Salpetersaure eine kristallinisehe Abscheidung von Harnstoffnitrat; im Filtrat entsteht durch 
Silbernitratlosung eine gelblich-weiBe Fallung von Silberbromid. Wird die wasserige Liisung mit 
Chlorwasser versetzt und mit Chloroform geschiittelt, so farbt sich dieses rotgelb. Die wasserige 
Liisung gibt na.ch dem Ansauern mit verdiinnter Essigsaure mit Ammoniumoxalat einen weiBen 
Niederschlag von Calciumoxalat. 

Priljung. Die wasserige Losung (1 g+ 10 ccm) darf Lackmuspapier nicht verandern, sie 
muB klar und far bIos sein und darf nicht verandert werden: a) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), 
- b) durch Schwefelwasserstoffwasser, auch nicht bei weiterem Zusatz von einigen Tropfen Am
moniakfliissigkeit (Schwermetalle). - c) Die Losung von 0,26 g Ureabromin in 25 ccm Wasser 
muB 11,1-11,3 cem l/lO-n-Silbernitratlosung verbrauchen (Kaliumchromatlosung 2 Tr.) = 35,5 
bis 36,1 % Brom. 

Aufbetvahrung. Vor Feuchtigkeit gesehiitzt. 
Antvendung. Wie Alkalibromide, bei nervosen, neurasthenischen und hysterisehen Zu. 

standen und Epilepsie. Gabe: Dreimal taglieh 1 Tablette (= 2 g). 

Calmonal (GEHE u. Co., Dresden) ist Calciumbromid·Uretban, CaBr2 + 
4 NH2COOC2H 5 + 2 H 20 Kristallinisches Pulver, Smp. 1070. Wenig hygroskopiscb, 
leicht loslich in Wasser. - Anwendung. Als Sedativum 1-2g mehrmals taglicb. 

Elixir Calcii Bromidi, Elixir of Calcium Bromide (Nat. Form.). Zu bereiten aus 
85 T. Calciumbromid, 4 ccm verd. Bromwasserstoffsaure (l00/0) und Elixir aromat. (Americ.) 
q. s. ad 1000ocm. 
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Calciumcarbid, CaC2 • Mol.-Gew. 64. 
Darstellung. Calciumcarbid wird gewonnen durch Vereinigung von Calcium mit Koh

lenstoff beim Zusammenschmelzen von Atzkalk mit Kohle (Koks, Holzkohle oder Anthrazit) im 
elektrischen Of en bei 2400 bis 3000°. Das fliissige Carbid wird in fahrbaren Kasten aufgefangen 
und nach 24stiindiger Abkiihlung zerkleinert und in verschiedene KorngroJ3en sortiert. Das. 
abfallende Pulver wird beim nachsten Mal wieder mit eingeschmolzen. 

Eigenschajfen. Chemisch reines Calciumcarbid bildet farblose durchsichtige Kristalle. 
das technische Calciumcarbid, das die Verunreinigungen der Ausgangsstoffe enthalt, bildet braun
gelbe bis graphitschwarze Massen, spez. Gew. etwa 2,2. Die Bruchflachen sind frisch glanzend, 
kristallinisch, nach kurzer Zeit werden sie an der Luft matt und grau bis weW, indem sich das 
Car bid durch die Feuchtigkeit der Luft zersetzt. Mit Wasser en twickelt es sehr Ie bhaft Ace t y len: 
CaC2 + 2 H2 0 = C2~ + Ca(OH)2' 1 kg chemisch reines Calciumcarbid liefert 350 l Acetylen 
(bei 150 und 760 mm Barometerstand). Das Calciumcarbid des Handels von 30 bis 80 mm Korn
groBe soll305 bis 310 l Acetylen auf 1 kg liefern, feiner gekorntes Carbid nicht unter 290 l. 

Das aus dem technischen Calciumcarbid durch Einwirkung von Wasser entwickelte Acetylen 
hat einen ullangenehmen Geruch infolge der Beimengung von anderen Gasen. die aus Verunreini
gungen des Calciumcarbids durch die Einwirkung des Wassers entstehen, besonders aus dem 
Calciumphosphid (Phosphorcalcium), CasP2, das mit Wasser Phosphorwasserstoff liefert (vgl. 
Acetylenum S. 92). 

Wertbestimmung. Zur Wertbestimmung des Calciumcarbids wird die Menge des be; 
der Einwirkung von Wasserentwickelten Acetylens bestimmt. 1m kleinen laBt sich die Messung 
des Acetylens nur schwierig mit geniigender Genauigkeit ausfiihren, weil I g Calciumcarbid 
bereits etwa 300 ccm Gas liefert. 1m GroBbetriebe wird das aus 300 bis 400 g Calciumcarbid in 
einelli besondereJ!. Apparat mit Kochsalzlosung entwickelte Acetylen mit einer Gasuhl' gemessen_ 
Zur annahernden Wertbestimmung kann man nach BAMBERGER ein ahnliches Verfahren 
anwenden, wie es zur Bestimmung von Kohlcnsaure durch Gewichtsverlust dient. 

Der Apparat besteht aUB einer zweihalsigen Flasche von 400 ccm Fassungsraum, die in 
dem einen Tubus ein Chlorcalciumrohr tragt, wahrend durch den anderen ein 250 ccm fassellder 
Tropftrichter hindurchfiihrt. - Zur Ausfiihrung der Analyse bringt man in die Flaschc 50-60 g 
grob zerschlagelles Calciumcarbid, fiillt in den Trichter etwa 200 ccm einer 15-200/oigen Koch
salzlosung und bestimmt das Gesamtgewicht des Apparatt;s auf einer noch 0,01 g anzeigenden 
Tarierwage. - LaBt man jetzt vor~ichtig die KochsalzlOsung zutropfen, allfallgs 5-6 Tropfen 
in der Minute, so wird das Carbid zersetzt ohne die heftige Reaktion, welche mit reinem Wasser 
eintritt, und der langsam entweichende Gasstrom wird durch das Calciumchlorid getrouknet. 
Wenn nach 3-4 Stunden die Halite der Kochsalzlosung zugetropft 1st, laBt man den Rest auf 
einmal zu, erwarmt etwas, saugt 10 Minuten Luft durch den Apparat und wagt llach dem Er· 
kalten. Die Gewichtsdifferenz ergibt die Ausbeute an Acetylen, aus der man, unter Beriicksichti· 
gung, daB 1 kg Rein-Carbid 406,25 g (40,625%) oder 348,9 l (bei 00 und 760 mm B) Acetylen 
liefert, sowohl den Gehalt an Reincarbid wie an Gasausbeute berechnen kann. 

Aufbewahrung. Da das Calciumcarbid durch Wasser und schon durch die Feuchtig. 
keit der Luft zersetzt wird unter Bildung von Acetylen, das mit der Luft explodierende GE
mische bildet, ist es sorgfaltig vor Feuchtigkeit zu schiitzen und in dichtschlieBenden Blech
biichsen aufzubewahren. Kleinere Mengen konnen auch in dichtschlieBenden Glasern aufbewahrt 
werden. 

Anwendung. Zur Erzeugung von Acetylen, das zur Beleuchtung und als Heizgas 
dient; zur Darstellung einer Reihe von Chlorverbilldungen des Acetylells (s. d.), von Aldehyd. 
Essigsaure und Alkohol. Ferner dient das Calciumcarbid als Reduktionsmittel in der Metallurgil', 
zum Harten des Stahls, zur Gewinnung von Kalkstickstoff (Calciumcyallamid) und von RuB_ 
Therapeutisch ist es von GUINARD bei Gebarmutterkrebs vorgeschlagen worden, in lluBgroBen 
Stiicken, die iiber Nacht in der Scheide belassen werden. 

Die Anwendung des Calciumcarbids zur Entwasserung von Alkohol hat sich nicht bewiihrt, 
ebensowenig die Anwcndung zur Reinigung und Entwasserung von Olen. Urn das Calciumcarbid 
gegen die Einfliisse der Luft widerstalldsfiihiger zu machen, trankt man es, nachdem es in hasel
nuBgroBe Stiicke zerkleinert worden ist, mit Petroleum oder Paraffin. In diesem Zustande ist es 
einigermaBen unempfindlich gegen die Luftfeuchtigkeit, wird aber von Wasser noch leicht genug 
angegriffen. 

Kalkstickstoff oder Stickstonkalk wird erhalten durch Einwirkung von Stick
stoff auf Calciumcarbid, wobei Calciumcyanamid, N C-N=Ca. entsteht 
neben Kohlenstoff: CaC2 + N2 = NCNCa + C. 

Darstellung. Nach verschiedenen patentierten Verfahn'n, indem man sehr fein go. 
mahlenes Calciumcarbid im elekttischen Of en erhitzt und dalln aus der Luft nach dem Vel'· 
fahren von LINDE oder anderen Verfahren gewonnenen Stickstoff hinzuleitet. Die Rcaktion ist 
€xotherm und geht ohne weitere Warmezufuhr weiter. Zur Vermeidung von Uberhitzung durch 
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die Reaktionswarme werden dem Calciumcarbid indifferente Stoffe, z. B. Calciumchlorid oder 
fertiger Kalkstickstoff, zugemischt. Der als zusammcngesinterte Masse gewonnene Kalkstickstoff 
wird fein gemahlen und zurZersetzung von nOllh beigemischtemCarbid und des Calciumphosphids. 
das im Carbjd stets in kleiner Menge enthalten ist, mit fein zerstaubtem Wasser behandelt. 

Eigenschaften. Der technische Kalkstickstoff ist ein grauschwarzes, feines, sehr stark 
staubendes Pulver, das die Schleimhaute reizt. Beim Befeuohten mit Wasser zeigt sich meistens 
der Geruch des unreinen Acetylens, da dem Kalkstickstoff meist noch kleine Mengen von 
Calciumcarbid beigemischt sind. Der Gehalt an Stickstoff betragt etwa 17 bis 22%. Durch 
kaltes Wasser wird das Calciumcyanamid zerlegt unter Bildung von Dicyandiamid:2NCNCa+ 
4~O=2 Ca(OH)2+ (CNNH2)2' durch iiberhitzten Wasserdampf wird es unter Bildung von 
Ammoniakzerlegt: NCNCa + 3H20=CaCOs +2NHa. Durch Einwirkung von verd. Schwefel
saure in der Kalte erhalt man eine Losung von Cyanamid, NCNH2 , aus dem durch Einwirkung 
von Wasser bei Gegenwart von Katalysatoren, z. B. Mangandioxyd, Harnstoff entsteht. 
Aus dem Dicyandiamid laBt sich auch Guanidin darstellen, ferner Natriumcyanid durch 
Schmelzen mit Soda und Kohle. 

Prifung. Fiir die Bewertung des Kalkstickstoffs ist die Bestimmung des Stickstoff
gehaltes wichtig, die nach KJELDAHL ausgefiihrt wird: 

2,5 g einer feinzerriebenen Durchschnittsprobe werden ill einen trockenen Kjeldahlkolben 
von 300 ccm gebracht, mit etwa 10 com Wasser gleichmaBig angeschiittelt und mit etwa 0,2 g 
Paraffin und 30 cern konz. Schwefelsaure 4 Stunden lang erhitzt, anfangs mit kleiner Flamme, weil 
die Mischung anfangs schaumt. Die weitere Bestimmung des Ammoniaks wird wie Bd. II 
unter N i tr 0 ge n i u m angege bell ausgefiihrt. 

Anwendung. Zur Darstellung der oben genannten Stickstoffverbindungen, zumHarten 
von Eisen wie Blutlaugensalz, Der Kalkstickstoff wird in groBten Mangen als Diingemittel 
verwendet. Sehr unangenehm ist dabei das starke Stauben und die at,zende Wirkung auf die 
Schleimhaute und kleine Wunden; er wird deshalb am besten mit der Maschine gestrent. Zur 
Vermeidung des Staubens werden nach versohiedenen patentierten Verfahren Zusatze gemaeht, 
z. B. Eisenoxyde, Calciumchlorid und Magnesiumchlorid, Ablaugen der Zellstoffabriken, Torf
mehl, das mit Magnesiumchloridlosung getrankt ist u. a. Zum Streuen von kleinen Mengen ver
wendet man am einfachsten Gemenge des Kalkstickstoffs mit schwach feuchter Erde. Der Kalk
stickstoff ist etwa 8 bis 14 Tage vor dcr Saat oder dem Bepflanzen der Acker auszustreuen. 

Calcium carbonicum. Calciumcarbonat. Kohlensaures Calcium. Cal
cium Carbonate. Carbonate de calcium. CaCOa. Mol.-Gew. 100. 

Calciumcarbonat findet sich in der Natur in verschiedener Reinheit, kristalli-
nisch und amorph, als Kalkspat, Arragonit, Marmor, Kalkstein, Kreide. 
Aus Calciumcarbonat bestehen zum groBten Teil die Muschelschalen (Austern
.whalen), Krebssteine, Korallen (rote und weiBel und die Sepiaknochen. 
Kiinstlich erhalt man es durch Fallen einer Losung von Calciumchlorid mit 
Natriumcarbonatlosung. 

Calcium carbonicum praecipitatum. Gefiilltes Calciumcarbonat. Pre
cipitated Calcium Carbonate. Carbonate de calcium. Calcii Car
bonas praecipitatum. CaCOa. Mol.-Gew. 100. 

DaTstellung. Eine Losung von 100 T. weiBem Marmor in 580 T. verdiinnter Salzsaure 
(12,5% HCI) oder von 220T. krist. Calciumchlorid (technisch) in 400 T. Wasseroder von 110 T. 
wasserfreiem Calciumchlorid (technisch) in 500 T. Wasser wird mit Chlorwasser versetzt. 
bis sie deutlich nach Chlor riecht (an Stelle von Chlorwasser laBt sich auch Chlorkalklosung verwen
den unter Zusatz von kleillen Mengen Salzsaure). Nach 2stiindigem Stehen wird das iiberschiissige 
Chlor durch Erhitzen verjagt, die Fliissigkeit mit 1000 T. Wasser verdiinnt und mit Kalkmilch 
(aus gebrauntem Marmor) versetzt biH zur stark alkalischen Reaktion. Die nach dem Ahsetzen 
filtrierte Fliissigkeit wird mit Salzsaure schwach angesauert, auf 60 bis 700 erwarmt und unter 
Umriihren mit einer filtrierten, ebenfalls auf 60 bis 700 erwarmten Losung von 300 T. kris t. N a
triumcarbonat in 1000 T. Wasser versetzt, bis die Mischung deutlich alkalisch reagiert. Von 
dem Niederschlag wird nach mehrstiindigem Absetzenlassen die Fliissigkeit abgegossen, und der 
Niederschlag mit Wasser zUerst durch AbgieBen, dann auf dem Filter (Leinen) so lange gewaschen, 
bis das Waschwasser kein Chlorid mehr enthalt. Das zum W as chen verwendete Wassel' muB sehr 
rein sein, besonders vollkommen frei sein von Eisen, Blei und Kupfer, weil diese von dem Calcium
carbonat zuriickgehalten werden. Bei der Vel'Wendung von kupferhaltigem Kondenswasser
beobachtete LEFELD einen deutlichen Kupfergehalt des Calciumcarbonates. Brunnen- und Lei
tungswasser beeintrachtigen das weiBe Aussehen, auch wenn das Wasser vollkommen eisenfrei ist. 
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Am besten verwendet man deshalb reines destilliertes Wasser. Nach dem Abtropfen des Wassers 
wird das Calciumcarbonat abgepreBt, getrocknet und gesiebt. 

Eigenschaften und ETkennung. WeiBes, zartes Pulver, geschmacklos. Unter 
dem Mikroskop zeigen die einzelnen Teilchen die Kristallform des Kalkspates. Beim 
Gliihen gibt es Kohlendioxyd ab und hinterli1Bt Calciumoxyd; die Zersetzungs
temperatur liegt bei etwa 9200• 

Die Fallungstemperatur ist auf die Beschaffenheit des Calciumcarbonats 
nicht ohne EinfluB_ Bei gewohnlicher Temperatur faUt es zuni1chst als amorpher 
Niederschlag aus, der nur schwierig auszuwaschen ist, nach langerem Stehen aber 
dicht und kristallinisch wird, wobei die einzelnen Teilchen die rhomboedrische Form 
des Kalkspats annehmen. Bei 60 bis 70 0 faUt das Calciumcarbonat sofort krlstalli
nisch aus, in der Form des Kalkspates, die einzelnen KristaUchen sind groBer als 
bei dem bei gewohnlicher Temperatur gefallten und dann kristallinisch gewordenen 
Calciumcarbonat; aus siedend heiBer Losung fallt es kristallinisch in der Form des 
Arragonits. 

Das Calciumcarbonat· ist fast unloslich in Wasser (1 Liter lost 31 mg CaCOs), 
leichter loslich in kohlensaurehaltigem Wasser unter Bildung von Calciumbicarbonat. 
In Salzsaure, Salpetersaure und verd. Essigsaure lost es Blah leicht unter Entwick
lung von Kohlendioxyd. Die Losung in verd. Essigsaure gibt mit Ammoniumoxalat
losung einen wei Ben Niederscblag von Calciumoxalat, loslich in verd. Salzsaure. Es 
farbt die Flamme gelbrot, besonders nach dem Befeuchten mit Salzsaure. 

Priifung. a) Werden 3 g gefalltes Calciumcarbonat mit 50 ccm ausgekochtem 
Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat Lackmuspapier nicht blauen (Alkalicarbonat, 
Calciumhydroxyd) und beim Verdunsten hochstens 10 mg Riickstand hinter
lassen (wasserlosliche Salze). - b) 1 g Calciumcarbonat muB sich in 5 ccm verd. 
Essigsaure klar losen; wird die zum Sieden erhitzte Losung mit 45 ccm Wasser 
verdiinnt, so diirfen je 10 ccm der Mischung: - 0) durch Bariumnitratlosung nicht 
sofort verandert werden (Sulfate), - d) durch Silbernitratlosung innerhalb 5 Mi
nuten Mchstens opalisierend getriibt werden (Chloride), - e) mit Ammoniakfliissig
keit im tTherschuB versetzt (4-5 ccm), nicht getriibt werden (Aluminium, Calcium
phosphat), - I) mit Kalkwasser im tiberschuB versetzt (etwa 50 ccm), keine Aus
scheidung geben (Magnesium). - g) Die Losung von 1 g Calciumcar bonat in 3-4 ecm 
Salzsaure und 15 cem Wasser darf durch Schwefelwasserstoffwasser nieht verandert 
werden (SehwermetaUe). - b) Die Losung von 1 g Caleiumearbonat in 3 bis 4 cem 
Salzsaure und 50 ecm Wasser darf dureh 0,5 cem KaliumferrocyanidlOsung nieht 
sofort geblaut werden (Eisen). 

Anmerkung zu f) Wenn das Calciumcarbonat Magnesiumcarbonat enthalt, ist es zur 
Herstellung von Liquor Aluminii acetici un brauchbar. 

Anwendung. Innerlich als Antacidum zu 0,5 bis 2,0 g, ferner bei Diarrhoen, Knochen. 
erkrankungen, Skrofulose. AuBerlich als mildes austrocknendes Streupulver, all! Grundlage 
fiir Zahnpulver. 

Calcium carbonicum purissimum. Reinstes Caloiumcarbonat (ehloridfrei). 
DUTsteliung. Durch Fallen einer Losung von Calc i um n i tra t mit einer Losung von N a· 

triumcarbonat bei 60 bis 700, 80rgfaltiges AU8waschen und Trocknen. 
PTiifung. a) 1 g Calciumcarbonat wird in etwa 5 ccm Salpetersaure gelost, die mit Wasser 

auf 10 ccm verdiinnte Losung darf durch SilQernitratlosung nicht verandert werden. 1m iibrigen 
muB das chloridfreie Calciumcarbonat den an Calcium carbonicum praecipitatum ge
stellten Anforderungen geniigen. 

Marmor album. WeHler Marmor. Marble. Marbre. 
DerAbfall a.us den Werkstatten der Bildhauer. Der weiBe Marmor ist meist ein sehr reines 

Calciumcarbonat und wird daher zur Darstellung der Calcium~alze und zur Entwicklung von 
Kohlendioxyd verwendet. Es ist darauf zu achten, daB die Stiicke rein weiB sind. Schwarze 
Adern im Ma.rmor enthalten Schwefeleisen, das beim Auflosen des Marmors in Sauren Schwefel
wasserstoff liefert. Zur Gewinnung von Kohlendioxyd muB der Ma.rmor frei sein von SGhwefel-
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eisen. Man pruft das entwickelte Kohlendioxyd mit Hilfe von Bleipapier (Filtrierpapier mit 
Bleiessig befeuchtet); das Gas darf Bleipapier nicht braunen. 

Creta praeparata. Kreide. SchHtmmkreide. Chalk. Craie. Calcium carboni
cum nativum. Blanc mineral. 

Die natiirliche Kreide, die sich in manchen Gegenden, z. B. auf Riigen, in Skandinavien, 
Siidengland, Frankreich, Spanien, Portugal in miichtigen Ablagerungen findet, besteht aus den 
mikroskopisch kleinen Schalen von Foraminiferen, Bryozoen, Mollusken, Krebsen und anderen 
Tieren. In der Hauptsache besteht sie aus Calciumcarbonat, CaC03, vermischt mit kleinen 
Mengen von Calciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumphosphat, Aluminiumsilikat., 
organischen Substanzen und Spuren von Eisenoxyd. 

. Gewinnung. Die rohe Kreide wird in Stiicken in groBen Haufen einige Zeit an der Luft 
gelagert, besonders auch im Winter. Durch Einwirkung von Regen, Schnee und Frost zerfallen die 
Stiicke. Die Kreide wird dann mit Wasser fein gemahlen, geschlammt, durch Filterpressen vom 
Wasser moglichst befreit und getrocknet (Schlammkreide). Wenn die natiirliche Kreide sehr 
rein ist., kann sie auch ohne weiteres fein gemahlen werden. Die so gewonnene Kreide wird im 
Handel als g est au b t e Kreide bezeichnet. 

Eigenschajten. Die geschlammte Kreide ist ein sehr feines wei13es Pulver. Chemisch 
verhiilt sie sich wie gefalltes Calciumcarbonat, nur ist sie in verdiinnten Sauren nicht vollig klar 
loslich. Mikroskopisch la13t sie sich von dem gefallten Calciumcarbonat leicht unterscheiden. 

Anwendung. Friiher zU Zahnpulvern, jetzt ist sie durch .. das gefiillte Calciumcarbonat 
verdrangt. Technisch als weiBe Anstrichfarbe fiir Wasserfarben (fiir Olfarben ist sie Dicht geeignet). 
In der Tapetenherstellung. Zur Heretellung von Schreibkreide. (Fiir diesen Zweck wird aber sehr 
haufig auch Gips verwendet.) 

Conchae praeparatae. GeschHimmte Austernschalen. Testae Ostreae laevigatae. 
Die gepulverten und geschlammten Schalen der Auster, Ostrea edulis L. 
Gewinnung. Die Austemschalen werden zunachst von anhaftenden Unreinigkeiten durch 

Abkratzen gereinigt. Dann weicht man sie in ammoniakhaltigem Wasser ein, kocht sie hierauf mit 
Wasser aus, burstet sie mit einer Stahldrahtbiirste au Ben ab, wascht sie mit reinem Wasser und 
trocknet sie. Hierauf stoBt man die auBeren, gefarbten Schichten der Schale mit einem starken 
Messer ab und pulvert die so gereinigten Schalen im Morser moglichst fein. Daa Pulver wird 
dann mit Wasser feingerieben (im groBen auf Mahlgangen) und geschlammt. Die sich absetzenden 
feinsten Teilchen werden gewaschen, alsdann in der Regel in die Form kleiner Kegel gebracht 
und getrocknet, oder nach dem Trocknen zerriebell und gesiebt. 

Eigenschajten und Erkennung. WeiBe, kleine Kegel von etwa 1 cm Hohe oder 
feines, weiBes, unfiihlbares Pulver, das keine glanzenden Partikel enthalt. In kalter Salzsaure 
lost es sich unter Aufbrausen mit Hinterlassung einiger weniger Flockchell auf; aus dieser Lo
sung scheidet sich beim lJ'bersattigen mit Ammoniak nur ein geringer Niederschlag von Calcium
phosphat ab, wahrend z. B. Knochenasche einen sehr rei(;hlichen Niederschlag von Calcium
phosphat gibt. Von geschlammter Kreide unterscheidet sich das Pulver dadurch, daB es scharf
kantige Splitter enthalt, die unter dem Mikroskop leicht zu erkennen sind. Diese Splitter sind 
auch zwischen den Zahnen und auf der Zunge fiihlbar. Die Austernschalen bestehell fast ganz aus 
Calciumcarbonat. AuBerdem enthalten sic kleine Mengen von organischen Stoffen, Phosphate, 
Silicate, Sulfate, Jod, Brom, Fluor, Eisen, Mangan, Magnesium. 

Anwendung. In der HomOopathie. Friiher zu Zahnpulvern; sie werden besser durch 
geschlammte Kreide oder Calciumcarbonat ersetzt, da sie den Zahnschmelz ritzen. 

Corallium album. Weifle Koralle. Bruchstiicke verschiedener Augenkorallen, be
sonders von Oculina virginea LESS. Jungfernkoralle. 

Die Bruchstiicke sind hart, 2 bis 10 cm lang, 0,5-1,0 cm dick, zylilldrisch, hin und her 
gebogen, glatt mit vielen rundlichen Vertiefungeu mit strahlig gestellten BIattchen. Innen sind sie 
hohl und strahlig. Sie bestehen hauptsachliciJ aus Calciumcarbonat mit Spuren von organischen 
Jodverbindungen und etwas chitinartiger Substanz. 

Anwendung. Hochst selten und nur als feines Pulver. Sie werden dur(;h Oonchae prae
paratae vollstiindig ersetzt, sowohl in Pulvern fur den innerlichen Gebrauch, wie auch in Zahn
pulvermischungen, in letzteren besser durch gefalltes Calciumcarbonat. 

Corallium rubrum. Rote Koralle. Bruchstiicke der Aste del' im Mittelmeer und im 
Roten Meer gefischten Bl u t- oder Edelk oralle, Corallium ru brum LAmi. 

Die Bruchstiicke sind 3-5 cm lang, strohhalm- bis federkieldick, zylindrisch oder platt
gedriickt, hin und her gebogen, zart gestreift. Sie bestehen hauptsachlich aus Calciumcarbonat 
mit kleinen Mengen Magnesium und Eisenverbindungen, chitinartiger Substanz und Spuren von 
J odverbindungen. 

Anwendung. Nur als feines Pulver zu Zahnpulvern. 
Hager, Handbuch. T. 47 
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Lapis Cancrorum. Krebsstein. Krebsauge. Oculi Cancrorum. Calculi Cancrorum. 
Der FluBkrebs, Astacus fl u viatilis L., wechselt alljahrlich imJuni bis August 

seine Kalkschale. Wahrend dieser Rautungszeit findet man an den Seiten seines 
Magens und am Grunde der Speiserohre harte, ziemlich wei Be, matte, kreisrunde, 
konkav.konvexe, auf der konkaven Seite mit wulstig vortretendem Rande versehene, 
0,3 bis 1,0 cm im . Durchmesser haltende, 0,2-0,5 cm dicke Korper. Sie zeigerr im 
Innern konzentrische Schichtung. In ihrer chemischen Zusammensetzung sind sie 
den Austernschalen ahnlich. In kochendem Wasser nehmen die Krebssteine ge. 
wohnlich eine rosenrote Farbe an. Sie losen sich in verd. Salzsaure unter Aufbrausen 
und hinterlassen eine gallertartige Raut von der Gestalt des Krebssteines; die Lo
sung gibt mit Ammoniakfliissigkeit im fiberschuB einen wei Ben gallertartigen Nieder
schlag von Calciumphosphat. Sie enthalten etwa 14-15% organische Stoffe, 
55-56% Calciumoxyd, 30-32% Kohlensaure und 10-11 % Phosphorsaure. 

Anwendung. Die unzerkleinerten Krebssteine wendet das Volk an, um Fl'emdkorper 
aUs dem Auge zu entfernen. Zu diesem etwas rohen Verfahren soUten moglichst kleine Krebs
steine abgegeben werden. Das Pulver wird in gleicher Weise wie Calciumcarbonat und Austern
schalen angewendet. 

Ossa Sepiae. Sepiaknochen. WeiBes Fischbein. Tegmina Sepiae. 
Die kalkige Riickenplatte des Tintenfisches, Sepia officinalis L. Die 

Sepiaknochen sind langlich eiformig, auf beiden Seiten flach gewOlbt, 11 bis 23 cm 
lang, 6,5 bis 9 cm breit und an der dicksten Stelle bis 3 cm dick. Der obere Teil, 
der fester ist als der von ihm iiberragte untere Teil, ist gelblichweiB und flach hockerig. 
er besteht aus 2 bis ,3 hornartigen, papierdiinnen Platten; der untere Teil ist weiB, 
locker, zerreiblich und aus vielen gleichlaufenden, porosen Schichten gebildet. Sie 
sind geruchlos oder von schwachem Seewassergeruch und erdigem, schwach salzigem 
Geschmack. In Salzsaure losen sie sich unter Aufbrausen und Hinterlassung eines 
hautigen Riickstandes. Sie bestehen hauptsachlich aus Calciumcarbonat und leim
artigen Stoffen neben sehr geringen Mengen von Calciumphosphat und Natrium
chlorid. 

Vera1'beifung und Anwendung. Zur Herstellung des Pulvers wird die innere weiBe 
lockere Schicht mit einem Messer von der harten auBeren Decke abgestoBen und zerrieben. Das 
Pulver wird verwendet zu Zahnpulve1'll und zum Polieren metallener Geratschaften, vom Volke 
wird es als Fieber- und Magenmittel genommen. Die ganzen Sepiaknochen werden ebenfalls 
zum Polieren von Metall verwendet. ferner dienen sie den Goldschmieden zur Herstellung von 
GuBformen fiir Ringe u. dgl.; hierfiir sind besonders groBe und dicke Stiicke auszuwahlen. 

(Die unter dem Namen Sepia bekannte dunkelbraune Malerfarbe ist der eingedickte 
Saft des Tintenbeutels des Tintenfisches.) 

Emulslo carbonatls calclcl (Suec.). 
Calcii carbonici 8,0 
Sirupi simplicia 5,0 
Mucilaginis Gummi arab. 10,0 
Aquae destillatae 77,0. 

M. f. emula. 

GIobull anterysipelaeel. 
Elisabethiner Kugeln. 

Cretae laevigatae 130,0 
Aluminis pulverati 10,0 
Ammonii chlorati 5,0 
Camphorae tritae 2,5 
Mucilaginis Amyli q. B. 

Man bereite hieraus 10 Kugeln und trockne sie 
an einem warmen Orte. 

Mistura Cretae (Brit.). 
Calcii carbonici praecip. 
Tragacanthae pulv. 
Sacchari pulverati 
Aquae Cinnamomi 

Amer. 

30,0 
5,0 

60,0 
ad 1000 ccm. 

20,0 Pulv. Cretae comp. (Amer.) 
Aquae Clnnamomi 40 ccm 

ad 100 ccm. Aquae dest. 

Midura alba (Norv.). 
Calcii carbonici 3,0 
Gummi arabici 3,0 
Aquae Cinnamomi 3,0 
Sirupi simplicia 3,0 
Aquae destillatae 88,0. 

Mlxtura Carbonatls calclcl (Portug.). 
Calcii carbonici 3,0 
Gummi arabici pulv. 3,0 
Sirupi Cinnamomi 10,0 
Aquae destillatae 84,0. 

Midura cretace a (Ramb. V.). 
A usternschalen-Mixtur. Lac Perla rum. 

Concharum praeparatarum 3,0 
Gummi arabici pulv. 3,0 
Aquae Amygdalar. amar. dU. 20,0 
Sirupi Sacchari 15,0 
Aquae destillatae ad 100,0. 

Pulvls antacldus (Neder!.). 
Calcii carbonic! 65,0 
Magnesia carbonici 35,0. 

Pulvis Cretae compoaitu8 (Americ.). 
Calcii carbonici praecip. 30,0 
Gummi arabic! 20,0 
Sacchari albi 50,0. 
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Pulvls Gretae aromatlcus (Brit.) 
Corticis Cinnamomi 10,0 
Nucis moschatae 8,0 
Caryophyllomm 4,0 
Fmctus Cardamomi 3,0 
Sacchari 50,0 
Calcii carbonici 25,0. 

Pulvla Principia Fridericl. 
Prinz' Frie dri chs· Pul ve r. 

Calcii carbonici 
Sacchari albi all 50,0 
Magnesii carbonici 10,0 
Tincturae Capitum Papaveris 5,0. 

Wird kleinen Kindern messerspitzenweise mit 
Milch als Antemeticum und Antidiarrholcum 
gegeben. 

Pulvla Sepiae cum Saccharo (Portug.). 
Ossae Sepiae pulv. 50,0 
Sacchari albi pulv. 50,0. 

Pulvla Seplae cum Saccharo Lactia (Portug.). 
Ossae Sepiae 500,0 
Sacchari Lactis 490,0 
Carmini rubri 4,0 
Olei Anisi 3,0 
Olei Aurantil Flomm 1,0 
Olei Menthae piperitae 2,0. 

Tlnctura Goralllorum. 
Korallentropfen. 

Tincturae Ratanhiae 
Tincturae Cinnamomi 
Tincturae aromaticae aa 15,0 
Spiritus diluti (70 0/ 0) 55,0. 

Friiher wurde diese Tinktur aus Gewiirzen und 
roten Korallen bereitet. Da von diesen aber 
nichts gelOst wurde, so hat man sie weg· 
gelassen. 

Epilepsiemittel aus der Hofapotheke zu Schwerin besteht aus 91,23 g Pii.onienpulver und 
8,77 g prii.parierten Krebssteinen, verteilt auf 24 Pulver, und einer Flasche Maiblumenwasser. 
(HIMLY.) 

Kinderberuhigungspulver (Wiener Spezialitii.t). Pulverie Vieci albi, Magnesii carbonici. 
Rhizomatis Iridie florentinae, Concharum praeparatarum all 10,0, Ligni Santali rubri pulverati 20,0. 

Duran wird ein Prii.parat genannt, das die Carbonate und Phosphate des Calciums und 
Magnesiums in Verbindung mit EiweiB enthii.lt und bei Rhachitis und ii.hnlichen Erkrankungen 
vornehmlich in der Kinderpraxis Anwendung finden soli. 

Geolin, ein Putzmittel, besteht im wesentlichen aus Ammoniak, olsaurem Alkali, Schlii.mm. 
kreide und wahrscheinlich Bolus neben Carmin aIs Fii.rbemittel. (AUFRECHT.) 

Calcium chloratum. Calciumchlorid. Chlorcalcium. Calcium Chlo-
ride. Chlorure de calcium. CaCl2• Mol. ·Gew. 111. 

Calciumchlorid wird in groBen Mengen als Nebenprodukt in chemischen Fa· 
briken erhalten, besonders bei der Sodagewinnung nach dem SOLVAYSchen Ver· 
fahren. 1m kleinen erhaIt man es durch Auflosen von Marmor in Salzsaure und 
Eindampfen der notigenfalls von Verunreinigungen (Eisen) befreiten Losung. 

1m Handel unterscheidet man: 1. Oalcium chlOTatwm cry8talli8atwm; 2. Oalcium 
chloratum siccwm (in verschiedener Reinheit); 3. Oalcium chlOTatwm j'U8wm; 4. Oalcium 
chlOTat'Um crudum. 

Calcium chloratum crystallisatum. Kristallisiertes Calciumchlorid. 
Krist. Ohlorcalcium. Chlorure de calcium cristallise. CaCl2 + 6H20. Mol.· 
Gew.219. 

Daf'stellung. 100 T. weiSen Marmor iibergieBt man in einer Porzellanschale mit 290 T. 
Sal zs ii. u re (250/0 HCl) und erhitzt die Schale nach dem Schwii.cherwerden der Gasentwicklung im 
Salldbad. Die Losung wird dann mit Chlorwasser (oder mit Chlorkalklosung unter Zusatz von 
Salzsii.ure) versetzt, bis sie dcutlich nach Chlor riecht. Nach 2stiindigem Stehen wird das iiber. 
schiissige Chlor durch Erhitzen verjagt, die Losung mit Kalkmilch (aus gebranntem Marmor) 
versetzt bis zur alkalischen Reaktion und nach dem Absetzen filtriert. Die so von Eisen, Mangan 
und Magnesium befreite Losung wird mit Salzsaure neutralisiert und zur Sirupdicke eingedampft. 
Die beim Stehen ausgeschiedenen KristBlle bringt man zum Ablaufen in einen bedecktell Trichter, 
trocknet sie rasch durch Wii.lzen auf Filtrierpapier und bringt sie - obgleich sie noch feucht 
aussehen - sogleich in trockne, mit guten Korken zu verschlieBende und sogleich mit Paraffin 
zu dichtende GefaBe. Die Mutterlauge wird von neuem zur Kristallisation eingedampft. Man 
kann auch die Calciumchloridlosung im Sand bad bis auf 220 T. eindampfen. Die Losung erstarrt 
dann beim Erkalten zu einer Kristallmasse, die man zerkleinert und in Glaser fiillt. 

Eigenschajten. Farblose, saulenformige Kristalle oder farblose Kristallmasse, 
gewohnlich etwas feucht, an der Luft sehr zerfiieBlich. Geschmack erwarmend salzig, 
bitter und scharf. Sehr leicht loslich in Wasser und Weingeist; die Losungen ver· 
andern Lackmuspapier nicht. Es enthalt rund 50% Kristallwasser. Beim Erhitzen 
schmilzt es und gibt einen Teil des Kristallwassers beim Erhitzen bis 2000 ab. Er· 
hitzt man das Salz langere Zeit auf 2000, so hinterbleibt CaCl2 +2H20, bei weiterem 
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Erhitzen auf Rotglut wasserfreies Calciumchlorid, CaC12• Beim Erhitzen auf etwa 
200 0 wird auch etwas Chlorwasserstoff abgespaltet und basisches Calciumchlorid 
gebildet. 

Erkennung. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) gibt mit Ammoniumoxalat
losung einen wei Ben, in Essigsaure unloslichen, Niederschlag von Calciumoxalat, mit 
Silbernitratlosung einen weiEen kasigen Niederschlag von Silbercblorid, loslich in 
Ammoniakfiiissigkeit, unloslich in Salpetersa.ure. 

Spezifiscbes Gewicbt und Gebalt der Losungen an kristallisiertem und wasserfreiem 
Calciumcblorid bei 18,3 0 (Wasser 18,3 0 ) (SOHIFF). 

Spez. Gew.! Proz. ! Proz. I Spez. Gew.! Proz. I Proz. J spez.Gew.! Proz. ! Proz. 
bei 18,3 0 O. OaCl.+6H.0 CaOl. bei 18,3" C. CaOl.+6H.0 OaCl. bei 18,30 O. CaOI.+6H.O CaOI. 

1,0079 2 1,014 1,1107 26 
1 13,177 1,2262 50 25,340 

1,0159 4 2028 1,1199 28 14,191 1,2363 52 26,354 
1,0241 6 3,041 1,1292 30 15,204 1,2465 54 27,368 
1,0323 8 4,055 1,1386 32 16,218 1,2567 56 28,381 
1,0407 10 5,068 1,1480 34 17,232 1,2669 58 29,395 
1,0491 12 6,082 1,1575 36 18,245 1,2773 60 30,408 
1,0577 14 7,096 1,1671 38 

1
19,259 1,2877 62 31,422 

1,0663 16 8,107 1,1768 40 20,272 1,2981 64 32,436 
1,0750 18 9,121 1,1865 42 21,286 1,3087 66 33,449 
1,0838 20 10,136 1,1963 44 22,300 1,3193 68 34,463 
1,0927 22 11,150 1,2062 46 23,313 1,3300 70 35,476 
1,1017 24 12,164 1,2162 48 24,327 

Priifung. a) Die wasserigeLosung (20 g + 30 ccm) muE klar sein. b} Sie 
darf Lackmuspapier nicht verandern (Salzsaure oder basisches Calciumchiorid). -
c) 10 ccm der Losung a diirfen durch Ammoniakfliissigkeit nicht sofort getriibt werden 
(Aluminium). - d} Die ammoniakalische Losung b darf durch Schwefelwasserstoff
wasser nicht verandert werden (Eisen). - e) 10 ccm der wasserigen Losung a diirfen 
nach Zusatz von einigen Tropfen SaIzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Schwermetalle, Arsen). - f} 10 ccm der wasserigen Losung II. diirfen 
nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch Bariumchloridlosung nicht ver
andert werden (Sulfate). - g) 2 g krist. Calciumchlorid miissen sich in 10 ccm Wein
geist klar auflosen (Bariumchlorid, Calciumsulfat und andere Verunreinigungen). -
b) Bei langerem Erhitzen auf Rotglut soIl es etwa 50% an Gewicht verlieren. 

Aufbewahrung. Kiihl und trocken in sehr dicht schliellenden GIasern mit Paraffin· 
dichtung. 

Anwendung. Au llerIich in Augcnwassern (0,1: 10-20,0 Aqua), zur Zerteilung von 
Driisengeschwiilsten in Form von Salben (1:10,0 Fett), als Verbandwasser (1:20-30,0 Wasser). 
1nnerIich als entziindungswidrigesMittel, sowie bei Scrophulosis und Phthisis, ferner bei Kramp. 
fen der Sauglinge, bei Hautkrankheiten u. a., mehrmals taglich 0,2-1,0 g in stark verdiinnter, 
wasseriger Losung. Gaben von2,O-5,Og bewirken Ekel, Erbrechen, Mattigkeit, Angst, Schwindel, 
Zittern und ahnIiche Zufalle. Konzentriertc Losungen wirken auf die Schleimhaute schwach 
atzend. - Zur Herstellung kiinstlicher l\fineralwasser, zur Darstellung von Calciumverbindungen. 

Calcium chloratum siccum (purissim urn, neutrale). Getrocknetes Cal
ciumchlorid. Zusammensetzung annahernd CaC12 + 2H2 0. Mol.-Gew.147. 

Darstellung. Eine von Eisen und anderen Verunreinigungen befreite Losung von Cal
ciumchlorid oderreines krist. Calciumchlorid wird eingedampft uno auf 200 0 bis zur Trockne 
erhitzt; durch Abspaltung von Chlorwasserstoff entsteht dabei etwas basisches Calciumchlorid. 
Um dieses wieder in Calciumchlorid iiberzufiihren, verteilt man auf dem trockenen Salz tropfen. 
weise einige cem konz. Salzsaure, am besten rauehende Salzsaure, und erhitzt unter Umriihren noch 
so lange im Sand bad auf etwa 1500, bis die Losung einer Probe des Salzes in Wasser neutral ist. 
1st die Losung noeh alkaliseh, wird sie durch Phenolphtaleinlosung noeh gerotet, so ist die Be
handlung des Salzes mit Salzsaure zu wiederholen, ist die Losung sauer (rotet sie Laekmuspapier), 
so ist das Salz weiter auf 1500 zu erhitzen. Die Salzmasse wird noeh warm zerkleinert und in 
dich tsehliellende Glaser gefiillt. 
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Eigenschaften. Kiirniges, weiBes Pulver oder griiBere Stucke, an der Luft 
leicht zerflieBend, sehr leicht liislich in Wasser und Weingeist. 

ETkennung. Die wasserige Liisung (0,5 g + 10 ccm) gibt die Calcium- und 
Chloridreaktionen wie die Liisung des krist. Calciumchlorids. 

PTiifung. Die wasserige Liisung (15 g + 35 ccm) muB den unter Calcium chlora
tum crystallisatum angegebenen Forderungen entsprechen. 1 g getrocknetes Cal
ciumchlorid muB sich in 15 ccm Weingeist klar aufliisen (Bariumchlorid, Calcium
sulfat und andere Verunreinigungen). Bei langerem Schmelzen dad es nicht mehr 
als 25% und nicht weniger als 20% an Gewicht verlieren. 

Calcium ch loratum fusum. Gescbmolzenes Calciumcblorid. Wasserfreies Cal
ciumchlorid. Calcii Chloridum (.Amer.). Chlorure de calcium fondu (Gall.). CaC12 • 

Mol.-Gew. 111. 
DaTstellung. Bei 2000 entwassertes C alciumc hlorid (CaCI"+2H~O) wird in einem hes

sischen Tiegel mit Deckel bei allmahlich verstarkt(m Feuer bis zur dunklen Rotglut oder soweit 
erhitzt, bis das Salz zu cineI' Oligen Fliissigkeit geschmolzen ist; diese wird auf cine eiserne oder 
steinerne Platte ausgegossen, und die Salzmasse moglichst bald in Stiicke zerschlagen und in dicht 
schlieBende GefaBe gefiillt. Das geschmolzene Calciumchlorid wil'd auch haufig wie Atznatron 
in Stangenform gegossen. 

Eigenschajten. Farblose, durchscheinende kristallinische Stiicke oder Bruchstiicke 
von Sta.ngen. An der Luft zieht es Wasser an, wird zunachst undurchsichtig weiB und zerflieBt 
allmahlich. Es lost sich unter Warmeentwicklung in 1,5 T. Wasser, ferner in 8 T. kaltem, in 1,5 T. 
heiBem Weingeist. Die wasserige Losung reagiert me is tens schwach alkalisch, wei! das Salz etwas 
basisches Calciumchlorid enthli,Jt. 

AufbewahTung. Wie Calcium chloratum siccum. 
Anwendung. Besonders zum Trocknen von organischen Fliissigkeiten wif'Athern, Estern 

Chloroform, Athylbromid, atherischen Olen, Kohlenwasserstoffen. Man bringt das Calcium
chlorid in erbsen- bis bohnengroBen Stiickchen in die Fliissigkeit, laBt diese unter wieder 
holtem Umschiitteln 10-12 Stunden damit stehen und filtriert das Calciumchlorid vor dem 
erneuten Destillieren der Fliissigkeit abo 

Geschmolzenes Calciumchlol'id verbindet sich mit Methylalkohol und Athylalkohol zu den 
kristallisierenden Verbindungen CaCl2 + 4CHaOH bzw. CaC12 + 4CzH.OH, es kann nicht 
zum Entwassern dieser Alkohole benutzt werden. - Zum Trocknen von Gasen verwendet man 
meistens das Calcium chloratum siccum crudum (s. d.). 

Calcium chloratum crudum, Robes Calciumcblorid, Robes Chlorcalcium, 
ist das in chemischen Fabriken als Nebenprodukt gewonnene Calciumchlorid. Es kommt in den 
Handel in sehr verschiedener Reinheit. 

Das kristallisierte rohe Calciumchlorid enthalt etwa 90 bis 95 0jo der Verbindung CaC12 + 
6H2 0. Es bildet weiBe, oft schmutzige Kristallmassen. 

Anwendung. Rohes Calciumchlorid wird medizinisch nur zu Badern verwendet, etwa 
100 bis 200 g auf ein Vollbad. 'fechnisch dient es zur Kalteiibertragung, indem man konzen
trierte Losungen des Salzes, die bis auf - 100 abgekiihlt werden konnen, in Rohrenleitungen 
von der Kaltemaschine in die zu kiihlenden Raume fortwahrend krei~en laBt. Konz. Losungen, 
des Salzes konnen auch als Sperrfliissigkeit fiir Gasmesser verwendet werden. - Das Salz dient 
ferner in Mischungen mit Schnee oder Eis (3 1'. krist. Calciumchlorid + 1 1'. Schnee) zu Katte
misehungen. Die angegebene Mischung gibt eine Abkuhlung bis auf - 360. Fiir manche Zwecke 
muB das Calciumchlorid saurefrei sein. Man prilft die wasserige Losung mit Dimethylamino. 
azobenzollosung, die keine Rotfarbung geben darf. lst das Calciumchlorid saurehaltig, so kann 
die Losung durch Zusatz von Kalkmilch entsauert werden. - Eine wiisserige filtrierte Losuug 
von Calciumchlorid wird unter der Bezeichnung Calcid urn als Mittel gegen das Gefrieren 
der Scbaufenster verwendet. 

Calcium chloratum siccum crudum. Entwlissertes (getrocknetes) Calciumcblorid. 
Gekorntes Calciumchlorid. Calcium chloratum granulatum. Zusammensetzung 
etwa CaC12 + 2H2 0. 

DaTstellung. Eine Losung von technischem Calciumchlorid wird im Sand bad bei 2000 
zur Trockne eingedampft. Die Fliissigkeit wird zunachst Olig.dick, spater bi!det sich auf ihr eine 
weiBe, undurchsichtige Haut, schlieBlich verwandelt sie sich in cine kriimelige weiBe, undureh
sichtige Salzmasse. Man setzt das Erhitzen (bei 2000) so lange fort, bis eine iiber die Salzmasse 
gehaltene kalt~ Glasplatte nicht mehr mit Feuchtigkeit beschlagt und die Masse sich ohne 
allzu groBe Schwierigkeiten in Krusten von der Schale ablosen laBt. 



742 Calcium. 

Man zerkleinert die Salzmasse noch heiB, bringt die Stiicke durch Absieben auf eine einiger
maBen gleichartige KorngroBe und fiillt sie sogleich in vorgewii.rmte, gut zu verschlieBende Ge
faDe ein. Die pulverigen Anteile werden gesondert aufbewahrt oder mit neuer Calciumchlorid
losung wieder verarbeitet. 

Eigensehalten. Je nach der Reinheit grau- oder gelbweiBe bis reinweiBe porose Massen 
von verschiedenerKorngroBe (Hirsekorn-, Erbsen-, NuBgroBe). DiewiisserigenLosungen reagieren 
wegen des Gehaltes an basischem Calcillmchlorid alka.lisch. Es enthalt rund 25 010 Wasser. 

Anwendung, Zum Trocknen von Gasen, zum Fiillen von Exsiccatoren, zum Einstellen 
in Wagegehause (in offenen Weithalsglasern). Es eignet sich hierzu, obgleich es noch Kristall
wasser enth&lt, wesentlich besser als das wasserfreie, geschmolzene Calciumchlorid, weil es den 
Gasen seiner porosen Beschaffenheit wegen eine groBere Oberflache darbietet. Zur Fiillung von 
Wasserabsorptionsrohren bei der Kohlensaurebestimmung ist neu trales gekorntes Calcium
chlorid zu verwenden (s. u.). Zum Trocknen von Ammoniakgas laBt es sich nicht verwenden, da 
Calciumchlorid Ammoniak bindet. 

Calcium chloratum granulatum neutrale. Neutrales gektirntes Calciumchlorld. 
Zur Fiillung der Wasserabsorptionsrohren bei Kohlensaurebestimmungen ist gekorntes 

Calciumchlorid zu verwenden, das nicht chemisch rein zu sein braucht, aber frei sein muB 
von basischem Calciumchlorid. Das reine neutrale getrocknete Calciumchlorid (Erganzb.) 
ist, in passende KorngroBe gebracht, dazu geeignet. Man bnn aber auch gewohnliches gekorntes 
Calciumchlorid verwenden, wenn man es durch Behandlung mit Kohlendioxyd vom basischen 
Calciumchlorid befreit. Man fiilIt einc Flasche etwa zur Halfte mit dem Calciumchlorid an und 
leitet eine Zeit lang trockenes Kohlendioxyd in die Flasche hinein, verschlieBt letztere und laBt 
sie unter ofterem leichten Umschiitteln einige Zeit lang stehen. Diese Behandlung mitKohlendioxyd 
wird notigenfa11s wiederholt, bis die Losung einer Probe des Salzes durch Phenolphthaleinlosung 
nicht mehr gerotet wird. Zur Entfernung des Kohlendioxyds wird nach dem Einfiillen des Calcium
chlorids in die Absorptionsrohren einige Zeit lang trockene Luft durchgeleitet. 

LIquor Calcll chloratl RADEMACHER. Pasta Calcll chloratl cum Pice UNNA. 
Liquor Calcariae muriaticae RADEMACHER Zinci oxydati 4,0 

(Ergli.nzb.). O1el cadlnl 4,0 
CalcH chiorati s1ccl (CaCI. + 2H.O) 20,0 Terrae siliceae 8,0 
Aquae destillatae 40,0. Calcii chiorati fusl 2,0 

D. S. 15-30 Tropfen drelstiindllch (bel chroni- Aquae destillatae 20,0 
schemMagenlelden mit Erbrechen undAtrophie). Vaselinl fiavi 26.0 

Unguentum Calcll ehloratI (UNNA). 
Chlorcalclumsalbe. 

Unguenti cerel 10.0 
Adlpls Lanae 20,0 
Solut. Calcii chlorati 33.3·,. 40.0. 

Annihilator, ein Apparat zum Loschen kleiner Brande, ist eine Handdruckspritze mit 
Calciumchlorid-Losung gefiilIt. 

Arnot&n (P. BEIERSDORFU. Co., Hamburg) ist eine Gummilosung mit 5% Calcium
chlorid (CaCI2) - Anwendung. Bei Blutungen und in der Kalktherapie, intravenos. 

GIycalcium effesvescens RITSERT, Calciumchlorid-Brausesalz (Dr. E. RITSERT, 
Frankfurt a. M.), ist eine Mischung von trockenem Calciumchlorid mit einer Brausesalzmischung. 

Kalzine (E. MERCK, Darmstadt) ist Gelatina sterilisata pro injectione mit 5 g 
Calciumchlorid in 100 ccm. - Anwendung. Zu intramuskularen Injektionen bei Blutungen 
jeder Art, bei Sepsis, Hautleiden und bei Kalkstoffwechselstorungen. 

Mugotan (P. BEIERSDORF u. Co. Hamburg), Ampullen mit je 10 ccm einer Losung von 
10 T. Calciumchlorid (wasserfrei) und 3 T. Gummi arabicum in 87 T. Wasser. - Anwendung 
IntravenOs bei Blutungen aller Art. 

Noridal-Suppositorien zur Behandlung der Hiimorrhoiden enthalten pro dosi Calcii chlorat. 
0,05, Calc. jodat. 0,01, Paranephrini 0,0001 und BaIs. peruvian. 0,1. Fabrikant: HandeIsgesell
Bchaft NORIS ZAHN & Co. in Berlin. 

Normalin (CHEM. FABR. HELFENBERG, Helfenberg i. Sa.) ~t ein Calciumchloridprii.
pa.nt in Tabletten mit je 0,25 g krist. Calciumchlorid. 

Afenil (KNOLL u. Co., Ludwigshafen) ist Calciumchlorid-Carbamid, CaC12 + 
4CO(NH2 )2' Mol.-Gew.351. 

Da'l"stellung. Durch Zusammenbringen von Harnstoff und Calciumchlorid in wein
geistiger Losung. 

Eigenschajten und E'l"kennung. WeiBes Pulver, an der Luft bestandig, Smp. 
158-1600, sehr leicht loslich in Wasser, schwer loslich in starkem Weingeist. Die wiisserigeLosung 
gibt mit Natronlauge einen weiBen Niederschlag von Calciumhydroxyd; beim Kochen der mit 
Natronlauge versetzten wsung wird Ammoniak frei. Die wiisserige LOsung (1 g+ 2 ccm) gibt 
mit der gleiohen Ra.ummenge Salpetersa.ure eine kristallinische Ausscheidung von Harnstoffnitrat. 
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Die w8.sserige Losung gibt nach dem Ansauern mit Salpetersaure mit Silbernitratlosung einen 
Niederschlag von Silberchlorid. 

Prifung. Wie bei Ureabromin (S.733). 
Anwendung. Intravenos: eine Ampulle zu 10 cem der wiisserigen Losung 1: 10 bei 

akutem Asthma bronchia.1e, Heusehnupfen, Jodschnupfen und Jodbronchitis, Urticaria, bei Blu· 
tungen aUer Art, bei Sa.1varsansehiden (auch prophylaktiseh) und zur Verhutung von Anaphy. 
lane bei Serumeinspritzungen. 

Calcig Iycin (CHEll. FABR. ARTHUR JAFFE, Berlin), ist eine Verbindung von Calcium

chlorid mit Aminoessigsiiure (Glycocoll). 2CH2(NH2)COOH + CaCl2 + 4H20. Mol.· 
Gew.333. 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von Aminoessigsaure und Calciumchlorid 
in berechneten Mengen. Durch Umkristallisieren aus Wasser oder Weingeist wird es rein erhalten. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver (Nadeln), nieht zerflieBlich, fast gee 
schmacklos, sehr leicht loslich in Wasser, schwer in verd. Weingeist, unloslich in wasserfreiem 
Weingeist. 

Erkennung. Es gibt die Reaktionen des Caleiumchlorids und der Aminoessigsaure. 
Anwendung. Als Calciumpraparat, zu 0,75 g dreimal taglich in Mixturen oder Tabletten 

(zu 0,25 g). Fur Kinder 1-3 Tabletten dreimal taglich. 

Calcium fluoratum. Calciumfluorid. Fluorcalcium. Flu.l3spat. Fluorit. Cal. 

cium Fluoride. Fluorure de calcium. Spatum fluoricum. CaF2• Mol.·Gew.78. 
Aus Calciumfluorid besteht das Mineral Fluorit oder FluBs pat, das derbe Massen oder 

wiirfelige KristaUe bildet, die far bIos oder auch griin oder rot gefarbt sind. Beim Erwarmen phos. 
phoresziert der FluBspat. (Der Ausdruck "fluoreszieren" riihrt nicht von dieser Erscheinung her, 
sondern von dem Schimmern der gefii.rbten FluBspatkristalle.) Kiinstlich erhii.lt man Calcium· 
fluorid durch Fii.llen von Calciumchloridlosung mit einer Losung von Ammonium. oder Natrium. 
fluorid und lii.ugeres Erhitzen des Niederschlags mit verdiinnter Salzsaure; dadurch wird das 
anfangs schleimige, schlecht abfiltrierbare Calciumfluorid dichter. In den Handel kommt meistens 
der gepulverte FluBspat. 

Eigenschajten und Erkennung. WeiBes oder gelblichgrauweiBes Pulver, fast un. 
loslich in Wasser ( It Wasser lOst etwa 15 mg Calciumfluorid). Spez. Gew. 3,18, Smp. 13300. Beim 
Erhitzen mit konz. Schwefelsii.ure wird Fluorwasserstoff entwickelt, der Glas atzt. 

Anwendung. Technisch dient der FluBspat als FluBmittel in der Metallurgie; ferner zur 
Darstellung von Fluorwasserstoff. Gefalltes Calciumfluorid wird zur BefOrderung der Knochen. 
und Zahnschmelzbildung gegeben. 

Calcium glycerinophosphoricum s. unter Acidum glycerinophosphoricum 
s. 195. 

Calcium hippuricum. Calciumhippurat. Hippursaures Calcium. (C6 HsCO· NH 

·CH2COO)2Ca + 3H20. Mol.·Gew.450. 
Darstellung. Eine heiBe Losung von Hippursaure wird mit Calciumcarbonat im 

"O"berschuB erhitzt, bis die Kohlensaureentwicklung aufhort; aus der filtrierten Losung scheidet 
sich das Calciumhippurat beim Erkalten kristallinisch ab. 

Eigenschajten. Farblose, rhombische Prismen. 1 T. ist loslich in 18 T. kaltem, in 6 T. 
heiBem Wasser. 

Anwendung. Als harntreibendes Mittel und bei Gelenkentziindungen zu 0,3 bis 1,2 g. 
Es wird kaum noch angewandt. 

Calcium hypochlorosum. Calciumhypochlorit. Capori t (FARBENFABRIKEN LEVER· 
KUSEN). 

Von der Chemischen Fabrik GRtESHEIM ELEKTRON in Griesheim wird nach patentiertem 
Verfahren durch Eindampfen von Chlorka.1klosungen im Vakuum oder durch Chlorierung von 
Kalkmilch und Eindampfen im Vakuum ein ziemlich reines Calciumhypochlorit dargestellt, das 
von den FARBENFABRtKEN LEVERKUSEN mit einem ZUSlltz von Natriumchlorid unter der 
Bezeichnung Cap or it in den Verkehr gebracht wird. Die Menge des Natriumchlorids ist so be· 
messen, daB das Caporit mit Salzsaure 40% seines Gewichtes freies Chlor gibt. Der Geha.1t an 
wirksamem Sauerstoff betragt 90/0' 

Eigenscha/ten und Erkennung. WeiBes Pulver. das krii.ftig nach Unterchloriger 
Saure riecht. In Wasser ist es leicht und fast klar lOslich. Die Losung ist sehr sohwach a.1ka.1isch. 
Mit Sa.1zsaure entwickelt es Chlor, ebenso mit verd. Schwefelsaure. Die Losung in verd. Salzsaure 
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gibt na.ch dem 'Obersattigen mit Ammoniakfliissigkeit mit Ammoniumoxalatlosung einen Nieder
schlag von Calciumoxalat. 

P1'iifung. Man lOst 5 g Caporit in gewohnlichem Wasser zu 500 ccm auf. 25 ccm der 
Losung = 0,2 g werden mit 1 g Kaliumjodid und etwa 5 cem verd. Salzsaure versetzt und nach 
Zusatz von etwa 10 ccm Starkelosung mit 1/10-n.NatriumthiosuifatlOsung titriert. Es miissen etwa 
23 ccm verbraucbt werden = rund 80 mg Chlor in 0,2 g Caporit und 40 0/0 Cl oder 9 0/ 0 Sauerstoff. 

Aufbewahrung. Trocken. 
Anwendung. Wie Chlorkalk als Antiseptikum und Desinficiens in wiisseriger Losung 

0,15-0,2 : 100. In den Handel kommen Pastillen zur Herstellung von Wundwasser und von 
Losungen, die zu Spiilungen und als Wundwasser verwendet werden sollen. Ferner Streupulver 
und Sat ben. letztere mit 5 und 100/0 Calciumhypochlorit. Es dient auch zum Nachweis von Ei
weill in der Harnanalyse (s. d.). 

Caporit-Rohware (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist ein billigeres, weniger reines 
Calciumhypochlorit fiir die Desinfektion. 

Calcaria chlorata. Chlorkalk. Chlorinated Lime. Chlorure 
de chaux (Gall.). Calx chlorinata (Brit.). Calcium hypochlorosum (Austr., 
Ross.). Calx ehlorata (Norv.). 

Zusammensetzung. Der Chlorkalk besteht in der Hauptsaehe aus den Ver
bindungen ClCaOCl + H 20 und ClCaOCl·Ca(OH)2' Die erstere ist ein Calcium
salz zugleich des Chlorwasserstoffs und der Unterchlorigen Saure, die zweite eine 
basische Verbindung der ersteren mit Calciumhydroxyd. Die Bildung der ersten 
Verbindung verlauft nach der Gleichung: Ca(OH)2 + C1 2 = Cl·Ca·OCl + H 20. 
Beim Zusammenbringen von Chlorkalk mit Wasser bleibt Calciumhydroxyd, das 
aus der basischen Verbindung zuriickbleibt, ungelost; die Losung enthalt neben 
einer geringen Menge Calciumhydroxyd Calciumchlorid und Calciumhypo
chlorit: 2 ClCaOCl = CaC12 + Ca(OClh. 

Da'l'steUung. In chemischen Fabriken durch Einwirkung von Chlorauf geloschten 
Kalk. Der verwendete Kalk solI moglichst rein und besonders frei von Ton, Magnesinmoxyd, 
Eisen- nnd Manganverbindungen sein. Der gesiebte geloschte Kalk wird in Kammern aus Blei 
in Schichten von 3 bis 10 em Dicke ausgebreitet, in die Schichten werden zur VergroJ3erung der 
Obcrflache mit einem Rechen Rillen gezogen und dann wird in die dicht verschlossenen Kammern 
Chlor eingeleitet. Gewohnlich sind mehrere Kammern hintereinander angeordnet, so daB das 
Chlor zuerst in die Kammer eintritt, die fast fertigen Chlorkalk enthiilt und zuletzt in die frisch 
mit Kalk beschickte Kammer. Wenn der Kalk vollstiindig chloriert ist, wird die betreffende 
Kammer ausgcschaltet; durch Absaugen von dem noch darin enthaltenen Chlor befreit und dann 
entleert. Durch Mahlen wird der rohe Chlorkalk gepulvert und gleichmiiBig gemischt. Die Chlo
rierung des Kalkes wird auch in eisernen Zylindern ausgefiihrt. die mit einem Riihrwerk ver
sehen sind. Mehrere Zylinder sind iibereinander angeordnet, in dem oberen wird fortwiihrend 
frischer Kalk nachgefiillt und aua dem unteren der fertige Chlorkalk entnommen. 

Eigenschaften. WeiBes oder weiBliches Pulver von eigenartigem Geruch, in 
Wasser nur teilweise loslich. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier zuerst und 
bleicht es dann. An der Luft wird der Chlorkalk feucht. Beim Zusammenbringen von 
Chlorkalk mit Sauren wird Chlor entwickelt: 

ClCaOCl + 2HCl = CaC12 + H 20 + 2Cl 
ClCaOCl + H 2S04 = CaSO, + H 20 + 2C1. 

Auch Essigsaure entwickelt in gleicher Weise ChI or. Nur die beiden Verbindungen 
ClCaOCl und ClCaOCl·Ca(OH)2 liefern mit Saure Chlor. Das mit Saure wieder frei 
werdende Chlor wird als wirksames Chlor bezeichnet. Der Gehalt des Chlor
kalks an wirksamem Chlor nimmt bei der Aufbewahrung des Chlorkalks allmahlich 
ab, indem Sauerstoff abgegeben wird und Calciumchlorid entsteht. Durch Warme 
und Licht wird diese Zersetzung des Chlorkalks befordert. Beim Erhitzen von 
Chlorkalk mit Wasser entsteht Calciumchlorid und Calciumchlorat: 6 ClCaOCl = 

5 CaC12 + Ca(Cl08 )2' 

E'I'kennung. Chlorkalk (etwa 0,5g) lost sich in verd. Essigsaure (etwa 10 ccm) 
unter starker Chlorentwicklung; die Losung gibt mit Ammoniumoxalatlosung einen 
weWen Niederschlag von Calciumoxalat. 
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Gehaltsbestimmung. Guter Chlorkalk des Handels enthii.lt 37 bis 390/0 
wirksames Chlor, seltener bis 40%, haufiger nur etwa 35%. Bei der Aufbewahrung 
vermindert sich der Gehalt allmiihlich bis auf etwa 30% und darunter. Germ. fordert 
mindestens 25% wirksames Chlor, ebenso fast alle iibrigen Pharmakopoen, Amer. 
mindestens 30% Chlor. 

Germ.: 5 g Chlorkalk werden in einer Reibschale mit Wasser zu einem feinen 
Brei verrieben, dieser in einen Mellkolben von. 500 ccm gespiilt und mit Wasser bis 
zur Marke aufgefiillt. 50 ccm der gut gemischten, nicht filtrierten Fliissigkeit (= 0,5 g 
Chlorkalk) werden mit etwa 10 cern Kaliumjodidlosung (1 + 9) und dann mit 20 Tr. 
Salzsaure versetzt. Zur Bindung des freigewordenen Jods miissen mindestens 35,2 cern 
l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein (Starkelosung, etwa 10 cem) = min
destens 25% wirksames Chlor. 1 cern l/lo-n-Natriumthiosulfatlosung = 3,55 mg Ct 

Anmerkung. Fiir die Gehaltsbestimmung kann man gewahnliches Wasser 
nehmen. Statt 20 Tr. Salzsaure nimmt man besser etwas mehr (Germ. 6 2,5 ccm), do. die Menge 
Salzsaure nicht immer ausreicht, um alles Chlor freizumachen. Es empfiehlt sich, beim Einkauf 
graBerer J\:Iengen von Chlorkalk Proben aus verschiedener Tiefe der Fasser zu nehmen Ulld jede 
fiir sich zu titrieren, do. es vOikommt, daB nur die obere Schicht in den Fassern probehaltig ist. 
Dabei geniigt es, wenn man jedesrnal 0,5 g mit der Handwage abwagt, diese Menge mit Wasser 
anriihrt und nach Zusatz von 1 g Kaliumjodid und 2 bis 3 cem Salzsaure titriert. Die·Forderung der 
Germ., daB der Chlorkalk mindestens 25% wirksames Chlor enthalten solI, ist sehr bescheiden 
(s.oben). Es empfiehlt sich nicht, Chlorkalk einzukaufen, der nur gerade den geforderten Mindest. 
gehalt zeigt, bei der Aufbewahrung geht der Gehalt bald noch weiter zuriick. Selbst bei sorg
faltigster Aufbewahrung betragt die Abnahme an wirksamem Chlor im Monat etwa 0,5 bis 
10/0, Auch in luftdiGhten Paketen abgefiillter Chlorkalk ist durch Stichproben auf seinen Gehalt 
zu priifen; in einer solchen Packung wurde einmal nur 50/0 wirksames Chlor gefunden. 

1m Fabrikbetrieb wird meistens die von PENOT vorgeschlagene Titration mit alkalischer 
Arsenitlosung angewandt unter Benutzung von Kaliumjodidstarkepapier als Indikator. 4,95 g 
reine Arsenige Saure werden mit 20 g Natriumbicarbonat in 200 ccm Wasser heiB gelost und die 
Losung auf 1 Liter aufgefiillt. 7,1 g Chlorkalk werden nach und nach mit Wasser in einer Reib
schale verrieben, in einen Literkolben gebracht und bis zur Marke aufgefiillt. 50 ccm der um
geschiittelten, triiben Fliissigkeit titriert man nun mit der Arsenitlosung, bis eine Tiipfelprobe 
auf dem Kaliumjodidstarkepapier keine Blaufarbung mehr gibt. Um das Tiipfeln zu umgehen, 
kann man, nach MOHR, einen tJbeTschuB von ATsenit10sung zusetzen und dann nach Zusatz von 
Starke16sung mitJodlosung zuriickzutitrieren. (Bei einer Einwage von 7,1 g Chlorkalk entspricht 
jedes Kubikzentimeter Arsenitlosung 1 % bleichendem Chlor.) 

Der Gehalt des Chiorkalks des Handels wird aueh in Graden naeh GAY
LussAc (franzosisehe Grade) angegeben, und zwar naeh der Zahl der Liter 
Chlorgas, die man aus 1 kg Chlorkalk erhalt. Bei der Berechnung der Grade wird 
das Gewicht von 1 Liter Chlor zu 3,18 g gerechnet. Aus dem Gehalt in Gewiehts
prozenten ergibt sieh die Zahl der GAY-LussAc-Grade durch Division mit 0,318, 
Z. B. ist ein Chiorkalk mit 36% wirksamem ChI or 36:0,318 =0 rund 113gradig. Um
gekehrt ergibt sieh der Prozentgehalt aus den in den Preislisten noch haufig ange
gebenen Graden dureh Multiplikation mit 0,318. So enthalt ein Chlorkalk des Han
deis mit 110 bis 1150 rund 35 bis 36,6% wirksames Chlor. Die Angaben naeh Ge
wiehtsprozenten werden im Handel aueh als englisehe Gehaltsgrade bezeichnet. 

Aujbewahrung und Dispensation. Durch Einwirkung von Licht und Warme erleidet 
der Chlorkalk, wie schon erwahnt, unter Abgabe von SauerBtoff eine Zersetzung unter Bildung von 
Calciumchlorid. Es ist dann sehr hygroskopisch, daher meist schmierig. - Es empfiehlt sich, 
groBere Vorrate von Chlorkalk in Fii.ssern an einem kiihlen Orte, aber nicht im Keller, 
vor Licht miigliehst geschiitzt aufzubewahren. Kleinere Vorrate fiillt man in gutversehlieB. 
bare Steinguttiipfe. 

Wiederholt wurde beobaehtet, daB festgesehlossene Flasehen mit Chlorkalk explodierten, 
Ala Ursaehe fiir diese Explosionen nimmt man die durch Wirkung des Sonnenliehtes erfolgende 
Abspaltung von Sauerstoff an. ChlorkalkgefaBe sind deshalb nicht dieht zu verschlieBen. 

Zur luft- und wasserdiehten Verpackung von Chlorkalk in kleinen Mengen taucht man die 
fertigen in Packpapier eingeschlagenen Pakete in eine K 0 lop h 0 ni u m I ii sung und laSt sie trocknen. 
ZweekmaBigfiir die Verpaekungist aueh auffolgende Weise hergestelltes wasserdichtes Papier: 
Packpapier wird mit einem Pinsel mit Leimwasser und darauf mit einer Losung von Kalium
dichromat beBtrichen, nach dem Trocknen im Lichte wird es mit Wasser ausgelaugt und wieder 
getrocknet. 
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Da aus dem Calciumhypochlorit beim Erhitzen chlorsaures Calcium und Calciumchlorid ent· 
stehen, sind Chlorkalklosungen durch Anreiben des Chlorkalks im Mixturmorser mit kaltem 
Wasser zu bereiten; sie sind stets filtriert abzugeben. 

Mischungen von Chlorkalk mit brennbaren Stoffen erhitzen sich und explodieren 
nicht selten. Zu solchen Stoffen gehoren vomehmlich Schwefel, fliichtige Ole, Benzin, Petroleum 
u. dgl. Mit Salmiak kann Chlorkalk Chlorstickstoff bilden. Derartige Mischungen sind demnach 
mit Explosionsgefahr verbunden und zu vermeiden. 

Anwendung. Der Chlorkalk wirkt durch Abgabe von Chlor und Sauerstoff keimtotend, 
gleichzeitig 'Wirkt er atzend, adstringierend und austrocknend. Innerlich wird er kaum mehr 
angewandt. GroBere Gaben wirken ii.tzend, erregen Erbrechen und Durchfall. AuBerlich wird 
er als Antiseptikum angewandt in Streupulver, in wasseriger Losung (I g auf 20 bis 100g Wasser) 
zum Hinaufziehen in die Nase, zum Gurgeln, zu Einspritzungen bei Gonorrhoe, zu Verbandwassern, 
Augenwassern, Badem, in Salben mit Vaselin I: 10 gegen Frostbeulen (BINz). Mischungen von 
Chlorkalk mit organischen Stoffen sind im allgemeinen zu vermeiden, da viele organische Stoffe 
durch Chlorkalk oxydiert oder chloriert werden, so daB letzterer unwirksam wird. Sal ben konnen 
mit Vase lin hergestellt werden. Technisch als Bleichmittel, in der Zeugdruckerei und Farberei, 
zur Desinfektion. 

Chlorkalk in Wiirfeln, zur Entwicklung von Chlor im KIl'pschen Apparat, erhalt man auf 
folgende Weise: Trockner Chlorkalk 2 T., gebrannter Gips 1 T. werden in einem Porzellanmorser 
innig miteinander verrieben und dann so viel Wasser hinzugefiigt, daB ein Brei entsteht. Derselbe 
wird rasch in hohe Wachskapseln ausgegossen. Sobald die Erhartung nahezu eingetreten ist, 
wird die Masse in Wiirfel zerschnitten und bei etwa 300 getrocknet. 

Puratylen, zum Reinigen des Acetylengases empfohlen, besteht aus porosen Stiicken von 
Chlorkalk. (Untersuchungsamt mm.) 

Liquor Sodae chlorinatae (Amer.). 
Natrii carbonici (Na.OO. + 10 H.O) 70,0 
Oalcariae chloratae laoo/o wirks. 01) 100,0 
Aquae ad 1000,0. 

Collutorium desodorans (F. M. Germ.). 
Calcar. chlorat. 12,0 
Aq. destill. 
Spirit. Vini aa 90,0. 

Liquor Calcls chlorlnatae (Brit.). 
Solution of Chlorinated Lime. 

Calcariae chloratae 100 g 
Aqua destill. 1000 ccm. 

Dlese Mischung wird nach dreistUndigem Stehen 
koliert und in gut verschlossener Flasche an 
kiihlem dnnklen Ort aufbewahrt. 

Calcium glycerinophosphoricum s. s. 195. 

Unguentum Caloariae Ilhloratae BINz. 
Oalcariae chloratae 1,0 
Unguenti Parafflni 9,0. 

AufFrostbeulen, um dasVereitern derselben zu verhiiten. 

Solution de chlorure de chaux (Belg.). 
Calcariae chlorat. 30,0 
Aquae 1000,0. 

,Durch wiederholtes Anreiben des Chlorkalkes mit 
Wasser und Dekantieren, bis das vorgeschrie
bene Quantum Wasser verbraucht ist. Die 
vereinigten Fliissigkeiten sind zu filtrieren. Nur 
bei Bedarf zu bereiten. 

Unguentum contra Favum (F. M. Germ.). 
Calcar. chlorat. 4,0 
Adip. suill. 40,0. 

Calcium hypophosphorosum. Calciumhypophosphit. Unterphosphorig
saures Calcium. Calcium Hypophosphite. Hypophosphite de cal
ci urn. Calcii Hypophosphis. Ca(H2P02 )2. Mol.-Gew. 170. 

DU1'stellung. 100 T. Calciumoxyd (aus Marmor) werden mit wenig Wasser geHischt 
und mit etwa 300 T. Wasser angeriihrt. 50 T. Phosphor werden in einer Flasche unter 250 T. 
Wasser geschmolzen und unter Zusatz von etwa 100 T. reinem Sand durch Schiitteln bis zum 
Erkalten feinverteilt. Der feinverteilte Phosphor mit dem Sand wird dann mit dem Kalkbrei 
gut gemischt, und die Mischung unter ofterem Umriihren bei 30-400 so lange stehen gelassen 
(etwa 8 Tage), bis kein Phosphorwasserstoff mehr entwickelt wird (Abzug!) 

3Ca(OH)2+8P+6H20= 3Ca(~P02)2+2PH3· 

Der Phosphorwasserstoff entziindet sich an der Luft von selbst, er ist stark giftig. Durch starkeres 
Erwarmen als auf 30-40° kann man die Auflosung des Phosphors beschleunigen, es entsteht 
dann aber durch Zersetzung des Hypophosphits ziemlich vie I Calcium phosphat, und die Ausbeute 
an Hypophosphit wird erheblich vermindert. 

Nach beendeter Umsetzung verd iinnt man das Gemisch mit warmem Wasser, filtriert, wii.scht 
mit warmem Wasser nach und leitet in die Losung Kohlendioxyd, urn das iiberschiissige Calcium
hydroxyd auszufii.llen. Die filtrierte Losung wird dann bei 30-500 eingedunstet, am besten 
unter vermindertem Druck. Die konzentrierte Losung laBt man auskristallisieren, oder man fallt 
das Calciumhypophosphit, indem man die Losung unter Umriihren in Weingeist eingieJ3t. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende Kristalle oder weiBes kristallinisches 
Pulver, luftbestandig, geruchlos, Geschmack schwach laugenartig Es lost sich in 
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etwa 8 T. Wasser, in Weingeistist es unloslich. Die wasserige Losung verandert IJack· 
muspapier nicht. 

Das Calciumhypophosphit wirkt stark reduzierend, es reduziert Silbersalze zu 
metallischem Silber, Arsenverbindungen bei Gegenwart von Salzsaure zu Arsen, 
Kaliumpermanganatlosung wird entfarbt. Beim Zusammenreiben von Calciumhypo· 
phosphit mit Kaliumpermanganat oder Kaliumchlorat konnen Explosionen eintreten. 

Erkennung. Beim Erhitzen im Probierrohr verknistert Calciumhypophosphit 
und zersetzt sich bei hoherer Temperatur unter Entwickelung von selbstentziind
lichem Phosphorwasserstoff, der mit helleuchtender Flamme verbrennt. Gleichzeitig 
schlagt sich im kalteren Teile des Probierrohrs gelber und roter Phosphor nieder. 
Der weiBliche Gliihriickstand wird beim Erkalten rotlich braun (er besteht aus 
Calcium phosphat und rotem Phosphor). - Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) gibt 
mit einigen Tropfen Silbernitratlosung beim Erwarmen eine schwarze Ausscheidung 
von Silber, mit Ammoniumoxalatlosung einen weiBen Niederschlag von Calcium
oxalat. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) darf hochstens schwach 
getriibt sein (Calciumphosphat, Calciumcarbonat). - Je 10 ccm der notigenfalls 
filtrierten wasserigen Losung (5 g + 50 ccm) diirfen: b) durch Calciumsulfatlosung 
nicht verandert werden (Barium), - c) nach dem Ansauern mit einigen Tropfen 
Salzsaure durch Bariumnitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Sulfate), 
- d) nach dem Ansauern mit Essigsaure durch Bleiacetatlosung nicht sofort getriibt 
werden (Calciumphosphit), - e) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert 
werden (Schwermetalle), - f) nach Zusatz von einigen Tropfen SaIzsaure durch 
0,5 ccm KaliumferrocyanidlOsung nicht sofort geblaut werden (Eisen). - g) Eine 
Mischung von 1 g Calciumhypophosphit mit 3 ccm ZinnchIoriirlosung darf innerhalb 
einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

Anmerkung zu g). Die Priifung auf Arsen liiBt sieh auch ohne Zinnchloriirlosung 
ausfiihren: Wird 1 g Calciumhypophosphit mit 3 ccm Sa'!zsaure einige Minuten erwarmt, so 
muB die Losung klar und farblos bleiben. Die Unterphosphorige Saure reduziert Arsenverbin
dungen ebenso leieht zu Arsen wie Zinnchloriir, so daB man eine Losung von Calciumhypophosphi t 
in Salzsaure in vielen Fallen an Stelle der Zinnchloriirlosung zum Nachweis von Arsen verwen
den kann. 

MaBanalytische Bestimmung. Nach E. Rupp und KROLL. 0,3 go Calciumhypophosphit 
wird in Wasser zu 100 ccm gelost. 10 ccm der Losung werden ill einer dichtschlieBenden Glas
stopfenflasche mit 50 ccm Kaliumbromatbromidlosung (s. S.74), 50 ccm Wasser und 10 ccm 
verd. Schwefelsaure versetzt, und die Mischung in der versohlossenen Flasche 1 Stunrle lang bei 
LichtahschluB stehen gelassen. Dann wird 1 g Kaliumjodid zugesetzt, und nach 1 bis 2 Minuten das 
Jod mit 1/10·n.NatriumthlOsulfatlosung titriert. (Starkeliisung, etwa 10 ccm.) Gleichzeitig wird 
durch einen blinden Versueh der Wirkungswert der Kaliumbromatbromidlosung festgestellt. 
Der Un terschied an l/lO-n.Natriumthiosulfatlosung in beiden Versuehen ergibt die Menge des 
Calciumhypophosphits; 1 cem 1/10 -n. Natriumthiosulfatlosung = 2,126 mg Ca(H2P02h. Die 
Oxydation des Calciumhypophosphits durch Brom erfolgt nach der Gleichung: Ca(H2P02h+8 Br + 4H2 0 = Ca(H2P04 )2 + 8 HBr. Es miissen mindestens 980/0 Ca(H2 P02h gefunden werden = 
13,8 ccm l/Io·n-Natriumthiosulfatlosung fiir 0,03 g Calciumhypophosphit. 

Anwendung. In kleinen Gaben soli es den Appetit anregen und die Puisfrequenz sowie 
die Tempp-ratur steigern. Langere Zeit oder in groBeren Gaben gebraucht. stort es den Appetit 
und erzeugt Schwindel, Ohrensausen und ahnliche Nebenerscheinungen. Es wird zu 0,2-0,5 g 
drei. bis viermal taglich zur Hebung des allgemeinen Kriiftezu8tandes bei Phthisis, ferner bei 
Skrofulose, Chlorose und Rachitis gegeben. Cave: Man vermeide wahrend des Gebrauches: 
Sauren, saure Speisen, Kalium chloricum. - In der Analyse zum Nachweis von Ars£'n (s. S. 551). 

Elixir ealcii Hypophosphitis, Elixir of Calcium Hypophosphite (Nat. Form.). 
Zu bereiten aus 35 g unterphosphorigsaurem Calcium, 4 ccm unterphosphoriger Saure (300/0) 
und Elixir aromat. (Americ.) q. s. ad 1000 ccm. 

Sirupus hypophospborosus, Sirupus Hypopbospbitum, Sirupus Calcii hypophos
phorosi. Syrup of Hypophosphites. - Americ.: 45 g Calciumhypophosphit und je 15 g 
Kalium- und Natriumhypophosphit bringt man durch Verreiben mit 400 ccm Wasser in Losung, 
fiigt 2 ccm verd. unterphosphorige Saure (10 0/0) hinzu und filtriert. Zu dem Filtrat fiigt man 
50 ccm Glycerin, lOst 600 g Zucker durch Umschiitteln und flillt das Ganze mit Wasser auf 
1000 ccm auf. - Sirup. Hypophosphitis calcici. - Hisp.: 5 T. Calciumhypophosphit, 
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175 T. Wasser und 320 T. Zucker; kalt zu bereiten. - Norveg.: Aus 15 T. Calciumhypophosphit, 
630 T. Zucker und 355 T. Wasser zu bereiten. Spez. Gewicht 1,32-1,33. - ltal.: 1 T. Calcium
hypophosphit, 6 T. Kalkwasser, 30 T. Wasser und 64 T. Zucker. 

Sirupus hypophosphorosus compositus. Hypophosphitsirup. Sirupus 
Hypophosphitum compositus. Compound Syrup of Hypo
phosphites. - Erganzb., Sachs. KreiBvereine und Hes8. Apoth.-Verein: 35 T. Calciumhypo· 
phosphit, 12 T. Kaliumhypophosphit, 12 T. Natriumhypophosphit, 2 T. Manganohypophosphit, 
5 T. Ferrolaktat, 1 T. reines Chinin, 0,06 T. reines Strychnin, 10 T. Citronensaure, 600 T. 
Zucker und soviel Wasser, daB das Gesamtgewicht 1000 T. betragt. Strychnin, Chinin und 
Citronensaure werden zuerst in wenig Wasser gelost, dann die andern Salze im Rest 
des Wassers okne Anwendung von Warme. Mit den gemischten Fliissigkeiten schiittelt man 
den grob gepulverten Zucker bis zur Losung und filtriert. - AUBtr. Elenck: Man lost je 
2,25 T. Mangan· und Eisenhypophosphit, 5 T. Calciumcitrat und 2 T. Citronensaure in 60 T. 
Wasser und fiigt hinzu eine Losung aus 35 T. Calciumhypophosphit, je 17,5 T. Kalium- und 
Natriumhypophosphit und 1,12 T. salzsaurem Chinin in 300 T. Wasser. In dieser gemischten, 
Fliissigkeit lost man 775 T. Zucker und mischt schlieBlich noch 15 T. Tinct. Strychni und so viel 
Wasser hinzu, daB die Menge der Gesamtfliissigkeit 1300 T. betragt. - Americ. VIII: Man verreibt 
je 225 gEisen- und Manganhypophosphit mit 3,75 g Natriumcitrat, fiigt 30 ccm Wasser zu und 
erwarmt bis zur Losung. Andrerseits lost man 35 g Calcium· und je 17,5 g Kalium- und Natrium
hypophosphit in einem Gemisch aus 5 ccm verd. unterphosphoriger Saure (100/ 0 ) und 450 ccm 
Wasser. Eine dritte Losung wird bereitet aus 1,1 g Chinin, 0,1l5 g Strychnin, 10 ccm verd. 
unterphosphoriger Saure (lO%ig) und 30 ccm Wasser. AIle drei Losungen werden gemischt und 
in der so erhaltenen Fliissigkeit 775 g Zucker durch Umschiitteln gelost. Der kolierte Sirup wird 
mit Wasser auf 1000 ccm aufgefiiIlt. - Hung.: Calcii hypophosphorosi 15,0, Kalii hypophosphorosi 
10,0, Natrii hypophosphorosi 10,0, Ferri lactici 5,0, Acidi citrici 5,0, Mangani chlorati 2,0, Chi-, 
nini hydrochlorici 2,0, Aquae destillatae tepidae 350,0, Sac chari 550,0, Tincturae Strychni 15,0. 
Die Salze und die Citronensaure werden in dem Wasser gelost. Die filtrierte Losung wird mit dem 
Zucker auf dem Wasserbad gelinde erwarmt; dem durch Baumwolle filtrierten erkalteten Sirup 
ist die Strychnostinktur zuzufiigen und das Gewicht mit Wasser auf 1000,0 aufzufiiIlen. - Norveg.: 
20 T. Calciumhypophosphit, 10 T. Kaliumhypophosphit, je 2 T. Eisen- und Manganhypophosphit, 
2 T. Chininhydrochlorid, 3 T. Natriumcitrat, 2 T. Citronensaure, 600 T. Zucker und Wasser bis 
zu 1000 T. ' 

Sirupus Calcii et Sodii Hypophosphitum. - Nat. form.: Calcii hypophosphorosi, Natrii 
hypophosphorosi aa 35,0 g, Acidi citrici 1,5 g, Sacchari 775,0 g, Aquae q. s. ad 1000 ccm. 

Sirupus Calcii hypophosphorosi ferratus, Kalkeisensirup (Erganzb., Hamburg. 
Vorschr.). Sirupi Calcii hypophosphorosi 2 T., Sirupi Ferri hypophosphorosi 1 T. 

Fellows Syrup of Hypopho!lphites ist eine amerikanische Aufmaehung von Hypophosphit
sirup nach einer der obenstehenden Vorschriften. 

Sirupus Hypophosphitum compositus Egger ist ein ungarisehes Praparat, das die Eisen-, 
Calcium., Mangan-, Kalium-, Natrium- und Chinin-Salze der unterphosphorigen Saure und Tine
tura Strychni enthalt. 

Herbabnys Kaikeisensirup. Herbakol, aus der "_potheke zur Barmherzigkeit in Wien VIJ 
wird naeh KREYTSCHY wie folgt dargestellt: Herb. Centaur. min., Rad. Calam, Fruct. Aur. immatc 
aa 40,0, Flor. Papav. Rhoead. 20,0, Coccionel!. 10,0, Kalii carbo 0,6, Aluminis 0,4 werden mi t 
Aq. dest. 2000,0 und Spiro Vini 200,0 24 Stunden maceriert und die filtrierte Kolatur unter Zu
satz von 50,0 Calc. hypophosphoros., 20,0 Ferr. citric, 3,0 Acid. phosphoric. und 3 kg Saceh. bis 
zur Losung des letzteren gelinde erwarmt. 

Pastilli Hypophosphltum compo (F. M. Germ.). 
Natr. hypophosphoros. 
Kal. hypophosphoros. 
Calc. hypophosphoros. 
Mangan. hypophosphoros. 
Ferr. hypophosphoros. aa 0,8 
Chinin. hydrochlor. 0,2 
Strychnin. nitro 0,02 
Sacchar. alb. q. s. 

f. pastil!. No. XX 

Calcium jodatum. CalciumJodid. Jodcalcium. Calcium Iodide. Iodure 

de calcium. Calcium hydrojodicum. CaJ2• Mol.-Gew.294. 
DU'l'stellung. Man neutralisiert 100 T. J odwasserstoffsaure von 250/ 0 HJ (oder 250 T. 

von 10 0/ 0 HJ) mit etwa 10 T. reinem Calciumcarbonat und bringt die filtrierte Losung ZUl' 

Trockne. Man kann das Salz auch in einer Porzellanschale schmelzen und auf eine Marmorplatte 
odeI' auf Teller ausgieBen. Das Salz muB sofort ill gut schlieBellde Glaser gefiiIlt werden. AUR 
del' konzentrierten wasserigen Losung kristallisiert es in wasserhaltigen Nadeln. Beim Ab
dampfen der Losung zur Trockne (wobei durch die Einwirkung der Luft teilweise Zersetzung er-
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folgt) entsteht eine wei Be zerflieBliche, schmelz bare Masse, die beim Erkalten kristallinisch 
erstarrt. 

Eigenschaften. WeiBes (gewohnlich W'lbliches), sehr hygroskopischef, kristallinisches 
Pulver oder Kristallmassen von herbbitterem Geschmack, leicht loslich in Wasser und wasser
haltigem Weingeist. Es gibt die Reaktionen des Calciums und der Jodwasserstoffsiiul'e. An der 
Luft zersetzt es sicb unter Abscheidung von Jod und wird dadurch gelb. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in kleinen dicht geschlossenen Flaschen. 
Anwendung. Das Calciumjodid wurde als Alterans und Resolvens bei Skrophulose mit 

Aufgedunsenheit der Gewebe, auBerlich zur Zerteilung von Driisengeschwiilsten empfohlen. 0,02 
bis 0,05-0,2g zwei· bis dreimal taglich in wasseriger Losung. Von VrvENOT wUIde es als Anti. 
syphilitikum dem Kaliumjodid vorgezogen. Es wird kaum angewandt und laBt sich durch eille 
Mischung von Kaliumjodid mit einer gleichen Menge Calcium phosphat fiir Pillen und Pastillell 
vollstandig el'~etzen. 

LiquorCaicii jodati, Calciumjodidlosung, miteinem Gehaltvon IO%Calciumjodid, 
wird durch Mischung und Losung von 11,5 Kaliumjodid und 7,5 krist. Calciumchlorid in 
81,0 Wasser dargestellt. 

Sirupus Calcii Jodidi (Nat. Form.). Man bereitet aus 57 g Jod, 28 g Eisenpulver und 
185 g Wasser eine Auflosung von Ferrojodid. Diese filtriert man in eine Flasche, die 19 g 
Jod enthalt, wascht das Filter mit 60 cern Wasser nach und wiirmt bis zur Auflosung des Jods 
Bchwach an. Dann erhitzt man in einer geriiumigen Porzellanschale 250 ccm destil
liertes Wasser zum Sieden und gibt nun (von einer abgewogenen Menge von 34 g gefiilltl'm 
Calciumcarbonat) abwechselnd kleine Mengen Calciumcarbonat und Jodeisenlosung unter Urn
riihren und gelegentlichem Ersatz des verdampften Wassers dazu. Man erhiilt dchlieBlicb kurze 
Zeit im Sieden, filtriert und wiischt mit Wasser nach, bis das Filtrat im kalten Zustande 500 ccm 
ausrnacht. In diesen 500 cern lost man 700 g Zucker und flillt mit Zuckersirup bis zu 1000 ccm auf. 

Sangostol, Liquor Calcii jodo-ferrati, ist ein Kalkeisenpriiparat, das besonders bei 
rachitischen und skrofuliisen Kindern Anwendung finden solI. 

J odfortan (ARTHUR JA]'FE, Berlin 0 27) ist Calciumjodid·Carbamid, CaJ 2 + 6CO(NH2 )2' 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose durchsichtige Kristalle, die licht- und 
luftbestandig sein sollen (Jodfortantabletten konnen auch in braunen Glasern gelb werden). Ge· 
schmack schwach salzig und kiihlend. Es lOst sich leicht in Wasser und Weingeist. Jodgehalt 
= 38,5 0/ 0, Es gibt aIle Reaktionen des Calciumjodids und des Harnstoffs. 

AUJbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt 
Anwendung. Wie Kaliumjodid zu 0,25 g = 0,1 g Jod. 

Calcium jodicum. Calciumjodat •. Jodsaures Calcium. Ca(J03)2+6I120. Mol.

Gew.498. 
Darstellung. Durch Umsetzen von Kaliumjodat mit Calciumchlorid in wiisseriger 

Losung. 
Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver, loslich in 400 T. Wasser. 
Anwendung. Als Ersatz des Jodoforms als Antiseptikum, auch innerlich zu 0,2-0,3 g. 

AuBerlich zu Wundverbanden, Mundwasser und Gurgelwasser (1 bis 3: 100) oder in Salbcn und 
Streupulvern. 

Calcinol ist jodsaures Calcium. 

Calcium lacticum. Calciumlaktat. Milchsa ures Calcium. Calcium 
Lakta teo Lacta te de calci urn. [CH3CH(OH)COO]2Ca + 5H20. Mol.·Gew. 308. 

Darstellung. Calciumlaktat wird bei def Darstellung der Milchsaure als Zwischenpfcdukt 
gewonnen. 1m kleinen erhiilt man es am einfachsten durch Sattigen vou Milchsaure mit Calcium
carbonat. In ein heiBes Gemisch von 1 T. Milchsaure mit 5 T. Wasser wird reines Calcium
carbonat (etwa 0,6 T.) eingetragen, bis ein geringer Teil des Calciumcarbonats ungelost bleibt. 
Die Losuug wird noch warm filtriert und in der KiUte zur Kristallisation gebracht. Die Mutter
laugen werden durch Eindampfen konzentriert. Es kann auch durch Fiillen einer konzentrierten 
wiisserigen Losung des Salzes mit Aceton, Auswaschen mit Aceton und nachher mit Ather, 
kristallinisch mit dem richtigen Kristallwassergehalt erhalten werden. 

Eigenschaften. WeiJ3es kristallinisches Pulver; Geschmack wenig hervor
tretend, langsam loslich in 20 T. kaltem Wasser, leicht in siedendem Wasser, wenig 
loslich in kaltem .Alkohol, etwas loslicher in siedendem Alkohol, fast' unloslich in 
Ather. Die wasserige Losung reagiert neutral. Bei 1000 wird es wasserfrei. 

Erkennung. Fiigt man zur wasserigen Losung (0,5 g + 10 ccm) 2 bis 3 ccm 
vord. Schwefelsaure und etwa 0,1 g Kaliumpermanganat und erwarmt gelinde, so 
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verschwindet die rote Farbe, und es tritt der Geruch des Acetaldehyds auf. - Die 
Losung in vard. Essigsaure (0,2 g + 5 ccm) gibt mit Ammoniumoxalatlosung einen 
weiJ3en Niederschlag von Calciumoxalat. 

Prifung. a) Die wiisserige Losung (0,5 g + 15 ccm) darf nach Zusatz von 
einigen Tropfen Salpetersaure durch SilbernitratlOsung hochstens schwach opali. 
sierend getriibt werden (Chloride). - b) Beim Trocknen bei 1000 soIl es rund 29% 
an Gewicht verlieren (richtiger Kristallwassergehalt). Das Calciumlactat des Han· 
deIs zeigt groJ3e Verschiedenheit im Kristallwassergehalt. - Germ. 6 s. Bd.1I S. 1313. 

KUNZ.KRAUSE beoba.chtete eine Verunreinigung von Calciumlactat mit Ferrocyanver. 
bindungen und schlagt zur Erganzung der Priifung folgende Probe vor: 1 g Calciumlaktat mull 
sich in 20 cem Wasser schon bei gelindem Erwarmen leieht und ohne Riickstand IOsen. - 10 cem 
der erkalteten Losung diirfen durch 2-3 Tr. verd. Eisenchloridl6sung (1 + 9) nur rein gelb, nieht 
griinlich gefarbt werden. 

Anwendung. Man gibt es, um dem Organismus Kalk in resorbierbarer Form darzubieten, 
bei Rachitis, Skrofulose, al8 Blutstillungs. und entziindungswidriges Mittel, zu 0,2-1,0 g und 
mehr, mehrmals taglich, oft mit Caleiumearbonat, Calciumphosphat oder Ferrolaktat zusammen. 
a.m hiiufigsten in der Form des Sirup'U8 Oalcii lacto.pnosphorici (s. S. 761). 

Calcium oxydatum. Calcaria usta. (Germ.). Calciumoxyd. Reiner Atz
kalk. Reiner gebrannter Kalk. Calcium Oxide. Lime. Oxyde de 
calcium (Galt). Calx (Amer., Brit.). CaO. Mol .. Gew. 56. 

DaTstellung. Durch GIillien von reinstem weiJ3en Kalkstein odec von Marmor bei 
900 bis 10000. Das aUB letzterem gewonnene Calciumoxyd wird im Handel alB Oalcium org· 
datum e Marmore bezeiehnet. Germ. 6 schreibt letzterea vor. 

Eigenschajten und ETkennung. WeiJ3e dichte Massen, die an der Luft all· 
miihlich zu einem aus Calciumcarbonat und Calciumhydroxyd bestehenden Pulver 
zerfallen. Mit Wasser befeuchtet erhitzt es sich stark und zerfii.llt zu weiJ3em, aus 
Calciumhydroxyd bestehenden Pulver (gelosch ter Kalk). Mit der drei· bis vier· 
fachenMenge Wasser gibt letzteres einen dicken gleichmaJ3igen Brei, den Kalkbrei, 
und mit etwa der zehnfachen Menge eine milchige weiJ3e FliiBsigkeit, die Kalk. 
milch. Das Calciumhydroxyd blaut Lackmuspapier stark. Es lost sich leicht in 
verde Salzsaure und Salpetersaure. Die Losungen geben nach Zusatz von Am· 
moniakfliiBsigkeit bis zur alkalischen Reaktion mit Am.moniumoxalatlosung einen 
weiJ3en Niederschlag von Calciumoxalat. 

Prifung. a) Das Calciumoxyd muJ3 sich nach dem Befeuchten mit der Halfte 
seines Gewichts Wasser stark erhitzen und in kurzer Zeit zu Calciumhydroxyd zero 
fallen. - b) 1 g Calciumhydroxyd muJ3 sich in 10 ccm verd. Salzsaure (12,5% HeI) 
fast ohne Gasentwicklung (Calciumcarbonat) bis auf einen sehr geringen Riickstand 
(Silicate, Sand) losen. 

AujbewahTUng. Troeken, in dieht schliel3enden GIase-rn oder Blechbiiehsen oderStein. 
kruken. Man diehtet die Stopfen am besten mit Paraffin. 

Anwendung. Zur Darstellung versehiedener Caleiumverbindungen, von Kalkwasser, 
a.la Reagens. Zum Einlegen von Eiern. 

Calcaria usta. Gebrannter Kalk. Itzkalk. Lime. Chaux (vive). 
[Calcaria usta (Germ.) siehe Calcium oxydatum.] 
Gewinnung. Der gewohnliche Atzkalk wird durch Gliihen (Brennen) von Kalkstein 

in den KalkOfen gewonnen. 
Eigenschajten. WeiJ3liche, gelblichweiJ3e oder grauweiJ3e Massen. Gegen Wasser ver· 

hint er sich wie reines Calciumoxyd. Je reiner oder "fetter" der Atzkalk ist, desto rascher erhitzt 
er sich mit Wasser (loscht er sich). Enthalt der Kalk viel Magnesiumoxyd oder Calciumsilikat, 
so erhitzt er sich mit Wasser viellangsamer oder gar nicht (totgebrannter Kalk). 

WeTtbesUnanaung. Zur Untersuchung ist eine gut gemischte, von verschiedenen Stiicken 
entnommene Durchschnittsprobe zu verwenden: 2 bis 8 g Atzkalk werden iiber dem Geblase 
bis zum gleichbleibenden Gewicht gegliiht. Der Gewichtsverlust ist gebundenes Wasser + 
Kohlendioxyd. Das Kohlendioxyd wird in 5 g Atzkalk in der S. 133 angegebenen Weise be. 
stimmt. 

I) g Atzkalk werden im bedeckten Becherglas mit Wasser geloscht, dann gibt man allmah. 
lich etwa 50 ccm Salpetersii.ure (25 % ) hinzu, dampft die saure Losung in einer I'orzellanschale 
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ein und erhitzt den Riickstand 2 Stunden lang auf 120-1300• Dann nimmt man mit salpeter. 
saurehaltigem Wasser auf, filtriert ab und wascht das Filter zuerst mit salpetersaurehaltigem, 
dann mit reinem Wasser aus. Ungelost bleiben Kieselsaure, Sand und AluminiumBilicat. 

Das salpetersaure Filtrat versetzt man in einer PorzellanRchale mit 5 g Ammoniumchlorid, 
darauf mit Ammoniakfliissigkeit in maBigem "OberschuB und erhitzt kurze Zeit. Der Nieder· 
schlag besteht aus Aluminiumhydroxyd und Eisenhydroxyd. (Bei ganz genauen Bestimmungen 
muB e1' nochmals in Salpetersaure gelOst und abermals durch Ammoniak gefimt werden; das 
Filtrat ist mit dem vorigen zu vereinigen.) Man wascht ihn aus, trocknet und fiihrt ihn durch 
Gliihen in Aluminiumoxyd + Eisenoxyd iiber. 

Das hierbei gewonnene Filtrat (oder die vereinigten Filtrate) werden auf 500 cem aufgefiillt 
und gut gemischt. Von dieser Losung bringt man 50 cem in ein Becherglas, gibt Ammoniak. 
fliissigkeit in maBigem "OberschuB hinzu und fallt in der Siedehitze mit einem "OberschuB von 
Ammoniumoxalat. Nach 12stiindigem Absetzen wird das Calciumoxalat abfiltriert und nach 
dem Auswaschen durch Gliihen in Calciumoxyd iibergefiihrt. (Bei ganz genauen Bestimmungen 
ist das gewogene Calciumoxyd nochmals in Salzsaure zu losen, und die mit Ammoniak alkalisch 
gemachte Fliissigkeit ist nochmals mit Ammoniumoxalat zu fallen; das Filtrat ist mit dem 
vorigen zu vereinigen.) 

Die vereinigten Filtrate werden mit Salzsaure sauer gemacht und in einer Porzellanschale 
auf etwa 100 ccm eingedampft, dann iibersattigt man mit Ammoniak, fallt mit Natriumphosphat 
and fiihrt das Magnesium.Ammoniumphosphat in Magnesiumpyrophosphat iiber. Vgl. 
unter Magnesium Bd. II. 

Der zu 1000/ 0 fehlende Rest ist als Alkalien (~O, N~O) in Rechnung zu stellen. 
Anwendung. Der gewohnliche Atzkalk wird als Austrocknungsmittel in den Kalk· 

trockenkasten verwendet. Er ist dafiir nur brauchbar, wenn er sich mit Wasser rasch erhitzt. 
Zur Herstellung von Kalkmilch fiir die Desinfektion konnen auch gute "fette" Sorten 
von gewohnlichem Atzkalk verwendet werden, im Notfall kann er auch zur Herstellung von 
Kalkwasser dienen. Zum Einlegen von Eiern sind die besten Sorten ebenfalls brauchbar, 
Calciumoxyd aus reinem Kalkstein oder aus Marmor ist hierfiir aber vorzuziehen. Technisch 
wird der Atzkalk als geloschter Kalk besonders zur Herstellung von Mortel und von Kalk. 
sandsteinen verwendet, ferner in chemischen Fabriken fiir viele Zwecke, in der Gerberei. In der 
Metallurgie, zur Herstellung von Glas und fiir viele andere Zwecke. 

Calcium oxydatum hydricum. Calcinmhydroxyd. Calcium Hydroxide. Hy. 
droxyde de calcium. Calcii Hydras. Calcaria hydrata. Kalkhydrat. Ca(OH)2' 
Mol..Gew.74. 

Darstellung. 100 T. Calciumoxyd in Stiicken werden in einer Porzellanschale, in 
groBeren Mengen in einem Eimer oder Kessel mit 40 bis 45 T. Wasser besprengt. Die Stiicke zero 
fallen dabei unter starker Warmeentwicklung und Verdampfen eines Teiles des Wassel's zu 
einem lockeren Pulver, das nach dem Erkalten sofort verbraucht wird. In dicht schlieBenden Glas. 
gefaBen laBt es sich fiir einige Zeit aufbewahren, am besten wird es aber jedesmal frisch dargestellt. 

Bei der Verwend ung des Calciumhydroxyds zu chemischen Umsetzungen ist die berechnete 
Menge Calciumoxyd abzuwagen und nicht das Calciumhydroxyd, wei I die Zusammensetzung 
des letzteren selten genau del' Formel Ca(OH):~ entspricht. Meist enthalt es mehr Wasser. Durch 
Trocknen bei 105 bis 1100 laBt sich das Calciumhydroxyd von iiberschiissigem Wasser befreien, 
so daB es genau der ZusammensetzungCa(OH)2 entBpricht, vorausgesetzt, daB es nicht durch 
Kohlendioxydaufnahme teilweise in Calciumcarbonat iibergefiihrt ist. 

Lac Calcis. Kalkmilch. Milk of Lime. Lait de chaux. 100 T. Calciumoxyd 
oder fetter A tzkalk werden mit etwa 50 T. Wasser geloscht, und das Calciumhydroxyd mit soviel 
Wasser verriihrt, daB die Gesamtmenge 1000 T. betragt. 

Gehalt der Kalkmilch an Calcinmoxyd bei lOo (LUNGE und BLATTNER). 
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Kalk-Miirtel. Ein bangereohter Mortel wird hergestellt duroh Vermischen yon 1 Vol. 
Baukalk (d. i. zu Kalkbrei geloschter Kalk, der in einer Grube 80 viel Feuchtigkeit an den Erd· 
boden abgegeben hat, daB die Masse fettartig weich ist) mit 2,5 Vol. feuohtem Kies. In bestimmten 
Fiillen, z. B. naoh dem EinstuJ'z eines Neubaues, kann die Frage vorgl"legt werden, in welchen 
Verhiiltnissen Baukalk und Kies gemisoht worden sind. In diesem FaIle bestimmt man Sand und 
Kalk wie folgt: 

Sand. 5 g Mortel werden in einer Porzellanschale mit 20 oem Wasser angeriihrt, darauf 
mit etwa 30 ccm Salzsaure (250/ 0 ) zuerst in der Kalte (Uhrglas auflegen I), hierauf auf dem Wasser. 
bad zersetzt. Man filtriert alsdann durch ein aschefreies Filter unter AbgieBen, und wascht 
den Riickstand in der Schale, sowie das Filter mit Wasser vollstandig aus. Hierauf spiilt man etwa 
auf dem Filter befindliche Kieselsaure mit einer geniigenden Menge NatriumoarbonatlOsung in 
die Schale zu dem Sandriickstand, wascht das Filter etwas aus, verascht es und bringt die Asohe 
zu dem Riickstand in der Porzellanschale. Man erhitzt die Fliissigkeit nun etwa 2 Stunden auf 
dem Wasserbad, urn aIle hydratisehe Kieselsaure in Losung zu bringen, filtriert darauf, wascht 
den Riickstand nacheinander mit Natriumcarbonatlosung, Wasser, stark verdiinnter Salzsaure, 
schlieBlich mit Wasser aus, bringt den Sand in eine Platinschale, verascht das Filter, bringt auch 
dieses hinzu, gliiht bei dunkler Rotglut und wagt. - Man stellt fest, ob dieser Sand seiner Koru· 
groBe nach als "Kies" oder als "Schliefsand" zu bezeichnen ist. Ais Sand ist in Rechnung zu 
stellen das Gewieht von Sand + Eisenoxyd + Aluminiumoxyd. 

Kalk. Das salzsaure Filtrat fiillt man auf 500 ccm auf. 100 oem desselben versetzt man 
mit einer hinreichenden Menge Ammoniumchlorid und fallt nun mit Ammoniak in der Warme 
Eisenoxyd und Tonerde. Das Filtrat hiervon macht man mit Essigsaure sauer, fallt den Kalk 
durch Ammoniumoxalat und fiihrt das abgeschiedene Calciumoxalat durch Gliihen in Calcium. 
oxyd iiber. - 1m Filtrat bestimmt man noch das Magnesium als Ammoniummagnesiumphosphat. 
Ais Kalk ist in Rechnung zu stellen das gefundene Caloiumoxyd + Magnesiumoxyd. 

Aus den erhaltenen Werten wird die zur Herstellung des Mortels verwendete Menge Bau. 
kalk und Kies (Bausand) auf folgende Weise berechnet unter Zugrundelegung der Durchschnitts· 
zusammensetzung von gu tern Baukalk mitl/3 Calciumoxyd und 2/3 Wasser und von feuch tern 
Kies (Bausand) mit 15/16 Kies und 1116 Wasser und der Volumgewichte fiir Baukalk= 1,328 
(1 Liter Baukalk wiegt 1328 g) und fiir feuchten Kies = 1,542. 

Angenommen, es seien gefunden: 85 0/ 0 Sand und 70/ 0 Kalk (CaO+MgO): 

a) 85 g trockner Sand = 90,6 g feuchter Sand = 58,8 com, 

b) 7 g Kalk (CaO + MgO) = 21 g Baukalk = 15,8oom. 
Der Mortel ist also aus 15,8 Vol. Baukalk und 58,8 Vol. Bausand odeI' aus 1 Vol. Baukalk und 
3,7 Vol. Bausand hergestellt worden. . 

Atzkalk als Trocknungsmittel. Wegen seiner Eigenschaft, Wasser aus der 
Luft aufzunehmen und sich mit diesem z~ Calciumhydroxyd zu verbinden, ist der 
Atzkalk ein ausgezeichnetes Trocknungsmittel, um so mehr, als er verhiiltnismaBig 
billig und ohne Schwierigkeit iiberall zu beschaffen ist. - N atiirlich wird man in 
jedem Einzelfalle zu erwagen haben, ob ein auszutrocknendes Objekt fiir die Trock· 
nung durch Kalk geeignet ist oder nicht. Ferner wird man zu beachten haben, daB 
der Atzkalk, indem er Wasser anzieht, allmahlich in ein feines trocknes Pulver zerfallt, 
das leicht staubt, vor dessen Staub also die zu trocknenden Objekte zu schiitzen 
sind. - Endlich wird man in vielen Fallen die Hauptanwendung nicht darin suchen, 
sehr wasserreiche Objekte tatsachlich auszutrocknen, sondern bereits vorgetrocknete 
nachzutrocknen oder bereits getrocknete im trocknen Zustande zu erhalten. In dieser 
Beziehung wird sich also eine Aufbewahrung in einem mit !tzkalk beschickten Be
hiilter decken mit dem Begriff des "trockenen" Ortes, der fiir die Aufbewahrung 
zahlreicher Stoffe in diesem Buche empfohlen ist. 

Alie Stoffe, die sich an feuchter Luft leicht verandern, Z. B. trockene Extrakte, 
Pulver von Gummiharzen, leicht schimmelnde Pflaster, hygroskopische Salze und 
Vegetabilien, bewahrt man zweckmaBig in Behaltern auf, die durch !tzkalk 
trocken gehalten werden. Man fiillt zu diesem Zwecke den !tzkalk in Dosen oder 
Kapseln aus Blech, Aluminium oder Celluloid, deren Form derjenigen der Aufbe
wahrungsbehalter anzupassen ist. Damit die Luft ungehinderten Zutritt zu dem 
Atzkalk hat, sind die Dosen oder Kapseln mit Lochern zu versehen. Um ein Ver
stauben des Kalkpulvers moglichst zu verhiiten, legt man auf den Kalk eine Schicht 
Watte. 
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Kleine Kalkdosen, die als Trockenhalter Anwendung finden und einfach 
in die StandgefaBe eingelegt werden, zeigen Abb. 180, 181 und 182. Fiir Pulver
flaschen eignen sich gut eingeschliffene hohle Glasstopsel, die man mit staubfreiem, 
kleinkOrnigem Xtzkalk fiiIIt und mit Gaze und FlieBpapier verbindet (Abb. 183). 
StandgefaBe fiir Vegetabilien, die iiber Kalk getrocknet werden sollen, zumal die 
recht brauchbaren Gefi.iBe aus Hartpappe, kann man so einrichten, daB der untere 
Teil des GefaBes, der zur Aufnahme des Kalkes bestimmt ist, sich abtrennen laBt 
(Abb.184). 

Abb.180. 
Kalkdose in Porzel

lanbiichsen zu setzen. 

Abb.183. 
Mit Xtzkalk gefiillter GIas
stopfen fiir Pulverflaschen. 

Abb.186. 

Abb.181. 
Kalkkasten als Einsatz in Kiisten mit 

leicht schimmelnden Pflastern. 

Abb.184. 

Abb. 182. 
Kalkdose aus 

Celluloid. 

Abb.185. 

Abb.187. 

Kalktrockenkiisten werden in den verschiedensten GroBen und Formen 
in den Handel gebracht. Abb. 185, 186 veranschauIichen derartige Vorrichtungen. 

Einen billigen und praktischen Kalktrockenkasten kann man auch von 
einem Tischler nach Zeichnung (Abb. 187) herstellen lassen. Eine groBe Kiste mit 
iibergreifendem, durch Filz abgedichtetem Deckel wird mit Blech ausgeschlagen 
und durch einen durchlocherten Querboden in zwei Teile geteilt. Den unteren Teil 
fiiIIt man mit Xtzkalk in Stiicken. Auf den Querboden stellt man die trocken zu 
haltenden Stoffe. Seitlich anzubringende Regale gestatten daneben, kleinere GefaBe 
auch iibereinanderzustellen. 

Hag e r, Handbuch. I. 48 
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Einen Kalk-TTockenschTank von K. FR. TOLLNER in Bremen in der Form 
eines Eisschrankes zeigt Abb. 188. 

Aqua Calcariae. Kalkwasser. Solution of Lime. Lime Water. Solute 
de chaux. Liquor Calcis. Calcium hydricum solutum. 

Eine gesattigte Losung von Caleiumhydroxyd in Wasser, Gehalt 0,15 bis 0,17% Ca(OH)2 
(Germ. u. a.), 0,14% (Amer.). 

DaTstellung. Dureh Zusammenbringen von gelosehtem Kalk (Caleiumhydroxyd) mit 
Wasser und Filtrieren naeh dem Absetzen des iibersehiissigen Calciumhydroxyds. 

Aile Pharmakopoen verwerfen den ersten WasseraufguB und lassen erst den zweiten ver· 
wenden. Man IOscht 1 T frischen gebrannten Kalk durch Besprengung mit 4 T. Wasser (in einer 
Ton· oder PorzellanschaJe!). Nachdem der stark erhitzte Kalk zu Pulver zerfallen ist, riihrt man 
ihn mit weiteren 50 T. Wasser an und laBt die so gewonnene Kalkmilch an einem kiihlen Ort in 
wohlverschlossener Flasche absetzen. Darauf wird die iiberstehende klare Fliissigkeit abgehebert 
und fortgegossen; dann wird das Calciumhydroxyd wiederum mit 50 T. Wasser kraftig angeschiittelt 
und die Flasehe zum Absetzen beiseite gestellt. Zum Gebrauch wird das Kalkwasser filtriert. 

Eigenschaften. Klare, farblose Fliissigkeit, die Laekmuspapier stark blaut und sich 
an der Luft durch Ausseheidung von Caleiumcarbonat triibt. 

G ehalts bes timm ung. Zum Neutralisieren von 100 ccm Kalkwasser miissen 4,0 bis 
4,5 cem n·Salzsaure erforderlich sein (Phenolphthalein)=0,15 bis 0,17% Ca(OH)2' 1 eem n·Salz. 
saure = 37 mg Ca(OH)2' Werden mehr als 4,5 eem n·Salzsaure verbraucht, so enthalt das Kalk. 

wasser wahrseheinlieh Alkalihydroxyd; es ist 

Abb.188. 
Kalktrockenschrank. 

dann zu verwerfen und neues Wasser auf 
den Kalkbrei zu gieBen. 

AufbewahTUng. Wegen der Neigung 
des Caleiumhydroxyds, Kohlensaure aus der 
Luft anzuziehen und mit dieser unlosliches Cal· 
eiumearbonat zu bilden, bewahrt man groBere 
V orrate von Kalkwasser in Glasflasehen auf, 
die mit guten Korkstopfen verschlossen und 
tektiert sind. Flaschen mit Glasstopfen sind 
hierzu nicht zu empfehlen, weil die Stopfen 
dureh Bildung von Caleiumearbonat leieht ein· 
gekittet werden. GefaBe aus Steinzeug sind als 

\ AufbewahrungsgefaBe nicht geeignet, weil ihre 
I Wandungen fiir Luft nieht ganz undurehliissig 

sind. - In der Offizin bait man das Kalk· 
wasser in StandgefiiBen mit Glasstopfen vor· 
riitig, die hii.ufiger dureh Behandeln mit Salz· 
saure gereinigt werden miissen. 

Nicht unzweckmaBig ist es, eine groBere 
Menge Caldumhydroxyd zu verwenden, etwa. 

5 T. auf 100 T. des zweiten Aufgusses. Dann kann man die Ansatzflasche nach Entnahme 
eines Teiles des Kalkwassers mit Wasser wieder auffiillen und die Herstellung von Kalkwasser so 
lange fortsetzen, wie eine Probe noeh den vorgeschriebenen Gehalt zeigt. 

Anwendung. Kalkwasser verfliissigt zahsehleimige Sekrete, lost auBerlich angewandt 
Krupp. und Diphtherie.Membranen, wirkt auf Schleimhiiute, Geschwiire sekretionsbeschrankend, 
austrocknend, adstringierend, desinfizierend. Innerlich neutralisiert es die Saure des Magen. 
saftes, wirkt sekretionsbeschrankend auf den Darm, stopfend. Langere Zeit gebl'aucht, stOrt 
es Appetit und Verdauung. Man wendetes an verdiinnt (1 + 2) oder unverdiinnt gegen GonorrhOe, 
zu Waschungen und Umschliigen auf nassende Wunden, Brandwunden, als Gurgelwasser und in 
Form von Inhalationen bei Angina, Krupp, Diphtherie. Innerlich als Antacidum, bei Magen. 
und DarmgeschWiiren, Diarrhoe der Kinder, und zwar am besten mit 4 T. Milch oder Fleisch· 
briihe vermischt. In der Analyse dient es zur Abscheidung des Magnesiums als Magnesium. 
hydroxyd. 

Aqua Calcis (Calcariae) composita. Aqua benedicta compo Carmichael: Ligni 
Guajaci 100 T., Ligni Sassafras 10 T., Fructus Coriandri, Fructus Anisi aa 5 T., Radic. Liquiritiae 
20 T., Aquae Calcariae 1500 T. 3 Tage digerieren, dann auspressen und filtrieren. - Portug.: 
Aquae Calcis 700 T., Decocti Chinae (1:15) 300 T. werden gemischt. 

Linimentum Calcis. Linimentum contra combustiones. Kalkliniment. Brand· 
liniment. Liniment of Lime. Liniment calcaire. Eine Emulsion, die dureh kraftiges 
Durehsehiitteln von gleiehen Gewiehtsteilen Kalkwasser und 01 erhalten und bei frischen Ver
brennungen angewandt wird. Germ., Amer., Helv. sehreiben Leinol, Brit. und Gall. OlivenOl vor, 
Ja.pan. laBt es mit Sesamol bereiten. Es empfiehlt sieh, das Liniment stets frisch zu bereitenl 



Aqua digestiva FEGL. 
Unguenti digestivi 50,0 
Vitella Ovorum duorum 
Aquae Calcariae 450,0. 

Calcis lac (Belg.). 
Kalkmilch. Lait de chanx. 
Calcii oxydati 125,0 
Aquae 875,0. 

Nur bei Bedar! zu bereiten. 
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Man mischt 1-3, HiBt die Mischung in verschlos
sener Flasche 1 Tag unter ii!terem U mschiitteln 
stehen und filtriert. Dem .Filtrat setzt man 4 
zu und dampft bis auf 100 cem ein. Bei 
Brandwunden anzuwenden. 

Sirupus Calcariae TROUSSEAU. 
1. Calcariae ustae 
2. Aquae destillatae aa ] ,0 
3. Aquae destillatae 10,0 
4. Sirupi Sacchari 100,0 

Glycerinum cum Calcaria saccharata LATOUR. 5. Sirupi Sacchari 400,0. 
Zucker kalk· G Iy cerin. 

1. Caleii hydrati 20,0 
2. Saechari pulverati 40,0 
3. Aquae destiIIatae 200,0 
4. Glycerini 40,0. 

Man liischt 1 mit 2, fiigt 3 hinzu, kocht mit 4 
wiihrend 10 Minuten, koliert und vermischt 
nach dem ErkaIten mit 5. Bei chronischer 
Diarrhiie eBIiiffelweise. 

Wiener Kalk. Wiener Poliermittel. Ist ein sehr weilles, sandfreies, magnesiahaltiges 
Kalkhydrat. Es kommt in Flaschen und Blechbiichsen in den Handel und wird als Polier- und 
Putzmittel fiir Metallgegenstandl' gebraucht. 

Wiener Weill. Bologneser Weill. Marmorweill. Besteht aus sehr weillem gebrannten 
Kalkstein oder gebranntem weillen Marmor und wird als Poliermittel und fiir Kalkfarbenanstriche 
verwendet. 

Calcaria saccharata. Zuckerkalk. Calciumsaccharat. Saccharum 
calcareum. Antacidin. 

Darstellung. 100,0 Calciumhydroxyd, 300,0 Zuckerpulver und 1200,0 Wasser werden 
in einer gut verkorkten Flasche unter ofterem Umschiitteln zwei Tage beiseite gestellt. Die 
abgegossene Fliissigkeit wird in kohlensaurefreier (!) Atmosphare filtriert, im Wasserbad zur 
Sirupdicke eingedampft und, auf Glastafeln ausgegossen, getrocknet. 

Eigenschaften.' Ziemlich luftbestandige, weille, seidenglanzende Lamellen oder ein 
weilles Pulver von anfangs siiJ31ichem, danach laugenhaftem Geschmack, das beim Erhitzen unter 
Verkohlung Caramelgeruch verbreitet. Loslich in 12 T. Wasser, leicht loslich in zuckerhaltigem 
Wasser, unlOslich in Alkohol. Die wasserige Losung reagiert alkalisch; sie triibt sich beim Auf
kochen unter Bildung eines basischeren Sacharates, das beim Erkalten wieder in Losung geht. 
Die wasserige Losung 1 : 10 gibt mit 1/10 Raumteil EisenchloridlOsung gemischt eine klare braune 
Fliissigkeit. Durch AmmoniumoxalatlOsung wird sie weill gefallt. 

Priifung. Je 10 ccrn der wasserigen Losung (3 g + 30 ccm) diirfen: a) durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). - b) Nach dem Ansauern mit Salpeter
saure durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). - c) Nach dem Ansauern mit 
Salpetersaure durch SilbernitratlOsung nicht verandert werden (Chloride). 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefallen, vor Kohlensaure geschiitzt. 
Anwendung. Als Antacidum, bei Flatulenz und besonders Diarrhoe der Kinder zu 

0,5-1,0-1,5, fiir Kinder 0,3--0,5-1,0. Aullerdem wird es zuweilen noch als GegenmitteJ bei Ver
giftungen, z.B. Carbolsaure, Oxalsaure, angewandt. Zur Entsauerung des Weines und des Bieres. 

Aqua Calcis saccharata. - Groat.: Frisch gebrannter Kalk 15,0 wird mit 10,0 Wasser 
geloscht, dann fiigt man Zuckerpulver 25,0 und nach dem Mischen Wasser 1000,0 zu. Die 
Mischung wird in einem wohlverstopften GefiWe aufbewahrt. Zum Gebrauch filtriert man die 
erforderliche Menge abo 

Liquor Calcis saccharatus. Zuckerkalklosung. - Brit.: Calciumhydroxyd 50 T., 
Zuckerpulver 100 T., destilliertes Wasser 1000 T. werden unter gelegentHchem Umschiitteln in 
einer wohlverschlossenen Flasche zur Seite gestellt, dann unter Bedeckung mit einer Glasscheibe 
rasch filtriert. Alkalische Fliissigkeit. Spez. Gewicht 1,055. - Zur Neutralisation von 10,0 g 
sollen 6,3 ccm n-Salzsaure erforderlich gain, entsprechend einem Gehalt von 1,77 0/ 0 Calciumoxyd. 

Sirupus Calcis, Kalksirup, Sirup of Lime. - Americ. VIII: Man IOscht 65g Kalk 
mit 35 g Wasser, mischt 350 g Zucker hinzu und gibt das Gemisch in 500 ccm siedendes Wasser. 
Man kocht 5 Minuten, flillt das Gemisch dann mit Wasser auf 950 ccm auf, filtriert und bringt 
durch Auswaschen des Filters mit Wasser das Ganze auf 1000 ccm. Spez. Gewicht 1,145 bei 25 0• 

Calcium permanganicum S. unter Manganum, Bd. II S. 137. 

Calcium peroxydatum, Calciumsuperoxyd. Bicalcit. 
Reines Calciumperoxyd, Ca02, wird erhalten durch Entwassern des Hydrates CaO(OH)2' 

das durch Einwirkung von Wasserstoffsuperoxydlosung auf Calciumoxyd entsteht. Das 
Calciumperoxyd des Handels ist ein weilles Pulver, es ist nicht vollstandig frei von Hydrat und 
enthalt meist auch noch Calciumcarbonat. In Handelspraparaten wurden 50 bis 80 0/ 0 C .. 0 2 ge
funden. Der Gehalt kann jodometrisch oder mit HiHe von KaJiumpermanganatlosung bestimmt 
werden (vgl. Bariumsuperoxyd S.632). Es findet Anwendung zur Reinigung von TrinkwasEer 

48* 
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Caloium perborioum. Calciumperborat. "Oberborsaures Calcium. Ca(BOa)2 +xHsO. 
na,'I'steUung. Duroh Mischen von moglichst starken Losungen von Alkali per bora ten 

(Natriumperborat) mit Liisungen von Calciumsalzen (Calciumchlorid) oder durch Zusatz von 
Alkalimetaboraten zu einer Wasserstoffsuperoxyd enthaltenden Calciumsalzlosung, 
wobei das Calciumperborat ala weiBer amorpher Niederschlag ausfii.llt. der durch Trocknen unter 
vermindertem Druck moglichst vom Wasser befreit wird (I).R.P.237096). 

Eigenschajten. WeiBes Pulver, in Wasser schwer Wslich •. Es enthii.lt neben dem Cal· 
ciumperborat wechselnde Mengen von Calciumborat und zersetzt sich allmii.hlich unter Abgabe 
von Sauerstoff. 

E'I'kennung. Beim Erhitzen mit Salzsii.ure wird Chlor entwickelt, die salzsaure Losung 
gibt die Reaktionen der Borsii.ure und des Calciums. Eine Mischung von Calciumperbora t mit 
verd. li2L.wefelsii.ure entfii.rbt Kaliumpermanganatlosung unter Entwicklung von Sauerstoff. 

Gehaltsbestimmung. 1 g Caloiumperborat wird mit Wasser angerieben und mit etwa 
50 ccm Wasser in einen Kolben gespiilt; dann werden 1O-20ocm verd. Schwefelsii.ure hinzu
gefiigt, und die Mischung mit 1/lo-n-Ka.liumpermanga.na.tloaung (bis zur Rotfarbung) titriert. 
1 ccm 1/10 n-Ka.liumpermanganatloaung =- 0,8 mg aktiver Sauerstoff. Gutes Ca.lciumperborat 
soIl 120/0 aktiven Sauerstoff enthalten. 

Anwendung. In der Dermatologie und Zahnpflege. 
Leukozon (Chem. Werke vorm. Dr. H.' BYK, Lehnitz b. Berlin) ist ein Gemisch von Cal

ciumperborat und Talk mit 50/0 aktivem Sauerstoff. Feines weil3es Pulver, in Wasser kaum 
loslich. Wird es mit verd. Essigsii.ure und KaliumjodidlOsung geschiittelt, so fii.rbt sich die Mi
schung gelb bis braun durch Abscheidung von Jod. Anwendunp;. Als Antiseptikum in der 
Wundbehandlung. 

Calcium phosphoricum, Calciumphosphate. 
Die dreibasische Phosphorsii.ure, HSP04, bildet mit dem Calcium drei verschie

dene Salze: 
Ca(HsPO.Js 

l'rimlLreB Calciumpllosphat 
Monocalciumphosphat 

Calciumbiphosphat 
Calcium ph08phoricum acidum 

(Sames CaloiumphoBphat) 

CaHPO .. 
SekundlLres CaIciumphosphat 

DicslciumphoBphat ' 
Calcium phosphoricum 

(Neutrales CaIciomphosphat) 

Die eingekiammerion Bezeichnungen Bind veraltet. 

Caa(PO .. )2' 
TertilLres CalciumphOsphat 

Trlcalciumphoaphat 
Calcium ph08phoricum tribaslcum 

(Basisches Calciumphosphat) 

Von diesen drei Salzen wird unter dem N amen Calciumphosphat gewohnlich das 
sekundii.re Calci umphosphat verstanden. 

Caloium phosphorioum aoidum: Primiires Calciumpbospbat. Monocalci umphos
phat. Phosphate di-acide de calcium (Gall.). Saures Calciumphosphat. 
Calciumbiphosphat. Einbasisches Calcium phosphat. Ca(H9P04)g + 2 H20. Mol.
Gew.272. 

Da'l'steUung. Man verteilt 600 T. gepuh-erte Knochenasche in 1200 Wa~ser und 
gieBt allmii.hlich unter Umriihren 501) T. konz. Schwefelsii.ure hinzu. Unter Freiwerden von 
Kohlendioxyd tritt SelbstE'rwii.rmung der FliissigkE'it ein, die Rich schlieBlich in einen steifen 
Kristallbrei verwandelt. Wenn dies der Fall ist, riihrt man soviel Wassel' dazu, daB ein diinner 
Brei entsteht und lii.Bt 24 Stunden unter gelegentlichem Umriihren stehen. Dann verdiinnt man 
mit siedendem Wasser, seiht die Fliissigkcit durch und zieht den Riickstand noch zweimal mit 
siedendem Wasser aus. Die durch Absetzenlassen geklii.rte Fliissigkeit dampft man zum diinnen 
Sirup ein. Naohdem durch mehrtagiges Stehen an einem kalten Ort das Calciumsulfat vollig 
abgesohieden ist, filtriert man die Fliissigkeit, dampft aie zum dicken Sirup ab und iiberlii.Bt diesen 
an einem warmen Ort der freiwilligen Verduustung, wobei das Salz auskristallisiert. 

Eigenschajten. Farblose, perlmutterglanzende Blattchen, in Wasser loslich, hygrosko
pisch. Die wasserige Losung reagiert sauer und gibt mit Silbernitrat einen gel ben Niederschlag 
von Silberphosphat, AgaPO... Das Salz wird bei 1000 wasserfrei und geht beim Gliihen uuter 
I\bgabe von Wasser in Calciummetaphosphat, Ca(POa)2' iiber, das beim Befeuohten mit Silber
nitrat sich nicht gelh fii.rbt (Ullterschied vom tertiii.ren Calciumphosphat). 

Priifung. Es muB in Wasser vollig loslich sein .. Wird 1 g primares Calciumphosphat mit 
10 cern absolutem Alkohol geschiittelt, so darf daB Filtrat La.ckmuspapier nicht roten (freie Phos
phorsii.ure). Auf Schwermetalle, Chloride, Sulfate und Arsen kann es wie daB sekundii.re Calcium
phosphat gepriift werden (s. S. 757). 

Anwendung. Zu Backpnlver als Ersatz fiir das Kaliumbitartrat. Als BIumen- und 
Gartendiinger. Es ist auch in den "Superphosphaten" enthalten. 
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Calcium phosphoricum. Calcium phosphat. Calcium Phosphate. 
Phosphate mono-acide de calcium (Gall.). Sekundares Calcium
phosphat. Dicalciumphosphat. Zweibasisches Calciumphosphat. Phos
phorsaures Calcium. Phosphas Calcii (calcicus, bicalcicus). CaHP04 +2 HaO. 
Mol.-Gew. 172. Germ. 6 s. Bd. II S. 1313. 

[Calcii Phosphas (Brit. u. Amer.) ist tertiares Calciumphosphat, Caa(P04}a.] 

Da'l'stellu:ng. 20 bis 25 T. weiBer Marmor werden in einer Porzellanschale mit 100 T. 
verd. Salzsii.ure (12,50/ 0 Hel) iibergossen, und die Schale nach dem Schwii.cherwerden der Kohlen
dioxydentwicklung erwiirmt, bis kein Kohlendioxyd mehl' entweicht. Die von dem ungelOsten 
Marmor abgego~sene CalciumchloridloBung wird mit etwa 0,3 T. Bromwasser versetzt (odermit 
soviel, daB die Fliissigkeit deutlich nach Brom riecht) und erwiirmt, bis der Geruch nach Brom 
verschwllnden ist. Dann wird 0,1 T. frisch geloschter Kalk oder Calciumcarbonat zuge~etzt, 
und die Mischung eine halbe Stunde lang bei 35 bis 400 stehen gelassen. Die filtrierte lmd er
kaltete Calciumchloridlosung wird dann mit 1 T. Phosphorsii.ure versetzt, und dann wird 
eine durch Erwii.rmen hergestellte filtnerte und auf 20 bis 25u abgekiihlte Losung von 61 T. 
Natriumphosphat (N~HP04 + 12HsO) in 300 T. Wasser nach und nach unter Umriihren 
hinzugefiigt. Die Mischung wil'd solange (etwa l/a Stunde) geriihrt, bis der Niederschlag kristal
linisch geworden ist. Der Niederschlag wird auf einem leinenen Tuch oder auf einer Nutsche 
mit Leincnfilter gesammelt, so lange mit Wasser aUBgewaschen, bis eine Probe desWaschwassers 
nach dem Ansii.uem mit Salpetersii.ure durch Silbernitratlosung nur noch schwach opalisierend 
getriibt wird, dann abgepreBt und bei 35 bis 400 (nicht hOherl) getrocknet und durch ein Sieb 
gerieben. Das zum Auswaschen verwendete Wasser darf keine Spur von Kupfer oder Blei ent
halten; das Wasser ist hierauf durch die Watteprobe (s. S. 488) zu priifen. 

An Stelle der Losung voll Marmor in 100 T. verd. Salzsii.ure konnen 19 T. wasserfreies Cal
ciumchlorid oder eine entsprechende Menge Calciumchloridlosung (aus Kohlensiureapparaten) 
genommen werden, derenGehalt anCalciumchlorid durch das spez. Gewicht ermittelt wird (s.S. 740). 
Die Grundlage fiir die Berechnung ist die aus 100 T. verd. Salzsii.ure = 12,5 T. RCl entstehtmde 
Menge Calciumchlorid ==< 19 T. CaCI2• 

Eigenschajten. Lockeres, weiJ3es kristallinisches Pulver, in Wasser sehr wenig 
loslich, schwer loslich in verd. Essigsaure, leicht loslich in Salzsaure oder Salpeter
saure (0,5 g in e~a 20 Tr.). 

E'I'hennung. Kocht man etwa 0,2 g Calciumphosphat mit 5 ccm verd. Essig. 
saure, so gibt das Filtrat mit Ammoniumoxalatlosung einen wei Ben Niederschlag von 
Calciumoxalat. - Beim Befeuchten mit Silbernitratlosung wird Calciumphosphat 
gelb durch Bildung von Silberphosphat, AgsPO,. 

PrUfung. a) 2 g Calciumphosphat miil!sen sich in 5 ccm Salpetersaure ohne 
Aufbrausen (Calciumcarbonat) klar losen. Je 10 ccm der mit Wasser auf 40 ccm 
verdiinnten LOsung diirfen: - b) durch Silbernitratlosung innerhalb 2 Minuten 
hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride), - c) durch Bariumnitratlosung 
innerhalb 2 Minuten hochstens opalisierend getriibt werden (Sulfate), - d) miissen 
mit Ammoniakfliissigkeit im V"berschuB einen rein wei Ben Niederschlag (von ter
tiarem Calciumphosphat) geben. - e) Die Mischung mit Ammoniakfliissigkeit (d) 
darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht dunkel gefii.rbt werden (Eisen). - f) Die 
Losung von 1 g Calcium phosphat in 2 ccm Salzsaure und 20 ccm Wasser darf durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle, besonders Blei). 
- g) Eine Mischung von 1 g Calciumphosphat und 3 ccm Zinnchloriirlosung darf 
innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). - h) Calciumphosphat 
(etwa 1 g) muB beim Gliihen 25 bis 26% an Gewicht verlieren. - i) Der Gliih
riickstand darf nach dem Befeuchten mit Silbernitratlosung sich hochstens schwach 
gelb farben (Tricalciumphosphat). 

Anmerkungen. Zu g) Die Priifung auf Arsen lii.Bt sich auch mit Calcium
hypophosphit in folgender Weise rasch aUBfiihren: Man erwihmt 1 g Calciumphosphat mit 
3 ccm SalzBii.ure und 0,2 g CalciumhypophoBphit einilZe Minuten lang; die LORung muB klar und 
farblos bleiben. Findet man bei dieser Probe Arsen, dann ist die Probe mit Zinnchloriirlosung 
iiberfliissig, findet man mit Calciumhypophosphit kein Arsen. SO kann man zur Sicherheit die 
Probe mit Zinnchlol'iir noch ausfiihren. Germ. 6 s. Bd. II S. 1313. 
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Zu h) und i)~ Das Calciumphosphat gibt beim Gliihen auBer dem Kristallwasspr noeh 
weiter Wasser ab und hinterlaBt Calciumpyrophosphat. Der Formel CaHP04 + 2 H2 0 ent
spricht ein Gesamtverlust an Wasser von 26,16% , Das CalciumpYl'ophosphat gibt mit Silber
nitrat weiBes Silbel'pyrophosphat; Tricalciumphosphat, das beim Gluhen unverandert bleibt, 
gibt gelbes Silberphosphat. Nach L. KROBER bleibt beim Gliihen leicht etwas sekundares 
Calcium phosphat unzersetzt, so daB mit Silbernitrat eine Gelbfarbung eintreten kann. Man muB 
mindestens 1/4 Stunde lang stark gliihen (am besten im Platintiegel). 

Anwendung. Calcium phosphat ist zum Aufbau q.es tierischen Knochengeriistes not
wendig; es wird im allgemeinen in del' geniigenden Menge dem Korper durch die Nahrung zu
gefiihrt. Obgleich man den groBten Teil des eingefiihrten Phosphats in den Faeces wiederfindet, 
so hat sich dennoch sein Gebrauch bei Knochenerweichung, Rachitis, Knochenfl'akturen ein
gebiirgert; doch ist die Wirkung hier problematisch; dagegen steht die Wirkung bei chronischen 
Durchfallen fest. Gabe: 0,2-2,0 g, aile in odeI.' mit tonischen Mitteln zusammen. Bei Skrofu
lose, Lungentuberkulose usw. ist es wenig mehr gebrauchlich. Hauptsachlich in der Tier
heilkunde. 

Calcium phosphoricum tribasicum. Tricalciumphosphat. Calcii phosphas (Brit., 
Amer.). Calc"ium Phosphate. Phosphate neutre de calcium (Gall.). Ter
tiares Calciumphosphat. Dreibasisches Calcium phosphat. Cas(P04b Mol.-Gew. 310. 

Darstellung. Man geht entweder von del' Knochenasche aus odeI.' man fallt die Losung 
eines tertiaren Phosphats mit Calciumchlorid. 

I. Man riihrt 500 T. gepulverte Knochenasche mit Wasser zu einem Brei an, fiigt in 
mehreren Anteilen 1100 T. Salzsaure (25 % HCl) hinzu, riihrt urn und IaBt das Gemisch an 
einem warmen Ort unter gelegentlichem Umriihren 5-7 Tage lang stehen. Dann verdiinnt man 
mit 5000 bis 6000 T. Wasser, laBt absetzen und filtriert. Zu dem Filtrat gibt man unter Umriihren 
so viel Ammoniakfliissigkeit, daB die Fliissigkeit schwach alkalisch ist, wodurch ein weiBel' Nieder. 
schlag entsteht. Man erhitzt und halt die Fliissigkeit 1 Minute lang im Sieden, laBt absetzen. 
gieBt die klare Fliissigkeit ab, sammelt den Niederschlag, wascht ihn mit warmem Wasser, bis 
das Wasehwasser kein Chlorid mehr enthalt, gieBt ab und trocknet ihn. 

II. Eine Losung von Marmor (etwa 100 T.) in 580 T. verd. Salzsaure (12,5 % HCI) odeI.' 
eine Losung von 220 T. krist. Calciumchlorid in 400 T. Wasser odeI.' von 110 T. wasserfrei€m 
Calciumchlorid in 500 T. Wasser wird, wie unter Oalcium pho8phoricum angegeben, mit Brom
wasser und Calciumhydroxyd von Eisen (und anderen Verunreinigungen) qefreit. Die filtrierte 
Calciumchloridlosung wird unter Umriihren versetzt mit einer Losung von 360 T. krist. N a trium
phospha t (Na.zHP04 + 121I:!O) in 1800 T. Wasser und 170 T. Ammoniakfl iissigkeit (10 % 

NHs). Die Mischung wird bis zum Sieden erhitzt, und del' Niederschlag nach dem Absetzen ge
sammelt, gewaschen und getrocknet. 

Da der Niederschlag sich nur schwer auswaschen laBt, so zeigt das Praparat stets einen 
geringen Chloridgehalt. Will man ein chloridfreies Calciumphosphat erzielen, so nimmt man an 
Stelle einer Calciumchloridliisung eine solche von Calciumnitrat. Das aus Knochenasche gewonnene 
Calciumphosphat ist stets durch etwas Magnesiumphosphat verunreinigt. 

Eigenschaften. WeiBes amorphes Pulver, unloslich in kaltem Wasser; von 
siedendem Wasser wird es allmahlich teilweise zerlegt, indem sich ein un!Osliches 
basisches Salz und losliches primares Calciumphosphat bilden. Nur im frischgefallten 
Zustande !Oslich in Essigsaure, leicht loslich in Salzsaure oder Salpetersaure. Auch 
von kohlensaurehaltigem Wasser wird es merklich ge!Ost. Durch Gliihen wird es 
nicht verandert. Beim Befeuchten mit Silbernitrat!Osung wird es gelb gefarbt durch 
Bildung von Silberphosphat, AgsP04 , auch nach dem Gliihen (Unterschied von dem 
primaren und sekundaren Calciumphosphat). 

Prilfung. a) 2 g Tertiares Calciumphosphat miissen sich in 5 ccm Salpetersaure ohne 
Aufbrausen (Calciumcarbonat) klar losen. -Je 10 cern del' mit Wasser auf 40 ccrn verdihmten 
Losung diirfen: b) durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride), -
c) durch BariumnitratlOsung hochstens opalisierend getriibt werden (Sulfate), - d) miissen mit 
Ammoniakfliissigkeit einen rein wei Ben Niederschlag geben. - e) Die Mischung mit Ammoniak. 
fliissigkeit (d) darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht dunkel gefarbt werden (Eisen). - f) Die 
Losung von 1 g tert. Calciumphosphat in 1 ccm Salzsaure und 20 cern Wasser darf durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht vcrandert werden (Schwermetalle). - g) Eine Mischung von 1 g tert. 
Calciumphosphat und 3 cern Zinnchloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung 
annehmen (Arsen). 

Anwendung. Wie das sekundare Calciumphosphat. 
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Calcium phosphoricum crudum. Knochenasche. Rohes Calciumphosphat. 
Beinasche. Gebranntes Hirschhorn. WeiBgebranntes Elfenbein. Ossa usta alba. Cornu 

Cervi ustum. Ebur ustum album. 
Da1'stellung. Knochen (Rinder-, Kalbs- oder Hammelknochen) werden von anhaftenden 

Fleischteilen durch Abschaben befreit, mit Wasser gewaschen und bei Luftzutritt weiB gebrannt. 
1st die Knochenasche zum inneren medizinischen Gebrauch bestimmt, so nimmt man das WeiB
brennen in einem mit Holzkohle erhitzten Windofen vor, sonst kann man die Knochen auch 
einfach in irgend einer beliebigen Feuerung brennon. Die weiB gebrannten Knochen werden 
durch Auslesen von etwa vorhandenen kohligen Stellen befreit und fein gepulvert. 

Eigenschajten. WeiBes oder grauweiBes Pulver, das in verdiinnter Salzsaure unter 
nur geringem Aufbrausen fast vollig klar loslich ist; diese Losung gibt, beim Ubersattigen mit 
Ammoniakfliissigkeit einen wei Ben Niederschlag. Wird Knochenasche mit Silbernitratlosung 
befeuchtet, so farbt sie sich allmahlich gelb. Der HauptbestandteiI der Knochenasche ist 
tertiares Calcium phosphat, daneben enthalt sie noch Magnesiumphosphat, Calcium
carbonat, Fluoride und Chloride. 1000 T. Rinder-Knochenasche enthalten etwa: 

Calciumphosphat, CaS(P04,)2 860,9 T. Kohlensaure (C02) 62,0 T. 
Magnesiumphosphat, Mgs(P04,)2 10,2 "Chlor 2,0 " 
Calcium an CO2 , Fl u. Cl gebundcn 73,6" Fluor 3,0 " 
Anwendung. Namentlich in Frankreich, England und Amerika als ein die Knochen-

bildung unterstiitzendes Mittel, ferner als Antiepileptikum, gegen Incontint'ntia urinae. Als 
knochenbildender Zusatz zum Futter fiir Schweine, als Diingemittel, zur Darstellung von phos
phorsauren Salzen. In del' Volksmedizin spielt die Knochenasche bestimmter Tiere noah eine Rolle. 

K nochenmeh I. Die Abfalle der Knochendrehereien (Knopffabriken), ferner die fiir die tech
nische Verwertung unbrauchbaren, in den Leimfabriken von Leim befreiten Knochen, werden 
gemahlen und als Diingemittel verwendet. Das Knochenmehl besteht groBtenteils aus ter
tiarem Calciumphosphat und enthalt wechselnde Mengen von Stickstoffverbindungen. 
Zur Feststellung des Diingewertes des Knochenmehles wird der Stickstoff nach KJELDABL 
(s. Nitrogenium Bd. II), bestimmt, und die Phosphorsaure nach dem Citratverfahren 
(s. S.190). Wird Knochenmehl im Handverkauf zum Einnehmen oder als Zusatz zu Viehfutter 
gefordert, so ist meistens Knochenasche, Oalcium phoaphoricum C1udum, gemeint. 

Tricalcol (DR. LAVES, Hannover) ist kolloides Triealciumphosphat mit Casein als 
Schutzkolloid. Del' Gehalt an Calciumphosphat betragt etwa 20% , an Casein etwa 80%' 

Eigenschajten. WeiBes Pulver, geschmacklos, in Wasser unloslich, lost'ich nach Zu
satz von geringen Mengen Natriumcarbonat oder Natriumbicarbonat; die Losungen sind im 
durchfallenden Licht klar, im auffallenden Licht opalisierend rotlich. Beim Kochen del' alkali
schen Losung scheidet sich kein Calciumphosphat aus. 

E1'kennung. Wird eine Mischung von Tricalcol mit Wasser mit Silbernitratlosung ver
setzt, so entsteht nach kurzer Zeit gelbes Silberphosphat. Wird Tricalcol mit verd. Salzsaure 
erhitzt, so gibt das Filtrat beim Ubersattigen mit Ammoniakfiiissigkeit einen wei Ben Nieder
schlag von Calcium phosphat. Die Losung von Tricalcol in verd. Natronlauge gibt mit Kupfer
sulfatlosung eine violette Farbung (Biuretreaktion). 

P'I"ilfung. Beim Verbrennen muB es rund 20 % Riickstand hinterlassen. 
Anwendung. Ais Calciumpraparat zu 2 g fiir Erwachsene, 1 g fiir Kinder, dreimal 

taglich in Wasser oder Milch. 
Aqua Ferro-Caleea Terlik ist ein Kalkeisenpraparat, das Eisenpyrophosphat, Calcium

phosphat, Glycerin und eine aromatische Tinktur enthalt. 
Camagol (Chern. Fabrik vorm. E. SCHERING, Berlin) ist eine Mischung von Calcium 

phosphoricum und Magnesium citricum in Tabletten. JedeTablette zu 2g enthalt O,44g 
Calcium phosphoricum und 0,08 g Magnesium citricum. - Anwendung. Wie Calciumphosphat 
taglich 5-10 Tabletten. 

Lac Caleii phosphorici. Lac Ossium. Kalkphosphatmilch (Hamburg. Vorschr.). 
Man lost 3 T. kristall. Calciumchlorid in 200 T. Wasser und mischt eine Losung von 10 T. Na
triumphosphat in 200 T. Wasser kalt hinzu. Del' Niederschlag wird nach dem Auswaschen mit 
Wasser angeriihrt zum Gesamtgewicht von 200 T. 

Magolan, ein Antidiabetikum in Pillenform, solI im wesentlichen aus Calciumanhydro
oxydiaminphosphat (1) und den getrockneten Friichten von Lupinus arabicus bestehen. 

Physiologisches Nii.brsalz nach METZGER: Calcii phosphorici 40,0, Magnesii phosphorici 
5,0, Kalii sulfurici 2,5, Sal. Carol. fact. 60,0, Natrii phosphorici 20,0, Acidi silicici praecipitati 10,0, 
Sulfuris praecipitati 5,0, Calcii fluorati praecipitati 2,5, N atrii chlorati 60,0. 1 Teeloffel voll in 
l/Z Liter Haferschleim mehrmals tiiglich zu nehmen. , 

BILz-Nii.brsalz enthielt nach ROHRIG: Natriumbicarbonat 50 T., primares Calciumphosphat 
16 T., primares Magnesiumphosphat 15 T., primares Natriumphosphat 9 T., Kieselsaure 2 T., 
Wasser 8 T. Eisen und Aluminium als Verunreinigungen. 
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Dr. SCHAFERS physiologisches Nlihrsalz enthiLlt in runden Mengen 30 T. glycerinphoso 

phorsaures Natrium, 40 T. glycerinphosphorsaures Calcium, 20 T. Natriumchlorid und geringe 
Mengen Eisen. 

Calcium chlorhydrophosphoricum solutum (Helv.), Calci umphospho
chloridlosung. 

Daf'stellung. 10 T. Calciumcarbonat werden mit 10 T. Wasser angerieben und daun 
mit 15 T. SalzsiLure (250/ 0) unter Umriihren versetzt. Man kiihlt auf 10 0 ab und riihrt schnell 
98 T. verd. Phosphorsii.ure (10 0/ 0) dazu, wobei die Temperatur nicht hOher als bis zu 150 steigen 
darf. Nach zwolfstiindigem Stehen wird die Losung filtriert, das Filter mit Wasser nachgewaschen 
und das Filtrat auf 172 T. ergii.nzt. 

Eigenschajten. Klare, farblose Fliissigkeit, spez. Gew. 1,078-1,081. 
Anwendung. Als a.lIgemeines Tonikum bei Tuberkulose, Skrofulose 5-10 Tropfen mehr

mals tiLglich mit Wasser verdiinnt. 

Calcium chlorhydrophosphoricum siccum wird durch Eindampfen der Losung 
als ein weiJ3es, in Wasser 10sliches Pulver erhalten. 

Sirupus Calcii Chlorhydrophosphatis (chlorhydrophosphorici). Calcium
chlorhydrophosphatsirup. Syrup of Calcium Chlorhydrophos
phate. Sirop de chlorhydrophosphate calcique. - Nat. Form.: 
Man verreibt 17,5 g priLc. Calciumphosphat mit 30 ccm Wasser und fiigt eine zur Losung eben 
hinreichende Menge SalzsiLure (31,9 Gew.-%) hinzu, sodaun 20 ccm Tinct. Limonis Citri Corticis 
(Americ.). Man filtriert, wiLscht das Filter mit einer Mischung aua je 30 ccm Wasser und 
Zuckersirup aus und fliIlt das Filtrat mit Zuckersirup auf 1000 ccm auf. - Belg.: Zu bereiten 
aua 15,5 Teilen Calciumphosphat, q. s. (ca. 8 T.) SalzsiLure (spez. Gewicht 1,186), 340 T. Wasser, 
630 T. Zucker und 7 T. (''itronenspiritus. (Letzterer ist eine Losung von 1 T. Citronenol in 99 T. 
Weingeist 800.) - Hisp.: 12 T. Calciumphosphat,8 T. SalzsiLure (1,18), 340 T. Wasser, 640 T. 
Zucker. 

CalcIum chlorhydrophosphorlcum solutum 
• (Belg.). 

Solution deChlorhydrophosphate calclque. 
Calc. phosphoric! 25,0 
Acid. hydrochlorici 15,0 
Aquae 960,0. 

Kalt zu losen. 

MIdura Phosphatls calclcl (Portug.). 
Ossium ustor. pulv. 3,0 
Gummi arabici pulv. 3,0 
Sirupi Aurantii Florum 10,0 
Aquae destillatae 84,0. 

Pastllli antlrachltlcl (F. M. Germ.). 
Calc. phosphor. 0,2 
Sem. Myrist. pulv. 0,1 
Ferr. reduct. 0,05 
Pulv. Cacao q. s. 

M. f. pastill. D. tal. dos. No. XX. 

Pulvls antlrachltleu8 
(Hamb. Vorschr., Form. Berol. und Germ.). 

Calcil carbonici 32,0 
Calcil phosphorici 15,0 
Ferri lactici 3,0 
Sacchari Lactis 50,0 

1 Dosis = 50 g. 

Pulvls Calcarlae composltus (F. M. Germ.). 
Zusammengesetztes Kalkpulver. 

Calcli phosphoricil 12,0 
Ferri lacticl 12,0 

Cort. Aurantii pulv. 6,0 
Conchar. praep. 24,0 
Sacchari Lactis 46,0. 

Sirupus Calell phosphoric I. 
Calcli phosphorici 10,0 
Sirup! Sacchari 60,0 
Acidi phosphoricl (25 0/ 0 ) 30,0. 

Unter Erwarmen zu 1000n, dann zusetzen 
Sirupi Sacchari 400,0. 

Solutum ChlorhydrophoBphatls calclci kreflso-
tatum (Risp.). 

1. Kreosoti 5,0 
2. Calcil phosphoricl 20,0 
3. Acidi hydrochlorici 12,0 
4. Aquae 1000,0. 

1 und 2 mit 200,0 Wasser anreiben, S zufllgen, 
mit 4 auffilllen, unter llfterem Umschlitteln 
das Kreosot losen, filtrieren. 

Vin lodotanlque phosphate (Gall.). 
Vlnum Calcii phosphorlci jodotannicum. 

1. Jodi 2,0 
2. Acidi tannlci 2,0 
3. Spiritus 950/ 0 20,0 
4. Sirupl simplicis 100,0 
5. Calcli phosphorici acid. 20,0 
6. Vini Malacensis 856,0. 

5 In 6 IlSsen, 1 und 2 in S losen; beide Fllissig
keiten mischen, 4 zufligen, 3 Tage absetzen 
lassen und filtrieren. 

Calcium phospholacticum solubile. CaJciumphospholactat (loslich). Phosphor
milchsaures Calci um. Calcium lactophosphoricum. Milchphos
ph or sa. ur e s Cal ci u m. Unter diesen Bezeichnungen kommen Gemische von prim a
rem Calciumphosphat, Ca(H ZP04 )2' mit Calciumlaktat, [CHaCH(OH)COO].Ca, 
oder saurem Calciumlaktat, [CHaCH(OH)COOhCa + 2 CHaCH(OH)COOH, in 
wechselnden MengenverhiiJ.tnissen in den Handel. Auch der Kristallwassergehalt 
ist wechselnd. Die im Schrifttum angegebenen Darstellungsvorschriften liefern auch 
Praparate von verschiedener Zusammensetzung. Welche Zusammensetzung das yom 
Erglilnzb. vorgeschriebene Calciumphospholaktat hat, steht nicht fest, wei! keine 
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Darstellungsvorschrift angegeben ist. Die Handelspraparate sind oft durch einfaches 
Mischen von primarem Calciumphosphat mit Calciumlaktat hergestellt. 

Darstellung. I. Nach E. SCHMIDT: 20 T. sekundares Calciumphosphat (CaHP04 

+ 2 H 20) werden in einer Porzellanschale mit wenig Wasser angeriihrt. Naeh Zusatz von 12,4 T. 
Milehsaure (Germ.) erwarmt man gelinde, bis sich das Calciumphosphat gelOst hat. Die Losung 
wird bei maBiger Warme oder unter vermindertem Druck zur Trockne gebraeht. II. Man lost 
in einer Porzellanschale 15 T. reines gefalltes Calciumearbonat in einer Mischung von 36 T. 
Milchsaure (Germ.) und 150 T. Wasser auf, miseht dazu 39,2 T. Phosphorsaure (25%), 
filtriert, wenn notig, trocknet die Losung in einer bedeckten Schale sorgfaltig vor Staub geschiitzt 
an einem warmen Ort (nicht im Wasserbad!) oder im Schwefelsaure-Vakuum-Exsikkator aus zu 
einem groben Pulver und zerreibt die Salzmasse. 

Eigenschaften. WeiBe kristallinische Massen oder weiBes Pulver, liislich 
in etwa 30 T. Wasser. Die Losung ist schwach triibe und rotet Lackmuspapier. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 
Salpetersaure durch Silbernitrat hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). -
b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Schwermetalle). - c) Eine Mischung von 1 g Calciumphospho
laktat mit 3 ccm Zinnchloriirliisung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung 
annehmen (Arsen). 

Aufbewahrung. In dicht scblieBenden Glasern. 
Elixir Calcii Lactopbospbatis. - Nat. Form.: Calcti lactici 17,5 g, Acidi phosphorici (85%) 

8 ccm, Aquae 60,0 g, Sirupi Sacchari 60 ccm, Elixir. aromatici (Americ.) q. s. ad 1000 ccm. 
Lactopbospbate de calcium dissous. Galt.: Calcii phosphorici (CaHP04 + 2 H 20) 17,0, 

Acidi lactici (75%) 19,0, Aquae 964,0. Man reibt das Calciumphospbat mit etwas Wasser an, fiigt 
die Milchsaure hinzu und filtriert nach erfolgter Auflosung. 

Sirupus Calcii lactophosphorici. Kalksirup. Calcii phospholactici 
Sirupus. Sirupus Calcii Lactophosphatis. Syrup of Calcium 
Lactophosphate. Sirop de lactophosphate calcique (de chaux). 

Ergiinzb.: 20 T. zerriebenes Calciumphospho lactat (loslich) werden unter Erwarmen in 
180 T. Wasser gelost, die Losung wird filtriert und mit 800 T. Zuckersirup (aus 2 T. Zucker und 
1 T. Wasser bereitet) gemischt. Je 1000 g des Sirups werden mit einer Losung von 1 Tropfen 
Rosenol und 0,05 g Vanillin in 1 g Weingeist versetzt. - Americ.: Man mischt 60 ccm Milcbsaure 
(85-90%) und 100ccm Wasserin einem Morser, setzt nach und nach 25 g prazip. Calciumcarbonat 
hinzu und darauf 36 ccm Phosphorsaure (85%), die vorber mit 50 ccm Wasser verdiinnt sind. 
Nachdem der anfangs gebildete Niederschlag durch Verreiben gelost ist, fiigt man weitere 100 cem 
Wasser zu und filtriert unter Nachspiilen des Filters mit 50 ccm Wasser. Zum Gesamtfiltrat setzt 
man 50 ccm Pomeranzenbliitenwasser, 50 ccm Glycerin und 650 g Zucker, lost letzteren durch 
Schiitteln und fiillt das Ganze mit Wasser auf 1000 ccm auf. - Belg.: Aus 9 T. Calciumcarbonat, 
22 T. Milchsaure (von mindestens 72 % ), 88 T. Phosphorsaure (l00/0) werden 370 1'. wasserige 
Losung bereitet. Hierin werden 623 T. Zucker kalt gelost und 7 T. Citronenspiritus zugemischt. 
[Letzterer wird ausCitronenol und Weingeist (80%) 1: 100 gemischt.] - Brit.: 75 gCalciumla,ktat 
werden in 400 cem Wasser eingetragen, 45 ccm konz. Phosphorsaure (Brit. = 66,3 Gew. -% H SP04) 

wgegeben und bis zur Losung umgeriihrt. Nach dem ZugieBen von 25 cem unverdiinntem handels
iibliehen Orangenbliitenwasser werden 700 g Zucker ohne Anwendung von Warme in der Misebung 
gelost und die Losung mit Wasser auf 1 Liter gebracht und filtriert. - Hamburg. Vorschr.: Caleii 
carbonici 2,5, Aquae destillatae 30,0, Acidi lactiei (75%) 6,0, Acidi phosphorici (25%) 5,5. Diese 
Losung filtriert man in Sirupi simplicis 200,0 und wascht mit Wasser bis zum Gesamtgewicht 
250,0 nacho Enthiilt etwa 5% Calciumphospholaktat. - Gall. 1884: Calcii phosphorici (CaHP04 

+ 2 H 20) 12,5, Acidi lactiei (25%) 44,0, Aquae 318,0, Sacchari 630,0, Essentiae Citri e Cortice 
recente (1 + 2) 10,0. - Helvet.: 10 T. Caleiumcarbonat werden durch Erwarmenin 24 T. Milchsaure 
und 120 T. Wasser gelost, und bis zum Aufboren der Kohlensaureentwicklung erwarmt, nach Zu
satz von 20 T. verd. Phosphorsaure (10 % HaPO 4) filtriert, und das Filter bis zur Gesamtmenge von 
200 T. Fliissigkeit mit Wasser nachgespiilt. Diese werden mit 800 T. Zuckersirup gemischt. -
Hisp.: 12,5 T. Calciumphosphat werden mit 360 T. Wasser und soviel Milchsaure (ca. 14 T.) im 
Wasserbad erwarmt, wie zur Losung notig ist; in dem kalten Filtrat lost man 640 T. Zucker. 

Sirupus Ferro-Calcii lactopbospborici. Sirupus Calcii Lactophosphatis cum 
Ferro, Kalk- Eisen-Sirup. - Nat. Form.: Ferri lactici, Kalii citrici iili 8,5 g, Aquae 60,0 g, 
Sirupi Calcii pbospholatici q. S. ad 1000 ccm. - Els.-Lothr. Ap.-V.: In einer Losung vun 5,5 T. 
Ferrosulfat in 300 T. Wasser werden 14,7 T. Calciumphosphat durch Schiitteln verteilt. Die 
Miscbung wird nach and nach mit 20 T. Milchsaure versetzt, einige Zeit unter zeitweiligem Um
sehiitteln stehen gelassen. Nach dem Absetzen wird die Losung filtriert und mit 50 T. Orangen 
bliitenwasser versetzt; in der Fliissigkeit werden 630 T. Zucker kalt ge16st. 
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Sirupus (Liquor) Calcii lactophosphorici cum Ferro et Mangano. Calcium phospho. 
laktatsirup mit Eisen und Mangan. Kalkeisenmangansirup. - Erganzb., Sachs. 
Kr.- V. und F. M. Germ.: 20 T. zerriebenes Calciumlaktophosphat, 5 T. zerriebenes Ferrolaktat, IT. 
zerriebenes Manganolaktat werden unter Erwarmen in 74 T. Wasser gelost. Die filtrierte Losung 
wird mit 900 T. Zuckersirup (bereitet aus 2 T. Zucker und 1 T. Wasser) vermischt. Zu je 1000 g 
des fertigen Sirups werden 1 Tropfen Rosenol und 0,05 g Vanillin in 1 g Weingeist gelost zu
gefiigt. Beim Filtrieren der heiBen Salzlosung kann es leicht vorkommen, daB die Losung auf 
dem Filter erstarrt; es ist deshalb zweckmaBiger, die Losung mit dem heiBen Zuckersirup zu 
mischen und dann erst zu filtrieren. 

Calcium salicylicum s. unter Acidum salicylicum- S. 204. 

Calcium sulfuratum (crudum). Calciumsulfid. Schwefelcalcium. 
Crude Calcium Sulphide. Calx sulfurata. Besteht iu der Hauptsache aus 

Calciumsulfid, CaS, 1.fol.-Gew. 72. 
Darstellung. Reines Calciumsulfid erhii.lt man dur~h Gliihen von Calciumsulfa t im 

Wasserstoffstrom. Technisch wird Calciumsulfid in unreinem Zustande durch Gliihen eines 
Gemisches VOlt Calciumsulfat (Gips) und Kohle gewonnen. Das so gewonnene CalciulIlsulfid 
enthalt immer noch erhebliche Mengen von Calciumsulfat. Unter der Bezeichnung Oalcium sul
tumtum (oderOalcium 8ulturatum tlavum, Kalkschwefelle ber) wird im Handel auch ein dllrch 
Eimnrkung vou Sohwefel auf Caloiumoxyd dargcstelltes Produkt veratanden, das neben 
Calciumsulfid auch Caloiumpolysulfide enthalt; es wird dm<'h Gliiben eines Gemisches von 
5 T. feingepulvertem ge brann ten Kalk und 4 T. sublimiertem Schwefel im bedeckten hessi
schen Tiegel erhaIten. 

Eigenschajten und Erkennung. Das Calciumsulfid, das vom Erganzb. 
(auch von der Amer. und Brit.) gefordert wird, ist ein graugelbliches oder schwach 
rotliches Pulver von alkalisch schwefligem Gcschmack. Mit Wasser befeuchtet blaut es 
Lackmuspapier. In Wasser ist es wenig loslich unter Bildung von Calciumsulfhydrat, 
Ca(SH)2' und Calciumhydroxyd, Ca(OH)2' Mit verd. Essigsaure entwickelt es lebhaft 
Schwefelwassersto££; die abfiltrierte essigsaure Losung gibt mit Ammoniumoxalat
losung einen wei.Ben Niederschlag von Calciumoxalat. 

Gehaltsbestimmung. Erganzb. fordert einen Gehalt von mindestens 60% 
CaS, Amer. von mindestens 55 und Brit. von mindestens 50%' Ergiinzb.: In eine 
Losung von 2,08 g Kupfersulfat in 50 ccm Wasser tragt man 1 g gepulvertes Cal
ciumsulfid ein, la.Bt unter dauerndem Schwenken 10 ccm Salzsaure zutropfen, er
warmt die Mischung ungefahr 15 Minuten lang auf dem Wasserbad und filtriert; 
das Filtrat darf nach Zusatz von iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit keine blaue 
Farbung mehr zeigen (1 g CaS falIt 3,46 g CuSO.·5H20, 2,08 g Kupfers~lfat= 
0,6 g CaS.) 

Aufbewahrung. In dioht schlieBenden Glasern. Durch das Kohlendioxyd der Luft und 
die Feuchtigkeit wird es allmahlich zersetzt. 

Anwendung. Innerlich hat man das C!tlciumsulfid zu 0,005-0,01 1', mehrmals tiig
lich in denRelben Fallen wie die Kalischwefelleber bei Hautkrankheiten angewandt. Au Berlich 
gebraucht man es in Sa.lhen 3 bis 12: 100 bei Kopfgrind und anderen HautausRchlagen, KratzI', 
ferner als Enthaarungsmittel in Mcdizin und Technik; zu letzterem Zwecke ist das Calciulll
hydrosulfid geeigneter. 

Calc iumsulfid , das bestimmte Zusatze enthiilt, leuchtet nacb Belichtung im Dunkeln und 
dient zur Darstellung von Leuchtfarben (s. S. 763). 

Liquor Calcii sulfurati (Erganzb.), Schwefelkalkl6sung, Calcium sulfura

tum solutum (Helv.), VLEMINCKXSche Losung, wird erhalten durch Kochen von 
Kalkmilch mit Schwefel und enthalt als wesentlichen Bestandteil Calcium· 
pentasulfid, CaSs' und daneben Calciumthiosulfat, CaS203, die durch Ein
wirkung des Schwefels auf das Calciumhydroxyd entstehen: 3Ca(OH)2 + 12 S = 
2 CaSs + CaS2 0 3 + 3HzO. 

Darstellung. (Erganzb.) 1 T. A tzkalk wird in einer Porzellanschale oder einem 
eisernen Kessel mit Wasser zu Pulver geliischt, mit 20 T. Wasser verriihrt und nach Zusatz von 
2 T. gereinigtem Schwefel bis zur Lasung des Schwefels gekocht. Die Losl1ng wird durchge-
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seiht, der Riickstand abgepreBt, und die Losung, falls die Menge mehr als 12 T. betragt, bis zu 
diesel' Menge eingedampft. Die durch Absetzenlassen vollig geklarte Losung wird in kleine 
Glaser abgefiillt. 

Helv. laBt 1 T. Atzkalk mit 5 T. Wasser loschen und mit 2 T. gewaschenem Schwefel und 
15 T. Wasser einige Minuten lang kochen, nach dem Erkalten filtrieren und mit Wasser nach
was chen, bis die Menge des Filtrates 12 T. betragt. 

Belg. laBt 1 T. Atzkalk, 2,5 T. Schwefel und 10 T. Wasser verwenden und das Filtrat bis 
zum spez. Gew. 1,116 mit Wasser verdiinnen. 

Eigenschaften und Erkennung. Eine gelbrote Fliissigkeit, die auf Zusatz 
von Saure Schwefelwasserstoff entwickelt und sich milchig triibt (Schwefelmilch). 
Die mit Essigsaure iibersattigte, nach dem Kochen filtrierte Losung gibt mit Am
moniumoxalatlOsung einen wei Ben Niederschlag von Calciumoxalat. 

Aufbewahrung. In kleinen, ganz gefiillten, gut verschlossenen Flaschen. 
An:wendung. Gegen Kratze. Unter del' Bezeichnung Schwefelkalkbriihe wird die 

Losung in ausgedehntem MaBe zur Bekampfung von Pflanzenschadlingen, z. B. Mehltau, verwendet. 
Solbar (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Mischung eines Metallsulfids mit 

Schwefel, die sich leicht in kaltem Wasser auf16st unter Bildung von Polysulfiden. - An· 
wendung. Die 1-5%ige wasserige Losung wird wie Schwefelkalkbriihe gegen Pilzkrankheiten 
und Ungeziefer an Pflanzen verwendet. -

Sulfhydral nennt eine franzosische Firma Granules mit Schwefelcalcium, die als Pro
phylacticum gegen ansteckende Halskrankheiten empfohlen werden. 

Calcium hydrosulfuratum. CalciumhydrosuUid. Calciumsulfhydrat. Cal· 

caria hydrosulfurata. Ca(SH)2' Nur in Losung bekannt. 
Darstellung. Eine Losung von Calciumsulfhydrat erhalt man durch Einleiten von 

Schwefelwasserstoff in diinnen Kalkbrei und Filtrieren; Ca(OH)2+2 H~S= Ca(SH)2+ 
2 H20. Die Umsetzung wird aber nicht vollstiindig, sondern macht halt, wenn die Fliissig
keit etwa 7% Ca(SH)2 gelOst enthalt. 

Anwendung. Als Reagens, als Enthaarungsmittel. MARTINS En thaarungsmittel 
ist das unfiltrierte Gemisch, das beim Einleiten von Schwefelwasserstoff in Kalkbrei bis zur 
Sattigung erhalten wird. 

Calcium oxysulfuratum, Calciumoxysulfuret (Austr.), ist ein Gemisch von 

Calciumhydroxyd und Schwefel, das sich allmahlich in ein Gemisch von Cal
ciumpentasulfid und Calciumthiosulfat umwandelt (s. Liq1UJr Calcii 8uZjurati). 

Darstellung. 1 T. Atzkalk wird mit 1 T. Wasser geloscht, und das Pulver mit 2 T. ge
reinigtem Schwefel gemischt. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Glasern. 

Leuchtmassen. Leuchtfarben. Leuchtsteine. Luminophore. Erdalkali

phosphore. 
Stark gegliihte Erdalkalisulfide, Calciumsulfid, Strontiumsulfid und Barium

sulfid, konnen die Eigenschaft annehmen, nach Belichtung im Dunkeln zu phosphore~zieren. 
1m Anfang des 17. Jahrhunderts stellte der Schuster und Alcbemist VINCENTIUS CASCIOROLUS 
in Bologna eine Leuchtmasse her durch Gliihen einer lVIi"chung von Schwerspat mit Mehl, wobei 
der Schwerspat zu Bariumsulfid rcduziert wurde. Diese Masse erregte unter dem Namen Bolo
gneser Lenchtstein gloBes Aufsflhen. Spater fand man, daB auch dlts durch Gliihen von ge
brannten Muschelschalcn (Muscbelkalk) mit Achwefel ent~teheI1de Calciumsulfid die Eigen
Bchaft des Lellc-htc'll8 zei2:te, nicht aber das reine Calciumsul1id und ebenso nicht reines Strontium-
und Bariumsulfid. -

Durcb neuere Forschungen ist festgegtellt worden, daB die Erdalkalisulfide die Eigensebaft 
de~ Leuchteus nur dann haben, wer.n sie kleine MenlZeu von anderen Stoffen, gewjg~e Schwer
mpts,llpulfidll, bebonders Wismu tSlllfid unll ferner Alkalisulfide oder andere Alkalisalze 
enthalten. Letztf're hewirken belm Gliihen eine Sinterung der ErdalkBliEulfide, WOdUI('b dieee 
dichter und mikrokristallinisch werden. Die Schwermeta:-llsulfide losen siGh in den Erdalkali' 
sulfiden auf und bilden mit diesen eine feste Lasung. DIe Menge der Schwcrmetallsulfidf' darf 
nUf sehr gering sein, etwa 1/10000 der Masse. Mltn nimmt an, daB durch die BeJichtung, im 
unmittelbaxen odeI' zerstreuten Sonnenlicht oder auch im hellen Lampenlicht, das geloste 
Scbwermetallsulfid in Metall- und Schwefelionen zerlegt wird, und daB diese sicb nachher unter 
Lichterscheinllng allmahlich wieder vereinigen. 

Da1"stellung. Die in den naehstehenden, von L. VANINO und E. ZUMBUSCH aus
gearbeiteten Vorschriften angegebencn Stoffe werden sebr sorgfaltig gemischt. in einen hessischen 
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Tiegel gefiHlt, festgedriickt und im bedeck ten Tiegel 1/4 Stundenlang gegliiht (bei 1000-12000). 
Zur Herstellung klemer Mengen von Leuchtmasse (bis etwa 100 g) kann man hierfiir einen Tie gel
Gliihofen nach FRERICHS und NORMANN benutzen. Mit Hilfe dieses Of ens kann man auch 
das notige Calciumoxyd aus Marmor leicht herstellen. Nach dem Erkalten wird die obere Schicht. 
die durch Oxydation zu Sulfat die Leuchteigenschaft verloren hat, beseitigt und die iibrige Masse 
ohne starkes Reiben gepulvert und gesiebt. Krii.ftiges Zerreiben vermindert die Leuchtkraft. Die 
gepulvertc Leuchtmasse wird sofort in dichtschlieBende Glaser gefiillt. 

Violett. Hellblau. 
40 g Calciumoxyd (aus Marmor) 20 g Calciumoxyd 
6 g gepulverter Schwcfel (Stangenschwefel) 20 g Strontiumcarbonat 
2 g Starke 6 g Schwefel 
1 g Natriumsulfat (wasserfrei) 2 g Starke 
1 g Kaliumsulfat 1 g Kaliumsulfat 
~ g Lithiumcarbonat 1 g Natriumsulfat (wasserfrei) 
2 ccm Wismutnitratlosung (0,5: 100) 2 g Lithiumcarbonat 
2 CClli Thalliumnitratlosung (0,5: 100) 2 ccm Wismutnitratlosung (0,5: 100) 

[oder 2 ccm Rubidiumnitratlosung (0,5: 100)] 2 ccm Rubidiumnitratlosung (1: 100 ) 
Meergriin 

10 g Calciumoxyd 
10 g Calciumwolframat 
20 g Strontiumoxyd 

6 g Schwefel 
2 g Starke 
1 g Kaliumsulfat 
1 g Natriumsulfat (wasserfrei) 
2 g Lithiumcarbonat 
2 ccm Wismutnitratlosung (0,5: 100) 
4 ccm Rubidiumnitratlosung (1: 100) 

Rot bis Gelb 
(Je nach der Gliihtemperatur) 

40 g Bariumcarbonat 
6 g Schwefel 
1 g Lithiumcarbonat 
0,47 g Rubidiumnitrat 

Eigenschajten. Die Leuchtmassen bilden frisch gegliiht porose, fast weiBe Massen, 
die nach kurzer Belichtung im Sonnenlicht oder auch nur im zerstreuten Tageslicht das 
Leuchten meist etwas ungleichmaBig in Starke und Farbung zeigen. Zerrieben geben sie ein 
fast weiBes, bei einigen etwas gelbliches Pulver, das nach der Belichtung das Leuchten ganz gleich
maBig zeigt. Zur Erregung des Leuchtens ist nur sehr kurze Bestrahlung durch helles Licht oder 
etwas langere Einwirkung von zerstreutem Licht erforderlich. Bei del' praktischen Verwendung 
geniigt zur Erregung des Leuchtens z. B. auch das Tageslicht eines ziemlich dunklen Hausflurs. 
Durch Erwarmung wird das Leuchten del' belichteten Masse sehr verstarkt, aber auch abgekiirzt. 
Vor Zersetzung durch Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit geschiitzte Leuchtfarben behalten 
die Fahigkeit, nach der Belichtung eine gewisse Zeit zu leuchten, unbegrenzt lange Zeit. 

Die Farbe des wiederausgestrahlten Lichtes iRt sehr verschieden. Leuchtmassen mit Cal· 
ciumsulfid leuchten blau bis violett, mit Strontiumsulfid griin bis griinblau, mit Bariumsulfid 
gelb bis rot. Die Farbe des Lichtes ist aber auch abhangig von der Gliihtemperatur. So leuchtet 
z. B. eine bei llOOo gegliihte, Calcium. und Strontiumsulfid enthaltende Masse griinblau und die 
gleiche Masse, wenn sie bei 900-10000 gegliiht wird, rein blau; eine nach starkem Gliihen rein gelb 
leuchtende Masse mit Bariumsulfid leuchtet. wenn sie weniger stark gegliiht wird, rot. Die 
Ausstrahlung des farbigen Lichtes dauert nur kurze Zeit, allmahlich verschwindet die Farbe, 
und das Licht wird weiB. Die Ausstrahlung des weiBen Lichtes wird dann allmahlich schwacher, 
kann aber tagelang andauern. (}ute Leuchtmassen leuchten, auch wenn sie nur durch zero 
streutes Tageslicht belichtet worden sind, eine Nacht hindurch zicmlich hell. 

Anwendung. Man verwendet die Leuchtma.ssen um die verschiedensten Gegenstande im 
Dunkeln kenntlich zu machen, z. B. fiir Mauerecken, Pfosten, Wegweiser, Treppen(!elander, Tiir. 
griffe und .schlosser, Schalter fiir Licht, Streichholzstander usw. 

Vorschriften fiir die Verwendung von Leuchtfarben liefern E. MERCK in Darmstadt und 
E. DE HAEN in Seelze b. Hannover. 

Fiir Leuchtfarbenanstriche gibt E. MERCK folgende Vorschriften: 
1. Man reibt ohne a.Ilzustark zu driicken, die gepulverte Leuchtmasse in ahnlicher Weise wie 

Olfarbe mit Leiniilfirnis an und streicht die Farbe unter iifterem Umriihren auf. (Das Umriihren 
ist niitig, weil sich die Masse in der Mischung bald zu Boden setzt.) 

2. 1 T. Leuchtmasse und 0,5 T. gefalltes Bariumsulfat werden mit einer Losung von 1 T. 
Dammar in 4 T. gereinigtem Terpentinol angerieben und unter Umschiitteln aufgestrichen. 

3. An Stelle von TerpentinollaBt sich zur Herstellung der Dammarlosung aueh Xylol vera 
weuden. 

4. ~Ian iiberstreicht eine Flache mit Wasserglasliisung oder Firnis, siebt die gepulverte 
Leuchtmasse dariiber und klopft das iiberschiissige Pulver abo 

5. 25 g Gelatine weiB, extrafein (Silberdruck) liiBt mau mit 25 cern Wasser 1/2 Stunde quellen, 
gibt 50 cem Glycerin zu und erwiirmt unter gutem Riihren auf dem Wasserbad his zur Losung. 
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In die warme Losung werden 3 g Leuchtfarbe eingeriihrt; die erhaltene Mischung wird dann aus· 
gegossen und el'kalten gelassen. 

Zum Schutz gegen die Einwil'kung del' Luft und del' Feuchtigkeit werden Leuchtfal'ben. 
anstriche am besten mit Zaponlack iiberstrichen. 

Sidotsche Blende. Leuchtendes Zinksulfid. 
AndereI' Art als die Erdalkalileuchtmassen ist die fiir die Zifferblii.tter del' Taschen. 

uhren verwendete Leuchtmasse, die auch ohne vorherige Belichtung leuchtet. Diese besteht 
aus dem von SIDOT entdeckten leuchtenden Zinksulfid, das mit einer Spur eines radioaktiven 
Stoffes, Radium. odeI' Mesothoriumvel'bindung, versetzt ist, wodurch das Leuchten ebenso wie 
durch Belichtungerregtwird. Ohne den Zusatz radioaktiver Stoffe leuchtet die SIDOTsche Blende 
erst nach vorheriger Belichtung. Auch das Zinksulfid verdankt die Eigenschaft des Leuchtens del' 
BeimengUIig sehr geringer Mengen von Alkaliverbindungen; auch Spuren von gewissen Schwer· 
metallsulfiden wirken giinstig. Gelbgriin leuchtendes Zinksulfid erhii.lt man naeh folgender VOl" 
schrift von K. A. HOFMANN und W. DuccA: Eine mit verd. Schwefelsii.ure schwach angesii.uerte 
Losung von 20 g reinstem Zinkammoniumsulfat, 5 g reinstem N atriumchlorid und 0,2 
bis 0,5 g reinstem krist. Magnesiumchlorid in 420 cern Wasser wird mit 80 cem Ammoniak. 
fl iissigkeit (10% NH3 ) gemischt und nach 24stiindigem Stehen filtriert. Die Fliissigkeit wird 
mit Schwefelwasserstoff gesii.ttigt, das Sulfid auf einem glatten Filter gesammelt und nieht aus· 
gewaschen auf porosen Tontellern und nachher bei 1000 getrocknet. Das moglichst fein ge· 
pulverte Sulfid wird dann im bedeckten Porzellantiegel, del' in einen weiteren feuerfesten Tiegel 
eingesetzt wird, 30 Minuten lang in del' vollen Hitze eines PERROT. odeI' ROSSLER.Ofens gegliiht. 

Calcium sulfuricum. Calciumsulfat. Schwefelsaures Calcium. Cal
cium SUlphate. Sulfate de calcium. CaSO •. Mol.·Gew.136. 

Das Calciumsulfat findet sich in der Natur wasserfrei als Anhydrit, CaSO., 
wasserhaltig, CaS04+2H20, als Gips, Alabaster, Marienglas. Durch Erhitzen 
von Gips bis auf etwa 1500 erhiHt man den Gebrannten Gips der Zusammensetzung 
2 CaSO, + H 20. Durch Faliung einer Losung von Calciumchlorid mit Natrium· 
sulfat erhalt man gefalltes Calciumsulfat der Zusammensetzung CaSO. + 2 H 20. 

Calcium sulfuricum praecipitatum. Gefiilltes Calciumsulfat. CaS04 + 2H20. Mol.· 
Gew.172. 

Darstellung. Eine filtrierteLosung von 100 T. krist. Calciumchlorid (CaCI2 + 6H~O) 
odeI' von 50 T. wasserfreiem Calciumchlorid in 1000 T. Wasser wird mit einer Losung von 
150 T. krist. Natriumsulfat in 1500 T. Wasser versetzt. Nach 24stiindigem Absetzen wi I'd 
del' Niederschla.g gesa.mmelt, mit Wasser gewaschen und bei etwa 300 getrocknet. 

Eigensclmjten. Feines, zartes, weiBes kristallinisches Pulver, schwer loslich in Wasser. 
Bei 150 lost sich 1 T. in etwa 500 T. Wasser, bei 350 in 370 T., bei hoherer Temperatur nimmt 
die Losliehkeit wieder abo Ziemlich JOslich in Salzsii.ure. (Unterschied von Barium. und Strontium
sulfat.) 

Anwendung. Zur Herstellung einigel' kiinstlicher Mineralwasser. Technisch unter del' 
Bezeichnung Annalin als Fiillstoff in del' Papierfabrikation. In gesii.ttigter wasseriger Losung 
als Reagens (Gipswasser). 

Calcium sulfuricum ustum. Gebrannter Gips. Calcina ted Gypsum. 
Platre cuit. Calcii Sulphas exsiccatus. Gypsum ustum. 2CaSO,+H20. 
Mol.·Gew. 290. 

Wird der wasserhaltige Gips auf iiber 100° erhitzt, so verliert er allmiihlich 
einen Teil des Kristallwassers und zwar beim Erhitzen bis auf etwa 1500 3/" so daB 
der bei dieser 'i'emperatur gebrannte Gips die Zusammensetzung 2CaSOJ + H20 
oder CaSO, + 1/2 H20 hat. Wird der Gips bis auf etwa 2000 erhitzt, so wird er 
vollstiindig wasserfrei, er ist totgebrannt und hat die Eigenschaft, mit Wasser 
zu erharten, verloren. Wird der wasserfreie Gips auf etwa 400 bis 500° erhitzt, so 
erhalt man den Estrichgips oder hydraulischen Gips, der mit Wasser lang
sam erhartet. 

Darstellung. Zur Darstellung des gewohnlichen gebrannten Gipses erhitzt man grob. 
gepulverten natiirlichen Gips in flachen eisernen Kesseln auf schwachem Kohlenfeuer unter Um
riihren auf nicht iiber 1500, bis eine dariiber gehaltene kalte Glasplatte nicht mehr mit Wasser 
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beschlagt, und eine Probe des Gipses mit Wasser geniigende Erhartung zeigt. 1m glOBen wird 
der Gips in besonderen Of en odeI' in Drehtrommeln gebrannt .. Fiir pharmazeutische Zwecke ist 
am besten der Alabastergips des Handels geeignet. 

Eigenschajten. WeiBes Pulver, das mit del' Halfte seines Gewichts Wasser zusammen
geriihrt in kurzer Zeit zu einer festen Masse erstarrt. 

Prufung. Del' Gipo muB rein weiB sein. 21'. gebrannter Gips miissen nach dem Mischen 
mit 1 T. Wasser innerhalb 10 Minuten erharten. 

Halt der Gips diese Probe nicht, so kann durch eine Wasserbestimmung (Gliihverlust) fest
gestellt werden, ob del' Gips zu stark gebrannt oder zu wenig gebrannt ist. Der Wassergehalt 
eines guten gebrannten Gipses betragt etwa 50/0' Der Zusammensetzung 2CaS04 + H2 0 ent
spricht ein Wassergehalt von 4,840/0' 

1st der Gips zu wenig gebrapnt, so kann er durch erneutes Erhitzen wieder brauchbar ge
macht werden; zu stark gebrannter Gips laBt sich nicht wieder herstellen. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GefaBen aus Glas, Steingut oder Blech an einem 
trocknen Ort aufzubewahren. ZweckmaBig ist es, den Ver bandgi ps in 1/1 -Pfundbiichsen von 
Blech einzufiillen und diese durch Umkleben von Papierstreifen zu verschlieBen. 

Sehr zweckmiUlig zur Aufbewahrung des gebrannten Gipses sind auch Mineralwasser
flaschen oder Sektflaschen. 

Anwendung. Zu festen Verbanden bei Knochenbriichen. Meist benutzt man dazu die 
fertigen Gips binden. Die Erhartung des Gipsbreies kann durch einen geringen Zusatz von 
Glycerin zu dem Wasser verlangsamt werden. Eine Mischung von 100 T. Gips, 50 T. Wasser 
und 5 T. Glycerin erhartet erst nach etwa einer Stunde. Ein Zusatz von Wasserglas beschleunigt 
die Erhartung, ebenso ein Zusatz von Alaun. l'echnisch zu Bauarbeiten, Stuck, Gipsschalen, 
Gipsfiguren, Gipsformen. Zur Herstellung von Schreibkreide. Trocken mit Mehl vermischt wird 
del' Gips als Ratten- und Mausevertilgungsmittel verwendet. 

CalciumsuUatIosung. Gipswasser. Man iibergieBt 1 g gefalltes Calciumsulfat (odeI' ge
brannten Gips,dermit WasserwiederCaS04 + 2H~Ogibt) mit200 ccm Wasser, laBtunter ofterem 
Umschiitteln einige Tage lang stehen und filtriert die Losung. 

Anwendung. Ais Reagens auf Strontium- und Bariumsalze, auf Traubensaure und 
Oxalsaure. 

Glacies Mariae, Marien~las, Fraueneis, ist natiirlich vorkommender Gips in 
groBen, durchsichtigen, farblosen, blattrigen Kristallen, die sich leicht in diinne Blattchen spalten 
lassen. Unter del' gleichen Bezeichnung wird abel' auch aus groBen durchsichtigen Blattern be
stehender Glimmer verstanden. 

Wird gepulvertes Marienglas gefordert, so ist das aus Calciumsulfat bestehende Mineral 
abzugeben. 

Gipsum bituminatum. Geteerter Gips. 4 T. gebrannten Gips mischt man mit 
1 T. Buchenholzteer. 

Sinetbiert Talc, als antiseptisches Wundstreupulver empfohlen, enthalt kein Talkum, 
sondern etwa 6% Zinkoxyd, 57% Gips und 37% Natriumperborat (MANNICH u. KROLL). 

Calcium sulfurosum purum. Reines Calciumsullit. CaS03 + 2 H2 0. Mol.-Gew. 156. 
Darstellung. Man verriihrt 1 T. Caiciumcarbonat in 3 T. Wasser und leitet Schwefel

dioxyd ein, bis das Calciumcarbonat gelOst ist. Die Losung enthiilt saures Calcinmsulfit 
(Calciumbisulfit), Ca(HS03 )2' Beim Stehen an der Luft entweicht aus der Losung Schwefeldioxyd, 
und es scheidet sich das neutrale Sulfit aus. 

Eigenschaften. W~iBes, kristalHnisches Pulver, sehr schwer loslich in Wasser (1:800), 
leicht loslich in wasseriger Schwefliger Saure. Mit Sauren entwickelt es Schwefeldioxyd. 

Anwendung. Selten medizinisch. Zuweilen als Frischhaltungsmittel fiir eingemachte 
Friichte, es wird aber besser durch Benzoesaure ersetzt. 

Calcium sulfurosum crudum. Robes Calciumsulfit. 
Darstellung. Das technische Calciumsulfit wird in Fabriken gewonnen, indem man 

Schwefeldioxyd in Kammern leitet, die mit A tzkalk, CalciumhydroxJcl oder Calcium
carbonat beschickt sind. Man kann auch Schwefeldioxyd in Kalkmilch einleiten odeI' in eine 
Aufschwemmung von Calciumcarbonat (Kreide), bis kein Kohlendioxyd mehr entweicht. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, sehr schwer loslich in Wasser, mit Sauren gibt es Schwe
feldioxyd. 

Anwenduny. Als Antiseptikum und Desinfiziens in del' Garungstechnik, in der Papier
fabrikation. 

Calcium bisulfurosum, Calciumbisulfit, Ca(HS03)2, ist nur in wasseriger Losung 
bekannt_ 
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Solutio Calcii bisulfurosi. Calciumbisullitl6sung. Calcium bisulfurosum 
liquidnm. 

Da'l'stellung. (Erganzb. III) 50 T. Marmorkalk werden mit Wasser geloscht, zum Brei 
angerie ben und bis auf etwa 1000 T. verd iinnt. In die Mischung wird so lange gewaschenes Sc h we. 
feldioxyd eingeleitet, bis der Kalk gelo3t, und die Fliissigkeit mit Schwefliger SiLure iibersiLttigt 
ist. Man verdiinnt die Loaung schnell mit ausgekochtem und unter LuftabschluB erkaltetem 
Wasser bis zum spezifischen Gewicht 1,08 und fiillt sie schnell in kleine, mit Glasstopfen ver· 
schlieBbare Flaschell ab, die mit Paraffin gedichtet werden. 

E4Jenschajten. Farblose Fliissigkeit, stark nach Schwefeldioxyd riechend. An der Luft 
verliert die Losung Schwefeldioxyd, und es scheidet sich neutrales Calciumsulfit, CaSOa+2H20, 
kristallinis(;h a b. 

Anwendung. Medizinisch verdiinnt als Antiseptikum, bei Hautkrankheiten, als Gurgel. 
wasser. Technisch als Desinfektionsmittel, besonders in der GiLrungsindustrie zum Reinigen 
der Bottiche, der KellerwiLnde, ferner zur Desinfektion der ViehstiLlle bei Seuchen. Die Anwen. 
dung als Konservierungsmittel fiir Fleisch usw. ist jetzt verboteu. - GroBe Mengen werden 
unter der Bezeichnung Sulfitlauge zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz verwendet. 

Unguentum Catcii bisulfurosi (UNNA). CalciumbisulfitBalbe. Unguenti cerei 10,0, 
Adipis Lanae 20,0, Solutionis Calcii bisulfurosi (spez. Gewicht 1,06-1,10) 4.0,0. 

Calcium thiosulfuricum. Calciumthiosulfat. Calcium hyposulfurosum. Calcium 

subsulfurosum. Unterschwefligsaures Calcium. CaS20a + 6H20. Mol.. 
Gew.260. 

Da'l'stellung. 100 T. sublimierter Schwefel, 50 T. A tzkalk, mit Wasser geloscht, und 
600 T. Wasser werden in einem eisernen Kessel und unter Ersatz des verdampfenden Wassers 
anderthalb Stunden gekocht, dann auf ein Filter gebracht, und der Riickstand im Filter mit etwa 
100 T. destilliertem Wasser nachgewaschen. In das rotgelbe Filtrat wird nun Schwefeldioxyd 
eingeleitet, bis die Fliissigkeit farblos ist. Die Fliissigkeit wird dann filtriert und bei nicht 
iiber 600 (!) bis auf etwa 100 T. eingeengt und zur Kristallisation beiseite gestellt. Die Mutter· 
lauge wird weiter zur Kristallisation eingedampft. Ausbeute etwa 70 ~l'. 1) 3 Ca(OH)2 + 12 S 
= CaS20 3 + 2 CaSs + 3 H 20. 2) 2 CaBs + 3 S02 = 2 CaS20 3 + 9 S. 

Technisch wird das Calciumthiosulfat aus den im wesentlichen aus Calciumsulfid, CaS, be· 
stehenden RiickstiLnden der LEBLANCschen Sodaherstellung gewonnen. 

Eigenschaften. GroBe, farblose prismatische Kristalle, loslich in der gleichen Menge 
Wasser. Beim Erhitzen der Losung iiber 600 zerfallt es in Schwefel und CalciumHulfit. 

Anwendung. Bei Garungsvorgiingen im Magen und Darm zu 0,2-0,6 g. Zur Gewinnung 
von Natriumthiosulfat durch Umsetzen mit Natriumcarbonat oder Natriumsulfat. 

Sabromin lFARBWERKE HOCHST) ist dibrombehensaures Calcium, (C21H41Br2COO)2Ca. 
Mol.·Gew. 1034. 

Da'l'steUung. Durch Einwirkung von Brom auf Erucasaure und Uberfiihrung der 
entstehenden Dibrombehensaure, C21I4tBr2COOH. in das Calciumsalz. 

Behensaure istdie gesattigte Saure C21H4SCOOH, die aus der Eruoasaure, C21H41COOH, 
dUrch Addition von 2H entsteht. Erucasaure ist als Glycerinester in den fetten Olen der Cruci. 
feren enthalten. 
, Eigenschajten. WeiBes Pulver, geruch. und geschmacklos, unloslich in Wasser und 

Weingeist, loslich in Ather, Benzol und Chloroform. Bei 1000 getrocknetenthii.ltes etwa 29 0/ 0 Brom. 
E'I'kennung. Beim Erhitzen im trockenen Probierrohr entweicht Bromwasserstoff und 

es tritt Fettsauregeruch auf. - 0,2 g Sabromin werden mit 5 ccm Natronlauge eine Minute lang 
gekocht, die Mischung mit 5 ccm Wasser verdiinnt, mit verd. Essigsaure im UberschuB versetzt 
und filtriertj 5 ccm des Filtrates geben mit AmmoniumoxalatlOMung einen wei Ben Niederschlag 
von Calciumoxalat. - 5 ccm des Filtrates g( ben nach Zusatz von 5 ccm Salzsaure und 10 Tr. 
Chlorwasser eine Gelbfarbung von freiem Brom, das beim Schiitteln mit 5 ccm Chloroform in 
dieses iibergeht. 

Priijung. a) Die Losung von 0,25 g Sabromin in 5 ccm Chloroform darf durch 3 Tr. abso· 
luten Alkohol hochstens opalisierend getl'iibt werden und nach 24 Stunden nur einen sehr geringen, 
Bodensatz abgeschieden haben. - Wird 1 g Sabromin mit 20 cern Wasser geschuttelt, so darf 
das Filtrat: - b) Lackmuspapier nicht roten (BromwasseIstoff), - c) durch Bariumnitratlosung 
nicht getriibt werden (Sulfate). - d) 10 ccm des Filtrates durfen beim Abdampfen keinen Ruck
stand hinterlassen. 

Aufbewah'I'Ung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Kaliumbromid bei Hysterie, Neurasthenie in Pulvern zu 1 bis 2 g 

eill. bis dreimal tagllCh etwa 1 Stunde nach den Mahlzeiten. 

Sajodin = monojodbehensaures Calcium, siehe unter Jodverbindungen, 
S.1552. 
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Calendula. 
Calendula officinalis L. Compositae - Calendulae. Ringelblume. 

Heimisch in Siideuropa und im Orient, durch Kultur weit verbreitet, vielfach ver
wildert. 

Flores Calendulae. Ringelblumen. Marygold Flowers. Fleurs de tous les 

mois (de souci). Flores Feminell. Feminelle. Goldblumen. Sonnwendblumen. 
Studentenblumen. Totenblumen. 

Die vollig entfalteten, gut getrockneten Bliitenkopfchen. Diese sind etwa 5 cm breit, strah
lend und haufig gefiillt, die Bliiten orangerot, die Randbliiten zungenformig, viernervig, an der 
Spitze dreizahnig, weiblich, mit nach innen gekriimmten Fruchtknoten, ohne Pappus. Die sehr 
zahlreichen Scheibenbliiten unfruchtbar, mit rohriger, trichterformiger, 5lappiger Blume. Der 
Bliitenboden ist na.ckt, flach, der Hiillkelch fast halbkugelig, zweireihig. Der Geruch ist schwach, 
etwas beiliubend, der Geschma.ck bitter, herbe, salzig. 

Mikroskopisches Bild. In den Epidermiszellen am frischen Praparat im farblosen 
Zellsafte kleine kugelige, gerundet kantige, gelbe Chromoplasten und einzelne orangerote Tropfen. 
Die Zotten sehr verschieden groB und verschieden ausgebildet, die groBten vielzellig, aus 2 paral
lelen Zellreihen aufgebaut und gewohnlich mit zwei Zellen endend, bis 120 fl lang und dariiber, 
andere kurzkeulenformig oder am Ende fast kopfchenformig. Die Pollenkorner -gerundet 3seitig 
mit 3 Poren, auBen grobstrahlig. 

Verwechslungen. Die Bliiten von Inula-Arten, An them is tinctoria, D oroni
cum pardalianches, Arnica u. a. 

Die Bliiten von Calendula arvensis L., auch in Kultur, sind kleiner als bei Calendula 
officinalis, nur die inneren Achenien sind einwarts gekriimmt, die auBeren aufrecht. 

Bestandteile. Die Bliiten enthalten etwa 0,020/ 0 atherisches ~~, 19% Bitter
stoffe, darunter 3 0/ 0 Calendulin, 2,5 0/ 0 Gummi, 3,5 0/ 0 Harz, 6-7 0/ 0 Apfelsaure. Das 
atherische Extrakt der Bliiten enthii.lt Cholesterinester der Laurin-, Myristin-, Palmitin
und Margarinsaure, ferner roten fettloslichen Farbstoff. 

Aufbewahrung. In dicht schlieBenden GefaBen, VOl Licht geschiitzt. 
Anwendung. Friiher gegen Skropheln, Gelbsucht, Krebs, jetzt nur noch zu Raucher

species und in der Farberei, auch zur Verfalschung der Arnikabliiten; mit Fernambuk oder 
Anilinrot gefarbt, kommen sie als Safranersatz in den Handel und werden zu dessen Ver
falschung benutzt. 

Die Bliiten von C. arvensis werden ebenfalls zum Farben verwendet, auch zum Farben 
von Butter und Kase. 

Extractum Calendulae fluidum, Fluidextractum Calendulae, Fluidextract of Ca
I endula. - Nat. Form.; Aus dem gepulverten (Nr.40) bliiilenden Kraut mit einem Gemisch aus 
2 Vol. Weingeist (92,3 Gew.- % ) und 1 Vol. Wasser zu bereiten. 

Tinctura Calendulae. - Americ. VIII: 200 g gepulverte (Nr. 20) und mit 80 ccm Weingeist 
(92,3 Gew.-%) durchfeuchtete Ringelblumen bringt man zunachst ohne Pressung in den Per
kolator, driickt die Masse nach 6 Stunden sehr fest ein, fiigt die notige Menge Weingeist zU und 
perkoliert nach weiteren 24 Stunden mit Weingeist 1000 ccm abo 

Unguentum Calendulae. Calendulasalbe. Wird am best~n aus I T. Calendula
fluidextrakt und 9 T. wasserhaltigem Wollfett bereitet. 

Harzer Gebirgstee, LAUERS, enthalt Flores Acaciae, Calendulae, Lavandulae, Millefolii, 
Sambuci, Folia Sennae, Herba Farfarae, Majoranae, Asperulae, Menthae pip., Veronicae, Lignum 
Sassafras, Radix Liquiritiae. (Apoth.-Zeitg.) 

Camphora. 
Camphora. Campher. Kampfer. Camphor. Camphre du Japon. 
Japancampher. Laurineencampher. C1o H 16 0. Mol.-Gew.152_ 

Der Campher ist der feste Anteil des atherischen Oles des Campherbaumes, 
Cinnamomum camphora (LINNE), NEES et EBERM. (Laurus camphora L.), 
Lauraceae, der an der Kiiste von Ostasien von Cochinchina bis zur Miindung 
des Jang-tse-Kiang, ferner auf den Inseln Hainan und Formosa und dem siidlich 
vom 34. Breitengrade gelegenen Teile Japans verbreitet ist und dort sowie in an-
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.(leren warmen Landern, z. B. Ostafrika, Marokko, Ceylon, Amerika (Kalifornien, 
Florida, Mexiko) vielfach angebaut wird. Die Hauptmenge des Camphers wird in 
.Japan, besonders auf Formosa, gewonnen. Germ. GlaBt auch synth. Campher zu. 

Gewinnung. Die Spane des Campherbaumholzes (auch zerkJeinerte Zweige und Blatter) 
werden in oft sehr einfachen Apparaten der Destilla,tion mit Wasser unterworfen. Auf dem 
Destillate schwimmt schliel3lich ein halbfliissiges Gemisch von festem Campher und Campherol. 
Letzteres wil'd von dem ausgeschiedenen festen Campher durch Abpressen getrennt, worauf del' 
'Campher in Form kornig-kristallinischer Massen in Tubben, d. h. in Holzbottichen von etwa 
·80 kg Inhalt, die mit geflochtenen Matten umkleidet sind, in den Handel gelangt. Del' Formosa
Campher wird in Kisten von 50-60 kg Inhalt verpackt, die mit dicker Bleifolie ausgeschlagen sind. 

Das Camphertil, das noah Campher gelost enthalt, wird durchDestillation auf Campher, 
·Sairol und leichtes Campherol verarbeitet. 

Reinigung. Die Reinigung des Camphers durch Sublimation wurde friiher fast nur in 
Europa ausgefiihrt, heute wird del' Campher grolltenteils bereits in Japan gereinigt. Del' Roh
{)ampher wird mit etwas Kohle, Sand, Eisenfeile odeI' Kalk gemischt, in Glaskolben gebracht, 
die im Sand bad rasch auf 120-1900 erwarmt werden, urn das Wasser auszutreiben. Dann wird 
die Temperatur wahrend 24 Stunden auf etwa 2000 gehalten. Nach beendigter Sublimation 
sprengt man die Glaskolben durch Auflegen nasser Tiicher und nimmt die Kuchen, die gewohn
lich 3-5 kg wiegen, heraus. Nach einem anderen Verfahren, besonders in Am<.>rika, wird der 
Rohcampher aus eisernen Retorten in abgekiihlte Kammern sublimiert, in denen sich die Campher
dampfe pulverformig kondenRieren. Das so erhaltene Campherpulver wird dann unter hohem 
Drucke in Scheiben von 40 cm Durchmesser und 3 cm Dicke geprellt. Diesel' Scheibencampher 
let dichter und in Massen weniger fliichtig als del' Kuchencampher. 

In den Handel gelangt del' raffinierte Campher in fast halbkugelformigen. oben konvexen, 
unton konkaven, in del' Mitte haufig mit einem Loch - das del' Offnung des Sublimier-Kolbens 
entspricht - versehenen 3-5 kg s('hweren Broten, die meist in blaues Papier eingeschlagen sind, 
odeI' auch in Platten und Wiirfel geprellt. 

Von del' Chern. Fabrik auf Aktien vorm. E. SCHERING in Berlin wird Campher fiir phar
mazeutische Zwecke nach patentiertem Verfahren in Stangen, Stabchen odeI' Fadenform gepreBt. 

Eigenschaften. Durchscheinende, kornig-kristallinische, etwas zahe Masse; 
:aus Alkohol kristallisiert er in glanzenden farblosen KriBtallen. Geruch eigenartig, 
Geschmack brennend scharf, etwas bitter, hinterher kuhlend. Mit dem Messer HU3t 
·er sich leieht schneiden, ein Zerreiben im MorRer gelingt nur naeh Befeuchten mit 
Alkohol, Ather oder Chloroform. Beim Erhitzen schmilzt er bei 1750, sublimiert 
aber schon teilweise vorher, langsam auch schon bei gewohnlicher Temperatur. 
Bdp.204°. Angezundet verbrennt er mit ruBender Flamme. Er ist rechtsdrehend. 
Fur eine 200/0ige Losung in absolutem Alkohol ist [a]D20o = +44,220. Das spez. 
Gewicht wechselt mit der Dichtigkeit der Masse, es ist etwas kleiner als 1. Campher
stuckchen schwimmen auf Wasser mit lebhafter Bewegung. In Wasser ist er wenig 
il.oslich; ein Liter Wasser lost naeh RIMBACH und LEO bei gewohnlicher Temperatur 
~twa 1,7 g Campher; die Loslichkeit sinkt mit steigender Temperatur. Er ist leicht 
loslich in Ather, Chloroform, Alkohol, fetten und iitherischen Olen. 8 T fettes Ollosen 
3 T Campher. Verreibt man Campher mit trockenem Chloralhydrat oder Phenol, Thy
mol, Menthol, Resorcin,Pyrogallol,Mono- und Trichloressigsaure und manchen anderen 
festen organischen Verbindungen, so werden die Mischungen fliissig und bleiben bei 
mittlerer Temperatur auch fliissig. Manche Harze geben beim Verreiben mit Campher 
weiehe oder olige Massen. In Mischungen mit Gummiharzen, besonders mit Asafoe
tida verliert er seinen Geruch. 

Von Schwefeldioxyd nimmt der Campher unter Verflussigung mehr als 300 Vo
lume auf; beim Erwarmen gibt diese Fliissigkeit das Schwefeldioxyd unter Hinter
lassung von Campher wieder vollstandig abo - Dureh Oxydation mit Salpetersaure 
geht der Campher in Camphersaure uber, s. S. 130. 

Die ehemische Konstitution des Camphers wird durch die Formel von BREDT 
{so S. 771) wiedergegeben. 

Pl'iifung. Bei Campher in sublimierten Broten ist eine Verfalschung ziemlieh 
a.usgeschlossen. Eine Beimisehung von synthetisehem Campher (",. S. 770) oder 
ein Ersatz durch dies en kann durch die Bestimmung der optischen Drehung erkannt 

Hag e r, Handbnch. I. 49 



770 Camphora. 

werden. Fiir eine Losung von 10 g Campher in absolutem Alkohol zu 50 ccm ist 
[0%00 = + 44,220. 

Zur raschen Unterscheidung, ob natiirlicher oder synthetischer Campher vorliegt, erwarmt, 
man nach BORRISCH etwa 0,1 g Campher mit einer Losung von 0,1 g Vanillin in 10 cem Salzsaure 
(250/0 HCl). Natiirlicher Campher gibt dabei eine griinblaue Farbung, synthetischer Campher 
keine Farbung. Zum Nachweis einer Beimengung von synthetischem Campher zu natiirlichem ist 
diese Probe nicht geeignet. Nur wenn die Farbung schwach auf tritt, kann man auf das Vorhan
densein groBerer Mengen von synthetischem Campher schlieBen. 

In Platten oder Wiirfel gepreBter und gepulverter Campher kann mit Pinen
hydrochlorid oder Borneol verfalscht sein. Auch eine Verlalschung mit Stearin
saure ist beobachtet worden. Solche Verfalschungen erniedrigen erheblich den 
Schmelzpunkt und werden auch durch folgende Probe erkannt: Die Losung von 
1 g Campher in 10 g Weingeist muB nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung durch 
0,1 cem l/lO-n-Kalilauge gerotet wernen (Stearinsaure und saurehaltige Stoffel. -
1 g Campher wird in einer Porzellanschale angeziindet und der Rauch in einem 
groBen Becherglase aufgefangen, das mit Wasser benetzt ist. Das Becherglas wird 
dann mit etwa 10 ccm Wasser ausgespiilt und die Fliissigkeit filtriert. Das Filtrat 
darf durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Pinenhydrochlorid). 

Zum Nachweis von Pinenhydrochlorid oder von chlorhaltigem synthetischen Campher liiBt 
sich auch folgende Probe anwenden: 0,5 g Campher werden mit 2-3 g Calciumoxyd (aus Marmor). 
verrieben, und das Gemisch bis zum Gliihen erhitzt. Nach dem Erkalten wird der Riickstand 
mit 15 ccm Wasser verrieben, die Mischung mit Salpetersiiure bis zur Losung des Caleiumhydroxydsc 
versetzt und filtriert; das Filtrat darf durch Silbernitratlosung nicht getriibt werden. 

Aufbewahrung. Des starken Geruches wegen, der sich sehr leicht anderen Stoffen mit
teilt, wird Uampher am besten getrennt von den iibrigen Arzneimitteln und seiner Fliichtigkeit 
wegen in sehr gut schlieBendell Blech- ader GlasgefiWen kiihl (im Keller) aufbewahrt. In der Offizin 
soIl man nur kleine Vorriite halten. Zur Abgabe abgewogene Mengen sind in Blechkiisten aufzu
bewahren. 

Anwendung. AuBerlich in Form von Salben (meist 1: 10) alsAntisepticum bei schlaffen 
Geschwiiren, jauchiger Eiterung. In Substanz als ableitendes Mittel, indem man z. B. bei Zahn
und Ohrenschmerz ein Stiickchen Camphel, in Watte gehiillt, in den Gehorgang steckt. Ferner 
als reizendes und ableitendes Mittel in Form der verschiedenartigsten Einreibungen, hauptsachlich 
als Campherspiritu~ bei den mannigfaltigsten Zustanden. AuBeIliche Campheranwendung 
soli die Milchsekretion unterdriicken. 

Innerlichist er in kleineren Gaben ein wertvolles Mittel zur Anregung des Herzens und der 
Atmung. Man gibt ihn in Pulver, Emulsion oder Pillen zu 0,05-0,3 g drei- bis viermal tiiglich 
und mehr bei drohendem Kollaps, besonders bei Lungenentziindung und anderen Zustanden 
akuter Kreislaufschwache, bei Vergiftungen mit Narcoticis, als Expektorans. GroBere Gaben, 
wie 0,5-0,8 g, wurden friiher als Sedativum bei Delirium, Epilepsie, Nymphomanie, Kanthariden
vergiftung gegeben. 

Subkutane Injektionen (1 Campher: 5-10 OlivenOl oder Ather) werden nament
lich bei KoJlaps angewandt. Intravenos etwa 0,1:70. 

Zur subkutanen Injektion wird nach LEO auch eine Losung von Campher in RINGER
Losung verwendet, die in 100 ccm 0,142 g Campher enthiilt (Campherwasser von E. MERCK~ 
Darmstadt). 

Campher erscheint im Harn als Camphoglykuronsiiure. GroBe Mengen Campher wilken 
toxisch, erzeugen z. B. Kriimpfe. Langer dauernder GenuB bewirkt einen Zustand von Verblodung. 

Technisch zur Herstellung des Celluloids, zur Herstellung gewisser Sorten rauchschwachen. 
SchieBpulvers. ferner als Mottenmittel. Siehe auch Camphora artificial is. 

Camphora synthetica (Germ. 6). Synthetischer Campher. 
Als sogenannter "kiinstlicher Cam pher" oder Cam phoricin wurde friiher das durch 

Einwirkung von trockenem Chlorwasserstoff auf TerpentinOl erhaltene Pinenhydrochlorid~ 
~OH17CI, bezeichnet, das chemisch von dem Campher sehr verschieden ist und diesen nicht 
ersetzen kann. 

Heute wird wirklicher Campher synthetisch dargestellt, und zwar aus dem im Terpen tino I' 
enthaltenen Pinen, ClO H16• 

Darstellung. Das Pinen des Terpentinols wird durch Einwirkung von ChlorwasserstoH 
zuniichst in Pinenhydrochlorid (= Bornylchlorid) iibergefiihrt, indem man in TerpentinoI 
bei 15--20° trockenen Chlorwasserstoff bis zur Sattigung einleitet. Das nach Abkiihlung auf 
-15° ausgeschiedene Pinenhydrochlorid wird abgesogen und dann auf verschiedene Weise durch 
Abspaltung von Chlorwasserstoff in Camphen iibergefiihrt. 



CH2--CH-- CH2 

I ~6-CHa I 

Camphora. 

CH2--CH--CH2 
! I I 

I CHa-C-CHsl 
I I 

771 

CH2-CH--C(CHS)2 

I fH2 I 
CH--C-CH 

CHa 

CH2--C--CHCI CH2--CH--C=CH2 
Camphen. CHa 

Pinen. . Pinenhydrochlorld 
(llornylchiorid). 

Die Abepaltung von Chlorwasserstoff wird bewirkt durch Erhitzen des Pinenhydrochlorids 
mit A=oniak, AlkaJien, mit Salzen von Fettsauren, mit Alka.liphenolaten, mit Anilin und 
Wasserdampf; Camphen gibt beim Erhitzen mit Essigsaure und SchwefeIsaure Essigsaure
isobornylester, aus diesem wird durch Verseifung Isoborneol abgespaJtet, das durch 
Oxydation in Campher iibergefiihrt wird. Isoborneol ist dem Borneol stereoisomer. 

CIH2-IH-~H2 
CHa-C-CHa i 

I I 
CH2-CH-CHOH 

I 
CHa 

Borneol. 

CH2--CH--CH2 

I 
CHa-LCHal 

I I 
CH2-C--CO 

I 
OHa 

Campher (nRch BREDT). 

Nach anderen Verfahren wird durch Einwirkung von organischen Sauren, z. B. Oxalsaure. 
Salicylsaure. Ohlmbenzoesaure. auf TerpentinOl das Pinen unmittelbar in Borneol- und Iso
borneolester der angewandten Sauren iibergefiihrt, die durch Alkalien zerlegt werden; das 
Borneol sowohl wie das Isoborneol werden dann durch Oxydation in Campher iibergefiihrt. 

Eigenschajten und E'l'kennung. Der synthetische Campher ist au/3(>rlich und in 
seinem chemischen Verhalten von dem natiirlichen Campher nicht verschieden, er ist aber optisch 
inakti v, wahrend der natiirliche Campher rechts dreht. (E. DARMoL,) ist es gelungen. auch 
o ptisc h a kti ven Campher kiinstlich darzustellen (aus franzosischem Terpentinol) und zwar sowohl 
reehts- wie linkedrehenden Campher, jede Form allerdings noch nicht ganz frei von der andern. 
Es erscheint also moglich, einen dem natiirlichen vollko=en gleichen Campher synthetisch dar
zustellen.) Beim Erhitzen von etwa 0,1 g synthetischem Campher mit einer Losung von 0,1 g 
Vanillin in 10 ccm Salzsaure (5 0/ 0 HCl) tritt keine Farbung auf, wahrend natiirlicher Campher 
bei dieser Probe eine griinblaue Farbung gibt (BOHRISCH); diese Fii.rbung riihrt wahrscheinlich 
her von kleinen Mengen von Beimischungen, die im natiirlichen Campher enthalten sind, im 
kiinstlichen Campher aber fehlen. - Germ. 6 S. Bd. II S. 1314. 

Anwendung. Der synthetische Campher kann bei der technischen Verwendunp:. be' 
sonders bei der Herstellung von Celluloid, den natiirlichen Campher vollkommen ersetzen. tl'ber 
die medizinischeVerwendbarkeit des synthetischen Camphers hat HEFFTER in einem Gut
achten der PreuBischen wissenschaftlichen Deputation ausgefiihrt. daB es unbedenklich erscheine, 
in aJlen Zubereitungen des Deutschen Arzneibuches, die zur auBerlichen Anwendung besti=t 
sind; also Spiritus camphoratus, Linimentum 8aponato..camphO'l'atum, Unguentum Ceru88ae camphO'l'a
tum, femer im Oleum camphO'l'atum soweit es nicht zur subcutanen Anwendung, sondern 
zu Einreibungen oder zur,Herstellung des Linimentum ammoniato.camphoratum dient, den natiir
lichen Campher durch den synthetischen zu ersetzen. Nach LANGGAARD und MAAss soIl der natiir· 
liche Campher schwacher auf das Zentralnervensystem wirken als der synthetische, nach PARI 
soIl der linkedrehende Campher, aus dem der inaktive synthetische Campher zur Halfte besteht 
13 maJ giftiger sein als der rechtsdrehende natiirliche Campher. Linksdrehender Campher ist nach 
PARI auch fast geschmacklos. DEUSSEN hat von der Verwendung des synthetischen Camphers 
fiir subcutane Injektionen durchaus abgeraten. GRAWITZ hat auch bei innerlicher und sub
cutaner Anwendung des synthetischen Camphers keine Unterschiede in der Wirkung gegeniiber 
dem natiirlichen Campher feststellen konnen. Nach G. JOACHIMOGLU zeigen d.Campher (ge
wohnlicher Campher), l-Campher (Matricariacampher) und i-Campher (kiinstlicher Campher), falls 
sie chemisch rein sind, keinen Unterschied in der Giftigkeit; auch BACHEM fand die Wirkung 
des natiirlichen und synthetischen Camphers gleich. 

Camphora trita, Campherpulver, wird dadurch hergestellt, daB man Campher
stiicke mit Weingeist oder mit Ather besprengt, eine kurze Zeit in bedecktem GefaBe stehen laBt 
und dann in einem porzellanenen Morser unter maBigem Druck zerreibt. Da.s Pulver wird nicht 
durch ein Sieb geschlagen. Man laBt den Weingeist oder Ather an der Luft abdunsten und schiittet 
das Pulver locker in das StandgefaB. 

Do. das Campherpulver bei der Aufbewahrung wieder mehr oder weniger zUBammenbackt, 
80 halte man nur geringe Mengen davon vorratig. 
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Camphora in cubulis, Campher in Wiirfeln, ist eine fiir den Handverkauf be
stimmte und hierfiir sehr zu empfehlende Form, die durch Komprimieren von Campherpulver 
wie del' Campher in Platten hergestellt wird. 

Acetum camphoratum. Campheressig. Vinaigre camphre. -Ergiinzb. 
und Hamb. Vorschr.: 1 T. Campher wird in 9 T. Weingeist (90%) gelost; dann fiigt man 18 T. 
verd. Essigsaure (30%) und 72 T. Wasser hinzu. Eine klare, farblose Fliissigkeit. - Gall. 
1884: Je 25 T. Eisessig und Campher werden zur Losung zusammengerieben und dann mit 950 T. 
Essig (7-8%) versetzt. - Portug.: 20 T. Campher, 20 T. Eisessig, 960 T. Essig. - Ross.: 1 T. 
Campher, 70 T. Spiritus (90%), 180 T. Essig (6%). 

Aqua Camphorae. Aqua camphorata. Campherwasser. Camphor Water. 
Eau camphree. (Campherwasser E. MERCK, siehe S. 770, Anwendung.) - Belg.: Man 
lost 2 T. Campher in 4 T. Weingeist (94 Vol._%), mischt 994 T. Wasser hinzu und filtriert VOl' 
der Abgabe. - Americ.: Man lost 8 g Campher in 8 cern Weingeist (95 Vol._%), verreibt die 
Losung mit 15 g Talcum und schiittelt, nachdem del' Weingeist ziemlich verdunstet ist, mit so viel 
Wasser zu, daB man 1000 T. (klares) Filtrat erhalt. - Brit.: Campher 1 g, Spiritus 3 ccm, 
Wasser 1000 cern. - Ergiinzb. lII: 2 T. Campherspiritus und 100 T. Wasser kriiftig durch
schiitteln und VOl' Abgabe filtrieren. - Gall. 1884: Camphorae 2,0 lost man in wenig Spiri
tus, und reibt mit Aquae destillatae 1000,0 an. Die Mischung wird aufbewahrt und im Bedarfs
falle filtriert. - Portug.: 1: 100 mit Wasser fein anreiben, 5 Tage stehen lassen, dann filtrieren. 

Aqua nitrosa camphorata: Man lOst 6 T. Campher und 24 T. Kaliumnitrat in 500 T. 
Wasser und filtriert nach 24 Stunden. 

Ceratum Camphorae. Camphor Cerate. - Americ. VIll: Man schmilzt 350 g weiBes 
Wachs, 150 g Petrolatum album (Americ.) und 400 g Benzoeschmalz, setzt beim Erkalten 100 g 
Campherliniment hinzu und riihrt, bis die Masse fest wird. 

Oleum camphoratum. Campherol. Linimentum camphorae. Cam
ph ora ted 0 il. H uile c amphr ee. - Wird durchAuflasen vonreinenStuckenCampher 
in 01 unter gelindem Erwarmen in einer verschlossenen Flasche bereitet. War der Campher rein, 
so kann man die meist vorgeschriebene Filtration del' fertigen Lasung unterlassen. - Germ., Belg., 
Gall., Hisp., ltal., Nederl. schreiben eine Lasung 1 + 9 in Olivenal vor. Brit., Groat., Japon., 
Danic. und Suec. liiBt 1 + 4 in Olivenall6sen. - Amer. schreibt 1 + 4 mit BaumwollsamenOi VOl'. 
- Austr. schreibt 1 + 3 mit Sesamal VOl', Ross. dasselbe 1 + 9, Portug. 1 + 9 mit Mandelal. -
Hung.: Camphorae 25,0, Aetheris q. s., Olei Sesami 75,0, Natrii sulfurici sicci 8,0. Del' mit Ather 
zerriebene Campher wird in dem warmen 01 gelOst, die noch warme Lasung mit dem Natrium. 
sulfat gut durchgeschiittelt und nach dem Absetzen filtriert. Spez. Gewicht ungefahr 0,930. 

Prilfung. Germ. schreibt VOl', daB das CampherOi bei einstiindigem Erhitzen in einer 
f1achen Porzellanschale auf dem Wasserbad annahernd den zehnten Teil seines Gewichts verlieren 
muB (= 100/0 Campher). Diese Probe bietet bei gekauftem CampherOi keine Gewahr fiir die 
vorschriftsmaBige Beschaffenheit und sie ist iiberfiiissig, wenn man das CampherOi selbst her· 
gestellt hat. Das gleiche gilt fiir die Priifung des Oleum camphoratum forte, das bei diesel' Probe 
annahernd den fiinften Teil seines Gewichts verlieren soli. Die Probe kann aber dazu dienen, 
das schwache CampherOi von dem starken bei Verwechslungen zu unterscheiden. 

Oleum camphoratum forte, starkes Campherol, wird nach Germ. 1 + 4, mit 
Olivenal hergestellt. Synthetischer Campher ist zulassig (Germ. 6). 

Spiritus camphoratus. Campherspiritus. Spirit of Camphor. Tein
ture de c'amphre concentree. Alcool camphre. Solutio Cam
phorae spirituosa (alcoholica). Spiritus Camp horae. Tinctura 
Camphorae. 

Eine Lasung von Campher in Weingeist von verschiedener Starke. 1st ein Zusatz von Wasser 
vorgeschrieben, so lOst man den Campher in del' vorgeschriebenen Menge des Weingeistes und fiigt 
nachher das Wasser hinzu. Der Gehalt an Campher betragt nach den meisten Pharm. 10 % , 

1 T. Campher wird gelOst in 7 T. Weingeist (86 Gew.- 0J0), 2 T. Wasser (Germ., ltal., Japan.); 
9 T. verd. Weingeist (57 Gew.-OJo) (Dan., Nederl.); 9 T. Weingeist (86 Gew.-OJo) (Belg., Gall.); 
9 T. Weingeist (86 Gew.-OJo), 3 T. Wasser (Ross.); 6,1 T. Weingeist (86 Gew .. %), 2,9 T. Wasser 
(Hung.); 6,25 T. verd. Weingeist (62,5 Gew.-OJo) (Groat.-Slavon.); 24 T. Weingeist (86 Gew.-OJo) 
(Hisp.); 1 g Campher ad 10 ccm. in Weingeist (Brit.) 86 Gew .. %, A mer. 92,3 Gew .. %). 

Prilfung. a) Spez. Gewicht 0,885-0,889. - b) Eine dallernde Allsscheidung von Campher 
aus 109 Campherspiritus darf bei Zimmertemperatur! (15-200) erst beginnen, nachdem 
mindestens 4,6 und hoehstens 5,3 cem Wasser you del' gleiehen Temperatur zllgesetzt sind. 

Durch diese Probe kann in Verbindung mit der Bestimmung des spez. Gewiehts derrichtige 
Gebalt an Campher annahernd erkannt werden. Sicherer ist die Bestimm ung der optisc hen 
Drehung. 1m 100-mm-Rohr muB die Drehung bei 170 + 3,4--3,5° betragen. (Nach Nederl. 
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im 200·mm·Rohr + 6,5 bis + 7°.) 1st sie niedriger, dann ist entweder der Gehalt an Campher zu 
gering oder es ist synthetischer Campher verwendet worden. Ob nur synthetischeI C::ampher 
verwendet wurde, liWt sich auch durch folgende Prohe erkennen: Man fallt 10 ccm Campher
spiritus mit 10 ccm Wasser, lost den abgeschiedenen Campher in 20 ccm Petroleumbenzin, laBt 
die filtrierte Losung in einew Becherglas verdunsten und fiihrt mit 0,1 g des Camphers die Probe 
nach BORRISeR mit Vanillin-Salzsaure aus (vgl. Camphora, Priifung). Hung. hiBt 10 ccm 
Campherspiritus mit 10 ccm Calciumchlorid16sung und 4 ccm Benzin schiitt.eln, die Benzin
schicht muB dann auf 5 ccm angewachsen sein. Synth. Campher ist zulassig (Germ. 6). 

Spiritus camphoratus dilutus. Schwacher Campherspiritus. Teinture de 
camphre laible. Eau-de-vie camphre. - Gall.: 1 T. Campher wird in 39T. verd. Wein
geist (52 Gew. -Ofa) gelost. 

Unguentum camphoratum. Camphersalbe. Ungt. Camphorae. PO
matum camphoratum. Camphor Ointment. Pommade camphre. 
Meist eine Anreibung oder Lasung von Campher mit einem Sal!>enkarper, die in gut geschlos
senem GefiiB bei gelinder Wiirme herzustellen ist. Es empfiehlt sich, ausgesucht reine Stiicke 
von Campher zu verwenden. 

Belg.: I Campher und 4 Ungt. simplex (Belg.). - Ergiinzb.: 2 Campher, 5,4 Wollfett, 2,6 Par
affinsalbe. - Gall.: 2 Campher, I weiBes Wachs, 7 Benzoefett. - Hisp.: 20 Campher, 7 gelbes 
Wachs, 73 Fett. - Helvet.: 10 Campher, 8 festes Paraffin, 82 weiBes Vaselin. - Nat. Form.: 
2 Campher, 1 weiBes Wachs, 6 Schweinefett. - Norveg.: 10 Campher (mit wenig Spiritus an· 
reiben), 10 festes Paraffin, 80 Schweinefett. -Portug.: 20 Campher, 10 weiBes Wachs, 60 Schweine
fett. - Ross.: 2 Campher, 1 gelbes Wachs, 7 Schweinefett. 

Unguentum camphoratum vaselinatum. Camphervaselin. - Ergiinzb.: 
1 T. Campher wird in 9 T. gelbem Vaselin durch Erwiirmen ge16st. 

Vinum camphoratum. C amph erwein. - Germ.: 1 T. Campher wird in 1 T. 
Weingeist ge16st, die Losung wird mit 3 T. Gummischleim angerieben und die Mischung unter all
miihlichem Zusatz von 45 T. WeiBwein emulgiert. Man kann auch die Losung von 1 T. Campher 
in 1 T. Weingeist mit 1 T. gepulvertem arabischen Gummi verreiben und dann mit 47 T. WeiBwein 
emulgieren. Eine weiBliche, triibe Fliissigkeit, die vor der Abgabe umzuschiitteln ist. - Helvet. : 
2 T. Campher werden in 3 T. Weingeist ge16st, 2 T. arabisches Gummi hinzugefiigt, und die 
Mischung durch allmiihlichen Zusatz von 93 T. WeiBwein emulgiert. 

Camphora benzoica. Benzoesiiure -Campher. Ein Gemisch von Campherpulver mit 
Benzoesiiure in verschiedenen Verhiiltnissen. 

Camphora carboIisata. Carboloampher. Acidi carbolici 9,0, Spiritus 1,0, Camphorae 
tritae 25,0. Olige, blaBgelbliche Fliissigkeit von schwachem Camphergeruch, mischbar in allen 
Verhiiltnissen mit Mande161 oder Oliveniil (s. auch Solutio CHLUMSKY S. 774). Anwendung. 
Als Antisepticum bei eiterigen Entziindungen, friiher auch zum Bepinseln von diphtherischen 
Belagen. 

Campbora citrata ist ein Gemisch von Campher mit Citronensiiure. 
Camphora resorcinata. Resorcin·Campher. Durch Zusammenschmelzen von gleichen 

Teilen Campher und Resorcin zu erhaltende Fliissigkeit. 
Camphora saloIisata. Salol-Campher. 10 T. Campher werden mit 14 T. Salol im 

erwiirmten Marser bis zur Verfliissigung zusammengerieben. Auf Baumwolle-Biiuschchen zum 
Verband von Furunkeln und Karbunkeln angewandt. 

Camphora thymoIica. Thymol-Campher. Wird dargestellt durch Zusammenreiben 
gleicher Teile Thymol und Campher im erwiirmten Marser bis zur Verfliissigung. 

Naphthol-Campber, ,B-Naphtholum camphoratum, wird durch Erwiirmen einer 
Mischung von 2 T. Campher mit 1 T. ,B-NaphthoI bis zum Schmelzen bereitet. Er bildet eine 
sirupartige, mit Alkohol mischbare Flu,ssigkeit, als Antiseptikum angewandt. 

Aether splrltuosus camphoratus. Campho-Menthol (Nat. Form.). 
C amphertropfen (Danic. u. Suee .. ). Camphor and Menthol. Camphora 

Camphorae 150,0 mentholata. 
Spiritus aetherei 850,0 Camphorae 50,0 

Spez. Gew. 0,827-0,832 (Dan.). Mentholi 50,0. 

Balsamum odontaJglcum. 
Zahn balsam. 

1. Camphorae tritae 
2. Opii pulverati aa 5,0 
3. Olei Caryophyllorum 
4. Olei Cajeputi aa 1,0 
5. Sanguinis Draconis 2,5 
6. Olei Myristicae 45,0. 

Man mischt 1-5 und riihrt sie in 6, nachdem es 
geschmolzen un~ wieder halb erkaltet ist, ein. 

Jedes fiir sich zu pnlvern und bis zur Verfliissi
gung zu verreiben. 

Ceratum Camphorae composltum (Nat. Form.). 
Compound Camphor Cerate. Camphor Ice. 

1. Camphorae 107,0 
2. Cerae albae 150,0 
3. Olei Ricini 250,0 
4. Cetacei 480,0 
5. Acid. carbolici 2,0 
6. Ole! Amygdalarum aeth. 1,0 
7. Acidi benzoici 10,0. 

2, 3 und 4 werden geschmolzen, 1 darin gelOst, 
der erkaltenden Masse 5, 6 und 7 zugesetzt. 
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Emplastrum antarthrltleum BENNINGSEN. 
BENNINGSENsches Gichtpflaster. 
Emplastri saponati 50,0 
Camphorae tritae 1,5 
Castorei Canadensis pulverati 0,5. 

In Papierimpsein auszugieBen. 

Emplastrum balsamlcum SCHlFFHAUSEN. 
Emplastri saponati 40,0 
Emplastri fusci 20,0 
Camphorae tritae 2,5 
Castorei Canadensis pulverat! 1,25 

In Papierimpseln ausgieBen. 

Emulslo camphorata. 

Camphor. trit. 
Gummi arabici 
Aq. destillatae 

F.M. Germ. 
0,75 
0,5 

150,0 

Hisp. 

Norveg. 
1,0 

12,0 
187,0. 

Camphorae pulv. 
Amygdalar. dulc. 
Sacchari pulv. 
Aquae 

1,0 
25,0 
50,0 

q. s. ad 500,0. 

Suec. 
Camphorae pulv. 
Gummi Arab!cl pulv. 
Emulsion. Amygdalar 

1,0 
5,0 

294,0. 

Emulslo camphorata composlta (F. M. Germ.). 
Camphor. tritae 0,75 
Ammon. chlorat. 1,2 
Gummi arabici 
Aq. Petrosel. q. s. ad 60,0. 

English Odontlne. 
Camphorae 2,5 
Spiritus Vin! 5,0 
Chloroformii 10,0. 

Globull camphoratl. 
Austr. Elench. 

Ammonii chloratl 2,0 
Aluminis pulv. 4,0 
Camphorae pulv. 4,0 
Cerussae pulv. 30,0 
Calcii carbonici praecip. 60,0 
Aquae destillatae q. s. ut fiant 

globuli ponderis 25 g. 

Glycerlnum camphoratum (Portug.). 
Spiritus camphorati 50,0 
Glycerini 50,0. 

Mlxtura camphorata. 
Dan. 

Camphorae 8,0 
Spiritus (90"/0) 8,0 
Muc!lag. Gummi arabic! 32,0 
Sirup! eerasorum 120,0 
Sirupi simplicis 
Aquae destillatae 832,0 

Oleum acustlcum. 

Portug. 
8,0 

32,0 
16,0 

64,0 
680,0. 

Gehoro!. Ohrenol gegen Schwerhorigkeit. 
Olel Olivae 20,0 
Olei camphorati 2,5 
Olei Cajeputi 
Olei Sassafras 
Aetheris iiA gtts. 5. 

M. D. S. 5-10 Tropfen auf Baumwolle in den 
Gehorgang einzufiihren. 

Oleum Tereblnthlnae camphoratum. 
Englische Zahntropfen. 
Camphorae 5,0 
Olei Terebinthlnae 20,0. 

(Mittel gegen Schmerz hohler Zahne.) 

Pasta Camphorae. 
Camphorae tritae 
Olei Olivae 
Spiritus V!ni q. s. 

20,0 
2,0 

ut massa liulmenti spissitudinis efficiatur. 
AuBerlich (in den hohlen schmerzhaften Zahn 

zu bringen, auf die Wange in der Gegend des 
Zahnschmerzes oder auf andere schmerzhafte 
Stellen, auf syphilitische Geschwiire und An
schwellungen zu legen.) 

Pllulae camphoratae (Antwerp. A.p.-V.). 
Camphorae pulv. 
Sapon. medicati 
R&d. Althaeae M 10,0 
Sirup. slmpl. quo S. ad pll. Nr. 100. 

Pulvls ad erysipelas camphoratus. 
Aller- Heiligen-Rotla uf-Pul ver. 

Herbae Majoranae 
Florum Chamomillae 
Florum Sambuc! 
Foliorum Malvae 
Herbae Meliloti 
Fabarum albarum 
Camphorae 

aa 10,0 

aa 20,0 
30,0 
2,0, 

Pulvls Camphorae antlmonlalls (F. M. Germ.) 
Stlb. sulfurat. aurant. 
Camphor. trit. 
Acid. benzoic. 
Elaeosacchar. Anis. 

aa 0,06 
0,2 
0,5. 

M. f. pulv. D. tal. dos. No. VI. 

Pulvis Camphorae compos!tus. 
Frostpulver. 

Camphorae tritae 20,0 
Opii pulverati 2,0 
Amyli Solani tuberosi 60,0. 

Zum Elnstreuen in die wollenen Handschuhe (ge
gen Frostanschwellungen, Frostbeulen). 

Pulvls expectorans (F. M. Germ.). 
Acid. benzoic. 0,15 
Camphor. trit. 0,06 
Sacchar. alb. 0,5. 

M. f. pulv. D. tal. dos. No. X. 

Pulvis Moschi composltus. 
Moschi 0,15 
Camphorae 0,06 
Sacchar. alb. 0,5. 

Solutio Chlumsky. 
CHLUMSKy'sche Carbolcampherlosung. 

Camphorae 60,0 
Acidi carbolici liquefacti 30,0 
Spiritus 96 0/ 0 10,0. 

Spiritus camphoratu8 crocatu8 (Erganzb.). 
Elixir camphoratum HARTMANN. 

Spiritus camphorati 12,0 
Tincturae Croci 1,0. 

Splrltu8 nervlnu8 camphoratuB. 
StraBburger flUssiger Opodeldok. 

Liquoris Ammonii caustici spirituosi 5,0 
Spiritus camphorati 
Spiritus saponati 
Spiritus Vini (90"/0) 
Tincturae Opii simplicis 
Ole! Lavandulae 
Ole! Rosmarlni 

aa 15,0 
45,0 

2,5 

iiA 1,0. 

Telnture etheree de camphre (Gall. 1884). 
Camphorae 10,0 
Aetheris 63,0 
Spiritus 27,0. 

Tlnetura antlcholerlca KR trGER (F. M. Germ. 
u. Hamb. Vorschr.). 

Spirit. aether. 1,0 
Spiro camphor. 7,5 
Aq. destill. 16,5 
Spirit. Vini 25,0. 

M. D. S. StUndllch bis zweistUndlich 30 Tropfen 
zu nehmen. 
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'Tlnctura Camphorae aetherea (Portug.) Unguentum contra decubltum FRERICHS. 

Camphorae 10,0 
Spiritus aetherei 90,0 

'Tlnctura Camp horae composita (Portug.). 
Camphorae 
Saponis vegetabilis 
Extracti Opii 
Spiritus (65 0/ 0 ) 

75,0 
75,0 
50,0 

1000,0 

Unguentum Althaeae camphoratum. 
Unguenti Althaeae 25,0 
Camphorae tritae 
Spiritus (90"10) aa 2,5. 

Camphorae tritae 0,3 
Morphini hydrochlorici 0,12 
Balsami tolutani 0,6 
Zinci oxydati 2,0 
Vaselini flavi 20,0 
Cerae fla vae 2,5. 

Unguentum Plcls camphoratnm ROLLIlT. 
Picis liquidae 
Camphorae aa 5,0 
Adipis suiIli 40,0. 

Unguentum Plumbl compositum. 
Cera tum Plumbi camphoratum. 

Unguenti plumbici 25,0 
Camphorae tritae 0,1. 

Unguentum Tereblnthlnae camphoratum. 
Genier Balsam. 

Olei Olivae 
Terebinthinae 
Cerae flavae 
Campnorae tritae 
Ligni Santali rubri 

50,0 
20,0 
30,0 

5,0 
2,5. 
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Acetum angIicnm: Zu bereiten aus 100 T. Campher, je 2 T. Zimtol, Nelkenol, 1 T. La • 
... endelol und 1000 T. konz. Essigsaure. 

Brahminen-Tinktur von Dr. RAUSCH, gegen Rheumatismus. Spiritus 1000,0, Griine 
Tannenzapfen 200,0, Florum Arnicae 150,0, Spiritus Formicarum 250,0, FructuumJuniperi, Tere
tlinthinae venetae, Camphorae aa 30,0. 

Camphoroxol ist eine 1 % Kampfer enthaltende 30/ oige Wasserstoffsuperoxydlosung mit 
23% Alkohol. Das Praparat 8011 als Antiseptikum Anwendung finden. 

Campher-Cold-Cream. Camphorae tritae 5,0, Unguenti lenientis 95,0. 
Campher-MiIch von COLER, Mittel gegen Hautkrankheiten. Zinci oxydati 10,0, Aquae 

'Rosae 180,0, Spiritus camphorati 5,0. 
Ceratnm odontalgicnm wird eine Mischung aus Cera alba, CWoralhydrat, Campher und 

Thymol genannt. Mit der geschmolzenen Masse wird Watte impragniert und diese in den hoWen 
'Zahn gesteckt. 

GehorOl des Dr. MiNE MAURICE. Ein mit Alkanna gefarbtes Gemisch aus 30,0 ProvencerOl, 
00,3 Campher, 8 Tropf. Zimtol und 15 Tropf. Essigather. (E. HOYER.) 

GichtIiniment, HOMES, Englisches Arcanum, besteht aus 3,0 Campher, 10,0 Terpentinol, 
"20,0 Nervensalbe, 35,0 schwarzer Seife, 10,0 gepulvertem Mutterkiimmel und 1,0 Ammoncarbonat. 

Katarrh Remedy, Dr. SAGES von R. V. PIERCE, gegen Lungenleiden. Ein Pulvergemisch 
.aus Acidi carbolici 0,5, Camphorae 0,5, Natrii chlorati 10,0. Wird, in 1/21 Wasser gelost, in die 
Nase eingesogen. 

Lanrineen von BLUMENTHAL in Berlin. Mittel gegen rheumatische Leiden. Saponis 
medicati 4,0, Camphorae 1,5, Olei Rosmarini 0,5, Spiritus (75%) 94,0. 

Nerventropfen Frebar, friiher Regina, sind ein alkoholhaltiges Destillat aus Baldrian 
und Campher. (JUCKENACK und GRIEBEL.) 

Nervin, ein "Heilmittel gegen Rheumatismus aller Art" der Firma AD. HATT U. SOHN 
in Gailingen (Baden) ist eine griin gefarbte Auflosung von 4-5% Campher in denaturiertem 
.spiritus. (MANNICH und SCHWEDES.) 

Praevalidin ist eine Camphersalbe aus Percutilan (s. Bd. II S. 888) mit 10% Campher 
und etwas Perubalsam, 01. Eucalypti und 01. Rosmarini. 

Regenerations-Pillen von Dr. R. RICHARD, gegen geschwachtes Nervensystem: 120 Pillen 
.aus 7,5 g Campher, 109 Enzianextrakt und 6 g Althaeapulver (HORN.) 

Tachy~an soli ein Destillationsprodukt gleicher Teile des Holzes von Cinnamomum Camphora 
und der ganzen Pflanzen von Artemisia Cina und Mentha piperita sein, als Einreibung empfohlen. 

Wa-ka-na, Essentia Camphorae comp., Japanischer Camphergeist, angeblich 
ain Campherdestillat, soli zu den verschiedensten Zwecken auBerliche Anwendung finden. 

WEINHOLDS Universalbalsam, zum innerlichen und auBerlichen Gebrauch: Alkoho
Hsche Losung von Campher, KrauseminzOl, Rosmarinol, Kiimmelol, ThYlllianol, gefarbt mit 
Alkanna. 

WEIGANDs Rhenmatismns- und Gichtgeist besteht aus Terpentinol 55 T., Campher· 
spiritus (mit denaturiertem Spiritus bereitet) 55 T., venezianischer Seife 5 T. (ZERNIK.) 

WIGANDS Rhenmatismnsgeist besteht aUB Spirit. camphorat. 30,0, Spirit. Rosmarini 50,0 
Spirit. Dzondii 10,0. 

Zaanvol, ein Mittel gegen Zahnschmerz in Form von Zahnwatte, enthalt als wirksame Be
standteile Campher und Nelkenol. (AUFRECHT.) 
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Cadechol (c. H. BOEHRINGER SORN, Nieder·Ingelheim a. Rh.) ist eine Verbindung von 
Campher mit Choleinsiiure, (C24H4004)2~oH160. 

Eigenschaften und Erkennung. Farbloses Kristallpulver, Smp. 180°, unli:islich in. 
Wasser,loslich in heiBem Alkohol und in verd. Alkalilauge. Beim vorsichtigen Erhitzen sublimiert. 
Campher. In warmer konz. Schwefelsaure lost es sich mit hellbrauner Fii.rbung und griiner J!'luores· 
cenz. Es gibt auch die iibrigen Reaktionen der Gallensauren. 

Anwendung. Zur Behandlung chronischer Herzleiden, zu 0,1 g drei- bis sechsmal taglich. 
nicht als Ersatz fiir Campher bei drohender Lebensgefahr. 

Camphochol (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist eine Verbindung von Campher mit Apochol
silure. ~4H3804·CIOHJ.I!O. Gehalt an Campher 28 % , 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes, kristallinisches Pulver, das schwach na<'h. 
Campher riecht, Smp.178-1800. Unloslicb in Wasser, schwer li:islich in Ather, leicht loslicb in. 
Weingeist, auch in verd. Alkalilauge und Natriumcarbonatlbsung. Beim Erhltzen mIt Xylol 
geht der Campher in Losungj der Riickstand schmilzt bei 169-170°. Wird die Losung von. 
Camphochol in verd. Natriumcarbonatlosung mit Kaliumpermanganatlosung versetzt, so tritt 
schnell Entfarbung der letzteren ein (Unterschied von dem sehr ahnlichen CaclechoJ). 

Priifung. Die Lo~ung von 0,75 g Camphochol in 20 ccm Weingeist muB nach Zusatz von, 
Phenolphthaleinlosung 13,8-13,9 cem 1/10-n-Kalilauge bis zur Rotfarbung verbrauchen. 

Anwendung. Bei Kreislaufschwachen, die von Infektionskrankheiten herriihren, und 
solchen, bei denen Digitalis nicht angezeigt ist. Einzelgabe 0,1 g, drei- bis fiinfmal tagJich moglichst. 
rasch nach den Mahlzeiten. Es kommt in Kapseln zu 0,1 g in den Handel. 

Camphora monobromata. Bromcampher. Monobromcampher. Mono
bromated Camphor. Camphre monobrome. C1oH16BrO, Mol.-Gew.231. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Br 0 m auf Cam pher. Es entsteht dabei zunachst. 
eine Additionsverbindung, CIOH16Br20, die beim Erhitzen Bromwasserstoff abspaltet und in. 
Monobromcampher iibergeht. In einen Rundkolben von 600-1000 ccm Inhalt, der an einem 
Stativ befestigt ist, bringt man 30 g gepulverten Campher und verschlieBt den Kolben mit einem 
doppeltdurchbohrten Stopfen, der einen kleinen Tropftrichter und ein Gasableitungsrohr trii.gt. 
Das Gasableitungsrohr laBt man mit einel' Vellangerung in eine Flasche von etwa 1 Liter tauchen,. 
in der sich etwa 100 cem Wasser befinden. Das Ende des Rohres soil sich dieht (etwa 1 cm) iiber 
der Oberflache des Wassel's befinden, aber nicht eintauchen. 

Dann lii.llt man durch den Tropftrichter allmii.hlich 32 g Brom zu dem Campher flieBen. 
Wenn das Gemisch fliissig geworden ist, wird der Kolben auf dem Wasserbad erwii.rmt. Der in. 
reichlicher Menge entweichende Bromwasserstoff wird in der vorgelegten Flasche von dem Wasser 
aufgeno=en. Nach 2-3 Stunden ist die Entwicklung von Bromwasseistoff beendet. Dann 
bringt man in den Kolben 100 ccm heiBes Wasser, schiittelt krii.ftig durch, llillt erkalten und' 
kristallisiert den abfiltrierten Bromcampher aus siedendem Weingeist um. Zur Entfii.rbung wird 
die weingeistige LOsung mit 2-3 g Tierkohle vel'setzt, einige Zeit erhitzt und dann filtriert. (V or 
dem Zusatz der Tierkohle mull der Kolben vom Wasserbad heruntergenommen werden, weil 
sonst leicht ein 'Oberschii.umen des Weingeistes und Entziinden desselben an der Heizflamme 
eintritt.) Die Bromwasserstoffiosung in der Vorlage kann auf Bromsalze verarbeitet werden. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln oder Schuppen, Smp. 76°, luft- und licht
bestandig, Geruch und Geschmack mild campherartigj fast unloslich in Wasser,. 
loslich in 15 T. Weingeist, leicht lOslich in lther, Chloroform und fetten Olen. Von 
kalter konz. Schwefelsaure wird er ohne Zersetzung gelost und aus der Losung durch 
Wasser wieder abgeschieden. 

Erkennung. Bringt man eine kleine Menge Monobromcampher an einem 
ausgegliihten Kupferdraht in die nichtleuchtende Flamme, so wird diese griin gefarbt. 
(Nachweis des Halogens). - Wird 0,1 g Monobromcampher mit 0,5 g getrocknetem 
Natriumcarbonat und 0,5 g Kaliumnitrat geschmolzen, so gibt die Losung der
Schmelze in etwa 10 ccm Wasser nach dem Ansauern mit Salpetersaure mit Silber
nitratlosung einen gelblichweiBen Niederschlag. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 76°. - b) Wird 1 g Monobromcampher mit. 
10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Wasser Lackmuspapier nicht roten und 
durch SHbernitratlosung nicht verandert werden (Bromide). c) Beim Erhitzen muB 
Monobromcampher sich ohne Verkohlung und ohne Riickstand verfliichtigen. 

Eine Bestimmung des Bromgehaltes 1ii.Bt sich nach ANDRE und LEULIER auf folgende 
Weise ausfiihren: In einem KOlbchen von 125 ccm Inhalt erhitzt man 0,5 g Monobromcampher 
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mit 10 ccm Toluol und etwa 1 g Natrium am RiickfluBkiihler. Nach dem Erkalten fiigt man zUt 
Entfernung des iiberschiissigen Natriums 30 cern Wasser hinzu, sauert mit Salpetersaure stark 
an, gibt zu der Mischung 25 cern l/lO-n-Silbernitratlosung und titriert den DberschuB an Silbernitmt 
mitl/l~-n-Rhodanlosung zuriick (Ferriammoniumsulfat als Indikator) 1 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung 
= 8 mg Brom. Das Toluol stort beim Titrieren nicht. 

Aujbewahrung. In dichtschlieBenden Glasern. 
Anwendung. Monobromcampher wirkt in kleinen Gaben als Sedativum, erst bei lan

gerem Gebrauch erfolgt Herabsetzung der Pulsfl'equenz; auch soIl er den Geschlechtstrieb herab
setzen. GroBe Gaben erzeugen Druck und Schmerz im Kopf, geistige Depression, sogar BewuBt
losigkeit. Innerlich zu 0,1-0.5 gals Sedativum bei sexueller Neurasthenie, Epilepsie, Delirium 
tremens (hier 1,0-1,5 g), Hysterie, Migrane, Chorea. Su be u tan zu 0,1 g in 01 gelost. El' ist wenig 
mehr gebrauchlich. 

Oxycampher, ClOH160 2 , Mol.-Gew. 168, ist Campher. in dem ein H-Atom durch die 
Hydroxylgruppe ersetzt ist. Er entsteht durch.:Reduktion von Campherchinon. 

Darstellung. Campher wird, in Ather gelost, durch Einwirkung von Amylnitrit und 
Natriummetall in Isonitrosocampher iibergefiihrt, der in Eisessig gelOst durchSalpetrige
Saure in Campherchinon verwandelt wird. Letztere~ wird durch Reduktion mit Hilfe von 
Zinkstaub und Salzsaure in Oxycampher iibergefiihrt. 

Isonitrosocampher 

/CO 
CsHl<', I 

"CO 
Campherchinon 

/CHOH 
CSHl'''' I 

CO 
Oxycampber 

Eigen.<ichajten. WeiBes Kristallpulver, Smp. 203-205°. 1 T. ist in 5 T. Wasser loslich, 
leicht loslich in Weingeist und anderen organischen Losungsmitteln. Beim Erhitzen schon auf 
1000 vedliichtigt er sich, auch mit Wasserdampfen. 

Anwendung. Der Oxycampher soIl ein sehr blauchbares Mittel gegen die verschiedensten 
Formen der Atemnot (Dyspnoe) sein, besonders wenn diese durch Lungenkrankheiten verursacht 
ist. Man gibt ihn in Form einer 50 0/oigen alkoholischen Losung, in Gaben von 40-60 Tr. = 1,0 
bis 1,5 g Oxycampher auf 1 Loffel Wasser am besten bei niichternem Magen. Tagesgabe bis 4,0 g. 

Oxaphor (FARBWERKE HOCHST) ist eine 50 0/oige weingeistige Losung von Oxycampher. 

Oleum Camphorae, CampherOl, ist der bei der Gewinnung des Camphers zuriickbleibende 
fliissige Anteil des atherischen Oles des Campherbaumes. Es war friiher ein ziemlich wertloses 
Nebenprodukt, das an Ort und Stelle meist als Brennol verbraucht wurde. Jetzt gewinnt man 
daraus durch fraktionierte Destillation zunachst noch betlachtliche Mengen von Campher und 
Safrol, das zur Darstellung von Heliotropin dient, ferner das weiBe leichte Campherol. 
schweres Campherol und als letzte Fraktion blaues Cam pherol. 

Leichtes CampherOl. Ein farbloses, dem Terpentinol ahnliches 01, nach Terpenen und 
campherartig riechend. Spez. Gew. bei 150 0,870-0,940. Sdp. gegen 170-1800. Es enthalt 
Terpene: Pinen, Camphen, Dipenten, d-Limonen, Phellandren, samtlich C1o H16• 

Man verwendet es als Ersatz des TerpentinOls zum Auflosen von Harzen, ferner zu 2-30/(} 
zur Verdeckung des Geruches billiger Schmierseifen, zur Parfiimierung weiBer Schmierseife und 
der Terpentinseifen. -

8chweres CampheroI. Besteht aus den von 240-3000 iibergehenden Anteilen des Campher
Ols. Spez. Gew. 0,940-0,970, Enthalt Sesquiterpene, C15 H24, ferner Safrol, CloHl002' Eugenol. 
C1o H12 ?2, Cineol, Cl oHlS 0, Fenchon, C1o H160, Terpineol, CloHlSO. Kann zur Parfiimierung 
von Smfen verwendet werden. 

Blaues CampherOl besteht aus den hoohstsiedenden Anteilen des RoMles. Es ist dick
fliissig und prachtig blau gefarbt. Spez. Gew. (150) 0,96. Sdp. zwischen 280 und 3000. Es scheint 
in der Hauptsache aus einem Korper alkoholischer Natur zu bestehen. Man benutzt es in der 
Porzellanmalerei sowie als Fixierungs- und Bindemittel fiir gewohnlichere Seifenparfiims, da es 
trotz seiner tiefblauen Farbe die Seifen nicht farbt. 

Borneocampher. Sumatracampher. Malayischer Campher. 
Der Borneocampher findet sich in Hohlungen und Rissen und unter der Rinde in den al. 

teren Stammen von Dryobalanops camphora. COLEBROOKE, Dipterocarpaceae, heimisch 
auf Borneo und Sumatra. Zur Gewinnung miissen die Baume geiallt werden, und da ein Baum 
von 30-40 m Rohe nur wenige Kilogramm des Camphers liefert, ist der Borneoca,mpher ziemlicb 
selten geworden. Er gelangt kaum mehr nach Europa, sondern wird von den Eingeborenen fiir 
religiose Zwecke, zu Raucherungen und Einbalsamicrungen der Leichen verwendet. 

Eigenschajten. Farbloee, teilweise braunlich gefarbte Kristallmassen. Geruch zugleich 
campher- und pfeffelartig, auch an Ambra erinnernd. Der Borneocampher besteht im wesentlichen 
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.aus rech tsdrehendem Borneol, das durch Umkristallisieren aus Petrolii.ther oder durch Subli
mieren rein erhalten werden kann in farbl08en Kristallen, Smp.203-2040. Sdp. 2120. (Siehe 
Borneolum.) 

Hgai-Campher. Blumea-Campher. Stammt von einer in Indien, Java, Amboina. und 
{}ochinchina. heimischen Komposite, Blumea balsamifera DC. Er besteht aus Links· 
Borneol, kommt aber nicht in den Handel. 

laifan ist roher Ngai-Campher oder auch Borneocampher. 

8orneolum. Borneol. C1oH1SO. Mol.-Gew. 154. 
Aus Borneol, und zwar aus rechtsdrehendem Borneol, besteht der Borneocampher 

~s. S. 777). Ferner findet sich r-Borneol in verschiedenen atherischen Olen, z. B. im Rosmarinol, 
LavendelOl, MusbtnuBOl, Cardamomol (von Siam) u. a. Auch Ester des Borneols kommen in 
verschiedenen atherischen Olen vor. Es laBt sich kiinstlich darstellen durch Reduktion von ge
wohnlichem Campher. Letzterer ist ein Katon und das Borneol der zugehOrige sekundare Al
koho!. Konstitutionsformeln siehe S.771. 

Ferner bnn Borneol neben Isoborneol synthetisch aus dem im TerpentinOl enthaltenen 
P inen,. ~o H16, dargestellt werden. Man erhii.lt es als Zwischenprodukt bei der Darstellung von 
.synthetischem Campher (s. S. 771)_ Das aus dem Pinen gewonnene Borneol ist optisch inaktiv oder 
linksdrehend, wahrend das aus dem Campher durch Reduktion dargestellte Borneol in der Haupt
.sache aus r-Borneol besteht, daneben aber auch I-Borneol und etwa 200/0 Isoborneol enthii.lt. Durch 
()xydation wird das Borneol wieder in Campher iibergefiihrt. 

Da1'stellung. Die Reduktion des Camphers kann ausgefiihrt werden durch Natrium, 
indem man in eine Losung von 1 T. Campher in 10 T. Weingeist(960/0) allmablich 1 T. Na
trium in kleinen Stiicken eintragt. Nach beendeter Wasserstoffentwicklung destilliert man den 
Alkohol ab, wascht den Riickstand zur Entfernung des Natriumalkoholats und Natriumhydroxyds 
mit Wasser und reinigt das Borneol durch Sublimation oder Umkristallisieren aus Petrolather. 
Die Reduktion des Camphers zuBorneol undIsoborneollii.Bt sich nach dem D.R.P. 213154 auch 
durch katalytische Anlagerung von Wasserstoff mit Hilfe von feinverteilten Metallen ausfiihren. 

Eigenschajten. Das Borneol bildet groBe farblose tafelformige Kristalle von campher
ahnlichem, aber mildem Geruch, unloslich in Wasser, leicht loslich in Weingeist, Ather, Chloroform, 
fetten und iitherischen Olen. Smp. 206-2090, Sdp. etwa 2100. Je nach der Herkunft des 
Borneols dreht die weingeistige Losung rechts oder links, sie bnn aber auch inaktiv sein. 

Anwendung. In der Parfiimerie, zur Darstellung von synthetischem Campher und von 
Estern des Borneols, die arzneiliche Verwendung finden. 

80rnylium aceticum. Bornylacetat, Essigsaure-Bornylester, CHSCOOC10H17. 
ist der Haupttrager des Geruch.s der iitherischen Coniferenole, z. B. der Fichtennadeltile. Es wird 
dargestellt, indem man eine Losung von Borneol in wasserfreier Essigsii.ure bei Gegenwart ge
ringer Mengen von Schwefelsii.ure erhitzt. Der entstandene Ester wird unter vermindertem 
Druck destilliert. 

Eigenschaften. Farblose, rhombische Sauien, Smp.290. Sdp. 106-1070 bei 15 mm. 
Spez. Gew. 0,991 bei 150. Leicht loslich in Alkohol und in Ather. 

Anwendung. Ais Riech.stoff. 

80rnylesfer anderer Sauren siehe bei den Sauren. 

Cananga. 
Cananga odorata HOOK. f. et THOMSON [Unona(Anona)odorata LAM.] Ano
naceae. Heimisch in Sud-Ostasien, in den Tropen vielfach angebaut. Die Bluten 
liefern atherisches 01. 
Oleum Canangae, CanangalU, Ylang-YlangOi. Oil of Ylang- Ylang. Essence 
d'Ylang- Ylang. Oleum Unonae (Anonae). 

Gewinnung. Das 01 wird auf den Philippinen, Java und Reunion durch Destillation der 
frischen reifen Bliiten des kuIti vierten Baumes mit Wasserdampf gewonnen; Ausbeute 1,5-2 %; 
die Bliiten des wildwach.senden Baumes sind fast geruchlos. Auf Luzon und auch auf Java fii.ngt 
man da.s erste Destillat, das die sauerstoffhaltigen wohlriechenden Bestandteile enthii.lt, fiir sich 
auf und bringt es als Ylang- Ylangtil in den Handel, wahrend man das spater iibergehende 
Destilla.t oder auch das Gesamtdestillat ala Canangatil bezeichnet. Nach HAENSEL wird YIang
YIangtil auch durch Extraktion mit Petroleumii.ther gewonnen; Ausbeute 0,7-1 %' 

Eigenschaften. Ylang- Ylangoi. Farbloses oder hellgelbes 01 von sehr angenehmem 
Geruch. Spez. Gewicht 0,930--0,945 (15°); IXD -37 bis- 57°; nD200 1,491-1,500; S.-Z. bis 1,8; 
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E.·Z. 75-120; gewohnlioh lost es sioh in 0,5-2 Vol. Weingeist von 90 VoI.-Ofo, bei weiterem Zu
satz tritt meist Triibung ein. Die Losung farbt Blah auf Zusatz von Eisenchlorid violett. 

Canangaol. Farbloses oder hellgelbes 61 von sehr angenehmem Geruch. Spe ... Gewicht 
(),906-O,950(15 0); aD -17bis-550; nD2O' 1,495-1,510; S.-Z. bis2,0; E.-Z.I0-35; in Wein
geist von 90 Vol._o/o meist nicht klar Wslich; Wslich in Weingeist von 95 Vol._o/o' auf Zusatz von 
mehr Weingeist tritt meist Triibung ein. 

Das durch Extraktion gewonnene 61 ist sehr dunkel und harzreich. Spez. Gewicht 0,940 
{300); E.-Z. 135; es enthalt wohlriechende Stoffe, die durch Erwarmen zerstiirt werden und des
halb in dem durch Destillation gewonnenen 61 nicht enthalten sind. 

Bestandteile. QUalitative Unterschiede bestehen zwischen beiden 6len (Ylang-Ylang-6l 
und Cananga-6l) nicht. An Bestandteilen sind nachgewiesen: l-Linalool, ClOH 17 0H, Geraniol, 
(l10H170H, p-Kresolmethylather, CH3 . C6H,. OCHs, Cadinen, C15H 24, ein Sesq uiterpen
hydrat, d-a-Pinen, Eugenol, lsoeugenol, Eugenolm'ethylathex, Benzoesaure
methylester, Salicylsauremethylester, Essigsaure benzylester, Benzoesaure
benzylester, freier Benzylalkohol, Ameisensaure, Safrol (oder lsosafrol), Nerol, 
(l10H170H, Farnesol, C15H 250H; sehr wahrscheinlich sind weiter noch vorhanden Kreosol, 
Anthranilsauremethylester, Aoetyl-p-Kresol, Baldriansaure. 

Verfiilschung. Beobachtet wurden: Cocosfett, Terpentinol, Alkohol, Petroleum. 
Anwendung. Zur Herstellung feiner Parfiimerien; nach SCHIMMEL konnte es wegen 

seiner physiologischen Wirkung bei Malaria als Ersatz fiir Chinin angewandt werden. 

Cannabis. 
Cannabis sativa L_ Moraceae-Canna boideae. Hanf. Hemp. Chanvre. 
Heimisch wahrscheinlich im westlichen Asien (Persien, Indien), der Bastfasern und 
der Frucht wegen sehr haufig angebaut. Die Varietat C. indica LAMARCK unter
scheidet sich von C. sativa L. dadurch, daB in ihr ein harzartiger Stoff entwickelt 
wird, der in unseren kalteren Klimaten der Pflanze fast vollstandig fehIt. In Ost
indien kultiviert man die Pflanze hauptsachlich ihrer narkotischen Eigenschaften 
wegen, weniger zur Gewinnung der Faser. 

Herba Cannabis indicae. Indischer Hanf. Indian Hemp. Chanvre 
indien. Summitates Cannabis. Haschisch. 

Die getrockneten, bliihenden und mit jungen Friichten versehenen Zweig
.spitzen der in Indien gewachsenen weiblichen Pflanze, oft durch ausgeschiedenes 
Harz miteinander verklebt, oder die getrockneten abgestreiften Blatter und Friichte. 

In der Droge sind die Blatter sitzend, dreiziihlig oder ungeteilt, die Teilblattchen 
lanzettlich, gesagt, rauhhaarig. Sie sind entweder zerbrochen, oder bilden, mit der 
verbliihten Allre durch Harz verklebt, einen dichten, zusammengedriickten Knauel. 
Die weiblichen Bliiten sind zu beblatterten, gedrangten Bliitenschwanzen zusammen
gestellt, sie stehen einzeln in der Achsel gefalteter Tragblatter. Die Friichte, die 
nur in geringer Menge vorhanden sein sollen, sind bis 5 mm lange, bis 2 mm breite, 
breiteifiirmige, einfacherige, einsamige SchlieBfriichte. Der indische Hanf muB von 
griinlicher Farbe sein, kriiftig und eigentiimlich gewUrzig riechen. 

Mikroskopisches Bild. Das Blatt ist bifazial gebaut und tragt beiderseits ein
ze\lige, gebogene, warzige, im Grunde je einen kugelformigen, traubigen Cystolithen fiihrende 
Haare und zahlreiche verschieden gestaltete Oldriisen. Spaltoffnungen treten nur in der Unter
seite auf. 1m Mesophy\l sind Drusen von oxalsaurem Kalk und Milchsaftschlauche zu erkennen. 

Verwechslungenund Ve1'fiilschungen. Cannabis indica aus Uganda und N ord
frankreich, im Handel zu weit billigeren Preisen angeboten als der indische Hanf, wirkt 
schwacher als dieser. Diese Drogen sind durch ihre Geruchlosigkeit, durch den Mangel an 
Harzstoffen und durch ihre ungew6hnlich helle Farbe von der eohten Droge leicht zu unter
scheiden. 

Bestandteile. In der sehr reichlichen Literatur findet man die widersprechendstenAngaben 
tiber die Bestandteile und deren Zusammensetzung. Das Kraut enthalt 0,3°/0 atherisches 01 
(s. S. 780), Canna bin (ein Glykosid, braune, harzartige Masse, auch Haschischin genannt), 
Tetanocannabin (= Tetanin), Oxycannabin, Cannabinin, Cannabinol, C21H z90.OH 
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(ein Phenol), Cannabinon, Cannabin don, Cholin, Muscarin, Trigonellin. Die Angaben 
iiber die Zusammensetzung und die Eigenschaften des atherischen Oles weichen sehr voneinander 
abo Ein 01 aus italienischem Hanf bestand hauptsachlich aus einem Sesquiterpen C15H24 vom 
Sdp. 256-258 0 und spez. Gew. 0,93, lXD = -10,8 0• 

Nach PRAIN ist das Cannabindol identisch mit dem von WOOD, SPIREY und 
ESTERFIELD isolierten Cannabinol (Cannabin). Letzterem, einem harzartigen Korper von 
brauner Farbe (der durch Destillation des atherischen Hanfextraktes erhalten wird), ist nach 
FRANKEL und CZERlUS die Wirkung zuzuschreiben. Das Cannabinol wird nach FRANKEL leicht 
oxydiert und verliert dadurch an Wirksamkeit. Das Cannabinol gibt nach CZERKIS folgende 
Reaktion: Die Losung in Eisessig farbt sicb langsam in der Kalte, rasch beim Erhitzen bei durch. 
fallendem Licht griin, im auffallenden rot. Der Zusatz von Atzkali zu der alkoholischen Liisung 
erzeugt eine intensiv rote Farbung, die beim Ansauern wieder verschwindet. Physiologisch lal3t 
sich Cannabinol in der Droge oder in Praparaten nachweisen, indem man einen Auszug mit Petrol· 
ather herstellt und den Verdunstungsriickstand Hunden oder Katzen eingibt; es tritt dann ein 
Rauschznstand ein, wenn Cannabinol vorhanden war. Nach HOLMES ist es das atherische ell der 
frischen Pflanze, das die Haschischwirkungen hervorbringt, wahrend die narkotische Wirkung der 
Droge durch einen in Petrolather IOslichen Inhaltstoff bedingt wird, der sich beim langeren Lagern 
zu einem unwirksamen, harzartigen Korper umwandelt. Einig ist man sich jedenfalls noch nicht 
iiber die wirksamen Bestandteile des indischen Hanfes. Nach F~MULENER und LYONS ist nur 
das aus moglichst frischem Kraut hergestellte Extrakt halt bar und von sicherer Wirkung. Trockene, 
besonders pulverformige Cannabispraparate unterliegen ziemlich schnell der Zersetzung durch 
Oxydation. Die Ausbeute an atherischem Extrakt betragt etwa 14-16 0/ 0, Aus Ostafrika stam· 
men des Hanfkraut solI fast ebensovie1 Extrakt enthalt€li wie das indische, aber nach HOLMES 
weniger wjrksam sein; der Extraktgehalt allein ist also fiir die Wirkung nicht mal3gebend. 

Aufbewahrung. Vorsichtig in gut schliel3enden Gefal3en vor Licht geschiitzt. Nach PRAIN 
solI das zum Ranchen dienf'nde Kraut in holzernen, mit Luftlochern versehenen Kasten auf· 
bewahrt werden, weil es sonst ran zig und zum Rauchen unbrauchbar wird. 

Anwendung und Wir'~ung. Wirkt zuerst anregend und verursacht Halluzinationen 
meist angenehmer Art, oft auch Tobsncht, spater tiefen Schlaf. Wegen der unangenehmen Neben. 
wirkungen: Erbrechen, Kopfschmerz, Aufregung, ist es kein brauchbares Hypnoticum. Auch 
als Sedativum, als Antispasmodicum bei Tetanus, Ve:tstanz wurde es empfohlen. Ferner bei 
Gicht, Rheuma, Intermittens, Neuralgien, a1s Antidot bei Strychninvergiftung. 0,25-2,0 g in 
Pnlver, in Pillen oder mit Zucker und Traganth zu Kuchen geformt. Grol3te Einzelgabe 0,5 g, 
Tagesgabe 2,0 g. Meist in Form des Extraktes oder der Tinktur (s. d.) 

Bekannt ist die auBerordentlich ausgedehnte Verwendung der Hanfpraparate als narko. 
tische Gen ul3mittel bei allen muhamedanischen Volkern von China bis Marokko und siidlich 
bis zum Kap der guten Hoffnung. Man fal3t die verschiedenen Praparate gewohnlich unter dem 
Namen Haschiscb zusammen. Verwendung finden auch hier nur die Spitzen der weiblichen 
Pflanzen. Namen der verschiedenen Praparate: Churus, Charas, Chur, Ganjah, Gunjah. 
Bheng, Siddhi, Majnn n. a. Indischer Hanf unterliegt dem Betaubungsmittelgesetz. 

Fructus Cannabis. Hanffrucht. Hemp Seed. Graine (semence) de 
chanvre. Semen Cannabis. Hanfk6rner. Hanfsamen. Chenevis. 

Die Frucht ist bis 5 mm lang, bis 2 mm breit, breit eiformig, etwas zusammen
gedriickt, an beiden Randern schwach gekielt, glatt, glanzend, graugriin, einfacherig 
und enthalt in einem schmalen Endosperm einen Keimling mit zwei dicken Cotyle
donen und der dem einen Cotyledon anliegenden Radicula. Der Geschmack ist siiB·olig. 

Mikroskopisches Bild. Die diinne, harte und sprode, innen olivenbraune Frucht· 
schale besteht in der Hauptmasse aus palisadenartig gestreckten, an den Seiten faltig verbogenen. 
stark verdickten, porosen Steinzellen. Das Endosperm und der Embryo enthalten fettes 01 und 
4--8 fA, grol3e Aleuronkorner mit einem grol3en Globoid und Kristal!. 

Bestandteile. 20-30% fettes 01 (die schalenfreien Samen bis 55%), 25% Ei
weil3stoffe, 20% stickstofffreie Extraktstoffe, 1,5% Glykose, 0,3-1,6% Harz, 
15% Holzfaser, 4-7% Asche. 

Anwendung. Zur Gewinnung des Oles, als Vogelfutter, selten medizinisch in Emulsion 
und Teemischungen. Vor der Verwendung zu Emulsionen sind die Friichte abznwaschen. Alte 
ranzige und hoble Friichte sind zu verwerfen. 

Oleum Cannabis. HanfOi. Hemp Seed Oil. HuiIe de chanvre. 
Das aus den gepulverten Friichten durch Auspressen gewonnene 01. 
Eigenschaften. Frisch gepreBt ist es infolge eines Gehaltes an Chlorophyll hellgriin 

bis griinlichgelb, mit der Zeit wird es braungelb. Geruch schwach, eigenartig, Geschmack mild. 
Es trocknet leicht. Es lOst sich in 30 T. kaltem Alkohol, die Losung in 12 T. heil3em Alkohol 
scheidet beim Erkalten Stearin aus. Spez. Gew. 0,925-0,931. Es wird bei -15 0 dick, bei -27,5 0 
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fest. Smp. der Fettsauren 19°. Erstarrungspunkt 15°. Verseilungszabl 193. Jodzabl 143-158. 
Jodzahl der Fettsauren 122-126. Brechungsindex bei 18° 1,47843. 

Bestandteile. Triglyceride der Stearinsaure und Palmitinsaure, Linol
saure nebst wenig Linolensaure und Isolinolensaure. 

Erkennung. Mit Natronlauge gekocht gibt es eine braungelbe, feste (Leinol eine gelbe, 
weichel Seile. - Schwefelsaure farbt intensiv griin, ebenso farbt Salzsaure; altes 01 wird gelb
griin. - Ein Gemisch von gleichen Teilen Wasser, konz. Schwefelsaure und rauchender Salpeter
saure gibt mit dem 5fachen Volum 01 eine Griinfarbung, die in Schwarz und nach 24 Stunden 
in Rotbraun iibergeht. 

Anwendung. Zur Herstellung von Seile. 
hemmendes Mittel (?). 

Zu Einreibungen als die Milchsekretion 

Extractum Cannabis indicae (alcoholicum). Indischhanfextrakt. In
dian Hem p Extract. Extrai t de c hanvre i ndien. Wird allgemein durch 
Maceration oder Perkolation von Herba Cannabis indo mit starkem Weingeist hergestellt. Ein 
dickes, griinlich.schwarzes Extrakt, in Wasser unloslich, loslich in Weingeist. Wasserige Mi
schungen sind so zu bereiten, da13 man das Extrakt vorher mit der gleichen Menge Zucker und 
Gummi anreibt und dann emulgiert. 

Erganzb. la13t das grob gepulverte Hanfkraut erst 6, dann 3 Tage lang mit je 5 T. Weingeist 
ausziehen, die abgepreBten Ausziige nach dem Absetzen und Filtrieren zu einem dicken Extrakt 
eindampfen. - Austr.: Mit Weingeist (86%) wie Extr. Calami. - Belg.: ~Iit 800/ oigem Wein. 
geist. - Groat.: Wie Extract. Belladonnae. - Americ.: 1000 g gepul'l'ertes (Nr. 20) indisches 
Hanfkraut werden mit 300 cern Weingeist (92,3 Gew .. %) durchfeuchtet und 48 Stunden im 
Perkolator mit q. S. Weingeist maceriert. Dann wird mit dem namlichen Menstruum perkoliert 
und das Perkolat zur Konsistenz einer Pillenmasse eingedampft. - Helvet.: Mit 860/ oigem 
Weingeist durch Perkolation gewonnenes weiches Extrakt. - Hung.: Grob gepulvertes Hanfkraut 
wird zweimal mit der fiinffachen Menge Weingeist ausgezogen. Der filtrierte Auszug wird zur 
Sirupdicke eingedampft. Dann wird in einer Probe der Gehalt an trockenem Extrakt bestimmt 
und die Gesamtmenge mit so viel bei 100° getrocknetem Dextrin versetzt, daB auf 1 T. trockenes 
Extrakt 2 T. Dextrin kommen. Die Masse wird dann bei gelinder Warme ausgetrocknet und ge· 
pulvert. - Japan.: Durch Maceration mit 90 0/ oigem Weingeist. - Brit. u. ltal.: Durch Perko
lation mit 90%igem Weingeist. - Nederl. wie Ita\. - Portug. undR088.: Durch Maceration mit 
90%igem Weingeist. - Ausbeute etwa 15%' Was8ergehalt nach Belg. etwa lOo/1t> 

Aufbewahrung: Vorsichtig. Abgabe. Betaubungsmittelgesetz! 
Extractum Cannabis indicae fluidum, Fluidextractum CannabiS, Fluidextract of 

Canna bis. - Americ.: 1000 g gepulvertes (Nr. 30) indisches Hanfkraut geben nach Verfahren A 
(s. u. Extracta fluidal mit Weingeist (92,3 Gew .. % ) als Menstruum ein Extrakt, das nach bio
logischem Verfahren an Hunden eingestellt wird. 

Extractum Cannabis Indicae aquosum fluidum wird aus den bliihenden Zweigspitzen 
der weiblichen Cannabis indica bereitet. Es soIl aIle wohltatigen Wirkungen der Pflanze be
sitzen, ohne den rauschartigen Zustand hervorzurufen, der Bchon auf mittlere Gaben der wein
geistigen Ausziige erfolgt. 

Extractum Cannabis indicae pingue ist eine Losung von Cannabin in Fett (Butter). 
Es soll sich besonders durch eine sedative Wirkung bei Magenkrampfen, nervosen Schmerzen, 
habituellem Erbrechen usw. auszeichnen. 

Tinctura Cannabis indicae. Indischhanftinktur, Tincture of Cannabis (Indian 
Hemp.). Americ.: 100 g gepulvertes (Nr. 40) Indisch-Hanfkraut durchfeuchtet man mit 50 ccm 
Weingeist (92,3 Gew._%), bringt die Masse zunachst ohne Pressung in den Perkolator, driickt sie 
nach 6 Stunden fest ein, gibt q. S. Weingeist zu und perkoliert nach 24 Stunden mit Weingeist 950 cern 
abo Nach biologischer Geha.ltsbestimmung an Hunden wird die Tinktur auf einen vorgeschriebenen 
Wirkungswert gebracht. - Erganzb.: 1 T. Indischhanfextrakt, 19 T. Weingeist. - Brit.: 1 g Ex· 
trakt ad 20 ccm in Weingeist gelost. - Japan.: 1 T. Extrakt, 20 T. Weingeist. - Portug.: 1 : 20 
mit Weingeist 90% durch Maceration. -Groat.: 1: 10 mit Weingeist 63%. - Hung.: 1: 10 mit 
verdiinntem Weingeist durch Per~olation. - ltal.: 1: 5 mit verdiinntem Weingeist. - Ross.: Wie 
Tinct. Strychni (Ross.) mit 900f0igem Weingeist. - Spez. Gewicht (nach Hung.) 0,898--0,902. 
Trockenriickstand (Hung.): 2%. 

Emulsin Cannabis. Hanfmilch. 
(MUnch. Vorschr.) 

Fructus Cannabis 50,0 
Aquae 500,0 
Sirupi simplicia 20,0. 

Emulsin Cannabis Ilnmposlta. 
Kalii nitrici 5,0 
N atril nitric! 5,0 
Extract! Hyoscyami 0,5 
Aquae Amy!ulalar. amar. 10,0 
Emuls!onis Cannabis 200,0. 

Emulsion de Ilh~nevls (Gall. 1884). 
1. Fructus Cannabis 60,0 
2. Saccharl albi 60,0 
3. Aquae destillatae 1000,0. 

Man stoBt 1 mit % von 2 und q. S. von 3 zur 
Paste an und filgt den Rest von 3 hinzu, preBt 
ab und lOst den Rest von 2. 

Griine Lupussalbe UNNA. 
Acid. salicylici 
Liq. Stib. chlorati aa 2,0 
Extr. Cannab. Ind. 
Kreosotl iI.Ii 4,0 
Adlp. Lanae 8,0. 
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Oleum Cannabis Indicae. Pastllli Cannabis Indicae (DIETERICH). 
Aus grob gepulvertem Ind. Ranf wie Oleum Bella· Extracti Cannabis Indic. 5,0 

donnae oder durch Losen von Sacchari 25,0 
Extracti Cannabis Ind. 1,() Pastae Cacao 20,0 

in Olei Olivarum 20,0 Sacchari Vanillini 0,2. 
in der Warme und Absetzenlassen zu bereiten. Man formt 100 PastiJIen mit ie 0,05 Ranfextrakt. 

Ossotan wird prapariertes, vom fetten 01 befreites Hanfsamenmehl genannt, als Nahr
und Kraftigungsmittel ffir Kinder empfohlen. 

Cannabinum purum, Cannabin, solI durch Einwirkung von Zinkoxyd auf Cannabintannat ge
wonnen werden. Es ist ein braunes Pulver von harzartigen Eigenschaften, geschmacklos, in Wasser 
unloslich, leicht loslich in Weingeist, Ather, Chloroform. 

Anwendung. Als Schlafmittel in Gaben von 0,05-0,1 g. 

Cannabinum tannicum. Cannabintannat. 
Darstellung. Indischer Hanf, vom athe:rischen 01 durch Destillation mit Wasserdampf 

befreit, wird mit Wasser ausgezogen, der Auszug mit Bleiacetat gefallt, der Bleiniederschlag mit 
Schwefelwasserstoff zerlegt und die so in Freiheit gesetzten Glykoside an Tannin gebunden. -
Nach anderer Angabe wird der wasserige Auszug mit Tannin gefallt. 

Eigenschajten. Gelblich - oder braunlichgriines Pulver, Geruch schwach 
nach Ranf, Geschmack etwas bitter, stark zusammenziehend. Beim Erhitzen ver
brennt es unter starkem Aufblahen. In Wasser, Weingeist, Ather ist es wenig los
lich, ziemlich leicht loslich in saurehaltigem Wasser. Uber die Zusammensetzung 
ist nichts Naheres bekannt; eine einheitliche Verbindung ist es kaum. 

Erkennuny. 0,01 g Cannabintannat gibt mit 5 ccm Wasser und 1 Tr. 
Eisenchloridlosung geschiittelt eine blauschwarze Farbung der Fliissigkeit. Die 
Losung von Cannabintannat in verd. Salzsaure wird durch Kalilauge gefallt, durch 
JodlOsung braun getriibt. Wird Cannabintannat mit Natronlauge und Ather ge
schiittelt, und der Ather verdunstet, so hinterbleibt eine gelbbraune, alkalisch rea
gierende Masse von opiumartigem Geruch. 

PTUjUng. a) Cannabintannat dart nicht betaubend riechen (iitherisches 
Ranfol). - b) 1 g Cannabintannat muB sich in einer Mischung von 9 g Weingeist 
und 1 g Salzsaure ohne Riickstand lOsen. - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 
0,1 °/0 Asche hinterlassen. 

AujbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Schlafmittel bei leichteren Formen der Schlaflosigkeit in Gaben von 

0,25-1,0 g. GroOte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 2,0 g. 

Haschisch ist eine pastenartige Zubereitung aus den getrockneten Zweigspitzen des Indischen 
Haufs mit indifferenten Zusii.tzen, aber auch mit Tabak und Opium versetzt. An wend ung. Bei 
den Orientalen als Rauch. und Berauschungsmittel. 

Haschisch purum, Gereinigtes Haschisch, wird erhalten, indem man das indische Hanfkraut 
(Zweigspitzen) erst durch Destillation mit Wasserdampf vom atherischen 01 befreit, dann mit 
Weingeist auszieht und das nach dem Abdestillieren des Weingeistes verbleibende Extrakt mit 
Alkalien behandelt, wodurch Samen entfernt werden. Man erhalt so ein braunes Weichharz, 
das in Wasser unloslich, in Weingeist, Ather, Chloroform und anderen organischen LosungsmitteIn 
loslich ist. An wend ung. Es wirkt erst erregend, spater beruhigend. Gabe: 0,02-0,04 g. 

Cannabinonum, Cannabinon, Cannabinol, Canna bindol, C21H290· OH oder C21H2602, 
solI der wirksame Bestandteil des indischen Hanfs sein. 

Darstellung. Haschisch wird mit siedendem Petrolather ausgezogen. Das nach dem 
Abdestillieren des Petrolathers verbleibende Extrakt wird bei stark vermindertem Druck (5 mm) 
fraktioniert destilliert. Die bei 210-2400 ubergehenden Anteile werden in Weingeist gelost. Aus 
·der Losung scheidet sich ein Paraffinkohlenwasserstoff. C2sH58 , in farblosen Blii.ttchen aus, der 
abfiltriert wird. Das Filtrat wird eingedampft und der Ruckstand wieder bei 5 mm Druck destil
liert; das Cannabin on destilliert dann bei 2150. 

Eigenschajten und Erkennung. Farbloses dickfliissiges 01, unloslich in Wasser, 
loslich in Weingeist, Ather. Essigsaure. Die Losung in Essigsaure farbt sich in der Kii.lte lang
sam, rasch beim Erwarmen im durchfallenden Licht grun, im auffallenden Licht rot. Die wein
geistige Losung wird durch Kalilauge rot gefarbt, beim Ansauern verschwindet die Farbung wieder. 
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Aujbewahrung. Vorsichtil" 
Anwendung. Es soll rein schlafmachend wirken, wird aber nur selten angewandt. Gabe-

0,03-0,1 g. 

Cantharides. 
lytta vesicatoria FABRICIUS (Cantharis [Meloe] vesicatoria L.). Hexa
poda-Coleoptera-Meloideae. Vorkommend im groBten Teile des warmeren· 
Europas (im ganzen Siideuropa, in Mitteleurop·a, besonders in SiidruBland und: 
Ungarn) in den Monaten Mai bis Juli auf bestimmten Baumen und Strauchern, an 
erster Stelle auf Caprifoliaceen (Lonicera, Sambucus) und Oleaceen (Fraxinus,. 
Ligustrum, Olea, Syringa), ferner auf Acer, Populus, Larix u. a. 

Cantharides. Spanische Fliegen. Kan thariden. Spanish Flies. 
Mouches d'Espagne. Muscae hispanicae. Blasenkafer. Pflasterkafer. 

Die Kafer (die Bezeichnung Fliege ist falsch) sind 1,5-2,5 cm lang, 4-8 mm 
breit, durchschnittlich 0,08-0,1 g schwer, von oben gesehen metallisch smaragd
griin oder goldgriin glanzend, in der Warme blau schillernd. Die Tiere haben. 
4-6 mm lange, fadenformige, schwarze, elfgliedrige Antennen und einen vorgestreck
ten, niedergebeugten, fast herzformigen, 3 mm breiten Kopf (am Schnabel mit einer 
tiefen Rinne, mit zwei groBen, braunen, halbnierenformigen, facettierten Augen). 
Der Hals ist deutlich, der Thorax stumpfvierseitig, der Hinterleib schlank, acht
gliedrig, weich. Zwischen Thorax und Hinterleib auf der Oberseite ein kleines. 
stumpfdreieckiges, rundlich herzformiges Schildchen. Die zwei Fliigeldecken sind, 
schmal, fast gleich breit, diinn, weich, etwas gewolbt, nach hinten abgerundet, den 
Hinterleib nicht ganz bedeckend, oberseits goldgriin, mit zwei feinen Langsrippen .. 
unterseits braun. Die von ihnen bedeckten Fliigel sind durchscheinend, hautig, 
geadert, braun. Sechs lange, behaarte, schlanke, schwarze Beine, die zwei vorderen 
Paare mit fiinfgliedrigen, das hintere mit viergliedrigen Tarsen. Das Mannchen 
ist kleiner und schlanker als das Weibchen. Der Geruch ist stark, unangenehm, 
durchdringend, der Geschmack anfangs wenig bemerkbar, dann sehr scharf. Alte 
nur noch schwach eigentiimlich, dagegen ammoniakalisch riechende, glanzlose ode1' 
nicht mehr metallisch glanzende Ware ist zuriickzuweisen, ebenso sind von Insekten 
angefressene Kanthariden nicht zulassig. 

Gewinnung. Man sammelt die noch im erstarrten Zustande befindlichen Kafer in den 
friihen Morgenstunden durch Abschiitteln auf ausgebreitete Tiicher, totet sie in Glasflaschen 
durch Ather, Chloroform, Benzin usw. und trocknet sie an der Sonne oder bei einer 40 0 nicht iiber
steigenden Temperatur, zuletzt iiber Atzkalk. 5 T. frische Kanthariden geben etwa 2 T. trockene. 

Die Handelsware kommt hauptsachlich aus dem siidlichen RuBland, Rumanien, Polen. 
Sizilien, Spanien und Ungarn. In Deutschland und Osterreich wird nUr strichweise gesammelt. 

Neben den echtenKanthariden sind im Handel anzutreffen: die chinesische Kan tharide, 
der Myla briskafer, Myla bris Cichorii FABR., in Ostindien und China sehr haufig, besitzt 
ahnliche Eigenschaften. Sie gehort zur gleichen Familie, ist bedeutend groBer, bis 4 cm lang. 
1,5 cm breit, Kopf, Brust und Hinterleib sind schwarz und behaart, die keulenformigen Fiihler 
sind viermal kiirzer als der Korper. Die Fliigeldecken schwarz mit breiten braunlichgelben Quer
binden, von denen die oberste unvollstandig ist. Die ostindische oder bla ue Kan tharide, 
Lytta Gigas FABR., in Guinea und Ostindien heimisch, ist schlank, groBer als der spanische 
Kafer, von dunkelvioletter Farbe, auf der Unterflache der Brust mit einem groBen braunroten Fleck .. 

Ve'J'jiilschungen. Als untergemischte fremde. Kafer werden angegeben: Cetonia 
a urata L., der Rosenkafer, die Fliigeldecken glanzend griin, mit weiBen, manchmal zu Binden 
vereinigten Querstreifen, Gestalt der Maikafer, kaum zU verwechseln. A r om i a m 0 s c h a ta SERV., 
Moschusbock, goldbraun, betrachtlich griiBer an Gestalt, mit langen Fiihlhornern, die Fliigeldecken 
mehr blau, stark nach Moschus riechend, gleichfalls leicht zu erkermen. Lytta syriaca PANZ., 
kleiner, Kopf, Brust, Hinterleib, Beine griinlichschwarz, Fliigeldecken metallisch griin mit blauem 
Schiller oder rotblau. Cara bus auratus usw. Sogenannte mexikanische Kanthariden wurden 
von HARTWICH als ein ganz wertloses Gemisch aus Bogenarmten Riickenschwimmern (Notonecta 
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und deren Larven, kleinen Schalenkrebsen, Eintagsfliegen und deren Larven, sowie Larven an
derer Fliegen erkannt, reichlich mit Sand gemischt. 

Best«ndteile. Etwa 0,5-1,0% Cantharidin, CloH 120" teils frei, teils an Alkali ge
bunden. Etwa 12% eines bntterartigen Fettes, Harz, Farbstoffe. Der Gehalt an Mineralstotfen 
(Asche) betragt etwa 6%. 

Prilfung. Die Kafer sollen nicht stark beschMigt, besonders nicht von 
Insekten1arven zerfressen sein und nicht nach Ammoniak und anderen Zersetzungs
stoffen riechen. Es sollen keine fremden Kafer beigemischt' sein. Mit fettem 01 
beschwerte Kafer geben auf Schreibpapier sanft gepreBt Fettflecken. Mit Weingeist 
Ather oder andern Losungsmitte1n ausgezogene Kafer erkennt man am besten durch 
Bestimmung des atherischen Extraktes. Gute Kanthariden geben beim Ausziehen 
mit Ather etwa 10 % eines dicklichen, griinlich.ge1ben Extraktes mit Cantharidin. 
kristallen. 

Anmerkung. Das Pulver darf beim Verbrennen (Abzug!) hochstens 8 % Asche 
hinterlassen. Die Bestimmnng des Aschengehaltes des Pnlvers ist stets anszufiihren, da das Pulver 
des Handels nicht selten erheblich mehr Asche hinterlaBt. Der Aschengehalt VQn 8% ist reich· 
lich bemessen. Gute Handelsware enthalt nnr 5-7% Asche. 

Gehaltsbestimmung. (Germ. 5) 15 g mittelfein gepulverte Spanis('he Fliegen iiber. 
gieBt man in einem Arzneiglas mit 150 g Chloroform nnd 2 g Salzsaure, laBt das Gemisch 
unter haufigem Umschiitteln 24 Stnnden lang stehen nnd filtriert dann 102 g der Chloroform. 
Wsung (= 10 g Spanische Fliegen) durch ein trockenes, gut bedecktes Filter von 12 em Durch
messer in ein gewogenes, leichtes Kolbchen. Hierauf destilliert man das Chloroform bei maBiger 
Warme vollstandig ab, iibergieBt den Riickstand nach dem Erkalten mit 10 ccm Petroleumbenzin 
und laBt die Mischnng unter zeitweiligem Umschwenken 12 Stnnden lang in dem geschlossenen 
GefaB stehen. Dann filtriert man die Fliissigkeit durch ein bei 100° getrocknetes, gewogenes 
Filter von 5 em Durchmesser, das mit Petroleumbenzin durchfeuchtet ist, iibergieBt das Un. 
gelOste unter Umschwenken viermal mit ie 5 ccm Petroleumbenzin und filtriert auch dieses durch 
dasselbe Filter, ohue dabei auf die an den Wandnngen des Kiilbchens haftenden Kristalle Riick· 
sicht zu nehmen. Nachdem die Rander des Filters noch durch Auftropfen von 5 ccm Petroleum· 
benzin ausgewaschen sind, trocknet man das Kiilbchen und das Filter bei 30°-40°. Hierauf 
wascht man das Kolbchen und das Filter mit kleinen Mengen Wasser, dem auf je 10 cern 1 Tropfen 
Ammoniumcarbonatlosung zugefiigt ist, so lange aus, bis die ablaufende Fliissigkeit kaum noch 
gefarbt erscheint, und wascht schlieBlich noch einmal mit 5 ccm Wasser nacho Dann trocknet 
man Kiilbchen und Filter znnachst hei 40-50°, bringt darauf das Filter mit Inhalt in das Kolbchen 
und trocknet noch so lange bei 100°, bis keine Gewichtsabnahme mehr erfolgt. 1st das so er· 
haltene Cantharidin nicht gut kristallinisch, sondern harzig oder dnnkel gefarbt, so lost man es 
in siedendem Aceton, indem man einige Male je etwa 10 ccm Aceton in das Kolbchen bringt, 
auf dem Wasserbad vorsichtig erwarmt (Aceton siedet bei 56°!), die Losungen durch ein kleines 
Filter in ein gewogenes KOlbchen filtriert und Filter mit Aceton nachwascht. Dann veruampft 
man das Aceton bei gelinder Warme und trocknet den Riickstand bei 1000 bis zum gleichbleibenden 
Gewichte. Das Gewicht des Cantharidins muB mindestens 0,08 g betragen, = mindestens 0,8% 
Cantharidin. War das Gewicht des nnreinen Cantharidins geringer als 0,08 g, so ist die Reinigung 
mit Aceton natiirlich iiberfliissig. Helv. fordert ebenfalls mindestens 0,8%' Gall. nur 0,4% 
Cantharidin. - Germ. 6 fordert 0,7 'Yo, S. Bd. II S. 1314. 

Anmerkung. Das Cantharidin wird aus den Katern mit Chloroform ausgezogen, 
wobei das gebundene Cantharidin aus der Alkaliverbindung durch die zugesetzte Salzsaure frei 
gemacht wird. 102 g (statt 100 g) des Chloroforms sind gleich 10 g Kanthariden, weil das Chloro· 
form auch Fett und andere Stoffe aufnimmt. Das Petroleum benzin entfprnt das Fett, ohue daE 
Cantharidin zu IOsen. Am besten verwendet man Petroleumbenzin, das keine iiber 80° siedende 
Anteile enthalt oder noch besser leicht siedenden Petrolather. Durch das schwach ammonium· 
earbonathaltige Wasser werden Farbstoffe entfernt. Nach SIEGFRIED geht das Auswaschen des 
Cantharidins mit Petroleumbenzin (oder Petrolather) besser vonstatten, wenn man die Wasch· 
fliissigkeit aus einer Spritzflasche aufspritzt: Das Trocknen des Cantharidins bei 100 ° ist be· 
denklich, da Cantharidin mit Wasserdampf fliichtig ist, nnd trocknes Cantharidin bei 100° schon 
zu sublimieren beginnt. Besser trocknet man es deshalb bei niedrigerer Temperatur (60-80 0) 

und zuletzt im Exsiccator. Bei der Ausfiihrung der Bestimmung ist Vorsicht niitig. Der Chloro. 
formauszug kann auf der Haut Blasen erzeugen nnd Augenentziindungen hervorrufen, ebenso 
konnen die Dampfe, die beim Abdampfen des Chloroforms oder des Acetons oder beim Trocknen 
des Cantharidins auftreten, unangenehm wirken. 

Verfahren von FROMME. 15 g mittelfein gepulverte Kanthariden werden in einem 
Erlenmeyerkolben von 200 ccm mit 150 g Chloroform und 2 g Salzsaure (25% HCI) 24 Stun den 
lang unter iifterem Umschiitteln stehen gelassen oder 1 Stun de lang am RiickfluBkiihler auf dem 
Wasserbad erwii.rmt. In letzterem Faile wird das etwa verdampfte Chloroform nach dem Er· 
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okalten wieder erganzt. Von dem filtrierten Auszug werden 102 g (= 10 g Kanthariden) in einem 
Erlenmeyerkolben von 100-150 eem, den man zusammen mit einem glatten Filter von 6-8 em 
Durehmesser genau gewogen hat, bei gelinder Warme verdunstet. (Das Filter wird solange bei-
13eite gelegt.) Der Riiekstand wird mit 10 eem einer gesattigten Losung von Cantharidin in Petrol
.ather-Alkohol iibergossen. Naeh einigen Stun den wird die Fliissigkeit dureh das getroeknete Filter 
filtriert und Kolben und Filter etwa 4-5mal mit je etwa 5 cem der gesattigten Cantharidin
'losung naehgewasehen. Das Filter wird naeh dem Troeknen an der Luft in den Kolben gebraeht, 
beides erst bei etwa 30°, dann im Exsieeator getroeknet und gewogen. Das Gewicht des Cantha
ridins mal 10 ergibt den Gehalt an Cantharidin in lOO g Kanthariden. 

Die gesattigte Cantharidinlosung wird in folgender Weise hergestellt: 0,15 g Cantharidin 
werden mit einigen Tropfen absolutem Alkohol hiichst fein verrieben und mit einer Misehung von 
35 ccm Petrolather und 15 ccm absolutem Alkohol in ein Arzneiglas gespiilt, einige Minuten lang 
.geschiittelt und die Losung durch Absetzenlassen oder Filtrieren geklart. 

LEGER verwendet zum Ausziehen der Canthariden Benzol an Stelle von Chloroform. Die 
Temperatur solI dabei und beim Trocknen des Cantharidins 65 ° nicht iibersteigen. 

PANCHAUD verwendet an Stelle der 2 g Salzsaure 1 g Schwefelsaure. Das Cantharidin solI 
·dann weniger klebrig und leichter auf das Filter zu bringen sein. 

Aufbewahl'ung. Vorsichtig in gut verschlossenen Blech- oder GlasgefaBen trocken 
und vor Licht geschiitzt. Vor dem Einlagern sind die Kafer so lange iiber Atzkalk oder bei etwa 30 ° 
zu trocknen, bis sie sich zwischen den Fingern zerreiben lassen. In gleicher Weise ist das Pulver 
vorzutrocknen. Zur Vermeidung des WurmfraBes, dem die unzerkleinerten Kafer sehr 
ausgesetzt sind, legt man (vor dem Einfiillen) auf den Boden des GefaBes einen Wattebausch, der 
mit Ather oder mit einer Mischung aus 10 T. Benzin und 1 T. Schwefelkohlenstoff getrankt ist. 

Das Pulvel'n und Veral'beiten del' Kanthariden hat wegen der heftig reizen
den Wirkung derselben mit groBter Vorsicht zu geschehen. Mund, Nase und 
Augen des Arbeiters sind mit doppelter Gaze, feuchtem Schwamm oder Tuch, oder 
einer Gasmaske vor dem Kantharidenstaub zu schiitzen. Die Hande sind durch 
Handschuhe zu schiitzen. Besondere Siebe sind zu benutzen und die ganze Arbeit 
ist moglichst zu isolieren. 

Bei der Verarbeitung kleinerer Mengen (in der Rezeptur und Defektur) ist eben
falls die groJ3te Vorsicht zu beobachten. Vor allem vermeide man die Beriihrung von 
Augen, Mund und N ase, bevor die Hande sehr griindlich gewaschen sind, da sonst 
sehr schmerzhafte Entziindungen unvermeidlich eintreten. Beim Verarbeiten des 
Pulvers zu Ausziigen, Pflastern u. dgl. in der Warme sind Wasserbad und verschlossene 
GefaJ3e zu verwenden, um einer Verfliichtigung des Cantharidins vorzubeugen; 
da dessen Dampfe iiberdies den Augen und der Lunge ebenfalls hochst gefahrlich 
werden konnen, arbeite man unter einem Abzug oder im Freien. Bei trockener 
Verarbeitung des Pulvers ist dasselbe, um Stauben zu verhiiten, mit wenig Alkohol 
anzufeuchten. 

N ach Gall. solI das Pulver immer frisch hergestellt und nur wenig davon vor
ratig gehalten werden. 

Wil'kung und Anwendung. Kanthariden wirken stark reizend auf die Harnwege. Schon 
geringe Mengen rufen gefahrliche Vergiftungen hervor, wobei es zu Albuminurie, Hamaturie, 
Cystitis usw. kommt, ferner entstehen Dysurie, Strangurie, schmerzhafte Erektionen. Bei schweren 
FaIlen kommt es zu Respirationsstorungen, Krampfen und akuter Gastroenteritis. Innerlich 
friiher als Aphrodisiacum und Diureticum, jetzt aber nicht mehr im Gebrauch, wei! die zuweilen 
erreichten, anscheinend erotischen Erscheinungen eben nichts anderes als Zeichen schwerer 
Erkrankung der Harnwege sind. - AuBerlich hauptsachlich in Form von Pflaster, auch als 
Salbe, Tinktur und Collodium, als Vesicans bei Pleuritis, Pneumonie, Gelenkrheumatismus, 
Neuralgien, rheumatischen Zahnschmerzen, Augenentziindungen, als Zusatz zu Haarwassern usw. 

GroBte Einzelgabe: Germ. Helv. 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g, AU8tr. 0,2 g. 
Bei Kantharidenvergiftung infolge auBerer Anwendung: Ausspiilungen der Blase 

mit warmem Wasser, warme Sitzbiider, Blutentziehung in der Nierengegend, innerlich Opium. -
Infolge innerer Anwendung: Ausspiilungen des Magens, Brechmittel (Apomorphin), schleimige 
Mittel, Opium. Zur Ausscheidung des Gifte9 Diuretica und Laxantia. Fette sind zu ver
meiden. 

Siidafrikanisebe Kantbaridenarten wurden von W. C. COLLEDGE auf ihren Gehalt an 
C antharidi n untersucht. Es enthielten: Mylabris oculata THUNB. 0,615 % , M. holo
cerieea KLEY 1,3%' Decattva lunata PALLES 1,0%' Elecita W ahlbergia FABR.0,32 0/ 0' 

Hager, Handbnch. 1. 50 
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Cantharis vellata 2,73%' Lytta coelestina 1,89%, In chinesischen Kanthariden fan(} 
COLLEDGE 1,2% Cantharidin. 

Acetum Mylabridum. - Nederl.: Aus gepulverten Mylabriden wie Acetum Digitalis 
zu bereiten. (Ersatz fiir Kantharidentinktur in Niederl.-Ostindien.) Hochste Einzelgabe 0,06 g,. 
hochste Tagesgabe 0,2 g. 

Aether cantharidatus. Spanischfliegenather. - Ergiinzb. III: Aus 10 T. 
mittelfein gepulverten Kanthariden saml!.lelt man nach 24stiindigem Stehen mit 15 T. Ather 
im Perkolator durch NachgieBen von q. s. Ather 10 T. Fliissigkeit. Diese Vorschrift erfordert soviel, 
Ather, daB es notwendig erscheint, den in dem Kantharidenpulver verbleibenden Ather abzudestil
lieren. Man riihrt zu diesem Zwecke den Inhalt des Perkolators mit etwas Wasser an und destilliert 
den Ather (der fiir den gleichen Zweck wieder verwendet werden kann) vorsichtig abo 

ZweckmaBiger als ein atherischer Auszug aus den Spanischen Fliegen ist eine Losung von, 
Cantharidin in Ather, die mit etwas fettem 01 versetzt ist: 0,4 g fein gepulvertes Cantharidin. 
werden in einem Kolbchen von 200 ccm durch Erwarmen auf dem Wasserbad in 20 g Aceton 
gelost. Die Losung wird mit 4 g Ricinusol versetzt und mit Ather auf 100 g gebracht. 

Liquor epispasticus. Blistering Liquid. - Brit.: 4,0 g Cantharidin, 25 ccm Ricinusol, 
und 12,0 g Colophonium werden in Aceton gelOst ad 1000 ccm. 

Ceratum Cantharidis. Cantharides Cerate. Blistering Cerate. -Amer.: 350 g gepulverte 
Kanthariden (Nr. 60) werden mit einer Mischung von 25 ccm Essigsaure (Eisessig) und 150 g 
Terpentinol in einem gut bedeckten GefaB an einem warmen Ort 48 Stunden stehen gelassen. Das. 
Gemisch wird dann zu einer geschmolzenen kolierten Mischung von 175 g weiBem Wachs, 175 g 
Colophonium und 200 g Benzoeschmalz gegeben und das Ganze auf dem Wasserbad erhitzt, bis 
die Menge 1000 g betragt. Die Mischung wird dann geriihrt, bis das Cerat fest wird. 

Collodium cantharidatum (vesicans). Spanischfliegen-Collodium. 
Blasenziehendes Collodium. Blistering Collodion. Collodion 
cantharide. Eine Losung von atherischem Spanischfliegenextrakt oder von Cantharidin, 
in Collodium. 

Germ.: 100 T. Kantharidenpulver werden mit Ather extrahiert. Der Atherauszug wird auf 
15 T. (unter Wiedergewinnung des Athers) eingedampft und mit 85 T. Collodium gemischt. -
Americ.: 60 g feingepulverte Kanthariden werden in einem gut geschlossenen GefaB mit einer 
Mischung von 55 ccm Aceton und 5 ccm Essigsaure (Eisessig) 24 Stunden stehen gelassen. Dann, 
wird das Gemisch in einen Perkolator gebracht und mit Aceton bis zur Erschopfung perkoliert. 
Von dem Perkolat wird in einem gewogenen Kolben das Aceton auf dem Wasserbad abdestilliert, 
bis das Gewicht des Riickstandes 15 g betragt. Der Riickstand wird mit 85 g Collodium flexile 
gemischt und nach mehrstiindigem Stehen die klare Fliissigkeit von einew. etwa entstandeneTh 
Bodensatz abgegossen. - Brit.: 25 g Collodiumwolle, 10 g gepulverte Cochenille werden mit 
1000 cern Liquor epispasticus Brit. (s. oben) geschiittelt, bis die Collodiumwolle gelost ist. Nach 
dem Absetzenlassen wird die klare Fliissigkeit abgegossen. - Dan.: Wie Germ. - Helv.: 1 T. 
Cantharidin wird in 250 T. Collodium flexile gelost (CoIl. elasticum der Germ.). - Portug.: LaBt 
5 T. gepulverte Collodiumwolle in 95 T. Kantharidenather lOsen. - Ros8. 25 T. Spanische· 
Fliegen werden mit 40 T. Ather 3 Tage maceriert. In 21 T. der abfiltrierten Fliissigkeit und 3 T. 
Weingeist (90%) wird 1 T. Colloxylin gelost. 

Aufbewahrung: Vorsichtig, in dicht geschlossenen Glasern. 
Collodium Cantharidini, Cantharidin-Collodium, ist Collodium cantharidatum Helv .. 

(s. oben). . 

Emplastrum Cantharidum (ordinarium). Spanischfliegenpflaster. Can
tharides Plaster. Emplatre vesicatoire. Emplastrum vesicans (vesi
catorium. Blasenpflaster. Blistering Plaster. Vesicatory. Alle Pharmakopoen, 
mit Ausnahme der Brit., lassen dieses Pflaster aus Kantharidenpulver und Pflastermasse her
stellen. ZweckmaBiger wiirde es sein, wenn man statt des Kantharidenpulvers eine be
stimmte Menge Cantharidin verwendete, wobei fiir 200 Teile 1 T. Cantharidin zu rechnen ware 
(vgl. Emplastrum Cantharidini Brit. S. 767). Amer. laBt an Stelle des Pflasters Ceratum· 
Cantharidis verwenden (s. oben). 

Das zur Herstellung des Pflasters benotigte Kantharidenpulver muLl vollkommen trockeIL 
sein, wei! sonst das fertige Pflaster zur Schimmelbildung neigt. Dasselbe gilt yom Wachs und 
Terpentin, die vielfach groBere Mengen Wasser enthalten. Man entwassert sie deshalb zweck
maBig vor ihrer Verarbeitung durch langeres Erhitzen im Dampfbad unter standigem Um
riihren. Das Kantharidenpulver wird unterdessen mit dem 01 unter Umriihren 2 Stunden lang' 
in bedeckter (!) Schale im Wasserbad digeriert und daranf mit der etwa 60-70 0 heWen Pflaster
masse vereinigt. Man riihrt nun bis zum Erkalten, damit das Pflaster nicht brockelig-
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wird, liiBt es am besten einen Tag an kiihlem Ort, vor Staub geschiitzt, stehen und rollt es dann 
mit wenig Glycerin zu Stangen aus. Danach sind die Hande sehr sorgfaltig zu waschen. 

Germ.: 2 Kanthariden, 1 ErdnuLl61, 1 Terpentin, 4 gelbes Wachs. - Austr.: 25 Kan
thariden, 15 Sesam61, 40 gelbes Wachs, 17 Terpentin, 3 Perubalsam. - Belg.: 36 Kanthariden, 
24 gelbes Wachs, 24 Terpentin, 9 Larchenterpentin, 4 offizinelles 01, 3 Perubalsam. - Croat.: 
80 Kanthariden, 100 gelbes Wachs, 30 Terpentin, 30 Schweinefett. - Dan.: 25 Kanthariden, 
50 gelbes Wachs, 12,5 Terpentin, 12,5 Oliven61. - Gall.: 42 Kanthariden, 10 Elemi, 4 Oliven61, 
40 gelbes Wachs, 30 K6nigssalbe. - H elvet.: 25 Kanthariden, 5 Oliven61, 25 gelbes Wachs, 25 Elemi, 
12 Styrax, 8 Kolophonium. - Hisp.: 30 Kanthariden, 10 Oliven61, 20 Kolophonium, 20 gelbes 
Wachs. - Hung.: 50 Kanthariden, 200 gelbes Wachs, 25 Sesam61, 50 Terpentin. - !tal.: 35 Kan
thariden, 4 Oliven61, 18 Terpentin, 18 gelbes Wachs, 14 Kolophonium. - Norveg.: 26 Kanthariden, 
12 Terpentin, 70 gelbes Wachs, 12 Olivenol. - Portug.: Gleiche Teile Kanthariden, Schweine
fett, gelbes Wachs nnd Fichtenharz. - Ross.: 4 Kanthariden, 4 gelbes Wachs, 4 Kolophonium, 
2 Rindertalg, 1 Larchenterpentin. 

Aufbewahrung: Kiihl und trocken, am besten iiber Atzkalk. 
Emplastrum Cantharidini. Cantharidinpflaster. - Brit.: 2 g Cantharidin werden 

durch Erwarmen in 100 ccm Chloroform geliist. die Losung zu einer auf dem Wasserbad eben ge· 
schmolzenen Mischung von 450 g gelbem Wachs und 400 g Wollfett gegeben und das Gemisch 
bis zum Erkalten geriihrt. 

Emplastrum Cantharidum perpetuum (cum Euphorbio). Immerwahrendes 
Spanischfliegenpflaster. Emplatre pour mouches de Milan. 
Emplastrum calefaciens (epispasticum, Euphorbii, Janini, Jaegeri, vesi
cans mediolanense, vesicatorium perpetuum) Mouche de Milan. Vesi· 
catoire de Janin. - -aber Herstellung und Aufbewahrung gilt das bei Empl. Can. 
tharidum Gesagte. 

Germ.: 14,0 Kolophonium, 7,0 Terpentin, 10,0 gelbes Wachs, 4,0 Talg schmilzt man und setzt 
4,0 mitteJfein gepulverte Kanthariden und 1,0 mittelfein gepulvertes Euphorbium zu. - Helv.: 30,0 
EJemi, 20,0 gelbes Wachs, 10,0 Storax, 5,0 Campher und 30,0 fein gepulverte Kanthariden mit 5,0 
Olivenol angerieben. Zu einer "Mouche de Milan" nimmt man 1 g hiervon. - Croat.: 10 Kanthari· 
den, 5 Euphorbium, 17 Terpentin, 3 gelbes Wachs, 20 Mastix. -Dan.: 150 Kanthariden, 350 Kolo
phonium, 200 gelbes Wachs, 100 Talg, 125 Terpentin, 75 Euphorbium. - !tal.: Je 10 Kanthariden, 
Euphorbium und Styrax, 9 Kolophonium, 9 Terpentin. - Norveg.: 15 Kanthariden, 5 Eu· 
phorbium, 10 gelbes Wachs, 30 Mastix, 40 Terpentin. - Boss.: 20 Kanthariden, 5 Euphorbium, 
20 Talg, 35 Larchenterpentin, 70 Kolophonium, 50 gelbes Wachs. - Suec.: 20 Kanthariden, 
10 Euphorbium, je 60 Mastix und Terpentin. 

Emplastrum Cantharidis mitigatum, Emplatre de cantharide mitige, Mouches 
de Milan. - Gall.: Je 50 T. Burgunderharz, gelbes Wachs, Kantharidenpulver, lOT. Venetianischer 
Terpentin und je 1 T. Lavendelol und Thymianol. In Stiickchen von 1 g zu dispensieren, die 
beim Gebrauch auf ein beigegebenes rundes Stiick schwarzen Taft von 6 cm Durchmesser 
gestrichen werden. 

Emplastrum calefaciens. Warming Plaster.- Brit.: Eine Losung von 0,2 g Can· 
tharidin in 20 ccm Chloroform wird mit 40,0 g Olivenol versetzt und die Mischung mit 940,0 g Heft· 
pflaster (Emplastrum Resinae Brit.), das auf dem Wasser bad eben geschmolzen ist, verriihrt. 

Emplastrum Cantharidum extensum. Empl. vesicans extensum. Sparadrap vesi· 
cans. Tela vesicatoria. Um ein sauber gestrichenes gewohnliches Kantharidenpflaster zu 
erhalten, streicht man die Masse anf Schreibpapier, schneidet mit der Schere die gewiinschte Form, 
driickt das Pflaster auf gestrichenes Heftpflaster, dessen Rand das Kantharidenpflaster um 1 em 
iiberragt und zieht das auf der Riickseite mit Benzin benetzte Papier glatt abo Das Aufstreichen 
geschieht mit einem flachen, biegsamen Pflasterspatel oder mit dem befeuchteten Daumen. 
Ein Erhitzen der Oberflache des gestrichenen Pflasters (um dieselbe glanzend zu 
machen) ist zu un terl as sen. - Gall.: Je 25 T. gelbes Wachs, schwarzes Pech und Kolophonium 
schmilzt man, seiht durch, fiigt 2 T. Mohnol und je 4 T. Glycerin und venetianischen Terpentin, 
zuletzt unter Umriihren 40 T. mittelfeines Kantharidenpulver hinzu. Nach halbstiindigem Er· 
warmen im Wasserbad wird die Masse auf Wachstuch gestrichen. - Suec.: Aus 1 T. Leinol, 
3 T. gelbem Wachs, 9 T. Schiffspech und 7 T. pulverisierten Spanischen Fliegen zu bereiten. 
Auf Wachstuch auszustreichen. - Amer.,' Ceratum Cantharidis wird auf gestrichenes Heft. 
pflaster (Emplastrum Resinae Amer.) gestrichen, so daLl ein Rand bleibt. Auf jedes Quadrat. 
zentimeter soli 0,1 g des Cerats gestrichen werden. 

Emplastrum Drouoti. DROUOTsches Pflaster. Empl. Mezerei cantharidatum. Taf· 
fetas vesicans. Empl. epispasticum Drouoti. Blasen taffet. - In einer aus 30,0 grobem 
Kantharidenpulver, 10,0 fein zerschnittener Seidelbastrinde, 100,0 Essigather bereiteten Tinktur 
lost man 4,0 Sandarak, 2,0 Elemi, 2,0 Fichtenharz und bestreicht mittels breiten Pinsels aus· 
gespannten, vorher mit einer Losung von 20,0 Hausenblase und 2,0 Zucker in 200,0 Wasser iiber· 
zogenen Seidentaffet. Vorstehendes Verhiiltnis in Grammen liefert 3000 qcm fertigen Pflasters. 

50* 



788 Cantharides. 

Dieses Pflaster wird wie englisches Pflaster auf den vorbereiteten, stramm in einen Rahmen 
gespannten schwarzen Seidentaffet aufgestrichen und zwar viermal hintereinander, erst in einem 
kiihlen, zuletzt in einem maBig geheizten Raum. Das Streichen hat sehr sorgfaltig, ohne jeden 
Druck zu erfolgen und ist jedesmal so lange ganz gleichmaBig (im gleichen Strich) fortzusetzen, 
bis der Strich infolge Verdampfens des Essigathers beginnt, einen weiBIichen Schimmer anzu
nehmen, d. h. bis die eben erst aufgestrichene Tinktur beginnt harzig-dick zu werden. Dann 
laBt man unter sorgfaltigster Vermeidung von Staub trocknen, teilt das Pflaster mittels eines 
Lineals durch Einritzen mit einer Nadel ein, zerschneidet es vorlaufig in groBere Blatter und 
legt diese in ein Buch, damit sie sich nicht rollen. 

Emplastrum Cantbaridum d'Albespeyres. ALBESPEYRES Pflaster. - Ergiinzb.: 35 
Kolophonium, 15,0 gelbes Wachs, 12,0 Terpentin, 5,0 Hammeltalg, 2,0 Storax schmilzt man, 
seiht durch, IaBt mit 30,0 mittelfein gepulverten Spanischen Fliegen 1 Stunde bei 60-650 
stehen und streicht dann auf dichte Leinwand oder griines Wachstuch. 

Linimentum Cantbaridis. -Nation. Form.: Cantharides pulv.150,0 g werden in derWarme 
mit 1000 ccm Terpentinol ausgezogen, das Filtrat wird mit Terpentinol auf 1000 ccm gebracht. 

Linimentum Cantbaridis cum Eupborbio. Suec.: 5,0 Kanthariden, 4,0 Euphorbium, 
79,0 Leinol und 12,0 Terpentinol werden 3 Tage digeriert. Vor der Abgabe umzuschiitteln. 

Oleum cantharidatum. Oleum Cantharidis. Spanischfliegenol. 
Ruile vesicante. Ruile de cantharide. - Germ.: 3 T. grob gepulverteKan
thariden werden in einer verschlossenen Flasche unter ofterem Umschiitteln 10 Stunden lang 
im Wasserbad mit 10 T. ErdnuBol digeriert. Dann wird abgepreBt, langere Zeit absetzen gelassen 
und filtriert. Ein griingelbes (n. - Andere Pharmakopoen lassen das Kantharidenol mit Olivenbl 
herstellen, und zwar: Gall. 1884 und Ital. 1 : 10, Japon. 3: 10. - Portug.: 100 T. Kantharidenpulver, 
300 T. Wasser und 1000 T. Olivenol werden unter stetem Riihren 6 Stunden auf dem Wasserbad 
erhitzt. Nach dem Kolieren trennt man die Olschicht vom Wasser und filtriert erstere. - Dieses 
01 diirfte zweckmaBiger durch ein Oleum Cantbaridini nach folgender Vorschrift zu ersetzen sein: 
Cantharidini pulverati 1,5, Acetoni 40,0. Man lost im Wasser bad in lose verschlossenem Glaskolben, 
fiigt allmahlich zu Olei Sesami oder Arachidis 960,0, das auf 50 ° erwarmt ist, und bewahrt bei 
Zimmerwarme in gelben St5pselglasern auf. 

Oleum Cantbaridini UNNA: Eine Losung von 0,05 g Cantharidin in 5 g Chloroform wird 
mit 100 g Mandelol versetzt und auf dem Wasserbad so lange erwarmt, bis das Chloroform ver
dunstet ist. 

Oleum Cantbaridis compositum, Cantbaridis Oleum compositum, Ruile vesicante, 
Feu beige. - Belg.: 60 T. gepulverte (Nr. 20) Kanthariden und 30 T. gepulvertes (Nr. 20) 
Euphorbium digeriert man mit 1000 T. Oleum officinale 1 Stunde im Wasserbad und filtriert. 

Tinctura Cantharidum. Spanischfliegen tinktur. Tincture of Can
tharides. Teinture de cantharide. - Diese Tinktur wird ganz allgemein aus 
grob gepulverten Kanthariden 1: 10 mit Weingeist durch Maceration oder Perkolation gewonnen, 
so daB es sich eriibrigt, die einzelnen Vorschriften anzufiihren. Nur Hisp. laBt neben 10 T. 
Kanthariden noch 1,5 T. Cochenille mit 100 T. 700/oigen Weingeist macerieren. 

Amer.: 100 g gepulverteKanthariden werden in einer verzinnten BIechkanne von mindestens 
2 Liter Inhalt mit 1000 ccm Alkohol (92,3 Gew .. % ) gut gemischt. Dann wird die Kanne mit auf
gesetztem RiickfluBkiihler (Glasrohr von mind. 6,4 mm Durchmesser und 75 em Lange) im Wasser
bad 24 Stunden unter haufigem Schiitteln auf 50-55° erhitzt. Darauf wird der Inhalt der Kanne 
in einen Perkolator gegeben nnd unter NachgieBen von Alkohol so lange perkoliert, bis 1000 ccm 
Tinktur abgelaufen sind. 

Prilfung: Trockenriickstand 1,5-2,5%' Spez. Gewicht: Croat. 0,833-0,84; Austr. 0,835; 
Hung. 0,895-0,900; Neder!. 0,900-0,910; Suec. 0,900. - Die Tinktur soll sich, mit dem 
gleichen Volum Wasser gemischt, milchig triiben (Gal!.). 

Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Tinctura Cantbaridum aetberea. Teinture etheree de cantharide. 1,0 Kantha
ridenpulver, 7,0 Ather, 3,0 Weingeist (900/0)' Man maceriert und bringt ohne auszupressen 
aufs Filter. - Gall. 1884: Cantharidum gr. pulv. 10,0, Aetheris acetici 100,0. 1m Verdrangungs
wege zu bereiten. - Portug.: 1: 10 mit Spiritus aethereus zu bereiten. 

Tinctura Cantbaridum cbloroformica. Vesicatorium liquidum. - Hisp.: 100 T. 
Kantharidenpulver werden im Perkolator mit Chloroform erschopft. Das Chloroform wird bis 
auf 100 T. abdestilliert und in diesem Rest 1 T. weiBes Wachs gelost. 

Unguentum Cantharidum (cantharidatum). Spanischfliegensalbe. Un
guentum acre. Pommade epispastique. Pomata epispastica. 
- Germ.: Aus 3 T. O!. cantharidatum und 2 T. gelbemWachs zu bereiten. - Gall.: Poma-
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tum oantharidis flavum. Pommade epispatique jaune. 60 T. grobes Kanthariden. 
pulver erwarmt man mit .870 T. Schweinefett 4 Stunden im Wasserbad, HWt absetzen, gieBt kIar 
ab, digeriert 1 Stunde mIt 5 T. Kurkumapulver, filtriert im HeiBwassertrichter, schmilzt 125 '1'. 
gelbes Wach hinzu, riihrt kalt und gibt 5 T. Citronenol hinzu. - Pomatum cantharidis viride. 
Pommade epispastique verte. 120 T. weiBes Wachs und 850 T. Pappelsalbe werden boi ge
linderWarme zusammengeschmolzen. Dann werden nach und nach 30T. feingepulverteKanthariden 
zugesetzt und die Salbe bis zum Erkalten gerilhrt. - Belg. u. Helv. siehe Unguentum Cantharidini. 
_ Hi.,p .. 30 T. Kantharidenpulver mit einer Schmelze aus 15 '1'. gelbem Wachs und 65 T. Basilikum
salbe zu mischen. -Japan. wie Germ. -Ital.: lO T. grob gepulverte Kanthariden digeriert man mit 
90 T. Benzoeschmalz oder gelbem oder weiBem Vaselin 6 Stunden bei gelinder Warme, koliert und 
riihrt die kolierte Masse bis zum Erkalten. -Portug.: 60 T. Cantharidenpulver werden 4 Stunden di· 
geriert mit einer Schmelze aus 500 T. weiBem Wachs, 200 T. Walrat, 240 T. Mandelol, 60 T. Terpen
tin und 300 T, Wasser. Dann wird koliert, nach demErkalten das ausgeschiedene Wasser abgegossen 
und die Salbenmasse von neuem geschmolzen. -Buee.: 2 T. pulverisierte Spanische FJiegen werden 
mit 8 T. Basilikumsalbe 3 Tage digeriert und abgepreBt. 

Unguentum Cantharidis fortius. Ungt. vesicans fortius. - Japon.: 40 T. Spanisch. 
fliegenpulver werden mit 90 T. Olivenol 12 Stunden im Wasserbad digeriert. Dann fiigt man 
70 T. gelbes Wachs und 30 T. Terpentin zu und riihrt bis zum Erkalten. - Buee.: 25 T. gepul
verte Spanische FJiegen, 25 T. Terpentin und 50 T. Schweineschmalz. 12 Stunden digerieren. 

Unguentum Cantharidini. Onguent de cantharidine. - Brit.: Eine Losung von 
0,1 g Cantharidin in 10 ccm Chloroform wird mit 290 g eben geschmolzenem Benzoeschmalz ge
mischt und die Mischung bis zum Erkalten geriihrt. - Helv.: 1 T. Cantharidin wird in 150 T. 
Olivenol durch Erwarmen im Dampfbad gelOst; dann werden 100 T. gelbes Wachs zugeschmolzen. 
Man riihrt, bis die Masse erkaltet ist. - Belg.: 0,5 T. Cantharidin, 600 T. Oleum officinale (Belg.) 
und 400 T. weiBes Wachs. 

Unguentum Cantharidum pro usu veterinario. Spanischfliegensalbe fur 
tierarztlichen Gebrauch. Ungt. Cantharidum cum Euphorbio. 
Onguent vesicatoire it ] 'euphorbe. - Hung.: 40 T. Kantharidenpulver werden 
mit 70 T. SesamOl 6 Stunden im Dampfbad digeriert. Dann gibt man 30 T. gelbes Wachs hin
zu und zuletzt 40 T. Terpentin und lO T. Euphorbiumpulver. Bis zum Erkalten ZU riihren. -
Germ.: Je 2 T. Kantharidenpulver, ErdnuBol, Schweineschmalz und Terpentin, je 1 T. gelbes 
Wachs und Euphorbiumpulver. - Belg.: 200 T. Kantharidenpulver, 60 T. Euphorbium und 
740 T. Ungt. Picis (Belg.). - Helv.: 20 T. SpanischfJiegenpulver, je 20 T. Olivenol und Schweine
fett, 10 T. gelbes Wachs, 20 T. Terpentin, 10 T. Euphorbium. - Germ. 6 s. Bd. II S.1370. 

Unguentum Cantharidum cum Euphorbio. Euphorbiumhaltige Spanisch'
fliegensalbe. Unguentum ad Fonticulos, Fontanellsalbe. - Ergiinzb.: Aus 
1 T. fein gepulvertem Euphorbium und 19 T. SpanischfJiegensalbe. 

Acetum Cantharidinl (Brit.). 
Vinegar of Cantharidin. 

1. Cantharidini 1,0 
2. Acid. acetic. glacial. 200 ccm 
3. Acid. acetic. dil. (31 Ofo) ad 1000 ccm 

1 wird in 2 durch Erwiirmen auf dem Wasserbad 
ge16st und die Losung mit 3 auf 1000 ccm ge
bracht. 

Acetum Cantharidis (Portug.). 
Cantharidum gross. pulv. 180,0 
Euphorbii pulv. 20,0 
Acidi acetici 800,0 
Aceti Viui 200,0. 

Macera per dies X. 

Balsamum Vimariense. 
Linimentum Saponis rubefaciens, 

Weimarscher Seifenbalsam. 
1. Linimenti saponato-camph. 80,0 
2. Olei Terebinthinae 5,0 
3. Tincturae Cantharidum 2,5. 

Man schmilzt I, setzt 2 und 3 zu und kiihlt 
schnell ab. 

Emplastrum acre. 
Scharfes Pflaster. Piephackenpflaster. 

Cantharidum pulver. 25,0 
Euphorbii pulver. 5,0 
Terebinthinae 
Olei Olivarum aa 12,5 
Cerae flavae 45.0 

digeri,'rt man einige Stunden im Dampfbad. 

Extractum Cantharidum. 
1. Cantharidum gr. m. pulver. 100,0 
2. Spiritus diluti 1000,0 
3. Spiritus diJuti 300,0. 

Man zieht 1 zuerst mit 2, dann mit 3 aus. filtriert 
und dampft zum dicken Extrakt ein. Ausbeute 
etwa 60%' 

Globuli ad fonticulos. 
Fontanellerbsen. Eitererbsen. 

Kugeln aus Veilchenwurzel von der GroBe einer 
kleinen Erbse 

werden benetzt mit einer Mischung aus 
Tincturae Cantharidum 10,0 
Balsami tolutani 1,0. 

Oleum acre. 
Oleum irritans anglicum. Feu anglais. 

Euphorbii pulverati 
Cantharidum pulverat. aa 1,0 
Olei Terebinthinae 
Olei Olivarum aa 50,0. 

Man digeriert 1 Tag und filtriert. 

Oleum acre (BLISTER). 
Olei Rapae 250,0 
Olei Terebinthinae 50,0 
Cantharidum pulverat. 20,0 
Euphorbii pulverat. 10.0. 

Einige Tage digerieren. Vor dem Gebrauch um
zuschUtteln. 
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Unguentum veslcatorlum (Gall. vet.). 
Toplque (Charge) de Lebas (Gall. vet.). 

L-"BAS scharie Einreibung. 
Onguent vesicatoire. 

Cerae flavae 3,0 
Adipis suilIi 125,0 Fieis nigrae 4,0 
Picis liquid. abietin. 125,0 Colophonii 4,0 
Tinctur. Cantharidum 100,0 OIei Vaselini 10,0 
OIei Terebinthinae 100,0. Cantharidum gr. m. plv. 6,0 

Euphorbii pulv. 2,0. 

Unguentum vesicatorium mercurlale 
<Gall. vet.) 

Onguent resol utU. 
Unguenti vesicatorii Gall. 
Hydrargyri aa p. aequo 

BAARSCHS Salbe von WILHELM BAARSCH in Berlin ist eine dem Unguentum acre ahn
Hche Salbe. (JUCKENACK und GRIEBEL.) 

HORNS Tuberkel-Liquor. gegen Tuberkulose angepriesen, von M. C. HORN, Biesenthal
Berlin, wird als giftfreier Cantharidin-Liquor bezeichnet, der nach einembesonderen chemischen 
Verfahren (nach ARONSOHN) hergestellt sein soIl. Die Entgiftung der Kanthariden soli durch 
Einwirkung einer bestimmten Sorte Gambircatechu bewirkt werden, doch konnte RICHTER Can
tharidin darin nicht nachweisen. 

Kroniithyl wird ein Externum gegen aile gichtischen und neuralgischen Schmerzen ge
nannt. Es soIl im wesentlichen ein atherischer Auszug aus den chinesischen Kanthariden sein. 

Cantharidinum. Cantharidin. Kantharidencampher. Cantharidine. 
CloH1204' Mol.-Gew. 196. 

Darstellung. 1000 g mitteJfein gepulverte Kanthariden (gewohnliche, chinesische 
oder japanische) werden mit einer Mischung aus 20 g konz. Schwefelsaure und 1500 g 
Essigather zwei Tage lang bei gewohnlicher Temperatur stehen gelassen. Dann mischt 
llian mit Hilfe eines Holzspatels (nicht mit den Handen!) 40 g Bariumcarbonat darunter, 
bringt das Gemisch in einen Extraktionsapparat und erschopft es in diesem mit Essigather. -
Von dem Auszug wird der Essigather abdestiIIiert und der aus Fett, Harz und Cantharidin be
stehende Riickstand 8 Tage lang stehen gelassen, damit das Cantharidin auskristallisieren kann. 
Dann wird der Riickstand mit 200 g Petrolather (spez. Gew. 0,74) iibergossen und gelinde 
erwarmt, urn das Fett zu losen, die Losung abfiltriert, das Cantharidin mit Petrolather gewaschen 
und aUs Alkohol (von 90%) umkristallisiert. Das so erhaltene Cantharidin ist fast weiB und 
als Vesikans hinreichend rein. Wird es z. B. zu subcutanen Injektionen vollig rein veriangt, so 
muB es unter Zusatz von Tierkohle aus Essigather umkristallisiert werden. 

Eigenschaften. Aus Essigather kristallisiert bildet es farblose, glanzende, 
geruchlose Sallien oder Blattchen, Smp.2050. Es ist schon bei gewohnlicher Tem
peratur merklieh fliichtig und beginnt bei etwa 100° zu sublimieren. Su blimiert 
bildet es weiBe Nadeln, Smp.2100. Mischformen beider Kristallformen schmelzen 
zwischen 205 und 2100. Erganzb. und Helv. fordern Smp. 21O-2110, also subli. 
miertes Cantharidin. Gall. fordert Smp.218°. Es lost si!'h in 30000 T. kaltem 
oder 15000 T. siedendem Wasser. In Wasser, das Sauren, z. B. Schwefelsaure, gelost 
enthalt, ist es reichlicher IOslich. Es lOst sich ferner in 3300 T. Alkohol von 90% 
oder in 1650 T. Schwefelkohlenstoff, in 560 T. Ather, oder 65 T. Chloroform oder 
40 T. Aceton, reichlich in Eisessig, konz. Schwefelsaure, in fetten Olen, Wachs und 
Harz. 

Das Cantharidin ist das Anhydrid einer zweibasischen Saure, der Canthari. 
dinsaure, CsH 120(COOH)2, die nicht bestandig ist und bei der Abscheidung aus 
ihren Salzen sofort wieder das Anhydrid gibt. Die Salze der Cantharidinsaure, Z. B. 
das Kaliumsalz, CSH120(COOKb sind in wasseriger Losung weitgehend hydrolytisch 
gespaltet. 

Erkennung. Cantharidin lost sich in verdiinnter Kalilauge beim Erwarmen; 
aus der Losung wird es durch Sauren wieder gefallt. In konz. Schwefelsaure lost 
es sich ohne Farbung; aus der Losung wird es durch Wasser wieder abgeschieden. 
Wird die Losung von Cantharidin in konz. Schwefelsaure mit etwas Kaliumchromat 
versetzt und erwarmt, so farbt sie sich schon grun. 

Prufung. Schmelzpunkt 205-2100 (Erganzb. 210-211 0). Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1 % Ruckstand hinterlassen. 
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Nachweis von Cantharidin in pharmazeutischen Praparaten und bei Ver
:g i ftungen. Das Cautharidin gibt kaum besonders kennzeichnende chemische Reaktionen, sicher 
'3.ber taBt es sich durch die blasenziehende Wirkung nachweisen. Wenn die Mengen nicht 
.zu klein sind, kann man auch den mikroskopischen Nachweis hetanziehen. 

Nach DRAGENDORFF. Die zu untersuchenden Substanzen werden mit verdiinnter Kalilauge 
{etwa 7-80/oKOH) versetzt und so lange erwiirmt, bis eine gleichartige Fliissigkeit entstanden ist, 
Diese wird nach dem Erkalten wenn notig mit Wasser verdiinnt und dann mit Chloroform mehr
mals ausgeschiittelt, urn Unreinigkeiten (z. B. Fett) zu beseitigen. Nachdem das Chloroform ab·· 
getrennt worden ist, wird mit verdiinnter 8chwefelsaure iibersattigt und sogleich mit etwa dem 
vierfachen Volum Alkohol (etwa 950/0) gemischt. Die Mischung wird am RiickfluBkiihler einige 
Zeit im Sieden erhalten, dann heiB filtriert, das Filtrat moglichst stark abgekuhlt, alsdann noch
mals filtriert und dann dUlch Destillation vom Alkohol befreit. Die zuriickbleibende, wasserige 
Fliissigkeit wird hierauf mit Chloroform behandelt, nachdem zuerst die an den Wandungen des 
Destillationskolbens haftenden Substanzen durch dasselbe aufgenommen worden sind, soweit sie sich 
in Chloroform losen. Die Chloroform-Ausziige werden zunachst durch Waschen mit Wasser von 
-etwa anhaftender Schwefelsaure befreit, dann verdunstet. Den hinterbleibenden Riickstand priift 
man auf das Vorhanden sein von Kristallen (durch das Mikroskop und Polarisations-Mikroskop) 
und stellt schlieBlich den physiologischen Versuch an: Man reibt den Riickstand der Cbloro
form-Ausziige mit einem TlOpfen Mandeliil an, nimmt die olige Losung alsdann mit etwas Watte 
oauf und bringt diese auf den Oberarm oder auf die zarteste Stelle des Unterarms, dariiber etwas 
Guttaperchapapier, dann einen leichten Verband. Ist Cantharidin vorhanden, so entsteht nach 
3-6-12 Stunden lebhafte Rotung der Haut, die sich schon bei 0,00015 g Cantharidin bis 
zur Blasenbildung steigem kann. 

Nach LENZ. Die zu untersuchenden Stoffe werden mit Wasser angeriihrt, die Mischung 
notigenfalls mit Phosphorsaure angesauert und im Wasserdampfstrom destilliert, bis das Destillat 
keinen aromatischen oder scharfen Geschmack mehr zeigt. Der Kiihler wird dreimal mit kleinen 
Mengen Chloroform ausgespiilt und dieses jedesmal zum Ausschiitteln des Destillates verwendet. 
Die Chloroformausschiittelungen werden bei Zimmertemperatur verdunstet; den Verdunstungs
riickstand versucht man, wenn er keine mikroskopisch sichtbaren Kristallchen zeigt, durch Losen 
in absolutem Alkohol und Verdunstenlassen kristallisiert zu erhalten. Die Kriotalle des Canthari
dins zeichnen sich im polarisierten Lichte durch ein iiberaus prachtiges Farbenspiel aus, wie es 
kaum ein anderer Korper bietet. Werden diese Kristalle mit einer Losung von Hydrazinhydrat 
-erhitzt, so geben sie ein fiir Lactone bezeichnendes Umwandlungsprodukt, es erscheinen lange 
Nadeln mit gerader Ausloschung ohne die besonders farbenprachtigen Polarisationserscheinungen. 
Erhalt man keine Kristalle, was in der Regel der Fall sein diirfte, so nimmt man den Verdunstungs
riickstand (der Losung in Chloroform bzw. Alkohol) mit hochstens einem Tropfen Olivenol auf, 
bringt diese Losung auf ein Scheibchen Wachspapier von hochstens 2 em Durchmesser und be
festigt dieses mit der Olschicht gegen die Haut an der zartesten Stelle des Unterarms in der Niihe 
der Al'mbeuge durch Obel'kleben mit Kautschuk-Heftpflaster. 

Aufbewah'l'ung. Sehr vorsichtig, in gut verschlossenen GefaBen. 
Anwendung. Die Ersetzung der Kanthariden durch Cantharidin ist zweckmaBig, weil 

man das Cantharidin leicht genau dosieren kann, wahrend der Cantharidingehalt der Spanischen 
Fliegen sehr wechselnd ist. Bei der iiu13erlichen Anwendung rechnet man 1 T. Cantharidin als 
gleichwertig mit 200 T. Kanthariden. GroBte Einzelgabe 0,0001 g, Tagesgabe 0,0004g (Erganzb.). 

Kalium cantharidinicum (cantharidicum). Cantharidinsaures Kalium. Kalium
cantharidat. Cantharidate de potassium. CSH 120(COOK)2 + H 20. Mol.
Gew. 308. Gehalt an Cantharidin 63,60f0. 

Da'l'stellung. 10 g Cantharidin werden in einem Kolben mit der Losung del' be
rechneten Menge Atzkali (5,73g KOH in etwa 200ccm Wasser) auf dem Wasserbad bis zur 
Losung erhitzt, und die LOsung noch heW filtriert. Beim Erkalten scheidet sich das Salz kristal
linisch aus. Es wird abfiltriert, mit wenig Weingeist gewaschen und bei gelinder Warl)1e ge
trocknet. Die Mutterlauge wird zur weiteren Kristallisation eingedampft. 

Eigenschaften. Falblose Nadeln, loslich in 25 T. kaltem, 12 T. siedendem Wasser, wenig 
ioslich in Weingeist, unloslich in Ather und Chloroform. Aus de: wasoerigen Losung wird durch 
Sauren Cantharidin gefallt. Mit einer Reihe von Metallsalzlosungen gibt die wiisserige Losung 
kristallinische N iederschlage der lVIetallsalze des Cantharidins. 

Aufbewah'I'Ung. Sehr vorsicb tig, in dichtschlieBenden Glaseru. 
Solutio Kalii cantharidinici LIEBREICH pro injectione ist eine Losung von Kalium

cantharidat, die nach LIEBREICH ex tempore hergestellt wird: 0,2 g Cantharidin und 0,4 g 
Kaliumhydroxyd werden in einem Liter-Kolben mit Marke mit 20 ccm Wasser im Wasserbad 
erwarmt, bis klare Losung erfolgt ist. Alsdann fiigt man unter fortdaueruder Erwiirmung all
mahlich Wasser bis ungefiihr zur Marke zu, mischt gut durch und fiillt nach dem Erkalten mit 
Wasser bis zur Marke auf. Die vollig erkaltete Losung wird filtriert. 1 ccm derselben enthiilt 
0,0002 g Cantharidin in der Form des Kaliumcantharidats, CloH12~Oo + H20. 
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Solutio Natrii cantharidinici LmBREICH pro inJectione. Cantharidin-N atrium
Losung. Man bereitet in der bei dem Kaliumsalz angegebenen Weise eine wasserige LOsung 
aus 0,2 g Cantharidin und 0,3 g N atriumhydroxyd und fiilit diese mit Wasser zu 1 Liter 
auf. 1 ccm enthalt 0,0002 g Cantharidin in Form des Natriumcantharidats. 

Tinctura Cantharidini LmBREICH. LIEBREICHs Cantharidin-Tinktur. Nicht zu 
verwechseln mit Kanthariden-Tinkturl 0,1 g Cantharidin wird in 300 ccm Tinctura Auranti1 
Corticis unter maBigem Erwarmen gelost, worauf man die erkaltete Losung mit Tinctura Aurantii 
Corticis auf 500 ccm auffiilit. Diese Tinktur ist sorgfaltig zu mischen und zu filtrieren ( !). Man. 
nimmt diese Tinktur innerlich, indem man 0,1-1,0 ccm mit der PRAvAZSchen Spritze ab
miBt und in ein halbes Weinglas voll Wasser eintragt. Aufbewahrung: vorsichtigl 

Sparadrap de cantharidate de potassium. Emplastrum Kalii cantharidinici 
extensum. - Gall.: 10 T. Kaliumcantharidat werden in 150 T. Weingeist (600/ 0 ) gelost und 
einem geschmolzenen Gemisch aus 465 T. gelhem Wachs, 127 T. veneto Terpentin, 127 T. Elemi. 
170 T. Resina Pini, 59 T. Styrax depuratus zugefiigt. Man erhitzt maBig weiter, bis der Weingeist 
verdampft ist und fiigt der gleichmaJ3igen Schmelze eine Anreibung von 8 T. Carmin mit 34 T. 
Ricinusol zu. Das Pflaster wird dann auf Leinen oder Schirting gestrichen. 

Sparadrapum Cantharidatis sodici. - H isp.: 50 T. fliissiges Paraffin, 70 T. Olivenol, 125 T. 
Terpentin, 370 T. Colophonium und 375 T. gelbes Wachs werden zusammengeschmolzen. Del'" 
kolierten Mischung gibt man (in tarierter Schale!) eine Losung von 10 T. Drachenblut in 50 T. 
Weingeist zu, erwarmt bis zum Verschwinden des Weingeists, fiigt 2 T. cantharidinsaures Natrium 
(in Weingeist gelost) zu und erwarmt wiederum, bis die Masse 1000 Gewichtsteile betragt. Die
halberkaltete Masse wird auf Leinen usw. gestrichen. 

Aurocantan (FARBWERKE HOCHST) war eine wasserige Losung von Cantharidyilltbylendiamin
Aurocyanid, <;nH120a· NCRg· eRg· NH, . HCN· AuCN + RgO. Es ist nicht mehr imo 
Handel. 

Capparis. 
Capparis spinosaL. Capparidaceae. Kappernstrauoh. Heimisoh in Siideuropa,. 

Arabien und Nordafrika, in Kultur hauptsaohlioh bei Marseille, Toulon, auf den 
Balearen, in Spanien, Algerien usw. Die Formen Capparis rupestris SIEBTH .• 
Grieohenland, und C. aegyptiaoa LAM., Agypten, werden in gleioher Weise benutzt. 

Flores Cap pari dis. Rappern. C§.pers. Capers. Gemmae Capparidis. 
Die jungen Bliitenknospen. Man laBt sie nach dem Pfliicken im Schatten welken, sortiert 

nach GroBe und legt sie 2-3 Monate in Essig mit Salzzusatz ein, oder nur in Salz oder in Ol~ 
Sammelzeit Ende Mai bis Anfang September. Man sammelt moglichst kleine Knospen, mit Zu
nahme des Wachstums verringert sich die Qualitat. 

Die Bliitenknospen sind bis 1,2 cm lang, bis 0,7 cm breit, gerundet 4seitig, schief eiformig und' 
etwas flachgedriickt. Vier paarweise sich deckende, ungleich groBe Kelchblatter, die 2 au/3eren 
breit eiformig, dicklich, stark konkav, die zwei inneren kleiner, weniger gewolbt und diinner. 
Zwei groBere auBere und zwei kleinere innere eirunde zarte Blumenblatter. viele lang vorstehende 
freie Staubgefa/3e und ein keulenfOrmiger, langstieliger Fruchtknoten mit fast sitzender knopf
fOrmiger Narbe. Der Geschmack ist sauerlich-salzig. etwas scharf. Gute Kappern sind geschlossen, 
klein, rund, hart, olivengriin oder blaugriin, nicht saftgriin (Kupfer), meist dunkel gefarbt. Alte 
Ware ist weich und geschmacklos. Die besten Kappern sind die franzosischen, es folgen die von 
Algerien, Majorka und die spanischen und italienischen. Hauptexport iiber Marseille, Genua,. 
Nizza und Triest nach Ru/3land, Deutschland, Amerika usw. 

Versand in Flaschen oder kleinen Tonnen; die Kappern halten sich, im Keller aufbewahrt. 
ein Jahr und langer. 

VeTjiilschungen. Deutsche Kappern oder GeiBkappern. Ca.pres de genet, von 
Sarothamnus scoparius WIMMER (Papilionaceae), Tropaeolum majus L. (Tropaeo
laceae) und von Caltha palustris L. (Ranunculaceae); die~e werden in gleicher Weise
verarbeitet und verwendet. 

Capsella. 
Capsella bursa pastoris (L.) MONCH. Cruciferae - Hesperideae-Capsel
linae. Heimisoh in Europa, auf Aokern, Braohen. in Garten, an Wegen also 

Unkraut sehr gemein. 
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Herba Bursae pastoris. Hirtentiischelkraut. Shepherd's Purse 
Herb. Herbe de bourse a pasteur. Herba Sanguinariae. Gansekresse. 
Sackelkraut. Taschelkraut. Taschenknieper. 

Das bliihende, im Hochsommer an trockenen Orten gesammelte, schnell ge
trocknete Kraut, von schwachem, aber unangenehmem, beim Trocknen fast ver
schwindendem Geruch und etwas scharfem, bitterem Geschmack. Auch das frische 
Kraut findet medizinische Verwendung. 

Der aufrechte, meist astige Stengel tragt am Grunde eine Rosette langlich
lanzettlicher, gestielter, meist fast fiederspaltiger, seltener buchtig gezahnter oder 
ungeteilter Blatter; die wenigen Stengelblatter sind kleiner und sitzend. Die Formen 
der Blatter variieren sehr, es konnen auch verschieden gestaltete Blatter an einer 
Pflanze vorkommen. Die Blatter sind heller oder dunkler griin, kahl oder mehr 
oder weniger behaart. Den kleinen, weiBen, gestielten Bliiten am Ende der Stengel 
und der Zweige folgen abwarts 4-6 mm groBe, flachgedriickte, langgestielte, drei
eckige, verkehrt herzformige, kahle Schotchen mit zahlreichen kleinen rotbraunen 
Samen. 

Das gepulverte Kraut des Handels ist nach F. SCHLUND oft stark mit Sand und Erde ver
unreinigt (bis zu 28 % Asche), davon fast 20% in Salzsaure unloslich. Sorgfaltig gesammeltes 
Kraut gab 9,8% Asche, davon 0,8% in Salzsaure unlOslich. Der Aschengehalt sollte hochstens 
11 % betragen, davon hOchstens 2% in Salzsaure lOslich. 

Bestandteile. Nach BOMBELON enthalt das Kraut eine glykosidische Saure, Bursa
saure, die FEHLINGsche Losung reduziert. Von BORUTTAU und CAl'PENBERG wurden folgende 
Stoffe aufgefunden: 1 % Cholin, teils ala Acetylcholin, teils an organische Sauren gebunden; 
p-Oxyphenyla.thylamin, HO.CeH 4 ·CH2CHzNH2' das auch im Mutterkorn enthalten ist 
(s. d.) und eine in ihrer Wirkung dem Nicotin ahnliche Base, wahrscheinlich eine aromatische 
quart are Ammoniumbase. Das Kraut enthalt ferner Kalium., Calcium- und Natriumsalze, 
Citronensaure, Fettsaure, Spuren Gerbstoff. 

Die Kristallausscheidungen in den Oberhauten der griinen Teile der Pflanze, die von ver
schiedenen Forschern als Hesperidin angesprochen wurden, bestehen nach TuNMANN nicht 
aus Hesperidin, sondern aus einer wahrscheinlich zu den Flavonen gehorenden Verbindung, die 
bei 276 ° schmilzt. 

Nach anderen Angaben sollen die wirksamen Stoffe nicht in der Pflanze selbst, sondern in 
den auf ihr wachsenden Pilzen enthalten sein; hierdurch wiirde sich die unsichere Wirkung 
der aus dem Kraut hergestellten Zubereitungen erkliiren. 

Anwendung. Von RADEMACHER wurde das Kraut in Form der Tinktur und einer Salbe 
gegen Blutungen und Blasenleiden angewandt. Es geriet clann in Vergessenheit, wird jetzt aber 
wieder als Ersatz fur Rhizoma Hydrastis und Secale cornutum, besonders in Form des Fluid
extraktes, bei Blutungen angewandt in Gaben von 5-15 g taglich. 

Bursal ist ein Fluidextrakt aus Hirtentaschelkraut. 
Extractum Bursae pastoris fluldum, Hirtentaschelkraut-Fluidextrakt. - Er

ganzb.: Aus 100 T. mittelfein gepulvertem Hirtentiischelkraut und der notigen Menge eines 
Gemisches aus 3 T. Weingeist und 7 T. Wasser werden 100 T. Fluiderlrakt hergestellt. 

Metrotonin (SICCO A.-G., Berlin) soil Adrenalin, Spartein, Acetylcholin und aus Hirten· 
taschelkraut isolierte quartare Bascn in Form von Salzen enthalten. Ampullen zu 1 ccm; als 
Mutterkornersatz. 

Tinctura BJlrsae pastoris Rademacberi. RADEMACHERs Hirtentascheltinktur 
(Erganzb.) wird aus 5 T. zerquetschtem frischem Kraut mit 6 T. Weingeist bereitet. Ausbeute 
61/ 2-7 T. Innerlich zu 15-30 Tropfen 4-6mal taglich. 

Unguentum Bursae pastoris Rademaeberi. 1 T. frisches, zerquetschtes Kraut wird 
mit 2 T. Schweinefett gekocht, bis die Feuchtigkeit vollig verdunstet ist, dann wird gepreBt und 
klar abgegossen. 

Capsicum. 
Capsicum annuum L. mit aufrechten Friichten, Capsicum longum D. C. mit lang

lichen hangenden Friichten, beide werden auch als eine Art, C. ann u um L. auf

gefaBt. Solanaceae-Solaneae. Spanischer Pfeffer. Heimisch im tropischen 

Amerika, kultiviert in verschiedenen Formen in allen warmeren Gegenden, haupt
sachlich in Ungarn, Spanien, Siidfrankreich, Italien, der Tiirkei, Nordafrika usw. 
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Fructus Capsici. Spanischer Pfeffer. Red Pepper. Poivre d'Espagne. 
Piper brasiliense (hispanicum, indicum, turcicum). Paprika. BeiJ3beere. 
Brasilianischer (indischer. ungarischer, tiirkischer) Pfeffer. Schotenpfeffer. 
Taschenpfeffer. (Fructus Capsici Brit. und Capsicum Amer. = Cayennepfeffer 
s. S. 795). 

Die getrockneten, reifen Friichte. Diese variieren sehr in GroBe, Form, Farbe 
und Dicke der Fruchtwand, sind fast geruchlos, von sehr scharfem und brennendem 
Geschmack und entwickeln schon beim Beriihren einen sehr scharfen, heftig zum 
Niesen reizenden Staub. Durch Alter werden die frisch feuerroten, gelbroten oder 
gelben Friichte braun bis schwarz. 

Die Beerenfriichte, gewohnlich noch mit dem mehr oder weniger langen Stiel 
und dem normal 5·, doch auch 6lappigen Kelch versehen, sind langlich-kegelformig, 
getrocknet zusammengeschrumpft, einge£allen und etwas flach, 5-12 cm lang, am 
Grunde bis etwa 4 cm dick, diinnwandig, leicht, mit roter, gelbroter oder braun· 
roter, glatter, glanzender Oberflache. Die Innenseite des lederartigen, briichigen 
Pericarps ist grob langsrunzelig und zart gestreift. Die Frucht ist normal aus zwei, 

nicht selten aus drei Fruchtblattern aufgebaut, oben vollig hohl und einfacherig, 
unten zwei- bzw. dreifacherig. 1m Innern zahlreiche scheibenformige, gelbliche, auf
recht an der Placenta angeheftete, eiweiBhaltige Samen von etwa 5 mm Durchmesser. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis mit starker Cuticula und stark verdickter 
AuBenwand, die Seitenwande grob getiipfelt. Unter der Oberhaut einige oder bei dickschaligen 
Friichten zahlreiche Lagen collenchymatisch verdickter Zellen, darauf von GeflWbiindeln durch
setztes Parenchym und an der·Grenze zur inneren Epidermis eine Reihe besonders groBer, durch 
kleinzellige Parenchymbriicken voneinander getrennter Zellen (Riesenzellen). In der inneren, 
sonst diinnwandigen Epidermis besitzen eine Anzahl unterhalb jeder dieser Riesenzellen geJegene 
Zellen stark verholzte, dicht getiipfelte, buchtige Wande. Letztere Zellen sind von der FIache 
gesehen polygonal oder buchtig und zeigen perlschnurartige Verdickung. Das parenchymatische 
Gewebe der Fruchtwand ist reich an gelbrotgetarbten Oltropfchen und orangeroten Farbstoff
korpern; konz. Schwefelsaure farbt diese indigoblau. Calciumoxalat findet sich als Kristallsand 
im Parenchym, feinkornige Starke ist nur sparlich anzutreffen. Kein Capsaicin. Die Scheide
wande (Plazenten) zeigen parenchymatisches Gewebe mit reichlich Luftliicken und GefaBbiindel. 
Auf den Scheidewanden Driisenflecke mit brennend scharfem Inhalt. In der Samenschale charak
teristische Epidermiszellen mit gleichmaBig diinnen, glatten, geraden AuBenwanden, im oberen 
Teile diinnen, reichlich getiipfelten, nach unten zu stark verdickten und geschichteten, gekrose
artigen Seitenwanden und wenig stark verdickten Innenwanden (Gekrosezellen), darunter 
einige Lagen Parenchymzellen und die aus diinnen Zellen bestehende Innenhaut. Die Epidermis
zellen des scharfen Randes der Samen sind groBer und haben starker verdickte Wande. Endo
sperm und Embryo sind reich an Protein und fettem 01. Starke nur wenig vorhanden. 

Pul ver. Das gelbrote Pulver ist charakterisiert durch die derbwandigen Zellen der Epi
dermis der Fruchtwand, durch collenchymatisches Gewebe der subepidermalen Schichten der 
Fruchtwand mit roten Oltropfen, diinnwandiges Gewebe der inneren Partie der Fruchtwand mit 
GefaBbiindeln und Riesenzellen, durch sklerenchymatiseh verdickte, dieht getiipfelte, verholzte 
Zellen des Endocarps unterhalb der Riesenzellen, die Zellen von der Flache gesehen polygonal 
oder buchtig mit perlsehnurartiger Verdickung, in Gruppen zusammenliegend,.die Gruppen seit
lieh von Parenchymgewebe begrenzt. Ferner durch die eharakteristischen gelben, stark verdickten 
und deutlieh gesehichteten Gekrosezellen der Samenschale und das farblose Gewebe des Endo
sperms mit Aleuron und fettem 01. Gefarbte Pulver liefern mit kochendem Wasser ausgezogen 
rotgetarbte Filtrate. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1331. 

Verjiilschungen. Als solche sind im Pulver naehgewiesen: Mahlprodukte der Ge
treide und Hiilsenfriichte, zerriebenes Brot, Olkuchen, Eichenrinde, Sand, Holzmehl, Sandelholz, 
gefarbte Starke, Curcuma, Ocker, Ziegelmehl, Mennige, kiinstliche Farbstoffe usw. Es kommt 
auch bereits extrahierte, sog. geschonte Ware in den Handel. 

Bestandteile. Der scharf brennend schmeckende Bestandteil ist das Capsaicin, das zu 
0,01-0,0"2 0/0 vorhanden ist; es hat nach MICKO, der es kristallisiert erhielt, die Formel ClsH2SN03' 
Friiher isoIierte scharfschmeckende Stoffe, wie Capsacutin, Capsicin, Capsicol, scheinen 
unreines Capsaicin gewesen zu sein. Nach A. MEYER ist das Capsaicin nur in gewissen Ober
hautzellen dar Scheidewande der Friichte enthalten. Ferner sind nachgewiesen atherisches 
01 (etwa 1,6 0/ 0 ), Fettsauren (Palmitin-, Stearin-, Olsaure), ein roter, dem Carotin 
nahe verwandter Farbstoff, das Capsioumrot. Die Samen enthalten fettes 01, aber kein 
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Capsaicin. Gepulverter Spanischer Pfeffer enthalt nach BEYTHIEN im Durchschnitt: Wasser 
10%, Atherextrakt 15 % , Gesamtstickstoff etwa 2,5 % , alkohollbslichen Stickstoff etwa 0,4°/(), 
Rohfaser 23%, alkoholisehes Extrakt 29% (mindestens 26,5 % , ein geringerer Gehalt la3t aui 
ausgezogene Ware schlie3en), Asche etwa 6-7%' Germ. 6 liibt 80/0 Asche zu. 

Anwendung. lnnerlich, selten, bei Verdauungsschwache, Flatulenz; in del' Volks
medizin gegen Wechselfieber, zu 0,05-0,5. 1m Aufgu3 (1,0:200,0) zu Gurgelwassel'll bei Angina. 
Au3erlich sehr haufig als Bestandteil hautreizender Mittel. Zur Herstellung von Capsicum
praparaten (Salbe, Pflaster, Gichtwatte) wird auch ein mit Weingeist durch Perkolation herge
steUter Auszug verwendet. 1m Haushalt als Gewtirz. Mi3brauchlieh als verscharfender Zusatz zu 
Essig und Branntwein. 

Beim Verarbeiten von Spanischem Pfeffer ist Staubentwicklung zu ver
meiden, da die Schleimhaute dafiir hochst empfindlich sind, und heftige Entziindungen 
entstehen konnen. Um die Friichte zu zerschneiden, feuchte man sie durch leichteB 
Bestauben mit Wasser an und trocknet sie nach dem Schneiden wieder. Das Pulver 
bereitet man nach Angabe einiger Arzneibiicher, indem man die zerkleinerten Friichte 
mit Gummi- oder Tragantschleim befeuchtet, trocknet und hierauf sto13t. Der Arbeiter 
hat dabei das Gesicht in geeigneter Weise zu schiitzen. 100 T. liefern 88-90 T. 
mittelfeines Pulver. 

Capsicum fastigiatum BLUME (C. minim urn ROXB.), in den Tropen heimisch, 

vielfach kultiviert, Capsicum frutescens L. und Capsicum baccatum L., beide 
in Afrika und Siidamerika heimisch, in den Tropen in Kultur, aIle drei kleine Strau
-cher mit orangeroten aufrechten Friichten, liefern 

Piper Cayennense. Cayennepfeffer. Cayenne Pepper. Piment de 
Guinea Pepper. African Pepper. Chillies. Fructus Capsici (Brit.). 
(Amer.). 

Cayenne. 
Capsicum 

Bis 3 em lange, hell bis dunkelrote, konische, mohrriibenformige Friichte von sehr seharfem 
Geschmack. Die Fruehtschale ist diinn, die auBere Epidermis des Pericarps aller kleinfriichtigen 
Arten aus rechteckigen, nul' wenig getiipfelten, gleichmaBig, nicht wulstartig verdickten ZelIen. 
Das Mesocarp ohne die colIenchymatische Hypodermschicht, die RiesenzelIen im Verhaltnis 
zur Dicke del' Fruchtschale sehr groll, fast volIstaudig durch sklerosiertes Endocarp bedeckt. 

Bestandteile. Wie beim Spanischen Pfeffer; der Gehalt an Capsaicin ist viel hober, nach 
MIcKo bis 20mal so hoch. 

Aufbewahrung. Trocken, in dichtschlieBenden GefaBen. 
Anwendung. Als Gewiirz und medizinisch wie Spanischer Pfeffer. 

Paprika ist das aus Spanischem Pfefferoderaus Cayenne pfeffer hergestelIte Pulver. 
Er wird besonders in Ungarn aus dort angebautem Spanischem Pfeffer hergestellt. Del' gewohn. 
Hche Paprika wird aus den ganzen Frtichten, oft mit Kelch und Stempel, gewonnen, Rosen
paprika aus den von den Fruchtscheidewanden und Samen befreiten Frtichten. 

Verfiilschungen. Paprika kommt haufiger ausgezogen, dann wieder aufgefarbt, minder
wertige Sorten auch geolt (mit OIivenol) in den Handel. Hoher Sandgehalt, Verfalsehun~en mit 
Maisstarke, Mehl, KIeie, GrieB, Holzmehl, Olkuchenmehl, Curcuma, Sandelholz, Ocker, Chromrot, 
Mennige, Schwerspat, Teerfarbstoffe sind beobachtet worden. Ein hoher Bariumgehalt, der in 
PaprikapuIver gefunden wurde, diirfte (nach KAISER) auf einen mit Bariumsalzen gefiillten 
Ponceaufarbstoff zurtickzufUhren sein, der namentlich in Ungal'll zugesetzt werden solI, urn der 
Ware moglichst feuriges Aussehen zu verleihen. Ein als "stiller" Paprika in den Handel gebrachtes 
Produkt halt MARPMANN fUr eine Verfalschung mit Tomatenschalen. 

Nach NESTLER gelangen unter der Bezeichnung "siiBer (oder Edelsiill-) Paprika" aber auch 
capsaicinfreie Paprikapulver in den Handel, d. h. solche, die teilweise oder ganz mit Alkohol 
ausgezogen sind. Derartige "geschmacklose" Paprika pulver sollen u. a. in Fleischereien als "er
laubte" Wurst- und Hackfleischfarbemittel angeboten und verwendet werden. Sie unterscheiden 
sich yom normalen Pulver in der Hauptsache nur durch ihre Geschmacklosigkeit odeI' ein,en nur 
wenig bemerkbaren scharfen Geschmack. Das dem Pulver entzogene Capsai()in solI zur Herstellung 
von Branntweinscharien, auch ftir Wiirzen, Saucen u. dgl., zu Einreibungen oder Capsaicinpflastem 
Verwendung finden. - Derartig beraubter Paprika darf ohne entsprechende Bezeichnung nicht 
in den Verkehr gebracht werden. 

Priifung. a) Das alkoholische Extrakt betrage nicht unter 25%. b) Gehalt an Mineral. 
bestandteilen (Asche) h6chstens 6,5%, nach anderer Angabe 7-8%; in 10proz. Salzsaure und 
loslicher Teil der Asche (Sand) hOchstens 1 %. - c) Zum Nachweis von Teerfarbenstoffen wird 
das Paprika pulver auf Filtrierpapier ausgebreitet und mit (90proz.) Alkohol bzw. Wasser befeuchtet; 
es durfen sich auf dem Papiere keine auffallig stark gefarbten Punkte zeigen. Auah die zum Auf. 
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finden von Teerlarbstoffen im Wein (s. u. Vinum Bd. II) gebrauchlichen Ausschuttelungsmethoden 
(vor und nach Zusatz von NH3) sind zum Nachweis von Farbstoffen brauchbar. 

Der mild schmeckende Rosen paprika ist durch das Fehlen der Elemente der Frucht
scheidewande und Samen gekennzeichnet. 

Emplastrum Cltpsici, Capsicumpflaster. - Americ.: Man streicht mit Hilfe eines Pinsels 
Oleoresina Capsici dunn auf fertig gestrichenes Emplastrum elasticum (Amer.), und zwar so,. 
daB 0,25 g Extrakt 15 qcm bedecken. - Nach GERRARD: Man schmilzt 95 T. Emplastrum 
Resinae (Brit.), mischt 10 g Extr. Capsici liquid. GERRARD (siehe unten), das vorher durch 
Abdampfen yom Weingeist befreit ist, hinzu und streicht das eventuell mit Drachenblut rot zu. 
farbende Pflaster auf Schirting. 

Oleoresina Capsici. - Americ.: 500 g Fructus Capsici pulv. (Nr. 40) wird in einem wegen. 
der Fliichtigkeit des Athers besonders gut abgedichteten Perkolator mit Ather perkoliert, bis 800ccm 
Perkolat erhalten ist. Hierauf wird der Ather durch Abdestillieren aus einem Wasserbad griiJlten
teils wiedergewonnen, und der Destillationsriickstand in einer flachen Schale an warmem Ort 
ganzlich yom Ather befreit. Mit Hilfe eines Trichters, der mit einem Wattebausch versehen iat,. 
trennt man den fliissigen von dem zu verwerfenden schmierigen Anteil. 

Extractum Capsici fluidum. - Americ. VIII: Aus 1000 T. fein gepulverten Fruct. Capsici 
mit Alkohol (92,3 Gew._%) durch Perkolation; man befeuchtet mit 500 ccm, sammelt zuerst 
900 ccm und stellt lOOO ccm Fluidextrakt her. 

Extractum Capsici fluidum (Uquidum) nach GERRARD (flir die Bereitung von 
Emplastrum, Unguentum und Gossypium Capsici): lOOO g feingepulverten Spanischen Pfeffer' 
durchfeuchtet man mit q. s. (300-350 g) Weingeist (900/ 0 ) und erschOpft dann mit Weingeist 
(900/ 0 ) im Perkolator. Das Perkolat wird auf 500 g eingedampft, so daJl 1 T. Fluidextrakt 2 T. 
Droge entspricht_ 

Linimentum Capsici compositum. Zusammengesetztes Spanisch
p£efferliniment. Pain-Expeller. Liquor Capsici compo Tinctura 
Ca psici com p. Wird so dargestellt, daJl man Capsicumfruchte und evtl. auch Pfeffer durch 
Maceration mit Weingeist auszieht, die iibrigen Bestandteile in dem Auszuge lOst und nach langerem 
Absetzenfiltriert. - Erganzb.: Tinct. Capsici (aus 1 T. mittelfein zerschnittenem Spanischen Pfeffer' 
und 3 T. Weingeist) 525,0 Sapon. medicati 3,0, Camphorae 30,0, 01. Rosmarini 10,0, 01. Lavandulae 
10,0, 01. Thymi lO,O, 01. Caryophyllor. lO,O, 01. Cinnamomi 2,0, Liquor. Ammon. caust. lOO,O. 
- Austr.: Fructus Capsici, Piperis nigri aa 100,0, Sapon. kalini 25,0, Camphorae 25,0, Spiritus. 
800,0, Eugenoli 5,0, Olei Rosmarini 5,0, Cinnamali (Zimtaldehyd) 1,0, Liquoris Ammonii caustici· 
200,0. - Croat.: Fructuum Capsici 40,0, Spiritus (91 0/ 0 ) 120,0, Macera per dies 6. Liquori filtrati 
adde: Liquoris Ammonii caustici 60,0, Spiritus camphorati 12,0, Olei Rosmarini, Olei Lavandulae,. 
Olei Caryophyllorum aa 1,0, Thymoli 0,5, Olei Cinnamomi 1,5; Spez. Gewicht 0,900. - Nederl.: 
Fructus Capsici pulv. 1,0, Spiritus (0,834) 3,0, digere p. dies 8, exprime; hujus tinct. part. 525,0 
adde Camphorae 30,0, Olei Rosmarini, Olei Lavandulae, Ole~ Thymi, Olei Caryophyllorum 
aa lO,O, Olei Cassiae 2,0, Liquoris Ammonii caust. lOO,O, Saponis medicati 3,0_ - Sachs. Kr.- V.: 
Piperis nigri, Fructus Capsici ail 100,0, Spiritus q. s. f. percolatura 750,0, Saponis kalini 5,0,. 
Camphorae 45,0, Olei Rosmarini 15,0, OleiLavandulae 14,0, Olei Thymi 14,0, Olei Caryophyllorum 
14,0, Olei Cinnamomi Cassiae 3,0, Liquoris Ammonii caust. 140,0. 

Tinctura Capsici. Spanischpfe££ertinktur. Tinctura Piperis his
panici. Tincture of Capsicum. Teinture de poivre d'Espagne. 
Germ.: Aus 1 T. grob gepulvertem Spanischen Pfeffer und 10 T. Weingeist (86 Gew.-% ). -
Dan., Norveg. und Suec. wie Germ. - Belg., Helvet., Hung. und Nederl.: 1: lO mit verdiinntem 
Weingeist. - Brit.: 1 gad 20 ccm durch Maceration mit verdiinntem Weingeist (60 Vol.-%). -
Croat.: 1: 5 mit verdiinntem Weingeist. - Americ.: Aus gepulvertem (Nr. 50) Spanischem Pfeffer' 
nach Verlahren P (s. Tincturae Bd. II); als Menstruum dient ein Gemisch aus 95 Vol. Weingeist 
(92,3 Gew.-%) und 5 Vol. Wasser. 

Spez. Gewicht 0,835-0,850 (Norveg.); 0,840 (Suee.); 0,895-0,9lO (Nederl.), 0,900-0,905· 
(Hung.). Trockenriickstand: 1,25% (Belg.); 1,50/ 0 (Norveg.); 3% (Hung.). 

Unguentum Capsici, Capsicum Ointment. Man schmilzt 3,6 g Walrat mit 30,6g 
OliveniiI.und riihrt unter die noch warme Masse 3,6 g Extr. Capsici fluidum naeh GERRARD (s. o.y 
- Brit.: Fruct. Capsici 25,0, hartes Paraffin 10,0, weiches Paraffin 75,0, Adeps suillus 10,0 werde& 
zusammen erhitzt und die Schmelze durchgeseiht. 

Curry Powder, 
Nach BUCHHEISTER. 

Fructus Capsici 
Rhizomatis Zingiberis 
Fructus Cardamomi aa 75,0 
Fructus Pimentae 
RJ>izomatis Curcumae aa 100,0 
Piperis nigri 125,0 
Cas8ia~ Cinnamomi 150,0 
Fruct.us Coriandri 300,0 

werden ala mittel:eine Pulver gemischt. 

Llnimentum antarthritlcum. 
Gichtfluid (VOMACKA). 

Tincturae Capsici 500,0 
Tincturae Colchicl 10,0 
Olei Rosmarini 20,0 
Ole! Menthae pip. 3,0 
Camphorae ~ 
Saponis medicati 25;0 
Aetheris 50,0 
Liquoris Ammon. eaust. 300,0 
Kalii jodati 20,0. 
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Piper Hispanicum solublle. 6. Liquoris Ammonii caustiei 5,0 
L6slieher Cayennepfeffer (BUCHlIEISTEB). 7. Spiritus (90 Vol.-%) 80,0 

8. OIei Terebinthinae 3,0 
9. Aetheris 3,0. Fructus Capsici concis. 100,0 

Spiritus 150,0. 
Man maeeriert, preBt aus, filtriert und verdampft 

das Filtrat nach Zusatz von 
N atrii chlorati 100,0 

zur Trockne. 

Man riihrt 1 mit 2 zum Teig an, liU3t stehen, bis 
sieh ein kriUtiger Gerueh naeh SenfO! entwickelt, 
fiigt 3, 5, 7 hinzu, preBt naeh 8tagigem Stehen, 
lOst 4, filtriert und setzt 6, 8, 9 zu. 

II. Klar bleibend. 
Spiritus BU8SlcU8 (Erganzb.). Fruet. Capsici plv. gr. 100,0 

Bussischer Spiritus. Spiritus -1000,0 
1. Semin. Sinapis gr. pulv. 5,0 01. Terebinth. 
2. Aquae 10,0 Liquor. Ammon. caust. spirit. 
3. Fructus Capsioi gr. pulv. 2,0 Camphorae aa 50,0 
4. Camphorae 2,0 01. :Sinapis 25,0 
5. Natrii chlorati 2,0 Aetheris 75,0. 

Capsicin, das durch Ausziehel> mit Ather gewonnene Olharz aus Capsicum annuum (s. 
Oleoresina Capsici Amer. S. 796), bildet ein dickfliissiges, rotbraunes, in Alkohol und Ather lOsliches 
<n. Es wird als Stimulans und Anodinum innerlich zu 0,006-0,015 g mehrmals tiiglich in 
Pillen gegeben, ii.uBerlich a1s Reizmittel in 01 gelOst oder in Form der bekannten Oapsicinptlaster. 
Das billigere englische Capsicin ist durch Ausziehen von Spanischem Pfeffer mit Alkohol dar
-gestellt und weniger wirksam. 

Capsiphor ist ein Capsicumpflaster fur zahnii.rztliche Zwecke, das als 10kales Reiz- und 
Ablenkungsmitte1 an Stelle der Jodtinktur gebraucht werden solI. 

Kra besteht nach Angabe des Darstellers (Adlerapotheke in Frankfurt a. M.) aUs 1,5 Spa
nischem und 2,0 Cayennepfeffer, je 230,0 Senf-, Campher- und Seifenspiritus, 7,5 Ammoniak, 
1,0 Essigather sowie je 2,0 Lavendel-, Nelken- und CajeputOl. 

Roccopfiaster gegen Rheumatismus solI bestehen aUs demAtherextraktvon 30,OSpanischem 
Pfeffer, welches mit 30,0 Veilchenpulver, 20,0 Dammarharz, 20,0 Kautschuk, 20,0 Kolophonium, 
10,0 Weihrauch zum Pflaster gemischt und auf Leinwand gestrichen wird. 

Capsulae. 
Capsulae, Kapseln, Capsules, Cachets, sind Riillen aus Gelatine oder Starkemasse, 
-die zur Aufnahme von Arzneistoffen dienen und dazu bestimmt sind, mit diesen ver· 
schluckt zu werden. Sie bezwecken teils eine Verdeckung schlechten Geschmackes 
-oder Geruches der betreffenden Arzneimittel, teils ein gleichmaBiges, genaues Dosieren 
-derselben. 

Capsulae gelatinosae. Gelatinekapseln, Leimkapseln, Gelatine
perlen. Capsules gelatineuses. Als Erfinder der Gelatinekapseln 
wurde der Apotheker GROSS v. FIGELY angesehen, der dieselben im Jahre 1865 
eingefiihrt haben solI. Diese Annahme ist nach F. M. FELDHAUS jedoch unrichtig. Wie 
clerselbe nachweisen konnte, wurde dem Englander JAMES MURDOCH schon im Jahre 1848 
ein Verfahren zur Herstellung von Gelatinekapseln zum EinschlieBen von Arzneistoffen 
geschiitzt, so daB dieser aIs der Erfinder der Gelatinekapseln angesehen werden muB. 

Herstellung. Gelatinekapseln werden mit der. Hand oder mit Maschinen 
hergestellt. Sehr wesentlich dabei ist die Zusammensetzung der Masse, zu der von 
-den einzelnen Arzneibiichern verschiedene Vorschriften gegeben werden, die je nach 
dem einzufiillenden Arzneimittel und je nachdem harte oder weiche Gelatine
kapseln erhalten werden sollen, wechseln. Ganz allgemein werden folgende Mischun
gen empfohlen: 

Gelatine Wasser Glycerin 
I 

Zucker Gummi 
arab. 

Harte Kapseln Belg. 10 10 20 
Gallic. 25 45 10 8 
Nederl. 30 60 10 

" " 
Pharm. Ztg. 30 100 30 30+10 Mel 

Weiche Kapseln Nederl. 23 32 45 

" " 
FORRET 16 30 7 4 Sir. spl. 4 Mucil. 

Fiir ath. Ole u. Extrakte Hisp. 30 60 10 
Fur Ather 10 20 

Fur fette Ole 10 20 20 
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Als Gelatine verwendet man an Stelle der dunnblatterigen Handelsware 
meist die in dickeren Tafeln im Handel befindliche sog. franzosische oder belgische 
Gelatine. 

Nach Belg.laGt man die vorgeschriebene Menge Gelatine zunachst in Wasser 
12 Stunden quellen, gibt sie auf ein Sieb und laGt sie gut abtropfen. Dann lost man 
sie in der Glycerin-Wassermischung und dampft bis zu dem vorgeschriebenen Ge· 
wicht auf dem Wasserbad ein. 

N ach FORRET mischt man den Zuckersirup (2: 3), Mucilago (2: 3), Glycerin 
und Wasser, weicht in dieser Mischung die Gelatine auf und erhitzt dann im 

B 

A 

B 

Wasserbad bis zur gleichma.Gigen Losung. 
Je nach der Konzentration dieser 

Losungen mussen dieselben wahrend der 
Kapselherstellung im Dampfbad auf hoherer 
oder niedrigerer Temperatur gehalten wer· 
den, damit die Kapselwand nicht zu dunn. 
aber auch nicht zu dick wird. Zunachst 
kann man im Wasserbad ruhig auf 78° er· 
hitzen. Man laGt dann auf etwa 55° erkalten 
und entfernt die auf der Oberflache etwa 
vorhandenen Blaschen sorgfaltig. Auch auf 
die etwaige Bildung einer Haut muG Ruck
sicht genommen werden. Dieselbe ist vor 
dem Eintauchen der Formen zu beseitigen. 
Je nachdem man ovale oder runde Kapseln 
machen will, zeigen die dazu benutzten 
Formen, das in Abb. 189 und 190 dar-

A gestellte Aussehen. Diese sogen. "Docken" 
bestehen meist aus poliertem Zinn (oder 
Stahl) und stecken mit ihren Stielen in 
Einsteckbrettern, deren jedes etwa 30 oder 
50 Stuck aufzunehmen vermag. Sie werden 
vor der Benutzung mit Olivenol oder Paraf· 
finol sorgfiiltigst abgerieben. 

Man ergreift nun eine solche, mit 
kalten Docken bestcckte Platte, die zu 
diesem Zwecke eine Handhabe besitzt, und 
taucht sie in die heiGe Gelatinelosung, etwa 
bis A , Abb. 189, langsam ein und zieht sie 

Abb.189. Abb.190. Abb.191. nach einigen Augenblicken ebenfalls langsam 
wieder heraus. Damit sich an den Enden 

keine Tranen bilden, zieht man den hier befindlichen UberschuB der Masse durch 
leise Beriihrung mit der Oberflache der Gelatinelosung wieder abo Dann dreht 
man, behufs gleichma.Giger Verteilung der Gelatine, das Brett mit den Formen 
langsam in der Hand so, daB die Formen etwa 1-2 Minuten lang wagerecht lie
gen, und stellt das Ganze hierauf etwa Yz Stunde an einen kuhlen, schattigen Ort. 
N ach dieser Zeit ist die Gelatine soweit erstarrt, daG man die H Ulsen von den 
Formen entfernen kann. Man setzt bei B, Abb. 189, die Schneide eines Messers an 
und macht hier durch Rollen der mit Gelatinemasse uberzogenen Form auf der 
Messerschneide einen Ringelschnitt. Dann zieht man die Gelatinekapsel mit der 
rechten Hand uber die Olive, die abgetrennte Hulse aber mit der linken Hand uber 
das verjungte Ende der Form abo 

Die Kapseln werden dann reihenweise in Brettchen mit Vertiefungen eingesetzt 
und hier etwas abgetrocknet. Die weitere Trocknung geschieht in staubfreier, trockener 
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Zugluft in besonders dazu geeigneten Schranken oder Kammern. Elastische Kapseln 
trocknet man im Kalttrockenschrank (siehe S. 753) iiber Xtzkalk oder iiber Chlor
calcium, bis sie an Papier nicht mehr ankleben. 

Leere Kapseln in verschiedenen GroBen und Formen konnen auch von Kapsel
fabriken bezogen werden. 

Das Fullen der Kapseln geschieht, solange dieselben noch ein wenig feucht 
sind. Zum Einfiillen von Fliissigkeiten bedient man sich in der Regel 
einer Spritze, deren AusfluBrohr einen schnabelformig gebogenen Glasansatz mit 
feiner Spitze tragt (Abb. 191). Der Glasschnabel wird in die Offnung der Kapsel 
eingefiihrt, worauf man durch sanften Druck des Kolbens der Spritze die 
Fiillung ausfiihrt. Eine geschickte Arbeiterin fiillt in einem Arbeitstage etwa 600() 
Kapseln. 

Man kann auch eine Pipette oder Biirette zu dem gleichen Zweck benutzen. 
Fiir dickfliissige Fiillmaterialien bedient man sich am besten einer kalibrierten Spritze. 
oder man stellt vorher das Tropfengewicht fest und laBt entsprechend viele 
Tropfen in jede Kapsel eintraufeln. 1m GroBbetrieb geschieht die Kapselfiillung mit 
Apparaten, deren Konstruktion von den einzelnen Fabriken moglichst geheim ge
halten wird. 

Zum Einfiillen von trockenen Pulvern bedient man sich eines kleinen 
diitenformigen Fiilltrichters aus Metall, durch den man die gepulverten Arzneistoffemit 
Hilfe eines "Stopfers" in die Kapseln hineinbringt. Eine geschickte Arbeiterin flillt 
von diesen Kapseln im Tage hochstens 600 Stiick. Viel leichter lassen sich Pulver 
einfiillen, wenn man sie vorher mit verd. Weingeist granuliert. Auch kann 
man die Pulver vorher mit wenig 'Vasser oder Glycerin oder besser mit 01 und 
Lanolin oder mit einem Gemisch aus gleichen Teilen weichem und fliissigem Paraffin 
in die Form einer diinnen Paste bringen und mit Hilfe der Spritze einfiiIlen. Sind 
die Arzneistoffe leicht loslich, so empfiehlt sich auch die Darstellung einer Emulsion 
der konz. wasserigen Losung mit einem Gemenge aus Wollfett und weichem Paraffin. 
- Fliissige E xtrakte dampft man auf etwa ein Viertel ihres Volums ein und mischt 
dann so viel der vorher erwahnten Paraffinmischung zu, daB etwa 3 T. des urspriing. 
lich fliissigen Extraktes in 1 T. der Extraktmischung enthalten sind. Man erhalt so 
allerdings moglichst kleine Kapseln, bei deren Priifung aber, wenn der Empfanger 
iiber die Konzentration des Inhalts nicht unterrichtet ist, Beanstandungen nicht zu 
den Seltenheiten gehoren werden. (In solchen Fallen empfiehlt sich demnach eine 
entsprechende Deklaration auf den Etiketten der KapseIschachteln!) Mischungen wie 
Pulvis Magnesia c. Rheo (das in England oft in Kapseln verlangt wird) miissen 
mit Paraffinol oder dergleichen angeriihrt werden; es lassen sich so verhaltnismaJ3ig 
groBe Mengen solcher leichter Pulver in kleine Kapseln bringen. Kreosot mischt 
man, wenn es in weiche Kapseln gebracht werden solI, vorher mit Mandelol, Karbol
saure mit einem Gemenge aus Lanolin und weichem Paraffin. 

Man sehe iibrigens darauf, daB die Kapseln nicht zu voll gefiillt werden, weil 
sonst das VerschlieBen derselben schwierig, ja oft unmoglich wird. 

Das SchliefiJen der Kapseln geschieht in sehr einfacher Weise, indem man 
mit einem Stabchen oder Pinsel auf die Offnung der in Formen aufrechtstehenden 
Kapseln je eine KIeinigkeit der eingangs erwahnten Gelatinemasse aufstreicht. Hat 
man bei dem Beschneiden der Kapseln an der Offnung einen kleinen Rand gelassen, 
so wird hierdurch das Zustreichen der Kapseln sehr erleichtert. Dieses Betupfen 
geschieht zweimal hintereinander. Durch das erste Betupfen erfolgt nur ein flacher 
VerschluB der Kapsel; durch das zweite Aufsetzen eines Tropfens warmer Leim· 
losung erhiilt der VerschluB eine gefallige, abgerundete Form. 

Die so hergestellten Kapseln miissen nunmehr daraufhin untersucht werden, 
ob nicht mangelhaft verschlossene (leckende) unter ihnen sind. Zu diesem Zwecke 
belailt man sie in ihren Einsatzbrettern, bis sie lufttrocken geworden sind, dann 
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,Iegt man sie einzel n auf trtlppenformig gebogenes Papier aus und liest nach etwa 
24 Stunden diejenigen Kapseln mechanisch aus, die geleckt habon. Die iibrigen 
werden auf Hiirden im Trockenschrank vollstandig abgetrocknel. 

Die ntaschinelle GroJjherstellung von Gelatinekapseln gestattet die Ver
einigun g sam tlicher A bschni tte (Formen, Fiillen und VerschlieBen der Kapseln) in einem 
Arbeitsgang. Eine vollstandige Anlage hierzu, wie sie von der Firma FRrrz KILIAN 
in Berlin-Lichtenberg gebaut wird, veranschaulichen die Abb. 192 u. 193. 

In dem sog. Ausbreiter (Abb. 19230) wird die Gel30tiriemasse erwarmt und links und rechts 
auf mit Quecksilber 30bgeriebene verzinnte Eisenblechplatten gleichmaBig ausgegossen. Die in 

Abb. 192bdargestelltenFormplatten, vondenen 
immer 2 gen30u aufeinander passen, enthalten 
38 bis 261 in Gu13stahl eingegr30bene K3opsel
{ormen. Eine gut getrocknete Gelatinefolie wird 
nun 30uf die untere Platte einer erwarm ten 
Form aufgelegt, wobei die Gelatinemasse sich 
erweicht und die einzelnen Formen auskleidet. 
D30rauf wird die genau abgewogene Fiillfliissig
keit iiber die Platte gegossen, wobei sie sich 
gleichmaBig in die Vertiefungen verteilt. Pul ver
formige Subst30nzen werden in die einzelnen 
Locher eingefiillt. Nun legt man ii ber die ge
fiiUte M30trize eine zweite Gel3otineplatte, dar
auf die ebenfalls erwarmte Deckform als Ver
schlu13deckel und schiebt die geschlossene Form 
in eine Presse (Abb.193). Dieselbe wird in Gang 
gesetzt und schaltet nach einmaliger Um
drehung des Steuerrades selbsttatig wieder aus. 
Die der Presse nun wieder entnommene, ge
offnete Form enthalt die Kapseln voUkom
men fertig. Das bei dem Schlie13ungsproze13, 
wobei die Rander der oberen Form gleich. 
zeitig die einzelnen Kapseln sehr sauber 3ob-

Abb.192a. schneiden, iibrig bleibende Netz (d. i. der 
mit Gel30tinemasse erfiiUte Zwischenraum zwi

schen den einzelnen K3opselformen) wird mit Benzin ausgewaschen, wieder eingeschmolzen 
,und weiter verwertet. 
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Abb.192b. 

c 

Capsulae gelatinosae durae. Harte Gelatinekapseln (Abb. 194). Sie werden 
'meist in mittleren GroBen von 0,1-1,0 g Inhalt hergesteHt, die gebrauchlichste Sorte 
-ist die mit 0,5 g Inhalt. 

In diese Kapseln kann man feste Stoffe und aHe solche Fliissigkeiten einfiillen, 
die die Gelatinehiille nicht angreifen, z. B. Balsame, alkoholische und atherische 
Extrakte, atherische Ole, Phenole und phenolartige Korper, Z. B. Kreosot und 
Guajacol. Bei manchen Substanzen kann man den Angriff auf die Gelatinehiille da
durch verhindern, daB man sie in oliger Losung einfiillt, z. B. Chloralhydrat in 01 
gelOst. Wasserige Fliissigkeiten sind vom Einfiillen in Gelatinekapseln natiirlich aus-
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geschlossen. Von diesen harten sowie von anderen Gelatinekapseln ist zu verlangen, 
daB sie aus bestem weiJlem Leim hergestellt sind, der nicht unangenehm riecht 
und schmeckt. Sie miissen ferner gut aussehen, d. h. die Gelatinehiille muB klar 
sein. Sie diirfen nicht lecken und nicht verschimmelt sein. Es empfiehlt sich, 
kauflich bezogene Kapseln durch Stichproben daraufhin zu priifen, 
Qb das Gewicht des Inhaltes stimmt und ob die eingefiillte Substanz den 
beziiglich der Reinheit an sie zu stellenden Anforderungen geniigt. 

Obgleich die harten Kapseln nicht ge
rade besonders empfindlich sind gegen Feuch
tigkeit, so empfiehlt es sich doch, sie an einem 
trockenen Ort, am besten im geheizten Zim
mer, aufzubewahren. In feuchten Raumen 
konnen sie triibe werden, oft unter Umstan· 
den sogar verschimmeln. 

Capsulae gelatinosae elasticae (moUes). 
Elastische Gelatinekapseln. Diese Kap. 
Beln (Abb. 195) werden in GrOJlen von 
0,15-1,0-5,0-10,0-15,0 g Inhalt angefer. 
tigt. Noch betrachtlichere GroBen kommen 
nur fiir die tierarztliche Praxis in Betracht. 
Man kann in diese Kapseln groBere Mengen, 
namentlich von Fliissigkeiten, einfiillen, weil 
sie sich wegen ihrer Elastizitat der Form der 
Speiserohre anpassen, also dem Hinunter-
schlucken nicht allzu groBen Widerstand ent
gegensetzen. Als Fiillung kommen nament-

Abb.193. 

lich Ricinusol und Lebertran in Betracht, daneben jede andere Masse, die die Go
latinehiille nicht zerstort. 

Diese Kapseln sind gegen Feuchtigkeit erheblich empfindlicher als die harten. 
Durch feuchtes Lagern werden sie triibe; sie erhalten aber durch Nachtrocknen an 
einem lauwarmen (nicht zu warmem 1) trockenen Ort oder im Kalk-Trockenschrank 
ihr gutes Aussehen gewohnlich wieder. Sie sind auch gegen Staub sehr empfindlich, 
weil sie ihn an ihrer Oberflache festhalten. Man bewahrt sie also vor Staub ge· 
schiitzt, an einem trockenen, nicht zu warmen Ort auf, am besten im Kalk
Trockenschrank. 

Perlae gelatinosae. Gelatineperlen. Die Gela
tineperlen sind harte Kapseln, aber nicht wie diese oliven
formig, sondern kugelig. Ihre Herstellung erfolgt wie die
jenige der ovalen Kapseln unter Benutzung kugelfor
miger Zinnformen oder auf maschinellem Wege, wie auf 
S. 800 angegeben. Die Bildung eines unauffalligen sau
beren Verschlusses erfordert hier groBeres Geschick als bei 
den olivenformigen Kapseln. 

Die Gelatineperlen dienen besonders zur Aufnahme 
von Arzneien, die in kleineren Mengen zur Verwendung 
gelangen, wie Ather, atherische 61e, Morrhuol, Orexin, 
Pepsin und Alkaloide. 

Abb.194. 

Abb.195. 

Gall. verlangt von den Perles gelatineuses, daB sie nicht weniger 
als 50 % ihres Gewichtes an Ather, 55 % an Terpentinol, 60 % an Santelol und 
30 % an Pix liquida und von anderen Substanzen mindestens 40 % enthalten. 

Capsulae operculatae. Deckelkapseln (Abb. 196). Sie bestehen aus je einem 
Unterteil und Oberteil aus diinner Gelatine, welcher letzter.e iiber den ersteren hinweg
geschoben wird, und haben den Zweck, solche Arzneistoffe aufzunehmen, die nur 

Rage r, Randbucb. I. 51 
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selten in Gelatinekapseln verordnet und deshalb nicht fabrikmallig in solche abge
fiillt werden. Das Fiillen geschieht, indem man die fein gepulverte oder die zu einer 
weichen Pillenmasse angestoBene und abgeteilte Substanz in die Halfte mit dem 
geringeren Durchmesser bringt und die dazu passende (iibergreifende) Halfte dariiber 
schiebt. Bei lockeren Pulvern (z. B. Chininsalzen) kommt man besser zum Ziel. 
wenn man das abgewogene Pulver auf Papier schiittet und nun mit der schlankeren 
Halfte der Kapsel einfach auftupft. Den Deckel bestreieht man inwendig mit etwas. 

Collodium, um ein Lockerwerden des
selben zu verhindern. Wichtig ist 
natiirlich, daB von der schlecht 
schmeckenden Arznei nichts auf die 
AuBenseite der Kapsel gelangt. 

Abb.196. Capsulae operculatae pro supposi-
toriis. Deckelkapseln fiir Sup

positorien (Abb. 197). Diese werden vorzugsweise zur Einbringung von Glycerin 
in den Mastdarm angewandt. Sie bestehen aus einer steifen konischen Gelatine
hillie mit iibergreiiendem Deckel. Unmittelbar vor dem Gebrauche fiillt man die 
konische Halfte mit Glycerin, setzt den iibergreifenden Deckel auf, taucht das. 
gefiillte Zapfchen, um es schliipfrig zu machen, einen Augenblick in kaltes Wasser 
und schiebt es dann sogleich moglichst tief in · den After ein. Die Kapseln werden 
in verhaltnismaBig kurzer Zeit im Darm gelost; sie konnen auch zur Anwendung 
anderer Arzneimittel benutzt werden. 

Suppositorien-Kapseln mit Fettdeckel. Diese sind eigentlich nur die 
konischen Half ten der vorigen, zu denen Fettdeckel aus starrer, aber 
leicht schmelzbarer Fettmasse beigegeben werden. Man braucht sie zur 
Herstellung von Cacaool-Suppositorien, indem man einfach die ge
schmolzene Suppositorien-Masse in sie hineingieBt, oder falls die Masse 
durch AnstoBen erzeugt wurde, diese Masse in sie hineinstopft. Die ge
fiillten Kapseln werden schlieBlich mit dem beigegebenen Fettdeckel ver
schlossen. 

Capsulae keratinosae. POHL'S Diinndarmkapseln. Diese Kapseln 
werden aus einer plastischen und elastischen Masse hergestellt, die besteht 
aus einer Mischung von filtrierter, bis zur Sirupdicke eingedampfter 
Losung von Keratin in Ammoniakfliissigkeit, mit einer ebenfalls bis zur 
Sirupdicke eingedampften Losung von wachsfreiem Schellack, Borax und 
Wasser und einer sehr geringen Menge ammoniakaIischer Kolophonium
losung. Diese Masse hat die Eigenschaft des Keratins, im Magen un
gelost zu bleiben, im Darm aber in Losung zu gehen, hat dagegen nicht die 

Abb.197. Sprodigkeit und Zerreiblichkeit des reinen Keratins. 
Sie dienen zur Aufnahme von Arzneistoffen, die nicht im Magen, son

dern erst im Darm zur Wirkung gelangen sollen, z. B. Acidum arsenicosum, Acidum 
hydroehloricum, Acidum saIicylicum, Acidum tannicum, Alumen, BalsamumCopaivae, 
Bismutum subnitricum, Chinin und dessen Salze, Chrysarobin, Extractum Cube
barum, Extractum Filicis (iiberhaupt alier Bandwurmmittel), Ferrum und dessen 
Verbindungen, Kreosot, Naphthalin, Opium, Phosphor, Plumbum aceticum, Queck
silber-Verbindungen, Resorcin, Santonin. 

Man priife sie, ob sie in einer Mischung von 100 ccm Wasser, 10 Tropfen Salz
saure und 0,1 g Pepsin bei 35° ungelost bleiben. 

Capsulaeamylaceae. Starkemehlkapseln. Oblatenkapseln. Cachets. 
Dieselben wurden etwa 1873 von LnrousIN in Genf an Stelle der frUber gebrauch
lichen Einnahme-Oblaten eingefiihrt und spater von FASSER in Wien verbessert. 
Die Starkemehlkapseln werden ahnlich den Oblaten entweder aus reiner Weizen
starke oder aus Gemischen von Weizenstarke und Weizenmehl in besonderen Oblaten-
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biickereien hergestellt. Sie sind rundliche Schiilchen mit flachem Rand (Abb. 198) 
oder mehr oder weniger tiefe Napfchen mit flachem Rand (Abb. 199) oder Napfchen, 
die sich ineinander einschieben lassen (Abb.200). Letztere stellen die neueste und 
dabei eine sehr praktische Form der Einnehme·Oblaten dar. Sie gelangen aIle in 
verschiedenen GroBen in den Handel und dienen 
zum Einnehmen schlecht schmeckender oder sehr 
voluminoser Pulver, welch letztere in Form locke
rer Tabletten, die ad 
hoc leicht herzustellen 
sind, in die Oblaten 
eingeschlossen werden. 
Der VerschluB der fla· 
chen iilteren Form Abb. 198. Abb. 199. Abb.200. 

der Oblaten und sol. 
cher mit; horizontal em Rand erfolgt in der Weise, daB auf die das Pulver tragende 
Kapselhiilfte die andere, am Rande sehr schwach angefeuchtete Halfte aufgedriickt 
wird. Oblaten· VerschluBapparate fiir solche Kapseln sind in verschiedenen 
Ausfiihrungen im Handel. Fiir die neueste Form derselben, die randlosen Trocken. 
verschluBo blaten, hat K. MORSTADT in Frankfurt a. M. den nachstehend beschrie· 
benen Trock en· Verschl uB appara t konstruiert. 

Abb.202. 

Abb.201. Abb.203. 

Der Apparat ist ganz aus Aluminium gefertigt. Die Fiillbleche haben trichterfiirmige Ver. 
tiefungen, die das Abfiillen der Pulver direkt in die Oblaten ohne den bisher notwendigen Fiill· 
trichter ermiiglichen. Mit dem Apparat kiinnen aile Gro/3en der Oblaten geschlossen werden. 

In die aufgeklappte Platte (Abb. 201) werden die Deckoblaten mit sanftem Fingerdruck 
eingefiigt, so da/3 sie fest und wagerecht sitzen. Bei der kleinen Sorte verwendet man des geringen 
Durchmessers wegen besser eine Holzzange (Abb. 202). 1st dies geschehen, so wird eine passende 
Fiillplatte (Abb. 203) auf die Platte gelegt und das Pulver durch die trichterfiirmigen Off. 
nungen in die Oblaten eingefiillt. Mit einem passenden Stopfer (Abb. 204, S. 804) wird das Pulver 
in den Oblaten festgedriickt. Hat man 80 die Oblaten gefiiUt, so wird die Fiillplatte abgenommen, 
die Platte mit den darin sitzenden Deckoblaten auf die untere Platte umgelegt und in den vier 
Ecken langsam, gleichmii./3ig und wagerecht heruntergedriickt (Abb. 205, S. 804). Nun wird die 
Deckelplatte hochgehoben, dann werden die Oblaten, die in dieser geschlossen festsitzen 
(Abb. 206, S. 804), mit dem Finger herausgedriickt. 

Saccae amylaceae, Starkemehlbeutelchen, nennt man kleine, den iiblichen 
Papierbeutelchen nachgeformte Siickchen aus Oblatenmasse, die zum Einnehmen 
groBerer Mengen von Pulvern, z. B. Bandwurmmitteln, Anwendung finden. Sie 
werden durch Anfeuchten und Zusammendriicken der oberen Rander geschlossen. 

:'1* 
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Taucht man sie einen Augenblick in Wasser, so werden sie weieh und schliipfrig, so 
daB sie be quem zu verschlucken sind. 

Bi-Pelotinoids, Bi-Palatinoids ist der Handelsname einer Einhiillungsform gegenseitig 
leicht zersetzlicher Arzneimittel. Dieselbe besteht aus zweifacherigen, leicht loslichen Kapseln 
aus Glycerin und getrocknetem Jujubenschleim, in deren beide Facher die zur gegenseitigen Ein
wirkung im Magen bestimmten Arzneistoffe getrennt gefiillt werden. Die Kapsel sowie die 
Scheidewand losen sich im Magen schnell a.uf, und die eingeschiossenen Arzneimittel gelangen 
zur Wirkung. 

Capsulae geloduratae sind mit Formaldehyd gehartete Gelatinekapseln der Firma G. PORL 
in Schonbaum bei Danzig, die sich erst im Darm auf16sen. 

Capsula duplex 
stomachica Bouri. Um 
bei dergleichzeitigenDar. 
reichung von Argentum 
nitricummitanderen Arz
neimitteln die Zersetzung 
des ersteren zu vermeiden 
und die fraglichen Arznei
mittel nicht gleichzeitig, 
sondern nacheinander zur 

Abb. 204. Abb.205. 

Wirkung kommen zu lassen, fiillt Dr. BOUR das Silbernitra.t in besondere, kleine Gelatineperlen, 
die dann in grollere Kapseln eingeschlossen werden, die die ubrigen Arzneistoffe enthalten. 
1m Magen gelangt dann zuerst die grollere Kapsel zur Auflosung und darauf erst die kleinere. 

EiweiBgelatinekapseln, aus Proteingelatine mit 600/0 Eiweill hergestellt, sollen an Stelle 
der bisherigen Gelatinekapseln Verwendung finden, um deIp. Organismus weniger Ballast (in Form 

von Gelatine) bei Verabreichung die
ser Arzneiform zuzufiihren. 

Glutubes, werden aus Kleber 
hergestellte Deckelkapseln (Capsulae 
operculatae) genannt, die sich nicht 
im Magen, wohl aber im Darm losen 
und sich daher zum Einhiillen solcher 
Arzneimittel eignen, die erst im Darm 
zur Wirkung gelangen Bollen. 

Guttamyl Boll daB Einnehmen 
bitterer Tropfen erleichtern. EB sind 
kleine flache Capsulae operculatae, die 
kleine Amylumoblaten enthalten. Auf 
letztere werden die Tropfen getraufelt, 
die Kapseln dann verschlossen und 
verschluckt. 

Trastomal werden darmlosliche 
Gelatinekapseln genannt. 

Vaparoles sind diinnwandige 
Glaskiigelchen, gefiillt mit einem zum 
Einatmen bestimmten Heilmittel, um
geben mit einer diinnen Seidenhiille. 
Zum Gebrauche werden sie zerdriickt 

Abb. ~06. und auf einer heillen Platte der In
halt zur Verdunstung gebracht. 

Carbamidum. 
Carbamidum. Carbamid. Harnsfoff. Urea (auch engl.). Uree. Urea pura 
CO(NH2 )2' Mol.-Gew. 60. 

Da1'stellung. Das Carbamid entsteht beim Eindampfen einer Losung von iBocyan
Baurem Ammonium, OCNNH4 , durch molekulare Umlagerung (WOHLERS Harnstoffsynthcse 
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1828). 1m kleinen erhalt man es auf diese Weise nach folgendem Verfahren: 100 g durch Er
hitzen iiber freiem Feuer entwassertes Kaliumferrocyanid werden mit 37,5 g trockenem Ka
liumcarbonat innig gemischt und das Gemisch in einen eisernen, bedeckten Tiegel im Wind
of en hei nicht zu starkem Feuer bis zum ruhigen Schmelzen erhitzt. In die etwas abgekiihlte 
aber noch fliissige Schmelze tragt man nach und nach in kleinen Anteilen 187,5 g trockene Men
nige ein, setzt den Tiegel wieder auf das Feuer und erhitzt die Mischung noch etwa 10-15 Mi
nuten lang zum Schmelzen. Nachdem das Blei sich zu Boden gesetzt hat, gieBt man die Schmelze 
auf ein Eisenblech. Die zerkleinerte Masse, die aus isocyansaurem Kalium, OCNK, besteht, 
wird in etwa. 200 ccm Wasser gelost, die Losung filtriert und mit einer Losung von 100 gAm
moniumsulfat in etwa 200 ccm Waeser versetzt. Die Mischung wird auf dem Wasserbad auf 
ein kleines Volum eingedampft. Nach dem Erkalten wird das auskristallisierte KaJiumsulfat 
abfiltriert, und die Losung zur Trockne verdampft. Der Riickstand wird mit Weingeist ausgekocht, 
wobei das noch vorhandene KaJiumsulfat ungelost bleibt. Aus der weingeistigen Losung scheidet 
sich beim Erkalten das Carbamid in farblosen Prismen aus. 1m groBen wird das Carbamid 
dargestellt aus Cyanamid, CN·NH2 (das aus Calciumcyanamid, Kalkstickstoff, erhalten wird), 
durch Einwirkung von Mineralsaure, wobei Wasser angelagert wird, CN· NH2 + H20 = CO(NH2h. 
Ferner wird es gewonnen durch Erhitzen von carbaminsaurem Ammonium unter Druck, 
wobei ein GJeichgewichtszustand: NH2 · COONH4 ~ H20 + CO(NH2 )2 eintritt, wenn etwa 30 
bis 40% Carbamid entstanden sind. Das Carbamid wird dann von dem unverandert gebliebenen 
carbaminsauren Ammonium getrennt. 

Die BADISOHE ANILIN - und SODAFABRIK in Ludwigshafen stellt Harnstoff nach dem 
D.R.P. 295075 dar durch Erhitzen von Ammoniumcarbonat oder von Ammoniak und Kohlen
dioxyd unter Druck unter Zusatz von Katalysatoren, z. B. von 5% Kaliumcarbonat; die Bildung 
von Harnstoff erfolgt bei 135-140°. 

Eigenschaften. Farblose Prismen, Smp. 132-133°, an der Luft bestandig, ge
rucWos, Geschmack kiihlend, salpeterartig. 1 T. lost !lich in 1 T. Wasser, in 5 T. 
kaltem Weingeist, in 1 T. siedendem Weingeist. Die LORungen verandern Lackmus
papier nicht. Wird Carbamid iiber seinen Schmelzpunkt erhitzt, so entweicht 
Ammoniak, und die klare Schmelze wird allmahlich triibe und schlieBlich fest unter 
Bildung von Cyanursaure, (OCNH)a, Biuret, NH2 • CO· NH· CO· NH2 und 
Ammelid (Cyanurmonoamid). Beim Erhitzen der wasserigen Losung wird Carb
amid durch Wasseraufnahme langsam in Ammoniumcarbonat iibergefiihrt; diese 
Umwandlung erfolgt rasch, wenn die Losung unter Druck iiber 1000 erhitzt wird. 
In wasseriger Losung wird Carbamid auch durch Mikroorganismen in Ammonium
carbonat iibergefiihrt (Garung und Faulnis des Harns), ebenso auch durch gewisse En
zyme (Ureasen). Beim Kochen von Carbamid mit Alkalilauge wird Ammoniak abge
spaltet und Alkalicarbonat gebildet. Beim Erhitzen mit konz. Schwefelsaure entsteht 
Ammoniumsulfat unter Entweichen von Kohlendioxyd. Mit Salpetriger Saure gibt 
Carbamid KoWendioxyd, Stickstoff und Wasser: CO(NH 2 )2 + N 203 = CO 2 + 2 N2 
+ 2H2 0. Durch Alkalihypochlorit (oder -hypobromit) wird Carbamid unter Ent
weichen des Stickstoffs zerlegt: CO(NH2 )2 + 3BrONa = CO2 + N2 + 2H20 + 
3NaBr; es Hnden dabei aber auch Nebenreaktionen statt, so daB nicht die Ge
samtmenge des Stickstoffs frei wird (vgl. quantitative Bestimmung des Harnstoffs, 
unter Harnanalyse Bd. II S. 1233). 

E'l'kennung. Smp. 132-1330. Wird Carbamid in einem Probierrohr langere 
Zeit geschmolzen, so entweieht Ammoniak; lost man die triibe gewordene Schmelze 
nach dem Erkalten in Wasser, fiigt etwas Natronlauge und einige Tropfen Kupfer
sulfatlosung hinzu, so fiirbt sich die Fliissigkeit violettrot (Biuretreaktion). Konz. 
Losungen von Carbamid geben mit Salpetersaure und konz. Oxalsaurelosung kristal
linische Niederschlage von Carbamidnitrat und -oxalat. 

Prilfung. a) Carbamid muB trocken und farblos sein. - Die wasserige Losung 
(je 0,5 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: - b) durch Schwefelwasserstoff
wasser (Schwermetalle), - c) nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch 
Bariumnitratlosung (Sulfate), - d) nach Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure 
durch Silbernitratlosung (Chloride). - e) Beim Erhitzen bis zum Gliihen darf as 
hochstens 0,10f0 Riickstand hinterlassen. 
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Anwendung. Das Carbamid wirkt diuretisch. Innerlich gegen Ascites bei Leber
cirrhose, seroser Pleuritis, bei Nephrolithiasis nach Ende der Kolik, 10 g taglich, steigend bis 20 g 
in wasseriger Losung oder als Pulver; der Geschmack kann durch Na.chtrinken von Milch be
seitigt werden. 

Technisch als Stabilisator flir Celluloid und Sprengstoffe, ferner als Stickstoffdiingemittel, 
besonders in Form des Nitrates und zusammen mit Calciumnitrat in der Doppelverbindung 
4CO(NH2)2 + Ca(NOah, D.R.P. 295548. 

Carbamidum nitricum. Carbamidnitrat. Salpetersaurer H arnstoff. Urea ni
trica. CO(NH2)2·HNOa. Mol.-Gew.123. 

DU1'stellung. In einer Porzellanschale werden 120 T. reine Salpetersaure (spez. Gew. 
1,153) zur Entfernung von Spuren von Stickoxyden aufgekocht, dann auf etwa 600 abgekiihlt 
und mit einer Losung von 29 T. Carbamid in etwa 30 ccm Wasser versetzt. Die nach dem Er
kalten ausgeschiedenen Kristalle werden abgesogen, mit wenig Wasser gewaschen und an der 
Luft getrocknet. Die Mutterlauge wird zur weiteren Kristallisation eingedampft. 

Eigenschaften. Wei Be, perimuttergliinzende Kristalle, loslich in 8 T. Wasser, in 10 T. 
Weingeist. Die Losungen roten Lackmuspapier. 

Anwendung. Wie reines Carbamid zu 0,5-1,0-2,0 g, mehrmals taglich. 

Afenil = Calciumchlorid-Carbamid siehe unter Calcium chloratum S. 742. 

Ureabromin = Calcium bromid + Carbamid siehe unter Calcium bromatum S. 733. 

Urol = Chinasaures Carbamid siehe unter China (Acidum chinicum, S. 974). 

Citrurea-Tabletten von RADLAUER. Lithii bromati 0,25, Ureae purae 0,25, Radicis 
Althaeae 0,3, Acidi citrici Spur. 

Urisolvin. Gemisch von saurem Lithiumcitrat und Carbamid. WeiBes Pulver, in Wasser 
loslich, als harnsaurelosendes Mittel angewandt. 

Adalin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist Bromdiiithylacetylcarbamid, (C2H b )2 
CBrCO· NHCONH2. Mol.-Gew. 237. 

DU1'stellung. Nach D.R.P. 225710. Harnstoff wird mit Bromdiathylacetylbromid. 
(C2H5)2CBrCOBr, oder Bromdiathylacetylurethan, (C2H5)2CBrCO·NHCOOC2H5' mit Am
moniak, oder Diathylacetylharnstoff, (C2H5)2CHCO' NHCONH2, mit Brom behandelt. 
Auch durch Entschwefeln von Bromdiathylacetylthioharnstoff, (C2Hl;)2CBrCO·NHCSNH2' 
oder durch Anlagern von Wasser an Bromdiathylacetylcyanamid, (C2H"hCBrCO·NHCN, 
gelangt man zu der Verbindung. 

Eigenschuften. WeiBes kristallinisches Pulver, geruchlos und fast ge
schmacklos. Es verandert feuchtes Laekmuspapier nicht, Smp. 115-116°, beim Er
hitzen sublimiert es, merklich schon bei 60-80°, mit Wasserdampf ist es fliichtig. 
In.kaltem Wasser ist es sehr wenig Wslich, leichter in Weingeist, Aceton und Benzol. 
Gehalt an Brom etwa 33 %. 

E1'kennung. Werden 0,2 g Adalin mit 3 cem Natronlauge erhitzt, so wird 
Ammoniak frei (durch Zersetzung des Harnstof£s). Wird nach dem Kochen mit 
N atronlauge die Fliissigkeit mit Salpetersaure angesauert, so gibt sic mit Silber
nitratliisung einen gelblichweiBen Niedersehlag von Silberbromid. 

Prilfung. Wird 1 g Adalin mit 50 cern Wasser geschiittelt, so darf das ab
filtrierte Wasser Lackmuspapier nicht verandern (Sauren oder Alkalien) und durch 
Bariumnitratliisung nicht verandert werden (Sulfate). Beim Verbrennen darf es 
hiichstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Ais Sedativum mit leicht hypnotischer Wirkung bei allgemeiner Nervositat, 
nervoser Schlaflosigkeit, seelischer Depression, Hypochondrie, Hysterie, Herzneurosen, Chorea, 
Basedowscher Krankheit, Keuchhusten, Angstneurosen, Platzangst, Lampenfieber u. a. Zwei- bis 
dreimal taglich 0,5 g (Frauen 0,3 g), in schweren Fallen bis dreimal taglich 1 g. 

Achibromin = a-Bromisovalerianoglykolylcarbamid siehe unter Acidum 
valerianicum S.256. 

Achijodin = ex -J odisovalerianoglykolylcarbamid siehe unter J odum S. 1554. 

Bromural =ex-Monobromisovalerylcarbamid s. unter Acidum valeriani

cum S. 255. 
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Jodival = a:-.Jodisovalerylearbamid s. u. Jodum S. 1554. 

Acidum barbituricum. Barbitursaure. Mal ony lcar bami d. Malonylharnstoff. 
CO-NH CH2<CO_NH>CO. Mol.-Gew. 128. 

Da'l'stellung. Durch Erhitzen von Alloxan th in mit konz. Sch wefelsii.ure; synthetisch 
durch Erhitzen von Carbamid mit Malonsii.ure und Phosphoroxychlorld auf 1000 oder 
duroh Erhitzen von Carbamid mit Malonsaurediii.thyiester und alkoholischer Natrium
alkoholatliisung. 

Eigenschaften. Farblose, leicht verwittemde Kristalle, wenig loslich in kaltem, leicht 
loslich in heiBem Wasser. 

Anwendung. Sie wird medizinisch nicht verwendet; zum Haltbarmachen von Wasser
stoffsuperoxydlosungen. Mit Furfurol gibt sie eine unlosliche Verbindung, sie kann deshalb zur 
Fii.llung von Furfurol verwendet werden. 

Acidum diaethylbarbituricum. Diathylbarbitursaure. Veronal (FARBEN

FABRIKEN LEVERKUSEN U. E. MERCK, Darmstadt). Diathylmalonylharnstoff. 
Diethylbarbituric Acid. Barbitone. Malonurea. 

CO-NH 
(C2H5)2C<CO_NH>CO. Mol.-Gew. 184. 

Da'l'stellung. I. Durch Erhitzen von Carbamid mit Diii.thyimalonsii.urediii.thyl
ester, (C2H5kC(COOC2H5l2' und alkoholischer Nattiumalkoholatlosung im DruckgeiaB auf 100 
bis 1080. Es bildet sich dabei das Natriumsalz der Diathylbarbitursii.ure, das durch verd. Salz
sii.ure zerlegt wird. 

II. Durch Erhitzen von Carbamid mit Diii.thylcyanessigester, (~H5l2C(CNlCOO~H5' 
und Natriumalkoholat entsteht das Natriumsalz der Iminodiii.thylbarbitursii.ure, 

(c H ) C<C(NH)-NNa>CO 
2 5 2 CO---NH ' 

a.us der durch Kochen mit Sa.lzsaure unter Abspaltung von Ammoniak Diathylba.rbitursiure 
entsteht. 

Eigenschajten. Farblose, durehseheinende Kristallblattehen, Smp. 190 bis 
191°; geruehlos, Gesehmaek sehwaeh bitter; loslieh in 170 T. Wasser von 150 und 
in 17 T. siedendem Wasser, leieht in Weingeist, Ather und verdiinnter Natronlauge, 
schwer in Chloroform. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. Mit Alkalien 
bildet es in Wasser leieht losliche Salze. 

E'l'kennung. Werden etwa 0,3 g Diathylbarbitursaure mit 2-3 g Xtzkali zu
-Bammen geschmolzen (im Tiegel oder Probierrohr), so entweicht Ammoniak (feuchtes 
Lackmuspapier wird geblaut). Die Schmelze wird nach dem Erkalten in 10 ccm 
Wasser gelost; 5 ccm der Losung werden mit der Losung von etwa 0,01 g Ferro
sulfat in einigeu Tropfen Wasser und 1 Tr. Eisenchloridlosung versetzt und mit 
verd. Salzsaure iibersattigt. Es entsteht Berlinerblau, weil die Diathylbarbitursaure 
beim Schmelzen mit Kaliumhydroxyd auch Kaliumcyanid bildet. - Der Rest der 
Losung der Sehmelze gibt beim AnsauerI). mit verd. Schwefelsaure eine Entwicklung 
von Kohlendioxyd unter Auftreten eines an ranzige Butter erinnernden Geruehes, 
der von der abgespalteten Diathylessigsaure herriihrt. Letztere entsteht aus der 
Diiithyimalonsaure durch Abspaltung von CO2, - Die Losung von 0,05 g Diathyl
barbitursaure in etwa 8 bis 10 cem Wasser gibt mit einigen Tropfen einer Losung 
von etwa 0,1 g Quecksilberoxyd in 10-15 Tr. Salpetersaure einen weillen Nieder
schlag. 

Priifung. a} Der Schmelzpunkt solI nahe an 190° liegen (Helv. ungefiihr 
188 0). - b} 0,1 gDiathylbarbitursaure mull sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne 
Flirbung losen. - c} 0,1 g Diathylbarbitursaure darf beim Schiitteln mit 1 ccm 
Salpetersaure sieh nicht gelb flirben, aueh beim Erhitzen mull die Losung farblos 
bleiben (b und c organische Beimengungen). - Werden 2 g Diiithylbarbitursaure zer
rieben und etwa 1 Minute lang mit 20 cem Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat: -
d} durch Bromwasser nicht getriibt werden (fremde organische Verbindungen) und -
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e) durch SHbernitrat nicht verandert werden (Salzsaure, Chloride). - f) O,lg Diathyl· 
barbitursaure auf Platinblech oder Tiegeldeckel (auch Porzellan) vorsichtig erhitzt. 
muG bis auf einen sehr geringen Anflug von Kohle verdampfen. Beim Verbrennen 
darf hochstens 0,1 % Riickstand hinterbleiben. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Schlafmittel und Sedativum, auch gegen Seekrankheit, in Pulver. 

Tabletten und wasserigen Losungen, zu 0,3-0,75 g. auch als Klysma anwendbar. GroBte Einzel· 
gabe 0,75 g, Tagesgabe 1,5 g (Germ.). Die groBte Menge der Diii.thylbarbitursaure wird durch den 
Ham wieder ausgeschieden. N ach A. GROBER ist Diathylbarbitursaure wegen ihrer Wirkung 
auf die BauchgefaBe bei Erkra.nkungen, die von Schii.digungen der GefaBfunktionen begleitet 
sind, wie Typhus abdominaJis, schii.dlich. 

To;x:ikologische1' Nachweis. Das Untersuchungsobjekt, von Leichen: Harn, Magen. 
Leber, Nieren, wird nach STAS·OTTo mit Alkohol unter Zusatz von Weinsii.ure ausgezogen, 
und der Auszug wie bei der Untersuchung auf Alkaloide gereinigt. Die Diathylbarbitursaure 
ka.nn da.nn aus der sauren Fliissigkeit mit Ather ausgeschiittelt werden. Das Ausschiitteln wird 
mit je 15-20 ccmAther 6ma! wiederholt. Beim Verdunsten des Athers hinterbleibt ein krista1li· 
nischer Riickstand, der in heiBem Wasser gelost wird. Die nach dem Eindampfen der durch Tierkohle 
entfii.rbten Losung verbleibenden Krista1le werden mit wenig Wasser gewaschen, um kleine Mengen 
von Weinsaure zu entfernen, die beim Ausschiitteln der weinsauren Fliissigkeit mit in den Ather 
iibergegangen waren. Die Kristalle sind da.nn zu wagen. Durch Bestimmung des Schmelzpunktes. 
der Kristalle und daneben eines Gemisches einer Probe der Kristalle mit reiner Diathylbarbitur. 
saure, sowie durch die Reaktion mit Mercurinitratlosung (siehe Erkennung) lii.Bt sich die Diathyl
barbitursaure leicht nachweisen. 

Natrium diaethylbarbituricum. DUithylbarbitursaures Natrium. Me
dinal (solubile) (CHEM. FABR. vorm. E. SCHERING, Berlin). Veronal-Natrium. 
(E. MERCK, Darmstadt und FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN.) 

C CO-NNa C (CaH 5)!! <CO- NH> O. Mol.·Gew.206. 

Da1'stell'Ung. Durch Umsetzen von Diathyl barbitursaure mit N atriumhyd roxyd 
in weingeistiger Liisung. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver. 1 T. lost sich in 5 T. kaltem 
Wasser; die Losung reagiert schwach alkalisch. In Weingeist ist es schwer loslich. 

ETkennuff{J. Beim Verbrennen hinterbleibt ein Riickstand von Natrium
carbonat, der mit Salzsaure aufbraust und die Flamme gelb fiirbt. Die wasserige 
Losung gibt mit verd. Salzsaure eine kristallinische Ausscheidung von Diathyl
barbitursaure (Smp. 190 bis 1910 ). Beim Schmelzen mit Kaliumhydroxyd verhiilt 
es sich wie bei Diathylbarbitursaure angegeben. 

Priijung. a) Mit konz. Schwefelsaure und Salpetersaure darf as keine Far
bung geben (je 0,1 g mit 1 ccm der Saure). - b) Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) 
darf nach Zusatz von Salpetersaure und Abfiltrieren des Niederschlages durch Ba
riumnitratlosung (Sulfate) und durch SHbernitratlosung (Chloride) nicht verandert 
werden. - c) Die Losung von 0,5 g diathylbarbitursaurem Natrium in 20-30 cem 
Wasser muG 23,8-24,2 ccm 1/10·n·Salzsaure zur Neutralisation verbrauchen (Di
methylaminoazobenzol). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1344. 

Aujbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie die Diathylbarbitursaure. Es wirkt rascher, weil es leichter loslicb 

iat. 0,3-(),5 g in Wasser gelost eine Stunde nach dem Abendessen. Es ist auch subcutan und rektal 
anwendbar. Gro/3te EinzeJgabe 0,75 g, Tagesgabe 1,5 g (Ergiinzb.). 

Chineonal = diathylbarbitursaures Chinin s. unter Chininum, S. 960. 

Codeonal, ein Gemisch von diathylbarbitursaurem Codein (11,8%) und di
athylbarbitursaurem Natrium (88,2 %) s. u. Codeinum (Opiumalkaloid~ 

Bd. II S. 345). 

Combinal (Cm:M. FABR. ERAM, Leipzig) ist ein Gemisch von di&thylbarbitursaurem 
Ca.lcium und brenzca.techinmonoacetsaurem Calcium. Weines Pulver, fast geschmackJos. 
schwer loslich in Wasser. 
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Gelonida somnlfera enthalten pro dosi Cod. phosphor. 0,01, Natr. diaethylbarbituricum 
0,25 und Ervasin-Calcium 0,25_ - Anwendung. Als Schlafmittel. 

Veronazetin-Tabletten enthalten je 0,15 g Natrium diaethylbarbituricum, 0,125 g Phena
cetin und 0,0125 g Codeinum phosphoricum. 

Veramon (CHEM. FABR. vorm_ E. SCHERING, Berlin) ist eine Verbindung (?) von 1 Mol. Di
athylbarbitursaure und 2 Mol. Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon, die durch 
Zusammenschmelzen der Komponenten bei 115° dargestellt wird (vgl. Bd. II S. 528). 

Eigensclmften und Erkennung. Gelbes Pulver, schwer IOslich in kaltem Wasser, 
leicht IOslich in heil3em Wasser und in organischen LOBungsmitteln. - Wird 1 g Veramon mit 10 ccm 
verd. Salzsaure gekocht, so wird es zerlegt; aus der Losung scheidet sich beim Erkalten Diathyl
barbitursaure a b (Srnp. gegen 190 0, meist 185-186°). Die abfiltrierte Fliissigkeit wird nach starker 
Verdiinnung mit Wasser durch 1 Tr_ EisenchloridlOsung veilchenblau gefarbt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dichtschliel3enden Glasern. 

Anwendung. Als Analgetikum bei Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, bei Trigeminus. 
neuralgie, besonders auch bei Schmerzen der Tabiker. Gabe fiir Erwachsene 0,4-O,6g = 2-3 Ta
bletten zu 0,2 g, fiir Kinder 0,1-0,3 = 1/2-P /2 Tabletten. 

Acidum dipropylbarbituricum. Dipropylbarbitursaure. Dipropylmalo-
nylharnstoff. Proponal (E. MERCK, Darmstadt und FARBENFA)3RIKEN LEVER

KUSEN). 

Darstellung. Aus Carbamid und Dipropylmalonsaurediiithylester, 
(CSH7)2C(COOC2H5)2' oderDipropylcyanessigester, (CaH7)2C(CN)COOC2H6' wie die Diathyl
barbitursaure. 

Eigenschaften. WeiBes kristaJlinisches Pulver, Smp. 145°, geruchlos, Ge
schmack schwach bitter; sehr schwer loslich in kaltem Wasser (1: 1640), leichter in 
heiBem Wasser (1: 70), leicht in Alkohol, Ather, Aceton, Chloroform und in Alkali 
enthaJtendem Wasser unter Bildung von Alkalisalzen. 

Erkennung. Es gibt die gleichen Reaktionen wie die Diathylbarbitursaure, 
unterscheidet sich von dieser durch den Schmelzpunkt und die viel geringere Los
lichkeit in Wasser. 

Prufung. a) Sehmelzpunkt 145°. - b) 0,1 g Dipropylbarbitursaure mul! 
sieh in 1 cern Sehwefelsaure ohne Farbung losen, mit 1 cern Salpetersaure darf 0,1 g 
Dipropylbarbitursaure aueh beim Erhitzcn keine Gelbfarbung geben (fremde orga
nisehe Verbindungen). - Werden 2 g Dipropylbarbitursiiure zerrieben, mit 20 cern 
Wasser von 15° etwa 1 Minute gesehiittelt, so diirfen je 5 cern des Filtrats: - c) dureh 
Bromwasser nieht getriibt werden (fremde organisehe Verbindungen), - d) dureh 
SilbernitratlOsung nicht verandert werden (Salzsaure, Chloride), - e) beim Ver
dampfen hoehstens 4 mg Riiekstand hinterlassen (Diathylbarbitursaure und andere 
Beimengungen). - f) Beim Erhitzen mull sie sich wie Diathylbarbitursaure vcr
fliiehtigen und beim Gliihen hoehstens 0,1 % Riiekstand hinterlassen. - g) Beirn 
Troeknen bei 1000 darf sie hoehstens 1% an Gewieht verlieren (Wasser). 

Anmerkung zu a und f. Dipropylbarbitufsaure kristallisiert mit Kristallwasser, 
CloH16N20S + H20. Das Proponal des Handels soil wasserfrei oder fast wasserfrei sein; wir 
fanden aber in einigen Fallen fast den der Formel CloH16N20a + H20 entsprechenden Wasser
gehalt (6,60/0 statt 7,8%), in anderen Fallen war das Proponal fast wasserfrei. Der Schmelz
punkt, 1450, wird nur dann richtig gefunden, wenn das Praparat 24 Stunden iiber Schwefel
saure getrocknet wird (es ist dann wasserfrei). Wasserhaltige Praparate schmelzen niedriger, 
Proponal mit 6,6% Wasser schmolz ungetrocknet bereits bei 1040 und wurde nach Abgabe des 
Wassers wieder fest. Wasserfreie Praparate sind matt weil3 und mehr kornig, wasserhaltige sind 
deut.lich kristallinisch. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Als Schlafmittel wie Diathylbarbitursaure zu 0,2-0,5 g aIs Pulver oder 
Tabletten in moglichst heiJ3er Fliissigkeit. Griil3te Einzelgabe 0,5 g; Tagesgabe 1,0 g (Erganzb.) 
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Dial "Ciba" (GESELLSCH. F. CHEM. mnUSTRIE, Basel) ist Diallylbarbitursiiure oder 
Diallylmalonylharnstoff, 

CO<NH-CCOO> C<CCH2 ' CCH =CCH2 Mol.·Gew.208. 
NH- H 2 ' H= H 2 ' 

Darstellung. Aus Carbamid und Diallylmalonsaureathylester, 
(CH2 = CH'CH2)2C(COOC2H6)2' wie Dfathylbarbitursaure. 

Eigenschaften. Farblose gIanzende Kristalle (Blattchen), Smp. 170-1710, Geschmack 
schwach bitter. 1 T.lost sich in etwa. 300 T. Wasser, in 50 T. siedendem Wasser. Die w3.sserige Lo
sung rotet Lackmuspapier schwach. Ziemlich leicht loslich in Alkohol, auch in Ather, Essig. 
ather und Aceton. 

Erkennung. Schmelzpunkt. Beim Schmelzen mit Atzkali entweicht Ammoniak. Eine 
wsung von Dial in iiberschiissiger Natriumcarbonatlosung reduziert Kaliumpermanganatlosung 
unter Abscheidung von Mangandioxydhydrat; die Reduktion wird durch die Allylgruppen be
wirkt. Die wasserige Losung entfarbt Bromwasser, ebenfalls durch die Wirkung der Allylgruppen. 

Prufung. Schmelzpunkt nicht unter 1700. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % 

Riickstand hinterlassen. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Schlafmittel wie Diathylbarbitursaure zu 0,1-0,2 g, notigenfalls 

bis 0,3 g; als Beruhigungsmittel zu 0,05-0,1 g, bei Psychosen bis 0,5 g. 

Somnifen (F. HOFFMANN·LA ROCHE u. Co., Basel) ist eine Liisung der Diathylaminsalze 
der Diathyl-. und Dipropenylbarbitursaure. 1 ccm der Losung enthalt die Salze von je 

0,1 g Diathylbarbitursaure und Dipropenylbarbitursaure, (CH3·CH:CH)2C<gg=~:>CO. 
Letztere ist der Diallylbarbitursaure (Dial) isomer. Das Losungsmittel ist ein Gemisch von Wasser, 
Alkohol und Glycerin. 

D iogenal (E. MERCK, Darmstadt) ist N-Dibrompropyl-C-diiithylbarbitursiiure, 

/CO-NH" 
{C2H6)2C" /CO 

"CO-N-CH2·CHBr·CH2Br. Mol.·Gew.384. 

Darstellung. D.R.P. 265726. Durch Anlagerung von Brom an die Allylgruppe der 
N .Allyl-C.diathylbarbitursaure, 

/CO-NH" 
(C2Ho)2C\ /CO_ 

CO -N-CH2· CH-CH 2• 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches Pulver, Smp.1250, Geschmack bitter; schwer 
lOslich in Wasser, leicht in Weingeist und Ather. 

Erkennung. Am ausgegliihten Kupferdraht erhitzt, farbt es die Flamme griin. Beim 
Schmelzen mit Kaliumhydroxyd wird Ammoniak abgespaltet. Die Schmelze entwickelt mit verd. 
Schwefelsaure Kohlendioxyd. Wird die Losung der Schmelze in verd. Schwefelsaure mit Chlor
wasser oder Natriumhypochloritlosung versetzt und mit Chloroform geschiittelt, so farbt sich 
dieses gelb. 

Prufung. Es kann wie Diathylbarbitursaure gepriift werden. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Schlafmittel zu 1,0 g in Pulvern oder Tabletten, in schweren Fallen zu 

1,5-2,0 g. Als Sedativum bei Erregungszustanden 0,5 g zwei- bis dreimal taglich, in schweren 
Fallen bis 1,0 g. Bei Epilepsie zwei- bis dreimal taglich 0,25 g, nach Bedarf auf 0.5-1,0 g steigend. 

Luminal (E. MERCK, Darmstadt und FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist Athylphenyl

barbitursiiure, g:::>C <gg=~:>CO. Mol.· Gew. 232. Germ. 6 s. Bd. II S.1302. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Athylphenylmalonsaurediathylester, 

g:::>C{COOC2 H 5)2 , 

auf Carbamid wie die Diathylbarbitursaure. Athylphenylmalonsaurediathylester wird auf 
folgende Weise erhalten: Durch Verseifung von Benzylcyanid, C6H6CH2CN, entsteht Phenyl. 
essigsaure, C6HsC~COOH, deren Athylester, C6HsCH2COOC2Hs, mit Oxalsaure Phenyl
<oxalessigester gibt, der beim Erhitzen Kohlenoxyd abspaltet und in Phenylmalonsaure
diathylester, C6H5CH(COOC2H6)2' iibergeht. Die Natriumverbindung des letzteren gibt mit 
Athyljodid Ath ylphenylmalonsaurediathylester. 
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Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. 170-1720, geruchlos, Ge. 
schmack schwach bitter. Schwer lOslich in Wasser, leicht in Alkohol und anderen organischen 
LOsungsmitteln. Die w3sserige LOsung rotet Lackmuspapier. 

E".kennung. Werden 0,3 g Athylphenylbarbitursaure mit 1 ccm n.Natronlauge und 
etwas Wasser kurze Zeit geschiittelt und das UngelOste abfiltriert, so gibt das Filtrat mit Queck. 
silberchlorid und mit Silbernitrat einen wei Ben Niederschlag. Beim SchmeIzen mit KalIUm. 
hydroxyd spaltet es Ammoniak ab; die SchmeIze entwickelt mit Sauren Kohlendioxyd. 

P".ilfung. a) Der SchmeIzpunkt solI nahe an 170° liegen. - b) Mit konz. Schwefelsaure 
und Salpetersaure (je 0,1 g+ 1 ccm) darf es keine Farbung geben. - c) Beim Verbrennen darf 
es hoohstens 0,1 % Riickstand geben. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1302. 

Aufbewah'l"'Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. Wie die Diathylbarbitursaure als Schlafmittel, auch gegen Epilepsie. Die 

Athylphenylbarbitursaure wirkt stark hypnotisch und wird je nach der Schwere des Falles in 
Gaben von 0,1-0,3 g, in Wasser gelOst, gegeben. In leichten Fallen geniigen schon 0,075 g. 
1m Handel sind Tabletten von 0,1, 0,2 und 0,3 g Gehalt. Zur Vermeidung von Nebenwir· 
Imngen ist nicht iiber 0,5 g zu geben. GrtiBte Einzelgabe 0,4 g, Tagesgabe 0,8 g (Germ. 6). 

Luminal-Natrium (E. MERCK, Darmstadt u. FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) jst .lthyl
phenylbarbitursaures Natrium, 

C2H S C CO-NNa CO MIG 254 CoHs> <CO--NH> . 0.- ew. . Germ. 6 s. Bd. II S. 1344. 

Eigenschaften. WeiBes kristalIinisches hygroskopisches Pulver, in Wasser leicht 
loslich. Die wasserige Losung ist jedoch nur von geringer Bestandigkeit, es tritt bei llingerer 
Aufbewahrung Abspaltung von Kohlendioxyd und Bildung von Athylphenylacetylharnstoff, 
{C2Hs)(CeHs)CHCO·NHCON~, ein, der sich als Niederschlag ausscheidet. 

E".kennung. Beim Verbrennen hinterlaBt es Natriumcarbonat, das am Aufbrausen 
mit SaIzsaure und durch die Flammenfarbung erkannt wird. Aus der wasserigen Losung wird durch 
verd. Salzsaure Athylphenylbarbitursaure abgeschieden (Smp. 170-1720). Die wasserige Losung 
gibt mit Quecksilberchloridlosung und mit SilbernitratlOsung weiBe Niederschlage. 

Prifung. a) Mit konz. Schwefelsaure und mit Salpetersaure (je 0,1 g+ 1 ccm) darf es 
keine Farbung geben. - b) Die w3sserige Losung (1 g + 20 ccm) darf nach Zusatz von Salpeter· 
saure und Abfiltrieren der ausgeschiedenen Athylphenylbarbitursaure durch Bariumnitratlosung 
(Sulfate) und durch Silbernitratlosung (Chloride) nicht verandert werden. 

Aufbewah'l"'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie die Athylphenylbarbitursaure (Luminal). Infolge der LOslichkeit in 

Wasser kann es auch subcutan angewandt werden. GroBte Einzelgabe 0,4 g, Tage,gabe 0,8 g 
(Germ. 6). 

Elbon = Cinnamoyl.oxyphenylcarbamid siehe unter Acidum cinnamylicum S. 140. 

Nirvanol (FARBWERKE HOCHST U. CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul) 
ist ",,-Phenyliithylhydantoin, 

CeHo" /CO-NH 
/C, I. Mol.-Gew. 204. 

C2H 5 'NH-CO 

Hydantoin ist Glycolylharnstoff oder Carbamid, in dem 2 H. 
Atome durch den zweiwertigen Rest -CH2-CO- der Glycolsaure, 
CH2(OH)COOH, ersetzt sind. 

Hydantoin. 

Die Stellung der ersetzbaren Wasserstoffatome wird durch Buchstaben a, fl, " ausgedriickt. 
Da1"stellung. Durch Einwirkung von Halogenathyl (z. B. Athyljodid) auf Phenyl. 

cyanacetamid, CeHoCH(CN)CONH2' in alkalischer Losung entsteht Phenylathylcyanacet
amid, 

CeHo>C(CN)CONH2, 
C2H 6 

das durch Behandlung mit Natriumhypochlorit in das Hydantoin iibergeht. 
Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver (Nadeln), geruchlos, fast geschmacklos, 

Smp.199-2000• Es ist fast unloslich in Wasser (1:1650), loslich in no T. siedendem Wasser, in 
20 T. Weingeist, in 200 T. Ather; mit Alkalihydroxyd bildet es leicht losliche SaIze, so daB es 
sich in Wasser unter Zusatz von Natronlauge leicht auflost. Aus der Losung wird es durch Sauren 
wieder abgeschieden. Die heiB gesattigte wasserige Losung rotet Lackmuspapier. 

E1"kennung. Schmelzpunkt. Wird 0,1 g Nirvanol mit 0,5 g Calciumoxyd im Gliih· 
rohrchen erhitzt, so farbt sich das Gemisch violettrot, und es tritt der Geruch des Propiophenons 
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und des Ammoniaks auf. Die Losung von 0,1 g Nirvanol in 2 ccm konz. Schwefelsaure wird durch 
5 Tr. Natriumnitritlosung (1 + 14) rot gefarbt. 

PrUfung. a) Schm~lzpunkt 199-200°. - b) Die Losung von 0,5 g Nirvanol in 10 ccrn 
Ammoniakfliissigkeit mull klar und farblos sein und darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Schwermetalle). - c) 0,1 g Nirvanol mull sich in 2 ccm konz. Schwefelsaure 
ohne Farbung losen. - d) Wird 0,5 g Nirvanol mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Fil· 
trat durch Silbemitratlosung nicht verandert werden (Chloride). - e) Beim Verbrennen darf es 
hoohstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

AufbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Schlafmittel und B!'ruhigungsmittel zu 0,25-1,0 g mehrmals taglich 

in Pulver, Tabletten, Stuhlzapfchen, in letzterer Form auch als Vorbeugungsmittel gegen See· 
krankheit. Als Nebenwirkung treten Hautausschlage auf. ' 

Nirvanol-Natrium ist das Natriumsalz des rr·Phenyliithylhydantoins, 

CSH5"" /CO-NNa 
/C"" I +4 H 20. Mol. Gew.29S. 

C2H5 NH-CO 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, in Wasser leicht loslich. Aus der wasserigen Losung 

wird durch verd. Sauren das Nirvanol als weiller kristallinischer Niederschlag abgeschieden. 
das trockne Salz wird schon durch das Kohlendioxyd der Luft allmahlich zerlegt und lost sicb 
dann nicht mehr klar in Wasser. Die wasserige Losung schmeckt unangenehm bitter. 

Es kommt in wasseriger Losung in den Handel in Ampullen zu je 4 cern = 0,5 g Nirvano!' 
Bei starker Abkiihlung in der Losung auftretende kristallinische Ausscheidungen werden durcb 
gelindes Erwii.rmen wieder in Losung gebracht. 

AufbewuhTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Nirvanol, aber nur intramuskular oder rektal. 

Acetyl-N irvanol (FARBWERKE H6cHST und CHEM. FABR. VON HEYDEN, Radebeul) ist 

rr·Phenylaethyl·Acetylhydantonin. 

CSH5"" /CO-N. CO· CHa 
/ C" I . MoI.-Gew. 246. 

C2H 5 "NH-CO 

Eigenschaften. Weilles kristallinisches Pulver, Smp. 177-179°, loslich in etwa 2530 T. 
Wasser, 30 T. Weingeist und 42 T. Ather, in etwa 550 T. heiBem Wasser und 5 T. siedendem Wein
geist, leicht IOslich in verdiinnter Natronlauge. Die heill gesattigte wasserige Losung rotet blaues 
Lackmuspapier. 

ETkennung. Kocht man 1 g Acetylnirvanol mit 20 cern Natronlauge 20 Minuten lang 
am Riickflullkiihler und neutralisiert die Fliissigkeit mit verdiinnter Salzsaure, so entsteht eine 
kristallinische Ausscheidung, die, mit Wasser, ausgewaschen und getrocknet, den Schmelzpunkt 
(199-200°) und die Reaktionen des Nirvanols zeigt. Verdunstet man das Filtrat davon in 
einem Porzellanschalchen zur Trockne, befeuchtet den Riickstand mit verdiinnter Schwefelsaure 
und erwarmt das Gemisch bei aufgelegtem Uhrglas, so tritt der Geruch nach Essigsaure auf. 

PrUfung. a) Eine Losung von 0,5 g Acetylnirvanol in 10 cern Ammoniakfliissigkeit soll 
klar und ungefarbt sein und darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwer
metallsalze). - b) 0,1 g Acetylnirvanol solI sich in 2 cern Schwefelsaure ohne Farbung losen (fremde 
organ. Verbindungen). - c) Wird 1 g Acetylnirvanol mit 10 cern Wasser geschiittelt, so darf 
das Filtrat durch SilbernitratlOsung nicht getriibt werd€ll (Chloride). - d) Beim Verbrmnen 
dad es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie Nirvano!. 

Thiocarbamid. Thioharnstoff. NH2·CS·NH2, Mol.-Gew. 7S. entsteht durch molekulare 
Umlagerung aus Ammoniumrhodanid beim Schmelzen: CNSNH4 = NH2 ·CS·NH2• 

Technisch wird es aus Cyanamid durch Anlagerung von Schwefelwasserstoff mit 
Hilfe von Schwefelammonium gewonnen: CN· NH2 + H2S = NH2· CS· NH2• Farblose Kristalle, 
Smp. IS0 0, loslich in etwa 11 T. Wasser, fast unloslich in Alkohol. 

Thiosinaminum. Thiosinamin. Allyl thiocar bamid. Allylthioharns toff. 
NH2CSNH· CH2 CH: CH2• Mol.-Gew. 116. 

DUTstellung. Durch Erwarmen von Allylsenfol mit starker Ammoniakfliissigkeit 
unter Zusatz von etwas Alkohol (vgl. Oleum Sinapis Bd. II S. 745). 

Eigenschuften. Farblose, schwach lauchartig riechende Kristalle, Smp.740, loslich in 
etwa 30 T. kaltem Wasser. Die wasserige Losung verandert Lackmuspapier nicht. Leicht loslicb 
in Alkohol und Ather. 
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E1'kennung. Versetzt man 10 ccm der wasserigen Losung (1 + 30) mit 10 ccm Silber. 
nitratlosung, so erfolgt allmahlich Abscheidung eines weiBen kristallinischen Niederschlages von 
Thiosinaminsilber; beim Erhitzen der Mischung bis zum Sieden oder auf Zusatz von Ammoniak. 
fliissigkeit farbt sich der Niederschlag braunschwarz durch Bildung von Schwefelsilber. 

PrUfung. 0,1 g Thiosinamin solI sich in' 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung auf· 
losen. Beim Verbrennen dad es hochstens 0,1 °/0 Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Bei Lupus, Sklerodermie und zur Beseitigung von Narbengewebe verschie. 

denster Art, von Adhasionen und Contracturen in Form subcutaner Injektionen; 1/2-1 ccm einer 
10 0/ 0 igen, mit 20% Glycerin versetzten wasserigen Losung 2-3mal wochentlich. Auch als Fixier
mittel in der photographischen Technik und in der Fakalanalyse. 

Fibrolysin (E. MERCK), nUr in sterilisierter Losung in Ampullen im Handel, enthalt Thiosin· 
amin und Natriumsalicylat. Eine Ampulle von 2,3ccm Inhalt enthalt 0,2 g Thiosinamin 
und etwa 0,14 g Natriumsalicylat. In der Tierheilkunde werden groBere Ampullen von 11,5 ccm 
verwendet, z. B. gegen Dampfigkeit der Pferde bis zu 4 Einspritzungen dieser Menge. 

Anwendung. Wie Thiosinamin; die Injektionen sollen schmerzhaft sein. Aile 2-3 Tage 
eine Ampulle zur subcutanen oder intramuskularen Injektion. 

Thiophysem = Thiosinaminathyljodid siehe unter Jodum S. 1554. 

Carbo. 
Von den Spielarten des Kohlenstoffs, Diamant, Graphit und amorphe 

K ohle, finden der Graphit und verschiedene Abarten der amorphen Kohle pharma. 
zeutische Verwendung. 
Graphites. Graphit. ReiBblei. Black Lead. PI om bagine. Mine de pi om b. 
Plum bago. Carbo mineralis. Wasserblei. Pottlot. Eisenschwarze. 

Der Graphit findet sinh eingesprengt im Urgestein in derben schuppigen oder dichten kristal· 
linischen Massen in Bohmen, Mahren, Bayern, England, Ceylon, Brasilien, Sibirien. Kiinst. 
licher Graphit scheidet sich beim Erstarren von geschmolzenem kohlenstoffreichen Eisen (Roh. 
eisen) an der Oberflache der Blocke aus; er wird als Hochofengraphi t bezeichnet. 

Eigenschaften. Der natiirliche Graphit bildet grauschwarze metallglanzende 
Massen, die sinh zart und fettig anfiihlen und stark abfarben. Harte sehr gering (0,5-1,0), das 
spez. Gew. schwankt zwischen 1,8 und 2,2. Hochofengraphit bildet ein glii.nzend grau· 
schwarzes schuppiges Pulver. Graphit leitet die Elektrizitat gut. Er ist unschmelzbar und 
verbrennt nUr schwierig. Der natiirliche Graphit ist meist stark mit anderen Mineralien ver· 
unreinigt. Sehr rein ist der englische und der Ceylon.Graphit, die zu etwa 96 0/ 0 aus Kohlenstoff 
bestehen. neben 40/ 0 Eisenoxyd und anderen Verunreinigungen. 

Wertbestimmung. Zur Bestimmung der Asche und annahernden Bestimmung 
des Kohlenstoffs verbrennt man etwa 1 g Gra,phit, sehr fein zerrieben, in einer Platinschale diinn 
ausgebreitet, am besten im Muffelofen. 

Die genaue Bestimmung des Kohlenstoffgehalts wird durch Verbrennung auf nassem 
Wege nach ULLGREEN durch Oxydation mit Chromsaure und Schwefelsaure ausgefiihrt, wobei 
das Kohlendioxyd aufgefangen und gewogen wird. Von Carbonaten ist der Graphit vorher zu 
befreien durch Auswaschen mit Salzsaure oder die mit Sam'en entwickelte Kohlensaure ist ge. 
sondert zu bestimmen. 

Anwendung. Zur Herstellung der Bleistifte, von Schmelztiegeln (Passauer oder Ypser 
Tiegel), zum Schwarzen von Eisen zum Schutz gegen Rosten, fiir sich oder zusammen mit 01 oder 
Fett als Schmiermittel fiir Maschinen, auch fiir Heizbader, ahnlich wie Sand. 

Graphites depuratus. Gereinigter Graphit. 
Da1'stellung. 5 T. geschlammter Graphit werden eine Stunde lang mit Wasser (etwa 

100 T.) ausgekocht und nach dem Absetzen und AbgieBen des Wassers mit einer Mischung aus 
1 T. Salpetersaure, 1 T. Salzsaure und 3 T. Wasser 24 Stunden lang unter ofterem Urn· 
schiitteln bei 35 bis 400 stehen gelassen, dann mit Wasser so lange gewaschen, bis das Wasch. 
wasser blaues Lackmuspapier nicht mehr rotet, und hierauf getrocknet. 

Eigenschajten. Feines, schwarzgraues, schliipfrig anzufiiblendes Pulver, das 
auf Papier abfiirbt, beim Erhit~en auf Platinblech nicht schrnilzt und nur scbwierig 
verbrennt. Es ist in den gewohnlichen Losungsmitteln sowie in Sauren unloslich, 
an Xtzlaugen gibt es meist etwas Kieselsaure ab. 
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PrUfung. 1 g gereinigter Graphit wird mit 10 ccm verdiinnter Salzsaure 
(12,5% Hel) zum Sieden erhitzt; 5 ccm des J.'iltrates diirfen beim Verdampfen 
hochstens 2 mg Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Der gereinigte Graphit wird zuweilen als Antiherpeticum und als aus· 
trocknendes Mittel angewandt. Innerlich sehr. selten mehrmals taglich zu 0,5-1,0-1,5 g; 
auBerlich in Salben 5,0-10,0 auf 25,0 Fett. Auch zum Dberziehen von Pillen. 

Carbo Ligni. Holzkohle. Wood Charcoal. Charbon de bois (vege
tal). Carbo vegetabilis. Vegetabilische Kohle. 

Die Holzkohle wird durch Verkohlung von Holz und Holzabfallen (.Asten, 
Wurzeln, verkriippelten Stammen) in Meilern und Retorten gewohnen, besonders 
aus Fichtenholz und Buchenholz. Fiir pharmazeutische Zwecke wird die Holzkohle 
nochmals gegliiht und dann gepulvert. 

Carbo Ligni pulveratus. Gepulverte Holzkohle. 
Darstellung. Kaufliche Holzkoble wird in einem eisernen oder irdenen GefaB, das mit 

einem gut passenden Deckel verschlossen ist, so lange zum Gliihen erhitzt, bis keine Dampfe mehr 
entweichen, dann in dem geschlossenen GefaB erkalten gelassen, sogleich fein gepulvert und in 
gut zu verschlieBende GlasgefaBe oder Blechbiichsen gefiiUt. - Belg. laBt die gegliihte Kohle nach 
dem Erkalten und Pulvern mit Wasser so lange auswaschen, bis das Wasser Lackmuspapier nicht 
mehr blaut, und dann wieder trocknen. 

Eigenschaften. Ein rein schwarzes Pulver, das beim Erhitzen ohne Flamme 
verbrennt und dabei eine grauweiBe alkalische A.sche hinterlaBt. 

PrUfung. a) Wird 1 g gepulverte Holzkohle mit 10 ccm Weingeist geschiit
telt, so darf das Filtrat nicht gefarbt sein und beim Verdampfen keinen Riickstand 
hinterlassen. - b) Sie muB ohne Flamme verbrennen und darf hochstens 10 % A.sche 
hinterlassen. 

Anwendung. Die gepulverte Holzkohle verdankt ihre Anwendung namentlich der Fahig
keit, Gase zu adsorbieren. Sie zahlt zu den mechanisch wirkenden Mitteln und wird als ein des
infizierendes, antiputrides und adsorbierendes Mittel innerlich bei Flatulenz, stinkenden diarrhoi
schen Dejekten, stinkendem Atem, auBerlich auf schlecht und stinkend eiternde Wunden und 
Geschwiirsflachen angewandt. Gabe 0,5-1,0-2,0 und mehr einige Male des Tages in Pulvern, 
Trochisken, Latwergen (mit Glycerin), auBerlich in verschiedenen Arzneiformen. Als Gegengift 
bei Alkaloid- und Phosphorvergiftung. Zur Einbalsamierung von Leichen. Vielfach wird die 
gepulverte Holzkohle auch zu Zahnpulvern verwendet, wozu sie aber wenig geeignet ist, weil 
leicht Kohlenteilchen in den Rissen der Zahne sich festsetzen und die Zahne miBfarbig machen. 

Carbo liliae, Lindenholzkohle und Carbo Populi, PappellioIzkohle, konnen durch die 
gewohnliche gepulverte Holzkohle, die mdst aus Fichten- oder Buchenholzkohle besteht, ersetzt 
werden. Ein Unterschied in der Wirkung besteht nicht. 

Carbo Pan is, Brotkohle, wurde friiher zu Zahnpulvern verwendet, heute ist sie kaum mehr 
geblauchlich. Sie wurde dargestellt durch Verkohlen von in Scheiben geschnittenem und getrock
netem Brot in gescblossenen eisernen GefaBen. 

Carbo vegetabilis medicinal is MERCK, medizinische Pflanzenkohle, ist Pflanzenkohle 
m it den Eigenschaften der Tierkohle, die nach besonderem Verfahren hergestellt wird. Diese 
Pflanzenkohle hat die gleiche Adsorptionswirkung wie die medizinische Tierkohle. 0,1 g der 
Kohle miissen mindestens 20 ccm Methylenblauhydrochloridlosung (0,15: 100) entfarben (s. Car bo 
animalis medicinalis S. 816). Anwendung: Wie Tierkohle. 

Carbo medicinalis Germ. 6 ist Pflanzenkohle oder Tierkohle mit besti=ten Eigenschaften 
(s. Bd. II S. 1314). 

Carbo vegetabllis granulatu8. 
Granulated charcoal. 

(Hisp.) 
Carbonis vegetabilis subt. pulver. 100,0 100,0 
Sacchari albi pulverati 10,0 20,0 
Gummi arabici pulverati 2,5 5,0 
Tincturae Benzo;;s 1,0 2,0 
Aquae q. s. 
Man sWBt zur derben Masse an und granuliert 

diese durch Durchreiben durch einen Durch
schlag. 

(Bei Halitus foetidus und Dyspepsie). 

Cataplasma Carbonis (Portug.). 
1. Carbonis vegetabilis pulv. 5,0 
2. Micae Panis 10,0 
3. Farinae Lini 10,0 
4. Aquae ferventis 75,0. 

2 mit 4 mischen, durch ein Sieb rei ben, 3 zu
mischen, zuletzt 4, das Ganze auf Leinen 
streicheu und mit Kohlepulver bestreuen. 

Pulvis haemostaticus BONAFOUX. 
Carbonis vegetabilis 
Gummi arabici aa 5,0 
Colophonii 20,0. 



Tablettae (Tabellae) Carbonls. 
Kohle-Tabletten. Tablettes de charbon. 

Carbon. Ligni. ply. 
Tragacanthae 
Sacchari 
Aquae 

M. f. pastil!. pond. 1,0 g. 

Belg. Gall. 
200,0 200,0 

6,0 7,5 
794,0 195,0 
q. s. 67,5. 

Carbo. 815 

Hisp. 
Carbonis 25,0 
Sacchari 75,0 

Muci!. Tragacanth. q. s. ad tabl. 100. 

Eucarbon (F. TRENKA, Wien. E.-W.) heiBen Kohletabletten nach DR. PAULY, die neben 
Holzkohle und Zucker, Fol. Sennae dep. plv., Sulfur depur. und atherische Ole enthalten und 
als Abfiihrmittel und Darmdesinfiziens Anwendung finden sollen. 

Kohle-Biskuits sind wohlschmeckende Biskuits nach Art der englischen Biskuits mit. 
einem Zusatz von Kohlepulver. 

Sprengkohle. 100 T. Kohlepulver, 5 T. gepulverter Kalisalpeter, 2,5 T. Benzoepulver 
werden mit Traganthschleim zur Masse geformt, Stabe von der Dicke einer Gansefeder daraus 
geformt und dann getrocknet. Um Glaszylinder, Kolbenhiilse, Retortenschnabel usw. abzusprengen. 
ziindet man ein Kohlestabchen an einer Flamme an, fahrt, nachdem man an der Ausgangsstelle 
mit einer Feile einen kleinen RiB in das Glas gemacht, langsam iiber die gewiinschte Richtung 
hinweg und laBt, falls sich nicht von selbst ein RiB auf der Spur im Glas gezeigt hat, einen Tropfen 
Wasser auffallen, worauf sich sofort ein Sprung zeigt, der von selbst hinter der Sprengkohle her 
weiterzieht. 

Carcolid (C. F. BOEHRINGER U. S., Mannheim-Waldhof) ist kolloidlOsliche Kohle. 
Eigenschajten. Feines schwarzes Pulver. Mit wenig Wasser verrieben bildet es eine 

Paste, die mit mehr Wasser eine schwarze kolloide Losung gibt. Die Adsorptionskraft des 
Carcolids gegeniiber Farbstoffen (Methylenblau) ist erheblich geringer, als die anderer Kohle
arten, die medizinische Wirkung ist aber trotzdem eine groBere. 

Prilju:ng. Wird. 1 g Carcolid in einen MeBzylinder von 100 ccm mit 5 ccm Wasser mit. 
einem Glasstab zu einem feinen Schlamm verriihrt, und die Mischung mit Wasser auf 100 ccm 
aufgefiillt und kraftig durchgeschiittelt, so darf die Fliissigkeit auch nach 3tagigem Stehen hooh
stens einen sehr geringen Bodensatz zeigen. Die oberen Schichten der Fliissigkeit diirien nicht 
heller als die unteren sein. 

Anwendung. Wie medizinische Tier- oder Pflanzenkohle bei Ruhr und anderen Darm
erkrankungen, Pilzvergiftung, Fleischvergiftung, Giirungserscheinungen. Ein- bis mehrmals 
tiiglich ein gehiiufter EBloffel voll, mit wenig Wasser zum dicken Brei verriihrt und dann mit 
Tee oder einem anderen Getriink verdiinnt. 

Fuligo. RuB. Soot. Noir de finnee. 
Der RuB ist sebr fein verteilter Koblenstoff, der durch Verbrennen von kohlenstoffreichen 

Verbindungen bei ungeniigendem Luftzutritt erhalten wird. Durch gedampftes Verbrennen von 
Kienholz (harzreicbem Kieiern- und Fichtenholz) und Auffangen des Ra·uches in Kammern erhiiJt 
man den KienruB, Fuligo e taella, F. venalia. Durch Ausgliihen in eisernen Trommeln unter 
LuftabschluB wird derKienruB gereinigt und dann als gebrannter KienruB, Fuligo uata, be
zeichnet. Als LampenruB oder OlruB wird der .in Fabriken durch Verbrennen von Teerolen. 
Petroleum, Naphthalin, auch Acetylen, in besonderen Lampen gewonnene RuB bezeichnet. Man 
laBt iiber den mit stark ruBender Fla=e brennenden Lampen blanke eiserne, von innen gekiihlte 
Trommeln sich drehen, an die sich der RuB absetzt; an der einen Seite wird der RuB dann fort
wahrend abgeschabt. Auch der so gewonnene RuB wird durch Ausgliihen unter LuftabschluB 
gereinigt. Auch durch Zerlegung von Acetylen in seine Bestandteile, Kohlenstoff und Wasser
stoff, wird RuB gewonnen. Fiir pharmazeutische Zwecke ist am besten der LampenruB (OlruB) 
geeignet. 

Eigenschajten. Sehr feines zartes, tiefschwarzes Pulver, unloslich in LOsungsmitteln. 
Beim Erhitzen verbrennt der RuB unter Verglimmen zu Kohlendioxyd. 

Anwendung. Zum Schwarzfiirben von Haar- und Bartpomaden, zu Scbminke, zur Her
stellung von dermographischen Stiften, die zur Bezeichnung von Korperstellen z. B. bei Opera
tionen dienen. Ala Anstrichfarbe, zur Herstellung von Tusche, Buchdruckerschwarze, Stiefelwichse. 

Fuligo splendens, GlanzruB, ist die firnisartige, stark gliinzende Masse, die sich in den 
mit Holz (nicht mit anderen Brennmaterialien, z. B. Steinkohle) geheizten Feuerungen in der 
Nahe des Feuers absetzt_ Die Masse ist von Kalkstiickcben und Sand moglichst zu befreien. 

Eigenschajten. Braunschwarze, gliinzende, zerbrechliche, nach Bitumen und Rauch 
riechende Masse. 

Bestandteile. Der GlanzruJ3 besteht neben Koblenstoff aus etwa 300/ 0 in Wasser los
licben Bestandteilen, in denen man Brenzkatechin und Homobrenzkatecbin nacbgewiesen bat_ 
AuBerdem sind nooh vorhanden: Essigsii.ure, Ammoniumsalze, Kresole und andere Phenole. 

Anwendung. Ala mittelfeines Pulver in der Veteriniirmedizin. 
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Fuligo splendens depurata, Extractum Fuliginis, Gereinigter Glanzru13, ist ein 
Extrakt, das die in Wasser und Alkoholloslichen Anteile des Glanzru13es enthalt. Der zu einem 
groben Pulver zersto13ene Glanzru13 wird mit der doppelten Menge hei13em Wasser iibergossen 
und einen Tag an einem warmen Ort stehen gela.ssen. Nach dem Erkalten wird koliert und der 
feuchte Riickstand mit einem gleichen Gewicht Weingeist einen Tag stehen gelassen. Die zu
sa=engegossenen Kolaturen werden bei gelinder Warme abgedampft, der Riickstand auf Por
zellan- oder Glastafeln ausgebreitet, ausgetrocknet, gepulvert und in dichtschlie13ende Glaser gefiillt. 

Fuligo ligni depurata, Suie de bois preparee (Gall.), ist gepulverter Glanzru13. 

Carbo animalis. Tierkohle. Animal Charcoal. Charbon animal. 
Unter der Bezeichnung Tierkohle kommen verschiedene durch Verkohlung 

tierischer Stoffe, besonders von Knochen, Fleisch und eingetrocknetem Blut ge
wonnene Kohlen in den Handel. Gewohnlich versteht man unter der Bezeichnung 
Tierkohle die Knochenkohle oder die durch Auskochen mit Salzsaure von den 
Mineralstoffen, besonders Calciumphosphat, moglichst beITmte gereinigte Knochen
kohle_ Ergiinzb. hat unter der Bezeichnung Garbo animali8, Tierkohle, die Blut
kohle aufgenommen. Fiir teehnische Zwecke wird auBer der Knochenkohle die bei 
der Verarbeitung tierischer AMalIe auf Blutlaugensalz als Nebenprod~kt gewonnene 
Kohle verwendet. Die Zusammensetzung der Tierkohle, besonders der Gehalt 
an Mineralstoffen, ist je nach der Herstellungsart sehr verschieden. 

Carbo animalis (Erganzb.). Tierkohle. Carbo animalis medicinalis. 
Blutkohle (fiir innerlichen Gebrauch). Carbo Sanguinis. 

Darstellung. 1000 T. frisches Blut werden mit 125 T. gereinigter Pottasche 
oder mit 280 T. krist. Natriumcarbonat gemischt und die Mischung in einem eisernen Kessel 
unter Umriihren zur Trocknc eingedampft. Die trockene Masse wird in einen eisernen Tiegel 
oder Topf gebracht, der nUr zu l/S angefiillt wird, und in dem mit dem Deckel geschlossenen Tiegel 
so lange erhitzt, bis keine Da.mpfe mehr entweichen. Nach dem Erkalten wird die Koble gepulvert, 
erst mit hei13em Wasser, dann mit verd. Salzsaure und zuletzt wieder mit hei13em Wasser ge
waschen, bis das Waschwasser durch Silbernitratlosung nicht mehr getriibt wird. Dann wird 
die Koble rasch getrocknet und in gut schlie13ende Gefa13e gefiillt. 

Eigenschajten. Schwarzes, sehr wenig glanzendes Pulver, das, an der Luft 
erhitzt, ohne Flamme verbrennt. 

Priifung. a) Feststellung der Adsorptionskraft: 0,6 g der bei 120 0 

getrockneten, fein zerriebenen und gesiebten Kohle werden in einem geschlossenen 
Glasstopfenglas mit einer Losung von 0,16 g Methylenblauhydrochlorid (MERCK) 
in 100 ccm Wasser eine Minute lang geschiittelt; die blaue Farbung der Losung muB 
dann vollig verschwunden sein. Zur besseren Erkennung der Entfiirbung kann man 
die Fliissigkeit durch Asbest oder Glaswolle filtrieren, nicht aber durch Filtrierpapier, 
da dieses noch vorhandenen Farbstoff zuriickhalt. - b) 5 g der Kohle werden mit 
110 ecm Wasser und 40 ccm Salzsaure 5-10 Minuten lang gekocht. Nach dem Er
kalten wird mit Wasser auf 200 ecm aufgefiillt und filtriert. Das Filtrat muB farblos 
sein (organisehe Verunreinigungen). 150 ccm des Filtrates werden in einer gewogenen 
Schale zur Trockene verdampft und der Riickstand bei 110 0 getrocknet. Das Ge
wicht des Riickstandes darf hochstens 0,05 g betragen (Verunreinigungen wie Cal
ciumphosphat u. a.). - c) Werden 0,5 g der Kohle mit 20 cem Wasser und 5 eem 
Salzsaure (25% HCI) 2-3 Minuten gekoeht, so darf der Dampf Bleiaeetatpapier 
nieht verandern (Sulfide). - d) Das Filtrat von e darf beim Ubersattigen mit Am
moniakfliissigkeit hOehstens einige weiBe Floekehen abscheiden (Calciumphosphat); 
die notigenfalls filtrierte Fliissigkeit darf dureh Ammoniumoxalatlo~mng hochstens 
opalisierend getriibt werden (andere Caleiumsalze). - e) Werden 0,25 g der Kohle 
mit 10 eem Natronlauge (15% NaOH) bis zum Sieden erhitzt und die Mischung 
nach dem Erkalten filtriert, so muB das Filtrat farblos sein (organische Verunreini. 
gungen). - foil 3 g der Kohle werden mit 60 ccm Wasser gekocht und die Mischung 
filtriert. Je 10 cem des Filtrates diirfen hochstens opalisierend getriibt werden: -
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f) durch Silbernitratlosung (Chloride), - g) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), -
h) werden 5 ccm des Filtrates auf eine Losung von 0,01 g Diphenylamin in 2 Tr. 
Wasser und 5 ccm konz. Schwefelsaure geschichtet, so darf keine blaue Zone auftreten 
(Nitrate). - i) 20 ccm des Filtrates diirfen beim Verdampfen hochstens 5 mg Riick
stand hinterlassen. - k) 5 g Tierkohle werden mit 50 ccm Wasser und 2 g Wein
saure in einen Kolben gebracht. Der Kolben wird mit einem langen KUhler ver
bunden, der durch ein gasdicht angeschlossenes, gebogenes Rohr unter den Fliissig
keitsspiegel eines Vorlegekolbchens -fiihrt, das 2 ccm n-Kalilauge und 10 ccm Wasser 
enthalt. Dnter Eiskiihlung des Vorlegekolbchens wird jetzt so lange destilliert, 
bis etwa 25 ccm Fliissigkeit iibergegangen sind, worauf man den Inhalt des Vorlege
kolbchens auf 50 ccm mit Wasser erganzt. Versetzt man jetzt 25 ccm dieser Fliissig
keit mit etwa 0,05 g Ferrosulfat, erwarmt langsam bis zum gerade beginnenden 
Sieden, fiigt dann 2 Tr. verdiinnte EisenchloridlOsung (1 + 9) hinzu und iiber
sattigt vorsichtig mit Salzsaure, so solI keine Blaufarbung auftreten (Cyanverbindun
gen). - I) 0,5 g Tierkohle diirfen beim Verbrennen hochstens 0,02 g Riickstand 
hinterlassen. 

Anmerkung zu a). Die Probe zur Feststellung del' Entfarbungskraft ist stets zuerst 
auszufiihren. Wenn die Tierkoble diese Probe nieht halt, ist die weitere Priifung iiberfliissig. 
Erganzb. UiBt die Probe in folgender Weise ausfiihren: "Schiittelt man in einem mit Glas
stopfen verschlieBbaren Zylinder 0,1 g fein gesiebte und bei 1200 getroeknete Tierkoble mit 
5 cern einer wasserigen Losung von Methylenblau-Cblorhydrat (0,15 g: lOO cern), fiigt nach Ent
farbung wiederum 5 ccm der Farbstofflosung hinzu und wiederholt diesen Zusatz von je 5 cern 
Farbstofflosung so lange, als naeh kraftigem Umschiittpln noeh Entfarbung eintritt, so miissen 
im ganzen mindestens 20 ccm der Methylenblau-Chlorhydratlosung innerhalb etwa 2 Minuten 
vollig entfarbt werden." Man kann aber ebensogut gleich die ganzen 20 ccm der Farbstofflosung 
zusetzen. Naeh Angabe von E. MERCK soll die Entfarbung bereits nach 1 Minute eingptreten sein. 
Statt 0,1 g Tierkohle und 20 ccm Farbstofflosung kann man auch 0,5 g Tierkohle und lOO cem 
Farbstofflosung verwenden. Die Fliissigkeit darf bei dieser Probe nich t durch Papier filtriert 
werden, weil das Papier etwa noeh gelosten Farbstoff zuriiekhalt, so daB das Filtrat farblos wird, 
auch wenn die Fliissigkeit vorher noch blau gefarbt war; man kann die Fliissigkeit durch Asbest 
oder Glaswolle filtrieren. 

AufbewahTung. In dichtseblieBenden Glasern. 
Anwendung. Die Tierkohle (Blutkoble) wird innerlich und auBerlich als Antisepticum 

angewandt. Ihre Wirkung ist eine meehanische, indem sie die durch die Bakterien erzeugten Gift
stoffe (Toxine) durch Adsorption unschadlich maeht. Auch Bakterien selbst werden durch die Tier
kohle durch Adsorption festgehalten. Innerlich wird sie besonders bei infektiosen Darmerkran. 
kungen, Darmkatarrh, Typhus, Ruhr, Cholera angewandt in Gaben von 5-20 g in Wasser an
geriihrt, mehrmals taglich, bei Cholera bis zu 80-lO0 g auf einmal in 300-500 cern Wasser. In 
kleineren Gaben, 0,5-2,0 g, drei- bis viermal taglieh bei Garungen im Verdauungskanal; friiher 
auch bei Krebs der Gebarmutter, der Briiste und del' Lippen. AuBerlich als Antisepticum in 
der Wundbehandlung bei infektiosen Erkrankungen del' Augen (BlenorrhOe) und der Geschlechts
organe. Trinkwasser soll durch Sehiitteln mit 10/ 0 Tierkohle keimfrei gemacht werden konnen. 
Ober die Anwendung der Tierkohle als Entfarbungsmittel sieheCarbo OS8ium depuratu8. 

Baktanat (N. V. ORANGE, Amsterdam) ist reine Tierkohle (Blutkohle). 

Incarbon (E. MERCK, Darmstadt) ist Tierkohle (Carbo animali8 MERCK), die auBerst fein
verteilt in einer keimfreien Fliissigkeit in zugeschmolzenen Glasrohrehen von 40 ccm Inhalt in 
den Handel kommt. An wend ung: Zu intravenosen Injektionen, bisher nur in der Tierheilkunde. 

Carbo Carnis purus, Reine Fleischkohle, wird durch Verkohlung von knochen- und fett
freiem Fleisch hergestellt. Sie gleicht in ihren Eigenschaften und Wirkungen del' Blutkohle. 

Carbo Ossium. Knochenkohle. Bone Black. Charbon d'os. Charbon animal 

ordinaire (Gall.). Carbo animalis (Amer.). 
DaTstellung. Die Knoehenkohle wird erhalten durch Erhitzen von Knoehen unter Luft

absehluB, wobei die organischen Bestandteile der Knoehen verkohlen. Die Knoehen behalten 
dabei ihre auBere Form. Die mit Benzin, Schwefelkohlenstoff odeI' Tetrachlorkohlenstoff ent
fetteten Knoehen werden unzerkleinert oder bis zur BohnengroBe zerkleinert dureh Erhitzen 
in eisernen Topfen unter LuftabsehluB oder in Retorten verkohlt, wobei man als Nebenprodukte 
TierO!, Leuchtgas und Ammoniak erhalt. Die Kohle wird auf bestimmte KorngroBe zerkleinert. 
Die Abfalle werden gepulvert. Die gekornte Koble wird als Entfarbungsmittel in Zuckerfabriken 
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und anderen chemisohen Fabriken verwendet, das Pulver kommt unter der Bezeichnung Bein. 
schwarz in den Handel (siehe Ebur UBtum nigrum). SolI gepulverte Knochenkohle ala 
Entfiirbungsmittel dienen, so stellt man das Pulver selbst aus gekornter Knochenkohle her, dB. 
das Beinschwarz des Handels hierfiir meistens unbrauchbar ist. 

Eigenschajten. Die Knochenkohle besteht aus linsen. bis erbsengro/len Stiickchen. 
rein schwarz mit samtartig matter Bruchflache, die an der Zunge einige Zeit haften bleibt. Beim 
Gliihen hinterlaBt sie etwa S50/oAsche von der Zusammensetzung der Knochenasche. Der Gehalt 
der Knochenkohle an Kohlenstoff betragt nur etwa 10% , 

Die Zusammensetzung der Knochenkohle ist etwa folgende: 
Koblenstoff + Stickstoffkohle 11,0% Calciumsulfat CaS04 0,2% 
Calciumphosphat Caa(P04)2 }SO 00/ Alkalisalze 0,4% 
Magnesiumphosphat Mga(P04)2 ' 0 Eisenoxyd Fe20a O,lOfo 
Calciumcarbonat CaCOa S,O% Kieselsaure Si02 0,3% 

Priifung. a) A ussehen. Die Stiickchen miissen matt tiefschwarz, samtartig sein. Braun. 
lich oder rotlichschwarze Knochenkohle ist nicht gar gebrannt, blii.ulichgraue oder weiBlichgraue 
ist teilweise verbrannt. Knochenkohle mit gliinzender glasartiger Bruchflache entfarbt nicht gut. 
- Bereits gebrauchte, wieder ausgezogene und gegliihte Knochenkohle zeigt unter der Lupe 
abgeschliffene Ecken und Kanten. - b) Wassergehalt. 5 g einer fein gepulverten Durch. 
schnittsprobe der Knochenkohle werden in flacher Schale eine Stunde bei 1200 getrocknet, dann 
gewogen. Der Gewichtsverlust solI nicht mehr als 50/ 0 betragen. - c) Kohlenstoff und Sand. 
Man iibergieBt in einem Becherglas 5 g Knochenkohle mit 50 ccm Wasser, setzt allmiihlich 
50 ccm Salzsaure zu und erhitzt einige Zeit zum Sieden. Man laBt absetzen, dekantiert durch 
ein bei 1000 getrocknetes Filter, kocht nochmals mit salzsaurehaltigem Wasser aus, bringt den ge· 
samten Riickstand auf das Filter und wii.scht ihn erst mit hei/lem salzsaurehaltigen Wasser, dann 
mit reinem heiBen Wasser aus, trocknet bei 1000 und wiigt. Dann verascht man Filter und Inhalt. 
Das Gewicht des Verbrennungsriickstandes ergibt die Menge des Sandes, durch Abzug desselben 
von dem Gewicht des Gesamtriickstandes erfahrt man die Menge des "Kohlenstoffs. - d) Liter· 
gewicht. Man fiillt ein LitermaB geriittelt voll mit der Kohle und stellt das Gewicht fest. Es 
solI 730-7S0 g betragen. Betragt es mehr als SOO g, so liegt bereits gebrauchte Kohle vor, deren 
Litergewicht bis auf 1000 g steigen kann. - e) Gen iigende Verkohlung. Wird Kohle mit. 
SO/oiger Kalilauge erhitzt, so muB die Fliissigkeit nach dem Absetzen farblos erscheinen. Braune 
Farbung zeigt, daB noch mangelhaft verkoblte organische Substanz zlJgegen ist. Eine solche 
Kohle entfiirbt nicht, erteilt vielmehr den betreffenden Losungen eine braune Farbung. - f) 
En tfa r bungs verm ogen. Zur Schii.tzung des Entfiirbungsvermogens versetzt man Rotwein oder 
Caramel.Losung mit kIeinen Mengen der gepulverten Knochenkohle, erhitzt zum Sieden und 
filtriert durch Asbest. Oder man priift die Knochenkohle in der unter Garbo Ossium depuratu8' 
angegebenen Weise mit Methylenblauliisung. 

Anwendung und Wi""cung. Die Knochenkohle hat die Fahigkeit, aus Farbstofflosungen 
die Farbstoffe auf sich niederzusohlagen und sie durch Adsorption festzuhalten Sie wird deshalb
als Entfarbungsmittel in der chemischen Technik vielfach angewandt, besonders in den Zucker· 
fabriken, ferner bei der Reinigung vieler organischer Verbindungen, auch in der Analyse; doch 
verwendet man hier besser die gereinigte Knochenkohle (s. Garbo Ossium depuratus). DB. 
die Knochenkohle auch Gase und riechende Stoffe adsorbiert, kann sie auch zum Geruchlosmachen 
von Fliissigkeiten, z. B. Weingeist, ferner zur Reinigung von Trinkwasser dienen. Auf der Eigen. 
schaft, Gase zu adsorbieren, beruht auch die Anwendung der Knochenkohle zur Vereinigung von 
Kohlenoxyd und Chlor zu Phosgen. - Die Adsorptionswirkung ist eine Oberflachenwirkung 
und bei der Knochenkohle besonders ausgepragt, weil die Oberflache der Kohlenstoffteilchen 
infolge der Zwischenlagerung der Knochenasche eine sehr gro/le ist. Bei anderen tierischen Kohlen
sorten, z. B. Blutkoble, die auch vorziigliche Entfii.rbungsmittel sind, kommt eine gro/le Ober· 
flache dadurch zustande, daB die tierischen Stoffe, besonders EiweiB und Leim, sich vor der Ver· 
kohlung stark aufblii.hen. Dieser Umstand wirkt auch mit bei der Verkohlung des in den Knochen 
enthaltenen Leims. Die gro/le OberfJache bleibt deshalb auch bei der Entfernung der anorga
nischen Stoffe durch Ausziehen mit Salzsaure erhalten (vgl. Garbo Ossium depuratus). 

Carbo Ossium depuratus. Gereinigte Knochenkohle (Tierkohle). Carbo animalis 
depuratus. Carbo animaIis purificatus (Amer.). Charbon animal purifie (Gall.). 

Durch Ausziehen mit Salzsiiure von der groBten Menge der Knochenasche befreite Knochen· 
kohle. 

Da'l'stellung. 100 T. gekornte Knochenkohle werden in einem Glaskolben oder in einer 
Porzellanschale mit 300 T. hei/lem Wasser angeriihrt, worauf man in mehreren Anteilen 100 T. 
Sa1zsaure (250/0 HCl) zugibt. Wenn die Gasentwicklung fast voriiber ist, erhitzt man die Masse
etwa 6 Stunden unter Umriihren auf dem Wasserbad und laBt noch 24 Stunden an einem war· 
men Orte stehen. Nach dieser Zeit entnimmt man eine Probe der Kohle, wiischt sie mit Wasser 
vollstii.ndig aus und stelIt fest, ob sie an Salzsaure von 6% noch etwas Losliches abgibt. Der 
salzsaure Auszug darf durch Ubersattigen mit Ammoniak nicht mehr getriibt werden. 1st dieses 
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del' Fall, so koliert man die Kohle ab, wasoht sie 3-4mal mit Wasser aus und wiederholt das 
oben besohriebene Ausziehen mit Wasser und Salzsiiure nooh einmaI. 

1st del' Kohle alles entzogen, was durch Salzsaure in Losung geht, so koliert man sie ab, 
wascht sie so lange, bis das Wasohwasser nioht mehr sauer °reagiert und auch durch Silbernitrat 
nicht mehr getriibt wi rd. Zum Auswaschen groBeI'er Mengen del' gereinigten Kohle verwendet 
man zuniichst gewohnliches reines Wasser und zuletzt destilliertes Wasser. Man kann die Kohle 
auch in leinenen Beuteln in laufendes Wasser hineinhangen und sie zuletzt auf einem Trichter mit 
destilliertem Wasser auswaschen. Die ausgewascheneKohle wird getrocknet, zerrieben und in dicht· 
schlieBende GefiiBe gefiillt. Man kann sie auch im feuchten Zustande aufbewahren. 

A mer. VIII: 100 g fein gepulverte Tierkohle werden mit 200 ccm Salzsaure und 400 ccm 
Wasser 8 Stunden erhitzt. Darauf werden 500 ccm kochendes Wasser hinzugefiigt und die Fliissig. 
keit koliert. Die zuriickbleibende Kohle wird mit 100 ccm Salzsaure und 200 ccm Wasser noch
mals 2 Stunden gekocht. Nach Zusatz von 500 ccm kochendem Wasser wird das Ganze auf ein 
Filter gebracht und mit Wasser ausgewaschen. 

Eigenschaften. Tiefschwarzes Pulver, geruch- und geschmacklos. Beim Erhitzen 
verbrennt sie unter Verglimmen fast ohne Riickstand. 

Priifung. Die Priifung del' gereinigten Knochenkohle kann in del' gleichen Weise aus
gefiihrt werden wie bei del' Blu tkohle (s.Carbo animalis Erganzb., S. 816). In del' Entfarbungskraft 
solI die gereinigte Knochenkohle del' reinen Blutkohle nul' wenig nachstehen. Man stellt die Ent
fiirbungskraft fest, indem man 0,5 g del' feingepulverten Knochenkohle zuerst mit 50 ccm del' 
Methylenblauhydrochloridlosung (0,15 g + 100 g) schiittelt. Die Fliissigkeit muB nach 1 Minute 
vollig entfarbt sein. Man fiigt dann weiter je 10 ccm del' Farbstofflosung hinzu und stellt fest, 
wieviel ccm del' Farbstofflosung im ganzen entfarbt werden. 

Aufbewahrung. In dichtschlieBenden GefaBen. Die als Entfarbungsmittel dienende 
gereinigte Tierkohle wird hiiufig auch feucht aufbewahrt. 

Anwendung. Medizinisch wie die reine Blutkohle. Als Entfarbungsmittel, in che
mischen Laboratorien bei del' Reinigung von organischen Verbindungen und in del' Analyse. Bei 
diesel' Anwendung ist zu beachten, daB man bcim Zusatz von trockener Tierkohle zu einer er
hitzten Fliissigkeit das GefaB stets von del' Flamme odeI' vom Wasserbad hemnternehmen muB, 
weil sonst in den allermeisten Fallen ein sehr heftiges lJberschaumen stattfindet. Dies kann 
besonders bei brennbaren Losungsmitteln gefiihrlich werden. Beim Abfiltrieren sind die ersten 
Anteile des Filtrates wieder zuriickzugieBen, weil anfangs immer etwas feines Kohlenpulver mit 
durch das Filter geht. Ferner ist zu beachten, daB die Tierkohle auch andere Stoffe als Farb
stoffe durch Adsorption festhiilt, z. B. Zuckerarten, Alkaloide, Glykoside u. a. Es ist deshalb 
immer moglichst wenig Tierkohle zu verwenden und diese notigenfalls nachher noch mit dem 
gleichen odeI' einem anderen Losungsmittel auszuziehen. 

Carbo Ossium sterilisatus. Bei del' Behandlung von Gelenktuberkulose ist empfohlen 
worden, an Stelle des Jodoforms sterilisierte Knochenkohle, und zwar in Form von Pulver, Kohle
gaze odeI' 100/oiger Kohleglycerinemulsion zu verwenden. 

Carbo Sanguinis, Blutkoble, siebe Carbo animalis (Erganzb.) S. 816. 

Carbo Sanguinis depuratus, Gereinigte BIutkoble, Wild aus del' technischen Blutkohle 
durch Ausziehen mit verd. Salzsaure und Auswaschen mit Wasser gewonnen. Sie stimmt in ihren 
Eigenschaften mit del' gereinigten Knochenkohle, Carbo Ossium depuratus, iiberein (s. d.)_ 

Carbo Spongiae. Schwammkohle. Spongiae ustae. 
Darstellung. Meerschwamme (Abfalle) werden durch Auslesen von den beigemengten 

Konchylien. ferner durch Klopfen und Schiitteln vom Staub und von Sand befreit, hierauf in 
einem lose bedeckten Tiegel odeI' in einer Kaffeetrommel so lange erhitzt, bis keine brennbaren 
Dampfe mehr entweichen. Nach dem Erkalten reibt man die Schwammkohle unter gelindem 
Druck durch ein feines Sieb, so daB die Verunreinigungen, wie Sand und Steinchen usw., mog
lichst zuriickbleiben. Ausbeute 20-25%' 

Eigenschaften. Feines, schwarzes odeI' braunschwarzes Pulver, entweder geruchlos 
odeI' von nul' schwach brenzlichelll Geruch und von salzigelll Geschmack, zwischen den Fingern 
zart. nicht sandig anzufiihlen. Sie gibt an Wasser losliche Bestandteile ab, reichlichere Mengen 
werden unter Aufbrausen von Salzsaure gelost. Sie enthalt einige Prozent Natriumjodid. Beim 
Gliihen an der Luft hinterbleibt eine weiBliche Asche, die in Salzsaure fast vollstandig lOslich ist, 
ohne erhebliche Mengen Sand zu hinterlassen. 

Ebur ustum nigrum, Beinscbwarz, Cornu cervi ustum nigrum, Spodium, 
Knochenschwarz, besteht aus den bei del' Gewinnung der gekornten Knocbenkohle ent
stehenden Abfallen, die fein gepulvert werden. In seinen Eigenschaften stimlllt das Beinschwarz 
mit der Knochenkohle iiberein. es hat aber nur eine sehr geringe Wirkung als Entfarbungsmittel. 
An wend ung: Zur Herstellung gewohnlicher Stiefel wichse. 
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Koh lefi Iter werden hergestellt aus einer Masse, die aus einem Gemisch von Kokspulver, 
Knochenkohle, Tierkohle. Ton, Asbest und Melasse geformt, dann getrocknet und unter Luft. 
abschluB gegliiht und nach dem Auslaugen mit 50/oliger Salzsii.ure nnd Auswaschen mit Wasser 
nochmals unter LuftabschluB gegliiht wird. 

Cataplasma earbonaeeum. 
Carbonis Ossium pulverati 100,0 
Gummi arabici 5,0 
Glycerini 20,0 
Aquae q.s. 

Zum Verbande stinkender Wunden und Ge· 
schwiirfiachen. 

Emplastrum ad rupturaa nigrum. 
Empiastrum oxycroceum nigrum. 

Schwarzes Bruchpflaster. Schwan-
Stiktikumpflaster. 

Resinae Pini 200,0 
Cerae f1avae 100,0 
Picia nigrae 50,0 
Sebi taurini 30,0 
Coiophonli 10,0 
Eburis usti optimi pulverati 25,0 

Carboneum dichloratum s. unter Acetylenum. S. 94. 

Carboneum oxychloratum. Kohlenoxychlorid. Phosgene Kohlensaurechlorid. 
Carbonylchlorid. COC12• Mol.·Gew.99. 

Da1'stellung. Es entsteht durch Vereinigung von Chlor und Kohlenoxyd im Sonnen· 
licht oder durch Katalysatoren, ferner bei der Oxydation von Chloroform. Technisch wird es 
dargestellt nach PATERNO, indem man Kohlenoxyd und Chlor iiber Knochenkohle leitet, die 
als Katalysator wirkt. 

Eigensclwften. Farbloses Gas, giftig, Geruch auBerst erstickend. Durch Druck und 
Abkiihlung wird es zu einer farblosen Fliissigkeit verdichtet. Sdp.8°. 

In den Handel kommt es fliissig in Stahlflaschen und zugeschmolzenen Glasrohren oder 
gelost in Toluol (mit 20% COC~). 

Anwendung. In der chemischen Synthese, z. B. zur Darstellung von Farbstoffen, von 
Salol, von Guajacolcarbonat und ii.hnlichen Kohlensii.ureestern. 

Carboneum sulfuratum, Schwefelkohlenstoff. Kohlenstoffdisulfid. 
Carbon Disulphide. Sulfure de carbone. Carboneum. Bulfuratum. 
depuratum. (Belg.). Carbonei Disulphidum. (Amer.). Carbon Disulphidum 
(Brit.). Sulphurum carbonicum. (Hisp.) Alcohol Sulfuris. Schwefelalkohol. 
Xanthogen. C82 • Mol.-Gew. 76. 

Da1'stellung. Durch Einwirkung von Schwefeldampf auf Holzkohle, die in eisernen 
Zylindern zum Gliihen erhitzt wird, auch durch Erhitzen von Schwefelkies mit Kohle. Zur 
Beseitigung von Schwefel, Schwefelwasserstoff und organischen Schwefelverbindungen wird der 
Schwefelkohlenstoff in Dampfform mit Kalkmilch, verdiinnter Natroniauge, Eisenvitriol., Kupfer· 
suHat· und Bleisalzlosungen behandelt, zur volligen Reinigung auch mit Quecksilber und Queck. 
silberchlorid. SchlieBlich wird er unter Zusatz von etwas 01 oder Paraffin, wodurch schwer
fliichtige Verunreinigungen zuriickgehalten werden, destilliert. 

Eigensclwften. Reiner Schwefelkohlenstoff ist eine farblose, leicht beweg. 
lich~, sehr fliichtige, das Licht stark brechende Fliissigkeit von eigentiimlichem, 
durchdringendem, aber nicht gerade unangenehmem (an Rettich erinnernden) Geruch 
und scharfem, aromatischem Geschmack. 

Spez. Gew. (15°) 1,272; Sdp. 46-47°, unter - 1160 kristallinisch. In Wasser 
ist Schwefelkohlenstoff nur sehr wenig Mslich (1:550); loslich in 18-20 T. Alkohol 
von 90 Vol.-%. Mit wasserfreiem Alkohol, mit Ather, fetten Olen und den meisten 
atherischen Olen liiI3t er sich in jedem Verhaltnis mischen. 

Schwefelkohlenstoff ist sehr leicht entziindlich; er verbrennt mit 
bliiulicher Flamme zu Kohlendioxyd und Schwefligsaureanhydrid. Seine Dampfe 
sind auI3erst leicht entflammbar und geben mit Luft gemengt explosive Gemische, 
die bereits durch glimmende Kohle (Zigarret) zur Explosion gebracht werden. 

E1'kennung. Schwefelkohlenstoff wird meist schon am Geruch erkannt. 
Erwarmt man Schwefelkohlenstoff mit weingeistiger Kalilauge, so entsteht xan
thogensaures Kalium, C2H&OCSSK. Sauert man dann mit Essigsaure an und 
fiigt Kupfersulfatlosung hinzu, so entsteht ein gelber Niederschlag von xan
thogensaurem Kupfer. 
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Prilfung. a} Der Schwefelkohlenstoff muB farblos und klar sein und darf 
nicht widerlich riechen. - b} Schiittelt man 10 ccm Schwefelkohlenstoff mit 5 ccm 
Wasser, so darf dieses blauesLackmuspapier nicht roten (Schwefelsaure) oder entfarben 
(Schweflige Saure) und beim Durehschiitteln mit Bleiessig sich nicht braunen (Schwe
felwasserstoff). - c) Werden 1-2 ccm Schwefelkohlenstoff in einem troeknen 
Probierglas mit einem Tropfchen blankem Quecksilber geschiittelt, so darf das 
letztere sich nicht mit einer dunklen, pulverigen Raut iiberziehen (Schwefel. 
wasserstoff oder fremde organische Schwefelverbindungen). - d} LaBt man 5 cem 
Sehwefelkohlenstoff in einem Glassehalehen freiwillig abdunsten, so soIl hochstens 
ein sehr geringer Riickstand (von Schwefel) hinterbleiben. 

Aufbewahrung und Versand: Sehwefelkohlenstoff riecht unangenehm, 
ist leicht fliichtig und sehr feuergefiihrlich. Er ist nach jeder Richtung hin noch 
vorsichtiger zu behandeln als Benzin und Ather (siehe dort). Kleine Vorrate, 
etwa bis zu II, fiillt man in sehr gut schlieLlende Glasstopselflaschen, die mit Pergament
papier zu verbinden sind. In der Offizin halte man iiberhaupt keinen Vorrat, da sich 
infolge der wechselnden Temperatur und der damit verbundenen Dampftension die 
Stopsel der GefaLle leicht lockern und der iible Geruch des Schwefelkohlenstoffs sich be
merkbar macht. Alle GefaLle fiir Schwefelkohlenstoff sollen nur hochstens zu 3/4.-'/5 
gefiillt sein und miissen kiihl und vor Licht gesch iitzt untergebracht werden. Als 
VerschluLl diirfen nur sehr gut eingeschliffene Glasstopsel oder beste Korke dienen, 
niemals Kautschukstopfen, die von Schwefelkohlenstoff angegriffen werden. Der 
vielfach iibliche Gebrauch, den Schwefelkohlenstoff mit einer Schicht Wasser zu be· 
decken, um das Verdunsten zu verzogern, empfiehlt sich nicht. 

GroBere Mengen Schwefelkohlenstoff bewahrt man in 'feuersicheren Metall
gefaLlen auf, die ein bequemes und sicheres Abfiillen gestatten. Auch jedes andere 
aus Eisenblech gearbeitete, gut verschlieLlbare GefaLl eignet sich dazu, nicht aber 
ein Glasballon, der infolge der Schwere seines Inhaltes schwierig zu handhaben und 
dem Zerbrechen leicht ausgesetzt sein wiirde. Zum Versand eignen sich n ur 
BlechgefaLle, solche von verzinktem Eisenblech oder verschraubbare eiserne Fasser, 
die nur zu %-4./5 gefiillt sein diirfen und nur mittelst der Feuerziige (kleinere 
GefiiLle in feste Kisten verpackt) .befordert werden diirfen. 

Man beachte endlich, daLl fiir die Lagerung groLlerer Mengen von Schwefel
kohlenstoff die in den einzelnen Landern und Stadten erlassenen Polizeiverordnungen 
iiber den Verkehr mit feuergefahrlichen Stoffen streng zu befolgen sind. 

Das Arbeiten 'lnit Schwefelkohlenstoff erfordert groLle Vorsicht, wei! er 
sehr leicht entziindlich ist. Man vermeide es deshalb, Schwefelkohlenstoff bei Licht 
abzufiillen. Er verdampft sehr leicht, und der Dampf wird bereits durch glimmende 
Kohle (Zigarre!), ja schon durch irgendeinen auf iiber 150 0 erhitzten Gegenstand 
entziindet. Gemische von Schwefelkohlenstoffdampf und Luft entziinden sich ebenso 
leicht und explodieren mit groLler Gewalt. 

Anwendung. Ais Losungsmittel fiir Guttapercha, Kautschuk, Harze, Fette und fetta 
Ole. Technisch wird er im gro/3en zum Ausziehen von Fetten aus Knochen. Olpre/3kucben u. a. 
verwendet. In der chemischen Analyse dient er als Losungsmittel fiir Jod und Sehwefel. Ala 
Ungeziefermittel und gegen Pflanzenschadlinge (Reblaus u. a.). Auf die Haut gebraeht erzeugt er 
durch die gro/3e Verdunstungskalte Anasthesie, wird er dabei an der Verdunstung gehindert, so 
erfolgt nach kurzer Zeit starke Hautreizung und heftiges Brennen. Man hat den Sehwefel
kohlenstoff deshalb friiher auch als Hautrcizungsmittel angewandt. Innellich ist er in wasseriger 
Losung von DUJARDIN-BEAUMETz bei infektiosen Darmerkrankungen empfohlen worden. 

Bei Pferden solI er nach TAAR innerlich zu 10 g in Gelatinekapseln gegeben ein gutes Mittel 
gegen Spulwiirmer und Bremsenlarven seine 

Aqua Carbonei sulfurati DUJARDIN-BEAuMETz. Carbonei sulfurati 25,0, Olei Menthae 
piperitae 2,0, Aquae 500,0. Man sehiittelt tiichtig durch und gie/3t nach dem Absetzen die klare 
Fliissigkeit abo Auf den Riiekstand kann man noch mehrmals hintereinander 500 eem Wasser 
giellen und wie vorher verfahren. Man gibt es zu 4-10 EJ310ffel taglich am besten in Milch. 

Carboneum sulfuratum depuratum. - Belg.: Carbon. sulfurat. venal. 1000,0, Hydrar
gyri metal!. 50,0 werden in einem starkwandigen Gela/3 einige Minuten tiichtig durchgeschiittelt, 
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Dann gieBt man den SchwefelkohIenstoff ab, versetzt mit Paraffin. liquid. 30,0 und destilliert 
vorsichtig bei sehr guter Kiihlung abo 

Linimentum Carbonei sulfurati nach WUTZER: Carbonei sulfurati 10,0, Vini camphorati 
150,0, Olei Olivarum 100,0. Zum Einreiben bei Rheumatismus, Gicht usw. angewandt. 

SELLsohe Lampe heiBt eine Lampe mit Rundbrenner, in der mittels Dochtes Schwefel
kohIenstoff verbrannt wird, wahrend gleichzeitig in den Innenraum des Flammenkegels ein Strom 
von Stickoxyd zugefiihrt wird. Dadurch wird eine glanzende, blaue Flamme erzeugt, die reich 
an chemisch wirksamen Lichtstrahlen ist, daher zu photographischen Aufnahmen benutzt werden 
kann 

Carboneum tetrachloratum, Tetrachlorkohlenstoff. Carbon Tetra
chloride. Tetrachloride de carbone_ Carboneum chloratum. Chlor
kohlenstoff. Kohlenstofftetrachlorid. Perchlormethan. CCI,. Mol.-Gew. 154. 

DaTstellung. 1m kleinen erhiilt man reinen Tetrachlorkohlenstoff leicht durch Ein
wirknng von ChI or auf Chloroform unter Zusatz einer kleinen Menge Jod, das als Chloriiber
trager wirkt. am besten im hellen Sonnenlicht. Man leitet in das Chloroform. das in einem mit 
RiickfluBkiihler versehenen Kolben auf dem Wasserbad erwarmt wird. so lange Chlor ein. bis 
kein Chlorwasserstoff mehr entweicht, wascht den Tetrachlorkohlenstoff mit Natriumcarbonat
losung (1 + 9), dann mit Wasser, trocknet ibn mit Calciumchlorid und destilliert. Sdp. 77-780. 
Technisch wird der TetrachIorkohIenstoff gewonnen durch Einwirkung von ChIor auf Sch wefel
kohl ens toff: CS2 + 3 C~ ==0 ~C~ + 001,. Das als Nebenprodukt entstehende Schwefelchloriir 
~Cl2' das von dem Tetrachlorkohlenstoff leicht durch Destillation getrennt werden kann, wird 
zum Vulkanisieren von Kautschuk verwendet. Durch Waschen mit Natronlauge und Wasser 
und erneute Destillation wird del' Tetrachlorkohlenstoff gereinigt. 

Eigenschajten und ETkennung. Farblose. schwere, dem Chloroform iihn· 
Jiche Fliissigkeit, ill Wasser unloslich, Sdp. 77-78°, unterhalb -25° kristal
linisch. Spez. Gew. (150) 1,600. Durch Kochen mit alkoholischer Kalilauge wird 
Kalinmohlorid und Kalinmcarbonat gebildet. Beim Erhitzen mit Anilin und alko
holischer Kalilauge entsteht Phenylisonitril (wie bei Chloroform). 

Prii,fung. a) Spez. Gewioht 1,599-1,604. - b) Siedepunkt 76-78°. -0) Sohiittelt 
man 10 com Tetrachlorkohlenstoff mit 5 ccm Zinkjodidstarkelosung, so darf letztere 
sioh nicht blau farben (ChIor). - d) Werden 10 ccm Tetraohlorkohienstoff 
mit 5 cem Wasser 1 Minute lang gesohiittelt, so darf das Wasser Laokmus
papier nioht roten und duroh Silbernitratlosung Jiioht verandert werden (Salzsaure 
und Chlorverbindungen, die duroh Wasser zersetzt werden). - e) Werden 2000m 
Tetrachlorkohlenstoff mit 1500m konz. Schwefelsaure in einem vorher mit konz. 
Schwefelsaure gespiilten Glasstopfenglas wiihrend einer Stunde haufig geschiittelt, 
so darf die Schwefelsaure sioh nicht farben (organische Verunreinigungen). - f) Wer· 
den 5 ccm Tetrachlorkohlenstoff mit 5 ccm Kalilauge unter haufigem Umsohiitteln 
etwa 1 Minute lang erwarmt, so darf die Lauge sich nicht farben (Aldehyde geben 
Gelb- bis Braunfarbung). - g) Mischt man 10 ccm Tetrachlorkohlenstoff mit einer 
Losung von 1 g Kaliumhydroxyd in 10 ccm absolutem Alkohol und fiigt nach einstiin
digem Stehen der Mischung je 5 ccm verd. Essigsaure und Kupfersulfatlosung hinzu, 
so darf die Mischung innerhalb zwei Stunden keine gelbe Abscheidung zeigen (Schwe
felkohlenstoff gibt xanthogensaures Kupfer). - h) 5 ccm Tetrachlorkohlenstoff 
diirfen beim Verdampfen auf dem Wasserbad keinen Riickstand hinterlassen. 

AUfbewahTUng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. TetrachIorkohIenstoff ist an Stelle von Chloroform als Anastheticum ver
wendet worden, hat sich aber nicht bewahrt. AlsLosungsmittel anStelJe vonAther, Benzin, 
Benzol, Chloroform. Als nicht brennba.rer Ersa.tz von Benzin in der chemischen Wii.scherei. Die 
Entziindbarkeit des Benzins wird durch einen groBeren Zusatz von TetrachlorkohlE'nstoff sta.rk 
herabgedriickt. Technisch als Extraktionsmittel fiir Fette. 

Do. Eisen und Kupfer bei Gegenwart von Wasser vom TetrachIorkohlenstoff sta.rk ange
griffen welden, sind Extraktionsapparate aus verbleitem oder verzinntem Eisen anzuwenden. 

Benzinoform. Unter diesem Namen bringt die Chem. Fabrik Griesheim-Elektron in 
Frankfurt a. M. technisch reinen Tetrachlorkohlenstoff als Ersatzmittel fiir Benzin in den 
Handel. 
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Chirosoter (KREWEL U. CO. in Coin a. Rh.) ist eine Losung verschiedener wachs- und balsam
artiger Korper in Tetrachlorkohlenstoff, die als Schutz gegen Ansteckung bei Operationen sowie 
:lour aseptischen AbschlieBung des Operation.~feldes empfohlen wird. 

Jod-Benzinoform, eine Losung von 0,1 % Jod in Benzinoform (Tetrachlorkohlenstoff), 
wird an Stelle einer gleichen Losung in Benzin zur Handedesinfektion empfohlen. 

Katharin, Phonixin, SPINDLERs unentziindbares Fleckenwasser, bestehen aus technisch 
ceinem Tetrachlorkohlenstoff. 

Sicherheitsbenzin (Salety-Benzin) wird eine Mischung von 1 Raumteil Benzin und 
2 Raumteilen Kohlenstofftetrachlorid genannt, die weniger leicht entziindlich ist als reines 
Benzin. 

Tetrapol ist ein Wasch- und Fleckenreinigungsmittel, das aus Tetrachlorkohlenstoff (Ben
zinoform) und Monopolseife hergestellt wird. Hersteller: Chemische Fabrik Griesheim-Elektron 
in Frankfurt a. M. 

PeIliform ist eine Chlorkohlenstoffseifenlosung, die zur Behandlung ausgedehnter 
Staphylodermien dient. 

Carboneum triohloratum, Carboneum sesquichloratum, siehe Hexachlorlithan (unter Ace
tylenum S. 95). 

Siliciumcarbid. Carborundum. Carbosilit. Crystolon. SiC. Mol.-Gew.40. 
Darstellung. Durch Zusammenschmelzen von 50 T. Kohle (Koks) und 25 T. Sand" (Si02) 

im elektrischen Of en bei 1900-20000., Dem Gemisch von Koks und Sand werden etwa 10% 
Sagemehl zugesetzt und ferner eine kleine Menge (etwa 1-20/0) Kochsalz. Letzteres dient zur 
Entfernung von Verunreinigungen wie Eisen und Aluminium, die sich als Chlorverbindungen 
verfliichtigen. Das in Form von Blocken gewonnene Siliciumcarbid wird gemahlen und in zahl
reiche KorngroBen gesiebt. 

Eigenschaften. Chemisch reines Siliciumcarbid bildet farblose Kristalle, spez. Gew. 3,22; 
das technische Produkt ist eisenhaltig und meistens blauschwarz gefarbt. Die Kristalle sind 
harter als Korund, aber weniger hart als Diamant. Es ist unloslich in Sauren, auch fast unloslich 
in FluBsaure. Beim Schmelzen mit Natriumcarbonat oder Natriumhydroxyd gibt es unter Wasser
stoffpntwicklung uud Abscheidung von Kohlenstoff Natriumsilikat. Bei WeiBglut verbrennt es 
an der Luft und in Sauerstoff nur schwierig zu Siliciumdioxyd und Kohlendioxyd. 

Anwendung. Es wird wie Schmirgel, den es an Harte iibertrifft, als Schleifmittel zur 
Bearbeitung von Glas und Metall verwendet, sowohl in Pulverform in verschiedener Feinheit 
wie in Form von Schleifsteinen und Schleifscheiben. Zurn Glasschneiden dienen aus Siliciumcarbid 
geformte dreikantige Stabchen. 

Cardamomum. 
Elettaria cardamomum WHITE et MATON. Zingiberaceae. Heimisch in 
feuchten Bergwaldern der Westkiiste des siidlichen Vorderindiens, friiher nur hier, 
jetzt auch anderwiirts in den Tropen in Kultur, mit Erfolg hauptsachlich auf Ceylon 
und in Malabar. 

Fructus Cardamomi. Kardamomen. CardamomFrui ts. Cardamome. 
Cardamomum malabaricum (minus). Fructus Cardamomi minoris (mala
bariensis). Echter Malabar-Kardamom. Kleiner Kardamom. 

Germ. und Helv. lassen die ganzen Friichte verwenden, die meisten anderen 
Pharmakopoen lassen die Fruchtschalen entfernen. Amer. und Brit. schreiben die 
Samen, Semen Cardamomi, vor, die vor dem Gebraueh frisch den Friichten zu 
entnehmen sind: 

Semen Cardamomi. Kardamomsamen. Cardamom Seeds. Malabarsamen. 

Die Frueh t ist eine 1-1,5 em lange, oben bis 1 cm dicke, dreifacherige, £Iach
spaltig aufspringende, eirunde oder langliche, stumpf dreikantige, nach oben ver
schmiilerte Kapsel, auIlen hellgelb oder strohgelb, dureh feine erhabene, parallele 
Langsstreifen (Leitbiindel) gezeichnet. Gewicht nicht iiber 0,25 g. An dem stumpfen 
Scheitel mit einem 1-2 mm langen rohrigen Schnabelchen oder dem Reste des 
Perigons, am Grunde oft ein kurzer Stielrest. Die ledrig-zahe Fruehtwand ist hoch-
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stens 1 mm dick. Die Samen liegen in drei doppelten, durch diinnhautige Scheide
wande getrennten Reihen. In jedem Fache 4-8, eine zusammenhangende, leicht 
auseinanderfallende Masse bildende Samen. Diese sind durch gegenseitigen Druck 
unregelmaJ3ig kantig, 2-3 mm groJ3, auf der Oberflache querrunzelig, rotlichbraun, 
an einer Seite mit einer Furche versehen und mit einem bei eingeweichten Samen 
leicht abziehbaren Hautchen (Arillus) iiberzogen. In der Droge betragen die 
Schalen 25-400/0, die Samen 75-60%. Der Geruch der Samen ist angenehm 
aromatisch, campherartig, der Geschmack stark aromatisch, die Fruchtwand ist 
fast geruch- und geschmacklos. 

Lupe. Langsschnitt durch die Raphenrinne, von innen nach auJ3en betrachtet: Embryo, 
Endosperm, Perisperm, Samenschale, Arillus. In der Umgebung des Wurzelendes des Embryos 
ist die Steinzellenschicht der Samenschale besonders dick und biJdet einen kleinen Samendeckel, 
der in ein kleines Spitzchen, die Mikropyle auslauft und bei der Keimung von dem Embryo ab
gehoben wird. 

Mikroskopisches Bild. Die Fruchtschale besteht aus groJ3zelJigem, diinnwandigem, 
meist Oxalatkristalle bergendem Parenchym. In diesem eingelagert kleine i::lekretbehiilter mit harzig
oJigem Inhalt und nahe der inneren Wand zahlreiche GefaJ3biindel mit Faserbelag aus schwach 
verdickten, ziemlich kurzen Fasern. Der Arillus ist eine gefaJ3biindeJfreie glashelJe Haut aus 
6-7 Reihen langgestreckter, diinnwandiger, zusammengefallener Zellen, EiweiJ3kornchen und 
Kristalldrusen enthaltend. Die dunkle Samenschale besteht aus 5 verschiedenen Schichten: 
1. dickwandige, auf dem Langsschnitt des Samens langgestreckte, faserformige ZelJen der Ober
haut; 2. Querzellenschicht = kolJabierte, kleine, gerbstoffiihrende Zellen, eine, seltener zwei 
Reihen; 3. Olzellenschicht = eine einreihige, in der Raphe doppelte oder mehrreihige geschlossene 
Lage gro/31umiger, 30-60 f.l breiter, 60-180 f.l langer Zellen, Wande diinn, etwas gelblich. Nur 
in dieser einzigen Zellschicht der Samenschale das Sekret; 4. Parenchymschicht = in einfacher 
oder doppelter Lage, etwas kollabierte Zellen; 5. Palisadenzellen- oder SteinzelJenschicht = braune, 
radial gestreckte, mit Ausnahme einer kleinen, einen kristallartigen Korper (KieseJkorn) fiihren
den, nach auBen gelegenen Hohle fast ganz verdickte, 12-24 f.l Durchmesser fiihrende Zellen. 
Auf die Samenschale folgt das weiJ3e, starke- und oxalatreiche, groJ3zelJige Perispermgewebe, 
der Starkeinhalt der ZelJen zu KJumpen gebalJt. Das schwachere Endosperm fiihrt Fett und 
Aleuron, aber keine Starke, in ihm eingebettet der Embryo aus diinnwandigen ZelJen mit Aleuron. 

Pul ver. Reichlich Stiicke des groJ3zelJigen Perispermgewebes mit sehr kleinen, einzelnen 
Starkekornern oder StarkebalJen; im Innern der starkefiihrenden Zellen ein rundJicher, einen 
oder mehrere kleine Oxalatkristalle fiihrender Hohlraum. Stiicke der gelblichbraunJichen, faser
formigen, derbwandigen Epidermiszellen; sehr dickwandige, nicht allseitig verdickte, gelblich. 
braune bis dunkelrotlichbraune Steinzellen der innersten Samenschale mit Kieselkorpern, auf 
dem Querschnitt palisadenartig angeordnet, auf dem FI1i.chenschnitt ohne Zwischenraume dicht 
aneinander gelagert. Stiicke der sog. Olzellenschicht mit Oltropfen. Vereinzelt Stiicke des Fett 
und Aleuron, aber keine Starke fiihrenden Endosperms. Keine Haarbildungen. Bei mitvermah
lener Fruchtwand farbloses, ziemlich groJ3zelliges, diinnwandiges Parenchymgewebe (vieJfach mit 
Oxalatkristallen) mit kleinen Sekretzellen mit gelbem oder gelbbraunem harzig-oligem Inhalt; 
sehr vereinzelt GefaJ3biindeJfragmente. 

Handelsuare. 1m Handel sind die Fruchtkapseln mit den Samen oder letztere fiir sich. 
Die ganzen Friichte werden vor dem Versand an der Sonne oder durch Schwefeln gebleicht. Die 
neben den echten Kardamomen von Malabar gleichfalls offizinellen, auf Ceylon kultivierten 
"Ceylon-Malabar-Kardamomen" stehen den echten Malabar-Kardamomen in nichts nach 
und werden des meist schoneren Aussehens wegen vorgezogen. 1m Handel wird die Ceylon-Sorte 
ebenfalJs als Malabar-Kardamomen bezeichnet, gegeniiber den Ceylon-Kardamomen, unter welchen 
die langschotige Art (s. unten) verstanden wird. Die beste, als Malabar-Kardamomen bezeichnete 
Droge kommt iiber Bombay bzw. Ceylon in den Handel. Die aus Mangalore, Travancore, Calicut, 
Aleppi und Madras verschickten Aleppi- oder Madras-Kardamomen gelten als geringere Sorten_ 

Verwechslungen. Um Verwechslungen der Samen mit anderen minderwertigen ver
wandten Samen zu verhiiten, schreiben die Arzneibiicher die ganze Frucht vor, obschon die nicht 
aromatischenFruchtschalen wertlos sind. Sorten, die an Giitenachstehen aber auch als Kardamomen 
bezeichnet werden und zu Vermischungen dienen, sind: Fructus Cardamomi major, Fructus 
Cardamomi Ceylon, Cardamomum longum (zeylanicum), Ceylon-Kardamomen, 
wilde, groBe, lange Kal'damomen, von Elettaria cardamom urn var. p. FLUCK. (E. MAJOR 

SMITH), einer durch die Form der Friichte von der offizinellen Pflanze verschiedenen Varietat. 
Die Friichte sind bis 4 cm lang, dreikantig, schmutzig-graubraun, meist gebogen, langer geschna
belt, stark gerippt. Die Facher enthalten vieJfach bis 20 dunklere und fast doppelt so groJ3e (bis 
5 mm) Samen als bei der offizinelJen Droge. Der Geschmack ist weniger fein und scharfer; der 
Gehalt an atherischem 01 etwas hoher (4-6%). Bei mikroskopischer Betrachtung sind die Ober
hautzellen der Samenschale kleiner und derbwandiger, die Querzellenschicht fiihrt keinen braunen 
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Inhalt, die Zellen del' Olsehieht sind grol3er und quergestreckt, bis 0,1 mm lang, 0,2 mm breit, 
Palisadenzellen noch starker verdiekt, die Grenzen der einzelnen Zellen kaum zu erkennen. Ferner 
die Siam. oderrunden Kardamomen, Cardamomum rotundum, Amomum verum, 
von Amomum Cardamomum L., Siam, Sumatra, Java, in gleieher Weise gebrauchlieh. Die 
Kapseln 8-12 mm lang, blal3braunlich, sehr eben, nieht gestreift, stellenweise mit braunen steifen 
Borsten besetzt, del' Samen zu 9-12 in jedem Fache. Die ehinesisehen runden Kardamo· 
men von Amomum globosum LoUREIRO sind nieht kugelig und ohne Nahte. Wilde oder 
Bastard·Kardamomen von Amomum xanthioides WALLlCH, Cambodjia, Siam, Birma, 
China, haben unangenehmen Geschmaek und Geruch. Die Nepal. odeI' Bengal·Kardamo· 
men stammen von Amomum subulatum ROXB. bzw. Amomum aromatieum, vermut· 
Heh Varietaten einer Art. Die Java.Kardamomen von Amomum maximum ROXB., Java, 
Mala.kka, Kapseln rundlieh bis langlich, eifbrmig, bis 4 cm lang, konvex.dreifacherig, dunkel· 
graubraun, stark gerippt, kurzgestielt, mit 9 odeI' 10 del' Lange naeh verlaufenden bis 3 mm VOl'· 
springenden hautigen Fliigeln versehen. Die Samen in jedem Fach dreireihig, dunkelbraun, 
rundlieh·eckig, bis 3mm lang und breit, braun. Madagaskar.Kardamomen von Amomum 
angustifolium SONNERAT, in Madagaskar heimisch, auf Mauritius kultiviert. Kapseln 
eiformig, nach oben verschmalert, etwas gebogen, bis 5 cm lang, Samen olivenbraun. Mit diesen 
haben die westafrikanischen Kardamomen, Korarima·Kardamomen Ahnlichkeit, die 
in letzter Zeit in den Handel kommen, nur sind die Friichte etwas kiirzer und dicker. 

Bestandteile. Del' wiehtigste Bestandteil ist das atherische 01 del' Samen. Del' Ge· 
halt der Samen an atherisehem (ll betragt etwa 3-8%, Die Fruchtschalen enthalten nur etwa. 
0,1-0,2% atherisches 01. Del' Gehalt an Asche ist ziemlich hoch; in den Sampn sind bis 14%, 
in den Fruchtschalen bis 16%, in den ganzen Friichten 14% Asche gefunden worden. Die Asche 
enthalt wie bei vielen Zingiberaeeen reichlieh Mangan. 

Prufuny. Del' Gehalt an atherischem 01 solI nicht unter 3 °10 betragen, del' Gehalt an Asche 
nicht iiber 10% (Helv. nicht mehr als 8%, davon nicht mehr als 4% in verdiinnter Salzsaure 
mit 10% HCl unl&liche Anteile). 

Aufbewahrung. In gutschliel3enden Gefal3en, das Pulver vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais Amarum und Carminativum in Tinktur und Pulver, 0,3-1,0 g mehr

mals taglich, hauptsachlich aber als Kiichengewiirz. 

Oleum Cardamomi. Kardamomeniil. Oil of Cardamom. Essence de cardamome. 
Gewinnung. Das im Handel befindliche Kardamomenol wird durch Destillation del' 

auf Ceylon angebauten Malabar·Kardamomen mit Wasserdampf gewonnen; Ausbeute 3,5-7%, 
Eigenschaften. Hellgelbes 01; Geruch angenehm; spez. Gew. 0,923-0,944 (15°), 

an + 24 bis + 41°, nD200 1,462-1,467; S.·Z. bis 4,0, E.·Z. 94-150, loslich in 2-5 Vol. u. mehr 
Weingeist von 70Vol..%' 

Bestandteile. d.a.Terpineol, C1oH1SO, Terpinylacetat, CH·aCO· OC1oH 17, Cineol, 
C1oH1SO, Limonen, C1oH 16.' 

Amomum melegueta ROSCOE (Amomum grana paradisi AFZEL.). 

Zingiberaceae. Heimisch auf Ceylon, an der tropischen Westkiiste Afrikas 

(Pfefferkiiste, Sierra Leone bis Kongo). 

Semen Paradisi. Paradieskorner. Grain of Paradise. Semence de paradis. 

Grana Paradisi. Semen Amomi paradisi. Semen Cardamomi majoris. Piper Me
legueta (Malaguetta). Guineakorner. Melegetapfeffer. 

Kleine, bis 3 mm lange und oben fast eben so breite, harte, glanzende Samen von rotlich. 
brauner Farbe. Die Form ist sehr verschieden, rundlich oder hockerig, an der Seite mit den 
helleren, faserartigen Resten des Funikulus. Die Aul3enseite fein, abel' deutlich papillos. Der 
Geruch schwach aromatisch, der Geschmaek stark pfefferartig, beil3end, scharf. Die Samen finden 
sich in grol3er Zahl in einer farblosen Pulpa eingebettet in den 7,5-10 em langen, 2-4 em dicken 
Friichten. Eingefiihrt aus Guinea und anderen TeHen Westafrikas. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis der Samenschale aus einer Reihe radial
gestreckter, rotbrauner, verdickter Zellen, darunter einer Reihe sehr schmaleI', kleiner Zellen. 
Zuinnerst eine starke, rotbraune, durch Ablagerung von Harz fast gleichfOrmige Schicht, die 
die doppelte Breite del' aul3ersten besitzt und zwei Reihen von Liicken zeigt, eine aul3ere Rcihe 
grol3erer, weitiaufig gestellter und eine innere Reihe sehr kleiner, nahe geriickter Liicken. Das 
Perisperm ist reich an Starke, das Endosperm gelblich hornartig, in letzterem del' kleine blasser 
gcfarbte Embryo. 

Bcstandteile. Etwa 0,3-0,75% atherisches 01, ferner Paradol, das ein klebrigell 
01 bildet und den soharfen Geschmack bedingt, Harz, Gerbstoff, Starke, £ettes 01. 

Anwendung. Selten, als Gewiirz. 
Spiritus Cardamomi compositus~ Compound Spirit of Cardamom. - Nat. Form.: 

2 ccm KardamomenOl, 0,75 ccm KiimmelOl, 0,5 ocm Zimtollost man in 500 ccm Weingeist (92,3 
Gew .. %), setzt 65 ccm Glycerin zu und fiillt mit Wasser auf 1000 cem auf. 
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Tinctura Cardamomi. Tincture of Cardamom. - Ergiimb.: Aus grob gepulverten Kar
damomen mit verdiinntem Weingeist 1: 5. - Helvet. undPortug.: 1 : 5 mit verdiinntem Weingeist. 
- Americ.: Aus 150 g frisch von den Kapseln befreiten gepulverten (Nr. (0) Kardamomsamen 
werden durch Perkolation mit verd. Weingeist (41,5 Gew.-o/o) lOOO ccm Tinktur hergestellt. 

Tinctura Cardamomi composita. Compound Tincture of Cardamom. - Americ.: 
20 g Kardamomsamen, 25 g Saigonzimt, 12 g Kiimmel und 5 g Cochenille (samtlich Nr. 40 
gepulvert) maceriert man mit 750 com einer Mischung aus 950 cem verd. Weingeist (41,5 
Gew.-o/o) und 50 ccm Glycerin 3 Tage, filtriert dann und erganzt das Filtrat durch Nachwaschen 
des Riickstandes mit den verbliebenen 250 ccm Menstruum und q. s. verd. Weingeist auf lOOO ccm. 
- Brit.: Je 14 g Kardamomsamen und Kiimmel, 27 Zimt, 8,0 Cochenille, alle gepulvert (Nr. 20) 
werden mit 50 ccm verd Weingeist angefeuchtet und mit verd. Weingeist perkoliert, bis 850 ccm 
Perkolat erhalten sind. Dieses wird mit 100 g Glycerin versetzt und mit verd. Weingeist auf 1000 ccm 
aufgefiillt. 

Carex. 
Carex arenaria L. Cyperaceae-Caricoideae. Sandsegge. Heimisch im nord
lichen Deutschland, reichlich auf den Dimen der Nord- und Ostseekiiste, hier ZUl 

Befestigung des Diinenflngsandes angepflanzt. 

Rhizoma Caricis. Sandseggenwurzel. Sand Carex ~oot. Racine de 
chiendent rouge. Radix Caricis arenariae. Radix Arenariae. Radix 
Sarsaparillae germanicae. Radix Graminis rubra. Riedgraswurzel. Rotc 
Queckenwurzel. Sandriedgraswurzel. Seegraswul'zel. Deutsche Sarsaparilla. 

Der Wurzelstock ist sehr lang, bis 4 mm dick, fast walzenrund, etwas zusam
mengedriickt, astig, blaB graubraun, gefurcht und knotig. Die Glieder zwischen 
den Knoten sind 3-5 cm lang (etwa 6-12mal Hi.nger als breit), an den Knoten 
entspringen Biischel feiner Wurzeln und finden sich faserig zerschlitzte Scheiden
blatter. Ohne Geruch; der Geschmack ist siiBlich-bitterlich, hintennach etwas 
kratzend. 

Mikroskopisches Bild. Der ovale Querschnitt la13t.in der schwammigen Rinde 
(II. des Gesamtdurchmessers) einen Ring gro/ler Luftliicken, etwa 30, erkennen, getrennt durch 
1-3reihige Streifen diinnwandiger Parenchymzellen. Innerhalb der einreihigen, dunkelgefii.rbten 
Endodermis, deren Zellen nach iunen etwas starker als nach au/len verdickt sind, liegen in einem 
wei13en, sparlichen, stii.rkereichen Gewebe, in 3, zuweilen 4 konzentrischen Kreisen angeordnet, 
zahlreiche kleine, dunkler gefii.rbte, mcist radiale Gefii.13biindel mit breiten Sklerenchymscheiden. 
Jedes Gefii.13biindel zeigt 4-6 periphere Gefa13e, die zwischen sich das zentrale Phloem einschlie13en. 
Der zentrale Teil ist nicht sehr ausgebildet. 1m Parenchymgewebe reichlich Starke. Kein Kork, 
au13en eine diinnwandige, kleinzellige Epidermis. 

Bestandteile. Spuren von atherischem 01, Gummi, Zucker, Starke, Schleim, 
Asparagin, Weichharz. 

Anwendung. Als Diureticum und Diaphoreticum an Stelle der Sarsaparilla bei Syphilis, 
ehronischem Rheumatismus, Gicht in der Form des Dekokts. Gabe: 30-60 g pro die. Nur in 
der Volksmedizin. 

Carica. 
Ficus carica L. und Kulturvarietaten. Moraceae-Artocarpoideae-Ficeae. 
Feige. Wahrscheinlich im ostlichen Mittelmeergebiet und in den Kiistenlandern 
des Roten Meeres heimisch, seit alter Zeit hier und in manchen anderen Landern 
der warmen, gemaJligten Zonen (Griechenland, Italien, Siidfrankreich, Spanien, 
Nordafrika, China, Persien usw.), spater auch in Kalifornien, Chile, Mexiko in Kultur. 
Der Caprificus, der sich vorzugsweise in wildem Zustande vorfindet, ist die mann
Hche Pflanze, die Kultur- oder EBfeige die weibliche Pflanze, die in der Kultur 
weiter ausgebildet und fixiert wurde. 
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Caricae. Feigen. Figs. Figues. Fructus Caricae. Fructus ficus. Ficus 
passae. Caricae pingues. 

Die Feige ist eine Sammelfrucht, eine Scheinfrucht. Sie besteht aus dem 3,5 
und mehr Zentimeter langen, kurzgestielten, birnenformigen, hohlen, auf dem Scheitel 
mit einer engen (jffnu~g versehenen, fleischigen und saftigen Blutenboden. In der 
Hohlung befinden sich sehr zahlreiche kleine, etwa 1,5 mm lange, gelbliche, hart
schalige, einsamige Steinfriichtchen. 

Die in der Droge scheibenformig zusammengepreBten und getrockneten Feigen 
sind geschrumpft, weiB.grobrunzelig, von gelblichgraubrauner Farbe und weiB 

m 

Abb.207. Schnitt durch das Fruchttleisch der Feige. 
160 mal vergr6Bert. (N ach MOELLER.) 

m MilchsaltscWauche. g GelaBe. K Oxalatdrusen. 

bestiiubt. Der Geschmack ist 
schleimig und angenehm honigsuB. 

Mikroskopisches Bild. Die 

Abb. 208. Epidermis der Feige. 
160mal vergr6lJert. (Nach MOELLElt.) 

H Haar. h Narben von Haaren. 

Mittelschicht des Fruchtfleisches ist zur Epidermis hin kleinzellig und dicht, nach innen werden 
die Zellen groBer, diinnwandiger und sehr locker. In diesem liickigen Parenchym sind zahlreichc 
verzweigte und anastomosierende MilchsaftschHiuche und etwa in der Mitte des Fruchtfleisches 
die GefaBbiindel anzutreffen. Als Zellinhalt hauptsachlich Zucker, einzelne Zellen mit Drusen 
von oxalsaurem Kalk. Die auBere wie innere Epidermis 
laBt sparlich einzellige, einfache, am Grunde verbrei. 
terte Haare erkennen. Die kleinen birnformigen Stein. 
friichtchen wcisen eine innere Steinzellenschicht aus 
rundlich.eckigen, sehr stark verdickten Zellen auf. 

8t 

-- p Kennzeichnend Iiir den Nachweis von gerosteten 
Feigen (z. B. Feigenkaffee im Kaffeepulver) sind die ep 
kleinen Friichtchen, die MilchgefaBe, das aus engen Spi. 
ralgefaBen gebildete Leitbiindelgewebe, die Haare und 
Kristalldrusen. Abb. 207-209. Abb. 209. Zellformen aus der Fruchtschale 

der Feige. 160 mal vergr. (Nach MOELLER.) 
ep Epidermis. 8/ Steinzellen. p Parenchym. 

Handelssorlen. 1. Smyrnaer Feigen, tiir. 
kische Feigen, fette Feigen, Caricae pingues, aus 
Kleinasien und den Inseln des tiirkischen Archipels, iiber 
Smyrna exportiert. Sehr groBe und sehr fleischige diinnhautige Friichte, bekannt als die siiBeste, 
saftigste und beste Sorte, doch nicht sehr haltbar. Plattgedriickt in Kistchen und rundliche 
Schachteln (Tafelfeigen) verpackt, mit Lorbeerblattern bedeckt. 2. Griechische oder Kranz· 
feigen, Caricae in coronis. Ziemlich groBe Feigen, aber trockener, dickhautiger und 
\Veniger siiB als die ersteren, in Form glatter Scheiben von 2,5--4,0 cm Durchmesser, auf 
Bastband (Schilf- oder Cyperushalme) gereiht. In groBer Menge aus Morea (Kalamata) in Fassern 
verpackt iiber Triest in den Handel. Es sind die dauerhaftesten Feigen, werden deshalb haupt. 
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sii.chlich in den Apotheken gehalten. Gleichwertig sind die griechischen Feigen von Fraccaxani 
(Korfu). 3. Kalabresische, sizilianische oder Cosenzafeigen, wenig halt bar, zumeist 
in Korben verpackt. 4. Kleine oder Dalmatiner Feigen, Caricae minores, hauptsachlich 
aus Dalmatien und Istrien. Kleine, sehr siiBe und weiche Feigen, trocknen bald aus und sind 
daher weniger haltbar. Versand in Korben oder kleinen Fii.ssern. 5. Tiroler Feigen, aus der 
Gegend von Trient, Rovereto. 6. Franzosische Feigen aus Siidfrankreich, vornehmlich aus 
der Provence. 7. Spanische Feigen, meist von Malaga,ferner von Sevilla, Alicante, Valenzia usw. 

Die Giite der Ware beurteilt man nach Frische, GroBe, Geschmack, Weichheit, Farbe und 
Haltbarkeit. Ausgetrocknete, schwii.rzliche, sowie von Insekten angefressene Feigen sind zu ver
werfen. Nicht aIle Feigen lassen sich konservieren, hierzu eignen sich nur einige Arten und be
sonders die der Herbstmonate, Sommerfeigen halten sich weniger gut. Nach lii.ngerem Liegen 
iiberziehen sich die Feigen hii.ufig mit einem mehlartigen Staube aus Traubenzucker, der Zucker
gehalt wird geringer und entsprcchend der Geschmack bitterlich. Es kommt vor, daB man Feigen 
der Raltbarkeit wegen mit Mehl, Kastanienmehl bestreut. Die Feigen leiden sehr durch Milben
fraB. Am besten bewahrt man sie nicht langer als ein Jahr auf. 

Bestandteilc. Etwa 30% Wasser, 4% Stickstoffsubstanz, 1-1,5% Fett, 1,2% freie 
Saure, 50% Zucker, 4,5°/, sonstige Btickstofffreie Stoffe, 5% Holzfaser und Keme, 2,5-3°/. 
Asche. Die Feigen enthalten ein peptonisierendes Enzym, das Cravin, das in saurer und alka
lischer Fliissigkeit wirksam ist. 

Aufbcwah1"u:ng. Bei geringem Verbrauchsind die Vorrate oft,ers zu besichtigen, da die Feigen 
einen giinBtigen Boden fiir Milben und Schimmelpilze bilden. Am haltbarsten sind die auf gespaltene 
Halme gereihten Kranzfeigen. Caricae in coronis; man bewahrt diese Kranze, in Perga. 
mentpapier gehiillt, in Holzkiisten auf. Schwach von Milben befallene Feigen kann man reinigen, 
indem man sie einige Stunden Atherdiimpfen aussetzt und dann mit einem Borsten pinsel reinigt. 

Anwcndung. Die Feigen dienen, nach vorherigem Einweichen in Milch. zum Reifen 
von Zahngeschwiiren; nur selten werden sie zu Teemischungen oder Abkochungen gebraucht. 
Getrocknet, gertistet und grob gepuIvert liefem sie den Feigen- oder Gesundheitskaffee 
(Caricae tostae), woraus auch im wesentlichen das beliebte Karlsbader Kaffeegewiirz 
besteht. 

Sirupus Caricae. Feigensirup. 40 T. Feigen werden klein geschnitten und mit 100 T. 
kochenden Wassers eine Stunde stehen gelassen. Dann koliert und preBt man, dampft die 
PreBfliissigkeit auf die Halfte ihres Volums ein, lost in der Fliissigkeit 50 T. Zucker und er
giinzt mit Wasser zu 100 T. Als mildes Abfiilirmittel fiir Kinder empfohlen. 

Sirupus Caricae compositus. Feigensirup. - Ergiinzb.: 60 T. mittelfein zer
schnittene alexandrinische Sennesfriiohte, 120 T. grob zerschnittene Feigen werden mit 580 T. 
Wasser 2 Stunden lang unter wiederholtem Umriihren ausgezogen und alsdann ohne stiirkerE~ 
Pressung durchgeseiht. Der Auszug wird zum Sieden erhitzt und schnell filtriert. Das Filtrat, 
das mit Wasser auf 330 T. ergiinzt wird, kocht man mit 450 T. Zucker zum Sirup. Diesem werden 
nach dem Erka.lten 10 T. Pomeranzenbliitenwasser und 60 T. Weingeist zugesetzt. Dem fertigen 
Sirup fiigt man schlieBlich auf 850 g 2 Tropfen Nelkenol und 1 Tropfen Pfefferminzol zu. 

Califig, Sirupus Caricae compositus, ein Feigensirup der California Fig Syrup Cie., soIl 
bestehen au~ Syr. Fici Californ. (Speciali modo California Fig Syrup Co. parat.) 750/0, Extr. Senn. 
liquid. 20 % , Elix. Caryophyllorum comp. 50/0' Ais Ersatz dafiir ist der oben angefiihrte 
Strupus Caricae compo zu betrachten. 

Caricin, als mildes Abfiihrmittel empfohlen, besteht aus Sirup. Caricae 75 % , Extract. 
Sennae 20 % , Elixir Aurantii 50/0' 

Fructus pectorales (bechici). 
Especes pectorales (avec les fruits). 

Fruits pectoraux (Gall. 1884). 
Caricarum 
Dactylorum a nuciels lib. 
Passuiarum minor. 
Jujubarum aa part. aequo 

Ptlssna de fructlbus (Gall. 1884). 
Tisane de fruits pectoraux. 

Fructuum pectoralium 50,0 
Aquae destillatae q. S. 

Durch halbstiindiges Kochen und Durchseihen 
bereitet man 1 Z Fliissigkeit. 

Carica papaya L. und Formen. Caricaceae. Melonenbaum. Heimisch urspriing
lich in Siidamerika, vielleicht auch in Indien, im wilden Zustand nicht bekannt, 
schon seit langer Zeit in Indien und China gebrauchlich. Kultiviert in reichem 
MaBe als Obstbaum bis 30° nordlicher und siidlicher Breite iiber die ganze Tropenwelt. 

Bestandtcilc. In allen Teilen der Pflanze finden sich anastomosierende, gegliederte Milch
saft.schliiuche, die einen weiBen Milchsaft enthalten, der bitter schmeckt, Entziindungen des 
Darmkanals hervorrufen kann und als Anthelminticum dient. Er enthiilt Enzyme, die verdauend 
wirken (Papayotin und Papain s. d.). 

Die Blatter enthalten ferner ein Alkaloid, das Carpain, C14H 25NOz• das iihnlich wie 
Digitalis wirkt. Es gibt mit Kaliumchl<.orat und konz. Schwefelsaure eine griine Farbung. Die 
Samen enthalten ein dem Sinigrin ahnliches Glykosid, das Caricin, und daneben Myrosin. 
Beim Zusammenbringen mit Wasser geben die Samen deshalb ein senfOliihnliches atherisches 01. 
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Die Samen schmecken scharf wie Kressesamen. Auch die Wurzel enthiUt das Glykosid und gibt 
das senfOlahnliche atherische 01. 

Carica quercifolia SOLMS, Siidamerika, Carica candamarcensis HOOK., 
Ecuador, Carica dodekaphylla VELL., Brasilien, enthalten gleichfalls peptoni
sierendes Enzym und dienen gleichen Zwecken. 

Papayotin und Papain sind die aus dem frischenMilchsaft des Melonenbaumes 
gewonnenen eiweiBlosenden Enzympraparate. 

Die Eigenschaft der frischen Pflanze, Fleisch, mit dem sie zusammen gekocht 
wird, rasch miirbe zu machen, ist lange bekannt gewesen. Seit 1879 hat man aus 
dem Milchsaft Praparate hergestellt, die die eiweiBlosende Wirkung in erhOhtem 
MaBe zeigen und hat diese Praparate unter den Bezeichnungen Papayotin und 
Pap ai n medizinisch verwendet. 

Gewinnung. Aua dem aus Einachnitten in die Baume und in die Friichte auaflie13enden 
Milchaaft scheidet sich beim Stehen eine dickliche weiBe Masse aus, die von dem Serum getrennt 
und bei ma13iger Warme getrocknet wird. Nach anderem Verfahren scheidet man aus dem frischen 
oder aus dem mit Ather oder Chloroform versetzten Saft das rohe Enzym mit Alkohol ab, oder 
extrahiert aus den in Glycerin konservierten Blattern das Enzym oder konzentriert einfach 
den frischen Milchsaft. Das mit Alkohol abgeschiedene Enzym kann durch Wiederauflosen in 
Wasser und erneutes Fallen mit Weingeist noch gereinigt werden. Nahere Einzelheiten iiber die 
von den einzelnen Herstellern angewandten Verfahren sind nicht bekannt. 

Handelssorten. Als Papain wird im allgemeinen der einfach eingetrocknete Milchsaft 
bezeichnet, Succus Caricae Papayae siccatus pulvis; als Pa payotin die durch Fallung mit Alkohol 
und weiterer Reinigung gewonnenen Praparate. Einige Handelspraparate enthalten auch noch 
Pepsin beigemischt. 

Papayotinum. Papayotin. 
Eigenschaften. Weifles, an der Luft nicht feucht werdendes, fast geruch

loses Pulver, das sich leicht in Wasser zu einer schwach opalisierenden, stark schau
menden Fliissigkeit lOst, die Lackmuspapier nicht oder nur sehr schwach rotet. 
In Weingeist, Ather und Chloroform ist es unloslich. Die wasserige Losung schmeckt 
fade, etwas zusammenziehend. Aus der wasserigen Losung scheiden Weingeist und 
Salpetersaure einen wei Ben, flockigen Niederschlag ab. 

~ Aussehen, Zusammensetzung und Wirkung der verschiedenen Handelssorten von Papayotin 
sind verschieden, ihre Farbe schwankt von fast weiB bis hellbraun. Die helleren Praparate sind die 
reineren, vOlausgesetzt, daB die hellere Farbe nicht durch einen Zusatz von Milchzucker u. a. be
wirkt ist. 

Das Papayotin lost EiweiB nicht nur wie das Pepsin in salzsaurer Losung, sondern auch 
in neutraler und alkali scher Losung, also auch im Darm. Einige Handelssorten wirken am 
besten in alkali scher, andere besser in saurer Losung. 

Priifung. Von einem Hiihnerei, das 10 Minuten lang in kochendem Wasser 
gelegen hat, wird nach dem Erkalten das Eiweill durch ein zur Bercitung von grobem 
Pulver bestimmtes Sieb gerieben. 10 g dieses zerkleinerten EiweiBes werden in 
einer Mischung von 100 ccm Wasser und 1 ccm Kalilauge, die auf 45° erwarmt ist, 
gleichmaJ3ig zerteilt; der l\fischung wird 0,1 g Papayotin hinzugefiigt. Lallt man 
diese Mischung unter wiederholtem Umschiitteln 3 Stunden lang bei 40° stehen, so 
mull sich das EiweiB zu einer schleimigen Fliissigkeit gelost haben. 

An Stelle von EiweiB kann auch frisches Blu tfi brin fUr die Priifung verwendet werden. 
1 T. Papayotin soli 200-250 T. Fibrin losen. 

Zur weiteren Priifung dient folgende Probe: Man lost 0,2 g Papayotin in 4 ccm Wasser, 
fiigt 1 ccm Salpetersaure (spez. Gew. 1,153) hinzu und filtriert nach einstiindigem Stehen abo 
Das Filtrat darf dann von Tanninlosung (1:20) nicht bis zur Undurchsichtigkeit getriibt werden 
(EiweiBverbindungen). 

Anwendung. Inuerlich in Pulver, Pillen oder weiniger Losung zu 0,1-0.5. AuBerlich 
zur Losung diphtheritischer Belage auf den Mandeln in 50/ oiger wasseriger Losung. Bei An
fertigung der letzteren gibt man die ganze Wassermenge auf einmal in das GefiiB und lost das 
Papayotin durch Schiitteln; die Fliissigkeit schaumt auBerordentlich stark. 



830 Car lina. - Caro. 

Carlina. 
Carlina acaulis L. Compositae-Cynareae-Carlininae. Eberwurz. In 
Mittel- und Siideuropa auf trocknen, sonnigen Wiesen, Bergen und Hiigeln heimisch. 

Radix Carlinae. Eberwurzel. Stemless Caroline Root. Racine de 
carline acaule. Radix Apri. Radix Cardopatiae. Radix Chamaeleontis 
albae. Attichwurzel. Karlsdistelwurzel. WeiBe RoBwurzel. Wetterdistel
wurzel. Zwergdistelwurzel. 

Die Wurzel ist bis 30 cm lang, bis 25 mm dick, cylindrisch, fleischig, meist 
einfach, seltener mehrkopfig, von Stengel- und Blattresten geschopft, aullen hell
braun und mit vielen Wurzelnarben bedeckt, tief langsrunzelig, fast immer urn ihre 
Achse schraubenformig gedreht. Altere Wurzeln sind hohl oder haufig der Lange 
nach bis zur Mitte gespalten. Der Bruch ist sprode-hornartig, nicht faserig, der 
Geschmack scharf gewiirzhaft, bittersiilllich, der Geruch durchdringend unangenehm. 

Lupe. Querschnitt. Eine diinne, auBen braune, innen heller braune, harzig glii.n
zende, strahlige Rinde umgibt einen hellgelben, fleischigen oder harzartig-spriiden, nicht holzigen, 
strahligen, innen meist zerrissenen, marklosen Holzkorper. In der Rinde und dem Marksllrahl
gewebe des Holzes zahlreiche radial und konzentrisch gestelIte, braunrote Sekretbehalter. 

Mikroskopisches Bild. Die breite Innenrinde aus breiten Markstrahlen mit zahlrei· 
chen ungleichgroBen, meist unregelmiiBig begrenzten, schizogenen Balsambehaltern. Die gleichen 
Balsamgii.nge in der inneren Partie der Mittelrinde. Die Rindenstrahlen aus Siebrohrengruppen, 
Bastparenchymgewebe und diinnwandigen, langgestreckten, prosenchymatischen Zellen. Der 
Holzkorper aus zahlreichen schmalen, fein porosen, hellgelben Holzstrahlen mit in Gruppen bei
sammenliegenden, netzadrig bis leiterformig verdickten GefiiBen und aus breiteren Markstrahlen 
mit zahlreichen groBen Harzgii.ngen in konzentrischen und zugleich strahligen Reihen angeordnet. 
Libriformfasern treten nur selten auf, Sklerenchywfasern fehlen vollig. Das Parenchym enthiilt 
Inulin, teilweise auch reichlich Kalltoxalat in Form sehr kleiner prismatischer Einzelkristalle 
und ZwilIingskristalIe. 

Verwechslungen. Die Wurzel von Carlina VUlgaris L., friiher als Radix Carlinae 
silvestris im Gebrauch. Sie ist holziger, besitzt keine Sekretbehalter, riecht und schmeckt dahex' 
nicht aromatisch. Radix Carlinae gummiferae, die Mastixdistelwurzel, von A tractylis 
gummifera L. (Carlina gummifera LESS.), Griechenland, Siiditalien, Nordafrika usw., ist 
giftig. Sie hat groBe Ahnlichkeit im Geruch, Geschmack und Bau mit CarIina acaulis. Unter
schiede: die Wurzel ist fleischiger, anorlIlaler Zuwachs innerhalb des Holzcylinders durch Bil
dung sekundarer Kambien, Vorkommen von Milchschlii.uchen innerhalb des Phloems, reichlichere 
Entwicklung von Libriform. 

Bestandteile. 1,5-2% ii.therisches 01 (spez. Gew. 1,032-1,037) 18-22% Inulin, 
ferner Gerbstoff, Harz. 

Aufbewah'l'Ung. Gut nachgetrocknet (bei gelinder Warme), in dichtschlieJ3enden GefaBen. 
Anwendung. Friiher als Diureticum, Febrifugum, Stomachicum, Emmenagogum; 

in groBen Gaben ala Purgans und Emeticum. 

Carl i na acanth ifol ia ALL.liefert die entsprechende Wurzel der franzosischen Apotheken. 

Carminum s. u. Coccionella S. 1052. 

Caro. 
Caro. Fleisch. Meat. Viande. 

Unter Fleisch als Nahrungsmittel versteht man vorzugsweise das Muskel
gewebe, d. b. die Masse der quergestreiften Muskeln des tierischen Kcrpers, auEer. 
dem kommen nocb in Betracht, die Driisenorgane, Leber und Niere, die Milz, die 
Thymusdriise, das Blut und das Gehirn. Das zur menschlichen Ernahrung dienende 
Fleisch wird zum groJ3ten Teil von den landwirtschaftlicben Nutztieren und von 
Fischen, zum geringeren Teil von Wild und Gefliigel gewonnen. 

Nach dem Schlachten der Tiere treten in den Muskeln nachweisbare, chemische Verande
rungen auf: Unmittelbar nach dem Schlachten ist die Reaktion des entbluteten Fleiscbes neutral 
oder amphoter mit Hinneigung zur alkalischen Reaktion. 4-6 Stunden nll.ch dem Tode tritt 
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saure Reaktion auf, die durch Monokaliumphosphat und das Auftreten freier Milchsaure be. 
dingt wird. Zugleich erfolgt Gerinnung des MuskeleiweiBes (des Myosins), als deren Folge die 
Totenstarre zu bezeichnen ist. - Wenn die Totenstarre einige Zeit gedauert hat, wird sie 
wieder gelost und der Muskel wird weicher. Dies kann durch Vermehrung der auftretenden Milch. 
saure, aber auch durch beginnende bakterielle Prozesse verursacht werden. In diesem Stadium 
ist das vorher staITe Fleisch wieder miirbe. Man sucht daher in der Praxis diesen Zustand her· 
beizufiihren durch das A bhangen des Fleisches, ferner dUTCh Klopfen und endlieh durch Ein· 
legen in Essig oder saure Milch. 

Chemische Bestandteile des Muskelfleisches. Die chemischen Bestandteile des 
von Fett, Sehnen und Knochen befreiten moglichst totenstarren Muskelfleisches sind folgende1 ): 

1) Wasser. Der Wassergehalt des Fleisches hangt wesentlich von seinem Fettgehalt ab; 
je hoher letzterer, urn so niedriger ersterer. In dem fettfreien, d. h. von dem sichtbaren, an· 
hangenden Fett· und Zellgewebe befreiten Muskelfleich ist der Wassergehalt keinen groBen 
Schwankungen unterworfen; er liegt hier meist zwischen 74 und 79%. (Vergl. S.832.) 

2) Stickstoffhaltige Verbindungen. a) Aus der Gruppe der Proteinstoffe: Muskel. 
faser mit dem Myosin (13-18%)' Muskelalbumin, Serumalbumin, Globuline, Blutfarbstoff (Oxy. 
hamoglobin) und Nucleine, ferner das leimgebende oder Bindegewebe (2-5%). 

b) Die nicht eiweiBartigen stickstoffhaltigen Bestandteile setzen sich zusam· 
men aus: Antipepton oder Fleischsaure, Kreatin, Kreatinin, Hypoxanthin (Sarkin), Xanthin, 
Harnstoff usw. Letzterer tritt besonders im Rochen· und Haifischfleisch in groBerer Menge auf. 

S) Fett. Dieses kommt auch in dem mechanisch von Fett befreiten Fleisch in Mengen 
von 0,5-4,0% vor. 

4} Stickstofffreie Bestandteile. Sie bestehen vorwiegend aus Glykogen und dem 
aus dem Glykogen gebildeten Zucker, aus Fleischmilchsaure und kleinen Mengen anderer orga
nischer Sauren; doch ist der Gesamtgehalt an diesen Stoffen nur gering. 

5) Mineralstoffe (etwa 1-2% ). Diese bestehen groBtenteils aus Kaliumphosphat, da
neben sind Calcium· und Magnesiumphosphat sowie Natriumchlorid vorhanden. 

Die driisigen Organe, Leber, Niere usw., unterscheiden sich von den Muskeln haupt
sachlich durch den groBeren Gehalt an Nucleinstoffen. Blut enthalt nur wenig Nuclein, aber viel 
Blutfarbstoff. Reich an Blutfarbstoff und an Nuclein ist die Milz. 1m iibrigen enthalten die 
driisigen Organe: globulinartige EiweiBstoffe, Glykogen und andere Kohlehydrate, Lecithin. 
Fett, Cholesterin, in geringen Mengen Inosit, Aminosauren, Salze des Kalium, Eisen, Calcium, 
Magnesium als Phosphate und Chloride. 

Die nervosen Organe enthalten in reichlicher Menge Lecithin und Cholesterin, sowie 
Protagon und seine Derivate (Cerebroside) neben EiweiBstoffen und anorganischen Salzen. 

Beschaffenheit und NahM£e'l't. Der Wert des Fleisches als Nahrungsmittel beruht 
darauf, daB es einen hohen Gehalt an Ei weiB besitzt, und daB dieses EiweiB sehr leieht verdau· 
lich ist, weil es nicht, wie z. B. das EiweiB der Hiilsenfriichte, in pflanzliche Membranen ein
gesehlossen ist. Das EiweiB des Fleisches kann unter giinstigen Bedingungen bis zu 97 0/ 0 ver· 
daut werden. - Gleichfalls von Bedeutung fiir die Ernahrung sind die im Fleisch enthaltenen 
anorganischen Salze, die zur Versorgung des Blutes, der Gewebe und des Knochengeriistes mit 
den in ihnen enthaltenen Stoffen verbraucht werden. Den unter 2 b aufgefiihrten stiekstoffhaltigen 
Bestandteilen (die nicht zur EiweiBgruppe gehoren) wird allerdings ein eigentlicher Niihrwert 
zurzeit nicht zugeschrieben; sie gelten aber als wichtige, anregende Stoffe, etwa dem Coffein 
vergleichbar. Dber die Stoffe, die den Geruch und Geschmack des zubereiteten Fleisches be
dingen, ist so gut wie nichts bekannt. Zur menschlichen Nahrung client vorzugsweise das Fleisch 
der Pflanzenfresser, da das Fleisch der Fleischfresser, von einigen Ausnahmen abgesehen, dem 
menschlichen Geschmack nicht zusagt. 

Das auBere Aussehen des Fleisches ist vorwiegend abhangig von der Gattung, aber 
auch vom Alter des Tieres. Rindfleisch ist von roter, ins Braunliche spielender Farbe, doch 
wechselt diese mit dem Alter der Tiere. Junge Rinder von 1/2_ 5/ 4 Jahren haben hlaBrotes. 
Ochsen von 1/2-5 Jahren hellrotes bis ziegelrotes Fleisch. Kalbfleisch ist blaBrot bis grau· 
rotlich. Hammel-, Schaf-, Schopsenfleisch wechseln in der Farbe je nach dem Alter 
der Tiere zwischen hellziegelrot und dunkelbraunrot. Sch weinefleisch ist blaBrot, rosarot, 
auch graurot; doch bemerkt man an dem niimlichen Fleischstiick heller oder dunkler gefiirbte 
Teile. Pferdefleisch erseheint dunkelrot bis braunrot. Wildpret hat in der Regel dunkle, 
braunrote Farbung, die teils durch den Mangel an eingelagertem Fett., teils dadurch bedingt wird. 
daB die erlegten Tiere nicht wie die gewerbegerecht geschlachteten Haustiere geniigend aus· 
geblutet haben. . 

Jedes Fleisch, das dor Luft ausgesetzt wird, nimmt an den auBeren Teilen gesattigtere rote 
Farbung an, wahrend frische Schnittflachen mehr violcttrot aussehen. Dies kommt daher, daB 
der mit der T.uft in Beriihrung stehende Fleischfarbstoff der allJ3eren Flachen sich in Oxy. 
hamoglobin verwandelt, wah rend in den inn('ren Teilen der Fleischfarbstoff mehr zu Hamoglobin 
reduziert wird. 

1) Unter Benutzung der Vereinbarungen deutscher Nahrungsmittelchemiker. 
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Zusammensetzung der wicbtigsten Nabrllngsmittf'J (nach KONIG). 

Bezeichnung 

Rindfleisch, fett. 
mittelfett 

" mager •• 
Kal bfleisch, mager. 
Schaffleisch, fett 

" mager 
Schweinefleisch, feU. 

" mager 
Pferdefleisch 
B1ut • 
Rindstalg, guter 
Schweineschmalz. 1. Sorte 
Rase 
Kaninchen, fett • 
Haushuhn, mager . 
Lachs oder Salm, (Rhein-) • 
Flu Gaal. •. 
Hering, frisch 
Karpfen, gefiittert 
Schellfisch 
Schellfisch, getr. (Stockfisch) 
Hering, gesalzen. 

" gerauchert (Biick!.) . 
Sardelle, gesalzen • • 
Sprotte (Kie!.), gerauchert • 
Austern, Fleisch- u. Fliissigk. 
Schinken, gesalz. u. geriiuch .• 
Cervelatwurst . 
Leberwurst, mittlere Sorte . 
Blutwurst, bessere Sorte 

" schlechtere Sorte 
Erbswurst 
Hiihnerei, Gesamtinhalt 

" Eigelb 
Eiklar 

Frauenmilch, Mittel . 
Kuhmilch, Mittel: 

Niederungsvieh . 
Hohenvieh 

Ziegenmilch. Mittel 
Rahm, Kaffeesahne 

"Schlagsahne . 
Magermilch, Zentrifugenverf. 

" Sattenverf.. • 
Kuhbutter: 

aus siiGem Rahm, ungesalz. 
aus saurem Rahm, gesalzen 

Buttermilch v. d. Kuhbutter 
Kase, Rahm-, Gervais u. 

Neufchateller •• 
" Fett-, Emmentaler. 
" Mager-, Harzer 
" Quark-, frisch 

Rohnahrstoffe 
Ausnutzbare Kalorien 
Nahrstofte '_I __ in=---c-1_k<>-g_ 

..!. "'I I, " I £; ~ I e~ ] ~ 

~~ I ~ I ~i g 1 il 
~/o 0/0 0/0 Kal.1 Kal. 

55,31 18,92' 24,53 0,29 0,95 18,11 22,94 0,28 3164 2978 1910 
70,96 19,86 7,75 0,43 1,00 19,01 7,25 0,42 1652 1565 1666 
74,23 20,56 3,50 0,56 1,15 19,68 3,27 0,54 1294 1231 1640 
73,72 21,66 3,05 0,45 1,12 20,72 2,85 0,43 1298 1235 1719 
53,45 17,00 28,40 0,25 0,90 16,27 26,55 0,24 3433 3227 1835 
72,12 19,85 6,43 0,40 1,20 19,00 6,01 0,39 1527 1448 1644 
48,9515,1034,95 0,25 0,7514,4332,72 0,243955 3717 1813 
72,30 20,1°

1

' 6,30 0,40 0,90 19,23 5,89 0,39 1526 1448 1660 
74,15 21,50 2,50 0,85 1,06 20,57 2,34 0,82 1256 1197 1701 
80,82 18,12 0,18 0,03 0,85 17,67 0,17 0,03 852 829 1417 

0,70 0,15,99,08 - 0,Q7 0,1493,14 - 9221 8668 1874 
0,15 0,10199,75 - Spur 0,0995,96 - 9281 8928 1927 

74,16 23,041 1,13 0,49 1,18 22,05, 1,06 0,47 1185 1132 1792 
63,35 20,83114,30 0,40 1,12 19,93 13,37 0,39 2304 2176 1866 
76,22 20,42 1

1

1,42 0,57 1,37 19,54 1,33 0,55 1094 1044 1595 
64,00 21,14 13,53 - 1,22 20,29 12,31 - 2231 2078 1869 
58,21 12,24 27,48 - 0,87 11,75 25,01 - 3132 2866 1440 
75,09 15,44 7,63 - 1,64 14,82 6,94 - 1420 1327 1324 
73,47 16,67 8,731 - 1,22 16,001 7,94 - 1578 1474 1440 
81,50 16,93 0,26 - 1,31 16,24 0,24 - 803 769 1304 
14,6781,89 2.66 - 5,69178,61 2,42 - 4014 3841 6337 
48,21 20,15 16,70 1,29 i 13,65 19,34[15,20 1,25 2532 2293 1851 
67,45 20,65 9,60 - 2,82 19,82 8,74 1843 1725 1760 
46,84 26,47 3,341 0,71 23,34 25,41 3,04 0,69 1557 1479 2101 
59,81 21,84 16,6°11 0,77 0,9820,96115,11 0,75 2579 2399 1979 
87,36 5,95 1,15 3,57 2,03 5,71 1,05 3,46 523 499 512 
28,11 24,74 36,45 - 10,54 23,67 34,08 4528 4258 2575 
24,18 23,93 45,93 - 5,96 22,9°,42,94 5372 5045 2691 
47,80 12,89 25,10' 12,00 2,21 11,47122,84 11,40 3407 3108 1488 
49,93 11,81 11,481 25,09 I 1,69 11,2°110,73 23,81 2614 2465 1349 
63,61 9.93 8,87 15,83 I 1,76 8,49 8,29 15,04 1915 1809 1075 

7,07116,3634,00 32,39 9,48 13,821 31,77 30,77 5210 4805 2045 
73,671' 12,57 12,02, 0,67 1,07 12,19: 11,42 0,66 1723 1650 1210 
50,93 16,05 31,71 0,29 1,02 15,57130,12 0,28 3699 3528 1851 
85,61 12,77 0,25 0,70 0,67 12,38 0,24 0,69 638 619 1002 

I 
i !~~~; 

87,62 1,56 3,75
1 

6,82 0,25 1,38\ 3,60 6,73 693 668 250 

87,971 3,29 3,25 4,78

1

' 0,71 3,0~\ 3,07 4,73 645 616 355 
87,08 3,42 3,951 4,84 0,72 3,20[3,73 4,79 718 686 378 
87,05 3,56 3,93'1 4,65 0,81 3,33 3,71 4,60 715 682 387 
81,90 3,50 10,00 4,00 I 0,60 3,27 9,45 3,96 1251 ll88 501 
68,95 2,65 25,00 3,00 0,40 2,48 23,62 2,97 2567 2430 700 
90,59 3,65 0,15: 4,76 0,75 3,51 0,14 4,81 376 362 332 
90,15 3,55 0,801 4,61 0,75 3,32 0,76 4,70 428 4ll 328 

14,10 0,6584,55 0,55 0,15 0,62,81,68 0,547915 7646 1689 
13,15 0,6083,80 1 0,50 1,95 0,57'80,95 0,49 7841 7573 1669 
90,94 3,71 0,65 3,65 0,70 3,47 0,61 3,96 391 375 325 

46,12 13,50 37,60 1,70 
33,60 27,42 32,291 2,46 
56,75 34,37 1,371 3,26 
76,50 17,15 1,15

1 

3,95 

1,10 12,62 35,53 
4,23 25,64 30,51 
4,25 32,14 1,29 
1,25 16,04 1,091 

1,65 4618 3951 1737 
2,39 4363 4112 2685 
3,16 1839 1725 2529 
3,83 1054 992 1343 

Margarine, gesalzen 
I 

Kohlen
bydrate 

• 112,25 0,45 84,55 0,40 2,35 0,43180,491 0,38 7900 \ 7521 1648 
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Die Nahrwertangaben der wichtigsten Fleischsorten und anderer tierischer Nahrungs
mittel sind in nebenstehender Tabelle zusammengestellt. Es sind hier lediglich die Nahrwert
elemente ohne Beriicksichtigung ihrer naheren Bestandteile aufgefiihrt_ 

Wie aus dieser Zusammenstellung. ersichtlich ist, ist der Nahrwert des Fleisches bei dem 
namlichen Tiere auch verschieden in einzelnen Korperteilen, dencn das Fleisch entnommen wurde_ 
AuBerdem wechselt er mit der Raase, der das Tier angehorle, und wird iiberdies bedingt durch 
den Gesundbeitszustand und durch das Futter. Gut gemiistetes Vieh gibt Fleisch von groBerem 
Nahrwert als solches, das in knappem Futter steht. Vieh, das reichliche Komemahrung erhalt, 
gibt ein Fleisch von groBerem Nahrwert als solches, das stark wiisserige Nahrung, z. B. Riihen
schnitzel oder Schlempe, erhiilt. 

Zube1'eitung. Nur ein geringer Teil des Fleisches wird in rohem Zustande verzehrt, der 
weitaus gro6ere Teil wird erst nach vorhergegangener Zubereitung - Kochen oder Braten -
genossen. Das Kochen des Fleisches kann verschiedene Zwecke verfolgen: Urn eine gute 
Fleisch briihe zu erhalten, setzt man das in kleine Stiicke zerteilte Fleisch mit kaltem Wasser 
an, erhitzt es langsam zum Sieden und erhiilt es einige Zeit darin_ Das in dieser Weise gekochte 
Fleisch steUt im wesentlichen geronnenes EiweiB dar, das indessen seiner Riech- und Schmeck
stoffe (auch Salze) fast vollig beraubt ist. Urn ein saftiges Stiick gekochtes FleiscJ:t zu 
erhalten, bringt man groBere Fleischstiicke sofort in siedendes Wasser, so daB an den auBeren 
Flachen die EiweiBstoffe gerinnen und den Austritt des Fleischsaftes in das Wasser verhindem. 
Hat das Fleisch im Inneren eine Temperatur von 70-80° erreicht, so ist es gar_ Es darf dann 
nur noch maBigen Temperaturen ausgesetzt werden, da es sonst einschrumpft und wieder zahe wird_ 

Beim Braten wird das Fleisch in Fett erhitzt. Es bildet sich an den au6eren Teilen ein 
Oberzug von geronnenem EiweiB, der den Austritt des Fleischsaftes hindert und so dem Fleisch 
sowohl seine Nahrstoffe als auch seine Geschmackstoffe erhalt. 

Durch die Zubereitung des Fleisches wird wohl seine Schmackhaftigkeit, nicht aber seine 
Verdaulichkeit erhoht. Rohes, geschabtes Rindfleisch wird nach STUTZ1ilB am schnE'llsten ver
daut; die Moglichkeit einer Obertragung von Parasiten und Bakterien macht den Genu6 rohen 
Fleisches aber bedenklich. . 

Haltbannachung des Fleisches. Ein groBer Teil des Fleisches wird nicht im frischen 
Zustande verwendet, sondem muB ffir eine spatere Benutzung konserviert werden. Fiir diese 
Haltbarmachung des Fleisches sind die verschiedensten Verfahren im Gebrauch. Sie beruhen 
meist darauf, daB man entweder Kalte oder hohere Temperaturen und LuftabschluB anwendet 
oder wasserentziehende und faulniswidrige Mittel benutzt (Rauchern, Pokeln)., Auch der Zusatz 
von Essig und sonstigen chemischen Stoffen kommt in Betracht. 

Das Pokeln besteht darin, daB die Fleischstiicke mit Sa.lz eingerieben und in Fasser oder 
Bottiche geschichtet werden. Sehr haufig macht ma.n dem Sa.lz auch Zusatze von Sa.lpeter oder 
Zucker. Die Rote des Fleisches verschwindet zunachst, spater erfolgt wiederum das Auftreten 
einer roten Farbung, "Salzungsrote", wenn geniigend lange gepokelt wurde. Beirn Kochen behalt 
das gepokelte Fleisch seine rote Farbe, wahrend nicht gepokeltes Fleisch grau wird. Die beim Pokeln 
entstehende Lake besteht aus mit Kochsalz gesattigtem Fleischsaft. Nicht unbetrachtliche Mengen 
Extraktivstoffe und Mineralbestandteile gehen dadurch dem Fleisch verloren. 

Der Riucherung wird meist gepokeltes Fleisch unterzogen_ Sie erfolgt in besonderen 
Raucherka.mmem durch Einwirkung des Rauches von Holz, meist Buchen- oder Eichenholz. 
Das Fleisch gibt dabei einen Teil seines Wassergehalts ab und nimmt brenzliche Bestandteile des 
Holzrauches (Kreosot usw.) auf, die konservierend wirken. Die vielfach iibliche Schnellriiucherung, 
die im Bestreichen der Fleischstiicke mit rohem Holzessig besteht, kann die gewerbegerechte 
Raucherung nicht ersetzen. Die so behandelten Fleischwaren sind auch wasserreicher und daher 
ffir den Kaufer unvorteilhafter als die eigentlichen Raucherwaren. 

Die Haltbarmachung.des Fleisches durch Kalte hat erhebliche wirtschaftliche Bedeutung 
gewonnen, seitdem in fast allen groBen Stadten Kiihlhauser errichtet und femer auch Eisenbahn
wagen und Dampfschiffe mit Kiihlvorrichtungen und Kiihlraumen ausgeriistet sind. Namentlich 
von Amerika und Australien werden so auf besonderen Transportdampfern groBe Mengen Fleisch 
als Gefrierfleisch auf den europaischen Markt gebracht. 

Von der Haltbarmachung des Fleisches durch Anwendung hoherer Temperaturen 
macht die Konservenindustrie ausgedehnten Gebrauch. Hierbei werden die Fleischwaren nach 
entsprechender Vorbehandlung in Blechbiichsen oder Bonstigen luftdicht BchlieBenden GefaBen im 
Wasserhad (eventuell unter Druck) oder in hoher siedenden SalzlOsungen bis zur Abtotung der 
Zersetzungskeime erhitzt und so sterilisiert. Bei sorgfaltiger Herstellung halten Bich die sterili
Bierten und bei LuftabschluB aufbewahrten Konserven lange Zeit in genuBtauglichem Zustande, 

Die Wurstwaren sind ebenfalls als Fleischdauerwaren anzusehen. Zu ihrer HeI
stellung werden auBer zerkleinertem Mnskelfleisch und Fett die Schlachtabgange wie Blut, Leber, 
Herz, Lungc, Nieren, Hirn, Knnrpel und Sehnen verwendet. Die Wurstmasse wird in Riillen 
aus gereinigtem Darm, Magen, Blase oder aus Pergamentpapier oder kiinstlicher Wursthaut 
gefiillt. Die Wurstwaren werden in gerauchertem Zustande als Dauerwaren sowie zum bal
digen Verzehr aus frischem Fleisch hergestellt oder gekocht in den Randel gebracht. Die 

Hager, Handbuch. I. 53 
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Bestandteile der einzelnen Wurstwaren, deren anGere Beschaffenheit, chemische Zusammen
setzung und Nahrwert sind sehr verschieden. 

Gesetzliche l1orschriften. Fiir die Beaufsichtigung des Verkehres mit Fleisch iet neben 
den allgemeinen Bestimmungen des Nahrungsmittelgesetzes das Gesetz betr. die Schlachtvieh
und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 maBgebend. Die Vorschriften dieses Gesetzes bezwecken 
vor allen Dingen, den Menschen vor den Gefahren zu schiitzen', die ihm bei dem GenuB von 
Fleisch, insbesondere durch etwaige lJbertragung von Krankheitserregern, bedrohen konnen, und 
den Verkehr mit minderwertigem Fleisch zu regeln. Zur Erreichung dieses Zieles ist die regel
maBige Besichtigung und Untersuchung der Tiere vor der Schlachtung, sowie des Fleisches und 
der sonstigen Organe der geschlachteten Tiere auf GenuBtauglichkeit angeordnet. Soweit der 
Inlandsverkehr mit Fleisch in Frage kommt, geschieht diese amtliche Fleisch beschau ledig
lich durch Tierarzte oder besonders ausgebildete Fleischbeschauer; an der Untersuchung des 
auslandischen, in das Zollinland eingefiihrlen Fleisches - der Auslandsfleischbeschau
sind dagegen auBer den tierarztlichen auch nahrungsmittelchemische Sachverstandige beteiligt. 
Nachdem das Fleisch die amtliche Beschau passiert hat, unterliegt es den Bestimmungen des. 
Nahrungsmittelgesetzes und den hierfiir im Fleischbeschaugesetze noch enthaltenen beson
deren V orschriften. 

Von den zahlreichen Bestimmungen des Fleischbeschaugesetzes und seiner Ausfiihrungs
bestimmungen seien nur die folgenden angefiihrt: 

§ 1. Rindvieh, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde und Hunde, deren Fleisch zum Genusse
fiir Menschen verwendet werden soll, unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen 
U ntersuchung. 

§ 2. Bei Schlachttieren, deren Fleisch ausschlieBlich im eigenen Haushalt des Besitzers. 
verwendet werden soil, darl, sofern sie keine Merkmale einer die GenuBtauglichkeit des Flei
sches ausschlieBenden Erkrankung zeigen, die Untersuchung vor der Schlachtung und, sofern 
sich solche Merkmale auch hei der Schlachtung nicht ergeben, auch die Untersuchung nach der
Schlachtung unterbleiben. 

'Eine gewerbsmaBige Verwendung von Fleisch, bei welchem auf Grund des Abs. 1 die Un
tersuchung unterbleibt, ist verboten. 

§ 4. Fleisch im Sinne dieses Gesetzes sind Teile von warmbliitigen Tieren, frisch oder zu
bereitet, sofern sie sich zum Genusse fiir Menschen eignen. Ais Teile gelten auch die aus warm· 
bliitigen Tieren hergestellten Fette und Wfuste, andere Erzeugnisse nur insoweit, als der Bun
desrat dies anordnet. 

Nach der Anordnung des Bunde3rats (Ausfiihrungsbestimmungen Abschnitt D § 1) sin(} 
als Fleisch besonders anzusehen: 

"Muskelfleisch (mit oder ohne Knochen, Fettgewebe, Bindegewebe und Lymphdriisen),. 
Zunge, Herz, Lunge, Leber, Milz, Nieren, Gehirn, Brustdriise (Broschen, Bries, Brieschen, Kalbs
milch, Thymus), Schlund, Magen, Dunn- und Dickdarm, Gekrose, Blase, Milchdriise (Euter), 
vom Schweine die ganze Haut (Schwarte), vom Rindvieh die Haut am Kopfe, einschlieBlich 
Nasenspiegel, Gaumen und Ohren, sowie die Haut an den UnterliiJ3en, ferner Knochen mit daran. 
haftenden Weichteilen, frisches Blut; 

Fette, unverarbeitet oder zubereitet, insbesondere Talg, Unschlitt, Speck, Liesen (Flo
men, Liinte, Schmer, Wammenfett) sowie Gekros- und Netziett, Schmalz, Oleomargarin, Pre
mier jus, Margarine und solche Stoffe enthaltende Fettgemische, jedoch nicht Butter und ge
schmolzene Butter (Butterschmalz); 

Wiirste und ahnliche Gemenge von zerkleinertem Fleisch. 
Andere Erzeugnisse aUs Fleisch, inbesondere Fleischextrakte, Fleischpeptone, tierische

Gelatine, Suppentafeln gelten bis auf weiteres nicht als Fleisch." 
§ 21. Bei der gewerbsmaGigen Zubereitung von Fleisch diirlen Stoffe oder Arlen des Ver

fahrens, welche der Ware eine gesundheitsschadliche Beschaffenheit zu verleihen vermogen, 
nicht angewandt werden. Es ist verboten, derartig zubereitetes Fleisch aus dem Ausland ein
zufiihren, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in Verkehr zu bringen. 

Der Bundesrat bestimmt die Stoffe und die Arten des Verlahrens, auf welche diese Vor
schriften Anwendung finden. 

Der Bundesrat ordnet an, inwieweit die Vorschriften des Abs.l auch auf bestimmte Stoffe· 
und Arlen des Verlahrens Anwendung finden, welche eine gesundheitsschadliche oder minder· 
wertige Beschaffenheit der Ware zu verdecken geeignet sind. 

Auf Grund dieses Paragraphen hat der Bundesrat unter dem 18. Febr. 1902, dem 
4. Juli 1908 und dem 14. Dez. 1916 nachstehende Bestimmungen erlassen: 

"Die Vorschriften des § 21 Abs.l des Gesetzes finden auf die folgenden Stoffe sowie aut 
die solche ~toffe enthaltenden Zubereitungen Anwendung: 

Borsaure und deren Salze, 
Formaldehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd abgeben, 
Alkali· und Erdalkali.Hydroxyde und -Carbonate, 
Schweflige Saure und deren Salze sowie unterschwefligsaure Salze (Thiosulfate), 
Fluorwasserstoff und dessen Salze, 



SalicylsiLure und deren Verbindungen, 
Chlorsaure Salze. 
Salpetrigsaure SaIze. 
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Dasselbe gilt filr Farbstoffe jeder Art, jedoch unbeschadet ihrer Verwendung zur GelbfiLrbung 
der Margarine und der Rilllen derjenigen Wurstarten, bei denen die GelbfiLrbung herkommlich 
und als kiinstliche ohne weiteres erkennbar ist, sofern diese Verwendung nicht anderen Vor. 
schriften zuwiderliLuft." 

Ferner enthalten die Ausfiihrungsbestimmungen zum Fleischbeschaugesetz in dem Ab. 
schnitt D Anlage d noch eine Anweisung zur Priifung des Fleisches und der Fleischwaren auf 
Pferdefleisch, Konservierungsmittel und Farbstoffe. Diese Vorschriften haben im folgenden 
Abschnitt Beriicksichtigung gefunden. 

UnterS'Uchung und Beurteiluflg des Fleisches und der Fleischwaren. Mit 
Riicksicht auf die vielen Fragen, die bei der Untersuchung des Fleisches auftreten, ist es notwendig, 
daB der SachverstiLndige sich dariiber klar ist, fiir welche Fragen 
er zustiLndig ist. Die Beurteilung des Fleisches am lebenden 
Tiere, sowie die Beurteilung des Schlachtbefundes und die Ent· 
scheidung der Frage, ob das Fleisch von einem gesunden oder 
kranken Tiere stammt, steht einzig und allein dem Tierarzt 
zu. Auch fiir die Besti=ung und Beurteilung der Tierspezies, 
fUr den Nachweis von embryonalem Fleisch, sowie den Nach. 
weis von FleischfiLulnis ist in .erster I.inie der Tierarzt zu· 
stiLndig, doch kann hier die chemische Untersuchung das Ur
teil des Tierarztes zuweilen ergiLnzen. Dagegen ist die Bestim· 
mung des NiLhrwertes von Fleisch, der Nachweis von Konser-
vierungsmitteln, von Metallen, Farbstoffen, fremdartigen Zu. 
siLtzen einzig und allein Sache des Chemikers (BEYTBIEN). 

Die GenuBfiLhigkeit des Fleisches kann durch 
verschiedene UmstiLnde in Frage gestellt werden, als deren 
wichtigste folgende anzusehel). sind: 

a) FiLulnis. Diese wichtigste Art der FleischveriLnde· 
rung wird hervorgerufen durch die verschiedcnsten Arten von 
Mikroorganismen (in erster Linie Proteus.Arten), die sich auf 
dem Fleisch ansiedeln und durch ihre LebenstiLtigkeit die 
faulige Zersetzung desselben bewirken. Als iLuBere Merkmale 
der Fliulnis sind besonders folgende zu nennen: Lockerung 
des Bindegewebes, neutrale bis alkalische Reaktion, griLuliche 
VerfiLrbung des Fleisches, Schimmelbildung, Auftreten von 
Maden, fauliger Geruch und Geschmack (besonders beim Er· r r 
.hitzen des Fleisches in Wasser wahrnehmbar), schmierige Be· 
schaffenheit der iLuBeren Fliichen usw. Ala Zersetzungspro. 
dukte treten u. a. auf: Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Amine, 
Oxysiiuren, Indol, Skatol und ferner Ptomaine, deren giftige 
Vertreter von BRIEGER als Toxine bezeichnet werden. Da· 
bei ist aber zu beriicksichtigen, daB gerade das wichtige Sta. Abb. 210. 
dium der beginnenden Fiiulnis nach MAl so gut wie gar keine 
chemischen Merkmale aufweist, daB solche vielmehr erst bei 
fortschreitendem Zerfall auftreten, wenn bereits die iLuBere Beschaffenheit die Verdorbenheit 
deutlich zu erkennen gibt. I=erhin vermag u. U. die chemische Untersuchung, insbesondere 
die Priifung auf Ammoniak und zuweilen auch auf Sch wefelwasserstoff, einige Anhaltso 
punkte zu bieten. 

Vorpriifung auf Ammoniak nach EBER: In ein mit FuB versehenes Probierrohr von 
2 cm Durchmesser und 10 cm LiLnge (Abb. 210) bringt man 1 ccm einer Mischung aus 1 T. reiner 
25%iger SalzsiLure, 3 T. 96%igen Alkohols und 1 T. Ather, verschlieBt darauf das GliLschen mit 
einem Gummistopfen und schiittelt einmal um. An das untere Ende eines durch einen durchbohrten 
Gummistopfen gefiihrten Glasstabes bringt man nun eine Probe des zu untersuchenden Fleisches, 
offnet das Probierrohr und setzt schnell den Stopfen mit Glasstab wieder auf, so daB die Fleisch
probe, ohne die Wandungen zu beriihren, 1 cm iiber der Fliissigkeit steht. Wenn nun das Rohr· 
chen gegen einen dunklen Hintergrund gehalten wird, so zeigen sich bei Gegenwart von Am. 
moniak weiBe Salmiaknebel, die sich von der Fleischprobe heruntersenken. Die PrUfung ist mehr
mals mit Fleischstiickchen von verschiedenen Stellen und aus verschiedenen Tiefen zu wieder· 
holen, kann aber immer in demselben Glas ohne Neufiillung ausgefiihrt werden. 

Zur Priifung auf Schwefelwasserstoff bringt man das zu priifende Fleisch bzw. einen 
Teil desselben in ein Becherglas oder eine flache Glasdose und bedeckt die Offnung mit einem 
Stiick FiItrierpapier, an dessen unterer FliLche 1 Tr. Bleiessig aufgetragen ist. Man beobachtet 
von 5 zu 5 Minuten durch Unterhalten eines Spiegels. 1st nach 15 Minuten deutliche Bildung 
von Bleisulfid wahrnehmbar, so ist Schwefelwasserstoff in reichlicher Menge anwesend. 
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Fauliges Fleisch ist unter allen Umstanden nicht nur als verdorben, sondern auch als 
gesundheitsschadlich zu beurteilen. Eine geringe Veranderung der AuBenflachen, die sich 
noch leicht beseitigen laBt, ist namentlich in .der warmen J ahreszeit zu vernachlassigen. 

b) Stinkende saure Garung .tritt nach EBB am Fleisch von Schlachttieren und Wild 
ein, wenn es lebenswarm verpackt wird. Dieser Zustand, der beim Wilde als "verhitzt", bei den 
Schlachttieren als "stickig" bezeichnet wird, auBert sich in unangenehm sauerlichem Geruch, 
griinlicher Verfarbung der Unterhaut und in weicher Konsistenz des Fleisches. Chemisch kann 
starke Saurebildung, Schwefelwasserstoff. aber kein Ammoniak nachgewiesen werden. Fleisch 
in diesem Stadium der Zersetzung ist verdorben. 

Nicht zu verwechseln mit der stinkenden Bauren Garung ist die einfache saure Garung des 
Fleisches. Sie begiunt mit der Losung der Muskelstarre durch Zunahme der Milchsaureabspaltung, 
sowie mit der Entwicklung primaren Kaliumphosphats und bewirkt das "Reifen" des Fleisches. 

c) Die Ansiedlung von Insektenlarven, Schimmelpilzen, Leuchtbakterien 
(phosphoreszierendes Fleisch) kann wohl ekelerregend sein, ist aber vom gesundheitlichen Stand
punkt aus unbedenklich, sofern nicht gleichzeitig andere schadliuhe OrganiBmen vorhanden 
sind. Durch einfaches Abwaschen lassen sich die zuerst erwahnten Verunreinigungen beseitigen_ 

d) Fleisch- und Wurstgift. Die sog. Fleisch- und Wurstvergiftungen, die mehrfach 
die Ursache von Massenerkrankungen waren, sind nach deh heutigen Anschauungen auf das Vor
handensein gewiBser Bakterien bzw. auf die von diesen gebildeten giftigen Toxine zuriickzu
fiihren. So wurden als Erreger der Fleischvergiftungen verschiedentlich Proteus-Arten, der 
Bacillus enteritidis und der diesem nahe verwandte Bacillus paratyphi B. nachgewiesen. 
Als besonders verdachtig wird in beginnender Faulnis befindliches Hackfleisch und Fleisch von 
Tieren angesehen, die an Sepsis erkrankt waren. Als Erreger der sehr gefahrlichen Wurstver
giftungen, die sich in Ursache und Verlauf (Storungen in den groBen Nervenzentren, haufig 
zum Tode fiihrend) streng von den eben erwahnten Fleischvergiftungen unterscheiden, wurde 
von VAN ERMlilNGEM der Bacillus botulinus aufgefunden. der selbst nicht pathogen ist (er 
vermehrt sich 1m lebenden Korper nicht), aber in dem von ibm befallenen Fleisch ein auBer
ordentlich giftiges Toxin erzeugt. Als obligater Anaerobier entwickelt sich der Bacillus bo
tulinus hauptsachlich in solchen Nahrungsmitteln. die unter LuftabschluB oder unter mangel
haftem Luftzutritt aufbewahrt werden, Z. B. in Wiirsten, die in dicken Darmen eingeschlossen 
sind, in mit Fett eingehiillten Fleischpasteten usw. Die von den Bakterien der Fleisch- und 
Wurstvergiftung gebildeten Toxine sind oft sehr hitzebestandig, so daB sie, abgesehen von nach
traglicher Infektion, unter Urnstanden auch in gebratenem und gekochtem Fleisch enthalten 
sein konnen. - Die chemische Untersuchung bietet zurzeit keine Aussicht, die Giftstoffe zu 
isolieren, demnach wiirde die Untersuchung eines solchen giftigen Nahrungsmittels in den Wir
kungskreis des Bakterioldgen fallen. 

e) Tierische Parasiten, Infektionskrankheiten. Die Untersuchung des Fleisches 
auf Trichinen, Finnen, Echinococcen, Leberegel, Tuberk'.llose, ferner die Beurteilung von ver
endeten Tieren oder solchen, die an einer Infektionskrankheit gelitten hahen, gehort in das Ge
biet der regelmaBigen durch Tierarzte ausgeiibten Fleischschau. 

Die Untersuchung des Fleisches von Tieren, die an Milzbrand, Wut, Rotz, Maul- und 
Klauenseuche, Eiter- und Jauchevergiftung gelitten haben, ist ebenfalls AuIgabe des Tierarztes, 
oder vielmehr eines besonders bakteriologisch vorgebildeten Sachverstandigen. 

Untersucbung des Fleisehes auf seine Zusammensetzung (Nahrwert). Fiir dic Probenahme 
ist zu beachten, daB das Objekt, am besten in einer Fleischhackmaschine, moglichst zerkleinert 
und in eine vollkommen gleichmaBige Masse verwandelt wird. Die fiir jede einzelne Bestimmung 
zu verwendende Substanzmenge ist so abzuwagen, daB Wasserverlust moglichst vermieden wird. 

1) Wasser. 5 g Substanz werden zunachst im Dampftrockenschrank, spater bei 1050 
bis zum konstanten Gewicht getrocknet. In gewissen Fallen kann es sich empfehlen, eine groBere 
Menge vorerst im Dampftrockenschrank so lange einzutrocknen, bis die Substanz lufttrocken 
geworden ist. Man laBt sie alsdann zum Ausgleich der Feuchtigkcit etwa 2 Stunden an der Luft 
liegen, stellt den Gewichtsverlust fest, pulvert, mischt und fiihrt in einer Substanzmenge von 
5 g die Trockenbestimmung bei 105° zu Ende. Das Ergebnis der zweiten Trocknung ist auf die 
Gesamtmenge zu berechnen. 

Nach FEDER betragt der natiirliche Wassergehalt des Fleisches nicht mehr als das Vierfache 
seines Gehaltes an organischem Nichtfett, d. h. an Trockensubstanz minus (Fett + Asche). Mit 
Hilfe dieser sog. FEDERschen Verhaltniszahl ist es moglich, den Fremdwassergehalt bzw. 
Wasserzusatz z. B. bei Hackfleisch und Wurstwaren zu berechnen. Die Berechnung geschieht nach 
den Formeln 

FremdwaBsergehalt (in Prozenten der gewasserten Masse) . 

Wasserzusatz (auf 100 Teile ungewasserte Masse) 

. = W - (4 x ONF) 
100·x 

. = lOO-x 
In diesen Formeln bedeutet W den Gesamtwassergehalt des Fleisches, wie er analytisch er

mittelt ist, ONF das organische Nichtfett, also die Differenz zwischen der Trockensubstanz des 
Fleisches (100 - W) und der Summe von Fett und Asche, ferner x den Fremdwassergehalt. Die so 
ermittelten Werte sind Mindestwerte. - Bei Hackfleisch ist jeder Wasserzusatz als Verfalschung 
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anzusehen. Bei manchen Wurstsorten, sog. Anriihrwiirsten (Wiener-, Jauersche usw. WiirBtchen), 
ist ein ZUBatz von Wasser bzw. Briihe zur ErzJe]ung der gewiinschten Saftigkeit und des Knackens 
beim Brechen und Yerzehren notwendig, er Bollte aber auch hier lllcht mehr als 1 Gewichtsteil 
Wasser oder Briihe auf 3 Gewichtsteile ungewasserte Wurstmasse betragen (entsprechend den 
Richtlinien fiir die inzwischen aufgehobenen Ersatzmittelstellen). 

2) Mineralstoffe. Der getrocknete Riickstand (1), der einer bekannten Substanzmenge 
entspricht, wird in einer Platinschale bci mal3iger Ritze verascht. Wenn die Veraschung nicht 
mehr weiter fortschreitet, so lal3t man erkalten, zieht die Kohle mit Wasser aus, filtri"rt durch 
ein aschefreies Filter und wascht aus. Dann bringt man Filter und Kohle in die Platinschale 
zuriick, trocknet und verascht bei mal3iger Hitze Wenn die Asche weil3gebrannt ist, lal3t man 
erkalten, dann bringt man das vorher erhaltene Filtrat hmzu, dampft zur Trockne und erhitzt 
den Salzriickstand in mal3iger Hitze bis zum gleichbleibenden Gewicht. Man vermeide zu starke 
Ritze, da sonst leicht Kaliumsalze verfliichtigt werden. 

3) Fett. 10-30 g Fleisch werden getrocknet, darauf im SOXHLETschen Extraktions
Apparat mit wasserfreiem Ather extrahiert. Nach 2-3 Stunden unterbricht man die Extraktion, 
verreibt den Riickstand mit Seesand und setzt die Extraktion blS zur volligen Erschopfung fort. 
Die atherische Extraktionsfliissigkeit wird filtriert, worauf man die Menge des erhaltenen Fettes 
in bekannter Weise feststeilt. 

4) Ei weil3. Die Bestimmung des Eiweil3es erfolgt durch die Be.timmung des Stickstoffes 
nacb KJELDAHL. 0,5 g des lufttrockenen Durchschnittsmusters (s. oben) werden mit 20 ccm konz. 
Scbwefelsaure sowie 1 Tr. Quecksilber im KJELDAHL-Kolben zerstort, und dann das Ammoniak 
bestimmt (s. u. Nitrogenium Bd. II). Durch Multiplikation der gefundenen Stickstoffmenge 
mit 6,25 berecbnet man die Menge der vorbandenen EiweiBsubstanz. Man geht hierbei von der 
Feststellung aus, daB die wicbtigsten tierischen Eiweil3korper, mit Ausnabme des Caseins und 
des Vitellins, durcbschnittlich ungefahr 16% Stickstoff entbalten. Ganz zutreffend ist diese 
Rechnung nicbt. Auch sind im Fleisch verscbiedene nichteiweiBhaltige Stickstoffverbindungen 
(z. B. die Fleischbasen Xanthin, Kreatin) zugegen. Es hat sich daher auch der Brauch heraus
gebildet, das Produkt von Stickstoff X 6,25 nicht alsEiweiBsubstanz, sondern als Stickstoff
substanz oder auch als Rohprotein zu bezeichnen. 

5) Extrakti vstoffe, Bindegewe be. M uskelfaser. 
a) Extrakti vstoffe. 50 g vom Fett moglichst befreites, zerkleinertes Fleisch werden 

wiederholt mit kaltem Wasser extrahiert, worauf man das Filtrat auf 1000 ccm auffiillt. 
In aliquoten Teilen dieses Filtrates bestimmt man: 
a) die gesamte Menge der Extraktivstoffe durch Eindampfen und Trocknen bei 105° 

bis zu gleichbleibendem Gewicht; 
(J) die Mineralstoffe durch Einaschern des Riickstandes von a, wobei auf 2 dieses Ab

schnittes Riicksicht zu nehmen ist; 
yl den Gesamtstickstofi, indem man einen aliquoten Teil im KJELDAHL·Kolben ein

dampft und dann wie unter 4 die Stickstoffbestimmung nach KJELDAHL ausfiihrt; 
c'J) E i wei fl stie k s t 0 if. Man kocht eine aliquote Menge des Filtrates (Il), einige Zeit, filtriert 

das abgeschiedene Eiweifl durch ein getrocknetes und gewogenes, aschefreies Filter, wascht mit 
Wasser aus, trocknet, wagt und beBtimmt schlieBlich in Filter mit Niederschlag den Stickstoff 
nach KJELDAHL. N X 6,25 = Protein; 

8) Nicht-EiweiflstickBtoff. Die Menge desselben ergibt sich aus der Differenz von 
Gesamtstickstoff und Eiweiflstickstoff. 

b) Bindegewebe. Der beim Auszieh.m mit kaltem Wasser (a) erhaltene Riickstand wird 
wiederholt langere Zeit mit Wasser gekocht. Die Ausziige werden auf 1000 ccm gebracht und 
filtriert. Man bestimmt alsdann in aliquoten Teilen den Gesamtriickstand wie unter 5aa und 
den GesamtstickstoU wie unter 4 und 5a1" 

Unter der Annahme von 18% Stickstoff im Bindegewebe berechnet man die Menge des 
letzteren durch Multiplikation des gefundenen Stickstoffs mit 5.55. 

C) Muskelfaser. Die als Riickstand der Auskochung unter b erhaltene Muskelfaser wird 
auf gewogenem Filter gesammelt, zur Entfernung des Wassers mit warmem Alkohol und darauf 
zur Entfernung des Fettes mit Ather extrahiert, getrocknet und nach dem Wagen vemscht. 
Trockenriickstand minus Asche ergibt die Menge d~r Muskclfaser 

Narhweis von Konservierun~s- nnll Farbemitteln. Abgesehen von dem seit altersher 
zur Herstellung von Dauerwaren verwendeten Kochsalz, Salpeter una Zucker ist jeder 
Zusatz von chemischen Kon~ervierung-smitteln zu Fleisch und Fleischpraparaten zu verwerfen, 
da diese Mittel entweder gesundheitsschadlich oder aber mindestens gef'ignet sind, das damit 
behandclte Fleisch als .,verfalscht" im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes erscheinen zu lassen, 
Zum Teil ist die Verwendung dieser Konservierungsmittel ebenso wie diejenige von Farbemitteln 
auch auf Grund der Bestimmungen des Fleischbeschaugesetzes bei der gewerbsmaBigen Zu
bereitung von Fleisch verboten (vgl. Gesetzliche Yorschriften, S. 834). Der Nachweis ge
schieht in folgender Weise. 

a) Nachweis von Borsaure und deren Salzen. 50 g der feinzerkleinerten Fleisch
masse werden in einem Becherglas mit einer Mischung von 50 ccm Wasser und 0,2 ccm Salz-
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saure (spez. Gew. 1,124) zu einem gleichmaBigen Brei gut durchgemischt. Nach halbstiindigem 
Stehen wird das mit einem Uhrglas bedeckte Becherglas, unter zeitweiligem Umriihren, 1/. Stunde 
in einem siedenden Wasserbad erhitzt. Alsdann wird der noch warme Inhalt des Becherglases 
auf ein Gazetuch gebracht, der Fleischriickstand abgepreBt und die erhaltene Fliissigkeit durch 
ein angefeuchtetes Filter gegossen. Das Filtrat wird nach Zusatz von Phenolphthalein mit 1/10-

n-Natronlauge schwach alkalisch gemacht und bis auf 25 ccm eingedampft. 5 ccm von dieser 
Fliissigkeit werden mit 0,5 ccm Salzsaure (spez. Gew. 1,124) angesauert, filtriert und auf Bor
saure mit Kurkuminpapier1) gepriift. Dies geschieht in der Weise, daB ein etwa 8 cm langer 
und 1 cm breiter Streifen gegliittetes Kurkuminpapier bis zur hal ben Lange mit der angesauerten 
Fliissigkeit durchfeuchtet und auf einem Uhrglas von etwa 10 cm Durchmesser bei 60-70 0 

getrocknet wird. Zeigt das mit der sauren Fliissigkeit befeuchtete Kurkuminpapier nach dem 
Trocknen keine sichtbare Veranderung der urspriinglichen gelben Farbe, dann enthiilt das Fleisch 
keine Borsaure. 1st dagegen eine rotliche oder orangerote Farbung entstanden, dann betupft 
man das in der Farbe veranderte Papier mit einer 2°/oigen Losung von wasserfreiem Natrium
carbonat. Entsteht hierdureh ein rotbrauner Fleck, der sich in seiner Farbe nicht von dem rot
braunen Fleck unteraoheidet, der durch die Natriumcarbonatlosung auf reinem Kurkuminpapier 
erzeugt wird, oder eine rotviolette Farbung, so enthiilt das Fleisch ebenfalls keine Borsaure. Ent
steht dagegen durch die Natriumcarbonatlosung ein blauer Fleck, dann ist die Gegenwart der 
Borsaure nachgewiesen. Bei blauvioletten Farbungen und in Zweifelsfallen ist der Ausfall der 
Flammenreaktion aussohlaggebend. 

Die Flammenreaktion ist in folgender Weise auszufiihren: 5 ccm der riickstandigen alkali
schen Fliissigkeit werden in einer PlIttinschale zur Trockne verdampft und verascht. Zur Rer
stellung der Asche wird die verkoblte Substanz mit etwa 20 ccm heiBem Wasser ausgelaugt. 
Nachdem die Kohle bei kleiner Flamme vollstandig verascht worden ist, fiigt man die ausgelaugte 
Fliissigkeit hinzu und bringt sie zuniichst auf dem Wasserbad, alsdann bei etwa 1200 zur Trockne. 
Die so erhaltene lockere Asche wird mit einem erkalteten Gemisch von 5 ccm Methylalkobol 
und 0,5 ccm konz. Schwefelsaure sorgfii.ltig zerrieben und unter Benutzung weiterer 5 ccm Methyl
alkohol in einen Edenmeyerkolben von 100 ccm Inhalt gebracht. Man laBt den verschlossenen 
Kolben unter mehrmaligem Umschiitteln 112 Stunde lang stehen; alsdann wird der Methylalkohol 
aUs einem Wasserbad von 80-85 0 vollstandig abdestilliert. Das Destillat wird in ein Glaschen 
von 40 ccm Inhalt und etwa 6 cm Rohe gebracht, das mit einem zweimal durchbohrten Stopfen 
verschlossen wird, durch den 2 Glasrohren in das Innere fiihren. Die eine Rohre reicbt bis auf 
den Boden des Glaschens, die andere nur bis in den Hals. Das verjiingte auBere Ende der letzteren 
Rohre wird mit einer durchlochten Platinspitze, die aus Platinhlech hergestellt werden kann, 
verseben. Durch die Fliissigkeit wird hierauf ein getrockneter Wasserstoffstrom derart geleitet, 
daB die angeziindete Fla=e 2--3 cm lang ist. 1st die bei zerstreutem Tageslicht zu beobachtende 
Flamme griin gefarbt, so ist Borsaure im Fleisch enthalten. 

Fleiscb, in dem Borsaure nach diesen Vorscbriften nacbgewiesen ist, ist als mit Borsaure 
oder deren Salzen behandelt zu betrachten. 

b) Nachweis von Formaldehyd und solchen Stoffen, die bei ihrer Verwen
dung Formaldehyd abgeben. 30 g der zerkleinerten Fleischmasse werden in 200 ccm Wasser 
gleichmaBig verteilt und nach halbstiindigem Stehen in einem Kolben von etwa 500 ccm Inhalt 
mit 10 ccm einer 25°/oigen Phosphorsaure versetzt. Von dem bis zum Sieden erhitzten Gemenge 
werden unter Einleiten eines Wasserdampfstromes 50 ccm abdestilliert. Das Destillat wird fil
triert. Bei nicht gerauchertem Fleisch werden 5 ccm des Destillats mit 2 ccm frischer Milch 
und 7 ccm Salzsaure (spez. Gew. 1,124), die auf 100 ccm 0,2 ccm einer 100/ oigen Eisen
chloridlosung enthalt, in einem geraumigen Probierrohr gemischt und etwa 1/2 Minute lang 
in schwachem Sieden erhalten. Durch Vorversuche ist festzustellen, einerseits, daB die Milch 
frei von Formaldehyd ist, anderseits, daB sie auf Zusatz von Formaldehyd die Reaktion gibt. 
Bei geraucherten Fleischwaren ist ein Teil des Destillats mit der 4fachen Menge Wasser 
zu verdiinnen und 5 ccm der Verdiinnung in derselben Weise zu behandeln. Die Gegenwart von 
Formaldehyd bewirkt Violettfarbung. Tritt letztere nicht ein, so bedarf es einer weiteren Prii
fung nicht. 1m anderen Falle wird der Rest des Destillats mit Ammoniakfliissigkeit im "Ober
schuB versetzt und in der Weise, unter zeitweiligem Zusatze geringer Mengen Ammoniakfliissig
keit, zur Trockne verdampft, daB die Fliissigkeit immer eine alkalische Reaktion behalt. Bei 
Gegen wart von nicbt zu geringen Mengen von Formaldehyd hinterhleiben charakteristische Kristalle 
von Rex a met h y len t e t ram i n. Der Riickstand wird in etwa 4 Tr. Wasser gelost, von der LOsung 
je ein Tropfen auf einen Objekttrager gebracht und mit den beiden folgenden Reagentien gepriift: 

1. mit 1 Tr. einer gesattigten Quecksilberchloridlosung. Es entsteht hierbei sofort 
oder nach kurzer Zeit ein regular kristallinischer Niederschlag; bald sieht man drei- und mehr. 
strahlige Sterne, spater Oktaeder; 

1) Das Kurkuminpapier wird durch einmaliges Tranken von weiBem Filtrierpapier mit 
einer Losung von 0,1 g Kurkumin (s. u. Curcuma) in 100 ccm 90 Ofoigem Alkohol hergestellt. Das 
getrocknete Kurkuminpapier ist in gut verschlossenen GefaBen, vor Licht geschiitzt, aufzu
bewahren. 
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2. mit 1 Tr. einer Kaliumquecksilberjodidlosung und einer sehr geringen Menge 
"1Ierdiinnter Salzsaure. Es bilden sich hexagonale sechsseitige, hellgelb gefarbte Sterne. 

Die KaliumquecksilberjodidlOsung wird in folgender Weise hergestellt: Zu einer 10o/uigen 
KaliumjodidlOsung wird unter Erwarmen und Vmruhren so lange Quecksilberjodid zugesetzt, 
Ibis ein Teil desselben ungelost bleibt; die Losung wird nach dem Erkalten abfiltriert. 

In nicht geraucherten Fleischwaren darf die Gegenwart von Formaldehyd als er
wiesen betrachtet werden, wenn der erhaltene Riickstand die Reaktion mit Quecksilberchlorid 

··gibt. In geraucherten ]j'leischwaren ist die Gegenwart des Formaldehyds erst dann nach
-gewiesen, wenn beide Rcaktionen eintreten. 

Fleisch, in dem Formaldehyd nach diesen Vorschriften nachgewiesen ist, ist als mit Formalde· 
'hyd oder solchen Stoffen, die Formaldehyd abgeben, behandelt zu betrachten. 

c) Nachweis von Schwefliger Saure nnd deren Salzen und von unterschwef
'ligsauren Salzen. 30 g fein zerkleine.·te Fleischmasse und 5 ccm 25 o/uige Phosphorsaure wer
·;:len moglichst auf dem Boden eines Erlenmeyerkolbchens von 100 cern Inhalt durch schnelles 
'Zusammenkneten gemischt. Hierauf wird das Kolbchen sofort mit einem Kork verschlossen. 
Das Ende des Korkes, das in den Kolben hineinragt, ist mit einem Spalt versehen, in dem ein 

iltreifen Kaliumjodatstarkepapier so befestigt ist, daB dessen unteres etwa 1 cm lang mit 
Wasser befeuchtetes Ende ungefahr 1 em iiber der Mitte der Fleischmasse sich befindet. Die Losung 
;'lur Herstellung des Jodatstarkepapiers besteht aus 0,1 g Kaliumjodat und 1 g loslicher Starke 
in 100 ccm Wasser (vgl. hierzu u_ Gelatina, Prufung auf Schweflige Saure, Anmerkung). 

Zeigt sich innerhalb 10 Minuten keine Blauung des Streifens, die zuerst gewohnlich an der 
Grenzlinie des feuchten und trockenen Streifens eintritt, dann stellt man das Kolbchen bei etwas 
10serem KorkverschluB auf das Wasserbad. Tritt auch jetzt innerhalb 10 Minuten keine voruber
·~ehende oder bleibende BHiuung des Streifens ein, dann laBt man das wieder fest verschlossene 
Kolbchen an der Luft erkalten. Macht sich auch jetzt innerhalb 1/ ~ Stunde keine Blaufarbung 

'des Papierstreifens bemerkbar, dann ist das Fleisch als frei von Schwefliger Saure zu betrachten. 
Tritt dagegen eine Blauung des Papierstreifens ein, dann ist der entscheidende Nachweis der 
13chwefligen Saure durch nachstehendes Verfahren zu erbringen. 

a) 30 g der zerkleinerten Fleischmasse werden mit 200 ccm ausgekochtem Wasser in einem 
Destillierkolben von etwa 500 ccm Inhalt unter Zusatz von NatriumcarbonatlOsung bis zur 
-schwach alkalischen Reaktion angeruhrt. Nach einstiindigem Stehen wird der Kolben mit einem 
1lweimal durchbohrten Stopfen verschlossen, durch den zwei Glasrohren in das Innere des Kol
beI:~ fuhren. Die erste Rohre reicht bis auf den Boden des Kolbens, die zweite nur bis in den 
Hals. Die letztere Rohre fiihrt zu einem LIEBIG3chen Kiihler; an diesen schlieBt sich luftdicht 
mittels durchbohrten Stopfens eine kugeJig aufgeblasene V-Rohre (sogenannte PELIGOTsche 
Rohre). 

Man leitet durch das bis auf den Boden des Kolbens fiihrende Rohr Kohlensaure, bis alle 
Lllft aus dem Apparat verdrangt ist: bringt dann in die PELIGOTache Rohre 50 ccm Jodlosung 
(erhalten durch Auflosen von 5 g reinem Jod und 7,5 g Kaliumjodid in Wasser zn 1 l; die 
Losung muB sulfatfrei sein), liiftet den Stopfen des Destillierkolbens und laBt, ohne das Ein
stromen der Kohlensaure zu unterbrechen, 10 ccm einer wasserigen 25 0/"igen Losung von Phosphor
-saure einflieBen. Alsdann schlieBt man den Stopfen wieder, erhitzt den Kolbeninhalt vorsichtig 
und destilliert unter stetigem Durchleiten von Kohlensaure die Halfte der wasserigen Losung 
abo Man bringt nunmehr die Jodlosung, die noch braun gefarbt sein muB, in ein Becherglas, 
spult die PELIGOTsche Rohre gut mit Wasser aus, setzt etwas Salzsaure hinzu, erhitzt das Ganze 
'kurze Zeit und fallt die durch Oxydation der Schwefligen Saure entstandene Schwefelsaure mit 
Bariumchloridlosung (1 T. krist. Bariumchlorid in 10 T. destilliertem Wasser gelost). 

Lieferte die Prufung ein positives Ergebnis, so ist das Fleisch als mit Schwefliger Saure, 
-schwefligsallren Salzen oder unterschwefligsauren Salzen behandelt zu betrachten. Eine Wagung 
des Bariumsulfates ist nicht unbedingt erforderlich, sie kann in bekannter Weise ausgefuhrt werden. 

Liegt ein AnlaB vor, festzustelJen, ob die Schweflige Saure unterschwefligsauren Salzen 
-entstammt, so ist in folgender Weise zu verfahren: 

(J) 50 g der zerkleinerten Fleischmasse werden mit 200 cern Wasser und Natriumcarbonat
tosung bis zur sehwach alkalischen Reaktion unter wiederholtem Vmriihren in einem Becher
-glase 1 Stunde ausgelaugt. Nach dem Abpressen der Fleischteile wird der Auszug filtriert, mit 
Salzsaure stark angesauert und unter Zusatz von 5 g reinem Natriumehlorid auIgekocht. Der 
-erhaltene Niederschlag wird abfiltriert und so lange ausgewaschen, bis im Waschwasser weder 
Schweflige Saure noeh Scbwefelsaure nachweisbar sind. Alsdann lost man den Niederschlag in 
25 ccm 5 % iger Natronlauge, fiigt 50 ccm gesattigtes Rromwasser hinzu und erhitzt bis zum 
Sieden.· Nunmehr wird mit Salzsaure angesauert und filtriert. Das vollkommen klare Filtrat 
gibt bei Gegenwart von nntersehwefligsauren Salzen im Fleisch auf Zu~atz von Bariumchlorid
losung sofort eine Fallung von Bariumsulfat. 

d) Nachweis von Fluorwasserstoff und dessen Salzen. 25 g der zerkleinerten 
1!'leischmasse werden in einer Platinschale mit einer hinreichenden Menge Kalkmilch durchge
lmetet. Alsdann trocknet man ein, veraseht und gibt den Riickstand nach dem Zerreiben in 
einen Platintiegel, befeuchte~ das Pulver mit etwa 3 Tr. Wasser und fiigt 1 eem konz. Sehwefel. 
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saure hinzu. Sofort nach dem Zusatz del' Schwefelsaure wird der zum Erhitzen auf eine 
Asbestplatte gestcllte Platintiegel mit emem groBen Uhrglas bedeckt, das auf der Unterseite 
in bekannter Weise mit Wachs iiberzogen und besehrieben ist. Um das Schmelzen des Waehses 
zu verhiiten, wird in das Uhrglas ein Stiickchen Eis gelegt. 

Wenn das Glas sich an den beschriebenen Stellen angeatzt zeigt, so ist der Naehweis von 
Fluorwasserstoff als erbracht, und das Fleisch als mit Fluorwasserstoff odeI' dessen Salzen be
handelt anzusehen. 

e) Nachweis von Salicylsaure und deren Verbindungen. 50 g del' fein zerklei
nerten Fleischmasse werden in einem Becherglas mit 50 ccm einer 20/oigen Natriumcarbonat
losung zu einem gleichmaBigen Brei gut durchgemischt und 1/2 Stunde lang kalt ausgelaugt. Als
dann setzt man das mit einem Uhrglas bedeckte Beeherglas 1/2 Stunde lang unter zeitweiligem 
Umriihren in ein siedendes Wasserbad. Der noch warme Inhalt des Becherglases wird auf ein 
Gazetuch gebracht und abgepreBt. Die abgepreBte Fliissigkeit wird alsdann mit 5 g Natrium
chlorid versetzt und nach dem Ansauern mit verd. Schwefelsaure bis zum beginnenden Sieden 
erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Fliissigkeit filtriert, und das klare Filtrat im Schiitteltrichter 
mit einelli gleichen Raumteil einer aus gleichen Teilen Ather und Petroleumather bestehenden 
Mischung kraftig ausgeschiittelt. Solite hierbei eine Emulsionsbildung stattfinden, dann ent
fernt man zunachst die untere klar abgeschiedene wasserige Fliissigkeit und schiittelt die emul
sionsartige Atherschicht unter Zusatz von 5 g gepulvertem Natriumchlorid nochmals maBig 
durch, wobei naeh einiger Zeit eine hinreichende Abscheidung del' Atherschicht stattfindet. Nach
dem die atherisrhe Fliissigkeit zweimal mit je 5 ccm Wasser gewaschen worden ist, wird sie durch 
ein trockenes Filter gegossen und in einer Porzellanschale unter Zusatz von etwa 1 ccm Wasser 
hei mii.Biger Wii.rme und mit Hilfe eines Luftstroms verdunstet Del' wasserige Riickstand wird 
naeh dem Erkalten mit einigen Tropfen einer frisch bereiteten 0,05 % igen EisenchloridlOsung 
versetzt; eine deutliche Blauviolettfarbung zeigt Salicylsaure an. 

Fleisch, in dem Salicylsaure nach dieser Vorschrift nachgewiesen ist, ist als mit Salicyl
saure oder deren Verbindungen behandelt zu betrachten. 

f) Nachweis von chlorsauren Salzen. 30 g der zerkleinerten Fleischmasse werden 
mit 100 ccm Wasser eine Stunde lang kalt ausgelaugt, alsdann bis zum Kochen erhitzt. Nach 
dem Erkalten wird die wasserige Fliissigkeit abfiltriert und mit Silbernitratlosung im UberschuB 
versetzt. 25 ccm der von dem durch Silbernitrat entstandenen Niederschlag abfiltrierten klaren 
Fliissigkeit werden mit 1 ccm einer 10 0/oigen Losung von schwefligsaurem Natrium und 1 cern 
konz. Salpetersaure versetzt und hierauf bis zum Kochen erhitzt. Ein hierbei eutstehender Nieder
schlag, del' sich auf erneuten Zusatz von kochendem Wasser nicht lost und aus Chlorsilber be
steht, zeigt die Gegenwart chlorsaurer Salze an. 

Fleisch, in dem nach vorstehender Vorschrift chlorsaure Salze nachgewiesen sind, ist als 
mit chlorsauren Salzen behandelt zu betrachten. 

g) Nachweis von Benzoesaure und deren Salzen. Nach K. FISCHER und O. 
GRUNERT werden 50 g der zerkleinerten Fleischmasse in einem Becherglas mit 100 ccm 50 % igem 
Alkohol gut durchgemischt, mit verd. Schwefelsaure angesauert und 1/~ Stunde lang unter ofterem 
Umriihren ausgelaugt. Nach diesel' Zeit wird der Inhalt des Becherglases auf ein Gazetuch ge
bracht und abgepreBt. Die abgepreBte Fliissigkeit wird alkalisch gemacht und so lange auf dem 
Wasserbad erwarmt, bis del' Alkohol verschwunden ist. Alsdann wird die Fliissigkeit auf etwa 
50 cem aufgefiillt, mit 5 g Natriumchlorid vernetzt und nach dem Ansauern mit verd. Schwefel
saure bis zum beginnenden Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Flussigkeit filtriert, das 
klare Filtrat mit Ather ausgeschiittelt und die Atherausschiittelung nach del' unter But Y I' U m 
S.700 gegebenen Vorschrift weiter hehandelt. - Fleisch, in dem nach vorstehender Vorschrift 
Benzoesaure nachgewiesen ist, ist als mit Benzoesaure oder deren Salzen behandelt zu betrachten. 

h) Nachweis von Salpeter. In neuerer Zeit findet der Salpeter, del' fiir viele Zwecke 
als erlaubtes Konservierungsmittel anzusehen ist, auch unerlaubte Anwendung, namlich als Far be
mittel fiir Hackfleisch. Zum qualitativen Nachweis des Salpeters zieht man 20 g 
des vorher mit Ather ooer Petrolather entfetteten Fleisches mit heWem Wasser aus, filtriert und 
priift das Filtrat mit Hilfe del' Diphenylamin- oder der Brucinreaktion. 

i) Nachweis von Farbstoffen oder Farbstoffzubereitungen. Amtliche An
wei sun g: 50 g der zerkleinerten Fleischmasse werden in einem Becherg1as mit einer Losung von 5 g 
NatriuIDsalicylat in 100 ccm eines Gemisches aus /!"leichen Teilen Wasser und Glycerin gut durch
gemischt und 1/2 Stunde lang unter zeitweiligem Umriihren im Wasserbad erhitzt. Nach dem Er
kalten wird die Fliissigkeit abgepreBt und filtriert, bis sie k1ar ablauft. 1st das tiltrat nul' gelblich 
und nicht rotlich gefarbt, so bedarf es einer weiteren Priifung nicht. 1m anderen Falle bringt man 
den dritten Teil del' Fliissigkeit in einen G1aszylinder, setzt einige Tropfen Alaunlosung und Am
moniakfliissigkeit in geringem UberschuB hinzu und laBt einige Stunden stehen. C a I' min wird durcb 
einen rot gefarbten Bodensatz erkannt. Zum Nachweis von Teerfarbstoffen wird del' Rest des Fil
trats mit einem Faden ungebeizter entfetteter Wolle unter Zusatz von 10 ccm einer 1O % igen 
KaliumbisulfatlOsung und einigen Tropfen Essigsaure 1angere Zeit im kochenden Wasserbad erhitzt. 
Bei Gegenwart von Teerfarbstoffen wird der Faden rot gefarbt und behalt die Farbung aucb 
nach of'm Auswaschen mit Wasser. 
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Fleisch, in dem nach vorstehender Vorschrift fremde Farbstoffe nachgewiesen sind, ist 
als mit fremden Fal'bstoffen odeI' Farbstoffzubereitungen behandelt zu betrachten. 

A. Kickton und W. Konig empfehlen folgendes Verfahren: 20-25 g Wurst masse odeI' 
5 bis 109 (auch weniger) del' moglichst von Fett und Fleisch befreiten Wurs th iillen werden im 
Becherglas mit 96 %igem Alkohol derart iibergossen, da13letzterer etwa 1 em iiber del' Marke steht; 
das Glas wird darauf mit einem Uhrglas bedeckt, 1/4-1/2 auf dem kochenden Wasserhad erhitzt und 
die Losung abgegossen. Nach starkem Abkiihlen (Abscheiden des Fettes) wird die Fliissigkeit 
filtriert und das Filtrat nach Zusatz von 5-10 ccm einer 5 0/ oigen Weinsaure- odeI' 10 0/ oigen 
KaliumbisulfatlOsung mit einem entfetteten Wollfaden auf kochendem Wasserbad bis zur Ver
jagung des Alkohols und unter Ersatz des verdampfenden Wassel's im Wasserbad weiter erhitzt. 
Del' geiarbte Wollfaden wird dann noch zur Entfernung anhaftender organischer Substanzen mit 
Wasser, Alkohol und Ather nachgewaschen und dann getrocknet. 

k) Nachweis von salpetrigsauren Salzen. (Ausgearbeitet im Reichsgesundheitsamt.) 
"Pro b enentnahme. Bei gepokeltem Fleisch werden von den Au13enseiten der mit Wasser 

gut abgespiilten Fleischstiicke an mehreren Stellen flache Scheiben von etwa 1 em Dicke ab
getrennt, zweimal durch einen Fleischwolf getrieben und gut durchgemischt. Wenn moglich, 
ist auch eine Probe des verwendeten Pokelsalzes zu entnehmen. Hackfleisch so;wie Wurstmasse 
werden VOl' del' Probenentnahme gut durchgemischt (wenn notig ebenfalls unter Benutzung eines 
Fleischwolfs), falls nicht ein besonderer Anla13 zur Entnahme del' Proben auseinzelnen Teilen vorliegt. 

Nachweis von salpetrigsauren Salzen. 10 g del' Durchschnittsprobe werden in einem 
Me13kolben von 200 ccm mit etwa 150 ccm Wasser, dem zur Erzielung einer schwach alkalischen 
Reaktion etwa 6 Tropfen einer 25 % igen Sodalosung zugesetzt sind, gut durchgeschiittelt. Nach 
P/2stiindigem Stehen unter zeitweiligem Umschiitteln wird der Inhalt des Kolbens mit Wasser 
auf 200 ccm gebracht, nochmals umgeschiittelt und filtriert. 10 ccm des Filtrats werden mit verd. 
Schwefelsaure und Jodzinkstarkelsung versetzt. Tritt keine Blaufarbung del' Losung ein, so ist 
das Fleisch als frei von salpetrigsauren Salzen anzusehen. Farbt sich dagegen die Losung innerhalb 
einiger Minuten deutlich blau, so ist der Gehalt an salpetrigsauren Salzen gema13 dem folgenden 
Abschnitt quantitativ zu ermitteln. In zweifelhaften Fallen ist die Priifung mit dem nach dem 
folgenden Abschnitt entiarbten Fleischauszug zu wiederholen. 

Bestimmung del' salpetrigsauren Salze. 75 ccm des filtrierten Fleischauszuges 
werden in einem 100 ccm fassenden Me13kolbchen allmahlich, tropfenweise (zweckma13ig unter 
Benutzung einer Biirette) und unter standigem Umschiitteln mit 20 ccm einer kolloiden Eisen
hydroxydlosung versetzt, die durch Verdiinnen von 1 Raumteil dialysierter Eisenoxychlorid
IOsung (Liquor ferri oxychlorati dialysati Germ.) mit 3 Raumteilen Wasser hergestellt ist. Die 
Mischung wird mit Wasser auf 100 ccm gebracht, durchgeschiittelt und filtriert. Zu 50 cern des 
farblosen Filtrats - entsprechend 1,88 g Fleisch - gibt man: 1 ccm einer lO % igen Natrium
acetatlosung, 0,2 ccm 30 % iger Essigsaure, 1 ccm einer moglichst farblosen Losung von m-Phenylen
diaminhydrochlorid (hergestellt aus 0,5 g des Salzes mit 100 ccm Wasser und einigen Tropfen 
Essigsaure). Je nach dem Gehalt del' Losung an salpetrigsaurem Salz farbt sie sich nach kiirzerer 
odeI' langerer Zeit gelblich bis rotlich. 

Zum Vergleich wird eine Reihe von Losungen in gleichartigen Gefa13en hergestellt, die in 
je 50 ccm Wasser verschiedene Mengen von reinem Natriumnitrit, z. B. 0,05-0,1-0,2-0,3 mg 
enthalten. Zweckma13ig geht man dabei von einer 1 °/oigen Natriumnitritlosung aus, deren Gehalt 
mit Kaliumpermanganatlosung in iiblicher Weise nachgepriift worden ist, verdiinnt einen Teil 
davon unmittelbar vor dem Gebrauch auf das Hundertfache und bringt von dieser O,Ol % igen 
Losung (deren Gehalt bei langerem Stehen sich verandert) die erforderlichen Mengen auf das Volum 
von 50 ccm. Jede dieser Losungen wird mit 0,25 g Natriumchlorid und sodann in gleicher Weise 
wie der Fleischauszug und moglichst zu gleicher Zeit wie dieser mit der NatriumacetatlOsung, del' 
Essigsaure und del' m-Phenylendiaminhydrochlorid-Losung versetzt. Nach mehrstiindigem 
Stehen (womoglich iiber Nacht) wird die Farbung des Fleischauszuges mit denen derVergleichs
reihe verglichen und danach der Gehalt des Fleischauszugs an Nitrit geschatzt. Kommt es nul' 
darauf an, zu ermitteln, ob eine Fleischprobe sichel' weniger als 15 mg Natriumnitrit in 100 g 
Fleisch enthalt (vgl. den nachstehenden Abschnitt "Beurteilung"), so geniigt der Vergleich mit 
einer Losung, die in 50 ccm 0,28 mg Natriumnitrit enthalt. 

Zur genaueren Feststellung des Gehalts wird del' Fleischauszug mit del' ihm in del' Farbe 
am nachsten kommenden Vergleichslosung in einem Kolorimeter verglichen und danach sein 
Nitritgehalt berechnet. Zur Vermeidung von Fehlerquellen empfiehlt es sich, eine gro13ere Reihe 
von Ablesungen, auch bei verschiedenen Schichthohen und auch nach Vertauschung der zu ver
gleichenden Losungen im Kolorimeter, vorzunehmen. 

Bei starkeren roten Farbungen (in Losungen, die in 50 ccm mehr als 0,3 mg Natriumnitrit 
enthalten) ist der Farbenvergleich erschwert; in solchen Fallen werden weitere 20 ccm des ent
farbten Fleischauszugs entsprechend 0,75 g Fleisch - auf 50 ccm verdiinnt, 0,15 g Kochsalz 
und die iibrigen Zusatze in den vorgeschriebenen Mengen hinzugefiigt; die Farbe dieser Losung 
wird dann mit derjenigen gleichzeitig hergestellter Vergleichslosungen verglichen. 

Beurteilung. Wird nach diesem Verfahren ein Gehalt des Fleisches an salpetrigsauren 
Salzen gefunden, del', auf 100 g Fleisch berechnet, 15 mg Natriumnitrit iibersteigt, so besteht del' 
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Verdacht, daB das Fleisch mit salpetrigsauren Salzen behandelt worden ist. Bei der Benrteilung ist 
Vorsicht geboten, da Nitrite auch durch Reduktion von zugesetzten Nitraten durch Bakterien ent-
13tehen konnen. 

"Pokelsalze u. dgl. konnen in der gleichen Weise wie der entfarbteFleischauszug auf einen 
Gehalt an salpetrigsauren Salzen untersucht werden. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB der synthe
tische Salpeter (Natriumnitrat) geringe Mengen von Balpetrigsaurem Natrium enthalt, das jedoch 
alB technisch nicht vermeidbare Verunreinigung anzusehen ist. sofern seine Menge 0,5 0/ 0 des Sal
peters nicht iibersteigt." 

Nacbweis von Starke (Bindemitteln) in Wiirsten. Als Bindemittel wird den Wiirsten 
hauptsachlich Starkemehl oder starkemehlhaltige Stoffe wie Weizenmehl, Kartoffelmehl, 
getrocknete Semmel, GrieB usw. zugesctzt. Daneben kommen auch ei weiBhaltige Bindemittel, 
die ticrisehes oder pflanzliches EiweiB enthalten, in Frage. Der Z usatz solcher Bindemittel ist 
unstatthaft, sofern nicht die Bezeichnungen der' Wurste, wie z. B.: Semmelleberwurst, Mehl
wurst usw. deutlich auf diese Beimengung hinweisen. - Von den Methoden zum Nachweis der 
Bindemittel soll hier nur die Bestimmung der Starke beschrieben werden. Ein Mehl- oder 
Starkezusatz ist erwiesen, wenn sich die frische Schnittflache der Wurst beim Betupfen mit 
Jodjodkaliumlos\lng blau bis sehwarzblau farbt und die mikroskopische Priifung fremde, nicht von 
zugesetztem Gewiirz herstammende Sta.rke erkennen laBt. Zur q uantitati Yen Bestimmung 
der Sta.rke werden nach J. MAYRHOFER 10-20 g Wurst (je nachdem die Jodreaktion groBere 
oder kleinere Starkemengen anzeigt) in dunnen Schnitten in einem Becherglas mit 50 ccm alko
holischer Kalilauge (8 0/ 0 KOH) iibergossen und mit einem Ubrglas bedeckt, auf ein kochendes 
Wasserbad gesetzt. Nach kurzer Zeit ist die Wurstmasse aufgelost (der Auflosung kann durch 
Zerdriicken der Schnitte mit einem Glasstab nach!(eholfen werden); man verdiinnt sodann 
mit dem 2-3fachen Volum heiBen verd. Alkohols (50 Vol.-%), laBt absetzen und gieBt die 
Flussigkeit durch einen mit Asbest beschickten Gooehtiegel ah. Rierauf wascht man den Boden
satz noch zweimal mit der heiBen alkoholisehen Kalilauge durch AbgieBen, und schlieBlich auf 
dem Filter so lange mit heiBem 500/ oigen Alkohol nach, bis das Filtrat aU£Zusatz vonSalzsaure 
klar bleibt. Nunmehr gibt man den Tiegelinhalt in das urspriingliche GefaB zuriick und erwarmt 
mit etwa 60 ccm wasseriger Normalkalilauge so lange auf dem Wasserbad, bis aIle Starke geliist 
ist. Man bringt dann nach dem Erkalten auf 200 ccm, hebert nach dem Absetzen 50 ccm der 
nichtfiltrierten Losung, in der feinste Asbestfasern schwimmen, ab, versetzt diese nach dem An
sauern mit Essigsaure mit dem gleichen Volum starken Alkohols und filtriert die ausgefallene 
Starke nach dem Absetzen durch einen mit Asbest beschickten Goochtiegel Nach dem Aus
waschen mit starkem Alkohol und schlieBlich Ather wird bei 105 0 bis zum gleichbleibenden Ge
wicht getrocknet, gewogen und gegliiht. Die Gewichtsdifferenz vor und nach dem Gliihen ist 
asche- und wasserfreie Starke. 

Die gefundene wasserfreie Starke ist auf Handelsstarke bzw. Handelsmehl umzurechnen. 
Von der !(efundenen Starke sind 0,5% fiir etwa vorhandene Gewiirzstarke abzuziehen. Hierbei 
ist zu berucksichtigen, daB der mittlere Gehalt an reiner Starke betragt: bei Kartoffelstarke un
gefahr 80%' bei Getreidemehl ungefahr 662/ 3%. 

Nachweis von PlerdeUeiscb. Dieser ist nach den Ausfiihrungsbestimmungen zum 
Fleischbeschaugesetz in erster Linie durch die biologische Untersuchung zu fiihren. Sofern 
diese Untersuchung, z. B. bei ungeeigneter Beschaffenheit des Materials, nieht zu einem entschei
denden Ergebnis fiihrt, ist die chemische Untersuehung vorzunehmen. 

a) Biologische Untersuchung. Dieses Verfahren beruht auf der Tatsache, daB ebenso 
wie nach der Einverleibung von Bakterienkulturen auch nach der Einspritzung von Blut spezi
fische auflosende (hamolytische), agglutinierende und prazipitierende Stoffe, Prazipitine, im 
Tierkorper gebildet werden, daB also z. B. das Serum eines Tieres der Art A, dem das Serum oder 
Blut einer Tierart B eingespritzt ist, nach einer gewissen Zeit die Eigenschaft gewinnt, nur in 
dem zur Einspritzung benutzten Blut oder Serum der Tierart B einen Niederschlag zu erzeugen. 
Ahnlich wie das Blut und das Blut~erum wirken auch andere tierische EiweiBkorper; so gelang 
es BORDET, FISH, MORGENROTH, EHRLICH. WASSERMANN, SOHULZE und UHLENHUTH durch 
Einspritzung von Kuhmilch, EiereiweiB, Fleischauszugen u~w. ahnliche spezifische Prazipitine 
zu crzeugen. UHLENHUTH, der besonders das Verfahren fUr die Praxis brauchbar gemacht 
hat, konnte auf diese Weise das EiweiB verschiedener Vogelarten, das Blut verschiedener Tier
arten, Menschenblut von Tierblut, verschiedene Fleischsorten, ja sogar das EiweiB der Hiihner
aier von demjenigen des Huhnerblutes unterscheiden. Allerdings sind in letzterem Falle wie 
auch in allen denjenigen Fallen. wo es sich um EiweiB nahe verwandter Tiere handelt (z. B. Pferde· 
blut und Eselblut, Fuchsblut und Hundeblut oder Menschenblut und Affenblut), die Unterschiede 
weniger charakteristisch und daher schwieriger festzustellen. 1m iibrigen gelingt der Nachweis 
Bowohl bei frischem wie auch bei alterem, eingetroeknetem, ja selbst bei faulem Material; er ver
sagt aber bei gekochten oder sonstwie auf hohere Temperatur erhitzten Objekten, weil sieh 
bei diesen nicht die zu der Reaktion erforderlichen loslichen EiweiBstoffe gewinnen lassen. Bei 
vielen nur kurze Zeit erhitzten Wurstsorten gelingt er noch. - Fiir die Gewinnung der spezifi
schen Sera, die ubrigens meist als Antisera bezeichnet werden, haben sich Kaninchen am besten 
bewahrt. 
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Die Ausfiihrungsbestimmungen zum Fleischbeschaugesetz schreiben fiir don biologischen 
N ach weis von Pferdefleisch folgendes Verfahren vor: 

"Zur Ausfiihrung der biologischen Untersuchung auf Pferdefleisch und 
anderes Einhuferfleisch sind mit einem ausgegliihten oder ausgekochten Messer aus der Tiefe 
des verdachtigen Fleischstiicks etwa 30 g Muskelfleisch, moglichst ohne Fettgewebe, von ciner 
frisch hergesteliten Schnittflache zu entnehmen und auf einer ausgekochten, mit ungebrauchtem 
Schreibpapier bedeckten Unterlage durch Schaben mit einem ausgekochten Messer zu zerkleinern. 
Die zerkleinerte Fleischmasse wird in ein ausgekochtes oder sonst durch Ritze sterilisiertes, etwa 
100 ccm fassendes ERLENMEYERSches Kolbchen gebracht, mit Rille eines ausgekochten sterili
sierten Glasstabs gleichmallig verteilt und mit 50 ccm sterilisierter 0,85 0/ oiger KochsalzlOsung 
iibergossen. Gesalzenes Fleisch ist zuvor in einem grolleren sterilisierten ERLENMEYERSchen 
Kolben zu entsalzen, indem man es mit sterilem destilliertem Wasser iibergieBt und letzteres, 
ohne zu schiitteln, wahrend 10 Minuten mehrmals erneuert. Das Gemisch von Fleisch und 
0,85 0/ oiger Kochsalzlosung bleibt zur Ausziehung der im Fleisch vorhandenen EiweiBsubstanzen 
etwa. 3 Stunden bei Zimmertemperatur oder iiber Nacht im Eisschrank stehen und darf, um eine 
klare LOsung zu erhalten, nicht geschiittelt werden. Zur Feststellung, ob die fiir die Untersuchung 
notige Menge EiweiB in LOsung gegangen ist, sind etwa 2 ccm der Ausziehungsfliissigkeit in ein 
sterilisiertes Reagenzglas zu gieBen und tiichtig durchzuschiitteln. Entwickelt sich dabei ein 
feinblasiger Schaum, der langere Zeit stehen bleibt, so ist der Auszug verwendbar. Die zu unter
suchende EiweilllOsung muB fiir die Ausfiihrung der biologischen Untersuchung wie aIle iibrigen 
zur Verwendung kommenden Fliissigkeiten vollstandig klar sein. Zu diesem Zwecke muB 
der Fleischauszug filtriert werden, und zwar entweder durch gehartete Papierfilter oder, wenn 
hierbei ein klares Filtrat nicht erzielt wird, durch ausgegliihte Kieselgur auf BUCHNERschen 
Trichtern oder auch durch BERKEFELDSche Kieselgurkerzen. Das Filtrat ist fiir die weitere 
Priifung geeignet, wenn es wie der unfiltrierte Auszug beirn Schiitteln schaumt und auBerdem 
eine Probe (etwa 1 ccm) beim Kochen nach Zusatz eines Tropfens Salpetersaure vom spez. Gew. 
1,153 eine opalisierende EiweiBtriibung gibt, die sich nach etwa. 5 M;inuten langem Stehen als 
eben noch erkennbarer flockiger Niederschlag zu Boden senkt. Dann besitzt das Filtrat die fiir 
die biologische Priifung zweckmaBigste Konzentration des EiweiBes in der Ausziehungsfliissigkeit 
(etwa 1:300). 1st das Filtrat zu konzentriert, so muB es so lange mit sterilisierter Kochsalzlosung 
verdiinnt werden, bis die Salpetersaure-Kochprobe den richtigen Grad der Verdiinnung anzeigt. 
Ferner soIl das Filtrat neutral, schwach sauer oder schwach alkalisch reagieren. 

Von der filtrierten, neutralen, schwach BanTon oder schwach alkalischen, vollig 
klaren Losung wird mit ausgekochter oder anderweitig durch Ritze sterilisierter Pipette je 1 cem 
in 2 Reagenzrohrchen von je 11 cm Lange und 0,8 cm Durchmesser (Rohrchen 1 und 2) gebracht. 
In ein Rohrchen 3 wird 1 ccm eines ebenfalls klaren, neutral, schwach sauer oder schwach 
alkalisch reagierenden, aus Pferdefleisch in gleicher Weise hergestellten Filtrats eingefiillt. 
Weitere Rohrchen 4 und 5 werden mit je 1 ccm einer ebenso hergestellten Schweinfl- und Rind
fleischlosung beschickt. In ein Rohrchen 6 wird 1 ccm sterilisierte 0,85%ige Kochsalzlosung 
gegossen. Die Rohrchen werden in ein kleines, passendes Reagenzglasgestell eingehangt. Sie 
miissen vor dem Gebrauch ausgekocht oder anderweitig durch Ritze steriliRiert und volIkommen 
sauber sein. Zum EinfiiIlen der verschiedenen Losungen in die einzelnen Rohrchen sind je be
sondere sterilisierte Pipetten zu benutzen. Zu den, wie angegeben, beschickten Rohrchen wird, 
mit Ausnahme von Rohrchen 2, je 0,1 ccm vollstandig klares, von Kaninchen gewonnenes, 
Pferdeeiweill ausfiillendes Serum von bestimmtem Titer so zugesetzt, daB es an der Wand des 
Rohrchens herabflieBt und sich auf seinem Boden ansammelt. Zu R1ihrchen 2 wird 0,1 ccm nor
males, ebenfalls vollig klares Kaninchenserum in gleicher Weise gegeben. 

Die Rohrchen sind bei Zimmertemperatur aufzubewahren und diirfen nach dem Serum
zusatz nicht geschiittelt werden. 

Beurteilung der Ergebnisse. Tritt in R1ihrchen 1 ebenso wie in Rohrchen 3 nach 
etwa 5 Minuten eine hauchartige, in der Regel am Boden des Rohrchens beginnende Triibung 
auf, die sich innerhalb weiterer 5 Minuten in eine wolkige umwandelt und nach spatestens 
30 Minuten als Bodensatz absetzt, wahrend die Losungen in den iibrigen Rohrchen vollig klar 
bleiben, so handelt es sich um Pferdefleisch (oder anderes Einhuferfleisch). Spater entstehende 
Triibungen diirfen als positive Reaktion nicht aufgefallt werden. Zur besseren Feststellung der 
zuerst eintretenden Triibung kounen die Rohrchen bei auffallendem Tages- oder kiinstlichem 
Licht betrachtet werden, indem hinter das belichtete Reagenzglas eine schwarze Flache (z. B 
schwarzes Papier oder dergleichen) geschoben wird. 

Das ausfallende Serum mull einen Titer 1:20000 haban, d. h. es muB noch in der Verdiin
nung 1: 20000 in einer Losung von Pferdeblutserum binnen 5 Minuten eine beginnende Triibung 
herbeifiihren. Derartiges Serum ist bis auf weiteres vom Reichsgesundheitsamt erhaltlich. Das 
Serum wird in R1ihrchen von 1 ccm Inhalt versandt. Getriibtes oder auch nur opalisierendes 
Serum ist nicht zu verwenden. Serum, das durch den Transport triib geworden ist, darf nur ge· 
brauoht werden, wenn es sich in den oberen Schichten binnen 12 Stunden volIkommen klart, so 
daB die triibenden Bestandteile entfemt werden konnen. Zur Untersuchung solI stets nur der 
Inhalt eines Rohrchens, nicht dagegen eine Mischung mehrerer Rohrchen verwendet werden." 



844 Caro. 

Das vorstehend beschriebene Verfahren ist sinngemaB auch auf Wiirste und bei Anwendung 
der entsprechenden Antisera auch zum Nachweis andererFleischsorten alsPflerdefleisch anwendbar. 

b) Chemische Untersuchung. 
l. Verfahren, das auf der Bestimmung des Brechungsvermogens des Pferde

fettes beruht. Aus Stiicken von 50 g moglichst mit fetthaltigem Bindegewebe durchsetztem 
Fleisch wird das Fett durch Ausschmelzen bei 100 0 oder, falls dies nicht moglich ist, durch Aus
kochen mit Wasser gewonnen und im ZEISS· W oLLNyschen Refraktometer nach der von der 
Firma Zmss in Jena gegebenen Anweisung zwischen 38 und 42 0 gepriift. Wenn die erhaltene 
Refraktumeterzahl auf 40 0 umgerechnet den Wert 51,5 iibersteigt, so ist auf die Gegenwart von 
Pferdefleisch zu schlieBen. 

2. Verfahren, das auf der Bestimmung der Jodzahl des Pferdefettes beruht. 
Al1s Stiicken von 100-200 g moglichst mit fetthaltigem Bindegewebe durchsetztem Fleisch 
wir" das Fett in der gleichen Weise wie beim Verfahren unter 1 gewonnen und seine Jodzahl wie 
bei nichttrocknenden Olen bestimmt (s. S. 75 u. f.). Unter den vorliegenden Umstanden ist die An
wesenheit von Pferdefleisch als erwiesen anzusehen, wenn dieJ odzahl des Fettes 70 und mehr betragt. 

Der Nachweis von Pferdefleisch ist nur da.nn als erbracht anzusehen, wenn beide Ver
fahren (Bestimmung des Brechungsvermogens und der Jodzahl des Fettes) zu einem positiven 
Ergebnis gefiihrt haben. 

Extractum Carnis. Fleischextrakt. LIEBIGS Fleischextrakt. Extract 
of Meat. Extrait de boeuf. 

Gewinnung. Nach dem Verfahren von LIElIIG. Von Knochen. Sehnen und Fett befreites 
Fleisch, meistens Rindfleisch, wird fein gehackt, mit kaltem Wasser gemischt langsam erhitzt 
(im Kleinen auf dem Wasserbad, im GroBen in mit Dampf geheizten Kesseln). Die durchgeseihte 
Fleischbriihe wird vom Fett befreit, zum Sieden erhitzt, filtriert und zum dicken Extrakt ein
gedampft, am besten unter vermindertem Druck. Je weniger die Fliissigkeit beim Eindampfen 
mit der Luft in Beriihrung kommt, desto heller wird das Fleischextrakt, am hellsten wird es beim 
Eindampfen der BrUhe unter vermindertem Druck, am dunkelsten heim Eindampfen an der Luft 
unter fortwahrendem Riihren. 100 T. Fleisch geben etwa 3 T. dickes Fleischextrakt. Die griiBten 
Mengen Fleischextrakt werden in Siidamerika von der LIEBIG-Gesellschaft in Fray Bentos (Uru
guay), mit der jetzt auch die KEMMERICH-Gesellschaft in St. Elena (Argentinien) vereinigt ist, 
aus Rindfleisch gewonnen, ferner von der CmIL·Gesellschaft und in N ordamerika von der ARMOUR
Gesellschaft in Chicago. In Australien werden groBe Mengen von Fleischextrakt aus Hammel
fleisch gewonnen. Bei der Herstellung von Fleischextrakt im GroBen wird eine sorgfaltige Tren
nung des Fleisches von Knochen und Sehnen wahrscheinlich nicht vorgenommen; es werden 
wahrscheinlich aIle nur irgendwie brauchbaren Teile des Schlachtviehs verwendet. 

AuBel' dem bekannten dicken Fleischextrakt wird auch fliissiges Fleischextrakt hergestellt, 
das zur Haltbarmachung mit Kochsalz versetzt wird. Fiir pharmazeutische Zwecke kommt nur 
das dicke, nicht gesalzene Fleischextrakt in Frage. 

Eigenschaften. Braune, dicke, etwas kiirnige Masse, Geruch und Geschmack angenehm, 
fleischbriihartig. In Wasser i st es klar liislich. 

Bestandteile. Das Fleischextrakt enthalt nur geringe Mengen von liislichen EiweiB
stoffen (4-5 % ), Es ist deshalb kein Nahrmittel. wohl aber ist es ein GenuB- und Anregungs. 
mittel. Seine Wirkung als solches beruht in der Hauptsache auf dem Gehalt an stickstoffhal
tigen Verhindungen. hesonders Kreatin, C4H9Na02' Kreatinin, C4H7NaO, Sarkin (Hypo
xanthin). C5H4N4 0, Phosphorfleischsaure, Inosinsaure. Ferner werden noch ange
geben: Carnosin und Carnitin (GULEWITSCH und KRIMBERG); Glycocoll, Alanin, Leucin, 
Isoleucin, Glutaminsaure, Asparaginsaure, Taurin (MICKO); Novaian, Ohlitin, Vitatin, Neosin. 
Histidin, Alanin, Carnomuscarin, Cholin, Nesorin, Methylguanidin, Ignotin. Die hier angefiihrten 
Verbindungen sind teilweise miteinander identisch. An stickstofffreien organischen Ver
bindungen sind vorhanden: Milchsaure. Bernsteinsaure, Glykogen. Ferner enthalt das Fleisch
extrakt anorganische Salze, besonders Phosphate und Chloride der Alkalien. 

Untersuchung. Bei der Verwendung der bekannten Sorten von Fleischextrakt 
hat man im allgpmeinen Falschungen nicht zu befiirchten. Gelegentlich ist im Fleisch
extrakt Fleischpulver aufgefunden worden; ebenso auch ein Zusatz von Gelatine (Leim). Auch 
soli en Zusatze von fremdartigen Extrakten, insbesondere von Hefeextrakten, vorkommen. -
Fiir die Untersuchung von Fleischextrakt kommt neben dem alten von LIEBIG ange
gebenen Verfahren der in den "Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und Beurtei
lung von Nahrungs. und GenuBmitteln" vorgeschriebene Untersuchungsgang sowie einige andere 
Verfahren in Frage (vgl. BEYTmEN, Handbuch der Untersuchung fiir Nahrungsmittel Bd. I, 
S.134--146). Die wichtigsten Verfahren, die auch fiir die Priifung von Peptonen, fleisch
haltigen Nahrmitteln, Fleischbriihwiirfeln und ahnlichen Praparaten verwendbar 
sind, sind folgende: 

Vorbemerkungen. Fiir die Aualyse empfiehlt es sich. falls die Praparate nur geringe 
Mengen von in kaltem Wasser unloslichen Bestandteilen enthalten, von festen und dickfliissigen 
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Praparaten lO-20 g, von fliissigen 25-50 g in kaltem Wasser zu losen, darauf durch ein asche· 
freies Filter zu filtrieren und das Filtrat aut 500 ccm aufzufiillen. Der unlosliche Riickstand 
wird nach dem Trocknen und Wagen mikroskopisch auf das Vorhandensein von Fleischfasern, 
Starkekornchen usw. gepriift und dann nach KJELDAHL verbrannt. Die gefundene Stickstoff· 
menge (nach Abzug des Filterstickstoffs) ergibt, mit 6,25 multipliziert, die Menge der vor· 
handenen unlOslichen EiweiBstoffe (Fleischmehl). - Aliquote Teile des Filtrats dienen 
zur Bestimmung der einzelnen Bestandteile. Nur fiir die Bestimmung des Wassers, dp.s Gesamt· 
stickstoffs, des Fettes und der Asche verwendet man auch die urspriingliche Substanz. 

1. Wasser. Man trocknet in einer mit Sand beschickten Platinschale einen aliquoten Teil 
obiger Losung, oder, falls ein Teil der Substanz in kaltem Wasser unlbslich ist, soviel von der 
urspriinglichen Substanz, die man in warmem Wasser gelost hat, ein, als 1-2 g Trockenriick· 
stand entspricht. 

2. Gesamtstickstoff. Man bestimmt in 0,5 bis hochstens 1,0 g der urspriinglichen Substanz 
oder in einem diesem Gewicht entsprechenden aliquoten Teil der Losung den Stickstoff nach 
KJELDABL. 

3. Koagulierbares EiweiB. Ein Teil der Grundlosung wird mit Essigsaure schwach 
angesauert und gekocht. Scheiden sich hierbei Flocken von geronnenem EiweiB (Albumin) ab, 
so werden dieselben abfiltriert, mit heiBem Wasser ausgewaschen und der Stickstoff nach KJEL· 
DAHL bestimmt. Berechnung wie bei Fleischmehl (s. oben). 

4. Albumosen. 50 ccm der gegebenenfalls von gerinnbarem EiweiB befreiten Grundlosung 
werden mit verd. Schwefelsaure schwach angesauert, darauf mit feingepulvertem Zinksulfat 
in der Kalte gesattigt. Wenn sich die ausgeschiedenen Albumosen an der Oberflache der Fliissig. 
keit abgesetzt haben, wahrend am Boden des GefaBes noch geringe Mengen ungelosten Zinksulfates 
vorhanden sind, werden die Albumosen abfiltriert, mit kaltgesattigter Zinksulfatiosung hin· 
reichend naClhgewaschen und nach KJELDAHL verbrannt. Durch Multiplikation der gefundenen 
Stickstoffmenge abziiglich des Filterstiokstoffs mit 6,25 erhalt man die dem gefundenen Stick· 
stoff entsprechende Menge der Albumosen. - Sind ausnahmsweise in dem Fleischextrakt groBere 
Mengen von Ammoniumverbindungen, die unter Bildung eines schwerloslichen Doppel. 
salzes von Ammoniumsulfat und Zinksulfat in den Niederschlag iibergehen konnen, so erwarmt 
man das Filter nebst Inhalt vor dcm Zerstoren nach KJELDAHL langere Zeit mit Magnesiamilch. 
- Bei diesem Verfahren wird auch der Stickstoffgehalt des evtl. vorhandenen Leims, der eben· 
falls durch Zinksulfat gefallt wird, mitbestimmt. 

5. Peptone und Fleischbasen. Zur qualitativen Priifung auf Peptone versetzt 
man einen Teil des auf ein bestimmtes Volum aufgefiillten Filtrates von der Albumosenfallung 
nach R. NEUMEISTER mit soviel konz. Natronlauge, daB sich das anfangs ausscheidende Zink· 
hydroxyd wieder lost und fiigt zu der klaren Losung einige Tropfen KupfersulfatlOsung (1: 100); 
rotviolette Farbung zeigt Peptone an (Biuretreaktion). Bei dunkelgefarbten Praparaten 
konnen sich wegen der erforderlichen starken Verdiinnung geringe Mengen von Peptonen dem 
Nachweis entziehen. - Zur Priifung auf Fleisch basen versetzt man einen anderen Teil der 
Losung mit Ammoniak bis zur deutlich alkalischen Reaktion, filtriert vor einem etwa entstehen· 
den Niederschlag (Phosphate) ab und gibt zu dem Filtrat eine Silbernitratlosung (2,5: 100). 
Durch den Eintritt einer Fallung wird die Anwesenheit von Xanthinbasen erwiesen. 

Ein Verfahren zur Trennung der Peptone und der Fleischbasen ist noch nicht bekannt; 
sie werden daher zusammen bestimmt, und zwar durch Fallung des Filtrates vom Albumosen· 
niederschlag mit Phosphorwolframsaure (s. Vereinbarungen). 

6. Ammoniak. 100 ccm der Grundlosung werden mit Wasser auf das doppelte Volum 
verdiinnt und mit friRCh gebrannter Magnesia destilliert. 

7. Sonstige Stickstoffverbindungen. Aus der Differenz zwischen dem Gesamt· 
stickstoff und der Summe der als Fleischmehl und unter 3-6 bestimmten Stickstoffmengen er· 
gibt sich der Gehalt des Praparates an "sonstigen Stickstoffverbindungen", d. h. Stick· 
stoffverbindungen unbekannter Natur. 

8. Fett. Die Bestimmung erfolgt sinngemaB nach der unter Fleisch S. 837 angegebenen 
Methode. Fleischextrakte, die sich klar in Wasser losen, enthalten kein Fett; bei diesen kann 
daher die Fettbestimmung unterbleiben. 

9. Mineralstoffe. In 1-2 g Substanz wie unter Fleisch S. 837 angegeben. Der Gehalt 
an Chior bzw. an Kochsalz wird am besten gewichtsanalytisch ermittelt. 

10. Alkoholextrakt (nach LIEBIG). 2,0 g Fleischextrakt werden in einem Becherglas 
abgewogen, in 9,0 cem Wasser gelost und darauf mit 50 ccm Wpingeist von 93 Vol..o/o gemischt. 
Der entstehende Niederschlag setzt sich fiir gewohnlich fest an das Glas an, so daB man die klare 
Losung in eine vorher gewogene Schale abgieBen kann. Der Niedersehlag wird noch 2-3 mal 
mit Alkohol von 80 Vol..o/o ausgezogen, die erhaltenen Ausziige mit dem ersten Auszug ver· 
einigt und die Gesamtlosung auf dem Wasserbad bei etwa 70 0 verdunstet. Der Riickstand wird 
im Wassertrockenschrank bis zum gleichbleibenden Gewicht getrocknet (was oft 20-24 Stun. 
den erfordert). 

11. Nachweis von Hefenextrakt im Fleischextrakt (nach MICKO). Das Verfahren 
beruht 'auf dem Nachweis des von SALKOWSKI in Hefen entdeckten Hefegummis. Man los~ 
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10 T. Extrakt in 30 ccm heiBem Wasser nnd versetzt die Losnng mit Ammoniak in maBigem 
U'bersehnB. Das Filtrat von dem entstandenen Niederschlag wird nach dem Abkiihlen anf 
gewohnliche Temperatnr mit frisch bereiteter, Natrinmhydroxyd enthaltender ammoniakaliseher 
Knpferliisnng [100 ccm Knpfersnlfatosnng, 13 g CnS04 + 5Ht O + 87 g Wasser, 150 ccm Am
moniakfliissigkeit (10% NHa) 300 cem Natronlauge, (14-15% NaOH)] im tlberschuB vermengt. 
Bei Gegenwart von Hefenextrakt entsteht ein grauweiBer flockiger bis klumpiger Niederschlag. 

Beziiglich der Bestimmung der Aminosauren und des Gesamtkreatinins muB auf 
die neueren nahrungsmittelchemischen Handbiicher verwiesen werden. 

Beurteilung. LIEBIG stellte an Fleischextrakte (feste) folgende An!orderungen: 1. Sie 
Bollen kein Albumin und Fett (hochstens 1,5% Xtherextrakt) enthalten. 2. Der Wassergehalt 
darf 21 % nicht iibersteigen. 3. In Alkohol von 80 VoL.% sollen etwa 60 0/0 loslich sein. 4. Der 
Stickstoffgehalt soli 8,5-9,50/~ betragen. 5. Der Aschengehalt soli zwischen 15 und 250/0 liegen 
und neben geringen Mengen Kochsalz vorwiegend ans Phosphaten bestehen. - Nach neneren 
Untersnchnngen ist, anch fUr. fliissige Extrakte, noch die Erfiillnng folgender Bedingnngen 
als wiinschenswert zn bezeichnen: 1. Die Fleischextrakte diirfen keine oder nnr Spnren nnlos-

Zusammensetzung einiger FIeiscbe:rlrakte und deren Ersatzmittel. 
Dnrchschnittswerte. 

~ I~ N~I ,~ I> 0 " ...!. ,S ~---.. " 0" o~· ... -'0 0 0 .<: 
" "= "'k 'a~~ s~ ..c: '. 0 :Ii k- ..s-;::: ,,- ""= I~~~ .. =0 .<:., ~:~ I'~'II' 

Analytiker ~ l:ij~ 0" 
= Po< orn~ Coo <o~ ,=;«> 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Fleischextrakte: 
LIEBIG·KEMMERICHS Fleischextrakt 

(Mittel!)1 ) 17,70 21,26 3,49 7,25 61,04 9,17 63,95 Nach KONIG 
CIBILS Extractnm Carnis. 19,41 26,44 9,31 - 54,15 - 62,87 R. SENDTNER 

" 
Fleischextrakt, fliissig . 65,80 17,33 13,54 1,61 16,87 

"or"" 
Nach KONIG 

Pastoril. 24,0 21,9 - - 54,1 8,30 - LfumIG·SARTORI 
Toril . 28,2 28,15 16,73 4,50 43,65 6,58 - MIOKO 
Hamburg South·American·Extrakt (Bericht fiber die 

of Meat.Company . 20,66 20,10 - - 59,24 8,541 - t Nahrungsm.-Kon-
trolle v. Hamburg 

1903/4 
Prairie·Fleischextrakt 26,6 18,7 - - 54,7 9,5 - L UHRIG· SARTORI 

Aus Neu·Seeland { 13,1 7,8 1,78 55,9 8,26 
} A. A. WRIGHT bis bis bis - bis bis -

24,2 19,9 4,11 79,1 10,73 
Aus Siid·Amerika · 19,04 21,39 4,22 - 59,57 8,90 - " Aus Australien · 19,48 17,93 3,71 - 62,59 9,32 - " 
Armour. , { 17,10 23,32 9,65 56,05 }A. BEHRE bis bis bis - bis - -

18,91 25,04 11,3 59,58 
"Mit der Flagge" · 19,97 18,71 3,34 - 61,32 - -- " 

Fleischpeptone: 
KEMMERICHS Fleischpepton, fest 33,49 7,75 1,10 2,50 58,96 9,78 - Nach KONIG 

" " fHissig 62,19 17,67 12,66 1,63 20,14 3,17 - " " KOOHS Fleischpepton, fest . 40,16 6,89 0,80 2,88 52,95 .7,80 - " " 
" " fliissig 61,87 16,42 12,57 1,69 21,71 3,05 - " " 

Hefenextrakte: 
Sitogen . 32,5 22,0 - 6,54 45,50 5,81 - MICKO 
Ovos. 53,67 16,87 10,45 2,79 29,46 2,99 - " 

Speisewiirzen: 
MAGGIS Suppenwiirze (1902) 56,93 22,11 18'''1 1.11 

20,96 3,1 - MIcKo 

" Bouillonkapseln 7,48 57,69 52,37 1,79 20,03 2,81 - " FeU 

" Bouillonwiirfel • 3,05 63,28 58,09 1,71 26,45 3,85 7,22 .. 
1) Der Gehalt an den einzelnen Stoffen ist nach KONIG einigen Schwankungen unterworfen, 

z. B. der Wassergehalt von 16,54-28,70 0/0, der Gehalt an Stickstoff von 8,55-9,73%, an Mi. 
neralstoffen von 18,24-24,36% usw. 
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Zusammensetzung der Stickstoffsubstanzen 

nach KONIG und BOMER: 

Gesamtstickstorf . 
Davon in Form von: 

1. Liislichem EiweiB . 
2. Stickstoffverbindungen, in 60 

bis 64 0J0 Alkohol unliislich . 
3. Albumosen. 
4. Pepton. 
5. Fleischbasen. 
6. Ammoniak 
7. Sonstige Stickstoffverbindungen 

LIEIllGS KEMMERlCHs KEMMERlCHS CIBILs 
FJeischextrakt Fleisrhextrakt Fieisrhpepton Fieischextrakt 
in Prozellten in Prozenten in Prozenten in Prozenten ----------- ----"--;---"-·1-----.---

de< I dee der I des der I del der I des 
Bubstanz Stickstoffs SubsiAnz StickAtofis Substanz Stlckstoffs Substanz iStickstoffs 

9,28 II, 100 1 9,14 \ 100 110,08 

Spur Spur 0,08 I 0,87 0,06 

0,21 I 2,26 0,33 1 3,61 
0,96 10,34 1,21 13,24 
Obis Spur Obis Spur 
6,81 I 73,38 5,97 165,32 
0,47 I 5,06 0,41 4,49 
0,83 8,96 1,14 12,47 

1,36 
4,15 
o 

3,97 
0,29 
0,25 

100 

0,59 

13,49 
41,17 

° 39,38 

I 2,88 
2,49 

2,77 

Spur 

0,25 
0,70 

° 1,56 
0,09 
0,17 

100 

Spur 

9,02 
25,27 

° 56,31 
3,25 
6,15 

Die Zusammensetzung der Mineralbestandteile (Reinasche) ist nach J. KONIG 
im Mittel folgende: 

In Prozenten: 
Kali Natron Kalk Magnesia Eisenoxyd Phosphorsanre Schwefeisliue Kieseisliure + Sand Chior 

42,26 12,74 0,62 3,15 0,28 30,59 2,03 0,81 9,63 

Jicher (Fleischmehl usw.) oder koagulierbarer EiweiBstoffe (Albumin) oder Fett enthalten. 2. Von 
dem Gesamtstickstoff diirfen nul' miWige Mengen in Form von durch Zinksulfat ausfallbaren 
liislichen EiweiBstoffen vOl'handen sein. 3. Fleischextrakte diirfen nur geringe Mengen Am
moniak enthalten. 4. Fleischextrakte, die in der Asche einen iiber 15 0/ 0 Chlor entsprechenden 
Kochsalzgehalt haben, sind als mit Kochsalz versetzt zu bezeichnen. 

LEBBIN stellt auf Grund neuerer Untersuchungen, die er an selbst hergestellten Fleisch
extrakten vorgenommen hat, u. a. folgende Leitsatze auf: 1. Wassergehalt etwa 16 0/ 0, hiichstens 
etwa 21 0/ 0, - 2. Der Chlorgehalt der reinen Fleischextraktasche, berechnet auf NaCl, betragt 
nicht iiber 10%. - 3. Gesamtmineralstoffgehalt etwa 18% im Mittel. - 4. Der Phosphor
sauregehalt der Asche bEtragt 20-40%' - 5. Del' Gesamtstickstoff in der fettfreien 
organischen Substanz solI wenigstens 14 und hiichstens 17% betragen. - 6. Vom Gesamt
stickstoff sollen wenigstens 12,5% in Form von Kreatininstickstoff, hochstens 3% in Form 
von Ammoniakstickstoff und hochstens 25% als Albumosenstickstoff vorhanden sein. -
7. leim ist bisher noch nicht quantitativ bestimmt worden. - 8. An Gesamtkreatinin wurden in 
selbst hergestellten Extrakten im Mittel etwa 4,8% gefunden. - 9. Fleischextrakt enthalt Bern
steinsaure, deren Menge mit dem Alter des verarbeiteten Fleisches wachst. Ein erhOhter Gehalt 
an Bernsteinsaure ist deshalb ein sicherer Ausdruck fUr die Verwendung autolysierten Fleisches. -
10. Aminosaurestickstoff ist stets als nennenswerter Anteil des Gesamtstickstoffs zugegen. -
11. Milchsaure ist in nicht unerheblicher Menge, etwa 10%, zugegen. 

An Ersatzmitteln fUr Fleiscbextrakt stellen die Rich tlini en fiir die inzwischen aufgeho· 
benen Ersatzmittelstellen folgende Anforderungen: Durch Au s z i e h en pfIanzlicher oder tierischelt 
Stoffe hergestellte Erzeugnisse, die zum Wiirzen von Suppen, Tunken, Gemiisen bestimmt sind, 
diirfen nicht als "Wiirze" - fiir sich odeI' in Wortverbindung - bezeichnet sein. Als "Auszug" 
oder "Extrakt" diirfen sie nur dann bezeichnet werden, wenn zugleich der Rohstoff angegeben 
ist, aus dem sie durch Ausziehen hergestellt sind. Ihr Kochsalzgehalt darf den bei Wiirze (s. nach
stehend) entsprechender Form zugelassenen nicht iibersteigen. 

FleischbrJihwurfel, Bouillonwiirfel. 

Der Verkehr mit Fleischbriihwiirfeln und deren Ersatzmitteln ist durch die 
Verordnung yom 25.0ktober 1917 geregelt. Darunter fallen nicht nur Wiirfel, sondern auch 
Tafeln, Kapseln, Korner, Pulver. Erzeugnisse, die das Wort "Ersatz" nicht tragen, miissen aus 
Fleischextrakt oder eingedickter Fleischbriihe und aus Kochsalz mit Zusatzen von Fett oder 
Wiirzen oder Gemiiseausziigen odeI' Gewiirzen bestehen. Sie sollen ferner enthalten: Gesamt
kreatinin mindestens 0,45%, Stickstoff (N) mindestens 3% (= 18,75% EiweiBstoffe), Kochsalz 
hOchstens 65%. Zucker und Sirup jederArt darf nicht verwendet werden. Bei Ersatzmitteln 
fiir Fleisch briih wiidel fallt die Forderung eines Kreatiningehalts fort. Sie sollen aber min
destens 2% Gesamtstickstoff (= 12,5 0/0 EiweiBstoffe) und nicht mehr als 70 %Kochsalz enthalten. 
Zucker und Sirup sind ebenfalls unzulii.ssig. - Diese Bestimmungen werden durch die bereits 
erwahnten Richtlinien fUr die Ersatzmittelstellen noch dahin erganzt, daB an wasserunlOslichen 
Stoffen, abgesehen von Fett, nur ein unerheblicher Riickstand von Suppenkrautern usw. vorhanden 
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sein darf, der Aminosaurenstickstoff mindestens 1 % betragt und nach Inversion der Hiichst
gehalt an reduzierenden Stoffen nicht mehr als 1,5 % Invertzucker entspricht. Die Geschmacks
priifung erfolgt in einer Konzentration von 4 g: 250 ccm warmem Wasser, falls die Gebrauchs· 
anweisung nichts anderes vorschreibt. Fiir den Verbraucher bestimmte Kleinpackungen diirfen 
sowohl bei den echten wie bei den Ersatzerzeugnissen nicht weniger als 4 g wiegen. 

Suppenwurzen von MAGGI, KNORR, ROTTI, APPEL u. a. enthaIten als wesentlichste 
Bestandteile Abbauprodukte von EiweiBstoffen, die durch Hydrolyse von Casein 
und anderen EiweiBstoffen durch Erhitzen mit verd. Sauren gewonnen werden. Haupt
sachlich verwendet man zur Hydrolyse Salzsaure, die nachher mit Natriumcarbonat in Natrium· 
chlorid iibergefiihrt wird. AuBerdem enthaIten die Wurzen Gemiise- und Gewiirzausziige. 

Fiir den Verkehr mit Suppen- und Speisewiirzen gelten folgende Richtlinien: 
Fiir Wiirzen (durch Abba u von EiweiB und eiweiBahnlichen Stoffen hergestellte, zum 

Wiirzen von Suppen, Tunken, Gemiisen bestimmte Erzeugnisse) schreiben die genannten Richt
linien folgendes vor: 

1. Zum Abbau des EiweiBes oder der eiweiBahnlichen Stoffe durfen Salzsaure und Schwefel. 
saure nur als technisch reine, arsenfreie Sauren verwendet sein; Kaliumverbindungen diirfen bei der 
Herstellung nicht verwendet sein, Calciumverbindungen nur zur Neutralisation und Fallung von 
Schwefelsaure oder zur Fallung von Sulfaten, Ammoniak oder Ammoniumverbindungen nur zum 
Abbau, nicht aber zur Neutralisation der Saure oder als nachtraglicher Zusatz. 

2. In 100 g der fertigen Wiirze sollen, je nachdem sie in fliissiger oder pastenartiger Form 
in den Verkehr gebracht wird, enthalten sein: 

bei fliissiger Wiirze 
mindestens 18,0 g 

2,5 g 
" 1,0 g 

hiichstens 23,0 g 

bei pastenartiger W iirze 
32,0 g organische Stoffe, 
4,5 g Gesamtstickstoff, 
1,8 g Aminosaurenstickstoff, 

50,0 g Kochsalz. 

Die Erzeugnisse miissen, abgesehen von einem etwaigen Fettgehalt und einem etwaigen 
geringen Riickstand, in warmem Wasser liislich sein. 

Fur trockene Wiirzen gelten die gleichen Mindestgehalte wie fiir pastenartige; ihr Kochsalz· 
gehalt solI 55 0/ 0 nicht iibersteigen. Sofern trockene Wiirzen diesen Anforderungen nicht ent· 
sprechen, sollen sie aber den fiir Fleischbriihersatzwiirfel (s. oben) geltenden Vorschriften ge· 
niigen, also u. a. auch in ihrer Bezeichnung das Wort "Ersatz" enthalten. 

3. Wiirzen und Ausziige (Extrakte), die bei der Geschmackspriifung einen unzulanglichen 
Wiirzwert anfweisen, sind nicht zuzulassen. Zur Geschmackspriifung sind bei fliissigen Erzeugnissen 
3,5 g, bei pastenartigen Erzeugnissen 2,0 g in 100 ccm warmem Wasser, gegebenenfalls unter 
Zusatz von Kochsalz, anfzuliisen. 

Fleisoh- und Fleisohextraktpraparate, die als Nahr. und Kriiftigungsmittel oder 
als Speisenwurzen angewandt werden: 

A1carnose (J. D. RIEDEL, Berlin·Britz) enthalt Fleischextrakt, Fleischalbumosen, Pflanzen· 
albumosen, Kohlenhydrate und SaIze. Hellbraunes Pulver, liislich in Wasser. 

Beef Iron Wine (PARKE, DAVIS U. Co., Detroit) enthalt Eisen und Mosquera.Fleisch. 
extrakt. Letzteres wird durch Verdauung von Fleisch mit frischem Ananassaft und Ein· 
dampfen der Liisung erhalten. 

Bovos ist fliissiges eiweiBhaItiges Fleischextrakt. 
Bovril (JENSEN u. Co., Christiania) ist mit Fleischpulver vermischtes Fleischextrakt. 
Brand's Essence of Beef ist eine Fleischextraktliisung. 
Brand's Essence of Chicken ist eine Liisung von Hiihnerfleischextrakt. 
Carniferrol (Apoth. BUXOFZER, Hamburg) ist ein eisenhaltiges Fleischpeptonpraparat. 
Carniovin, Tabletten aus "konzentrierter Lecithin-Bouillon". 
Carnisvin ist eine Liisung von Fleischextrakt und MaIzextrakt in Malagawein. 
Carno ist mit KochsaIz versetzter und bei niedriger Temperatur zurSirupdicke eingedampfter 

Fleischsaft. 
Carnolactin (FRIES u. Co., Probsteierhagen in Holstein) ist eingedickte Fleischbriihe mit 

hohem Gehalt an anfgeschlossenem MiIcheiweiB. 
Caropan (Dr. A. WOLFF, Bielefeld) ist eine Mischung von gleichen Teilen Somagen und 

Malzextrakt. 
Carvis (Dr. CRR. BRUNNENGRABER, Rostock) wird aus frischem Rindfleisch durch Ver· 

dauung mit Pepsin und Salzsaure, Erhitzen unter Druck und Auspressen gewonnen. 
Coldens Liquid Beef Tonic (CRR. M. CHITTENTON, New York) enthalt Fleischextrakt, 

Eisencitrat, Chinarindenextrakt und andere Bitterstoffe und Kognak. 
Eatan (EATINA-GeS. Munchen) ist eine Liisung von Albumosen, die durch Hydrolyse von 

tierischen EiweiBkiirpern, von Blut, Bindegewebe, Knochen und Gelenken gewonnen werden. 
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Enterose (Homoopathische Zentralapotheke, Leipzig) ist eine mit PflanzeneiweiB und 
Diastase versetze Fleischlosung. 

Erepton (FARBWERXE HOCHST) ist ein durch fermentative Aufspaltung von Fleisch dar
gestelltes Gemisch von Aminosauren. Das Fleisch wird erst mit Pankreassaft und dann mit Darm
preBsaft behandelt. Braune hygroskopische Schollen. Stickstoffgehalt 11,6%. -Anwendung. 
Als NahrkIysma 3-4mal taglich eine Losung von 20 g Erepton und 20 g Malzzucker in 200 g 
korperwarmem Wasser. 

Fervin (W. SCHENK, Frankfurt a. M.) ist Fleischextrakt mit Eisen in Gelatinekapseln. 
Fleischsaft Juvo (HOCKERT u. MTCHALOWSKY, Berlin-Neukolln) ist fliissiges Fleischextrakt 

mit 30% HiihnereiweiB. 
Fortose (FR. WITTE, Rostock) besteht aus Fleisch-Hemialbuminosen. WeiBes Pulver, in 

Wasser leicht loslich, fast geruch- und geschma.ckIos. 
Kalodal (v. HEYDEN, Radebeul) ist ein durch AufschlieBung von Fleisch gewonnenes Ei

weiBpraparat. Hellgelbes, braunliches Pulver,leicht loslich in Wasser, fast geruch- und geschmack
los. - Anwendung. Als Nahrmittel subcutan und als Klysma. 

Karsan (W. PICK, Miinchen) solI ein Fleischsaft mit 35% FleischeiweiB sein. 
Lecicarnin (Dr. PFEFFERMANN u. Co, Berlin NW 21) Tabletten aus Fleischsaft, EiweiB 

und Lecithin. 
Lomol (Franzosisches Praparat) ist eingetrockneter kaltgepreBter Fleischsaft. 
Meatox (MEATOX-COMP., New York) ist Fleischpulver. 
Mietose (EiweiB- u. Fleischextrakt-Ges., Hamburg) ist eiweiBhaltiges Fleischextrakt. 
Navigo (K. FR. TOLLNER, Bremen) ist aus reinem Rindfleisch hergestelltes Fleischextrakt. 
Nessos Muschelkraft (F. REICHELT, Breslau) ist ein dem Fleischextrakt ahnliches Extrakt 

aus Seemuscheln (Miesmuscheln). 
Nutricine (MORIDE, Paris). Tabletten aus getrocknetem Fleisch und Brot. 
Ossein besteht aus organischen Bestandteilen der Knochen. 
Ossosan (K. ENGELHARD, Frankfurt a. M.) ist ein Knochenextrakt. 
Oxo-BouiUon (SCHLUTER u. MAACK, Hamburg) ist mit Suppenkrautern gewiirztes fliissiges 

Fleischextrakt. 
Proteinal (Chem.lnd.-A.-G., St. Margarethen, Schweiz) ist ein fliissiges Fleischpraparat 

mit etwa 10 0/ 0 aufgeschlossenem FleischeiweiB und kleinen Mengen von Fleischsalzen. 
Protoplasmin ist ein FleischeiweiBpraparat. 
Puro (Dr. H. SCHOLL, Miinchen-Thalkirchen) ist fliissiges Fleischextrakt mit HiihnereiweiJ3. 
Riba (RIBAWERKE, Berlin NW 87) ist ein aus Fischfleisch gewonnenes Albumosen-

praparat. 
Riba-Malz besteht aus gleichen Teilen Riba und Malzextrakt. 
Rindu (RINDU-GES., Braunschweig) ist ein Fleischextrakt. 
Robur (Dr. L. CARNMETER, Miinchen) ist Fleischsaft aus rohem Ochsenfleisch. 
Siccose (SICCO-A.-G., Berlin 0112) ist kaltgepreBter rasch eingetrockneter Fleischsaft. 

Enthalt 73 0/ 0 FleischeiweiB und 20% Fleischba.sen. 
Somagen (Dr. A. WOLFF, Bielefeld) ist ein aufgeschlossenes FleischeiweiBpraparat. 
Somatose (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist ein aus Fleisch gewonnenes Albumosen

praparat. Enthalt iiber 90% AtJ-bumosen. Gelbes Pulver,leicht loslich in Wasser, fast geruch- und 
geschma.cklos. 

Somatose fliissig ist eine wasserige keimfreie Somatoseltisung in zwei Sorten: Herb mit 
Kochsalz und Suppenkrauterauszug, siiB mit Zucker, hauptsachlich fiir Kinder. 

Somatose-Kindernahrung (HELL u. Co., Troppau) enthalt 10% Somatose, 78% Kohlen· 
hydrate, 7% andere Proteinstoffe. 

Somatose-Kraftwein (RICHARD JACOBI, Elberfeld) ist eine Losung von Somatose (5%) in 
Malagawein. 

Soson (EiweiB- u. Fleischextrakt-Ges., Hamburg-Altona) ist ein in Wasser unlosliches 
FleischeiweiJ3praparat. 

Valentine's Meat Juice ist ein fliissiges Fleischextrakt. Enthalt 5% Pepton, 2% EiweiB, 
59 0/ 0 Wasser. 

Vero (Dr. A. WOLFF, Bielefeld) ist fliissiges Fleischextrakt mit Fleischalbumosen, 5% 
Glycerin und Suppenkrauterauszug. 

Vigoral (ARMOUR u. Co., London) ist fliissiges Fleischextrakt. 
Visbovis (Dr. WASSERZUG, Frankfurt a. M.) ist eine mit Zucker und Gewiirzstoffen versetzte 

Fleischsaftkonserve, ohne Zusatz von Fleischextrakt und EiweiB. 
Wyeth' Beer Juice ist ein mit Kochsalz versetzter, bei niedriger Temperatur eingedickter 

Fleischsaft. 
Zomol (Lomo!?) ist bei niedriger Temperatur eingetrockneter Fleischsaft. 
Extractum Carnis frigide paratum LIEBIG. Iufusum Carnis frigide paratum. 

L!EBIGscher Fleischsaft. - Hamb VOT8ChT.: 60,0 g fettfreies, fein zerkleinertes Rindfleisch 
werden mit einer Mischung aus 5 Tropfen Sa.lzsaure, 1,0 g Chlornatrium und 120,0 g Wasser 
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1 Stunde unter bisweiligem Umriihren macerit'rt, ausgepreBt, filtriert und mit Wasser auf 
100,0 g gebracht. 

Maceratio Carnis. Fleischa.uszug. Succus Ca.rnis recens. - Ergiinzb.: 500 T. fein 
gehacktes von Sehnen und Fett befreites Ochsenfleisch werden mit einer Mischung von 625 T. 
Wasser und 1 T. Salzsii.ure (1,124) iibergossen und unter Umriihren 1 Stunde an einem kiihlen 
Ort (Eisschrankl) stehen gelassen. Man trennt durch Filtration von der Fleischfa.ser und fiigt 
6 T. Na.triumchlorid zu. Stets frisch zu bllreiten. Der Fleischa.uszug muB klar und schon 
rot gefii.r bt seine 

Flaschenbouillon nach Dr. UFFELMANN. 250-500 g fein gehacktes mageres Rindfleisch 
(oder Kalbfleisch) werden in einer geschlossenen Flasche 3/, Stunden im Wasserbad erhitzt. Die 
a.usgeschiedene Fliissigkeit wird a.bgepreJ3t und filtriert. In gleicher Weise wird die als Beef Tea 
bezeichnete Zubereitung hergestellt. Das Fleisch wird dabei 2 Stunden lang erhitzt. 

Vinum Carols. Fleischwein. - Nat. Form.: 33 T. Fleischextra.kt werden in 66 T. 
heiEem Wasser geloot und mit 125 ccm Weingeist versetzt. Nach 3-4tii.gigem Stehen wird 
die Losung filtriert und der Alkohol a.bdestilliert. Der Riickstand wird mit 125 ccm Zucker
sirup und 1 ccm Spirit. Cura.ssao cpt. versetzt und in Xereswein q. s. ad Il gelost. 

Vinum Carnis et Ferri (Nat. Form.). Wie Vinum Carnis unter Zusatz von 32 ccm Tinct_ 
Ferri Citro-chloridi (Nat. Form.) zu bereiten. 

Vinum Carois, Ferri et Cinchonae (Nat. Form.). 2 g Chininsulfat, 1 g Cinchonidinsulfat 
und 0,75 g Citronensaure werden in 1000 ccm Vinum Carnis (Nat. Form.) gelost. 

Fleischkonservierungsmittel: 
Carit besteht aus Kochsa.lz und &lpeter. 
Carniform besteht a.us 3,5 g Dinatriumphosphat, 68 g Kochsalz, 25 g Sa.lpeter. 
Carnit solI aus Aluminiumacetat, Salpeter und Zucker bestehen. (BAIER.) Die Zusa.mmen

setzung von Albo-Carnit diirfte wahrscheinlich folgende sein: Kochsalz 5,0, Salpeter 8,0. 
Zucker 10,0, Aluminiumacetatlosung 50,0, Wasser 50,0. AuBer Albo-Carnit existiert noch ein mIt 
Rubro-Carnit bezeichnetes Konservierungsmittel, das die gleiche Zusammensetzung zeigte, 
nUr daB es durch Fuchsin rot gefarbt war. (AUFRECHT.) 

Camo-Konservesalz ist ein Gemisch von etwa gleichen Teilen krist. Natriuma.cetat und 
Kochsa.lz. 

CarnosotDr.GOHLERS besteht etwa aus Natriumchlorid 49, Kaliumnitrat 15,5, Natrium
acetat 10, Natriumbenzoat 3, bas. Aluminiumacetat 3, Calciumsulfat 3,8, Rohrzucker 4,5, Hexa
methylentetramin 0,75, Feuchtigkeit 8, Sand 2% und Spuren Alkalicarbonaten. 

Cassalin von ADOLF MICHEL-Kassel und Hannover besteht aus Zucker, Kochsalz, phosphor
saurem Natrium, benzoesaurem Natrium und Aluminiumsulfat. (MATTHES.) 

Curtin enthalt Na.triumchlorid, Natriumphosphat, Natriumbica.rbonat, Zucker und ein 
Aluminiumsalz. 

Es ist erreicht, ein Konservesalz von ADLER u. KLEY in Meiningen, besteht aus Salpeter. 
Kochsalz und Natriumphosphat. (MATTHES.) 

G1acialin ist eine Mischung von 75 0/ 0 Borsaure und 25 T. Bora.x. 
GRIMERS Piikelsalz ist ein Gemisch von Kaliumnitrat, Natriumchlorid und Zucker. 
Jela, eine schmelzbare Masse, in die Fleischwaren eingetaucht werden sollen, um sie zu 

konservieren, besteht im wesentlichen aus 350/ 0 Paraffin (Schmp. 52-530), 62,8% Kolophonium 
und 2,2% Schlammkreide. (POLENSKE.) 

Konservesalz von THEODOR HEIDRICH u. CO. in Wittenberg besteht aus benzoesaurem 
Natrium, Kochsalz und wenig Salpeter. Fast gleiche Zusammensetzung zeigt das Konservesalz 
von Dr. KEPPLER u. MULLER in Stuttgart. (MATTHES.) 

Konservesalz von ZUGI u. MESSDORF in Hamburg besteht aus benzoesaurem, phosphor
saurem Natrium und Chlornatrium, Salpeter war nUr in Spuren darin enthalten. (MATTHES.} 

Konserviemngssalz, einfaches (Pokelsalz). In 100 g wurden gefunden: 0,6 freie Benzoe
saure, 58,2 Natriumchlorid, 29,9 Salpeter, 9,5 Rohrzucker, 0,6 Gips, 0,3 Feuchtigkeit, Spuren 
von Magnesia. 

Kreat, Dr. AMTENBRINXS, enthalt Natriumphosphat, Natriumbenzoat, KochsaJz und 
&lpeter, nach WITTE enthalt es auch Zucker (wa.1Jrscheinlich Milchzucker). 

Lipsiasalz enthiilt Na.triumchlorid, Natriumphospha.t, Natriumbenzoat und Zucker. 
MtlLLERs Konservesalz Brillant enthalt Aluminiumsulfat, Natriumbenzoat, Natrium

phosphat. (MATTHES.) 
Nadal ist eine Mischung aus Benzoesiiure und benzoesaurem Natrium. (BAIER.) 
Nova-Konservekrystall fiir Hackfleisch von MAX FRITZSCH in Leipzig-Gohlis ist technisch 

reines Natriumacetat. (MATTHES.) 
Rubrolin -Dauerwurstsalz. In 100 g wurden gefunden: 53,5 g Salmiak und 45,2 g Salpeter. 
Piikelsalz von E. DRESEL in Berlin besteht nach POLENSKE aus 800/ 0 Chlornatrium, 8°/" 

Borax und 120/0 Kalisalpeter. 
Protektorsalz enthalt Kochsalz, Benzoeaii.ure und Zucker. 
Purose enthilt Benzoesiiure und verschiedene &l2e. 
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Securo. In 1 1 wurden gefunden: 3,8 g Aluminiumoxyd und 8,0 g Essigsaure als essigsaure 
und basisch essigsaure Tonerde, 62,0 g Rohrzucker, 41,8 g Salpeter, 0,13 g Schwefelsaure, 0,8 g 
Kaliumoxyd, Spuren von Kalk und Magnesia. 

Sozolith, konzentriertes Fleischpraservesalz von FR. M. SCHULTZ in Berlin, enthalt in 
Prozenten 37,27 Natriumsuliat, 21 N atriumoxyd, 39,68 schweflige Saure, 2,05 Wasser. (POLENSKE.) 

Treuenit, ein Fleischkonservierungsmittel von WOLF in Treuen, besteht aus Natriumbisulfit 
und Glaubersalz. 

Viandol. In 11 wurden gefunden: 9,7 g Aluminiumoxyd und 20 g Essigsaure als essigsaure 
und basisch essigsaure Tonerde, 74,3 g Rohrzucker, 37,4 g Salpeter, 3,0 g Schwefelsaure, 1,2 g 
Kaliumoxyd, Spuren von Chlor, Kalk und Magnesia. 

Wittenberger Pokelsalz. In lOO g wurden gefunden: 58,6 g Natriumchlorid, 40,5 g Sal
peter, 0,5 g Gips, Spuren von Feuchtigkeit und Magnesia. 

Wohlin besteht aus wenig Salpeter und ziemlich viel Zucker. (AUFRECHT.) 

Zeolith von W. HERBRECHTER U. CO. in Dortmund enthalt in lOO T. rund 16,40% Wasser, 
0,40% Fluornatrium, 15% phosphorsaures Natrium (Na2HP04 ), 51 °/0 Chlornatrium und 170/0 
essigsaures Natrium. (MATTHES.) 

Caroba. 
Jacaranda copaia DON (Jacaranda procera SPR.), J. caroba D. C., J. sub
rhombea D. c., J. oxyphylla CHAM. und andere, Bignoniaceae-Eccremo
carpeae, heimisch in Brasilien und Guyana, besonders aber die erste Art liefern 
die Karobabliitter. 

Folia Carobae. Karobabliitter., Feuilles de caa-roba. Folia Carobinhae. 

Folia Caraibae. Folia Jacarandae. Karaibablatter. Jacarandabliitter. 

Die getrockneten, unpaarig gefiederten Blatter. Die Blattchen sind in der Droge meist 
zerbrochen. Die Fiederblattchen sind verschieden groB, die meisten 5-10 em lang, gestielt, eirund, 
eiformig oder langlich, nach vorne zugespitzt (nur die kJeinsten stumpf oder selbst abgerundet), 
viele am stumpfen oder spitzen Grunde schie£' Sie sind einnervig, mit bogenformigen, knapp am 
Rande schlingenbildenden Sekundarnerven, die Oberseite ist glatt, glanzend, braungriin oder 
braun, die Unterseite matt, triib- oder graulichgriin, kurz graufilzig. Ohne Geruch, von schwach 
zusammenziehendem, etwas bitterem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis der Unterseite aus tiefgebuchteten, die der 
Oberseite aus flacher gebuchteten und groBeren Zellen. Spaltoffnungen nur unterseits. Auf beiden 
Blattflachen Hautdriisen aus einem einzelligen kurzen Stiel mit entweder elliptischem oder herz
formigem, 2-4zelligem Kopfchen oder niedergedriickt kreiselformigem, 6-8zeJJigem Kopfchen 
mit gelbbraunem Inhalt. An der Oberseite zerstreute einfache, einzeJJige, gekriimmte, derbwandige 
Haare; der Filz der Unterseite aus langen, geraden, fast durchweg einzelligen, gestrichelten, derb
wandigen Haaren. 1m Mesophyll oberseits eine Lage schlanker Palisadenzellen. Gerbstoff in 
fast allen Mesophyllzellen; dazwischen Zellen mit Einzelkristallen und Drusen von oxalsaurem Kalk. 

Unter der Bezeichnung Caroba sind auch die Hiilsen von Ceratonia siJiqua und Gallen 
von Pis tacia there bin thus im Handel. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten 0,16% Caro bin (Alkaloid), 0,05% Caro basiiure, 
0,1 % Steaoaro basiiure, 6 0/ 0 Harz, 1,4 % Caro babalsam, Bitterstoff, Gerbstoff. 
Die Anwesenheit von Carobin wird aber auoh bestritten. 

Anwendung. AlB Diureticum und BlutreinigungBmittel 1-3 g, 3-4mal tiiglioh. 

Carrageen. 
Chondrus crisp us (L.) STACKHOUSE (Sphaerococcus crispus AGARDH) und 

Gigartina mamillosa (GoODENOUGH undWOODWARD) J. G. AGARDH (Sphae
rococcus mamillosus AGARDH). Rhodophyceae-Gigartinales. 

An felsigen Kiisten der Nordsee und des Atlantischen Ozeans (an der 
ganzen Westkiiste Europas von Gibraltar bis zum N ordkap und der Ostkiiste Nord· 
amerikas) liefern: 
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Carrageen. Irlandisches Moos. Irish Moss. Mousse d'Irlande. Alga 
(Fucus, Lichen) Carragaheen. Caragen. Chondrus. Fucus crispus. Fucus 
(Lichen) irlandicus. Felsenmoos. Hornklee. Krausmoos. Lebermoos. 
Perlmoos. Knorpeltang. Seemoos. 

Die in Europa gesammelte Ware besteht hauptsachlich aus Chondrus crispus, 
nur in geringer Menge aus Gigartina mamillosa. Sie kommt getrocknet iiber 
Liverpool, aus Nordfrankreich iiber Havre, in den Handel. Die groBte Menge des 
Handels liefert auBer dem Norden und N ordwesten Irlands die Grafschaft Plymouth 
an der Kiiste von Massachusetts, weniger Nordfrankreich. Die amerikanische Ware 
besteht fast ausschlieBlich aus Chondrus crispus ohne Beimischung von Gi. 
gartina mamillosa. 

Die Droge stent die hochstens handgroBen, laubartigen, flachen oder rinnen· 
formigen, in bald schmalere, bald breitere Lappen von wechselnder Gestalt geteilten 
Vegetationskorper der beiden genannten Rotalgen dar, mit angewachsenen halb. 
kugeligen oder mehr hervorragenden keulenformigen Cystokarpien (Sporenfriichten). 
Andere Algen diirfen nur in sehr geringer Menge, mit Bryozoen und Kalkgehause 
iiberzogene Exemplare iiberhaupt nicht in der Droge vorhanden sein. Die im frischen 
Zustande schwarzrot, violettrot bis griinrot gefarbten, gallertartig-fleischigen Algen 
werden nach dem Auswaschen, Bleichen an der Sonne und Trocknen braunlichgelb 
bis weiBgelb, steifknorpelig, durchscheinend. Der Farbstoff, Phyco-Erythrin, zersetzt 
sich in der toten Pflanze und laBt sich mit Wasser ausziehen. Die getrocknete Droge 
ist fast geruchlos, mit kaltem Wasser aufgequollen entwickelt sie den charakteristi. 
schen Seegeruch. Geschmack schleimig-fade, zuweilen etwas salzig. 

Bei Chondrus crispus ist der knorpelige, fleischige Thallus bis 15 cm im 
Durchmesser groB, flach, wiederholt gabelig, in breitere und schmalere Lappen 
dichotom geteilt, die Verastelungen sind entweder schmal, zusammengedriickt stiel
rund, laufen dann in linealische. hirschhorniihnliche Spitzen aus, oder seltener keilig
lappig verbreitert, dann an der Spitze meist kraus geschlitzt. Die Cystokarpien sind 
eingesenkt, ragen nur wenig hervor. Bei Gigartina mamillosa ist der Thallus 
flacher, diinner, getrocknet etwas rinnig und sehr kraus. Die Cystokarpien treten 
warzenformig hervor. 

In Wasser weicht die Droge von Chondrus bald schleimig-gallertig, die voil 
Gigartina langsamer, knorpelig-gallertig auf. Mit der 30fachen Menge Was8er auf. 
geweicht und gekocht geben beide einen nach dem Erkalten ziemlich dicken Schleim. 

Pril/tlny. a) Werden 2 g Irlandisches Moos mit 10 ccm Wasser geschiittelt 
und einige Zeit stehen gelassen, so darf das Filtrat Lackmuspapier nicht roten (freie 
Saure). - b) Man liiBt 5 g Irliindisches Moos in einem weithalsigen Kolbchen von 
etwa 150 ccm lnhalt mit 30 ccm Wasser zunachst bei Zimmertemperatur, dann 
bei gelinder Warme auf dem Wasserbad quellen, fiigt 5 g Phosphorsaure hinzu, 
verschlieBt das Kolbchen lose mit einem Kork, an dessen Unterseite ein nur am 
unteren Ende angefeuchteter Streifen Kaliumjodatstarkepapier befestigt ist und 
erwarmt weiter auf dem Wasserbad unter ofterem, vorsichtigem Umschwenken; 
innerhalb einer Viertelstunde darf keine voriibergehende oder bleibende Blau
farbung des Papierstreifens auftreten (Schwefeldioxyd). - c) Beim Verbrennen 
dad as Mchstens 16% Riickstand hinterlassen. 

Anmerkung zu b): Sehwefeldioxyd iet in der kiinetlieh gebleichten Droge oft vor· 
handen. Das Kaliumjodatsta.rkepapier iet mit einer Loeung von 1 g Kaliumjodat auf l00eem 
Sta.rkel6sung herzustellen. Der Streifen darf nur am unteren Ende etwa 1-2 em hoch befeuchtet 
sein, dariiber muB er trocken bleiben. Der Streifen ist wahrend des ganzen Versuches zu beobachten, 
da bei Gegenwart von viel Sehwefliger Saure die Blaufarbung in der angegebenen Zeit wieder 
versehwinden kann. 

Nach FROMME ist aueh folgende Reaktion zum Nachweis von Schwefeldioxyd geeignet: 
5 g Irlii.ndischee Moos werden mit 20 g Wasser und nach 10 Minuten mit 10 g verdunnter Sehwefel· 
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sallre iibergossen. Dann gibt man 0,5 g geraspeltes Zink hinzu, verschlieBt den Kolbenhals locker 
mit Watte und dreht ein Stiickchen Filtrierpapier iiber die Offnung, auf das man dann einen 
Tropfen Bleiessig gibt; das Papier darf sich nicht braun farben. Das Schwefeldioxyd wird hierbei 
zu Schwefelwasserstoff reduziert. 

Bestandteile. Bis 80% Schleim (Parara bin, Bassorin, Carragin), bis etwa 10% 
EiweiBstoffe. Die Asche ist reich an Sulfaten und Chloriden und enthiilt auch kleine Mengen von 
Bromiden und Jodiden. Die frj~chen Algen enthalten Phyco-Erythrin und Chlorophyll. 

Verarbeitung. Zur Zerkleinerung wird die scharf getrocknete, durch Absieben und Aus
suchen gereinigte Droge gestoBen odor sie wird in Wasscr aufgeweicht, geschnitten und wieder 
getrocknet. 

Anwendung. Friiher als Nahrmittel bei Schwindsiichtigen, schwachlichen Kindem; 
jetzt noch bei Katarrhen der Respirationswege und des Darmkanals. In Teegemischen, in Ab
kochungen (1-2: 100), in Form einer Gallerte. Carrageenschleim dient zur Bereitung haltbarer 
Lebertranemulsionen, zum GIatten der Haare, zum Klaren triiber FlUssigkE'iten (Bier, Honig u. a.). 
Wahrend des Krieges wurde gelbgefarbter Carrageenschleim mit mnd 98-99 0/ 0 Wasser zuerst 
zu hohen Preisen als "SalatolE'rsatz" und nach Verbot dieser Bezeichnung als .. Salattunke" und 
"SalatbeiguB" in den Handel gebracht; der Wert solcher Zubereitungen ist gleich Null. 

Gelatina Carrageen. Irlandisch-Moos-Gallerte. - Erganzb.: 1 T. Carrageen wird 
mit 40 T. Wasser eine halbe Stunde im Dampfbad erwarmt, koliert und schwach gepreBt. Die 
Kolatur wird mit 2 T. Zucker versetzt und unter Umriihren so weit eingedampft, daB nach dem 
Abschii.umen 10 T. verbleiben. Frisch zu bereiten. - Portug.: 25 T. Saccharetum Carragabeen 
(Portug.) und 8 T. Zucker werden in 65 T. warmem Wasser gelost, dann 2 T. Orangenbliiten
wasser zugesetzt. 

Sl\ccharetum Carragaheen. Carrageen-Zucker. - Portug.: 250 T. Carrageenmoos 
werden mit kaltem Wasser schnell abgewaschen, dann 1 Stunde mit zur Auflosung geniigendem 
Wasser erhitzt. In der Kolatur lost man 1000 T. Zucker, dampft auf dem Wasserbad zur Extrakt
konsistenz ein, breitet das Extrakt auf Platten aus und erwarmt im staubfreien Raum bis zur 
Trockne. Dann wird gepulvert. 

Linimentum Carrageeni ist eine in Wasser losliche, salbenartige Masse aus irlandischem 
Moos. 

Kriiutertee von C. LUCK in Kolberg besteht aus Carrageen, Ehrenpreis, Lungenflechte, 
BittersiiB, Lindenbliite. 

Carthamus. 
Carthamus tinctorius L. Compositae-Cynareae. Saflor. Heimisch im Orient, 

seit alter Zeit in Persien, Ostindien, China, Japan, Nordafrika, Siideuropa als Farb
stoffpflanze in Kultur. 

Flores Carthami. Sailor. Safflowers .. Fleures de carthame. Flores Croci 

hortensia. Bastardsafran. Falscher (wilder, deutscher) Safran. Safranon. 
Die beirn Beginn des Welkens gesa=elten, von dem Hiillkelch und dem unterstiindigen 

Fruchtknoten befreiten, getrockneten Bliiten. Man trocknet sorgfaltig unter Anwendung kiinst
!icher schwacher Warme oder an der Luft, aber stets im Schatten, direktes Sonnenlicht zerstOrt 
den Farbstoff. 

Die rohrenformigen Bliiten haben eine etwa 20-25 mm lange, gelbliche Rohre, die nach 
oben in 5 lanzett-lineale, etwa 4-6 mm lange, zweinervige Lappen von hellroter Farbe geteilt 
sind. Die gelbe Staubbeutelrohre umgibt den fadenformigen zweilappigen, oben verdickten und 
mit langen Hasren besetzten Griffei. Der Geruch ist schwach, der Geschmack fade, bitter. 

Mikr 0 s k 0 P is ch es B il d. Von den Epidermiszellen der auBersten Reihe in denKronen
zipfeln ist jede in eine kurze keulenformige oder kegelige Papille vorgestiilpt, so daB das vordere 
Ende des Perigonzipfels mit einem dichten Schopf von Papillen besetzt erscheint. Weiter nach 
abwarts an der Oberhaut zerstreute spitze, schief kegelformige, bis 150 p. lange, am Grunde 
15-18 p. breite, dickwandige einzellige und mehrzellige diinnwandige, oft kollabierte Haare 
sowie Zotten. Letztere von gleicher Lange der Hasre, am Grunde bis 20 p. breit, meist 
mit zwei Reihen von Zellen. Hier und da tragt die eine oder die andere der Basalzellen 
der Zotte seitlich ein mehrzelliges diinnwandiges Hasr. Die GefaBbiindel von einem Sekret
schlauche mit einer gelb- oder rotbraunen, quergewulsteten, hin- und hergewundenen, mannigfach 
gestalteten harza.hnlichen Inhaltsmasse begleitet. Die Staubfaden aus langen, faserfOrmigen, 
teils diinnwandigen, teils stark verdickten Zellen. An der Spitze sind die Antheren kurz papillos. 
Die lange keulenformige Narbe ist dicht besetzt mit abstehenden kegelformigen, langen, geraden 
oder etwas gebogenen Haaren. Die Pollenkomer etwas gerundet dreiseitig, bis 60 p. groB, mit 
drei groBen Poren und mit dicker grobwarziger Exine. 
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Pul ver. Fragmente der BlumenbHitter, die Epidermiszellen der auBersten Reihe der 
Kronenzipfel in Papillen ausgewachsen (s. S. 853). Die Epidermiszellen der inneren Partien axial 
gestreckt, schmal, geschlangelt. Bis 150 p. lange, am Grunde 15-18 p. breite, spitze, schief· 
kegelformige, dickwandige einzellige und diinnwandige mehrzellige oft kollabierte Haare 
und Zotten mit meist zwei Reihen Zellen. GefaBbiindelfragmente, von einem Sekretschlauch 
begleitet (s. S. 853). Antherenfragmente; Narbenfetzen mit langen kegelformigen Haarbildungen; 
gerundet dreiseitige Pollenkomer mit grobwarziger Exine und drei groBen Austrittporen, die 
Pollenkomer kleiner als beim Crocus. Nur sehr wenige Sklerenchymfasern; kein Oxalat. 

Handelssorten. "Gewaschener" und "ungewaschener" Saflor. Man wascht den 
Saflor mit Wasser, um den wertlosen gel ben Farbstoff zu entfernen. Die europiiischen Sorten, un· 
gewaschen im Handel, stehen dem persischen, bengalischen und agyptischen SafJor im Werte nacho 
Persischer Saflor ist der beste, es folgen nach der Giite der bengalische, iigyptische, europiiische, 
spanische usw. Der Saflor kommt in den Handel in lockeren Bliiten oder in Kuchen gepreBt. 

Bestandteile. Die Bliiten enthalten zwei amorphe Farbstoffe, Saflorgelb, in Wasser 
lo'!lich (etwa 20-30%l und etwa 0,3-0.6% Sa.florrot, C2sHz40U(?) (= Spanischrot, 
Cartha.min). in Wasser sehr schwer, in Alkohol, Eisessig und in Alkalien leichter loslich. Der 
rote Farbstoff verblaBt bald am Lichte. 

Anwendung. In der ~'arberei, in der Kiiche und Feinbackerei als Safranersatz. Zum 
Verfalschen von Safran. 

Nachweis. 1m unzerkleinerten Safran ist der Saflor leicht an der Form der Bliiten zu 
erkennen, wenn man eine Probe aufweicht; im Pulver findet man die stachligen oder warzigen 
PoJlenkorner, ferner ist auf die abweichenden Gewebe des Griffels und der Antheren zu achten. 
Saflor farbt sich mit konz. Schwefelsaure rot, Safran dagegen blau. 

Carthaminum. Carthamin. Spanisch. Rot. Rouge d'assiette. C2sHa4011 (1) 
ist der rote Farbstoff des Saflors. 

Darstellung. Die mit Wasser zur Entfernung de'l Saflorgelbs ausgezogenen Bliiten 
zieht man mit Natriumcarbonatlosung aus (15 0/ 0 Na2COS)' Aus der roten Losung schliigt man 
das Carthamin mit Essigsiiure auf Baumwolle nieder; entzieht derselben den Farbstoff von neuem 
mit Natriumcarbonatlosung (5 0/ 0 Na2COa) und schlagt ibn daraus mit Citronensiiure nieder. 
Der flockige Niederschlag wird gesammelt, getrocknet, in Alkohol gelost und dieser verdunstet. 

J<Jigenschajten. Schwarzgriines Pulver, in Wasser schwer, in Alkohol. Eisessig. in iitzenden 
und kohlensauren AlkaIien mit roter Farbe loslich, aus diesen Liisungen durch Sauren fallbar. 
In Ather unliislich. Mit konzentrierter Schwefelsiiure sich rot liisend, aus dieser Losung auf Wasser. 
zusatz nicht wieder ausfallend. Beim Schmelzen mit Atzkali entstehen Oxalsiiure und p.Oxy. 
benzoesaure. 

Anwendung. AlB Farbstoff. 

Carum. 
Carum carvi L. Umbelliferae-Ammineae. Kiimmel. Heimisch in Nordasien 

(bis Tibet), Nord. und Mitteleuropa, vielfach kultiviert (hauptsachlich in Mittel· 
ruJ3land, Finnland, N orwegen, England, Holland und Deutschland). 

Fructus Carvi. Kiimmel. Caraway Fruit. Semence de carvi. Ca
rum. Semen Carvi. Semen Cumini pratensis. Brotkiimmel.. Garbe. Kar
bensamen. Kiimmich. Wiesenkiimmel. 

Die getrockneten Spaltfriichte. Die ganze Spaltfrucht ist langlich·eirnnd, 
von den Seiten zusammengedriickt, beiderseits gleichmaBig verschmalert, 0 ben 
vom Stengel und den Resten des Griffels gekront, meist in die beiden etwa 5 mm 
langen, 1 mm dicken, glatten, kahlen, sichelformig gekriimmten, graubraunen Teil· 
friichte zerfallen. Geruch und Geschmack eigenartig, stark gewiirzig. 

Lupe. Der Querscbnitt der Teilfrucht fast regelmaBig fiinfeckig mit 5 hervortretenden 
stumpfen, weiBlichen Rippen, dazwischen in den Talchen je ein nach auBen und innen erhabener 
Olstriemen, auf der Fugenflache zwei kleinere Striemen. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis mit dicker AuBenwand und vereinzelten 
Spaltoftnungen. In der Mitte jeder Rippe ein winziger Sekretgang, unter diesem das kleine, von 
Bastfasern umgebene GefaBbiindel. Die Olstriemen im Querschnitt elliptisch. von Epithel aus· 
gekleidet und breiter als beim Fenchel. Die Epidermis der Innenseite der Fruchtwand ist groB. 
zellig und mit der zweischichtigen Samenschale verwachsen. Das Carpophor aus Bastfasern; 
im Embryo £ettes 01 und Aleuron. 
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Pul ver. Hauptsachlich Stucke des farblosen Nahrgewebes und des Embryos mit fettem 
01 und Aleuron. Stiicke der Epidermis mit dicker AuBenwand und vereinzelten Spaltoffnungen; 
GefaBbiindelfragmente aus den Rippen, von Bastfasern umgeben; Bruchstiicke breiter und sehr 
schmaler von Epithelzellen ausgekleideter Sekretgange; Bastfasern aus dem Carpophor. 

Vet'wechslungen und Vet'fiilschungen. Die ahnlichen, dunkler gefarbten Friichte 
von Aegopodium podagraria L., Um belliferae. Diese enthalten in jedem Talchen bis 4 kleine 
Olstriemen, sowie auf jeder Fugenseite zwei. - Haufig iEt eine Vermiscbung mit Kiimmelfriichten, 
denen durch DestiJIation das atheriscbe 01 bereits entzogen ist; diese sind ganz oder fast geruch
und geschmacklos. 

Bestandteile. Die Friichte enthalten atheriscbes 01 (s. u.), undzwar angebaute deutsche 
Friichte 3,1-6,2%, hollandische 4-6,5%' mahrische 4%, wilde deutsche 5,5-7 % , wilde nor
wegische 5-6,5%' wilde russische 3,2-3,6 % , Ferner sind vorhanden 12,7 % fettes 01, 3% 
Zucker, 20% stickstoffhaltige Stoffa, 4,5% Starke, 15-16,5% stickstofffreie 
Stoffe, 20 % Rohfaser, 14% Wasser, 6% Asche. 

Priifung. Kiimmelpulver dad hochsten .. 8% Asche hinterlassen. - Zur 
weiteren Priifung dient die Geschmacksprobe und die Bestimmung des Gehalts an 
litherischem 01 (s. Bd. II S. 268 u. 1292). Auch die Bestimmung des Extraktgehalts 
kann herangezogen werden; guter Kiimmel gibt an Wasser etwa 15% Extrakt ab, abo 
destillierter viel weniger. - Germ. 6 fordert mind. 4% lith. 01 u. llillt 8% Asche zu. 

Aufbewahrung. Bei gelinder Warme oder iiber Kalk gut getrocknet in dichtschlieBenden 
GefaBen, das Pulver auch vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Als Stomachicum und Carminativum bei Blahungen und Kolik 0,5-2,0 g 
mehrmals taglich als Pulver oder Infusum. Beliebtes Kiichengewiirz. Zur Gewinnung des athe
rischen Oles, zur Herstellung von Kiimmelbranntwein und Likor. Die Riickstande von der 01-
gewinnung werden als Viehfutter verwertet. 

Oleum Carvi. Kfimmelijl. Oil of Caraway. Essence de caryL 
Oleum Cari (Carui). 

Gewinnung. Durch Destillation der zerquetschten Friichte mit Wasserdampf. Haupt
sachlich wird hollandischer, norwegischer und ostpreuBischer Kiimmel verwendet. Die Ausbeute 
an 01 betragt 4-6%, Die Destillationsriickstande finden getrocknet wegen ihres hohen EiweiB
gehaltes (bis zu 23,5%) und Fettgehaltes (bis zu 16%) als Viehfutter Verwendung. Zuweilen 
werdcn die Friichte auch tillzerkleinert destilliert und werden dann nach dem Trocknen zur 
Verfalschung von Kummel benutzt. Fiir die Brauchbarkeit des Kiimmels zur Olgewinnung kommt 
nicht allein die Ausbeute an 01 in Betracht, sondern auch der Gehalt des Oles an Carvon. 

Eigenschaften. Farblose", allmahlich gelb werdendes 01, Geruch angenehm, 
Geschmack mild, gcwiirzig. Spez. Gew.: Germ. 0,907-0,915 (150); Brit. 0,910-0,920 
{15,5 0); Amer. 0,900-0,910 (250); SCHIMMEL 0,907-0,918 (150); aD20. + 70 
bis + 800; Brit. + 75 bis + 820; nD20' 1,484-1,488; Brit. 1,485-1,497 (250); 
wenig 16slich in Weingeist von 70 Vol -%, klar loslich in 2-10 Vol. Weingeist von 
80 Vol. - Ofo und in 1 Vol. Weingeist von 90 Vol. - % 

Bestandteile. 50-60% d- Carvon, C10H 140 (s. S. 856), ferner d-Limonen, CloRla, 
Dihydrocarvon, CIOH 160, Dibydrocarveol, CloHISO, und geringe Mengen einer narko· 
tisch riecben den Base. Trager des Geruches ist das Carvon. 

Priifung. a) Spez. Gewicht 0,907-0,915 (15°). - b) 1 ccm Kiimmelo1 muB sich in 1 ccm 
Wcingeist klar losen. - c) Drehung im 100·mm-Rohr + 70° bis + 81°. 

Anmerkung. Das 01 ist um so besser, je hoher das spez. Gewicht ist; mit Weingeist 
verfiilschte Ole zeigen ein niedrigeres spez. Gewicht (vgl. Olea aetherea); je hober das spez. 
Gewicht, desto hoher ist auch der Carvongehalt; nach SCHIMMEL ist der Prozentgebalt an Carvon 

gleich 100· a -:- b; a = spez. Gewicht des Oles, b = spez. Gewicht des Limonens (0,850), c = Dif· 
e 

ferenz des spez. Gewichts des Carvons (0,964) und des Limonens (0,850), also = 0,114. 
Bestimmung des Carvongehaltps. 5 cern Kiimmelol werden im Kolbchen 

mit geteiltem Rals (ZimtOlkOlbchen) mit etwa 30-40 ccm frisch bereiteter, filtrierter Natrium· 
sulfitlOOung (40 g krist. Natriumsulfit + 60 g Wasser) und einigen Tropfen Ph!lnolphthalein
looung im Wasserbad unter hauiigem Umschiitteln erwarmt; hierbei geht das Carvon als Bi· 
sulfitverbindung in Losung; von Zeit zu Zeit wird das frei gewordene Natriumhydroxyd mit 
verdiinnter Essigsaure neutralisiert. Man erwarmt so lange, bis auch nach Zusatz von einigen 
Kubikzentimetern neuer Natriumsulfitlosung keine Rotung mehr auftritt. Dann bringt man das 
nicht geli:iste 01, das in der Hauptsache aus Limonen besteht, durch Nachfiillen von Wasser in 
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den Hals des Kolbens und liest die Menge nach dem Erkalten abo Die Menge des in L6sung ge
gangenen Ols ergibt mit 20 multipliziert den Prozentgehalt des Ols an Carvon. Germ. 6 mind. 50%. 

Anwendung. Als Stimulalls und Carminativum, bei Appetitlosigkeit, Magenkrampf. 
Flatulenz innerlieh zu 0,1-0.2-0,3 g (3-6-10 Tropfen); auBerlieh zu Zahntropfen. Klistieren 
wird es in Weingeist gelost zugesetzt. 

Die groBte Menge wird zur Herstellung von Likoren und Sehnapsen verbraueht; hierzu 
ist ein earvonreiehes 01 besser geeignet als ein earvonarmes, da es sieh in verdiinntem Weingeist. 
leiehter lost. Fiir die besseren Sorten (Gilka, Allaseh) wird aueh reines Carvon verwendet. 

Carvonum, Carvon, Carvol, C10H 140, Mol.-Gew. 150, ein hydroaromatisehes Keton, 
findet sieh im Kiimmelol zu 50-60%. 

C.CH Gewinnung. Kiimmeltil wird mit konz_ Natriumsulfitltisung ge· 
/" a sehiittelt; Carvon gibt hierbei eine in Wasser losliehe Bisulfitverbindung unter 

HC
I 

'ico Freiwerden von Natriumhydroxyd, das von Zeit zu Zeit mit einer verdiinnten 
Saure neutralisiert wird. Naehdem das ungelost gebliebene 01 dureh Aus-

~C",,/CHz Behiitteln mit Ather entfemt ist, wird das Carvon dureh Zusatz von Natron-
CH lauge zu der wiisserigen Losung der Bisulfitverbindung wieder abgespaltet una. 
. mit Wasserdampf iiberdestilliert. Vollkommen rein erhalt man es auch aus der-

~C. C = CHz gut kristallisierenden Sch wefel wasserstoHver bindung durch Kochen 
Carvon. mit weingeistiger Kalilauge und Destillation mit Wasserdampf. 
Eigens("haften. Farbloses 01; Geruch und Geschmack stark nach Kiimmel; in der Kalte 

erstarrt es. Spez. Gew. 0,963-0,966 (15°); aD + 57°30' bis + 60°; nD20' 1,497-1,500; l6slich. 
in 16-20 Vol. Weingeist von 50 Vol.-%, in 4 Vol. Weingeist von 60 Vol.-%, in 1,5-2 Vol. Wein
geist von 70 Vol.- %. Mit Sehwefelwasserstoff gibt es eine kristallisierende Verbindung 
(C10H 140)z' H 2S, mit Natriumbisulfit eine in Wasser losliche Verbindung. 

Priifung. a) Spez. Gewicht 0,963-0,966 (15°). - b) 1 ccm Carvon muB sich in 
16-20 cem Weingeist von 50% 16sen. 

Anwendung. Wie Kiimmelol zur Herstellung von Likoren und Schnapsen. 
Unter dem Namen "Kiimmel" gehen hier und da im Handverkauf andere

Friichte, so die Friichte von Cuminum cyminum L. (vgl. Cuminum), als romi
scher Kiimmel, die Samen von Nigella sativa L. als Schwarzkiimmel und 
Kreuzkiimmel, mit welchem Namen auch die Samen von Datura stramonium 
L. bezeichnet werden. 

Die knollig verdickten Wurzeln amerikanischer Arten. von Carum Gaerdner~ 
BENTH. et HOOK. und C. Kelloggin A. GR. werden gegessen. 

Carum Ajowan BENTH. et HOOK. (Ptychotis coptica D. C.), in Ostindien,. 
Persien und Agypten kultiviert, liefert: 

Fructus Ajowan, Ajowanlriichte, True Bishops Seed, Ammi officinal. 

Die Friichte sind breiteifOrmig, bis 3 mm lang, AuBenseite papillos hockerig, in jedem Talchen 
ein O1striemen, auf der Fugenfliiche zwei. 

Oleum Ajowan. AjowanOl. Ajowan Oil. Ptychotis Oil. 
Gewinnung. Durch Destillation der zerkleinerten Ajowanfriiehte mit Wasserdampf 

in einer Ausbeute von 3-4%. Die Riiekstande finden wegen ihres groBen EiweiJ3gehaltes (15 bis. 
19%) und Fettgehaltes (25-32%) als Viehfutter Verwendung_ 

Eigenschaften. Farbloses bis braunliehes 01; Gerueh stark naeh Thymian, Gesehmaek 
brennend seharf. Bei der Aufbewahrung scheiden sich Kristalle von Thymol aus. Spez. Gew. 
0,910-0,930 (15°); aD schwach reehts bis + 5°; nD20' etwa 1,500; loslieh in 1-2,5 Vol. und: 
mehr Weingeist von 80 Vol.-%. 

Bestandteile. 45-57%, Thymol, C6Ha(CHa)(CaH7)OH, p-Cymol, C10Hw a-Pinen. 
C1oH 16, Dipenten, C1oH 16, r-Terpinen, CIoH I6-

Prufung. Brit.: 10 ccm Ajowanol werden in einem Kolben mit geteiltem Hals mit 100 cern 
Kalilauge (5% KOH) irn Wasserbad erhitzt und kriiftig geschiittelt; nach dem Absetzen soU 
die Menge des ungelosten Oles h6chstens 6 cern betragen = rnindestens 40% Thymol. 

Anwendung. Das 01 dient zur Gewinnung von Thymol (s. d.); die dabei als Neben
produkt abfallenden Kohlenwasserstoffe finden unter der Bezeichnung Thyrnen Anwendung 
zur Parfiimierung von Seifen. 

Aqua carminativa. - Austr.: Je 15 T. Pfefferminzbliitter, romisehe KamiIlen, Fenchel, 
Coriander, Kiimmel und Pomeranzensehalen liefern 1000 T. wasseriges DestiIlat. - F. M. Germ.: 
01. Cort. Aurant., 01. Carvi, 01. Citri, 01. Coriandr., 01. Foenieul., 01. Menth. pip. aa 0,1, Spirit. 
Vini l5,0, Aq. Charnomill. 135,0. - Munch. Apotheker- Verein: Olei Anrantii Cortieis, Olei Carvi, 
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Olei Citri, Olei Coriandri, Olei Foeniculi, Olei Menthae piperitae ila 1,0, Spiritus 100,0, Aquae 
Chamomillae 900,0. 

Aqua carminativa regia. - Austr. Elenchus: 60 T. Aqua carminativa, 20 T. Spiritus
aromaticus, 5 T. Cochenille-Sirup und 15 T. Zuckersirup werden gemischt. - Dresd. Vorschr.: 
Coccionellae contusae 10,0, Aluminis 5,0, Sacchari 1000,0, Aquae carminativae 3000,0, Spiritus Me
lissae 1000,0. Man digeriert 8 Tage und filtriert alsdann. 

Aqua Carvi. Kiimmel- Wasser. - Brit., Japon., Suec.: 1 T. gequetschter Kiimmel wird 
mit 20 T. Wasser 12 Stunden maceriert und 10 T. abdestilliert. 

Spiritus Carvi. K iimmelgeist. - Austr.: 250 T. gequetschter Kiimmel werden 12 Stunden 
mit 1000 T. Weingeist und 1500 T. Wasser maceriert. Dann destilliert man 1500 T. abo - Ex 
tempore: OJ. Carvi 1,0, Spirit. diluti 99,0. 

EmpIastrum Carvl. Species carminatlvae (Gall. 1884). 
Cerati Resinae Pini 25,0 Especes (semences) carminatives. 
Cerae flavae 
Fructus Carvi pulverati aa 5,0 
Olei Carvi 1,25. 

Fructus Anisi 
Fructus Carvi 
Fructus Coriandri 
Fructus Foeniculi ail part. aequo 

Caryophyllata. 
Caryophyllata urbana SooP. (Geum urbanum L.) Rosaceae-Rosoideae
Potentilleae-Dryadinae. Nelkenwurz. Heimisch in Europa, Mittelasien und 

dem nordwestlichen Amerika. 

Rhizoma Caryophyllatae. Nelkenwurzel. Common Avens 

benite. Radix Caryophyllatae (Gei urbani, Sanamundae). 
Igelkrautwurzel. Marzwurzel. Nardenwurzel. Weinwurzel. 

Root. Racine 

Benediktenwurzel. 

Das im Friihjahr gesammelte Rhizom mit den ansitzenden diinnen Wurzeln. 
Der Wurzelstock ist bis fingerdick, 3-7 cm lang, oft mehrkiipfig und reichlich mit Stengel

und Blattstielresten versehen, nach aufwarts etwas verdickt, nach unten kegelfiirmig in die Haupt
wurzel verdiinnt, am Grunde abgestorben. Au13en braun, bald heller, bald dunkler, kJeinschuppig 
geringelt, ringsum von strohhalmdicken, etwa 5 ccm langen oder auch langeren, etwas helleren 
Wurzeln besetzt. Frisch im Innern bla13 fleischfarbig oder violett mit gelber Einfassung, getrocknet 
ziemlich dunkelbraun, hart und briichig. Geruch eigenartig, schwach nelkenahnlich, tritt erst 
beim Verreiben deutJich hervor, Geschmack adstringierend. 

Mikroskopisches Bild. Wurzelstock. Eine schmale, aus derbwandigem, tan
gentialgestrecktem Parenchymgewebe bestehende Mittelrinde. Die Zellen der Innenrinde radial 
gestreckt, das Parenchymgewebe reich an Starke und Oxalatdrusen. Die Cambiumzone deutlich_ 
lm festen, zahen Holz gelbe Gefa13biindel mit einzelnen Tracheen und zum Teil stark verdickten 
Holzfasern; dIe hie und da breiten Markstrahlen aus starkereichem Parenchym, die Zellen des 
gro13en, oft sternfiirmigen, oft zerkliifteten Markes derbwandig. In den Wurzeln eine breitere 
Rinde und 4-5 durch weite Markstrahlen gesonderte Gefa13biindeJ. 

Bestandteile. 0,02-0,1 % atherisches 01, Gerbstoff, Bitterstoff, Harz, Starke, 
Gu mmi u. a. Das atherische 01 ist in der frischen Wurzel nicht enthalten, es entsteht nach 
BOURQUELOT und HERISSEY bei der Destillation mit Wasserdampf aus einem Glykosid Gein 
unter Mitwirkung eines Enzyms Gease. Das 01 enthalt als Hauptbestandteil Eugenol. 

Anwendung. Friiher als Adstringens. 
Tinctura CaryopbyUatae, Nelkenwurztinktur, wird aus 1 T. grobgepulverter Nelken

wurzel und 5 T. verdiinntem Weingeist dUTCh Maceration bereitet. 

Geum rivale L. liefert Rhizoma CaryopbyUatae aquaticae. Water Avens Root. 

Caryophylli. 
Eugenia caryophyllata THUNBERG (Caryophyllus aromaticus L., Jam
bosa caryophyllus [SPRENGEL] NIEDENZU). Myrtaceae. Heimisch 

auf den Molukken und den siidI. Philippinen; kultiviert in fast allen Tropenlandern, 
in Asien besonders auf Amboina und Penang, in Ostafrika auf Sansibar, Pemba 
Reunion, Mauritius usw. liefert: 
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Caryophylli. Gewurznelken. Cloves. Girofle. Flores CaryophyUi. Germ. 6, 

Caryophylli aromatici. Clavi aromatici. Kreidenelken. Nagelein. 
Die Droge stellt die durch Trocknen gleichmaBig braungewordenen Bliiten

knospen dar. Sie besteht aus dem fast vierkantigen, dicht feinrunzeligen, 10-15 mm 
langen, bis 4 mm dicken, zweifacherigen (Facher kurz, im oberen Teile mit zahl
reichen Samenknospen, von denen sich nur eine entwickelt), unterstandigen Frucht
knoten, der oben 4 bleibende, abstehende, dreieckige, steife Kelchblatter und 4 fast 
kreisrunde, dachziegelig sich deckende, zu einer kugeligen Kappe sich zusammen
schlieBende Kronenblatter tragt. Man kann die letzteren mitsamt den zahlreichen, 
gegen den Griffel gekriimmten Staubblattern abheben, worauf der einfache Griffel 
sichtbar wird. Vielfach sind die Bliitenblatter mit den Staubblattern abgefallen. 
Geruch angenehm gewiirzig, Geschmack scharf gewiirzig, beide nach Eugenol. 

8t A 13 

Abb. 211. Epidermis der Gewiirznelken. A vom Unterkelch, B von der lnnenseite des Kronenblattes mit 
durchschimmernden Sekretbehiiltern und mit Oxalatdrusen. at Stomatien. 160mal vergr. (Nach MOELLER.) 

Abb. 212. Aus den Nelkenstielen. 
g GefiWe. b Fasern. 8t Steinzellen der Rinde. 

160mal vergr. (Nach MOELLER.) 

Abb. 213. Aus den Mutternelken. ep Epidermis mit Spalt-
6ffnung. p Parenchym der Fruchtwand. 8P SpiralgetaBe. 
8t Steinzellen und Fasern. 160 mal vergr. (Nach MOELLER.) 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Innerhalbderkleinzelligen, dickwandigen, 
mit starker Cuticula bedeckten Epidermis des Fruchtknotens diinnwandiges, nach innen zu starker 
verdicktes Parenchym mit 2-3 Reiben gro13er, schizogener, mit atherischem 01 gefiillter rund
licher Sekretbehiilter. Darauf collenchymatisch verdicktes Parenchym mit einem Kranz von 
etwa 30 kleinen Gefii13biindeln mit je einigen ziemlich stark verdickten, bis 0,4 mm langen, bis 
45 p. dicken Bastfasern. Von den die Gefii13biindel begrenzenden Zellen sind viele zu Kristall
kammerfasern mit Calciumoxalatdrusen umgebildet. Das daran nach innen sich anschlie13ende 
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Gewebe ist schwammig, auf dem Langsschnitt etwas schlauchformig; es wird nach innen durch 
einen GefaBbiindelring abgeschlossen, der ein kleines zentrales Mark mit Oxalatdrusen urnschlieBt. 
Die Kelchzipfel zeigen ahnlichen Bau, in diesem wie in den Filamenten und im Konnektiv Sekret· 
behalter. Die Droge ist frei von Starke. 

Pul ver. Gewebefetzen mit der kleinzelligen, welligen EpiderIl1is, die Cuticula sehr stark 
verdickt; Parenchymgewebestiicke mit teils collenchymatischen, teils diinnwandigen Zellen, 
vereinzelte Zellen mit Oxalatdrusen; Gewebefragmente mit groBen, schizogenen, rundlichen 
Sekretbehaltern,letztere je nach der Feinheitdes Pulvers erhalten oder in Bruchstiicken; Schwamm. 
parenchymgewebe. Stiicke zarter GefaBbiindel; stark verdickte glatte Sklerenchymfasern; Kristall· 
kammerfasern, in jeder Zelle mehrere Oxalatdrusen; Markgewebefetzen mit Oxalatdrusen. Reich. 
Hch kleine, glatte, gerundet.dreieckige Pollenkorner, oft noch zu vielen zusammenhangend. Keine 
Starke; keine oder doch nur sehr wenige Steinzellen. Mit Eisenchlorid werden aIle Elemente 
schwarzblau (Eugenol), mit Kalilauge kristallisiert leicht Eugenol.Kalium aus. 

Mitvermahlene Nelkenstiele (von denen je nach den Bestimmungen bis 5% zulassig sind) 
sind durch Steinzellen, Bastfasern in groBerer Menge, Netz· und TreppengefaBe und Einzelkristalle 
neben den Kristalldrusen -erkenntlich, Mu tternelken besitzen Starke und knorrige Steinzellen. 

Handelsware. Die feinste Sorte ist die von Am boina und den Uliasserinseln; die 
braunschwarzen San~ibarnelken, von denen die benachbarte Insel Pemba 3/, der Ernte liefert, 
,bilden die Hauptmenge des Welthandels. Man unterscheidet: 1. Ostindische Molukken., 
Am boina· und englische KOlll pagnie.N elken. 2. Afrikanische oder Sans i bar·N elken, 
von etwas dunklerer Farbe und hellem Kopfchen, den ostindischen fast gleichwertig, im Handel 
in doppelten, nicht zusammengeflochtenen, 
sondern iibereinandergeschlagenen, mehrfach 
zusammengeschniirten Bastmatten, "Gonjes", 
von etwa 75 kg. 3. Amerikanische oder am 
Antillen-Nelken, fast nur im franzosischen 
Handel, die schlechteste Sorte, von geringerem 
()Igehalt. 

Verfalschungen. Bereits ausgezogene 
Nelken. Vollwertige Ware sinkt in Wasser 
unter oder schwimmt senkrecht, entOlte Nelken 
{)der minderwertige Nelken schwimmen in destil
Hertem Wasser zu 15-20 % wagerecht oder 
schief. EntOlte Nelken sind feucht, einge. 
schrumpft,. dunkler an Farbe, sie lassen auf 
Druck mit dem Fingernagel kein 01 austreten. 
Mit fettem 01 behandelte Nelken geben auf 
Papier einen bleibenden Fleck. 

Abb. 214. Aus den KeimbHittern der Mutternelken 
am Starkekiirnchen. E Parenchym. tp Epidermis der 

Keimblatter. 160 mal vergr. (Nach MOELLER.) 

Verfalschungen des Pulvers kommen oft vor, sie bestehen aus beigemengten Nelkenstielen 
(s. 0.), Piment, Kakaoschalen, Mehl, Bohnenmehl, Eichelkaffee, Brotkrumen, mineralischen Stoffen. 
Die in der Literatur angegebene Verfalschung mit Mutternelken ist wegen des hoheren Preises 
derselben sehr unwahrscheinlich. Bei nicht gut ausgelesener Ware konnen Mutternelken mit 
vermahlen werden, da der Baum zu gleicher heit Bliitenknospen und Friichte tragt. 

Bestandteile. 1m Durchschnitt 16-200f0 atherisches 01 Spuren Vanillin und 
Essigsaure, 12-220f0 Gerbstoff, 4,7-70f0 Stickstoffsubstanz, 5-100f0 Fett, 40-500f0 
stickstofffreie Extraktstoffe, 6-10% Rohfaser, 5-9% Asche, 3-16% Wasser. 

Priifung. a) Schwimmprobe (s. u. Verfalschungen). - b) Das Pulver darf nicht mehr 
als 8% Asche hinterlassen. (Bei den ganzen Nelken ist eine Aschenbestimmung nicht notig.) -
Zur weiteren Priifung dient die Bestimmung des weingeistigen Extrakts und des atherischen Oles. 
Gute Nelken geben mindestens 30% weingeistiges Extrakt, ausgezogene und abdestillierte viel 
weniger. - Der Gehalt an atherischem 01 muB mindestens 16 % betragen (Germ. 6, Helv.). 

Aufbewahrung. In Porzellan- oder GlasgefaBen, nicht in BlechgefaBen, da diese rosten 
und der Rost durch die Einwirkung auf das Eugenol die Nelken miBfarbig (blauschwarz) macht. 

Anwendung. Sie wirken durch ihren Gehalt an Eugenol antiseptisch und desinfizierend 
und werden deshalb in Form der Tinktur als Zusatz zu Mundwassern, gepulvert auch zu Mund· 
pillen verwendet. Innerlich als appetitanregendes Mittel, bei Verdauungsstorungen, Blahungen 
u. a. Besonders als Kiichengewiirz, auch zu Krauterkase. Zur Gewinnung des atherischen Oles. 

Anthophylli. Mutternelken. An tofles. Fructus Caryophylli. Kiinigsnelken. Die 
Frucht von Eugenia caryophyllata THUNBERG. 

Eine einsamige, etwa 2,5 cm lange, bis 1 cm dicke, eirunde, lii.nglich ovale oder etwas stumpf. 
kantige Beere (der bauchig verdickte Fruchtknoten) mit derber Fruchtwand, vom Kelch ge· 
kront. Der eiweiBlose, nahezu cylindrische Samenkern besteht aus den zwei dicken, hartfleischigen, 
braunen Kotyledonen, von denen der groBere urn den kleinen herumgebogen ist, und der Radicula, 
die zwischen ihm eingeschlossen ist. Die etwa 0,5 mm dicke Fruchtwand entspricht im Bau dem 
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Fruchtknoten der Gewiirznelke (8. S. 858), unterschiedlich ist fiir die Mutternelken nur das Auf
treten sehr verschieden gestalteter, bis 0,8 mm langer, his 40 f.t dicker, meist stark verdickter 
Steinzellen und die meist bis 0,40 f.t groBen, einfachen Stli.rkekorner. 

Bestandteile. Wie hei den Nelken; der Gehalt an atherischem 01 ist aher geringer. 
Anwendung. Ala Gewiirz und als Volksmittel. 

Festuoae (Stipites) Caryophyllorum. Nelkenstiele. N elkenh olz. Die Fruchtstiele 
und jungen Zweige von Eugenia caryophyllata THuNBERG. ttber die anato
mischen Merkmale gegeniiber den Nelken siehe unter Caryophylli. 

Die Nelkenstiele sind als Droge nicht im Kleinhandel; sie dienen zur Gewinnung des Eugenols 
aus dem atherischen 01. 

Oleum Caryophyllorum. Nelkenol. Oil of Cloves. Essence de 
giro£le_ 

Gewinnung. Durch Destillation der ganzen oder zerkleinerlen Gewiirznelken - nUl' 
der Sansibarnelken - mit Wasserdampf; das iiberdestillierte 01 schwimmt teils auf dem Wasser. 
teils sinkt es darin unter, durchZusammenmischen beider Anteile erhii.lt man das normale Nelkenol. 
Ausbeute 16-19%. 

Eigenschaften.. Fast farbloses bis gelbliches, stark lichtbrechendes 01. 
das bei der Aufbewahrung allmahlich dunkler wird. Geruch gewUrzig, stark nach 
Eugenol, Geschmack brennend. 

Germ. Helv. Brie. Amer. Gall. SCIDMMEL 

Spez. Gew. 1.014-1,070 I,O!D-1,047 1,050 1,038-1,060 (250) 1,055-1,068 1,043-1,068 
EugenolgebaIt 80-96Vol.-·,. 85% mlr<l 80"10 70-85% 

Germ. 6 

aD20. Germ. 6 und nach SCHIMMEL bis -1,6 0, A mer. nicht iiber -1 0 10', nD20· 
1,530-1,535, loslich (zuweilen mit geringer Triibung) in 2 Vol. und mehr Wein
geist von 70 Vol.-Ofo; nur fast farblose, frisch destillierte Ole losen sich in 2,5-3 Vol. 
Weingeist von 60 Vol.-%; in Weingeist von 90 Vol.-% und in Ather lost es sich in 
jedem Verhaltnis; Schwefelkohlenstoff, Benzin und Chloroform geben triibe Mi
schungen. Eine Losung von 1 Vol. 01 in 2-3 Vol. Weingeist farbt sich durch Eisen
chloridlosung blau bis blaugriin, verdiinnte Eisenchloridlosung (1:20)· ruft eine 
blaue, bald durch rot in gelb iibergehende Farbung hervor. Beim Schiitteln mit 
Kali- oder Natronlauge gibt es eine dicke Masse von Eugenolkalium oder -natrium. 

Bestandteile. 70-85% freies Eugenol, CloHnOe, 2-3% (nach anderer Angahe 
7-17%) Acetyleugenol, CHaCOOCloHllO, Gesamtgehalt an Eugenol 78-96%, selten 
his 98%, Caryophyllen, Cl&H2~' Salicylsauremethylester, CaH,(OH)COOCHa, Methyl
n-amylketon, CHaCOC5Hll , Methylalkohol, Furfurol, fJ-Pinen CloHla (?), Benzoe
sauremethylester, CaH 5COOCHa , Methylheptylketon, CHaCOC7H15, Valeraldehyd. 
C~H9CHO, Methyl-n-amylcarbinol, CHaCH{OH}C6Hll , Methyl-n-Heptylcarbinol, 
CHaCH(OH)C7H15 , Benzylalkohol, CaH6CH20H, Furfuralkohol, Methylfurfur
alkohol (7), a-Methylfurfur,ol, Dimethylfurfurol, Vanillin. Der wertvollste dieser 
Bestandteile ist das Eugenol (s. S. 861). 

Pmfuny. a) Drehung im 100 mm-Rohr his -1,6 0• - b) Dichte (20 0) 1,039 bis 1,065 
{Germ. 6). - c) 1 ccm Nelkenol muB sich in 2ccm verdiinntem Weingeist (60 bis 61 Gew.-o/o> 
lOsen (Germ. 6). - d) Schiittelt man 20 Tropfen Nelkeniil mit 20 ccm heiBem Wasser, so darf das 
wasserige Filtrat durch Eisenchlorid nicht blau gefarbt werden (Phenol). - e) Bestimmung 
des Gesamteugenolgehaltes (freies Eugenol + Acetyleugenol). Fiir die Praxis ist 
folgendes Verfahren geniigend genau: 

Gehal ts bes ti mm ung. 1m Kolbchen mit geteiltem Hals versetzt man I) ecm Nelkeniil 
mit soviel verdiinnter Natronlauge (1 + 4 = 3 % NaOHl, daB das Kiilbchen zu etwa 4/6 gefiillt ist. 
stellt die Mischung 15 Minuten lang in ein siedendes Wasserbad, damit das Acetyleugenol verseift 
wird, und schiittelt wii.hrend dieser Zeit wiederholt um. Das nicht gelOste 61 bringt man durch 
Nachfiillen von Lauge in den Kolbenhals und treibt dann an der Wand des GefaBes noch haftende 
61triipfchen durch leichtes Klopfen und Drehen des Kolhchens moglichst vollstandig in die Hiihe. 
Die Menge des ungeliisten 61es, nach viilliger Trennung von der Lauge ahgelesen, mu13 0,2 bis 
1 ccm betragen = 80-96 % Eugenol (Germ. 6). 

Genauer, a.ber umstandlicher ist folgendes Verfahren nach THOMS, das auf der Abscheidung 
des Eugenols als unllisliches Benzoyleugenol beruht. 

1. Bestimmung des freien Eugenols. I) g Nelkenol werden in einem Scheide
trichter in 20 gAther gellist, und die Losung mit 20 g Natronlauge (15% NaOH) ausgeschiittelt. 
Nach dem Ahsetzen laBt man die wisserigeEugenolnatriumllisung in ein Becherglas laufen, wii.scht 
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die atherische Losung zweimal mit je 5 g Natronlauge nach, erwii.rmt die vereinigten alkalisehen 
Losungen zum Austreiben des geliisten Athers auf dem Wasserbad, fiigt hierauf 6 g Benzoyl. 
chlorid hinzu, und riihrt bis zur gleiehmaBigen Misehung. 

Naeh dem Erkalten fiigt man 50 eem Wasser hinzu, erwarmt, bis der kristalliniseh erstarrte 
Ester wieder olig geworden ist, und laBt wieder erkalten. Man filtriert nun die iiberstehende 
klare Fliissigkeit ab, iibergieBt den im Beoherglas zuriiokgehaltenen Kristallkuohen von neuem 
mit 50 eem Wasser, erwarmt bis zum Sehmelzen des Esters wieder auf dem Wasserbad, filtriert 
nach dem Erkalten und wiederholt das Auswasohen in gleicher Weise noohmals mit 50 ccm Wasser. 

Naehdem etwa auf das Filter gelangte Kristallblattehen in das Becherglas zuriiekgebraeht 
worden sind, wird das noeh feuchte Benzoyleugenol mit 25 ccm Alkohol von 90 Gew.-o/o iiber
gossen, auf dem Wasserbad unter Umriihren bis zur Liisung erwarmt, und das Umriihren des 
vom Wasserbad entfernten Beeherglases so lange fortgesetzt, bis das Benzoyleugenol in klein
kristallinischer Form auskristallisiert ist. Das ist nach wenigen Minuten der Fall. Man kiihIt. 
dann auf 170 ab, bringt den kristallinisohen Niedersohlag auf ein bei 100° getroeknetes und ge
wogenes Filter von 9 om Durohmesser und laBt das Filtrat in einen graduierten Zylinder laufen. 
Es werden bis gegen 20 ccm desselben mit dem Filtrat angefiillt werden; man drangt die auf dem 
Filter noch im Kristallbrei vorhandene alkoholische Losung mit so viel Weingeist von 90 Gew.-OJo 
nach, daB das Filtrat im ganzen 25 'lcm betragt, bringt das noch feuchte Filter mit dem Nieder
schlag in das Wiigeglaachen und trocknet bei 1000 bis zum gleichbleibenden Gewicht. Von 25 ccm 
Weingeist von 90% werden bei 17° 0,55 g Benzoyleugenol geliist, weicht' Menge dem Befunde 
binzugezahlt werden muB. 

Bezeichnet a die gewogene Menge Benzoyleugenol, b die angewandte Menge Nelkenol, und 
filtriert man 25 ccm alkoholischer Liisung vom Ester unter den oben angegebenen Bedingungen ab, 
so ist der Ofo-Gehalt des Nelkenols an freiem Eugenol gleich 

61,2 (a + 0,55) 
b 

2. Bestimmung des Gesamteugenols. I) g Nelkenol werden zur Verseifung des 
Acetyleugenols in einem Becherglas mit 20 g Natronlauge (15% NaOH) unter haufigem Um
schwenken 1/2 Stunde lang auf dem Wasserbad erwarmt. Dann bringt man die Mischung noeh 
warm in einen Scheidetrichter und laBt nach der Trennung der beiden Schichten die untere alka. 
lische Eugenolnatriumliisung in dasselbe Becherglas ablaufen. Das im Trichter gebliebene 01 
waacht man noeh 2mal mit je 5 g Natronlauge nach und laBt auch diese in das Becherglas laufen. 
Dann benzoyliert man wie unter 1 angegeben. Die Bereehnung des Prozentgehaltes an Gesamt
eugenol geschieht naeh der unter 1. angegebenen Formel. 

Ve'l'fiilschungen. Gefunden wurden: Gurjunbalsamol (bis 60%), Campherol, Ricinusol, 
Nelkenstielol; letzteres lii.Bt sich nur dureh den weniger feinen Gerueh naehweisen. 

Aufbewah'I'Ung. In kleinen, moglichst gefiillten Fliisehchen, kiihl und vor Licht ge
Ilehiitzt. 

Anwendung. Innerlieh als Aromatieum, in Verdiinnung zu 0,01-0,05-0,1 g (1/2-]1/2-3 
Tropfen). Ais Desinfiziens zu Zahnpulveru und Mundwiissern; zum Entkeimen von Nahseide 
und Katgut; als Sehutzmittel gegen Miiekenstiche; gegen Zahnsehmerz. In der Mikroskopie 
zum Aufhellen. 

NelkenstieliH wird durch Destillation der Nelkenbliitenstiele mit Wasserdampf gewonnen, 
Ausbeute 5-60/0' Es ist dem Nelkenol sehr ii.hnlieh, jedoch ist der Gerueh weniger angenehm. 
Spez. Gew. 1,040-1,067 (15°), aD bis -1 ° 30', nD20' 1,531-1,538, liisliehin 1-2 Vol. und mehr 
Weingeist von 70 Vol.-%. Der Eugenolgehalt betrii.gt 85-95%; einige Bestandteile, die im 
Nelkenol fehlen, sind nachgewiesen worden: Naphthalin, ein Sesquiterpenalkohol, 
C15H B80 und ein amorpher Korper (C21H 800)& vom Smp. 146°; Aeetyleugenol fehlt. Es dient 
zur Gewinnung von Eugenol und zum Verfii.lsehen des Nelkenols. 

Eugenolum. EUgenol. Methoxyallylphenol. p-AUylguajacol. 
CaHa(CH2·CH:CH2)(OCHa)OH[I, 3,4]. Mol.-Gew. 164. Eugenol ist der Hauptbe
standteil des atherischen Nelkenols. 

Gewinnung. Nelkenol wird mit verd. Natronlauge(5-1O%NaOH) ausgesehiittelt. 
Die wa.sserige Fliissigkeit wird im Seheidetriehter von den Terpenen getrennt, und einige Male 
mit Ather ausgesehiittelt zur Entfernung von gelosten Terpenen. Die so gereinigte Eugenolnatrium
losung wird mit verd. Sehwefelsaure versetzt,- und das Eugenol mit Wasserdampf iiberdestilliert. 
Naeh der Trennung von dem Wasser wird es unter vermindertem Druck destilliert. 

Eigenschaften. Frisch destilliert eine farblose oder schwach gelbliehe, stark lichtbreehende, 
an der Luft und am Licht sich allma.hlich briiunende Fliissigkeit von durchdringendem Geruch 
des Nelkenols und scharfem, brennendem Geschmack. Spez. Gew. (15°) 1,071-1,074, Sdp. 253-
2540, Breehvngsindex (200) 1,541-1,542. Es ist unloslich in Wasser, leicht li:islich in Alkohol, 
Ather, Chloroform, Eisessig und in verd. Kalilauge (1-2% KOH). Die Losung von 2 Tr. Eugenol 
in 4 cern Weingeist wird durch 1 Tr. verd. Eisenehloridlosung (1:20) blau, dureh 1 Tropfen un-
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verdiinnter Eisenehloridlosung griin gefarbt. Es ist ein einwertiges Phenol und gibt mit Alkali
hydroxyden salzartige Verbindungen, z. B. Eugenolnatri urn, CeHs(CaH.)(OCHs)ONa, das 
schon durch Kohlensaure zerlegt wird; in Natriumcarbonatlosung ist es unlOslieh. Mit Essigsaure
anhydrid erhitzt gibt es Acetyleugenol, Smp. 30-31 0, mit BenzoylchloridBenzoyleugenol, Smp. 700. 
Durch Erhitzen mitweingeistiger Kalilaugewird es in !soeuge nol, CeHa(OH)(OCHs)CH:CH. CHa 
umgewandelt, indem sich die Allylgruppe in die Propenylgruppe umlagert. 

Priifung. a) Wird 1 g Eugenol mit 20 cern heiBem Wasser geschiittelt, so darf diese" 
hlaues Lackmuspapier nur undeutlich roten (Sauren). - b) Das nach demErkalten filtrierte Wasser 
da.rf durch 1 Tr. Eisenchloridlosung nur voriibergehend graugriinlich, aber nicht deutlich blau 
getarbt werden (Phenol). - c) 1 T. Eugenol muB sich in 2 T. verd. Weingeist, sowie in 1 T. 
konz. Natriumsalicylatlosung (1 + 1) klar auflosen. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Therapcutisch meist in der Form des NelkenOls (s. S. 861). Es wirkt 

lokal anasthesierend, zugleich aber auch reizend und atzend. In der Mikroskopie zum Aufhellen 
von Praparaten. - Technisch zur Darstellung von Vanillin. 

Eugenolum benzoicum. BenzoyleugenoI. Eugenolbenzoat. 

C6H5CO·OCeHa(CaH5)OCHs. Mol.-Gew. 252. 
Darstellung. Durch Einwirknng von Benzoylchlorid auf Eugenolnatrium. 
Eigenschaften. Farb- und geruchlose, schwach bitter schmeckende Kristallnadeln. Smp. 

70,5°. Es lost sich kaum in Wasser, leicht in heiBem Alkohol, in Chloroform, Ather, Aceton. Durch 
Erhitzen mit beWer Kalilauge wird es in Kaliumbenzoat und Eugenolkalium gespaltet. 

Anwendung. In Gaben von 0,5-1,0 g bei phthisisehen Erkrankungen, gegen Husten 
und bei tuberkulosen Kehlkopfleiden, auch bei neuralgischem Kopfschmerz. 

Plecavol (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist eine Mischung von Trikresol, Formal dehyd 
und p-Aminobenzoyleugenol, C6H,(NH 2)CO· OCsHa(OCHs)CsHs. WeiBes Pulver. Es wirkt 
a.ntiseptisch und schmerzstillend und wird als Zahnwurzelfiillmittel, zur Pulpaiiberdeckung und ala 
Provisorium bei Zabnfiillungen verwendet. 

Aqua Anhaltina. Spiritus Anhaltinus. Anhalter Wasser. Anhaltswasser. 
Schlagwasser. Anhaltsgeist. - Hamb. Vorschr. u. F. M. Germ.: Zu bereiten aus je 8 T. 
Eugenol, Zimtol,Fenchelol, ath. MuskatnuBol, Rosmarinol, 80 T. Terpentinol und 880 T. Weingeist. 

Emplastrum aromaticum. Aromatisches Pflaster. Magenpflaster. Spice Plaster. 
Empl. de Labdano. Empl. stomachicum. - Nederl.: Einem verfliissigten und halb er
kalteten Gemisch aus 36 T. gelbem Wachs und 25 T. Schweinefett mischt man hinzu: 18 T. ge
pulvertes Olibanum, 9 T. gepulverte Nelken, 7 T. MuskatnuBOl, 5 T. Larchenterpentin und 
1 T. Pfefferminzol. - Erganzb.: Cerae flavae 35,0, Sebi ovilis 25,0, Resinae Pini 5,0, Tere
binthinae 5,0, Olei Myristicae 5,0, Olibani subt. pulv. 15,0, Benzoes subt. pulv. 8,0, Olei Menthae 
piperit. 1,0, Olei Caryophyllor. 1,0. - Nat. Form.: Emplastri Plumbi simplicis 25,0, Olei Gossypii 
35,0, Caryophyllorum pulv., Corticis Cinnamomi pulv., Rhizomatis Zingiberis pulv. aa 10,0, Fruc
tus Capsici pulv., Camphorae aa 5,0. Die feinen Pulver und der Campher sind der geschmolzenen 
Masse unterzuriihren. 

Extractum Caryophyllorum aquosum. ein aus den Gewiirznelken bereitetes, diinnfliissiges, 
wasseriges Extrakt, soIl mit Erfolg zur Beseitigung von Hornhautflecken benutzt werden. In die 
Augen einzutraufeln. 

Tinctura Caryophyllorum. Nelkentinktur. - Hamb. Vorschr., Gall. undHisp.: 1+5 
mit 80 % igem Weingeist durch Maceration oder Perkolation zu bereiten. 

Aqua Caryophyllorum. 
Nelkenwasser. 

Olei Caryophyllorum gtts. III 
Aquae destillat. tepidae 100,0. 

SchiitteJn, erkaltet filtrieren. 

Balsamum Caryophyllorum. 
Nelkenbalsam. 

Olei Caryophyllorum 5,0 
Olei Nucistae 15,0. 

Guttae odontalgicae. Tlnctura odontalgiea. 
Zahntropfen. 

(Auf Watte in die hohlen Zahne zn bringen.) 
F.M. Germ. 

Kreosot. 0,5 
01. Caryophyll. 
01. Cajeput. aa 1,0 
Tinct. Opii simp!. 
Tinct. Catech. aa 2,5 
Chloroform. 20,0 
Alcohol absol. 22,5. 

Nach BOEHM. 

Olei Caryophyllorum 5,0 
Camphorae 1,0 
Spiritus 10,0. 

Nach DIETERICH. 

Olei Caryophyllorum 
Olei Cajeputi aa 1,0 
Chloroformii 2,0. 

Olei Caryophyllorum 
Tincturae Cannabis indic. 
Chloroformii aa 2,0. 

Morphini hydrochlor. 0,5 
Cocaini hydrochlor. 1,5 
Spiritus (90°/.> 60,0. 

Man lOst und fiigt hinzu 
Olei Caryophyllorum 
Mentholi aa 10,0 
Chloroformii 18,0. 



Nach GAWALOWSKI. 
Olei Caryophyllorum 
Olei Saturejae aa 1,0 
Olei Ligni santalin. 
Chloroformii aa 2,0 
Kreosoti 4,0 
Alcohol. absoluti 200,0. 

Nach MERCK. 
Olei Caryophyllorum 
Olel Menthae piperitae 
Kreosoti aa part. aequo 

Infusum Caryophyili (Brit.). 
Infusion of Cloves. 

Caryophyllor. contus. 25,0 
Aquae destiIIat. ebullient. 1000,0. 

L1nlmentum Rosenl (Gal!.). 
Liniment de Rosen. 

Olel Nucistae 6,0 
Olei Caryophyllor. 5.0 
Olei J uniperi 2.0 
Olel Ricini 2.0 
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Man schmiIzt 1 mit 2 zusammen, stllBt mit 3-7 
zur Masse und formt 100 Pillen daraus. Ge
wBhnlich werden sie mit Nelkenpulver bestreut. 
um Verwechselungen zu verhuten. Nimmt man 
statt 2 die glelche Menge Wollfett, so erhaIt man 
eine bessere Masse, auch haften die PiIIen mehr 
in der ZahnhOhlung. 

II. E. DIETERICH. 
Opii pulv. 5,0 
Radic. Pyrethri 2,6 
Kreosoti q. s. 

Man formt PiIIen von 0,03 g. 

III. 
Cocainl hydrochlor. 
Opii pulverati 
Mentholi 
Radic. Althaeae 
Mucilag. Gnmmi arab. 

Man formt PiIIen von 0,03 g. 

1,0 
4,0 
1,0 
3,0 

q. s. 

AIkohol (95 0/ 0) 86,0. 
Die Ole werden gemlscht und der Alkohol nach 

und nach zugesetzt. 

ZahnpiIIen sind vorslchtig und in dicht ver
schlossenen GIaseru aufzubewahren. 1m Hand
verkauf gibt man sie zu 1-2 StUck ab und 
warut, sie zu verschlucken. Zum Gebrauch 
wird eine Pille in den schmerzenden, hohlen 
Zahn gedrUckt. 

Pulvls sternutatorlus HUFELAND. 
HUFELAND'scher Augentabak. 

Pllulae odontalglcae. 
ZahnpiIIen. 

I. Erganzungsbuch. 
1. Cerae flavae 1,5 
2. Olel Amygdalarum 0,5 
3. Opii subtil pulv. 1,0 
4. Radie. Belladonn. pulv. 1,0 
5. Radie. Pyrethrl pulv. 1,0 
6. OIei Cajeputi gtts. III 
7. Olei Caryophyllor. gtts. III. 

Brama-Elixir von RAMA AYEN, 
Kardamom und anderen Gewiirzen. 

CaryophylJorum 
Cortlcis Cinnamomi 
Flcrum Lavandulae aa 10,0 
Fohorum Rosmarini 
Foliorum Salviae aa 5,0 
Corticis CascariIIae 30,0 
Macidis 1,5 
Herbae Origani 2,6 
Olel Bergamottae, Citri, Rutae q. s. 

Als Schnupfmittel bei Augenleiden. 
ist ein weingeistiger Auszug aus Nelken, Ingwer, Zimt, 

Dentalon gegen Zahnschmerz ist eine gesiittigte Losung von Chloreton in einer Mischung 
von Nelken-, Gaultheria- und Zimtol. 

Cascara. 
Picramnia antidesma SW. Simarubaceae-Picramnioideae. Heimisch in 
Mexiko, Honduras, liefert: 

Cortex Cascarae amargae. Hondurasrinde_ Cascara amarga. Hon
duras Bark. 

Flache, bis 4 cm breite und bis 4 mm dicke Stiicke, au Ben ockerfarbig oder 
braun, mit warzig rissigem, zuweilen weiBlich angeflogenem Kork, innen braun
schwarz und langsfurchig. Auf dem gelblichbraunen Querschnitt bei Lupenbetrach
tung in der Mittelrinde reichlich scharf begrenzte tangentiale Linien und in der 
Innenrinde abwechselnd mit zart quergestrichelten Rindenstrahlen helle gekriimmte 
radiale Markstrahlen. Geschmack bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Zellen der starken Korkschicht sind in den tangentialen 
Wiinden oder nur in der Innenwand verdickt. 1m diinnwandigen Phelloderm Einzelkristalle von 
oxalsaurem Calcium, an der Grenze von primarer zu sekundiirer Rinde ein geschlossener Ring von 
Steinzellengruppen. Die Rindenstrahlen der sekundiiren Rinde sind deutlich geschichtet, ab
wechselnde Gruppen getiipfelter Parenchymzellen und zusammengepreJ3ter Siebrohren und, be
sonders in den alteren Teilen, gelbgefiirbtll, tangentiale Gruppen stark verdickter, meist etwas 
faserartig gestreckter, getiipfelter Steinzellen. Die Markstrahlen sind bis drei Zellen breit, die 
Zellen zwischen den Sklereidengruppen gleichfalls sklerosiert. Das Parenchym. der ganzen Rinde 
fiihrt reichliche Smrke; siimtliche Steinzellengruppen sind von Kristallkammerfasern mit Einzel
kristallen von Kalkoxalat begleitet. 

Ve'l'/iilschungen. Neben der echten Hondurasrinde finden sich im Handel unter gleicher 
Bezeichnung verschiedene falsche Rinden, Z. B. die sog. falsche Chinarinde, Chinarinde von 
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St. Domingo, von Exostemma caribaeum R. et SOH., Rubiaceae, und die sog. Cuprearinde 
Qder Chinarinde aus Kolumbien. 

Bestandteile. Bis 3% Picramnin (Alkaloid). 
Anwendung. In Form des Extraktes bei Syphilis, Hautkrankheiten; als Diuretikum, bei 

Blasenkrankheiten, als Tonicum alternativum. 

Cortex Casoarae sagradae siehe unter Rhamnus Bd. II S.558. 

Cascarilla. 
Croton eluteria (L.) BENNET. Euphorbiaceae-Crotoneae. Heimisch in 

Westindien (Bahamas-Inseln, Cuba), liefert: 

Cortex Cascarillae. Casoarille. Sweetwood Bark. Ecorce de cas
(larille. Cortex Crotonis. Cortex Eluteriae. (Eleutheriae). Cortex peru
vianus spurius (griseus). Quina nova. China spuria (falsa). Graue (falsche) 
Fieberrinde. Ruhrrinde. 

Die Rinde diinner ZW'eige. Rohrenformige oder rinnenformige, bis 2 mm dicke, 
bis hochstens 1,5 cm, meist etwa 0,5 cm breite und unter 10 cm lange Stiicke, au Bon 
mit leicht abblatternder, weiBer bis silbergrauer Korksohicht bedeckt. Unter dem 
Kork ist die Rinde je nach dem Alter etwas griinlich, graugelb, hell- bis dunkelbraun 
Der Kork, nur an den kleinsten Stiicken ganz fest haftend, ist durch Langs- und Quer
dsse oft in quadratische Felder geteilt, wo er fehlt, zeigt die Rinde linienformige, von 
den Lenticellen und Rissen herriihrende Eindriicke. Der Bruch ist une ben, harz· 
glanzend, innen feinstrahlig, der Geruch eigenartig aromatisch, der Geschmack bittel 
und gewiirzhaft, nicht angenehm. 

Die auf der Rinde wachsenden Flechten sind nach SENFT: Trypethelium Eluteriae SPRENG. 
Arthopyrenia planorbis MULL. ARG., Anthracothecium Cascarillae MULL. ARG., Arthonia poly
morpha ACR., Phaeographina pachnodes MULL. ARG. und Arthonia Voglii. 

Mikroskopisches Bild. Junge Rinde. Die Korkschicht aus tafelformigen, poly
gonalen Zellen mit stark-, zuweilen hufeisenformig verdickter AuBenwand und relativ diinner, 
mit zahlreichen kleinen Einzelkristallen aus Kalkoxalat inkrustierter Innenwand. Diesen Kri
stallen verdankt die Korkschicht die weiBe Farbe. Das Phelloderm aus kleinen diinnwandigen, 
starkefiihrenden Zellen, verkorkten Sekretzellen (farbloses atherisches 01), Zellen mit Einzel
kristallen oder Drusen von Kalkoxalat und aus solchen mit einer orange- bis rotbraunen, mit 
Eisenchlorid sich tiefblau farbenden Masse. In der primaren Rinde an der Spitze jedes der pri
maren Siebrohrenbiindel eine Gruppe von deutlich geschichteten, langen, bis 26 p. dicken 
Sklerenchymfasern, nahe diesen lange, von braunem Sekret gefiillte Schlauche (ungegliedel'te 
Milchrohren). Die sekundare Rinde mit sehr zahlreichen dichtstehenden ein-, seltener zwei- oder 
dreireihigen, bis 20 Zellreihen hohen Markstrahlen, teilweise Oxalat in Drusen oder auch Einzel
kristallen enthaltend. Die schmalen Rindenstrange mit zahlreichen Siebrohren, olfiihrenden Sekret
zellen (auf dem Langsschnitt Reihen von 2-5 iibereinanderstehenden Zellen bildend) und spar
lichen, meist einzeln oder zu wenigen zusammenstehenden Sklerenchymfasern. Viele Parenchym
zellen der sek. Rinde mit dem orange- bis braunroten Fa,rbstoff, andere mit Oxalatkristallen. 
Die sek. Rinde ohne Milchsaftschlauche. Borkenbildung sehr tief greifend, selbst in jungen 
Rinden ist die Mittelrinde schon zum groBten Teil von Korkbandern durchzogen, bei starkeren 
Rinden reichen diese bis zu der Grenze der Innenrinde. 

Pul ver. Kork- bzw. Borkenfragmente aus tafelformigen Zellen mit stark verdickter 
AuBenwand und diinner, mit zahlreichen kleinen Einzelkristallen aus Kalkoxalat inkrustierter 
Innenwand. Fetzen des Phelloderms und Parenchyms der primaren Rinde aus diinnwandigen, 
starkefiihrenden Zellen, verkorkten Sekretzellen, Zellen mit Einzelkristallen oder Drusen von 
Kalkoxalat und solchen mit einer orange- bis rotbraunen Masse. Markstrahlengewebe mit Oxalat 
in Drusen oder Einzelkristallen. Braune Harzklumpen, freiliegende Oxalate, Starkekorner, Bruch
stiicke der Milchsaftschlauche, Sklerenchymfaserstiicke, die Fasern deutlich geschichtet. 

Ve1'/iilschungen und Ve1'wechslungen. Die Cascarillrinde war nach 1808 langere 
Zeit aus dem Handel fast vollstandig verschwunden. Die heutige Handelsware ist nicht immer 
frei von Beimengungen anderer Crotonrinden, z. B. der Rinden von Croton glabellus L. und 
Croton lucid us L., Bahamas-Inseln, letztere friiher als Stammpflanze der echten Cascarilla 
bezeichnet. Diese zeigen auf dem Querschnitt rundliche Steinzellengruppen, schmecken meist 
aromatisch und nur wenig bitter, aber adstringierend. Die Rinde von Croton ni veus JACQUIN, 
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Mexiko, Zentralamerika, die sog. Cortex Copalchi, mexikanische Fieberrinde, Quina blanca 
hat zahlreiche Steinzellen in der primii.ren Rinde. 

Bestandteile. Die Rinde enthiHt 1,5-3% atherisches 01, den in Nadeln oder Tafeln 
kristallisierenden, durch verdiinnte Sauren oder Alkalien nicht spaltbaren Bitterstoff Cascarillin, 
C18HZ4 Os (Smp. 203,5°), der sich mit Schwefelsaure rot, dann griin, mit Salzsii.ure rosarot, dann 
blau farbt, er soli Z. T. als Ester vorhanden sein. Weiter sind vorhanden 15% Harz, Spuren 
von Gallussii.ure, Starke, Betain, ein brauner Farbstoff, Gerbstoff, Mineralbestand· 
teile. 

Priifung. Die Rinde mull etwa 9-10% trockenes wasseriges Extrakt geben nnd darf 
hochstens 12% Asche hinterlassen. Austr. fordert mindestens 15% weingeistiges Extrakt 
und hochstens 10°/0 Asche, Hdv. gestattet 12% Asche. 

Anwendung. In kleinen Gaben als appetiterregendes Mittel (1,0-2,0 g mehrmals taglich 
in Pulver oder Infusum) bei Magen. und DarmkatalThen; grollere Dosen erzeugen leicht Erbrechen, 
Schlaflosigkeit und Kopfschmerz. - Auch zu Rauchermitteln verwendet, ferner zu Schnupf. 
plllvern, Zusatz zum Tabak und zu Likoren. 

Oleum Cascarillae. CascarillOi. Oil of Cascarilla. Essence de cascarille. 
Gewinnung. Durch Destillation der Cascarillrinde mit Wasserdampf; Ausbeute 1,5 bis 

3,0%. 
Eigenschaften. Gelbes bis griinliches 01, Geruch und Geschmack schwach gewiirzig. 

Spez. Gew. 0,900-0.925 (15°), aD + 1° bis + 13°, nD2DO 1,491-1,496, S.·Z. 3-9, E .. Z.5-12; 
leicht laslich in Weingeist von 90 Vol.· %. 

Bestandteile. Cascarillsaure, CU H 200 2, Palmitinsaur(', Stearin saure, 0,3% 
Eugenol, ein Terpen, Cymol, CloH 14• 2 Sesquiterpene, ein Alkohol CIsH 230H, ver
mutlich auch l-Limonen, CloH I6• 

Extractum Cascarillae. Cascarillextrakt. Extractum Cascarillae 
hydroalcoholicum. Extrait de cascarille. - Germ. 5: 1 T. grob gepulverte 
Cascarillrindewirdmit5T. siedendem Wasseriibergossen, 24Stunden beiZimmertemperaturunter 
wiederholtem Umriihren ausgezogen und ausgeprellt. Der Riickstand wird mit 3 T. siedendem 
Wasser iibergossen, dann 24 Stunden ausgezogen und ausgeprellt. Die Prellfliissigkeiten werden 
bis auf 2 T. eingedampft. Alsdann lallt man einige Tage lang an einem kiihlen Ort stehen, fil
triert und dampft zu einem dicken Extrakt ein. - Ein dunkelbraunes, in Wasser triibe liisliches 
Extrakt. Ausbeute ca. 12-16°/0' -Japan.: Wie Germ. - Hdv.: IT. Rinde maceriert man 
mit einer Mischung aus je 2 T. Weingeist (86 Gew.-o/o) und Wasser 48 Stunden, prellt ab und be
handelt den Riickstand nochmals ebenso mit einer gleichen Menge derselben Mischung. Die 
Prell£Iiissigkeiten werden filtriert und zu einem weichen Extrakt eingedampft. - Nederl.: I T. 
Cascarillrinde iibergieBt man mit 4 T. siedendem Wasser, preBt nach 24 Stunden ab und behandelt 
den Riickstand nochmals mit 3 T. siedendem Wasser 12 Stunden in gleicher Weise. Die gemischten 
Fliissigkeiten werden koliert und die Kolatur zu einem dicken Extrakt eingedampft. - ltal.: Be
reitung aus grob gepulverter Rinde wie Extractum Absinthii hydroalcoholicum. - ROBS.: 

I T. Cascarillrinde wird mit 4 T. Weingeist (38%) 3 Tage ausgezogen und abgepreBt. Das Ver
fahren wird mit 3 T. Weingeist (380/0) wiederholt usw. Weiches Extrakt. 

Tinctura CascariIlae, Cascarilltinktur, wird 1:5 mit verdiinntem Weingeist durch 
Maceration oder Perkolation hergestellt. - Spez. Gewicht {Narveg.} 0,910-0,920 (Buee. 0,904). -
Trockenriickstand 1,5-2,50/0' 

Aqua CascarllIae. 
Corticis Cascarillae 20,0 
durch Destillation gewinnt man 1000,0 

Ex tempore: 
Olei Cascarillae gtts. V 
Aquae destill. fervid. 1000,0 

Decoctum Cascarillae compositum 
(F. M. Germ.). 

Cart. CascarilJ. 
Rad. Colombo aa 10,0 

coq. c. 
Aq. destill. ad co!. 140,0 
Tinct. Ratanh. 10,0. 

Infusum Cascarillae (Brit.) 
Infusion of Cascarilla. 

Corticis Cascarillae 50,0 
Aquae destillat. ebulIientis 1000,0. 

Infusum Cascarillae alumina tum 
(F. M. Germ.). 

Infus. Cart. Cascarill. 6,0: 60,0 
Alumin. 0,5 
Muci!. Gummi arab. 8,0. 

Pilulae CascariIIae compositae (F. M. Germ.). 
Cort. CascarilJ. pulv. 
Extr. Lign. Campech. 
Ferr. carbon. sacchar. 
Extr. Gentian. 

M. f. pi!. No. 100. 

aa 5,0 
2,0 

q. s 

Tinctura anticholerica (sine Opio). 
Olei Menthae piperitae 3,0 
Tincturae Cascarillae 
Tincturae Chinae 
Tincturae Castorei aa 30,0 
Aetheris 40,0 
Tincturae Ratanhiae 60,0 
Tincturae Valerianae aeth. 120,0 

Vinum Cascarillae. 

Hag e r, Handbuch. I. 

Corticis Cascarillae gross. plv. 100,0 
Vini hispanici 1600,0. 

Durch Digestion zu bereiten. 
55 
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Caseinum. 
Caseinum, Casein. Kasestoff. Caseine. Caseine. 

Das Casein ist der getrocknete Kasestoff der Kuhmilch; man nnterscheidet 
Saurecasein und Labcasein. 

Gewinnung. 1. Saurecasein. Die durch Schleudern moglichst gut entfettete Milch 
wird auf etwa 35-370 erwarmt und mit stark verdiinnter Essigsaure versetzt, bis sich das Casein 
flockig abgeschieden hat. Wird die Milch vorher mit der Halfte Wasser (oder mehr) verdiinnt, 
so scheidet das Casein sich in feineren Flocken ab, als aus der unverdiinnten Milch. Nach der 
Abscheidung des Caseins wird die Fliissigkeit unter starkem Umriihren auf etwa 650 erwarmt, 
wodurch das Casein dichter und feinkorniger wird. Es wird dann abgepreBt und bei nicht zu 
hoher Temperatur (30-400) moglichst rasch getrocknet, wobei man die Brocken ofters zerkleinert. 
SchlieBlich wird es gepulvert und gesiebt. - Man kann auch die Milch zuerst der Selbstsauerung 
iiberlassen und sie dann auf 36-370 erwarmen, wobei sich das Casein ebenfalls ausscheidet. 

II. Labcasein. Die entfettete Milch wird, unverdiinnt oder verdiinnt, auf 35-370 er
warmt und mit Labessenz versetzt. Nach der Abscheidung des Caseins wird die Fliissigkeit 
auf etwa 650 erwarmt und das Casein in gleicher Weise wie unter I weiter behandelt. Die Aus
beute an trockenem Casein betragt etwa 3-3,50/0' 

Zur Darstellung von reinstem Casein lost man das noch feuchte Saurecasein in 
moglichst wenig stark verdiinnter Natronlauge (0,1 % NaOH enthaltend), wobei die Losung 
nicht alkalisch gegen Lackmus werden darf, filtriert durch ein mehrfaches Filter und fallt aus 
der Losung das Casein bei 35-400 mit stftrk verdiinnter Essigsaure wieder aus, behandelt es 
wie vorher und zieht es schlieBlich noch mit Weingeist und Ather aus. 

Sehr reines, fettfreies Casein laBt sich auch aus dem Saure- oder Labcasein ohne 
erneutes Auflosen und Fallen durch Ausziehen mit Weingeist und Ather darstellen. 

Handelssorten. Man unterscheidet im Handel reines Casein fUr GenuBzwecke und fiir 
die Herstellung von Hei!- und Nahrmitteln und technisches Casein, beide ungemahlen oder 
gemahlen. Fiir den Verbraucher ist das ungemahlene Casein vorzuziehen, weil sich dessen Be
schaffenheit besser beurteilen laBt als die des Pulvers. Ungemahlenes Casein ist auch haltbarer 
als das Pulver. 

Eigenschaften. Das reine Casein stent im feuchten Zustande wei Be, flockige 
Massen dar, die beim Eintrocknen schwach gelbliche Farbung und hornahnliche, 
durchscheinende Beschaffenheit annehmen. Das Casein des Handels ist infolge 
seines Gehaltes an Fett nieht durchseheinend, Bondern weiBlich getriibt. Das Pulver 
ist weiB, mit einem Stich ins Gelbliche, fast ohne Geruch und Geschmack. Es ist 
unloslich in Wasser, in Kochsalzlosung, in .Alkohol und in Ather. In Wasser, das .AI
kalien oder .Ammoniak enthalt, lOst es sich auf; ebenso ist es loslich in nicht zu 
stark verdiinnter Salzsaure. Labcasein ist in alkalihaltigem Wasser schwerer loslich 
als Saurecasein. Die alkalischen Losungen des Caseins gerinnen beim Erhitzen nicht; 
es scheidet sich auf der Oberflache - wie bei der Milch -lediglich eine unlosliche 
Haut ab. -.Aus kalksalzfreien Losungen wird das Casein durch Labferment nicht 
abgeschieden; die .Abscheidung tritt erst ein, wenn die Caseinlosungen geniigende 
Mengen von Calcium phosphat oder cines anderen Calciumsalzes enthalten. Streut 
man Casein auf feuchtes blaues Lackmuspapier, so farbt es dieses rot, der wasserige 
.Auszug des Caseins aber reagiert nicht sauer. GieBt man eine alkalische Caseinlosung 
in iiberschiissige starke Mineralsaure, so scheidet sich .Acidcasein ab, eine Ver
bindung von Casein mit Mineralsaure, die in viel Wasser loslich ist. 

NachHAMMARSTENist die Zusammensetzung des Caseins: C=52,960f0, H = 7,05%, 
N = 15,65%, P = 0,85%, 0 = 22,71 %. 

Priifung. a) Es muB ein trockenes, nicht zusammengeballtes, weiBes oder 
schwach gelbliches Pulver sein und darf nicht kiiseartig oder ranzig riechen und 
schmecken. - b) Wird 1 g Casein mit 10 cem Wasser 5 Minuten lang geschiittelt, 
so darf das abfiltrierte Wasser Lackmuspapier nicht verandern und beim Verdampfen 
hOchstens 1 mg Riickstand hinterlassen (Milchsaure, Milchzucker). - c) Wird 1 g 
Casein mit 10 ccm Ather ausgeschiittelt, so darf der Ather beim Verdunsten nur 
Spuren eines Riickstandes hinterlassen (Fett). - d) Mit Natriumcarbonatlosung 
befeuchtet darf das Casein keinen unangenehmen Geruch zeigen (Zersetzungsprodukte). 
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- e) Beirn Trocknen bei 100°-105° darf es hOchstens 10-12% an Gewicht ver· 
lieren. - f) Beirn Verbrennen darf es hochstens 1,5% Riickstand hinterlassen. 

Anrnerkungen: Zu b). ZweckmiWig ist eine quantitative Bestimmung der Saure 
(Milchsaure): 20 g Casein werden in einem Becherglas mit 100 ccm Wasser verriihrt und 2 Stunden 
stehen gelassen. 25 ccm des Filtrates werden mit l/IO·n.Kalilauge titriert (Phenolphthalein), 
1 ccm l/lo·n.Kalilauge = 9 mg Milchsaure. Gutes Labcasein enthalt nicht mehr als 0,05-0,30/°' 
gutes, durch Selbstsauerung gewonnenes Casein 0,25-0,5% Milchsaure. 

Zu c). Zur quantitativen Bestimmung des Fettes zieht man 109 Casein im SOXHLET.Apparat 
5-6 Stunden lang mit Ather aus, destilliert den Ather ab und wiigt das Fett nach dem Trocknen 
bei 1000. Gutes Handelscasein enthitlt etwa 0,2-0,40/ 0 Fett, das fiir pharmazeutische Zwecke 
verwendete Cascin muB so gut wie frei von Fett sein. 

Zur weiteren Priifung dient (bei Saurecasein) noch die Feststellung der Loslichkeit: 20 g 
gepulvertes Casein werden in einem Becherglas mit 80 cem Wasser verriihrt, 1 Stunde lang quellen 
gelassen und dann mit 10 ccm Ammoniakfliissigkeit (10% NHs) gemischt. Bei wiederholtem 
Umriihren lOst sich gutes Casein bei gewohnlicher Temperatur in 1-2 Stunden. 

Anwendung. Reines Casein dient besonders zur Herstellung einer Reihe von Nahr
mitteln. 

Frisch aus Milch oder aus einer Caseinlosung gefalltes Casein ist ein vorziigliches Klarmittel 
fUr triibe Fliissigkeiten, die sauere Reaktion zeigen. Alkalische Fliissigkeiten lassen sich durch 
Milch nicht klaren. 

Technisches Casein ist weniger sorgfiiltig gewonnen als reines Casein und dunkler getarbt 
als letzteres; gemahlen ist es ein schwach gelbes Pulver, das sich in alkalihaltigem Wasser nicht 
klar lost. Es enthalt etwa 5-6°/0 Asche. Technisches Casein soil moglichst geruchlos sein und 
mit NatriumcarbonatlOsung befeuchtet nicht widerlich riechen; haufig riecht es aber ranzig. 

Anwendung. Technisches Casein wird mit Alkalien oder Kalkmilch als Binde· 
mittel fUr Anstrichfarben, besonders fiir Hauswande verwendet. In der Papierfabrikation zum 
Leimen des Papiers. Als Appreturmittel in der Textilindustrie. Mit Formaldehyd behandelt 
und gepreBt liefert das Casein dem Hartgummi oder dem Zellhorn iihnliche Massen, die unter dem 
Namen Galalith ausgedehnte Verwendung finden. 

Casein-Ammonium erhalt man durch Einwirkung von Ammoniakgas auf feingepulvertes 
trocknes oder in Alkohol, Ather oder Benzin verteiltes Casein. 

Eigenschaften. WeiBes oder schwach gelbliches Pulver, fast geruch. und geschmacklos. 
In warmem Wasser lost es sich zu einer milchigen Fliissigkeit. Mit Natronlauge entwickelt es 
Ammoniak. 

Anwendung. Ais Nahrmittel unter dem Namen Eucasin. 

Casein-Natrium erhalt man durch Auflosen von Casein in der eben ausreichenden Menge stark 
verdiinnter Natronlauge und Eindampfen unter vermindertem Druck. 

Eigenschaften. Amorphes, weiBes, fast geruch. und geschmackloses Pulver, in kaltem 
Wasser schwer, leicht in heiBem Wasser loslich. Gegen Lackmus reagiert es neutral, gegen Phenol· 
phthalein alkalisch. 

Anwendung. Ais Nahrmittel. Es ist der Hauptbestandteil der N u trose. 

Caseintannat s. unter Acidurn tannicurn S.239. 

Caseinhaltige Niihrmittel. 
Biocitin enthalt nach A. BEYTmEN in der Hauptsache Casein, Milchzucker und Le· 

cithin, die beiden ersten Bestandteile wahrscheinlich in Form von Magermilchpulver. 
Bokol (Frau L. BRUER, Berlin·Steglitz) ist nach GRIEBEL ein mit Vanillin versetztes Gemisch 

von Magermilchpulver und PflanzeneiweiB. 
Eueasin ist Casein· Ammonium (s.oben). 
Florantol (Dr. ADER u. Co., SchOne berg. Berlin) besteht nach AUFRECHT im wesentlichen 

aus einem Gemisch von EiweiB (Casein), Cacaopulver, Bohnenmehl (wahrscheinlich auch Linsen· 
mehl) und Salzen, unter denen Natriumchlorid und Calciumphosphat iiberwiegen. 

Galaetogen (TmELE u. HOLZHAUSEN, Barleben) enthalt Casein. 
Lactarin (0. WUNDERLICH, Eisenharz i. Wiirttemberg) ist reines Casein. 
Larosan(HoFFMANN, LA ROCHE u. Co .• , Basel und Grenzach i. Baden) ist Casein·Calci um. 

Lockeres feines Pulver, in Wasser loslich. Angewandt wird es hauptsachlich in Milch 2: 100 gelost. 
Nutrose (FARBWERKE H6cHST) ist Casein· Natrium, das aus frischem Casein durch 

Behandlung mit Natriumhydroxyd oder Natriumcarbonat dargestellt wird. WeiBes grobes 
Pul ver, geruch. und geschmacklos, in Wasser 16slich. Die Losung reagiert alkalisch. - A n we n dun g 
zu 30-40 g taglich in Suppe oder Milch. 

Sanatogen (BAUER u. Co., Berlin) ist Casein mit glycerinphosphorsaurem Natrium. Weil3es 
Pulver, leicht loslich in Wasser. 

55* 
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Protos, Ersatz fiir Sanatogen nach Stockholmer Apoth .. Verein, ist eine Mischung von 
940 T. Casein-Natrium, 50 T. glycerinphosphorsaurem Natrium, 5 T. Natriumbicarbonat, 5 T. 
Natriumchlorid. 

Caseosan (v. HEYDEN, Radebeul) ist eine gebrauchsIertige sterilisierte Caseinlosung mit 
etwa 4-50/ 0 Casein in Ampullen zu 1,5 und 10 eem. - Anwendung. Bei Infektionskrankheiten, 
besonders zur Behandlung lokalisierter Entziindungsherde, Gelenkerkrankungen, Adnexentziindung, 
Bubonen usw. Intramuskular und subeutan 1/2-1-2-3 ausnahmsweise 5 eem aile 2-3 Tage. 
Intravenos 1/,-2 eem, ausnahmsweise mehr. 

Cassia. 
Cassia fistula L. (Bactyrilobium Fistula WIILD.). Leguminosae
Caesalpinioideae-Cassieae. Reimisch in Agypten, Ostindien, Cochinchina, 
kultiviert in vielen warmen Gegenden (Westindien, Siidamerika, tropisches Afrika) 
liefert: 

Fructus Cassiae Fistulae. Rohren-Kassie. Purging Cassia. Casse 
officina Ie. Cassia Fistula. Purgierkassie. 

Bis 60 cm lange, bis 3 cm dicke, schwarze oder schwarz braune, innen helie, 
cylindrische, meist etwas gekriimmte, stielrunde, bei der Reife nicht aufspringende 
RIDsen, au Ben glatt und glanzend. Sie besitzen auf beiden Seiten einen ebenen, die 
Naht anzeigenden Langsstreifen und auf der Oberflache undeutliche, ringsumlaufende, 
ganz geringe Eindriicke. Das Innere ist durch zahlreiche hellbraune Querwande in 
bis 6 mm hohe Facher geteilt, die in einem extraktartig zahen, siiBlich-schwach
sauerlichen, schwarzlichen Fruchtfleisch eingebettet oder mehr oder weniger frei
liegend einen horizontalliegenden, rundlich plattgedriickten, etwa 1 em langen, rot· 
braunen, glanzenden, sehr harten Samen enthalten. 

Die Droge kommt hauptsii.ohlieh als levantinisohe Ware aus Ostindien in den Handel, ver
paokt in oylindrischen, aus derben Rohrspanen geflochtenen Korben von etwa 1 m Hohe. Da
neben ist siidamerikanische und afrikanisehe Ware auf dem Markt. 

Ve'l'wechslungen. Die Frucht von Cassia bacillaris L. fil., Surinam, ist diinner, 
kaum 12 mm dick, bis 45 em lang, auBen heller braun, mit fahlem, sehr herbe sehmeckendem 
Mark erfiillt. Die Frucht von C. brasiliana LAM. (C. grandis L. fil.), Casse de Brtlsil, Fruotus 
Cassiae grandis, ist fast 60 em lang, gegen 7 em dick, sii.belformig gekriimm t, mit starker hervor
tretenden Nii.hten, braun, zusammengedriickt, rauh, das Mark sehr gerbstoffreich_ Die Fruoht 
von C. moschata H. B. K., Casse petite, Fructus Cassiae moschatae, Kolumbien, ist kleiner, 
stellenweise eingeschniirt, das Mark hellbraun, siiBlichherbe, beim Erwii.rmen nach Moschus 
riechend. 

Bestandteile. Die Friiehte enthalten 15% Zucker, ferner Gummi, Pektin, Gerb
stoff, ein ii.therisches 01 von clunkier Farbe und honigartigem Geruch, das bei ge-wohn. 
licher Temperatur eine feste amorphe Masse vom Smp. 41 0 darstellt. Das bei der Destillation 
des Oles mitiibergehende Wasser enthiilt Buttersaure. 

In dem in Wasser 10slichen Teil des Fruchtmuses sind enthalten: Saccharose, In vert· 
zucker, zusammen bis 70 % , Citronensii.ure, gerbstoffartige Korper, darunter ein 
z. T. in Ather 10slicher gelber Farbstoff, ein blauer Farbstoff und Pektinstoffe. 

Anwendung. Das in den Friichten enthaltene Mus wird in gereinigtem Zustand ii.hnlich 
wie Tamarindenmus a1s Abfiihi'mittel angewandt zu 20,0-60,0 g. 

Pulpa Cassiae Fistulae. Cassiae Pulpa. Cassienm us. Cassienmark. Cassia Pulp. 
Pulpe de casse. Fruchtmus, Querwande und Samen werden den Friichten entnommen und 
wie Pulpa Tamarindorum (sieheBd.II) zu einem Mus verarbeitet. Aueh hier ist das von DIETERICH 
fiir Tamarindenmus empfohlene Beschleunigungsverfahren anwendbar. Das Mus soli honigartig 
riechen und angenehm siiB schmecken. - Austr.: Auf 3 T. Mus ist 1 T. Zuckerpulver zuzusetzen. 

Ausbeute: 120-1300/0 der ganzen Rohrenkassie. Wie die folgenden in Porzellan· oder 
Steingutgefii.Ben zu verarbeiten und aufzubewahren. 

Conserva Cassiae. Conserve de casse. - GaU. 1884: Cassienmus 50 T. erweicht man im 
Wasserbad mit destill. Wasser 50 T., fiigt Zuckerpulver 125 T. hinzu und dampft ein auf 200 T. 
- ltal.: 30 T. Pulpa Cassiae mit 70 T. Zuckerpulver auf dem Wasserbad zur Pastenkonsistenz 
einzudampfen. 

Tisane de casse. - Gall. 1884: Cassienmus 20 g, siedendes Wasser 1000 g; nach 1 Stunde 
durohseihen. 
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Cinnamomum cassia (NEES) BLUME. Lauraceae-Cinnamomeae. Heimisch 
und kultiviert im siidlichen China, Annam, Cochinchina, kultiviert ferner auf Java, 
Sumatra, Ceylon, in Mexiko, Siidamerika UBW. (siehe auch S. 1016). 

Flores Cassiae. ZimtbIiiten. Cinnamom Flowers. Fleures de cannellier. 
Clavelli Cassioo. Flores Cassiae deflorati. Flores Cinnamomi. Kanelbliiten. Zimt
friichte. Zimtnagelein. Zimtkelche. 

Die nach dem Verbliihen gesammelten, getrookneten Bliiten. Sie sind keulenformig, bis 
hiichstens 12 = lang, sehr hart, fast hOlzig, schwarz- oder graubraun, grobrunzelig, teilweise 
nooh gestielt und besitzen einen rohrigen Unterkelch, der in einen groBlappigen, nach einwii.rts 
gebogenen Saum endigt. Sechs mehr oder weniger undeutliche, schwach ausgerandete Perigon
lappen schIieBen den in der HohIung der becherformigen Cupula liegenden dicklinsenformigen, 
einfii.cherigen Fruchtknoten fast ganz ein. Geruch und Geschmack nach Zimt. 

Fiir den Nachweis des Pulvers kommen in Betracht die kurzen, einzelligen, dicken, spitzen, 
meist etwas gebogenen Haare der Oberhaut, die Sekretzellen der Mittelrinde und die Steinzellen 
und BastfaBerbiindel des Sklerenchymringes an der Grenze von Mittel- zur Innenrinde im Unter
keleh bzw. Stiel. 

Bestandteile. Sie enthalten bis 1,9% atherisehes 01, spez. Gew. 1,031, mit einem Gehalt 
von 80% Zimtaldehyd. Die Bliitenstiele liefem 1,7% ii.theriBl'hes 01 vom spez. Gew. 1,046 mit 
92 % Zimtaldehyd. 

Anwendung. Ala Gewiirz. 

Dicypellium caryophyllatum NEES. Lauraceae-Perseoideae-Cinnamo
meae. Heimisch in Siidamerika (Brasilien, Guyana), liefert: 

Cortex Cassiae caryophyllatae. Nelkenzimt. Canelle giroflee. Cassia caryophyl
lata. Cortex Caryophyllati. Cortex Dicypellii. Nagelholz. Nagelzimt. Nelken
kassie. Nelkenrinde. Schwarzer Zimt. 

Flache oder rinnenformige, 5-10 und mehr em lange, bis 4 em breite, bis hochstens 2 mm 
dieke Rindenbruchstiicke oder Cylinderrohren von 50-75 em Lange und 1-4 em Durchmesser, 
bestehend aus zahIreichen spiralig gerollten und ineinandergesteckten, selbst bis 40 cm langen 
Rindenstiieken. Diese sind auBen grau bis dunkelrotbraun, innen heller, beiderseits ziemlich glatt. 
Der Bruch der an sich sprooen Rinde ist eben und feinkornig, nur nach innen etwas blii.tterig. 
Gerueh und Geschmack naeh Nelken und Zimt. - Der anatomische Bau ist der der Lauraceen
rinden (vgl. Cinnamomum). An der Grenze der primii.ren zur sekundii.ren Rinde ein schmaler 
ununterbroohener Ring von unregelmii.Big verdickten, geschichteten und porasen Steinzellen, 
die gleichen Zellen auch innerhalb des Ringes. Bastfasern fehIen oder finden sieh dooh nur 
sehr vereinzelt an der AuBenseite des Steinzellenringes. 

Dieser ecbten Rinde werden andere Lauraceenrinden von ahnlichem Geruch und Geschmack 
su bstituiert. 

Bestandteile. 4% hellgelbes ii.therisebes 01, 9% Hartharz, 8% Weiehharz, 
8% eisengriinender Gerbstoff, 100/ 0 Gummi, Starke. DaB 01 ist Behwerer als Wasser 
und enthii.lt wahrsebeinlieh Eugenol. 

Anwendung. AlB Gewiirz und in der Volksmedizin. 
Mehrere Cassia-Arten Hefern die Sennesblatter (s. Senna, Bd. II S. 691). 
Von C. alata L. werden die Blatter und Bliiten gegen Hautkrankheiten (Her-

pes) benutzt, von C. occidentalis L. die Blatter gegen Erysipelas, von C. Tora L. 
die Samen gegen Hautkrankheiten und gegen Augeuleiden UBW. Andere Arten 
finden wegen des reichen Gehaltes an Gerbstoff technische Verwendung, so die 
Rinden von Cassia auriculata L., Ostindien (20% Gerbstoff), C. florida VAHL 
(9% Gerbstoff), C. Roxburghii D. C. (6% Gerbstoff,) C. grandis L. fil. usw. 

Die Samen von C. occidentalis L. und C. sophora L. Hefern Kaffeesurro
gate (vgl. Coffea S. 1064). 

Castanea. 
Castanea vulgaris LAM. (C. sativa MILLER, C. vesca GlRTN.). Fagaceae

Castaneae. Echte Kastanie. Heimisch wahrscheinlich im mittleren Asien, in 
Kultur in Siideuropa, Siidungarn, der Schwen, Deutschland, England UBW. 
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Folia Castaneae. KastanienbHitter. Chestnut Leaves. Feuilles de 
cha taignier. Edelkastanienblatter. Maronenbaumblatter. 

Die Blatter sind einfaeh, ungeteilt, bis 25 em lang, bis 7 em breit, langlieh. 
lanzettlieh, lang.zugespitzt, am Grunde in den bis 2 em langen Blattstiel zusammen· 
gezogen oder sehwaeh herzformig, am Rande grob. und seharfsageartig, etwas leder· 
artig, fast kahl, in der Jugend behaart. Die Farbe ist oberseits glanzend dunkelgriin, 
unterseits heller. Der Mittelnerv und die von ihm in spitzem Winkel ausgehenden 
20-40 fast parallelen. in die Blattziihne endigenden Seitennerven treten unterseits 
stark hervor. Ohne Gerueh, von sehwaeh bitterliehem, etwas zusammenziehendem 
Gesehmaek. 

Mikroskopisehes Bild. 1m Schwammparenchym und in der ein. bis zweireihigen, 
iiber die Halfte des Blattquerschnittes einnehmenden Palisadenschicht groBere Zellen mit je 
einer Kalkoxalatdruse. In der Blattunterseite mehrzellige, diinnwandige Driisenhaare und sechs· 
bis achtarmige dickwandige Biischelhaare. 

Anwendung. Gegen Keuchhnsten in Form des Fluidextraktes, teeloffelweise und mehr. 
Bestandteile. Die Blatter enthalten 9% Tannin, Gummi, EiweiB, sehr geringe 

Mengen Harz, Fett; der Aschengphalt betragt 5,5%1 
Die Samen, Maronen, dienen als Nahrungsmittel. 
Beslandteile. Die geschiilten Samen enthalten: Wasser 7-8%, stickstoffhaltige Stoffe 

10-11 %, stickstoffreie Extraktivstoife 70-75%, darunter Starke etwa 30%, Fett etwa 2%. 
Rohfaser 3 %, Asche 3 %. Die Starkekorner sind bis 20!L groB, meist einfach, sehr mannigfaltig 
gestaltet mit kaum sichtbarer Schichtung, haufig mit Spalt im Centrum. 

Die Samen der in Nordamerika heimischen Abart Castanea pumila enthalten 360/0 Starke 
und 7% Fett. 

Aus der Rinde und dem Holz hergestellte Extrakte dienen zum Gerben. 
Die Rinde enthiilt 4-12 % Gerbstoff. 

Castanea javaniea BLUME hat purgierend wirkende Friiehte. 
Extractum Castaneae fluidum. Kastanienfluidextrakt. - Erganzb.: Aus 

100 T. grob gepulverten Kastanienbla.ttern und einer Mischung aus 3 T. Weingeist und 7 T. 
Wasser bereitet man lOOT. Fluidextrakt. Innerlich 2-3stiindlich 0,5-2,0 gals krampfmildern. 
des Mittel bei Keuchhusten. 

Keuchhustenmittel. 
I. 

Extracti Castaneae fluidi 
Sirupi Senegae aa . part. aequo 

II. 
Extracti Pulsatillae 
Extracti Hyoscyami aa 1,0 
Aquae Amygdalarum aroar. 
Extracti Castaneae fluidl aa 10,0 
Infusi Ipecacuanhae 1,0:100,0 
Morphini hydrochlorici 0,02 
Sirupi Althaeae 50,0. 

Taglich 3-5 Tee15ffel vol!. 

Sirupus Castaneae vescae (F. M. Germ.). 
Extr. Castano vesco fluid. 
Sirup. simp!. aa 25,0. 

M. D. S. TeelOffelweise zu nehmen. 

Sirupus Castaneae vescae compositus 
Kastanien bliittersirup. 

(Hamb. Vorschr.). 
Extract. fluid. Castano vescae 10,0 
Aquae Foeniculi 10,0 
Glycerini 10,0 
Mellis depurati 20,0 
Sirupi simp!. 50,0. 

Sirupus pectoralis. ,. 
Hustensaft flir Kindpr (VOMAOKA). 

Ammonii chlorati 10,0 
Ammonii bromati 3,0 
Extr. Castaneae fluidi 40,0 
Sirupi Ananassae 100,0 
Sirupi Senegae 80,0 
Glycerini purissimi 67,0 
Sirupi Sacchari 200,0 

Castanin, Extract. fluid. Castaneae vescae, ist ein Keuchhustensaft von Dr. 
SCHMIDT·AcHERT in Edenkoben (Pfalz). 

Contratussim ist ein Fluidextrakt aus den Bla.ttern der. Edelkastanie und des Garten· 
thymians. Nicht zu verwechseln mit Contratussin (siehe u. Thymus, Bd. II S. 866). 

Thymobromal von Dr. BLOCH, ein Sirup gegen Keuchhusten, entha.lt Extr. Castano vesc., 
Extr. Thymi frigid. par. und Bromalhydrat. 

Castoreum. 
Castor fiber L., Mammalia-Rodentia-Castoridae, der Biber, an den 
Fl ussen J enessei und Lena, liefert das sib i r i s c he Bib erg e iI, Castor fiber L. var. 
canadensis Kum.., in Nordamerika (Kanada, Hudsons·Bay), das amerika
nische oder kanadische Bibergeil. 
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Das Bibergeil ist ein Sekret, das in zwei mit den Gesehleehtsorganen der 
mannliehen und weibliehen Biber in Verbindung stehenden Beuteln enthalten ist. 
Der frisch salbenartige gelbliehe Inhalt wird beim Troeknen der Beutel (im Rauch) 
braun und harzartig hart; er ist von inneren Hauten durchsetzt. 1m Handel ver
steht man unter der Bezeiehnung Bibergeil die Beutel mit dem Inhalt. 

Castoreum canadense (americanum, anglicum)_ Kanadisches Biber
geil (amerikanisches, englisches). Castor. Castoreum. 

Keulenformige, etwas langliehe, seitlieh zusammengedriiekte, oft paarweise 
verbundene, braunsehwarze, an der Oberflaehe mehr oder weniger runzelige Beutel, 
bis 8, selten 10 em lang, selten mehr als 3 em breit. Gewieht 25-100 g. Sie sind 
flaeher und dunkler an Farbe als das sibirisehe Bibergeil. Nur altere Beutel zeigen 
eine braunsehwarze Farbe. Der Inhalt ist harzartig und glanzender als der des 
sibirisehen Bibergeils. Die auBere Haut laBt sieh nieht spalten. 

Castoreum sibiricum (russicum, moscoviticum, germanicum, 
europaeum). Sibirisches Bibergeil (russisches, moskovitisches, deut
sches, europaisches). 

Sehwaeh plattgedriiekte, glatte, nieht runzelige, fast eifOrmige Beutel, die 
6-12 em lang, 2,5-6,5 em breit, 2-4 em dick sind und 50-250 g wiegen. Die 
auBere Haut laBt sieh leieht spalten. 

Bibergeil ist von eigenartig aromatisehem Gerueh und unangenehm bitter
liehem Gesehmaek, und zwar sind beide bei der sibirisehen Sorte starker als bei der 
amerikanisehen. Frisehe Beutel haben helleren Inhalt von starkerem Gerueh als 
altere. Der Inhalt der Beutel sehmilzt nieht bei 1000. Der weingeistige Auszug 
(1 + 10) triibt sieh auf Zusatz von Wasser; durch Eisenehloridlosung darf er nur 
wenig verandert werden. 

Das Trocknen soil bei einer 25° nicht iibersteigenden Temperatur geschehen. 
Ve'l'fiilschungen. Steinchen, Erde, Fleisch usw., in leere Beutel gebracht; ein Gemisch 

von Aloe, getrocknetem Blut, Harz, Bolus usw., entweder in leere Castoreumbeutel oder in Gallen
blasen gefiiUt. 

Bestandteile. Wenig untersucht. Bis 1 % (C. sibiricum 2%) atherisches 01, etwas 
Phenol, das vieUeicht vom Rauchern herriihrt. Aus der heW berpiteten weiugeistigen LOsung 
scheidet sich bpim Erkalten eine kristallinische, wachsartige Substanz, Castorin, ab, (0,33 0/ 0 ; 

bei C. sibiricum 2,5%) wahrend ein Har:z, Bibergeilharz, Castoreumresinoid (12 0/ 0, 

bei C. sibiricum 580io) in Losung bleibt. Ferner sind nachgewiesen: Benzoesaure, Salicyl. 
saure, Cholesterin (1), ein Glykosid (1),' Calciumphosphat 1,4% . 

. !1ufbewah'l'Ung. Die Beutel werden sorgfiUtig (ohne Anwendung kiinstlicher Warme) 
iiber Atzkalk naehgetroeknet, da sie sonst leicht sehimmeln, und in dieht verschlossenen Glas
gefaJ3en aufbewahrt. Das Pulver bereitet man aus dem iiber Atzkalk oder bei hochstens 25° 
an der Luft getrockneten Bibergeil unter Entfernung der Haute, auch derjenigen, die den In
halt der Beutel durchsetzen. Das Pulver ist nur in geringen Mengen vorratig zu halten und vor 
Licht geschiitzt aufzubewahren. - Da man beim Nachtrocknen der Beutel noch bis zu 40% 
Gewichtsverlust beobachtet hat, so darf beim Einkauf dieser teuren Ware der Feuchtigkeitsgehalt 
nicht unberiicksichtigt bleiben 

Anwendung. In Pillen oder Pulvern zu 0,2-1,0 g, alB Tinktur, selten im Klistier zu 
1,0-4,0 g, oder in Suppositorien. Als krampfstillendes Mittel. 

Tinctura Castorei. Bibergeiltinktur. Wird meist durch Maceration mit ver
diinntem Weingeist bereitet, und zwar nimmt man am besten etwas weniger Weingeist als vor
geschrieben und wascht nach dem Filtrieren des so gewonnenen konzentrierten Auszuges den 
Riickstand mit dem restlichen Weingeist nacho - Austr., Erganzb., Helvet. und !tal.: 1: 10 mit 
verdiinntem Weingeist. - Gall.: 1: 10 mit Weingeist von 80%, - Groat., Hung. undPortug.: 1 :5. -
Hisp. 4:100 mit 70%igem Weingeist. 

Gelbbraune Tinktur, die sich mit Wasser milchig triibt. Trockenriickstand mindestens 
9% (Hung.); spez. Gewicht 0,900-0,905 (Hung.). 

Tinctura Castorei aetherea. Atherische Bibergeiltinktur. Teinture etheree de 
Castoreum, Etherole de Castoreum. Erganzb.: 1 T. Castoreum, 2,5 T. Ather, 7,5 T. Wein
geist. - Gall. 1884: 1: 10 mit alkoholhaltigem Ather (spez. Gew. 0,758). 
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Aqua Castorol. 
Tincturae Castorei 1,0 
Aquae 10,0. 

FUtral 

Midura antispasmodica SYDENHA!ll 
Tincturae Valerianae 
Tincturae Castorei Canad. aa 5,0 
Spiritus aetherei gtts. XV 
Aquae Foeniculi 100,0. 

Pllulae antispasmodlcae RAYER. 
Asae foetidae 
Castorei 
Extracti Valerianae 
Galbani all. 1,0. 

M. f. pilul. 20. 3 Mal tagl. 1 Pille. 

Catechu. 

Tlnctura Castorol camphorata. 
Tincturae Castorei Canad. 6,0 
Spiritus camphorati 4,0. 

Tlnctura Castorol composlta. 
Castorei Canadensis 
Asae foetidae 
Liquoris Ammonii caust. 
Spiritus 

all. 5,0 
20,0 ' 
80,0. 

Tinctura excitans (Form. mag. Berol.), 
Tincturae Castorei 5,0 
Tincturae Valerianae 10,0. 

D. S. 2stiindl. 10 Tropfen. 

Tinctura Valerianae cum Castoreo 
(F. M. Germ. u. Berol.). 

Suppositorla antispasmodlca BOUCHARDAT. Tinct. Castorel ' 5,0 
Castorei Canad. subt. pulv. 10,0 Tinct. Valerian. 10,0. 
Olel Cacao 30,0. M. D. S. Halbstiindlich bis stiindlich 20 Tropfen 

M. f. supposit. 5. zu nehmen. 
Castoreum.-Bromid stellt man na.ch RONDE wie das brausende Bromsalz mit einem Zusatz 

von 5 0/ 0 Ca.storeum oder der entsprechenden Menge Tinctura. Castorei her. 
Krampftropfen, Konigsseer: Spirit. a.ether. 10,0, Spirit. Aetheris nitros., Tinct. Castorei, 

Tinct. Opii, Tinct. Valerian. U 2,0. 
Mutterkolik -Essenz, Konigsseer, ist eine Tinktur aus Bibergeil, Safran, N eIken, Rhabarber, 

Zimt, Pomeranzen, Zitwer- und Schlangenwurzel. 

Catechu. 
Acacia catechu (L. fil.) WILLDEN OW (Mimosa sundra ROXB.) und Acacia 
suma KURZ (Mimosa suma ROXB.). Leguminosae-Mimosoideae
Acacieae. Erstere heimisch in Vorder- und Hinterindien und auf Ceylon, letztere 
in Vorderindien und im tropischen Afrika, liefern: 

Catechu. Catechu. Black Catechu. Cashoo. Cutch. Cachou. Catechu 
fuscum (nigrumBrit.). Extractum (Succus, Ten-a) Catechu. Ten-a japonica. 
Pegu-Catechu. (Catechu Brit. u. Nederl. ist Gambir s. S. 1333). 

Das aus dem zerkleinerten Kernholz der Baume durch Auskochen mit Wasser, 
Eindicken und volliges Eintrocknen an der Sonne gewonnene Extrakt. 

Eigenschaften. UnregelmaBige Stiicke, die groJ3muschelig brechen und auf 
der ganzen Bruchflache gleichmaBig dunkelbraun sind. Geruchlos, Geschmack 
zusammenziehend bitterlich, zuletzt siiJ3lich. 

Handelssorten. 1. Pegu- oder Bombay-Catechu, iiber Bombay exportiert, die 
gebrauchlichste, offizinelle Sorte. UnregelmaBige, 8 cm breite, etwa. 2 cm dicke, undurch· 
sichtige, dunkelbraune bis leberfarbige Kuchen von meist gIanzendem, muscheligem oder scharf· 
ka.ntigem Bruch, zuweilen im Innern noch weich. Kommt zumeist in groBen, in die Blatter von 
Dipterocarpus tuberculatus ROXB. gehiillten Blooken, seltener in kleinen Kuchen in den Handel. 
2. Bengalisches C atech u, sohmutzig graubraune bis dunkelbraune, feste Stiicke. 3. Malakka. 
Catechu, quadratisohe braune, innen hellzimtfarbene Tafeln. 4. Camou.Catechu, porose, 
erdige Wiirfel von schmutzig, graubrauner Farbe. 

Unter dem Mikroskop erscheint Catechu meist amorph (besonders die 1. Sorte), doch 
kommen auch ziemlioh kristallinische Sorten vor (so die 4. Sorte). Nach Behandlung mit Essig. 
saure laBt der unlosliche Riickstand unter dem Mikroskop an Pflanzenresten nur Holzelemente, 
nicht Blattreste erkennen (Unterschied von Gam bir). 

Ve1'Jiilschungen und Ve1'wechslungen. Extractum campechianum von Hae· 
matoxylon campechianum L., Westindien, Mexiko; enthalt meist 30-400/ 0 in Wasser un· 
100lichen Riicksta.nd, dient medizinisch und technisch gleichen Zwecken. Palmen-Ca.techu, 
das Extrakt aus den Samen von Areca. Catechu L., Palmae, falschlich als Catechu von 
Colom bo angegeben, aus Ceylon, Bengalen, Nepal. Eine Art Catechu, stammend aus Benguela 
(Angola), liefert ein "Ulmube" genannter Baum, der auf Einschnitte in den Stamm einen blut· 
roten Saft ausflieBen laBt. Letztere verhalt sich Reagentien gegeniiber genau wie da.s offizinelle 
Catechu, gibt aber 120/ 0 Asche, ist nicht verwendbar. Andere Beimengungen sind Tonerde, Sand, 
Alaun, Ferrocarbonat. 

E1'kenntcng. Erhitzt man .Catechu mit der zehnfachen Menge Wasser, so 
erhiUt man eine braunrote triibe Fliissigkeit, die Lackmuspapier rotet. Aus der 
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von dem Riickstand abgegossenen Fliissigkeit scheidet sich beim Erkalten ein reich
licher brauner Niederschlag aus. Zieht man etwa 0,1 g Catechu durch Erwiirmen 
mit 2-3 ccm Weingeist aus, verdiinnt die Losung mit 10 ccm Wasser und fiigt 
2 Tr. einer Mischung yon 1 Tr. Eisenchloridlosung und 5 ccm Wasser hinzu, so fiirbt 
sich die Fliissigkeit dunkelgriin, durch weiteren Zusatz yon 1 Tr. Kalilauge purpur
oder blutrot. 

Priifu,ng. a) Werden 2 g Catechu zerrieben und mit heiBem Wasser aus
gezogen und ausgewaschen, so darf das Gewicht des ungelOsten bei 100 ° getrockneten 
Riickstandes hochstens 0,3 g betragen = 15%. - b) Wird 1 g Catechu in gleicher 
Weise mit siedendem Weingeist ausgezogen, so darf das Gewicht des ungelosten, 
bei 100 ° getrockneten Riickstandes hOchstens 0,3 g betragen = 30 %. - c) Beim 
Verbrennen darf es hochstens 6% Riickstand hinterlassen. 

Bestandteile. Das Pegu-Catechu enthalt neben Quercetin, Schleim, Fett, Wachs 
und 0,6-6% Mineralbestandteilen: Catechin, ClsH1406' 3H20, Smp. 204-205° (Acacat
echin. Catechusaure, Acaciencatechin). DiE' noch angegebenen Bestandteile Catechu
gerbsaure, Catechuretin, Catechuretinhydrat, Oxycatechuretin Bollen Zersetzungs
produkte des Catechins BEin. 

Anwendu,ng. Selten als Adstringens innerlich zu 0,1-0,3 g, auBerlich als Bestandteil 
blutstillender Pulver, in Zahntinkturen, Mund- und GurgelwMsern, Einspritzungen und Ver
bandwMsern. 

Aqua gingivalis. Tincturae Catechu 20,0, Tincturae Cinnam. 10,0, Aquae Menth. spirit. 
150,0. Mit Wasser verdiinnt zum Mundausspiilen. 

Extractum Catechu. Catechuextrakt. - Ergiinzb.: Durch zweimaliges, je 3tagiges 
Ausziehen von I T. Catechu mit 5 T. Wasser und Eindampfen zur Trockne zu bereiten. Ausbeute 
etwa 750/0' In Wasser klar Wslich; Losung farbt sich mit Eisenchlorid dunkelgriin. 

Extractum Catechu spidtuosum. Catechu depuratum. Catechu 100 T., Weingeist 
(900/0), Wasser aa 150 T.; nach Stagigem Ausziehen wird filtriert und zur Trockne eingedampft. 
Ausbeute etwa 700/0' 

Tablettae Catechu. Ta blettes de cachou. - Gall.: Aus 50 g gepulvertem Catechu, 
400 g Zuckerpulver und 50 g Traganthschleim (Gall.) sind Pastillen von 1 g Gewicht mit je 0,1 g 
Catechu zu bereiten. 

Tinctura Catechu. Catechutinktur. Teinture de cachou. - Belg., 
Gall., Germ., Helv., Italic., Nederl.: Aus grobgepulvertem Catechu 1 T. und verdiinntem Weingeist 
5 T., durch Maceration oder (weniger praktisch!) durch Perkolation. - Brit.: 200 g Catechu, 
50 g Zeylonzimt, 1000 cern Weingeist (45%). - Spez. Gewicht 0,945-0,953 (Nederl.). Trocken
riickstand 10% (Belg.), mindestens 15% (Nederl.). - Erkennungsreaktion: 5 Tropfen 
Catechutinktur geben mit 10 cern Wasser eine klare Mischung, die auf Zusatz von 5 Tropfen 
Eisenchloridlosung eine griinschwarze Farbe annimmt (Germ.). 

InJectio Catechu composita (Hambg. Yorschr.). Trochlsci Catechu 
Injectio BRou; Catechueinspritzung. (Neder!.) 

Zinci sulfurici 1,0 Catechu (Gambir) sbt. pulv. 5,0 
Plumb. acetici 2,0 Sacchari 95,0 
Tinct. Opii croeat. 4,0 Mucilag. Gummi arab. ad trochisc. 100 
Tinct. Catechu 4,0 
Aquae 189,0. Brit. 

Catechu (Gambir) 0,06 g 
Fruit Basis (Brit.) q. S. 
(siehe unter Trochisci Bd. II). 

AntikesseIsteinmitteI. Folgende Mittel enthalten Catechu als Hauptbestandteil: Desin
crustant von L. CONSTANT u CO.; NEDDERMANNS; Harburger; KOLPERS; Haloquin von FIER· 
MANN; Ll'pidolyt von KOLKER; Lithoreactif von RAILLARD U. CO. 

Cautschuc. 
Cautschuc. Kautschuk. India-Rubber. Caoutchouc. Gummi elasti· 
cum depuratum. Resina elastica depurata. Gereinigter Para-Kautschuk. 
Gereinigtes Federharz. Gummi. Ledergummi. 

Der in der Technik Verwendung findende Kautschuk wird yon einer groBeren 
Anzahl Pflanzen aus den Familien der Euphorbiaceen, Moraceen, Apo
cynaceen, Asclepiadaceen, Campanu]aceen uSW. gewonnen . .Als pharo 

mazeutisch gebriiuchliche Ware ist nur der Para-Kautschuk yon Hevea brasiliensis 
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MULL., Brasilien, Peru, Hevea guyanensis AUBI .. , franz. Guyana bis zum Rio Negro, 

Hevea discolor MULL., Hevea Spruceana MULL. und anderen Hevea·Arten zulassig. 

Neben Heveaarten liefern auch Micranda siphonoides BENTR. und Micranda minor 
BENTR. Euphorbiaceae, heimisch im tropischen Siidamerika (Amazonas, 
Guyana) den als beste Sorte bekannten Para-Kautschuk. Germ. 6 s. Bd. II S. 1315. 

Als Stammpflanzen fiir Handelskautschuk sind ferner zu nennen: Eu
phorbiaceae: Manihot Glaziovii MULL., heimisch in den Nordstaaten von 
Brasilien und Rio de Janeiro, vielfach in Kultur, liefert Ceara- oder Pernam
buco - Kau tsch uk, ebenso andere Manihot-Arten; Sapium bigland ulosum MULL., 
Siid- undMittelamerika, S. aucuparium JACQ., S. Goeppigii HEMSL., S. Marmieri 
HUBER, S. taburu ULE; S. eglandulosum ULE, und andere. 

Moraceae: Castilloa (Castilla) elastica CERV., Zentralamerika, vielfach in 
Kultur, liefert Colum bia- und Carthagena-Kautschuk; Ficus elastica ROXB., 
Asien, vielfach in Kultur, F. Vogelii MIQu., trop. Westafrika, F. Schlechteri, 
Neukaledonien, auf Neu-Guinea und in Kamerun in Kultur, F. Brazii R. BR., 
Sierra Leone, F. macrophylla DEsF. und F. rubiginosa DEsF., Nordaustralien, 
F. obliqua FORST., Fidji-Inseln, und zahlreiche andere Ficus-Arten; Urostigma
Arten, Ostasien und Arabien. 

Apocynaceae: Hancornia speciosa GOMEZ, Brasilien, liefert Bahia
Qder Mangabeira-Kautschuk; Willoughbeia firma BL., W. flavescens 
DYER, W. coriacea WALL, liefern Borneo-Kautschuk; Urceola elastica ROXB., 
und U. esculenta BENTH., liefern gleichfalls Borneo-Kautschuk; Forsteronia 
floribunda MEY., Jamaika; Landolphia comorensis K. SCHUM. und L. 
ovariensis P. BEANV., Guinea, L. Kirkii DYER, L. Petersiana DYER, L. scan
dens F. DIETR. var. Tubeuffii BUSSE und andere Landolphia-Arten im tropischen 
Ostafrika liefern den afrikanischen Kautschuk. Von Kickxia (Funtumia) elastica 
PREUSS, Westafrika, in Ostafrika in Kultur, stammt der Lagos- und Kameruner 
Kickxia-Kautschuk. Mascarenhasia elastica K. SCHUM., Ostafrika; AI
stonia-Arten, Malayischer Archipel usw. 

Gewinnung. Den Milchsaft, in dem der Kautschuk wie das Fett in der Milch in Form 
von sehr kleinen Kiigelchen verteilt ist und den die Pflanzen in MilchsaftschHiuchen enthalten, 
gewinnt man durch tiefe Einschnitte in die Rinde, dureh die die Baume meist zugrunde gehen, 
oder dureh Fallen der Baume. Den Milehsaft (Latex) bringt man auf versehiedene Weise (natiir
liehe, kiinstliehe oder ehemisehe Methode) zum Gerinnen, wobei sieh der Kautsehuk von den 
iibrigen Bestandteilen als weiBliche Masse trennt. Man streieht ihn in diinnen Sehichten auf 
Bretter oder Tonformen und rauchert ihn unter bestandigem Drehen, wobei er bald erstarrt, und 
wiederholt diese Operation. Der Kautschuk wird dabei braun bis schwarz. Oder man streicht 
den Milchsaft in diinner Lage aus und liiJ3t ihn ohne Erwarmen durch Verdunsten erharten. 

Die Ausscheidung des Kautschuks aus der Kautschukmilch kann auch durch viele chemische 
:Mittel herbeigefiihrt werden, besonders Essigsaure wird fiir diesen Zweck verwendet. Man 
versetzt E'ine groBere Menge Kautschukmilch in einem Bottich mit der notigen Menge verdiinnter 
Essigsaure und riihrt kriiftig durch. Der zuerst sich abscheidendE' Schaum wird entfernt. Bei 
weitE'rem Riihren schE'idet sich der Kautschuk als kasige Masse in dem klaren Serum abo Die 
Kautschukmasse wird zuerst geschlagen und gepreJ3t, wodurch noch anhaftendes Serum beseitigt 
wird und schlieBlich in Knetmaschinen oder unter Walzen gewaschen und getrocknet. An Stelle 
von Essigsaure wird auch sehr verdiinnte Fl uBsaure verwendet. 

Handelswo'l'e. Je nach der Gewinnung und Heimat verarbeitet man den koagulierten 
Milchsaft zu Broten (lO-15 kg), Streifen (strips), Platten und diinnen Stiicken (slabs), mittleren 
Ballen (niggers), kleinen Ballen (marbles oder buttons), sehr kleinen, in Traubenform an
einandergeklebten Ballen (clusters), in Afrika zu fiir viele Sorten charakteristischen Spindeln 
und geflochtenen Kugeln, Garnrollen (twists), Lumpen (lumps) uSW. Scraps = zusammen
gekratzte, unregelmaBige Stiicke sind charakteristisch fiir Ceara-Kautschuk, der am Boden direkt 
koaguliert ausflieJ3t. 

I. Amerikanische Handelssorten. 
a) Siidamerikanische Sorten. 1. Para-Kautschuk= Island Rubber, als heste 

Marke, in verschiedenen Abstufungen; ~ann Para-Upriver von Manaos und Peruvian 
Para. 2. Ceara-Kautschuk oder Manicoba-Kautschuk, je nach seiner Gewinnung, duren 
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Rauohern koaguliert. 3. Para blanc oder Matto Grosso, von anderen Hevea-Arten, von 
besonders weiBer Farbe, nicht gerauchert. 4. Mangabeira-Kau tschuk von Hancornia speciosa 
GoMEZ. 5. Bolivian-Kautschuk von Hevea-Arten, als letzte Sorte des siidamerikanischen 
Gummis, usw. 

b) Zen tralamerikanische Sorten = Wes t India scraps, "O"bergange von Ecuador, 
Columbien, Venezuela nach Panama, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Mexiko usw_, fast alle 
von Castilloa-Arten. 

II. Afrikanische Handelssorten. 
a) Westafrikanische Sorten. 
b) Ostafrikanische Sorten. 
Sehr zahlreiche Pflanzen, meist Landolphia-Arten, liefern iiber 40 Sorten Kautschuk, 

.z. B. Senegal-, Gambia-, Liberia-, Togo-, Kamerun-, Sierra Leona-, Kongo-, 
Mozambique- usw. Kautsohuk, stellen groJ3ere oder kleinere Balle dar; der Lagos-Kaut
schuk sta,=t von Kickxia elastica PREUSS. 

m. Ostindische Handelssorten. 
Ceylon-, Assam-, Java-, Sumatra-, Borneo-Kautschuk von Ficus-, Willoughbeia

und Urostigma-Arten. 
IV. Australische Handelssorten sind von untergeordneter Bedeutung. 
Reinigung. Der Rohkautsohuk enthii.lt meohanische Verunreinigungen wie Sand, 

Rindenstiicke u. a., sowie mehr oder weniger zersetzte EiweiJ3stoffe, die aus der Kautsohukmilch 
sta=en. Zur Reinigung wird der Rohkautschuk in siedendem Wasser erweicht, mit Messern in 
kleine Stiioke zerschnitten und zwisohen grobgeriffelten Quetschwalzpn gewalzt unter reiohliohem 
WasserzufluJ3, wobei die groberen Verunreinigungen weggespiilt werden. Dabei erhii.lt man lockert', 
looherige "Felle", die duroh eine weitere Behandlung mit glatten Walzen, ebenfalls unter Wasser
zufuhr (Wasohwalzen) so lange gewaschen werden, bis aIle Verunreinigungen entfernt sind. Man 
erhii.lt so dichte, diiune glatte Felle (Cautsohuc in foliis), die dann wieder zu Platten zu
sammengewalzt oder in anderer Weise weiter verarbeitet werden. Fiir pharmazeutisohe Zwecke 
wird der lediglich gereinigte Kautschuk verwendet, fiir technische Zwecke wird der Kautschuk 
vulkanisiert (s. Vulkanisation S. 877). 

Eigenschajten. Der gereinigte Kautschuk des Handels bildet braune durch
scheinende, stark elastische Platten, die in heiBem Wasser etwas erweichen, 
aber nicht knetbar werden. Durch Abkiihlung wird der Kautschuk hart; in fliissiger 
Luft abgekiihlt wird er so hart, daB er sich mit einem Hammer in Splitter zerschlagen 
laBt. Beim starkeren Erhitzen schmilzt er (bei etwa 220 0) zu einer zahen Fliissig
keit, die beim Erkalten nur teilweise wieder fest wird und eine schmierige Masse 
bildet. Spez. Gew. 0,93-0,96. Kautschuk lost sich (kolloid) in Petroleumbenzin 
Benzol und anderen Kohlenwasserstoffen, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Ter
pentinOI, besonders leicht in einem Gemisch von 6-8 T. absolutem Alkobol und 
100 T. Schwefelkohlenstoff. Der im Handel als Resina elastica in foliis bezeich
nete Kautschuk, der zur Ausbesserung von Kautschukgegenstiinden dient, ist vul. 
kanisiert und in Petroleumbenzin unloslich, deshalb fiir pharmazeutische Zwecke 
unbrauchbar. 

Bestantlteile. Der gereinigte Kautschuk des Handels besteht in der Haupt
menge aus einem Kohlenwasserstoff der Zusammensetzung (ClOHIS)x (Kautschuk
gutta nach TSCHIRCH). Daneben sind Spuren von EiweiBstoffen und in den ver
schiedenen Kautschuksorten wechselnde Mengen von Harz vorhanden. Die besten 
Kautschuksorten. Para und Ceara, enthalten nur etwa 1,2-1,3% Harz, Ka
merun dagegen 12,6%, Kongo 22,2%. DasHarz kann dem feinverteilten Kautschuk 
durch Erhitzen mit Weingeist oder Aceton entzogen und so bestimmt werden. Bei 
der trockenen Destillation liefert der Kautschuk neben anderen Kohlenwasser
stoffen (Cinen, CloHIS, Heveen, C15H24,) den Kohlenwasserstoff Isopren, C5HS' 
oder CH2 =C(CHs)-CH=CH2 • der durch Polymerisation wieder in Kautschuk 
iibergefiihrt werden kann (siehe kiinstlichen Kautschuk, S. 878). 

P'I'ujung. a) Wird Kautschuk in siedendem Wasser erhitzt, so darf er nicht 
stark erweichen und nicht knetbar werden. - b) 1 g Kalltschuk muB sich in 6 g 
Petroleumbenzin innerhalb einiger Stunden zu einer gleichmaBigen, dicklichen, 
triiben Fliissigkeit losen. - c) Zur Priifung auf vulkanisierten Kautschuk tragt 
man 0,2 g in kleine Stiicke zerschnittenen Kautschuk nacb und nach in ein geschmol-
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zenes Gemisch von 2 g N'l.triumnitrat und 1 g getrocknetem Natriumcarbonat, 
wobei der Kautschuk unter Aufflammen verbrennt. Die Schmelze mull sich nach 
dem Erkalten in Wasser klar losen (Bleicarbonat, Bariumsuliat, Antimonpenta-
8ulfid geben weiBe Triibung der Losung der Schmelze, letzteres durch Bildung von 
Natriumpyroantimoniat). - d) Die Losung der Schmelze c wird mit Wasser auf 150 g 
verdiinnt. 10 ccm der verdiinnten Losung diirfen nach dem Ansauern mit Salpeter
saure durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Schwefel). - e) Wird eine 
Losung von Kautschuk in Chloroform mit Ather verdiinnt, so darl sie sich nur triiben, 
aber keine pulverige Ausscheidung geben (Guttapercha, Balata). 

Anmerkung zu b): Harzreiohere, d. h. sohleohtere, Kautsohuksorten lOeen sioh 
leiohter in Petroleumbenzin ale harzarme Sorten. 

Quantitative Bestimmung. Zur Bestimmung von Kautschuk, auch in 
Kautschukwaren, dient das NitroBit- Verfahren von HABRIES und daB Tetra
bromid- Verfahren von BUDDE. 

Nitrosit- Verfahren: Etwa 1 g Kautsohuk wird in etwa 100 ccm Benzol gelost und in die 
Losung Stickstofftrioxyd eingeleitet. Letzteres erhalt man durch Erhitzen eines Gemisches 
von 1 T. Starke und 2 T. Arsentrioxyd mit Salpetersaure (spez. Gew. 1,35). Wenn die Losung mit 
Stickstofftrioxyd gesattigt ist, laSt man sie solange stehen, bis das ausgeschiedene Kautschuknitrosit 
nicht mehr klebrig ist. Das Nitrosit wird dann auf einem gewogenen Filter gesammelt, erst mit 
Benzol, dann mit .Ather gut ausgewa.schen, im Vakuumexsiccator tiber Schwefelsaure getrocknet 
und gewogen. 1 T. Nitrosit = 0,47 T. Kautschuk. Das Nitrosit muS in Aceton vollig WsHch sein, 
andernfalls bestimmt man die Menge des in Aceton unlOslichen Anteils na.ch dem Trocknen bei 1000 
und zieht sie von der Menge des Nitrosits abo Nach DIETERICH solI Rohparakautschuk mindestens 
90 0/0, gereinigter Parakautschuk mindestens 950/0 und guter Patentgummi 980/0 Reinkautschuk 
enthalten. 

Tetrabromid- Verfahren. Etwa 1 g Kautschuk wird in einem MeBkolben von 100 ccm 
mit Tetra.chlorkohlenstoff iibergossen. Nach der Auflosung wird der Kolben mit Tetra
chlorkohlenstoff bis zur Marke aufgefiillt. Von der gut gemischten Losung werden 10 ccm 
mit etwa 40 ccm Tetra.chlorkohlenstoff verdiinnt, wobei die 10 ccm Kautschuklosung notigen
falls durch Glaswolle filtriert werden (unter Na.chwaschen mit Tetra.chlorkohlenstoff). Zu 
der verdiinnten Kautschukl6sung bringt man 50 ccm Bromierungsfliissigkeit (16 g Brom und 
1 g Jod in Tetra.chlorkohlenstoff zu 1000 cm gel6st). Schon nach kurzer Zeit beginnt die Fliissigkeit 
sich zu triiben, und es scheidet sich der Bromkautschuk als gallertartige Masse abo Sobald die 
iiberstehende Fliissigkeit klar geworden ist, fiigt man 50 ccm Weingeist hinzu; die Fliissigkeit 
wird dann hellgelb mid der Bromkautschuk weiB und pulverig. Der Niederschlag wird auf einem 
bei 50-60 0 getrockneten Filter gesammelt, erst mit einer Mischung von 2 Vol. Tetrachlorkohlen
stoff und 1 Vol. Weingeist, dann mit Weingeist ausgewaschen, bei nicht iiber 600 getrocknet und 
gewogen. Auf (ClOH18)X werden 4xBr addiert. 1 T. Tetrabromkautschuk (C1oH 1UBr4, = 455,8) 
= rund 0,3 T. (genau 0,2986) Kautschuk (ClOH18 = 136,13). Der Tetrabromkautschuk kann 
auch maBanalytisch be-stimmt werden, indem man ibn nach dem Auswaschen mit Weingeist noch 
mit Wasser wascht und dann in einem Kolben mit 25 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung und 20 ccm 
konz. Salpetersaure einige Zeit kocht. Nach dem Erkalten wird der 'OberschuB an Silbernitrat 
mit 1/10-n-Ammoniumrhodanidl6sung titriert. 1 T. Brom = 0,425 T. Kautschuk. 

VeraTbeitung des Kautschuks zu KautschukwaTen (Gummiwarenj. 
A. Weichgummi. Weichgummiwaren werden nach drei verschiedenen Verfahren her· 

gestellt: 1. Ala Patentgummi, 2. aus Kautschukl6sung und 3. aus Kantschukmischungen. 
Zur Herstellung von Patentgummi (nach einem friiheren Patent von MACINTOSH u. Co.) 

wird gereinigter Kautschuk in Knetmaschinen so lange ge-knetet, bis er frei von Luftblasen ist 
und dann in einer hydranlischen Presse mit einem Druck von 250-350 Atm. um emen starken 
Dorn aus Stahl zu einem Zylinder gepreBt. Nach dem Erkalten wird der Kautschukblock der 
Presse entnommen und in einem Kiihlraum stark abgekiihlt. Der durch die Abkiihlung hart ge-
wordene Block wird in eine Sohneidemaschine gespannt, die von dem Zylinder durch ein sich rasch 
hin und her bewegendes Messer ein endloses Band von der Breite der Lange des Zylinders spiralig 
abschneidet. lnfolge dieser Art des Schneidens zeigt der Patentgummi stets eine feine Streifung. 
Aus dem Kautschukband werden dann die vprschiedenartigsten Gegenstii.nde durch Schneiden 
mit der Hand nach Schablonen und Zusammenkleben hergestellt und nachher kalt vulkanisiert. 

Aus Kautschuklosungen werden nahtlose Kautschukwaren z. B. Handschuhe, Finger
linge, Sauger u. a., durch Eintauchen von Formen aus GIas, Porzellan oder lackiertem Holz und 
Trocknen hergestellt. Das Eintauohen und Trocknen wird so oft wiederholt, bis die Kautschuk
schicht die gewiinschte Dicke hat. Dann werden die Gegenstii.nde bIt vulkanisiert. Zur Her
stellung der Kautschukliisung wird meistens Benzin, seltener Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff, 
verwendet. Die Kautschukliisung dient auch als Kle belosung zur Herstellung der Gegenstii.nde 
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a~ Patentgummi und zum A~bessern von Kaut~hukwaren. Ferner dient die Kautschuklosung 
zur Herstellung von gummierten Stoffen, die nachher kalt oder heiJ) vulkanisiert werden. 

Aus Kautsohukmisohungen werden die mE'isten teohnisohen Weichgummiwaren, z. B. 
Sohlii.uche, Spritzen, Stopfen, Spielwaren, hergestellt. Zu diesem Zweoke wird der gereinigte 
Kaut~huk mit Sohwefel und Fiillstoffen duroh Kneten zwisohen Walzen gemischt, geformt 
und heill vulkanisiert. Als Fiillstoffe dienen: 1. organische Stoffe: Harze und Ole, besonders 
auoh geschwefelte und oxydierte Ole (Faktis), Asphalt, Pech, Paraffin, Ceresin, Farbstoffe. 
2. Anorganische Stoffe: BIei·, Zink·, Magnesium., Calciumoxyd, fii.rbende Stoffe wie Zinnober, 
Gol~hwefel, Ca.dmiumgelb, Chromgelb, Eisenoxyd, ferner zahlreiche indifferente Stoffe, die tat
sii.chlioh zur Gewichtsvermehrung dienen, wie Schwerspa.t, Gips, Bimsstein, Glaspulver, Lithopone 
und viele .andere. Die Kautschukmi~hungen dienen a.uch zur Herstellung der Gegenstiinde mit 
Gewebeeinla.ge, besonders der Fa.hrrad- und Kraftwagenreifen. 

Hartgummiwaren. Zur Herstellung von Hartgummi oder Ebonit wird der Kaut~huk 
mit einer ziemlich groBen Menge Sohwefel, 18-40%. versetzt und ziemlioh lange vulkanisiert, 
2-10 Stunden. Das Misohen des Kautsohuks mit dem Schwefel und den Filll- und Farbstoffen 
gesohieht wie beim Weiohgummi durch Knetwalzen. Nach dem Formen werden die Gegenstiinde 
heill vulkanisiert, in Talkum eingebettet, in Wasser oder in Formen. 

IT'Ulkanisierung des Ka'Utsch'Uks. Alle Gummiwa.ren des Bandels sind vulkanisiert 
und haben daduroh erst ihre wertvollen Eigenschaften erlangt. Die Vulkanisierung des Kautschuks 
wurde 1839 von GOODYEAR erfunden, sie beruht auf einer Einwirkung von Sohwefel auf den 
Kautschuk. Wird Kautschuk mit Schwefel innig gemisoht und das Gemi~h erhitzt, oder lii.llt 
man Chlorschwefel bei gewohnlicher Temperatur oder in Dampfform auf Kautschuk ein
wirken, so wird Sohwefel von dem Kautschuk ohemisch gebunden. Die Hochststufe der Vul
kanisation ist naoh SPENCE erreioht, wenn 38% Sohwefel gebunden sind, entspreohend der Ver
bindung (CloH1SS2)X. 

Kalte Vulkanisierung. Die nioht mit Schwefel versetzten Kautschukgegenstiinde 
werden in eine Losung vou 1,5-5 T. Chlorsohwefel in 100 T. Sehwefelkohlenstoff 2-20 Sekunden 
(je nach der Wandstii.rke) eingetaucht, getrooknet und zur Beseitigung des Geruches der Vulkanisier
losung in Wii.rmeschranken erwii.rmt oder mit alkalihaltigem Wasser gekocht. Das Verfahren 
erfordert groBe Sorgfalt, da die Waren bei zu langer Einwirkung der Vulkanisierlosung iibervulka· 
nisiert und briichig werden. 

Vulkanisierung durch Chlorschwefeldampf. Die Gegenstande werden in einem 
abgeschlossenen Raume kurze Zeit der Einwirkung von Chlorschwefeldampf ausgesetzt. Das 
Verfahren wird nur bei sehr diinnen Kautschukwaren angewandt. "Obervulkanisierung tritt noch 
leichter ein, als bei der kalten Vulkanisierung. 

Heille Vulkanisierung. Die aus Mischungen von Kautschuk mit Schwefel und Fiill
stoffen geformten Gegenstii.nde werden in Dampffassern oder in mit Dampf geheizten Pressen 
erhitzt. In den Dampffii.ssern werden die Gegenstiinde entweder direkt dem Dampf ausgesetzt, oder 
sie wE'rden in Talkum eingebettet oder in Gewebe gehiillt oder in Formen geprellt oder schlielllich 
in Wasser eingelegt erhitzt. Die Dauer des Erhitzens ist je nach der Menge des Schwefels und 
der gewiinschten Beschaffenheit der Gegenstande sehr verschieden. Durch kleine Mengen gewisser 
Meta.lloxyde lallt sich die Vulkanisierungsdauer erheblich abkiirzen; ale Vulkanisations
besohleuniger werden zugesetzt: Bleioxyd und Mennige, Zinkoxyd, Calciumoxyd, Magnesium
oxyd. Auch organisohe Stoffe, wie Pyridin, Piperidin, p-Phenylendiamin, Aldehydammoniak, 
Nitrosoverbindungen von Methylanilin, Dimethylanilin, Diphenyla.min, wirken als Vulkanisations
beschleuniger. 

Geruchlosmachen von vulkanisiertem Kautschuk. Da. der unangenehme Ge
ruch des vulkanisierten Kautschuks ihn fiir manche Zwecke unbrauchbar macht, wird empfohlen, 
den Gummi in Tierkohle einzupacken und ihn daun einer Temperatur von 50° 3-4 Std. aus
zusetzen; der Geruch verschwindet auf diese Weise voUstiindig und dauernd. 

Ausbesserung vonKa'Utsch'Ukgegenstiinden. Zur A~besserung schadhafter Stellen 
in Kautschukgegenstiinden verwendet man: 1. Eine Losung von 1 T. bestem Kautsohuk in 10 T. 
Schwefelkohlenstoff oder Petroleumbenzin. 2. Diinne mit Kautschuk iiberzogene' Leinwand, 
die man duroh wiederholtes beiderseitiges Bestreichen der Leinwand mit KautschuklOsung und 
Trooknen herstellt. 3. Eine LOsung von 3 T. Chlorschwefel in 100 T. Schwefelkohlenstoff. Die 
~hadhaften Stellen werden sorgfii.ltig gereinigt und durch Feilen oder Abreiben mit S"andpapier 
gerauht. Dann bestreicht man die gerauhten Bruchflii.chen mit einem Pinsel griindlich mit 
der Kautschuklosung. prellt sie durch Festbinden oder Beschweren zusammen und lallt einige 
Stunden trooknen. Dann beklebt man mit Hilfe der Kautschuklosung die Bruchstelle mit einem 
passenden Stiick der gummierten Leinwand, driickt sie fest an, beschwert mit einem Gewichts· 
stiick und liillt nun vollig trooknen. SchlieBlich wird die Bruchstelle allseitig mit der Chlorschwefel-
10sung bestrichen und nach kurzer Zeit mit einem Schwamm oder Lappen mit Wasser, am besten 
unter Zusatz von Natronlauge abgewaschen. 

A'Ufbewahrung von G'Ummi· 'Und Ka'Uts~h'Ukgegenstiinden. Gummi- und 
Kautschukwaren diirfen weder sehr warm, noch sehr kalt aufbewahrt werden. Bei etwa 
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150 halten sie sich am besten, zumal wenn man sie in 5% Glycerin enthaltendes Carbol
wasser legt, was aber nur bei Schlauchen, Handschuhen usw. zu erm6glichen ist. Andernfalls 
sorge man flir eine etwas feuchte Atmosphare, die dadurch geschaffen wird, daB man die 
Gegenstande in gut schlieBende Schranke hangt, auf deren Boden sich ein offener Wasser
behiilter befindet. Im Sommer aIle 2, im Winter aIle 4 Wochen werden die Gegenstande auf ihre 
Dehnbarkeit gepriift und dann wieder beiseite gehangt. 

Hart gewordene Gegenstande werden zunachst in 400 warmem Wasser, das 5°/1} 
Ammoniak enthalt, gewaschen und geknetet. Nach 15 Minuten werden sie in 5 0/ 0 Glycerin 
enthaltendem 40 0 warmem Wasser eine Weile geknetet, dann gut getrocknet und wieder in 
die Gummischranke zuriickgebracht. 

Aile Fette und Ole sind den Kautschukgegenstanden schadlich. Dieselben ver
anlassen, daB der Kautschuk zunachst aufquillt, dann erweicht und seine Widerstandsfahig
keit verliert. 

Anwendung. Pharmazeutisch wird reiner nicht vulkanisierter Kautschuk besonders zur 
Herstellung stark klebender Pflaster verwendet. Technisch dient er zur Herstellung zahlloser 
Gebrauchsgegenstande, von Ringen ffir Einmachgliiser und Flaschen, von Gummischlauchen und 
-stopfen, chirurgischen Geraten, wasserdichteu Stoffen, Luftkissen, Eisbeuteln, von Kinder
spielzeug; in der Zahnheilkunde besonders zur Herstellung von GebiBplatten. AIle diese Kaut
schukgegenstande sind vulkanisiert. 

Kiinstlicher Kautschuk. Der bei der trockenen Destillation des Kautschuks ent
stehende Kohlenwasserstoff Isopren oder Methylbutadien, CH2 : C(CH3)' CH: CH2> 

geht, wie zuerst von BOUCHARDAT festgestellt wurde, durch Polymerisation bei Gegenwart von 
Chlorwasserstoff wieder in eine kautschukahnliche Masse iibl'r. Diese Polymerisation des Isoprens 
zu Kautschuk wurde spater auch von anderen beobachtet und schlieBlich technisch von F. HOF
MANN ausgefiihrt durch Erhitzen von Isopren unter Druck mit oder ohne Zusatz von Polymeri
sationsmitteln. Nach HARRIES erhalt man Kautschuk aus Isopren durch Erhitzen mit Eisessig 
im geschlossenen GefaB auf 100°. AuBer Isopren lassen sich auch andere Kohlenwasserstoffe der 
Diolefinreihe, z. B. Erythren oder Butadien, CH2 :CH' CH: CH2 , und Dimethylbutadien 
oder Methylisopren, CH2 : C(CHa)' C(CH3): CH2, zu Kautschuk polymerisieren. Technisch wurde 
wahrend des Krieges in Deutschland (besonders in den Farbenfabriken Leverkusen) kiinst
Hcher Kautschuk hauptsachlich aus Dimethylbutadien gewonnen (Methylkautschuk), aber auch 
aUB Isopren. Der kiiustliche Kautschuk gleicht zwar nicht vollkommen dem Naturkautschuk. 
kann diesen aber in vielen Fii.llen ersetzen. 

In Deutschland wird heute synthetisch aus ButadHin, das man aus Acetylen ge
winnen kann, ein Kautschuk, Buna genannt, hergestellt, der den naturlichen Kautschuk an 
Gute ubertrifft. 

Ambrine wird ein Verbandmittel genannt, das aus Paraffin, Wachs und Kautschuk bestehen 
und zum Aufpinseln gebraucht werden solI. 

Dermagummit, eine sterilisierte Kautschuklosung mit 0,2% Jod, soIl zum Dberziehen 
der Hande und des Operationsfeldes mit einer keimfreien Kautschukschicht dienen. 

Gaudanin, eine sterile Parakautschuk16sung in Formalinbenzin mit Jodzusatz, solI bei 
Operationen zum Dberziehen der Haut mit einer keimfreien Gummidecke Verwendung finden. 

Cellulose. 
Cellulose, Zellstoff, ist die zu den Kohlenhydraten gehOrende Geriist· 

substanz der Pflanzenzellen. Cellulose im wissenschaftlichen Sinne ist die reine 
Baumwollcellulose. Andere Cellulosearten, z. B. aus RoIz, Flachs, Ranf sind 
der Baumwollcellulose sehr ii.hnIich, aber nicht voIlig gleich. Reine Verbandwatte 
und Fil trierpapier, die man gewohnlich als reine Cellulose ansieht, sind durch die 
Behandlung mit Alkalien, Sauren und Bleichmitteln teilweise verii.nderte Cellulose. 

Gewinnung. Die technisch verwendete Cellulose wird zum groBen Teil durch Reinigung 
der Baumwolle gewonnen, daneben werden auch andere Faserstoffe, besonders leinene Lumpen 
auf Cellulose (besonders fiir Filtrierpapier) verarbeitet. Sehr groBe Mengen von Cellulose werden 
auch aus Holz gewonnen, indem man dieses mit Natronlauge oder Losungen von Calcium
bisulfi t unter Druck kocht (Natronzellstoff und Sulfitzellstoff). Durch weitere Reinigung 
laBt sich aus dem Zellstoff dann auch reine oder fast reine Cellulose darstellen, die ebenso wie 
reine Baumwollcellulose zur Darstellung von Celluloseabk6mmiingen verwendet wird. Auch Stroh 
dient iihnJich wie Holz zur Gewinnung von Cellulose. 

Eigenschajten. Die Cellulose (Baumwollcellulose) zeigt unter dem Mikroskop 
die Formen der Raarzellen (s. u. Gossypium). Spez. Gew. 1,58. Beim Erhitzen ver
ii.ndert sie sich bis 1500 nicht, dariiber hinaus farbt sie sich gelb, dann braun und zer-
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setzt sich schliel.llich unter Verkohlung und Bildung von gasformigen und fliissigen 
Zersetzungsprodukten, wie sie auch bei der trockenen Destillation des Holzes ent
stehen. Methylalkohol entsteht bei der trockenen Destillation der Cellulose nicht. 
Die Zusammensetzung der Cellulose entspricht der Formel (CsHlOOs)n. Sie 
ist aufgebaut aus Traubenzuckermolekeln, die unter Austritt von Wasser zu
sammengetreten sind. Bei der Hydrolyse (beim Kochen mit verd. Schwefelsaure) 
liefert sie als Endprodukt nur Traubenzucker. 

Auf je 6 C-Atome enthalt die Cellulosemolekel noch 3 Hydroxylgruppen, die zu Umsetzungen, 
z. B. zur Esterbildung fahig sind. Die Formel ist demnach [CSH7 0 2(OH)s]n. Cellulose ist 
in den gewohjllichen Losungsmitteln unloslich, sie lost sich, aber nicht ohne Veranderung ihrer Zu
sammmsetzung, in einer wasserigen Losung von Kupferoxydammoniak, wobei sie zunacbst 
stark aufquillt. Aus der Losung wird sie durch Alkalien, Sauren und aucb durch Salze als struktur· 
lose Masse wieder ausgefallt. Durch Sch wefelsaure wird die Cellulose je nach der Konzentration 
der Saure und der Dauer der Einwirkung verandert, es treten Quellungen ein und Bildung von 
Schwefelsaureestern, gleichzeitig tritt eine Hydrolyse durch Wasseraufnahme ein, die zuerst zur 
Bildung von Hydrocellulose und schlieBlich zur BiJdung von Traubenzucker fiihrt. Schwefel
saure von 62,5% fiihrt die Cellulose in die GUIGNETsche kolloidlosliche Cellulose iiber, Schwefel
saure von 69% bildet Amyloid und Schwefelsaure von 78% Pergamen t, das von dem Amyloid 
verschieden ist. Starkere Schwefelsaure bildet Schwefelsaureester. Durch schwache Alkalilosungen 
wird die Cellulose bei gewohnlicher Temperatur kaum verandert, stiirkere Laugen (z. B. mit 
16-240/0 NaOH) bewirken Quellungen in der Dicke und Schrumpfung in der Lange der Fasern. 
Wird die Cellulose wahrend der Einwirkung von Natronlauge gestreckt, so zeigen die Fasern nach 
dem Auswaschen und Trocknen starken Glanz (mercerisierte Baumwolle). Bei langerer Einwir· 
kung von starken Laugen zerfallen die Fasern, beim Erhitzen mit starker Natronlauge lost die 
Cellulose sich zum gro13en Teil auf; aus derLosung wird durch Same Acidcellulose gefallt. 
Beim Schmelzen mit wasserhaltigem Atznatron (iiber 180°) zersetzt die Cellulose sich vollstandig 
unter Bildung von Oxalsaure. Hydroxyde, besonders von Scqwermetallen, werden von der Cel· 
lulose durch Adsorption und chemisch gebunden; auch Metallsalze werden gebunden, wobei die 
Saure der Salze ganz oder teilweise abgespaltet wird. (Beizen der Cellulose in der Farberei.) Durch 
Oxydationsmittel wird die Cellulose in Oxycellulose iibergefiihrt und schlie13lich weitgehend 
zerlegt. 

Mit vielen Sauren bildet die Cellulose Ester, die technisch gro13e Bedeutung haben, z. B. 
Nitrocellulose, Acetylcellulose, Cellulosexanthogenate u. a. (s. d.). 

Anwendung. Zur Herstellung von Verbandstoffen, Filtrierpapier und anderen feinen 
Papiersorten, zur Darstellung von Nitrocellulose (Schie13pulver, Kollodium, Celluloid), Acetyl. 
cellulose, Kunstseide. 

Nitrocellulose, Cellulosenitrate. Salpetersaureeelluloseester. Kollo
di urn wolle. Se hieB ba urn wolle. Colloxylin. Fulmieoton (Gall.). Pyroxylin 
(Amer., Brit.). 

Als "Nitrocellulose" bezeichnet man Salpetersaureester der Cellulose 
oder Cellulosenitrate, die durch Einwirkung von konz. Salpetersaure auf 
Cellulose entstehen. Wirkliche Nitroverbindungen sind es nicht. Kollodiumwolle 
und SchieBbaumwolle unterscheiden sich durch den Grad der Nitrierung. 

Wahrend sich durcb Einwirkung von Salpetersaure auf Glycerin eine einbeitliche che· 
mische Verbindung, Glycerintrinitrat, CsHs(ON02)3' das sog. Nitroglycerin, darstellen laBt, 
entstehen aus der Cellulose stets Gemische verschiedener Salpetersaureester. Man 
bat die verschiedenen Salpetersaureester, dIe sich bilden konnen, als Cellulosemono., di., tri., 
tetra., penta- und -hexanitrat bezeichnet. Hierbei bedeuten dieZahlworter mono-, di-, tri
usw. die Zahl der auf die fiir Cellulose willkiirlich angenommenen Molekelgro13e (CSHlOOS)2 oder 
C12H20010 flir je 1 H-Atom einer Hydroxy\gruppe eingetretenen Salpetersaurereste, -N02. 
Cellnlosetetranitrat z. B. hat dann die Zusammensetzung C12HlSOS(ON02)"" Nimmt man, 
was zweckmal3iger ist, fiir dIe Cellulose die Molekelgro13e (CSHlOOS)", = C2tH",o020 an, so ist die 
Zahl der eingetretenen Salpetersaurereste natiirlich zu verdoppeln. In die Molekel C2",H40 0 20 

konnen 2-12 N02-Gruppen eintreten, und Cellulosetetranitrat hat dann die Zusammensetzung 
C2",Hs20I2(ON02)S' 

Mit der Zahl der eingetretenen N02-Gruppen andern sich die Eigenschaften der Nitro
cellulose: die Wirkung als Sprengstoff, die Loslichkeit in Ather-Alkohol und die anderen 
Losungsmittel und die Viskositat der Losungen. Schwach nitrierte Cellulose. die 2-4 N02 -

Gruppen auf C2",H40020 enthalt, ist in A ther-Alkohol unloslich, bei 4-7 N02-Gruppen ist 
sic teilweise loslich, bei 7-10 N02-Gruppen fast vollig oder vollig loslich, bei 10-11 N02 -
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Gruppen wieder unloslich oder nur zum kleinen Teil loslich. Losungen von Nitrocellulose in 
Ather-Alkohol sind bei 7-9 N02-Gruppen c;liinnfliissig, bei 9-10 N02-Gruppen dickfliissig. In 
Amylacetat lost sich die Nitrocellulose mit 7-11 N02-Gruppen fast voIlig odeI' voIlig, und 
die Viskositat der Losungen steigt auch hier mit der Zahl der N02-Gruppen. Die h6chste 
Sprengkraft haben die Nitrocellulosen mit der hOchsten Zahl der N02-Gruppen. 

Verwendet wird Nitrocellulose mit 1O-11 N02-Gruppen auf C24H40020 fiir Torpedos, Minen 
und SchieBpulver. mit 9-10 N02-Gruppen fUr SchieBpulver und Sprenggelatine (Nitrocellulose + 
Nitroglycerin) und fUr dickfliissiges Kollodium, mit 7-9 N02-Gruppen fiir diinnfliissiges Kollo
dium, fiir Filme, fUr Kunstseide, Celluloid (ZeIIhorn), Lacke, Kunstleder, aber auch noch fur 
SchieBpulver. Schwach nitrierte Cellulose, die in Ather-Alkohol nul' teilweise loslich ist, dient 
zur Herstellung plastischer Massen. 

Nitrocellulose entsteht zwar, wenn man auf Cellulose nur konz. Salpetersaure einwirken 
laBt, praktisch werden abel' stets Gemische von konz. Salpetersaure und konz. Schwefel
saure verwendet. Ein solches Gemisch wird als Nitriersaure bezeichnet. 

Del' Grad der Nitrierung del' Cellulose, d. h. die Zahl del' eingetretenen N02 -Gruppen 
und die Loslichkeit del' Nitrocellulose sind abhangig von der Zusammensetzung der Nitriersaure. 
Von groBter Bedeutung fiir die Erzielung einer gut loslichen Kollodiumwolle ist der Wasser
gehalt del' Nitrlersaure, der 190/0 nicht ubersteigen darf und am besten zwischen 17 und 180/0 

betragen soIl. Bei hoherem Wassergehalt kann es vorkommen, daB die ganze Cellulose sich in 
der Nitriersaure auflost, indem sich an Stelle der unloslichen Nitrocellulose Verbindungen bilden, 
die in dem Sauregemisch loslich sind. Der Gehalt an Schwefelsii.ure und Salpetersii.ure kann inner
halb ziemlich weiter Grenzen schwanken. Die Beschaffenheit der Nitrocellulose ist ferner abo 
hangig von dem Mengen verhii.ltnis der Baumwolle und del' Nitriersaure, von der Tem peratuT 
wii.hrend der Nitrierung und von der Dauer del' Einwirkung der Nitriersii.ure. 

Aus umfangreichen Versuchen, die von LUNGE ausgefilhrt wurden, ergibt sich folgendes: 
Die Nitriersaure soIl fast gleiche Mengen H 2S04 und HN03 (je etwa 41-420/0) und 15,5-19%' 
am besten zwischen 17 und 180/0 Wasser enthalten; der Gehalt an Stickoxyden (N20 4 ) soli 1% 
nicht uberschreiten. Mit einer solchen Nltriersaure wird die Baumwolle 8 Stunden bei 20 0 oder 
2 Stunden bei 40 0 oder 20 Minuten bei 60° behandelt. Die bei hoherer Temperatur hergestellte 
Kollodiumwolle zeigt eine groBere Loslichkeit in Ather-Weingeist. Auf 1 T. Baumwolle werden 
etwa 74 T. Nitriersaure verwendet. 

Nach anderen Angaben wird eine Nitriersaure mit 650/0 H2S04 , 160/0 HN03 und 19% 
Wasser verwendet. 1 T. Baumwolle wird mit 60 T. diesel' Nitriersaure bei 300 nicht uber 4 Stun
den lang behandelt. 

Germ. liiBt ein Gemisch von 80 T. roher Salpetersaure (mit 61-650/0 HNOa) und 200 T. 
roher Schwefelsaure (mit mindestens 91 % H2S04 ) verwenden: Die Mischung enthii.lt 650/0 
H2S04 , 17,5-18,5% HN03 und 17,5-16,5% H20. Auf 1 T. Baumwolle laBt Germ. nur 25,5 T. 
Nitriersaure verwenden. laBt diese aber 24 Stunden lang bei 200 einwirken. 

Da die Nitriersiiure an der Luft Wasser anzieht, wird in den Fabriken der Wassergehalt 
des Gemisches bei feuchtem Wetter verringert. 

Von Wichtigkeit ist auch die Beschaffenheit der Cellulose. Technisch verwendet 
man gereinigte RohbaumwolIe, Abfii.lle del' Spinnereien (Verbandwatte), zerrissene baumwollene 
Lumpen, Holzcellulose, Papier. Langfaserige Cellulose liiBt sich besser verarbeiten als kurzfaserige 
und staubige. Zur Darstellung von Nitrocellulose im kleinen benutzt man am besten moglichst 
langfaserige Verbandwatte. In den Fabriken wird jetzt meistens Holzcellulose verwendet, die 
besonders gereinigt und in seidenpapierahnIiche Form gebracht ist. VOl' dem Nitrieren muB die 
Cellulose gut getrocknet werden. 

Die Ausfuhrung del' Nitrierung geschieht in folgender Weise: In Steinzeug- oder 
PorzellangefaBen wird die Nitriersii.ure gemischt, indem man die Schwefelsii.ure in dunnem Strahl 
in die Salpetersaure gieBt. Wenn sich die Mischung auf die gewunschte Temperatur, z. B. auf 
30-400 abgekuhlt hat, trii.gt man die Cellulose unter Ruhren und Drucken ein, wobei man sie 
moglichst gleichmiiBig ohne Klumpen- und Knotenbildung in der Siiure verteilt. Nach einer 
Stunde wird das Gemisch wieder durchgeruhrt und nach einer weiteren Stunde nochmals. Dabei 
wird das GefaB wenn notig erwarmt, so daB die Temperatur mogJichst gleichmaBig auf del' be
stimmten Hohe bleibt. 1m kleinen filhrt man die Nitrierung wegen der entweichenden Stick· 
oxyde und Sii.uredii.mpfe unter einem Abzug oder im Freien aus, in Fabriken werden die Damp£e 
abgesogen und verwertet. Bei 300 liiBt man die Nitriersaure 4 Stunden, bei 400 2 Stunden und 
bei dazwischen Iiegenden Temperaturen die entsprechende Zeit einwirken. Nach del' VOfschrift 
der Germ. (bei gewohnlicher Temperatur) ist bei dem vorgeschriebenen Mengenverhaltnis zwischen 
Baumwolle und Nitriersaure eine viel langere Einwirkungsdauer erforderlich. Germ. schreibt 
24 Stunden vor. 

Durch Entnahme von Proben, die erst mit viel Wasser und dann mit Weingeist aus· 
gewaschen und getrocknet, dann auf ihre Loslichkeit in einem Gemisch Ather und Weingeist 
geprilft werden, kann man den Verlauf der Nitrierung verfolgen. Nach beendeter Nitrierung 
wird die Nitrocellulose abgepreBt oder ausgeschleudert und dann durch Waschen mit viel Wasser, 
zuletzt am besten unter Zusatz von kleinen Mengen von N atriumcar bona t von der Saure 
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vallig befreit. Das Auswaschen muB sehr sorgfaltig geschehen, besonders miissen etwa vorhan
dene Knoten und Kliimpchen gut zerkleinert werden. 

In den Fabriken wird die Nitrocellulose nach dem Waschen noch einer weiteren Behand
lung unterworfen, damit sie haltbar wird und bei der Aufbewabrung oder in den aus ihr her
gestellten Erzeugnissen sich nicht allmahlich zersetzt; die Nitrocellulose Wild s ta bilisiert. Zu 
diesem Zweck wird die Nitrocellulose langere Zeit mit Wasser gekocht, wobei auch kleine 
Mengen von Natriumcarbonat zugesetzt werden, urn abgespaltete Saure zu binden. Dabei 
werden auch Schwefelsaureester der Nitrocellulose, die stets in kleiner Menge entstehen, durch 
Abspaltung der Schwefelsaure zerlegt. Zur Herstellung von Kollodiumwolle geniigt mehrstiindiges 
Kochen, hochnitrierte SchieBbaumwolle wird aber bis 100 Stunden lang und dariiber gekocht. 
Die stabilisierte Nitrocellulose wird schlieBlich in Zentrifugen ausgeschleudert bis auf einen Gehalt 
von 30-350/0 Wasser und in diesem feuchten Zustand aufbewahrt und versandt. Zur weiteren 
Verarbeitung muB sie dann getrocknet werden (bei 25-300). Zur Herstellung von trockener 
Nitrocellulose, auch von Kollodiumwolle, ist nach dem Sprengstoffgesetz besondere poli
zeiliche Erlaubnis erforderlich; feuchte Nitrocellulose gilt nicht als Sprengstoff im Sinne des 
Gesetzes. Zur Herstellung von Kollodium kann man alkoholfeuch te Kollodiumwolle ver
wenden, die durch Verdrangen des Wassers aus der feuchten Wolle mit Weingeist erhalten wird 
und die ebenfalls nicht als Sprengstoff gilt. Alkoholfeuchte Kollodiumwolle kann auch von Nitro
-cellulosefabriken bezogen werden. Durch Behandlung der alkoholfeuchten Kollodiumwolle mit 
Ather und Verdunsten des letzteren wird die Kollodiumwolle in eine gallertartige Masse iiber
gefiihrt, die in Plattenform unter der Bezeichnung Collodium gelatino sum, Celloidin 
{lder Celloidin-Kollodium wolle in den Handel kommt. 

Die A us beu te an Nitrocellulose schwankt natiirlich tnit dem Grad der Nitrierung und mit 
den Verlusten, die beim Auswaschen und Stabilisieren eintreten. Sie betragt bei Kollodiumwolle 
mit etwa 120/0 Stickstoff auf 100 T. Cellulose etwa 152-155 T. statt rechnerisch 162 T., und bei 
.8chieBbaumwolle mit etwa 130/0 Stickstoff etwa 160-163 T_ statt rechnerisch 171 T. 

Eigenschaften. Die Nitrocellulose ist auBerlich der urspriinglichen Cellu
lose ahnlich, sie fiihIt sich aber etwas harter an. Sie ist unloslich in Wasser, in .Ather 
und in Alkohol, loslich in Essigather, Amylacetat und Aceton, in alkoholhaltigem 
Ather ist sie je nach dem Grad der Nitrierung unloslich, teilweise oder vollig loslich 
{siehe S.879). Die Losungen hinterlassen beim Verdunsten des Losungsmittels die 
Nitrocellulose in Form eines zusammenhangenden durchsichtigen Hautchens. Durch 
Wasser wird sie aus den mit Wasser mischbaren Losungsmitteln gallertartig ab
geschieden. Besondere Sorten von Nitrocellulose geben mit Nitroglycerin eine 
gallertartige Masse (Sprenggelatine). Angeziindet verbrennt besonders die hoch
nitrierte Nitrocellulose blitzschnell mit gelber Flamme, kleine Mengen lassen sich 
gefahrlos sogar auf dcr Hand verbrennen; wird sie ohne Zutritt einer Flamme hoch 
flrhitzt, so explodiert sie. Die Explosion wird auch hervorgerufen durch Reibung 
zwischen harten Korpern, durch heftige Schlage mit einem Hammer auf harter 
Unterlage und durch Initialziindung (durch elektrische Funken, Knallquecksilber 
und ahnliche Sprengstoffe). Auch feuchte Nitrocellulose mit einem Wassergehalt 
von z. B. 15% explodiert noch heftig; ganz ungefahrlich ist sie, wenn derWassergehalt 
iiber 25 % betragt. 

Collodium. Kollodium. Collod. Collodion. 
Das gewohnliche K 011 0 di um ist eine Auflosung von Kollodiumwolle in einem 

Gemisch von .Ather und Weingeist. Andere Kollodiumsorten sind Losungen von 
Kollodiumwolle in E ssigather, Aceton oder Amylaceta t. Sie werden im Handel 
nach dem Losungsmittel bezeichnet als Essigather-Kollodium, Aceton-Kollo
dium und Amylacetat.Kollodium. 

Darstellung. Germ.: 1 T. trockene Kollodiumwolle wird in einer Flasche mit 3 T. Weingeist 
{am besten 95-96 Vol._%) durchfeuchtet, mit 21 T. Ather iibergossen, nnd das Gemisch wieder
holt geschiittelt. Nach fast valliger Auflosung liiBt man langere Zeit absetzen und gieBt die klare 
Lasung von dem Bodensatz abo Urn die Klarung des Kollodiums zu beschleunigen, soli man 
nach KRANZFELD das frisch bereitete Kollodium mit gewaschenem und gegliihtem Quarzsand 
schiitteln. Letzterer reiJ3t die triibenden Anteile mechanisch mit sich nieder, so daB die Klarung 
binnen wenigen Tagen beendet ist. 

Hat ma.n alkoholfeuch te Kollodiumwolle von der Fabrik bezogen, so ist die dem Alkohol
gehalt entsprechende Menge Weingeist weniger zu nehmen. Man erfahrt den Alkoholgehalt meist 
von der Fabrik oder durch vorsichtiges Trocknen einer kleinen Probe. 

Hager, Handbuch. I. 56 
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Die Handelssorten werden nach ihrem Gehalt bezeicbnet: Collodium aimple:c mit 
2%, Collodium duple:c mit 4% und Collodium triple:c mit 60/0 Kollodiumwolle. Das Kollodium 
der Germ. solI 40/0 Kollodiumwolle entbalten, es entspricht also dem Collodium duple:c des Han· 
dels; letzteres ist nicht etwa doppelt so stark wie das Kollodium der Germ. 

Andere Pbarmakopiien schreihen vor: 

Amer. Belg. Dan. Gall. Hisp. Ital. Nederl. Portug. Ross. 
Ather 75 80 84 75 84 120 80 70 84 
Alkohol 25 10 12 20 12 40 17 20 12 
Kollodiumwolle 4 4 4 5 4 10 3 5 4 
RicinusOl 6 5 

Danach ist in den meisten Staaten 40/oiges Kollodium vorgeschrieben, nur in Frankreich und 
Portugal stellt man es 50/oig und in Italien 60/oig her, in Holland dagegen nur 3% ig. In Belgien 
und Portugal setzt man dem Kollodium auch Ricinusol zu, macht also keinen Unterschied zwi· 
schen gewohnlichem Kollodium und Collodium elasticum (siehe unten). 

Eigenschaften. Kollodium ist eine farblose oder I:lchwach gelblich gefarbte 
sirupdicke Fliissigkeit, die beim Verdunsten des Losungsmittels die Nitrocellulose 
als ein durchsichtiges Hautchen zuriickliWt. 

Die Viskositat des Kollodiums hii.ngt nicht nur von dem Gehalt an Nitrocellulose ab, 
sondern in hohem MaJ3e auch von der Art der Darstellung der letzteren. Die Viskositat ist eine 
groJ3ere, wenn die Nitrierung bei nitJdriger Temperatur erfolgte, sie nimmt mit steigender Ni. 
trierungstemperatur abo Sie sinkt auch mit der Dauer der Nitrierung und mit dem Steigen des 
Wassergehaltes der Nitriersaure. Die Viskositii.t wird stark herabgesetzt, wenn die Kollodium. 
wolle noch kleine Mengen von freier Saure enthielt oder wenn man dem Kollodium eine sehr 
geringe Menge Saure (Salpetersaure) zusetzt. Fiir manche technische Zwecke, z. B. fiir die Dar
stellung von Kunstseide, ist moglichst geringe Viskositiit erwiinscht, fiir medizinische Zwecke 
wird ein Kollodium mit hoher Viskositat vorgezogen. 

Prilfung. Das beim Verdunsten des Losungsmittels auf einer Glasplatte 
hinterbleibende Hautehen solI klar sein. War der zum Auflosen der Kollodiumwolle 
verwendete Weingeist zu wasserhaltig, so gibt das Kollodium ein triibes Hautchen. 
Bei kauflichem Kollodium ist eine Bestimmung des Gehaltes an Kollodium· 
wolle erforderIich. Man erwarmt 10 g Kollodium auf dem Wasserbad und setzt 
tropfenweise unter bestandigem Riihren etwa 10 ccm warmes Wasser hinzu (die 
letzte Hii.lfte des Wassers kann man auf einmal zusetzen). Es entsteht eine dicke, 
schaumig·gallertartige Masse. Dampft man diese Mischung auf dem Wasserbad ein 
und trocknet den Riickstand bei 1000 , so mull sein Gewicht mindestens 0,4 g be· 
tragen (= mindestens 4% Kollodiumwolle). 

Man kann auch 10 g Kollodium in einer gewogenen flachen Glasschale (Petrischale) einen 
Tag an einem warmen Ort eintrocknen lassen und den Riickstand wagen. 

Anwendung. Kollodium wird medizinisch verwendet zum VerschlieBen kleiner Wunden, 
zum Bedecken wunder Hautstellen, leichter Brandwunden, gichtiger und hii.morrhoidaler An· 
schwellungen, erysipelatoser Entziindungen, Frostbeulen, mit oder obne Zusatz von anderen 
Stoffen (Antiseptika u. a.). Es wird dabei mit einem Pinsel aufgetragen. Technisch wird es 
zum 1Jberziehen von Holz, Papier, Gewebe verwendet, um diese (annahernd) luft. und wasser· 
dicht zu machen. Unter dem Namen Tauchfluid wird es zum Tranken der Gliihstriimpfe ver· 
wendet, damit diese beim Transport nicht zerfallen. Wie Firnis wird es zum Fixieren von Zeich· 
nungen, zum 1Jberziehen von Holzspielsachen verwendet. Es dient auch zum Einbetten mikro· 
skopischer Praparate und zur Herstellung photographischer Filme, sowie zur Darstellung von 
Kunstseide. Kollodium wolle kann an Stelle von Glaswolle zum Filtrieren von Salpetersaure, 
von Wismutnitratlosungen und ahnlichen Fliissigkeiten verwendet werden. 

Collodium elasticum. Elastisches Kollodium. Collodium flexile. Collod 
cum Oleo Rieini. Collodion elastique. 1st Kollodium mit einem Zusatz vonRicin usol, das 
beirn Verdunsten ein biegsames, sich leicht anschmiegendes Hiiutchen hinterliiJ3t. Es schreiben 
vor 2% Ricinusol Hungar., Nederl., Norveg., ROB8., Suec., 3% Germ., Japan., ltal., 5% Gall. und 
10% Hisp. - Amer.: Campher 2,0, Ricinusol 3,0, Collodium 95,0 g. - Brit.: Canadabalsam 
40,0 g, RicinusOl 20,0 g, Collodium Brit.) 940 ccm. 

Collodium benzoinatum KELLY. 
Tincturae Benzo~s compo 60,0 ccm 
Glycerini 5,0 " 
Collodii 120,0 " 

Collodium acetonatum (Dresd. Vorschr.). 
Acetonkollodium. 

Pyroxylini 4,0 
Acetoni 96,0. 
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Collodium corroslvum (Dresd. Vorschr.). 
Hydr. bichlor. corros. 1,0 
Collodil 60,0. 

Collodium crotonatum. 
Krotonol-Kollodium. 

Olei Crotonis 2,5 
Collodii elastici 7,5. 

Zur Reizung der Haut und Erzeuguug von 
Pusteln. 

Collodium ferratum. 
Collodium haemostaticum. Collodium 

stypticum. 
Ferri sesqnichlorati crystal!. 2,0 
Collodii 18,0. 

AuJ3erlich, als blutstillendes Mittel. 

Collodium Jodoformli. 
Jodoformkollodium (Belg., Gall., Japon.). 

J odoformii 10,0 
Collodii 90,0. 

F. M. Berol. u. Germ. 
Jodoformii 1,5 
ColJodii elastici ad 8,5-15,0. 

Jodoformii 
Collodii 

Hisp. 
5,0 

95,0. 

Collodium lacto·sallcylatum. 
Milchsiiure-Kollodi um. Warzenkollodium. 

Acidi salicylici 
Acidi lactici aa 3,0 
Collodii elastici 14,0. 

Collodium Paraformli UNNA. 
UNNA's Paraform-Kollodium. 
Paraformii 5,0 
CoUodii 95,0. 

Collodium plumblcum VON ARNIM. 
Liquoris Plumbi subacetici 1,0 
Collodii 25,0. 

Collodium sallcylatum. 
H iihner augen koll 0 di u m,Sali cylkoll od! u m. 

Extr. Cannabis Indicae 1,0 
Acidi salicylici 10,0 
CoUodii 89,0. 

(Dresd. Vorschr.) 
Acid. salicylici 1,0 
CoUodii 9,0. 

(Hamb. Vorschr.) 
1. Extracti Cannabis Indicae 1,0 
2. Acidi salicylicl 10,0 
3. Terebinthinae 5,0 
4. CoUodii 82,0 
5. Acidi acetici glacialis 2,0. 

Man llist 1-3 in 4 und fiigt 5 hinzu. 

Collodium styptlcum (Amer. VIII.). 
Styptic Collodion. 

Acidi tannici 
Spiritus (90%) 
Aetheris 
Collodii 

Collodium tannatum. 

20,0 
5,0 

20,0 
55,0. 

Tannin-Kollodium (Miinch. Vorschr.). 
Acidi tannici 5,0 
Spiritus (90 Vo!.-"!o) 15,0 
Collodii 80,0. 

Collodium Tiglil (Nat. form.). 
Olei Crotonis 1,0 
Collodii (Amer.) 9,0. 

Acetollack, eine als Lack verwendete nicht feuergefahrliche Acetylcelluloselosung, stellt 
man nach HILDEBRAND durch Auflosen von 1 T. Cellulosea.cetat (Cellit) in 9 T. Aoetylentetra
ohlorid her. 

Celloidin (CHEM. FABR. vorm. E. SCHERING, Berlin) wird erhalten durch Abdestillieren des 
Athers vom Kollodium. Die hinterbleibende Masse wird in Tafelform gebracht. - Das Celloidin 
dient zur Selbstbereitung des Kollodiums. Es lost sich leicht in Alkoholather anf, ist nicht explosiv, 
sondern brennt entziindet mit Iangsamer, ruhiger Flamme abo Es enthalt 200/ 0 trockene KoI
lodiumwolle. 

Collosin, Filmogen, ist eine mit Campher versetzte Losung von Cellulosenitrat in Aceton. 
Ersatz fiir Kollodium. 

Everclean -Wasche, Do. u erw as c h e, die den Vorreil der Abwaschbarkeit und groBer Wider
standsfahigkeit bietet, wird durch Trankcn der Waschestiicke (besonders Kragen) mit einem emul
sionsartigen Gemisch aus einer 50/ 0 igen Borax-Schellacklosung mit Zinkoxyd und Starke her
gestellt. Auch Acetollack (siehe oben) eignet sich dazu, ebenso eine Losung von Kollodiulll
wolle in Amylacetat (mit Zinkoxyd angeschlammt). 

Kristallin wird eine an Stelle von Kollodium empfohlene Losung von Kollodiumwolle 
genannt, zu der statt Ather und Alkohol Methyiaikohol und Amylacetat verwendet werden. 

Perlkollodium ist iitherfreies Kollodium der Cbem. Fabrik Helfenberg A.-G. in Helfenberg. 

Pegamoid ist dn durch Zusatz eines Erweichungsmittels (RicinusOl) teigartig gewordenes 
Celluloid, das auf Papier oder Gewebe aufgestrichen wird. Pegamoidpapier, d. h. beiderseitig 
mit Pegamoid bestrichenes Papier ahnelt tierischem Pergament. Es laBt sieh mit Tinte be· 
schreiben und bedrueken. Verwendung fiir Tapeten und Plakate. Mit Pegamoid bestriebenes 
Baumwollgewebe gibt nach lederartiger Pressung Kunstleder. 

Acetylcellulose. Celluloseacetat. Essigsaurecelluloseester und Cellulosehydro
acetate Cellit. 

Wie durch den Rest der Salpetersaure, - N02, lassen sich die H-Atome der 
OH-Gruppen der Cellulose auch durch Reste anderer Sauren, Z. B. durch den Rest 
der Essigsaure, die Acetylgruppe, CHsCO-, ersetzen, und zwar konnen auch 
hierbei die Saurereste in verschiedener Anzahl in d.ie Cellulosemolekel eintreten. 
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Acetylcellulosen entstehen durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid, (CHaCO)20, 
oder von Acetylchlorid, CHaCOCl, auf Cellulose, bei Gegenwart von konz. Schwefelsaure, 
die als Katalysator wirkt. Auch andere Katalysatoren werden dabei verwendet. 

Praktische Bedeutung haben weniger die eigentlichen Celluloseacetate als Cellulose. 
hydroacetate, weil diese in einer Reihe von leicht zuganglichen Losungsmitteln loslich sind, 
in denen sich die eigentlichen Celluloseacetate nicht losen. 

Da'l'stellung. Zur Darstellung von Celluloseacetat und Cellulosehydroacetat dienen 
zahlreiche, meist dUfch Patente geschiitzte Verfahren. Als Ausgangsstoffe werden verwendet: 
Reine Cellulose in Form von Baumwolle, Zellstoff oder Papier, ferner Hydrocellulose (struktur. 
lose Cellulose, Kunstseide) und andere Abkommlinge der Cellulose, wie Oxycellulose, Alkali· 
cellulose, Cellulosexanthogenat (Viscose). 

Diese Stoffe werden bei gewohnlicher Temperatur, unter Kiihlung zur Vermeidung von 
Temperatursteigerungen, mit einem Gemisch von Essigsaureanhydrid, Eisessig und konz. Schwefel. 
saure behandelt, z. B.: 1 kg Baum wolle wird in ein Gemisch von 3,5 kg Essigsaureanhydrid 
und 3,5 kg Eisessig eingetragen. Dann werden unter Umriihren 100 g konz. Schwefelsaure in 
kleinen Mengen nach und nach zugesetzt. Nach kurzer Zeit quillt die Baumwolle auf, erweicht 
und bildet mit der Fliissigkeit in etwa 2-6 Stunden eine gleichmallige klare sirupdicke Losung. 
Diese Losung enthalt gemischte Ester der Cellulose mit Essigsaure und Schwefelsaure, Cellulose. 
sulfatacetate. Nach einigen Stunden hat sich dann im wesentlichen Cellulosetriacetat, 
CSH70 6(CHaCO)a, gebildet, das durch einen Zusatz von Wasser abgeschieden wird. 

Cellulosehydroacetate entstehen aus den Celluloseacetaten durch teilweise Hydrolyse, 
die durch Zusatz von kleinen Mengen von Wasser, von Sauren oder von Salzen nach der Bildung 
des Cellulosetriacetat~ herbeigefiihrt wird. Z. B.: 100 g Baumwolle werden mit 240 g Essigsaure
anhydrid, 400 g Eisessig und 10-20 g konz. Schwefelsaure bei niedriger Temperatur acetyliert. 
Nach der Bildung des Triacetats werden zu dem Gemisch 40-50 g einer Mischung von gleichen 
Teilen Eisessig und Wasser, die mit 50/ 0 konz. Schwefelsaure versetzt ist, unter Umriihren hinzu
gefiigt, und die Mischung bei etwa 500 12 Stunden lang stehen gelassen. Das nun entstandene 
Cellulosehydroacetat wird ebenfalls mit Wasser abgeschieden. Zur Abscheidung konnen auch 
andere Fliissigkeiten, besonders Kohlenwasserstoffe, verwendet werden; dadurch wird die Wieder
gewinnung der Essigsaure in konzentrierter Form erleichtert. 

Eigenschaften. Celluloseacetat und Cellulosehydroacetat unterscheiden sich aullerlich 
nioht; beide werden bei der Darstellung aus der Losung in Flocken abgeschieden, die zu einer 
weilleu, kriimeligen Masse trocknen. In Wasser sind beide unloslich. 1m Gegensatz zur leicht 
entziindlichen und aul3erst rasch verbrennbaren Nitrocellulose sind die Acetylcellulosen schwer 
verbrennbaf; explosionsartige Verbrennungen wie bei der Nitrocellulose konnen nicht eintreten. 
Beim Erhitzen verkohlen sie unter Auftreten des Geruches der Essigsaure und der verbrennenden 
Cellulose. Sehr verschieden ist das Verhalten gegen organische Losungsmi ttel. Brauohbare 
Losungsmittel iiir Celluloseacetat sind Chloroform und Acetylentetrachlorid. Es lost 
sich auch in Eisessig. Nitrobenzol, Pyridin, Dichlorhydrin, Epichlorhydrin und einer Reihe von 
weiteren Verbindungen, die aber alle irgendwelche Nachteile bei der praktischen Verwendung 
zeigen. Cellulosehydroacetat hat vor dem Celluloseacetat den gro/3en Vorzug, dall es sich 
in Aceton lost, sowie in Mischungen von Fliissigkeiten, die fiir sich keine Losungsmittel sind, 
z. B. Alkohol + Benzol, Alkohol + Diohlorathylen, Alkohol + Acetylentetrachlorid und in an· 
deren Mischungen. Beim Verdunsten der Losungsmittel bleiben sowohl Celluloseacetat wie Cel
lulosehydroacetat als harte farblose durchsichtige Schicht zuriick. 

Anwendung. Acetylcellulose, besonders Cellulosehydroacetat, wird ahnlich wie Nitro· 
cellulose verwendet. LOsungen von Cellulosehydroacetat in Aceton konnen wie Kollodium ver· 
wendet werden. In gro/3en Mengen wird Cellulosehydroacetat zur Herstellung von unen tflamm. 
barem Celluloid (Cellon) verwendet, besonders fiir Filme. Auch zur Herstellung von 
Lack, zur Versteifung von Geweben, von wasserdichten Stoffen, Kunstleder, abwaschbaren Ta· 
peten, ferner als Isoliermittel fiir elektrische Leitungen und fiir viele andere Zwecke finden die 
Acetylcellulosen Verwendung. 

Celluloid, Zellhom, ist ein Gemisch von Nitrocellulose und Campher, das man 
als eine gegenseitige feste Losung der beiden Stoffe ansehen kann. 

Da'l'stellung. 100 T. Nitrocellulose mit einem Stickstoffgehalt von 9,5-11 % werden 
in einer Knetmaschine mit 30-40 T. Campher und heillem Weingeist durchgeknetet, wobei 
auch Farbstoffe und undurohsichtig machende Zusatze beigemischt werden. Wenn die Mischung 
ganz gleichma.llig geworden und notigenfalls durch Filterpressen filtriert ist, wird der Alkohol zum 
Teil abdestlliert und die Masse unter Erwarmen gewalzt, wobei der Alkohol bis auf etwa 15-200/ 0 
entfernt wird. Durch starken Druck in hydraulischen Pressen wird die Masse, die weich und 
elastisch ist, von Luftblaschen befreit und dann mit Maschinen zu Platten, Rohren, Staben usw. 
geformt. Das Celluloid enthii.lt dann noch etwa 150/., Alkohol; es wird in warmen Raumen unter 
Uberleiten von Luft so lange getrocknet, bis es nicht mehr an Gewicht verliert und dann weiter 
zu allen moglichen Gegenstii.nden verarbeitet. 
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Eigenschaften. Reines ungefarbtes Celluloid ist eine far blose, durchsichtige, feste, 
zahe und elastische, nach Campher rk>chende Masse, die beirn Erwarmen erweicht; je groBer der 
Camphergehalt ist, desto eher erweicht das Celluloid. Bei starker Abkiihlung wird es sprode. 
Erwarmtes Celluloid laBt sich in alle moglichen Formen pressen und behalt die Form nach dem 
Erkalten bei. Es lii.Bt sich diiun auswalzen, blasen, pressen und zusammenschweiBen; in der 
Kalte schneiden, bohren, hobeln, sagen usw. und mit Losungsmitteln zusammenleimen. Es ist 
unloslich in Wasser, nimmt aber bis zu 7% Feuchtigkeit auf und verandert sich deshalb etwas 
mit dem Feuchtigkeitsgehalt seiner Umgebung. Es lost sich in Alkoholen und Estern, Ketonen, 
Aldehyden und organischen Sauren. In Ather ist es unloslich, aber lOslich in einer Mischung von 
Ather und Alkohol. Praktische Losungsmittel sind Aceton, Athylalkohol, Essigather und Ge
mische dieser. Die Losungen sind sehr dickfliissig. 

Gegen Alkalien ist es wenig bestandig, da diese eine Verseifung der Nitrocellulose bewirken. 
Durch AmmoniakfIiissigkeit wird es sprode, undurchsichtig gelb. 

Bei der Anfbewahrung erleidet es sehr langsam eine Ver'anderung infolge einer Abspaltung 
von Salpetersaure und Stickoxyden. Beim Erwarmen wird diese Zersetzung beschleunigt und 
bei sta.rkerem Erhitzen tritt plotzliche Zersetzung (Verpuffung) ein. Die Selbstzersetzung des 
Celluloids wird durch Zusatze wie Harnstoff, Diphenylamin, Zinkoxyd, Magnesiumcarbonat u. a. 
verhiitet; durch geringe Mengen gewisser Metallverbindungen oder durch Licht und Warme wird 
sie beschleunigt, so daB Selbstentziindung erfolgen kann. An Flammen entziindet sich das 
Celluloid sehr leicht und verbrennt dann sehr rasch. 

Anwendung. Zur Herstellung zahlreicher Gebrauchsgegenstande und Spielwaren. Dicke 
Losungen von Celluloidabfallen in Alkohol und Essigatber oder Aceton sind ein vorziiglicher, 
wasserdichter Kitt. 

Cellon (RHEIN .. WESTF.-SPRENGSTOFF-A.-G., KOln) ist eine dem Celluloid ahnliche Masse 
aus Acetylcellulose und Campher, die im Gegensatz zum Celluloid nicht feuergefahrlich ist 
und deshalb an Stelle des letzteren vielfach verwendet wird, besonders zur Herstellung von Fil
men fiir Lichtbilder dien t. 

Viscose besteht aus Natriumcellulosexanthogenat, das durch Einwirkung von Natron
lauge und Schwefelkohlenstoff auf Cellulose (Baumwolle, Holzcellulose) erhalten wird. 100 g 
Sulfi tcellulose werden mehrere Stunden lang in salzsaurebaltigem Wasser (l % HCI) liegen 
gelassen, dann ausgewaschen und abgepreBt. Die feuchte Cellulose wird dann mit einer Losung 
von 40g Atznatron in 200ccm Wasser verriihrt und in geschlossenem GefaB drei Tage lang 
stehen gelassen. Dann werden 100g Schwefelkohlenstoff zugesetzt, die Masse gut durch
geriihrt und 12 Stunden lang stehen gelassen. Man erhalt so eine honiggelbe dicke Losung, aus der 
die Viscose durch Weingeist oder Kochsalz ausgefallt werden kann. Durch Einwirkung von Sauren 
wird aus der Viscose Cellulosehydrat gebildet. An wend ung~ Besonders zur Darstellung von 
~unstseide, zum Dichtmachen von Geweben, zum Leimen von Papier, als Ersatz fiir Celluloid. 

Kunstseide, GlanzstoU, wird aus Losungen von loslichen Celluloseverbindungen durch 
Entfernung des Losungsmittels und chemische Behandlung gewonnen, wobei die lOslichen Cel
luloseverbindungen, z. B. Nitrocellulose, Kupferoxydammoniakcellulose, Cellulosexanthogenat, 
Celluloseacetat, in unlosliche Cellulose hydrate verwandelt werden. 

Zur Darstellung von Kunstseide werden drei Verfahren angewandt. Das Kollodium
verfahren, das Kupferoxydammoniakverfahren und das Viscose- oder Xan thogenat
verfahren. Bei dem Kollodiumverfahren nach CHARDONNET wird KoIiodium durch 
Offnungen von etwa 0,02-0,2 mm Weite (Spinndiisen) in Wasser gepreBt, wodurch das 
Kollodium fadenformig gerinnt. Die Faden werden dabei auf Spulen aufgewickelt, wobei sie 
durch den Zug gleichzeitig noch gestreckt werden. Die Faden werden dann auf der Spule mit 
Wasser ausgewaschen, umgespult, gezwirnt und in Strange gehaspelt und dann d eni triert, 
wozu meistens eineLosung von Natriumsulfhydrat, NaSH, verwendetwird. Dadurchwerden 
die Nitrocellulosen, aus denen die Kollodiumfaden bestehen, verseift und in Cellulosehydrate 
iibergefiihrt. Eine geringe Menge von Salpetersaureestern entzieht sich der Verseifung, so daB 
die Kollodiumseide noch etwa 0,30/0 Stickstoff gebunden enthalt, was die Verwendung aber nicht 
beeintrachtigt. Die Faden werden schlieillich noch gewaschen und getrocknet. 

Bei dem Kupferoxydammoniakverfahren (PAULY-Seide, Glanzstoff) wird eine dick
fliissige Losung von Cellulose (Baumwolle, Holzcellulose) in einer Kupferoxydammoniaklosung 
(SCHWEITZERS Reagens) in gleicher Weise durch Spinndiisen in Fadenform gebracht wie bei dem 
Kollodiumverfahren. Die Faden werden durch ein Bad von verdiinnter Saure (meistens Schwefel· 
saure von 45-500/0) gezogen, wobei sich Cellulosehydrat bildet. Ais Bad wird aber auch starke 
Natronlauge verwendet; dabei entsteht zunachst Kupfernatroncellulose, die dann mit Wasser 
und Sauren behandelt und so auch in Cellulosehydrat iibergefiihrt wird. Die aus letzterem be, 
stehenden Faden werden dann gewaschen und getrocknet. Die auf letztere Weise hergestellten 
Faden sind sta.rker als die unmittelbar mit Saure behandelten. 

Bei dem Viscoseverfahren wird Cellulose mit Natronlauge' und Schwefelkohlenstoff 
behandelt. Dabei entsteht eine dickfliissige Losung von Natriumcellulosexanthogenat 
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(Viscose), die dann durch Spinndiisen in Fadenform gebracht wird. Die Faden werden mit ver
diinnten Siuren oder mit Salzl5sungen oder mit beiden behandelt, wobei dann wie bei den beiden 
anderen Verfahren Cellulosehydrat entsteht. 

Die nach den drei Verfahren hergestellte Kunatseide bUdet diinne Fiiden von starkem Glanz, 
der mehr glasartig als seidenartig ist. Die Dicke der Fiiden betrigt bei der eigentlichen Kunatseide 
20-35 1-', dooh werden auch stirkere Fii.den hergestellt, die fiir besondere Zwecke dienen, z. B. 
kiinstliches RoBhaar. In Wasser quUlt die Kunstseide bis auf etwa das Doppelte der urspriing
lichen Dicke auf und biiBt dabei stark an Festigkeit ein (bis auf lito der Trookenfestigkeit). Da
durch liBt sich die Kunstseide leioht von der natiirlichen Seide unterscheiden, die im nassen 
Zustande viel weniger leicht zerreiBbar ist als Kunstseide. Chemisoh liBt sioh die Kunstseide von 
der natiirlichen dadurch unterscheiden, daB letztere sioh in KalUauge aunost, erstere nioht. In 
gemischten Geweben erkennt man Kunstseide am einfachsten, wenn man das Gewebe etwa 10 Mi
nuten lang auf 2000 erhitzt und dann reibt. Die Kunatseide ist dann soweit zersetzt und ver· 
kohlt, daB sie sioh zu Staub verreiben liBt, wihrend Wolle, Baumwolle und Seide sich bum 
verii.ndern. - Neuerdings wird auoh ana Acetylcellulose Kunstseide hergestellt (Acetat
seide). 

Vulkanfiber besteht aU8 einer durch Einwirkung von Zinkchlorid auf Cellulose hergestellten 
amyloidihnliohen Masse. Die Herstellung geschieht in folgender Weise: Diinnes, ungeleimtes 
Papier wird duroh ein Chlorzinkbad von bestimmter Dichte und Temperatur gezogen, vom 'Vber
schuB befreit und auf eine eiserne Walze von groBemDurchmesser so lange aufgerollt, bis die Vulkan
fiberpappe die gewiinschte Dioke erhalten hat. Man unterwirft das Produkt einem miBigen Druck 
zwischen heiBen Cylindern, kilhlt und trooknet unter Luftzutritt, wascht mit Wasser zur Ent
fernung des Chlorzinks und trooknet. Die Vulkanfiber wird technisch wie Hartgummi, Horn und 
ihnliche Stoffe verwendet. 

Centaurea. 
Centaurea cyanus L_ Compositae-Tubuliflorae-Cynareae. Kornblume. 
Durch fast ganz Eurapa auf Kornfeldern sehr verbreitet. 

Flores Cyani. Blaue Kornblumen. Blue Bottle Flowers. Fleurs de bluet. 
Flores Cyani coerulei. 

Verwendung finden die getrockneten blauen, etwa 3 cm langen, geschlechtslosen Strahlen
bliiten, deren Blumenkrone aus einer fadenformigen, nach oben sich trichterformig erweiternden 
Rohre besteht. Ohne Geruch, von siiBlichem, etwas salzigem Geschmack. 

Besfandteile. Blauer FarbstoH Cyanin (Anthooyan), Wachs, Gerbstoff, Harz, Schleim. 
Aufbewah'M.tng. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Kaum medizinisch, zur Verschiinerung von Rauoherpulver. 

Centaurea jacea L. Hefert· Flores, Herba und Radix Jaceae nigrae (Carthaml 
sUvestrls). 
Centaurea calcitrapa L. liefert Herba, Radix und Fructus Calcitrapae (Cardui 
stellatae). 
Centaurea montana L. liefert Flores Cyani majoris. 
Centaurea solstitialis L. liefert Radix Spinae solstitial is. 
Centaurea behen L. liefert die im Orient gebrauchliche Behenwurzel. 
Centaurea centaurium L. liefert Herba Centaurii majoris. 

Centaurium. 
Erythraea centaurium (L.) PERSOON. Gentianaceae-Gentianeae. Tau
sendgiildenkraut. Heimisch in Europa (bis 59 n. Br.), durch den Orient bis Persien, 
in N ordafrika und N ordamerika. 

Herba Centaurii. Tausendgiildenkraut. Centaury Tops. Petite cen
tauree. Herba (Summitates) Centaurii minoris. Herba Chironiae. Herba 
Felis terrae. Roter Aurin. Erdgallenkraut. Fieberkraut. 

Die oberirdillchell Teile der 1-2jahrigen Pflanze (Stengel mit Blatter und 
Bliiten). 4 T. frisches Kraut = 1 T. der Droge. 1m Handel gewohnlich in Biindeln 
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von 8-10 cm Dicke ohne Wurzeln. Der Stengel kahl, vier- bis sechskantig, hohl, 
unten einfach, oben gabelteilig, die Blatter hellgriin, gegenstandig, drei- bis fiinf
nervig, ganzrandig, kahl, die untersten rosettenartig, bis 4 cm lang, die oberen klei
ner, spitzer, verkehrteiformig oder eiformig-Ianzettlich. Die Bliiten in einer doldig 
erscheinenden wiederholt dichasisch verzweigten Rispe (Trugdolde), sympetal, fiinf
zii.hlig, die Krone langrohrenformig mit fiinf hellroten, rechtsgedrehten, sich trichter
oder tellerformig entfaltenden Lappen, die sich beim Trocknen zusammenschlie13en. 
Die Antheren nach dem Verbliihen schraubig gedreht. Ohne Geruch, von stark 
bitterem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen der Blattoberseite mit stark verdiokten, 
vorgewolbten Wii.nden und mit radiar vom Gipfel herablaufenden Cutioularleisten. Die Zellen 
der unteren Epidermis zartwandiger und weniger gewolbt. Spalten oberseits weniger, unterseits 
zahlreioh. Oberes Blattgewebe aus zwei Palisadenschichten. Die Epidermiszellen der AuJ3enseite 
der Kalchblatter mit hohen, starkwandigen Ausstiilpungen und gleichfalls kraftigen Leisten. In 
den Ausstiilpungen setzen sich die Zell·Lumina als enger Kanal fort. Kaine Haarbildungen. 

Ve'J'wechslungen und Ve'J'/iilschungen. Erythraea litoralis FRIEs, in Nord. 
deutsohland und in Holland, mit fein gewimperten, lineallii.ngliohen Stengelblattern. Erythraea 
pulchella FRIEs, Norddeutschland usw., ohne Grundblatter, Stengelblatter eiformig bislii.nglioh. 
eiformig, wird nur bis 12 cm hooh. Beide kommen der E. oentaurium in Geschmaok und Ver
wendung gleich. Epilobium angustifolium L. Onagraceae, das schmalbIattrige Weiden· 
rOllohen, nordlich gemaBigte Zone. BIatter lii.nglich-lineal, zugespitzt, am Rande entfernt knor· 
pelig geziihnt, mit sparlichen, einzelligen Haaren. 1m Mesophyll Raphidenschlii.uche. 

Bestandteile. Das Kraut enthii.lt 0,3% Erythrooentaurin (Glykosid), CwHlOO., 
Smp. 1450, kristallinisoh, gesohmaoklos, am Lichte sioh r6tend; das Glykosid Erytaurin, von 
bitterem Gesohmaok, linksdrehend, bei der Spaltung duroh Emulsin d·Glykose liefemd; einen 
hellgelben, terpentinartige Massen bildenden Bitterstoff Erythramarin, der bei der Hydro. 
lyse ein amorphes, harzartiges Spaltungsprodukt, das Erythrooentaurol gibt; einen lacton
artigen, kristallisierenden Karper Erytauron, CtoHIOO" Smp. 275°, Cerylalkohol, ein 
Phytosterin, Smp. 1350, Stearin· und Palmitinsaure; femer Harz, ii.therisohes 01; 
Magnesiumlaotat. Die frisohe Droge enthii.lt wahrsoheinlioh Gentianose. 

Anwendung. Als magenstii.rkendes Mittel im AufguB, ala Pulver, in Teemisohungen oder 
Tinkturen zu 1,0-2,0 mehrmals tii.glich. Froher als FiebermitteL Die Tausendgiildenkraut. 
tin kt u r des Pfarrers KNEIl'l' wird aus dem frisohen Kraut bereitet wie Tinctura B'UrBa6 paBtoris 
S. 793. 

Extractum Centaurii (minoris). Tausendgiildenkrautextrakt. Ex
trait de petite centauree. -Erganzb.: Durch 6., dann 3stiindiges Ausziehen von 
1 T. mittelfein zersohnittenem Tausendgiildenkraut mit je 5 T. sied. Wasser und Eindampfen er· 
halten. Ausbeute 22-24%. Dickes Extrakt, in Wasser triibe 10sUoh. - A'U8tr. undOroat.: lOT. 
Tausendgiildenkraut werden zweimal nacheinander, zuerst mit 50, dann mit 20 T. siedendem 
Wasser je 6 Stunden extrahiert. Die PreBfliissigkeiten dampft man auf 20 T. ein, mischt naoh dem 
Erkalten 10 T. Weingeist (86 Gew.· %) hinzu, laBt 24 Stunden kal t stehen, filtriert und dampft zu 
einem dioken Extrakt ein. - Belg. und Nederl.: Bereitung wie Extraot. Caroui benedict. - ltal.: IT. 
Tausendgiildenkraut digeriert man nacheinander zweimal mit je 3 T. Wasser, engt die gemischten 
Kolaturen bei hOchstens 60 ° auf den vierten Teil ihres Gewichtes ein, lii.Bt absetzen und dampft 
die klare Fliissigkeit zu einem weichen Extrakt ein. - Trookenriickstand: 20% (Belg.). 

Species stomachicae. Magentee (F. M. Germ. u. Austr. Elench). Cort. Cinnamom. conc., 
Fo!. Menth. pip. oono. aa 25,0, Herb. Centaur. conc. 50. 

DAVIDS-Tee von FRAGNER, gegen Lungenleiden empfohlen: Herb. Centaurii, Hyssopi, 
Soandic. odorat., Marrubii, Cardui benedict., Flor. Millefo!., Liohen. Island. zu gleichen Teilen. 

DAVIDS-Tee, echter Karolinenthaler, von KRAL, hat dieselben Bestandteile wie der vor· 
stehende in etwas anderen Verhii.ltnissen. 

Cera. 
Cera, Wachs. Wax. eire. 

Ala Wachs bezeichnete man friiher lediglich das Bienenwachs. AuBer dem 
Bienenwachs finden jetzt aber auch wachsartige Stoffe Anwendung, die von verschie· 
denen Pflanzen erzeugt werden und die als Pflan'zenwachs und nii.b.er nach der 
Herkunft oder dem Namen der Stammpflanze bezeichnet werden. Die Pflanzen-
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wachsarten sind nicht nur in ihrer auBeren Beschaffenheit, sondern auch in ihrer 
chemischen Zusammensetzung dem Bienenwachs teilweise ahnlich. 

Zusammensetzung. Die Wachsarten bestehen groBtenteils ausEstern hoherer 
Fettsauren mit einwertigen hOheren Alkoholen, z. B. Palmitinsaure
melissylester im Bienenwachs. Daneben sind auch freie hohere Fettsauren vor
handen, wie die Cerotinsaure, C2sH 51COOH, im Bienenwachs, ferner kleine Mengen 
von Kohlenwasserstoffen und anderen Verbindungen. Erdwachs oder Mineral
wachs, Ceresin, besteht aus festen Kohlenwasserstoffen. 

Cera flava, Gelbes Waohs. Bienenwachs. Yellow Wax. Yellow 
Beeswax. eire jaune. Cera citrina. 

Gewinnung. 1m Herbst werden die mit Honig gefiillten Waben meist durch AusschIeu
dern geIeert und in Wasser geschmoIzen. Nach dem Erstarren wird das Wachs abgehoben, ab
getrocknet, nochmaIs ohne Wasser geschmoIzen und in Kuchen oder Tafeln gegossen. Fur phar
mazeutische Zwecke empfiehIt es sich, das Wachs von neuem auf dem Wasserbad zu schmelzen 
und es durch Papier mit HiI£e eines HeiBwassertrichters zu fiI trieren. 

Aus Ceresin bestehende Kunstwaben diirfen zur Gewinnung von Wachs fur pharmazeu
tische Zwecke nicht verwendet werden. 

Eigenschaften. Das Wachs bildet eine in ,der Kalte sprtide, kornig brechende 
Masse von gelber bis gelbgrauer und braungelber Farbe. Die Farbe wird beeinfluBt 
durch die N ahrung der Bienen. Besonders helles, weiBlich gelbes Wachs aus jungen 
Bienenstocken wird als Jungfernwachs bezeichnet. Afrikanische und amerika· 
nische Wachssorten sind oft braun, indische graubraun. Der Geruch ist angenehm 
honigartig, der Geschmack schwach gewiirzig. Beim Erwarmen wird es knetbar. 
Es schmilzt bei 63,5 bis 64,5°. Spez .. Gew.O,960-0,970. Es ist unloslich in Wasser~ 
sehr wenig inkaltem Weingeist; in heiBem Weingeist lost es sich teilweise auf, indem 
die Cerotinsaure in Losung geht, der Palmitinsauremelissylester aber nur zum Teil, 
erst groBe Mengen von siedendem Weingeist losen es vollstandig. In Ather, Chloroform,. 
Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff, Terpentinol und anderen atherischen Olen, 
auch in fetten Olen ist es besonders beim Erwarmen loslich. Aus der Loaung in 
Chloroform scheidet es sich beim Verdunsten teilweise kristallinisch aus. Nicht. 
filtriertes Wachs enthiilt immer Pollenkorner der Pflanzen, von denen die Bienen. 
den Honig gesammelt haben. 

Zusammensetzung. Das Bienenwachs besteht zum groBten Teil aus Pal mi ti n
sauremelissylester, C1sH31COOCaoH61 (Myricin), und freier Cerotinsaure,. 
C2sH51COOH (Cerin). Die Menge der letzteren betragt etwa 1/6 der Menge des Pal
mitinsauremelissylesters. AuBerdem sind vorhanden: Melissinsaure, C29H59COOR~ 
Cerylalkohol, C26H5SOR, kleine Mengen eines anderen hoheren Alkohols und 
Kohlenwasserstoffe der Paraffinreihc, z. B. C27H56 und C3lR 64• Die Menge der 
letzteren soIl nach SCHWALB 5-6 % , nach BurSINE 13-14% betragen. 

Der MelissylalkohoI des Bienenwachses hat nach A. HEIDUSCHKA und M. GAREIS die Formd 
C31H6SOH. Smp. 85,5°. Die Melissinsaure hat die FormeI 0aoH61COOH. Der aus Carnaubawachs ge
wonnene MelissylalkohoI hat die Formel 0aoHsl0H. 

Priifung. Das Bienenwachs ist haufig verfalscht mit Talg, Mineralwachs, 
Stearinsaure, Harz, Kolophonium und auch wohl mit Pflanzenwachs. Da 
von den Imkern auch kiinstliche Waben aus Mineralwachs (Ceresin) und ebensolche
Wabenanfange in die Bienenstocke hineingehangt werden, kann schon bei der Ge
winnung des Wachses eine Beimischung von fremden Stoffen stattfinden, so daB die· 
Beschaffung von reinem Bienenwachs schwierig ist. Will man sicher sein, daB man 
wirklich reines natiirliches Bienenwachs in Randen hat, dann muB man eine sehr 
eingehende Untersuchung des Wachses vornehmen. Von der Germ. sind die folgenden 
Priifungen (a bis f) vorgeschrieben (Germ. 6 siehe Bd. II S. 1315). 

a) Schmelzpunkt 63,5-64,5°. Die Bestimmung des Schmelzpunktes geschieht 
in der S. 14 beschriebenen Weise. 
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Anmerkung zu a). Bei inlii.ndischem Wachs Hegt der Schmelzpunkt meistens bei 
64-64,50, bei auslii.ndischem Wachs ko=en groJ3ere Schwankungen VOl' (61,5-65 0). 

Andere Pharmakopoen fordern: Amer., Helv., 8uec. 62-640, Brit. 61-640, ltal., Nederl., 
Dan. 62,5-640, Hiap. 62-63°, A'U8tr., GaIl., Hung., Norv. 63-640. 

b) Spezifisches Gewicht 0,960-0,970. Das spezifische Gewicht wird durch 
das Schwimmverfahren ermittelt. 

In einem kleinen Porzellanschalchen schmilzt man etwa 5 g Wachs auf dem Wasserbad. 
Dann tropft man das Wachs mit Hilfe eines (erwii.nnten) Glasstabes, den man an den AusguB 
des Schii.lchens halt, in ein Probierrohr, das fast bis zum Rande mit auf etwa 500 erwii.nntem 
Weingeist angefiillt ist, und das man in einen Kolben mit einer etwa 10 ccm hohen Schicht 
kalten Wassers stellt. Man halt das Ende des Glasstabes dabei etwa 1 cm iiber die Oberflii.che 
des Weingeistes, damit die Tropfen nicht zu stark auffallen. Auch ohne Glasstab lii.Bt sich 
das Wachs in den Weingeist tropfeln, wobei der AusguJ3 des Schii.lchens sich etwa 1 cm iiber 
der OberfIache des Weingeistes befinden muJ3. Nachdem man etwa 20 Tropfen einfallen lassen 
hat, gieJ3t man den Weingeist ab, bringt die kugelig bis linsenformig erstarrten Tropfen auf 
Filtrierpapier, sucht die allseitig glatt abgerundeten heraus und lii.J3t sie 24 Stunden an einem 
kiihlen Ort Hegen. Durch Mischen von etwa 2 T. Weingeist (spez. Gew. 0,830-0,834) mit 7 T. 
Wasser stellt man dann zwei Gemische her, von denen das eine bei 150 das spez. Gew. 0,960, das 
andere das spez. Gew. 0,970 hat. Die Wachskiigelchen diirfen auf dem Gemisch vom spez. Gew. 
0,960 nicht schwimmen, in dem Gemisch vom spez. Gew. 0.970 nicht untersinkeli. Die beiden 
Gemische konnen in gut geschlossenen Flaschen aufbewahrt und immer wieder benutzt werden. 
Will man das spez. Gew. ganz genau ermitteln, dann fiigt man zu dem Gemisch aus 7 T. Wein
geist und 2 T. Wasser so lange Wasser oder Weingeist hinzu, bis die Kiigelchen in der Fliissig
keit an jedem Punkte schweben und ermittelt dann das spez. Gew. der Fliissigkeit. An Stelle 
des Gemisches von Weingeist und Wasser kann man ancb Ammoniakfliissigkeit vom spez. 
Gew. 0,960 verwenden, auf der die Wachskiigelchen nicht schwimmen diirfen. Sinken die Kiigel
chen darin unter, dann stellt man ein Gemisch von 3 T. Ammoniakfliissigkeit und 1 T. Wasser 
her. In diesem Gemisch, das das spez. Gew. 0,970 hat, diirfen die Kiigelchen nicht untelsinken. 
Eine Verfii.lschung mit Ceresin, Paraffin, Talg erniedrigt das spez. Gewicht, Harz erhOht es. 

Andere Pharmakopoen fordern spez. Gewicht: Brit., Dan. 0,958-0,970, ltal. 0,959-0,966, 
Nederl. 0,960-0,966, A'U8tr., GaO-., Hung. 0,962-0,966, 8uec., Norv., Helv. 0,960-0,970, Amer. 
0,951-0,960 (25°). 

Bei Handelsun tersuchungen wird das spezifische Gewicht des Wachses bei 1000 be
stimmt. Nach M. PFRENGER lii.J3t sich die Besti=ung leicht in folgender Weise ausfiihren: Ais 
Heizbad dient ein 5 cm weites, 18-20 cm langes Glasrohr, das zu II" mit Wasser gefiiUt ist. 
Das Rohr wird mit einem Stopfen verschlossen, der mit einem nach unten konisch ausgefiihrten 
Loch von etwa 2 cm Weite und mit einem in einer seitlichen Bohrung befestigten nach anBen 
abgebogenen Glasrohr versehen ist; letzteres dient zur Ableitung des Wasserdampfes. Das ge· 
schmolzene, notigenfalls durchgeseihte Wachs wird in ein mindestens 2 cm weites Probierrohr 
gebracht, und dieses durch die Offnung des Stopfens in das Heizbad gesetzt. Das Heizbad, das 
in einem Halter befestigt ist, wird dann auf einer Asbestplatte erhitzt. Wenn das Wachs vollig 
geschmolzen ist und Wasserdampf aus dem Ableitungsrohr entweicht, wird ein mit Thermometer 
versehenes Arii.ometer in das Wachs eingesetzt. Nach etwa 20 Minuten kann der Stand des 
Arii.ometers abgelesen werden. Reines Wachs zeigt bei 100° das spez. Gew. 0,818-0,822. 

c) Bestimmung der Saurezahl. S.·Z. Germ. 18,7-24,3 (richtiger 19-22), 
(HeZv. fordert 19-21). 3 g Wachs werden in einem Rundkolben von etwa 200 ccm 
Inhalt mit etwa 50 ccm Weingeist (von 95%, am beaten absolutem Alkohol) auf dem 
Wasserbad zum Sieden erhitzt. Nach Zusatz von etwa 1 ccm Phenolphthaleinlosung 
wird heiB mit weingeistiger 1/2-n -Kalilauge titriert_ Germ. gestattet einen Verbrauch 
von 2-2,6 ccm I/s-n-Kalilauge, woraus sich die Saurezahl 18,7-24,3 berechnet: 

2 X 28,055 = 18 7' 2,6 X 28,055 = 24 3 
3 ' , 3 ' • 

Anmerkung zu c). Die Grenze ist von der Germ. zu weit gezogen. Reines Bienen
wachs hat die Sii.urezahl 19 bis hOchstens 22, nur in Ausnahmefii.llen kommen hOhere Sii.urezahlen 
(bis 24) vor. Nach BOHRISOB ist eine Sii.urezabl iiber 22 (bis 24) nicht verdii.chtig, wenn nicht 
durch die Buchnerzahl (s. S. 891) die Anwesenheit von Stearinsii.ure oder Harzsii.uren erwiesen 
wird (vgl. auch Berechnung der Verhaltniszahl, e). 

d) Bestimmung der Esterzahl (Germ.). E.·Z. = 72,9-76,7. Nach der 

Beatimmung der Saurezahl fiigt man zu dem Gemisch weitere 20 ccm weingeistige 
1/2-n-Kalilauge und erhitzt die Mischung 1 Stunde lang unter sehr haufigem Um
schiitteln im Wasserbad, wobei man auf den Kolben einen Riickfluflkiihler setzt. 
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Als solcher kann ein einfaches Glasrohr von etwa 1 cm Weite und 1-1,5 m Lange 
dienen. Dann titriert man den ttberschuB an Lauge mit l/l·n-Salzsaure zuriick. Es 
sollen nicht weniger als 11,8 cem und nicht mehr als 12,2 cem l/.-n-Salzsaure verbraucht 

werden. Berechnun~: (20-12,:).28,055 = 72,9; (20 -11'38).28,055 = 76,7. 

Anmerkung zu d). Die Verseifung der Ester duroh die weingeistige Kalilauge geht 
nur dann vollstindig vor sich, wenn das geschmolzene Wachs duroh Behr hii.ufiges Sch iitteln 
mit der Lauge in innige Beriihrung gebracht wird, wenn die Fliissigkeit lebhaft siedet, und wenn 
der Weingeist nicht zu viel Wasser enthiilt. Man nimmt deshalb bei der Bestimmung der Sii.ure
zahl (c) nicht den Weingeist von 90 Vol..o/o, sondem von 95-96 Vol.-o/o oder noch besser ab
Boluten Alkohol. Zur Nachpriifung der Bestimmung ist eine Wiederholung des Versuches mit 
einer groJ3eren Menge weingeistiger I/Il-n.Kalilauge zweckmiiJ3ig. Man nimmt statt der 20 ccm 
dann 30 oder 40 cem, was natiirlich bei der Berechnung zu beriicksiohtigen ist. 

Findet beim Titrieren mit der Sii.ure duroh die Abkiihlung und duroh den Wassergehalt 
der Sii.ure eine Ausscheidung statt, so daB die Mischung dickfliissig wird, so ist sie duroh Er· 
hitzen wieder zu verfliissigen. 

BERG, BoHBISOH und K1JBSOBNER haben als Liisungsmittel statt Weingeist ein Ge
misoh von Weingeist und Xylol vorgesoh~en, das einen hiiheren Siedepunkt als reiner 
Weingeist hat. Das Verfahren, bei dem Sii.urezahl und Esterzahl ebenfalls im selben Versuch 
ermittelt werden, ist folgendes: 

4 g Wachs werden mit 20 oom Xylol und 20 ccm absolutem Alkohol am RiickfluBkiihler 
auf dem Asbestdtahtnetz 5-10 Min. im Sieden erhalten. Dann bestimmt man nach Zusatz von 
etwa 1 com Phenolphtbaleinliisung heiB die Sii.urezahl mit weingeistiger l/s-n-Kalilauge. Nach 
weiterem Zusatz von 30 com weingeistiger I/ll-n-Kalilauge erhitzt man 1 Stunde lang auf dem 
Drahtnetz zu lebhaftem Sieden, gibt 50-75 oem Weingeist (95-96 Vol.-o/o) hinzu, erhitzt noch 
5 Min. lang und titriert mit 1/2-n-Salzsiure mogliohst rasch. Gegen Ende der Titration muB mau 
den Inhalt des Kolbens durch Erhitzen wieder verfliissigen. Da 4 g Wachs angewandt werden 
und 30 ccm 1/2-n-Kalilauge, so ist die Esterzahl bei einem Verbrauch von x ccm 1/2-n-Sa1z-

.. (30-x)X28,055 od d (30 ) 7 D' S·· hI' 1 saure = 4 er run = - x X. 1e aureza 1St, wenn x ccm /2-n-

Ka '1 b h rd xX 28,055 od d hauge ver rauc t we en=--4-- er run = xX 7. 

e) Berechnung der Verhiltniuahl Das Verhiltnis von SaurezahlzuEster
zahl muB 1:3,6 bis 3,8 sein (Germ.). Die Verhiltniszahl ergibt sich, wenn man die 
Esterzahl durch die Siurezahl teilt. 1st z. B. die S.-Z. = 20,3 und die E.-Z. = 75,1, 

dann ist die Verhii.ltniszahl = ~~:! = 3,7. 

Anmerkung zu e). Die Feststellung der Vtorhiiltniszahl auf 1:3,6-3,8 steht nicht 
im Einklang mit der Festsetzung der Sii.urezahl innerhalb der weiten Grenze von 18,7-24,3 
nach der Germ. Es kann kein Wachs geben, das bei einer Sii.urezahl 18,7 und dem Verhii.ltnis 
1:3.6 bis 1:3,8 die von der Germ. festgesetzte untere Grenze der Esterzahl erreicht. Damit das 
Verhii.ltnis I: 3,8 nicht iiberschritten wird, diirfte die Esterzahl nicht haher sein als 18,7 X 3,8 
= 71,06. Ebenso gibt es kein Wachs, das bei einer Sii.nrezahl 24,3 und dem Verhii.ltws 1:3,6 bis 
1:3,8 eine Esterzahl nicht iiber der H6chstgrenze von 76,7 haben miiBte. Die Esterzahl eines 
solchen Wachses miiBte mindestens 24,3 X 3,6 = 87,48 betragen. Da nun die von der Germ. 
festgesetzte Esterzahl 72,9-76,7 den wirklichen Verhii.ltnissen entspricht und auch das Ver
hii.ltnis 1: 3,6 bis I: 3,8 richtig ist, so ist die Festsetzung der Sii.urezahl in der Germ. unrichtig, 

die Gronzen sind zu weit gezogen. Die Sii.urezahl muB mindestens 72,9 = 19,18 und darf nicht 
3,8 

hiiher als 7::: = 21,3 sein. In der Praxis wird man als Grenze 19-22 annehmen kiinnen. Wachs 

mit einer hoheren Sii.urezahl als 22 ist immer als verdachtig anzusehen und deshalb besonders 
auf Stearinsii.ure zu priifen (siehe f). 

Verfii.lschungen des Wachses haben fast immer eine Anderung der Sii.urezahl, der Ester· 
zahl oder der Verhii.ltniszahl zur Folge. In welcher Weise diese Zahlen durch die zur Ver· 
fiilschung dienenden Stoffe beeinfluBt werden, geht aus der Tabelle S. 891 hervor. 

Eine Verfii.lschung des Wachses mit Stearinsii ure und Harzen erhoht die S.-Z., erniedrigt 
die E.-Z., Paraffin, Ceresin und andere Kohlenwasserstoffe erniedrigen S.-Z. und E.-Z .• 
Talg erniedTigt S.-Z., erhOht E.-Z., Japanwachs lii.Bt S.-Z. unverii.ndert, erhOht E.-Z. 

Da es nicht schwer ist, aus den verschiedenen Stoffen, die zur Verfii.lschung dienen konnen, 
ein Gemisch zusammenzustellen, das hinsichtlich der Sii.urezahl, der Esterzahl und der Verhii.ltnis
zahl mit reinem Wachs vollkommen iibereinstimmt, so bietet die Ermittlung der Sii.urezahl und 
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Siurezahl Esterzahl Verhii.ltniszahl 

Gelbes Bienenwachs 20 75 3,75 
Japanwachs 20 200 10 
Camaubawachs 4 75 18,75 
Paraffin. Ceresin 0 0 
Harz (Kolophonium) • 180 10 0,056 
Talg 4 191 48 
Stearinsii.ure 195 0 0 
Chinesisches Wachs Spur 63 63 

der Esterzahl allein nooh keine Gewii.hr fiir die Reinheit des Wachses. Die Kunstgemische ent. 
halten aber zur Einstellung der Siureza.hl immer Stearinsii.ure cder Harz, und diese lassen 
sich leicht durch eine weitere Priilung f feststellen. 

f) Priifung auf Stearinsaure oder Harz nach BUCHNER. 5 g Wachs 
werden in einem KOlbchen mit 85 g Weingeist und 15 g Wasser iibergossen. Das 
Gewicht des Kolbchens mit Inhalt wird notiert. Dann erhitzt man 5 Minuten lang 
auf dem Wasserbad unter Umschiitteln, kiihlt durch Einstellen in kaltes Wasser 
oder unter der Leitung ab, trocknet das Kolbchen iuBerlich ab und erganzt die etwa 
verdampfte Fliissigkeit durch ein Gemisch von 85 g Weingeillt und 15 g Wasser. 
Dann filtriert man durch ein trocknes Faltenfilter in ein trocknes Kolbcben. 50 g 
des Filtrates werden mit 1 cem Phenolphthaleinlosung versetzt und mit l/wn·Kali. 
lauge titriert. Es diirfen nicht mehr ala 2,3 ccm der Lauge verbraucht werden. 

Diese Priifung beruht darauf, daB Stea.rinsii.ure und Harze in dem Weingeist von etwa 750/0 
leichter loslich sind als die Cerotinsii.ure. Der Verbrauch von 2,3 ccm Ilto·n.Kalilauge entspricht 
etwa der Menge der in LOsung gegangenen Cerotinsii.ure. Kiinstliche Gemische, die in der Saure
zahl und Esterzahl mit Bienenwachs iibereinstimmen, enthalten stets entweder Stearinsii.ure 
oder Harz (Kolophonium) oder beides. Als Buchner-Zahl bezeichnet man die Anzahl Milli· 
gramm KOH, die sich aus dem Verbrauch an l/lO-n-Ka.lila.uge fiir 1 g Wachs berechnet; sie ergibt 
sich aus der Zahl der ccm durch MuItiplikation mit 2,24, weil 1 cem l/lO-n-Kalila.uge 5,6 mg KOH 
enthii.lt, und die Hii.lfte der auf 5 g Wachs verwendeten Fliissigkeit titriert wird. BUCHNER fand 
bei reinem Wachs die Werte 3,6-3,9 (fiir gelbes Wachs) und 3,7-4,1 (fiir weiBes Wachs). Germ. 
IiBt die Buchnerzahl bis 2,3 X 2,24= 5,15 zu. Naoh BcHRISCH ist dieser Wert noch etwas zu 
niedrig und das Wachs noch nicht als verfii.lscht anzusehen, wenn die Buchnerzahl bis 6 betrii.gt 
(= 2,7 ccm l/lO-n-Kalilauge). BERG gibt fiir italienisches Wachs die Buchnerzahlen 4,59-6,27 
an. Nach BERG geniigt es bei der Ausfiihrung der Bestimmung nicht, den Kolben durch bItes 
Wasser rasch abzukiihlen. es ist notig, die Mischung etwa 12 Stunden lang bIt stehen zu lassen, 
damit die Cerotinsii.ure sich soweit wie moglich abscheiden kann, anderenfalls wird die Buchner. 
zahl etwas zu hooh gefunden. 

Zur Vorpriifung auf Stearinsii.ure und Kolophonium sind nach BcHRISCH folgende 
Proben geeignet: 

Wird 1 g gelbes Wachs mit 20 ccm Weingeist einige Minuten lang gekooht und nach 1 Stunde 
abfiltriert, so soIl die fast farblose FIiissigkeit mit Wasser angefeuchtetes blaues La.ckmuspapier 
nur schwach roten. Wird 1 T. des Filtrates mit 1 T. Wasser versetzt, so darf die Mischung weder 
Bofort nooh nach 1 Stunde stark getriibt sein, nooh weiBe Flocken aUBsoheiden, auch nicht, wenl1 
noch weitere 3 T. Wasser zugesetzt werden (Stea.rinsii.ure, Kolophonium). 

Wird 1 g gelbes Wachs mit 10 ccm Wasser und 3 g krist. Natriumcarbonat bis zum lebhatten 
Sieden erhitzt, so soIl sich beim Erkalten das Wachs iiber der NatriumcarbonatlOsung wieder 
abscheiden, die wii.sserige FIiissigkeit darf hOchstens opalisierend getriibt sein. Bei dieser Probe 
tritt bei einem Zusatz von 2 % Kolophonium bereits die Bildung einer Emulsion ein, groBerer 
Zusatz von Kolophonium gibt dickfliissige oder feste Emulsionen. Bei kleinem Zusatz von Stearin. 
~ii.ure ist die wasserige FIiissigkeit anfangs getriibt, k1irt sich aber wieder, das Volum der Wachs· 
a bscheidung ist bei 2-3 % Stearinsaure vergroBert, so daB es etwa die Halfte der wii.sserigen Fliissig. 
keit betragt. Bei etwa 100/0 Stearinsii.ure entsteht eine gleichmaBige Emulsion. 

Zur Priifung auf kiinstliche Farbung konnen folgende Proben nach 
LEMAIRE dienen: 

a) Man lOst etwas Wachs in Chloroform und fiigt einige Tropfen Salzsaure hinzu. Bei Gegen
wart von Teerfarbstoff wird das Chloroform rosenrot. 

b) Man kocht eine Probe Wachs mit 5 ccm Wasser und 0,5 ccm Natronlauge und sauert 
dann mit Salzsii.ure an. Tritt nun auf Zusatz von Ammoniak eine griinliche Fii.rbung der FIiissig
kcit ein, so deutet dies auf kiinstliche Fii.rbung. 
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c) Ein Stiickchen Wachs wird in einer Porzellanschale mit Borsaurelosung gekocht; man 
setzt da.s Erbitzen unter Riihren fort, bis das Wasser verdampft ist. Nimmt bierbei das Wachs 
eine rotliche Farbe an, so deutet dies auf kiinstliche Farbung (mit Curcuma). 

Anwendung. Bienenwachs wird verwendet zu Pflaster. und Salbenmischungen, zu 
Pillenmassen, selten in Form einer Emulsion als reizmilderndes Mittel. Technisch besonders zu~ 
Herstellung von Wachskerzen (die aber haufig nur wenig Wachs enthalten). 

Cera alba, WeiBes Wachs. Gebleichtes Wachs. White Wax. White 
Beeswax. Cire blanche. 

Gewinnung. Durch Bleichen von gelbem Wachs. Fiir die Rasen bleiche wird das ge
schmolzene gelbe Wachs auf hOlzerne Walzen gegossen, die etwa bis zu ihrer Halfte in kaltem 
Wasser rotieren, und dadurch in die Form von diinnen Bandern gebracht, oder man bringt es in 
die Form von diinnen Faden, oder man stiiubt es unter Druck in kaltes Wasser. In diesem Zu
stande feiner Verteilung wird es dann (namentlich wii.hrend der warmen Jahreszeit) auf Lein
wandtiichern unter hii.ufigem Benetzen mit Wasser, bisweilen auch unter Zusatz von Terpentinol. 
der Wirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt. Wenn die Oberflii.che des Wachses gebleicht ist. 
wird das Wachs wieder geschmolzen, in Bander gegossen und weiterhin dem Sonnenlichte aus
gesetzt. Das Umschmelzen und Bleichen wird so oft wiede,rholt, bis das Wachs vollig gebleicht 
ist. Ein Zusatz von etwa 5% Talg beschleunigt das Bleichen, das Wachs wird weiJ3er und dabei 
weniger sprOde. 

Bei der chemischen Bleiche wird das Wachs durch Einwirkung von Chlorkalk oder 
Wasserstoffsuperoxyd oder durcb Kaliumpermanganat oder durch Kaliumdichromat und Schwefel
saure entfarbt. Dooh werden durcb die Einwirkung dieser Chemikalien die physikalischen Eigen
schaften des Wachses merklich verandert. Endlich kann man das gelbe Wacbs auch durch Tier
kohle entfarben. 

Helv. schreibt vor, daB das zur Herstellung von Salben bestimmte weiSe Wachs dadurch 
gereinigt werden solI, daB man 1 T. weiJ3es Wachs mit 10 T. Wasser bis zum Schmelzen des ersteren 
erbitzt und die Mischung einige Zeit umriihrt. Nach dem Erkalten wird der Wachskuchen abo 
gehoben und getrocknet. 

Eigenschaften. Das wei/le Wachs kommt in den Handel in Form runder, 
diinner Scheiben oder in Form von Tafeln. Es besitzt den eigenartigen Wachsgeruch 
in geringerem Grade als das gelbe Wachs. Es ist weill oder schwach gelblich-weill. 
etwas durchscheinend, etwas harter als das gelbe Wachs. Der Bruch ist nicht 
kornig wie beim gelben Wachs, sondern schwach glanzend. 

Priifung. Das weille Wachs darf nicht ranzig riechen. Das weille Wachs ist 
ebenso haufig oder noch haufiger verfalscht als das gelbe Wachs. Es mull deshal})' 
ebenfalls eingehend gepriift werden. Die Priifung nach der Germ. geschieht in der 
gleichen Weise wie beim gelben Wachs (Germ. 6 siehe Bd. II S. 1315): 

a) Schmelzpunkt 64---650. (Helv. 63-650, NeileTZ. 62,5-64 0, die iibrigen Pharm. 
wie Germ.). 

b) Spezifisches Gewicht 0,968-0,973. 
Man verwendet auch bier am einfachsten zwei Gemische aus etwa 2 T. Weingeist und 7 T. 

Wasser, von denen das eine das spez. Gew. 0,968, das andere das spez. Gew. 0,973 hat. Auf dem 
ersteren diirfen die Wachskiigelchen nicht schwimmen, in dem zweiten nicht zu Boden sinken. 

Andere Pharmakopoen fordern: Helv. 0,964-0,970, AU8tr., Neilerl. 0,965-0,970, Gall., 
Hung. 0,966-0,970, 8uec., Norv. 0,965-0,975. 

c) Saurezahl Germ. 18,7-22,4, richtiger 19,5-22, Helv. 19,5-22,5. (Siehe Ver-
haltniszahl. ) 

d) Esterzahl 74,8-76,7. Helv. 72,0-79,5. 
e) Verhii.ltnis der Saurezahl zur Esterzahl 1:3,6 bis 1:3,8. 
Bei der Festsetzung der Verhii.ltniszahl auf 1:3,6-3,8 und der Esterzahl auf 74,8-76,7 

kaun die Sii.urezahl nicht unter 7::: = 19,68 und nicht iiber 7:'~ = 21,3 liegen. Die von del' 

Germ. fiir die Saurezahl festgesetzten Grenzen 18,7-22,4 sind deshalb zu weit gezogen. Prak
tisch wird man die Grenzen auf 19,5 bis hoohstens 22 festsetzen. 

I) Priifung auf Stearinsaure und Harz. Zur Neutralisation von 50 ccm 
des in der unter Oera flava unter 1 beschriebenen Weise erhaltenen Filtrates diirfen 
nicht mehr als 2,3 ccm Iho-n-Kalilauge verbraucht werden. 

Anwendung. Wie gelbes Wachs. 
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Propolis, Vorwacbs, Stopfwachs, Bienenharz, ist eine harzartige Masse, die von 
den Bienen besonders von den Knospen der Pappeln, Birken und anderer Baume gesammelt 
wird und als 'Oberzug fiir die Wande del Bienenstiicke und zum Befestigen der Waben benutzt 
wird. 

Eigenschajten. Es bildet eine dunkelgelbliche bis hellbraune zwischen den Fingern 
~rweichende Masse von gewiirzig.balsamischem Geruch. Es besteht zu etwa 10-200/0 aus eigent. 
lichem Wachs, zum grollten Teil aus Harz und enthiilt kleine Mengen fliichtiger Ole. 

Anwendung. Das Vorwachs wird meist bei der Gewinnung des Wachses mit diesem 
zusammengeschmolzen. Fiir sich wird es als Volksmittel zu Einreibungen gegen Rheumatismus 
und Gicht angewandt, sowie als Rauchermittel. 

Cerata, Wachssa1ben, Cerate, sind eine Arzneiform zum auBerlichen Ga
brauch, die ihrer Konsistenz und Form nach zwischen den Pflastern und Salben 
steht und meist in Tafeln oder 
Stangen ausgegossen wird. Sie 
bestehen im wesentlichen aus 
Wachs, Fett (am besten nimmt 
man . Benzoefett), 01, Walrat, 
Ceresin und ahnlichen Stoffen. 
Samtliche Cerate werden zu· 

Abb.215. 

nachst bei gelinder Warme geschmo1zen, wie Salben mit Arzneistoffen versetzt und 
dann ausgegossen. 

Das AusgieBen in Tafeln kann mit Hille der bekannten gefalzten Papierformen oder besser 
in Blechformen (Schokoladeformen, Abb. 215) geschehen. Handelt es sich um nicht klebende 
Cerate, 80 geniigt es, die dem Erkalten nahe Masse ruhig (an einem Spatel entlang) unter sorg· 
fii.ltiger Vermeidung von BIasen in die blank gewischte, an einem kiihlen Ort vollkommen wage
recht aufgestellte Form einlaufen und mindestens 24 Stunden darin stehen zu lassen. Nach 
diesem Zeitraum lassen sich fast alle Ceratmassen aus der Form durch leichtes Klopfen ohne 
Bruch herauslosen und zeigen eine glatte, blanke Oberfliiche. Versucht man zu friih, die 
Formen zu entleeren, so erhalt man leioht Bruch, und den Tafeln fehlt der Glanz. 

Sollen klebende Cerate (oder auch Pflaster und Salben) ausgegossen werden, also z. B. 
Ceratum Resinae Pini, Ceratum Aeruginis, Unguentum oxygenatum, Empl. fuscum usw., so legt 
man die Papier- oder Metallform sorgfiiltig mit Stanniol aus, mit der Glanzseite nach innen, 
und verfahrt weiter wie vorher angegeben. Auch das Ausstreichen der Blechformen mit Seifen
spiritus, den man vor dem EingieBen der Ceratmasse eintrocknen lallt, verhindert das Ankleben 
des Cerates an die Formen, beeintrachtigt aber das aullere Ansehen der fertigen Tafeln, da letztere 
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meist matt aussehen. LiiBt sich eine in Papier ausgegossene Masse von letzterem nicht ablosen, 
so befeuchtet man die PapierkapseI auf der Riickseite mit etwas Benzin und zieht, wenn letzteres 
das Papier durchdrungen hat, die Kapsel vorsichtig von der Ceratmasse abo 

Das AusgieBen in Stangen geschieht mit Hilfe von Blechformen oder von GuBformen, 
wie sie von verschiedenen Firmen geliefert werden (Abb. 216). Die (billigeren) WeiBblechrohren 
verschlieBt man mit einem Kork, gieBt sie mit der Ceratmasse voIl, liiBt geniigend lange erkalten 
und schiebt dann die Ceratstangen vorsichtig heraus. Auch hier kann, wenn es notig erscheint, 
die Rohre vorher mit wenig Seifenspiritus ausgewischt werden. GuBformen stellt man einfach, 
nachdem sie innen blank gewischt sind, auf eine gIatte Unteriage, flillt sie durch vorsichtiges 
EingieBen, damit keine Luftriiume in den Stangenformen entstehen, liiBt moglichst schnell er
kalten und lange kiihl stehen, offnet die Form vorsichtig und entnimmt ihr die Stangen, die 
abgeteilt und in Stanniol eingewickelt werden. 

Cera benzolnata 
ad usum cosmeticum. 

1. Cerae fla vae 1000,0 
2. Olei Cacao 200,0 
S. Benzoes pulv. 50,0 
4. Alcohol. absolutl SO,O. 

Man schmilzt 1 und 2, riihrt 3, spater 4 darunter, 
erhitzt im Wasserbad bis zur Verfliichtigung 
des Alkohols und filtriert !m Dampftrichter. 

Cera nigra dura. 
Cera tum nigrum. Schwarz-Wachs. 

I. 
1. Cerae fla vae 200,0 
2. Lithargyri laevigati 20,0 
3. Fuliginis e taeda ustae 6,0. 

Man kocht 1 mit 2 bis zu einem dunklen Pflaster, 
riihrt 3 darunter und giellt In Formen aUs. 

II. 
MinH pulverati 
Cerae fla vae 
Fuliginis 

500,0 
2000,0 
120,0. 

Cera politoria. 
Politur- Wachs. 

1. Ceresini 1000,0 
2. Cerae Carnaubae 300,0 
3. Olei Terebinthinae 500,0. 

Man schmilzt 1 und 2 und riihrt 3 darunter. Mit 
dieser salbenfOrmigen Mischung, die mit Terra 
di Siena, Ocker oder Umbra gefarbt werden 
kann, wird das Holzwerk eingerieben, und 
einige Zeit darauf durch Reiben eine blanke 
PoUtur erzeugt. S. die folgende Vorschrift. 

Cera polltoria Iiquida DIETERICH. 
Weiche Mobelpolitur. 

1. Cerae flavae 100,0 
2. Aquae 500,0 
3. Kalii carbonici 10,0 
4. Olei Terebinthinae 10,0 
5. Olei La vandulae 5,0. 

Man kocht 1 mit 2 und 3, nimmt yom Feuer, 
setzt 4 und 5 zu, riihrt bis zum Erkalten und 
ergiinzt mit Wasser auf 1000,0. Die PoUtur 
wird mit einem wollenen Lappen ohue Druck 
aufgetragen und mit Leinwandbausch bis zu 
star kem Glanze verrie ben. 

Cera rubra. 
Ceratum rubrum. Rot-Wachs. 
Cerae flavae 100,0 
Resinae Pini 50,0 
Terebinthinae communis 35,0 
Cinnabaris laevigati 
Mini! laevigati aa 5,0. 

In Tafelform auszugiellen. 

Cera arborea. 
Baumwachs. 

Cerae flavae 750,0 
Resinae Pini 1250,0 
Terebiuthinae 360,0 
Olei Rapae 120,0 
Sebi ovilis 60,0 
Rhizomatis Curcumae pulverati 60,0. 

Ceratum arboreum liquldum. 
Fliissiges Baumwachs. 

Colophonii 1250,0 
Picis solidae 200.0 

Ole! Lini 120,0 
Terebinthinae communis 50,0 
Cerae flavae 130,0. 

Werden geschmolzen und unter UDlIiibren erkal· 
ten gelassen. Wenn die Masse anfiingt dickUch 
zu werden, riihrt man 400 ccm Brennspiritus 
(90 0/ 0 ) darunter und riihrt bis zum Erkalten 
weiter. A ufbewahrung: In gut verschlosse
nen Gefallen. 

Ceratum (Suec.). 
Cerae albae 20,0 
Cetacei 20,0 
Adipis benzoati 60,0. 

Ceratum pro epistomlls. 
Hahn- Wachs. 

Cerae fla vae 
Se bi ovilis aa part. aequo 

Ceratum flavum (Gall. 1884). 
Carat jaune. 

Cerae flavae 
Olei Amygdalarum 
Aquae 

1st schaumig zu riihren. 

100,0 
350,0 
250,0. 

Ceratum Galenl (Gall. 1884). 
Carat de Galien. Ceratum cum Aqua. 

Cerae albae 
Olei Amygdalarum 
Aquae RoslIe 

Ist schaumig zu riihren. 

(Gall.) (Hisp.) 
100,0 150,0 
400,0 550,0 
250,0 SOO,O 

Ceratum labiale (Belg.). 
Paraffin. solid. 300,0 
Vaselini alb. 694,0 
01. Rosar. 1,0 
01. Bergamottae 5,0. 

Der Name "Ceratum" iiir eine solche wachsfreie 
Mischung scheint nicht ganz berechtigt. 

Helvetic. 
Cerae albae 30 
Cetacei 10 
01. Amygdalae 60 
01. Rosae 0,1. 

Kann mit olloslichemAlkannin rot gefarbt werden. 

Ceratum phenicum (Hisp.). 
Acidi carbolic! 10,0 
Cerae albae 22,5 
Olei Amygdalar. 67,5. 

Ceratum rosatum (Gall.). 
Cera t de la rose. Pomade pour les levre s. 

1. Cerae albae 100,0 
2. Vaselini albi 100,0 
3. Carmini 1,0 
4. Olei Vaselini 4,0 
5. Olei Rosae guttas XX. 

1 und 2 schmelzen, 3 mit der halb erkalteten 
Masse anreiben, dann 4 und 5 zugeben und 
ausgieJ3en. 
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Ceratum Resinae Pinl (Erganzb.). 

Gelbes Cerat. 
Emplastrum Cerae. Emplastrum sticti
cum. Emplastrum basilicum. Ceratum 
citrinum. Ceratum resinosum. Lothrin
ger Pflaster. Harzpflaster. Harzcerat. 

Cerae flavae 200,0 
Resinae Pini 100,0 
Terebinthinae communis 
Sebi ovills iiii 50,0. 

Ceratum simplex. 
Cerae flavae 100,0 
OIei Amygdalarum 300,0. 

Bis zum Erkalten zu rilhren. 

Ceratum Spermaceti (Portug.). 
Cerae albae 200,0 
Cetacei 200,0 
OIei Amygdalarum 600,0. 

Emplastrum stlcticum (Dan.). 
Cerae flavae 4,0 
Resinae Pin! 4,0 
Picis nigrae 4,0 
Sebi bovini 1,0. 

Emplastrum stlctlcum rubrum. 
Emplastrum sticticum (styptlcum) CROLL. 
Emplastrum defensivum rubrum. Em· 
plAtre de BAILLEUL. Rotes Sticticum. 
Rotes BruchpfIaster. CABRYANs Bruch. 

und Heilpfiaster. Stick· Schwede. 
Emplastri Plumbi simpllcis 400,0 
Cerae flavae 50,0 
Terebinthinae laricinae 20,0 
Ollbani pulverati 20,0 
Ferri oxyd. rubr. 40,0 
OIei Olivae 20,0. 

Das Eisenoxyd ist vorher mit dem Olivenol fein 
zu reiben. Das Pflaster ist in Stangen auszu· 
rollen. 

Nach CROLL (Danica). 
Emplastri Plumbi simpl. 36,0 
Cerae fIavae 2,0 
Terebinth. laricinae 2,0 
Olibani pulv. 2,0 
Ferri oxyd. rubri (Colcothar) 3,0. 

Llnteum majale. 
Sparadrape de cire (Gal!.). Toile de maio 

Toile Dieu. Toile souveraine. 
Cerae albae 200,0 
OIei Amygdalarum 100,0 
Terebinthinae venetae 25,0. 

Man taucht entweder in die geschmolzene, nicht 
zu warme Mischung Taffetbander ein und 
streicht den "OberschuB durch Hindurchziehen 

zwischen zwei erwiirmten EisenIlnealen ab, oder 
man bestreicht die Bander mittels einer Pflaster· 
streich·Maschine nur einseltig. Die GroBe der 
Bander wird 100 x 15 cm gewiihIt. 

PUittpulver. 
Tragacanth. 2,0 
Boracis 
Talci ill 25,0. 

Pliittwachs. 
Cerae japonic. 
Paraffini solid. ill 200,0 
Acid. stearlnic. 100,0 

werden vorsichtig geschmolzen und in Formen 
gegossen. 

Sparadrapum rubrum. 
Cerae fIavae 100,0 
Terebinthinae venetae 50,0 
Cinnabaris laevigati 5,0. 

Taffetbiinder werden wie bel Linteum majale 
mit der Masse bestrichen. 

Unguentum adhaeslvum. 
Lanolin· Wachs paste (STERN). 

Cerae flavae 40,0 
Lanolinl anhydrici 40,0 
OIei Olivarum 20,0. 

Unguentum aromatlcum (Hambg. Vorschr.). 
Aromatische Salbe, Magenbaisam. 

Adipis 52,0 
O!. Olivar. 12,0 
Cerae flavae 12,0 
01. Nucistae 4,0 
01. AbsinthH 4,0 
01. Rosmarini 4,0 
01. Menthae crisp. 2,0 
Eugenoli 2,0 
Bals. vitae Hoffmanni 4',0 
Boli rubr. subt. pulv. 4,0. 

UnguentumCerae eompositum(Hamb. Vorschr.). 
Zusammengesetzte Wachssalbe. Lon· 
doner Sal be. Unguentum Cetacel. Un· 
guentum album Londinense. Unguen· 

tum Spermatls Ceti. 
Cerae albae 1,5 
Cetacei 1,5 
OIei Olivarum 7,0. 

Unguentum Lapldls Calamlnarls 
(Hambg. Vorschr.). 

Galmeisalbe. 
Boli rubrae 
Lapid. Calaminaris 
Cerae fIa vae 
01. Ollvarum 

5,0 
20,0 
25,0 
50,0. 

Dr. SCHLEICHS dermatologische Praparate. 
Ceratcreme. Past. cerat., Vaselini flav. l1il 50,0, Zinc. oxydat. 10,0, 01. Rosarum gtts. V, 

Eosin. solut. gtts. II, M. f. ungt. 
CeratvaseIine. Unguent. ceratum via frigida parat. hydricum. Man vermischt 

gleiche Teile Vaselin und Wachspaste und erwiirmt; beirn Erkalten, wenn beide Komponenten ihre 
natiirliche Konsistenz wieder annehmen, geIingt die innigste Mischung in der Reibschale. Dies iet 
auch der Moment, in dem Zusiitze (Zinkoxyd) zu machen sind. 

Glutinceratcreme. Glutin. cerat. 900/0' calore solut. adde Zinc. oxydat. 9,0, Glycerin 
gtts. III, Eosin gtts. II, 01. Rosar. gtts. II, M. f. pasta. 

Pasta cerata. Wachs paste. 1 kg gelbes Bienenwachs wird in einem groBen Tiegel auf 
dem Wasserbad geschmolzen. Dann werden unter langsamem Eintropfen 100 g Liquor Ammonii 
caustic. zugesetzt unter Abheben vom Wasserbad. Dann setzt man noch so viel Ammoniakfliissig' 
keit unter stetem Umriihren zu, bis breiartige Erstarrung erfoIgt; die Mischung muB Ieicht ver· 
riihrbar bleiben. Dann wird auf dem Wasserbad so lange umgeriihrt, bis eine ganz homogene, 
hellgelbe, weiche, wasserlosliche, nicht mehr kornige, fliissige Masse gebildet iat. Unterbleibt 
die homogene Emulgierung der Wachssauren, so erreicht man dieselbe durch weiteren Zusatz 
von Ammoniakfiiissigkeit. 

Wachsgelatine. Glutinum centum. Die Herstellung erfoIgt nach der Vorschrift fiir 
Pasta cerata. An Stelle von Wasser wird 10% ige Gelatinelosung verwendet. Man lOse 10 g reinster 
Gelatine in 100 g Wasser und schiittele die Losung kriiftig mit dem WeIDen eines Eies. Alsdann wird 
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die Lasung 2 Stunden lang unter W assernachfiillung gekocht und schlieBlich filtriert. Die klare 
Lasung wird sterilisiert und mit sterilem Wasser zur leichten Fliissigkeit verdiinnt. Diese Gelatine· 
lasung wird mit gesattigter Natriumcarbonatlasung alkalisch gemacht und alsdann langsam 
dem geschmolzenen und ammoniakalisierten gelben Wachs zugefiigt, ebenfalls unter Herabnahme 
des Tiegels vom Feuer und Umriihren bis zum Erstarren. Zur eventuellen Verdiinnung setzt man 
a.uf dem Feuer Wasser und etwas Ammoniakfliissigkeit zu, so daB die Konsistenz eines diinn£liissigen 
Leimes erhalten wird. 

Boh nerwachs. 1. Ein sehr gutes und billiges Bohnerwachs solI folgende Vorschrift er· 
geben: Paraffin. solidum aus Braunkohle (Ceresin) 6 T., Cera £lava 2 T. schmelze und farbe mit 
Curcumapulver so viel als notig. 

2. Cera £lava 1 kg, 01. Terebinth. 11/2 kg, 01. Lavandu1. 10,0. 
3. 2 kg gelbes Ceresin, 0,5 kg Schuppenparaffin, 1,5 kg franzosisches Terpentinol werden 

zusammengeschmolzen und nach Entfernung vom Feuer (!) der halberkalteten Mischung 2 kg 
Benzin zugeriihrt. 

4. 1 T. Wachs und 8 T. Petroleum werden in einemirdenen GefaB (nicht iiber offenem Feuer!) 
zusammengeschmolzen. Die noch heiBe Mischung wird auf den FuBboden diinn aufgetragen und 
mit einem trockenen Tuchlappen leicht nachgerieben. 

5. 100 T. gelbes Wachs werden im Dampfbad mit 200 T. 01. Terebinth. gemischt. 
6. 40 T. gelbes Wachs werden mit 160 T. Wasser zum Sieden erhitzt und mit 5 T. Pott. 

a.sche einmal aufgekocht, dann werden 4 T. Terpentinol zugesetzt und das Ganze unter Umriihren 
bis zum Erkalten auf 200 T. verdiinnt. 

7. Man schmilzt 1 T. gelbes Wachs oder Ceresin und 21/2 T. Terpentinol zusammen. 
8. In 314 T. Wasser werden 3 T. Pottasche gelost, diese Losung wird zum Kochen gebracht, 

dann 32 T. gelbes Wachs zugesetzt und das Ganze mit 8 T. Orlean gefarbt. 
Farbemittel fiir Bohnerwachs. Zum Gelbfarben von FuBbodenwichse eignet sich in 

erster Linie Orlean, sowohl im feuchten, wie im trockenen pulverfarmigen Zustande. Auch das 
Extract. Orleanae aethereum findet Verwendung. 

Cerotine. Poliermittel fiir Brandmalerei. I. WeiBes Wachs 1 T., Terpentinol2 T. 
II. Carnaubawachs 1 T., Terpentinol 5 T. 

Modellier·Masse. Modellierwachs. Ersatz fiir Plastilina. I: 4 T. Wachs, 3 T. 
Terpentin und wenig 01 oder Schmalz und ein Farbstoff (Bolus oder Ocker) werden zusammen· 
geschmolzen. Je nach der Jahreszeit muB der Gehalt der Stoffe mit niederem Schmelzpunkt er· 
hoht, oder der mit hohem Schmelzpunkt erniedrigt werden. - II: Gelbes Wachs 2000,0, vene· 
tianischer Terpentin 260,0, Schmalz 140,0 werden im Wasserbad geschmolzen und durch Riihren 
gemischt. Dann fiigt man unter gehorigem Umriihren 1500,0 geschlammten Bolus hinzu und gieBt 
die Mischung in ein mit Wasser gefiilltes GefiiB. Hier wird sie so lange geknetet, bis die Masse 
gleichformige Plastizitat zeigt. 

Perbolinsalbe, gegen Geschwiire usw. empfohlen, solI bestehen aus 4 T. Olivenol, 2 T. 
Wachs, 2 T. Talg, 0,5 T. Kolophonium, 0,5 T. 01. col. am. (?), 0,1 T. Rosmarinol und 0,01 T. 
Bergamotto1. 

PropoIisin SPIEGLER, nach Angabe des Herstellers ein Produkt der Trockendestillation, 
.,aus einem klebrigen, harzigen, balsamischen Safte, der von den Bienen auf den Blattknospen 
zahlreicher Baume und Straucher gesammelt wird" (s. Propolis S. 893). Das Praparat stellt 
eine diinne Fliissigkeit von stechendem Geruch und brennendem Geschmack dar; e~ soli als 
Desinfektionsmittel und Antisepticum Verwendung finden. 

Propol solI eine Mischung von Propolisin und Vasogen sein; empfohlen wird es als des· 
infizierendes Mittel fiir Instrumente und Hande, auch zur Behandlung von Wunden und Haut· 
krankheiten. 

Schuh creme GuttaIine. 1. Carnaubawachs 2, Bienenwachs 5, Hartparaffin 3, Nigrosin, 
fettloslich B 1,5, Stearin 0,5, Terpentinol 38-40. - II. Bienenwachs 5, Hartparaffin 5, Nigrosin, 
fettloslich B 1,5, Stearin 0,5, Terpentinol 17, Schwerbenzol (0,885) 17. - III. Carnaubawachs 2, 
Ceresin 4, Hartparaffin 4, Nigrosin, fettloslich B 1,5, Stearin 0,5, Terpentinol 18, Schwerbenzol 
{0,885) 18. 

Die Herstellung erfolgt in der Weise, daB man die Wachsarten schmilzt, das Nigrosin und 
Stearin darin lost und bei 800 , nachdem das Feuer entfernt ist (!), das Terpentinol und das Benzol 
zufiigt. Man riihrt zeitweise bis zum Erkalten und schlagt noch 1/2 Stunde, bis die Masse schonen 
Glanz und butterartige Konsistenz zeigt. Zum Einfiillen in Dosen werden die Creme unter 
gutem Umriihren im Wasserbad nur so weit angewarmt, daB sie sich eben gieBen lassen. Die 
~o hergestellten Creme zeigen eine tiefschwarze Farbe und schonen Glanz auf der Oberflache. 

Strandschuhcreme. 300,0 gelbes Wachs werden im Wasserbad geschmolzen und 1000 cem 
,TerpentinOl hinzugegeben; anderseits lost man 120,0 Harzseife in 1000 ecm Wasser und verriihrt 
die Losung mit dem inzwischen kalt gewordenen ersteren Gemisch zu einer schaumigen Paste; 
gefarbt wird mit einer Losung von '15,0 Nankingbraun in 75,0 Weingeist oder griin mit 
Anilingriin. - Ein Schuhcreme zum Auffrischen gelber Schuhe wird aus 1000,0 gelbem 
Vaselin, 70,0 Olivenol, 500,0 Ceresin und 1,0 Lederingelb, mit welch letzterem die erwarmte Fett. 
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masse gefarbt wird, hergestellt. Man kann auch 4 T. Vaselin und 1 T. Ceresin zusammenschmelzen 
und mit Lederingelb, das von der Farbenfabrik von SALTZER u. VOIGT in Oker a. Harz zu be
ziehen ist, farben. (Seifenfabrikant.) 

Unguentum basilicum. Konigssalbe. Basilicumsalbe. Ceratum 
resinae (Amer.). Rosin Cerate. Basilicon Ointment. - Germ.: Zu 
bereiten aus ErdnuBol 9 T., gelbem Wachs 3 T., Kolophonium 3 T., Hammeltalg 3 T., Terpentin 
2 T. - Austr. Eleneh.: 16 T. gelbes Wachs, 36 T. Olivenol, je 12 T. Geigenharz, Hammeltalg, Ter
pen~in und Schiffspech. -Portug.: Je 250 T. gelbes Wachs und Fichtenharz und 500 T. Mandelol 
auf dem Wasserbad zu sohmelzen. - Amer.: 350 g Colophonium werden geschmolzen und je 
nach der Jahreszeittemperatur 120-150 g gelbes Wachs und 500-530 g Schweineschmalz dazu
gefiigt, koliert und bis zum Erkalten geriihrt. 

Unguentum basilicum nigrum. - F. M. Germ. und Norveg.: Cerao alb., Colophon., Picis 
naval., Seb. ovi!., Terebinthin. il.a 2,4, 01. OIivar,8,0.J 

Unguentum basilicum veterinarium. Onguent basilicum vaterinaire. Belg.: 
400 T. Schweinefett, 450 T. Kolophonium, 50 T. Lebertran und 100 T. Holzteer. 

Unguentum cereum. Wachssalbe. Einfache Salbe. Ointment. On
guent simple. Cerat simplex. Unguentum (simplex). Ceratum 
simplex. Wird meist aus Wachs und OJ oder auch aus Wachs und anderen Fettkorpern 
hergestellt. Die Sohmelzen sind bis zum Erkalten zu riihren und zwar so, daB die am 
Rande bereits erstarrte Masse fleiBig abgekratzt und dem Ganzen wieder untergeriihrt wird, 
andernfalls wird die Salbe stiickig und muB dann noch durch eine Salbenreibmaschine ge
trieben oder von neuem geschmolzen und geriihrt werden. 

Germ.: 3 T. gelbes Wachs und 7 T. ErdnuBol. Eine gel be Salbe. - Americ.: 3 weiBes Wachs, 
7 Benzoefett. - Austr. und Oroat.: 1 weiBes Wachs, 4 Sohweinefett. - Helvet.: 30 gelbes Wachs, 
70 O1ivenol, 10 atherische Benzoetinktur. - Hisp.: 1 weiBes Wachs, 3 Mandela!. - Hung.: Je 
1 gelbes Wachs und Vaselin, 3 Schweinefett. - Japon.: 1 gelbes Wachs, 2 Sesama!. - Nederl.: 
3 gelbes Wachs, 7 Sesamo!. -Portug.: 3 gelbes Wachs, 7 Mandelo!. - Belg.: (Ungt. simplex) Gleiche 
Teile wasserfreies Wollfett und weiBes Vaselin. - Norveg. und ROBS.: 1 gelbes Wachs, 3 Oliveno!. 

Unguentum Cetacei. Walratsalbe. Carat de blanc de baleine. Ceratum Ceta
eei. Ceratum Spermatis Ceti. 1st mit denselben VorsichtsmaBregeln unter gelindem Er
warmen und Kaltriihren herzustellen wie Ungt. cereum (siehe oben). 

Cera alba 
Cetaceum 
01. Arachidis 
01. Sesami 
01. Ollvar. 
01. Amygdal. 

Austr. Croat. Dan. HeIvet .• ) Hisp. Norveg. Ross. 
50,0 80,0 50,0 10,0 40,0 5,0 3,0 
50,0 80,0 100,0 20,0 40,0 10,0 3,0 

70,0 
50,0 

14,0 
600,0 470,0 60,0 

Adeps 90,0 

Suec. 
5,0 

10,0 

60,0 

Aqua Rosar. 250,0 450,0 25,0 2,0 25,0 
.) Helv. IiBt 10,0 Tinct. Benzoes aether. zusetzen und bls zur Verdampfung des Athers erwirmen. 

Unguentum leniens. Cold Cream. Ointment of Rose Water. 
Creme celeste. Ungt. anglicum. Ungt. emolliens. Ungt. refrige
rans. Ungt. Aquae Rosae. Pomatum Olei Amygdalarum. Cerat 
de Galien. Die Herstellung eines haltbaren und zarten Cold Cream erfordert groBe Sorgfalt. 
In die geschmolzene Masse der Cerate tragt man das 01 ein, riihrt (wie bei Ungt. cereum) bis 
zum Erkalten und fiigt dann unter fleiBigstem Agitieren das Wasser usw. zu. 

WelBes Wachs 
WaIrat 
HandelOI 
SesamoI 
ErdnuBol 
Riclnusol 

Germ. Amer. Austr. Belg. Brit. Croat. HeIvet. Hung. Ital. 
7,0 120,0 8,0 140,0 18,0 10,0 8,0 20,0 10,0 
8,0 125,0 10,0 20,0 15,0 40,0 10,0 

60,0 560,0 560,0 61,0 80,0 80,0 
62,0 62,0 160,0 

Wasser 25,0 15,0 15,0 
Rosenwasser 190,0 300,0 20 cem 20,0 
RosenoI gtts.1I gtts. II 0,1 ccm gtts. II gtt. I 
Borax 5,0 1,0 

Nederl. Ross. 
5,0 3,0 

10,0 8,0 
56,0 24,0 

30,0 

Glycerin 4,0 

Borax und Seife, die zugesetzt werden, um das Wasser fester gebunden zu halten und 
die Salbe weiBer erscheinen zu lassen, machen das Ungt.leniens zu Augensalben untauglichl 

Oleum Cerae, Wacbsol, ist ein durch trockene Destillation von Bienenwachs unter Zu
satz von Atzkalk gewonnenes 01. GIeiohe Teile geschabtes Wachs und gepulverter Atzkalk oder 
Ziegelsteinstiickchen werden gut gemischt in einer Retorte im Sandbad erhitzt. Das iiber-

Hager, Handbuch. I. 57 
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gehende 01 wird unter Zusatz von Atzkalk noch einmal destilliert. Das 01 ist anfangs farblos 
und diinnfliissig, spater verdickt es sieh und wird gelb bis braun. Gerueh brenzlich-atherisch. Es 
wurde friiher zu Einreibungen gegen Gicht und Rheumatismus verwendet. 

Cera Carnaubae. Carnaubawachs. Carnauba Wax. Cire de Carnauba. Ceara
wachs. Cera foliorum (Nederl.). Ein Pflanzenwachs, das von den Blattern der brasiliani
schen Wachspalme, Corypha cerifera L. (Copernicia cerifera MART.) ausgeschieden wird. 
Die Wachspalme wird auch angebaut. 

Gewinnung. Der staubartige, weiBe Lrberzug der jungen, an der Sonne getrockneten 
Blatter wird mit Biirsten in heiBes Wasser gebracht und das zusammengeschmolzene Wachs 
nach dem Erstarren abgehoben. 2-300 Blatter liefern 1 kg Wachs. 

Eigenschaften. Das Carnaubawachs bildet harte sprode Massen von gelblichweiBer, 
grauer bis graugriiner Farbe. Je nach der Farbe wird es verschieden bewertet. Das gelblichweiBe 
ist das wertvollste. Es ist l6slich in Ather, in heiBem Alkohol und heiBem Terpentino1. Smp. 84 
bis 860, spez. Gew. (150) = 0,995-1,00, (98-99°) = 0,842. Saurezahl 4-8, Esterzahl 76-86, 
Jodzahl 13,5. Es ist schwer verseifbar. Das Carnaubawachs besteht groBtenteils aus Cerotin
sauremelissylester, ~6H61COOCaoH61' enthalt etwas freie Cerotinsaure und Melissyl
alkohol und kleine Mengen anderer wachsartiger Verbindungen. 

Anwendung. Zur Herstellung von Kerzen, Firnis, Wachstuch, Bohnermasse, Schuh
putzmitteln, Petroleumseifen, Phonographenplatten und -walzen, Glanzpapier, zur Appretur von 
Geweben. Pharmazeutisch 1St es als Salbenbestandteil an Stelle von Bienenwachs zusamIDen mit 
Ceresin vorgeschlagen worden. 

Cearin IssLEm ist ein Gemisch von 1 T. Carnaubawachs, 3 T. Ceresin und 16 T. fliissigem 
Paraffin. 

Cera chinensis, ChinesischesWacbs, Insektenwachs, Chinese Wax, Cire d'insectes, 
wird von der auf der chinesischen Esche, Fraxinus chinen sis ROXBOURGH, lebenden Wachs
schildlaus, Coccus ceriferus FABR., oder Coccus Pe-Ia WES~OOD ausgeschieden. 

Gewinnung. Die mit Wachs iiberzogenen Zweige werden im Spatsommer mit Wasser 
ausgekocht, das abgeschiedene Wachs nach dem Erkalten gesammelt, umgeschmolzen und in 
die Form groBer runder Brote gegossen. 

Eigenschaften. Es bildet eine rein weiBe his gelbliche durchscheinende harte Massen 
mit kristallinischem Gefiige. Der Geruch ist etwas talgartig. Smp. 81-830, spez. Gew. (150) 0,970 
(nach GEHE u. Co. = 0,926), Saurezahl 0, Esterzahl 63,0 (ALLEN), 77,9 (HERBIG). Es besteht 
aus fast reinem Cerotinsaurecerylester, C26H61COOC26H53, neben kleinen Mengen anderer 
Ester. 

Anwendung. Zur Kerzenherstellung, fiir Glanzleder und Wachstuch. 
AuJ3er dem chinesischen Insektenwachs scheinen gelegentlich auch andere Insektenwachs

arten in den Verkehr zu kommen. So beschrieb BUCIINER ein Insektenwachs unbekannter Her
kunft, das mit dem chinesischen Wachs nicht iibereinstimmt. Smp. 64-740, Siiurezahl 69, Ester
zahl 45,4. 

Unter der Bezeichnung Chinawachs kommt auch chinesisches Bienenwachs in den 
Handel. 

Cera japonica. Japanwa('bs. Japan Wax. Cire de Japon. Japantalg. Vege. 

tabilisches Wachs. Sumach wachs. 
Das Japanwachs gehort seiDer Zusammensetzung nach zu den Fetten und nicht zu den 

Wachsarten. Ea wird deshalb richtiger als Japanischer Pflanzentalg bezeichnet. 
Gewinnung. Das Japanwachs wird in Japan und Kalifo1'llien aue den Steinfruchten 

mehrerer Sumacharten, besonders von Rhus succedanea L., auBerdem R. vernicifera DC. 
und R. sylvestris SIEB. et Zucco durch Anspressen gewonnen, durch Filtrieren g-ereinigt, an 
der Sonne gebleicht und in kleine Scheiben oder viereckige Tafeln gegossen. Die jahrliche Er
zeugung soIl etwa 2.4 Mill. k/!' betragen. 

Eigenschaften. BlaJ3gelbp, faEt weiBe, harte, unter 8-100 sprode Masse, von musche
ligem, etwas gliinzendem Bruch. Bei liingerer Aufbewahrung wird cs gelber, und die Oberflache 
bedeckt sich wit einem weiBen Anflug. der aus mikroskopischen, prismatischen Kristallen besteht. 
In der Warme der Hand wird es knetbar. Der Geruch ist etwas talgartig, schwach ranzig. In 
siedendem Alkohol von 96% ist es ziemlich leicht loslich; die Losung erstarrt beim Erkalten zu 
einer kornig kristallinischen Masse. Ather, Benzin und Petroleumiither losen es leicht auf. 

Smp. 52-54°, spez. Gew. fast 1,0. Die Saurezahl wurde zwischen 21,7 und 32,6, die Ver
seifungszahl zwischen 217,5 und 237,5 gefunden. Die Jodzahl, die fruher mit 4-5 gefunden 
worden ist, betriigt bei der jetzigen Handelsware 10-15, zuweilen noch etwas mehr. Der Grund 
der Abweichungen gegen fruher Jiegt jedenfalls in einer veranderten Gewinnungsweise des Talges. 
oder in der Heranziehung anderer Varietaten des japanischen Talgbaumes. Nach LEWKOWITSCH 
setzt man in Japan bei der Gewinnung des Japantalges aus den verschiedenen Sumachfriichten 
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bis etwa 10% Perillaol, ein fettesOI aua den Samen vonPerillaocymoidesL.zu, d<1s eine 
bobe Jodzabl (206) besitzt und infolgedessen die des Japanwacbses erhoht. 

Bestandteile. Das Japanwachs besteht hauptsachlich aus Palmitinsaureglycerin. 
ester, und etwa 10-15% freier Palmitinsaurc; aullerdem entbalt es die zweiba8ische Japan. 
saure, C19Hss (COOH)2' und zwei niedrigere Homologe dieser Saure, ferner Pelargonsaure, eine 
Saure CrSHS002, sehr geringe Mengen in Wasser loslicber Sauren, darunter wahrscheinlich Iso. 
buttersaure, ferner Spuren von Olsaure und Stearinsaure, aber keine Arachinsiiur". Die Sauren 
sind groJ3tenteils als Glyceride vorbanden. 

Priifung. Man bestimmt Schmelzpunkt, spez. Gewicht, Saurezahl, Esterzahl oder Ver· 
seifungszahl wie beim Bienenwachs, ferner die Jodzabl wie bei Talg. Eine Verfalschung mit tieri· 
schem Talg, die haufig vorkommt, erniedrigt das spez. Gewicht, den Schmelzpunkt, die Loslichkeit 
in Alkohol und Ather und erhoht die Jodzahl, Mineralwachs erniedrigt das spez. Gewicbt und 
die Loslichkeit und besonders die Verseifungszabl. Starke und ahnliche Zusatze bleiben beim 
Auflosen in Chloroform zuriick. 

Anwendung. Fiir pharmazcutische Zwecke ist der Japantalg als Ersatz fiir Wachs nicht 
brauchbar, da er zu leicht ranzig wird. Technisch wird er verwendet zur Herskilung von Kerzen, 
von Firnis, von Schuhputzmitteln. 

Unter der BezeichnungJapanwachs kommt auch japanisches Bienenwachs und ein 
dem chinesiscben Wachs iihnlicbes Insektenwachs in den Handel. 

Afridi-Wachs, Roghan, wird im nordlichen Indien aus den Olhaltigen Samen def wilden Saflor. 
pflanze, Carthamus oxyacan tha, und von angebauten Varietiiten derselben gewonnen. Die 
Samen werden cnthiilst und ausgepreJ3t; das dabei zu etwa 25% erhaltene gelbe 01 wird liingere 
Zeit gekocht und darauf in Mulden, die z. T. mit Wasser gefiillt sind, abgekiihlt. Die erstarrte, 
gallertartige Masse nennen die Eingeborenen "roghan". Das Afridiwachs soll infolge seiner Wasser
festigkeit ein wel'tvolles Material zur Herstellung von Linoleum sein; es dient ferner als Schmier· 
mittel fiir Leder und als Kitt fiir Glas· und Porze!lanwaren. 

Candelillawachs, Can ulilaw acbs, solI von der in Mexiko heimischen Eupborbiacee Pedi. 
lantbes Pavonis oder von Euphorbia antisyphilitic a stammen. Es bildet heJIgelbe bis 
braune Massen, die dem Carnaubawachs ahnlich sind. Es scheint in sehr verschiedener Qualitat, 
vielleicht auch mit Paraffin verfalscht in den Handel zu kommen, worauf die sehr abweichenden 
Angaben iiber den Schmelzpunkt schlieJ3en lassen. Von HARE und BJEREGAARD w;rd der Smp. 
67-680 angegeben, von LJUBOWSKI fiir die dunkle Sorte 820, fiir die hellere 920, von LUDECKE 
68-700. Ebenso abweichend voneinander sind auch die Angaben iiber das spez. Gew. (0,936 bis 
0.993) und iiber die anderen Kennzahlen: Siiurezahl 12,0, 19-21, Verseifungszahl 36,8, 50-60. 

Gheddawachs, ist ein in Ostindien gewonnenes Bienen wachs von Apis dorsata, A. florea 
und A. indica. Es weicht in seiner Zusammensetzung von dem gewohnlichen Bienenwachs er· 
heblich abo Siiurezahl 5-7,5, Esterzahl 88-92. Es enthiilt als Ester nur Cervlester verschie· 
dener Sauren. • 

Godangwachs i~t ein von Ficus ceriflua in Niederl. Indien gewonnenes Pflanzen wachs. 
Es bildet auBen braune, innen gelbliche Massen. Es ist in Ather, Chloroform und anderen organi. 
schen Losungsmitteln loslich, aus kochendem Wcingeist schddet es sich beim Abkiihlen wieder 
abo Das mit Alkobcil gereinigte Wachs schmilzt bei 630; seinen Eigenschaften naeh bildet das 
Godangwachs den "Obergang von Wachs zum Kautschuk. GRESHOFF und SACK isolierten damus: 
Ficocerylsaure, C1sH26 O2, Smp. 57° und Ficocerylalkohol, C17H 2S O, Smp 198°. 

Kapbeerenwachs gleieht dem Myrtenwachs. Wahrscheinlich stammt es von der in Siidafrika 
heimischen Myrica cordifolia oder anderen Myricaarten (M. quercifolia, M. laciniata. 
M. serrata). Smp. 40,50, spez. Gew. (990) 0,874, Saurezahl 4,0, Esterzahl 207. Jodzahl 1,0. Es 
besteht aus Fettsaureglycerinestern und wird zur Herstellung von Seifen verwendet. 

Myrtenwachs, Myricawachs, griines Wachs, Lorbeerwachs, wird auf der Oberflache 
der Friichte der Wachsmyrte, Myrica cerifera und anderen Myricaarten ausgesehieden und 
durch Extraktion der Friichte gewonnen. 

Es besteht zu etwa 700/0 aus Palmitins~ureglycerinester, enthalt ferner Myristin. und Lam in· 
~aureglycerinester und etwas freie Fett~iiure. Es gehort deshalb nicht zu den Wachsartcn, son
dern zu den Fetten. Smp. 480, spez. Gew. (220) 0,980, (990) 0,878, Siiurezahl 30, Esterzahl 190, 
Jodzahl4. 

Okubawachs wird aus den Friichten eines noch nicht naher bekannten Strauches, der in sump
figen Gegenden del' brasilianischen Provinz Para beimiscb ist, gewonnen. Die nmdlichen, null· 
artigen Friichte werden zerqlletseht, zu einem Tcig zerriebcn und dieser kurze Zeit mit Wasser 
gekocht, wobei sich das Wachs an der Oberfliiche des Wassers abscheidet. 100 kg Samen geben 
20-22 kg Wachs. Das rohe Okubawachs soll dem Bienenwachs ahneln; gereinigt ist es gliinzend 
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weiB. Es besteht aus einem Gemisch von Wachs, Fett und Harz. Spez. Gew. 0,920, Smp. 400: 
in kaltem Alkohol ist es wenig, in siedendem Alkohol und Ather vollig loslich. 

Pisangwachs ist das Produkt verschiedener, in NiederI. Indien heimischer Musaarten. 
Die groBen Blatter derselben sind unterseits mit einem weiBen, mehlartigen trberzug bedeckt, 
den die Javanen abschaben, iiber Feuer schmelzen und zur Reinigung durch ein Sieb laufen lassen. 

In den Handel kommt es in Form weiBer, kristallinischer Kuchen. Das Wachs ist sehr hart 
und glasig, auf dem Bruch grobkornig und bestaubt. Selbst in kochendem Alkohol ist es nur 
sehr wenig loslich, leicht loslich dagegen in heiBem TerpentinOi und verschiedenen anderen Lo· 
sungsmitteln. Smp. 79-81 0 , spez. Gew. (150) 0,963-0,970. SaurezahI2-3, Esterzahl 106, Asche 
kaumO,I0/o' GRESROFFunr] SACK isoliertendaraus(durch Verseifen)Pisangcerylsaure, C24H480 2, 
Smp. 710, ferner Pisangcerylalkohol, <;3H2sO, Smp.78°. 

Rafiawachs wird auf Madagaskar von den Biattern der Rafiapalme gewonnen, als Neben. 
produkt bei der Gewinnung der Rafiafasern. Es steht in seinen Eigenschaften zwischen Wachs
arten und Gummi (Kautschuk). 

Cerasus. 
Prunus cerasus L. (Cerasus acida GARTNER, Cerasus caproniana D. C.). 
Rosaceae-Prunoideae. Sauerkirsche. Heimisch wahrscheinlich in Klein
asien, in Kultur liber ganz Europa. 
Fructus Cerasi nigri. Sauerkirschen. Cherries. Cerises. Cerasa acida. Amarellen 
Morellen. Weichselkirschen. 

Zum pharmazeutischen Gebrauch, zur Herstellung des Sirupus Oerasorum, dienen nur die 
sauren schwarzen Kirschen. Fast kugeJige, bis 2 cm dicke, glatte, hell- bis schwarzrote Stein
friichte mit saftigem Fruchtfleisch, glattem, schiefkugeligem, meist einsamigem Kern und rund
Jich-eiformigem, amygdalinhaltigem Samen. 

Bestandteile. Die Friiohte enthalten im Mittel 80-85% Wasser, 6-9% Zuoker, 
1,25-1,50% freie Saure, 0,8 % eiweiBartige Su bstanz, 0,6-1,8% Peotinstoffe, 
Gummi, Farbstoffe, SaIze. Der Zuoker ist Invertzucker und Rohrzucker, nach anderer 
Angabe nur Dextrose und Lavulose: die Sauren sind wesentJich Apfelsaure und Citronen
saure neben Spuren Ameisensaure und Essigsaure (1), vor der Reife ist auch Bernstein
saure vorhanden. Der Saft (60%) enthalt etwa 10% Zucker und 2% Saure; die Asche be
tragt 0,5-0,6%' In den Samen ist ein Blausaure lieferndes Glykosid enthalten. 

Pedunculi (Stipites) Cerasorum. Kirschenstiele. Queues de cerises. Die ge
trockneten Fruchtstiele. 

Anwendung. Als Gewiirz fiir saure Gurken, besonders in England, selten medizinisch 
als Diureticum. 

AquaCerasorum. -Portug.: 1000 T. saure Kirschen werden mit den Kernen zerquetscht, 
dann 24 Stunden stehen gelassen. Darauf leitet man Dampf ein und fangt 1000 T. Destillat auf. 

Aqua Cerasorum spirituosa. -Portug.: Aus 1000 T. mit den Kernen zerquetschter saurer 
Kirschen werden naoh 24stiindiger Maceration mit 6000 T. Wasser und 200 T. Weingeist (900/ 0) 
1000 T. Destillat gewonnen. 

Sirupus Cerasorum. Kirschensirup. Cherry Syrup. Sir9P de cerise. 
- Germ.: Frische dunkle Sauerkirschen werden von den Stielen befreit und samt den Kernen zer
stoBen, im kleinen in einem Porzellanmorser oder Reibschale. 1m groBen laBt man sie durch 
Steinwalzen gehen. Den Fruchtbrei laBt man unter ofterem Durchriihren in einem lose be
deckten GefaB bei etwa 20 0 garen, bis 1 Raumtei) einer abfiltrierten Probe sioh mit 1/2 Raumteil 
Weingeist ohne Triibung misohen laBt, preBt aus und stellt den Saft einige Tage im kiihlen, dunklen 
Raume zur Klarung beiseite. Alsdannfiltriert man und verkocht 7 T. des Filtrats mit 13 T. Zucker 
zu 20 T. Sirup. Derselbe ist dunkelpurpurrot. Die Ausbeute betragt bis zu 200% der entstielten 
Kirschen. Nach dem Erkalten fiillt man den Sirup in sorgfaltig gereinigte, vollig trockene Flaschen, 
verschIieBt diesel ben mit neuen Korkstopfen und bewahrt sie im Keller, vor Licht geschiitzt, auf. -
Naheres iiber die He rstell ung und Aufbewahrung von Fruch tsaften siehe unter Siru pi 
Bd. II· S. 750. 

Danic. und Suec. lassen den Sirup aus 37 T. Succus und 63 T. Zucker herstellen, Ros8. 
aus gleiohen Teilen. - Norveg. laBt den Succus mit 2% Zucker vergaren und '" + 6 mit Zucker 
verkochen. 

P'I'ufung. a) Werden 50 com Kirschensirup mit verdiinnter Schwefelsaure angesauert und 
mit einem Gemisch von gleichen Raumteilen Ather und Petrolather ausgeschiittelt, so darf der 
beim freiwilligen Verdunsten der atherischen Schicht verbleibende Riickstand mit verdiinnter 
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EisenchloridlOsung (1 + 99) keine rotviolette Farbung geben ISalicylsaure). - b) 10 ccm Kirschen
sirup werden mit 10 ccm Wasser versetzt und durch Kochen mit Tierkohle entfarbt. Wird 1 ccm 
des wasserhellen Filtrats mit 2 Tropfen rauchender Salzsaure versetzt, gut umgeschuttelt und mit 
10 ccm absolutem Alkohol gemischt, so darf dieses Gemisch nicht milchig getrubt werden (Starke
sirup). - c) Wird Kirschensirup mit der gleichen Menge Wasser verdunnt und mit Amylalkohol 
geschuttelt, so darf sich dieser nicht farben, auch nicht, wenn der Kirschensirup zuvor mit Salz
saure oder mit Natronlauge versetzt wird (Teerfarbstoffel. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1363. 

SUCCUS Cerasi. Succus Cerasorum. Sue de cerise. Der frische Saft (s. S. 900) laLlt 
sich auch ohne Einkochen mit Zucker langere Zeit aufbewahren, wenn man dem Fruchtmus (wie 
as Norveg. vorschreibt) etwa 2% Zucker zusetzt und den filtrierten Saft nach vollendeter 
Garung in Flaschen fiillt, diese sterilisiert oder pasteurisiert und kiihl aufbewahrt. Auch 
Sattigen mit Kohlensaure bei 2 Atm. Druck sichert dem frischen, filtrierten Saft langere 
Haltbarkeit. Nach Vorschrift der Gall. setzt man den Sauerkirschen 10% SiiLlkirschen zu 
und laLlt nicht den Fruchtbrei, sondern den damus gepreLlten Saft bei 12-150 vergaren. -
Der Kirschensaft des Handels ist in der Regel mit Zusatzen (Alkohol oder Salicylsaure) ver
sehen und flir pharmazeutische Zwecke dann nicht geeignet. 

Ceratonia. 
Ceratonia siliqua L. und Kulturvarietaten, Johannisbrotbaum. Leguminosae

Caesalpinioideae-Cassieae. Heimisch wahrscheinlich in Syrien und Pala

stina, durch Kultur verbreitet in die Mittelmeerlander bis Portugal, vielfach auch ver
wildert. 

Fructus Ceratoniae. Johannisbrot. Locust Bean. Caroub~. Sili

qua dulcis. Caroba. Karoben. Soodbrot. Carouge. Carob-Bean. S.Johns

bread. 

Die Frucht ist fleischig, in einen kurzen Stiel verschmalert, nicht aufspringend, 
gerade oder etwas gebogen, flachgedriickt, bis 30 cm lang, bis 4 cm breit, von glan
zend dunkelbrauner Farbe, an den Randern wulstig verdickt und 8-12 mm dick, 
auf den beiden Schmalseiten von einer Furche durchzogen und 4-6 mm dick. Die 
Frucht ist quergefachert und enthalt bis 14 harte, etwas flachgedriickte, glatte, 
breit eiformige, bis 10 mm lange, glanzend rotbraune Samen mit kurzem Funikulus 
am spitzen Ende. Die Facher sind mit einer zahen Faserschicht ausgekleidet. Die 
auBere zahe und lederartige Fruchthaut umschlieBt ein braunrotes, groBzelliges, 
zuckerreiches Parenchym. Johannisbrot riecht schwach nach Buttersaure und 
schmeckt siiB. 

Mikroskopisches BUd. Frucht. Die Epidermis aus einer Reihe im Fliichenschnitt 
geradwandig-polyedrischer, im Querschnitt kubischer, nach auLlen dickwandiger Zellen mit starker 
Cuticula, ferner Spaltoffnungen und je nachdem wenige oder zahlreicheHaare oder deren Basalteile. 
Unter der Oberhaut zuniichst eine Schicht flacher, tafelformiger, in der F!1i.chenansicht rund
licher, derbwandiger Zellen, damuf eine Schicht von Bastfasern, die Fasern etwa 1 mm lang, 
stark verdickt, die Biindel von Kristallkammerfasern mit Einzelkristallen begleitet und durch 
nur wenig Parenchym und Steinzellen voneinander getrennt. Nach innen zu vor den Faserbiindeln 
engzelliges Gewebe (teilweise mit Kalkoxalatdrusen) und ein lockerer Kreis kleiner krummlaufiger 
GefaLlbiindel mit wenigen engen GefaLlen. In der Riicken- und Bauchnaht kraftigere GefaLlstrange. 
Das machtig entwickelte Fruchtfleisch besteht nach auLlen hin aus einem farblosen Gewebe kleiner, 
polyedrischer Zellen mit eingestreuten Gruppen etwas groBerer, braunen Inhalt fiihrender Zellen. 
Nach innen zu nehmen die Zellen schnell an Umfang zu, werden radialgestreckt und zeigen an
fanglich farblose Zellen mit oft kleinen wiirfelformigen Kalkoxalatkristallen und Gruppen etwas 
groBerer Zellen mit braunem Inhalt. Die innere Schicht des Fruchtfleisches zeigt noch groBere, 
radialgestreckte, rotbraune Zellen mit groBen, rotbratmen bis kupferroten, eigentiimlich und sehr 
verschieden gestalteten, gerunzelten und prismatischen, oft traubenformigen, bis 1 mm laugen 
Klumpen als Inhalt = Inklusenschicht. Diese Inhaltskorper (Inklusen) sind in Wasser, Alkohol, 
Essigsaure und verdiinnter Schwefelsaure unloslich, Atzkali farbt anfangs gelb, dann rasch 
schmutziggriin, endlich blaugrau, Eisenacetat farbt prachtvoll blauschwarz, Vanillinsalzsaure 
rot, Osmiumsaure blauschwarz usw. Die Massen sitzen nur lose in den Zellen, lassen sich leicht 
aus den Zellen herausdriicken. Innerhalb der Inklusenschicht folgt bis zur inneren Fruchtwand 
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wieder groBzelliges Gewebe, oft mit eingestreuten einzelnen oder zu Gruppen vereinigten In· 
klusen, in der Droge ist diese Schicht mehr oder weniger kollabiert. 1m ganzen Mesooarp reich
lich Zucker. Das Endooarp besteht hauptsachlich aus 1-3 Reihen stark tangentialgestreckter, 
stark verdickter, verholzter Bastfasern und dickwandigen Kristallkammerfasern mit Einzel
kristallen, welchen sich als innerste Schicht etwa drei Reihen etwas tangential gestreckter Zellen 
anschlieBen, deren Wande im Wasser stark aufquellen. 

Same. AuBen eine von einer kriiftigen Cuticula iiberzogene, aus Palisadenzellen gebildete 
Epidermis = Leguminosentypus. Die Lichtlinie ist sehr weit nach au Ben geriickt. Unter der 
Epidermis eine Reihe sehr dickwandiger, sanduhrformiger Tragerzellen mit Intercellularen. Das 
folgende Parenchymgewebe aus 12-18 Reihen tangential gestreckter, ziemlich verdickter Zellen. 
Das stark entwickelte Schleimendosperm aus verschieden gestalteten Zellen mit weiten Inter
cellularen, die Wande farblos, glashell, hornartig hart verdickt, im Zellinhalt Fett, Protein 
und Schleirn, aber keine Starke. . 

Besiandteile. Die Friichteenthalten durchschnittlich 15% Wasser, 5-6% Stickstoff
substanz, 0,5-1,3% Fett, bis 30% Zucker (42% ohne Samen gerechnet), 40% sonstige 
Kohlenhydrate, 6-9% Cellulose, Gerbstoff, 2% Asche; die Zuckerarten sind nach neueren 
Arbeiten Saccharose und Glykose. Weiter sind vorhanden bis 1,5% Iso buttersaure, der die 
Friichte den eigenartigen Gerlich verdanken. Die Frucht enthalt 88-90% Pericarp und 10-12% 
Samen; diese enthalten ein Kohlenhydrat Carubin (im wesentlichen Mannan), ein Ferment 
Carubinase und eine Zuckerart Carubinose (d-Mannose), die durch Einwirkung des Fer
mentes auf das Carubin entsteht. 

Anwendung. Die Hulsen finden im Suden ausgedehnte Verwendung als Viehfutter 
und als Nahrung der armeren Klassen. In Portugal, auf den Azoren und in Triest wird Alkohol 
daraus gewonnen, hier und da auch Sirup. Ferner dienen sie bei der Bereitung von Tabakssaucen und 
geriistet als Ka£feesurrogat (vgl. Coffea). Arzneilich verwendet man sie hier und da in Teegemischen. 

Aus den Samen gewinnt man einen Kle bstoff, indem man sie spaltet, den Embryo entfernt 
und daun mit Wasser von 70-82° behandelt. Der Schleim wird dann mit Mehl und etwas Salz
saure zur Appretur von Geweben benutzt. 

Cerefolium. 
Anthriscus cerefolium HOFFM. Kerbel. Umbelliferae - Scandicineae. Ein 
in Siideuropa heimisehea, bei una in Kiiehengarten angebautes, nieht selten ver
wildertes Kraut. 

Herba Cerefolii germanica. Kerbelkraut. Garden Chervil. Herbe de eerfeuil. 

Herba Chaerefolii. Gartenkerbel. Korbelkraut. 
Der Stengel ist diinn, astig, unten kantig gefurcht, nach oben fein gestreift, kahl, nur uber 

den Gelenken weichhaarig. Die zarten, diinnen Blatter sind an der Basis mit einer Scheide ver
sehen, dreifach.gefiedert, bis 15 cm lang, die Abschnitte fast fiederspaltig oder dreilappig mit 
eiformigen, kurz zugespitzten, gewimperten Segmenten nnd lauzettlichen, kurz-stachelig-spitzen, 
etwas gezahnten Zipfeln, oberseits hellgriin, kahl, unterseits blasser, zerstrent-kurzhaarig. Die 
kleinen Bliiten am Ende des Stengels und der Zweige in doppelten, kurzgestielten oder sitzenden, 
3-5strahligen Dolden. Eine Hiille fehlt meistens, die Hiillchen 1-4blattrig, die Blattchen 
flaumhaarig,lineallanzettlich oder lanzettlich spitz. Die Blumenkrone weiB; die Friichte diinn, 
bis 8 mm lang, dunkelbraun bis schwarz, glatt, von einer starken Furche auf der einen Seite durch
zogen. Der Geruch ist frisch eigentiimlich, angenehm aroma tisch, verschwindet beirn Trocknen, 
der Geschmack ist angenehm aromatisch, geht beim Trocknen auch teilweise verloren. 

Bestandteile. Die Blatter, Stengel undFriichteenthalt.en das Glykosid A piin und Bitter
stofl; die Friichte enthalten 0,01 % atherisches 01, das hauptsiichlich aUB Methylchavicol 
besteht; das Destillationswasser des Oles enthiilt Methyl- und Athylalkohol. 

Anwendung. Das getrocknete Kraut findet nur selten Anwendung, das frische Kraut 
dient als Kuchengewiirz, der aus dem mit 5% Wasser befeuchteten Kraut gepreBte Saft, Succus 
Oere/alii recens, dient zur Herstellung von Sirupus Oere/olii. 

Herba Cerefolii hispanica, spaniscbes Kerbelkraut, ist das Kraut der Umbellifere 
Myrr his odora ta SOOP • 

. Sirnpus und Succus Cerefolli. Kerbelsirup und Kerbelsaft. Die Pflanze wird 
wii.hrend der Bliite gesammelt, frisch mit 5 % Wasser gequetscht und ausgepreBt geliefert. Man erhiilt 
so den Succus Cerefolii recens; 10 T. desselben auf 850 erhitzt, nach dem Erkalten dureh
geseiht, mit 3 T. Weingeist versetzt undfiltriert, geben mit 18 T. Zucker den Sirupus Cerefolii 
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Tisana Aceto8ae composlta. 
Tisane d'oseille composee. Bouillon ault 

herbes (Gall. 1884). 
1. Fo!. Rumicls Acetosae 40,0 g 
2. Fo!. Lactucae capitat. 20,0 .. 
3. Fo!' Cerefolii 10,0 " 
4. Salis marini 2,0 " 
5. Butyri recentis 5,0 " 
6. Aquae destillatae 1000,0 " 

Man kocht 1, 2, 3 mit 6 % Stunde, filgt 4 und 5 
hinzu und seiht durch. 

Ceresinum s. u. Olea miner alia Bd. II S. 279. 

Cereus. 
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Cereus grandiflorus MILLER (Cactus grandiflorus L.). Cactaceae
Cereoideae -Echinocacteae. Konigin der Nacht. Night-blooming 
Cereus. In Mexiko, Zentralamerika, auf den Antillen (Jamaika), den Karaiben 
heimisch. 

Herba Cacti grandiflori. Kaktuskraut. 
Unter der Bezeiohnung "Herba Cacti grandiflori" finden sich Drogen verschiedener Herkunft 

im Handel. Gebrii.uohlioh sind die Stengel und die Bliiten. Die Stengelstiicke, etwa 11/2-2 om 
dick und verschieden lang, sind zylindrisch, 5- bis 7eckig und tragen an den Ecken in den Abstii.n
den von etwa 2 cm kleine Biischel von 6-8 sehr kurzen, etwa 2 mm langen Domen. Die anfangs 
kugelige, spater keulenformige Knospe ist sitzend und mit dachziegelformig sich deckenden, lange 
Borsten tragenden Sohuppen bedeckt. Die Kelchrohre der entwickelten Bliite ist lang, griin, der 
becherformige Saum wird aus zahlreichen langen, brii.unlichgelben, eine Art Strahl bildenden 
Kelchzipfeln und aus einer inneren Reihe lii.nglicher, oben breiterer, fast aufrechter, reinweiJ3er 
Blumenblii.tter gebildet. Die zablreichen langen, weiBen Staubfii.den mit gelben linealen Antheren. 
Der Griffel so lang wie die Staubfii.den, die Narbe aus zahlreichen Strahlen. 

Bestandteile. Nach WILJOM enthii.lt die Pflanze einen Stoff, der Alkaloid- und Glykosid
reaktionen gibt. Das Fluidextrakt von PABKE, DAVIS U. Co. enthii.lt einen auf das Froschherz 
sehr schwach einwirkenden Stoff. Das im Handel befindliohe Extrakt solI nach WILJOM auoh aus 
Opuntia fious indioa hergestellt wemen und dann keine physiologisoh wirksamen Stoffe 
enthalten. Naoh RAT SCHER und BAILEY enthalten auch die aus Caotus grandiflorus her
gestellten Prii.parate keine pharmakologisch wirksamen Stoffe. 

Verfalschungen. Bei Opuntia deoumana. HABv., Siidamerika, welche als Ver
fii.lsohung von Cereus grandiflorus im Handel ist, gehen die ii.uBeren, dioken Kelchblii.tter allmii.h
(ioh in die hellschwefelgelben, diinneren Blumenblii.tter iiber. Der Griffel ist seohslappig. Nach der 
Bliite trennt sioh die Kelchrohre in Form eines eiformigen oder kurzen, rohrigen Stiiokes ab und 
binterlii.Bt eine becherformige Vertiefung. 

Anwendung. Man gebraucht da.s Extrakt oder die Tinktur bei funktionellen SM
rongen der Herztii.tigkeit, Herzschwii.che und fieberhaften Krankheiten. Auch bei organischen 
Erkrankungen soIl das Mittel an Stelle von Digitalis gute Dienste leisten; eine kumulative Wirkung 
kommt ibm nicht zu. Es ist kaum mehr im Gebrauch. 

Der frisohe Saft ruft auf der Haut Jucken und Pusteln hervor, im Munde Brennen und Ubel-
keit, endlich Erbrechen und Dysenterie. 

Cereus peruvianus (L.) HAW., heimisch in Siidamerika.. 
Entbii.lt ein krampferzeugendes Alkaloid. 
Cereus Bonplandii PARM., heimisch in Brasilien und Argentinien, soIl wie C. 

grandiflorus wirken. 
Cereus giganteus ENGLM. und C. Thurberi ENGLM. liefem durch Gii.rung 

~in alkohoJhaltiges Getrii.nk. 
Nach HEYL enthalten die Caoteen nicht nur Alka.1oide, sondem auch Saponine. HEYL 

isolierte 1. aus Pilocereus Sargentian us ORCUTT ein neues Alkaloid, Pilocerein, CaoH"N 204' 
2. aus Cereus pecten-aboriginum ENGELM. Peotenin (dem Anhalonin sehr ii.hnlich). ein 
sehr giftiges, Starrkrampf bewirkendes Alkaloid, und 3. aus Cereus gummosus ENGELM, 
reichIiche Mengen (24%) eines Saponins, das der Quillayasii.ure sehr ii.hnlich ist, die Cereinsii.ure. 

Cerevisia. 
Cerevisia. Bier. Beer. Biere. 

Bier ist ein durcb alkoholische Gii.rung aus Malz, Wasser und Hopfen herge
stelltes Getrank, das neben Wasser, Alkohol und Kohlensaure nicht unerhebliche 
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Mengen von unvergorenen, noch vergarbaren Extraktstoffen enthiilt und sich noch in 
schwacher Nachgarung befindet; letztere kann aber auch ganz aufgehoben seine 
Nach den Brausteuergesetzen darf fiir untergariges Bier nur aus Gerste her· 
gestelltes Malz verwendet werden, wahrend fiir obergariges Bier in der nord
deutschen Brausteuergemeinschaft auch Malz aus anderem Getreide, nicht aber aus 
Reis oder Mais, ferner als Malzersatz technisch reiner Rohr-, Riiben- oder Invert
zucker, Starkezucker und aus den genannten Zuckerarten hergestellte Farbemittel 
verwendet werden diirfen. In Bayern, Wiirttemberg und Baden diirfen Ersatzstoffe 
fur Gerstenmalz auch bei obergarigem Bier nicht verwendet werden. 

Gewinnung. Das gemahlene Malz(s.Maltum,Bd.II) wird eingemaischt, d.h.mitWasser 
angeriihrt und auf 60-65° erwarmt. Hierbei wird die Starke des Maizes durch die ebenfalls in 
Malz enthaltene Diastase in Maltose (Malzzucker) iibergefiihrt. Nach Beendigung der Ver
zuckerung der Starke wird das Gemisch gekocht. Die von den unloslichen Stoffen, den Tre bern. 
abfiltrierte Fliissigkeit, die Wiirze, wird mit Hopfen gekocht und nach nochmaligem Filtrieren 
stark abgekiihlt. Die kalte gehopfte Wiirze wird in Garbottichen mit rein geziichteter Hefe ver
setzt. Die Temperatur wird bei untergarigem Bier auf 4-8°, bei obergarigem Bier auf 12-190> 
gehalten. N ach beendeter Garung wird das Bier von der Hefe getrennt. und das untergarige Bier 
zur Klarung in groBen Fassern mehrere Monate lang gelagert, wahrend das obergarige Bier sofort 
verbraucht wird. 

Bei untergarigem Bier (Lagerbier) verlauft die Garung langsam bei niedriger Temperatur. 
4-80, und die Hefe setzt sich zu Boden. Bei obergarigem Bier verlauft die Garung rasch be} 
12-190 und die Hefe schwimmt, von den Kohlendioxydblaschen getragen, an der Oberflache. 

Untergarige Biere sind das gewohnliche Lagerhier oder Schankbier, zu denen als beson
dere Sorten auch die bayrischen Biere, das Pilsener und zahlreiche andere zahlen. Bockbier und Sal
vatorbier sind besonders stark eingebraute, d. h. aus gehaltreichen Wiirzen hergestellte Biere 
Mumme (Braunschweiger) ist ein nur teilweise vergorener sehr gehaltreicher Malzauszug. 

Obergarige Biere sind Einfachbier, Jungbier, Erntebier, Hausbier, Kolnisches Bier, Ber
liner WeiBbier und andere WeiBbierarten, die meist aus Weizenmalz hergestellt werden, Leipziger 
Gose, Gratzer Bier, das seinen Rauchgeschmack einem schwachen Rauchern des Weizenmalzes 
verdankt. Auch die engJischen Biere Porter und Ale sind obergarige Biere. 

Die Farbe des Bieres hangt in erster Linie von der verwendeten Malzsorte abo 
Zu ganz hellen Bieren wird sogen. Lichtmalz, zu dunkleren Bieren starker gedarrtes 
Malz. Farbmalz, verwendet. Gewisse, ganz dunkle obergarige Biersorten werden 
auch mit Zuckerkouleur gefarbt. 

Untersucbung des Bieres. Die chemische Analyse bezweckt in erster Linie die Feststellung 
des Gehaltes und der Eigenart des Bieres. Daneben hat sie Aufklarung iiber einen etwaigen Gehalt 
an fremden Bestandteilen (Farbstoffen, Konservierungsmitteln, Bitterstoffen, Metallen) sowie 
iiber eingetretene Veranderungen und Zersetzungen zu geben. - Vor der Untersuchung ist das 
Bier von Kohlensaure zu befreien, indem man es auf etwa 250 erwarmt, einige Zeit in halbgefiillten 
Kolben schiittelt und es sodann dreimal bei bedecktem Trichter filtriert. Aile Analysenbefunde 
werden in Gewichtsprozenten ausgedriickt, indem man die mit abgemessenen Mengen erlangten 
Befunde durch das spezifische Gewicht dividiert. 

Die wichtigsten Bestimmungen sind folgende 1): 

1. Spezifisches Ge wicht. Die Bestimmung erfolgt bei 150 mittels Pyknometers (vgl. 
Vinum Bd. II) oder der groBen WESTl'HAL8Chen Wage unter Benutzung eines Reiters fiir die 
vierte Dezimale. 

2. AlkohoI 2). Man versetzt 75 ccm Bier in einem mit Kugelaufsatz versehenen Rundkolben 
zur Verhinderung des Schaumens mit etwas Tannin und destilliert in ein enghalsiges Pyknometer 
von 50 ccm Inhalt bis nahe zur Marke abo Nach dem Auffiillen bei 150 wird gewogen und aus dem 
hiernach bt'rechneten spez. Gewicht des Destillates dessen Alkoholgehalt in Gewichtsprozenten aus 
der Alkoholtafel von Dr. C. WINDISCH entnommen (s. Athylalkohol S. 289). Der Alkoholgehaltdes 

BierI's in Gewichtsprozenten. A, berechnet sich nach der Formel A = D5' a, (D = Gewicht des 
7 • 8 

Destillates a = AlkohoIgehalt des Destillates in Gewichtsprozenten, 8 = spez. Gewicht des BierI'S). 
- Der Alkoholgehalt laBt sich auch mit einer fiir viele Zwecke geniigenden Genauigkeit mittel
bar aus dem spezifischen Gewicht des urspriinglichen Bieres (8) und des entgeisteten Bieres (S) be
rechnen. Es ist das spezifische Gewicht des alkoholischen Destillates = 1 + 8 - S. 

1) Nach den Vereinbarungen und nach BEYTffiEN, Handbuch der Nahrungsmittelunter
suchung. 

2) Stark saures Bier ist vor der Bestimmung des .Alkohols zu neutralisieren. 
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3. Extrakt. 50 ccm des von Kohlensaure befreiten Bieres werden in einer flachen Porzellan. 
schale auf dem Wasserbad langsam bis auf 1/4 eingedampft, darauf, ohne zu filtrieren, mit destil
liertem Wasser in das zum Abmessen benutzte Pyknometer zuriickgebracht und bei 15 0 zur Marke 
aufgefiillt. Nach dem Wagen berechnet man das spezifische Gewicht und entnimmt den zu
gehiirigen Extraktgehalt del' Extrakttabelle (Zuckertafel) von WINDISOH (s. u. Saccha-
rum, Bd. II S. 610). . 

4. Urspriinglicher Extraktgehalt del' Wiirze (Stammwiirze). Da del' Zucker bei del' 
Garung etwa 50 0/0 Alkohol und 50 0/0 Kohlendioxyd gibt, so ist etwa die doppelte Menge des gefun
denen Alkohola urapriinglich als Zucker vorhanden gewesen. ! 

Man findet demnach den urspriinglichen Extraktgehalt E del' Wiirze, wenn man die ge. 
fundenen Gewichtaprozente Alkohol A verdoppelt und hierzu die Gewichtsprozente des nach 3 ge-
fundenen Extraktgehaltes e addiert: E = e + 2 A. 

Diese Formel ist indessen nicht genau, weil eben nicht genau 50 0/0 Alkohol und 50 0/0 Kohlen
dioxyd aus 100 T. Zucker bei del' Garung entstehen. Deshalb solI del' Extraktgehalt del' Wiirze 
aus del' folgenden Formel: 

100 (e + 2,0665 A) 
E = 100 + 1,0665 A 

berechnet werden. In jedem Faile ist anzugeben, welche Formel bei del' Umrechnung benutzt 
worden ist. 

5. Vergarungsgrad del' Wiirze. Man bezeichnet ala Vergarungsgrad die von 100 Ge
wichtsteilen des urapriinglichen Wiirzenextraktea durch Hefe vergorene Extraktmenge 

Del' Vergarungsgrad V ergibt sich aus dem nach 4 berechneten urspriinglichen Extrakt
gehalt del' Wiirze E und dem nach 3 ermittelten Extraktreat des Bierea e: 

V = 100 ( 1 - i) odeI' = 100 • E E e 

6. Zucker (Wert fiir Zucker und Reduktionswert del' Dextrine). In del' Regel wird del' 
Zuckergehalt einfach in del' Weise bestimmt, daB man das Bier auf einen Extrakt· odeI' Zucker
gehalt von etwa 1 % verdiinnt und mit 25 ccm das Reduktionsvermogen gegen 50 ccm FEHLINGsche 
Losung nach del' Maltosevorschrift (kalt miachen, 4 Minuten kochen!) ermittelt. Del' aus del' Ta
belle von E. WEIN entnommene Zuckergehalt wird als "Rohmaltose" angegeben. Uber die 
Einzelheiten des Verfahrens siehe unter Saccharum Bd. II S. 614. 

7. Stickstoff. Die Bestimmung erfolgt nach dem Verfahren von KJELDAHL unter An
wendung von 25 ccm Bier. 

8. Saure. a) Gesamtsaure (nach PRIOR). 50 odeI' 100 cern des von Kohlensal1re moglichst 
befreiten Bieres werden zur volligen Vertreibung del' Kohlensaure 1/2 Stunde lang in bedecktem 
Becherglas auf etwa 40 0 erwarmt und dann direkt odeI', bei dunklen Bieren, nach dem Verdiinnen 
mit dem doppelten Volum ausgekochten Wassel's mit 1/10-n-Lauge titriert. Als Indikator benutzt 
man gewohnlich den LUOKschen Indikator, das rote Phenolphthalein, das ist eine jedesmal 
frisch zu bereitende Mischung von 20 cern ausgekochtem Wasser, 10-12 Tropfen alkoholischer 
Phenolphthaleinlosung (1: 30) und genau 0,2 ccm 1/ lo-n-Lauge. Von diesem Indikator bringt man in 
napfformigc Vertiefungen einer weiBen Porzellanplatte je einen groBen Tropfen und titriert nun ao 
lange, bia diese Rotfarbung auf Zusatz von 6 Tropfen del' titrierten Fliissigkeit nicht mehr ver
schwindet. - Da die saure Reaktion dea Bieres durch fliichtige und nichtfliichtige Sauren sowie durch 
primare Phoaphate verursacht wird, empfiehlt es sich, das Resultat in Kubikzentimetern Normal· 
lauge fiir 100 g Bier anzugeben. 

b) Fliichtige Saure. Diese Bestimmung geachieht nach dem unter Vinum Bd. II an· 
gegebenen Verfahren. 

9. Asche. Diese Bestimmung wird in 50 ccm Bier nach del' unter Yin um Bd. II ange
gebenen Vorschrift ausgefiihrt. Ebenfalls nach del' fiir Wein gegebenen Vorschrift kann auch die 
Bestimmung der Aschenalkalitii:t sowie die Bestimmung der Phosphorsaure vorgenommen 
werden. 

10. Konservierungsmittel. Es kommen besonders Schweflige Saure, Salicylsaure, 
Borsaure, Benzoesaure, Formaldehyd und Fluorwasserstoffsaure in Betracht. deren 
Bestimmung im allgemeinen nach den iiblichen Verfahren (vgl. unter Caro und Vinum) erfolgt. 
Hier sollen daher nul' einige besonders fiir Bier empfohlene Verfahren mitgeteilt werden. 

a) Schweflige Saure. Die qualitative Priifung erfolgt mit Kaliumjodatstarkepapier, die 
quantitative Bestimmung durch Destillation im Kohlensaurestrom unter Vorlegung von Jod· 
losung (vgl. unter Caro S. 839). 

b) Salicylsaure. Nach SPAETH schiittelt man das angesauerte Bier mit Ather-Petrolather 
aus und priift den Abdampfriickstand mit Eisenchlorid. Tritt hierbei keine Violettfarbung ein, 
so ist Salicylsaure abwesend. Bei positivem Ausfall del' Reaktion ist mit Riicksicht auf die mogliche 
Anwesenheit von Mal tol ein anderer Teil des Riickstandes mit MILLONS Reagens (a. u. Hydrargy
rum nitricum S. 1467) zu priifen. Hierbei gibt nur Salicylsaure, nicht abel' Maltol eine Rotfarbung. 

c) Borsaure ist nach J. BRAND ein dem Hopfen entstammender normaler Bierbestandteil 
und muB daher bei positivem Eintreten der qualitativen Reaktionen quantitativ bestimmt werden 
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AuBer den hier mitgeteilten wichtigsten Priifungen kommen in Einzelfallen evtl. noch 
folgende Bestimmungen in Frage: Dextrin, Kohlensaure, Glycerin, Hopfenharz, fremde 
Bitterstoffe (Hopfenersatzmittel), N eutralisationsmittel, Farbstoffe, kiinstliche 
SiiBstoffe, SiiBholz, Metalle, Priifung auf Pasteurisierung, Priifung auf Bier· 
triibungen, sowie Unterscheidun·g von 0 ber. und untergarigem Biere. Zum Teil 
konnen diese Bestimmungen, wie z. B. die Priifung auf kiinstliche SiiBstoffe, Schwermetalle und 
Glycerin, nach den iiblichen Methoden (vgl. Vinum) ausgefiihrt werden; im iibrigen muB auf 
die Lehrbiicher der Nahrungsmittelchemie verwiesen werden. 

Beurteilung des Bieres. I. Gesetzliche Bestimmungen. Neben dem Nahrungsmittel
gesetz und seinen Folgegesetzen sind die Brausteuergesetze maBgebend, die fiir das gesamte 
Deutsche Reich (unter dem 26. Juli 1918, S. April 1922 u. 9. Juli 1923), sowie fiir Bayern, Wiirttem· 
berg und Baden erlassen worden sind. Die da.rin enthaltenen Bestimmungen sind zum Teil schon 
bei der Erklarung des Begriffes "Bier" angegeben: einige wichtige sollen hier noch folgen. - 1. Der 
Zusatz von Wasser zum Bier durch Brauer, Bierhandler oder Wirte nach AbschluB des Brauver. 
fahrens auBerhalb der Brauereien ist untersagt. - 2. Es werden unterschieden: Einfachbier mit 
einem Stammwiirzegehalt bis 5,5%, Schankbier mit 8-9%, Vollbier mit 9-14%undStark. 
b i e r mit mehr als 14 % Stammwiirze. Die Vermischung dieser Biersorten miteinander ist untersagt. 
Die GefaBe, in denen Einfachbier und Schankbier in den Verkehr gelangen, miissen entsprechend 
bezeichnet sein. Bier mit einem Stammwiirzegehalt zwischen 5,5% und 8% darf nicht in 
den Verkehr gebracht werden. - 3. Wird Bier (obergariges), das unter Verwendung von Zucker 
hergestellt ist, in den Verkehr gebracht, so muB auf den GefaBen (Fassern, Flaschen usw.) in 
deutlich lesbarer Schrift an augenfalliger Stelle die Bezeichnung "unter Zuckerverwendung 
hergestellt" angebracht sein. - 4. Alkoholfreie Biere gibt es nicht. Die Bezeichnung Bier 
ist an die Vergarung und damit an den Alkoholgehalt gebunden. 

II. Zusammensetzung und Verfalschung. Normales, gut vergorenes Bier muB vol!· 
standig klar und reich an Kohlensaure sein, sowie angenehmen, erfrischenden Geschmack besitzen. 
(An gewisse Spezialbiere, wie z. B. WeiBbier, kann die Forderung des Klarseins natiirlich nicht 
gestellt werden.) 

Gut vergorene Biere besitzen in der Regel einen wirklichen Vergarungsgrad von 48% 
und darii b er, mindestens aber einen solchen von 44 %' Bestimmte Vorsohriften gibt es nicht. - Der 
Stammwiirzegehalt ist schwankend, bei untergarigen Bieren 10-14% (das Schweizer Lebens. 
mittelbuch verlangt mindestensI2%), bei obergarigen weniger (vgl. oben). Der Stickstoff· und auch 
der Phosphorsauregehalt in Prozenten der Stammwiirze betragt 0,4-0,5%, - Der Aschenge. 
halt liegt selten iiber 0,3%; ein Mehr deutet ebenso wie ein geringer Gehalt an Gesamtsiiure (weni. 
ger als 1,2 ccm n-Alkali) auf Neutralisationsmittel hin. - Der Alkoholgehalt (A) und Extrakt. 
gehalt (e) sind von dem Vergarungsgrad und der Stammwiirzemenge abhangig und ziemlich er· 
heblichen Schwankungen unterworfen (A = 1,5-6%' e = 2-8%)' - Der normale Glycerin. 
gehalt des Bieres betragt etwa 0,3°/0, - Der Zusatz von kiinstlichen SiiBstoffen ist in Deutsch· 
land fiir untergariges Bier gesetzlich verboten, fiir 0 ber.gariges Bier zulassig; er muB aber wie 
der Zuokerzusatz gekennzeichnet werden. - Salioylsaure und andere Konservierungs. 
mittel diirfen nicht gebraucht werden; statthaft ist nur die Verwendung von Kohlensaure und das 
Pasteurisieren. Spuren Schwefliger Saure im Bier (etwa 10 mg im Liter) konnen vom Schwefeln 
des Hopfens herriihren und sind nicht zu beanstanden. - Als Verfalschung ist ferner anzusehen: 
Zusatz von Neigen., Tropf. oder Bonst verdorbenem Bier zu frischem Bier, Vermischen einer bes· 
seren Biersorte mit einer geringwertigeren, Zusatz von Glycerin, SiiBholz, Hopfenersatzstoffen 
usw. - Als sauer bzw. verdorben ist ein Bier zu bezeichnen, das einen auffallend sauren Ge· 
Bchmack besitzt und dessen Gesamtsii.ure 3 ccm n·Alkali iiberschreitet (meist auch einen hohen 
Gehalt an fliichtiger Saure und an Saurebakterien hat). - Verdor ben sind ferner untergarige 
triibe Biere, wenn die Triibung von Bakterien oder wilden Hefen herriihrt. Noch zulassig sind da· 
gegen schwache EiweiB· (Glutin.), Harz·, Dextrin. oder Gummitriibungen sowie geringe Trii· 
bungen durch Kulturhefe, letztere jedoch nur, wenn der Vergarungsgrad mehr als 48% betragt. -
Gewisse Biere (Lichtenhainer, Berliner WeiBbier usw.) sind mit Hefetriibung zulassig. 

Chinaelsenbler von Apotheker J. STROSCHEIN in Berlin ist ein 20% Extrakt enthaltendes 
Bier, das neben dem wii.sserigen Auszuge von lO% Cortex Chinae, Cortex Aurantii, Cortex Cinna. 
momi, Fructus Cardamomi und Fructus Vanillae 20/ 0 Ferrum bicarbonicum oxydulatum ent
halten solI. 

Karlsbader Mineralbier ist ein Bier, das die natiirlichen Salze 4er Karlsbader Quellen 
gelOst enthalten solI. 

In~werbier, Ginger·Beer oder Ginger.Pop, erhalt man aus: Sacchari 900,0, Mellis 
depur.900,0, Fruct. Citri Nr. VI, Rhiz. Zingiberis gr. pulv. 120,0, Tartar. depur. 60,0, Albuminis 
ovi Nr. III. Hefe 30,0. Man mischt den Zucker mit dem Honig und arbeitet die ge· 
schalten und geschnittenen Citronen, den Ingwer und den Weinstein darunter. Darauf riihrt 
man mit einem holzernen Spatel langsam 22,5 l kochendes Wasser dazu, dann nach dem Er. 
kalten das EiweiB und die Hefe. Man laBt das Ganze nun 2-3 Tage an einem maBig war
men Ort stehen und fiillt schlieBlich auf Flaschen. 
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Cerium. 
Cerium, Cer, Ce, Atom-Gew. 140,13, findet sich als Silikat neben Thorium und 

den Erdmetallen Lanthan, Neodym, Praseodym und zahlreichen anderen in ver
schiedenen skandinavischen Mineralien, besonders im Cerit, ferner im brasilianischen 
Monazit, der zur Gewinnung von Thoriumnitrat in groBen Mengen verarbeitet 
wird. Hierbei werden groBe Mengen von Ceriumverbindungen aIs Nebenprodukt 
erhalten, fiir die man nur in besehranktem MaBe Verwendung hat; nur ein kleiner 
Teil wird auf Cermetall und Cerverbindungen verarbeitet. 

Die in den Handel kommenden Cerverbindungen enthalten haufig erhebliche 
Mengen von Verbindungen der anderen Erdmetalle. 

E1'kennung. 1) KaIiumhydroxyd fallt weiBes Cerhydroxyd, Ce(OH)s, das an der Luft 
dutch Aufnahme von Sauerstoff gelb wird. Der Niederschlag lost sich im 1!berschuB des Fallungs
mittels nicht auf. 2) Ammoniumcarbonat faIlt weiBes, im 1!berschuB des Fallungsmittels etwas 
losliches Cercarbonat. 3) Oxalsaure fii.llt weiBes, anfangs amorphes, spater kristaJIiuisch werdendes 
Ceriumoxalat; die Fallung ist auch aus maBig sauren Losungen vollstii.ndig. 4) Eine gesattigte 
Losung von Kaliumsulfat fiillt auch aus etwas samen Losungen weiBes kristallinisches Cer-Kalium
suifat, CeK(S04)2' 6) Natriumthiosulfat fallt beirn Kochen au()h sehr konzentrierteLosungen nicht. 

Cerium, Cer, Cermetall, wird durch Elektrolyse des geschmolzenen Chlorids gewonnen. Das 
tcchnische Cermetall enthalt etwa 20 % anderer Erdmetalle. Es ist ein weiBes Metall, das sich 
an der Luft leicht oxydiert und angeziindet mit noch hellerem Licht verbrennt als Magnesium; 
spez. Gew. 7,0. Smp. etwa 6200. In seinen Verbindungen ist es drei- und vierwertig. 

LegierUIlgen von technischem Cer mit Eisen, Cereisen genannt, zeichnen sich dadurch aus, 
daB sie beirn Feilen oder Reiben mit einem scharfen Stahl groBe Funken geben. I'Ifan benutzt des
halb das Cereisen zur Herstellung von Benzin- und Lunten-Feuerzeugen. 

Cerium nitricum. Cernitrst. Ceronitrat. Salpetersaures Cerium. Ce(NOsh + 6H2 0. Mol.-Gew.435. 
Da1'stellung. Frisch gefimtes Cerohydroxyd, Ce(OH)3' wird in Salpetersiiure 

geliist, und die Losung durch Eindampfen zur Trockne gebracht. 
Eigenschaften. Farblose Salzmassen von saurer Reaktion und siiBlich adstringierendern 

Geschmack, in Wasser leicht liislich. 
Prilfung. Der Gliihriickstand soll 38--40% betragen, beim Erkalten eine helle kanarien

gelbe Farbe zeigen und mit Wasser befeuchtet nicht alkalisch reagieren. 
Anwendung. Ais Zusatz zu Thoriumnitrat fiir die Herstellung der Gliihstriimpfe. 

Cerium oxalicum. Ceroxalat. Ceroxyd uloxala t. Oxalsa ures Cer-
oxydul. CI'2(C2 0 4>S + 9H20. Mol.-Gew.708. 

Da1'stellung. Durch Fallung der schwach salzsauren Certrichloridlosung mit Am
moniumoxalat. Das Ceriumoxalat falit zunachst als kii.siger Niederschlag, der bald kornig wird 
und nach dem Auswaschen mit Wasser getrocknet wird. 

Eigenschajten und E1'kennung. WeiBes, korniges, luftbestandiges, ge
schmackloses Pulver, in Wasser, Weingcist oder ather unloslich, in Salzsaure oder 
verdiinnter Schwefelsaure ohne Aufbrausen lOslich. - Beim Erhitzen auf Rotglut 
wird es zersetzt unter Abgabe von Kohlenoxyd und Kohlendioxyd und Hinterlassung 
eines in der Kalte hell-kanariengelben Riickstandes von Cerdioxyd, Ce02• - Kocht 
man das Salz mit Natron- oder Kalilauge, so wird Ceriumhydroxyd, Ce(OH>S, ab
geschieden; das mit Essigsaure angesauerte Filtrat gibt mit Calciumchlorid einen 
weiBen, in Essigsaure unloslichen, in Salzsaure losliehen Niederschlag von Caleiumoxalat. 
- Lost man den beim Erhitzen des Salzes hinterbleibenden gelben Riickstand in 
konz. SchwefeIsaure und bringt zu dieser Losung ein kleines Kristallchen Strych
nin, so entsteht eine tief blaue Farbung, die bald in Purpur und Rot iibergeht. 

Prilfung. 8) Es mua sich in Salzsaure losen ohne Aufbrausen (Carbonate). -
b) Die Losung darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (fremde 
Metalle). - c) Das nach dem Kochen von 1 g Ceroxalat mit etwa 10 ccm Natronlauge 
und Verdiinnen mit etwa 20 cem Wasser erhaltene Filtrat darf weder durch iiber-
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schiissige Ammoniumchloridlosung (.Aluminiumverbindungen) noch durch Schwefel
wasserstoff (weil3e Fallung = Zink) gefallt werden. - d) 1 g des Salzes muB beim 
Gliihen 0,484 g eines gelben bis hochstens gelblichroten Riickstandes hinterlassen. 
(Braunfarbung des Riickstandes wiirde die Gegenwart von fremden Erdmetallen an
zeigen). Wird der Gliihriickstand von 1 g Ceroxalat mit 5 ccm Wasser geschiittelt, 
so darf das Wasser Lackmuspapier nicht blauen (Calciumoxyd aus Calciumoxalat). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich zu 0,05-0,3 g zwei- bis dreimal taglich in Pulverform gegen 

Magen- und Darmkatarrhe, Dyspepsie, namentlich auch gegen das Erbrechen der Schwangeren. 
GroBte Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,6 g (Ergiinzb.). 

Ceolat (KUNHEIM u. Co., Bedin-NiederschOneweide). Mit diesem Namen werden Cersalze 
von Fettsiiuren bezeichnet. In den Handel kommen: Ceolatlosung (eine Losung von Cer
acetat), CeoJatpulver (Cerstearinat) und Ceolatsalbe (mit Cerstearinat). -Anwendung. 
Wie Tonerdepriiparate, die Ceolatlosung wie Liquor Aluminii acetici. 

Cerussa s. unter PI urn bum Bd. II S. 495. 

Cetaceum. 
Cetaceum. Walrat. Spermaceti (auch engl.). Blanc de baleine. Ver
altete Bezeichnungen: Adipocera cetosa. Albumen Ceti. Ambra alba. 
Succinum marinum. 

Gewinnung. Verschiedene Walarten, besonders der Potwal oder Spermwal, Catodon 
macrocephalus GREY, haben in den Schiidelknochen und den Knochen des Riickgrats Hohlungen, 
die mit einem gelblichen 01 gefiillt sind. Beim Erkalten des Oles scheidet sich der Walra~ kristal
linisch aus und wird von den fliissigbleibenden Anteilen, dem Walra tol, durch Abpressen ge
trennt. Die Menge des Walrats betrii.gt etwa ein Drittel des Walratoles. Durch Kochen mit einer 
Bchwachen Kaliumcarbonatliisung wird der Walrat von den letzten anhaftenden Olmengen befreit, 
mit heiBem Wasser gewaschen und nach dem Abscheiden des Waschwassers erstarren gelassen. 

Eigenschaften. Walrat bildet eine schneeweiBe, halbdurchscheinende, perl
muttergHinzende, fettig anzufiihlende, groBblattrig-kristallinische Masse von mildem 
Geschmack und schwachem, eigentiimlichem Geruch. Er brennt mit helleuchten
der, geruchloser Flamme. Unloslich in Wasser, leicht IOslich in Ather, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff und in heiBem Alkohol, wenig loslich in Benzin und Petrol
ather; aus den Losungen kristallisiert er leicht. - Nach langerem Liegen an der Luft 
wird er gelb und nimmt ranzigen Geruch an. Durch Waschen des geschmolzenen 
Walrats mit verdiinnter Lauge kann ihm der Geruch und die entstandene freie 
Saure wieder genommen werden. Mit Weingeist besprengt laBt er sich zu Pulver 
zerreiben. Auch geschmolzener Walrat liiBt sieh durch Riihren im Morser bis zum 
Erkalten in Pulver verwandeln. 

Zusammensetzung. Der Walrat besteht zum groBten Teil aus Palmi tin
saure-Cetylester (Cetin), C15H31COOC1SH33' Er enthalt auch kleine Mengen von 
Estern anderer Fettsauren, z. B. Laurin-, Myristin- und Stearinsaure, mit einwertigen 
Alkoholen, auch kleine Mengen von Glyceriden. 

Priifung. a} Spez. Gewicht 0,940-0,945. 
Die Bestimmung des spez. Gewichts geschieht wie beim Wachs (s. S.889). Nach J. D. RIEDEL 

solI das spez. Gewicht auch niedriger gefunden werden, bis zu 0,895, nach anderen Angaben 
anch hoher. 0,960. Nach BENEDlliT und ULZER schwankt es von 0,892-0,960. Die meisten 
Pharmakopoen fordern 0,94-0,95. Brit. 0,950-0,960. Nach LUNDIN sind die von der Austr., 
Dan. und Croat. festgesetzten Grenzen 0,930-0,950 als richtig auzusehen. 

b) Schmelzpunkt 45-54°. 
Die Angaben der Pharmakopiien iiber den Schmelzpunkt sind ebenfalls sehr verschieden: 

Amer. 42-500, Austr. 45-500, Brit. 1898 46-500, 1914 keine Angabe, Croat. 45-50°, Dan. 
45-500, Gall. gegen 490, Helv. 41-50°, Hisp. 40-500, Hung. 44--470, Japon. 45-500, ltal. 
50-540, Suec. 46-500. Bei japanischem Walrat von sonst einwandfreier Beschaffenheit fand 
G. WEIGEL den Schmelzpunkt 42--43°. 
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0) 0,5 g Walrat miissen sieh in 25 g siedendem absoluten Alkohol vollig lOsen 
(Paraffin bleibt als ()ltropfchen zuriiek). - d) Priifung auf Alkalien, Stearinsaure und 
andere Sauren. Die von der Germ. 5 vorgesehriebenen Proben sind sehr unsieher. 
Einfaeh und sieher ist folgende Probe: Die heiI3e Losung von 0,5 g Walrat in 25 g 
absolutem Alkohol (vgl. 0) darf dureh PhenolphthaleinlOsung nieht gerotet werden 
(Alkalien). Werden naeh Zusatz der PhenolphthaleinlOsung 0,1 ccm l/lO·n-Kalilauge 
hinzugefiigt, so muI3 die Losung deutlich rot gefarbt werden (Stearinsaure und 
andere Sauren). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1315. 

Da der Alkohol Spuren von Saure enthalten kann, ist die Menge l/lO-n-Kalilauge festzu
stellen, die fiir 25 g des Alkohols gebraucht wird, und von der bei der Priifung des Walrats gefun. 
denen Menge abzuziehen. 

Zur genauen FeststeUung der im Walrat enthaltenden Saure kann man 5 g mit etwa 25 ccm 
Weingeist erhitzen und nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung unter gutem Umschiitteln mit 
l/lO-n-Kalilauge titrieren. 

Der Nachweis der Stearinsaure laBt sich auch durch folgende Probe erbringen: 
1 g Walrat wird mit etwa 10 ccm Ammoniakfliissigkeit erwarmt, gut durchgeschiittelt und 
nach dem Erkalten abfiltriert; das Filtrat darf beim Ansauern mit Salzsaure keine Aus
scheidung geben. 

Brit. laBt noch die Verseifungszahl bestimmen (125 bis 136) und die Jodzahl (3 bis 4,4). 
Verfalschungen kommen iibrigens selten vor, weil das groBblattrige Geflige durch Zusatze 
kleinblattrig oder kornig wird, so daB Verfalschungen schon dadurch erkannt werden konnen. 

Aufbewahrung. Man gieBt den Walrat am besten in Stangenform oder in Platten und 
bewahrt diese in dicht schlieBenden GefaBen auf. Die groBblattrigen Bruchstiicke der Handels
ware werden viel leichter gelb und ranzig, als Stangen und Platten mit glatter Oberflache und 
dichterem Gefiige. Gepulverter Walrat darf nicht zu lange vorratig gehalten werden. 

Anwendung. Sehr selten innerlich als Pulver oder in Emulsion (in erwarmtem Morser aus 
geschmolzenem Walrat wie Olemulsionen zu bereiten), haufiger zu Salben, Ceraten, Pomaden. 
Technisch zur Kerzenfabrikation (Normalkerzen aus Walrat dienen zur Bestimmung der Licht
starke), und als Bestandteil der meisten Wascheglanzmittel. 

Cetaceum saccharatum. Walratzucker. Praparierter Walrat. Cetacenm cum 
Saccharo. Cetaceum praeparatum (tritum). - Ergiinzb.: Walrat 1 T. schmilzt man 
im Wasserbad, fligt mittelfein gepulverten Zucker 3 T. hinzu und verreibt die erkaltende 
Masse zu einem feinen Pulver. Nur in kleiner Menge in dichtschlieBenden GefaBen vorratig zu 
halten oder frisch zu bereiten. 

Ceratum Cetacei. Cera tum labiale. Emplastrum Spermatis Ceti. Unguent urn 
Cetacei. Walratcerat. Walratpflaster oder -salbe. Milchverzehrungspflaster. 
Spermaceti Cerate. Spermaceti Ointment. Cerat de blanc de .baleine. - AU8tr.: 
Walrat, weiBes Wachs, Sesamol aa. part. aequo - Ergiinzb.: Walrat, weiBes Wachs je 25 g, 
Mandelol 50 g, Rosenol 1 Tropfen. 

Ceratum Cetacei rubrum. Rotes Walratcerat. Rote Lippenpomade. - Ergiinzb.: 
Walrat 5, gelbes Wachs 35, Mandelol60, schmilzt man und setzt zu: BergamottoI0,5, CitronenOi 
0,5, Alkannin 0,1. Ein flir Tuben geeignetes Cerat erfordert 80 MandelOl. 

Emplastrum Spermaceti. -Portug.: Je 2 T. Walrat und weiBes Wachs und 4 T. MandelOl 
zusammenzllSchmelzen. 

Llnlmentum Spermaceti (Portug.). 
Cetacei 10,0 
Olei Amygdalarum 90.0. 

Bei gelinder Wiirme zusammenschmelzen und 
unter Umriihren erkalten lassen. 

Unguentum anglicum album (Dresd.Vorschr.). 
WeiBe englische Sal be. 
Cerae albae 
Cetacei ali 15,0 
Olei Amygdalarum 70,0. 

(1m Winter 90,0 MandeHiI.) 

Unguentum Cetacel. 
Spermaceti Ointment (Brit.). 
Cetacei 20,0 
Cerae albae 8,0 
Paraffini Iiqnidi 72,0. 

Alcohol cetylicus. Cetylalkohol. Aethal. C16H 33 0H. Mol.-Gew. 242. 
Darstellung. Walrat wird durch Erhitzen mit weingeistiger Kalilauge verseift: 

C15H31COOC16H33 + KOH= C15H31COOK+ C16H330H. Auf Zusatz von Wasser scheidet 
sich der Cetylalkohol aus, wahrend das palmitinsaure Kalium in Losung bleibt. Durch Urn
kristallisieren aus Weingeist wird der Cetylalkohol gereinigt. 

Eigenschaften. Der Cetylalkohol bildet farblose, glanzende BlattchfD. Smp. 49,5 0 

Sdp.3440• Er ist unloslich in Wasser, loslich in Ather, Chloroform, Weingeist. 
Anwendung. Zu Streupulvern, mit Borsaure gemischt, bei Ekzemen, Prurigo, Frost. 
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Oleum Cetacei, WalratOl, Spermacetol, ist del' bei del' Gewinnung des Walrats fliissig
bleibende Anteil des Oles aus den Knochenhoblen del' Wale. 

Eigenschaften. Es ist ein hellgelbes, ziemlich diinnfliissiges, fast geruchloses oder 
schwach tranig riechendes 01. Spez. Gew. 0,875-0,890, Erstarrungspunkt etwas unter 0°, 
Saurezahl 0,9, Verseifungszahl 123-147 (U7-150), Jodzahl 80-84 (62-90 nach anderen 
Angaben). Es wird nicht leicht ranzig und trocknet nicht. 

Zusammensetzung. Das Walratol besteht aus Estern einwertiger Alkohole (Cetyl
alkohol, Dodecylalkohol) mit PhysetOlsaure, die zur Olsaurereihe geh6rt, Spuren von G1yceriden 
und von Estern niederer Fettsauren (Baldriansaure) und rund 40 0/ 0 unverseifbaren Anteilen. 

Anwendung. Ais Schmierol. 

Chamomilla. 
Matricaria chamomilla L. Kamille. Compositae-Tubuliflorae-Anthe
mideae. 

Eine einjahrige, bis 55 cm hohe Pflanze mit doppelt oder einfach fiederspal
tigen Blattern, verbreitet auf Saatfeldern und auf Schutt in Europa und West
asien, nach Nordamerika und Australien eingebiirgert. Zuweilen in Kultur. 

Flores Chamomillae (vulgaris). Kamillen. German Chamomile. 
Camomille d'Allemagne. Matricaria. Flores Chamaemeli vulgaris. 
Feldkamillen. Gemeine Kamillen. 

Die getrockneten Bliitenkopfchen. Del' Hiillkelch besteht aus 20-30 griinen. 
kahlen, am Rande trockenhautigen und weiBen, in drei Reihen dachziegelig geord
neten Hochblattern. Der Bliitenboden ist bei jiingeren Bliitenkopfchen halbkugelig, 
bei alteren kegelformig, trocken, 4-5 mm hoch, 1,5 mm breit, hohl und ohne Spreu
blattchen. Er tragt 12-18 wei Be, breitlanzettliche, vorn schwach dreizahnige. 
viernervige, weibliche Zungenbliiten und zahlreiche sehr kleine, gelbe, hermaphrodite. 
von 5 GefaBbiindeln durchzogene Rohrenbliiten. Die Zungenbliiten sind bei alteren 
Bliitenkopfchen nach auBen und unten umgeschlagen; die Lange del' Spreite ist 
7-9 mm, die Breite 3 mm. Die Bliiten haben keinen Pappus. Auf den AuBen
seiten beider Bliitenformen zahlreiche kurze, dicke, atherisches Ol absondernde 
Driisenhaare; ferner diese Haare in Menge auf dem unterstandigen Fruchtknoten; 
letzterer deutlich gerippt, die Rippen tragen auf ihrem Scheitel lange Reihen kleiner 
auffallender Schleimzellen. Der Geruch ist kriiftig aromatisch, der Geschmack 
etwas bitter. Germ. 6 s. Bd. II S. 1327. 

P ul v e r. Bliitenelemen teo Charakteristische Kom positendriisenhaare; Schleimzellen; Oxa
latdrusen und Einzelkristalle aus den Stielen; kurzstachelige Pollenkorner uSW. 

Verwechslungen. Es kommen hauptsachlich in Betracht: 
An them is e otula L. Stinkende Hundskamille. Wild Chamomile. Einjahrig. Bliiten

kopfe grof3er, stinkend. SpreubHi.ttehen des Bliitenbodens borstenformig, Bliitenboden nicht hohl. 
Achane fast walzenformig, ungefliigelt. Findet in Amerika als stimulierendes, krampfwidriges und 
schweiBtreibendes Mittel Verwendung. 

An themis arvensis L. Ackerhundskamille. Bliitenkopfe groBer, fast geruchlos. Bliiten
boden nicht hohl, Spreublattchen lanzettformig, spitz. 

An themis tinctoria L. Farber·Hundskamille. Mit gelben, selten weiBen Strahlbliiten 
und gelben Scheibenbliiten. Achane vierseitig, schmalgefliigelt. Spreublattchen lanzettlieh, in 
eine starre Stachelspitze ausgezogen. 

Anthemis austriaca JA.CQUIN. Osterreichische Hundskamille. Strahlenbliiten weiB. 
selten gelb, Scheibenbliiten gelb. Wie A. tine tori a L. 

Achillea ptarmica L. Bertram·Garbe. Geruchlos, schader Geschmack. Blume kleiner, 
Zungenblumen rundlich. 

C hrysan them urn inodorum L. (Matricaria inodora L.) Geruchlose Kamille. Bliiten
k6pfe grof3er, geruchlos; markiger, nackter Bliitenboden. 

Chrysan them urn leu can them um I •. Dickkopf, Johannisblume. Bliitenkopf 2-3mal 
groBer wie bei del' KamilIe, Bliitenboden nackt, nicht hohl. Nervatur del' Zungenbliiten reich, 
Spreite 11-15nervig. Fruchtknoten viernervig uSW. 
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Einsa1n1nlung. Aufbewahrung. Die Bliitenkopfchen werden von den yom Mai 
bis zum August bliihenden Pflanzen, besonders in Deutschland und Ungarn, bei recht trockenem 
Wetter moglichst kurzstielig mit der Hand oder einem'Pfliickapparat (s. Bd. II, Einsammlung von 
Drogen) gepfliickt, ohne Verzug in d iinner Schicht auf einem luftigen Trockenboden aus· 
gestreut und, sobald sie geniigend trocken sind, in dicht schlieBende BlechgefaBe ohne zu driicken, 
eingefiillt. Das Trocknen muB in jedem Fall schnell bewerkstelligt werden, wenn notig unter Zu· 
hilfenahme kiinstlicher Warme. 5 T. frischer Kamillen ge ben 1 T. trockene. 

Beim Einkauf frischer Bliiten ist darauf zu achten, daB dieselben weder zu feucht noch 
zu weit entwickelt sind, da sie sonst beim Trocknen miBfarbig werden oder zerfallen; auch diirfen 
sie nicht zu lange in Sacken oder Korben stehen oder in Haufen liegen bleiben, da sie sonst durch 
Selbsterhitzung leicht verderben. 

Bestandteile. Xtherisches 61 (nach SCHIMMEL im Durchschnitt 0, 2---0, 3S %); ferner sind 
vorhanden (auf die trockeneDroge berechnet) 5,9 0/ oHarz, 6,3% Gummi, 2,9 0/ 0 Bitterstoff, 
O,S% Wachs, 0,5 0/ 0 Fett,0,4 0/ 0 Chlorophyll, apfel. und phosphorsaure Salze, Extrak· 
t i vstoffe. Die Bliiten enthalten sehr geringe MengeneinesinBlattchenkristallisierendenKohlen
wasserstoffs C29HaO, Smp. 52-54 0• 

Priifung. A1Istr.: Aschengehalt nicht liber 13%.' Extraktgehalt, durch Ausziehen mit 
Weingeist von 70 Vol.· % bestimmt, mind. 15%. Germ. 6 mind. 0,4"10 ath. 01, Bd. II S. 1292. 

Anwendung. Innerlich zu 1,0-5,0 mehrmals taglich in Teemischungen, als Aufgu3 
1 EBloffel vo)] auf 3 Tassen Wasser. AuBerlich zu Blahungen, warmen Umschlagen, Gurgel. 
wassern, Krauterkissen. Fiir Klistiere benutzt man Kamillentee als Trager wirksamer Arznei
stoffe. Die Wirkung ist auf das atherische 01 zuriickzufiihren; auBerlich schwach reizend, inner
lich gelinde krampfstillend. 

Aqua Chamomillae. Kamillen wasser. Ea u de camomille. - Austr. 
und Ergiinzb.: lOT. Kamillen liefern lOOT. Destillat. -Portug.: 1 :4. -Ital.: 1:2 nach entsprechen
der Maceration mit der notigen Menge Wasser mit Dampf abzudestillieren. - Belg.: 1m Bedarfs· 
falle aus 30 T. Kamillenspiritus und 970 T. dest. Wasser zu mischen. (Der Kamillenspiritus ist 
ein Gemisch aus 1 T. ather. 61 von Anthemis nobilis und 99 T. Weingeist [SO a/oJ.) I 

Das frische Kamillenwasser sieht blaulich triibe aus. Es ist sofort in kleine, dunkle Flaschen 
abzufiillen, klihl und dunkel aufzubewahren und vor der Abgabe zu filtrieren. 

Aqua Chamomillae concentrata nach DIETERICH: 1000 T. zerquetschte KamiIlen be
feuchtet man mit 200 T. Weingeist und destiIliert nach einer Stunde im Dampfstrom 1000 T. abo 

Extractum Chamomillae. Kamillenextrakt. - Ergiinzb.: 2T. Kamillen werden 
mit einerMischung aus4T.Weingeist und6T. Wasser, dannaus 2T. Weingeistund3T. Wasser je 
4 Tage ausgezogen, die vereinigten, filtrierten zu einem dicken Extrakt eingedampft. Beim Ein
dampfen auftretende Harzausscheidungen lost man durch Zusatz von wenig Weingeist. A us beu te: 
2S-30 0/0' -Dan. und Suec.: Zerkleinerte Kamillenbliiten werden mit warmem Wasser (60-90°) zu 
einem Brei angeriihrt und in gut bedecktem GefiLBe 24 Stunden stehen gelassen. Dann preBt man 
ab, koliert und dampft zu dickem Extrakt ein. - Ita!.: Wie Extr. Absinthii Ital. aus grob 
gepulverten Kamillenbliiten zu bereiten. 

Oleum Chamomillae infusum, Kamillenol. - Ergiinzb.: Flor. Chamomill. 10 T., Spiritus 
7,5 T., 01. Arachidis 100 T. Die Bliiten werden mit dem Weingeist befeuchtet einige Stunden stehen 
gelassen und dann mit dem 01 auf dem Dampfbad erwarmt, bis der Weingeist verfliichtigt ist. 
Zuletzt wird ausgepreBt und das 01 noch warm durch ein getrocknetes Faltenfilter filtriert. -
Hisp.: 1 + S durch Digestion mit Olivenol. - ltal.: 1 +5 durch Maceration wahrend einiger Tage. 
mit Olivenol. - Portug.: Wie 01. Belladonnae infus. Portug. 

Oleum Chamomillae camphoratum. -Hisp.: 10 T. Campher in 90T. Kamillenol zu losen. 

Sirup us Chamomillae, Kamillen sirup. - Ergiinzb.: Kamillen 10 T., Weingeist 5 T., 
Wasser 50 T. Nach 24 Stunden abpressen und filtrieren. Filtrat 40 T. gibt mit Zucker 60 T., 
Sirup 100 T. 

Tinctura Chamomillae, Kamillentinktur. - Austr.: 20 T. Kamillen und 100 T. Wein
geist (60 Gew .• %). Stiigige Maceration. - Groat., Hung., ltal.: 1 + 5 mit verdiinntem Weingeist. 

Spez. Gewicht 0,900-0,910. Trockenriickstand 3% (Austr.), 3,5% (Hung.). 

Oleum carmlnatlvum. 
Kolik·OI. 

Olei Chamomillae infus! 20,0 
Olei Carvi 
Olei Cumini 
Olei FoeniC11li aa gtts. X 
Old Menthae piperitae 1.2. 

Innerlich 15 - 30 Tropfen. Zum Elnreiben des 
U nterleibes. 

Oleum nervlnum. 
An wachsiil, Reefkoiil. 

Olei Chamomiliae infusi 200,0 
Olei Carvi 5,0 
Olei Rosmarini 
Olei Thymi aa 10,0' 

AuLlerlich bei Gicht, Kolik. 
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Species carminativae (Austr. Eiench.) 
Windtreibender Tee. 

Flor. Chamomillae 10,0 
Fruct. Foeniculi contus. 10,0 
Radicis Althaeae concis. 20,0 
Rhizom. Graminis concis. 20,0 
Radicis Liquiritiae concis. 20,0. 

Species resolventes (Erganzb.) 
Zerteilende Krauter. 

Florum Chamomillae 
Florum Lavandulae 
Florum Sambuci aa 2,0 
Foliorum Melissae 
Herbae Origani aa 7,0 

Chamomilla. 

F. lIi. Germ. 
Fo\. Menth. pip. 
Fo\. Meliss. 
Fo\' Maioran. 
Herb. Origan. aa 20,0 
Flor. Chamom. vulg. 
Flor. Lavandu\. 
Flor. Sambuc. aa 10,0. 

Norveg. 
Herbae Absinthii 20,0 
Herbae Melissae 20,0 
Herbae Menthae piperitae 20,0 
Herbae Origani 20,0 
Flores Chamomillae 8,0 
Flores Lavandulae 8,0 
Flores Sambuci 4,0 

Spiritus Chamomillae. 
Olei Chamomillae aetherei 2,5 
Spiritus 97,5. 

Pulsey-flowers ist eine in England gebrauchliche Krautermischung zu erweichenden Um· 
schlagen (Flores ChamomilIae, Sambuci, Folia Menthae piperitae usw.). 

Oleum Chamomillae aethereum. Atherisches Kamillenol. Oil of 
German Chamomile. Essence de camomille d'Allemagne. 

Oil of Chamomile, Oleum Anthemidi!l (Brit.), ist das atherische 01 der Romi
schen Kamille. 

Gewinnung. Durch Destillation von KamilIen oder Kamillengrus mit Wasserdampf; 
am besten eignen sich ungarische KamilIen; Ausbeute 0,2-0,38%, 

Eigenschaflen. Dickfliissiges, bei niederer Temperatur fast butterartiges, 
tief dunkelblaues Ol. Geruch eigenartig kraftig, Geschmack bitter, gewiirzig, unter 
dem EinfluB von Luft und Licht fiirbt es sich griin, dann braun. Spez. Gew. 0,922 
bis 0,956 (150); S.·Z. 9-50, E.·Z. 3-33; auch in Weingeist von 95 Vo1..% ist es 
wegen seines Paraffmgehaltes nicht vollkommen loslich. 

Beslandteile. Die Bestandteile sind noch wenig bekannt; nachgewiesen 
sind Caprinsaure, eininAlkoholschwerlosliches Paraffin, C29H60, Smp. 52-54°, 
Triacon tan, CaoH 62 , Smp. 63-65 0, Furfurol, CoH4 O2, U m belliferonmethy 1· 
ather (Herniarin). eine Fettsaure vom Smp. 610; der blaue Bestandteil, das 
Azulen (C oerulein), ein blaues 01 vom Sdp. 295-300 0, ist ein den Sesquiterpenen 
verwandter Kohlenwasserstoff C1oH18• 

P1'ufung. Das 01 muB bei + 15° anfangen dickfllissig zu werden und bei 00 butterartig 
fest sein, verfalschte Ole bleiben bei dieser Temperatur noch diinnfllissig; zur Verfalschung wird 
Cedernholzol und vielleicht auch Schafgarbenol verwendet; beide geben sich auch durch 
den abweichenden Geruch zu erkennen. 

Aufbewall1'ung. In kleinen, ganz geflillten Flaschen bei LichtabschluB. 
Anwendung. Zur HersteUung von Likoren. 

Oleum Chamomillae citratum, CitronenOlhaltiges KamillenOl, wurde frliher durch 
DestilIation von CitronenOl liber Kamillen gewonnen. Nach Ergiinzb. wird es durch Mischen 
gleicher Teile Citronen· und Kamillenol hergestellt. Blaues 01. 

Oleum Chamomillae terebinthinatum. 1000 T. Kamillen werden mit 15 T. Terpentinol 
iibergossen und der Destillation mit Dampf unterworfen. 

Anthemis nobilis L. Romische Kamille. Compositae-Tubuliflorae-An
themideae. Ausdauernde, im siidlichen und westlichen Europa heimische, in 
Deutschland, Belgien, England zum arzneilichen Gebrauch kultivierte Pflanze, bis· 
wellen verwildert. 

Flores Chamomillae romanae. Romische Kamillen. Chamomile 
Flowers. Camomille romaine. Flores Anthemidis. Flores Leucanthemi 
romani. Doppelte Kamillen. Dickkopfe. 
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Gebrauchlich sind die getrockneten BliitenkOpfchen der angepflanzten ge
fiinten Varietat. 4 T. frischer Bliiten = 1 T. der Droge. Das Bliitenkopfchen ist 
2-3 cm groB und hat einen Hiillkelch, dessen ovale, am Rande gesagte, trocken
hautige Blattchen dachziegelformig angeordnet sind. Der gewolbte, nicht hohle 
Bliitenboden tragt fast ausschlieBlich wei.6e, W'eibliche, viernervige, an der Spitze 
dreizahnige Zungenbliiten in der Achsel von doppeltgesagten Spreublattchen. Nur 
in der Mitte des Bliitenkopfchens finden sich meist zwitterige, gelbe Rohrenbliiten 
in geringer Menge. Geruch gewiirzhaft, Geschmack bitterlich geW'iirzhaft. 

Ve'l'wechslungen. Die gefiillten Bliitenkorbchen von Chrysan them um parthenium 
BERNH., haufig in Garten angepflanzt. Der Bliitenboden ist nackt, nicht spreuig, etwas flach, 
die Bliiten sind kleiner. 

Bestandleile. A.therisches 01 0,8-1 Ufo, ferner ein Phytosterin, a-Anthesterin, 
CZSH4S0 (identisch mit Lupeol), Baldriansaure (1), Angelicasaure (1), Paraffine, 
Anthemen, ClsH36, ein in Blattchen kristallisierender Kohlen wasserstoff CooH6S' Smp. 640 
Anthesterol, C31 H 5ZO + 3HzO, Quercitrin, bitteres Glykosid, Anthemissaure, 
Malate, Dextrose. 

Anwendung. Wie die gewohnliche Kamille, in Deutschland fast nur im Handverkauf; 
in England und Frankreich vertritt die romische Kamille die gewohnliche auch in den Pharma
kopoen, andere Pharmakopoen haben beide aufgenommen. 

Oleum Chamomillae romanae. Romiscb KamillenOl. Oil of Chamomile. Oleum 
Anthemidis (Brit.). Essence de camomille romaine. 

Gewinnung. Durch Destillation der romischen Kamillen mit Wasserdampf, haupt
sii.chlich in England; Ausbeute 0,2-0,35%. 

EigenscllUften. Hellblaues, durch Luft und Licht allmahlich griin, dann braungelb 
werdendes 01; Geruch angenehm, Geschmack brennend. Spez. Gew. 0,905-0,918 (15°), an -2 ° 30' 
bis + 30, Bnt. -1 ° bis + 3°; nD200 1,442-1,457, Brit. etwa 1,445 bei 25°, S.-Z.I,5-14, E.-Z. 
214-317,16slich in 6-10 Vol. Weingeist von 70 VoL-Ufo (zuweilen mit Triibung), in 1-2 Vol. 
von 80 Vol.-%, in 1 Vol. von 90 VoL-Ufo. 

Bp-standteile. Angelicasaure, CoHsOs, gebunden an n-Butylalkohol und an Iso
a.mylalkohol, ein Iso buttersa.ureester vomSdp. 147-1480, ein Estereines Hexylalkohols, 
eine polymere Methacrylsaure, ein Alkohol Anthemol, CloH180, Azulen, CloH l8, ein Paraffin 
CooHss, Anthemen, C1sHs6. 

Aqua Cbamomillae romanae. - ltal.: 400 T. frische romische Kamillen liefern 1000 T. 
Destillat. 

Oleum Antbemidis camphoratum, Huile de c amomille camphree. - Belg.: 1 T. 
ii.th. 01 von Anthemis nobilis und 999 T. Oleum camphoratum werden gemischt. - Gall.: 1 T. 
Campher ist in 9 T. 01. Anthemidis zu losen. 

Oleum Antbemidis (pingue). Huile de camomille. - Gall.: Aus rom. Kamillen 1 T., 
Olivenol 10 T. durch 3stiindiges Erhitzen im bedeckten Gefal3 im Wasserbad, Auspressen und 
Filtrieren zu bereiten. 

Spiritus Cbamomillae romanae, Chamomillae Spiritus, Esprit de camomille. 
Belg.: 10 T. atherisches 01 von Anthemis no bilis und 990 T. Weingeist 80 % werden gemischt. 

Aqua carminatlva (Dresd. Vorschr.). 
01. Chamomillae roman. gtts. X 

Citri V 
" Menthae crispae V 
" Carvi V 
" Coriandri V 
" Foeniculi V 

Spiritus 100,0 
Aquae 900,0. 

Aqua carmlnativa regia (Dresd. Vorschr.). 
Coccionellae contus. 10,0 
Aluminis 5,0 
Sacchari 1000,0 
Aquae carminativae (Dread. V.) 3000,0 
Spiritus MeIissae 1000,0. 

Dlgerieren, nach 8 Tagen flltrieren 

Tinetura Chamomillae anglica (Dread. Vorschr.). 
Engliache Kamillentropfen. 

Rad. Gentianae 16,0 
Flor. Chamomill. rom. 32,0 
01. Chamomill. roman. 5,0 
Spiritus 180,0. 

Menstruationsmittel. In einem ErlaB' vom 15. Jim. 1910 forderte der Preul3. Kultus
minister die Regierungsprii.sidenten auf, allenthalben das Publikum vor dem Ankauf der in den 
Zeitungen angepriesenen Mittel gegen Menstruationsstorungen zu warnen und fiigte 
eine Liste iiber die Ergebnisse der bisher vorgenommenen Untersuchungen solcher Mittel bei, 
die wir noch erweitert haben: ' 

Damendragees, als Mittel gegen Menstruationsstorungen empfohlen, sind weil3e -oder 
gefarbte Zuckerdragees, deren Kern aus gepulverten romischen Kamillen besteht. - Menstruations
pulver "Geisha" von ERNST WALTER in Halle besteht aus gepulverten romischen Kamillen. "T 
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Mesembryanthemum von LINDEKUH in Berlin, ein Gemenge von gepulverten riimischen 
und gewiihnlichen Kamillen. - Menstruationspulver "Fortuna" von Frau RUXTINAT in Berlin 
sind abgeteilte Pulver von je 1 g Gewicht, die aus einem Gemenge von etwa gleichen Teilen Safran, 
Myrrhe und Schwefel bestehen. - Menstruationspulver "Ohne Sorge", gepulverte gewiihnliche 
Kamille. - Menstruationspulver "Pohli", gepulverte riimische Kamillen. - Mensalin enthalt 
pro Tablette etwa 0,25 g Dimethylpyrazolon. salicylic. und 0,025 g Menthol. valerianic. (ZERNIK 
und KUHN.) - Menstruationstropfen von R. MOLLER in Berlin stellen ein Destillat aus aro
matischen Vegetabilien dar. Der Geruch liell vorwiegend Zimtiil und Rosmariniil erkennen. -
Menstruationspulver "Mimosa", ein Gemenge aus gepulverten riimischen und gewiihnlichen 
Kamillen. - Menstruationspulver "Gliickauf", gepulverte riimische Kamillen. - Menstruations
tee "Regina" (Badekrauter) enthalt Kakaoschalen, Lavendelbliiten, Kalmuswurzel, Kamillen
bliiten, Rosmarinblatter, Eukalyptusblatter, Walnullblatter, Bitterkleeblatter, Birkenblatter. 
Senfmehl und Alaunpulver. - Menstruationstropfen "Geisha", ein alkoholhaltiges Destillat 
aus Nelken, Zimt und Baldrian. - Menstruationstropfen "Frauenlob", ein Gemisch aus ver
schiedenen Tinkturen, deren Hauptbestandteil apfelsaure Eisentinktur ist. - Menstruations
tropfen "Favorit", ein alkoholhaltiges Destillat aus Baldrianwurzel, Zimt und Nelken. - Men
struationstropfen "Mimosa", ein alkohollialtiges Destillat aus aromatischen Vegetabilien, das 
vorwiegend naeh Krauseminze rieeht. - Menstruationstropfen "Cito", ein vorwiegend naeh 
Krauseminze rieehendes Destillat. - Original-Periodenpulver von F. MERKER in Berlin war 
identisch mit Menstruationspulver "Geisha". - Reguliertropfen, ein Gemisch von apfelsaurer 
Eisentinktur und Zimttinktur. - Regulierta bletten sind aus Zimtpulver und apfelsaurem 
Eisenextrakt hergestellt. - Menstruationspulver "Japanol" besteht aus gepulverten riimischen 
Kamillen. - Menstruationstropfen "Fortuna" bestehen anseheinend lediglieh aus einem Gemiseh 
von Zimttinktur und Wasser. - Menstruationstee "Fre bar" von A. BLEIOHRODER in Berlin 
besteht aus gesehnittenen riimisehen Kamillen. 

Chartae. 
Chartae, Papiere, finden im Apothekenbetrieb zu arzneilichen Zwecken 
(als Arzneimitteltrager), zu wissenschaftlichen Zwecken (als Reagenspapiere) und 
schlielllich zu technischen Zwecken, d. h. zum Uberbinden und Dichten von Ge
fallen, zum Filtrieren, zum Einwickeln oder Unterlegen usw. Verwendung. 

Papiere zu arzneilichen Zwecken. Charta medicamentosa gradata. Abgeteiltes 
Heilpapier. Feines Fliellpapier wird mit einem bestimmten Gehalt an Arzneisubstanz 

getrankt und durch gedruckte oder mit Blei· 
stift gezeichnete Linien in Quadratzentimeter 
und jedes Quadratzentimeter in 10 gleiche 
Teile geteilt, wie die beistehende Abbildung 
angibt. Ratte man z. B. Atropinpapier mit 
0,001 g Atropinsulfat auf 1 qcm herzustellen, 
so wird man auf 100 qcm 0,1 g Atropinsulfat in 
0,5 destill. Wasser (oder in 10 Tropfen) losen 
und damit die Trankung ausfiihren. 100 qcm 
des schwedischen Fliellpapiers bediirfen nam
lich zur richtigen und geeigneten Anfeuchtung 
etwa 0,5 Wasser. 

Man legt das Papier auf eine Glasscheibe 
und tropft die Losung mit einer Normaltropf
pipette in regelmaBigen Abstanden in der Art 
auf die Papierflache, dall anfangs in der Rich-

Abb. 217. Gitter iiir Charta medicamentosa, 
25 Quadratceatimeter enthaltend. tung der Diagonalen je 3 Tropfen liegen. 

Dann gibt man noch je einen Tropfen zwischen 
die Schenkel der von den Diagonalen gebildeten 4 Winkel. In Summa kommen also 
9 Tropfen zur Verteilung. Dann legt man die Ecken des Quadrats nach der Mitttl 
um, so dall sie sich mit den Spitzen beriihren, und prellt das Ganze sanft mit einer 
darauf gelegten Glasscheibe. Das Trocknen des Papieres geschieht an einem dunk
len Ort ohne Anwendung von Warme. Friiher verwendete man in der Augenheil-
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kunde diese Papiere mit Kupfersulfat, Cadmiumsulfat, Kahumjodid, Silbernitrat, 
Morphin-, Atropinsalzen, Belladonna-, Opium-, Calabarbohnen- Extrakt usw. Sie 
sind aber nur noch selten in Gebrauch. 

Charta nitrata. Salpeterpapier. Papier nitre. Charta nitrosa. 
Wird durch Tranken von Filtrierpapier mit einer heiDen Salpeterl6sung hergestellt. Die meisten 
Arzneibiicher schreiben Kalisalpeter vor (1+4 oder 1+5 gel6st), nur Belg.liiBt Natronsalpeter 
verwenden. ltal. laBt der 25 0/ oigen Salpeterl6sung noch 80/0 Benzoetinktur zusetzen. - Man 
legt in eine flache h61zerne mit Ablauf6ffnung versehene Schale odeI' Wanne einen Bogen FlieB· 
papier, iibergieBt ihn mit der heiBen Salpeterl6sung, legt wieder Papier auf, trankt von neuem 
und so fort, bis Bogen fUr Bogen aufeinanderliegend getrankt ist. Dann bedeckt man mit Perga
mentpapier, legt ein flaches Brett auf, beschwert dasselbe nach M6g1ichkeit und laBt die hier
durch abgepreBte iiberfliissige Salpeter16sung aus der Wanne ablaufen. Darauf wird das Papier 
sofort zum Trocknen aufgehangt. 

Das trockene Salpeterpapier muB nach dem Anziinden gleichmaBig und vollstandig verglim
men. Es wird gegen asthmatische Anfiille zum Rauchern benutzt und ist in gut schlieBenden 
Behaltern trocken aufzubewahren. 

Charta sinapisata. Senfpapier. Mustard Paper(-Plaster). Sina
pisme en feuiHe. Emplastrum sinapis. - Die Hauptbedingung fiir ein wirk
sames und haltbares Senfpapier ist die Verwendung eines vollstandig entfetteten Senfpulvers. 
Bowie eines Klebstoffes, del' weder Wasser, noch Weingeist, noch Fette enthalt. Man bedient sieh 
einer Losung von 1 T. Kolophonium und 5 T. Kautschuk in 100 T. Benzol (Benzin) odeI' Sehwefel
kohlenstoff, tragt diese in gleiehmiiBiger Schicht anf starkes, geleimtes Papier auf, siebt sofort 
entoitesSenfpulver dariiber und befestigt dieses,indem man dasPapier durch ein Walzenpaar gehen 
laBt. Hierauf trocknet man das Senfpapier, zerschneidet es in gleichmiiBige Stucke von 80-100 qcm 
(Spieikartengr6Be), die gewohnlieh mit Gebrauchsanweisung bedruekt in den Handel kommen. 
A mer. laBt 100 g Senfmehl mittels Benzin entfetten, mit einer Losung von 10 g Kautsehuk in 
je 100 ccm Benzin und Schwefelkohlenstoff mischen und je 4 g Senfmehl auf 60 qcm Flache verteilen. 
Andere Pharmakop6en geben noeh andere Verhaltnisse an, die aber fiir die Giite des Papiers ohne 
Bedeutung sind. Infolge der Feu erg e f ah rl i c h ke it del' L6sungsmittel ist bei del' Arbeit sowie beim 
Trocknen des Senfpapiers Vorsieht geboten. Das Troeknen hat bei gutem Luftzug zu gesehehen. 

Ein gutes Senfpapier muB naeh dem Eintauchen in Wasser kraftig den seharfen Gerueh 
des Senf6Is entwickeln uhd die Haut naeh 5-10 Minuten stark roten. Das Senfpulver muB fest 
anhaften und in vollkommen gleiehmaBiger Sehicht auf dem Papier verteilt sein. Man bewahrt 
das Senfpapier in gut schlieBenden Bleehdosen auf. 

Bestimmung des Senfols. 100 qem Senfpapier sollen mindestens 0,01l9 g Allylsenfol, 
CsHsNCS, liefern (Germ.). 100 qem in Streifen geschnittenes Senfpapier werden in einem Kolben 
von etwa 200 cem mit 50 eem Wasser von 20-25 0 iibergossen. Man laBt den versehlossenen 
Kolben unter wiederholtem Umschwenken 2 Stunden lang stehen, setzt dann 10 eem Weingeist 
und 2 ccm Olivenol (oder anderes fettes (1) hinzu und destilliert unter sorgfaltiger Kiihlung 30 cem 
in einen MeBkolben von 100 cem Inhalt, der 10 cem Ammoniakfliissigkeit entbalt, und fiigt zu 
dem Destillat 10 cern 1/10-n.Silbernitratlosung. Del' Kolben wird darauf dureh einen kleinen 
Triehter versehlossen, 1/2 Stunde auf dem Wasserbad, dann 1/2 Stunde im Wasserbad erhitzt. 
Nach dem Abkiihlen und Auffiillen mit Wasser bis zur Marke und Filtrieren dureh ein nicht an
gefeuchtetes Filter diirfen fiir 50 ecm des klaren Filtrats nach Zusatz von 6 ccm Salpetersaure 
und 10 cem Ferriammoniumsulfatlosung hoehstens 3,8 ccm 1/10 -n-Ammoniumrhodanidlosung 
bis zum Eintritt einer rotlieh-braunlichen Farbung erforderlich sein, = mindestens O,O1l9 g Allyl
senfol aus 100 qcm Senfpapier (1 ccm 1/1O-n-Silbernitratlosung= 0,004956 g Allylsenfol). 

Tela sinapisata, Senfzeug, Senfgewe be, Tissu-Sinapisme, in Frankreich ge
brauehlich, besteht aus Papier mit 2 dariibergelegten Gewebeschiehten, von denen die eine mit 
Myrosin, die andere mit Kaliummyronat getrankt ist. Die Wirkung erklart sieh aus der Umsetzung 
dieser beiden Stoffe beim Eintauehen des Gewebes in Wasser. 

Charta rubefaciens. - Spanisehfliegen-Papier. Ru befacien t Paper. - Japon.: 
8 T. gelbes Wachs, 3 T. Walrat, 4 T. Oliven61, je 1 T. Kantharidenpulver und Terpentin und 10 T. 
Wasser werden 2 Stunden unter stetem Umriihren erhitzt. Dann wird unter gelindem Pressen 
koliert und die noch weiehe Kolatur einseitig auf Papier gestriehen. 

Charta epispastica (Gall. 1884). Papier epispastique. 
No. I No. II No. III 

Unguenti A.l) 360 450 600 
Adipis benzoati 150 90 
Sebi ovilis 100 60 
Cerae albae 60 60 60 

Durch einseitiges Auftragen der geschmolzenen Salben auf Papierstreifen erhiilt man die Papiere 
No. I, II, III. 

1) Sebi ovilis 240,0, Adipis benzoati 360,0, Cantharidum 100,0. 
58* 
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Charta ad cautaras. 
Papier a cautera (Gall. 1884). 

Resinae Plni Burgundici 450,0 
Cerae albae 600,0 
Terebinthiuae venetae 100,0. 

l\1an schmilzt, koliert, streicht auf Papier wie ein 
Sparadrap u. teilt es in Rechtecke von 6 x 10 cm. 

Charta antarthrltlca nava. 
Gelbes Gichtpapier. 

Resinae Pini 200,0 
Paraffini solidi 50,0 
Terebiothinae venet&e 25,0 
Balsami (olutani 10,0. 

Man schmilzt u. streicht es mittels breiten Pinsels 
auf erwarmtes diinnes Schreibpapier. 

Charta aotarthrltlca fusca. 
Braunes Gichtpapier. 

Charta resinosa (Germ. I. Hamb. Vorschr.). 
Charta piceata. Emplatre de pauvre 

homme. Papler goudronn~. 
Picig nigrae 
Terebinthinae 
Cerae fIa vae 
Colophonii 

Wie das vorige zu bereiten. 

Belg. 

aa 90,0 
60,0 

150,0. 

Colophonii 300,0 
Pieig Iiquidae 200,0 
Cerae f1avae 100,0. 

Die gesehmolzene und kolierte Mischung wlrd mit 
der Pflasterstreiehmasehioe auf Schreibpapier 
gestriehen. 

Ergllnzb. III. 
Resinae Pieis Burgundicae 
Picig navalis 
Cerae fIavae aa 25,0 
Terebinthinae 20,0 
Thioli liquid. 5,0. 

Das geschmolzene Gemisch wird durchgeseiht und 
mittels der Pflasterstreichmaschine auf SchreilJ
papier gestrichen. 

Charta antasthmatlca (Neder!.). 
Folior. Belladonnae 20,0 
Folior. Digitalis 20,0 
Folior. Sal viae 20,0 
Folior. Stramonil 20,0 
infunde cum 
Aquae q. s. ad colaturae 850,0 
Ralii nitrici 150,0 
Tincturae Benzoes 10,0 
Spiritus 90% 40,0. 

Der Salpeter wird in der Rolatur gelOst. Mit 
dieser Losung trankt man FlieBpapier, trock
net es und traokt nach dem Trocknen mit der 
verdiinnten Benzoetinktur. 

Charta antasthmatica crassa. 
Carton fumigatoire (Gall. 1884). 

Chartae bibulae 120,0 
Ralii nitrici pulverati 60,0 
Foliorum Belladonnae pulv. 
Foliorum Stramooii pulv. 
Foliorum Digitalis pulv. 
Foliorum Lobeliae pulv. aa 5,0 
Myrrhae pulveratae 
Ojibani pulveratl aa 10,0 
Fructus Phellandrii aquat. 5,0. 

Man zerreiJ3t das Papier in kleine Stiickchen u. 
weicht es mit heiJ3em Wasser, bis es einen Brei 
darstellt. Von dienem UiBt man das Wasser 
der Hauptsache nach abtropfen. Dann arbeitet 
man die Pulver gleichmaJ3ig daruoter, driickt 
die Masse etwa 5 mm hoch moglichst gleich
miWig in Formen von WeiJ3blech eln und laJ3t 
sie in diesen bei miiBiger Wiirme trocknen. 
Den so erhaltenen Ratton schneidet man in 
36 gleiche Rechtecke. 

1m geschlossenen Zimmcr, in dem der Asthma
kranke gich befindet, wird ein StUck angeziindet 
und dem Verglimmen iiberlassen. Entweder je
den Abend einmal, oder wenn ein Anfall slch 
elnstellt. 

Charta antlrheumatlca angHca. 
Engllsches Gichtpapier (DIETERICH) 

Tincturae Capsici 10,0 
Tincturae Euphorbii 10,0 
Terebinthinae 20,0 
Olei Terebinthinae 60,0 
Alcohol. absoluti 500,0 
ResiIllte Pini depuratae 400,0. 

Die durchgeseihte Losung wird mit breitem Pinsel 
auf Seideopapier gestrichen und dieses auf SchnU· 
ren an der Luft getrocknet. 

Charta antlrheumatica stlmulans. 
Relzendes 

Resinae Pini 
Cerae fIa vae 

schmilzt man, fiigt 

Gichtpapier. 
100,0 
50,0 

Tincturae Cantharidum 
Tincturae Euphorbii aa 4,0 

hinzu, verdunstet den Weingeist im Wasserbad 
und verfahrt wie bei Charta cerata. 

Charta arnlcata (Erganzb. III.). 
Arnicapapier. 

I {Gummi arabic. pulv. 45,0 
Aquae frigidae 55,0 

{
Tinct. Arnicae 17,0 

II Tinct. Benzoes 2,0 
Sirup. simp!. 1,0. 

Die dUrchgeseihte Losung I wird auf weiJ3es 
Seidenpapier gestrichen. Das an der Luft ge
trocknete Papier wird mit Mischung II iiber
strichen und wiederum getrocknet. 

Charta arsenlcalis. 
Papier arsenical (Portug.). 

Natrii arsenicici cryst. 1,0 
Aquae 20,0. 

Man trankt mit der Losung weiJ3es Filtrierpapier, 
trocknet u. schneidet es in 20 gleiche Stiicke. 
Jedes Stiick enthiilt 0,05 g Natriumarseniat. 
Zum Rauchen in HiiIsen von Cigaretten-Papier. 

Charta Cannabis Indicae. 
Indisch-Hanf-Papier. 

Extracti Cannabis mdicae 10,0 
Spiritus 100,0. 

Mit der Losung wird Filtrierpapier getrankt, das 
zuvor in eine Salpeteriosung getaucht und 
getrocknet wurde. Man trocknet In gelinder 
Warme und sChneidet in Streifen. Diese liiBt 
man verglimmen und atmet den Dampf ein. 

Charta chemica. 
Papier dit chimique (Gall. 1884). Papier de 
FAYARD et BLAYN. Papier de Madame de 

POUPIER. 
1. Olei Olivae 2000,0 
2. Mini! pulverati 1000,0 
3. Cerae fIavae 60,0. 

Man kocht 1 u. 2 zum PfIaster, lOst in diesem 
3 auf und streicht die noch warme Mischung 
auf die elne Seite eines Seidenpapiers, die 
durch nachstehende Mischung wasserdicht ge
macht worden 1st. 

1. Olei Linl 1000,0 
2. Bulbi Allii sativi conc. 100,0 
3. Olel Terebinthinae 800,0 
4. Capitis mortuum 400,0 
5. Cerussae 150,0. 

Man kocht 1 mit 2, bis das Wasser verfIUchtlgt 
1st, und kollert. Dann kocht man einige Zeit 
mit 4 und 5, die mit etwas 01 angerieben 
sind, IaBt halb erkalten u. mischt 3 hinzu. Die 
gut durchgeriihrte Mischung tragt man mit 
einem Schwamm auf die eine Seite des Seiden
papiers auf und HiBt dieses alsdann etwa 14 Tage 
trocknen. 

Man kann dieses umstandliche Verfahren dadurch 
ersetzen, daB man Seidenpapier durch geschmol
zenes Emplastrum fuscum (sine Camphora) hin
durchzieht und den UberschuB zwischen zwei 
erwarmten Lineaien abstreift. 
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Charta Hydrargyri blchloratl et Natrll chloratl. 
Papier au chlorure mercurique (Gall.). 

Hydrargyri bichlorati corrosivi 
Natrii chlorati M 5,0 
Aquae destillatae ad 20 ccm. 

Fiir 20 Blatter. Man zieht bestes Filtrierpapier 
zuerst mit einer Mischung von 1 T. 8alzsaure 
in 1000 T. Wasser aus, wascht es dann mit 
reinem Wasser bis zur Chlorfreiheit und trock· 
net es. IIlan schneidet alsdann rechteckige 
Blatter von 5 x 10 em GroBe, betropft jedes 
mit 1 ccm der Losung und trocknet bei 300 • 

Jedes Blatt soll mit 11 Wasser eine blaue Lo· 
sung geben, die 0,25 g Quecksilberchlorid ent· 
halt. Behufs der Farbung erhalt jedes Blatt 
einen Aufdruck mit Indigokarmin: 

Quecksilbersublimat 0,25 g. 
ttt Gift ttt 

In 1 I Wasser zu IOsen. 
Aufbewahrung vor Licht geschiitzt. 

Charta veslcatorla HAEUSLER. 

Cerae flavae 90,0 
Olei OUvae 60,0 
Cetacei 50,0 
Terebinthinae venetae 12,5 
Cantharidum grosse pulv. 15,0. 

Man digeriert 2 Stunden im Dampfbad, koUert 
und streicht die halberkaltete Mischung in nicht 
zu dunner Schicht auf geleimtes Papier. 

Jodpapier, Topique j ode, Papier EYMONNET, Papier GAUTIER, das zum Auflegen auf 
die einer J odwir kung auszusetzenden Hautstellen empfohlen wird, ist in folgender Weise zu bereiten: 
Von zwei gleich groBen Stiicken Filtrierpapier trankt man das eine mit einer Losung aus 5 T. Jod, 
ST. Kalilauge (33 0/ oig) und 37 T. Wasser, das andere mit einer Losung aus 5 T. Kaliumbisulfat 
und 40 T. Wasser. Nach dem Trocknen wird das erste Papier zuniichst mit ungetranktem 
Filtrierpapier bedeckt, dann das Kaliumbisulfatpapier damuf gelegt. Zum Zwecke des Aneinander· 
hattens der drei Papiere tupft man auf diese an einigen Stellen kleine Mengen einer Klebmasse. 
Vor dem Gebrauch zieht man das Papier einmal durch Wasser, laBt etwas abtropfen, legt es auf 
die Raut und deckt Guttaperchapapier dariiber. Die Jodwirkung des Papiers beruht auf folgen. 
der Umsetzung: 5 KJ + KJOa + 6 KHS04 = 6 K2S04 + 6 J + 3 H20. 

Charta bibula. FlieBpapier (Loschpapier) und Filtrierpapier. 
Mal3gebend fUr die Beurteilung der Fliel3papiere ist die Menge und die 

Schnelligkeit, mit der Fliissigkeit aufgesaugt wird, die "S a ugfahig kei t". Die· 
selbe ist abhangig von zwei gleichzeitig wirkenden Vorgangen: der inneren Durch· 
trankung der Fasern (Imbibition) und der Aufsaugung in die Zwischenraume (Kapil. 
larwirkung). Die Priifung geschieht mittelst Streifen, die an einem Querstab befestigt 
sind und mit dem unteren Ende in Wasser hangen; man mil3t die Saughohe nach 
10 Minuten abo Eine solche von 20 mm wird als "ungeniigend", eine von 45 mm als 
"mittelmal3ig", von 60 mm und dariiber als "gut" bezeichnet. Bei gefarbten FlieJl· 
papieren ist auch die Farbbestandigkeit zu beachten, bisweilen ist auch eine Aschen· 
bestimmung erforderlich, da ein stiirkerer Zusatz von Fiillstoff die Saugfahigkeit 
beeinfluJlt. 

Filtrierpapier und Filtrierstoff. Die besseren Filtrierpapiere bestehen aus Baum· 
wolle (aus Lumpen) mit einigen Prozenten Leinen. Es kommen auch Filtrierpapiere 
in den Handel, die Wollfasern und Holzschliff enthalten; letzterer ist erkennbar mit 
Anilin· oder Phloroglucinlosung. 

Ein gutes Filtrierpapier solI folgende Eigenschaften haben: 1) Geruch·, 
Geschmack· und Farblosigkeit; 2) Geniigende Scheidungsfahigkeit; 
3) Entsprechende Durchlaufgeschwindigkeit; 4) Moglichste Festigkeit; 
5) Geringer Aschengehalt (f. analyt. Zwecke). 

Ad 1. Die Eigenschaft ad 1 ist von besonderer Bedeutung bei der Filtration von Nahrungs
und GenuJ3mitteln (Spirituosen). Die Priifung erfolgt, indem man Wasser bzw. Alkohol durch 
das Papier laufen laBt und sowohl Geruch als Geschmack beachtet. Bei feuchter Aufbewahrung 
in ungeniigend geliifteten Raumen nehmen Filtrierpapiere infolge ihrer hygroskopischen Eigen· 
schaften moderigen Geruch und Geschmack an, ebenso leicht Spuren von Salzsaure, Schwefliger 
Saure, Schwefelsaure, Salpetersaure usw. Dies ist wohl zu beachten und ein Auswaschen des 
Filters mit einer geeigneten Fliissigkeit vor dem Gebrauch oft ratsam. 

Ad 2. Auf Scheidungsfahigkeit priift man mit frisch gefiilltem Bariumsulfat. Zur 
Fallung verwendet man aquivalente Mengen von l/lO·n. Losungen BaCIa und KaS04' sowohl 
bei Zimmertemperatur, als bei 60° und bei Siedehitze und filtriert nach 5 Minuten abo Ein 
Filter, das bei Siedehitze gefalltes Bariumsulfat triibe durchliiBt, gilt als "ungeniigend", bei 60 0 

gefiilltes klar abfiltriert als "geniigend ", bei Zimmertemperatur gefalltes blank abfiltriert als 
"gut". Diese Bezeichnungen sind aber insofern relativ, ala natiirlich Fliissigkeiten mit groben 
Verunreinigungen durch das fiir feinere Triibungen ungeniigende Filter in kiirzerer Zeit geklart 
werden konnen. 
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Ad 3. Zur genaueren Bestimm ung der Durchla ufsgesch windigkeit hat W. HERZ
BERG (HERZBERG, Papierpriifung) einen auf dem MARIOTTEschen Gesetz beruhenden Apparat 
angegeben, auf den wir hier nul' hinweisen konnen. Annahernd genaue zahlenmaBige Werte er
halt man durch Bestimmung del' Zeit, die 100 cem Wasser von bestimmter Temper:1tur durch 
Filter und Trichter von gleicher Art zum Durchlauf benotigen. 

Durchlaufgeschwindigkeit und Scheidungsfahigkeit - diese heiden wichtigsten J!:igen
schaften des Filtrierpapiers - stehen in einem gewissen Abhangigkeitsverhaltnis zueinander; 
denn es ist einleuchtend, daB Filter mit lockerem Gewebe und weiten Poren zwar ein raschercs 
Durchlaufen gestatten, dagegen nicht imstande sind, feinere Triibungen zuriickzuhalten. Feinere 
Triihungen erfordern vielmehr ein dichteres Filter, das naturgemaB langsamer arheitet, und 
dessen Poren leichter verstopft werden. Dies Verhaltnis ist in jedem einzelnen Faile 
wohl zu beachten! 

Ad 4. Zur Bestimm ung del' Festigkeit sind ebenfalls besondere Apparate konstruiert. 
(HERZBERG, Papierpriifung.) Ein annaherndes Urteil JaBt sich abel' gewinnen, wenn man auf ein ein
gespanntes Filter von bestimmter GroBe (etwa 100 qmm) eine Wassersaule wirken laBt und die 
Hohe vermerkt, bei del' das Filter reiBt. 

Ad 5. Die Firma CARL SCHLEICHER u. SCHULL in Diiren, Rheinland hat zuerst mit Salzsaure, 
FluBsaure und destill. Wasser gereinigte Filter in den Handel gebracht, die den Anspruch auf die 
Bezeichnung "chem. rein und asehenfrei" machen konnen, denn der Aschengehalt eines solchen 
Filters von 9 cm Durchmesser betragt z. B. nur 0,00005 g. 

In der pharmaz. Praxis wird man im allgemeinen mit 2 Sorten Filtrierpapier 
auskommen u. zw. einer, der Bedingung 3 entsprechenden fiir die meisten Tink
turen, .Arzneiwasser, Ole, Sirupe, iiberhaupt aile Fliissigkeiten mit griiberen Trii
bungen und einer dickeren, dichteren, der Bedingung 2 entsprechenden Sorte, fiir 
Fruchtsiifte, gewisse Rinden- und Wurzelausziige, Fluidextrakte, iiberhaupt fiir 
feinere schleimige, tonige Triibungen. 

Fertige Rund- und Faltenfilter kommen heute in guter Qualitat in den Handel 
und ersparen dem Verbraucher viel Zeit und Arbeit. 

Filtrierpapier mit Kieselgur stellt die Firma MACHEREY, NAGEL U. CO in Diiren her. Durch 
die Einlagerung von Kieselgurteilchen in die Poren des Papiers wird letzteres iiu/Jerst feinporig und 
halt die feinsten Niederschliige, z. B. kalt gefiilltes Caleiumoxalat zuriick. Die Filtriergeschwindig
keit ist trotzdem ziemlich groll. Bei der Knickung der Filter konnen in den Faltstellen durch 
Herausfallen von Kieselgur Liieken entstehen, die sich aber wieder schlie Ben, wenn man del' zu 
filtrierenden Fliissigkeit eine Messerspitze voll Kieselgur zusetzt. 

Papiere zu analytischen Zwecken und Reagens- Papiere 1). Alle diese Papiere 
sind trocken, vor Licht und Luft geschiitzt in braunen Glaseru oder gut 
schlieBenden anderen Behaltnissen aufzubewahren. 

Alkannapapier. Durch Triinken von 
schwedischem FlieBpapier mit einem wein
geistigen Alkannaauszug erhiilt man rotes 
Reagenspapier, aus diesem durch Sodaliisung 
(1:100) blaues - beide mit den Eigenschaften 
der entsprechenden Lackmuspapiere. 

Azolitminpapier. Mit Azolitmin impra· 
gniertes, Filtrierpapier rot-violett. Farbt sich 
durch Sauren rot, durch Alkalien blau. 

Bleiacetatpapier. Mit wi1ss. Bleiacetatlosg. 
getranktes Filtrierpapier. Dient zum Nach
weis von Schwefelwasserstoff. 

Bleiglacepapier. Mit Bleicarbonat im
pragniertes, glanziertes Papier. Dient zum 
N'achweis von Schwefelwasserstoff. 

Brasilinpapier. Mit Brasilinlosung im
pragniertes Filtrierpapier. Gebr. als Indicator 
auf Sauren. 

Carminpapier blau. Mit Indigocarminlosg. 
impragniertes Filtrierpapier. Gebraucht zur 
Bestimmung des Saucrstoifs. 

Carminpapier rot. Mit ammoniakalischer 
Carminlosg. getranktes F'iltrierpapier. Indicator 
fiir Samen, wodurch gelbrote Farbung entsteht. 

Cochenillepapier. Mit Cochenilletinktur 
impragniertes Papier. Indicator fiir Sauren 
und Alkalien. 

Curcumapapier. Germ.: Filtrierpapier-
streifen werden mit einer Mischung aus 1 T. 
Curcumatinktur (s. S. 1153), 3 T. Weingeist 
und 4 T. Wasser getrankt und an der Luft vor 
Licht geschiitzt getroeknet. Es soIl durch 
1 Tropfen aus einer Mlschung aus 1 ccm 
n llO-Kalilauge und 25 cem Wasser sofort braun 
gefarbt werden. - Indicator auf atzende 
Alkalien und Erden, womit rotbraune Farbung 
erzeugt wird. Borsaure fiirbt braun, Sauren 
lebhaft schwefelgelb. Empfindliehkeit f. KOH 
ungefahr 1:180000, fUr NHa = 1:35000. 

Fernambukpapier, Rotholzpapier (nach 
DIETERICH): Ligni Fernambuci raspati 80,0, 
Aquae destillatae 1000,0. Man maceriert 
24 Stunden, filtriert, setzt tropfenweise Am
moniak bis zur beginnenden, blauroten Farbung 
zu und trankt mit der Losung saurefreies (mit 
Ammoniak behandeltes) FlieBpapier. Wie Bra. 
silinpapier angewendet. 

Fluoresceinpapier. Mit Fluorescein ge
tranktes, sehwarzes Papier, sehr empfindlich 

1) Teilweise unter Benutzung von MERCKS Index. 
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gegen Ammoniak. Siehe auch Dr. ZELLNERS 
Reagenspapier. 

Fuchsinpapier. Mit alkoholischer Fuchsin
losung getranktes Papier. Geb. zum Nachweis 
von Schwefliger Saure. 

Georginenpapier (Dahliapapier). Fil
trierpapier, das mit einer alkoholischen Losg. 
des Farbstoffes von Dahlia variabilis impra
gniert ist. Indicator auf Sauren und Alkalien. 

Gold-PaUadiumchloriirpapier. Filtrier
papier, das mit einer Gold- u. Palladium
chloriirlosung impragniert ist. Gebraucht bei 
Leuchtgasanalysen. 

Haematoxylinpapier. Mit wasseriger 
HaematoxylinlOsung getranktes Filtrierpapier. 
Nach DIETERICH: 4 T. geraspeltes Blauholz 
zieht man 24 Stunden mit 100 T. destilliertem 
Wasser aus, versetzt das Filtrat mit verdiinn
tem Ammoniak, bis dunkel-blaurote Farbung 
eintritt, und trankt damit saurefreies FlieB
papier. Gebr. als sehr sensibler Indicator fiir 
Ammoniak, Alkalien, alkalische Erden, sowie 
gewisse Metalle. 

Heidelbeerpapier. Papier, das mit einem 
alkoholisch -wasserigen Extrakte der Heidel
beeren getrankt ist. Indicator fiir Ammoniak 
und Alkalien. 

Jodzinkstiirkepapier. Mit Jodzinkstarke
losung getranktes Filtrierpapier; gebr. wie Jod
kaliumstarkepa pier. 

Kobaltpapier. Mit Kobaltochlorid und 
MethylenblaulOsg. impragniertes Filtrierpapier. 
Indicator zur volumetrischen Bestimmung von 
Zink, Kupfer und Nickel. 

Kongopapier. Durch Tranken von Filtrier
pa pier in Kongorotlosung dargestellt. Rotes Pa
pier, das durch geringeMengen von Sauren blau 
gefarbt wird. Indicator auffreie Mineralsauren. 

Lacmoidpapier. Filtrierpapier, getrankt 
mit einer alkoholisch-wasserigen Lacmoidlsg. 
Wird verwandt wie die Lackmuspapiere. Rotes 
Lacmoidpapier iibertrifft als Indicator fiir AI
kalien das rote Lackmuspapier weit und ist 
wegen seiner Neigung, sich zu verandern, in 
wohlverschlieBbaren GIasern aufzubewahren. 

Lackmuspapier. Germ.: 1 T. Lackmus 
wird dreimal mit je 5 T. siedendem Weingeist 
(am RiickfluBkiihler!) ausgezogen. Der Riick
stand wird mit 10 T. Wasser 24 Stunden bei 
gewohnlicher Temperatur ausgezogen und der 
Auszug filtriert. 

Blaues Lackmuspapier. Der kochend 
heiEe wasserige Lackmusauszug wird tropfen
weise mit soviel verdiinnter Schwefelsaure ver· 
setzt, bis 1 ccm nach Zusatz von 100 ccm 
Wasser violettblau gefarbt erscheint. Die so 
neutralisierte Lackmustinktur mischt man mit 
der gleichen Menge Wasser und trankt mit der 
Mischung FlieE- oder Schreibpapier, das dann 
vor Licht geschiitzt bei gewohnlicher Tem
peratur getrocknet wird. Blaues Lackmus
papier solI durch einen Tropfen einer Mi
schung aus 1 cern n/lO-Salzsaure und 99 ccm 
Wasser sofort gerotet werden. 

Rotes Laekmuspapier. Die neutrali
sierte Tinktur (siehe oben) wird weiter mit ver-

diinnter Schwefelsaure versetzt, bis 1 cem 
nach Zusatz von 100 cern Wasser blaErosa er
scheint. Mit gleichen Teilen Wasser verdiinnt 
zum Tranken von FlieB- oder Schreibpapier zu 
benutzen. 1 Tropfen einer Mischung aus 1 cem 
n/lO-Kalilauge mit 99 cern Wasser soli rotes 

Lackmuspapier sofort blau farben. 
Lackmuspapier, neutral. Mit sorgfaltigst 

neutralisierter Lackmustinktur getranktes 
Briefpapier: auBerst empfindlicher Indicator, 
ebensowohl geeignet zur Priifung auf Sauren 
wie auf Alkalien. 

Malvenpapier. Flor. Malvae arboreae sine 
calycibus conc. 20,0, Liquor. Ammonii caust. 
1,0, Spiritus (90%) 900,0, Aquae destillatae 
100,0. Man maceriert 8 Tage, preEt, filtriert 
und trankt mit dem Filtrat saurefreies Filtrier
papier. Das Papiar wird durch Sauren rot, 
durch Alkalien griin. Empfindlichkeit gegen 
HCI 1: 13000, gegen NH3 1: 20000. 

Methylorangepapier. Mit wass. Losg. von 
Methylorange getranktes Filtrierpapier. Indi
cator fiir Sauren und Alkalien. 

Ozonpapier.l.J odkali umstarkepapier: 
(SCHONBEINS Ozonpapier). Filtrierpapier, das 
mit Starkekleister getrankt ist, der mit Jod
kalium versetzt wurde. Farbt sich bei Gegen
wart von Ozon blau. - 2. Thalliumpapier: 
Mit Thalliumoxydulhydrat getranktes Filtrier
papier. Wird von Ozon braun gefarbt. -
3. Nach BOTTGER:- Mit saurefreiem Gold
chlorid getranktes Filtrierpapier, das durch 
Ozon violett gefarbt wird. 

Palladiumchloriirpapier. Mit Palladium
chloriirlsg. getranktes schwedisches Filtrier· 
papier. Reagens auf Leuchtgas, Kohlenoxyd 
usw., wobei metallisches Palladium abgeschie
den wird. 

Phenolphthaleinpapier. Mit alkoholischer 
Phenolphtaleinlsg. impragniertes Filtrierpapier. 
Indicator in der Alkalimetrie. 

PhloroglucinvaniIlinpapier.Filtrierpapier, 
das mit einer alkoholischen Losg. von Phloro
glucin-Vanillin getrankt ist. Reagens zum 
Nachweis der freien Salzsaure im Magensaft. 

Polreagenspapier. Ungeleimtes Papier, 
das mit einer verd. alkoholischen Losg. von 
Phenolphthalein (1: 15) u. Natriumsul£at (1: 10) 
getrankt ist. Dient zur Bestimmung des nega
tiven Poles des elektrischen Stromes, den das 
befeuchtete Papier beim gleichzeitigeri Auf
legen der Enden beider Drahte durch Rot
farbung anzeigt. 

QuecksiIberoxydnitratpapier. Zum Nach
weis von EiweiBstoffen im Harn gebraucht. 

Rosolsiiurepapier. Mit Rosolsaure im
pragniertes Papier. Indicator in der Alkali
metrie wie Rosolsaure. 

SHberpapier. Mit Silbernitratlosg. impra
gniertes Filtrierpapier. Dient zum Nachweis 
der Chromsaure, Arsenigen Saure, des Phosphors 
usw. Scharfes Reagens auf Arsenwasserstoff, 
fiir toxikologische Untersuchungen besonders 
geeignet. 

Tropaeolinpapier. Mit einer gesattigten, 
alkoholischen Losg. von Tropaeolin 00 getranktes 
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Filtrierpapier. Dient zum Nachweis freier Salz
saure im Magensaft, welche Lilafiirbung des 
Papiers hervorruft. 

Dr. WURSTERS Dimethyl-Paraphenylen
diaminpapier. Mit Dirnethylparaphenylen
diaminlbsg. impragniertes Papier. Dient zum 
Nachweis von Ozon, Schwefelwasserstoff, Holz
stoff usw. 

Dr. WURSTERS Tetramethyl-Paraphe
nylendlaminpapier. Mit Tetramethylpara
phenylendiamin getranktes Filtrierpapier. Wird 
durch Spuren von aktivem Sauerstoff in neu
traler oder essigsaurer Losung intensiv blau
violett gefarbt. Reagens auf Ozon und Wasser
stoffsuperoxyd. 

Reagenspapier nach GEISSLER und 
OLIVER. Zum Nachweis von EiweiB: a) im
pragniert mit Pikrinsaure und Ci
tronensaure. Durch Eintauchen der Papier
streifen in eiweiBhaltigen Harn wird ein Nieder
schlag hervorgebracht. b) impragniert mit 
Natriumwolframat und Citronensaure. 
Durch Eintauchen dieser Papierstreifen in 
Harn wird bai Gegenwart von EiweiB, Mucin, 
Harnsaure, Peptonen und Kreatinin ein Nieder
schlagerzeugt. c)impragniert mit Kalium
q uecksil berj odid und Citronensaure. 
Erzeugt bairn Schiitteln mit eiweiBhaltigem 

Harn in letzterem einen voluminiisen Nieder
schlag. d) impragniert mit Kaliumferro
cyanid und Citronensaure. Diese Papiere 
besitzen ebenfalls die Eigenschaft, im Harn 
EiweiB auszufallen und werden deshalb zum 
Nachweis des letzterE'n angewandt. 

Zum Nachweis von Zucker: Papiere, 
impragniert mit Indigocarmin und 
Natriumcarbonat. Diese Papierstreifen 
geben in zuckerhaltigem Harn die MULDERSche 
Reaktion (nacheinander Griin·, Rot- und Gelb
farbung). 

Reagenspapier nach SCH(iNBEIN und 
PAGENSTECHER auf Blausaure. Mit alko
holischer Guajakharztinktur und wiiss. Kupfer
sulfatliisg. getriinktes Filtrierpapier. Bei Be
feuchtung mit blausaurehaltigen Losungen 
tritt Blaufarbung ein. 

Reagenspapier nach DR. H. ZELLNER. 
(Fluoresceinpapier.) Mit einem schwarzen, 
substantiven, neutralen Farbstoff impragniertes 
Papier, das mit Fluoresceinlosg. getrankt ist. 
AuBerordentIich empfindlich gegenAlkaIien und 
Ammoniak, besonders geeignet zum Nachweis 
des letzteren in Brunnenwassern und bei gleich
zeitiger Anwesenheit anderer Alkalien sowie in 
dunklen oder stark gefarbten Fliissigkeiten. 

Charta cerata. Wachspapier. Man bereitet es, indem man Schreibpapier aufeiner 
erwarmten Unterlage (Metallblech) ausbreitet, etwas geschmolzenes Wachs darauf bringt 
und dieses durch Ausstreichen mit einem Zeugbausch auf dem Bogen gleichmallig 
verteilt. Wegen der hohen Wachspreise ist der Gebrauch des wirklichen Wachspapieres 
ziemlich verlassen worden; an seine Stelle sind die Paraffin-Papiere getreten. 

Charta paraffinata. Paraffinpapier. 1st ein im kleinen in gleicher Weise 
wie das Wachspapier bereitetes, mit Paraffin getranktes Schreibpapier oder Seiden
papier. Bei Verwendung von reinem Ceresin erhiilt man ein Papier ohne jeden Geruch, 
von unbegrenzter Haltbarkeit. 1m GroBen erfolgt die Herstellung des Paraffin
papieres, indem man Schreibpapier oder Seidenpapier durch eine erwarmte Losung 
von Paraffin (Ceresin) in Benzin hindurchzieht und den DberschuB des Trankungs
mittels durch Hindurchfiihren des Papieres zwischen erwarmten Walzen wegnimmt. 

Das Paraffinpapier wird auBer zum Einhiillen und Bedecken der verschiedensten 
Substanzen auch noch zum Verband oder zum Bedecken von Wunden, zum Dber
decken kaustischer Pasten und Pflaster oder als Unterlage fiir Kranke angewandt. 
besonders in Kliniken usw. Es ist deshalb angezeigt, immer eine Anzahl groBerer 
Boge~ Paraffinpapier vorratig zu halten. 

Charta oleata. Olpapier. 95 T. Leinolfirnis werden mit 5 T. gelbem Wachs 
unter Erhitzen gemischt. Durch die heWe Mischung wird diinnes Seidenpapier 
gezogen und vom Uberschufl des Trankungsmittels mechanisch befreit. Das Papier 
wird mehrere Tage an die Luft gehangt, bis es soweit trocken ist, daB es beim 
Zusammenfalten oder Einrollen nicht mehr zusammenklebt. 

Charta pergamena. Pergamentpapier. Vegetabilisches Pergament. 
Papyrine. Wurde 1846 von FIGUIER undPoUMA.REDE zuersthergestellt. FabrikmaJlig 
wird es erhalten, indem man ungeleimtes Papier durch eine erkaltete Mischung von 
4 Vol. konz. Schwefelsaure und 1 Vol. Wasser hindurchzieht (die Dauer der Ein
wirkung dieses Bades betragt 5-20 Sekunden). Da,s aUB dem Bad austretende 
Papier wird sogleich in Gefa1len mit viel Wasser, spater in verdiinntem Ammoniak. 
zum ScbluB wieder mit Wasser vollig ausgewaschen und iiber erwarmten Walzen 



Chelidonium. 921 

getrocknet. Durch die Behandlung mit Schwefelsaure wird die Cellulose (Pflanzen
faser, und zwar am raschesten die Baumwolle) zunachst in Amyloid, Hydrocellulose, 
verwandelt, bei langerer Einwirkung sogar aufgelost. 

Pergamentpapier ist wegen seiner Dichte, Festigkeit und Biegsamkeit und 
seines Verhaltens zum Wasser in vielen Fallen geeignet, die Stelle des Pergaments 
und der tierischen Blase zu ersetzen. Dabei ist es lange Zeit haltbar. Durch 
Maceration in Wasser wird es weich und schlaff, ohne an seiner Festigkeit Ein buBe 
zu erleiden, auch unterliegt es, im Wasser langere Zeit liegend, keiner Veranderung, 
Garung oder Faulnis; es laBt sich auch nicht zerfasern. Es findet daher in der 
Technik und den Gewerben sehr mannigfaltige Verwendung. Zu seinem Gebrauch 
wird es bis zum vollkommenen Erweichen in reines Wasser gelegt, dann mit einem 
reinen Tuch vom anhangenden Wasser befreit und sofort in Anwendung genommen. 
Es· wird dann nach dem Trocknen straff und fest wie ein Trommelfell und bildet 
einen vorzuglichen, sehr widerstandsfahigen VerschluB fUr alle Arten von GefiiBen. 
Auch fUr Verbindungen von Rohren eignet es sich ausgezeichnet. Das zum Dialy
sieren verwendete Pergamentpapier muB ganz besonders vollstandig pergamentiert 
sein; solches Papier gelangt als Osmose-Papier in den Handel. 

Das Leimen von Pergamentpapier erfolgt, falls die Verbindung nicht 
wasserdicht zu sein braucht, mit gewohnlichem Tischlerleim. Soll die Verbindung 
aber wasserdicht sein, so benutzt man Chromleim: Ein Liter einer klebfahigen 
Leim- oder Gelatinelosung wird im Dunkelzimmer mit 25,0-30,0 feingepulvertem 
Kaliumdichromat gemischt. Die Mischung kommt schwach erwarmt zur Anwendung. 
Das geklebte Pergamentpapier wird dem Sonnenlicht aus?;esetzt, bis die gelbe Leimung 
braunlich geworden ist. Hierauf wird es in 2-3 O/oiger .Alaunlosung in der Warme 
des Wasserbades digeriert, bis die Farbung verschwunden ist, nun mit Wasser ab
gewaschen und getrocknet. 

Pergamentpapier, imitiertes. 1st ein nach dem MITSCHERLICHschen Sulfit-Cellulose
Verfahren hergestelltes Cellulose-Papier, das iiuJ3erlich dem Pergamentpapier iihnlich ist. 1ndessen 
kann es durch geniigend langes Einweichen in Wasser erweicht und auJ3erdem zerfasert werden. 
Es wird fast nur zum Einpacken von EJ3waren u. dg!. gebraucht. 

Charta japonica. Japanisches P£lanzenfaserpapier. Usego. Usuyo. 
Dieses nach ULOTH aus dem japanischen Strauch Wickstroemia. canescens MEISN., 
Familie der Thymeliaceae, hergestellte Papier kommt in 50 X 36 cm groBen, unbe
schnittencn Bogen in den Handel. Es ist von gleichmaBig gelblich-weiBer Farbo, von 
seidenartigem Glanz und so dunn und zert, daB man die feinste Druckschrift durch
lesen kann, andererseits aber ist es von erstaunlicher Festigkeit und nur schwiorig 
zerreiBbar. In der Pharmazie nur selten zum Einhiillen verwendet. In der Mikro
skopie dient es zum Putzen der Deckglaschen. 

Asbestpapier wird aus faserigem Asbest in der niimlichen Weise hergestellt wie gewahn
liches Papier aus Zellfasern; desg!. Asbestpappe. Die stiirkeren Asbestpappen gewinnt man 
durch Zusammenpressen mehrerer Lagen Asbestpapier oder diinner Asbestpappe in feuchtem 
Zustande. 

Sandpapier und Schmirgelpapier werden durch Aufsiellen von feinem Quarzsand oder 
Schmirgelpulver auf mit Leim frisch bestrichenes Papier, Schmirgelleinen in gleicher Weise 
mit Benutzung von Shirting hergestellt. Von beiden gibt es zahlreiche, dem Korn des Pulvers 
entsprechende Nummern. 

Gelatinepapier, wasserdichtes. Man bestreicht Papier auf beiden Seiten mit einer 
Lasung aus I T. Gelatine, 1 T. Glycerin und 4 T. Wasser, liiJ3t den trberzug fest werden, taucht 
dann das Papier in eine Lasung von 1 T. Formalin (400/ 0 ) und 7 T. Wasser, liiJ3t abtropfen und 
hiingt zum Trocknen auf. 

Chelidonium. 
Chelidonium majus L. Schellkraut. Papa veraceae-Chelidonieae. Eine 
ausdauernde, bis 1m hoho, weitverbreitete Unkrautpflanze, heimisch in Europa, 
Mittel- und N ordasien, in N ordamerika eingeschleppt. 



922 

Herba Chelidonii majoris. 
doine. 
kraut. 
kraut. 

Herba Hirundinariae 
Goldkraut. Mailcraut. 

Chelidonium. 

Schell kraut. Great Celandine. CheIi
majoris. Augenkraut. Blutkraut. Gelb ft 

Sch6llkraut. Schwalbenkraut. Warzen-

Das vor dem Aufbliihen oder wiihrend der Bliitezeit - Ende April, Mai -
mit der Wurzel gesammelte frische oder getrocknete Kraut. 

Der Wurzelstock ist etwa fingerdick, walzenformig, mehrkopfig, nach unten 
astig, auBen rotbraun, innen orangegelb, wie die ganze Pflanze mit einem orange
gelben Milchsaft gefiilit. Der aufrechte, astige, diinne, stumpfkantige, hohle, zerstreut 
langhaarige Stengel ist an den Knoten aufgetrieben. Die wechselstandigen, zarten 
Blatter sind oberseits matt heligriin und kahl, unterseits blaugriin und mehr qder 
weniger behaart. Die grundstandigen Blatter sind rosettenformig gehauft, lang
gestielt, die stengelstandigen zerstreut, einfacher, 2-3paarig, kurzgestielt bis sitzend, 
alie Blatter unpaarig-buchtig-gefiedert, die Fiederabschnitte langlich-eiformig, 
doppelt lappig- und ungleich eingeschnitten-gekerbt, an der Basis verschmolzen, 
die Endlappen groBer, verkehrt eiformig, die Abschnitte am Rande eingeschnitten
gekerbt. Die kleinen gelben Bliiten in end- und seitenstandigen, langgestielten 
3-8 bliitigen Dolden, die H iillblattchen am Grunde der Dolde schmal lanzettlich. 
Der Kelch zweiblattrig, hinfii.llig; 4 gelbe, flache, umgekehrt eiformige Kronblatter, 
zahlreiche gelbe StaubgefaJle. Der Geruch ist frisch beim Zerreiben eigentiimlich, 
widerlich, beirn Trocknen etwas verschwindend, der Geschmack brennend scharf 
und bitter. 

Mikroskopisches Bild. Auf beiden Blattflii.chen lange, einfache, 5-10- und mehr
zellige Gliederhaare, an den Septierungsstellen etwas angeschwollen. Nur unterseits zahlreiche 
Spaltoffnungen. Auf der Oberseite eines jeden Blattzahnes 3-4 groBe Wasserspalten. 1m In
nern des Blattes MilchsaftgefaBe. Die Kelchblatter zeigen die gleichen Haare wie die Blatter. 

Bestandteile. 1m Kraut oder im Milchsaft sind enthalten: Harz und die Alkaloide 
Chelidonin = Stylophorin, C2QH19NOo' H 20 zu 0,03%; a-Homochelidonin, C21H 21NOo' 
kristallinisch; {1-Homochelidonin, C21H 21N05, aus Alkohol in Nadeln kristallisierend, Smp. 
170°; y-Homochelidonin; Chelerythrin, C21H 17NO,. Smp. 204°; Proto pin (= Macleyin), 
Kristalle, Smp. 2070; Chelilysin und Chelidoxanthin (letzteres mit Berberin identisch?); 
ferner Chelidonsaure (Pyrondicarbonsaure). C7H40 6, Chelidoninsaure (= Bernstein
saure), Citronensaure, Apfelsaure, Ameisensaure (7). Das getrocknete Kraut enthalt 
0,013% atherisches 01. 

Anwendung. Zur Gewinnung des Extraktes und der Tinktur. Der frisch aus dem Kraut 
austretende Milchsaft wird zur Beseitigung von Warzen benutzt. Innerlich wirkt das Kraut giftig, 
abfiihrend und diuretisch. 

Herba Chelidonii minoris ist das Kraut von Ranunculus ficaria L. 

Chelidoninum. Cbelidonin, C20H19N05·H20 (Stylophorin), kristallinisch, liislich 
in Alkohol, unliislich in Wasser. Smp. 130°. Gibt mit Guajakol in Schwefelsiiure karmin
rote, mit einer Losung von tellursaurem Ammonium in Schwefelsiiure nach 3-4 Minuten grune 
Farbung. 

Es wirkt ahnlich narkotisch wie Morphin, doch ohne Reflexsteigerung hervorzurufen, wird 
zum Teil durch den Ham unzersetzt abgeschieden. Es wird in Form seiner SaIze als schmerz
linderndes Mittel bei Magen- und Darmschmerzen verwendet. 

Cbelidoninum bydrocbloricum C2QH19N05' HCI. Kristallinisch. Wenig liislich in Wasser 
und Alkohol. 

Cbelidoninum phospboricum, kristallinisches Pulver, liislich in Wasser. 
Cbelidoninum sulfuricum (C~19N05)2' H 2SO,. Kristallinisch, liislich in Wasser. AlB 

mildes Narcoticum in der Kinderpraxis empfohlen zu 0,05-0,2 g. 
Cbelidoninum tannicum. Gelblich weiBes Pulver, in Wasser fast unlOslich. Verwendung 

wie beim vorigen. 

Chelerythrinum, Cbelerytbrin, CU H 17NO,' H 20, wird meist aus der Wurzel von 
Sanguinaria oanadensis gewonnen. RotlichweiBes Pulver, ganz rein farblos, wenig liislicb 
in Alkohol und Ather. Es wirkt als Herzgift. 
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Anwendung. Ais schmerzstillendes Mittel bei Magen., Darm- und Lebererkrankungen 
20-50 Tropfen 3-5mal taglich. 

Extractum Chelidonii. Schellkrautextrakt. - Ergiinzb.: 20 T. frisches zur 
Bliitezeit gesammeltes Schellkraut werden mit I T. Wasser zum Brei zerstoJ.len und abgepreJ.lt, 
der Riickstand nochmals mit 3 T. Wasser angeriihrt und abgepreJ.lt. Die PreJ.lfliissigkeiten werden 
auf 800 erwarmt, durchgeseiht, auf 2 T. eingedampft, mit 2 T. Weingeist gemischt und 24 Stunden 
stehengelassen und durchgeseiht. Der Riickstand wird mit IT. Weingeist unter gelindem Erwarmen 
durchgeschiittelt und absetzen lassen. Dann gieJ.lt man klar ab, mischt das Abgegossene mit der 
ersten Kolatur, filtriert und dampft zu einem dicken Extrakt ein. - Dunkelbraun, in Wasser 
triibe liislich. A us beu te etwa 4%, Soil in Dosen zu 1,5-5,0 g taglich als :Mittel gegen krebsartige 
Geschwiire Anwendung finden, scheint aber in seiner Wirkung sehr unzuverliissig zu sein. 
GrnBte Einzelgabe 2,0 g, Tagesgabe 6,0 g (Erganzb.). - Portug.: Je 1000 T. frisches Kraut und 
Weingeist (90%) werden 5 Tage maceriert, von der Kolatur 2/3 abdestilliert und das iibrige (bei 
nicht iiber 60°) zu einem weichen Extrakt eingedampft. 

Panchelidon (B. SCHUMA.~HER, Juchen i. Rhld.) ist ein flussiges Schellkrautextrakt. 
'rinctura Chelidonii Rademacheri. RADEMACHERS Schellkrauttinktur. - Ergiinzb.: 

Frisches, zerquetschtes Schellkraut 5 T., Weingeist (900/ 0 ) 6 T. - Ex tempore: Extracti Cheli
donii 3,0, Aquae 20,0, Spiritus 77,0. Filtra! Bei Leberleiden 5-20 Tropfen mehrmals tagJich. 

Chenopodium. 
Chenopodium ambrosioides L. Mexikanisches Traubenkraut. Chenopodia

ceae-Chenopodieae. In Mexiko, Westindien, Brasilien, Chile heimisch, bei 

uns zu arzneilichen Zwecken angebaut, im westlichen Europa, in den Kiistenlandern 
der Ostsee und des Atlantischen Ozeans verwildert. 

Herba Chenopodii (ambrosioidis). Mexikanisches Traubenkraut. Am

brose. Ambroisie de Mexiq ue. Thea mexicana. Herba Botryos 

mexicana. GansefuBkraut. Jesuitentee. Karthauser Tee. Mexikanischer 

(Spanischer) Tee. 
Die getrockneten, oberirdischen Teile der bliihenden Pflanze. Der kantig ge· 

furchte Stengel tragt zerstreute, fast sitzende, bis sechs und mehr Zentimeter lange, 
langlich lanzettliche, beiderseits zugespitzte, entfernt gezahnte, unterseits driisige, 
etwas flaumhaarige Blatter. Die kleinen, griinlichen, fiinfzahligen, blumenblattlosen 
Bliiten stehen in achselstandigen Knaueln. 

Mexikanisches Traubenkraut ist von angenehm gewiirzigem Geruch und scharf 
gewUrzigem, campherartigem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Beide BlattfHi.chen fUhren Spaltoffnungen und GJieder· 
haare mit rechtwinklig abstehender, walziger, diinnwandiger, glatter Endzelle; ferner Drusen. 
haare. Im Parenchym der ganzen Pflanze finden sich reichlich Zellen mit Kristallsand von oxal· 
sanrem Kalk. 

Verwechslungen. Chenopodium botrys L. Klebriger GansefuJ.l. Mittel· und Sud· 
europa, Westasien. Das Kraut dient als Herba Botryos vulgaris gleichen Zwecken wie Herba 
Chenopodii. Die ganze Pflanze ist drusig.weichhaarig, klebrig; die Blatter sind langlich, buchtig. 
fiederspaltig, die oberen ganzrandig. Der Geruch ist weniger angenehm, die Wirkung geringer. 
Chenopodium album L. Gemeiner GiinsefuB. Die Blatter rhombisch.eiformig. klein geziihnt, 
obere liinglich, ganzrandig, hiiufig graubliiulich. Chenopodium foetidum L. Stinkender 
GiinsefuB. Die Blatter fiederspaltig. Geruch sehr unangenehm. Chenopodium Schroederia· 
num ROMER und SCHULTES. StengelbUi.tterund Bliitenrispenbliittertief buchtig geteilt. Cheno· 
podium am brosioides L. var. an thelmin ticum GRAY (Chenopodium an the 1m in ticum 
L.). Heimisch in den Vereinigten Staaten Nordamerikas. 

Bestandteile. Die Samen enthalten atherisches 01 von aromatischem Geruch und 
bitterlich brennendem Geschmack. Die Blatter enthalten 0,25 0/ 0 iitherisches 01 von wider· 
lichem, zugleich an Campher und an Trimethylamin erinnernden Geruch. Ferner sind vorhanden 
Gummi, Harz, Starke, Apfelsaure, Weinsaure. 

Priifung. (Austr.) Das Kraut dad hOchstens 20% Asche hinterlassen. 
Anwendung. Das Kraut wurde fruher als Stomachicum und Nervinum. bei Veitstanz, 

gegeben. Man verwendet es hier und da in der Volksmedizin bei Krampfen, Hysterie und Men· 
struationsbeschwerden. ferner als Wurmmittel, in Amerika wie den chinesischen Tee. 
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Chenopodium vulvaria L. Stinkender GansefuB. Heimisch in Europa. Die Blatter 
rauten-eiformig, graumehlig. Die Blatter und das Kraut verwendet man gegen 
Hysterie und Rheuma. 

Chenopodium mexicanum MOQ., liefert mexikanische Seifenwurzel. 
Chenopodium quinoa L. Reismelde. In Mittel- und Siidamerika. Vor Ankunft 
der Spanier neb en dem Mais das einzige Getreide, besonders in hoher gelegenen 
Gegenden der Anden, jetzt nur noch -in wenigen Gegenden Chiles in Kultur. 

Die Friichte enthalten lufttrocken etwa 16 % Wasser, 19 % stickstoffhaltige Stoffe,' 
40% Starke, 4-5% fettes 01, 8% Rohfaser, 4% Asche. Sie werden ala Nahrungsmittel 
und ala Vogelfutter verwendet. 

Chenopodium anthelminticum L. (Ch. ambrosioides L. var. anthelminticum 
GRAY). Amerikanisches Wurmkraut. GansefuB. Goose Foot. Anserine ver
mifuge. Heimisch in Nordamerika, liefert etwa 2% atherisches 01. 

Oleum Chenopodii anthelmintici. Amerikanisches Wurmsamenol. Oil 
of American Wormseed. Essence de semen-contra d'Amerique. 
Essence d'anserine vermifuge. Germ. 6 R. Bd. II S.1347. 

Gewinnung. HauptsachIich in der Gegend von Ba.ltimore durch Destillation der 
ganzen wildwachsenden oder angebauten Pflanze mit Wasserdampf; die Samen geben 0,6-1 %. 
die Blatter bis 0,35% 01. Die Destillation muJ3 durch Anwendung moglichst kleiner Blasen be
schleunigt werden, da das 01 bei langerer Einwirkung des Wasserdampfes an Wirksamkeit verliert, 
infolge einer Zersetzung des wirksamen Bestandteils Ascaridol. 

Eigenschaften. Farblosea oder gelbliche" 01; Geruch durchdringend, widerlich, campher
artig; Geschmack brennend, bitter; Spez. Gew. 0,965-0,990 (15°) und hoher, Amer. 0,955-0,985 
(25°), aD _4° bis - 8° 50', Amer. - 4° bis _10°; Wslich in 3-10 Vol. Weingeist von 70 Vol.· 0/0' 

Et'kennung. Nach W. ZIMMERMANN: I g Chenopodiumol wird in einem Probierrohr 
von 10 mm Weite mit 0,4 g Phenolphthalein versetzt, die Mischung erhitzt und 10 Sekunden im 
Sieden erhalten. Dabei schaumt die Mischung stark und es tritt ein spratzendes Gerausch auf. 
Nach dem Herausnehmen aus der Flamme siedet die Mischung eine Zeit lang weiter und fiirbt sich 
tief rubinrot infolge der Bildung einer zuerst von LANGER beschriebenen Verbindung von Ascaridol 
mit Phenolphthalein. Beim Erkalten erstarrt die Fliissigkeit zu einer harzigen Masse. 

Bestandteile. 62-65% Ascaridol, C10H 160 2, etwa 22% C.CHa 
p-Cymol, C10H w wahrscheinlich Sylvestren, C1oH 16, d-Campher, H C/I""CH 
C1oH 160, Safrol, CloHl002' Der wirksame Bestandteil iet das Asca- 2 I ° II 
ridol, daa einen widerlichen, betaubenden Geruch und unangenehmen . I 
Geschmack hat. Spez. Gew. (15°) 1,008, aD - 4° 14', nD 200 1,4731, IT ~ 0 CH 
Sdp. (4-5 mm) 830. Es hat nach WALLACH die durch nebenstehende "'-'1l ,,1/ 
Formel wiedergegebene Struktur. Beim Erhitzen zersetzt es sich C· CH(CHs)2 
mit explosionsartiger Heftigkeit, haufig unter Feuererscheinung. Auch Ascaridol. 
bei langerem Erbitzen mit Wasser wird es zersetzt. 

Verfiilschungen. Beobachtet wurden: Cineol und Terpentinol; ein mit Terpentino} 
verfiilschtea 01 lost sich nicht klar in 3-10 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%. 

Anwendung. Ala Wurmmittel. Es soll das Santonin an Wirksamkeit iibertreffen; Aeca
riden (Spulwiirmer) sterben schon nach kurzer Zeit abo Gabe fiir Kinder soviel Tropfen wie sie 
Jahre alt sind, nicht iiber 10 Tropfen! in Zuckerwasser, darauf Ricinusol. Zweimalige An
wendung geniigt. Bei groJ3eren Gaben sind tiidliche Vergiftungen vorgekommen. Mit Glycerin 
und Wasser als Klysma angewandt, 8011 es auch gegen Oxyuren wirksam sein. 

Chenopodi urn hircin urn SeRRAD. und Ch. botrys L. wirken ebenfalls 
anthelmintisch. 

China. 
Die Ch i nari nden des Handels stammen von einer Anzahl zurzeit fast ausschIieJ3-

lich kultivierter Arten der Gattung Cinchona, Familie der Rubiaceae~Cin

chonoideae-Cinchoneae. Die Arzneibiicher fordern als offizinelle Droge haupt

sachlich die Rinde von Cinchona succirubra PAVON, lassen aber zum Teil daneben 

die Rinden von C. calisaya WEDDEL und C. Ledgeriana HOWARD ZU. 
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Die Heimat der Cinchonen sind die Kordilleren Siidamerikas, hier erstreckt sich 
ihr Verbreitungsgebiet etwa von 10 0 n. Br. bis 220 s. Br. Sie steigen bis auf 
eine Hohe von 3400 m und gehen bis auf 1200 m (ausnahmsweise vom Aquator ent
fernter auf 800 m) iiber dem Meeresspiegel herab. Kultiviert in der Heimat, beson
ders aber in Britisch-Indien, auf Ceylon und Java, ferner in Westindien, West
afrika und anderen Tropenlandern. 

Wie viele Arten die Gattung Cinchona umfaBt, dariiber gehen die Ansichten 
der Botaniker weit auseinander, die Arten sind schwer auseinanderzuhalten, da sie 
leicht Bastarde bilden. 

Gewinnung. Einerseits von den wildwachsenden Baumen der siidamerikanischen Ge
birgswalder durch Fallen und Abschalen der Baume, Trocknen der Rinde an der Sonne (Siid
peru, Bolivia) bzw. iiber schwachem Feuer (Neu.Granada), anderseits als offiz. Rinde in den 
Kulturen entweder durch Fallen der 6-8jahrigen Baume, um nach weiteren 5-8 Jahren die 
aus dem Stumpfe ausgeschlagenen SproJ31inge zur Rindengewinnung heranzuziehen (Schlagwald
betrieb), oder man nimmt den Baumen wahrend des Wachstums in Form' von schmalen Streifen 
einen Teil der Rinde, die nach mehrjahrigem Wachstum durch eine neue sekundare und alkaloid
reichere Rinde ersetzt wird; die Wundstellen werden mit Moos oder Lehm bedeckt (Moosbehand
lung). Eine weitere Art der Gewinnung besteht im Abschalen der Rinde bis auf das Cambium, 
aus letzterem regeneriert sich die Rinde wieder. 

Handelssorlen. Allgemein unterscheidet man im Handel zwei Sorten von China
rinden, die Fabrikrinde und die Drogistenrinde. Erstere stammt von verschiedenen 
Cinchonaarten und dient ausschlielllich der Chininbereitung, ihr Gehalt an Alkaloiden variiert. 
Unter "Drogistenrinde" versteht man bei uns nur die pharmazeutisch allein zugelassenen Rin
den der in Siidasien (Vorderindien, Ceylon, Java) kultivierten Cinchonaarten mit bestimmtem 
Alkaloidgehalt. Durch die von jeher gebrauchliche, unrationelle Gewinnung der Rinden, bei 
der die Baume einfach gefallt werden, ohne dall man fiir einen Ersatz sorgte, sind wertvolle wild
wachsende Cinchonen in ihrer Heimat sehr selten geworden, erst in neuerer Zeit beginnt man, 
veranlallt durch die Konkurrenz in Siidasien, auch in dem Heimatgebiet (Kolumbien, Ekuador, 
Peru, Bolivien) in ausgedehnterem Malle die wichtigsten Cinchonen in Kultur zu nehmen, und 
es gelangen von dort jetzt schon ansehnliche Quantitaten Rinde in den Handel. Von eigentlicher 
Bedeutung fiir den Handel sind aber zurzeit immer noch die Kulturen der Hollander auf Java 
(seit 1854), die der Englander auf Ceylon (seit 1859), in den Nilagiris im siidlichen Vorderindien, 
in Sikkim in den Vorbergen des Himalaya. 

Cortex Chinae. Cortex Cinchonae. Chinarinde. Fieberrinde. 
Cinchona Bark. Ecorce de Quina (Quinquina). Cinchona. Cortex 
Chinae succirubrae. Cortex Chinae ruber. Cortex peruvianus. Cortex anti
febrilis. Rote Chinarinde. Die Stamm- und Zweigrinde von Cinchona 
succirubra PAVON. 

Die Rinde kommt in den Handel in 30-40 cm und dariiber langen, 2-5 mm 
dicken, 1-4 cm im Durchmesser haltenden, meist an beiden Seiten eingerollten, 
harten Rohren oder Halbrohren. AuBen ein weiBgrauer oder graubrauner Kork 
mit groben Langsrunzeln und feineren Querrissen. Die Innenflache ist glatt, rot
braun, zart langsgestrichelt. Der Geschmack ist bitter und zusammenziehend. 

Lupe. Charakteristischer Bruch, braunrot, aullen glatt, innen faserig. In dem aulleren, 
glattbrechenden Teile mehr oder weniger zahlreiche, unregelmii.llig verlaufende, konzentrische 
Linien. Der innere faserige Teil Hillt in der grauen Grundmasse zahlreiche Oxalatsandzellen als 
weille Punkte erkennen. 

Mikroskopisches Bild. Die Korkschicht zeigt diinnwandige, mit einer rotbraunen 
Masse erfiillte Korkzellen. Die primare Rinde aus Parenchym mit rotbraungefarbten Wanden, zahl
rciche Zellen sind gefiillt mit feinkornigem Kalkoxalat. An der Innenseite der primaren Rinde 
einzelne weite Sekretschlauche und Sklerenchymfasern. In der bedeutend breiteren sekundaren 
Rinde 1-3reihige Markstrahlen. Charakteristisch fiir die Rinde sind die in den Rindenstrahlen 
vorhandenen kurzen, O,5-1,35mm langen, spindelformigen, bis 90, meist 50-70 fA, dicken 
Bastfasern. Aullerdem Siebrohren, langgestrecktes, diinnwandiges, rotbraunes Parenchym und, 
besonders aber in den Markstrahlen, Kalkoxalatsandzellen. Die sehr zahlreichcn Bastfasern 
Hegen meist einzeln, seltener in Radialreihen oder in klcinen Gruppen, ihre Wande sind stark 
verdickt, deutlich geschichtet, poros (Tiipfelkanale), hellgelb und seidenglanzend. Steinzellen 
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fehlen, Dbergange zwischen Steinzellen und Fasern treten nicht auf. Die Starke im Parenchym 
der primaren und sekundaren Rinde ist kleinkornig, die Korner sind einfach, seltener zu 2-4 
zusammengesetzt. 

Von diesem Bau weichen die anderen Cinchona-Arten dahin ab, daB die Zellen der primaren 
Rinde sich teilweise zu Steinzellen umbilden. Die Anlage und Form der Bastfasern ist fiir manche 
Cinchoneen-Rinden charakteristisch. 

Pul ver. Diinnwandiges, mit einer rotbraunen Masse erfiilltes Korkgewebe (nicht sehr 
haufig); Fetzen von rotbraunem Parenchymgewebe, die Zellen teilweise mit Starke erfiillt, die 
Korner einfach, meist 6-10 ft, selten bis 15 ft groB, seltener zu 2-4 zusammengesetzt; Frag
mente weiter Milchsaftschlauche; Stiicke von Siebrohren; charakteristische, stark verdickte, 
deutlich geschichtete, hellgelbe, scidenglanzende, mit Tiipfelkanalen versehene Bastfasern, je 
nach der Feinheit des Pulvers ganz oder in Stiicken, 0,5-1,35 mm lang, bis 90, meist 50-70 ft 
dick; Kristallsandzellen und freiliegender Kristallsand. letzterer am besten im polarisierten 
Licht erkennbar. Steinzellen diirfen im Pulver von Cortex Chinae succirubrae nicht vor
kommen. 

Die H erstellung der Querschnitte ist oft nicht ganz leicht, da die Rinden beim 
Schneiden leicht brockeln. Meist gelangt man zum Ziel, wenn mau Stiicke der Rinden mehrere 
Tage in Wasser oder in cinem Gemisch glcicher Teile Wasser, Alkohol und Glycerin einweicht 
und dann zum Schneiden ein recht seharfcs und etwas kriiftigcs Rasicrmesser verwcndet. Brockeln 
die Rinden trotzdem, so kann man auf die Querschnittsfliiche trockener Rindenstiicke wieder
holt dicken Gummischleim, dem man etwas Glycerin zugesetzt hat" aufstreichen. Man wiederholt 
dann das Aufstreichen, nachdem die zuerst aufgestrichene Masse eingezogen ist. Man schneidet 
vor dem volligen Trocknen. Da die Schnitte meist ziemlicb dunkel und uniibersichtlich 
sein werden, heUt man sie auf, indem man sie mehrere Tage in ein Glasschalchen mit ganz kon
zentrierter ChloralhydratlOsung (3:2 Aq.) legt, auszieht und dann untersucht, oder indem man 
sie auf dem Objekttrager mit alkoholischem Ammoniak (Liquor Ammonii caustici spirituosus) 
bE-han dE-It, wodurch ebenfalls die Farbstoffe gelOst werden. 

UneriaBlich ist die mikroskopische PriHung des fertig gekauften Pulvers. Bei der Priifung 
des Pulvers ist besonders auf die spindelformigen, sklerotischen ZelJen des Bastes zu achten, die 
keiner Chinarinde fehlen und die auch im feinen Pulver leicht unverletzt oder in groBeren Bruch
stOcken aufgefunden werden. Die Succirubrarinde darf keine andern sklerotischen Elemente 
enthalten. -

Ve'l'fiilschungen. Solange friiher die Chinarinden in Siidamerika von wildwachsenden 
Baumen gewonnen wurden, waren Verfalschungen haufig, meistens durch wertlose Rinden ver
wandter Gattungen. Zurzeit sind solche selten, weil nur Rinden kultivierter Pflanzen Siidasiens 
von den Arzneibiichern zugelassen werden. Friiher spielten Remijia-Rinden = Cinchona 
cuprea, China cuprea, von Remijia Purdieana WEDD. und R. pedunculata TRIANA, 
den Cinchoneen nahe verwandt, am Orinoko siidlich von Bogota und am Magdalenenstrom hei
misch, eine ziemliche Rolle als Verfalschungen, man hielt dieselbe fiir frei von Alkaloiden, fand 
aber spater, daB sie bis 5 0/ 0 Alkaloide enthalten. 

E'I'kennung. AuEer dureh das Aussehen und durch die mikroskopisehe 
Priifung wird die Chinarinde, besonders wenn sie als Pulver vorliegt, dureh die 
GRAHEsche Probe erkannt. 

Man erhitzt etwa 0,2-0,3 g der Rinde in einem fast wagerecht gehaltenen Probierrohr, 
wobei rote Dampfe auftreten, die sich zu einem roten Teer verdicLten. Die Dampfe entstehen 
durch Zersetzung der Alkaloide. Andere Rinden geben diese Erscheinung nicht. Dber die Giite 
der Chinarinde gibt die Probe keinen AufschluB. 

Cortex Chinae Calisayae. Calisaya-Chinarinde. Cortex Chinae regius. 
Gelbe Konigsrinde. Die Rinde der angebauten Cinchona calisaya WEDDELL. 

Die Calisaya-Chinarinde bildet R6hren, die bis 4,5 em Durchmesser habcn. 
Die Rinde ist bis 6 mm dick, auEen heller oder dunkler grau, mit Kork bedeckt, 
unregelmaEig langsrunzelig und -rissig und meist scharf querrissig, auf der 
Innenseite und im Querschnitt ist sie gelbbraun; diese Farbe tritt besonders 
deutlich beim Behandeln eines Schnittes mit Kalilauge hervor. Der Bruch ist kurz 
und feinsplitterig, der Geschmack stark bitter. 

Als Calisaya-Chinarinde kommt auch eine £lache, unbedeckte Rinde, Cortex 
Chinae Calisayae (regius) sine epidermine, in den Handel, die die Rinde 
dicker Stamme bildet, aus £lachen Platten besteht und von gelbbrauner Farbe ist. 
Die Borke ist abgekratzt, so daE die Droge fast nur aus dem Bast besteht. 
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Mikroskopisches Bild. Der Kork besteht aus diinnwandigen, mehr oder weniger 
mit braunen Massen erfiillten Zellen. Die primare Rinde enthalt bis 0,17 mm weite Milchsaft
schlauche, aber keine oder nur sehr selten Steinzellen. Die sekundare Rinde laBt 1-3 Zellen 
breite Markstrahlen und in den Rindenstrangen Zellen mit Oxalatsand und reichIich Sklerenchym
fasern erkennen. Letztere sind bis 70 p. dick und bis 1,05 mm lang, spindelformig und sehr 
stark verdiekt; ihre deutIich geschichteten Wande sind verholzt. Das Parenchym der ganzen 
Rinde fiihrt kleinkornige Starke, die Korner meist einfach, seltener zUsammengesetzt, und eine 
rot braune, harzige Masse. 

Cortex Chinae fuscus. Braune Chinarinde. Von Cinchona officinal is HOOKER und 
deren Varietat Cinchona Ledgeriana HOWARD, heimisch in Ekuador, Bolivien, 
kultiviert auf Java, Britisch Indien, und als Huanocorinde von Cinchona micrantha 
Rmz et PAVON, Peru. 

Be.standteile. Die Chinarinden enthalten neben allgemein in Pflanzen verbreiteten 
Stoffen eine Reihe von Alkaloiden (Chinaalkaloide), Sauren und neutrale Stoffe. Die 
Alkaloide sind in den alteren Rinden in der Zelle als amorphe Masse, oft als Tannate, abgelage-rt. 
Die in der iiberaus reichhaltigen Literatur - namentlich der iilteren Zeit - sich vorfindenden 
Angaben iiber den Gehalt an Chinin oder der Gesamtalkaloide in den verschiedenen Arten konnen 
in sehr vielen Fiillen nicht zum gegenseitigen Vergleich herangezogen werden, weil nicht bekannt 
ist, nach welchem Verfahren die Alkaloidbestimmungen und die Trennung der einzelnen Alkaloide 
ausgefiihrt wordcn sind; auoh konnen, wie WEHMER anfiihrt, nur fiir einen klein en Teil der Unter
suchungen die Arten heute einigerma.Ben sicher angegeben werden, da die Angabe der Stamm
pflanze einer beliebigen, ihrer Abstammung nach unbekannten HandelssOlte wegen der Ahnlich· 
keit des anatomischen Baues sohwer oder unmoglich ist. Die folgenden Angaben beziehen sich 
auf die lufttrockene Rinde-. 

1. Alkaloido. 2-.9%, in Kulturrinde bis zu 17% Gesa,mtalkaloid; davon entfallen 
auf Chinin, C20H 2,N20 2, 1,5-3%, selten 5-13%, Chinidin (Conchinin), C2UH 24N20 a, bis 
4 % ; Cinchonin, C19H22NsO und Cinchonidin, C19HzaN aO, zusammen bis 8%' In geringerer 
l\Ien{;e, aber nicht immer in allen Rinden, sind vorhanden; Homocinchonidin, C19Hs2N20. 
Cinohotin, oder Hydrooinchonin, Hydroeinchonidin (= Cinchamidin) und Cin
chonamin, C1gH U N20, Chinamin und Conohinamin, C19H24N20e; Hydroohinin 
und Hydroohinidin (= Hydroconchinin), C20H~sN~Os; Cheiramin, Cheirami· 
din, Concheiramin nnd Concheiramidin, C22H26Ne02; Arioin, Cusoonin, Con
cnsconin und Cononsoonidin, C23H,eN202; Dicinchonin, C3sH"N,Os; Homo'~hinin, 
C8gH,eN,O,; Diohinidin, C4gH,eN,Oa' AnBer diesell findet man in der alteren Literatur nocb 
eine Reibe VOIl Alkaloiden (und auch andere Stoffel angegeben, deren Existenz nicbt vollkommen 
sicher soheint, z. B. Cusoamin, Cuscanoidin, Homocincbonin, Javanin, Perioin. 

Der Sitz der Alkaloide 1D der Rinde ist daB Parencbym; die Siehrohren, Fasern, aucb die 
Zellen mit Oxalatsand ~il1d frei davon. Dara1L~ erklart es sich, daB die nach dem Absohalen neu 
gebildeten parenohymreichen Rinden alkaloidreicher sind als faserreiohe nrspriiugliohe Rinden. 

Auoh die anderen Teile der Cinohonen, Blatter, Bliiten, Holz des Stammes und der Wurzel 
enthalten geringe Mengen von Alkaloiden. Die Samen sind frei davon. 

2. Sanren. an welohe die Alkaloide gobunden sind: Chinasaure, C7H 120 e, 5-8%; 
Chinovasaure, C"H3SO" 0,1-1,5 % , In javanisohen Kulturrinden drei gJykosidische 
Sauren: Chinagerbsaure, CUHsOg + 2 HaD, 2-3%' gibtChinarot, Chinovagerbsaure, 
C14H1SOS' Hefert Chinovarot, Kaffeeger bsaure, liefert Kaffeesaure. 

3. Sonstige Bestandteile: Die G1ykoside a- nnd ,8·Chinovin, zu 1-2% (= Chi
novabitter, Cinohonabitter), letzteres in der Cuprearinde aufgefunden; diese Glykoside 
zerfallen bei der Hydrolyse in Chinovasaure und Chinovazucker, C.H120 6 ; ferner sind 
vorhanden Chinarot, C2SH210141-5%; Chinovarot; Chinovit, C.Hn 0 6·CaHs, Cinehol 
(Cbolesto17), C20Hs,O' H20, dem Cholesterin nahe stehend; Que braohol, Cinohooerotin 
(wachsartig); geringe Menge. in der Regel weniger als 1 %, Zucker, Wachs, Starke, Phlo ba
phene, Harz, Lignoin, Huminsaure. Caloiumoxalat; Mineralstoffe bis 3.5%' 
Wassergehalt 9-11 %. Die Rotfiirbung der Rinde wird naoh TSCHIRCH duroh Umwandlungs
produkte bewirkt, die durch ein Enzym aus verschiedenen Inhaltsstoffen der Rinde gebildet 
werden; die Rinde ist unmittelbar nach dem Abliisen yom Stamm farblos, und sie bleibt es auch. 
wenn man sie sofort 15-30 Minuten einer Temperatur von 80° (Wasser oder Wasserdampf) aus
setzt, wodurch das Enzym zerstort wird. 

Gehaltsbestimmung. Fiir die Wertbestimmullg der Chinarinde sind zahl
reiche Verfahren vorgeschlagen worden, die teils zur Bestimmung des Gesamt
gehaltes an Alkaloiden, teils zur Bestimmung des Gehaltes an Chinin dienen. 

Verfahren der Germ. 5. Bestimmung des Gesamtgehaltes. 12 g fein ge· 
pulverte Chinarinde iibergie.Bt man in einem Arznoiglas von 200 g mit 30 g Chloroform und 30 g 
Ather sowie nach kriftigem Umschiitteln mit 5 g Natroniange und 5 g Wasser und laJ3t das Gemisoh 
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unter haufigem, kraftigem Umschiitteln 3 Stun den lang stehen. Dann fiigt man 60 gAther hinzu, 
Bchiittelt kraftig durch, filtriert nach vollstandiger Klarung 80 g des Chloroformathergemisches 
(= 8 g Chinarinde) durch ein trockenes, gut bedecktes Filter in ein Kolbchen und destilliert etwa 
2/a davon ab, Den erkalteten Riickstand bringt man in einen Scheidetrichter (1), spiilt das Kolbchen 
dreimal mit je 5 ccm eines Gemisches von 2 Teilen Chloroform und 5 T. Ather, dann einmal mit 
20 ccm verdiinnter Salzsaure (1 g Salzsaure von 250/0 + 100 ccm Wasser) nach, gieBt auch diese 
Fliissigkeiten in den Seheidetrichter und schiittelt hierauf das Gemisch nach Zusatz von noch 
so viel Ather, daB das Chloroformathergemisch auf der wasserigen Fliissigkeit schwimmt. 
2 Minuten lang kraftig. Nach vollstandiger Klarung laBt man die wasserige Fliissigkeit in einen 
andern Scheidetrichter abflieBen und wiederholt das Ausschiitteln noch zweimal in derselben 
Weise mit je 5 ccm der verdiinnten Salzsaure, die zuvor zum weiteren Ausspiilen des Kolbchens 
verwendet wurden. 

Die vereinigten wasserigen Fliissigkeiten versetzt man mit 5 ccm Chloroform, fiigt Natrium
carbonatlosung bis zur alkalischen Reaktion hinzu und schiittelt das Gemisch sofort 2 Minuten 
lang kraftig. Nach vollstandiger Klarung laBt man den Chloroformauszug in den ersten, sorgfaltig 
gereinigten Scheidetrichter abflieBen und wiederholt das Ausschiitteln noch dreimal in derselben 
Weise mit je 5 ccm Ohloroform. Zu den vereinigten Chloroformausziigen fiigt man 25 ccm I/lQ_n_ 
Salzsaure und so viel Ather hinzu, daB das Chloroformathergemisch auf der Salzsaure schwimmt, 
und schiittelt 2 Minuten lang kraftig. Nach vollstandiger Klarung filtricrt man die sanre Fliissig
keit durch ein klpines, mit Wasser angefeuchtetes Filter in einen MeBkolben von 100 cern Inhalt, 
schiittelt das Chloroformathergemisrh noch dreim9.1 mit je 10 ccm Wasser je 2 Minuten lang, 
filtriert auch diese AU8ziige durch dassel be Filter, wascht mit Wasser nach und \"erdiinnt i1ie 
gesamte Fliissigkeit mit Wasser auf 100 cern. Von dieser Losung miBt man 50 cern (= 4 g China
rinde) in cinenKolben ab, fiigt etwa 50ccm Wasser und die frisch bereiteteLosung eines Kornchens 
Hamatoxylin in 1 ccm Weingeist hinzu und laBt unter Umschwenken soviel 1/10-n-Kalilauge zu
flieBen, naB die ~1.ischung eine stark gelbe, beirn kraftigen Umschwenken rasch in Bliiulichviolett 
iibergehende Farbung angenommen hat. Hierzu diirfen hochstens 4,1 ccm 1/10-n-Kalilauge er
forderlich sein, so daB mindestens 8,4 ccm l/lO-n-Salzsaure zur Sattigung der vorhandenen Alkaloide 
verbraucht werden = mindestens 6,50/0 Alkaloide (1 cern 1/10-n-Salzsaure = 30,9 mg Chinin und 
Cinchonm). 

Dieses Verfahren ist nicht nur umstandlich, es ist auch unzuverlassig und liefert meist zu 
niedrige Ergebnisse, weil die A!kaloide beim Ausziehen des mit, Natronlauge versetzten Rillden
pulvers mit Ather-Chloroform nicht vollstandig in Losung gehen. Auch ist die indirekte Ti
tration der Chinaalkaloide mit Hamatoxylin als Indikator unzllverlassig. miL frisch hergeBtellter, 
hamateinfreier HamatoxylinlOsung ist sie iiberhaupt nicht moglich. 

Einfach und zuverlassig ist das von FROMME (PANCHAUD) angegebene Ver
fahren, bei dem die Rinde erst mit verdiinnter Salzsaure erhitzt wird und die Alkaloide 
direkt mit l/lO-n-Salzsaure und Hamatoxylin16sung titriert werden. Auf Grund von 
eigenen Versuchen haben wir das FROMMEsche Verfahren etwas abgeandert. In 
nachstehend beschriebener Weise ausgefiihrt, gibt das Verfahren in kurzer Zeit 
zuverlassige Ergebnisse. Vor dem Verfahren der Germ. hat es noch den Vorzug, 
daB es auch bei grobem Pulver anwendbar ist. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1318. 

Verfahren von FROMME-PANCIIAUD (abgeandert). 2,5 g gepulverte China
rinde werden in einem Arzneiglas von 200 cem Inhalt mit einer Mischung von 2,5 g Salzsaur e 
(25 0/0 HCI) und 20 g Wasser 10 Minuten im Wasserbad erhitzt. Das Glas wird dann zur Ab
kiihlung etwa eine Stunde lang ruhig stehen gelassen. Darauf werden in das Arzneiglas 25 g 
Chloroform, 50 gAther und nach dem Durchsehiitteln 5 g Natronlauge gebracht und das 
Gemisch wahrend to Minuten ofters kraftig geschiittelt. Rierauf werden 1,5 g Traganthpulver 
zugesetzt und nach kraftigem Schiitteln 60 g (= 2 g Rinde) des Ather.Chloroformgemisches in 
einen Erlenmeyerkolben von etwa 200 ccm abfiltriert. Nach Zusatz von etwa 10 cern Weingeist 
und einigen Sandkornchen wird das Ather-Chloroformgemisch abgedampft, bis der Kolbeninhalt 
keinen Gerueh nach Chloroform mehr zeigt. Der Riickstand wird mit etwa 10 ccm Weingeist 
versetzt und, wenn notig, bis zur AuflOsung der ausgeschiedenen Alkaloide erwarmt. Dann fiigt 
man etwa 10 cern Wasser und drei Tropfen Hamatoxylinlosung (1: 100 Weingeist, alt oder 
frisch) hinzu, schwenkt die Fliissigkeit etwa 1/2 Minute urn und titriert mit l/ lO-n-Salzsaure bis 
zur braunlichroten Farbung der Fliissigkeit. Darauf fiigt man weiter etwa 50 ccm Wasser hinzu 
und titricrt weiter bis zum Umschlag in Gelb. Es diirfen nicht weniger als 4,2 ccm l/w n-Salzsaure 
verbraueht werden = mindestens 6,5 0/0 Alkaloide, 1 ccm 1/10-n-Salzsaure = 30,9 mg Alkaloid 
gerechnet. 

An Stelle von Hamatoxylin laBt sich bei der Titration der Chininalkaloide auch sehr gut 
Methylrot verwenden: Man lOst die Alkaloidein 10 cern Weingeist, gibt 10 ccm 1/10 n-Salzsaure und 
3Tr. Methylrotlosung (s. S. 72) hinzu und titriert den DberschuB an Saure mit 1/ 10-n-Kalilauge zuriick. 

Nach J. KATZ lassen sich die Chinaalkaloide auch in folgender Weise titrieren: Die beim 
Verdampfen des Chloroform-Atherauszuges verbleibenden Rohalkaloide werden mit wenig Wein-
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geist (3 und 3 cem) in ein Sehalehen gespiilt, mit 10 Tr. Salzsaure (25% HCl) und etwa 0,25 g 
Natriumehlorid versetzt und dann auf dem Wasserbad bis zur Trockne abgedampft. Gegen Ende 
des Verdampfens sorgt man durch Schwenken des Schalchens dafiir, daB das Natriumehlorid sieh 
als feines Kristallmehl absetzt und da.B die Masse sich mogliehst diinn auf dem Boden des Schalehens 
verteilt. Wenn del' Inhalt des Sehalchens troeken geworden ist, spiilt man ihn mit Hilfe der Spritz. 
flasehe mit Weingeist auf den Boden del' Schale und verdampft den Weingeist wieder unter Schwen· 
ken des Schalchens. Del' Riickstand wird noch 1/2 Stunde auf dem Wasserbad oder besser im 
Wasserbadtrockensehrank erhitzt. Die Alkaloide sind nun in Form del' sauren Salze Alk.·2 HCl 
vorhanden. Del' Inhalt des Schalchens wird dann mit etwas Weingeist erwarmt und mit Weingeist 
samt dem unge16sten Natriumehlorid in einen Erlenmeyerkolben von etwa 100 eem· gespritzt, 
mit Weingeist a)lf etwa 25 eem erganzt, mit 5 Tropfen einer Losung von Poirriers· Bl au (0,2: 100) 
versetzt und mit weingeistiger l/lO-n-Kalila.uge (aus 1/2-n-Kalilauge hergestellt) titriert. 1 ecm 
l/lO-n-Kalilauge = 15,5 mg Alkaloide. In gleieher Weise konnen die Alkaloide bei den Gehalts
bestimmungen von Extractum Chinae und anderen Zubereitungen titriert werden. 

Bestimmung des Alkaloidgehalts durch Wagung. Man kann die Alkaloide 
naeh dem Verfahren von FROMME auch gewiehtsanalytisch bestimmen. 60 g des Chlo
roform-Atherauszuges (= 2 g Rinde) werden in einem Scheidetrichter nacheinander mit 
20 -10 -10 ccm salzsaurehaltigem Wasser (2 g Salzsaure + 50 ccm Wasser) ausgeschiittelt. 
Die Ausschiittelungen werden sofort in einen Scheidetrichter filtriert und das Filter mit etwa 
10 ecm Wasser nachgewaschen, mit dem man das Ather-Chloroformgemisch noch einmal aus
gesehiittelt hatte. Dif' vereinigten Filtrate werden nun mit 15 cem Chloroform versetzt und naeh 
dem Durehsehiitteln mit Ammoniakfliissigkeit nieht zu stark iibersattigt, dann kraftig durch. 
gesehiittelt. Naeh dem Absetzen wird das Chloroform dureh ein glattes Filter in ein gewogenes 
Erlenmeyerkolbehen filtriert, die wasserige Fliissigkeit naeheinander mit noeh 10 und 10 eem 
Chloroform ausgesehiittelt und letzteres dureh das gleiche Filter filtriert, das Chloroform abo 
destilliert, del' Riiekstand mit 5-10 eem Weingeist iibergo~sen, letzterer wieder verdampft und 
dann del' Riiekstand bei 100 0 getroeknet undgAwogen. Gefundenes Gewieht X 50 = Prozentgehalt. 

Die zur Bestimmung des Chinins vorgeschlagenen Verfahren liefern 
aIle nur annahernde Ergebnisse. Die Verfahren, nach denen im GroBhandel und in 
denChininfabriken dasChinin bestimmt wird, sind nicht bekannt gegeben. Diemeisten 
Pharmakopoen begniigen sich mit der Bestimmung des Gesamtgehaltes an Alkaloiden. 
Dan. hat folgendes Verfahren zur Bestimmung des Chiningehalts aufgenommen. 

25 g gepulverte Chinarinde wer'den in einem Arzneiglas von 400 cem mit 25 g Weingeist 
15 g Ammoniakfliissigkeit und 200 gAther kraftig gesehiittelt und unter ofterem Umsehiitteln 
bis zum naehsten Tag an einem kiihlen Ort stehen gelassen. 150 g deR abfiltrierten Athers (= rund 
15,5 g Chinarinde) werden aus einem Kolben abdestilliert. Del' Riiekstand (der noeh Weingeist 
enthalt) wird mit n-Srhwefplsaure bis zur stark sauren Reaktion versetzt. Dann werden 20 eem 
Wasser zugesetzt und dureh Erhitzen del' Weingeist, verjagt. Naeh dem Abkiihlen wird die FJiissig
keit von dem Bodensatz abfiltriert unter Naehwasehen mit wenig Wasser. Das Filtrat wird unter 
Erhitzen bib zum Sieden vorsiehtig mit verdiinnter Natronlauge neutralisiert und mit einer Losung 
von 2 g Kaliumnatriumtartrat in 5 eem Wasser gefallt. Naeh dem Abkiihlen Ilnd Stehenlassen 
wird der Niedersehlag (Chinintartrat) abfiltriert, mit wenig Wasser gewaschen und in eine Flasehe 
gespiilt. Dureh Zusatz von Natronlauge wird das Chinintartrat zerlegt und das Gemiseh zunaehst mit 
30 eem Ather kraftig gesehiittelt. Naeh 1/2 Stunde wird der Ather abgehoben und das Aussehiitteln 
noeh zweimal mit je 7 ccm Ather wiederholt. Der gesamte Ather wird mit '2 eem n-Sehwcfelsaure 
und 30 cern Wasser versetzt und von dem Gemiseh der Ather abdestilliert.. Die zuriiekbleibende 
wasserige Fliissigkeit wil'd mit 50 eem gesattigter Ammomumoxalatlosung vcrsetzt. Naeh dem 
El'hitzen zum Sieden \\ird mit Ammoniakfliissigkeit neutralisiert. Naeh langerem Stehen an einem 
kiihlen Ort wird das ausgesehiedene Chininoxalat auf einem bei 100 0 getroekneten und ge
wogenen Filter gesammelt, mit 150 eem kaltem Wasser gewasehen und bis zum gleiehbleibenden 
Gewieht getrocknet. Das Gewicht des Chininoxalates soil mindestens 0,15 g betragen = rund 
1 % Chinin. 

Einfacher sind folgende Verfahren; l\lan isoliert unter Anwendung von 10 g del' gepulverten 
Rinde nach dem FRoMMEsehen Verfahren die Gesamtalkaloide au, 8 g der Rinde, verjagt dureh 
Abdampfen mit Weingeist das Chloroform vollstandig und erhitzt den Riiekstand mit soviel 
l/lo-n-Sch wefelsaure, wie naeh der Titration der Gesamtalkaloide mit 1!IO·n-Salzsaure sieh be
reehnet. Rat man Z. B. bei Anwendung von 2,5 g Chinal'inde 4,3 cem 11 10-n-Sal~saure verbraueht, 
so sind IiiI' 10 g Chinarinde 21,5 cern 1/10-n-Sehwefelsaure zu nehmen. Die Losung wird vqn den 
ungelosten Verunreinigungen abfiltriert, der Kolben und das Filter mit wenig heiBem Wasser 
nachgewasehen. Die Losung wird auf dem Wasserbad heiB mit sehr wenig Ammoniakfliissig
keit versetzt" so daB sie keinesfalls noeh sauer gegen Laekmus iat. Aus der Losung scheidet sieh 
beim Erkalten Chininsul£at, (C20H 21N 2°2)2' R 21::l04 + 7 H 20, aus. Das Chininsulfat wird ab
filtriert und mit wenig Wasser gewasehen. Dann wird der Triehter mit dem Filter auf eine Arznei
flasehe von 100 g gesetzt und das Chininsulfat durch DbergieBen mit einer Mischung von 2 eem 
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verdiinnter Schwetelsaure und 10 ccm Wasser unter Nachwaschen mit Wasser gelOst und in das 
Arzoeiglas filtriert. Die Losung wird mit 60 gAther und 3-4 ccm Natronlauge versetzt und 
krMtig geschiittelt. 37,5 g des Athers werden in einen gewogenen Kolben abfiltriert und verdunstet. 
Der Riickstand wird bei JOoo getrocknet und gewogen. Das Gewicht gibt die Menge des wasser· 
freien Chinins iiir 5 g der Rinde an. Das so gewonnene Chinin enthalt, immer etwas Cinchonin
und Cinchonidin, da die Sulfate diesE'r beiden Basen auch ziemlich schwer leslich sind, dafiir bleibt 
aber auch etwas Chininsulfat in der wasserigen LOsung zuriick. Zur vollstandigen Abscheidung des 
Chininsulfats kann man die Losung der Gesamtalkaloide in der berechnetenMenge l/lO-n-Schwefel
saure noeh mit einigen Gramm Ammoniumsulfat versetzen. Man kann aueh die Gesamtalkaloide 
in einem DberschuB von verdiinnter Schwefelsaure auflosen und die Losung nachher mit Am
moniakfliissigkeit heW gegen Lackmus neutralisieren. 

Die verscbiedenen Pbarmakopoen fordern folgenden Alkaloidgehalt: Germ. 6 mindestens 
6,5%' Helv. mindestens 6,5%' Au.~tT. mindestens 5%' Hung. mindestens 6% , Brit. 5-6 % 

davon mindestens die Halfte Chinin + Cinchonidm, Gall. (Calisayarinde) mindestens 2,184 % 
Chinin = 3 0J0 Chininsulfat, (C20H 24N 202)2' H 2S04 + 8H2 0, Belg. mindestens 5 Ofo, davon mindestens 
1 % Chinin, Dan. mindestena 4 % , davon mindestens 1 % Chinin, Suec. mindestens 5 0/ 0, Norv. 
mindestens 5%, Ital. mindestens 5%' Nederl. mindestens 6%' Hispan.: Calisayarinde2,5-3,5 0/ 0, 

hauptsacblich Chinin, Loxarinde 2-3%, hauptsacblich Cinchonin, Rote Rinde 2-3%, haupt
sachlich Chinin, Groat-Slavon. mindestens 3,50/0' Ross. mindestens 5% , Japon. mindestens 6,90/0' 

Anwendung. Die Wirkung der Chinarinde iat nicht nur die der Alkaloide. Die Chinasaure, 
die Chinagerbsaure, das Chinovin und die iibrigen Bestandteile bedingen noch eine besondere Wir
kung ala Tonicum, Amarum, Adstringena und Antisepticum. Die Rinde kann daher in vielen Fallen 
nicht durch Chinin ersetzt werden. AuBerlich wird sie hin und wieder noch als Pulver, Extrakt 
oder Tinktur bei schlaffen, schlecht eiternden Gescbwiiren, bei Gangran, Dekubitus, bei skorbu· 
tischem Zahnfleisch und bei Haarkrankheiten in Form von Pomaden verwendet. Ala Streupulver 
rein oder mit Koble, Myrrhe u. a., ala Zahnpulver mit Kohle, Myrrhe und aromatischen Subatanzen. 
Innerlich als Dekokt 5,0-10,0: 150,0 eBloffelweise gegen Verdauungsbeschwerden ala Tonicum 
und Amarum. 

Chinadekokte sind moglichst heiB durchzuseihen. Beim Erkalten scheidet sich ein starker 
Niederschlag aus, die Mixturen sind deshalb vor dem Gebrauch umzuschiitteln. Mit 3-5 T. ver
diinnter Salzsaure auf 25 T. Rinde bereitet (in Porzellanbiichsen 1) sind sie bedeutend alkaloid
reicher. Eine Abkochung mit Saurezusatz enthalt etwa 3/4, ohne Saure nur etwa die Halfte der 
vorhandenen Alkaloide. 

Zu vermeiden ist, die Chinarinde zusammen zu verwenden mit Gerbsaure, Alkalien, Leim. 
EiweiB, Metallsalzen, auch mit Eisensalzen. 

Elixir Chinae. China-Elixir. China Calisaya-Elixir. Elixir 
Cinchonae. Elixir of Cinchona. Elixir Calisaya. - Das als 
Stomachikum sehr beliebte Chinaelixir wird fast allgemein aus Calisayarinde durch Maceration 
oder Perkolation gewonnen. Nur Nat. Form. schreibt Chinin als Hauptbestandteil vor. Die mit 
Rindenausziigen hergestellten Elixire miissen mindestens 2-3 Monate lang absetzen, 
und zwar nicht im Keller, sondern in Stubentemperatur, da andernfalls ein Nachtriiben unvermeid
lich ist. Trii be gewordenes Chinaelixir versetzt man mit 50/0 frischer Milch, schiittelt gut 
durch, laBt absetzen und filtriert (eventuell mittels SEITZscher Filtermasse). Der Vorrat ist bei 
gewohnlicher Temperatur, vor Licht geschiitzt, aufzubewahren. 

Ergiinzb.: 9 T_ Kardamomen (zerquetscht), je 15 T. Sternanis (grob zerstoBen) und Ceylon
zimt, 24 T. Santelholz, 20 T. Nelken, 150 T_ Pomeranzenschalen, 360 T. Calisayarinde (aIle grob 
gepulvert), 3300 T. verdiinnter Weingeist, 3900 T . Wasser. 14 Tage macerieren, derfiltrierten Kolatur 
eine kochend heiBe Losung aus 1500T. Zucker in 1000T. Wasser zusetzen, 30 Tage absetzen lassen 
(besser 2-3 Monate 1), filtrieren und im Filtrat 0,1 0/0 Citronensaure losen. -Siichs. Kreis- V. Ro b 0-

chinal: 300 T. Calisayarinde, 150 T. Glycerin, 30 T. Salzsaure und 150 T. verdiinnter Weingeist. 
Mischen, nach24Stundenin denPerkolator packen und mitverdiinntem Weingeist bis zu 1560T. 
perkolieren. Dem Perkolat zufiigen: 500 T. Weingeist (900/0), 1 T. blausaurefreies Bittermandelol, 
2500T. Sirupussimplex und Wasser bis zu 10000T. Nach 3 Monaten( 1 )filtrieren. - Bad. Apoth.- V.: 
1 T. Coriander, 1,5 T. Kardamomen, je 2 Nelken, Pomeranzenbliiten und Santelholz, 5 Sternanis, 
12Zimt, 15 Pomeranzenschalen, 36Calisayarinde, je 400 verdiinnter Weingeist und Wasser. 14Tage 
digerieren, der Kolatur 400 Sirupus simplex und 0,2 Saccharin zufiigen, nach 8 Tagen filtrieren. 
- ElsafJ-Lothr. Apoth.- V.: Man mischt 25 g China-Fluidextrakt, 10 g Glycerin, 150 g Wasser, 
100 g Kognak, 50 g Weingeist, 18 g aromatische Tinktur, 12 g Pomeranzentinktur und 2 Tropfen 
Kiimmelol, gieBt in die Mischung 135 g kochendheiBen (1) Zuckersirup und filtriert nach lan
gerem Stehen. - Hambg. Apoth.-V.: 200 T. Calisayarinde, je 45 Pomeranzenschalen, Sternanis, Zimt, 
CorianderundKiimmelfriichte, 10 Cochenille, 6000 Wasser, 2000 Weingeist (900/0), Perkolieren, 
in 8000 T. Perkolat 2000 Zucker losen. - DUNGS China-Calisaya-Elixir. Luxemb. Apoth.- V.: 
Je 7,5 T. zerstoBenen Sternanis, Kiimmel, Kardamom und gepulverte Cochenille, je 30 T. zer
stoBenen Coriander und Ceylonzimt, 60 T. zerschnittene Pomeranzenschalen, 120 T. Calisaya. 
rinde maceriert man mit 1500 T. dest. Wasser, 12500 T. Kognak und 500 T. Weingeist 8 Tage 
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lang, preDt ab, gieDt in die PreDfliissigkeit 1250 T. koehendheiDen Zuekersirup und filtriert 
alsbald. - Elixir of Cinchona from "Alkaloids". Nat. Form.: Zu bereiten aus 2 g Chinin
sulfat, je 1 g Cinehonidinsulfat und Cinchoninsulfat, 50 cern Tinct. Persionis compo (Nat. Form.} 
und Elixir aromat. (Amer.) q. S. ad 1000 ccm. Klarung durch Filtration mit 15 g Talk. 

Elixir Chinae -ferratnm. Chinaelixir mit Eisen. China-Eisenbitter.-Elsap-Lothr. 
A.- V.: 15 T. Macistinktnr, 25 T. bittere Tinktur, 15 T. Pomeranzenschalen-Fluidextrakt, 75 T. 
China-Fluidextrakt, 15 T. Ferri-Ammoniumeitrat, 3000 T. goldener Malaga, 1000 T. brauner 
Malaga, 250 T. Zuckersirup und eine Losung von 15 T. Gelatine in 40 T. Wasser werden ge
mischt und die Mischung nach mehrtagigem Stehen und Absetzen filtriert. - D. Apoth.- V.: 5 Ferri
ammoniumcitrat in 995 Chinaelixir zu losen. - Elixir Cinchonae et Ferri. Elixir of Cin
chona and Iron. Elixir of Calisaya and Iron. Ferrated Elixir of Calisaya. Nat. 
Form.: 35 g Ferri Phosphas solub. (Americ. VIII) lost man in 60 ccm siedendem Wasser und flillt 
mit Elixir Cinchonae (Nat. Form.) auf 1000 ccm auf. 

Elixir Cinchonae et Hypophosphitnm. Elixir of Cinchona and Hypophosphites. 
Elixir of Calisaya and Hypophosphites. - Nat. Form.: Je 17,5 g unterphosphorigsaures 
Calcium und Natrium werden in einer Mischung von 4 cern unterphosphoriger Saure (300/ 0 ) und 
125 ccm Wasser gelost und mit Elixir Cinchonae (Nat. Form.) auf 1000 ccm aufgefiillt. 

Elixir Cinchonae, Ferri et Bismnti. Elixir of Cinchona, Iron and Bismuth. 
Elixir of Calisaya, Iron and Bismuth.-Nat. Form.: Je 65 cern Glyceritum Bismuthi (Nat. 
Form.) und Wasser und 870 cern Elixir Cinchonae et Ferri (Nat. Form.) werden gemischt. 

Elixir Cinchonae, Ferri et Pepsini. Elixir of Calisaya (Cinchona), Iron and Pepsin 
- Nat. Form.: 200 ccm Glyceritum Pepsini (Nat. Form) und 800 ccm Elixir Cinchonae et Ferri 
(Nat. Form) werden gemischt. 

Elixir Cinehonae, Ferri et Stryehninae. Elixir of Calisaya (Cinchona), Iron and 
Strychnine. - Nat. Form.: 0,175 g Stryehninsulfat werden in 10 ccm Wasser geliist und mit 
Elixir Cinchonae et Ferri (Nat. Form) auf 1000 ccm aufgefiillt. 

Elixir Cinehonae, Pepsini et Strychninae. Elixir of Calisaya (Cinchona), Pepsin 
and Strychnine. - Nat. Form.: Zu bereiten aus 2 g Chininsulfat, je I g Cinchonidinsulfat und 
Cinchoninsulfat, 0,175 g Strychninsulfat und Elixir Pepsini (Nat. Form.) q. s. ad 1000 ccm. 

Elixir tonienm. Eliton, Nerven- und Kraftelixir. -Sachs. K.-V.: 40 T. China
fluidextrakt, 25 T. Pomeranzentinktur, 150 T. 90 0/ oiger Spiritus, 300 T. Zuckersirup und 372,5 T. 
Wasser werden gemischt. In 40 T. Wasser liist man 30 T. 50 0/ oiges Natriumglycerophosphat und 
30 T. Hefeextrakt und fugt diese Losung dem anderen zu, zuletzt 7,5 T. verd. Salzsaure und 5 T. 
Ivaessenz. Nach langerem Stehen zu filtieren. 

Extractum Chinae. Chinaextrakt. Man unterscheidet im wesentlichen 
wasserige und weingeistige Chinaextrakte und nach ihrer Konzentration fliissige, dicke und trockene 
Extrakte. Die fl iissigen Extrakte werden zumeist mit Hilfe von verdiinntem Weingeist, Glycerin 
und Salzsaure durch Perkolation hergestellt. Halbfliissig, d. h. "diinn" ist das Extr. Chinae 
aquos. der Germ. Trockene Chinaextrakte backen leicht zu einer zahen Masse zusammen und 
lassen sich dann nur schwer dem VorratsgefiiB entnehmen. Es empfiehlt sich deshalb, diese Ex
trakte vor der vollstandigen Troeknung in Streifen auszhziehen, diese Buf Tellern oder Glasplatten 
bei hochstens 50-60 0 zu trocknen, zu zerkleinern und dann in das gut vcrschlieBbare GefiiB zu 
fullen. Metallgerate sind bei der Bereitung der Chinaextrakte zu vermeiden! 

Extractum Ch inae aquosum. W asseriges Chinaextrakt. Extr. Chinae 
frigide paratum. - Germ. 5: 10 T. grobgepulverte Chinarinde (von C. succirubra) werden 
2 Tage mit 10 T. Wasser bei Zimmertemperatur unter wiederholtem Umriihren maceriert nnd abo 
gepreDt. Den PreDriickstand zieht man nochmals 48 Stunden mit 10 T. Wasser aus, vereinigt die 
abgepreDten Fliissigkeiten, dampft auf 2 T. ein, liiDt absetzen, filtriert und dampft weiter zu einem 
dunnen Extrakt ein. Ein rotbraunes, in Wasser triibe losliches Extrakt. Au s b e u te etwa 14--15 0/ 0, 

Alkaloidgehalt mindestens 6,18 % , - Austr.: Aus 10 T. Rinde von C.succirubra; die man 
zuvor mit q. S. Wasser durchfeuchtet und dann 48 Stunden im Perk01ator mit der notigen 
Menge Wasser maceriert hat, wl'rden 100 T. wasseriges Perkolat hergestellt, die zu einem 
trockenen Extrakt verdampft werden. Alkaloidgehalt mindl'stens 7,5%' - Groat.: 
500 T. Chinarinne werden nach 2 tagiger Maceration mit 1000 T. Wasser nochmals mit 3000 T. 
Wasser perkoliert. Der Auszug wird zur Trockne eingedampft. Alkaloidgehalt etwa 8%' -
Gall.: Extrait de quinquina rouge: 1000 T. Succirubrarinde werden zuerst 48 Stunden mit 
10000 T. Wasser maceriert. Nach dem Abpressen nochmals mit 5000 T. Wasser. Man dampft 
die gekliirten PreI3fliissigkeiten auf 2000 T. ein, filtriert nach dem Erkalten nnd dampft zu einem 
weichen Extrakt ein. Alkaloidgehalt mindestens 6%' 

Gehaltsbestimmung. Verfahren von FROMME: Etwa 3 g wasseriges Chinaextrakt 
werden auf der analytischen Wage in ein weithalsiges Erlenmeyerkolhchen genau eingewogen, 
dann auf einer Rezepturwage mit der neunfachen Menge eines Gemisches aus 29,5 g Wasser und 
5 g Salzsaure (25%) gemischt und geschiittelt, bis - notigenfalls unter Einstellen in heiDes 

59* 
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Wasser - eine gieichmiU3ige Mischung entstanden ist. Von dem kalten Gemisch werden 25 g 
(= 2,5 g Extrakt) in eine 200 g-Flasche abfiltriert, mit 25 g Chloroform und 50 gAther und, nach 
einmaligem krMtigem Umschiitteln, mit 3 g Natronlauge (15 0/0) versetzt, hierauf einige Minuten 
anhaltend und krMtig geschiittelt, dann mit 3 g Traganthpulver versetzt und wieder krMtig ge
schiittelt. Von dem Chloroform-Athergemiseh werden 60 g (= 2 g Extrakt} durch einen Watte
bausch oder ein glattes Filter von 8-10 em Durchmesser in einen Erlenmeyerkolben von 200 ccm 
abfiltriert und genau 80 weiter behandelt wie unter Cortex Chinae, Verfahren von FROMME
PANOHAUD (S.928) angegeben ist. Gefundene Alkaloidmenge X 50 = Prozentgehalt. 

Bei der Titration der Alkaloide (Hamatoxylin oder Methylrot als Indikator) mussen min. 
destens 4 ccm l/lO·n-Salzsaure verbraucht werden = mindestens 0,1236 g Alkaloide in 2 g Extrakt 
= 6,18% (1 ccm l/lO-n-Salzsaure = 30,9 mg Chinaalkaloide). 

Extraotum Chinae spirituosum. Weingeistiges Chinaextrakt. Extr. 
Chinae hydroalcoholicum. - Germ.: 1 T. grob gepulverte Chinarinde wird 6 Tage 
mit 5 T. verdiiuntem Weingeist unter wiederholtem Umriihren ausgezogen, abgepreBt, der PreB
riickstand nochmals 3 Tage mit der gleichen Menge Weingeist ausgezogen usw. Die vereinigten 
PreBfliissigkeiten IaBt man 2 Tage absetzen, filtriert, destUliert den Weingeist ab und dampft, zu 
einem dicken Extrakt ein. Dieses wird in Streifen auf Tellern oder Platten bei 50-60 ° vollkommen 
getrocknet, zerkleinert und sofort in gut schlieBende GefaBe gebracht. Ein rotbraunes, in Wasser 
triibeHislichesExtrakt. Ausbeuteetwa 13-15%. Alkaloidgehalt 12%. - Belg.: Ein trockenes, 
mit Hilfe von verd. Weingeist (60 0/ 0 ) bereitetes Extrakt aus der Binde von Cinchona succirubra, 
Calisaya oderLedgeriana, das - bei 1000 getrocknet - einen Alkalo idgehalt von 10% und min
destens 2°1o Chinin habensoll. ZurEinstellung verwendet man Milchzucker.- Gall.: Extr. Cin
ilhonae flavae. Extrait de quinquina jaune. 1000 T. Calisayarinde werdenmit500T. Weingeist 
(60 °/0) 2 Stunden ma.oeriert. Dann iibergieBt man im Perkolator mit q. s. Weingeist, laBt 24 Stunden 
stehen und perkoliert mit (im ganzen 6000 T.) Weingeist (60%). Durch Eindampfen erhalt man 
ein weiches Extrakt. Alkaloidgehalt mindestens 10°/0. - Helv. 100 T. zuvor mit 4() T. ver
diiuntem Weingeist (61 Gew.- % ) durchfeuchtete Rinde von Cinchona succirubra werden durch 
Perkolation mit dem gleichen Menstruum erschiipft. Das Perkolat wird zu einem trockenen Ex
trakt verdampft. Alkaloidgehalt mindestens 12%. - Hi..qp.: Extr. Chinae Calisayae 
und fuscae wie Extr. Aeoniti spiro Hisp. zu bereiten. Ausbeute 20-21°/0. - Hung.: 500 T. 
Chinarindenpulver werden mit 300 T. Spiritus dil. befeuchtet und mit dem gleichen Weingeist 
perkoliert. Das Perkolat wird zur Trockne eingedampft. Alkaloidgehalt 12°/0. -Nederl.: Man 
erschiipft die Rinde von Cinchona succirubra mit einem Gemisch gleicher Volume Weingeist 
(90 Vol.-O/o) und Wasserim Perkolator und verdampft das Perkolat zurTrockne. Alkaloidgehalt 
15-18 %. - ltal.: Wie Extr. Absinthii hydroalcoholic. Ital. zu bereiten. - Japon.: Wie Germ. -
Portug.: Extr. Chinae flavae: 1000 T. gelbe Chinarinde werden zweimal hintereinander je 
10 Tage mit je 3000 T. Weingeist (65°/0) maceriert. Von den- PreBflussigkeiten werden 2/3 ab
destilliert. Der Restwird zu einem weichen Extrakt eingedampft, mit 1000 T. Wasser aufgenommen, 
filtriert und wiederum zu einem weichen Extrakt eingedampft. Extr. Chinae fuscae spiro Wie 
Extr. Chinae flay. Portug. zu bereiten, ohne daB das weiche weingeistige Extrakt nochmals mit 
Wasser aufgenommen wird. - Extr. Chinae molle. Portug.: 1000 T. Extr. Chinae fuscae spiri
tuos. (Portug.) werden mit 2000 T. Wasser aufgenommen, filtriert und zu einem weichen Extrakt 
eingedampft. - Ross.: Aus 1 T. Chinarinde durch zweimalige Maceration mit 5 T. bzw. 3 T. verd. 
Weingeist (38%). Weiches Extrakt. Ausbeute 12%. 

Gehaltsbestirnrnung. Verfahren von FROMME: 2 g sehr fein zerriebenes, auf der 
analytischen Wage abgewogenes Cbinaextrakt werden in einer zuvor mit Pistill tarierten Porzellan
schale mit 2 g Wasser ohne Anwendung von Druck vorsichtig gemischt und 10 Minuten lang der 
Ruhe iiberlassen. Dann wird das Gemisch innig verrieben und soviel Wasser zugesetzt, daB das 
Gewicht 29,5 g betrii.gt, schlieBlich werden noch 0,5 g Salzsaure (25°'°) zugesetzt und nach 10 Mi
nuten 25,5 g (= 1,7 g Extrakt) in eine 150 g-Flascbe abfiltriert. Das Filtrat wird mit 25 g Chloro
form und 43 gAther und nach kriiftigem Umschiitteln mit 3 g Natronlauge (15°/0) versetzt. Nach
dem das Gemisch eimge Minuten anhaltend und kriiJtig geschiittelt ist, werden 3 g Traganthpulver 
zugesetzt und nach krMtigem Umscbiitteln, bis sich die Xther-Chloroformschicbt klar absetzt, 
60 g (= 1,5 g Extrakt) derselben durch einen Wattebau8ch oder ein glattes Filter von 8-10 em 
Durchmesser in einen Erlenmeyerkolben VOl: 200 ccm abfiltriert und damit genau so weiter ver
fwen wie bei Cortex China.e, Verfahren von FROMME-PANOHAUD S.928. Gefundene Alkaloid
menge X 66,66 = Prozentgehalt. Bei der Titration der Alkaloide (Hamatoxylin oder Methylrot 
als Indikator) mussen mindestens 5,82 cern l/lO-n-Salzsaure verbraucht werden = rund O,ISO() g 
Alkaloide in 1,5 g = 12%. - Germ. 6 s. Bd. II S.1323. 

Extraotum Chinae f1uidum. Chinafluidextrakt. Fluidextractum 
Cinchonae. Bei der Bereitung dieses Extraktes sind, wie auch bei den ubrigen Chinaextrak
ten, Gerate aus Metall zu vermeiden. 1m iibrigen gelten die Regeln, die fiir die Bereitung von 
Fluidextrakten (s. Extracta fluidal maBgebend sind. 
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Germ.: 100 T. mittelfein gepulverte Chinarinde werden mit ]0 T. verdiinnter Salzsiiure, 
10 T. Glycerin und 30 T. Wasser gut durchfeuchtet, nach 12 Stunden durch ein Sieb geschlagen 
und im Perkolator mit einer Mischung ans 5 T. verdiinnter Sa.lzsiiure und 100 T. Wasser durch
triinkt. Nach 48 Stunden wird mit Wasser perkoliert. Die ersten 70 T. stellt man beiseite und per
koliert dann weiter, bis Natronlauge in einer Probe des Perkolats keine Triibung mehr hervorruft. 
Das 2. Perkolat dampft man dann auf 18 T. ein, mischt das erste Perkolat hinzu und ergiinzt mit 
2 T. verdiinnter Salzsiiure und 10 T. Weingeist auf 100 T. Nach einiger Zeit zu filtrieren. AI
kaloidgehalt mindestens 3,50/0' Ein rotbraunes, mit Wasser fast klar losliches Fluidextrakt. 
- Americ.: Aus 1000 g Rindenpulver (Nr. <W) werden nach Verfahren B (s. unter Extracta fluidal 
mit einer Mischung aus 100 ccm Glycerin, 100 ccm verdiinnter Salzsiiure (10% HCI) und 800 ccm 
Weingeist als Menstruum lund einer Mischung VOIl 4 Volum Weingeist (92,3 Gew.- %) und ein 
Volum Wasser als Menstruum II das Extrakt bereitet und nach der GehBltsbestimmung mit 
Menstruumll so eingestellt, daB 100ccm Fluidextrakt 4,5 g (4,0-5,0 g) Chinaalka.loide enthdten.
Au,tr.: 100 T. Rinde durchfeuchtet man mit einer Mlschung aus 10 T. verd. Sa.lzsiiure (12,5%) und 
je 20 T. Glycerin und Wasser, maceriert die Masse nach dreistiindigem Stehen mit q. s. Wasser 
48 Stunden. Dann perkoliert man mit Wasser, indem man zuniichst 60 T. erstes Perkolat auf
fiingt. Diesem mischt man das bei moglichst niedriger Temperatur (!) auf 25 T. eingedampfte 
Nachperkolat und 15 T. Weingeist (86 Gew.-%) zu. Spez. Gewicht 1,11-1,15. Alkaloidgehalt 
mindestens 40/0'- Brit.: Extractum Cinchonae liquidum: Chinarinde (pulv. Nr. 60) 1000g, 
Salzsiiure 31 ccm, Glycerin 125 ccm, destill. Wasser q. s. Man perkoliert mit Wasser sohmge, bis 
cine Probe des Perkolats mit Natronlallge keine Triibung mehr giht und dampft hei hochstens 85° 
auf 1000 ccm ein. Nach Bestimmung des Alkaloidgehaltes wird durch Eindampien hzw. Ver
diinnen und Zusatz von Weingeist das Extrakt so eingestellt, daB os in 100 ccm 5 gAlka
lo~de and 12,5 ccm. Alkohol enthalt. - Belg.: 100 T. Rinde maceriert man 6 Stunden mit 
einem Gemisch aus je 20 T. verd. Salzsaure (spez. Gewicht 1,037), Glycerin und Wa~ser, 
erschopft dann im Perkolator mit Wasser, indem man als erstes Perkolat 70 T. auffiingt. 
Mit diesen vermischt man das auf 20 T. eingedampfte Nachperkolat und 10 T. Weingeist 
(94,5 Vol._%)' Durch Zusatz einer Mischung von Weingeist, Glycerin und Wasser, be
reitet im Verhiiltnis von 1: 2: 7, wird das Extrakt auf einen Alkaloidgehalt von 5% ein
gestellt. - Dan.: 1000 T. Rinde werden mit 120 T. Salzsiiure (10% ),200 T. Glycerin und 4000 T. 
Wasser 48 Stunden maceriert, dann mit Wasser perkoliert, bis 2 Tropfen des Ablaufenden mit 
4 Tropfen Sodalosung keine Triibung mehr geben. Dann wird auf 900 T.eingedampft und nach dem 
Abkiihlen mit 100 T. Spiritus (90%) versetzt. - Helv.: Als Durchfeuchtungsmenstruum dient ein 
Gemisch aus 10 T. Glycerin und 30 T. verd. Weingeist (61 Gew.-%), als Perkolationsmenstruum 
verd. Weingeist. Erstes Perkolat 80 T. Verfahren sonst wie bei Extract. Cocae fluid. (Helv.). 
Alkaloidgehalt mindestens 6%' - Hung.: 500 T. Rinde werden mit 1500 T. verdiinntem Wein
geist, 50 T. Glycerin und 40 T. Salziiure (100/0) 12 Stunden maceriert. Dann wird mit Wasser durch 
Perkolation erschopft. Das Perkolat wird auf 450 T. eingedampft und nach dem Erkalten mit 
50 T. Spiritus versetzt. Spez. Gewicht 1,130-1,160, Alkaloidgehalt 40/0' - Japon.: Mace
riert wird mit einem Gemisch aus 16 T. Weingeist (900/0), 4 T. Glycerin und 1 T. Wasser; per
koliert mit 720/oigem Weingeist. - Nederl.: 100 T. Rinde maceriert man 24 Stunden mit einem 
Gemisch aus 300 T. Wasser, 10 T. verd. Salzsaure (spez. Gewicht 1,067) und 20 T. Glycerin, dann 
erschopft man im Perkolator mit Wasser, dampft das Perkolat hei hochstens 800 auf 90 T. ein 
und setzt 10 T. Weingeist (90 Vol._%) zu. Alkaloidgehalt 5--6% , - Norv.: 100 T. Rinde 
werden mit 12 T. verd. Salzsiiure (10%)' 20 T. Glycerin und 20 T. Wasser 6 Stunden maceriert 
und dann mit Wasser erschopft. Erstes Perkolat 70 T., das Nachperkolat wird auf 20 T. ein
gedampft, mit dem ersten Perkolat gemischt und das Ganze nach Zusatz von 10 T. Weingeist 
filtriert. Spez. Gewicht 1,090-1,120. Trockenriickstand 30 % , Alkaloidgehalt mindestens 
2,8%, - Suec.: 100 T. Rinde werden mit einer Mischung aus 12 T. verdiinnter Salzsiiure, 400 T. 
Wasser und 20 T. Glycerin 2 Tage maceriert und abgepreBt (!). Der PreBriickstand wird mit 
Wasser perkoliert, bis Natriumcarbonat in der ablaufenden Fliissigkeit keine Fiillung mehr er
zeugt. Die vereinigten Ausziige werden auf 90 T. eingedampft und mit 10 T. Spiritus versetzt. 
Spez. Gewicht I,ll. 

Gehaltsbesti'ln'lnung. Verfahren von FROMME: Etwa 3 g China-Fluidextrakt 
werden auf der analytischen Wage in ein Erlenmeyerkolbchen gewogen, auf der Tarierwage mit 
dem neunfachen Gewicht Wasser gemischt und nach kriiftigem Durchschiitteln davon 25 g (= 2,5 g 
Extrakt) durch ein Filter von 6 cm Durchmesser in eine 150-g-Flasche abfiltriert. Das Filtrat wird 
mit 50 gAther und 25 g Chloroform versetzt, kriiftig geschftttelt und mit 3 g Natronlauge (15%) 
alkalisch gemacht, dann einige Minuten anhaltend und kriiftig geschiittelt. Nun werden 3 g Tra
ganthpulver zugesetzt und nach abermaligem Durchschiitteln, sobald die Chloroform-Atherschicht 
sich blank abgeschieden hat, 60 g (= 2 g Extrakt) durch einen Wattebausch oder ein glattes Filter 
von 8-10 cm Durchmesser in einen Erlenmeyerkolben von 200 ccm abfiltriert und das j)'iltrat 
genau so weiter behandelt, wie unter Cortex Chinae, Verfahren von FROMME-PANCHAUD (S. 928), 
angegeben ist. Gefundene Alkaloidmenge X 50 = Prozentgehalt. Bei der Titration der Alkaloide 
(Hamatoxylin oder Methylrot als Indikator) miissf'n mindestens 2,26 ccm l/lO-n-Salzsaure ver
braucht werden = 0,070 g Alkaloid in 2g Extrakt = 3,5%. - Germ. 6 s. Bd. II S.1325. 
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Extractum Cbinae fluidum pro Vino nach MATHIEu: Cort. Chinae Calis. ply. 450, Cort. 
Chinae succirub. ply. 225, Acid. hydrochloric. 30, Aq. dast.870, Spiritus (95% ) 900, werden 
24 Stunden maceriert und daraus in der bekannten Weise ein Fluidextrakt bereitet. Auf 11 Wein 
sind 30 g Extrakt zu verwenden. 

Extractum Chinae fluidum cum Rallo jodato. Extrait fluide de quinquina 
iod.ure. - Belg.: Zu bereiten aus 3 g Kaliumjodid., 25 g Chinafluidextrakt, 5 g Pomeranzen
schalen-Fluidextrakt, 50 g WalnuJ3fluidextrakt, 16,7 g Weingeist (300) und 0,3 g Anethol. 

Extractum Chinae DE VRI.J, China liquida DE VRIJ und Extractum Chinae 
NANNING, sind Chinafluidextrakte hoIIandischer Herkunft mit 5% Alkaloidgehalt, die vor dem 
Fluidextrakt der Germ. kaum irgendwelche Vorziige haben. 

Infusum Chinae frigide paratum. - Roaa.: 25 T. grob gevulverte Chinarinde werden mit 
225 T. Wasser und 3 T. verdiinnter Phosphorsaure (12,5% ) 4 Stunden maceriert, abgepreJ3t und 
koliert. Kolatur = 200 T. 

Sirupus Cbinae. Chinasirup. Sirupus Cinchonae. Sirop de quinquina. Erganzb.: 
Eine Losung von 1 T. wasserigem Chinaextrakt in 2 T. Malagawein mischt man mit 47 T. Zucker
sirup. - Belg.: 100 T. Chinae Extr$ct. fluid. und 900 T. Zuckersirup werden gemischt. - Gall. 
1884: Calisayarinde 100 g werden durch Verdrangung mittels Alkohol (30%) 1000 g, dann Wasser 
q. S. zu 1000 g Auszug erschOpft. Der Alkohol wird abdestilliert, im Filtrat Zucker 1000 g 
zu Sirup 1525 g gelost. Ebenso aus grauer Rinde der Sirop de quillquina gris. - Sirop de 
quinquina au yin: 10 T. Chinaextrakt und 560 T. Zucker werden in 430 T. Siidwein gelOst. 
- Hisp.: 50 T. Loxarinde werden im Perkolator mit Xeres erschopft und 400 T. des filtrierten 
Perkolates mit 600 T. Zucker zum Sirup verkocht. - [tal.: 2 T. Rinde maceriert man 4 Tage mit 
7 T. verd. Weingeist (600), gieJ3t den Weingeistauszug ab und wascht die Rinde noch mit soviel 
Wasser nach, daJ3 insgesamt 10 T. Fliissigkeit erhalten werden. Man destilliel't den Weingeist ab, 
filtriert die Fliissigkeit nach dem Erkalten und lost in dem 6 T. betragenden Filtrat 10 T. 
Zucker. - Portug.: 10 T. Chinaextrakt werden in 350 T. Wasser gelOst und mit 650 T. Zucker 
zum Sirup verkocht. 

Sirupus Chinae cum Rallo lodato. Sirop de quinquina iodure. Sirop de Vanier. 
Belg.: 100 T. Chinae Extract. fluid. cum Kalio jodato und 900 T. Zuckersirup werden gemischt. 

Sirupus Cbinae ferratus (ferruglnosus). Chinaeisensirup. Sirupus Cinchonae cum 
Citrato ferrico. Sirop de quinquina ferrugineux. -Gall. 1884: lOT. Eisenammoniumcitrat 
werden in 20 T. Wasser gelOst und mit 970 T. Sirup. Cinchonae C. vino par. (siehe weiter oben) 
gemischt. - Hiap.: 10 T. Eisenammoniumoitrat, 40 T. Wasser, 950 T. Sirup. Chinae. - Portug.: 
In einer filtrierten Losung von 20 T. Extr. Chinae spirituos. (Portug.) in 370 T. Portwein werden 
600 T. Zucker gelost. Die LOsung misoht man mit einer wsung aus je 10 T. Eisenammonium
oitrat und Wasser. 

Sirupus f'hinae cum Rallo Jodato et Oleo Jecoris. Sirop de quinquina (de Vanier) 
iodure avec l'huile de foie de morue. Belg.: Zu bereiten aus 100 T. Lebertran, 5 T. Anethol, 
2 T. Tragantb, 8 T. arabisohem Gummi, 400 T. gereinigtem Honig, 385 T. Zuckersirup und 
100 T. Chinae Extract. fluid. cum Kalio jodato. 

Tinctura Chinae. Chinatinktur. Tincture of Cinchona. Tinc
tura Cinchonae. Teinture de quinquina. - Germ.: Zu bereiten aus 1 T. grob 
gepuiverterChinarinde und 5T. Weingeist (87 Gew.-%). Alkaloidgehalt mindestens 0,74%. Fast 
aIle iibrigen Pbarmakopoen lassen die Chinatinktur ebenfalls im Verbii.ltnis] + 5 mit Weingeist 
durch Maceration oder dureh PerkolatioIl- herstellen. - Amer.: 200 g Cbinarindenpulver (Nr. 40) 
werden erst mit einer Misohung von 75eem Glycerin, 675 eem Weingeist (92,3 Gew.· %) und 250eem 
Wasser angefeuchtet und perkoliert. Mit einem Gt>miseh von 2 Vol. Weingeist und 1 Vol. W3sser 
wird weiter perkoliert, bis 950 ecm Perkolat erhalten sind; dann wird die Tinktur mit einem 
Gemisch von 2 Vol. Weingeist and 1 Vol. Wasser so eingestellt, daJ3 100 cem 1 g (0,8-1,0 g) Alka
Ioide entbalten - Brit.: Aus 200 g Rindenpulver sammelt man dureh Perkolation mit Alkohol 
(70%) 700 ecm, preBt aus, mischt die Fliissigkeiten und fiigt so viel Alkohol zo, daB 100 cem Tink
tar 1,0 g Alkaloide entbalten. 

Germ. 
Amer. 
Belg. 
Brit. 

Spez. Gew. Alkaloidgehalt '1. Trockenrilckstand '1. 
mindestens 0,74 

Hung. 0,910--0,915 
Nederl. 0,910--0,925 
Ital. 0,915-0,930 
Suec. 0,913 

0,8-1,0 
1,0 

1 gin 100 cem 
mindestens 6,5 
mindestens 4,6 

3,0 

Gehalfsbestimmung. Verfahren von FROMME: 20 g Chinatinktur werden mit 10 g 
Wasser in einem 200-eem-Erlenmeyerkolben auf einer Asbestplatte iiber freier Flamme durch 
maJ3iges Kochen auf 19 g eingedampft, mit 1 g Salzsaure (25%) versetzt und nach dem Erkalten 
doreh ein glattes Filter von 4 cem Durchmesser in eine 150 g-Flasche 18 g abfiltriert; das Filtrat 
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wird mit 25 g Chloroform und 47 gAther und nach dem Umscbiitteln mit 3 g Natronlauge (15%) 
versetzt und einige Minuten krli.ftig geschiittelt. Nach volliger Trennung der wiisserigen von der 
atherischen Schicht wird erstere mit einer Pipl'tte abgezogen, dann von dl'r atheriscben FliisBigkeit 
60 g (= 15 g Tinktur) abtiltriel't. Die weitere Bestimmung wird, wie Lei Cortex Chinae, Verfahren 
von F'ROMlllE-PANOHAUD (S. 928), angegeben. allsgefiihrt. Gefundene Alkaloidmenge X 6,67 
= Prozentgehalt. 

Bei der Titration der Alkaloide (Hamatoxylin odeI' Methylrot alB Indikator) miissen min
destens3,91 ecm l/lO-n-Salzsaure vel'braucht werden = 0,1110 g Alkaloide in 15 g Tinktur = 0,74 0/ 0, 

Verfahren von HERZOG: In eine Porzellanschale wagt man 30 g Chinatinktur, setzt 10 g 
Wasser hinzu, dampft auf dem Wasserbad bis auf etwa 10 g ein, fiigt dannl g Salzsaure hinzll und 
soviel Wasser, daB die Menge nach dem Abkiihlen wieder 30 g betragt. Von dieser Fliissigkeit 
fiItriert man 25 g (= 25 g l'inktur) in eine Flasche von 200 g Inhalt, setzt 50 gAther und 25 g 
Chloroform hinzu, schiittelt einmal kl'aftig durch, fiigt alsdann 5 gNatronlauge hinzu und schiittelt 
alsdann 10 Minuten lang krli.ftig. 60 g dl'r nach dem ldaren Absetzen durch einen Wattebausch 
gegossenen Chloroform-Atherschicht (= 20 g Tinktur) werden bis auf einen geringen Rest von 
etwa 0,5 g eingedampft, worauf man 10 ccm Weingeist zusetzt und zur Trockne eindampft. Den 
so gewonnenen Riickstand lOst man unter Erwarmen in 10 g Weingeist, fiigt 50 ccm Wasser, 10 ccm 
l/lO-n-Salzsaure und 3 Tropfen Methylrotlosung hinzu und laBt dann l/lO-n-Kalilauge bis zum Ein
tritt des FarbumBchlages hinzuflieBen. Hierzu diirfen hochstens 5,2 ccm l/lO-n-Kalilauge erforder
lich sein, so daB wenigstens 4,8 ccm l/lO-n-Salzsaure zur Sattigung der in 20 g Tinktur vorhandenen 
Chinabasen verbraucht werden, was einem Mindestgehalt von 0,74 0/ 0 Alkaloiden entspricht 
(1 ccm l/lO-n-Salzsaure = 0,0309 g Chinaalkaloide). - Germ. 6 s. Bd. II S.1367. 

Erkennungsreaktion: Nederl.: Wenn man 2 ccm Chinatinktur mit lccmBleiessigmischt, 
da.s Filtrat eindampft und den Riickstand in 2 ccm mit Schwefelsaure versetztem Wasser lOst, so 
solI diese (filtrierte) Losung auf Zusatz von Chlorwasser und Ammoniak sich griin farben (Thal
leiochinreaktion). 

Tinctura Chinae ooIisayae aquosa. - Hi8p.: 20 T. Calisaya-Chinarinde werden mit 700 T. 
Wasser und 0,1 T. Schwefelsaure 24 Stunden maceriert, dann filtriert. 

Tinctura Chinae aquosa ex Loxa. - Hi8p.: Aus Loxa-Chinarinde wie vorige. 
Tinctura Cinchonae detannata. Detannated Tincture of Cinchona. -Nat. Form.: 

In ein Gemisch aus 375 ccm Ammoniakfliissigkeit (100/ 0 ) und 1500 ccm Wasser gieBt man allmahlich 
unter Umriihren eine Mischung aus 375 ccm Liquor Ferri Persulphatis (Amer.) und 2500 ccm 
Wasser. Den mit Wasser ausgewaschenen, auf einem Kolatorium gesammelten und bis auf ein 
Gewicht von 500 g abgepreBten Niederschlag gibt man in ein Gemisch aus 185 ccm Fluidextractum 
Cinchonae (Amer.) und 500 ccm Weingeist (92,3 Gew._%), schiittelt durch, bis die Tinktur tannin· 
frei ist (d. h. eine abfiltrierte Probe mit EisenchloridJiisung keine Reaktion mehr gibt), filtriert 
dann das Gemisch durch einen Wattebausch und wascht den Riickstand noch mit so viel Wein· 
geist nach, daB insgesamt 1000 ccm Tinktur erhalten werden. 

Tinctura Chinae (Cinchonae) composita. Zusammengesetzte China
tinktur. Compound Tincture of Cinchona. Teinture de quin
quina composee. Elixir (Tinctura) roborans Whyttii. Teinture 
de Whytt (d 'R uxham). Wird teils durch Maceration, teils durch Perkolation gewonnen. 
Germ. laBt die grob gepulverten Drogen mit dem verd. Weingeist 8 Tage macerieren. 

Germ. Austr. Dan. Heivet. Hung. Neder!.l) Norveg. Portug. 
Cort. Chinae 6,0 10,0 12,0 10,0 15,0 6,6 12,0 10,0 
Cort. A,uantil fmot. 2,0 5,0 4,0 4,0 5,0 6,6 4,0 5,0 
Rad. Gentianae 2,0 5,0 4,0 4,0 5,0 6,6 4,0 
Cort. Cinnamomi 1,() 6,0 2,0 2,5 
Rad. Serpentariae 5,0 

Suec. 
6,0 
4,0 
4,0 

Spiritns diiutl 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Amer.: Aus 100 g Rinde (miteinem Gehalt von mindestens 50/ 0 wasserfreien Chinaalkaloiden), 
80 g Pomeranzenschalen und 20 g virgin. Schlangenwurzel, aIle gepulvert, werden wie bei Tinctura 
Chinae etwa 1000 ccm Perkolat gewonnen, da.s auf 0,45 % (0,4-0,5 %) Chinaalkaloide eingestellt 
wird_ - Belg.: 500 T. Chinatinktur, 350 T. Pomeranzenschalentinktur, 20 T. Zimttinktur, 30 T. 
Safrantinktur und 100 T. Weingeist 60 0/ 0 werden gemischt. - Brit.: 50 '1'. Pomeranzenschalen, 
25 T. Schlangenwurzel, 3 T. CocheniIle werden mit 500 ccm Weingeist (70 0/ 0) 8 Tage maceriert; 
die abgepreBte Kolatur mischt man mit 500 ccm Tinct. Cinchonae (Brit.) und erganzt mit verd. 
Weingeist auf 1000 ccm. - R08s.: Durch Maceration aus 3 T. Chinarinde, 1 T. Enzianwurzel, 1 T. 
Pomeranzenschalen, 8 T. Zimtwasser und 16 T. Weingeist (90 0/ 0) zu bereiten. 

Gehaltsbesti'fn'fnung. Die Bestimmung des Alkaloidgehalts erfolgt in gleicher Weise 
wie bei Tinctura Chinae (s. d.). 

Alkaloidgehalt: Mindestens 0,37 % (Germ.); spes. Gewicht: 0,915 (Austr.), 
0,910-0,915 (Hung.), 0,908-0,918 (NederI.), 0,915-0,930 (Norveg.), 0,915 (Suec.); Trocken· 

1) Kann auch durch Mischen gleicher Teile China-, Pomeranzenschalen- und Enziantinktur 
bereitet worden I 
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riickstand: Mindestens 6% (Austr.), mindestens 5,5% (Hung.), mindestens 4 % (NedeIl. u. 
Norveg.). 

Vinum Chinae. Chinawein. Cinchona Wine. Yin de quinquina 
(de quina), Vinum Cinchonae. - Chinawein wird entweder aus Chinarinde 
durch Maceration unter Zusatz von Salzsiiure, Weinsiiure oder Citronensiiure mit Wein (und 
etwas Weingeist) erhalten oder auch durch Mischen von Chinafluidextrakt oder -tinktur mit Wein. 

Das Triibewerden des Chinaweins hat man dadurch zu verhiiten gesucht, daB man 
dem frisch angesetzten Chinawein durch Zusatz von. Gelatine einen Teil seines Gerbstoffgehaltes 
entzieht. Da aber der durch die Gelatine gefiillten und abfiltrierten Chinagerbsiiure ein nicht ge
ringer Anteil an der Gesamtwirkung siimtlicher Chinapriiparate zukommt, so sind derart "de
tannisierte" Chinaweine vom therapeutischen Standpunkt aus als minderwertig zu bezeichnen. 
Durch den von der Germ. vorgeschriebenen Zusatz von Salzsiiure werden die Nachtriibungen des 
Chinaweins fast vollig verhiitet, ohne daB wirksame Stoffe verlorengehen. Durch den in einigen 
Vorschriften vorgeschlagenen Zusatz von Milch, der eine Kliirung des Weins bezweckt, wird auch 
Chinagerbsiiure ausgefiillt, die sich mit dem Casein verbindet. 

Wohlschmeckenden Chinawein kann man nur mit siiBen Weinen erhalten. Gewohn
Hcher WeiBwein oder Rotwein und herber Xeres geben unangenehm schmeckende Priiparate. 
Zu empfehlen sind Samos, Portwein, Ruster, Malaga, Marsala und iihnliche Weine. Auch Gemische 
aus Malaga und mildem Xeres oder aus Malaga und Ungarwein geben Chinaweine von angenehmem 
Geschmack. 

Die Aufbewahrung des China weins hat nicht zu kalt, sondern in Zimmertemperatur, 
vor Licht geschiitzt zu erfolgen. Steht der Wein zu kiihl, so wird er in der wiirmeren Offizin 
leicht wieder triibe. 

Germ.: 20 T. grob gepulverte Chinarinde werden 24 Stunden mit einer Mischung aus 20 T. ver
diinntem Weingeist und 1 T. Salzsiiure maceriert. Dann gibt man 5OOT. Xeresweindazu, maceriert 
8 Tage, preBt ab, lost in der Kolatur 50 T. Zucker, liiBt nochmals 8 Tage kiihl stehen und filtriert. 
- AU8tr.: 780 T. h.eller Malagawein werden mit einer heiBen Losung von 1 T. Gelatine in 20 T. 
Wasser versetzt und 24 Stunden stehen gelassen. Dann fiigt man hinzu 50 T. Chinafluidextrakt, 
50 T. Orangentinktur, 100 T. gereinigten Honig, liiBt mindestens 14 Tage kiihl stehen und filtriert. 
- Belg.: 20 T. Chinafluidextrakt werden mit 980 T. SiiBwein gemischt. - Croat.: 1 T. China
extrakt, 80 T. Xeres und 20 T. Chinatinktur zu mischen. - Dan.: 100 T. Chinafluidextrakt werden 
in 900 T. Malagawein gelost, nach14 Tagen zu filtrieren. - Gall. : 25 T. Chinarindenpul ver maceriert 
man 24 Stunden mit 75 T. Weingeist (60%) und 2 T. Salzsiiure (10%). Dann gibt man 920 T. 
Rotwein zu, maceriert wieder 24 Stunden, filtriert und bewahrt in vollkommen gefiillten, gut ver· 
schlossenen Flaschen auf. An Stelle des Rotweins kann auch weiBer 8iiBwein verwendet werden. 
Die vorgeschriebenen 75 T. Weingeist sind in diesem FaIle durch 75 T. Wein zu ersetzen. - Hisp. : 
30 : 500 mit Xeres durch 8tiigige Maceration zu bereiten. - Hung. : 50 T. Rinde, 500 T. Tokayer und 
2 T. Tinct. aromatica 6 Tage macerieren usw. - Helv.: 910,0 siiBer Siidwein werden mit 30,0 Extract. 
Chinae fluid. und 20,0 Spiritus dilut. gemischt und die Mischung mit 40,0 Milch versetzt. Nach 
8 tagigem Stehen wird filtriert und das Filtrat mit 1,0 Citronensiiure versetzt. - J apon. : 1 T. weiJle 
Gelatine wird in 10 T. Wasser gelost und der Losung 1000 T. Xeres zugefiigt. Damit maceriert man 
40 T. Chinarindenpulver 8 Tage lang, lOst in der PreBfliissigkeit 100 T. Zucker, fiigt 2 T. Pomeranzen
tinktur zu, laJlt 14 Tage absetzen und filtriert. - Ital.: liiJlt den Chinawein durch Maceration von 
Chinarindenpulver mit 30 T. Marsala herstellen. - Nederl.: 20 T. Chinarinde werden mit 40.T. ei:r).es 
Gemisches aus 1 T. verd. Spiritus, 4 T. Malagawein. 3 T. Wasser 24 Stunden maceriert. Das Ganze 
bringt man dann in einen Perkolator und perkoliert mit der oben angegebenen Mischung, bis 
800 T. Perkolat gewonnen sind. In diesem lost man 200 T. Zucker, liiBt 24 Stunden kalt stehen 
und filtriert. - Nom: Aus 50 T. Chinarinde, 1 T. Citronensiiure, 20 T. Weingeist (870/0) und 
1000 T. Ml\laga, durch 8tiigige Maceration. -Portug.: Aus gelber Chinarinde 5: 100 mit Portwein 
oder aus brauner Rinde 10: 100 mit Madeira durch lOtiigige Maceration. - Ross.: 100 T. China
tinktur und 400 T. Xereswein werden gemischt. - Siichs. Kreisvereine: 50 T. Chinafluidextrakt, 
25 T. Pomeranzentinktur, 75 T. Zuckersirup, 800 T. roter Malaga und 50 T. frische Milch werden 
gemischt; nach dem Absetzen zu filtrieren. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1372. 

Vinum Chinae compositum. Portug.: 40 T. gelbe Chinarinde, je 10 T. Enzianwurzel 
und bittere Pomeranzenschale werden 10 Tage mit 1000 T. Portwein maceriert. 

Vinum Chinae ferratum (ferruginosum). Chinaeisenwein. Vin (Oenole) de 
quinquina ferrugineux. - Die Kombination von Ausziigen aus Chinarinde und Eisensalzen 
in Form dieses Weines ist unzweckmiiJlig, da der Chinaeisenwein infolge der Umsetzung 
zwischen der Chinagerbsiiure und den Eisensalzen nur begrenzte Haltbarkeit und geringe thera· 
peutische Wirksamkeit besitzt. Will man ihn durch Ausfiillen eines Teiles der Gerbstoffe mittels 
Gelatine haltbar machen, so verliert er, wie bei Vin. Chinae schon gesagt wurde, noch mehr an 
therapeutischem Wert. - Der fertige Wein muB lange Zeit absetzen, und zwar bei mittlerer Tempe
ratur, und ist vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
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A'U8tr. laSt 955 T. hellen Malaga mit einer heiBen Losung von 1 T. Gelatine in 2 T. 
Wasser mischen, 24 Stunden stehen und dann eine Losung von 5 T. Chinin. ferrocitri
cum in 20 T. Wasser zufiigen. Nach mindestens 14tagigem Stehen wird filtriert. - Dan.: 10 T. 
Chininferrocitrat werden in 990 T. Chinawein gelost. Nach 14 Tagen zu filtrieren. - Hi8pan.: 
1 T. Ferrosulfat (kriatallisiert) und 1 T. Citronensaure werden in 10 T. Wasser gelOst. Die Losung 
mischt man mit 500 T. Chinawein und filtriert spater. - Nederl.: 1 T. Ferr. pyrophosphoric. mit 
4 T. Wasser anzureiben, 95 T. Chinawein zuzufiigen und vor der Dispensation zu filtrieren. -Narveg.: 
1 T. Chininferrocitrat in 100 T. Chinawein zu losen. - Partug.: 5 T. Tartarus ferratus werden in 
1000 T. Chinawein (aus brauner Rinde) gelost. Nach 5 Tagen filtrieren. - Suec.: 1 T. Chinin
ferrocitrat, 25 T. Zucker und 74 T. Marsala. 

Cataplasma Chlnae composltum (F. M. Germ.). 
Cort. Chin. pulv. 
Carbon. Ossium depur. 
Camphor. trit. 
01. Terebinth. 

M. f. cataplasma. 

aa 30,0 
5,0 

q. s. 

Cataplasma Clnchonae camphoratum (Portug.). 
Cataplasma antisepticum. 

1. Farinae Hordei pulv. 100,0 
2. Cort. Chinae fusci pulv. 100,0 
3. Camphorae pulv. 50,0 
4. Aquae 750,0. 

1 u. 2 mit 4 zum dlcken Brei zu kochen und nach 
dem Erkalten 3 zuzugeben. 

Cataplasma Clnchonae cum Carbone (Portug.). 
Farinae Hordei 100,0 
Cort. Chinae fusc! pulv. 100,0 
Carbonis vegetabilis 100,0 
Aquae 700,0. 

Zu mlschen und bis zur Breikonsistenz zu erhitzen. 

Decoctum antisepticum (Hisp.). 
Decoct. Chinae antisepticum. 
Seminum Citri 7,0 
Rad. Contrayervae 20,0 
Rad. Scorzonerae 20,0 
Cort. Chinae (Loxa) 40,0 
Mellis Sambuci 60,0 
Mixturae sulfuricae acidae 1,0 
Aquae q. s. ad colaturae 1000,0. 

Decoctum antiseptlcum purgans (Hisp.). 
Seminis Citri 7,0 
Rad. Contrayervae 20,0 
Rad. Scorzonerae 20,0 
Fo\' Sennae 20,0 
Cort. Chinae (Loxa) 40,0 
Sirupi Rosae 45,0 
Mellis Sambuci 45,0 
Mixturae sulfuricae acid. 1,0 
Aquae q. s. ad colaturae 1000,0. 

Decoctum Chinae (F. M. Berol.). 
Decocti Corticis Chinae 10: 170,0 
Acidi hydrochiorici dll. 2,0 
Sirupi simplicis 28,0. 

2 stiindlich einen EBloffel. 

Portug. 
Cort. Chinae gross. pulv. 
Aquae ebullientis 

100,0 
1500,0. 

Decoctum Chinae acldum. 
Dan. Norveg. u. Suec. 

Cort. Chinae 25,0 20,0 
Acidl hydrochlorici dIl. 3,0 3,0 
Aquae ad 200,0 ad 200,0. 

Decoctum Chlnae composltum (Portug.). 
1. Cort. Chinae flay. gross. pulv. 80,0 
2. Rad. Serpentariae concis. 20,0 
3. Aquae 1500,0 
4. Spiritus Cinnamomi (Portug.) 50,0. 

1 mit 3 auf 11 einkochen, 2 damit 1 Stunde 
infundleren, kolieren, nach dem Erkalten de
kantieren, zuletzt 4 zusetzen. 

Decoctum Chlnae cum Senega (Dan.). 
1. Cort. Chinae grOBS. pulv. 20,0 
2. Rad. Senegae concis. 10,0 
3. Sirupi simplicis 20,0 
4. Aquae q. S. ad 200,0 

1 wird mit 4 gekocht, 5 Minuten vor Ablauf der 
vorgeschriebenen Zeit 2 zugesetzt, kollert und 
mit 3 gemischt. 

Norveg. 
Cort. Chinae contus. 
Rad. Senegae conc. 
Aquae 

14,0 
6,0 

ad 200;0. 

Decoctum Chlnae et Valerianae (Risp.). 
Cort. Chinae Calis. 40,0 
Rad. Valerianae 10,0 
Mixturae sulfuricae acidae 1,0 
Sirupi Citri 100,0 
Aquae q. S. ad colaturae 1000,0. 

Electuar. Chlnae ferruglnosum (Risp.). 
Kal. stibic.acid. {SbO.).HK+2H.O 1,25 
Ferri sulfurici 3,0 
Kalii carbonici 5,0 
Ammonii chloratl 5,0 
Cort. Chinae Calis. pulv. 20,0 
Cort. Chinae fuscae pulv 20,0 
Mellis depurati q. S. ad 200,0. 

Infusum Chlnae acldum. 
Acid Infusion of Cinchona (Brit.). 

Cort. Chinae succirubr. 50 g 
Acidi sulfurici aromatici 12,5 ccm 
Aquae destillatae ebullientis 1000 cem. 

Nach einer Stunde abpressen. 

Mlxtura alcohollca. Aqua Vitae. 
F. M. Bero\. F. M. Germ. 

Spiritus (900f0) 40,0 30,0 
Tinct. Chinae compositae 3,0 3,0 
Aquae destillatae 157,0 117,0. 

Zweistiindlich einen EBlOffel. 

Mixtura Chlnae aclda. 
(Miinch. Vorschr.) 

Decocti Cort. Chlnae 15,0: 130,0 
cum Acidl hydrochlorici 3,0 paratl 
Sirupi simplicis 20,0. 

Mlxtura vlnosa (F. M. Berol. u. Germ.). 
Tinct. Chinae compos. 4,0 
Sirup. simp\. 
Spirit. Vini aa 10,0 
Aq. destill. ad 150,0. 

Dreimal tiiglich 1 EJ3liiffel vol! zu nehmen. 

Tlnctura Chinae compo aclda (Hambg.Vorschr.). 
Saure Chinatropfen. 

Tinct. Chinae compo 94,0 
Acid. hydrochloric. diluti 6,0. 

Tinctura Chlnae crocata. 
Elixir alexipharmacum (febrifugum) 

HUXHAMI. 
Bad. Erganz.-Taxe. 

Safranhaltige Chinatinktur. 
Cort. Chinae gr. pulv. 60,0 
Cort. Aurantii Fruct. cone. 45,0 
Rhiz. Serpentariae virgo 12,0 
Croci 4,0 
Coccionel!ae 2,5 
Spiritus dlluti (600f0) 1000,0. 
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Tlnctura stomachlca Hoyer. 
HOYERS Magentropfen. 

Hambg. VOrBchr. F. M. Germ. 
Acid. hydrochlor. d!!. 5,0 5,0 
Tinct. aromatic. 10,0 20,0 
Tinct. Aurantior. 20,0 50,0 
Tinct. Chinae compo 65,0 125,0. 

Vlnum Chlnae rerrat. eompositum 
Vlnum Chinae ferruginoBum 

"Serravallo". 
Extr. Chinae 0,7 
Spirit. 15,0 

solve, adde solut. 
Ferr. pyrophosphoric. c. Natrio citrico 0,5 
in Aq. dest. 5,0 

filtra et adde 
Yin. alb. dulc. 
Tinct. Coccionell. 
Tinct. Aurant. Cort. 

200,0 
4,0 
4,0 

Sir. simp!. 
Sir. Aurant. Cort. 

38,0 
38,0. 

Vlnum Chlnae phosphoratum 
Xalii phosphorici neutral. 
Aquae destillatae 

ROBIN. 
15,0 
20,0 

Vini Chinae 
Sirupi Chinae 
Acid! phosphorici 

450,0 
50,0 

gtt.l. 

Vlnum stomachlcum. 
Magenwein. 

Tincturae aromatlcae 5,0 
Tincturae Chlnae compositae 20,0 
Sirupl simplicia 30,0 
Vini albi 145,0. 

Vlnum Qulnll (Portug.). 
Quinli pulv. 5,0 
Vini Portensis 1000,0. 
Macera per dies V. 

China-Eisenbitter von E. MECHLING in Miihlhausen. Ein aus Chinarinde, Pomeranzen
schalen, Muskatbliiten usw. mit Goldmalaga bereiteter Wein mit 0,50/0 Eisenammoniumcitrat. 

Chinaperlen, Dr. SEYFERTBS, Kiigelchen mit je 0,3 g Chinaalkaloiden; sollen, in Wasser 
gelost, eingestellte Blumen lange frisch erhalten. 

Cinchonatabletten, PETZOLDS, enthalten je 0,016 Cinchonin und 0,042 Coffein. 
China (Quina) La Roche. Als Ersatz fiir diese Spezialitiit empfiehlt der Luxemburger 

Apothekerverein einen Vinum Chinae nach folgender Vorschrift: Gelatinae alb; 1,0, 1036 in Aqu. 
ebull. 10,0, mische mit Vini Xerensis 1000,0. Nach 8 Tagen wird filtriert, dann setzt man hinzu: 
Extr. fluidi Chinae flavae, fuscae et regiae iii!. 10,0, Tinct. cort. Aurantii 25,0, Sirup simpl. 100,0. 

China hydrobromata ist ein Chinaextrakt holliindischer Herkunft, zu dessen Darstellung 
statt Salzsiiure Bromwasserstoffsiiure benutzt wird. Es enthiilt 50/0 Chinaalkaloide. 

Chinetum chinotannicum ist nach DE VRIJ die unter dem Namen Quinetum bekannte 
Verbindung oder Mischung siimtlicher Rohchinaalkaloide der Cinchona succirubra mit China
gerbsiiure. 

Chinorol, a1s Antiphthisikum und Antiseptikum empfohlen, enthiilt Chinin, Coffein und 
Chloral. 

Cinchona-Elixir, verstiirktes, von C. FR. HAUSMANN in St. Gallen (Schweiz), ist eine 
aromatische Chinatinktur, der GIycerinphosphorsiiure und Strychnostinktur zugesetzt ist. 

Elchina von C. FR. HAUSMANN in St. Gallen, ist ein Chinaelixir mit 0,320/0 Chinin, 2% 
Natr. glycerophosphoric. und 1 % Tinctura Strychni. 

Nerviton enthiilt die wirksamen Bestandteile der Chinarinde und KolanuB, sowie glycerin
phosphorsaures Calcium und Eisen. 

Dr. NmssENS Magenwein besteht aus 2 g China- und 2 g Pomeranzenextrakt sowie aus 
250 g FINZELBERGscher Pepsinessenz. 

Tono-Sumbul, von WM. R. W ABNER u. Co. in London, enthiilt die wirksamen Bestand
teile der Sumbulwurzel und Chinarinde, ferner Eisen und Phosphorsiiure. 

Vials tonischer Wein (Vin de Vial) wird dargestellt, indem man mageres, gehacktes 
Ochsenfleisch dreimal mit verdiinntem Alkohol extrahiert, die gesammelten Fliissigkeiten im 
Vakuum eindampft, mit Malagawein ven:etzt und mit dieser Mischung Konigschinarinde mace
riert. In der PreBfliissi~keit wird noch Calc. lactophosphoric. gelost, das Ganze absetzen lassen und 
schlieBlich filtriert. - Ein dem Original nahekommendes und angenehm schmeckendes Priiparat 
soli nach folgender Vorschrift erhalten werden: Calc.lactophosphor. 20,0, Aq. dest. fervid. q. s. 
ad sol., Extr. Carnis Liebig 25,0, Extr. fluid. Chinae de Vrij 25,0, Vin. Xerensis, Vin. Malacens. 
nigr. aa 500,0, Glycerin. 50,0. Nach dem Mischen liiBt man einige Zeit absetzen und filtriert. 

Chinaalkaloide. 
Chininum. Chinin. Quinine (englo u. franz.). C20H24N202' Mol.-Gew. 324. 

Die Chinarinden enthalten eine ganze Reihe von Alkaloiden, von denen das 
Chinin das wichtigste iat. Bei der Verarbeitung der Chinarinde in den Chinin
fabriken werden ala Nebenprodukie auch die iibrigen Alkaloide gewonnen, beaonders 
Cinchonin, CloH22NzO, Chinidin, C2oH24N202' undCinchonidin,CJ9H22N20. Die 
iibrigenAlkaloide: Hydrochinin, C20Hz6Nz02, Hydrocinchonin, C19H 24N zO, Hy
drochinidin, C20Hz6NgOz, Hydrocinchonidin, C19H 24NzO, Cuprein, C19HzzNzOz 
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Chinamin und Conchinamin, C19H24N202' und eine Reihe weiterer, noch wenig 
untersuchte Basen sind in viel geringeren Mengen vorhanden, als die vier Haupt· 
alkaloide. In der Rinde sind die Alkaloide gebundenanChinasaure, C6H7{OH)4COOH, 
und an Gerbsaure. 

Gm.cinn'Ung. Die gepulverte Chinarinde wird mit Kalkmilch behandelt, wodurch die 
Alkaloide aus den Salzen freigemacht werden. Die freien Basen werden dann aus dem Rindenpulver 
durch Erhitzen mit Petroleum oder Paraffinol oder hochsiedenden Kohlenwasserstoffen aus 
dem Steinkohlenteer (Solventnaphtha) ausgezogen. Durch Schiitteln der L'osung der freien 
Basen in Petroleum usw. mit verd. Schwefelsaure erhalt man die Alkaloide in Form der sauren 
Sulfate in w8.sserigerLosung. Die saureA!kaloidlosung wird heiB mitNatriumcarbonat neutrali· 
siert; beirn Erkalten scheidet sich die Hauptmenge des Chinins als Sulfat aus, verunreinigt 
mit Sulfaten der anderen Basen. Aus der Mutterlauge gewinnt man noch weitere Mengen Chinin. 
sulfat und die iibrigen Alkaloide. Das rohe Chininsulfat wird nach besonderen, in den Fa· 
briken geheirn gehaltenen Verfahren gereinigt. Die Reinheit des Chininsulfates und der daraus 
gewonnenen anderen Chininsalze ist mit der Zeit immer groBer geworden; es ist gelungen, die 
Nebenalkaloide bis auf etwa 1 % zu beseitigen. Die meisten Pharmakopoen stellen jetzt auch 
die Anforderung, daB die Chiniusalze nicht mehr als 1 % an Nebenbasen enthalten diirfen. 

AuBer dem Chininsulfat wird in den Chininfabriken besonders Chininhydrochlorid 
dargestellt durch Umsetzung des Sulfates mit Bariumchlorid. Die iibrigen zahlreichen BaIze 
des Chinins spielen eine geringere Rolle. 

Das freie Chin in wird aus den Salzen durch Zerlegung mit Alkalihydroxyden, Ammoniak 
roer Alkalicarbonaten erhalten; es scheidet sich dabei als Chininhydrat, C2oH24Nl!Ol! + 3H20 
.ab. Das wasserfreie Chin in wird aus dem Hydrat durch Trocknen bei 1000 erhalten. 

Das Chinin, C2uH24N202, ist ein Abkommling des Chinolins. Die Kon· 
-stitutionsformel kann als sicher festgestellt gelten: 

OCHa 

C CH 

CH2:CH·lCH-~::lH' HC<-)CH 

CH2 OH C=C: 

H2-N~ H.i:m,c<_/N 

CH CH 
Das Chinin unterscheidet sich von dem Cinchonin durch die Methoxylgruppe am 
Chinolinkern, an deren Stelle das Cinchonin ein Wasserstoffatom hat. 

WirdChinin mit verdiinntenSauren, besonders organischen, wie Essigsaure, Milchsaure, Wein· 
4!aure, Citronensaure erhitzt, so wird es in das isomere Chino toxin umgewandeIt. Bei 1000 er· 
folgt diese Umwandlung in 24 Stunden vollstii.ndig, bei 360 werden in 36 Stunden etwa 2 0/ 0 des 
-chinins in Chinotoxin umgewandelt. Hierauf ist bei der Darstellung von Chininverbindungen 
Riicksicht zu nehmen. ChininsalzlOsungen diirfen nicht bei Mheren Temperaturen eingedampft 
werden, besonders nicht, wenn sie noch iiberschiissige Saure enthalten. Das Chinotoxin wird als 
giftig angesehen, nach neueren Untersuchungen solI es aber nicht giftiger sein als Chinin. 

Das Chinin ist eine zweisaurige Base, es bildet SaIze der Zusammensetzung 
C2oH24N202·Ac. und C2oH24N202·2Ac., wobei Ac. eine einwertige Saure, z. B. HCI, 
HNOa bedeutet. Mit zweiwertigen Sauren, z. B. Schwefelsaure, bildet es Salze der 
Zusammensetzung (C20H24N202)2' H2S04 und C2oH24N202' H2S04, 

Man bezeichnet die Salze mit 1 lquivalent Saure als basische SaIze, weil sie 
noch weitere Mengen von Saure binden konnen, aber auch als neutrale SaIze, weil 
sie gegen Lackmus neutral reagieren. Die Salze mit 21quivalenten Saure werden als 
saure SaIze bezeichnet, weil sie gegen Lackmus sauer reagieren, aber auch, z. B. von 
der Gall., als neutrale Salze, weil die Base vollstandig mit Saure gesattigt ist. 

Die Bezeichnung neutrales Chininsulfat kann deshalb sowohl das Salz 
(C2oH2,N202)2·H2S04 wie das Salz C20H24N202·H2S0, bedeuten. Sicherer ist die 
Unterscheidung, wenn man das Salz (C2oH24N202)2·H2S0, als Chininmonosulfat 
-oder kurz Chininsulfat und das Salz C2oH24N202·H2S0, als Chininbisulfat 
bezeichnet und dementsprechend die Bezeichnungen Chininum sulfuricum und 
Chininum bisulfuricum anwendet. . 
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Da die am meisten gebrauchten Salze des Chinins, das Sulfat und das Hydro
chlorid, stark bitter schmecken, hat man eine groBe Zahl von anderen Salzen dar
gestellt in der Absicht, den bitteren Geschmack nach Moglichkeit zu vermeiden, 
was auch bei verschiedenen Salzen gelungen ist. Die meisten dieser Salze finden 
aber kaum noch Anwendung, sie Bollen hier deshalb auch nur kurz erwahnt werden. 

Da die Formel des Chinins eine Hydroxylgruppe aufweist, kann das Chinin mit 
Sauren auch Ester hilden, z. B. Acetylchinin, CHaCO·OC20HzaN20; Salicyl
saure chininester, C6H4(OH)CO· OC20H23NzO i Kohlensaurechininester, 
CO(OC20H2aNz°)z. 

Verschiedene Ester des Chinins zeigen nicht mehr den bitteren Geschmack der 
Chininsalze und werden deshalb an Stelle der letzteren angewandt. 

Erkennung. Losungen von Chinin (und Chininsalzen) in schwefelsaurehaltigem 
Wasser zeigen schone blaue Fluorescenz, die wie aIle Fluorescenzfarbungen beson
ders beim Verdiinnen der Fliissigkeit, m.it viel Wasser hervortritt. Die gleiche Fluores
cenz zeigen die Losungen mit Salpetersaure, Phosphorsaure und den meisten organi
schen Sauren, keine Fluorescenz zeigen die Losungen mit den Halogenwasserstoff
sauren. - Wird die Losung eines Chininsalzes mit Chlorwasser (oder wenig Brom
wasser) und darauf mit Ammoniakfliissigkeit versetzt, so tritt eine griine Farbung 
ein (Thalleiochinreaktion, von {}6JJoq, griiner Zweig, vgl. Chininum hydratum). 
Bei Gemischen von Chinin mit anderen Stoffen kann die Thalleiochinreaktion ver
deckt werden, so gibt Z. B. Pyramidon mit Chlorwasser und Ammoniakfliissigkeit eine 
Rotfarbung, die die griine Thalleiochinre!1ktion verdeckt. 

Auch bei Zubereitungen, die ImBer Chinin einen Auszug von bitteren Pomeranzenschalen 
enthalten, wie z. B. Chinawein, gelingt nach GUIGUES der Nachweis des Chinins nicht, da 
Bestandteile der Pomeranzenschalen die Thalleiochinreaktion storen; man erhalt anstatt einer 
Griinfarbung eine schmutzig gelbe bis braune Farbung. 

Bestimmung. Das Chinin laBt sich aus seinen Salzen mit Alkalihydroxyden. 
Alkalicarbonaten und Ammoniak in Freiheit setzen und mit .Ather oder Chloroform 
oder mit einem Gemisch beider ausschiitteln. Beim Verdunsten des Losungsmittels 
und Trocknen bei 100° hinterbleibt wasserfreies Chinin. Das freie Chinin laBt sich 
mit l/lO-n-Salzsaure titrieren, jedoch nur mit sehr wenigen Indikatoren, Z. B. Ha
matoxylin und Methylrot. ttber die Ausfiihrung der Bestimmung siehe Chininum. 
tannicum und Cortex Chinae. 

Anwendung. Siehe Chininum sulfuricum. 

Chininum hydratum. Cblninbydrat. Quinina (Amer.). Hydrate de qUllllne 
(Gall.). Chinina (Suec.). Chininum purissimum praecipitatum. C20Hz4N20:l; 
+ 3H20. Mol.-Gew. 378 (Chininum Neder!. ist wasserfreies Chinin S. S. 941). 

Darstellung. 13 T. Chininsulfat mit 16% Kristallwasser, oder bei geringerem 
Wassergehalt entsprechend weniger, werden in 400 T. Wasser und 10 T. verd. Schwefelsaure 
(1 + 5) gelost. Dann fiigt man nnter Umriihren 50 T. Ammoniakfliissigkeit hinzu, 
laBt eine Stunde lang stehen, filtriert den Niederschlag ab (am besten mit der Nutsche auf 
einem Leinenfilter), wascht es mit 500 T. Wasser aus und trocknet es bei gewohnlicher Temperatur 
(15-250). An Stelle von Chininsulfat laBt sich auch das Hydrochlorid verwenden: 11,5 T_ 
Chininhydrochlorid (= 13 T. Chininsulfat) werden in 400 T. Wasser und 10 T. verd. 
Schwefelsaure (oder verd. Salzsaure) gelost, und die Losung wie vorher mit 50 T. Amm oniak
fliissigkeit gefallt. Bei der Darstellung des freien Chinins aus dem Sulfat ist es unbedingt 
notig, Ammoniakfliissigkeit in dem angegebenen reichlichen UberschuB anzuwenden und das Ge
misch eine Stunde lang stehen zu lassen, weil man sonst mit Chininsulfat verunreinigtes Chinin 
erhalt. 

Eigenschaften. WeiBes, mikrokristallinisches Pulver von sehr bitterem Geschmack. 
In feuchtem Zustande blaut es empfindliches Lackmuspapier, wird aber durch Phenolphthalein. 
nicht gerotet. Es schmilzt bei 570, wird bei weiterem Erhitzen unter Wasserabgabe wieder fest 
und schmilzt wasserfrei bei 175°. In Wasser ist es sehr schwer loslich (1: 1670), loslich in 6 T'. 
Weingeist, 5 T. Chloroform, etwa 20 T. Ather, 200 T. Glycerin, schwer in Petrolather, Benzin. 
und Benzol. Die Losungen drehen links. Der Wassergehalt betragt rechnerisch 14,28% , an 
trockner Luft oder beirn Erwarrnen verliert es einen Teil des Kristallwassers, bei 40-500 gibt 
es 2 Mo1. Wasser ab, durch Trocknen bei 1000 wird es wasserfrei. 
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E'l'kennung. Die Losung von etwa 0,05 g Chinin in 1-2 Tr. verd. Salzsaure und 5 ccm 
Wasser wird nach Zusatz von etwa 1 ccm Chlorwasser (oder I Tr. Bromwasser) durch Ammoniak. 
fliissigkeit (etwa 10 Tr.) griin gefarbt (Thalleiochinreaktion). - Die Losung von etwa 0,01 g 
Chinin in 1-2 Tr. verd. Schwefelsaure und etwa 20 cem Wasser zeigt starke blaue Fluorescenz. 

Prlljung. a) 0,05 g Chininhydrat miissen sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure mit hOchstens 
blaBgelblicher Farbe, in 1 ccm konz. Salpetersaure ohne Farbung IOsen (fremde Alkaloide und 
andere organische Verunreinigungen). - b) Werden 0,2 g Chiuin mit 3 ccm Natronlauge erhitzt, 
so darf der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniumsalze). - c) Die Losung von 0,5 g 
Chinin in 10 ccm Wasser und einigen Tropfen Salzsaure darf durch BariumnitratlOsung nicht 
verandert werden (Chininsulfat). - d) Die Losung von 0,5 g Chinin in 10 ccm Wasser und einigen 
Tropfen Salpetersaure darf durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Chloride). - e) 1 g 
Chinin muB sieh in einem Gemisch von 6 eem absolutem Alkohol und 3 cem Ather bei gelindem 
Erwii.rmen vollstandig auflosen, und die Losung muB uach dem Erkalten klar bleiben. (Fremde 
Chinaalkaloide, besonders Cinchonin.) - f) Die Priifung auf fremde Chinaalkaloide erfolgt 
zweckmii.Big in der Weise, daB man eine groBere Menge Chinin, z. B. 10 g, mit der berechneten Menge 
verdiinnter Schwefelsii.ure in Chininsulfat iiberfiihrt und dieses, wie unter Ohininum 8'Ul/uricum 
angegeben, auf Nebenalkaloide priift. - g) Es verliere durch Trocknen bei 1000 nicht weniger 
als 12 und nicht mehr als 14% an Gewicht (richtiger Kristallwassergehalt). 

Aufbewah'l'Ung. Vor Licht geschiitzt, da es im Licht brii.unlich wird. 
Anwendung. Zur Darstellung von Chininsalzen und ~inestern. 

Chininum anhydricum. Wasserlreies Chinin. Chininum (Nederl.). C20H24N202' 

Mol.·Gew. 324. 
Da'l'stellung. Gefii.lltes Chininhydrat wird zuerst bei gelinder Wii.rme, 40-500, und 

schlieBlich bei 100-1250 getrocknet. 
Eigenschaften. WeiBes amorphes Pulver, Smp.1750. Gegen Losungsmittel verhii.lt 

es sich wie das Hydrat. 
E'l'kennung, P'l"ljung, AuJbewahTung und Anwendung. Wi~ beirn Chininhydrat. 

Chininum aceticum. Chininacetat. Essigsaures Chinin. C20~N202·CHaCOOH. 
Mol.·Gew. 384. 

Da'l'stellung. Eine heiBe Losung von 10 T. Chininhydrochlorid in 200 T. Wasser 
wird mit einer ebenfalls heiBen Losung von 3,43 T. krist. Natriumacetat in 50 T. Wasser 
versetzt. Nach dem Erkalten werden die Kristalle gesammelt, mit Wasser gewaschen, aus Wassel' 
umkristallisiert und bei mii.Biger Wii.rme getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose. seidenglanzendeNadeln. 1 T.lost sich in etwa 600 T. kaltem, 20T. 
heiBem Wasser und in 7 T. Weingeist. Bei 1000 verliert es etwas Essigsaure. 

Wird Chininhydrat oder Chininacetat in iiberschiissiger Essigsaure aufgelost, so kristalli' 
siert beirn freiwilligen Verdunsten Chininbiacetat, ~OH24N202·2C2H402+3H20, in glan. 
zenden Nadeln aus. 

Chininum acetylosalicylicum. Acetylsalicylsaures Chinin. Xaxaquin (BOURROUGHS, 

WELLCOME U. Co., London). CHaCO·OCsH,·COOH,C20H24N202' 
Da'l'stellung. 32,4 g wasserfreies Chin in und 18 g Acetylsalicylsaure werden jedes 

fiir sich in je 100 g Weingeist gelost und die Losungen gemischt. Nach 24 Stunden wird das aus· 
geschiedene Salz abfiltriert, mit Weingeist und Ather gewaschen und an der Luft getrocknet. 
In der weingeistigen Mutterlauge bleiben etwa 5 g des Salzes zuriick, die man durch Abdunsten 
des Weingeistes gewinnen kann. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, sehr schwer loslich in Wasser, 1 T. lost sich in 40 T. 
Weingeist. Smp. 1570. 

E'l'kennung. Die Losung von 0,01 g acetylsalicylsaurem Chinin in 2 Tr. verd. Schwefel· 
sauce und etwa 20 ccm Wasser zeigt blaue Fluorescenz. Die Lasung von 0,2 g acetylsalicyl. 
saurem Chinin in 10 cem Wasser und einigen Tropfen Salzsaure gibt mit Natronlauge einen 
weiBen Niederschlag von Chininhydrat. Wird die von dem Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit 
zum Sieden erhitzt und nach dem Abkiihlen mit Salzsii.ure neutralisiert, so gibt sie mit 1 Tr. 
Eisenchloridlosung eine violette Fii.l bung. 

Anwendung. Als Antipyreticum zu 0,5 g in Pulver oder Emulsion. 

Chininum anisatum. Anethol-Chinin. (C20H24N202)2,C6H4(CsHo)OCHs + 2H20. 
Mol.·Gew. 832. 

Man lost 5 T. Chininhydrat in 100 T. siedendem Alkohol und fiigt zur Losung 1 T. Anethol 
(oder Anisol). Beirn Erkalten scheidet sich die Verbindung in glasglii.nzenden Kristallen aus, die 
kaum in Wasser oder kaltem Weingeist loslich sind, dagegen von Ather oder heiBem Weingeist 
leicht gelost werden. 
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Chininum aethylosulfuricum. Chininiithylsulfat. Athylschwefelsaures Chinin. 
C20H24N202·S0,HC2HIi' Mol.-Gew.450. 

Da'l'stell~. Durch Umsetzung von Chininsulfat mit Bariumathylsulfat. 
Eigenschaften. WeiBes kristallinisches, seht bitteres, in gleichviel Wasser, leicht in 

Weingeist, nicht in Ather IOsliches Pulver. Die wasserige Losung fluoresciert nicht und reagiert 
schwach alkalisch. Es enthii.lt 720/0 Chinin. 

Anwendung. Es ist wegen seiner leichten Loslichkeit in Wasser von JA1LLA.RD zu hypo
dermatischen und auch anderen Injektionen empfohlen worden, wird aber kaum mehr angewandt. 
Chininum arsenicicum und arsenieosum siehe unter Arsenum S.562 u. 560. 

Chininurn benzoicurn. Cbininbenzoat. Benzoesaures Chinin. C20H2,N202,C6H&COOH. 
Mol.-Gew.446. 

Da'l'stellung. Man lost lO T. Benzoesaure (eToluolo) in 60 T. Weingeist und neutraIi
siert diese Losung durch Zufiigung von 26,6 T. wasserfreiem Chin in oder 31,0 T. Chin in
hydrat. Die Losung wird, vor Staub geschiitzt, an einem warmen Ort zur Verdunstung gebracht. 

Eigenschajten. Kleine, weiBe Prismen, in etwa 350 T. Wasser IOslich. Die Losung 
wird durch Ferrichlorid rehbraun gefaIlt (Ferribenzoat), sie gibt ferner die Thslleiochinreaktion. 

Chininurn boricurn. Chininborat. Borsaures Chinin. C20H2,N20g·HaBOa. Mol.
Gew.386. 

Chininhydrat aus 10 T. Chininsulfat (s. S.940) wird mit einer kalten Losung von 
1,4 T. Bo:r;saure in 40 T. Wasser fein verrieben, das Gemisch an einem warmen Ort eingetrocknet 
und das Chininborat fein zerrieben. Es bildet ein gelblich-weiBes Pulver. 

Chininum camphoricum. Chinineamphorat. Camphersaures Chinin. (C20Hg,N202)2 
·C1oH 160,. Mol.-Gew.848. 

Wird gewonnen durch Eindunsten einer alkoholischen Losung von lO T. Camphersiiure 
und 37,8 T. Chininhydrat. WeiJ3es Pulver, unliislich in Wasser, IOslich in Alkohol. 

Chininum carbolicum. Phenol-Chinin. C20HuN202,C6H&OH. Mol.-Gew.418. 
Man tragt in eine heiBe Auflosung von 34,4 T. wasserfreiem Chinin/in lOO T. Weingeist 10 T. 

krist. Phenol ein. Die Verbindung scheidet sich beim Erkalten in zarten weiBen Nadeln aus. 
Man kann auch die alkoholische Losung an einem warmen Ort freiwilIig abdunsten lassen und 
den Riickstand austrocknen und pulvem. 

Loslich in 400 T. Wasser und in 80 T. Alkohol. An wendung: Zu 0,2-0,5 g drei- bis vier· 
mal taglich. 

Chininum (bi)carbonicum. Chininbicarbonat. Chinincarbonat. Kohlensaures 
Chinin. C90H2,N202·HgCOs + H 20. Mol.-Gew.404. 

Man erhalt es, indem man frisch gefal1tes und gut ausgewaschenes Chininhydrat in 
Wasser verteilt und in die FIiissigkeit gewaschenes Kohlendioxyd bis zur volligen Auflosung 
des Chininhydrates einleitet. Aus der LOsung scheidet sich allmiih1ich das Chininbicarbonat in 
feinen weiBen Nadeln aus. Das Chininbicarbonat ist ziemlich loslich in Wasser zu einer alkalisch 
reagierenden FliisEigkeit, die nicbt so stark bitter scbmeckt wie die anderen Chininsalze. Auch in 
Alkohol ist es loslich. Es zerfii.llt allmii.hlich in Kohlendioxyd und Chinin. In sauren lOst es sich 
unter Aufbrausen. 

Chin inurn chinicurn. Chinincbinat. Chinasaures Chinin. C20H2,N202,C7H1206 + 2 H 20. Mol.-Gew. 552. Zur Darstellung mischt man eine alkoholische Losung von 
10 T. Chininbydrat mit einer alkoholischen LOsung von 5,1 T. Chinasaure und iiberlii.Bt die 
Fliissigkeit an einem warmen Ort der Verdunstung. Kleine weiBe Nadeln, in etwa 3 T. Wasser 
oder in 10 T. AlkohollOslich. 

Chininurn chrornicurn. Chininehromat. Chromsaures Chinin. C20H2,N202·H2CrO, + 2H20. Mol.-Gew.478. 
Da'l'stellung. Man lost lO T. Chininhydrochlorid in 300 T. Wasser und vermischt 

diese Losung mit einer Liisung von 2,5 T. gelbem Kaliumchromat in 60 T. Wasser unter Um
riihren. Der gelbe Niederschlag wird gesammelt, mit kaltem Wasser gewaschen und aus sieden
dem, verdiinntem Alkohol umkristallisiert. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 

Chininum cinnamylicum, Chinincinnarnylat. Zimtsa ures Chinin. 
C20H2,N202·CgHs02' Mol.-Gew.472. 

Da'l'stellung. Durch Fallen einer Losung von 10 T. Chininhydrochlorid mit einer 
Losung von 4,3 T. Natriumcinnamylat, Auswaschen mit Wasser und Trocknen. 
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Eigenschaften. WeiBes amorphes Pulver, fast unloslich in Wasser. 
Erkennung. Es gibt die Thalleiochinreaktion wie andere Chininsalze. 

Erwarmt man 0,5 g Chinincinnamylat mit einer Uisung von 0,05 g Kaliumpermanganat 
in 5 ccm Wasser, so tritt der Geruch des Benzaldehyds auf. 

Gehaltsbestimmung. Wie bei Chininum tannicum oder Chininum dihydrobro· 
miCUIll; es solI mindestens 66% Chinin enthalten. 

Anwendung. Wie andere Chininsalze. Infolge seiner Schwerloslichkeit schmeckt es 
nur schwach bitter. 

Chininum citricum. Chinincitrat. Citronensaures Chinin. Quinine Citrate. 
Citrate de quinine. (C2oH24N202)2·CsHs07 + 7H20. Mol.·Gew.966. 

Darstellung. Man lost 1 T. Citronensaure in 100 T .• Wasser, setzt 3,1 T. wasser· 
freies Chin in oder 3,6 T. Chininhydrat hinzu, erhitzt bis zur Losung des Chinins, filtriert 
und laBt das Salz auskristallisieren. 

Eigenschaften. WeiBe, nadelformige Kristalle, in etwa 900 T. kaltem oder 30 T. sie' 
dendem Wasser, oder in 45 T. kaltem oder in 3 T. siedendem Alkohol loslich, von bitterem Ge
schmack. 

Erkennung und Priifung. Die heiB bereitete wasserige Losung, mit frisch bereitetem 
Calciumhydroxyd bis zur alkalischen Reaktion geschiittelt und n a c h de mEr k a It e n (!) filtriert, 
muB eine klare Fliissigkeit geben, die beim Erhitzen bis zum Sieden milchig getriibt wird; die 
Triibung verschwindet beim Erkalten wieder (Calciumcitrat). Das Salz gibt die Thalleiochin. 
reaktion. - Die wasserige Losung darf nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Barium. 
chloridlosung nicht getriibt werden (Sulfate). 

Anwendung. Selten, zu 0,05-1,0 g. auch als Tonicum und Antisepticum. 

Chininum dulce (MERCK) ist glycyrrhizinsaures Cinchonin (nicht Chinin!). 
Auch glycyrrhizinsaures Chinidin ist als Ohininum dulce bezeichnet worden. 
Man erhalt die Verbindungen als amorphe, gelbbraune Niederschlage durch Fallen der 

Alkaloidsalzlosungen mit einer Losung von glycyrrhizinsaurem Ammonium, Auswaschen 
und TroeknAn. Gelbbraunes Pulver. in Wasser nur wenig loslich. Geschmack bitterlich siiB. 

Chininum dulcificatum ist ein Gemisch von glycyrrhizlnsaurem Ammonium 

und Chinioidin (nicht Chinin!). 

Chininum ferro-citricum (Germ.). Eisenchinincitrat. Iron and Quinine 
Citrate. Citrate de fer et de quinine. Citras ferrico-chinicus. Citras 
ferricus cum Chinina. Ferri et Quininae Citras. Chininum citricum mar
tiatum. Germ. 6 s. Bd. II S. 1316. 

Die unter diesen Namen von den verschiedenen Pharmakopoen aufgenommenen 
Praparate sind keine einheitlichen chemischen Verbindungen. sondern Gemische von 
Chinincitrat und Ferro- und Ferricitrat in verschiedenen Mengenverhaltnissen. 

Darstellung. Das von der Germ. vorgesehriebene Verfahren wird am besten in folgender 
Weise ausgefiihrt: 30 T. Eisenpulver werden in einer Porzellanschale mit einer Losung von 
60 T. Citronensaure in 5000 T. Wasser auf dem Wasserbad erhitzt unter haufigem Umriihcen 
mit einem Glasstab oder Porzellanspatel. 

Es ist dabei nicht notig, die von der Germ. vorgeschriebene Temperatur genau innezuhalten; 
man braueht auf die Temperatur nicht weiter zu achten, sie steigt bis auf etwa 75-800, und 
bei dieser Temperatur geht die Auflosung des Eisens erheblich rascher vor sich als bei 40-50°. 

Nach dem Aufhoren der Wasserstoffentwicklung wird die Fliissigkeit heW filtriert und 
unter hiLufigem Umriihren auf dem Wasserbad eingedampft, ebenfalls ohne Riicksichtnahme 
auf die Temperatur. Dabei wird das Ferrocitrat zu leicht loslichem Ferro·Ferricitrat oxydiert. 
Das schwerlosliche Ferrocitrat setzt sich oft in harten Kristallchen am Boden der Schale fest 
und muB durch Riihren mit dem Glasstab oder Porzellanspatel immer wieder losge16st werden. 
Die Fliissigkeit wird zu einem diinnen Sirup eingedampft. 

Nach dem Erkalten werden der Losung das frisch aus 13 T. nicht verwittertem 
Chininsulfat oder 11,5 T. Chininhydrochlorid in der unter Chininum hydra tum (S.940) 
angegebenen Weise dargestellte Chininhydrat und 5 T. gepulverte Citronensaure zugesetzt. 
Die Mischung wird bis zur Losung des Chininhydrats geriihrt. 

Da das Chininsulfat nicht selten teilweise verwittert ist, empfiehlt es sich, vorher eine 
Kristallwasserbestimmung auszufiihren und gegebenenfalls eine geringere Menge zu verwenden 
(vgl. unter Chininum sulfuricum S.954). 
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Fiigt man das frischgefii.llte Chininhydrat der noch warmen Eisencitratlosung hinzu, so 
schmilzt es zu harzigen Kliimpchen zusammen, die nur schwer oder nicht vollstandig in Losung 
gehen. Nach dbm Zusatz des Chinins darf die Losung nicht mehr erhitzt werden, weil dadurch 
das Chinin teilweise in Chinotoxin umgewandelt werden konnte. 

Nach dem Auflosen des Chininhydrates wird die EisenchinincitratlOsung auf Glasplatten 
gestrichen und bei 40-500 getrocknet. (Bei niedrigerer Temperatur halt das Praparat zuviel 
Wasser zuriick.) Nach dem Trocknen wird das Eisenchinincitrat mit einem Messer von der Glas
platte abgestoBen und in gutschlieBende, braune Glaser gefiillt. Die Ausbeute betragt mnd 100 T. 

Eigenscha/ten. Glanzende, durchscheinende, dunkelrotbraune Blii.ttchen. Geschmack 
bitter und zugleich nach Eisensalzen. In Wasser lost es sieh langsam auf (schon in etwa der gleiehen 
Menge), in Weingeist lost es sieh nur wenig. 

Erkennung. Die mit Salzsaure angesauerte Losung von etwa 0,1 g Eisenchinineitrat 
in etwa 10 cern Wasser gibt sowohl mit Kaliumferrocyanid wie mit Kaliumferricyanid eine blaue 
Fallung (Ferri- und Ferroverbindung). Mit Jodlosung gibt die Losung eine braune Fallung von 
Chinin·J od verbindungen. 

pm/ung. a) Bestimmung des Chiningehaltes. Die Vorsehrift der Germ. wird 
am einfachsten in folgender Weise ausgefiihrt: 1,2 g Eisenchinineitrat lost man in einem 150-g· 
Arzneiglas in 5 g Wasser. Dann gibt man 60 gAther und 10 g Ammoniakfliissigkeit hinzu und 
schiittelt 15 Minuten lang gut durch. Man liWt dann die Fliissigkeit einige Minuten lang sieh ab
setzen und zieht die uutere wasserige Losung mit Hilfe einer Pipette abo Von der atherischen 
ChininlOsung filtriert man darauf 50 g (= 1,0 g Eisenchinincitrat) durch ein trockenes Falten· 
filter in ein gewogenes Kolbchen, verdunstet den Ather bei gelinder Warme und trocknet den 
Riickstand 1 Stunde lang bei 1000; dasGewicht des so erhaltenenChinins muB mindestens 0,085 g, 
entsprechend 8,50/0 Chinin betragen. 

Naeh der Vorsehrift der Germ. solI zur Bestimmung des Chinins das vorher bei 1000 ge
trocknete Praparat verwendet werden. Das ist nicht praktisch, weil das Eisenchinincitrat bis 
100/0 Wasser enthalten dad und wasserhaltig zur Verwendung kommt. Es kann der Fall ein· 
treten, daB ein Eisenchinincitrat, das getrocknet den vorgeschriebenen Gehalt von 9% Chinin 
hat, in wasserhaltigem Zustande, wie es zur Verwendung kommt, weniger Chinin enthalt als ein 
anderes Praparat, das getrocknet weniger als 90/0 Chinin, dafiir aber so wie es verwendet wird, 
auch weniger Wasser enthalt. Es ist deshalb zweckmal3iger, fiir das nicht getrocknete Priiparat 
einen bestimmten Gehalt an Chinin vorzuscbreiben, der auf mindestens 8,50/0 festgesetzt werden 
kann. 

b) Bestimmung des Wassergebaltes. 1 g Eisenehinincitrat darf beim Trocknen bei 
1000 hochstens 0,1 g an Gewicht verlieren. 

Die Bestimmung des Wassergehaltes ist iiberfliissig, wenn das Priiparat so trocken ist, daB 
es sich zu Pulver zerreihen laBt und wenn es mindestens 8,50/0 Chinin und 21 % Eisen enthiHt. 
(Vgl. auch die Amh. zu a.) 

Da die Germ. einen Wassergehalt von 100/0 zulaBt, so fordert sie bei einem Chiningehalt 
von 90/0 in dem bei 1000 getrockneten Priiparat fiir das lufttrockene Priipa~at nur mindestens 
8,1 % Chinin. Der Wassergehalt von 100/0 ist aber zu hoch bemessen; wenn, das Priiparat naeh 
Vorsehrift bei 40-50 0 ausgetrocknet ist, enthltlt es hbchstens 50/ 0 Wasser. 

C) Bes timm ung des Eisengehaltes. 1 g Eisenchinineitrat wird in einem gewogenen 
Porzellantiegel mit Salpetersiiure angefeuchtet und vorsiehtig erhitzt, bis die iibersehiissige Sal
petersiiure vet'jagt ist. Dann wird der Riiekstand gegliiht, bis aIle Kohle verbrannt ist. Zur Be
schleunigung der Verbrennung der Kohle kann man den Riicbtand einige Male mit einigen Tropfen 
Salpetersaure abrauchen. SchlieJ31ieb gluht man noch kurze Zeit, liiBt erkalten und wagt. Das 
Gewieht des Riickstandes (Eisenoxyd) soil mindestens 0,3 g betragen = 21 % Eisen. 

Der Riickstand darf an Wasser nichts Losliches abgeben und angefeuehtet nicht alkaliscb 
reagieren (Alkalisalze). 

Man feuchtet den Riickstand zuerst mit einigen Tropfen Wasser an und priift mit rotem 
Lackmuspapier auf Alkalien (Alkaliearbonat). Dann erbitzt man den Riickstand mit 3-5 ccm 
Wasser, filtriert und dampft das Filtrat auf einem Uhrglas ein; es darf kein Riiekstand hinter
bleiben. Handclspriiparate entbalten ofters erhebliche Mengen Alkaliverbindungen. 

d) Priifung der Reinheit des Chinins. Zu diesem Zwecke muB man das Chinin aus 
mindestens 20-30 g des Praparates wie bei der Bestimmung des Chiningehaltes isolieren und es 
in Chininsulfat iiberfiibren, das dann wie Ohininum 8ulluricum auf Nebenalkaloide gepriift wird. 
Man lost 2 g des wasserfreien Chinins (genau gewogen!) in wenig Weingeist, gibt genau 6,1 cern 
Normalschwefelsaure hinzu (besser I Tr. weniger als zuviel), liiBt das Gemisch an einem warmen 
Orte trocknen und das entstandene Chininsulfat bei 40-500 verwittern. 2 g des so erhaltenen 
Chininsulfats werden wie unter Chininum sulfurieum angegeben gepriift. 

Die Priifung ist umstandlich und erfordert viel Material. Einfaeher ist es deshalb, wenn 
man das Priiparat selbst aus einwandfreiem Chininsulfat oder Chininhydrochlorid herstellt. 

Aufbeu:ahrung. Vor Licht geschutzt. 
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. Anwendung. Das Eisenchinincitrat wird als Roborans, Stomachicum und die Blut
bildung befarderndes Mittel angewandt. Man gibt es zu 0,05-0,2 g 2-4 mal taglich in Wein 
gelost oder in Pillen, bei ChIorose in doppelten Gaben. 

Chininum ferro-oitrioum viride, griines Eisenchinincitrat oder Chininum ferro-citricum 
ammoniatum, ist ein Gemisch von Chinincitrat mit Ferri-Ammoniumcitrat, wie es nach 
der Vorschrift der Brit. erhalten wird; s. u. Ferri et Quininae Citras (Brit.). 

Eisenohininoitrate anderer Pharmakopiien. 
Ferri et Quininae Citras. Iron and Quinine Citrate (Amer.). 
Gehal t mindestens 11,5% Chinin und 13,0% Eisen. 
Darstellung. (Amer. VIn): 85 T. Ferricitrat werden in 160 T. Wasser (nicht liber 600) 

gelOst. In diese Lasung bringt maneine Anreibung von 12 T. wasserfreiem Chinin und 3 T. Citronen
saure mit 20 T. Wasser. Man rlihrt urn, bis vallige Auflosung erfolgt ist, dampft bei 60 0 zum Sirup 
ein, streicht diesen auf Glasplatten usw. 

Rotlich-braune Blattchen, in kaltem Wasser langsam aber vollstandig loslich. Es besteht 
aus Ferricitrat und Chinincitrat. 

Ferri et Quininae Citras solubilis. Soluble Iron and Quinine Citrate 
(Amer. VIII). 

Gebalt mindestens 11,5% Chinin und 13,50/0 Eisen. 
Dem zum Ausstreichen fertigen Chinineisencitratsirup (s. vorher) fiigt man in kleinen 

An teilen (I) 50 T. Ammoniakfliissigkeit (10% NHs) zu, mit der Vorsicht, daB man einen neuen 
Zllsatz erst dann macht, wenn der durch den vorhergehenden Zusatz entstandene Niederscblag 
von freiem Chinin wieder in Losung gegangen ist und die FIiissigkeit griinlich gefarbt erscheint. 
Dann dampft man bei h5chstens 60° zur Sirnpdicke ein, streicht aus usw. Griinlichgelbe 
Bliittcben, an feuchter Luft zerflieBend, sehr leicht in kaltem Wasser, nur teilweise in Wein
geist losJich. Es bestebt aus Ferrici trat, Chininci trat und Am moniumci tra t. 

Ferrum citricum chiniatum (Austr.). Chininum ferro- citricum. 
DarsteLlung. Wie Germ., nur werden statt 13 T. Chininum sulfuricum 13,5 T. 

verwendet, aus denen das Chininhydrat mit Natronlauge gefaUt wird. Der Zusatz von 5 T. Ci
tronensaure zusammen mit dem Chininhydrat falIt fort. 

GehaIt mindestens 9% Chinin und 210/0 Eisen. 
Ferri et Quininae Citras (Brit.), Iron and Quinine Citrate, ist ein Gemisch 

von Chinincitrat und Ferri-Ammoniumcitrat. Gebalt 150/Q Chinin. 
Da1'stellung. 180ccm FerrisulfatioBung (spez. Gew. 1,441) werden mit 720ccm Wasser 

verdiinnt und die Mischung unterstarkem Umriibren in eine Mischung von 290 ccm Ammoniak
fliissigkeit (100/0 NHs) und 710 ccm \yasser eingegossen. Nach der Mischung muB der Am
moniakiiberschuB deutlich durch den Gerucb erkennbar sein. Das Gemisch wird 2 St unde 
unter gelegentlichem Umriihren stehen gelassen, das Ferrihydroxyd dann auf einem leinf'nen 
Filtertuch gesainmelt, mit Wasser ausgewaschen, bis im Waschwasser kein Sulfat mehr nach
weisbar ist, und gut abtropfen gelassen. 

Anderseits lost man 40 g Chininsulh t, (~OH24N202)2H2S04 + 71/2~O, in 320 cem 
Wasser unter Zusatz von 50 g verd. Schwefelsaure (160/0 ~S04) und faUt aus dieser Liisung 
das Chinin durch Ammoniakfliissigkeit im UberschuB. Man sammelt den Niederscblag und 
wascht ihn mit 1200 ccm Wasser aus. 

Dann lost man 123 g Citronensaul'e in 130 ccm Wasser, erwarmtdie Losung im Wasser
bad und gibt das vorher gut abgetropfte _ errihydroxyd unter Umriihren dazu. Wenn das Ferri
hydroxyd gelost ist, bringt man das Chinin hinzu und riihrt um, bis auch dieses in LOsung ge
gangen ist. Man IaBt alsdann erkalten, setzt unter Umriihren in kleinen Anteilen 60 ccm Am
monin.kfliissigkeit (100/0 NHs) hinzu, die mit 80 ccm Wasser verdiinnt sind, mit der Vorsicht, 
daB ein neuer Ammoniakzusatz erst dann erfolgt, wenn das durch den vorhergegangenen Zusatz 
ausgeschiedene Chinin wieder in Losung gegangen ist. Man filtriert, dunstet die Losung zum 
Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet bei nicht iiber 400. 

Griinlichgelbe Blattchen, loslich in der Haifte des Gewicbts Wasser. 
Chinino-Ferrum citricum (Relv.). Eisenchinincitrat. 
50 T. Eisenchlorid losung (lO% Fe) werden mit 50T. Wasser gemischt. In die Mischung 

wird langsam unter gutem Umriihren ein Gemisch von 38 T. Ammoniakfl iissigkeit (WO/o NHs) 
und 70 T. Wa.sser eingetragen. Die Mischung wird mit Wasser auf lOOO T. verdiinnt und !;leich
zeitig mit einer Miscbung von 12 T.Ammoniakfl iissigkeit und 500 T_ Wasserin 1000 T. Wasser 
langsam und unter gutem Urnriibren eingegossen. Das Riihren wird nocb einige Zeit fortgesetzt. 
Der Niederschlag wird durch Dekantielen gewascben, wobei er jedesmal mit dem Wasser gut 
durchgeriihrt wird, bis eine Probe dea Waschwassers mit Salpetersaure angesauert durch Silber
nitratlosung nicht mehr getriiht wird. Das Eisenbydroxyd wird auf einem Kolatorium gesam
melt und dann in einer Losung von 27 T. Ci tronen sau re in 50 T. Wasser gelOst. Aus 6,5 T. 
Chininsulfat wird dann, wie unter Chininum hyd ratum S. 940 angegeben, das Chininhydrat 

Hager, Handbuch. I. 60 
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gefii.llt und dieses in der kalten FerricitratlOsung aufgelost. Die Losung wird dann zur Sirup
dicke eingedampft und auf Glasplatten bei 40-50 ° getrocknet. 

Diinne, glii.nzende, durchscheinende. gelb- bis rotbraune Bliittchen. In kaltem Wasser ist 
es langsam aber volIstii.ndig loslich. 

Es besteht aus Ferricitrat und Chinincitrat. Gehalt an Chin in mindestens 100/0' 
Cbininum ferro-eitrieum (Hung.) wird wie das Prii.parat del Austr. dargestellt. 
Citras ferrieus eum Cbinina (Dan., Norv.), Citras ferrieo-ehinleus (Suec.), werden auf 

ahnliche Weise wie das Prii.parat der Helv. dargestellt aus Eisenhydroxyd, Citronensii.ure und 
Cbinin. 

Dan.: 24 T. Eisencbloridlosung (50 0/0) werden mit 100 T. Wasser verdiinnt und unter Um
riibren in eine (kaIte) Mischung aus 24 T. A=oniak (100/0) und 200 T. Wasser gegossen. Der 
Eisenhydroxydniederscblag wird gut allsgewaschen, abgepreBt und (bei 30--40°) mit einer Lo· 
sung von 13 T. Citronensii.ure in 25 T. Wasser gemischt. In der Mischung lost man 3 T. Chinin, 
dampft zur Sirupdicke ein, streicht auf Glas usw. 

Gehalt: Dan. 10% Chinin, etwa 12% Eisen. Norv. 10-12% Chinin, etwa 120/0 Eisen. 
Suec. 10-12% Chinin. 

Pulvls Ferri et Quininae C1tratis elferveseens. Effervescent Powder of Citrate 
of Iron and Quinine. Effervescent Citrate of Iron and Quinine. Nat. Form.: Cbinini 
Ferri citrici solubilis (Amer. VIII.) 10,0, Sacchari albi 285,0, Acidi tartarici 334,0, Natrii bicar
bonici 372,0. 

Vinum Ferri amarom. Amer. VIII: Cbinini ferro-citrici solubilis 50,0, Vini albi 500 ccm. 
Tincturae Corticis Citri Aurantii 60,0, Sirupi Sacchari 300 ccm, Vini albi q. S. ad 1 Liter. 

Chininurn ferrocyanaturn. Chininlerrocyanid. Ferroeyanwasserstoffsaures 

Chinin. C20H24Ns02·Fe(CN)6H4 +2H20. Mol.-Gew.576. 
naTstellung. Man mischt alkoholische Losungen von 10 T. Chininhydrat und 5,71 T. 

Fe'rrocyan wasserstoffsii.ure und iiberlii.Bt die Losung der freiwilligen Verdunstung. - Man 
erhii.lt es so in gelben, nadeHormigen Kristallen, wii.hrend es sich beim Verdampfen der LOsung 
in der Hitze als amorphe harzige Masse abscheidet. 

Eigenschajten. Es schmeckt bitter und ist kaum loslich in Wasser, leicht lOslich da
gegen in Alkohol. besonders beim Erwii.rmen; es verwittert an der Luft. Es enthii.It 56,250/0 
Chinin und 6,250/0 Wasser. 

ETkennung und PTii!ung. Beim Verbrennen binterlii.Bt es Eisenoxyd. Wird 1 g 
Cbininferrocyanid mit 20 ccm Wasser geschiittelt; so darf daB Filtrat nach Zusatz von einigen 
Tropfen Salzsii.ure durch Bariumnitratlosung nicht veriindert werden (Sulfate). 

Ch in inurn g Iycerinophosphoricurn. Chininglyeerinphosphat. G 1 Y e er 0 p h 0 s p hat e 
basique de quinine (Gall.). Glycerinphosphorsaures Chinin. (C20H24N202)2 
.C.H5(OH)20.PO(OH)2 +.5H20. Mol.-Gew.9lO. 

naTsfellung. Eine Losung von 10 T. Calciumglycerinphosphat (s. S. 95) in 300 T. 
Wasser wird mit einer Losung von 34,8 T. Chininhydrochlorid in 1000 T. Wasser versetzt. 
Der entstehende Niederschlag wird mit wenig kaltem Wasser gewaschen und nach dem Absaugen 
getrocknet. 

Eigenschajten. Feine weiSe Kristallnadeln, Smp.I450• Geschmack bitter, aber etwas 
weniger als beim CbininsuHat. Loslich in 300 T. kaltem oder in 60 T. siedendem Wasser, loslich 
in 40 T. kaltem Alkohol, leicht lOslich in siedendem Alkohol, auch loslich in Glycerin, unlOslich 
in Ather. 

Anwendung. Als Tonicum zu 0,1-0,2, als Antineuralgicum zu 0,3-0,6. 
ETkennung. Es gibt die Reaktionen des Chinins. Schmilzt man eine kleine Menge 

Chininglycerinphosphat mit Kaliumnitrat und Natriumcarbonat, so laSt sich in der Losung der 
Schmelze Phosphorsii.ure nachweisen. 

PTiifung. Die mit Hilfe einigerTropfen Salpetersaure hergestellte wiisserige Losung (0,2 g + 
10 ccm) darf durch BariumnitratlOsung (Sulfate) und Silbernitratlosung (Chloride) nicht getriibt 
werden. -1 g soli beim Trocknen bei 1000 nicht mehr als 10% an Gewicht verlieren. - Der Ge
halt an Chin in kann bestimmt werden wie bei Chininum tannicum unter Anwendung von 
0,5 g des Praparates; er soli mindestens 71 0/0 betragen. 

Chininum hydrobromicum. Chininhydrobrornid. Bromwasserstoff
saures Chinin. Bromhydrate de quinine basique (Gall.). Quininae 
Hydrobromidum. C20H24N202·HBr + H 20. Mol.-Gew.423. 



Chinaalkaloide. 947 

Da1'stellung. Zu einer siedenden Losung von 100 T. Chininsulfat (mit 160/ 0 Wasser) 
in 800 T. Wasser fiigt man in kleinen Anteilen unter Umriihren eine Losung von 38 T. krist, 
Bariumbromid in 250 T. heiBem Wasser, liWt kurze Zeit sieden und dann erkalten. Man priift 
eine Probe der Fliissigkeit, ob sie gelostes Bariumsalz enthalt. Wenn dies der Fall ist, fiigt man 
noch eine kleine Menge heiJ3e Chininsulfatlosung hinzu, bis eine Probe der filtrierten Losung 
mit Bariumchloridlosung eben eine sehr schwache Triibung gibt. Man filtriert, wascht das auf 
dem Filter hinterbleibende Bariumsulfat mit wenig Wasser nach, dampft das Filtrat bei 60 0 ein 
und laJ3t es in der Kalte kristallisieren. Die Kristalle werden nach dem Abtropfen auf Filtrier
papier gebracht und an der Luft getrocknet. 

Eigenschaften. Feine, seidenartig glanzende Nadeln, Smp. 152 0, !Oslich in 
50 T. kaltem Wasser, in 1 T. siedendem Wasser, auch in 10 T. Chloroform, in 5 T. 
Weingeist, sehr leicht in Glycerin. Die wasserige Losung ist neutral oder sehr schwach 
alkalisch, sie fluoresciert nicht. Das Salz enthalt 76,6% Chinin (wasserfrei) und 
4,25% Wasser. 

E1'kennung. Es gibt die Thalleiochinreaktion wie Chininhydrochlorid. Zum 
Nachweis des Bromwasserstoffs werden 0,5 g des Salzes in etwa 10 ccm heiBem Wasser 
gelost, die Losung mit 1-2 ccm Natronlauge versetzt und nach dem Erkalten £iI
triert; das Filtrat wird mit Salzsaure schwach angesauert, mit 2-3 ccm Chloro· 
form und einigen Tropfen Chlorwasser versetzt und geschiittelt; das Chloroform 
farbt sich rotbraun. 

Priifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (0,4 g + 20 ccm) diirfen: a) durch 
Bariumnitrat!Osung nur schwach getriibt werden (Sulfate), - b) durch verd. Schwe· 
felsaure nicht verandert werden (Barium). - 0) 0,05 g Chininhydrobromid mussen 
sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure mit hochstens blaBgelblicher Farbe losen. -
d) 0,05 g Chininhydrobromid miissen sich in 1 ccm Salpetersaure ohne Farbung losen 
(c und d fremde .Alkaloide und organische Verunreinigungen). e) Beim Verbrennen 
darf es hOchstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Die Priifung auf Nebenalkaloide kann wie bei Chininhydrochlorid aus. 
gefiihrt werden. 

Aujbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Chininum dihydrobromicum, Chinindihydrobromid.' Sa urea Chinin
hydrobromid. Bromhydra te neutre de quinine (Gall.). C2oH24N202,2HBr 
+ 3H20. Mol,·Gew.540. 

Da1'stellung. Durch Umsetzen einer siedendheiBen Losung von 100 T. Chininbisulfat 
mit einer Losung von 76 T. Bariumbromid wie bei Chininhydrobromid, und Eindampfen der 
filtrierten Losung zur Kristallisation. 

Eigenschaften. WeiBe oder gelblichweiBe Kristalle, loslich in Wasser und 
Weingeist. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. 

E1'kennung und Priifung wie bei Chininhydro bromide 
Gehalts bestimmung. Das Salz enthalt etwa 60 0/ 0 Chinin und 10 0/ 0 Wasser: 0,5 g Chinin. 

dihydrobromid werden in einer Flasche von 75 g Inhalt in 5 g Wasser durch Schiitteln gelost. 
Nach Zusatz von 5 g Natronlauge und 40 gAther wird einige Minuten lang kriiftig durchgeschiit. 
telt. Man fiigt dann 1 g Traganthpulver hinzu. llWt nach weiterem kurzem aber kraftigem Schiit· 
teln noch 5 Minuten lang stehen und gieJ3t hierauf 20 g des klaren Athers in ein tariertes Kolb. 
chen abo Nach dem Verdunsten des Athers auf dem Wasserbad wird der Riickstand bei 1000 

getrocknet. Das Gewicht soIl mindestens 0,145 g betragen = mindestens 58.8 0/ 0 Chinin. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Chininum hydrochlo'ricum, Chininhydrochlorid. Chlorwasserstoff
saures Chinin. Quinine Hydrochloride. Chlorhydrate basique de 
quinine (Gall.). Quininae Hydrochloridum (Hydrochloras). Hydrochloras 
chinicus. Chininum muriaticum. C2oH24N202·HCI + 2H2 0. Mol.·Gew. 396,5. 

Da1'stellung., In den Chininfabriken durch Umsetzen von Chininsulfat mit Barium
chlorid. Man fiigt zu 1 T. Chininsulfat 15 T. destilliertes Wasser und 0,28 T. Bariumchlorid 

60* 
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und erwii.rmt unter bestii.ndigem Ummhren bis auf 600. Weun die Umsetzung beendigt ist, filtriert 
man eine Probe ab und priift das Filtrat auf Barium und Schwefelsii.ure. Wenn noch Barium 
vorhanden ist, fiigt man eine weitere kleine Menge von Chininsulfat zu der warmen Losung, bei 
starker Schwefelsaurereaktion gibt man noch, etwas Bariumchlorid hinzu. Die notigenfalls mit 
Tierkohle entfarbte Losung wird filtriert und erkalten gelassen. Nach mehrtii.gigem Stehen wird 
das auskristallisierte Chininhydrochlorid gesammeIt. Die Mutterlauge wird entweder zur wei· 
teren Kristallisation eingedampft, oder man fallt daraus das Chinin mit Natriumcarbonat. 

Eigenschajten. Weille seidenglanzende nadelformige Kristalle, haufig zu 
Biischeln vereinigt. Smp. etwa 1560. Geschmack stark bitter. Bei maBiger Warme 
verwittert es, bei 100° wird as wasserfrei. Loslich in 34 T. kaltem Wasser, sehr leicht 
in heWem Wasser, in 3 T. Weingeist, in 9 T. Chloroform. Die wasserige Losung ist 
neutral und fiuoresciert nicht. Stark verdiinnte Losungen zeigen eine schwache blaue 
Fluorescenz, die auf Zusatz von verd. Schwefelsaure starker wird. 

ETkennung. pie Losung von etwa 0,02 g Chininhydrochlorid in 5 ccm 
Wasser wird nach Zusatz von etwa 1 ccm Chlorwasser (oder 1-2 Tr. Bromwasser) 
durch etwa 1 ccm Ammoniakfiiissigkeit griin gefarbt (Thalleiochinreaktion). - Die 
Losung von etwa 0,01 g Chininhydrochlorid in 20 ccm Wasser fiuoresciert naeh Zu
satz von 1-2 Tr. verd. Schwefelsaure stark blau, besonders beim starken Verdiinnen 
mit Wasser. - Die Losung von etwa 0,1 g Chininhydroehlorid in etwa 10 ecm Wasser 
und einigen Tropfen Salpetersaure gibt mit 2-3 Tr. Silbernitratlosung einen wei Ben 
Niederschlag von Silberehlorid. 

Prilfung. Je 10 eem der wasserigen Losung (0,4 g + 20 eem) diirfen: a) durch 
Bariumnitratlosung hochstens sehwach getriiht werden (Sulfate), - b) dureh verd. 
Schwefelsaure nicht getriibt werden (Barium). - c) 0,05 g Chininbydrochlorid miissen 
sieh in 1 ecm konz. Schwefelsaure mit hochstens blallgelblicher Farbe losen. -
d) 0,05 g Chininhydrochlorid miissen sich in 1 eem Salpetersaure (25%) ohne Far
bung losen. - e) 1 g Chininhydrochlorid mull sich in 7 ecm einer Mischung aus 
"2 Raumteilen Chloroform und 1 Raumteil absolutem Alkohol vollstandig losen (e bis 
e fremde Alkaloidsalze und organische Beimengungen). - I) Chininhydroehlorid 
darf durch Troeknen bei 100 0 hochstens 9% an Gewieht verlieren und beim Ver· 
brennen bochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. - g) Priifung auf N eben· 
-alkaloide: 2 g Chininhydrochlorid werden in einem erwarmten Morser in 20 ecm 
Wasser von 600 gel,ost; die Losung wird mit 1 g zerriebenem, unverwittertem Na· 
triumsulfat versetzt, und die Masse mit dem Pistill gleichmiiBig durchgearbeitet: 
nach dem Erkalten lallt man sie unter wiederholtem Umriihren eine halbe .stunde 
lang bei 15 ° stehen. Hierauf wird die Masse in einem trockenen Stiick Leinwand 
von etwa 100 qem Flacheninhalt ausgeprellt, und die abgepreJ3te Fliis!'.igkeit dureh 
ein aus bestem Filtrierpapier gefertigtes Filter von 7 em Durehmesser filtriert. 
5 ccm des Filtrats werden bei 150 in einem trockenen Probierrohr auf einmal 1) mit 
4 ccm Ammoniakfiiissigkeit versetzt; es entsteht ein Niederschlag, der sich beim 
langsamen Umsehwenken wieder klar losen mull (unzulassige Menge fremder China
'alkaloide). 1) Germ. 5 liell die 4 ecm Ammoniakfiussigkeit allmahlich zusetzen. 

Anmerkungen. Zu c) und d): Brucin und Morphin wiirden mit Salpetersaure 
eine gelbrote Farbung geben, Zucker mit Schwefelsaure eine Braunfarbung. (Beim Zusammen. 
briDgen von Chininhydrocblorid mit konz. Schwefelsaure entweicht Chlorwasserst.off.) 

Zu I): 1% an Nebenalkaloiden ist zugelassen, fiir reines Chininhydrochlorid werden nur 
3,8 ccm Ammoniakfliissigkeit verbraucht. Die Temperatur von 150 ist genau einzuhalten, vgl. 
die Anmerkung unter Ohininum 8'Uljuricum. 

Aujbewah'Nlng. Vor Licht geschiitzt. . 
Anwendung. Das Chininhydrochlorid ist das am meisten gebrauchte Chininsalz und 

wird unter den gleichen Indikationen und in den glcichen Gaben angewandt wie das Chinin. 
sulfat. Es hat vor dem letzteren den Vorzug, daB es leichter in Wasser 'ioslich ist; es kann 
'deshalb auch zu subcutanen Injektionen benutzt werden; fiir diesen Zweck wird aber beeonders 
die Harnstoff.Doppelverbindung, Ohininum hydrochloricuw, carbamidatum, angewandt (s. diesel. 

Auch unter Zusatz von Urethan wird es zu Injektionen verwendet. Nach ScHEFELMANN 
in Verbindung mit Antipyrin zu Lokalanasthesie statt Cocain: je 0,3 g Ohininum hydrochloricum 
und Antipyrin in Wasser ad 10,0 g gelost. Vgl. Sol. Chinini monochlorhydrici S.950. 
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Chininum dihydrochloricum. Chinindihydrochlorid. Saures Chinin
hydrochlorid. Acid Quinine lIydrochloride.~,Chlorhydr ate neutre 
de quinine (Gall.). Quininae Hydrochloridumacidum. Chininum bismuria-
ticum. C20H24N202·2HCI + 2H20. Mol.·Gew.433. . 

C2oH24N202·2HCI (Brit.). C20H24N202·2HCI + 21/2 H 20 (Gall.). 
Darstellung. 10 T. Chininhydrochlorid werden in 20 T. Wasser und 3,7 T. Salz

saure (25 0/0 HCl) gelost, und die Losung iiber Calciumchlorid zur Kristallisation gebracht. 
Eigenschaften. Kleine farblose Kristalle, loslich in 0,7 T. Wasser, leicht 

loslich in Weingeist, schwer loslich in verd. Salzsaure und in Chloroform. Die wasserige 
Losung rotet Lackmuspapier. 

Erkennung und Priifung wie Chininum hydrochloricum. H 20 = 8,5%. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Besonders zu subcutanen Injektionen zu 0,25-0,5 g bei Malaria und 

Keuchhusten. 

Chininum dihydrochloricum carbamidatum. Chinin-Harnstoff-Hy
drochlorid. Chininum ureato-hydrochloricum. Eine Verbindung von Chinin· 
hydrochlorid mit Harnstoffhydrochlorid, C20H24N202·HCI + CO(NH2)2· HCl. 
Mol.·Gew. 547. 

Darstellung. 400 T. Chininhydrochlorid werden in 300 T. verd. Salzsaure (l2,50/11 

HCI) gelost, die Losung mit 60-61 T. Harnstoff versetzt, bis zur Losung des letzteren erwarmt, 
durch Glaswolle filtriert und zur Kristallisation beiseite gestellt. Die nach 24 Stunden gebildeten 
Kristalle bringt man auf einen Trichter, HiBt sie abtropfen, wascht mit moglichst kaltem Wasser 
nach, breitet sie auf flachen Tellern aus und trocknet bei Zimmertemperatur. Die Mutterlauge 
wird eingedampft und wieder zur Kristallisation hingestellt. Aus der letzten Mutterlauge 
kann man das Chinin mit Natriumcarbonat ausfallen. 

Eigenschaften. Harte farblose prismatische Kristalle, loslich in dem 
gleichen Gewicht Wasser, auch in Weingeist loslich. EI:1 ist nicht hygroskopisch und 
verwittert nicht, nur beim Erwarmen werden die Kristalle triibe und gelblich. Bei 
70-750 schmilzt es unter Verlust von Wasser zu einer gelblichen Fliissigkeit, die 
nach dem Erkalten zu einer gelblichen Masse erstarrt. LaBt man die Masse an der 
Luft stehen, so zieht sie nach einigen Tagen die ganze Menge des verloren gegan· 
genen Wassers wieder an und wird wieder weiB. 

Erkennung. Es gibt die Reaktionen des Chininhydrochlorids; auBerdem 
entwickelt es beim Kochen mit Natronlauge Ammoniak. 

Priifung. Wie Chininhydrochlorid. 
Gehaltsbestimmung. Wie bei Chinindihydrobromid; es enthalt 57,4% 

wasserfreies Chinin. 
Anwendung. Es findet besonders Anwendung zu subcutanen Injektionen in Gaben 

bis 1,0 g, wozu es sich deswegen eignet. weil es leicht loslich ist und nur geringe Reizerscheinungen 
verursacht. 

Chininum hydrochlorico-phosphoricum. Chininhydrochloridphosphat. Chininum phos
pho.muriaticum. C20H24N202' HCI ·2 H aP04 + 3H20. Mol.·Gew. 610,5. Fiillt all· 
maWich aus einer Losung von 35 T. Chininhyd rochl orid in einer schwach erwarmten Mischung 
von 70 'f. Phosp horsaure (25% HaP04) und 9 T. verd. Salzsaure (12,5% HCI) in Kristallen 
aus. Loslich in 2 T. Wasser, die Losung reagiert sauer. Das Salz enthalt rund 530/0 Chinin. 

Chininum hydrochlorico-sulfuricum. Chininhydrochloridsulfat. Chininum sulfo. 
muriaticum. (C20H24N20212·H2S04·2HCl + 3H2 0. Mol..Gew, 873. Wird erhalten, indem 
man 10 T. Chininsulfat in 3,3 T. Salzsaure (250/0 HCI) auflost und die Losung an einem war· 
men Ort, vor Staub geschiitzt, der freiwilligen Verdunstung iiberlaBt. Farblose, in 1 T. Wasser 
losliche Kristalle. Es enthalt 74,20/0 Chinin. Es wurde von GRIMAUX und LABORDE zur sub. 
cutanen Anwendung empfohlen in wasseriger Losung (5 g+6 g Wasser). 1 ccm derLosung= 0,5 g 
des Salzes. 
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Chininum-Ferri chloratum. Eisen-Chininchlorid. Man lost 10 T. Chininhydrat 
(c;oHuN202+3~O) in 14,3 T. Ferrichloridlosung (spez. Gewicht 1,282) in der Kiilte auf. 
Die Losung ist dunkelrotbraun und bildet nach liingerem Stehen einen Brei, der bei gelinder Wiirme 
und unter LuftabschluB ausgetrocknet, eine harte, dunkelbraune Masse von harzigem Brucb dar· 
stellt. Man zerreibt die!!6lbe, trocknet iiber Schwefelsiiure oder iiber Atzkalk und bewahrt in gut 
verschlossenen GefiiBen vor Licht geschiitzt auf. - Es lost sich leicht in Wasser oder in 
Alkohol, weniger in Ather und wird innerlich gegen Blutungen und als Roborans, iiuBerlich als 
blutstillendes Mittel angewandt. 

Mlxtura Chlnlnl aromatlca. 
Wohlschmeckende Chininmixtur. 
I. Chinini hydrochlorici 0,3 bis 0,6 

Spiritus 4,0. 

n. Olei Cinnamomi, 
Olei Anisi aa gtts. XXX bis XL 
Magnesiae 'ustae q. s. 
Aquae 30,0 
Nach einigen Stunden filtrieren. 

I und II werden gemischt und zugefilgt: 
Sirup. simpl. 90,0 
Solut. Carmini q. s. 

Pllulae antlarthrltlcae (F. M. Germ.). 
I. 

Chinin. hydrochl. 3,0 
Pulv. Sem. Colcbie. 1,0 
Extr. Digital. 0,4. 

M. f. pi!. No. 20. 

II. 
Chinln. hydrochlor. 1,25 
Fol. Digital. pulv. 0,5 
Extr. Colchic. 2,0 
Cort. Chinae pulv. q. s. 

M. f. pi!. No. 40. 

Pilulae tonlco-nervinae. 
Nervenstiirkende Pillen (D. Apoth.-V.). 

Ferri reducti 5,0 
Chinin. hydrochlorici 5,0 
Cacao exoleati 2,5 
Sacchari 2,5 

Mucilag. Gummi arab. 
Glycerin! aa q. s. ad pll. 100. 

Mit Tolubalsam zu ilberziehen. 

Pulvla Chlnlnl ailrophorus (F. M. Germ.). 
Chinin. hydrocblor. 0,3-0,5 
Pulv. a~rophor. 1,0 
01. Macidis gutt. I. 

Pulvla Chinlnl Insufflatorlus (F. M. Germ.). 
Chinin. hydrochlor. 0,05 
Gummi arab. 0,25 

M. f. pulv., tal. dos. X. 

Solutio Chlnlnl ferrochloratl KliRSCH. 
Liquor. Ferri oxychlor. (4% Fe) 21,0 
Chinin. hydrochlor. 5,0 
Acid. hydrochloric. di!. 4,0 
Spiritus e Vino 15,0 
Aquae destiIl. 55,0. 

Man mischt das Chinln mit dem Eisenliquor durch 
Umschiltteln, filgt das Wasser zu, dann die 
Salzsaure und zuletzt den Welnbrand. 

Tlnctura Qulnlnae (Brit.). 
Tincture of Quinine. 

Chinini hydrochlorici 20 g 
Tineturae Aurantii 1000 ccm. 

Vinum Quininae (Brit.). 
Quinine Wine. 

Chinini hydrochlorici 2 g 
Vin. Aurantii (Brit.) 875 eem. 

Solutio Chinini monochlorhydrici. Solute de quinine (chlorhydrate basique) 
pour injection hypodermique. - GaU.: 3 g Chininhydrochlorid werden mit 2 g Phenyl
dimethylpyrazolon und etwa 6 g abgekochtem und wieder erkaltetem Wasser bis zur Losung kalt 
verrieben. Dann wird die Losung auf 10 ccm gebracht, filtriert und sterilisiert. 1 ccm enthiilt 0,3 g 
Chininhydrochlorid. 

Chininum hydrojodicum. Chininhydrojodid. J od wasserstoffsaures Chinin. 
Chininjodhydrat. C20H24N202·HJ. Mol.-Gew.452. 

Darstellung. Man lost 10 T. Chininhydrochlorid in 300 T. warmem Wasser und ver
setzt diese Losung unter Umriihren mit einer Losung von 6 T. Kaliumjodid in 12 T. Wasser. 
Der nach einigen Stunden in der erkalteten Fliissigkeit entstehende, gelbliche, harzige Nieder
schlag wird an einem lauwarmen Ort ausgetrocknet und zerrieben. Ausbeute 20-21 T. 

Eigenschajten. GeIbliches Pulver, in kaltem Wasser sehr schwer, in kochendem Wasser 
leicht, auch in Weingeist und Ather IOslich. 

Aufbewahru:ng. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Das Chininhydrojodid wurde gegen Intermittens bei Skrofulosen emp

foblen und zu 0,2-0,3-0,5 g gegeben. Gleicbzeitige Anwendung von Chininhydrochlorid oder 
sulfat und Kaliumjodid diirfte die gleiche Wirkung haben. 

Chininum jodo-hydrojodicum. Jod-jodwasserstolfsaures Chinin. Chininum jodure

tum. C20H 24N 202J . HJ. Mol.-Gew. 579. 
Wird durch Fiillen einer Losung von Chininhydrochlorid mit Jod-Kaliumjodid

losung erhalten. Der entstandene Niederschlag wird mit kaltem Wasser gewaschen und auf 
porosen Unterlagen bei 25-300 getrocknet. Kermesbraunes, in Wasser unlosliches, in Alkohol 
losliches Pulver. Der Jodgehalt betriigt 43,80/0, Es wurde von ASSAKY als Jodpriiparat bei syphi. 
litischen Erkrankungen empfobIen. 

Ch ininum hypophosphoricum ist eine irrtiimliche Bezeichnung fiirOkininum kypopkospkuro8um. 

Chininum hypophosphorosum. Chininhypophosphit. Unterphosphorigsaures Chinin. 

C2oH24N202·HaP02' Mol.-Gew.390. 
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Darstellung. Eine Losung von 5 T. Calciumhypophosphit in 120 T. Wasser wird 
mit einer Losung von 25 T. Chininsulfat in 400 T. Weingeist versetzt. Nach 1 Stunde wird 
das Calciumsulfat abfiltriert und das Filtrat auf l/a eingedampft. Die nach dem Erkalten gesam. 
melten Kristalle werden erst zwischen Filtrierpapier und dann an der Luft bei moglichst niedriger 
Temperatur getrocknet. Ausbeute 17-18 T. 

Eigenschaften. Farbloses, lockeres, aus sehr kleinen Prismen bestehendes Pulver, los· 
lich in 60-70 T. kaltem, 15 T. kochendem Wasser, leicht loslich in Weingeist. 

Anwendung. Das Chininhypophosphit wurde von LA VRENCE SMITH bei Lungen. 
phthisis, Kachexie, Skrofeln empfohlen zu 0,05-0,1-0,3 taglich drei. bis viermal. Gleich· 
zeitige Anwendung von Chininsulfat und Calciumhypophosphit diirfte die gleiche Wirkung haben. 

Chininum lacticum. Chininlaetat. Milchsaures Chinin. CZOH24N202,CaH60a. 

Mol.·Gew. 414. 
Darstellung. Man verteilt 10 T. Chininhydra t (C20H24N202 + 3H20, s. S. 940), in 

etwa 150 T. Wasser und neutralisiert unter Erwarmen durch Zugabe einer hinreichenden Menge 
(etwa 3,2 T.) Milchsaure. - Die Losung wird noch warm filtriert, bei nicht iiber 600 ein· 
gedunstet und iiber Schwefelsaure zur Kristallisation gebracht. 

Eigenschaften. Farblose, prismatische Nadeln ohne Kristallwasser. Loslich in 3 T. 
kaltem oder in weniger als 1 T. siedendem Wasser zu einer neutralen Fliissigkeit, sehr leicht los· 
lich in Alkohol von 900/0' fast unlOslich in Ather. Es enthalt 78,26% Chin in. 

Anwendung. In 1 % iger Losung zu Injektionen bei Gonorrhiie. Innerlich zu 
0,05-0,3 g oder mehr. 

Ch ininum nuclein icum (E. MERCK, Darmstadt)ist das Chininsalz der Hefennucleinsiiure. 

Eigenschaften. Gelbliches Pulver von stark bitterem Chiningeschmack, schwer loslich 
in Wasser und starkem Weingeist, leicht lOslich in Weingeist von 500/0 und in Glycerin. Es ent· 
halt 400/0 Chinin und 60% Nuc1einsaure. 

Anwendung. Zur Behandlung der Syphilis, subcutan und intravenos in OlivenOl auf. 
geschwemmt (1 g + 20 g), meist in Abwechslung mit Chininhydrochlorid. 

Chininum oleinicum. Chininoleat. Olsaures Chinin. 
Man reibt 25,0 T. bei 1000 vollig ausgetrocknetes, wasserfreies Chinin mit 75,0 T. mog. 

lichst reiner Olsaure an, erwarmt die Mischung, bis das Chinin gelost ist und laJ3t erkalten. 
Es ist keine einheitliche Verbindung, sondern ein Gemisch von etwa 500/0 Chininoleat mit etwa 
500/0 freier Olsaure. Es lost sich in Alkohol, in Ather und in fettenOlen. Anwendung: Inner· 
lich als Antipyreticum und Antiperiodicum, auBerlich in Salben. 

Chininum oxalicum. Chininoxalat. Oxalsaures Chinin. (C20H24N202)2,C20.H2 + 
6H20. Mol .• Gew. 846. 

Man lOst 10 T. Chininsulfat in 350 T. siedendem Wasser auf und mischt eine heiJ3e Lo. 
sung von 3 T. n eu tralem Kaliumoxalat in 50 T. Wasser hinzu. Die nach dem Erkalten aus. 
geschiedenen Kristalle werden mit wenig Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. 

Farblose, lange, leicht verwitternde Prismen, in etwa 1400 T. Wasser loslich. Auf. 
bewahrung: Vorsichtig. 

Chininum phosphoricum. Chininphosphat. Phosphorsaur;es Chinin. 

(C20H24N202)2·HaP04 + 8H20. Mol.·Gew.890. 
Darstellung. Man lost 10 T. Chininhyd rochlorid in 300 T. Wasser und fallt diese 

Losung mit einer Losung von 4,6 T. krist. Natriumphosphat (Na2HP04+ 12H20) in 100 T. 
Wasser. Der Niederschlag wird aus siedendem Wasser umkristallisiert. 

Farblose, seidenglanzende, lange Nadeln, in etwa 700 T. Wasser 16s1ich. 

Chininum saccharinicum. Saceharin·Chinin (FAHLBERG). 64 T. wasserfreies Chinin werden 
mit 36 T. Saccharin vermischt, mit verdiinntem Weingeist zum Brei angeriihrt, den man unter 
Umriihren zum Trocknen vcrdunstet. WeiJ3es Pulver von nur schwach bitterem Geschmack; 
dieser kann durch Vermischen des Praparates mit gleich viel Saccharin noch vollstandiger be. 
seitigt werden. Es ist in kaltem wie in heiJ3em Wasser nur wenig loslich. 

Chininum salicylicum. Chininsalicylat. Salicylsaures Ohinin. Sali· 
cylate de quinine ·basique. C20Hz4N202,C7H60S +1/2 H 20. Mol.·Gew.471. 

Darstellung. Man lost 3,89 T. Natriumsalicylat in 120 T. Wasser, erhitzt zum Sieden 
nnd setzt unter Umriihren 10 T. Chininsulfat hinzu und erhitzt noch kurze Zeit weiter. Das 
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Bchwerlosliche Chininsalicylat scheidet sich als kristallinischer Niederschlag aus. Man laBt er 
blten, bringt den Niederschlag auf ein Filter, wascht ihn mit kaltem Wasser, bis das Wasch
wasser durch Bariumchlorid nicht mehr getriibt wird, und trocknet an der Luft auf porosen Telleru. 
- Bei der Darstellung sind eiserne Gerate, auch eisenhaltiges Filtrierpapier zu vermeiden. 

Eigenschaften. Farblose, leicht etwas rotlich werdende Kristallnadeln, 
liislich in etwa 230 T. Wasser, in 25 T. Weingeist, leicht loslich in Chloroform. Es 
enthalt 68,8% Chinin und 1,9% Wasser, das bei 1000 vollstandig entweicht. 

Erkennung. Fiigt man zu der kalt gesattigten wasserigen Losung verdiinnte 
Eisenchloridlosung hinzu, so tritt violette Farbung auf. - Es gibt die Thalleiochin
reaktion wie die iibrigen Chininsalze. - Verd. Schwefelsaure bringt in der wasserigen 
Losung blaue Fluorescenz hervor. 

Prilfung. 0,5 g Chininsalicylat werden mit 25 ccm Wasser und einigen Tropfen 
Salpetersaure geschiittelt und die ausgeschiedene Salicylsaure abfiltriert. Je 10 ccm 
des Filtrats diirfen: a) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - b) durch Silbernitrat· 
losung (Chloride) hiichstens schwach getriibt werden. - c) 0,05 g Chininsalieylat 
dUrfen sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure mit hochstens blaBgelblicher Farbe losen.-
d) 0,05 g Chininsalicylat miissen sich in 1 ccm Salpetersaure ohne Farbung losen. -
e) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Gehaltsbestimmung. Wie bei Chinindihydrobromid. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Chininum stearinicum. Chininstearat. Stearinsaures Chinin. 
C2oH24N202-C17H35COOH. Mol.-Gew. 608. Wird erhalten durch Umsetzen von Chinin
sulfat mit Natriumstearat oder durch Eindunsten einer alkoholischen Losung von 10 T. 
Chininhydrat und 7,5 T. Stearinsaure. Es bildet ein weiBes, wenig bitter schmeckendes 
Pulver, das in Was8er kaum loslich ist. 

Chininum phenolsulfonicum. Phenolsulfonsaures Chinin. Chininum sulfocarbolicum 
(sulfophenolicum). C20H24N202,C6H4(OH)SOaH. Mol.-Gew.498. 

Zur Darstellung lost man 10 T. Phenolsulfonsaures Barium in 80 T. Wasser und setzt 
es unter Erhitzen mit einer heiBen Loaung von 16,6 T. Chininsulfat in 800 T. Wasser so urn, 
daB kein Bariumsalz, sondern eher eine kleine Menge Chininsulfat in Losung bleibt. Man liiBt 
a.bsetzen, fi1triert, dunstet das Filtrat bei maBiger Warme ein und trocknet das Salz bei 1000. 

GelblichweiBe, harzartige, in der Warme erweichende Masse, schwer lOslich in Wasser, leicht 
loslich in Alkohol. 

Chininum sulfuricum. Chininsulfat. Schwefelsaures Chinin. Qui
nine Sulphate. Sulfate basique de quinine (Gall.) (C20H24N202h 
·H2S04 + 8H20. Mol.-Gew.890_ 

Gehalt an Chinin: 72,8%, an Kristallwasser 16,2%_ 
Sulfas Chinini (Nederl.) ist (C20H24N202}2H2S04 + 7H20, Kristallwassergehalt 

14,45%. Quininae Sulphas (Brit.) ist (C20H24N202}2H2S04 + 71/ 2H 20. 

Darstellung. In den Chininfabriken, s. S.939. 

Eigenschaften. Feine wei Be, leicht verwitternde, nadelformige Kristalle von 
stark bitterem Geschmack. Smp.2050. 1 T. lost sich in 800 T. Wasser von 150 und 
in 25 T. siedendem Wasser, in 40 T. Glycerin, ferner in etwa 6 T. siedendem Wein
geist. DieseLoslichkeitsverhaltnisse zeigt aber nur das unverwitterteSalz; wenn 
es dureh Verwitterung reicher an wasserfreiem Chininsulfat wird, erfordert es groBere 
Mengen der Losungsmittel zur Losung. In .Ather und Chloroform ist es nur sehr 
wenig loslich, ziemlich leicht loslich in einem Gemisch von Chloroform und Alkohol. 
Die wasserige Losung reagiert neutral (gegen Laekmus) und fluoreseiert nicht. 

Erkennung. Die Losung von etwa 0,02 g Chininsulfat in 1 Tr. verde Salz
saure und 5 ccm Wasser wird nach Zusatz von etwa 1 cem Chlorwasser (odet 1-2 Tr. 
Bromwasser) durch' etwa 1 ccm Ammoniakfliissigkeit griin gefarbt (Thalleiochin
reaktion)_ - Die Losung von etwa 0,01 g Chininsulfat in 1 Tr. verde Schwefelsaure 
fluoresciert beim Verdiinnen mit viel Wasser stark blau. - Die Losung von 0,1 g 
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Chininsulfat in 5 ccm Wasser und 3 Tr. Salpetersaure gibt mit Bariumnitratlosung 
eine weiJ3e Fallung von Bariumsulfat. 

Priifung. a) Die mit Hilfe von etwa 10 Tr. Salpetersaure hergestellte Losung 
(0,1 g + 10 ccm Wasser) darf durch Silbernitratlosung nicht verandert werden 
(Chloride). - b) 0,05g Chininsulfat miissen sich in lccm Schwefelsaure mit hochstens 
blaBgelblicher Farbe losen. - c) Die Losung von 0,05 g Chininsulfat in 1 ccm Sal
petersaure darf hochstens blaBgelb gefarbt sein (b und c fremde Alkaloide und orga
nische Verunreinigungen). - d) 1 g Chininsulfat muB sich in 7 ccm einer Mischung aus 
2 Raumteilen Chloroform und 1 Raumteil absolutem Alkohol bei kurzem Erwarmen 
auf 40-50 0 vollstandig losen; diese Losung mu13 auch nach dem Erkalten klar bleiben 
(fremde Alkaloide und andere organische Beimischungen). - e) 2 g bei 40-50 0 vollig 
verwittertes Chininsulfat iibergieBt man in einern Probierrohr ~it 20 cern Wasser 
und stellt es eine halbe Stunde lang unter haufigem Umschiitteln in ein auf 
60-650 erwarmtes Wasserbad. Dann. bringt man <las Probierrohr in Wasser von 
15 0 und laBt es unter haufigem Schiitteln 2 Stunden lall~ darin stehen. Hieraufwird 
die Masse in einem trockenen Stiick Leinwand, etwa 10 X 10 em groB, ausgepreBt, 
und die abgepreBte Fliissigkeit durch ein aus bestem Filtr!erpapier gefertigtes Filter 
von 7 em Durchmesser filtriert. Ii cern des Filtrats werden in ein trocknes Probier
rohr gebraeht und bei 11',0 auf einmal mit 4 cern Ammoniak.fliissigkeit versetzt; es 
entsteht ein Niederschlag, der sich beim langsamen Umschwenken wieder klar liisen 
muB (unzulassige Menge fremder Chinaalkaloide; 1% Nebenalkaloide ist gestattet). 
- f) Chininsulfat darf d1Irch Troeknen bei 100 0 hOehstens 16% an Gewicht ver
lieren und beim Verbrennen hochstens 0,1% Riiekstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu d) Wenn das Chininsulfat verwittert ist, kanu es eine 
etwas groBere Menge des Gemisches von Chloroform und abs. Alkohol zur Losung erfordern. 

Zu e) Die KERNER- WELLERsche Probe auf Nebenalkaloide beruht darauf, daB die Sulfate 
der iibrigen Cbinaalkaloide leicbter in Wasser loslich sind, als Chininsulfat, und auf del' Loslich
keit des frisch gefallten Cbininhydrates in ammoniakhaltigem Wasser, worin sich die Nebenbasen 
scbwerer losen. Enthiilt das Chininsulfat groBere Mengen Nebenbasen als 10/ 0 , dann ist einmal 
die Menge del' in Losung gehenden Sulfate groBer und zweitens erfordern die aus cler Losung 
dmch das Ammoniak ausgeschiedenen Basen eille groBere Menge Ammoniakfliissigkeit zur Wieder
auflosung. Bei ganz reinem Chininsulfat sind nicbt m'3Dr als 3,8 ccm Ammoniakfliissig-keit (100/ 0 
NHa) erforderlich. Die Temperatur von 150 mull genau innegehaIten werden, wei! 
die Loslichkeit des Chininsulfates in Wasser und des Chininbydrates in ammoniakhaltigem Wasser 
mit der Temperatur sich andert. 

Wichtig ist es, daB das Cbininsulfat vorher vollig verwittert ist. Cbininsulfa.t bildet 
mit Cinchonidinsulfat schwerIosliche, wasserbaltige Mischkristalle, die beim Verwiitern zer
fallen, so daB dann das Cinchoninsulfat beim Zusammenbringen mit Wasser in Losung 
geben kann. 

Beim Filtrieren der durch Leinwand gepreBten FliissigkeH wird von dem Filtrierpapier 
eine kleine Menge des gelosten Alkaloidsalzes durch Adsorption zmiickgebalten; die ersten An
teile des Filtrates enthalten weniger gelost als die letzten. Es muB desbalb die Gesamtmenge 
del' Fliissigkeit filtriert werden. Von dem durcb Schiitteln gemischten Filtrat werden dann 5 cem 
genau abgemessen (Pipette!). 

AuBer del' KERNER- WELLERscben Probe auf Nebenalkaloide sind noch verschiedene andere 
Proben vorgeschlagen worden. die aber gegen iiber der KERNER-WELLERschen Probe keine Vorteile 
bieten. Die letztere ist von den meisten Pbarmakopoen aufgenommen worden. Die Anforderungen 
del' einzelnen Pharmakopoen hinsicbtlich des zulassigcn Gehaltes an Nebenalkaloiden sind aber 
verschied"ln \lIld damit auch dieMenge derAmmoniakfliissigkeit, die zur Wiederauflosung 
der fleien Basen gefordert wi rd. 

Es schreibf'n zur Wiederauflosung del' freien Basen aus 5 ccm der wasserigen Losung an 
Ammoniakfliissigkeit vor: Amer. 7 ccm, Germ., Austr. 4 cem, Brit., Japon. 6 ccm, Helv. 4,5 ccm, 
ltal. 7 ccm, Neder!' 4,5 ccm. 

Zum Nachweis von Nebenalkaloiden im Chininsulfat kann nach H. VAN GELDER auch 
folgendes Verfahren dienen: Die heiBe Lasung von 1 g Chininsulfatin 40 cem Wasser wird mit 6 ccm 
Kaliumchromatliisung (1 + 9) versetzt. Nach dem Erkalten wird die Mischung gut umgeriibrt 
und durch GIaswolle filtriert. Das Filtrat wird in einem Probierrohr mit 3 Tropfm Natronlauge 
(10 % NaOH) versetzt und 1 Stunde in siedendem Wasser erhitzt. Nach 24 Stunden ist bei Gegen
wart von nur 0,5 % Cinchonidin eiD deutlicher Niederschlag entstanden; bei Gegenwart groEerer 
Mengen entsteht der Niederschlag schon fruher. 
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Zu f) Zum Trocknen und Wii.gen des Chininsulfates ist ein gut schlieBendes Wii.geglas zu 
verwenden, da das vollig entwii.sserte Salz wieder Wasser anzieht. Del' Kristallwassergehalt des 
SaIzes (<;oHuNsOs)g~S04, + 8HsO betrii.gt 16,18%. Das Salz verwittert sehr leicht. An trockner 
Luft verliert es von den 8~0 in kurzer Zeit 6HgO. Das hinterbliebene Salz (<;oHuNsOs)H2SO, 
+ 2~0 enthii.lt 4,60/0 Wasser. Man wird deshalb meistens zwischen 4,6 und 160/0 Wasser finden. 
Es wii.re fiir die genaue Dosierung des Chininsulfates wiohtig, wenn auch ein Mindestgehalt 
von Kristallwasser festgesetzt wiirde, da je nach dem Grade der Verwitterung Schwankungen im 
Gehalt an Chinin bis zu rund 100/0 vorkommen konnen. Bei der Verarbeitung gro6erer Mengen 
von Chininsulfat, z. B. zu vorrii.tigen Pulvem und Pillen, empfiehlt es sich, den Wassergehalt 
vorher zu bestimmen und die dem Salz mit 160/0 Wasser entsprechende Menge des wasserii.rmeren 
Salzes zu verwenden; bei Pulvern von 0,5 g Ohininum 8'II1./uricum sind z. B. von einem Salz mit 
60/0 Wasser nur je 0,45 abzuwii.gen. 

Nederl. fordert fiir das Salz mit 7~0 hoohstens 15% Kristallwasser (berecbnet 14,45%), 
Helv. fordert ebenfallil hoohstens 150/0 Kristallwasser. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt und in gut geschlossenen Gefii.Ben (Glas), um ein 
Verwittern EU verhiiten. 

Wi'l'kung, Aftwendung und Dosierung. Chinin ist solbst in starker Verdiinnung ein 
heftiges Gift fiir die niedersten tierischen Organismen, auoh fiir Insekten und kleinere Tiere, es 
totet auch Spermatozoon. 

Es wirkt fii.ulniswidrig und gii.rungshemmend, doch ist seine Wirkung gegen Bakterien 
und Gii.rungspilze eine verhii.ltnismii.13ig schwii.ohere als gegen animalische Orgamsmen. Es hemmt 
die Weiterentwicklung von Pilzvegetationen in Losungen, die 1-8 g Chininsulfat in 1 Liter ent· 
halten. 

Beim Menschen bewirken kleine Gaben innerlioh vermehrte Sekretion des Magensaftes 
und Beforderung der Verdauung; ferner wird Steigerung des Blutdrucks herbeigefiihrt. Gro13ere 
Gaben bewirken Herabsetzung der Korpertemperatur, und zwar tritt die antipyretische 
Wirkung viel leichter beim fieberkranken als beim gesunden Mensohen ein. GroBere Chinin· 
gaben rufen Verkleinerung der pathologisch vergro13erten Milz hervor; sie wirken ferner 
auf das Gehirn, indem sie einen Zustand veranlassen, den man als "Chininrausoh" bezeichnet; 
dieser zeigt sich in Schwindel, Ohrensausen, Betii.ubung und Schlafsuoht. 

GroBe Chiningaben wirken auf das Herz, und zwar blutdruokvermindernd. Nach dem Ge. 
brauch von Chinin bemerkt man hii.ufig SchweiBe und Hautausschlii.ge. Solche Ausschlage zeigen 
sich besonders hii.ufig in Chininfabriken bei Arbeitern, die mit chinaalkaloidhaltigen Dampfen, 
Losungen oder Staub in Beriib.."'llI1g kommen. Diese Exantheme beginnen gewohnlich mit einer 
Knotchenbildung im Gesioht und an den Armen und einer Anschwellung der Augenlider und 
GenitaIien. Bei der Weiterentwicklung solcher, oft langwieriger Ausschlage bilden sich Krusten 
oder Schrunden. 

Seine Hauptanwendung findet es bei Malariakrankhei ten. Das Chinin ist bis jetzt das ein· 
zige Mittel geblieben, das eine spezifische heilende Wirkung bei Sumpf. und Wechselfiebern 
zeigt. - Auch gegen die Nachkrankheiten des Wechselfiebers (Milztumoren) wird Chinin mit 
bestem Erfolg gegeben. Auch als prophylaktisches Mittel gegen Malaria ist es von gro13ter 
Bedeutung. 

Die therapeutische Anwendung des Chinins erstl'eckt sich weiterhin auf eine ganze Reihe 
von krankhaften Zustanden: Bei allen Krankheiten, die mit Fieber verbunden sind, wird es 
als Antipyretioum verwendet, besonders bei Typhus, Puerperalfieber, hektischem Fieber, Pneu· 
monien u. a. m. Ferner bei Kenchhusten, Bronchopneumonien der Kinder, Trigeminusneuralgie, 
in der Ge burtshilfe als wehenerregendes Mittel. Gabe 0,3-1,0 g Chininsulfa.t oder eine entsprechende 
Menge eines anderen Chininsalzes in Losung (a.uch Klysma.), Pulver, eventuell in Pillen. Es findet 
ferner Verwendung als antiseptisches Mittel bei Halsentziindungen, Diphtherie, ferner als Mittel 
gegen Parasiten. 

Als Tonioum wird es meistens in kleinen Gaben angewandt, meist als Chininum ferro· 
citricum. 

Die hypodermatische An w~nd ung ist vielfach versucht worden. Man hat eine Losung 
verwendet von 1 g Chininsulfat in 9 g Wasser unter Zusatz der zur Losung gt'rade allsreichenden 
Menge Salzsauce (5-6 Tr.), jedoch erfolgt in vielen Fallen Schmerzhaftigkeit der Injektionsstelle, 
nicht selten auch Entziindung, Absce6· oder Schorfbildung. Zu Injektionen ist Chininhydro. 
chlorid oder dessen Verbindung mit Harnstoffhydrochlorid viel geeigneter und zutl'aglicher; 
noch besser ist bei Injektionen ein Zusatz von Urethan zu dem Chininhydrochlorid. 

Gaben fiir Klysma sind 0,2-0,5-1,0 g, fiir ein Suppositorium 0,25-0,5 g (01. Cacao 4, 
Cera flava 1), gegen Askariden besonders wirksam. Zu Einspritzungen in die Nase (bei Heu. 
fieher) 1,0 g auf 500,0 g Wasser. 

Wenn Ohininum lIullurieum oder "Chinineuifat" verordnet iet, so ist stets 
das Chiniusulfat der Formel (<;oHMN20sls' H2S04 +8HsO abzugeben. 

Mischungen von Chininsulfat und Acetylsalicylsaure zerflieBen nach einiger Zeit 
und werden gelb; nach W. L. ScOVILLE Boll sich dabei Chinotoxin bilden konnen. 
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Als Geschmacksko.rrigens fiir alle Chininsalze wird vornehmlich Milch 
empfohlen. 30,0 Milch geben mit 0,05 Chininsulfat eine fast geschmacklose Mischung. 
Auch schwarzer Kaffee, Weinbrand, Fleischextrakt verdecken den bitteren Geschmack, 
ebenso Citronen- und Orangensaft. - Pillen mit Chinin werden meist brockelig 
und lassen sich schwer formen. Durch Zusatz von wenigen Tropfen Salzsaure neben 
etwas Glycerin und Wasser wird die Arbeit wesentlich erleichtert. 

Capsulae amylaceae "Cephaline" 
(Luxbg. Ap.-V.). 

Pyramidon. 
Salipyrini aa 0,3 
Chinin. sulfuric. O,l. 

D. t. dos. Nr. 6 in capsu!. amylac. 

Elixir Qulnlnae compositum (Nat. Form.). 
Compound Elixir of Quinine (Nat. Form.) 

Chinini sulfurici 2,0 
Cinchonidini sulfurici 1,0 
Cinchonini sulfurici 1,0 
Elixir aromatici (Amer.) q. s. ad 1000 ccm 

Elixir Qulnlnae et Phosphatum composltum 
(Nat. Form.). 

Compound Elixir of Quinine and Phos-
pha tes (Nat. Form.). 

Chinini sulfurici 4,0 
Ferri phosphorici solubilis (Amer.) 
Ralii citrici aa 17,5 
Sirupi Calcii lactophosphorici (Amer.) 250,0 
Aquae destillatae 30,0 
Elixir aromatici (Amer.) q. s. ad 1000 ccm 

Mlxtura Chlnlnl snlfurlcl dulciflcata. 
Chinini sulfurici 1,0 
Infusi Coffeae tostae 100,0 
Sirupi Chloroformii 50,0. 

Das Chininsulfat ist mit dem Sirup und dem er
kalteten Aufgu/3 anzureiben. Die Mixtur 
schmeckt nur wenig bitter. 

Mixtura splenetlca (Nat. Form.). 
Spleen-Mixture. GODBERRYS Mixture. 

Ferri sulfurici crystallisati 
Chinini sulfurici 
Acidi nitrici (25 0/ 0 ) 
Ralii nitrici 
Aquae destillatae q. s. 

aa 14,0 
42,0 

ad 1000ccm 

Pilullte antineuralglcae GROSS (Nat. Form.). 
GROSS' antineuralgic Pills. 

Chinini sulfurici 13,0 
Morphini sulfurici 0,32 
Strychnini puri 0,22 
Acidi arsenicosi 0,32 
Extracti Aconiti Folior. 3,2. 

Fiant pilulae 100. 

Pilulae Chlnini cum Acido arsenicoso et Ferro 
(F. M. Germ.). 

Chinin. sulfuric. 10,0 
Acid. arseuicos. 0,1 
Ferr. citric. 3,0 
Extr. Centaur. q. s 

M. f. pi!. No. 100. 

Pilulae Chininl cum Ferro 
(F. M. Bero!. u. Germ.). 

Chinini sulfurici 1,5 
Ferri reducti 5,0 
Radicis Gentianae pulv. 0.5 
Extracti Gentianae 2,0, 

Fiant pilulae 50. Dreimal taglich 2 Pillen. 

Pllula Qulninae sulphatls. 
Chininsulfatpillen. Pill of Quinine Sul

phate. 

Chinini sulfurici 
Acidi tartarici 
Tragacanthae pulv. 
Glycerini 
Misce fiant pilulae 

Japon. Brit. 
30,0 82,0 

1,0 3,0 
1,0 3,0 
4,0 12,0 

300. je 0,12-0,50 g 

Neder!. 
Chinini sulfurici 5,0 
Pulv. gummosi 2,5 
Sirupi simp!. ad pi!. 100. 

Mil Talk oder Silber zu liberziehen. 

Suec. 
Chinini sulfurici 5,0 
Rad. Althaeae 2,0 
Extr. Liquiritiae q. s. 

F. piln!. No. 100. 

Pilulae quadruplices (Nat. Form.). 
Quattuor Pills. Pilulae Ferri et Quiuinae 

compositae. 
Ferri sulfurici sicci 
Chinini sulfurici 
Aloes depuratae aa 6,5 
Extracti Nue. vomic. (Amer.) 1,6 
Extracti Gentianae q. s. 

Fiant pilulae 100. 

Pllulae tonicae AITKEN (Nat. Form.). 
AITKEN's Tonic Pills. 

Ferri reducti 4,5 
Chinini sulfurici 6,5 
Strychnini pur! 0,13 
Acidi arsenicosi 0,13. 

Fiant pilulae 100. 

Pilulae tonicae BELL. 
BELL's Tonic Pills. 

Extracti Hyoscyami 
Aloes 
Chinini sulfurici 
Ferri sulfurici 

Fiant pilulae 60. 

aa 2,5 
1,25 
1,0. 

Sirupus Chinini sulfurlcl. 
Sirop de sulfate de quinine (Gal!.). 
Chinini sulfurici 0,5 
Acidi sulfurici diluti (16"/0) 0,4 
Aquae 4,2 
Sirupi Sacchari (spez. Gew. 1,32) 95,0. 

Tinctura Chinini aloetica. 
Tinctura antifebrilis RIEGLER. 
Tincturae Aloes 5,0 
Tincturae Aurantii Corticis 30,0 
Spiritus camphorati 2,0. 
Chinini sulfurici 4,0 
Acidi sulfurici diluti 9,0 
Tincturae Opii simplicis 1,0 
Spiritus diluti 70,0. 

Tinctura Chinini composita. 
Chinini sulfurici 2,0 
Tincturae Aurantii corticis 100,0. 

Tinctura Chinini sulfurici (Portug.) 
Chinini sulfurici 1,0 
Spiritus 85 0/ 0 99,0. 

Tlnctura febrifuga WARBURG. 
WARBURG's Fiebertinktur. 

Radicis Angelicae 
Rhizomatis Zingiberis 
Aloes 
Camphorae 
Croci 
Spiritus diluti 

Digere; in colatura solve 

aa 4,0 

aa 0,3 
100,0 

Chinini sulfurici 2,0 
Taglich 4-6 Teeli:iffe!. Gegen Malaria, Fieber, 

Influenza, besonders auf den Slidsee - Inseln 
beliebt. 

Tlnctura Quininae ammonlata (Brit.). 
Chinini sulfurici 20,0 
Liquoris Ammonii caust. (0,959) 100 cern 
Spiritus (60 0/ 0 ) 900 " 
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Vinum Carnls, Ferri et Clnchonae (Nat. Form.) Vlnup1 Chlnlnl DIETERICH. 

Wine of Beef, Iron et Cinchona. 
Extracti Carnis 35,0 g 
Tincturae Ferri citro·chloridi 35 ccm 
Chinini sulfurici 2,0 g 
Cinchonidini sulfurici 1,0 g 
Acidi citrici 0,75 g 
Aquae fervidae . 60 ccm 
Angelica Wine q. s. ad 1000 ccm. 

1. Gelatinae albae 0,5 
2. Aquae destillatae 10,0 
3. Vini Xerensis 970,0 
4. Chinini hydrochlorici 1,0 
5. Aquae destillatae 20,0 
6. Acidi hydrochlorici gtts. X. 

Man mischt die Lasung von 1 in 2 zu 3. mgt die 
Lasnng von 4-6 hinzu, lilBt 8 Tage stehen und 
filtriert. 

China Labarraque. 
Chinini (freie Base) 5,0 g 
Spiritus (90 Vol.··/.) 50,0 g 
Vini Graeei q. s. ad 1000 cern. 

10 Tage macerieren, dann filtrieren. 

Chininum bisulfuricum. Chininbisulfat. Sa ures sch wefelsa ures 
Chinin. Acid Quinine Sulphate. Sulfate de quinine neutre. 
Quininae Bisulfas. C20H24N202·H2S04 + 7H20. Mol.·Gew.548. 

Gehalt an Chinin = 59,1 %, an Kristallwasser = 23%. 
DU1'stellung. 10 T. Chininsulfat (mit 16% Kristallwasser) werden in einer Mischung 

von 15 T. Wasser und 6,85 T. verd. Schwefelsanre (spez. Gew. = 1,110-1,114) dureh Erwarmen 
auf nicht iiber 600 (!) gelost und die Losung fiJtriert. Nach eintagigem Stehen in der Kalte ist 
das reine Chininbisulfat auskristallisiert. Man gieBt die Mutterlauge ab und befreit das Salz von 
der noch anhaftenden Lauge durch Absaugen oder Absehleudern und trocknet es an der Luft. 

Eigenschaften und E1'kennung. Farblose, glanzende, an der Luft ver
witternde, am Licht sich gelb fiirbende Prismen; 1 T. lost sich in 11 T. Wasser oder 
32 T. Weingeist. Die Losungen reagieren sauer und schmecken bitter. Die wasserige 
Losung fluoresciert blau, besonders in starker Verdiinnung; sie gibt mit Barium
nitratlOsung einen Niederschlag von Bariumsulfat und auilerdem die Thalleiochin
reaktion wie bei Chininsulfat. 

Priifung. a) Die Losung von 0,2 g Chininbisulfat in 10 ccm Wasser darf nach 
Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht verandert 
werden (Chloride). - b) 0,05 g Chininbisulfat miissen sich in 1 ccm konz. Schwefel
saure mit hochstens blaBgelblicher Farbe IOsen. - c) 0,05 g Chininbisulfat miissen 
sich in 1 ccm Salpetersaure ohne Farbung 1) losen (b und c fremde Alkaloide und orga
nische Verunreinigungen). - d) Beim Trocknen, zuerst bei 60-700, nachher bei 
100°, darf es hochstens 23% an Gewicht verlieren. - e) Beim Verbrennen darf es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. - 1) BlaBgelbe Farbung ist zulassig. 

Priifung auf Nebenalkaloide. Fiir die Probe nach KERNER-WELLER muB 
das Chininbisulfat in Chininmonosulfat iibergefiihrt werden. Nach der !tal. wird 
die Probe in folgender Weise ausgefiihrt: 

3,2 g bei 1000 getrocknetes Chinin bisu !fat werden in einer Reibschale fein verrieben und 
mit 2,4g Bleicar bona t innig gemiseht. Dann werden allmahlieh 5eem Wasser zugesetzt und das 
Ganze einige Minuten gemischt. Wenn die Kohlensaureentwicklung aufgehort hat, werden weitere 
5 cern Wasser zugesetzt und das Gemiseh in einen Kolben gespiilt mit weiteren 20 cern Wasser, 
mit denen die Reibsehale ausgespiilt wird. Das Gemiseh wird dann 1/2 Stunde lang auf 70-800 

erwarmt, abgekiihlt und abgepreBt, naeh 2stiindigem Stehen bei 15 0 wird die Fliissigkeit filtriert 
und 5 ccm wie bei Chinin um sulfurieum mit Ammoniakfliissigkeit versetzt; es diirfen zur 
WiederauflOsung des Chininhydrates nieht mehr als 7 cem Ammoniakfliissigkeit verbraucht werden. 

Aufbewuh1'ung. Vor I.icht geschiitzt, in dieht sehlieBenden Giasern. 
Anwendung. Das Chininbisulfat weicht in seiner Wirkung qualitativ von dem gewohn. 

lichen Chininsulfat nicht ab, doch enthalt es etwas weniger Chinin als dieses. Man rechnet 8 T. 
gewohnliches Chininsulfat als gleichwertig mit 10 T. Chininbisulfat. - In Frankreich wird es 
gewohnlich in 20/oiger wasseriger Losung teeloffelweise mit Selterswasser genommen. 

Chininum sulfurico-jodinicum. Jod('hininhydrojodidsulfat. Herapathit. 
(C20H24N202)4(H2S04)g(HJl2J4 + 3H20. 

DU1'stellung. Dureh gleichzeitige Einwirkung von Jod und Jodwasserstoff auf Chinin
bisuJfat. Man lost Chininsulfat mit Hilfe der zur Bildung des Bisulfates notigen Menge Sch we· 
felsaure in Weingeist, erhitzt zum Sieden, fiigt Jodwasserstoffsaure und weingeistige .Jod· 
lOsung hinzu und laBt erkalten. Die ausgesehiedenen Kristalle werden abgesogen, mit Wasser 
gewaschen und getrocknet. 
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Eigenschaften. Tafelformige, canthal'idenglanzende Kristalle, die im dnl'chfallenden 
Licht blaB olivengl'iin erscheinen. In kaltem Wasser unloslich, in siedendem Wasser schwer los
lieh (1: 1000), leichter in heiBem Weingeist (1:50). 

Chininum tannicum. Chinintannat. Ger bsa ures Chinin. Quinine Tan
nate. Tannate de quinine. Chininum tannicum insipidum ROSZNYAY. 

Gallotannas chinicus. Tannas Chinini. 
Chinin gibt wie viele .A.lkaloide mit Gerbsaure in Wasser unl6sliche Tannate. 

Je nach den Bedingungen, unter denen man Gerbsaure auf Chininsalze einwirken 
laBt, ist die Zusammensetzung der Tannate verschieden; es konnen sich Mono· 
tannat und Bitannat und Gemische bilden, und auch gemischte Salze mit Gerb
saure und andern Sauren, z. B. Sulfat-Tannate. Zur Darstellung von Chinin
tannaten gleichmaBiger Zusammensetzung muB man deshalb die bestimmte Yor
schrift genau innehalten. Die Yorschriften zur Darstellung sind in den verschiedenen 
Pharmakopoen verschieden und dementsprechend auch die Zusammensetzung des 
Chinintannats. 

Darstellung. Germ.: 2 T. Chininsulfat (mit 16% Kristallwasser) werden in 60 T. 
Wasser und maglichst wenig, etwa 2 T. verd. Schwefelsaure (16% H2S04) gelast. Zu diesel' La· 
sung wird zunachst eine Lasung von 4 T. Gerbsaure in 25 T. Wasserin kleinen Anteilen, danneine 
Lasung von 1 T. Gerbsaure in 16 T. Wasser und 1 T_ Ammoniakfliissigkeit unter Umriihren 
hinzugefiigt. Del' entstandene Niedel'schlag wil'd nach zwalfstiindigem Stehen gesammelt, mit 20 T. 
Wasser ausgewa.schen, ausgepreBt und mit 10 T. Wasser so lange erwarmt, bis eine durchscheinende, 
gelbbraune, hal'zige Masse entstanden ist. Diese wird nach dem AbgieBen del' Fliissigkeit zunachst 
bei 30-400, dann bei 1000 unter LichtabschluB getrocknet und zu cinem feinen Pulver zerrieben. 

Diese Yorschrift der Germ. 5 liefert ein Priiparat, das noch erhebliche Mengen, 
iiber 6%, Schwefelsaure gebunden enthiilt, das deshalb als ein Sulfat-Tannat zu 
bezeichnen ist; ebenso sind auch die Praparate anderer Pharmakopoen, die zur Dar
stellung Chininsulfat verwenden lassen, Sulfat-Tannate. Handelspraparate, die 
keine Schwefelsaure enthalten, sind nicht nach der Yorschrift der Germ. 5 dargestellt 
(vgl. Priifung). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1316. 

Eigenschaften und Erkennung. GelblichweiBes, amorphel!, geruchloses Pul
ver, das sehr schwach bitter und kaum zusammenziehend schmeckt. In Wasser 
ist es nur wenig, etwas mehr in Weingeist loslich. Die Losungen werden durch Eisen
'chloridlosung blauschwarz gefarbt. 

Priifung. Wird 1 g Chinintannat mit 50 cem Wasser und 1 cem Salpetersiiure ge
schiittelt und die Mischung tiltriert, so darf dasFiltrat: -a) durch Sehwefelwasserstoff
wasser nicht verandert werden (Schwermetallsalze), - b) durch Silbernitratl6sung 
nicht sofort getriibt werden (Chloride). - c) Mit Bariumnitratlosung gibt das Filtrat 
sofort eine weiBe Fallung. 

An mer k u n g zu c) Germ. 5 fordert, daB das Filtl'at dmeh Bariumnitratlosung 
n ieh t sofort getrii bt wird. Diesel' Forderung kann ein nach del' Vorsehl'ift der Germ. dar
gestelltes' Praparat nieht entsprechen, da es kein reines Tannat. sondern ein ,sulfat-Tannat 
ist. Tritt nieht sofort eine deutliehe Sehwefelsaurel'eaktion ein, dann ist das Praparat nieht vol'
sehriftsmaBig dargestellt. 

d) Gehaltsbestimmung. Die von del' Germ. vorgeschriebene Bestimmung 
des Chiningehaltes wird am besten in folgender vereinfachter Weise ausgefiihrt: 
1,2 g Chinintannat schiittelt man in einem 150.g-.A.rzneiglas mit 5 g Wasser an, gibt 
60 gAther und 5 g Natronlauge hinzu und schiittelt 15 Minuten lang gut durch. 
Nach dem Absetzen zieht man die klare, braune, wiisserige Schicht mit einer Pipette 
ab, verdunstet von dem durch ein Faltenfilter filtrierten Ather 50 g (= 1 g Chinin
tannat) und trocknet den Riickstand (Chinin) bei 100 0 ; das Gewicht des Chinins 
muB mindestens 0,27 g betragen = 27% Chinin. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1316. 

e) Bestimmung des Wassergehaltes. Nach del' Germ. solI das Chinin· 
tannat beim Trocknen bei 100,0 nicht mehr als 10 0/ 0 an Gewicht verlieren. 
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Anmerkungen zu d) u. e) Da das Chinintanna~ bei der Darstellung bei 1000 ge· 
~rooknet werden soll, ist der zugelassene Wassergehalt von 100/0 viel zu hooh, mehr als 1-20/ 0 
Feuchtigkeit sollte nich~ gestattet werden. Das bei der Gehaltsbestimmung von der Germ. 
vorgeschriebene vorherige Trocknen bei 1000 ist unzweckmaBig, das Praparat muB so untersucht 
werden, wie es zur Verwendung ge!angt. Der festgesetzte Mindestgehalt von 300/0 Chinin wird 
auch bei dem vollkommen getrockneten Praparat nicht erreicht, wenn es,genau nach der Vor· 
schrift des Germ. dat"gestellt wird. Man findet hoohstens 28% ChiD.in. Als Mindestgehalt sind 
270/0 Chinin in dem nicht vot"her getrookneten Prii.parat zu fordem. 

f) Beim Verbrennen darf das Chinintannat hochstens 0,2% Asche hinterlassen. 
g) Prufung auf N e benalkaloide. Aus 8-10 g Chinintannat wird das freie 

Chinin isoliert wie bei der Gehaltsbestimmung. 2 g des getrockneten Chinins werden 
wie unter Chininum ferroocitricum angegeben in Chininsulfat ubergefiihrt und 
dieses wie unter Chininum sulfuricum angegeben gepriift (s. S.953). 

Anwendung. Das Chinintannat vereinigt in sich die Wirkungen des Chinins und der 
Gerbsaure, laBt aber die des Chinins nur langsam sich entwickeln. Daher eignet sich diese Chinin
verbindung da, wo man eine allmah1iche Wirlrung des Chinins beabsichtigt. In Fallen, in denen 
eine schnelle Chininwirkung erwiinscht ist, wird es in der Regel nicht gegeben. Ais Roborans, 
bei Diarrhoo, gegen NachtschweiB gibt man es zu 0,5-2,0 g dreimal taglich in Pulvern oder 
Pillen. Wegen seiner relativen Geschmacklosigkeit wird es bei Keuchhusten der Kinder angewandt. 
AuBerlich hat es in Haarpomaden als Mittel gegen das Haarausfallen Anwendung gefunden. 

Pulvis Chinini tannici compositus. (F. M. Germ.): Chinin. tannic. 2,5, Natr. bicarbon., 
Sacchar. pulv. Ilii 15,0. 

Sulfatfreies Chinintannat erhilt man nach K. FEIST auf folgende Weise: 
31 g reines wasserfreies Chinin und 75 g Gerbsaure werden gut gemisch~ mit 50 g Wein· 

geist zu einem Brei verrieben, der unter LichtabschluB erst bei 30-400, zuletzt bei 1000, uoter 
hii.ufigem Umriihren getrocknet wird. Die Masse wird dann zu feinem Pulver zerrieben. Das so 
gewonnene Tannat is~ fast geschmacklos, in Weingeist ist es leicht loslich. 

Sulfatfrei ist auch das nach der Vorschrift der Nederl. dargestellte Chinintannat: 
Eine Losung von 6T. Chinin (wasserfrei) in 12 T. Weingeist (95 Vol.-%l wird auf dem 

Wasserbad erwarm t, nach und nach mit 13 T. getrookneter Ge r b s au r e versetzt und so lange weiter 
erwarmt, bis die Mischung gleichmaBig geworden ist. Dann wird die Mischung in 100 T. Wasser 
gegossen und damit durchgearbeitet, bis das Chinintannat pulverformig geworden ist. Das auf 
einem leinenen Tuch gesammelte Chinintannat wird stark abgepreBt und erst an der Luft ge
trocknet, dann zerrieben und im Wasserbad weiter getrocknet. 

Chininum tannicum venale. 
Unter dieser Bezeichnung kommt ein Praparat in den Handel, das vermutlich aus Mutter· 

!augen gewonnen wird, die sich in den Fabriken bei der Gewinnung von Chininsulfat ergeben. 
Das Praparat ist hoohst minderwertig. Wir fanden in einer Probe nur 12% iitherlosliches Alka· 
loid, wovon anscheinend ein elheblicher Teil aus Nebenalkaloiden bestand. 

Chininum tartaricum. Chinintartrat. Weinsaures Chinin. (C20H24,N202)9' 
C4,HaO + 2H20. Mol.·Gew. 834. Wird als weiBer kristallinischer Niederschlag erhaIten. 
wenn man cine warme Losung von 15 T. Chininsulfat mit einer Losung von 4 T. neu
tralem Kalium tartrat fallt. In Wasser sehr schwer loslich. 

Chininum bitartaricum, Chininbitartrat, Saures weinsaures Chinin, C20Hg4,N209' 
C4,HliOa + H 20, Mol.-Gew.492, scheidet sich in Kristallen ab, wenn man eine wein. 
geistige Losung von 10 T. Chininhydrat und 4 T. Weinsaure bei gewohnlicher Temperatur 
verdunsten laBt. In Wasser leicht loslich. 

Chininum uricum. Chininurat. Harnsaures Chinin. 
Das aus 12,5 T. Chininsulfat abgeschiedene und nooh feuchte Chininhydrat (s. S.940l 

wird mit 5 T. Harnsaure und 100 T. heiBem destilliertem Wasser gemischt und im Wasserb8d 
zur Trockne eingedampft. In zarten farblosen Kristallen erhalt man es dUTch Umkristallisieren 
aus heiBem Weingeist. 

Chininum valerianicum., Chininvalerianat. Baldriansaures Chinin. 
Quinine Valerianate. Valerianate de quinine. C20H24,N202·C5HI002 + H 20. Mol.·Gew. 444. 

Da'l'stellung. AUB 40 T. Chininsulfat (mit 16% Kristallwasser) oder der entsprechen· 
den Menge Chininhydrochlorid wird in der unter Chininum hydratum (S. 940) angegebenen 
Weise Chininhydrat gefii.llt, das mit Wasser gewaschen wird. Das Chininhydrat wird noch feucht 
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inlOOT. Weingeist gelost, die Losung dann mit einemGemisch aus 11 T. Valeriansaure und etwa 
20 T. Weingeist bis zur neutralen oder ganz schwach sauren Reaktion versetzt. Nachdem noch 
100 T. warmes Wasser hinzugesetzt sind, giellt man die noch warme Fliissigkeit auf Porzellanteller in 
1 cm hoher Schicht aus und iiberhi.Jlt sie, mit Pa pier iiberdeckt, an einem staubfreien, hochstens 30 0 

warmen Ort derfreiwilligen Verdunstung. Das Chininvalerianat hinterbleibt je nach der Dauer der 
Verdllnstung in zarten, nadelformigen, prismatischen oder schief rhombischen tafelformigen Kri· 
stallen. Die Ausbeute betragt etwa 30 T. Durch Abdampfen der Losung bei boherer Temperatur 
erhalt man das Salz nicht in Kristallen, sondern als geschmolzene, harzartig erstarrende Masse. 

Eigenschajten und Erkennung. Schuppige, gHinzende, weiBe Kristalle 
oder weiBes mikrokristallinisches Pulver von deutlichem Geruch nach Baldriansaure 
und von bitterem Geschmack. Es lost sich in 100 T. kaltem Wasser und in 5 T. 
Weingeist. Es schmilzt, iiber Schwefelsaure vollig ausgetrocknet, bei 900 (nicht ge· 
trocknet hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt). Die wasserige Losung ist gegen 
Lackmus neutral oder sie reagiert nur ganz schwach alkalisch. Sie gibt die ThaI· 
leiochin·Reaktion und nimmt auf Zusatz von verd. Schwefelsaure blaue Fluorescenz an. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) muB gegen Lackmus neutral 
sein. - b) Sie darf durch Bariumnitratlosung (Sulfate) und - c) SilbernitratlOsung 
(Chloride)kaum getriibt werden. - d) 0,05g Chininvalerianat miissen sich in lccmkonz. 
Schwefels:iure mit hOchstens blaBgelblicher Farbe losen. - e) 0,05 g Chininvalerianat 
miissen sich in 1 ccm Salpetersaure ohne Farbung 1) losen (d und e fremde Alkaloide 
und organische Verunreinigungen). - f) Bei mehrstiindigem Trocknen bei 1000 darf 
es nicht mehr als 5% an Gewicht verlieren. - g) Die weitere Priifung, auch die 
Priifung auf N e benalkaloide, wird genau wie bei Chinin urn hydrochloricum 
ausgefiihrt. - 1) BlaBgelbe Farbung ist zulassig. 

Aufbewtihrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Innerlich in Gaben von 0,05-O,5g bei intermittierenden Neuralgien 

namentlich auf hysterischer Grundlage und bei Febris intermittens mit groller Reizbarkeit des 
Magens. Nicht in Losung, sondern in Pulvern oder Pillen. 

Aesco-Chinin (KARL ENGELHARDT, Frankfurt a. M.l, Chininum aesculinicum neu trale, 
ist eine nach D.R.P. 114845 durch Fallen einer ChininsalzlOsung mit einer Losung von Rollkastanien· 
rindenextrakt dargestellte Chininverbindung. Gelblicbes Pulver, Geschmack bitter, in Wasser 
unli:islich, loslich in saurehaltigem Wasser. Gehalt an Chinin 500;0' Anwendung: In Tabletten 
zu 0,1 g gegen Erkrankungen der Atmungsorgane. 

Basicin (Corticin) (SCHRODER u. KRAMER, Hamburg) ist ein Gemisch von Cof· 
fein und Chininhydrochlorid. 

narsfellung. D.R.P.106496. Man lost Chininhydrochlorid und Coffein unter Ver. 
meidung hoherer Temperatur in Wasser und iiberlallt die konzentrierte Fliissigkeit bei gewohn. 
Hcher Temperatur der Kristallisation. Nach dem amer. Pat. Nr. 625886 werden 2 T. Chinin. 
hydrochlorid und 1 T. Coffein verwendet. 

Eigenschaften. Weilles, krist&llinisches Pulver, leicht in Wasser loslich. 
Anwendung. Wie Chinin als Injektion oder per os gegen akute Infektionskrankheiten, 

Malaria, chl'onischen Gelenkl'heumatismus, Gicht usw. In Dosen von 0,25 g gagen Migrii.ne, In. 
fluenza. Schlaflosigkeit. 

Aufbewahrung. Vorsiohtig. 
Basicin-ijl. Zur aul3erlichen Anwendung: 5 g Basicin, 37,5 Chloroform, 12,5 g abso!. AI· 

kohol, 50 g Olivenol. 

Bromochinal (CmNINFABR. ZIMMER u. Co. in Frankfurt a. M.) ist saures dibrom

salicylsaures Chinin, C20H24N202·2 C6H2Br2(OH)COOH. Mol.·Gew. 916. 
Es bildet gelbliche Kristalle, Smp. 197-198°. In Wasser, Alkohol und Ather schwer loslich. 

Anwendung: In Gahen von O,6-0,75g zweimal taglich. 

Chinaphthol (E. MERCK, Darmstadt) ist ,o-Naphthol-a-monosuHonsaures Chinin, 

C20H2,N202[CIOH6(OH)SOsH]2' Mol.·Gew. 772. 
Es wird durcb Fli.lIen einer Losung von Chininbydrocblorid mit einer Losung von 

,o.Naphthol.a.monosulfonsaurem Natrium erhalten. Gelbes, kristallinisches, bitter. 
schmeckendes, in kaltem Wasser nicht, aher in heillem Wasser, sowie in Alkohol etwas losliches 
Pulver. Smp.185-1860. Es enthalt 42 % Chinin. 
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Anwendung. Bei Typhus abdominalis, Darmtuberkulose, Dysenterie, akutem Gelenk· 
rheumatismus, in Gaben von von 2,0-3,0 tiiglich. Es zerfiillt 1m Darm in seine Komponenten. 
wirkt daher teils antiseptisch, teils antipyretisch. 

Chineonal (E. MERCK, Darmstadt) ist diiithylbarbitursaures Chinin, 
CgH120S,C20H24N202' Mol.·Gew.508. 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von Chinin und Diiithyl barbi,tursaure in 
berechneten Mengen in weingeistiger Losung. 

Eigenschaften. WeiBe Nadeln, Smp. 1320 , loslich in etwa 400'r. Wasser, in 8 'r. Wein· 
geist, in 12 T. Chloroform, auch in Ather. Geschmack bitter. Die wiisserige Losung bliiut Lack· 
muspapier schwach. Es enthiilt 63,80 /0 Chinin und 36,20/0 Diathylharhitursaure. 

Erkennung. 0,5 g Chineonal werden in einem Scheidetrichtcr mit 10 ccm verd. Schwefel· 
siiure, 5 com Wasser und 15 ecm Ather geschiittelt; die blaufluorescierende wassel'ige Loaung giht 
die Reaktionen einer Chininsulfatlosung (Thalleiochinreaktion u. a.). Der Verdunstungsriickstand 
des Athers gibt die Reaktionen der Diiithylbarbitnrsaure. 

Priifung. a) Die Loaung von 0,1 g Chineonal in 1 cern konz. Schwefelsaure darf hOchstens 
hlaBgelblich gefarht sein. - Wird 1 g Chineonal mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so dad das mit 
Salpetersanre angesauerte Filtrat nicht verandert werden: - b} durch BariumnitraWisung (SuI· 
fate), - c} durch Silbernitratlosung (Chloride). - d} Beim Verhrennen darf Chineonal hOchstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Chiningehaltes kann wie bei Chinintannat 
ausgefiihrt werden unter Anwendung von 0,5 g Chineonal. 

Anwendung. Wie andere Chininsalze zu 0,3-0,6 g mittags oder abends bei Fieber mit 
starken Schmerzen, auch mehrmals tiiglich 0,3-0,6 g in Oblaten oder in Tabletten mit Zucker. 
iiberzug. Bei Keuchhusten 0,05-0,2 g, je nach dem Alter der Kinder drei· bis viermal tiiglich. Es 
wirkt zugleich schwach hypnotiscb. . 

Chininphytin (GES. F. cHEM.lNn., Basel) ist eine Verbindung von Chinin mit Phytin 
(s. S.197). Es enthiilt 570/0 Chinin. Gelbliches Pulver, von bitterem Geschmack, sehr leicht 
liislich in Wasser, unlOslich in Weingeist und Ather. An wendung: Es vereinigt die Wirknngen 
des Chinins und des Phytins. 

Chinoral war fruher ein flussiges Gemisch von Chinin mit Chloralhydrat. 

Chinoral (CmNOSOLFABRIK Hamburg) sind Chinosol·Dragees (a. S.978) fiir den 
innerlichen Gebrauch. 

Guajakinol, Gaj achinol, ist Chinind i hromguaj acola t, CSH2Br2(OCH3)OH· 
C20H24N202' Mol.·Gew. 606. I 

Es wird wie CPininph!:nolat dargestellt durch Einwirkung von Dibromguajacol auf 
Chin in. Gelbe Kristalle, loslich in 1,25 T. Wasser von 150 und In weniger als 1/2 T. Wasser 
von 300• 

Lygosin-Chinin (CffiNINFABR. ZJ;MMER U. Co., Frankfurt) ist eine Chininverbindung 
des Diorthocumarketons (des Lygoaina, a .. S. 1132) 

CO<CH: CH,CaH40H,C20H24N202 
CH: CH CaH40H,C20H24N202' Mol.-Gew. 914. 

Darstellung. Dureh Umsetzen von Lygosinnatrium mit einem loslichen Chininsalz. 
Eigenschaften. Zartes amorphes, orangegelbes Pulver, Smp.I14°, Geruch schwach 

gewiirzig, Geschmack bitter. Schw('rloslich in Wasser, loslic-h in 6-7 T. Weingeist, leicht in 
Chloroform und Benzol, auch in fetten Olen loslich. Beim Erhitzen verbrennt es unter Entwiek. 
lung des Gernches des Benzaldehyds. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, in dichtschlieBenden Glasern. 
Anwendung. Als Antisepticum zur WUlldbehandlung, als Streupulver, in Salb('n, in 

Aufschwemmung mit Glycerin (1: 10), in Pflastern und Verhandstoffen, letztere mit 20-300/0 
Lygosin-Chinin. 

Sanochinol-LANGHELD. Eine mitOzon behandelte wasserig-weingeistigeLosung vonChinin
hydrochlorid. Sie soil in 100 eem = 4 g Chininhydrochlorid oder dessen Umwandlungsprodukte 
enthalten. Anwendung: Zur subcutanen Injektion bei Malaria. 

Sulfoguajacin ist guajakolsulfonsaures Chinin, Chininum sulfogua
jacolicum, C20H24N202,C6H3(OH)(OCH3)S03H, MoI.·Gew. 528. 

Darstellung. Durch Umsetzung vcn Chininsulfat mit guajacolsulfonsaurem 
Barium. 
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Eigenschaften. Gelbliche, bitterschmeckende Kristalle, leicht loslich in Wasser, schwer 
in Wei.ngeist. 

Anwendung. Bei Tuberknlose und Bronchialkatarrh, innerlich bis 4 g taglich, in Sup
positorien 0,1-0,4, subcutan bis 0,5 g in 2 ccm Wasser. 

Ester des Chinins. 
Apochin (Dr. H. GOLDSCHMIDT, Charlottenburg), friiher Aspochin genannt, ist das 

Acetylsalicylat des Acetylsalicylsaurechininesters. 
COH4(00CCHa)CO. OC20H 2a ON 2' COH 4(00CCHa)COOH. Mol.-Gew. 666. 

Darstellung. DurchEinwirkung von Acetylsalicylsaurechlorid, CHaCO· OCoH 4COCI 
auf Chinin in Chloroform gelost, erhalt man Acetylsalicylsaurechininester neben Chininhydro
chlorid. Letzteres wird dureh Auswaschen mit Wasser entfernt, kleine Mengen von unverandertem 
Chinin werden durch Auswaschen mit essigsaurehaltigem Wasser (0,5: 100) beseitigt. Damuf wird 
das Chloroform mit schwefelsaurehaltigem Wasser (1 % H 2S04) ausgeschiittelt, wobei der Ester 
als Sulfat aufgenommen wird. Aus der sauren Losung wird der Ester durch Natriumcarbonat ab
geschieden und mit Ather ausgeschiittelt. Die atherische Losung des Esters wird mit der berech
neten Menge Acetylsalicylsaure versetzt, wobei das in Ather kaum losliche Salz ausgeschieden wird. 

Eigenschaften. Wei13es kristallinisches Pulver. Smp. 151-152 0 unter vorherigem 
Sintern. Geschmack bitter. Schwer loslich in Wasser, leichter in absolutem Alkohol (1 : 40), leicht 
in Chloroform, kaum lOslich in Ather. Die wasserige Losung schillert blau. 

Erkennung. Werden 0,5 g Apochin mit 5 cern Wasser und 5 ccm Natronlauge 5 Mi
nuten lang gekocht, so seheidet sich Chinin als wei13er Niederschlag abo Wird die Mischung naeh 
dem Erkalten mit 10 ccm verd. Schwefelsaure (15% H 2S04) versetzt und gelinde erwarmt, so lOst 
sich das Chinin auf. Aus der blau schillernden Losung scheidet sieh beim Erkalten Salicylsaure in 
Nadeln aus, die durch ihren Schmelzpunkt (1570) und durch die Eisenchloridprobe erkannt wird. 
Die von der Salicylsaure abfiltrierte Fliissigkeit zeigt beim Eindampfen den Geruch der Essigsaure. 

Prufung. Die Losung von 0,5 g Apochin in 5 ccm Weingeist darf nach Zusatz von 5 cern 
Wasser durch 1 Tr. verd. Eisenchoridlosung (1 + 9) nur schwach rotlich gefarbt werden (Salicyl. 
saure). - Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Bei nervosen Schmerzerscheinungen, Asthmaanfallen, Angina pectoris, 
M8gen-, Nieren- und Blasenkrampfen und anderen Krampfzustanden. Gabe durchschnittlich 0,5 g 
in Oblaten oder Kapseln. Einzelgabe nicht iiber 2,0 g. 

Aristochin (CHININFABR. ZIMMER U. CO., Frankfurt a. M. U. FARBENFABRIKEN LEVER

KUSEN) ist Kohlensiiuredichininester, CO(C20H2SN202)2, Mol.-Gew. 674. 
Darstellung. Durch Erhitzen von Kohlensaurediphenylester mit Chinin, wobei 

Phenol entweicht. 
Eigenschaften. WeiJ3es geschmack- und geruchloses Pulver. Smp. 1890 (Angabe der 

Fabrik), 186,50 (ROSENTHALER); unloslich in Wasser, schwer lOslich in kaltem, leichter in warmem 
Alkohol und in Chloroform, fast unloslich in Ather. Mit Sauren gibt es Salze. Lii.ngere Einwirkung 
von Sii.uren und ebenso von Alkalien zersetzt den Ester unter Riickbildung von Chinin. Es enthalt 
96,1 % Chinin. 

Erkennung. Eine Losung von 0,02 g Aristochin in 1-2 Tr. Salzsaure und 5 ccm Wasser 
gibt die Tballeiochinreaktion wie Chininhydrochlorid. - Beim Erhitzen mit verd. Schwefelsaure 
wird Kohlendioxyd entwickelt, das dUlch Einwirkung auf Kalkwasser oder Barytwasser erkannt 
werden kann. 

Prilfung. Es darf nicht bitter schmecken. Schiittelt man 0,3 g Aristochin mit 50 ecm 
Wasser, so darf das Filtrat wedel' durch Bariumnitrat (Sulfate). noch durcb Silbernitrat (Chloride) 
getriibt und durch Eisenehlorid nieht violett gefarbt werden (Phenol). Beim Verbrennen darf 
es h3chstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Ais geschmackfreie Chininverbindung bei Fieber, Malaria, Keuchhusten 
uSW. in Gaben von 0,5-1 g ein- oder mehrmals taglich, bei Kindern entsprechend weniger. 

Chinaphenin (CHININFABR. ZIMMER U. Co., Frankfurt a. M. und FARBENFABRIKEN 

LEvERKusEN) ist ChininkohIensiiure-p-Phenetidid, N20C20H230· CO ·NHCsH 40C2H 6• 

Mol.-Gew. 487. 
Darstellung. Durch Einwirknng von p-Athoxyphenylcarbaminsii.urechlorid, 

C2H&OC6H4 NHCOCI, auf Chinin. 

Eigenschaften. Wei13iiches Pulver, fast geschmacklos, schwer loslich in Wasser. leicht 
loslicb in Alkohol. Ather, Chloroform. Mit verd. sauren bildet es losliche Salze. 
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Erkennung. Es gibt die Thalleiochinreaktion wie Cbinin. Die Losung von 0,1 g China
phenin in einigen Tropfen verd. Schwefelsaure und 5 ccm Wasser ist gclb gefarbt; sie gibt mit 
Ammoniakfliissigkeit einen weiBen Niederscblag, der sich in iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit 
nicht auflost. 

Priifung. a) Es darf nicht deutlich bitter schmecken. - 0,5 g Chinaphenin wer
den mit 50 ccm Wa.sser geschiittelt; das Filtrat darf nicht vedindert werden: - b) durch Barium
nitratlosung (Sulfate), - c) durch Silbernitratlosung (Chloride), - d) durch Eisencbloridlosung 
darf das Filcrat nicbt violett gefarbt werden. - e) Beim Verbrennen darf Chinapbenin bochstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Bei Keuchhusten zu 0,15-0,3 g mehrmals taglich. Bei Neuralgien und 
Malaria, ferner als Antipyreticum zu 0,75-1,0 g zweimal taglicb. 

Euchinin (CHININFABR. ZIMMER U. Co., Frankfurt a. M. u. FARBENFABRIKEN LEVER

KUSEN), Chininum aethylocarbonicum (Helv.), ist der Athylkohlensliureester des 
Chinins, C2H sOCO, OC20H230N2' Mol.-Gew. 396. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Chlorkohlensaureathylester, CzH60COCl, 
auf Chin in. 

Eigenschaften. WeiBes leiehtes Pulver, aus verfilzten Nadeln bestehend, 
Smp. 91-920 (naeh anderen Angaben 95 0). Es verandert angefeuchtetes Lackmus
papier nieht. Geschmack erst nach einiger Zeit bitterlieh. In Wasser ist es sehr wenig 
lOslieh, leicht lOslieh in Weingeist, Ather, Chloroform. Mit Sauren gibt es Salze, 

Erkennung. Die Losung von 0,01 g Euchinin in 5 ccm Wasser und einigen 
Tropfen verd. Schwefelsaure fluoreseiert blau; wird diese Losung mit 1 cern Chlor
wasser und iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit versetzt, so farbt sie sicli griin. -
Wird 0,1 g Euehinin mit 2 ccm Natronlauge gesehiittelt, dann Jodlosung bis zur 
sehwachen Gelbfarbung hinzugefiigt und schwaeh erwarmt, so tritt der Gerueh des 
J odoforms auf. 

Priifung. a) Sehmelzpunkt nicht unter 910. - Die Losung von 0,2 g Euchinin 
in einigen Tropfen Salpetersaure und 10 ccm Wasser darf nicht verandert werden: 
- b) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - 'c) durch SilbernitratlOsung (Chloride). 
- d) Beim Verbrennen darf es hoehstens 0,10f0 Riiekstand hinterlassen. 

Anwendung. Als fast geschmacklose Chininverbindung, besonders fiir Kinder. Zu 0,05 
bis 0,4 g bei Malaria, Influenza, Keuchhusten, Phthisis als Antipyreticum. Die Nebenwirkungen 
sind geringer als beim Chinin. 1,5-2,0 g Euchinin sind 1,0 g Chininhydrochlorid in der Wirkung 
gleichwertig. (Mischungen von Euchinin und Resorcin zersetzen sich unter Schwarzung und 
Verharzung.) 

Euchinin salicylicum, Euehininsalicylat, C2H60CO, OC20H2aON2' CSH4(OH)COOH, 
ist ein weiBes kristalliniscbes Pulver, Smp. 195°, loslich in 500 T. Wasser, in 90 T. Weingeist. 
An wend ung: Wie Chininsalicylat. 

Euchinin tannicum, Euchinintannat, ist eine Verbindung von Euchinin mit Gerbsaure 
und einem Gehalt von rund 33% Euchinin. 

Gelbliches Pulver, nicht bitter schmeckend, in Wasser wenig loslich. An wend ung: Wie 
Euchinin_ 

Von weiteren Euchininsalzen sind nocb folgende dargestellt worden: 
Euchinin arsenicicum,Euehininarsena t, C2HsOCO, OC20H2aON2' HaAs04 + 2H20, 

weiBe Nadeln, liislich in 16 T. Wasser. 
Euchinin benzoicum, Euehininbenzoat, C2H60CO,OC20H230N2,C6HsCOOH, 

weiBe tafelfiirmige Kristalle, loslich in 160 T. Wasser. 
Euchinin hydrobromicum, Euehininhydro bromid, C2Ho OOC, OC20H230N2' HBr, 

wei Be Kristalle, liislich in 125 T. Wasser, in 40 T. Weingeist. 
Euchinin hydrochlorieum, Euehininhydroehlorid, C2HsOCO, OC2oR230N2' HCl, 

weiBe Prismen, loslich in 50 T. Wasser, in 20 T, Weingeist. 
Euchinin hydrojodicum, Euehininhydroj odid, C2H60CO, OC20H230N2' HJ, 

weiBe Kristalle, in Wasser schwer loslich, leicbter loslich in Weingeist, am Licht und an feuchter 
Luft wird es leicht gelb. 

Euehinin nitricum, Euehininnitrat, C2H50CO,OC20H230N2·HNOa, weiBe Pris
men, liislich in 170 T. Wasser, in 40 T. Weingeist. Am Licht wird es gelb. 
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Euchinin oxalicum, Euchininoxalat, (C2HsOCO·OC20H230N2)2·(COOH)2' wei13e 
Nadeln, loslich in 180 T. Wasser, sehr leicht loslich in Weingeist. 

Euchinin suHuricum, Euchininsulfat, (C2HsOCO· OC20H230N2)2' H2S04 + 7H20, 
weiBe seidenglanzende Nadeln, loslich in 80 T. Wasser, sehr leicht loslich in Weingeist. 

Insipin (C. F. BOEHRINGER, Mannheim-Waldhofu. CmNINFABR. ZIMMERU. CO., Frank-

f M) . t d S If t d D' I k I .. h" te O/CH2CO. OC20H23N20 urt a. . IS as u a es 19 y 0 sauree mmes rs, "-.CH2CO.OC20H23N20· 

H 2S04 + 3HgO. MoI.-Gew. 898. Gehalt an Chinin = 72,2%. 
Darstellung. D.R.P. 237450. Durch Einwirkung von Diglykolsii.urechlorid auf 

Chin in oder durch Erhitzen von Chinin mit Diglykolsii.urephenylester. 
Eigenschaften und Erkennung. WeiBes kristallinisches Pulver, geschmacklos, un

loslich in kaltem Wasser und kaltem Weingeist. sehr wenig loslich in heiBem Wasser und Wein
geist, loslich in sii.urehaltigem Wasser_ Die mit Hilfe von verd. Schwefelsaure hergestellte wasserige 
Losung fluoresciert blau und gibt mit Chlorwasser und Ammoniakfliissigkeit die Thalleiochin
reaktion. Die mit Hilfe von verd. Salpetersaure hergestellte wii.sserige Losung gibt mit Barium
nitratlosung einen weiBen Niederschlag von Bariumsulfat. 

Prilfung. 0,05 g Insipin miissen sich in 1 ccm konz. Schwefelsii.ure mit hiichstens blaB
gelber Farbe losen. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als geschmacklose Chininverbindung, besonders fiir Kinder. Bei Malaria 

0,2-0,4 g drE'i- bis sechsmal tii.glich. 1 g Chininhydrochlorid wird in der Wirkung durch 1,5-2.0 g 
Insipin ersetzt. 

Salochinin (FARBENFABRIKEN LEVERKuSEN und CHININFABR. ZIMMER u. CO., Frank
furt a. M.), ist Salicyls3ureehininester, C6H 4(OH)CO· OC20H23N20. Mol.-Gew. 444. 

Eigenschaften. Wei.~es Kristallpulver, Smp. 141°, geschmacklos, unliislich in Wasser, 
schwer liislich in Alkohol und Ather. Gehalt an Chinin 73,1 0/0, 

Erkennung. Die mit Hilfe von Salzsii.ure hergestellte wii.sserige Losung gibt die ThaI
leiochinreaktion wie Chininhydrochlorid. Wird die Losung von 0,3 g Salochinin in 2 ccm konz. 
Schwefelsii.ure mit einigen Tropfen Methylalkohol versetzt nnd erwii.rmt, so tritt der Geruch des 
Salicylsauremethylesters auf. 

Prilfung. Es darf nicht bitter schmecken. - Werden 0,5 g Salochinin mit 25 cern Wasser 
geschiittelt, so darf das Filtrat durch Bariumnitratliisung nicht getriibt werden (Sulfate) und 
durch Eisenchloridliisung nicht violett gefii.rbt werden (Salicylsii.ure). - Beim Verbrennen darf es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Als geschmacklose Chininverbindung wie Chininsalze, fiir Erwachsene 
1-2 g tii.glich, fiir Kinder 0,1-0,25 g tii.glich., 

Rheumatin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN und CmNINFABR. ZIMMER u. Co., Frank
furt a. M.l, ist das saIieyIsaure Salz des SaIieyIs3ureehininesters, C6H 4(OH)CO. OC20H 230N 2' 

C6H 4(OH)COOH, Mol.-Gew. 582. WeiBe Nadeln, Smp. 183-184 0, schwer loslich in Wasser, fast 
geschmacklos. - An wen dung. Wie Salochinin. 

Aurochin (CmNINFABR. ZIMMER u. CO., Frankfurt a. M.l ist das Bihydroehlorid des 
p-Aminobenzoesilureebininesters, [1,4]NH2 • CSH4CO· OC20H23N20· 2 HCI. Mol:- Gcw. 516. 
Es wird dargestellt durch Veresterung von Chinin und p-Aminobenzoesii.ure und ti"berfiihrung 
der Base in das Hydrochlorid. Gelbliches Pulver. An wend ung: Bei Malaria in wasseriger 
wsung 1: 10-1: 15 subcutan, auch zu Einlii.ufen in den Mastdarm. 

Chinopyrin. Chinin. hydrochlor. 3g, Antipyrin 2 g, Aqua destil!. 6g. Subcutan anzuwenden. 
Citrorheumin, ein Specificum gegen Gicht und Gelenkrheumatismus, enthiilt in je 

25 Tabletten 10 g Citarin, 0,0 I g Colchicin, I g Chinin. sulfuric. und 5 g Acid. citric. 
Esanofele, Antimalaria-Pillen, nach BISLERI, enthalten pro dosi 0,09 g Chinin. sulfuric., 

0,03 g Ferr. citricum, 0,001 g Acid. arsenicos. und 0,15 g Pflanzenextrakt. Esanophelin, eine 
Fliissigkeit, ebenfalls von BISLERI u. CO. in Mailand, besteht aus Chinin. hydrochloric. 3,0, Acid. 
arsenicos. 0,005, Ferr. citric. 0,45, bitterem Extrakt 1,5, einem benzoesauren Salz 3,0, Alkohol 
20,0 und 200,0 aromatischem Sirup. 

Ferrochinol ist eine mit Zimt versetzte, schwach weingeistige Chininferrocitrat-Losung. 
Hamostat, ein Mittel gegen Nasenbluten, enthalt schwefelsaures Chinin, Gerbsaure und 

Benzoefett. 
Hypnopyrin, angeblich ein Chlorderivat des Chinins, hat sich als ein Gemisch der gebrauch

lichen Chininsalze erwiesen. 
Loxapillen.. RICHTERS, enthalten Chinin. sulfur., Cinchonidin, Rad. Althaeae und 

Rad. Gentianae. 
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LubIins Keuchhustentabletten enthalten pro dosi 0,1 g Aristochin. 
MacUn-Pastillen, gegen Fettsucht und zur Blutreinigung emFfohlen, enthalten als wesent

liche Bestandteile milohsaures Eisen, salzsaures Chinin, citronensaures Kalium, schwefelsaures Na
trium und Guajakholz. 

Malaria-Pastillen sind dragierte Pastillen aus salzsaurem Chinin und arsensaurem Natrium 
(auf je 1 g Chinin 2 mg arsensaures Natrium). 

Mixtura antimaiarica Bacelli. Man lost 3 g Chininsulfat in 150 g destilliertem Wasser 
und einigen Tropfen Schwefelsaure, ferner 5 g griines Ferroammoniumcitrat in 150 g destH
liertem Wasser, vermischt beide LOsungen und fugt 50 Tropfen FOWLERsche Arseniklosung hinzu. 
Eine klare, schon grun gefarbte LOsung. 

Neurotonische Essenz gegen Neurasthenie, Hysterie und Anamie solI Calciumglycerophos
phat, Eisenmanganpeptonat, Chininlactat, Baldriansaurementholester, Bromwasserstoffsaure
glycerinester, BrechnuBextrakt und Malagawein enthalten. 

Dr. ROHDENs Keuchhustenmittel, Pulvis contra pertussim RHODEN, wird in 
die Nase eingeblasen. Es enthalt Acid. korylici 10 T., Chinini hydrochlorici 2 T., Natrii bicarbonici 
1 T., Rad. Liquiritiae pulv. 1 T. Das sog. Acidum korylicum soIl ein Acid. orthophenolsulfo
borosalicylic. (f) mit Jodmenthol sein. 

STRAKA. s Chininbonbons enthalten in jedem Stuck 0,25 g Chinintannat. 
Tussalvin ist eine gebrauchsfertige Losung von Hydrochininum hydrochloricum ZIMMER 

(s. S. 971) in O,80/ oiger Chlornatriumlosung in Ampullen. Bei Keuchhusten zur intramuskularen 
, Injektion empfohlen. . 

Zymoidin von Dr. ROSENBERG gegen Gonorrhoe solI Wismutoxyd, Zinkoxyd, Aluminium
oxyd, Jod, Borsaure, Karbolsaure, Gallussaure, Salicylsaure und Chinin enthalten. 

Elixir Ammonil Valerianatis et Quininae. Elixir of Ammonium Valerianate 
and Quinine. - Nat. Form.: Chinini hydrochlorici 4,25, Elixir Ammonii valerianici q. s. ad 
1000 ccm. - Elixir Ammonii valerianici: Ammonii valerianici 35,0 g, Chloroformii 
0,8 ccm, Tincturae Vanillae Amer. VIII, Tincturae Persionis (Cudbear) ill!. 16,0 ccm, Liquoris 
Ammonii caustici q. s. ad reaotionem alcalinam, Elixir aromatici (Amer.) q. S. ad 1000 ccm. 

Elixir Quininae Valeriana,tls et Strychninae. Elixir of Quinine Valerianate and 
Strychnine. Nat. Form.: Chinini valerianici 17,5, Strychnini sulfuriciO,175, Tincturae Persionis 
(Cudbear) composita.e 15 ccm, Elixir aromatici (Amer.) q. s. ad 1000 cm. 

Elixir Ferri, Quininae et Strychninae Phosphatum. Elixir of the Phosphates of 
Iron, Quinine and Strychnine. - Amer. VIII: Man lost einerseits 8,75 g Chinin und 0,275 g 
Strychnin in 60 ccm Weingeist (92,3 Gew._%) und fiigt 2 ccm Phosphorsaure (85% HaP04) und 
350 ccm Elixir aromat. (Amer.) zu. Dieser Mischung wird eine AmmoniumacetatlOsung, die durch 
Sattigen von 28,65 ccm Essigsaure (36%) mit 9 g Ammoniumcarbonat und Neutralisieren mit Am
moniakflussigkeit bereitet und mit Wasser auf 50 ccm verdiinnt ist, und weiterhin noch so viel 
Elixir aromat. zugesetzt," daB insgesamt 880 ccm Fliissigkeit erhalten werden. Andererseits lost man 
17,5 g Ferri Phosphas solubilis (Amer.) durch gelindes Erwarmen in 30 ccm Wasser, neutralisiert 
mit Ammoniakflussigkeit und liillt diese LOsung mit Elixir aromat. auf 120 ccm auf. Diese werden 
dann mit den 880 ccm der ersten LOsung vereinigt und die Mischung notigenfalls filtriert. 

Elixir Ferri Pyrophosphatis, Quininae et Strychninae. Elixir of Pyrophosphate 
of Iron, Quinine and Strychnine. -Nat. Form.: 8,75 g Chininsulfat, 0,14 g Strychnin (freie 
Base), 0,7 g Citronensaure verreibt man fein miteinander, setzt 250 ccm Weingeist (92,3 Gew._%). 
0,7 ccm frisches Pomeranzenschalenol und 375 ccm auf ca. 650 erwarmten Sirupus simpl. zu. Der 
durch Schutteln klar gewordenen Fliissigkeit mischt man eine Losung von 35 g 100lichem Eisen
pyrophosphat in 320 ccm Wasser bei, neutralisiert genau mit Ammoniakflussigkeit und fiillt mit 
Wasser auf 1000 ccm auf. 

Elixir Ferri, Quininae et Strychnlnae. Elixir of Iron, Quinine and Strychnine. 
- Nat. Form.: Man lOst 8,75 g Chininhydrochlorid und 0,175 g Strychninsulfat in 750 ccm Elixir 
aromat. (Amer.), fiigt 35 ccm Weingeist (92,3 Gew._%) und 125 ccm Tinctura Ferri Citro-chloridi 
(Nat. Form.) hinzu und fiillt mit Elixir aromat. auf 1000 ccm auf. 

Chinidinum. Chinidin. Conchinin. Quinidine (engl. u. franz.). C20H24N20l!' 
Mol-Gew.324. 

Das mit dem Chinin (vgl. S. 939) stereoisomere Chinidin wurde 1833 von 
HENRY und DELONDRE beobachtet, von ihnen aber fiir Chininhydrat gehalten. Als be
sondere Base wurde es dann durch VAN HEIJNINGEN 1848 erkannt. Die Base hat im 
Verlauf der Zeit eine groBe Anzahl von Namen erhalten: ,8-Chinin, ,8-Chinidin, 
Conchinin, Chinotin, Cinchotin, Pitayin, kristallisiertes Chinioidin. 
(In manchen Preislisten wird as heute noch als Chinidinum I. aufgefiihrt, wiihrend 
das Cinchonidin alB Chinidinum II. bezeichnct wird.) Dazu kommt noch, daB das 
Cinchonidin von HESSE und anderen friiher als Chinidin bezeichnet worden ist. -
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Namentlich bei iUteren Angaben ist es deshalb manchmal zweifelhaft, welche Base 
eigentlich gemeint ist. 

Das Chinidin ist in den meisten der zur Chiningewinnung dienenden China· 
rinden enthalten, ferner in einer auf Java kultivierten Calisaya, auch in Cinchona 
amygdalifolia und pitayensis, besonders reichlich aber ist es in der von Re· 
migia pedunculata Kolumbiens abstammenden China cuprea enthalterr. 

Da'l'stellung. Aus einer Lasnng von Chinidinsulfat oder Chinidinhydrochlorid 
wird die freie Base duroh Ammoniak. Natronlauge oder Natriumcarbonat ansgefiillt und ans 
Weingeist umkristallisiert. 

Eigenschajten. Das Chinidin kristallisiert aus Alkohol in glanzenden, 
vierseitigen Prismen mit 1 Mol. Kristallalkohol; die Kristalle werden an der Luft 
unter Abgabe von Alkohol undurchsichtig, aber erst bei 1200 alkoholfrei. Das von 
Wasser und von Alkohol freie Chinidin schmilzt bei 168°. - Aus Ather kristallis'iert 
es in Rhomboedern, aUB siedendem Wasser in Form zarter Blattchen mit P/2 Mol. 
Wasser. Dw. wasserfreie Chinidin lost sich in 2000 T. Wasser von 150, oder in 750 T. 
siedendem Wasser, auch in etwa 30 T. Weingeist von 90%, oder in 22 T. Ather. 
Von siedendem .Alkohol braucht as 4 T. zur Auflosung, in siedendem Chloroform 
ist as leicht, in Petroleumather nur wenig loslich. 

Die Losungen des Chinidins reagieren schwach alkalisch, schmecken stark bitter 
und sind rechtsdrehend. (Eine alkoholische Chininlosung dreht links.) Die Kon· 
stitutionsformel des Chinidins ist die gleiche wie die des Chinins; der Unterschied 
besteht in der Stereoisomerie. 

Chinidin ist wie das Chinin eine zweisaurige Base. Die Zusammensetzung und 
die Bezeichnung der Salze ist die gleiche wie beim Chinin. 

E'I'kennung. Das Chinidin zeigt fast die gleichen chemischen Reaktionen 
wie das Chinin. Es gibt wie diesas die Thalleiochinreaktion, und die mit Schwefel. 
saure angesauerten Losungen fluorascieren blau. Ferner gibt es eine dem Herapathit 
entsprechende Verbindung. Dagegen weicht es ab: 1) im Schmelzpunkt: Wasser· 
freies Chinin schmilzt bei 175°, wasserfreies Chinidin bei 168°. 2) Es gibt ein schwer· 
losliches saures Tartrat und ein schwerlosliches Hydrojodid. 8) Es ist rechtsdrehend, 
wahrend das Chinin linksdrehend ist. 

Chinidinum hydrochloricum. Chinidinhydrochlorid. Salzsaures Chinidin. C20H2, 
N20 lr HCl + H20. Mol..Gew.378,5. 

Da'l'stellung. Man last 10 T. wasserfreies Chinidin in 200 T. Wasser nnd 4,5 T. Salz· 
saure (25% Hel) und dunstet die Lasnng zur Kristallisation ein, oder man setzt 100 T. krist. 
Chinidinsulfat, (C20~,N202)2·~SO,+2~O, in wasseriger Lasung mit 31 T. Barium. 
chlorid, BaCl2+ 2HgO, um, verfiihrt im iibrigen gensu wie bei Chininhydrochlorid an· 
gegeben ist. Farblose, asbestartige Prismen, laslich in etwa 50 T. Wasser von USo, leicht liis· 
lich in Weingeist, fast unlaslioh in Ather. 

Chinidinum bihydrochloricum, Chinidinblhydrochlorid, Saures salzsaures Chini. 
din, C20H2,N202,2HCl + H 20, Mol.·Gew, 415, wird erhalten, indem man 10 T. Chini· 
dinhydrochlorid mit 50 T. Wasser und 4 T. Salzsiiure (250/0 HCI) in Lasung bringt nnd 
die Lasung zur Kristallisation eindunstet. 

Ch inidinum (bi)hydrochloricum carbamidatum, Chinidin· Hamstoff· Hydrochlorid, 
Chinidinum ureato·hydrochloricum, wird ans 380 T. Chinidinhydrochlorid, 300 T. 
verd. Salzsiinre (12,5% HCI) und 60-61 T. Harnstoff in der gieiohen Weise dargestellt, 
wie die entsprechende Chininverbindung (s. S.949). 

Chinidinum hydrojodicum. Chinidinhydrojodld. Jodwasserstoffsaures Chinidin. 
C20H24N202·HJ. Mol.·Gew.452. 

Man lost 10 T. Chinidinsulfat in 300 T. Wasser von etwa 500 und falit unter Umriihren 
mit einer Lasung von 4,5 T. Kaliumjodid. Der urspriinglioh kiisige, spiiter kornig werdende, 
weiSe Niedersohlag wird gewasohen und vor Lioht geschiitzt getrocknet. 

WeiI3es, karnig kristallinisches Pulver, in 1250 T. Wasser, sehr schwer in AlkohollOslich. 
Vor Licht geschiitzt -aufzubewahren. 
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Chinidinum sulfuricum. Chinidinsulfat. Schwefelsaures Chinidin. 
Quinidine Sulphate. Sulfate basique de quinidine ·(Gall.). 
(C20H24N202}2' H 2S04 + 2H2 0. Mol.-Gew. 782,5. 

Da'l'stellung. In den Chininfabriken wie Chininsulfat (siehe unter Chinin S. 939). 
Eigenschaften. Weille, seidenglanzende, nadelformige Kristalle, stark bitter 

schmeckend, loslich in etwa 100 T. kaltem oder 10 T. siedendem W~sser. Die Losung 
reagiert neutral (gegen Lackmus). Loslich auch in 20 T. kaltem oder 10 T. siedendem 
Chloroform; in siedendem AIkohol ist es leicht, in Ather nur wenig loslich. 

E'I'kennung. Die Losung von etwa 0,02 g Chinidinsulfat in 5 ccm Wasser 
wird nach Zusatz von etwa 1 ccm Chlorwasser (oder 1-2 Tr. Bromwasser) durch 
etwa 1 ccm .A.mmoniakfliissigkeit griin gefarbt (Thalleiochinreaktion). Die Losung 
von etwa 0,01 g Chinidinsulfat in 1-2 Tr. verd. Schwefelsaure fluoresciert beim 
Verdiinnen mit viel Wasser stark blau. - Die Losung von etwa 0,1 g Chinidin
sulfat in 5 ccm Wasser und einigen Tropfen Salzsaure gibt mit Bariumnitratlosung 
einen wei Ben Niederschlag. 

Priifung. a) 0,05 g Chinidinsulfat diirfen mit etwa 1 ccm konz. Schwefel
saure eine nur schwach gelblich gefarbte Losung geben. - b) 0,05 g Chinidinsulfat 
miissen sich in etwa 1 ccm Salpetersaure ohne Farbungl} losen (a und b fremde AI
kaloide undj organische Beimischungen). - c) Lost man 0,5 g Chinidinsulfat mit Hilie 
einiger Tropfen verd Schwefelsaure in etwa 10 ccm Wasser, fiigt 3-4 ccm .A.mmoniak
fliissigkeit hinzu und schiittelt mit 15 ccm Ather, so mull der Ather nach dem Ab
setzen auch bei langerem Stehen (im verschlossenen Glas) klar bleiben (Cinchonin 
wiirde sich in dem Ather nicht vollig losen oder sich beim Stehen kristallinisch 
ausscheiden). - d) 0,5 g Chinidinsulfat miissen sich in 10 g kaltem und in 5 g sie
dendem Chloroform vollstandig lOsen (fremde Salze). - e) Beim Trocknen bei 1000 
darf es nicht mehr als 4,7% an Gewicht verlieren (richtiger Kristallwassergehalt). 
f) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. - 1) Gelbliche Farbung ist zulassig. 
Anwendung. Wie Chininsulfat; es wirkt etwas schwacher als Chinin. 

Chinidinum bisulfuricum. Chinidinbisulfat. Saures schwefelsaures Chinidin. 
C20H24N202·H2S04 + 4H20.Mol.-Gew. 494. 

Da'l'stellung. Man lOst in einer Mischung von lO T. konz. Schwefelsaure und 50 T. 
Wasser 32,5 T. wasserfreies Chinidin und dunstet die Losung bis zur Kristallisation abo -
Oder man iibergieBt lO T. Chinidinsulfat mit 40 T. Wasser, lost es durch Zusatz von 1,3 T. konz. 
Schwefelsaure (mit etwas Wasser verdiinnt) auf und dunstet bis zur Kristallisation abo 

Eigenschaften. Farblose, lange Saulen, in 8 T. Wasser von 150 zu einer blau fluorescieren
den Fliissigkeit loslieh. 

Chinidinum tannicum. Chinidintannat. Gerbsaures Chinidin. 
Da'l'stellung. lOO T. Chinidinsulfat werden in 300 T. heiBem Wasser gelost, und die 

Losung mit 2/3 einer filtrierten, kalten, aus 180 T. Gallusgerbsaure und 1400 T. Wasser dar
gestellten Losung versetzt. Nach dem Umriihren laBt man unter weiterem Riihren Bofort gleich. 
zeitig das letzte 1/3 der Gerbsaurelosung und 40 T. Ammoniakfliissigkei t (100/0 NHa), ver
diinnt mit 360 T. Wasser, hinzuflieBen. Nach einstiindigem Stehen wird der Niederschlag auf 
einem leinenen Kolatorium gesammelt, mit kaltem Wasser ausgewaschen, ausgedriickt, vor Licht 
geschiitzt bei 30-400 getrocknet und zu Pulver zerrieben. Ausbeute 220-230 T. 

Eigenschaften. WeiBliches, in Wasser und Ather un1osliches, in Weingeist und ver
diinnten Sauren losliches Pulver. Die verdiinnte Losung in verd. Schwefelsaure schmeckt sehr 
bitter und fluoresciert wie eine Chininlosung. Es enthalt etwa 33 0/0 Chinidin. Die Bestimmung 
des Gehalts kann wie beim Chin in tannat erfolgen. 

Anwendung. Wie Chinintannat hauptsachlich in der Kinderpraxis als Antipyretikum, 
bei Diarrhoen und Keuchhusten in Gaben von 0,1-0,2 g mehrmals taglich. Gegen Dyspepsie, 
Diarrhoe, Nephritis, Albuminurie Erwachsener 0,1-0,8 g zweimal taglich; in der Veteriniirpraxis 
gegen Erysipel der Schweine 1.5 g dreimal taglich. 

Sirupus Quinidinae, Syrup of Quinidine, Bitterless Syrup of Quinidine. -Nat. 
Form.: 33 g Chinidin (freie Base), mit 64 ccm Mucilag. Acaciae (Amer.) fein verrieben, 32 ccm 
Liquor Saccharin. (Nat. Form.) und Sirup. Aurant. Flor. (Amer.) q. s. ad 1000 ccm. 
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Chinioidinum. Chinioidin. Chinioideum. Chininum amorphum fuecum. 
Als Chinioidin wird das in den Chininfabriken als Nebenprodukt gewon· 

nene, nicht kristallisierbare Basengemisch bezeichnet. 
Gewinnung. Die Mutterlaugen, aus denen die kristallisierbaren Chinaalkaloide nach 

Miiglichkeit abgeschieden sind, werden mit Natronlauge gefii.Ilt; der harzartige Niederschlag 
wird zur Entfernung des Natrons und von Farbstoffen mit heiBem Wasser gewaschen. 

1m Handel unterscheidet man ein rohes, gereinigtes und hiichst gereinigtes Chinioidin (Ohi
nioidinum cnulum, depuratum, puris8imum). 

Chinioidinum (Ergiinzb.), Chinioidin, ist das im Handel als Chinioidinum puris. 
simum bezeichnete Praparat. 

DU'l'stellung. Es wird aus dem rohen Chinioidin durch zweimaliges Aufliisen in Salz
saure und Fii.llung, das erstemal mit Natriumcarbonat oder Natronlauge, das zweitemal mit 
Ammoniak abgeschieden. Der Niederschlag wird mit heillem Wasser ausgewaschen, in Form von 
Tafeln oder cylindrischen Stangen gebracht und dicse iiber Atzkalk ausgetrocknet. Die einzelnen 
Stiicke werden meist in Paraffinpapier eingehiillt. 

Eigenschuften. Braune oder braunschwarze, harzartige Massen, leicht zer
brechlich, mit glanzendem, muscheligem Bruch. In Wasser ist es fast unloslich, in 
siedendem Wasser schmilzt es. In mit Salzsaure oder Essigsaure oder verdiinnter 
Schwefelsaure angesauertem Wasser, in Weingeist und in Chloroform ist Chinioidin 
leicht loslich zu sehr bitter schmeckenden Fliissigkeiten. Die Losungen in Alkohol 
unft in Chloroform blauen rotes Lackmuspapier. Beim Zerreiben im Porzellanmorser 
wird das Chinioidin elektrisch, und das Pulver backt leichtzusammen. (Durch Zerreiben 
im eisernen Morser kann das Elektrischwerden vermieden werden.) Das Chinioidin 
gibt ebenso wie das Chinin und das Chinidin die Thalleiochinreaktion. 

Nach HESSE besteht die Hauptmenge des Chinioidins aus einem Gemenge von 
amorphem Diconchinin und Dicinchonin. AuBerdem sind wechselnde Mengen 
von amorphen Umwandlungsprodukten des Chinins, Chinidins, Cinchonins und Cin
chonidins, die im Verlaufe der Fabrikation aus den kristallisierenden Basen entstehen, 
vorhanden. Es enthii.lt haufig auch noch betrachtliche Mengen Cinchonin. 

PrUfung. a) 1 g Chinioidin mull sich in einer Mischung von 1 ccm verd. Essig
saure (30%) und 9 ccm Wasser klar oder doch nahezuklar auflosen. - b) In 10 ccm 
kaltem, verdiinntem Weingeist mull 1 g Chinioidin klar loslich sein. - c) Beim Ver
brennen dad es nicht mehr aIs 0,5% Riickstand hinterlassen. (Mineralische Verunreini
gungen.) - d) Die Losung der Asche in salzsaurehaltigem Wasser dad durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). 

Anwendung. Es wird in weingeistiger Liisung, in Pillen und Pulvern (selten) zu etwa 
den gleichen Zwecken wie Chinin verwendet. In starken Gaben (1,0-1,5), mit saure verbunden 
wirkt es als Abfiihrmittel. 

Chinioidinum citricum. Chinioidincitrat. Zur Darstellung sattigt man eine erwarmte 
wii.sserige 150/ 0 ige Citronensii.ureliisung mit Chinioidin. Dieeingedampfte Liisung liefert ein amorphes, 
braunlichgelbes Salz. In ii.hnlicher Weise werden dargestellt: Ok. aceticum, Ok. kydrochloricum 
und Ok. suljurieum. 

Chinioidinum tannicum. Chinioidintannat. Gerbsa ures Chinioidin. 
DU'l'stellung. Man liist 10 T. Chinioidin unter Zusatz von 7,5 T. Salzsaure (25%) 

in 500 T. Wasser, vermischt diese Liisung mit einer kalten Liisung von 40 T. Gerbsaure in 400 T. 
Wasser und fiigt eine Liisung von 20 T. krist. N atriumacetat in 200 T. Wasser runzu, wodurch 
zu dem zuerst ausgeschiedenen Niederschlag eine weitere Menge ausgefii.llt wird. Man sammelt 
den Niederschlag, wii.scht ibn mit Wasser und trocknet ihn zuletzt iiber Atzkalk. 

Eigenschajten. Amorphes, braunliches Pulver, von zusammenziehendem 
und zugleich bitterem Geschmack, kaum loslieh.in Wasser, schwerloslich in Alkohol, 
vollstandig loslieh in saurehaltigem Alkohol. 

E'l'kennung. Die alkoholische Losung des Chinioidintannates wird durch 
Eisenchloridlosung blauschwarz gefarbt. - Man sehiittelt etwa 0,1 g des Praparats 
mit etwa 5 cem Wasser, etwa 10 ccm Ather und 2-3 cem Natronlauge; nach dem 
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Absetzen laBt man den abgehobenen Ather verdunsten, Hist den Riiekstand in etwa 
5 cem Chlorwasser (oder 1-2 Tr. Bromwasser) hinzu und etwa 1 eem Ammoniak
fliissigkeit; es entsteht eine griine Farbung (Thalleioehinreaktion). 

Priifung. Wird 1 g Chinioidintannat mit 50 eem Wasser und 1 eem Salpeter
saure gesehiittelt, so diirfen je 10 ccm des Filtrates: a) dureh Sehwefelwasserstoff
wasser nieht verandert werden (Sehwermetalle), - b) dureh SilbernitratHisung nicht 
sofort getriibt werden (Chloride), - c) dureh Bariumnitratlosung nieht sofort getriibt 
werden (Sulfate). - d) Beim Verbrennen darf es hoehstens 0,5% Riickstand hinter
lassen. 

Tlnctura Chlnloldlnl (Erganzb., 
Ramb.-Vorschr.) 

Chinioidin tinktur. 
Chinioidin! 2,0 
Spiritus diluti 17,0 
Acidi hydrochlorici (25'/,) 1,0. 

Tlnctura Chinloidlni composita. 
Tinct. febrifuga. Fiebertropfen. 

(F. M. Germ.). 
Chinin. sulfurici 1,0 
Spirit. Vin! 20,0. 
Tinct. Chinioidin. 60,0. 

Cinchonidinum. Cinchonidin. Cinchonidine (engl. u. franz.). C19H22N20. 
Mol.-Gew. 294. 

Das dem Cinehonin stereoisomere Cinchonidin (Konstitutionsformel s. S. 970) 
wurde 1847 von WINKLER zuerst dargestellt und Chinidin genannt, PASTEUR 

nannte es Cinehonidin .. Es wird auch noeh als Chinidin II, a-Chinidin und 
Cinehovatin bezeiehnet. 

Gewinnung. Cinchonidin und seine Salze werden in den Chininfabriken aus der Chinin
mutterlauge gewonnen. Freies Cinchonidin erhalt man aus Losungen der Salze, z. B. des 
Sulfats oder Hydrochlorids, dmch Ausfallung mit Ammoniak, Natronlauge oder Natriumcarbona.t. 
Durch Umkristallisicren aus verdiinntem Weingeist wird es rein erhalten. 

Eigenschaften. Farblose kleine Blattehen oder groBe, glanzende Saulen, 
stark bitter schmeckend. Smp.202,58• Es blaut feuehtes rotes Laekmuspapier. 

Es Hist sieh in etwa 1600 T. kaltem Wasser, ferner in etwa 20 T. Alkohol oder 
in rund 200 T. Ather. In Chloroform ist es leieht Hislich. Es gibt nieh t die ThaI
leiochinreaktion; die Losungen der Salze fluorescieren nieh t. Es ist linksdrehend. 
Das Cinehonidin ist eine zweisaurige Base; die Zusammensetzung und die Bezeich
nungen der Salze entsprechen den Chininsalzen. 

Cinchon idinum hydrobromicum. Cinchonidinhydrobromid. B rom was s e r s t 0 If
saures Cinchonidin. C19H22N20·HBr + H 20. Mol.-Gew.393. 

Das Salz wird dargestellt durch Umsetzung einer Losung von Cinchonidinsulfat mit 
der berechneten Menge Barium bromid wie Chininhydro bromid, 

Farblose, lange Nadelu, 100lich in 40 T. kaltem Wasser, leicht loslich in siedendem Wasser. 
Es enthii.lt 74,81 % Cinchonidin und 4,58% Wasser. Die wasserige Losung (0,2 g + 10 ccm) darf 
durch verd. Schwefelsaure nicht getriibt werden (Barium). 

Cinchonidinum bihydrobromicum. Cinchonidinbihydrobromid. Sa ures br om was
serstoffsaures Cinehonidin. C19H22N20·2HBr + 2H20. Mol.-Gew.492. 

Das Salz wird durch Umsetzen einer Losung von Cinchonidin bisulfat mit der berech
neten Menge Barium bromid dargesteUt wie Chinin bihydro bromid. 

Lange, schwach gelbliche, prismatische Kristalle, loslich in 6 T. kaltem Wasser. Enthalt 
59,750/ 0 Cinchonidin und 7,32% Wasser. Die wasserige Losung (0,2 g + 10 ccm) darf durch verd. 
Schwefelsaure nicht getriibt werden (Barium). 

Cinchonidinum hydrochloricum, Cinchonidinhydrochlorid. Salzsaures Cinchoni
di n, C19H 22N 20. HCl + H 20, Mol.-Gew. 348,5, wird dargestellt durch Umsetzung von 
Cinchonidinsulfat mit der berechneten Menge Bariumchlorid wie Chininhydrochlorid. 

Glasglanzende Kristalle, loslich in etwa 20 T. kaltem Wasser, leicht loslich in siedendem 
Wasser, auch in Alkohol und Chloroform loslich. 

Cinchonidinum bihydrochloricum, Cinchonidinbihydrochlorid, Saures salzsaures 
Cinehonidin, C19H22N20·2HCl + H 20, Mol.-Gew.385, wird dargestellt durch Um
setzung einer Losung von Cinchonidinbisulfat mit der berechneten Menge Barium
chlorid oder durch Auflosen von 10 T. Cinchonidinhydrochlorid in 4,2 T. Salzsii.ure (25% HCI) 
und 20 T. Wasser und Verdunstenlassen der Losung. Farblose Kristalle, leicht in Wasser loslich. 
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Cinchonidinum salicylicum. Cinchonidinsalicylat. Salicylsaures Cinchonidin. 
C19H22N20,C7H60a. Mol.-Gew.432. Das aus 100 T. Cinchonidinsulfat mit Na
tronlauge abgeschiedene Cinchonidin wird ausgewaschen und in einem Glaskolben noch 
feucht mit 35 T. SalicylsBure und 2000 T. Wasser gemischt, bis auf 1000 erhitzt und unter 
bisweiligem Umschiitteln 12 Stunden bei dieser Temperatur erhalten. Dann wird die triibe Fliissig
keit in eine Scbale gegossen und an einen kalten Ort gestellt. Nach zwei Tagen ssmmelt man 
das ausgeschiedene Salz auf einem Tuch, prel3t es aus und trocknet es. 

WeiBes kristallinisches Pulver, in Wasser schwer liislich. - Anwendung. Bei Neural
gien, Rheumatismus, Ischias. Gabe: 2stiindlich 0,3 g. 

Cinchonidinum sulfuricum. Cinchonidinsulfat. Schwefelsaures Cin
chonidin. (CloH22N20)2·H2S04 + 3H20. Mol.-Gew.740. 

Eigenschaften. WeiBe, glanzende N adeln oder harte, glanzende Prismen, 
an der Luft bestandig, in etwa 100 T. kaltem oder 5 T. siedendem Wasse~ zu einer 
nicht fluorescierenden, neutralen, bitter schmeckenden Fliissigkeit Mslich. Loslich 
in 70 T. Alkohol oder in etwa 1300 T. Chloroform. In Ather ist es fast unloslich. In 
einer zur Auflosung ungeniigenden Menge Chloroform quillt es gallertartig auf. Es 
wird bei 100 0 wasserfrei und schmilzt dann bei 215 0• 

E'l'kennuft{J. In der kalt gesattigten wasserigen Cinchonidinsulfatlosung 
(0,1 g + 10 ccm) erzeugt Kaliumnatriumtartrat einen weiBen, kristallinischen Nieder
schlag. Die mit einigen Tropfen Salpetersaure angesauerte Losung des SaIzes 
(0,2 g + 10 ccm Wasser) wird durch Bariumnitratlosung gefallt. 

Priifuft{J. 8) Die Losung von 0,2 g Cinchonidinsulfat in einigen Tropfen 
Salpetersaure und 10 ccm Wasser darf durch Silbernitratlosung nicht verandert 
werden (Chloride). - b) Die Losung von etwa 0,1 g Cinchonidinsulfat in einigen Trop· 
fen verd. Schwefelsaure aarf auch beim Verdiinnen mit viel Wasser nicht blau fluores
cieren (Chinin und Chinidin). - c) Die Losung von 0,05 g Cinchonidinsulfat in 5 ccm 
Wasser und 1-2 Tr. Salzsaure darf nach Zusatz von 1 ccm Chlorwasser durch 1 ccm 
Ammoniakfliissigkeit nicht griin gefltrbt werden (Chinin und Chinidin). - d) Beim 
Trocknen bei 100 0 darf es hochstens 7,5% an Gewicht verlieren. - e) Beim Ver
brennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. - f) 1 g Cinchonidinsulfat 
muB in 8 ccm eines Gemisches aus 2 Raumteilen Chloroform und 1 Raumteil a b
solutem Alkohol vollstandig loslich sein. - g) 0,5 g Cinchonidinsulfat werden mit 
20 ccm Wasser auf 60 0 erwarmt. Zu der Losung werden 1,5 g Kaliumnatriumtartrat 
gegeben, die Mischung darauf unter haufigem Umschiitteln erkalten gelassen und 
nach einstiindigem Stehen bei 15 0 von dem entstandenen Niederschlag abfiltriert. 
Fiigt man dann zu dem Filtrat einen Tropfen Ammoniakfliissigkeit, so darf keine 
oder doch nur eine sehr schwache Triibung eintreten. (Mehr aIs Spuren von Cin
choninsulfat oder Chinidinsulfat.) 

Aufbewah'l'Uft{J. Vor Licht geschiitzt. 
Anwenduft{J. Wie Chininsulfat. Es soll ebenso sicher wirken wie dieses, aber weniger 

unangenehme Nebenwirkungen zeigen. Es wird in Deutschland kaum angewandt. 

Sulfate de cinchonidine basique (Gall.), (C19~2N20)2·H2S04+6H20, Mol .. Gew.794, 
unterscheidet sich von dem vorstehenden Salz nur durchden Kristallwassergehalt. Aus ver
diinnten wasserigen Liisungen scheidet sich das Cinchonidinsulfat statt mit 3~O mit 6~O abo 
Es bildet glanzende farblose, an der Luft leicht verwitternde Kristallnadeln. Der Wasserg<"balt 
betrii.gt 13,60%, der Gehalt an Cinchonidin= 74,06%. 

Cinchonidinum bisulfuricum. CinchonidinbisuHat. Saures schwefelsaures Cin
chonidin. C19H 22N20· H 2S04 + 5H20. Mol.-Gew.482. 

Da'l'stelluft{J. Man lOst 10 T.krist. Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. ~O) in 40T. Wasser 
unter Zusatz von 8,1 T. verd. Schwefelsii.ure (spez. Gew. 1,112) und iiberlii.Bt die Liisung in 
flachen. mit Papier iiberdeckten Gefii.Ben an einem warmen Ort der freiwilligen Verdunstung. 

Eigenschaften. Lange, farblose, leicht verwitternde Prismen, in Wasser und in AI
kohol leicht liislich. Die wasserige Liisung reagiert sauer. Die Kristalle phosphorescieren beirn 
Zerreiben irn Dunklen blauviolett. 
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Cinchonidinum tannicum, Cinchonidintannat, Gerbsaures Cinchonidin, wird in 
ahnlicher Weise wie das Chinidintannat dargestellt, dem es in seinen Eigenschaften ahnlich ist. 

Cinchoninum. Cinchonin. Cinchonine (engl. u. franz.). Cl9H22N20. Mol.· 
Gew.294. 

Gewinnung. Cinchonin und seine Salze werden als Nebenprodukt in den 
Chininfabriken gewonnen. Aus den Salzen erhalt man das freie Cinchonin durch Fallen 
mit Ammoniak. Natronlauge oder Natriumcarbonat. Durch Umkristallisieren aus 
heiBem Weingeist wird es leicht vollig rein erhalten. 

Eigenschajten. Wei Be, glanzende Prism en oder Nadeln. Es erweicht bei 
etwa 240 0 und schmilzt unter teilweiser Zersetzung gegen 258 0 zu einer braunen 
Fliissigkeit. Es lost sich in etwa 3800 T. Wasser oder in 120 T. kaltem oder 30 T. 
siedendem Alkohol, in etwa 370 T. Ather, auch in 280 T. Chloroform. Es blaut feuchtes, 
rotes Lackmuspapier. Die Losungen der Salze fluorescieren nicht. Es ist rechts
drehend. 

Cinchonin ist eine zweisaurige Base, die Zusammensetzung und die Be
zeichnungen der Salze entsprechen denen der Chininsalze. 

Die Konstitutionsformel des Cinchonins kann als sicher festgestellt gelten: 
CH CH 
,f'--,\ 

CH2:CH.CH-~H-CH2 HC( 'CH 

I ~:: I OH )C=C</ 
. . / '\ 

CH2-N-CH . CH· C, ,f'N 
'\ __ / 
(;H I CH 

Mit dem Cinchonin stereosiomer ist das Cinchonidin. 
Priifung. a) Die Losung von 0,1 g Cinchonin in 1 ccm verd. Schwefelsaure 

und 10 ccm Wasser dad hochstens ganz schwach blaulich fluorescieren (Chinin, 
Chinidin). - b) Die Losung von 0,05 g Cinchonin in 1 ccm kalter, konz. Schwefel
saure dad hochstens schwach gelblich sein (fremde Alkaloide, organische Verunreini. 
gungen). - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 
Cinchoninum sulfuricum. CinchoninsuHat. Schwefelsaures Cinchonin. SuI· 
fate de cinchonine basique. (C19H22N20)2·H2S04+2H20. Mol.-Gew. 722,5. 

Darstellung. Durch Auflosen von Cinchonin in etwa der 20-30fachen Menge heiBem 
Wasser unter Zusatz del berechncten Menge vcrd. Schwefelsii.ure und Auskristallisierenlassen. 

Eigenschajten. Harte, weiBe, glanzende, prismatische, stark bitter schmeckende Kristalle. 
luftbestiindig. Es lOst sich bei 150 in 66 T. kaltem oder in 15 T. siedendem Wasser, auch in 10 T. 
kaltem oder 3,3 T. siedendem Alkohol. - Bei 1000 wird das Salz wasserfrei und schmilzt gegen 
2000 • Das wasserfreie Salz lost sich in etwa 60 T. Chloroform beim Zerreiben im Dunkeln leuchtet es. 

Die wasserige Losung schmeckt stark bitter, ist neutral oder sehr schwach alkalisch, reehts
drehend, nieht fluorescierend. Sie gibt die Thalleiochinreaktion nicht. Das Salz enthii.lt 81,440/0 
Cinchonin und 4,990/0 Wasser. 

Priifung. a) Die Losung von 0,1 g Cinchoninsulfat in einigen Tropfen verd. Schwefel
saure darf bairn Verdiinnen mit 100 ccm Wasser hoehstens sehr schwach fluorescieren (Chinin 
und Chinidin). - b) Die Losung von 0,05 g Cinchoninsulfat in 1-2 Tr. Salzsaure und 5 ccm 
Wasser darf nach Zusatz von 1 ccm Chlorwasser durch 1 cern Ammoniakfliissigkeit nicht griin 
gefarbt werden (Chinin, Chinidin). - c) 0,05 g diirfen mit etwa 1 ccm konz. Schwefelsaure hOchstens 
eine schwaeh gelbliehe Farbung geben, mit etwa 1 ecm Salpetersaure keine Farbung (fremde 
Alkaloide, organisehe Beimisehungen). - d) Beim Trocknen bei 1000 darf es nieht mehr als 7,5 0/ 0 
an Gewicht verlieren. - e) Beim Verbrennen darf es h5chstens 0,1 % Riickstand binterlassen. 

Cinchoninum bisulfuricum. CinchoninbisuHat. Saures schwefelsaures Cin· 
chonin. Cl9H22N20·H2S04 + 4H20. Mol.-Gew.464. 

Darstellung. Man lost 10 T. krist. Cinchoninsulfat in 8,4 T. verd. Sehwefelsaure 
(spez. Gew. 1;12) und iiberlii.Bt die Fliissigkeit in flaehen GefaBen an einem warmen Ort der 
freiwilligen Verdunstung. 
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Eigenschaften. Farblose, rhombische Oktaeder, laslich in 0,5 T. Wasser. Die wasserige 
Lasung reagiert sauer und fJuoresciert nicht. 

Anwendung. ras Cinchonin und die Cinchoninsalze haben etwa die gleiche tonisierende 
und roborierende Wirkung wie das Chinin und seine Salze, nur muB man 1 T. Chinin als gleich
wertig mit 1,5 T. Cinchonin annehmen. Dagegen soIl die an tife briJe Wirkung wesentlich 
geringer sein als diejeni~e des Chinins. Ein Bediirfnis flir den Ersatz des Chinins durch 
Cinchonin und andere Chinaalkaloide liegt nicht vor. 

Antiseptol ist Cinohonin-Herapathit, Cinchoninum jodosulfuricum. Die Zu
sammensetzung entspricht der des Chinin-Herapathits (s. S.956). 

Darstellung. Man versetzt eine Lasung von 25 T. Cinchoninsulfat in 2000 T. Wasser 
langsam unter Umriihren mit einer Lasung von 10 T. Jod und 10 T. Kaliumjodid in 1000 T. 
Wasser. Man laBt den Niederschlag absetzen, wascht ihn aus, bis das Ablaufende kein Jod mehr 
enthalt und trocknet bei maBiger Warme. 

Eigenschaften. Leichtes, zartes, rotbraunes Pulver, in Wasser unlaslich, loslich in AI
kohol und in Chloroform. Es enthalt etwa 50 0/ 0 Jod. 

Anwendung. Von YVON besonders als Ersatz des Jodoforms empfohlen. 
Cinohona-Tabletten von Apotheker PETZOLD: Sacchari albi 70,0, Coffeini 3,5, Cacao 

exoleati 16,0, Corticis Chinae 10,0, Cinchonini hydrochlorici 1,25 fiant tablettae 100. - Nach 
DIETERICH: Coffeini 1,35, Cinchonini hydrochlorici 0,54, Sacchari vanillati 2,7, Corticis Cinna
momi ceylaniei 0,4, Cacao exoleati 8,5, Saccha.ri 18,81, Tragacanthae 0,1, Aquae glycerinatae 
q. s. fiant pastilli 27. 

Pilulae antlcatarrhales Hager! 
HAGERSche Katarrhpillen. 

(F. M. Germ. u. Hambg. Apoth.-V.). 
Chinidin. sulfur. 
Cinchonidin. sulfur. 
Tragacanth. pulv. 
Rad. Gentian. pulv. 
Sacchar. alb. 
Rad. Althaeae 
Aq. destH!. 
Acid. hydrochlor. 

aa 1,25 
0,75 
0,50 

Glycerin. aa 1,25. 
M. f. pH. No. 50 Consperge Cinnamomo. 

Pilulae catarrhales Voss. 
VOSS'sche Ka tarrhpillen. 

Cinchonini sulfurici 7,5 
Rhizomatis Zingiberis 
Rhizomatis Calami 
Radicis Gentianae 
Radicis Althaeae 
Radlcis Liquiritiae 
Tragacanthae aa 0,5 
Aoidi hydrochlorici (25"/0) 0,5 
Glycerini 1,0. 

Flint piluiae No. 40. D. ad vitrum. 

Quionin, in Amerika als Chininersatz angewandt, enthiilt Nebenalkaloide der China
rinde, besonders Cinchonidin Hoben wenig Chinin. 

Chinium, Rohes Chinin, LABARRAQUESches Quinium, Extractum polychres
tum Chinae, wird gewonnen durch Ausziehen eines Gemisches von grobgepulverter China
rinde mit der HaUte ihres Gewiehtes Calciumhydroxyd mit Weingeist und Eindampfen zur 
Trockne. Man erhalt so ein Gemisch der freien Basen mit Harz und Farbstoff, das eine braun
liehe amorphe Masse bildet. 

Ahnlich ist Quinetum (Chinetum) oder Cinchona fe hrifuge_ 
Calisagaine bestcht aus dem Gemisch der rohen Chinabasen, das durch Fallung eines saueren 
Auszuges der Rinde mit Alkalien erhalten wird. 

Chinoquinine ist ein Gemisch der Hydrochloride der samtlichen Chinabasen. Es entspricht 
also etwa dem Pantopon aus dem Opium. 

Euchinal (CmNINFABRIK ZIMMER u. CO., Frankfurt a. M.) besteht aus den Athylkohlen
siiureestern der Chinabasen, die in dem als Chinium oder Chine tum bezeichneten Gemisch 
enthalten sind. Es wird durch Einwirkung von Chlorkohlensaureathylester auf das Alkaloid
gemisch gewonnen. Anwendung: Wie Euchinin. 

Hydrochininum. Hydrochinin. Dihydrochinin. C20H2602N2' Mol.-Gew. 326. 
Das Hydrochinin findet sieh in kleinen Mengen in der Chinarinde. Kiinstlich wird es er

halten durch Reduktion von Chinin, am leichtesten durch kata.!ytische Anlagerung von Wasser
stoff mit Hilfe von feinverteiltem Platin oder Palladium. Die Vinylgruppe, CH2 : CH-, geht 
dabei in die Athylgruppe, CHa · CH2-, iiber (s. die Formel S.939). 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, Smp. 172°, unloslich in Wasspr, leicht laslieh in AI
kohol, Ather, Chloroform. 

Erkennung. Die mit verd. Schwefelsaure hergesteJlte wasserige Lasung fluoresciert blau. 
Es gibt die Thalleiochinrel1ktion wie Chinin. 
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Hydrochininum. hydrochloricum. Hydrochininhydrochlorid. Dihydrochininhy

drochlorid. C20H2602N2' RCl + 2R20. Mol.-Gew.398,5. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, Geschmack stark bitter. Es lost sich 
in 0,5 T. Wasser, auch in Weingeiet und Chloroform, nicht in Ather. Die wasserige Losung blaut 
Lackmuspapier schwach, sie fluoresciert nicht. Es enthalt 81,8% Hydrochinin. 

Erkennung. Es gibt die gleichen Reaktionen wie Chininhydrochlorid. Das aus der 
wasserigen Losung durch Ammoniakfiiissigkeit ausgeschiedene Hydrochinin ist anfangs amorph, 
wird nnch einiger Zeit kristallinisch und schmilzt nach dem Trocknen bei 1720 (Chinin bei 174,60). 
Die wasserige Losung reduziert Kaliumpermanganatliisung nicbt sofort CUnterschied von Chinin
hydrochlorid). 

Priifung. Die wasserigeLosung (O,5g+20ccm) darf nicht verandert werden: a) durch 
Bariumnitratlosung (Sulfate), - b) durch verd. Scbwefelsaure (Barium). - c) Wird die Losung 
von 0,1 g Hydrochininbydrochlorid in 10 ccm Wa~ser mit 10 Tr. verd. Schwefeisaure und 10 Tr. 
Kaliumpermanganatliisung (1: 1000) versetzt, so darf die Rotfarbung innerbalb 1 Minute nicht 
verschwinden (Chininhydrochlorid). - d) Beim Verbrennen dar! es hOchstens 0,1 010 Riickstand 
hin terlassen. 

Anwendung. Wie Chininhydrochlorid, in gleichen Gaben. Es hat den Vorzug, daB es 
sehr Ieicht in Wasser loslieh ist, es ist desbalb besonders zur subeutanen Anwendung geeignet. 

Cupreinum, Cuprein, C19H20(OH)2N2' Mol.-Gew. 310, ist neben Chinin in der China eu
prea, der Rinde von Remigia peduneulata, enthalten und wirddarausgewonnen. Esunter
seheidet sich in seiner Zusammensetzung dadureh von Chinin, daB es an Stelle der Gruppe 
- OCH3 eine zweite Hydroxylgrnppe enthitlt. Daos Chin in ist Methyleuprein. Das Cuprein 
kann deshalb auch aus Chinin durch Entmethylierung dargestellt werden. Das Cuprein bildet 
aus Ather krista.llisiert farblose Prismen, Smp. (wasserfrei) 198°. Es lOst sieh sehr schwer 
in Ather und Chloroform, leiehter in Weingeist. Die weingeistige Losung wird dureh Eisenehlorid
lOsung rotbraun gefarbt. Anwendung. Nur zur Darstellung einiger Abkommlinge. 

Hydrocupreinum. Hydrocuprein. Dihydrocuprein. C19R22(OH}2N2' Mol.-Gew. 312. 
Wie das Chinin so laBt sieh auch das Cuprein durch Anlagerung von Wasserstoff mit Hilfe 

von Katalysatoren in eine Diliydroverbindung iiberfiibren. Fiihrt man in die eine OH-Gruppe 
des Hydrocupreins (am Chinolinkern) AlkyIgruppen ein, so erhalt man Verbindungen, die in ihrer 
Zusammensetzung dem Hydrochinin entsprechen, das die Methylverbindung des Hydrocupreins 
darstellt. Die Alkylverbindungen des Hydrocupreins haben groBe therapeutische Bedeutung 
edangt; es gehoren dazu: Optoehin, Eucupin und Vuzin. 

Optochin (CHININFABR. ZIMMER U. Co., Frankfurt a. M.), Optochin-Base, Optochi
num basicum, ist Athylhydrocuprein, C19H22(OR)(OC2Ro}N2' Mol.-Gew.340. 

Darstellung. Durch Einwirkung von AthyIjodid auf Dihydroeuprein. 

Eigenschajten. WeiBes oder schwaeh geibliches amorphes Pulver, Geschmack bitter; 
fast unioslieh in Wasser, leieht Ioslich in Weingeist, Ather, Chloroform, ebenso in verd. Sauren. 

Erkennung. Es gibt die Thalleioehinreaktion wie Chinin (s. S. 940). Die Losung von 
etwa 0,01 g Optochin in einigen Tropfen verd. Schwefelsaure und viel Wasser fluoresciert blau. 

Priifung. a) Wird die Losung von 0,1 g Optochin in 1 ccm verd. Schwefelsii.ure und 
20 ccm Wasser mit 1 ccm Kaliumpermanganatlosung (l: 1000) versetzt, so muB die Violettfarbung 
mindestens 1 Minute lang bestehen bleiben. - b) Die Losung von 0,05 g Optochin in 1 ccm konz. 
Schwefelsaure oder 1 ccm Salpetersaure darf nur griinlichgeib gefarbt sein. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Siehe Optochinhydrochiorid. Bei Hornhautgeschwiiren wird das Optochin 
(Base) in 01 gelost angewandt (1-2: 100). Bei innerlicber Anwendung ist der Base das Hydro
chlorid vorzuziehen. Gabe: Wie bei dem Hydrochiorid (s. d.). 

Optochin hydrochloricum, Optoehinhydrochlorid, ist das Hydrochlorid des Athyl. 
hydrocupreins, C19R22(OH)(OC2Ro}N2' RCl. Mol.-Gew. 376,5. 

Da1'stellung. Durch Zusammenbringen von Optochin und Salzsaure in berechneter 
Menge. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, Geschmack stark bitter; loslich in 
2 T. Wasser, in 5 T. Weingeist. Die wasserige Losung ist neutral, sie nuoresciert nicht. 



Chinaalkaloide. 973 

E1'kennung. Die mit einigen Tropfen Salpetersaure angesauerte wasserige Losung (0,1 g + 10 cern) gibt mit Silbernitratlosung einen weiBen Niedersehlag von Silberehlocid. 1m iibrigen 
wie bei Optoehin. 

Priifung. Wie bei Optoehin. 
Anwendung. Wie die Base rus Spezifikum gegen Pneumokokkenerkrankungen, besonders 

hei Pneumonie in den Friihstadien dieser Krankheit, 3-4mal taglieh 0,2-0,3 g in Pulver. Aueh 
bei Malaria. Nebenwirkungen: Seh· und Gehorstorungen. GroBte Tagesgabe 1,0 g. - In Augen· 
tropfen in 2 0/oiger wasseriger Losung bei Hornhautgesehwiiren. 

Eucupin (CmNINFABR. ZIMMER U. Co., Frankfurt a. M.) ist Isoamylhydrocuprein, 
C19H22N2(OH)OC5Hw Mol.-Gew. 382. 

Es kommt als freie Base, Eucupin basicum, und als Bihydroehlorid, Eucupin bihydrochloricum, 
in den Handel. 

Da1'stellung. Dureh Einwirkung von Isoamyljodid auf Hydroeuprein, wie die 
Athylverbindung (Optoehin). 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, fast gesehmaeklos; unloslich in Wasser, leicht IOslich 
in Weingeist, Ather, Chloroform. 

E1'kennung. Es gibt die Thalleiochinreaktion wie Chinin. Werden etwa 0,05 g Euc~pin 
mit 10-15 Tr. Salpetersaure verrieben, so zeigt die Saure blaue Fluorescenz und das Eucupin 
verwandelt sieh in eine sehmierige Masse. 

P1'iifung. a) Die Losung von 0,05 g Eueupin in 1 cern konz. Schwefelsaure darf sich nur 
schwach griinlichgelb farben. - b) Wird die Losung von 0,05 g Eucupin in 10 ecm Aceton mit 
6 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) versetzt, so darf die Mischung innerhalb einer Minute 
nicht entfarbt werden (reduzierende Verbindungen, Chinin u. a.). - c) Beim Verbrennen darf 
es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Innerlich bei Grippepneumonie 3-5mal taglieh 0,2-0,3 g in Pulver. 
GroBte Tagesgabe 1,2 g. AuBerlich 1,20/oig fiir desinfizierende und anasthesierende Salben, 
1 %ig in 01 ge16st als Blasenanasthetikum, in 2%igen Supp08itorien gegen Hamorrhoidal
beschwerden. 

Eucupin bihydrochlori.oum, Eucupinbihydrochlorid, ist Isoamylhydrocuprein
bihydrochlorid, C24,H34,N2 0 2·2HCl + H20. Mol.-Gew.473. 

Da1'stellung. Durch Zusammenbringen von Isoamylhydrocuprein (Eucupin) mit 
der berechneten Menge Salzsaure. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver (Nadeln), Gesehmack kratzend bitter. 
Es lost sich in 15 T: Wasser, auch in Weingeist. Die Losungen roten Lackmuspapier. 

E1'kennung. Fs gibt die Thalleiochinreaktion wie Chininhydrochlorid. Gegen Salpeter
saure verhiilt es sich wie die Base. - Aus der wasserigen Losung (0,1 g + 2 cern) wird dureh Am
moniakfliissigkeit die Base als weiBer Niedersehlag ausgefallt. - Die mit Salpetersaure versetzte 
wasserige Losung (0,1 g + 2cem) gibt mit Silbernitratlosung einen kasigen Niedersehlag von Silber
chlorid. Mit konz. Schwefelsaure schaumt es auf unter Entweiehen von Chlorwasserstoff. 

Priifung. a) Die Losung von 0,05 g Eucupinbihydrochlorid in 1 cern konz. Schwefel
saure darf sich nur schwach griinlichgelb farben. - b) Wird die Losung von 0,02 g Eucupinbi
hydrochlorid in 10 ccm Wasser mit 6 Tr. Kaliumpermanganatlosung (l: 1000) versetzt, so darf 
die Mischung innerhalb einer Minute nicht entfarbt werden (reduzierende Alkaloide, Chinin u. a.) 
- c) Beim Trocknen bei 1100 darf es hOchstens 50/0 an Gewieht verlieren. - d) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,10/ 0 Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Als Wundantiseptikum wie Vuzin. 

Vuzin bihydrochloricum, Vuzinbihydrochlorid (CHININFABR. ZIMMER U. Co., Frank
furt a. M.), ist Isooctylhydrocupreinbihydrochlorid, C19H22N2(OH)OCsH17·2HCl 
+2HsO. Mol.-Gew.533. 

Eigenschaften und E1'kennung. Farbloses, feines Kristallpulver (Nadelchen). Es 
schmeckt schwach sauer und ruft auf der Zunge schwache aber langandauernde Gefiihllosigkeit 
hervor. In warmem Wasser, in Weingeist und in Chloroform ist es leieht loslieh, schwer loslich 
in verd. Salzsaure. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. Aus der wasserigen Losung wird 
durch Ammoniak das fraie Isooctylhydrocuprein als weiBel" Niederschlag gefallt. Es gibt die 
Thalleiochinreaktion wie Chininhydrochlorid. Die wasserige Losung gibt mit Silbernitratlosung 
einen Niederschlag von Silberchlorid. Wird die Losung von 0,05 g Vuzin in 2 cern verd. Schwefel
saure nach dem Erhitzen zum Sieden mit 2 cern konz. Schwefelsaure versetzt und wieder erhitzt, 
so tritt der Geruch des Caprylalkohols auf. 

Priifung. a) Wird die wasserige Losung (0,025 g + 5 ccm) mit 5 Tr. verd. SchwefeIsaure 
und 3 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) versetzt, so darf der sich abscheidende violette 
Niederschlag innerhalb einer Minute sich nicht braun farben (Chininhydrochlorid). - b) Die 
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Losung von 0,01 g Vuzin in 1 cem konz. Sebwefelsallre darf nur sehwaeb grlinliehgelb gefiirht sein 
(fremde Alkaloide). - c) Welden 0,05 g Vuzin mit 1 cern Salpetersiiure verrieben, so geht das Salz 
in eine schmierigc Masse liber, die Salpetersaure Huoresciert blau, darf aber nicht gefarbt werden 
(fremde AIkaloidel. - d) Beim Verbrennen darf os hochstens 0,1 % Rlickstand hinterlassen. 

Anwendung. Als Wundantiseptikum in wasseriger Losung (1: 1000-10000) zu 
Spiilungen, Verbanden und zusammen mit Novocain und S)lprarenin zur Tiefendesinfektion. 
Bei der Herstellung von Vuzinlosungen sind Alkalien auch in Spuren zu vermeiden (also auch 
Alkali abgebendes Glas), da durch Alkalien die freie Base abgeschieden wird; wenn physiologische 
Natriumchloridliisung zur Herstellung der Losungen verwendet werden Boll, ist diese ohne Zu
satz von Natriumcarbonat herzustellen. 

Acidum chinicum. Chinasaure. Quinic Acid. Acide qllllllque. 
TetraoxyheX'ahydrobenzoesaure. CsH.(OH)"COOH + H 2 0. Mol.-Gew.21O. 

Chinasaure ist in der Chinarinde zu 5-8% enthalten, gebunden an Calcium 
und an die .Alkaloide. Sie findet sich ferner in den Blattern der Heidelbeere, in 
den Kaffeebohnen, in vielen Grasern, in der Zuckerriibe und in vielen andern 
Pflanzen. 

Darstellung. ]\IIan behandelt gepulverte Chinarinde 2-3 Tage mit kaltem Wasser, 
versetzt den Auszug mit wenig K a lkm il c h, um Chinager bsaure und kleine Mengen vou Alkaloiden 
zu fallen, und dampft das Filtrat zum Sirup ein. Nach mehrwochentlichem Stehen an kiihlem 
Ort, kristallisiert chinasaures Calcium aus. Man reinigt es durch Umkristallisieren und zerlegt 
es durch Schwefelsaure oder Oxalsii.ure und dampft die Losung zur Kristallisation ein. 1m grollen 
wird sie als Nebenprodukt in den Chininfabriken gewonnen. 

Eigenschaften. Farblose rhombische Prismen, Smp. 163°, Geschmack stark 
und rein sauer, nicht bitter, loslich in 2 T. Wasser, weniger loslich in .Alkohol, fast 
unloslich in Ather. Die wasserige Losung ist linksdrehend. 

Erkennung. Mit Kalkwasser und Bleiacetat gibt die mit Natronlauge neutra· 
lisierte wasserige Losung weiBe Fallungen. Beim Erwarmen mit Jod und Kalilauge 
bildet sich Jodoform. - Man bringt in einem Porzellantiegel 1 g Atzkali mit wenigen 
Tropfen Wasser zum Schmelzen und triigt 0,2-0,3 g Chinasaure ein, worauf die 
Schmelze einige Zeit im Flusse erhalten wird; die gelblich-griine Schmelze lost sich 
mit rotlicher Farbe in Wasser, auf Zusatz von Salzsaure verschwindet die Farbung. 
Die saure Losung wird durch wenig Eisenchloridlosung dunkelgriin gefarbt; die 
griine Farbung geht auf Zusatz von Natriumcarbonatlosung in Dunkelrot iiber. 
[Beim Schmelzen von Chinasaure mit Atzkali entsteht Protocatechusaure, 
CSH3(OH)2COOH]. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 163°. - Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) darf 
nicht getriibt werden: b) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - c) durch .Ammonium· 
oxalatlOsung (Calcium). - d) Beim Verbrennen darf Chinasaure hochstens 0,1% 
Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Gegen Gicht zu 0,5 g mehrmals tii.glich. 

Calcium chinicum. Chinasaures Calcium. Calciumchinat. [C6H7(OH)4·COO]2Ca 
+ 10H20. Wird durch Neutralisieren der wasserigen Losung der Chinasii.ure mit Calcium
carbonat erhalten. Seidenglii.nzende, rhombische Blattchen, in 5-6 T. Wasser loslich, in ab
solutem Alkohol unloslich. 

Chinid, C7H 100 5, ein inneres .Anhydrid der Chinasaure, entsteht beirn Erhitzen 
der letzteren auf 220-240°. Durch Umkristallisieren aus Alkohol erhii.lt man es in farblosen 
Kristallen, Smp. 1980. Es ist neutral und schmeckt etwas siimich. Durch Alkalien oder 
Sauren wird es leicht wieder in Chinasii.ure iibergefiihrt. 

Urol (Dr. SCHUTZ, Bonn) ist Harnstoffchinat, chinasaurer Harnstoff. C7H 120 6 

·2 (CON2H4). Mol.-Gew. 312. 
Darstellung. Durch Zusammenbringen von 200 T. Chinasii.ure und 120 T. Harnstoff 

in wiisseriger Losung und Eindampfen zur Kristallisation. 
Eigenschaften. GroBe farblose, etwas feucht aussehende Kristalle von sauersalzigem, 

etwas bitterlichem Geschmack. Smp. 1070. In Wasser und in verdiinntem Alkohol sehr leicht 
loslich; die Losungen reagieren sauer. Aus der konzentrierten wii.sserigen Losung wird dUTCh 
starke Salpetersii.ure Harnstoffnitrat gefallt. 
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Priifung. Schmelzpunkt 1070. Beim Verbrennen darf es hbchstens 0,1 % Ruckstand 
hinter lassen. 

Aufbewahrung. Gegen Feuchtigkeit geschutzt. 
Anwendung. Bei Krankheiten, die auf hamsaurer Diathese, Gicht, Ham- und Nieren

gries, beruhen, in Tagesgaben von 2-6 g, die eine Halfte fruh nuchtern, die andere Halfte des 
Abends vor dem Zubettgehen jedesmal in etwa 200 cern warmem Wasser gelost. 

Uroeol oder Urol- Colehiein -Tabletteu enthalten 0,5 g Urol, 0,5 g Milchzucker und 
0,001 g Colchicin (MERCK). Sie dienen vomehmlich zur Kupierung des akuten GichtanfaIIes. 

Neu-Sidonal (VEREIN. CHEM. WERKE A.-G., Charlottenburg) solI ein inneres An
hydrid der Chinasiiure von absolut neutraler Reaktion sein. Es ist aber nach 
ZERNIK nicht einheitIicb, sondem ein Gemisch von rund 750/ 0 Chinid und 250/ 0 Cbinasaure 
und dementsprechend nicht neutral. 

Anwendung. Bei Gicht, 2-6g taglicb in Pulver oder Tabletten. 
(Sidonal war ehinasa ures Pi per azi n.) 

Urosin enthalt chinasaures Lithium, siehe unter Lithium. 

Chinolinum. 
Chinolinum. Chinolin. Chinoline. Quinoline. C9H7N. Mol.-Gew. 129. 

Konstitutionsformel s. S. 977_ 
Das Chinolin wurde zuerst durch Schmelzen von Chinin mit Xtzkali erhalten 

(daher Chinolin, von Oleum Ohinae); spater wurde es im Steinkohlenteer aufgefun
den. Nach dem Verfahren von SKRAUP wird es jetzt synthetiseh dargestellt. 

Darstellung. Man miscbt 24 T. Nitrobenzol mit 38 T. Anilin, 120 T. Glycerin und 
100 T.konz. Seh wefelsaure und erhitzt anfangs vorsiehtig, da sonst eine sehr sturmiseheReaktion 
eintritt; dann erbitzt man noch einige Stunden am RuckfluBkuhler, verdiinnt hierauf mit Wasser. 
destilliert das Nitrobenzol ab, gibt scbIieBlicb zum Ruckstalld N a tron 180 u ge bis zur stark alkali
schen Reaktion und destiIIiert das Chinolin im Wasserdampfstrom abo Zur Reinigung wird das 
Chinolin mit Kaliumcarbonat getrocknet, destilliert und dann durch Losen in 6 T. Alkohol und 
Hinzufiigen der bererhneten Menge Schwefelsaure als saures Chinolinsulfat ausgeschieden (Anilin
sulfat bleibt in Losung); aus dem Sulfat wird es durch Alkalien wieder abgcschieden. Zur Be
freiung von Anilin !mnn man das rohe Chinolin auch mit Chromsaure enthaltender verd. 
Schwefelsaure erhitzen, wodurch nur das Anilin oxydiert wird. Ausbeute etwa 60 0/ 0 der be
rechneten Menge. 

Der Verlauf der BiIdung des Chinolins ist wabrscheinlich folgender: Durch Einwirkung der 
Scbwefelsaure auf das Glycerin bildet sieh Acrolein: CHz=CH-CHO. Das Acrolein verbindet 
sieh mit dem Anilin zunachst zu Acrolein-Anilin C6H5-N=CH-CH=CHz, und aus 
diesem entsteht dann durch Abspaltung von 2 H-Atomen das Cbinolin. Der zur Oxydation des 
Wasserstoffs erforderliche Sauerstoff wird von dem Nitrobenzol geliefert. 

Eigenschaften. Frisch destilliert ist das Chinolin eine fast farblose 
Fliissigkeit von starkem Liehtbreehungsvermogen und einem eigenartigen, auf die 
Dauer unangenehmen Geruch. Es bliiut Laekmuspapier. Sdp. 232-237 0 (Erganzb. 
etwa 2300). spez. Gew. (15 0 ) = 1,093-1,096. In einem Kaltegemisch aus fester 
Kohlensiiure und Ather erstarrt es kristallinisch. - In Alkohol. Ather, Chloroform, 
Sehwefelkohlen>:ltoff, Benzin ist es leieht lOslich, sehr wenig lOslich in Wasser, es 
kann aber Wasser aufnehmen und ist hygroskopisch. LiiBt man es liingere Zeit an 
feuehter Luft stehen, so bildet sieh ein Hydrat C9H7N + F/2 H 2 0; dieses Hydrat, 
triibt sich beim Erwiirmen auf 40°. 

An der Luft und am Licht fiirbt es sieh bald braun; durch Schiitteln mit 
Itzkali oder Atznatron und nachfolgende Destillation erhiilt man es wieder farblos. 

Das Chinolin ist eine Base; es verbindet sich mit den Sauren dureh Addition zu Salzen. 
Die Salze kristallisieren ziemli('h schlecht und sind meist etwas hygroskopisch (Ausnahmen sind 
das weinsaure und das salicylsaure Salz). Mit einigen MetaUsalzen bilden die Salze gut kristal
lisierende Doppelsalze. So verbindet sich das Hydrochlorid, C9H7N· HCl, mit Zinkchlorid zu dem 
gut kristallisierenden Doppelsalz (C9H7N -HCl)2' ZnCI2, das zur ReindarsteUung des Chinolins 
benutzt werden kann. 

Beim Kochen mit Salpetersaure oder Chromsaure wird Chinolin nur wenig verandert (Unter
Bcbied von Anilin), durch Kaliumpermanganat dagegen wird es unter Sprengung des Benzolkems 
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in Ohinolinsiiure (a,p.Pyridindicalbonsii.ure) verwandelt. Von Wasserstoff wird es zu Tetra
hydrochinolin, OgHllN, reduziert. 

Erkennung. Eine Mischung von 4 Tr. Chinolin mit 2 Tr. verd. Salzsaure 
wird durch 1 Tr. Kaliumferrocyanidlosung tief rot gefarbt. 

Prifung. a) Es mull klar und farblos oder hOchstens gelblich gefarbt sein. 
- b) 5 Tr. Chinolin mUssen sich in 2-3 ccm verd. Salzsaure klar losen (Nitrobenzol). 
- c) Wird 1 g Chinolin mit 50 cem Wasser geschiittelt, so darf das abfiltrierte Wasser 
durch Chlorkalklosung nicht violett gefarbt werden (Anilin). - d) 1 g Chinolin 
mull beim Erhitzen sich ohne Riickstand verfliichtigen oder yerbrennen. 

Aujbewahrung. Vorsi~htig, vor Licht geschiitzt, in gut geschlossenen Glas
flaschen. 

Wirkung und Anwendung. Das Ohinolin wirkt antiseptisch. In O,2%iger Losung 
verbindert es die Fii.ulnis von Ham und Leimlosungen. in O,40/oiger die Blutfiiulnis. Es verhindert 
die Milchsii.uregii.rung, erweist sich aber bei der alkoholischen Gii.rung schon entwickelten Hefe· 
zellen gegeniiber wirkungslos. Innerlich zu O,5g angewandt, setzt es die Korpertemperatur 
herunter, es wird aber meist nur in Form seiner Salze gegeben, da es in freiem Zustande auf die 
Magenschleimhaut stark reizend wirkt und Erbrechen hervorruft. GroBte Einzelgabe 0,75 g, Tages· . 
gabe 1,5 g (Ergii.nzb.). AuBerlich dient es als kriiftiges Antisepticum zu Mund· und Zahn· 
wii.ssem, zu Pinselungen und zu Gurgelwii.ssem bei Dipbtherie in alkoholisch,wasseriger Losung. 
Zu Pinselungen dienen 50/oige, zu Gurgelwiissem 0,20/oige Losungen. 

Chinolinum hydrochloricum. Chinolinhydrochlorid. Salzsaures Chinolin. C9H7N 
·HCI. Mol..Gew.165,5. 

Man lost 10 T. Chinolin in 11,4 T. Salzsii.ure (25 % ) auf und laBt die Losung in einem 
Schwefelsiiure.Exsikkator eintrocknen. Das Salz kristallisiert nur scbwierig, bildet in der Regel 
eine farblose, zerflieBliche Masse, die in Wasser sehr leicbt loslich ist. Aufbewabrung: Vor
sichtig, vor Licht geschiitzt. 

ROSENTHALS L6sung zum Aufbewahren anatomischer Priiparate. Chinolini hydrochloric; 
5,0, Natrii chlorati 6,0, Glycerini 100,0, Aquae dutillatae 900,0. Statt 5 g Chinolinbydrochlorid 
kann man ebensogut 4 g Chinolin und 4,5 g Salzsii.ure (25%) verwenden. 

Chinolinum rhodanatum. ChlnoIinrbodanld. Rhodanwasserstoffsaures Chino· 
lin. Chinolinum sulfocyanatum. C9H7N.HSCN. Mol.·Gew.188. 

Darstellung. Eine Losung von 12,9 T. Chinolin in 14,6 T. Salzsaure (250/0) ver· 
mischt man mit einer Losung von 9,7 T. Kaliumrhodanid in 40 T. Wasser. Man dunstet diese 
Fliissigkeit auf dem Wasserbad so lange ein, bis sie sich in eine wiisserige Schicht und eine darauf 
scbwimmende olige Schicht scheidet. Baim Erkalten kristallisiert die olige Schicht. Durch Um
kristallisieren aus siedendem Wasser wird es gereinigt. 

Eigenschajten und ETkennung. Fast farbloses oder gelbliches Kristallpulver, 
Smp. 137-1380. In kaItem Wasser schwer, in heiBem Wasser und in Weingeist ziemlich leicht, 
wenig in Ather lOsUch. Die wii.BSerige Losung ist neutral und wird durch Natronlauge unter Ab. 
scheidung von freiem Chinolin milchig getriibt Eisenchloridlosung ruft in der wii.sserigen Losung 
blutrote Farbung hervor. 

Aujbewahrung. Vor Licht geschiitzt, vorsichtig. 
Anwendung. Nach EDINGER ist das Chinolinrhodanid durch antiseptische Wirkung aus· 

gezeichnet, die nicht nur durch das Chinolin, sondem besonders durch die Rhodanwasserstoff. 
saure hervorgerufen wird. I.1TTEN hat die 1 % ige Losung zu Injektionen bei Gonorrh& angewandt. 

Crurin = Chinolin·Wismut·Rhodanid s. unter Bismutum, S. 688. 

Chinolinum salicylicum. Chlnollnsallcylat. Salicylsaures Chinolin. 
CsH4,(OH)COOH·CgH7N. Mol.·Gew.267. 

Darstellung. Man lost 10 T. Chinolin mit 11 T. Salicylsaure in weingeisthaltigem 
Wasser und kristallisiert das Salz aus siedendem Wasser um. 

Eigenschajten, Erkennung, Prifung. WeiBliches kristallinisches Pulver, los· 
Hch in 80 T. kaltem Wasser, leicht loslich in Alkohol, Ather, Benzol. Vaseline, fetten Olen und 
Fetten, auch in Glycerin loslicb. 

Die wasserige Losung wird durch Kalilauge unter Abscheidung von Ohinolin milchig getriibt, 
durch Eisenchloridlosung violett gefii.rbt; auf Zusatz von Salzsiiure Bcheidet sich Salicylsaure in 
Kristallen aus. 0,1 g miissen auf dem Platinblech erhitzt, ohne Riickstand verbrennen. 

Aujbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Chinolintartrat. 
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Chinolinum sulfosalicylicum. Chinolinsuifosalicylat. Sulfosalicylsaures Chino
lin. Erseol PRUNIER. CSH3(OH)(COOH)SOsH· C9H7N + H 20. Mol.-Gew.365. 
. Da1'stellung. Durch Zusammenbringen von berechneten Mengen Chinolin und Sulfo-
salicylsaure. 

Eigenschajten. WeiBe seidengliinzende Kristalle, Smp. 2200, schwer loslich in Wasser,' 
sehr leicht in Weingeist. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antisepticum. 

Chinolinum tartaricum. Chinolintartrat. Weinsaures Chinolin. 
3 C9H7N . 4 C4 HsOs. Mol.-Gew. 987. 

Da1'stellung. Zu einer warmen Losung vou 10 T. Chinolin in 50 T. Weingeist gibt man 
eine warme Losung von 16 T. Weinsaure in 80 T. Wasser. Das nach dem Erkalten ausgeschiedene 
Salz wird mit wenig Weingeist gewaschen und getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose glanzende nadelformige Kristalle, luftbestandig, 
loslich in 70-80 T. Wasser, leichter in heiBem Wasser, in 150 T. Weingeist, sehr 
schwer in Ather. Die wasserige Losung ist neutral oder sehr schwach sauer. 

E1'kennung. Die wasserige Losung gibt mit Kalilauge eine miIchige Trii
bung unter Auftreten des Chinolingeruches. - Die gesattigte wasserige Losung gibt 
nach dem Ansauern mit EssigsaUTe und Zusatz von Kaliumacetatlosung. bei Ian· 
gerem Stehen eine kristallinische Ausscheidung von Kaliumbitartrat. 

Prilfung. a) Die Losung von 0,2 g Chinolintartrat in 2 ccm Wasser muB 
mit 2 ccm Kalilauge eine rein wei Be miIchige Triibung geben, die nach Zusatz von 
Ammoniumchlorid beim Erwarmen verschwindet. - b) Die wasserige Losung (0,1 g 
+ ]0 ccm) darf dUTch Chlorkalklosung nicht violett gefarbt werden (Anilin). -
c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei Keuchhusten zu 0,5-1,0 g drei- bis viermal taglich, am besten in 

Oblaten, flir Kinder 0,1-0,2 g. GroBte Einzelgabe 1,5 g, Tagesgahe 3,0 g (Erganzb.). Au Ber
lich wirkt es antiseptisch. 

Ch inolinabkiimmlinge. Die Stellung del' Substituenten wird jetzt meistens dUTch 
die in del' Chinolinformel angegebenen Ziffern ausgedriickt, friiher dUTch die Buch
staben a, p, y und dUTch die Bezeichnung ortho usw. 

Formeln der wichtigsten Chinolinabkommlinge. 

ana y 
CH CH 
/~ /~ 

para HC/ 5 ~C/ 4 '\CH P 

meta Hcl , )" , Jrr" 
'\/ ~/ 
CH N 

ortho 
Chinolin. 

CH CH 
/"" /~ 

HO'sf "( lell 
HC~ /C~ /CH 

~/ V 
COH N 

8-0xychinolin-6-sulfonsaure. 
Zinksalz = Zincochinol 

Quecksilbersalz = Mercochinol. 
Hager, Handbuch.l. 

8-0xychinolin (Suifat = Chin~s~!). 

C·SOaH CH 
/~ A 

HC/ ~C/ ~CH 

I II I 
JC~ /C~ ~I'CH 

~/ ~/ 
COH N 

8-0xy-7-jodchinolin-5-su]fonsaure = Loretin 
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2-Phenylchinolin-4-carbonsiure = Atophan. 

CH C·COOC2H II 

Hcr()H 
HC~/CVC.C8H6 

CH N 
2-Phenylchinolin-4-oarbonsiureithylester 

= Acitrin. 

Oxyphenylchinolindioarbonsiure = Hexophan. 

CH C·COOCHa 

HC(~C//'CH 
HCVVCOC'H' 

CH N 
2-Phenylchinolin-4-carbonsiuremethylester 

= Novatophan. 

Chinosol (CHINOSOLFABRlK, Hamburg). 8(ortho)- Oxychinolinsul£a t. 
[C9H6(OH)Nh' H 2S04, Mol.-Gew. 388. 

Da'J'sfellung. Durch Zusammenbringen von 8-0xychinolin und Schwefelsaure in 
herechneten Mengen. 

Eigenschaften. Hellgelbes kristallinisehes Pulver, Smp. 175-1770. Ge
rueh sehwaeh safranartig, Gesehmack brennend. Leicht loslieh in Wasser, schwer 
loslieh in Weingeist, unloslieh in Ather. Die wiiBserige Losung rotet Laekmuspapier. 

E'J'kennung. Die wiiBserige Losung (0,1 g + 5 ccm) wird durch Eisenehlorid
losung griin gefarbt. Mit Bariumnitratlosung gibt die Losung (0,1 g + 5 cem) einen 
wei Ben Niederschlag von Bariumsulfat, mit Natronlauge einen weiBen kristalli
nisehen Niederschlag von 8-0xychinolin. 

P'l'iifung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,10f0 Riiekstand hinterlassen. 
Anwendung. Als Antisepticum. Es fallt EiweiJ3 nicht und wirkt nicht iitzend. Zur 

Desinfektion der Hande und des Operationsfeldes in wasseriger LosunJr (1: lOOO), auf frische Wun
den, Brandwunden (1:500), als 2-50/ oige Salhe oder l/s-IO/oiges Streupulver, bci Gonorrhae 
(1:500 bis 250). Chinosol-Verbandstoffe sind sterilisierbar. - Zur Desinfektion stii.hlerner Instru
mente eignet es sich nicht. Innerlich 0,3 g dreimal tii.glich gegen Lepra, Tuherkulose, Cholera. 
- Es kommt in Tabletten zu 1 g und in "Deciplii.ttchen" zu 0,1 g in den Handel; letztere sollen 
zur Herstellung von Mund- und Gurgelwasser dienen. 

Mit eisenhaltigem Wasser gibt Chinosol griine Farbung, mit kalkhaltigcm Wasser Trn
bungen. 

Chlnosol-Gelatinestlfte. 
1. Gelatinae albae 8,0 
2. Aquae desti1latae 32,0 
3. Glycerini 3,0 
4. Chin080li 2,0. 

Man 1Bst 1 in 2 und 3, fligt 4 hinzu und gieJlt 
zu Stibchen aus. 

Chlnosol-Salbe. 
B randsalbe, Salbe gegen das Aufiiegen. 

Chinosoli 1,0 
Unguenti cerei 45,0 
Liquoris Plumbi subacetici 4,0. 

Chlnosol-Schnupfpulver. 
Chinosoli 1,0 
Mentholi 2,0 
Acidi borici 20,0 
Sacchari albi 17,0 
Sacchari Lactis 60, O. 

Chlnosol-Streupulver. 
A. Gegen FuJlschweiJl. 

Chinosoli 2,0 
Amyli Tritici pulv. 10,0 
Talci veneti pulv. 88,0. 
(vel Terrae si1ioeae calcinatae 88,0). 

B. Klnder-Streupulver. 
Chinosoli 0,5 
Amyli Tritlci 19,5 
Lycopodii 80,0. 

Chlnosol-Talg. 
Bei Wuudsein, Wolf, erfrorenen Gliedern. 

Chinosoli 3,0 
Aquae destillatae 6,0 
Sebi ovilis 41,0. 

Aguttan (ATHENSTAEDT U. REDEKER, Hemelingen) ist Salicylsiiure-S-oxychinolinester, 
CSH4(OH)CO·OCgHaN. Mol.-Gew. 265. 
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Darstellung. Durch Veresterung von S-Oxychinolin mit Salicylsaure. 
Eigenschajten. Farblose Kristalle (sechseckige Tafeln) oder gelblichweiBes Pulver. 

Smp. 1070, fast geschmaeklos; unloslich in Wasser, loslieh in Alkohol und Methylalkohol. 
Erkennung. Die mit verd. Weingeist hergestellte Losung gibt mit Eisenchloridlosung 

eine hellgriine Farbung. Beim Kochen mit Natronlauge tritt ein dem Chinolin ahnlicher Gerueh 
auf; beim Ansauern mit Salzsaure scheidet sich Salicylsaure aus. 

Priijung. Schmelzpunkt 1070. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. Die Losung von 0,1 g Aguttan in 5 ccm verd. Weingeist darf durch I Tr. Eisen
chloridlosung nicht violett gefarbt werden (freie Salicylsaure). 

Anwendung. Als Gichtmittel zu 0,5-1,0 g, taglich 4-5 g. 

Analgen (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), Benzanalgen, Chinalgen, war 

Athoxy-benzoylaminochinolin. CgHS(OC2Hs)(NHCOCsHs)N. Es ist nicht mehr im 
Handel. 

Mercochinol (FR. FRITZSCHE u. Co., Hamburg) ist 8-0xychinolin-6-sulfon
saures Quecksilberoxyd. [CgHs(OH)N·S03J2Hg. Mol.-Gew.448. 

Darstellung. Durch Sattigen einer wasserigen Losun!! von Oxychinolinsulfonsaure 
mit Quecksilberoxyd oder durch Fallen einer Losung von oxychinolinsulfonsaurem 
Natrium mit einer Losung von Quecksilberehlorid. 

Eigenschaften. Schwen;s gelbes Pulver, in Wasser sehr schwer loslich (ctwa 0,4: 100). 
Es enthalt 30% Quecksilber. 

Erkennung. Werden 0,2 g Mercochinol mit 10 ccm Wasser geschiittelt. so wird da~ 
Filtrat durch verd. Eisenchloridlosung dunkelgriin gefarbt. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Innerlich und auBerlich, auch subcutan gegen Syplrilis und Go

norrhoe, in Pulvern und in Salben. 

Zincochinol (FR. FRITZSCHE u. Co., Hamburg) ist 8-0xychinolin-6-sulfon

saures Zink. [CgH,(OH)N·S03]2Zn. Mol.-Gew.313. 
Darstellung. Durch Sattigen einer Losung von Oxychinolinsulfonsaure mit Zink

oxyd oder Zinkcarbonat. 
Eigenschaften. Lockeres gelbes Pulver, in Wasser fast unloslich. 
Erkennung. Werden 0,5 g Zincochinol mit 10 cern Wasser geschiittelt, so gibt das 

Filtrat mit verd. Eisenchloridlosung eine griine Farbung. Beim Verbrennen im Porzellantiegel 
und GIiihen hinterliiBt es einen Riickstand, dessen LOsung in verd. Salzsaure die Reaktionen 
einer Zinkchloiidlosung gibt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais adstringierendes und antiseptisches Mittel, auBerlieh. 

Loretin (Th. SCHUCHARDT, Gorlitz), 8-0xy-7-jodchinolin-5-sulfonsaure, S. u. 

Jodum, S. 1563. 

Kairinum. Kairin. Unter der Bezeichnung Kairin A ist das Hydrochlo rid des 1 (N) -A thy 1-
tetrahydro-S -Oxychinolins, CgHg(OH)NC2Ho . HCl, und als Kairin M das Hydrochlorid 
des I(N)-Methyltetrahydro-S-oxychinolins, CgHg(OH)NCH3·HCl, als erate synthetische 
Ersatzmittel fiir Chinin angewandt worden (gegen IS90). 

CH CH2 

/f~ /~ 
HC/ ~C/ ~CH2 

I 11 I 
HC~ /C~ /CH2 

'\/ ~/ 
HO·C N·C2H s 

Athylverbindung. Metbylverbindung. 

Die Anwendung beider ist wegen der nnangenehmen Nebenwirkungen bald wieder auf
gegeben worden. Die beiden Verbindungen haben deshalb nUr noch geschichtliche Bedeutung. 

Thallinum, Thallin, ist Tetrahydrochinanisol, C9H 10(OCH3)N. Mol.-Gew.163. 

Darstellung. Durch Reduktion von Chinanisol mit Zinn und Salzsaurc. Chinanisol 
wird nach dem SKRAuPschen Verfahren wie Chinolin dargestellt, aus p-Aminoanisol, C6H4 
{OCHJ )NH2 [1,4], durch Erhitzen mit Glycerin, Schwefelsaure und p-Nitroanisol (vgl. Chinolin). 
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CH CH CH CH2 

CH30C/"-"'-C//'CH 

H(/~JB 
/''''- /~ 

CB,of "r iCB• 

HC,//CV/CHg 

CH N CH NH 
Chinanisol. Thallin. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle aus Petrolii,ther. Geruch kumarinahnlich. Smp.420. 
Es lost sich leicht in Wasser, Weingeist und Ather. Es ist eine einsaurige Base und bildet mit 
Sauren gut kristallisierende Salze. Die wiisserige Losung des Thallins und seiner SaIze wird durch 
Eisenchloridlosung griin gefarbt (daher del' Name Thallin). 

Thallinum sulfuricum. Thallinsulfat. Schwefelsaures Thallin. [C9H 10(OCH 3 )N]! 

. H 2S04 , Mol.-Gew. 424. 
Da1'stellung. Eine weingeistige Losung von Tha.llin wird mit del' berechneten Menge 

verd. Schwefelsaure versetzt und das Salz aus Weingeist umkristallisiert. 
Eigenschaften und E1'kennung. GelblichweiBes, kristallinisches Pulver von kumarin

artigem Geruch und sauerlich-salzigem, zugleich bitterlich-gewiirzhaftem Geschmack; es lost 
sich in 7 T. kaltem odeI' 0,5 T. siedendem Wasser, auch in etwa 100 T. Alkohol. - Die was
aerige Losung reagiert sauer, braunt sich allmahlich am Licht und wird durch Jodliisung braun, 
durch Gerbsaure weill, durch NESSLERsches Reagens citronengclb gefallt; Bariumnitrat crzeugt 
einen weiBen Niederschlag von Bariumsulfat; Atzalkalien, auch Ammoniak verursachen eine 
weiBe Triibung, die beim Schiitteln mit Ather verschwindet, indem die freie Base in den letzteren 
iibergeht. Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) wird durch Eisenchlorid smaragdgriin gefarbt, 
nach einigen Stunden geht die Farbung in Tiefrot iiber; rauchende Salpetersaure farbt die ver
diinnte wasserige Losung l'otlich. Schwefelsaure lost das Thallinsulfat farblos auf; diese Losung 
wird durch Zusatz von etwas Salpetersaure zuerst tiefrot gefarbt, die Farbung geht bald in Gelb
rot iiber. Beim Erhitzen iiber 1000 schmilzt es, bei weiterem Erhitzen zersetzt es sich und hinter
liiBt eine tiefschwarze, stark aufgebIahte Kohle, die ohne Riickstand verbrenneu muB. Es enthalt 
76,9 % ThalJin und 23,1 0/ 0 Schwefelsaure. 

Aufbewallrung. Vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Thallinsulfat wirkt antipyretisch und antiseptiscb. Die innere Anwendung 

ist aufgegeben worden, da bedrohliche Nebenerscbeinungen (Erbrechen, Cyanose, Kollaps) auch 
nach kleinen Gaben beobachtet worden und zahlreiche bessere Antipyretica heute im Gebrauch 
sind. Gl'oBte Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,5 g. AuBerlich wurde ee als .Alltisepticum nament· 
Hch gegen Gonol'£hoe in Form von Injektionen und von An throphoren anscheinend mit 
gutem Erfolge angewandt. 

Thallinum tartaricum, Thallintartrat, Saures weinsaures Thallin, C9H 10(OCH3 )N 
. C4 HsOs, Mol.-Gew. 313, wird durch Zusammeubringen von 52,2 T. Thallin und 47,8 T. 
Weinsaure in Weingeist dargestellt. GelblichweiBes, kristallinisches Pulver, Geruch anis- und 
kumarinartig, loslich in 10 T. Wasser, sehr schwer in Alkohol. - In konz. kalter Schwefelsaure lost 
es sich ohne Farbung auf. Die wasserige Losung verhiilt sich gegen Eisencblorid und Salpeter
saure wie die des Thallinsulfats; auf Zusatz von Bariumnitrat bleibt die Losung klar (Unter
schied von Thallinsulfat). Auf Zusatz von Kaliumacetat scheidet sich Kaliumbitartrat abo 

Aufbewahrung. Vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Thallinsulfat. 

Vioform = 7,5,8-.JodchloroxychinoIin, S. u. Jodum S. 1562. 

Atophan (CHEM. FABR. vorm. E. SOHERING, Berlin) ist 2-Phenylcbinolin-4-carbon
saure oder 2-Phenylcinchoninsaure, C9H5N(CsH5)COOH. Mol.-Gew. 249. 

Konstitutionsformel S. S. 978. 
Darstellung. Durch Einwirkung von BOenzaldehyd und Brenztraubensaure auf 

Anilin odeI' durch Einwirkung von Acetophenon auf Isatin. 
Eigenschaften. Gelbliches, kristallinisches· Pulver, Smp. 208-209°, Ge

schmack bitter. In Wasser ist es unloslich, in Weingeist und Ather leichter loslich, 
ebenso in alkalihaltigem Wasser unter Bildung der Alkalisalze. Auch mit verd. 
Sauren bildet es beim Erwarmen lOsliche Salza. 
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Erkennung. Es lost sich in konz. Schwefelsaure bei gelindem Erwarmen 
mit gelber Farbe. Beim Erwarmen mit Salzsaure gibt es eine gelbe Losung, die mit 
viel Bromwasser einen orangegelben Niederschlag gibt. Die weingeistige Losung 
wird durch wenig EisenchloridlOsung braunrot gefarbt. 

Prilfung. a) Schmelzpunkt 208-209°. - b) Beim Verbrennen darf es hoch
stens 0,1 % Riickstand hinterlasFlen. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Spezifikum gegen Gicht, ferner bei Gelenkrheumatismus und anderen 

rheumatischen Erkrankungen, Ischia.s, gonorrhoischer Arthritis, Gelenkschmerzen, Neuralgien, 
Hemikranie, Lumbago, Entziindungen der oberen Luftwege, Flecktyphus, Hautkrankheiten in 
Pulver oder Tabletten zu 0,5-1 g drei- bis viermal taglich nach ,len Mahlzeiten mit reichlichen 
Mengen Wasser und etwas Natriumbicarbonat. Auch in Suppositorien zu 1 g zwei- bis drei
mal taglich. 

Artamin (Dr. NEUMANN u. Co., chem. Fabrik, Beclin-Charlottenburg) ist Phenylchinolin
carbonsaure, also die gleiche Verbindung wie Atophan. 

Acitrin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist 2-Phenylohinolin-4-oarbonsiiureiithylester, 
C9H5N (CSH 5 )COOC2H 5. Mol. -Gew. 277. 

Konstitutionsformel siehe S.978. 
Darstellung. Durch VerestelUng von Phenylchinolincarbonsaure (= Atophan 

mit Athylalkohol. 
Eigenschaften. GclblichweiBes kristallinisches Pulver, Smp.61-620, geschmacklos, 

neutral; unloslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol, Ather, Eisessig, Aceton. 
Erkennung. In konz. Schwefelsii.ure lost es sich mit gelber Farbe und fallt beim Ver

diinnen mit Wasser unverandelt wieder aus. Werden 0,5 g Acitrin durch Kochen mit 20 ccm 
weingeistiger Kalilauge verseift, die Losung mit IO ccm Wasser verdiinnt und mit verd. Schwefel
saure angesauert, so scheidet sich Phenylchinolincarbonsaure aus, die nach dem Auswaschen 
mit Wasser und Trocknen bei 208-2090 schmilzt. Die weingeistige Losung von Acitrin wird durch 
Eisenchloridlosung braunrot gefarbt. 

Prilfung. Wird 1 g Acitrin mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat nicht ver
andert werden: - a) durch Silbernitratlosung (Chloride), - b) Bariumnitratlosung (Snlfate), -
c) Eisenchloridlosung.-d) Beim Verbreunen darf Acitrin hbchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Gogen Gicht und Rheumatismus, Neuralgien, Ischias je 0,5 g taglich 
viermal, wenn notig sechsmal, unter reichlichem Nachtrinken von Wasser oder Mineralwassern. 

Acitrin compositum (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), das jetzt an Stelle von reinem 
Acitrin in den Handel kommt, besteht aus einem Gemisch von Acitrin 10,5 g) und Colchicin 
(0,0003 g). 

A toch inol (GES. F. CHEM. IND., Basel) ist 2 - Phenylchinolin - 4 - carbonsaureallyiester 
C9H5N(CsH5)COOCaHs. Mol.-Gew. 289. BlaBgelbe Kristalle, Smp. 30°, unloslich in Wasser. 
Geschma.ck gewiirzig. In Tabletten zu 0,25 g im Handel. 

Iriphan (LECINWERK, Hannover) ist 2-Phenylchinolin-4-carbonsaures Strontium. Gelblich
weiBes, kristallinisches Pulver, schwer loslich in kaltem Wasser. - Anwendung. Gegen Gicht 
und Rheumatismus 3-4mal taglich 1-2 Tabletten zu 0,5 g. 

Novatophan (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) ist 2-Phenylchinolin-4-carbon-
siiuremethylester. C9H 5N(CaH.)COOCH3• Mol.-Gew.263. -

Konstitutionsformel s. S. 978. 
Darstellung. Durch Veresterung del' 2-Phenylchinolincarbonsaure mit Methyl. 

alkohol. 
Eigenschaflen. GelblichweiBes Pulver, Smp. 580, geschmacklos, in Wasser unloslich, 

auch in alkalihaltigem Wasser, da es keine Alkalisalze mehr bilden kann. 
Erkennung. Es lost sich in konz. Schwefelsaure mit gelber FaTbe. 
Priifung. a) Schmelzpunkt 580. - b) Beirn Verbrennen darf es hOchstens 0,1 % Riick

stand hinterlassen. 
Anwendung. Wie Atophan zu 0,5-1 g drci- bis viermal tagJich nach den l\fahlzeiten. 

Paratophan (CHEM. F ABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) war 6-Methyl-2-phenylchinolin-
4-carbonsaure. CHaC9H4N(CaH5)COOH. Es ist nicht mehr im Handel. 

Isatophan (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) war 8-Methoxy-2-phenylchinolin-
4-oarbonsaure. CHaO,C9H4N(CsH5)·COOH. Es ist nicht mehr im Ha.ndel. 
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Lytophan (C. A. F. KAHLBAUM, Adlershof-Berlin) ist Phenylchinolindicarbonsiiure, 
HOOC,CsH5N ·C6H,COOH. Mol.-Gew.293_ 

Eigenschajten und ETkennung. Hellgeibes, fein kristallinisches Pulver, geruch
los und fast geschmackIos, in W &sser fast unlOslich, in organischen LOsungsmitteln schwer loslich. 
Leicht loslich in alka1ihaltigem Wasser. Beim Erhitzen zersetzt es sich unter Verkohlung und 
Bildung eines blauen, indigoii.hnlichen Farbstoffes. Wird Lytophan in einem Schalchen mit Sal
petersaure auf dem Wasserbad bis zur Trockne erhitzt und der Riiokstand iiber kIeiner Flamme 
erhitzt, so tritt eine dunkelrote Farbung auf. 

Anwendung. Bei Gicht, Rheumatismus, Lumbago, Neuritis, Migrane, zu 0,5 g drei- bis 
viermal taglich. Es kommt in Tabletten in den Handel. 

Hexophan (FARBWERKE HOCHST) ist Oxyphenylchinollndicarbonsiure, 

C17H l10 5N + H 20. Mol.-Gew.327. Konstitutionsformel s. S.978. 
DaTstellung. DurchKondensation von Acetolsalicylsaure, CHaCO.C6Ha(OH)COOH, 

und Isatin in a.lkalisoher Ltisung. Aus dem Natriumsa.lz oder aus dem Methylester laBt sich die 
Saure rein darstellen. 

Eigenschaften. Ockergelbes Pulver, geruchlos, fast unloslich in Wasser, Weingeist und 
Ather, leicht loslich in verd. Natronlauge und Ammoniakfliissigkeit. 

ETkennung. Die Losung von 0,1 g Hexophan in 7 ccm l/lO·n.Kalilauge wird durch 
1 Tr. stark verdiinnte Eisenchioridlosung (1: 100) blutrot, durch 1 Tr. alkalische Kupfertartrat. 
losung olivlITiin gefarbt. 

Prilfung. a) Werden 0,5 g Hexophan mit 10 cem Ather geschiitteIt, so darf das FiItrat 
beim Verdunsten keinen Riickstand hinterlasllen. - b) 1 g Hexophan muB sich in 10 ccm Am. 
moniakfliissigkeit klar IOsen. - c) Wird die ammoniakalische Losung b mit Salpetersaure iiber
siittigt, so dad das FiItrat durch Silbemitratlosung (Chloride) und - d) durch BariumnitratIosung 
(Sulfate) nicht veriindert werden. - e) Die Losung von 1 g Hexophan in 10 ccm Ammoniak
fliissigkeit darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden, auah nicht nach dem 
Ansii.uem mit verd. Essigsaure (Schwermetalle). 

Gehaltsbestimmung. Werden 0,0 g Hexophan in 40 ccm l/lO·n.Kalilauge gelOst, so 
sollen zur Bindung des iiberschiissigen Kaliumhydroxyds 9,4-9,45 ccm l/lO-n.Salzsaure er· 
forderlich sein (Phenolphthalein als lndikator). 

Anwendung. Gegen Gicht und rheumatische Erkrankungen zu 1,0 g viermal taglich, 
spater dreimal tiiglich, in Pulver, Pilien und Tabletten. 

Hexophan-Lithium (FARBWERKE HOCHST) ist das Lithiumsalz des Hexo
phans. C17H9N05Li2 + 8H20. Mol.-Gew.465. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Hexophan auf Litbiumcarbonat. 
Eigenschaften. Gelbes, krista.llinisches Pulver, loalich in 2,5 T. Wasser, auch in 

Weingeist, unliislich in Ather. Die kaltgesii.ttigte w8.sserige Losung ist gelb, die heiBgesattigte rot. 
Die Loaungen blauen Lackmuspa.pier. 

ETleennung. Es gibt die Flammenfarbung der Lithiumsa.lze. Bei kurzem Erhitzen im 
trockenen Probierrohr farbt es sich rot, beim Erkalten wieder gelb. Die ka.ltgesattigte wasserige 
,Loaung gibt mit Natriumphosphatloaung Moh einiger Zeit einen weiBen Niederschlag von Lithium
phosphat. Die LOsung von 0,1 g Hexophan·Lithium in 10 ccm WI/sser wird durch 1 Tr. Eisen· 
chloridliisung blutrot, durch 1 Tr. a.lkalische Kupfertartratlosung olivgriin gefarbt und durch 
Sa.lzsaure gel b gefallt. 

PrUjung. 8) 1 g Hexophan·Lithium muB mit 10 ccm Wasser eine klare LOsung geben, 
die durch Schwefelwl1osserstoffwasser weder getriibt werden, noch eine braunliche Farbung an· 
nehmen darf (Schwermeta.llsaIze). - b) Versetzt man die Hexophan·Lithiumliisung mit 3 ccm ver· 
diinnter Salpetersaure, so darf das FiItrat weder durch Silbernitratlosung (Chloride), noch durch 
Bariumnitratlosung getriibt werden (Sulfate). - c) Beim Gliihen am Platindraht darf die Flamme 
hoohstens voriibergehend gelb gefarbt werden (Natrium). - d) 0,5g Hexophan.Lithium werden in 
einem Porzellantiegel vorsichtig verkohlt. Der Riickstand wird mit 5 Tropfen verdiinnter Schwefel· 
saure und 5 ccm heiBem Wasser verrieben. Die Fliissigkeit wird darauf durch ein kIeines, asche· 
freies Filter gegeben. Alsdann werden die Kohle und das Filter mit 5 ccm heiBem Wasser aus· 
gewaschen. Das Filter wird danach im Tiegel getrocknet und der Inha.lt des letzteren vollstii.ndig 
verascht. Die schwefelsa.ure Loaung und Waschfliissigkeit werden nunmehr in den Tiegel gebracht 
und verdunstet. Der trookene Riickstand wird schwach gegliiht. Es miissen 0,106-0,122 g 
Lithiumsulfat verbleiben, was einem Gehalt von 2,7-3,1 % Lithium entspricht. ' 

Anwendung. Wie Hexophan, subcutan und intramuskular zu 0,8 g (= 0,5 g Hexophan); 
fiir intravenose Injektionen geniigen kIeinere Mengen. 

Synthalin (CHEM. FABRIK vorm. E. SOBERING, Berlin) war zuerst Metbylendioxyphenyl

/0" chinolincarbonsiiuremethylester. CH2"O/C6Ha·CgH5N.COOCHa (vgl. Bd. II, S.1390). 
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Eigenschaften. Grunlich.gelbliches kristallinisches Pulver, Smp.134-135,5°, geruch
und geschmaoklos, unloslich in Wasser, schwer loslich in Alkohol, leicht lOslich in Chloroform. 

Erkennung. Mit konz. Salzsaure gibt es eine Rotfarbung, ebenso beim Erhitzen mit 
verd. Salzsaure oder verd. Schwefelsaure. 

Orexin (KALLEU. Co., Biebrich), oder Cedrarin, ist Phenyldihydrochinazolin.C14,H 12N 2 • 

Mol.-Gew. 207. 
1m Handel nur als Orexinta.nna.t. (Chinazolin leitet sich von Chinolin a.b durch Ersatz 

einer CH-Gruppe durch ein N-Atom.) 
Da'l"stellung. Formanilid, CaHsNH·OCH, in 

Benzol gelost, gibt mit Natrium Natriumformanilid, 
das durch Einwirkung von o-Nitro benzylchlorid, 
CuH 4(N02)CH2Cl, in 0 - Nitro benzylformanilid, C6HSN 
. (CH2 · CuH 4N02)OCH ubergefiihrt wird. Wird letzteres mit 
Zinn und Salzsaure reduziert, so entsteht intermediar 
o-Amino benzylformanilid, CaHsN. (CH2CuH 4 · N~)OCH, 
das durch Abspaltung von Wasser in Phenyldihydrochin
az olin ubergeht. 

Anwendung. Nur in Form des Tannats. 

CH 

Phenyldihydrochinazolin. 

Orexin-Tannat, Orexinum tannicum. Gerbsaures Orexin. 
Da'l"stellung. Durch Einwirkung von Gerbsaure auf Orexin. 
Eigenschaften. GelblichweiBes Pulver, geruchlos und fast geschmacklos, un

lOslich in Wasser, leicht loslich in verd. Sauren (auch im Magensaft). 
E'I"kennung. Wird ein Gemisch von Orexintannat mit Zinkstaub kurze Zeit 

uber freier Flamme erhitzt, so tritt ein starker unangenehmer Geruch nach Phenyl
isonitril auf. Werden etwa 0,05 g Orexintannat mit 5 ccm Wasser und 1 Tropfen 
Eisenchloridlosung geschuttelt, so farbt sich die Flussigkeit schwarz. 

Priifung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1% Ruckstand hinterlassen. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Stomachikum zu 0,3-1,0 g eine Stunde vor den Mahlzeiten. Es regt 

die EBlust an und verhindert Erbrechen (bei Schwangerschaft und Seekrankheit). Bei Magen
geschwuren ist es zu vermeiden. 

Chirata. 
Swertia chirata HAMILTON (Gentiana chirayta ROXB.). Chirata. Gentia
naceae-Gentianeae. Ein einjahriges, bis 1 m hohes Kraut, heimisch in den 

Gebirgsregionen des N ordens Ostindiens. 

Herba Chiratae indicae. Chiratakraut. Chirata. Chirayta. Chirette. Herba 
Chirettae. 

Die getrocknete, bei vorgeschrittener Bliite gesammelte ganze Pflanze mit der Wurzel, ver
packt in Biindel von 700-900 g. Die Handelsdroge besteht meist hauptsachlich aus Stengelfragmenten. 

Der Stengel (gewohnlich ist nur einer vorhanden, zuweilen auch mehrere) ist glatt, gelb
braun, orangebraun bis purpurbraun, etwa bis 1 m hooh, nach oben fast gefliigelt, vierkantig 
und reichlich verzweigt, in seinen mittleren und unteren Teilen cylindrisch. Die zahlreichen, 
schlanken, langen, glatten Zweige stehen dekussiert, sind in gleicher Weise trugdoldig verzweigt 
und tragen reichlich Bliiten und Friichte. Die Blatter, von denen gewohnlich nur wenige in der 
Handelsdroge anzutreffen sind, sind gegenstiindig, sitzend; die groBten 3 und mehr cm lang, 
oval-Ianzettlich, zugespitzt, ganzrandig, glatt und kahl und gewohnlich mit 3-7 seitlichen Nerven 
versehen. Bliiten sind nUr sehr wenige in der Handelsdroge aufzufinden, diese sind trugdoldig 
angeordnet, klein, gelb, zeigen einen vierspaltigen Kelch mit lineal-Ianzettlichen Zipfeln und eine 
radformige, am Saume vierteiJige Blumenkrone mit eifOrmig-lanzettlichen, zugespitzten Zipfein. 
Geschmack stark bitter. 

Ve'l"wechslungen ode'l" Ve'l"fiilschungen. Ais solche kommen vor, wenn auch 
selten, Swertia angustifolia HAM. (Ophelia angustifolia GRISEB.), Swertia alata 
ROYLE (Oph. alata GRISEB.) und andere, Pflanzen, die in Indien auch unter der Bezeichnung 
"Chirata" bekannt sind. Eine Abkochung dieser ist weniger bitter als von Sw. ohirata. 
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Bestandteite. Zwei Bitterstoffe: Opheliasaure, C13H200W und Chiratin, C26R4S015 
gelb, kristallinisch; letzteres zerfallt durch Salzsaure in Opheliasaure und Chiratagenin; ferner 
sind vorhanden Gerbstoff, Zucker, Harz, Wachs. 

Anwendung. Wie Radix Gentiana und Herba Centaurii, auch als Hopfensurrogat. 
Extractum Chiratae fluidum. Amer. VIII.! Aus gepulverter Chiratawurzel (Nr. 30) 1000 g 

und q. s. einer Mischung von Alkohol (91°/0) 600 ccm und Wasser 300 ccm bereitet man durch 
Verdrangung 1000 ccm Extrakt. 

Infusum Chiratae. Infusion of Chiretta. - Brit.: Wie Infus. Uvae Ursi (S. 524). 
Tinctura Chitatae. Tincture of Chiretta.. Brit.: 100 g Chirettapulver (Nr. 40) werden 

mit verd. Weingeist (60 Vol.-o/o) perkoliert. Wenn 750 ccm Perkolat abgelaufen sind, wird das 
Pulver abgepreBt, die PreBfliissigkeit mit dem Perkolat vereinigt und das Gemisch mit verd. Wein· 
geist auf 1000 ccm ergiinzt. 

Chloralum. 
Unter der Bezeichnung Chloral ist streng genommen nur derTrichloraldehyd, 

CClaCHO, zu verstehen; haufig, besonders aber in der medizinischen Literatur, 
versteht man unter Chloral auch das Chloralhydrat, CClaCH(OH)2' 

Chloralum (anhydricum). Chloral. Wasserfreies Chloral. Trichloraldehyd. 

CClaCHO. Mol..Gew.147,5. 
Darstellung. Man leitet getrocknetes Chlor in absoluten Alkohol, und zwar zunachst 

unter guter Kiihlung. Das Chlor wirkt auf den Alkohol chlorierend und oxydierend unter 
Bildung von ChlorwasserstofE, der in Wasser aufgefangen wird. Man setzt das Einleiten von Chlor 
in der Kalte so lange fort, bis kein Chlorwasserstoff mehr entweicht. Dann wird das Einleiten von 
Chlor unter allmahlicher Steigerung der Temperatur, zuletzt bis auf fast 100°, so lange fort· 
gesetzt, bis eine Probe des Reaktionsprodukts sich fast klar in Wasser auflost. Das Einleiten von 
Chlor muB ohne Unterbrechung geschehen und dauert auch bei kleineren Mengen mehrere Tage. 

Beim Erkalten erstarrt ,die Fliissigkeit zu einem Brei von Chloralalkoholat, das sich 
durch Vereinigung des Chlorals mit unverandertem Alkohol bildet. Man schiittelt das Chloral· 
alkoholat mit konz. Schwefelsaure, wodurch es zerlegt wird, und gewinnt durch Destillation das 
bei 94,5° siedende wasserfreie fliissige Chloral, das mit Calciumcarbonat ent8auert und durch 
erneute Destillation gereinigt wird. 

Eigenschajten. Farblose, leicht bewegliche, stech end riechemle und atzend 
wirkende Fliissigkeit, Sdp. 94,5 0, spez. Gew. (18°) 1,502. Bei der Aufbewahrung 
verwandelt es sich nach einiger Zeit in das feste Parachloral, Metachloraloder 
Trichloral, (CClaCHO)a, das eine feste weiBe Masse bildet, die in Wasser, Alkohol 
und Ather unlOslich ist; bei der Destillation geht das feste Chloral wieder in das ge
wohnliche Chloral iiber. 

Das wasserfreie Chloral hat wie aIle Aldehyde ein groBes Additionsvermogen; 
es addiert Wasser, Alkohol, Ammoniak, Formamid, Cyanwasserstoff. 

Anwendung. Nur zur Darstellung von Chloralhydrat und anderen Abkommlingen. 

Chloralum hydratum. Chloralhydrat. Trichloraldehydhydra t. 
Chloral Hydra teo Chloral hydra teo Chloral Hydras. Hydras Chloralis 
(chloralicus). CClaCHO + H 20. Mol.-Gew. 165,5. 

Darstellung. Zu 100 T. Chloral fiigt man unter Umriihren in mehreren Anteilen rasch 
hintereinander 12,2 T. Wasser. Das Wasser wird unter erheblicher Selbsterwarmung vom Chloral 
aufgenommen unter Bildung von Chloralhydrat. Man gieBt die noch warme Fliissigkeit in diinner 
Schicht auf Porzellanteller,und laBt sie erstarren, wobei man die Teller mit Glasplatten bedeckt, 
um Verluste durch Verdampfen zu vermeiden. - Durch Umkristallisieren aus Benzin wird das 
Chloralhydrat in losen trockenen Kristallen erhalten. 

Eigenschajten. Farblose, durchsichtige, trockene und luftbestandige KristaIle, 
Geruch etwas stechend, Geschmack bitterlich. Es lost sich leicht in Wasser (1'/2 T.), 
auch leicht in Weingeist und Ather, ferner in 5 T. Chloroform, weniger leicht, oder 
nur unter Erwarmen, in Petrolather, Benzin, Benzol, Schwefelkohlenstoff und fetten 
llien. Mit Campher verrieben gibt es eine olige Fliissigkeit. Es sintert bei 490 und 
ist bei 53° vollig geschmolzen. Bei 96-98° beginnt es unter Zerfall in Chloral und 
Wasser zu sieden und verfliichtigt sich voIlstandig. Durch Alkalien (KOH, NaOH) 
wird es zerlegt unter Bildung von Chloroform und Alkaliformiat: CClaCH(OH)2 
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+ KOH = CHCla + HCOOK + H 2 0. In wasseriger Losung spaltet es allmiihlich 
Chlorwasserstoff ab; daher reagieren wasserige Chloralhydratlosungen bald nach 
ihrer Herstellung sauer. (Losungen von Chloralhydrat sind deshalb stets kalt her
zustellen und diirfen nicht vorratig gehalten werden.) In der weingeistigen Lo
sun g bildet sich allmahlich Chloralalkoholat. 

Erkennung. Erwarmt man etwa 1 g Chloralhydrat mit etwa 10 ccm 
Natronlauge, so triibt sich die Fliissigkeit unter Abscheidung von Chloroform. Nach 
dem Verjagen des Chloroforms durch Erwarmen laEt sich in der Fliissigkeit Ameisen
saure nachweisen: Man sauert mit Essigsaure an, fiigt Quecksilberchloridlosung 
hinzu und erhitzt; nach kurzer Zeit scheidet sich Quecksilberchloriir aus. Eine 
wasserige Losung von Chloralhydrat gibt mit einer Losung von Calcium sulfhydra t 
(Kalkmilch, mit Schwefelwasserstoff gesattigt und filtriert) oder mit wenig Am
moniumsulfhydrat nach einiger Zeit, rascher beim Erwarmen, eine rotliche bis 
braunliche Farbung und Triibung. In der toxikologischen Analyse findet man das 
Chloralhydrat unter den fliichtigen Giften im Destillat; auEer den Reaktionen des 
Chloralhydrats gibt das Destillat die Reaktionen des Chloroforms (Isonitrilreaktion u. a.). 

Zum N ach we is kleiuer Mengen von Chloral (auch neben Chloroform) sauert man die Lo
sung mit Schwefelsaure schwach an, gibt Ziuk hiuzu und laBt bis zum Aufhoren der Wasser stoff
entwicklung in der Kalte stehen. Bringt man jetzt in den Hals des Kolbens eiuen Streifen Filtrier
papier, der mit frisch bereiteter NitroprussidnatriumlOsung und 50/ oiger Piperidiulosung getrankt 
ist, und erwarmt, so farbt sich bei Anwesenheit von Chloral das Papier durch die Dampfe (Acet
aldehyd) blau. Empfindlichkeit 1: 20000. 

Zur quantitativen Bestimmung versetzt man die Losung (in der toxikologischen 
Analyse das Destillat) mit einer reichlichen Menge weingeistiger Kalilauge, erhitzt die Fliissigkeit 
1 Stunde am RiickfluBkiihler zum Sieden, verjagt spater den Alkohol und bestimmt als
dann das Chlor des entstandenen Kaliumchlorids gewichtsanalytisch oder nach VOLHARD 106,5 T. 
Chlor entsprechen 165,5 T. Chloralhydrat. 

Die Bestimmung von Chloralhydrat durch Zerlegen mit n-Natronlauge und Zuriicktitrieren 
des D"berschusses ist ungenau, wei! das Natriumhydroxyd auch weiter auf das Chloroform unter 
Bildung von Natriumchlorid und Natriumformiat einwirkt. 

Priifung. a) Es muE vollig farblos sein und aus trocknen, nicht zusammen
klebenden, farblosen Kristallen bestehen. - b) Bestimmung des Schmelzpunktes 
(bei 49 0 beginnt es zu sintern, bei 53 0 ist es klar geschmolzen). - c) Die Losung 
von 1 g Chloralhydrat in 10 cern Weingeist dad Lackmuspapier erst beim Trocknen 
schwach roten und durch SilbernitratlOsung nicht sofort verandert werden (Salzsaure, 
Zersetzungsprodukte). - d) Eine Losung von 1 g Chloralhydrat in etwa 5 cern 
Wasser darf beim Erwarmen nicht nach Benzol riechen (Benzol dient auch zum 
Umkristallisieren und kann in den Kristallen eingeschlossen sein). - e) Schiittelt man 
0,5 g Chloralhydrat mit 5 cern Schwefelsaure in einem 3 em weiten, mit Schwefel· 
saure gespiilten Glasstopselglas haufig, so darf sich die Schwefelsaure innerbalb 
1 Stunde nicht farben (organische Verunreinigungen). - f) Wird 1 g Cbloralhydrat 
in einer Porzellanschale mit 1 cern roher Salpetersaure iibergossen, so darf bei Zimmer
temperatur oder bei 3-4 Minuten langem Erwarmen auf dem Wasserbad keine gelbe 
Farbung auftreten, bei 10 Minuten langem Erwarmen unter sorgfaltigem AbscbluB 
vor Staub diirfen sich auch keine gelblichen Dampfe (von N02 ) bilden (Cbloral
alkoholat). - g) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand binterlassen. 

AQ.merkungen. Zu a) Es kommt gelegentlich vor, daB das Chloralhydrat sich 
hei der Aufbewahrung gelblich farbt, oder daB einzelne Kristalle diese Farbung annehmen. Die 
Ursache fiir diese Erscheiuung ist noch nicht bekannt. 

Zu f) Wenn man das Schalchen mit einem Uhrglas zudeckt, treten auch bei reinem Chloral
hydrat nach 8-9 Minuten gelbe Dampfe auf. Da die Gefahr des Hiueinfallens von Staub wohl 
meistens nicht sehr groB ist, kann man auch eiufach im offenen Schalchen erhitzen oder man 
briugt mit Hilfe eines Stativs iiber der Schale einen Trichter so an, daB zwischen Schale und 
Ttichterrand ein Raum von 1-2 cm bleibt. Sicherer ist folgende Probe auf Chloralalkoholat: 
1 g Chloralhydrat wird mit etwa 10 ccm Natronlauge durch Einstellen in heiBes Wasser solange 
erhitzt, bis das Chloroform verjagt ist. Dann fiigt man Jodlosung (1 g Jod, 2 g Kaliumjodid, 
7 g Wasser) hiuzu bis zur Gelbfarbung; innerhalb eiuer Stunde diirfen sich keine gelben Kristalle 
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von Jodoform ausscheiden. Wenn die Natronlauge aus mit Alkohol gereinigtem Atznatron her
gestellt ist, kann sie Spuren von Alkohol enthalten, wodurch natiirlich die Bildung von Jodo
form veranlaBt wird. Es ist deshalb, wenn Jodoform auf tritt, eine Gegenprobe mit der Natron. 
lauge auszufiihren. - Germ. 6 hat diese Probe aufgenommen, s. Bd. II S. 1317 • 

• 4ufbewahrung. Vorsich tig, vor Licht geschiitzt, in Glasstopfenflaschen. 
Anwendung. Inner lich (am besten in verd iinn ter Losung, die keine Magenbeschwer

den verursacht) bewirkt es in Gaben von etwa 1-2 g beim Menschen ruhigen Schlaf. Der Schlaf 
tritt bereits nach etwa '/4 Stunde ein. Bei Herzkranken sind groBe Gaben von Chloralhydrat 
oder dieses iiberhaupt zu vermeiden. Auch setzen groBere Dosen Chloralhydrat den Blutdruck 
erheblich herab. GroBte Einzelgabe 3,0 g. GroBte Tagesgabe 6,0 g. (Austr., Germ., Helv.) 

Nach toxischen Gaben erfolgt der Tod schlieBlich durch Herzlahmung. Gegengift: Exci. 
tantien (Kaffee, Kognak usw.), kiinstliche Respiration, Hautreize, Bubcutan Strychnin. 

Bei Anwendung von ChIoralhydrat enthii.lt derHarn Urochloralsaure, C7H 12CI20 o; der 
Harn reduziert FEBLINGsche Losung und dreht links. 

AuBerlich findet ChIoralhydrat als Zusatz zu Haarwassern Anwendung. 
Bei auslandischen Rezepten ist darauf zu achten, daB die abgekiirzte Bezeichnung Hydr. 

chlor. = Hydras chloralis nicht mit Hydrargyrum chloratum verwechselt wird. 
Chloralhydratlosung zum Aufhellen mikroskopischer Priiparate. 30 T. Chloralhydrat, 

20 T. Wasser. 
Aqua CWorali hydrati tannata (F. M. Germ.). 

Ersatz fiir Captol-Haarwasser. 
Chlorali hydrati 2,0 
Acid. tannici 
Acid. tartarici 
01. Ricini 
Spiritus (90 0/ 0 ) 

Essent. Violae 

M 1,0 
2,0 

89,0 
5,0. 

Linctus Chiorall hydratl. 
(Miinch. Vorschr., F. M. Germ.). 
Chlorali hydrati 3,0 
Sirupi Aurantii Corticis 
Aquae destillatae aa 15,0. 

Linimentum Chiorall hydratl. 
Chlorali hydrati pulverati 10,0 
Olei Amygdalarum 50,0. 

Solve. Zum Einreiben der schmerzhaften Stellen. 

Liquor Chlorali bromatus 
(Erganzb., Sachs. Kr.·V .. F. M. Germ.). 

Mixtura Chlorali hydratl. Bromchloralessenz. 
Ersatz fiir Bromidia. 

Chloral. hydrati 
KaI. bromati 
Extr. Hyoscyaml 

M 10,0 
0,2 
0,8 
3,0 

Tinct. Cannabis indicae 
Aq. Menth. piper. 
Aq. Flor. Aurantil 
Chloroformii 
Tinct. Zingiberis 
Sirup. Liquiritlae 
Aq. destillatae 

25,0 
gtts. V 

2,0 
40,0 

ad 100,0. 

Hamb. Vorschr .. 
1. Extracti Hyoscyami 1,0 
2. Kalii bromati 
3. Chlorali hydrati M 100,0 
4. Aquae 300,0 
5. Tincturae Quillajae 30,0 
6. Extracti Cannabis Indicae 1,0 
7. Spiritus (90 Vol.-"!o) 20,0 
8. Aquae q. s. ad 600,0. 

Man lOst 1-4 und filtriert, fiigt 5 zu, hierauf die 
filtrierte Losung von 6 in 7, schlieJllich 8 q. s. 

Miinch. Apoth.-V. 
Chlorali hydrati 8,0 g 
Kalii bromati 6,0 
Extracti Hyoscyami 0,3" 

Tincturae Zlngiberis 
Sirupi Liquiritiae 
Aquae destillatae 

Wiener Vorschr. 
Extract Hyoscyami 
Tinct. Cannabis Ind. 
Tinct. Zingiberis 
Aquae Menthae pip. 
Chlorali hydrati 
Kalii bromati 
Aquae Aurantii Flor. 
Tinct. Aurantii 
Extracti Liquirit. spiss. 
Sirupi simplicis 
Aquae 
Chloroformii 

Hung. 

3,0 
45,0 
32,0 

g 

0,10 
0,80 
2,0 
3,0 

10,0 
10,0 
15,0 
10,0 

1,0 
40,0 

ad 100,0 
gtts. X. 

Extracti Hyoscyami c. Dextrino (Hung.) 5,0 
Aquae Menthae pip. 150,0 
Kalil bromati 
Chlorali hydrati 
Extracti Liquiritiae 
Sirupi Aurantior. 
Tincturae aromaticae 
Chloroformii guttas 

aa 50,0 
10,0 

234,0 
1.0 
X. 

Mistura CWorali et Potassli Bromldl composlta 
(Nat. Form.). 

Compound Mixture of Chloral and 
Potassium Bromide. Bromidia. 
Chlorali hydrati 200,0 
Kalii bromati 200,0 
Extracti Cannabis (Amer.) 2,0 
Extracti Hyoscyami (Amer.) 2,0 
Aquae q. s. ad 1000 ccm 

Mlxtura anodyna LIEBREICH. 
Chlorali hydrati 2,5 
Aquae destillatae 
Sirupi Aurantii Corticis M 15,0. 

Als Sedativum 1 TeelOffel bis ,/. EJ3lOffel. 
Als Hypnoticum aufeinmal zu nehmen. 

Sirupus Chlorali. 
Sirop de chloral. Syrup of Chloral. 

Gall. Hisp. Portug. Brit. 
Chlorali hydrati 50,0 40,0 20,0 200,0 g 
Aquae destillatae 45,0 60,0 30,0 20ti ccm 
Sirupi Sacchari 900,0 1200,0 950,0 ad 1000 ccm 
Spiritus Menthae 5,0 

Extracti Cannabis Indicae 0,048" Belg. 
Aquae Menthae piperitae 4,0 Chlorali hydrati 50,0 
Aquae Aurantii Florum 30,0 Aquae 50,0 
Chioroformii gtts. V Sirupi Menthae pip. 900,0 

Bromidia von BATTLE u. Co., eine aIs Nervinum und Sedativum empfohlene englische 
Spezialitat, entspricht in ihrer Zusammensetzung etwa dem Liquor Chlorali bromatus (s. oben). 

Chlorobrom ist eine Losung von 6 T. Kaliumbromid und 6 T. Chloralformamid in 58 T. 
Wasser, als SchlafmitteI empfohlen. 
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Eglatol, solI aus 70 0/ 0 Chloralhydrat-Antipyrin, 10 0/ 0 Coffein, 20 0/ 0 Ca.rba.minsaurementhyl
ester und Alkohol bestehen. Es ist nach FRERICHS lediglich ein Gemisch aus Chloralhydrat, Anti
pyrin, Coffein, Urethan und Menthol. 

Chloralum formamidatum. Chloralformamid. CClaCH(OH)NH" OCH. Mol.

Gew. 192,5. Diese Verbindung wurde urspriinglich mit dem der Verbindung 
CClaCH(OH)NH 2 (S. 988) zukommenden Namen Chloralamid bezeichnet; sie ist 
aber die Formylverbind ung des eigentlichen Chloralamids. SolIte "Chloralamid" 
verordnet werden, so vergewissere man sich, welche Verbindung tatsachlich gemeint 
ist. Chloralamid SCHERING ist Chlora:Iformamid. 

Da1'stellung. Durch Vereinigung von Chloral und Formamid. Man mischt in einer 
Porzellanschale 147 T. Chloral und 45 T. Formamid bei gewohnlicher Temperatur zusammen. 
Beide Fliissigkeiten mischen sich anfangs schwer, nach kurzem Umriihren wird die Mischung 
unter starker Selbsterwarmung klar. Man stellt sie nun wohlbedeckt einige Zeit zur Seite. Beim 
Erkalten erstarrt die Fliissigkeit zu einer Kristallmasse, besonders wenn man in der Fliissigkeit 
die Wandung der Schale mit einem Glasstabe reibt, noch leichter. wenn man etwas kristallisiertes 
Chloralformamid einimpft. Die vollig erkaltete und fest gewordene Masse kristallisiert man 
schlieBlich aus Wasser oder verd. Alkohol (300/0) mit der Vorsicht urn, daB man eine Erwarmung 
iiber 60 0 hinaus sorgfaltig vermeidet. 

Chloral und Formamid vereinigen sich in gleicher Weise wie Chloral und Ammoniak, dessen 

Formylverbindung das Formamid ist: CClaCHO+ HCONH2 = CCI3CH<~~OCH. 
Eigenschajten. SchneeweiBe, glanzende, geruchlose, schwach bitter schmeckende 

Kristalle. Es schmilzt bei 114-115° und zerfallt bei stiirkerem Erhitzen wieder in 
Chloral und Formamid. Es lOst sich langsam in etwa 30 T. kaltem Wasser, rascher 
iIi etwa 2,5 T. Alkohol. Durch Erwarmen der wasserigen Losung iiber 600 wird es 
in Chloral und Formamid zerlegt. 

E1'kennung. 1. Durch den Schmelzpunkt. 2. Erhitzt man etwa 1 g Chloral
formamid mit etwa 10 ccm Natronlauge, so triibt sich die Fliissigkeit durch Ab
scheidung von Chloroform; die Dampfe der Fliissigkeit blauen rotes Laclunuspapier, 
weil Ammoniak entwickelt wird. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 114-1150. - b) Die Losung von 1 g Chloralforma
mid in 10 ccm Weingeist darf angefeuchtetes Lackmuspapier nicht roten und durch 
Silbernitratlosung nicht sofort (!) verandert werden (Salzsaure, Zersetzungsprodukte). 
- c) Chloralformamid darf beirn vorsichtigen Erhitzen in offener Schale keine leicht 
entziindbaren Dampfe entwickeln (Chloralalkoholat) und muB sich: - d) bei star
kerem Erhitzen verfliichtigen, ohne mehr als 0,1 % Riickstand zu hinterlassen. 

Anmerkunge"n. Zu b) Bei langerem Stehen tritt eine Reduktion des Silber
nitrats unter Abscheidung von Silber ein. 

Zu c) Die Probe auf Chloralalkoholat ist sehr unsicher, besser ist folgende: 1 g Chloral
formamid wird mit etwa 10 cern Natronlauge durch Eintauchen in heiBes Wasser unter Urn. 
schiitteln erhitzt, bis das abgespaltete Chloroform verjagt, und die Fliissigkeit klar ist. Die Fliissig
keit wird noch heiB mit J od, gelost in Kaliumjodidlosung (1 g J + 2 g KJ + 7 g Wasser), versetzt 
bis zur Gelbfarbung. Die FI iissigkei t m uB klar blei ben. Bei Gegen wart von Chloral. 
alkoholat tritt eine gelbliche Triibung von Jodoform auf (vgl. Chloralhydrat). 

Eine Beimengung von Chloralalkoholat wird auch durch Erniedrigung des Schmelz
punktes und, wenn mehr als Spuren vorhanden sind, durch den stechenden Geruch erkannt. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Schlafmittel. 1m Gegensatz zu Chloralhydrat soil es die Atmung und 

Herztatigkeit nicht beeinflussen, den Blutdruck nicht herabsetzen und die Verdauung nicht 
storen, was jedoch nach LANGGARD nUr in bedingtem MaBe der Fall ist. Gabe 1-2-3 g in 
Losung. GroBte Einzelgabe 4,0 g, Tagesgabe 8,0 g (Germ.). 

Losungen von Chloralformamid in Wasser sind ohne Erwarmung herzustellen. 

Butylchloralum hydratum. 
hydhydrat. C4H sClaO + H 20. 

Butylchloralhydrat. Trichlor bu tyralde
Mol. -Gew. 193,5. Diese friiher irrtiimlich als 

Crotonchloralhydrat bezeichnete Verbindung ist das Hydrat des a-Dichlor
(J -monochlorbu tyraldehyds, CHao CHCI· CCI2 " CH(OH)2. 
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Darstellung. Durch Einleiten von Chlor in Aceta,ldehyd oder besser Pa.raldehyd 
(in gleicher Weise wie bei der Darstellung von Chloral aus Alkohol), Behandlung des Reaktions· 
produktes mit konz. Schwefelsaure und Destillation erhalt man das Butylchloral als farblose 
bei 163-1650 siedende Fliissigkeit. Beim Zusammenbringen von 9 T. Bu tylchloral und 1 T. 
Wasser entsteht das Hydrat als Kristallmasse. Durch Umkristallisieren aus heiBem Wasser 
erhalt man es rein. 

Eigenschajten und Erkennung. Diinne, weiBe, seidenglanzende Blatt
chen, Geruch eigentiimlich siiBlich, Geschmack brennend, bitter; Smp. etwa 78°. 
Es lost sich in etwa 30 T. kaltem, leichter in heiBem Wasser, reichlich in Weingeist 
und Ather, weniger leicht in Chloroform. Beim Erhitzen entwickelt es stechend 
riechende Dampfe. Mit Schwefelsaure gelinde erwarmt scheidet es olartige Tropf
chen aus. Die wasserige ~osung reduziert ammoniakalische Silbernitratlosung. 

Priifung. a) Die Losung von 1 g Butylc:jlloralhydrat in 10 ccm Weingeist 
darf Lackmuspapier erst beim Trocknen schwach roten. - b) Die Losung a darf 
durch Silbernitratlosung nicht sofort verandert werden (Salzsaure, Zersetzungs' 
produkte). - c) Schiittelt man 0,5 g Butylchloralhydrat mit 5 ccm konz. Schwefel
sallre in einem 3 cm weiten mit konz. Schwefelsaure gespiilten Glasstopfenglas 
wiihrend 1 Stunde hii.ufig durch, so darf sich die Schwefelsaure nicht farben (or· 
ganische Verunreinigungen). - d) Bei starkerem Erhitzen muB es sich ver· 
fliichtigen und darf dabei hochstens 0,1 Ufo Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Es wirkt als Anii.sthetikum, weniger gut als Hypnotikum. Gegen Trigeminus

neuralgien und Schmerzen bei Tabes 0,2-0,5 g zweistiindlich, als Hypnotikum 0,5-4,0 g in 
wasseriger Losung. GroBte Einzelgabe 2,0 g, Tagesgabe 4,0 g (Erganzb.). GroBe Gaben wirk.en 
giftig unter Lahmung der Respiration. Gegenmittel: kiinstliche Respiration. 

Amylenchloralum, Chloral- Amylenhydrat, Dorm iol (!CALLE u. Co., Biebrich), 
CClaCH(OH)OCsHw Mol.-Gew. 235,5, ist die dem Chloralathylalkoholat entsprechende 
Verbindung des Chlorals mit dem tertiaren Amylalkohol (Amylenhydrat). 

Darstellung. Durch Zusammenmischen von 100 T. Chloral mit 60 T.Amylenhydrat. 
Eigenschajten. Farblose, olige, mit kaltem Wasser nicht mischbare Fliissigkeit. Ge

ruch campherartig, Geschmack kiihl brennend, spez. Gew. 1,24. In Alkohol, Ather, Aceton, 
fetten Olen lost es sich in jedem Verhaltnis auf; in siedendem Wasser ist es nur unter Zersetzung 
loslich. In den Handel kommt os rein in Gelatinekapseln zu 0,5 g und auBerdem als Dormiol 80-

lutum (1 + 1). 
Erkennung. Beim Erwarmen mit Natronlauge wird Chloroform abgespaltet. Wird die 

Losung von 1 Tr. Amylenchloral in 10 ccm Wasser mit 1 Tr. NESSLERS Reagens versetzt, so 
entsteht ein anfangs rotlichbrauner Niederschlag, der sich allmahlich, rascher beim Erwarmen 
griin farbt. 

Priifung. Aus der Mischung von 3 Tr. Amylenchloral mit 3 cern SilbernitratlOsung und 
3 cern Ammoniakfliissigkeit dad sich auch nach einiger Zeit kein Silber ausscheiden (Chloral. 
hydrat). 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Als Schlafmittel 1-4 Gelatinekapseln zu 0,5 g, oder je 1,0-4-,0 g Dormiol 

solutum (1 + 1) in Mixturen (30,0: 200,0). 

Chloralalkoholat, Chloraliithylalkoholat, CClaCH(OH)OC2H s . Mol.-Gew. 193,5, wird 
erhalten durch Vereinigung von Chloral und A thylalkohol, indem man 100 T. wasser
freies Chloral mit 32 T. absolutem Alkohol mischt. Es ist dem Chloralhydrat ahnlich. Smp.46°. 
Wird es mit Wasser zusammengebracht, so wird es zunachst olig fliissig und lost sich dann auf 
unter Bildung von Chloralhydrat. Mit konz. Salpetersaure (spez. Gew. 1,2) reagiert es sehr heftig 
unter Entwicklung von Stickoxyden. 

Es findet keine Anwendung. 

Chloralamid. Chloralammoniak. Chloralammonium. CClaCH(OH)NH2 • Mol.
Gew. 164,5. (Nicht zu verwechseln mit Chloralformamid, das auch als Chloralamid 
bezeichnet worden ist.) 

Darstellung. Es entsteht, wenn man in eine Losung von wasserfreiem Chloral in 
Chloroform trocknes Ammoniak einleitet. Beirn Abdunsten des Chloroforms kristallisiert es aus. 

Eigenschajten. Feine weiBe Nadeln, Smp.82-840. Es ist in kaltem Wasser nahezu 
unloslich und wird durch heiBes Wasser in Chloroform und ameisensaures Ammonium zerlegt. 
In Alkohol und Ather ist es leicht loslich. 
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Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Friiher als Schlafmittel zu 1-2 g. 

Chloralamid SCHERING ist Chloralformamid! (s. S. 987). 

Chloralimid, CClaCH:NH, Mol.-Gew. 146,5, entsteht durch Abspaltung von Wasser aus 

Chloralamid. 
Darstellung. Chloralamid wird auf 1000 erhitzt oder Chloralhydrat wird mit Am

moniumacetat gemischt, einige Zeit zum Sieden erhitzt, und das Gemisch in kaltes Wasser 
gegossen, wobei das Chloralimid sich als kristallinischer Niederschlag ausscheidet. Aus verdiinntem 
Weingeist wird es umkristallisiert. 

Eigenschaften. Farblose, geruchlose Kristallnadeln, Smp. 168°, wenig loslich in Wasser, 
leicht in Weingeist und Ather. Durch Erhitzen mit Mineralsauren wird es zerlegt unter Abspal
tung von Chloral und Bildung des Ammoniumsalzes der Saure. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Ais Schlafmittel zu 1-4 g. 

Ch loral-Acetonch loroform ist eine Verbindung des Tricblortertiiirbutyialkobois mit Cbloral 

g~3 >C<COgH (OH)CCI3 (vgl. S. 998), die wie andere Chloralalkoholate durch unmittelbare 
3 3 

Vereinigung der Komponenten entsteht. Farblose Nadeln von campherartigem Geruch und Ge
schmack. Smp.65°. Es ist als Hypnotikum versucht worden, hat sich aber nicht eingebiirgert. 

Chloralcyanhydratum. Chloralcyanhydrat. Chloralcyanhydrin. CClaCH(OH)CN. 

Mol.-Gew. 174,5. 
Darstellung. Es entsteht durch Vereinigung von Chloral und Cyanwasserstoff, wenn 

man 60 T. Chloralhydrat mit 40 T. wasseriger Blausaure (etwa 45% HCN) mischt, und das 
Gemisch etwa 8 Stunden am RiickfluBkiihler auf 60-700 erwarmt. Nach dem Abdestillieren 
der iiberschiissigen Blausaure erstarrt der Riickstand beim Erkalten kristallhIisch. Aus Wasser 
oder Sebwefelkohlenstoff kann es umkristallisiert werden. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, dem Chloralhydrat ahnlich riechend. Smp.600. 
In Wasser, Weingeist und Ather leicht loslich. In der wasserigen Losung wird es allmahlich in 
Chloralhydrat und Blausaure gespaltet, durch Alkalien sofort in Chloroform, Ameisensaure und 
Blausaure. 

Erkennung. Fiigt man zu einer Mischung aus 2 cern Natronlauge und 3 cern Wasser 
etwa 0,1 g Chloraleyanhydrat, 0,2 g Ferrosulfat und 1 Tr. Ferrichloridliisung und laBt unter 
bisweiligem Umsehiitteln einige Minuten stehen, so entsteht beirn Dbersattigen mit Salzsaure 
ein blauer Niederschlag von Berlinerblau. Wird 1 g Chloraleyanhydrat mit 3-5 ccm Natron· 
lauge schwach erwarmt, so scheiden sich Tropfchen von Chloroform abo 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, in gut verschlossenen GefaBen. 
Anwendung. In Losung als Ersatz fiir Bittermandelwasser. 6,46 g Chloralcyanhydrat 

entbalten 1 g Blausaure, eine Losung von 0,65 g:lOO g entspricht im Blausauregehalt dem Bitter· 
mandelwasser. 

Chloral-Urethan, UraIin, CCI3CH(OH)NHCOOC2Hs , entsteht durch Vereinigung von 
Chloral mit Athyluretban, NH 2COOC2H 5, unter Mitwirkung von Salzsaure. Es bildet 
farblose Kristalle, Smp.103 0. In Wasser ist es fast unloslieh, leieht loslieh in Weingeist. Es 
ist als Seblafmittel versueht worden, hat sieb aber nieht eingebiirgert. 

Cbloralum campboratum. Chloral- Cam pher. Cam pher-Chloral. Gleiche Teile Chloral
hydrat und Campher werden im erwii.rmten Morser zusammengerieben, bis sie sich voll· 
standig verfliissigt haben. An wend ung. Ais hautreizende Einreibung. 

Chloralose. Durch Einwirkung von Chloral auf Glykose entstehen zwei Ver

bindungen, die a-Chloralose, CsH llCla0 6 , und die f1-Chloralose oder Para
chloralose, (CsH llCla0 6 )n. 

a-Chloralose. Anhydroglykochloral. CsH u CI30 6• Mol.-Gew. 209,5. 
Darstellung. Man erhitzt im gesehlossenen Rohr ein Gemiseh von gleiehen Teilen Chi 0 r a I 

und wasserfreier Glykose eine Stunde lang auf 1000, behandelt die Masse nach dem Erkalten 
mit wenig Wasser, dann mit siedendem Ather und bringt die atherisehen Ausziige zum Ver
dunsten. Der Verdunstungsriiekstand wird mit Wasser aufgenommen und so lange mit Wasser
dampf destilliert, bis alles Chloral vertrieben ist. Aus der Losung erhalt man die sehwerer IOs
liehe f1. Chloralose und die leiehter losliehe a· Chloralose. 

Eigenschajten. Die a-Chloralose bildet farblose, feine, bitter sehmeekende Nadeln, 
Smp. 184-186°. Sie lost sieh in 170 T. kaltem Wasser, leiehter in heiBem Wasser, sehr leieht in 
Alkobol, Ather und Eisessig. 
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Au/bewahrung. Vorsic h tig. 
Anwendung. Die Chloralose ist ein Hypnotikum und steigert die Erregbarkeit des 

Riickenma.rkes. Die Wirkung ist nicht lediglich dem in der Verbindung vorhandenen Chloral 
zuzuschreiben, da man schon mit 0,2-0,5 g mehrstiindigen, ruhigen, tiefen Schlaf erzeugen kann, 
selbst bei Personen, bei denen andere Schlafmittel unwirksam sind. Einzelgabe nicht iiber 1,0 g. 
Die Wirksamkeit wird verschieden beurteilt, es wird in Deutschland nicht mehr angewandt. 

,a-Chloralose, (CSHllClsOo)o. Sie bildet farblose BHj,ttchen, Smp. 2300, in Wasser fast un
loslich, leicht loslich in heiBem Alkohol. 

Ahnliche Verbindungen wie die lX- und /1-Chloralose sind auch aus anderen Zuckerarten 
und Chloral dargestellt worden, sie finden aber keine Anwendung. 

Captol (FARBENF.A1lRIKEN LEVERKUSEN), ist ein Kondensationsprodukt von Chloral und 
Gerbsii.ure. 

Da'l'stellung. Zu einer heiBen wii.sserigen Losung von Tannin fiigt man Sch wefelsii.ure 
und nach Abscheidung des Tannins eine konz. Losung von Chloralhydrat. Das Ganze wird 
bis zur Bildung einer Paste erhitzt. Der Niederschlag wird abfiltriert, gewaschen und getrocknet. 

Eigenschajten. Graubraunes, amorphes Pulver, das in heiBem Wasser loslich ist, beim 
Erkalten sich aber zum Teil wieder abscheidet. In Alkohol ist es leicht loslich; die wasserige Lo
sung gibt mit Eisenchlorid eine olivgriine Farbung, die auf Zusatz von Salzsaure wieder verschwin
det. Beim Erhitzen von Captol mit Anilin und weingeistiger Kalilauge tritt starker Isonitril
Geruch auf. - In den Handel kommt eine 25 0/oige alkoholische Captol.Losung. 

Anwendung. Nach EIomroFF ist das Captol ein ausgezeichnetes antiparasitii.res und 
sekretionsbeschrankendes Mittel bei Seborrhoea capitis, die sich in Schuppen- und Schinnen
bildung mit allmahlichem Haarausfall ii.uBert. Man reibt die erkrankte Kopfhaut morgens und 
abends mit einer 1-20/oigen alkoholischen Captollosung ein, wobei Seife, Pomade, Salben aus
zuschlieBen sind. Captol-Flecke in der Wasche lassen sich durch verdiinnte Salzsii.ure oder durch 
Oxalsii.ure entfernen. 

Captolhaarwasser nach EICHHOFF wird von FERD. MULHENs in KOln a. Rh. hergestellt. 

Viferral (Dr. SIMON GARTNER, Halle a. d. S.) ist polymerisiertes Chloral. 

Es ist ein weiBes Pulver, schmilzt bei 153-1550, nach vorherigem Sintern von 150° an 
und beginnt zugleich zu destillieren. In kaltem Wasser ist es schwer !Oslich. 

Au/bewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Als Schlafmittel. Es ist nicht mehr im Handel. 

Bromalum hydratum, Bromalhydrat. Tribromaldehydhydrat. Hydras Bro
malis. CBrsCII(OH)2' Mol.-Gew.299. 

Da'l"stellung. In absoluten Alkohol wird zunii.chst unter Abkiihlung, spater unter Weg
lassung der Kiihlung Bromdam pf eingeleitet, bis Bromwasserstoff nicht mehr in erheblicher 
Menge entweicht. Man destilliert das Reaktionsprodukt zunii.chst aus dem Wasserbad, spater 
aus dem Sandbad. Aus den bei 150-180° iibergehenden Anteilen wird das wasserfreie Bromal 
durch fraktionierte Destillation als eine bei .172-173 ° siedende Fliissigkeit abgeschieden. Lost 
man das Bromal in Wasser, so scheidet die Losung beim langsamen Verdunsten das Bromalhydrat 
in schonen groBen Kristallen abo - Der bei der Darstellung entweichende Bromwasserstoff kann 
durch Auffangen in Kaliumcarbonatlosung als Kaliumbromid verwertet werden. 

Eigenschajten. Farblose, rhombische Kristalle, Smp.53,5 0, bei stii.rkerem Erhitzen, 
sowie durch Einwirkung von konz. Schwefelsii.ure wird es in Bromal und Wasser zerlegt. In der 
Ritze zerstort konz. Schwefelsaure die Verbindung unter Abscheidung von Brom. Gegen Lo
sungsmittel und Reagentien verhalt es sich ahnlich wie Chloralhydrat. Durch Alkalien wird es 
in Ameisensii.ure und Bromoform gespaltet. Der Geschmack ist dem des Chloralhydrats ahnlich, 
aber noch unangenehmer und kratzender, der Geruch scharf, stechend, zu Trii.nen reizend. 

Priifung. a) Die wii.sserige Losung (1: 10) sei klar (Triibung = Bromalalkoholat). - b) Sie 
darf durch Silbernitratlosung nicht getriibt werden (Bromwasserstoff). 

Au/bewahrung.· Vorsic h tig. 
Anwendung. Es ist ein Hypnotikum wie Chloralhydrat, ist giftiger und wirkt weniger 

energisch wie dieses; der Schlaf ist weniger tief und andauernd. Gegen Epilepsie, Chorea und 
Tabes dorsalis zu 0,05-1,0 g mehrere Male taglich. Um die Alkalescenz der Gewebesii.fte zu 
erhalten, empfiehlt sich die gleichzeitige Anwendung von Natriumbicarbonat. 

Chloroformium. 
Chloroformium. Chloroform (auch engl.) Chloroforme. Trichlormethan. 
Chloroformum. Formylum trichloratum. Formylchlorid. Methinchlorid. 
CClaH. ·Mol.-Gew. 119,5. 
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Chloroform entsteht durch Einwirkung von Chlorkalk auf Alkohol oder Aceton 
und durch Zerlegung von Chloral oder Chloralhydrat mit Alkalien. 

Darstellung. 1) Aus Weingeist und Chlorkalk. 20 T. Chlorkalk (mit 30% 
Chlor) werden in einer geraumigen Destillierblase mit 80 T. Wasser angeriihrt und mit 4 T. fusel
freiem Weingeist (86 Gew.-%) vermischt. Nachdein die Blase gehorig gedichtet und mit der 
Kiihlvorrichtung in Verbindung gebracht worden ist, erwarmt man den Blaseninhalt auf 45 bis 
50° durch Einlassen von Damp£. Sobald diese Temperatur erreicht ist, stellt man den Dampf 
ab, da sonst die Reaktion zu stiirmisch und unter Bildung anderer Produkte verlaufen wiirde. 
Unter freiwilliger Erwarmung beginnen nun Chlorkalk und Weingeist auf einander zu wirken, 
und es destilliert eine Mischung von Wasser, Alkohol und Chloroform iiber. Wenn die Reaktion 
nachlaBt, kann man sie durch weiteren, vorsichtigen Zutritt von Dampf aufs neue hervorrufen. 

Die Umsetzung kann durch folgende Gleichungen ausgedriickt werden: 

CHaCH20H + CaOCl2 = CHaCHO + CaCl2 + H 20, 
2CHaCHO+ 6 CaOCl2 = 2CClsCHO+ 3Ca(OHh+ 3CaC12. 

2CClsCHO+ Ca(OH)2= 2CHCIs + (HCOO)zCa. 

Durch den Chlorkalk wird der Alkohol zu Aldehyd oxydiert, der zu Trichloraldehyd (Chloral) 
chloriert wird; das Chloral wird durch das Calciumhydroxyd in Chloroform iibergefiihrt unter 
Bildung von Calciumformiat. 

Das Destillat bildet zwei Schichten; aus der oberen wii.sserigen Schicht wird der unverandert 
iibergegangene Alkohol wieder gewonnen. 

Das Rohohloroform wird zunachst mehrmals mit Wasser gewaschen und mehrere Tage 
unter ha.ufigem Umschiitteln mit konz. Schwefelsa.ure behandelt, um Nebenprodukte zu ent
fernen. Diese Behandlung ist so oft zu wiederholen, bis die Schwefelsaure durch das Chloroform 
nicht mehr gebraunt wird. Das so gereinigte Chloroform wird hierauf von der Schwefelsa.ure 
getrennt, mit einer Losung von Natriumcarbonat, dann mit Wasser gewaschen, durch geschmol
zenes Chlorcalcium oder gegliihte Pottasche entwassert und aus dem Wasserbad destilliert, 
wobei die ersten, in der Regel triibe iibergehenden Anteile gesondert aufgefangen werden. Das 
reine Chloroform geht bei 62° iiber. 

Nach dem D.R.P. 249331 wird zur Gewinnung von Chloroform vergorene Wiirze der Refe
fabriken mit Chlorkalk behandelt. Das Verfahren solI lohnend sein, wei! die Gewinnung des 
Alkohols und die Brennsteuer fortfallen. 

2. Aus Aceton und Chlorkalk. Man mischt 270 T. Chlorkalk (30-33% Chlor) mit 
800 T. Wasser und laBt ein Gemisch von 22 T. Aceton und 70 T. Wasser zuflieBen. Die Bi!
dung des Chloroforms erfolgt freiwillig und wird spater durch schwache Erwarmung unterstiitzt. 
Das Rohchloroform wird, wie unter 1 angegeben, gereinigt. Das Aceton wird zu Trichloraceton, 
CClsCOCHs chloriert, das durch das Calciumhydroxyd in Chloroform und Calciumacetat iiber
gefiihrt wird: 2 CClaCOCHa + Ca(OH)2 = 2 CHCla + (CHaCOO)2Ca. 

Das als Nebenprodukt entstandene Calciumacetat kann auf Essigsaure oder durch trockne 
Destillation wieder auf Aceton verarbeitet werden. 

3. Chloroform aus Chloralhydrat. Aus Chloralhydrat wird durch Natronlauge 
(spez. Gew. 1,1) Chloroform abgeschieden, wobei Natriumformiat als Nebenprodukt erhalten 
wird. Das so gewonnene Chloroform wird, wenn reines Chloralhydrat verwendet wurde, nur 
entwassert und destilliert, da es vollkommen rein ist. 

Besondere Reinigungsverfahren sollen bei den einzelnen Handelssorten 
besprochen werden. 

Zur Haltbarmachung wird das Chloroform mit 0,5 bis 10/ 0 absolutem AI
kohol versetzt. 

Eigenschaften. A. Reines Chloroform. Farblose, klare, leicht fliichtige 
Fliissigkeit von eigenartigem siiBlichem Geruch und Geschmack. Spez. Gew. (15 0 ) 

1,502, Sdp. (760 mm B) 62 0, unterhalb -70 0 kristallinisch. In Wasser ist es nur 
wenig (1: 200) !Oslich. Mit absolutem Alkohol, Ather, fetten und atherischen Olen 
ist es in jedem Verhaltnis mischbar. Mit wasserhaltigem Weingeist gibt es triibe 
Mischungen, die erst auf Zusatz von mehr Weingeist klar werden. Nicht mischbar 
ist es mit konz. Schwefelsaure oder mit Glycerin. Es ist ein ausgezeichnetes Losungs
mittel fiir eine Anzahl sonst schwer!Oslicher Stoffe. So lost es z. B. Jod (mit violetter 
Farbung), Schwefel, Phosphor, Paraffine, Fette, Harze, AIkaloide, Kautschuk. Auf 
die Raut gebracht, verursacht es infolge seiner Verdunstung zunachst Kaltegefiihl, 
alsdann bewirkt es Brennen und Rotung der Hautstelle. Chloroform ist nicht leicht 
entziindlich, sein Dampf aber verbrennt mit griiner Flamme unter Bildung von 
Phosgen und Chlorwasserstoff. 
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Konz. Schwefelsaure oder Salpetersaure greifen Chloroform bei mittlerer Tem
peratur nicht an, dagegen fiihrt ein Gemisch von konz. Schwefelsaure und rau
chender Salpetersaure beim Erwarmen das Chloroform in Nitrochloroform oder 
Chlorpikrin, CClaN0 2, iiber, eine bei H2° siedende Fliissigkeit von heftig reizendem 
Geruch. Alkoholische Kali- oder Natronlauge wirken zersetzend auf Chloroform unter 
Bildung von Alkalichlorid und Alkaliformiat: CHCla + 4KOH = 3KCI + HCOOK 
+2H2 0. 

1m Licht wird es durch den Sauerstoff der Luft oxydiert unter Bildung von 
Phosgen (Chlorkohlenoxyd, COC12), ChI or und Chlorwasserstoff. 1m un
mittelbaren Sonnenlicht erfolgt die Zersetzung ziemlich rasch, schon nach einigen 
Stunden lassen sich die Zersetzungsprodukte nachweisen; im zerstreuten Licht ist 
die Zersetzung erst nach Tagen oder Wochen erkennbar. Durch einen Zusatz von 
Alkohol wird die Zersetzung im Lichte zwar nicht verhiitet, die auftretenden Zer
setzungsprodukte werden aber unschadlich gemacht. Verhiitet wird die Zersetzung 
nur durch AusschluB des Lichtes. 

B. Alkoholhaltiges Chloroform. Es zeigt aUe Eigenschaften des reinen 
Chloroforms, nur ist das spez. Gewich t entsprechend dem Alkoholgehalt niedriger 
und ebenso der Siedepunkt. 

Nach BILTZ ist 
Bei einem das spez. Gewicht der 

Alkohol-Zusatz von bei 15° Siedepunkt 
0,25% 1,4977 61 3-61 90 
0,50" 1,4939 61'1-61'8 0 
1,0 " 1,4854 60:3-61:60 
2,0 " 1,4705 59,0-61,20 

Erkennung. AuBer durch den Geruch wird das Chloroform durch fol
gende Reaktionen erkannt: 1. Es reduziert FEHLINGSche Kupferlosung unter Abschei
dung von Kupferoxydul. - 2. Beim Erhitzen mit Anilin und weingeistiger Kali
Iauge entsteht das auBerst widerlich riechende Phenylisonitril (Phenylcarbyl
amin): CHCla + CSH5NH2 + 3KOH = 3KCI + 3H20 + CSH5NC. Mit anderen 
Aminen gibt es in gleicher Weise ebenso unangenehm riechende Isonitrile (Carbyl
amine). - 3. Beim Erwarmen mit Resorcin und Kalilauge gibt es eine gelbrote 
Farbung mit griiner Fluorescenz. - 4. Beim Erwarmen mit p-Naphthol und Kali
lauge gibt es eine blaue Farbung, die an der Luft in Griin, dann Braun iibergeht. 

Bromoform gibt die gleichen Reaktionen, unterscheidet sich aber von Chloro
form durch das hohere spez. Gewicht und den hoheren Siedepunkt, ferner dadurch, 
daB es beim Kochen mit Alkalien Alkalibromid gibt, in dem man das Brom leicht 
nachweisen kann. Mischungen von Chloroform mit Kohlenwasserstoffen und 
Halogenkohlenwasserstoffen geben ebenfaUs die Reaktionen des Chloroforms, unter
scheiden sich aber von Chloroform durch den Siedepunkt und das spez. Gewicht. 

Prilfung. a) Spez. Gewicht 1,485-1,489, entsprechend einem Alkoholgehalt 
von 1-0,6% - b) Siedepunkt (bestimmt durch Destillation) 60-62°. - c) Schiittelt 
man 20 ecm Chloroform mit 10 ccm Wasser und hebt sofort 5 ccm Wasser ab, so 
darf dieses Lackmuspapier nicht roten und, wenn es vorsichtig iiber mit gleich viel 
Wasser verdiinnte SilbernitratlOsung (je 2 cem) geschichtet wird, keine Triibung 
hervorrufen (Salzsaure). - d) Beim Schiitteln von Chloroform mit Jodzinkstarke
losung (je etwa 5 ccm) darf weder die Jodzinkstarkelosung geblaut, noch das Chloro
form gefarbt werden (Chlor). - e) Chloroform dari nicht erstiekend rieehen (Phosgen) 
- f) Mit Chloroform getranktes Filtrierpapier darf naeh dem Verdunsten des Chloro
forms nicht rieehen. - g) Sehiittelt man 20 ccm Chloroform und 15 ccm Schwefel
saure in einem 3 cm weiten, mit Sehwefelsaure gespiilten Glasstopselglas haufig, 
so darf sich die Sehwefelsaure innerhalb 1 Stunde nicht farben (organische Ver
unreinigungen). - h) 5 cem Chloroform diirfen auf einem Uhrglas auf dem Wasser
bad verdunstet keinen Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 Diehte (20°) 1,474-1,478. 
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Anmerkungen. Zu b) Zur Bestimmung des Siedepunktes destilJiert man 75 bis 
100 g aus einem Siedekolbchen, das im Luftbad mit kleiner Flamme erhitzt wird (vgl. Siede
punktsbestimmung S. 17). 

Nach BUDDE destilliert reines Chloroform restlos zwischen 60 und 62 0, wenn man die 
Destillation im trocknen Kohlensaurestrom ausfiihrt. • . 

Zu c) Nach dem Oberschichten mischt man die Fliissigkeiten und fiigt einige ccm Wein. 
geist hinzu, um die durch Chloroformtropfchen hervorgerufene schwache Triibung zu beseitigen; 
die Fliissigkeit muB vollig klar bleiben. Auf diese Weise erkennt man die geringsten Spuren von 
Chlorwasserstoff und auch Phosgen (COCI2), das mit Wasser Chlorwasserstoff bildet, durch die 
Bildung von Silberchlorid. 

Sehr zweckmaBig ist die von VORLANDER vorgeschlagene Probe auf Chlorwasserstoff mit 
Dimethylaminoazobenzol: Man versetzt in einem trockenen Probierrohr 5-10 ccm Chloroform 
mit einer Spur gepulvertem Dimethylaminoazobenzol. Bei Gegenwart auch nur der geringsten 
Spuren von Chlorwasserstoff farbt sich das Chloroform violettrot, wahrend es bei Abwesenheit 
von Chlorwasserstoff nur hellgelb gefarbt wird. Durch Wasser wird die Empfindlichkeit der 
Probe herabgemindert. 

Zu e) Phosgen laBt sich sicherer als durch die Geruchsprobe durch die Probe C nachweisen. 
Ferner auch durch folgende Probe: Wird Chloroform mit Barytwasser iiberschichtet, so darf 
an der Beriihrungsflache keine weiBe Triibung von Bariumcarbonat auftreten. 

Zu g) Eine Farbung der Schwefelsaure erkennt man am besten, wenn man in ein zweites 
Glas von gleicher Weite die gleiche Menge Schwefelsaure gibt und beide Glaser gegen einen weiBen 
Hintergrund betrachtet. Das Glas muB sehr sorgfaltig gereinigt ein. Am besten !aBt man es 
mit roher Schwefelsaure gefiillt langere Zeit stehen und spiilt es mit reiner Schwefelsaure nacho 

Zur Priifung des Chloroforms ist auch die von BUDDE vorgeschlagene Benzidin pro be 
brauchbar. Benzidin, Diaminodiphenyl, NH2CsH,·CsH,NH2, lost sich in Chloroform 
auf, und die Losung bleibt, wenn das Chloroform rein ist, klar und farblos. Enthalt das Chloroform 
nur eine Spur Chlorwasserstoff oder Phosgen, so triibt sich die Losung beim Stehen, indem sich 
das in Chloroform unlosliche Benzidinhydrochlorid bildet. Enthalt das Chloroform freies Chlor, 
so tritt eine blaue Farbung auf, andere Verunreinigungen bewirken eine gelbe Farbung. Man 
lost etwa 0,1 g Benzidin in etwa 25 ccm Chloroform und laBt die Losung un ter Lich ta bschlu B 
stehen. 

Nach BUDDE ist bei reinstem Chloroform die Losung noch nach 24 Stunden unverandert, 
ENZ fand abel', daB auch reine Chloroformsorten des Handels nach 1/, Stunde eine Farbung 
und schwache Triibung zeigten. Auf keinen Fall darf aber bei dieser Probe sofort eine Farbung 
oder Triibung auftreten. 

Chloral (und Chloralalkoholat), das nach ENZ auch als Verunreinigung vorkommen kann 
laBt sich auf folgende Weise erkennen: In einem Erlenmeyerkolben werden 10 g Chloroform mit 
20 ccm Wasser und 10 ccm 1/10·n.Kalilauge wahrend 1/4 Stunde haufig durchgeschiittelt; nach 
Zusatz von Phenolphthaleinlosung wird mit 1/10-n.Salzsaure titriert. Bei reinem Chloroform 
werden genau 10 ccm 1/10-n.Salzsaure verbraucht, ist aber Chloral zugegen, so ist Kaliumhydroxyd 
verbraucht worden zur Bildung von Chloroform und Kaliumformiat. Bei einigen Handels
sorten fand ENZ einen Verbrauch von 1,7-2,1 ccm 1/1O-n-Kalilauge fiir 10 g Chloroform. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Chloroformium pro narcosi, Narkosechloroform, Chloroforme an
est h e s i que, ist ein besonders gut gereinigtes oder aus Chloral dargestelltes 
Chloroform. 

Prufung. Es muB zunaehst allen an Chloroform gestellten Anforderungen geniigen 

(s. S. 992). Bei der Sehwefelsaureprobe g dad sieh die Sehwefelsaure innerhalb 
48 Stunden nicht farben. AuBerdem ist folgende verscharfte Probe auf orga· 

nische Verunreinigungen vorgesehrieben: Schiittelt man 20 ccm Narkosechloro

form, 15 ccm Schwefelsaure und 4 Tr. Formaldehydlosung in einem 3 em weiten, 

mit Schwefelsaure gespiilten Glasstopselglas haufig, so darf sieh die Schwefelsaure 

innerhalb einer halben Stunde nicht farben (organische Verunreinigungen). 
Anmerkung. In eiligen Fallen kann man sich, anstatt auch die Schwefelsaureprobe g 

auszufiihren, mit der Formaldehyd-Schwefelsaureprobe begniigen; ein Chloroform, das diese 
Probe Bushalt, wird auch die Schwefelsiiureprobe, deren Ausfall sich erst nach 2 Tagen ergibt, 
aushalten. 

An der Probe mit Formaldehyd und Schwefelsaure ist ausgesetzt worden, daB sie zu scharf 
sei und ferner, daB sie nicht die Art der Verunreinigung erkennen lasse. Von verschiedenen Seiten 
ist demgegeniiber die Wichtigkeit und Niitzlichkeit dieser Probe nachgewiesen worden. Es unter. 
liegt wohl keiuem Zweifel, daB ein Chloroform, das diese Probe halt, reiner ist, als ein solches, 
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das sie nicht halt. Die Art der Verunreinigung des nicht probehaltigen Chloroforms ist neben. 
sachlich. Da Chloroform im Handel zu haben ist, das die Probe halt, so ist auch nicht einzusehen, 
aus welchem Grunde man auf diese Probe verzichten sollte. Die an Narkose·Chloroform ge. 
stellten Anforderungen kiinnen garnicht scharf genug sein. - Germ. 6 s. Bd. II S.1317. 

Die von der Nederl. und [tal. vorge~chriebene Probe auf Aldehyde mit festem Atzkali 
scheint zu scharf zu sein, da die Gelbfarbung des Atzkalis auf den Alkoholgehalt des Chloroforms 
zuriickzufiihren sein kann. Brauchbar ist dagegen die Probe der Nederl. mit NESSLERS Reagens: 
Werden 5 ccm Chloroform mit 5 ccm Wasser und 3 Tr. NESSLERS Reagens geschiittelt, so darf 
innerhalb einer Viertelstunde keine Triibung oder Farbung eintreten. (Eine spater eintretende 
Triibung ist nicht zu beriicksichtigen.) 

AufbewuhTUng. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. Germ.: Narkosechloro· 
form ist sofort nach der Priifung in braune, fast ganz gefiillte und gut verschlossene Flaschen 
von hiichstens 60 ccm Inhalt abzufiillen und aufzubewahren. (Nach H elv. in Flaschen von 100 ccm.) 

Nach einer Verfiigung des Kriegsministeriums darf fiir das Militar Chloroform 
zur Be tau bung nur in ganz gefiillten 30 ccm·Flascben mit Glasstopfen abgegeben werden. 
Die Stopfen sind mit Gelatineleim zu iiberziehen, der aus Gelatin. alb. 30,0 g, Glycerin 20,0, 
Zinc. oxyd. 10,0, Aq. dest. 100,0 hergestellt wird. 

Es ist nicht zu empfehlen, Narkosechloroform abgefiillt in kleinen Flaschen zu beziehen. 
Der Apotheker ist fiir die Reinheit des Inhaltes jeder einzelnen Flasche verantwortlich. 

Nach AUBtr. darf Narkosechloroform nicht langer als ein Jahr aufbewahrt werden. 
Reinigung von NUTkose·ChloTofonn. Narkose·Chloroform, das den Anforde· 

rungen nicht entspricht, kann in folgender Weise gereinigt werden (HeZv.) : 
1 Liter Cbloroform wird in einer Glasstiipselflasche oder einem Scheidetrichter mit 100 ccm 

konz. Schwefelsaure wahrend 12 Stunden alle Viertelstunden durchgeschiittelt, wobei die Flasche 
an einen dunklen Ort gestellt wird. Nach dem Absetzen trennt man das Chloroform von der 
Schwefelsaure und wiederholt die gleiche Behandlung mit Schwefelsaure so lange, bis eine neue 
Menge Schwefelsaure nicht mehr gefarbt wird. Das von der Schwefelsaure getrennte Chloroform 
wird zweimal mit je 100 ccm Wasser, dann zweimal mit je 100 ccm Natriumcarbonatliisung (1 + 9) 
und wieder mit 100 ccm Wasser gewaschen. Durch trocknes Chlorcalcium wird das Chloroform 
entwassert und aus einem Glaskolben destilliert. Das bei gleichbleibendem Siedepunkt (etwa 62 0 

je nach dem Luftdruck) iibergehende Chloroform wird getrennt von Vorlauf und Nachlauf auf· 
gefangen und mit 0,6 0/ 0 absolutem Alkohol versetzt. 

Urn bei der Destillation hiiher siedende Anteile zuriickzuhalten, empfiehlt es sich, dem 
Chloroform vor der Destillation eine kleine Menge (etwa 1-2%) reines 01 (MandelOl oder ein 
anderes) zuzusetzen. 

Chloroformium e Chloralo hydrato. Chloralchloroform. CHCl3• Mol.. 
Gew. 119,5. Wird aus rein e m kristallisierten Chloralhydra t oder reinem Chloral 
durch Einwirkung von Natronlauge gewonnen: CCl3CHO + NaOH = CCl3 H + 
HCOONa. Es zeichnet sich durch groBe Reinheit aus und ist als N arkose· Chloro· 
form vorzuglich brauchbar. 

DUTsteliung. In einen Scheidetrichter gibt lUan zu einer Liisung von 100 T. Chloral· 
hydrat in 200 T. Wasser 200 T. N atronlauge (15 0/ 0 NaOH). Nach dem Absetzen trennt man 
das Chloroform von der wasserigen Fliissigkeit, wascht es zweimal mit Wasser, filtriert es, trocknet 
es mit trocknem Calciumchlorid, filtriert wieder und destilliert,. wobei man das bei gleichbleiben. 
dem Siedepunkt (etwa 62 0 je nach dem Luftdruck) iibergehende Chloroform fiir sich auffangt. 
Vorlauf und Nachlauf werden fiir sich aufgefangen und kiinnen als gewiihnliches Chloroform ver· 
wendet werden wenn sie den an dieses gestellten Anforderungen geniigen. Das reine Chloral· 
chloroform wird zur Haltbarmachung ebenfalls mit 0,6-1 % absolutem Alkohol versetzt und in 
Flaschen von 60 ccm Inhalt abgefiillt. 

Chlorofonnium medicinale ProTET. Eis·Chlorororm. Nach dem Verfahren von PICTET 
wird Chloroform durch Abkiihlen auf - 100 ° in Kristallen erhalten und kann so von nicht kristalli· 
sierenden chlorhaltigen Nebenprodukten getrennt werden. Die urspriingliche Annabme, daB 
dieses Chloroform auch ohne Alkoholzusatz unbegrenzt haltbar sei, hat sich nicht bestatigt, 
es wird deshalb ebenfalls mit etwa 1 % Alkohol,haltbar gemacht. Spez. Gew. (15°) 1,4863. 

Chloroform ANSCHUTZ. SaIicyIid·Chloroform. Das Tetra ·Salic ylid, (C 6H,0. CO)" s. S.216, 
hat die Eigenschaft, mit Chloroform eine kristallisierende Verbindung, (CsH,OCO), + 2CHCI3, 

einzugehen, von der beim Erwarmen das Chloroform wieder abgegeben wird. Nach dem Ver· 
fahren von ANSCHUTZ wird Tetra.Salicylid in Roh·Chloroform durch Erwarmen aufgeliist; beirn 
Erkalten scheiden sich farblose Kristalle von Chloroform.Salicylid aus. Aus den mit reinem 
Cbloroform gewaschenen Kristallen wird das Chloroform abdestilliert. Das zuriickbleibende 
TetrasalicyJid dient von neuem zur Reinigung von Roh·Chloroform. Das Chloroform ANSCHUTZ 
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enthalt weniger Alkohol als die anderen Sorten, es hat das spez. Gew. 1,500. In den Handel ko=t 
es in Flaschen von 25, 50 und 100 g. 

Wirkung und Anwendung. Auf der Haut erzeugt Chloroform beim Verdunsten 
Kaltegefiihl, Brennen, Rotung, Herabsetzung der Sensibilitat der betreffenden Stelle; auf Schleim
hauten Warmegefiihl und lokale Anii.sthesie. 

Man wendet Chloroform auBerlich an, unverdiinnt oder mit verschiedenen Olen und alko
holischen Fliissigkeiten gemischt, zur Linderung verschiedener schmerzhafter Affektionen: Neural
gien, rheumatischen Schmerzen, Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen, wobei es zugleich als An
asthetikum und Rubefaciens wirkt. 

Innerlich gegeben wird Chloroform resorbiert, und es kommt zu einer entfernten all
gemeinen Wirkung, doch ist dieselbe weniger sicher als nach Einatmung von Chloroformdampfen. 
- Die Hauptanwendung findet Chloroform als Anasthetikum bei chirurgischen Operationen. 
Man laBtes zu diesem Zwecke aus mit Chloroformgetrankten Tiichern oder Chloroform-Masken 
einatmen unter genauer Beobachtung von PuIs und Respiration des zu Chloroformierenden. Es 
tritt zunachst ein Stadium der Erregung (Excitationsstadium) ein, sodann vollstii.ndige BewuBt
und Empfindungslosigkeit. - Der Tod erfolgt nach iibermaBiger Einatmung von Chloroform 
durch Atem- und Herzlahmung; in seltenen Fallen tritt der Tod schon nach wenigen Ziigen 
durch Herzlahmung ein. - Da in der Chloroformnarkose die Muskeln erschlaffen, so wird die 
Einrichtung von Verrenkungen durch Anwendung der Chloroformnarkose ungemein erleichtert. 
"Uber Chloroformieren bei Gaslicht s. unten. 

Innerlich zu 1-10 Tr. in Losung bei Garungszustii.nden im Magen und gegen Bandwurm. 
In groBer Verdiinnung ist Chloroform ein ausgezeichnetes Antiseptikum; es dient zur Kon
servierung von Harn, ExtraktlOsungen u. a. 

In der Analyse wird das Chloroform als Losungsmittel verwendet beim Nachweis von 
Jod und Brom, ferner zum Ausschiitteln von Alkaloiden, auch bnn man es zur Trennung von 
festen Substanzen benutzen, deren spez. Gewicht hoher und geringer ist als das des Chloro
forms. Schiittelt man z. B. Gewiirze, Mohnsamen u. dgl. mit Chloroform, so sinken Sand und 
Steinchen zu Boden, wahrend die Mohnsamen usw. auf dem Chloroform schwimmen. 

In der Technik dient es als Losungsmittel fiir Kautschuk und Guttapercha. Chloroform 
ist auch das beste Mittel, um Teerflecken aus Zeugstoffen zu entfernen. 

Todesjiille in der Chlorojorm.Narkose. Die FaIle, daB wahrend der Chloro. 
formnarkose der Tod eintritt, ohne daB das klinische Krankheitsbild und die spater folgende 
Sektion eine Todesursache erkennen lassen, sind nicht sehr selten. Meistens wird zunachst 
die Beschaffenheit des Chloroforms fiir den Ungliicksfall verantwortlich gemacht, und zwar 
meistens zu Unrecht. Es ist noch kein Fall bekannt geworden, in welchem ein Todesfall in der 
Chloroformnarkose mit Sicherheit auf die mangelhafte Beschaffenheit des verwendeten Chloro. 
forms hii.tte zuriickgefiihrt werden konnen. 

Zu der irrigen Ansicht, daB die ungeniigende Reinheit des Chloroforms die Todesfalle ver
schuldet, hat sehr viel die Beobachtung beigetragen, daB wahrend der Narkosen, die bei k iins t
licher Beleuch tung (besonders Gaslicht) ausgefiihrt werden, Dampfe auftreten, die zum Husten 
reizen und erstickend wirken. Diese Dampfe, die aus Chlorwasserstoff und Phosgen bestehen, 
entstehen durch Verbrennen des Chloroformdampfes an den offenen Flammen; ihr Auftreten 
h~t mit der Reinheit des Chloroforms nichts zu tun. - Es ergibt sich indessen daraus, daB Nar
kosen bei offenen Flammen zu vermeiden sind, und daB die geeignetste Beleuchtung zur Aus
fiihrung von Chloroformnarkosen das elektrische Gliihlicht ist. 

Manche Arzte schreiben, um sich vor unerwarteten Todesfallen bei der Narkose zu schiitzen, 
vor, daB der Apotheker das Chloroform vor der Abgabe frisch rektifizieren solIe. Dieser 
Forderung hat derApotheker unweigerlich nachzukommen. Tut er es nicht, so bnn er unter 
Umstii.nden wegen fahrlassiger Totung zur Rechenschaft gezogen werden. 

Die besonderen Chloroformsorten, wie Chloroform PrCTET, Chloroform ANSCHUTZ, 
(Salicylid-Chloroform), Chloralchloroform, m iissen a bgege ben werden, wenn sie 
vom Arzt ausdriicklich verordnet werden. 

Toreikologischer Nachweis. Das Chloroform ist in den zuerst iibergehenden Anteilen 
des Destillates enthalten. GroJlere Mengen erkennt man schon an der Abscheidung von Tropfchen 
und am Geruch. Auch die kleinsten Mengen erkennt man durch die Isonitrilreaktion, 
wenn man eine Probe des Destillates mit einigen Tropfen Anilin und etwa 10 ccm weingeistiger 
Kalilauge erhitzt. Um eine Verwechslung des Isonitrilgeruches mit dem Geruch des Anilins aus
zuschlieBen, kann man die Fliissigkeit nach dem Erkalten mit verd. Schwefelsaure ansauern, 
wodurch das Anilin gebunden wird. Auch die Farbenreaktionen mit Resorcin oder p-Naphthol und 
Kalilauge (s. S. 992) sind zum Nachweis kleiner Mengen von Chloroform geeignet. Da Chloral
h yd rat aIle Reaktionen des Chloroforms gibt, ist auf dieses besonders zu priifen durch die Reaktion 
mit Calciumsulfhydrat (s. S.985). 

Auch auf Bromoform muB besonders gepriift werden, da auch dieses die Reaktionen des 
Chloroforms gibt. Zum Nachweis von Bromoform erhitzt man eine Probe des Destillates lii.ngere 
Zeit mit weingeistiger Kalilauge am RiickfluBkiihler, verdampft zurTrockne und priiftdiewiisserige 
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Losung des Riickstandes nach dem Ansii.uern mit Salzsii.ure durch Zusatz von Chlorwasser und 
Schiitteln mit 2-3 ccm Chloroform auf Brom. 

Die quan titative Bestimmung des Chloroforms fiihrt man am sichersten und einfachsten 
nach LUDWIG aus: Das mit Wasser verdiinnte Untersuchungsobjekt wird in einen Kolben mit 
doppelt durchbohrtem Stopfen gebracht. Durch die eine Bohrung fiihrt ein bis fast an den Boden 
des Kolbens reichendes Glasrohr, durch die andere Bohrung ein Gasableitungsrohr. Letzteres 
steht in Verbindung mit einem in einem Verbrenuungsofen liegenden Verbrenuungsrohr, das 
mit Stiicken von Kaliglas gefiillt ist. An das Verbrenuungsrohr ist ein mit Silbernitratlosung be
schicktes PELIGOT-Rohr angeschlossen. Zur Ausfiihrung des Versuches driickt oder saugt man mit 
Hille eines Gasometers, wahrend der Kolbeninhalt auf dem Wasserbad auf 60-70 0erwii.rmt wird, 
einen durch Kalilauge gewaschenen Luftstrom durch. Dieser fiihrt etwa vorhandenes Chloro· 
form mit sich und verbrennt es in dem zum Gliihen erhitzten Glasrohr zu Chlorwasserstoff, der 
in der vorgelegten Silbernitratlosung als Chlorsilber gefii.llt wird. Nach 1-2stiindigem Durch. 
leiten von Luft und Gliihen bestimmt man das Gewicht des ausgeschiedenen Chlorsilbers. 100 T. 
AgOl entsprechen 27,75 T. CHOls' 

Es ist notwendig, daB man vorher durch einen gleichlange Zeit andauernden blinden 
Versuch sich davon iiberzeugt, daB ohne Einschaltung des Untersuchungsobjektes keine Trii· 
bung in der Silbernitratlosung erfolgt. Ferner ist darauf aufmerksam zu machen, daB andere 
fliichtige Chlorverbindungen, z. B. Methylchlorid, Athylenchlorid, Athylidenchlorid usw., bei 
dieser Methode mit bestimmt werden. Will man die Fehlerquelle vermeiden, daB etwa vorhandene 
freie Salzsii.ure als Chloroform mit bestimmt wird, so kanu man diese durch Zugabe einer genii. 
genden Menge von reinem Calciumcarbonat neutralisieren. 

In den meisten Fii.llen wird man nach Chloroform·Todesfii.llen durch Inhalation nur Centi· 
gramme oder gar Milligramme Chloroform finden (in Blut und Gehirn). Vergiftungen durch 
Einuehmen von Chloroform per 08 sind selten, und auch in diesen Fallen erhalt man aus dem 
Mageninhalt wegen der leichten Fliichtigkeit des Chloroforms nur geringe Mengen. 

Aqua Chloroformii (chloroformiata). Chloroform wasser. Solutio 
Chloroformii. Eau chloroformee. Eine mehr oder weniger gesattigte 
Losung von Chloroform in Wasser, die durch Schiitteln von Chloroform mit Wasser und nach
heriges Abfiltrieren des etwa iiberschiissigen Chloroforms erhalten wird. Stets frisch zu be
reiten, auch wenn dies nicht besonders vorgeschrieben ist. Man schiittelt Chloroform mit Wasser 
in folgenden Verhaltnissen: 1:100 (Austr., Hung.), 1:200 (Belg., Dan., Helv., Gall., Norveg.), 
1 :250 (Nederl.), 1 : 400 (Brit.,Japon.), 1 : 1000 (Hisp.), 1 : 2000 (Ital.). Amer.laBttrisch abgekochtes 
wieder erb.ltetes Wasser mit iiberschiissigem Chloroform schiitteln und klar abgieBen. 

Oleum Chloroformii. Chloroformiil. Rune chloroformee. Eine Mischung von 
Chloroform mit 01, und zwar 1 + 1 mit Arachisol (Germ.), mit Sesamol (Hung.), mit Olivenol (Japon.); 
1 + 2 mit Olivenol (N orveg.), 1 + 3 mit Olivenol (Helvet.), 1 + 4 mit Olivenol (Croat.), mit RiibOl 
1 + 4 (F. M. Berol. und F. M. Germ.). - Siehe auch Linimentum Chloroformii. 

Spiritus Chlorolormii. Chloroformspiritus. Spirit of Chloroform. Eine Mischung 
von Chloroform mit starkem Weingeist 1 : 20 (Brit., Japon.), 6 ccm Chloroform ad 1000 ccm Wein
geist (92,3 Gew .. % ) (Amer.) oder mit Campherspiritus 1 + 4 (F. M. Berol.n. (,..erm.). 

Unguentum Chloroformii. Chloroformsalbe. Pomatum Chloroformii. Pom
made de chloroforme. Wird am besten hergestellt, indem man das Chloroform dem halb 
erkalteten Salbenkorper durch Schiitteln zumischt. Stets frisch zu bereiten. Gall.: 10 T. 
Chloroform, 5T. weiBes Wachs, 85T. Schweinefett; F. M. Germ.: 20 Chloroform, 10 weiBes Wachs 
und 90 Schweinefett. 

SCHLEICHs Anaesthetics von verschiedenem Siedepunkt. Von dem Gedanken ausgehend, 
daB ein Inhalationsanaestheticum, das schnell verdampft, auch schnell aus dem Korper ausge
schieden wird, und umgekehrt ein langsam verdampfendes Mittel langer im Korper zuriickbleibt 
und sich infolgedessen hier in gefahrbringenden Massen anzuhaufen vermag, hat SCHLEICH Anaes
thetica hergestellt, deren Sdp. die Korpertemperatur entweder gar nicht oder nur unwesentlich 
iiberschreitet: Mis chung I fiir Operationen von kurzer Dauer: Chloroformii 45,0, 
Aetheris Petrolei (Sdp. 60-65 0) 15,0, Aetheris 180,0. (Sdp. der Mischung = 380) Mischung 
II fiir Operationen von langer Dauer oder fiir Eingriffe bei fie bernden Patienten: 
Chloroformii 45,0, Aetheris Petrolei (Sdp. 60- 65 0) 15,0, Aetheris 150,0. (Sdp. der Mischung 
= 400.) Mischung III. Ebenfalls fiir Operationen von langer Dauer und fiir 
Eingriffe bei fie bernden Patienten: Chloroformii 30,0, Aetheris Petrolei (Sdp. 600- 650) 
15,0, Aetheris 80,0. (Sdp. der Mischung = 42 0.) 

Chloroformlum gelatluo8um (Hisp.). 
Chloroformium albuminatum. 
Chloroformii 
Albuminis ovi recentis aa part. aequal. 

werden in einer Fiasche ZIlsammengeschiittelt, 
bis eine gieichmiU3ige Emulsion entstanden ist. 
W iederholtes Einstellen der Flasche in Wasser 
von 50 0 befijrdert die Emuigierung. 

Elixir Chloroformll compositum. 
Compound Elixir of Chloroform 

(Nat. Form.). 
Tincturae Opii (Amer.) 
Spiritus camphorati (Amer.) 
Spiritus Ammoniae aromatici (Amer. VIII.) 
Chloroformii aa 190 ccm 
Alkohol (95 Vol.'"/o) 235 ccm 
Olei Cinnamomi Cassiae 6 ccm. 
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Emulsum Chloroforml (Amer.). 
Chloroformii 40 ccm 
Olei Amygdalarum 60 ccm 
Tragacanthae pulv. 10,0 g 
Aquae q. s. ad 1000 ccm. 

Essentla glnglvalls anodyna SCHAFFER. 
Essentia antigingivitica SCHAFFER. 
SCHAFFERs Zahn- und Mundessenz. 

Chloroformii 20,0 
Olei Menthae piperitae gtts. X 
Spiritus Vini 180,0. 

Einen halben EJ311iffel mit 2-3 EJ311iffel lauem 
Wasser gemischt zum Mundausspiilen (bei Gingi
vitis, Zahnnekrose, bloJ3liegenden Halsen der 
Zahne, Zahnschmerz, ZahnfIeischschmerz). 

Guttae anodynae Reglnae. 
Sehmerz und Krampf stillende Konigin-

Tropfen. 
Chloroformii 10,0 
Tincturae Valerianae aethereae 20,0 
Morphini aceti~i 0,1. 

D. S. 30 Tropfen zu nehmen (1-3mal taglich bei 
eintretendem Schmerz, Krampf, Kopfschmerz, 
bei Hysterie usw. Bei Kopfschmerz soli zu
gleich das Riechen an den Tropfen gute Dienste 
leisten. 

Llnlmentum Aconltl et Chloroforml 
(Nat. Form.). 

Tincturae Aconiti (Amer.) 
Chloroformii aa. 125,0 cern 
Linimenti Saponis 750,0 ccm 

Llnlmentum antlrheumaticum SCHtlTT 
(Hamb. Vorschr.). 

Camphorae 
Chloroformii 
Opodeldok 

aa. 30,0 
140,0. 

Llnlmentum Chloroformll. 
Llnlmentum Chloroformli ammoniatum. 

(F. M. Berol.) 
Chloroformii 
Linimenti ammoniati 

Amer. 

20,0 
80,0. 

Chloroformii 300 ccm 
Linimenti Saponis (Amer.) 700 ccm. 

Brit. 
Linimenti Camphorae (Brit.,. 
Chloroformii aa. 50 ccm. 

Austr. Elench. 
Chloroformii 50,0 
M1xturae oleoso-balsamicae 50,0 
Spiritus aetherei 50,0 
Spiritus camphorati 50,0 
Spiritus saponati kaUni 50,0. 

Gall. 
Olei Papaveris 90,0 
Chloroformii 10,0. 

Japon. 
Chloroformii 10 
Olei eamphorati 10,0. 

Llnlmentum Chloroformll composltum 
(Sue c.). 

Camphorae 15,0 
Chloroformii 15,0 
Spiritus (900/ 0 ) 25,0 
Linimenti Saponis camphorati 30,0 
Tincturae Opii 15,0. 

Misce, filtral 

Llnlmentum Chloroformll camphoratum 
(F. M. Germ.). 

Chloroform. 
Spiro sapon.-camphor. 

100,0 
50,0. 

Liquor Chloroformll composltus. 
Mixtura anodyna chloroformiata. 

Chloroformii 10,0 
Aetheris 2,0 
Spiritus 20,0 

Olei Menthae piperitae gtts. III 
Aquae Amygdalarum amararum 15,0 

M1xtis adde 
Extracti Liquiritiae 5,0 
Morphini hydrochloric! 0,05 
Sirupi Sacchari 50,0 
Sirupi communis 20,0. 

Diese M1xtur 1st in England ein beliebtes Mittel 
hysterischer Frauen, sie wird auch bei allen 
krampfartigen Zufallen, Kolik, Leibschmerzen, 
Migrane angewandt. Dosis 1-2-3 Teelliffel. 

Spiritus Chloroformll. 
Spirit of Chloroform (Amer.). 

Chloroformii 60 ccm 
Spiritus (92,3 Gew.-%) ad 1000 ccm 

Tinctura Chloroformll composita. 
Chloroformii 10,0 
Spiritus Vini 25,0 
Tincturae aromaticae 30,0. 

20-60 Tropfen (bei Krampf, KoUk, Migrane, 
Neuralgien usw.). 

Tlnctura Chloroform Ii et Morphlnae composital 
Compound Tincture of Chloroform and 

Morphine. 
Brit. J apon. 

Chloroformii 75,0 ccm 112,0 
Morphini hydrochlorici 10,0 g 10,0 
Acidi hydrocyanici diluti (2 0/ 0) 50,0 ccm 50,0 
Tincturae Capsici 25,0 ccm 70,5 
Tincturae Cannabis indic. 100,0 ccm 84,0 
Olei Menthae piperitae 1,5 ccm 1,4 
Glycerini 250,0 ccm 311,0 
Spiritus (spez. Gew.0,834) q. 8. ad 1000 ccm 425,0. 

Tinctura odontalglca. 
Zahnschmerztropfen. 
Hamburger Vorschriften. 

No.1. 
Kreosoti 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cajeputi 
Tincturae Opii simp!. 
Chloroformii 
Alkohol absoluti 

No.lI. 
Olel Cajeputi 
Olel Origani 
Camphorae 
Chloroformii 
Spiritus (90 Vo!.-%) 

No. III. 
Camphorae 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cajeputi 
Chloroformii 
Aetheris 

1,0 

aa. 2,0 
5,0 

40,0 
50,0. 

aa. 2,5 
5,0 

40,0 
50,0. 

8,0 

aa. 16,0 

aa. 30,0. 

Tlnctura odontalglca LINKE. 
LINKES Zahntropfen (Hamb. V.). 

Chloroformii 50,0 
Tinct. Ligni Santali rubri 7,0 
Tinct. Lavandulae comp. 30,0 
Spiritus (90 Vol.-"!o) 113,0. 

Tlnctura odontalglca WILHELMI 
Wilhelmstropfen (Ha.mb. V.). 
Spiritus camphorati 
Tincturae Myrrhae 
Olei Caryophyllorum 
Chloroformii 
Spiritus aetherei 

aa 12,0 
18,0 
54,0 

104,0. 

VerschluB fur Chloroformflaschen. 
Gelatinae albae 30,0 
Glycerini 20,0 
Zinci oxydati 10,0 
Aquae 100,0. 

Die gefiillten Flaschen werden mit dem Flaschen
kopf in fIllssigen Zmkleim getaucht. BUden 
sich Blischen, so wird das Eintauchen am 
zweiten Tage wiederholt. 
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Chlorodyne, eine englische Spezialitat, wird erh~lten aua Morph. hydrochlor. 0,5, Chloro
form 6,0, Glycerin 22,0, Extr. Liquirit.liquid. 12,0, Muci!. Gummi arab. 12,0, 01. Menth. pip. 0,1, 
Tinct. Capsici 1,5, Tinct. Cannab. Ind. 3,0, Theria.c. (= Sirupus communis) 25,0, Spiritus (90 % > 
q. s. ad 100,0. 

Chloraethoform wird eine Mischung von reinem Chloroform mit 0,25% A.thylchlorid ge
nannt, die nach Angabe englischer Autoren bei der Narkose weniger gefahrlich wirken soll, als 
reines Chloroform. 

Mixtura Chloroformii et Cannabis Indicae composita. Compound Mixture of 
Chloroform and Canna bis Indica. Chloroform Anodyne. - Nat. Form.: Chloroformii 
125,0, Aetheris 35,0, Tinctura Cannabis (Amer.) 185,0, Tincturae Capsici (Amer.) 35,0, Morphini 
sulfurici 2,5, Olei Menthae piperitae 2,0, Glycerini 125,0, Aquae 65,0, Spiritus q. s. ad 1000,0. 

Schmerzstillende Einreibung. (Wiener Spezialitat.) Mixturae oleoso-balsamicae, Spiritus 
camphorati, Spiritus saponati, Chloroformii aa 20,0. Spiritus aetherei, Tincturae Arnicae, Liquoris 
Ammonii caustici (100/0) aa 10,0. 

ST. JAKOBS 01. Camphorae, Aetheris, Chlorali hydrati, Chloroformii aa 100,0, Olei Sassafras, 
Olei Origani, Tincturae Opii simplicis aa 60,0, Spiritus (90 Vol.-%) 10 1. 

Oesalgin (Vertriebsgesellschaft SC'HLEIOH scher Praparate) ist eine lockere Verbindung 
von Chloroform mit einem Pepton. Graues amorphes Pulver. Gehalt an Chloroform etwa 
25%' - Anwendung. Ais Analgetikum bei Gallenstein-, Darm- und Unterleibskoliken. 

Acetonohloroform ist Trichiortertiiirbutyialkohol, g~3>C<g~, der durch Vereinigung 
3 3 

von Aceton und Chloroform bei Gegenwart von festem A.tzkali entsteht. 
Eigenschajten. Farblose Kristalle, Smp. 91°, in Wasser sehr schwer loslich, leicht 

loslich in Weingeist. Aus Wasser kristallisiert es mit '/2H 20 und schmilzt dann bei 80-81°. 
AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais Hypnotikum, lokales Anasthetikum und Antiseptikum, innerlich 

zu 0,3-1,5 g, aullerlich in Salben 1: 10 oder Streupulver 1,5: 100. 
Ais Acetonchloroform wird auch aus Aceton dargestelltes Chloroform bezeichnet. 

Chloretone (PARKE, DAVIS U. Co.) ist Trichlortertillrbutylalkohol (Acetonchloroform). 

Aneson oder Anesin (HOFFMANN -LA ROCHE U. CO. Basel), ist eine wasserige Losung von 
Acetonchloroform mit einem Gehalt von 1 % , An wend ung. Als lokales Anasthetikum 
bei Nasen- und Kehlkopferkrankungen. 

Toramin (ATHENSTAEHT u. REDEKER, Hemelingen) ist trichlorbutylmalonsaures Am
monium, das Ammoniumsalz des sauren Malonsaureesters des tertiaren 
Trichlorbu tylalkohols (5. Acetonchloroform) NH4 00C· CH2 ·CO· OC(CHahCCla. 

Darstellung. Aus Malonsaure und Triehlorbutylalkohol wird zuerst der saure Ester 
dargestellt und dieser in das Ammoniumsalz iibergefiihrt. 

Eigenschaften und Erkennung. Glanzende Blattchen, loslich in Wasser. Aus der 
Losung scheidet sich auf Zusatz von verd. Salzsaure der saure Ma.Ionsauretrichlorbutylester kri
stallinisch aus, der bei 116° schmilzt. Beim Erhitzen mit Natronlauge wird Ammoniak frei; nach 
dem Ansauern mit Salpetersaure gibt die Fliissigkeit mit Silbernitratlosung einen Niederschlag 
von Silberchlorid. 

Anwendung. Gegen Hnsten zu 0,1 g mehrmals taglich in Mixturen und Tabletten. 

Chlorophyllum. 
Chlorophyllum. Chlorophyll. Blattgriin. 

Gewinnung. Das technische Chlorophyll wird meistens aus getrockneten Brennessel
blattern, seltener aus Gras gewonnen. Die zerschnittenen und zusammengeprellten Brennessel
bIatter werden mit einer konz. Losung von je 100 g Ku pfersulfat auf 10 kg Blatter befeuchtet 
und in kupfernen Extraktionsapparaten heill mit Weingeist so oft ausgezogen, bis der Auszug 
nur noch wenig gefarbt ist. Von dem Auszug wird der Weingeist abdestilliert. Das so gewonnene 
Extrakt wird als Rohchlorophyll bezeichnet, es enthalt auller dem Chlorophyll zahlreiche 
Extraktstoffe der Blatter, Pflanzenwachs u. a. Zur Reinigung wird das Rohchlorophyll mit 
Benzol behandelt, worin sich nur das Chlorophyll und das Pflanzenwachs auflost. Nach dem 
Abdestillieren des Benzols erhalt man das Reinchlorophyll des Handels in einer Menge von 
etwa 5% der angewandten Brennesselblatter. Aus getrocknetem Gras erhalt man nur 1,5-2%, 
Aus dem Reinchlorophyll werden weitere Handelssorten hergestellt, indem man es mit Fett 
(Schweineschmalz, Palmfett) mischt und auf bestimmte Farbstarke einstellt. Das meist gebrauch
liche fett- und ollosliche Chorophyll des Handels enthalt 30-40 % Reinchlorophyll, 
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billigere Sorten etwa 20 0/ 0 bessere bis zu 50%. Spritlosliches Chlorophyll ist Reinchloro· 
phyll mit einem kleinen Zusatz von Ricinusol. 

Eigensehajten. Das fett- und ollosliche Chlorophyll bildet eine salbenartige, in dicker 
Schicht fast schwarze Masse, die sich in Benzol, Fetten, fetten und atherischen Olen klar auflost. 
Die anfangs rein griine Losung in 'Benzol wird nach kurzer Zeit blaustichig griin. Diese Farbe 
halt sich dann auch im Lichte lange Zeit. Die Losungen fluorescieren nicht. Das Handelschloro. 
phyll enthiilt meist Kupferverbindungen, die aus dem bei der Gewinnung verwendeten Kupfer. 
sulfat stammen. 

Zusammensetzung. Das Blattgriin der Pflanze ist nach Untersuchungen von WILL. 
STATTER kein einheitllcher Korper, sondern bestehtzu 3/4 aus dem blauschwarzen, in d iinnen lanzett· 
formigen, zu Drusen vereinigten BIattchen kristallisierenden Chlorophyll a, C,sH 7zO,N,Mg, 
Smp. 117-120 0 und zu 1/, aus dem grauschwarzem, ebenfalls kristallisierenden Chlorophyll b, 
CssH700aN,Mg, das bei 86-920 sintert, bei 120-130 0 zahfliissig ist und sich dann aufblaht. 
Die weingeistige Losung von Chlorophyll a ist blaugriin mit tiefroter Fluorescenz, die von Chloro· 
phyll b gelblichgriin mit braunroter Fluorescenz. Beide Chlorophyllarten enthalten Magnesium. 
Beide sind Ester, die beim Verseifen Methylalkohol, den ungesattigten primaren Alkohol 
Phytol, CZOH39 0H, und Chlorophylline liefern. Letztere sind vierkernige Pyrazolabkommlinge, 
die das Magnesium an Stickstoff gebunden enthalten. Aus den Chlorophyllinen hat WILLSTATTER 
zahlreiche weitere Abbauprodukte erhalten. Durch Behandlung mit Sauren wird aus dem natiir· 
lichen Chlorophyll das Magnesium abgespaltet und eine blauschwarze, wachsartige, in heiBem 
Weingeist ziemlich schwer lOsliche Masse, das Phae ophytin gebildet, das durch Alkalien ahnlich 
wie das Chlorophyll selbst zerlegt wird. Neben Methylalkohol und Phytol entstehen bei der Ver· 
seifung verschiedene Phytochlorine und Phytorhodine. Das Entstehen dieser Verbin· 
dungen fiihrte zu der Feststellung, daB das natiirliche Chlorophyll aus den beiden Verbindungen 
Chlorophyll a und b besteht. Das Chlorophyll hat gewisse Ahnlichkeiten mit dem Hamatin des 
Hamoglobins, unterscheidet sich aber sehr wesentlich dadurch von dem Blutfarbstoff, daB es 
an Stelle des Eisens Magnesium enthalt. Letzteres spielt bei der Assimilation der griinen 
Pflanzen wahrscheinlich eine wichtige Rolle. 

Anwendung. Das fett· und ollosliche Chlorophyll dient zum Farben von Fetten und 
Olen, von Wachs und Wachsmischungen, von kosmetischen Praparaten, Nahrungs. und GenuB· 
mitteln, besonders zum Farben und Entfarben von Seifen. Durch einen sehr geringen Zusatz 
von Chlorophyll laBt sich eine gelbliche Farbung der Seifen verdecken, durch groBere Mengen 
werden die Seifen griin gefarbt. 

Alkohol- und wasserlosliches Chloropbyll wird aus dem Reinchlorophyll des Handels 
durch Behandlung mit verdiinnter Natronlauge gewonnen. 1 kg Reinchlorophyll wird mit einer 
Losung von 150 g Atznatron in 10 Liter Wasser am RiickfluBkiihler solange erhitzt, bis eine 
Probe der Fliissigkeit beim Schiitteln mit Ather diesen nicht mehr griin, sondern rein gelb farbt. 
Dann wird die Fliissigkeit noch heiB mit CalciumchloridlOsung versetzt, bis kein Niederschlag 
mehr entsteht. Der heiB abfiltrierte dunkelgriine Niederschlag wird abfiltriert, mit Wasser ge. 
waschen, getrocknet und erst mit kaltem, dann mit heiBem Weingeist ausgezogen. Dann wird die 
Chlorophyllcalciumverbindung mit einer dem Calciumgehalt entsprechenden Menge Natrium. 
carbonat in verdiinnter wasseriger Losung mehrere Stunden lang gekocht. Die Losung des dabei 
entstehenden Chlorophyllnatriums wird von dem abgeschiedenen Calciumcarbonat abfiltriert 
und mit Wasser auf eine bestimmte Starke eingestellt. Die so erhaltene Losung ist mit wii.sserigen 
Fliissigkeiten und mit Weingeist, der nicht iiber 60 % Alkohol enthii.lt, klar mischbar und dient 
zum Griinfii.rben von neutralen und alkalischen Fliissigkeiten; fUr saure Fliissigkeiten ist sie nicht 
verwend bar. 

Chlorum. 
Chlorum. Chlor. Cl. Atomgew. 35,457, Chlorgas. (Engl. u. franz. Chlorine). 
Das Chlor wird entweder durch Oxydation von Chlorwasserstoff (Salzsaure) 
oder durch Elektrolyse von Alkalichloriden (NaCI oder KCI) gewonnen. Fiir 
die pharmazeutische Praxis kommt nur das erstere Verfahren in verschiedenen Aus· 
fiihrungsformen in Frage. Die einzelnen Verfahren sind unter Aqua chlorata be· 
schrieben. In den Handel kommt fl iissiges Chi or in Stahlflaschen. 

Eigensehajten. Griingelbes Gas von erstickendem Geruch. Bei - 40 0 kann 
es unter gew6hnlichem Druck oder bei + 15 0 durch einen Druck von 6 Atmospharen 
zu einer gelben Fliissigkeit verdichtet werden (fliissiges Chlor), die bei - 102 0 zu 
einer gelben, kristallinischen Masse erstarrt. Das spez. Gewicht des Chlors ist auf 
Luft = 1 bezogen = 2,45. 1 l Chlorgas wiegt bei 0 0 und 760 mm B = 3,2 g. Das 
Chlor ist nicht brennbar. In Wasser ist as loslich; Odie Menge des vom Wasser ge. 
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losten Chlors ist von der Temperatur abhangig. 1 Liter Wasser lOst bei 20 0 etwa 
2,26 Liter = 8,2 g Chlor, bei 10 0 etwa 3,1 Liter = 10 g Chlor. Dureh Erhitzen des 
Wassers wird aUes Chlor wiedel' ausgetrieben. Mit kaltem Wasser vereinigt es sieh 
zu einem kristallinisehen Hydrat, Chlorhydrat, Cl2 + 8H20, das bei etwa 10 0 
wieder in Chior und Wasser zerfallt. 

Erl~ennung. Freies Chlor erkennt man meistens schon am Gerueh und an 
der Farbe. Es bIeieht feuehtes Laekmuspapier und entfiirbt Indigolosung. Es maeht 
aus Jodiden Jod frei, gibt also mit Kaliumjodid und Starkelosung blaue Jodstarke. 
Aus Sehwefelwasserstoffwasser seheidet es Sehwefel aus. Mit Ammoniakfliissigkeit 
im UbersehuB gibt es Ammoniumehlorid, in dem man naeh dem Ansiiuern mit 
Salpetersaure dureh Silbernitrat den Chlorwasserstoff naehweisen kann. (Man hiite 
sieh, groBere Mengen von Chlor mitwenigAmmoniakfliissigkeit zusammenzubringen; 
es entsteht dann der hoehst gefahrliehe, explosive Chiorstiekstoff.) Freies Brom, 
das fast aUe Reaktionen des Chlors gibt, unterseheidet sieh vom Chlor dadureh, daB 
es Chloroform gelb bis braun fiirbt. 

Quantitative Besti'lfnnung. Freies Chlor macht aus Jodiden Jod frei, 
das mit 1/10·n-Natriumthiosulfatlosung titriert werden kann (vgl. Aqua ehlorata). 
Gasgemisehe, in denen man Chlor bestimmen will, leitet man dureh Kaliumjodid
Iosung und titriert dann das Jod mit Natriumthiosulfat. 

Die gewiehtsanalytisehe Bestimmung des Chlors in Chloriden als Silberehlorid 
kann naeh ALEFELD in folgender Weise vereinfaeht und besehleunigt werden: 

Man gibt in ein Becherglas 5 ccm Ather und die mit Salpetersaure angesauerte Chlorid
!Osung und fiigt nun unter Umschwenken oder Umriihren tropfenweise Silbernitratli:isung hinzu. 
Sobald ein 'OberschuB an Silbernitrat vorhanden ist, balIt sich der feinverteilte Niederschlag zu· 
sammen. Man kann das Silberchlorid clann sofort abfiltern, am besten unter Anwendung eines 
Goochtiegeis mit Asbest, der mit etwa~ Ather befeuchtet wird. 

Wirkung. 1m unverdiinnten Zustande eingeatmet kann das Chlor blitzschnell den Tod 
herbeifiihren. Aber auch noch in starker Verdiinnung mit Luft wirkt es heftig reizend auf die 
Schleimhaute der Atmungsorgane und kann heftigen Schnupfen, Katarrh des Rachens und der 
Bronchien, ja selbst schwere Beschadigungen der Lungen bewirken. Gegenmittel gegen ein· 
geatmetes Chlorgas ist AikohoI, auch Atherweingeist kann in gieicher Weise angewandt 
werden. Man trinkt in kIeinen Mengen Branntwein oder Likiir und atmet auBerdem AikohoI
da!Il pf ein. 

Aqua chlorata. Chiorwasser. Chlorum solutum. Eine wasserige Losung von 
Chlor. Gehalt 0,4-0,5% C1. (Germ. 5). Gesattigtes Chiorwasser enthalt 0,7-0,8°10 C1. 

Getvinnung des Chlors. Zur Entwicklung von Chlor aus Salzsaure durch 
Oxydation kiinnen verschiedene sauerstoffreiche Verbindungen verwendet werden, z. B. Man
gandioxyd (Braunstein), Kaliumpermanganat, Kaliumdichromat, Chlorkalk. Fih; 
die pharmazeutische Praxis am billigsten ist die Gewinnung des Chlors aus Salzsaure und Braun
stein, am einfachsten die aus Salzsaure und Kaliumpermanganat. 

Aua Salzsaure und Braunstein. Man kann dazu den unter Ammoniak S. 385 
Abb. 88) angegebenen Apparat benutzen. Den Kolben von etwa 1/2 Liter Inhalt flillt man 
fast ganz mit haselnuBgroBen Stiicken eines guten Braunsteins an, gibt soviel rohe Salz
saure (etwa 30 % HCI) hinzu, daB der Braunstein etwa zur Halfte mit Salzsaure bedeckt 
ist, versieht den Kolben mit einem Sicherheitsrohr und Gasableitungsrohr und erhitzt ilm im 
Wasserbad oder Sandbad. Bei gewohnlicher Temperatur wird noch kein Chlor entwickelt. Man
gandioxyd lost sich bei gewohnlicher Temperatur in Salzsaure zu Mangantetrachlorid, das 
beim Erwarmen die Halfte des Chlors abgibt: I. Mn02 + 4HCl = MnCl, + 2 H 20. II. MnCI, 
= MnCl2 + 2 CI. Das en tweichende Ohlor wird durch eine Waschflasche geleitet und dann in 
der weiter unten besdhriebenen Weise in Wasser aufgefangen. 

Die Ausbeute an Chlorgas betragt rund die Halfte der Menge des Ohlorwasserstoffs, der in 
der angewandten Menge Salzsaure enthalten ist. 100 g Salzsaure von 30 % HClliefern also 15 g 
Chlor. Nach Beendigung der ChiorentwickIung wird die Manganchloriirlosung abgegossen, und 
der Braunstein kann weiter benutzt werden; bei starkem Gebrauch wird von Zeit zu Zeit 
neuer Braunstein nachgefiillt. 

Aus Salzsaure und Kaliumdichromat. In einem mit Sicherheitsrohr und Gasablei
tungsrohr versehenen Kolben (wie Abb. 88 S. 385) werden 10 T. Kaliumdichromat in kIeinen 
I::Itiicken mit 55 T. roher Salzsaure (etwa 30 0/ 0 HOI) iibergossen, und der Kolben im Sand
bad oder Wasserbad erwarmt: K 2CrZ0 7 + 14HCl= 6Cl+2CrCla+7Hz0+2KCl. Die Aus-
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beute an Chlor ist etwas geringer als die Halfte der Menge des Chlorwasserstoffgases (rund 3/7), 
100 g Salzsaure von 30 0/ 0 HClliefern rund 13 g Chlor. 

Aus Salzsaure und Kaliumpermanganat. In dem doppeltdurchbohrten Stopfen 
eines gewohnlichen Kolbens befestigt man einen Tropftrich ter mit verengter AusfluBoffnung 
und das Gasableitungsrohr, oder man nimmt einen Siedekolben mit seitlichem Ansatzrohr wie in 
Abb.218, von etwa 200 cern Inhalt. Der Kolben wird an einem Stativ befestigt, so hoch, daB 
man eine Porzellanschale auf einem Ringe in Brennerhohe oder auf einem DreifuB untersetzen 
kann. In den Kolben bringt man 10 g zerriebenes Kaliumpermanganat und in den Tropf
trichter 60-65 g rohe Salzsaure (etwa 30 0/ 0 HCI). Man fiillt dann das AbfluBrohr des Tropf
trichters mit der Saure, indem man denStopfen, mit dem der Trichter eingesetzt ist, etwas liiftet, 
den Hahn vorschtig offnet und wieder schlieBt, wenn das AbfluBrohr gefiillt ist. Nachdem man 
den Tropftrichter wieder aufgesetzt hat, offnet man den Hahn so weit, daB in der Minute etwa 
30 Tr. ablaufen. Die Chlorentwicklung beginnt sofort und kann Ieicht beliebig geregelt werden. 
Wenn aIle Saure zugelaufen ist, wird der Hahn geBchloBsen, eine Schale mit Wasser unter den 

Abb. 218. 

Kolben gesetzt und erwarmt: KMn04+8HCI=5Cl+MnCI2+4H20+KC1. Man erhalt 
mehr ais die Halfte des angewandten Chlorwasserstoffs an Chlor (etwa 5/s ). 1 T. Kaliumperman
ganat liefert mit iiberschiissiger Salzsaure rund 1,1 T. Chlor; praktisch kann man rechnen, daB 
man mit 10 g Kaliumpermanganat 10 g Chlor entwickeln kann. ' 

Aus Chlorkalk und Salzsaure. Bei haufigem Gebrauch von Chlorgas empfiehlt es 
sich, einen KJppschen Gasentwicklungsapparat mit Chlorkalkwiirfeln (aus Chlorkalk und 
gebranntem Gips geformt, s. S 746) und roher Salzsaure zu beschicken. 

Auch Ammoniumpersulfat, (NH')2S20g, gibt mit Salzsaure Chlor, und zwar schon bei 
gewohnlicher Temperatur; man kann damit das Chlor in gleicher Weise entwickeln wie mit 
Kaliumpermanganat: (NH4)2S20S + 2HCI = 2NH,HSO, + 2C1. 

Darstellung des Chlorwassers. Das nach dem einen oder anderen Verfahren ge
wonnene Chlor wird durch eine Waschflasche mit Wasser geleitet, wie sie in Abb. 218 
wiedergegeben ist. Urn das Chlor ganz sicher von mitgerissenem Chlorwasserstoff zu befreien, 
schaltet man hinter der Waschflasche ein Glasrohr in die Rohrleitung ein, das mit feuchter Glas
wolle oder mit feuchten Glasperlen beschickt ist, am einfachsten so, wie es in der Abb. wieder
gegeben ist. Die Waschflasche wird auBerdem noch mit einem Sicherheitsrohr versehen. Das 
gewaschene Chlor wird dann in Wasser aufgefangen. Die Vorlage wird etwa bis zu zwei Dritteln 
mit Wasser gefiiIlt. Das Einleitungsrohr mit verengter Offnung geht bis auf den Boden der Vor
lage. Der Chlorstrom wird so geregelt, daB die einzelnen Blasen ziemlich rasch aufeinanderfolgen. 
Nur ein kleiner Teil des Chlors wird von dem Wasser sofort aufgenommen, die groBere Menge 
Bammelt sich in demleeren Teil der Vorlage an. Von Zeit zu Zeit, etwa aIle Viertelstunden, schiittelt 
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man die Vorlage krii.ftig durch, wobei man sie mit der Hand und einem untergelegten feuchten 
Blatt Pergamentpapier verschIieBt. Das Wasser ist gesii.ttigt, wenn die Hand nach dem Um
schiitteln nicht mehr angesogen wird. Die Vorlage darf nicht ganz mit Wasser gefiillt sein, der 
leere Raum darf aber auch nicht zu groB sein, weil sonst das Verhii.ltnis zwischen dem gelOsten 
ChIor und dem Chlorgas in der Flasche zu ungiinstig wird. 1st der leere Raum nur klein, so muB 
man sehr hii.ufig umschiitteln. Wenn die Vorlage zu etwa 2/3 mit Wasser gefiillt ist, erreicht man 
mit nicht sehr hii.ufigem Umschiitteln eine gute Sii.ttigung des ChIorwassers. Ein Teil des ChIors 
geht aber immer verloren. Zur Darstellung von 1 Liter Chlorwasser, die etwa 1 Stunde an Zeit 
erfordert, sind etwa 10 g ChIor erforderlich. Do. das Chlor sich mit kaltem Wasser zu kristal
linischem Chlorhydrat verbindet, das die Rohren verstopft, darf das Wasser nicht kilter als 10 0 
sein. Die Vorlage muB deshalb im Winter in Wasser von etwa 10-150 gestellt werden. 1m 
Sommer ist das Wasser abzukiihlen. Bestrahlung durch das Sonnenlicht ist bei der Darstellung 
von ChIorwasser zu vermeiden. 

Das bei gewohnlicher Temperatur gesii.ttigte Chlorwasser enthii.lt etwa 0,7-0,8 0/0 Chlor. 
Do. die Germ. einen Gehalt von 0,4-0,5 0/0 vorschreibt, ist das gesii.ttigte Chlorwasser nach Fest
stellung des Chlorgehaltes auf 0,5 0/0 zu verdiinnen. Das fertige ChIorwasser wird in braune 
Flaschen mit sehr gut schlieBendem Glasstopfen bis unter den Stopfen gefiillt. Die Stopfen 
werden mit Pergamentpapier iiberbunden oder noch besser mit Paraffin abgedichtet und die 
Flasche an einem kiihlen Ort aufbewahrt. 

Die Entwicklung von ChIor und die Darstellung von ChIorwasser muB stets unter einem 
guten A bzug geschehen oder auch im Freien bei Luftzug, wobei aber zu beachten ist, das 
Baume und andere Pflanzen durch das entweichende ChIor stark geschii.digt werden konnen. 

Eigenschajten. Klare, blaBgriinlichgelbe Fliissigkeit, die stark nach Chlor 
riecht. Es bleicht blaues Lackmuspapier, ohne es vorher zu roten. Bei LichtabschluB 
wirkt das Chlor auf das Wasser nicht ein, im Licht zersetzt sich das Chlorwasser, 
indem Chlorwasserstoff entsteht unter Freiwerden von Sauerstoff: 2CI + H 20 
=2HCI+O. 

Priijung. 10 ccm Chlorwasser diirfen beim Verdampfen in einem GlasschiUchen 
keinen Riickstand hinterlassen. 

Anmerkung. Ein Riickstand wiirde anzeigen, daB kein destilliertes Wasser ver
wendet worden ist. Man kann das Chlorwasser auch auf den Sulfat- und Calciumgehalt des 
gewohnlichen Wassers priifen; es darf mit BariumnitratlOsung keine Triibung geben und nach 
dem Zusatz von Ammoniakfliissigkeit im UberschuB auch nicht mit Ammoniumoxalatlosung. 

Gehaltsbestimmung. In einem Titrierkolben lost man etwa 1 g, Kaliumjodid 
in etwa 10 ccm Wasser und wagt 25 g Chlorwasser hinzu. Das ausgeschiedene Jod 
wird sofort mit 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung titriert (Stiirkelosung als Indikator). 
1 ccm 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung = 3,546 mg Chlor. Germ. fordert fiir 25 g 
Chlorwasser einen Verbrauch von 28,2-35,3 ccm 1/10-n-Natriumthiosnlfatlosung 
= 0,4-0,5 g Chlor in 100 g Chlorwasser. Nach der Titration darf die Fliissigkeit 
nur sehr schwach sauer reagieren (Chlorwasserstoff). 

Zur Bestimm ung der Menge des Chlorwassers toffs fiihrt man die Titration des Jods 
ohne Stii.rkelOsung (die sauer reagieren konnte) aus bis zum Verschwinden der Gelbfii.rbung und 
titriert dann die Sii.ure mit '/lo·n-Kalilauge unter Anwendung von Phenolphthalein oder Dimethyl
aminoazobenzol als Indikator. 1 ccm 1/10·n-Kalilauge = 3,65 mg HCI. Frisches Chlorwasser darf 
keine Sii.ure enthalten, gut aufbewahrtes nur Spuren. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, in dicht geschlossenen, ganz gefiillten Flaschen. 
Chlorwasser, das in kleinen Mengen als Reagens verwendet werden soIl, lii.Bt sich sehr zweckmaBig 
auch in braunen Ampullen von 1 ccm aufbewahren. 

Bei der Dispensation des Chlorwassers bea.chte man, daB es stets Chior abgibt 
und daher, in eine Flasche gegossen, diese mit Chiorgas fiillt. Das Chlorwasser wird daher 
stets den Mixturen zuletzt zugesetzt. Solche Mixturen dispensiert man in gelben Glasern. 
Mischungen aus Chlorwasser mit schleimigen Fliissigkeiten, Altheesirup, AltheeaufguB, gefarbten 
Zuckersaften usw. verlieren in wenigen Minuten ihren Chlorgeruch oder ihr freies Chior; gefarbte 
Safte werden ganz oder teilweise entfarbt. 

Anwendung. Das Chlorwasser wirkt wegen seines Gehaltes an freiem Chlor desinfi
zierend und wurde innerlich zu 0,5-1,5-3,0 g. mit etwa der 10fachen Menge Wasser verdiinnt, 
hei fieberhaften und entziindlichen Krankheiten mit Blutzersetzung, bei Scharlach, Blattern, 
Erysipel, Typhus, Ruhr, beginnender asiatischer Cholera, merkurieller Stomatitis, Vergiftung 
mit Wurst- oder Kasegift gegeben, au Berlich bei BiB- und Stichwunden giftiger odertollwiitiger 
Tiere, zur Desinfektion jauchiger Wunden, zu Gurgelwassern, zu Umschlagen bei Leberkrank
heiten gebraucht. Der medizinische Gebrauch ist sehr emgeschrankt. Ais Reagens in der Analyse; 
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fiir den letzteren Zweck laBt sich an Stelle von Chlorwasser auch Natriumhypochloritlosung unter 
Zusatz von verd. Salzsaure verwenden, ebenso auch die von der Amer. aufgenommene mit Ka· 
liumchlorat und Salzsaure hergestellte Chlorlosung (Liquor Ghlori compositus). Letztere diirfte 
auch das Chlorwasser fiir medizinische Zwecke ersetzen konnen. Germ. 6 Ohloramin Bd. II S.1316. 

Liquor Chlori compositus (Amer.) Chlorine Water (Chlorwasser). 
Da'l'stellung. (Amer.) In eine Flasche von etwa 2 Liter gibt man 5 g Kaliumchlorat 

und eine Mischung von 18 cern Salzsaure (spez. Gew. 1,16 = 32% HCI) und 25 ccm Wasser oder 
(26,7 g Salzsaure von 25 % und 20 ccm Wasser) und verschlieBt die Flasche mit einem durch. 
bohrten Stopfen, in den ein Trichter von etwa 100 ccm Fassung eingesetzt ist. In den Trichter 
bringt man 10 g reine Watte, die mit kaltem Wasser gut durchfeuchtet ist. Die Flasche wird 
dann 2-3 Minuten in heiBes Wassser gesetzt, bis sie mit Chlor gefiiUt erscheint. Dann nimmt 
man die Flasche aus dem Wasser heraus, gieBt durch die Watte 500 ccm kaltes Wasser, nimmt 
den Trichter ab, verschlieBt die Flasche mit einem Stopfen und schiittelt kr1i.ftig durch. Darauf 
setzt man den Trichter mit der Watte wieder auf, gieBt noch einmal500 ccm Wasser in die Flasche 
und schiittelt nach dem VerschlieBen der Flasche wieder kr1i.ftig durch. Die so hergesteUte Losung 
enth1i.lt 0,4% freies Chlor, auBerdem natiirlich noch das aus dem Kaliumchlorat entstandene 
Kaliumchlorid, das aber die Verwendung der Chlorlosung als Arzneimittel oder als Reagens 
in den meisten Fallen nicht beeintriichtigt. 

Chlorinium, ein a.merika.nisches DesinfektionsmitteI, besteht a.us einer Mischung von 
gleichen Teilen Kochsa.lz und Braunstein einerseits und Schwefels1i.ure a.ndererseits. Es dient zur 
Entwicklung von Chior. 

Chromium. 
Chromium. Chromo Cr. Atomgew.52,01. 

Gewinnung. Das Metall wird nach dem GOLDSCHMIDTschen Thermitverfahren 
gewonnen durch Reduktion von Chromoxyd mit Aluminium. Da die Reaktionswiirme iiber 
den Schmelzpunkt des Chroms steigt, erhiilt man das Chrom geschmolzen. 

Eigenschajten. GrauweiBes Metall von kristallinischem Gefiige, sprOde und Behr hart 
(es ritzt GIas). Smp. etwa 1580°. 

Anwendung. Reines Chrom findet keine Verwendung. In Legierung mit Eisen dient 
es unter der Bezeichnung Ferrochrom zur Herstellung von beBonders hartem Stahl (Chrom
stahl). Stahl- und Eisengegenstande werden auch elektrolytisch verchromt. 

Chromverbindungen. Das Chrom ist in seinen Verbindungen zwei-, drei-, sechs- und sieben
wertig. Praktische Bedeutung haben Verbindungen des dreiwertigen Chroms (Chromi
verbindungen) und Verbindungen des sechswertigen Chroms (Chromsaureverbindungen). 

Gewinnung. Die Verbindungen des Chroms werden aus dem natiirlichen Chromeisen
stein, Cr~e04' gewonnen, indem man diesen unter Zusatz von Kalk an der Luft erhitzt. Es 
entsteht Calciumchromat neben Eisenoxyd. Das Calciumcbromat wird mit Kalium- oder 
Natriumcarbonat oder Sulfat umgesetzt zu Kalium- oder Natriumchromat, aus denen 
die iibrigen Chromverbindungen gewonnen werden. 

Chromium oxydatum (viride). Chromoxyd. Chromioxyd. Chromsesquioxyd. 
Gruner Zinnober. Cr20a. Mol.-Gew. 152,0. 

Gewinnung. Durch GIiihen von Chromhydroxyd oder von Ammoniumchromat 
(oder eines Gemisches von Kaliumchromat und Ammoniumchlorid). 

Eigenschajten. Griines Pulver, dessen Farbenton je nach der Darstellungsweise und 
der Gliihtemperatur stark wechselt, unloslich in Wasser. Das stark gegliihte Chromoxyd ist auch 
in Siiuren fast unloslich. Reines Chromoxyd ist nicht giftig; daB Chromoxyd des Handels ist 
aber haufig zur Abstufung des Farbentones mit Bleichromat oder mit Kupferverbindungen ge
mischt und dann giftig. 

Anwendung. Ais Malerfarbe und fiir Farbendrucke. 
GUIGNET'S Grun ist ein hydrathaltiges Chromoxyd von lebhaft griiner Farbe. 

Es wird dargestellt durch GIiihen eines Gemisches von Kaliumdichromat und Borsaure und 
Auslaugen der Masse mit Wasser. Es entsteht dabei zuerst Chromiborat, das durch das Aus
laugen mit Wasser in Borsaure und Chromhydroxyd von wechselndem Hydratgehalt zerfiillt. 

Weitere Chromoxyd enthaltende Farben sind ARNOUDON'S, PANNETIER'S, PLESSY'S 
Griin, Neapelgriin, Laubgriin, Olgriin, Jungferngriin, Mittlergriin, Smaragdgriin 
u. a., aber kaine dieser Farben ist reines Chromoxyd. 

Chromium oxydatum hydratum. Chromhydroxyd. Cr(OH)3' Mol.-Gew. 103. 
Daf'stellung. 50 T. Chromalaun werden in 500 T. Wasser gelOst, und die kalte Losung 

unter Umriihren mit einer Mischung von 55 T. Ammoniakfliissigkeit (10 % NHa) und 55 T. 
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Wasser versetzt. Die Mischung whd erwarmt, bis sich der Niederschlag gut absetzt. Letzterer 
wird mit Wasser gewaschen und bei ma.3iger Temperatur getrocknet. 

Eigenschajtoo. Griines oder blaulich graugriines Pulver, in verd. Salzsaure klar loslich. 

Alumen chromicum. Chromalaun. Chromkaliumalaun. Chromo-Kalium 
sulfuricum. Chromikaliumsulfat. CrK(S04)2 + 12H20. Mol.-Gew.499. 

Durstellung. Der Chromalaun wird in der organischen chemischen Tecbnik als Neben
produkt gewonnen bei Oxydationen mit Kaliumdichromat und Schwefelsaure, z. B. bei der Dar
steIIung von Anthrachinon aus Anthracen. Im kleinen erhalt man ibn durch Einleiten von 
Schwefeldioxyd in eine mit Schwefelsaure (14 T.) versetzte Losung von Kaliumdichromat 
(10 T.) in etwa 40-50 T. Wasser und AuskristaIlisierenlassen. Die Losung darf nicht iiber 40 0 

erwarmt werden. Bei hoherer Temperatur farbt sich die bHiulich violette Losung griin; es ent
steht dann eine sehr leicht losliche Form des ChromkaIiumsuIfates, die erst nach langem Stehen 
sich in die gewohnliche Form zuriickverwandelt. 

Eigenschajten. Dunkelviolette oktaedrische KristaIIe, in 5 T. Wasser loslich. 
Anwendung. Als Beize in der Fii.rberei, in der Gerberei, zur HersteIIung von Tinte. 
Basischer Chromalaun. Wird die konzentrierte, kochendheiBe, griine Chromalaunlosung 

mit Weingeist versetzt, so scheidet sich eine griiue, zahe Masse aus, die sich zum Griinfarben 
der Olfirnissp, Kautschukmassen u. a., in wasseriger Losung zu griiner Tin te eignet. 

Acidum chromicum. Chromtrioxyd. Chromsaure. Chromsaurean
hydride Chromic Anhydride. Anhydr.ide chromique. Chromii Tri
oxydum. CrOs. Mol.-Gew. 100. 

Die Verbindung CrOs ist keine Same, sondern das Anhydrid der nicht be
standigen Chromsaure, H2Cr04' 

Durstellung. 300 T. Kaliumdichromat werden mit 500 T. Wasser und 775 T. konz. 
Sch wefelsa ure bis zur Losung erhitzt, und die Losung 12 Stunden lang kalt gesteIIt. Die dann 
von dem ausgeschiedenen Kaliumbisulfat abgegossene Fliissigkeit wird auf 80-90 0 erwarmt und 
nach und nach mit 275 T.konz. Schwefelsaureund darauf mit soviel Wasserversetzt, daB sich 
das ausgeschiedene Chromtrioxyd gerade wieder lost. Die Lasung wird dann wieder kalt gesteIIt. 

,Nach 12-24 Stunden wird das Chromtrioxyd auf einem mit einem Flackchen GIaswoIIe ver-
stopften Trichter gesammelt, und die Mutterlauge weiter zur KristaIlisation eingedampft. Das 
Chromtrioxyd wird von der anhaftenden Mutterlauge durch Waschen mit konz. Salpetersaure 
befreit (bis das Chromtrioxyd frei ist von Schwefelsaure), dann zuerst auf porosen Tontellern 
getrocknet und zuletzt durch Erwarmen auf 60-80 0 von der Salpetersaure befreit. 

Eigenschajtoo und Erkoonung. Das reine (schwefelsaurefreie) Chromtri
oxyd bildet dunkelbraunrote, wenig hygroskopische Nadeln. Schwefelsaurehaltiges 
Chromtrioxyd bildet scharlachrote Kristalle und ist stark hygroskopisch. Das Chrom
trioxyd lost sich in weniger als q.er gleichen Menge Wasser. Beim Erhitzen auf etwa 
200 0 schmilzt es zu einer fast schwarzen Fliissigkeit, bei etwa 300 0 zerfallt es in 
griines Chromoxyd und' Sauerstoff: 2CrOs = 30 + Cr20a. Beim Erwarmen von 
Chromtrioxyd mit Schwefelaure wird Sauerstoff, beim Erwarmen mit Salzsaure 
Chlor entwickelt. Zahlreiche leicht oxydierbare anorganische und organische Stoffe 
(S02, H 2S, CO, Alkohol, Glycerin, Oxalsaure, Weinsaure) reduzieren die Chrom
saure zu Chromoxyd. Die Reaktion ist oft sehr heftig, so daB Z. B. beim Zusammen
bringen von Chromtrioxyd mit Alkohol, Glycerin, Zucker, Gerbsaure, Kork u. dgl. 
unter Umstanden Entziindung eintreten kann. Wird die wasserigeLosung vonChrom
trioxyd nach Zusatz von verd. Schwefelsaure mit wenig Alkohol versetzt und erhitzt, 
so farbt sich die Fliissigkeit griin durch Bildung von Chromisulfat; gleichzeitig tritt 
der Geruch des aus dem Alkohol entstehenden Acetaldehyds auf. 

Priijung. a) Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 
einigen Tropfen Salzsaure durch BariumnitratlOsung nicht verandert werden (Schwefel
saure). - b) Wird 1 g Chromtrioxyd gegliiht, und der Riickstand mit etwa 10-15 ccm 
Wasser unter Nachwaschen ausgezogen, so darf der filtrierte Auszug beim Abdampfen 
hochstens 5 mg Riickstand hinterlassen = 0,5% des angewandten Chromtrioxyds 
(Alkalichrom at). 
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Anmerkung zu a) Die Empfindlichkeit der Schwefelsaureprobe ist in hohem 
MaBe abhangig von der Menge der zugesetzten Salzsaure. Ohne Salzsaure und bei ungeniigendem 
Zusatz kann sich Bariumchromat ausscheiden, bei graBerem Zusatz von Salzsaure bleiben Spuren 
von Bariumsulfat gelast. Setzt man auf 10 ccm der Lasung 5 Tr. Salzsaure zu, so ist die Probe 
geniigend scharf. 

Aufbewahrung. Vorsich tig, in GefaBen mit gut schlieBenden Glasstopfen. Hals und 
Stopfen sind stets sauber ausgewischt zu halten, da die Chromsaure leicht die Glasstopfen fest kittet. 

Zum Abwagen benutzt man Porzellanlaffel und Porzellanschalen. 
Anwendung. Chromsaure findet ausschlieBlich auBerlich Anwendung als Atzmittel, 

innerlich wirkt sie giftig. Die Atzwirkung beruht darauf, daB die Chromsaure auf EiwpiB 
koagulierend und oxydierend wirkt. In 1-2 T. Wasser gelast, dient sie als Atzmittel bei Leieb
dornen, Kondylomen, Warzen und schwammigen Excrescenzen, auch bei Leucoplacia oris; 
in 4-5 T. Wasser gelast, wirkt sie mehr austrocknend (Pinselungen bei FuBschweiB) und ad
stringierend, indem sie nur eine Schrumpfung der tierischen Faser veranlaBt. Die mit der kon
zentrierten Saurelasung betupften Stellen farben sich dunkelbraun; spater bildet sich ein blau
schwarzer trockener Schorf, der nach Verlauf von 2-3 Tagen abfallt und eine in zwei Tagen in 
Granulation iibergehende Wundflache hinterlaBt. In etwa 10-15 T. Wasser gelast, fardert die 
Chromsaure besonders die Vernarbung. In Verdiinnung auch bei syphilitiscben Ulcerationen 
und Schleimhauthypertrophien in Nase und Rachen. Die artliche Anwendung d'3r Chromsaure 
kann, wenn Resorption eingetreten ist, Vergiftungssymptome verursachen und Erbrechen, Diarrhae 
und Kollaps herbeifiihren. Als Gegengift der innerlich in die Verdauungswege eingefiihrten 
Chromsaure gelten Kalkwasser, EiweiBlasung, Milch und. Zucker. 

Die 5-IO%ige Lasung dient zum Konservieren anatomischer Praparate und als 
Rii.rtungsmi ttel. 

Zum Farben und Belzen des Holzes. Als Beize in der Farberei. 
Abgabe. Die Abgabe wasseriger. Chromsaure-Lasungen erfolgt in Glasern mit Glas

stopfen. Zu Pinselungen verwendet man Pinsel aus Glaswolle oder Pfropfen aus Asbest. 
Liquor Acidi chromici. Solution of Chromic Acid. - Brit.: Chromsaureanhydrid 25,0, 

Wasser ad 100 cern. 
Solutio acidi chromici. Solute d'acide chromique. - Gall.: lneiner GlasstapselflaEChe 

lost man 1 T. Chromsaure in 1 T. Wasser. 
Antisudorin, ein von Dresden aus vertriebenes Mittel gegen FuBschweiB, ist eine wasserige 

90/oige La sung von Chromsaure. 

Kalium chromicum flavum. Gelbes Kaliumchromat. Potassium Chro
ma teo Chroma te de potassium. K 2Cr04. Mol.-Gew. 194. 

Dal'stellung. In chemischen Fabriken aus Chromeisenstein. 1m kleinen erhalt man 
es, indem man eine Lasung von 29,4 T. Kaliumdichromat in 150 T. heiBem Wasser nach und 
nach mit 20 T. Kalium bicar bonat versetzt und die Lasung zur Kristallisation eindampft: 
K2Cr207+2KHCOs=2K2Cr04+2C02+H20. An Stelle des Kaliumbicarbonats kann man 
auch die entsprechende Menge reines Kaliumcarbonat neb men (13,8 T.). 

Eige'lischajten. Gelbe rhombische Kristalle, luftbestandig, Geschmack bitter, 
metallisch-herbe. Beim Erhitzen schmilzt es ohne Zersetzung. Es lost sich in 2 T. 
kaltem, leicht in heiBem Wasser, in Weingeist ist es unloslich. DiewasserigeLosung 
blaut Lackmuspapier schwach, sie ist auch in starker Verdiinnung gelb gefarbt, 
beim Zusatz von verd. Schwefelsaure nimmt die Farbung zu. 

El'kennung. Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) gibt mit Bleiacetatlosung 
einen gelben Niederschlag von Bleichromat, mit Silbernitratlosung einen roten 
Niederschlag von Silberchromat, und mit Weinsaurelosung allmahlich einen weiBen 
kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat. 

Priifung. Die Losung von 0,5 g Kaliumchromat in 10 ccm Wasser und etwa 
2 ccm Salpetersaure darf nicht verandert werden: a) durch Bariumnitratlosung 
(Sulfate), - b} durch Silbernitratlosung (Chloride). - c} Die wasserige Losung (0,5 g 
+ 10 ccm) darf nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Ammoniumoxalat
losung nicht getriibt werden '(Calcium). 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Medizinisch sehr selten. lnnerlich zu 0,01 g-0,03 g (als Emetikum zu 

0,15-0,3 g) in wasseriger Lasung. AuBerlich in Lasungen 5-10: 100 als Verbandwasser, Augen
wasser. GraBte Einzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,06 g (Erganzb.) In der Analyse als Reagens 
und als Indikator bei der Bestimmung der Halogene nach MOHR. In der Farberei als Beize. 
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Kalium dichromicum. Kaliumdichromat.PotassiumBichroma teo Chro

mate acide de potassium. Kalium bichromicum. Kalium chromicum 

rubrum. Kalium chromicum acidum. Potassii Bichromas. Rotes Kalium

chromat. Rotes chromsaures Kalium. Pyrochromsaures Kalium. K z CrZ0 7• 

Mol.-Gew. 294. 
Eigenschaften. .t(.ote, trikline Saulen oder Tafeln, spez. Gew. 2,69. Es lost 

sich in 10 T. kaltem Wasser oder in etwa 1,5 T. siedendem Wasser; in Weingeist ist 

es unloslich. Die wasserige Losung rotet blaues Lackmuspapier und schmeckt bitter

herb. Werden die Kristalle vorsichtig erhitzt, so schmelzen. sie zu einer dunkel

braunen Fliissigkeit, die beim Erkalten kristallinisch erstarrt. In hoher Ritze tritt 

Zerfall ein in Kaliumchromat, Chromoxyd und Sauerstoff. 

Erkennung. Beim Erhitzen von Kaliumdichromat mit Salzsaure wird 

Chlor, beim Erhitzen mit konz. Schwefelsaure Sauerstoff entwickelt. Wird eine 

Losung von Kaliumdichromat (0,2 g) in verd. Schwefelsaure (etwa 10 ccm) zum 

Sieden erhitzt und tropfenweise mit Weingeist versetzt, so entsteht unter Bildung von 

Acetaldehyd eine griine Losung von Chromalaun. 

Prufung. Die mit etwa 2 ccm Salpetersaure versetzte erwarmte Losung von 

0,1 g Kaliumdichromat in 10 ccm Wasser darf nicht verandert werden: a) durch 

Bariumnitratlosung (Sulfate), - b) durch Silbernitratlosung (Chloride). - c) Die mit 

Ammoniakfliissigkeit versetzte wasserige Losung (0,1 + 10) darf sich auf Zusatz 

von Ammoniumoxalatlosung nicht triiben (Caicium). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1336. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. In Substanz oder konz. Losung wirkt Kaliumdichromat atzend, in ver

diinnter Losung adstringierend und erhartend auf die Gewebe. Innerlich ist es ein heftiges Gift, 

das leicht Erbrechen verursacht und Magenentziindung erzeugt. Man benutzt es zum Harten 

anatomischer Praparate, zu Atzungen bei Kondylomen, von syphilitischen und krebsigen Ge

schwiiren. Auch als Hautreizmittel in der Tierheilkunde. In der Photographie. 

1m chemischen Laboratorium und in der Technik wird Kaliumdichromat im Gemisch mit 

Schwefelsaure oder Eisessig als Oxydationsmittel verwendet. Eine Losung von Kaliumdichromat 

dient zur Fiillung der BUFF-BuNsENschen Elemente und der GRENETschen Tauchbatterien. 

Kalium dichromicum purissimum (pro analysi). Vollkommen reines Kaliumdichromat 

dient in der MaBanalyse als UrmaB zum Einstellen der Natriumthiosulfatlosung. 

Darstellung. Man lost in einem Kolben lOO g Kaliumdichromat, das den Anforde

rungen der Germ. entspricht, durchErhitzen in 150 g Wasser, filtriert die Losung durch ein Falten

filter in ein Becherglas und riihrt mit einem Glasstab bis zum Erhalten. (Man kann dabei das 

Becherglas in kaltes Wasser stellen.) Das ausgeschiedene Kristallmehl wird auf €iner Nutsche 

gesammelt, mit wenig Wasser gewaschen und getrocknet. Vor der Verwendung wird es auf einem 

Uhrglas oder im Wageglas im Trockenkasten bei etwa 120-140 0 getrocknet. 

Barium chromatum. Bariumchromat. Chromsaures Barium. BaCr04• Mol.

Gew.253. 
Darstellung. Man fant eine Losung von lOO T. Bariumchlorid in 1 Liter Wasser 

mit einer Losung von 80 T. gelbem Kaliumchromat (K 2CrO,) in 1 Liter'Wasser, sammelt 

den Niederschlag auf einem leinenen Tuch, wascht ihn mit Wasser aus und trocknet ihn. 

Eigenschaften. Hellgelbes Pulver, unloslich in Wasser und in Essigsaure. Gelost, 

unter Zerlegung, wird es durch Salzsaure, Schwefelsaure, Salpetersaure. 

Anwendung. Als gelbe Malerfarbe unter dem Namen: Gelbes Ultramarin, Gelbin, 

Barytgelb, Jaune de Stein buhl. 

Chrysarobinum s. unter Anthrachinonum S. 466. 

Cibotium. 
Verschiedene Arten der Gattung Cibotium und auch Arten anderer Gat

tungen von baumartigen Farnen, zu den Filicales-Cyatheaceae gehorig, hei

misch in Ostindien, China, Japan und auf den Inseln des Stillen Ozeans, sind auf 
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dem Rhizom und an den Wedelbasen mit einem dichten Filz haarformiger, weicher 
seidig wolliger, goldgelber bis brauner, schon glanzender Spreuhaare bedeckt, die 
Verwendung finden. 

Man unterscheidet folgende Handelssorten dieser Spreuhaare: 

Paleae haemostaticae. Blutstillende Spreuhaare. Penghawar-(PenaWar-) 
Djambi. Pili (Paleae) stypticae. Farnhaare. Farnkrautwolle. Wundfarn. Von 
Cibotium Baromez KZE., C. Cumingii KZE., C. assamicum HOOK., 

C. djambianum HOOK. undC. glaucescens KZE., China, Japan, Cochinchina. 
Handelsware. Pharmazeutisch gebrauchlich sind zurzeit nur die Spreu

schuppen, friiher kamen die ganzen mit den Haaren besetzten Stammstiicke in den 
Handel. Sehr weiche, seidig woIlige, gelbbraune oder goldgelbe, seidenartig oq.er 
fast metallisch schimmernde Faden. Die einzelnen Spreuschuppen sind 3-7 cm 
lang, von Gestalt eines einfachen, glatten, mehrzelligen, zusammengedriickten, 
stellenweise (an den Querwanden) um seine Achse gedrehten Haares. Durchmesser 
derselben 20-30 fl, Internodien 0,4-0,5 mm. Sie enthalten geringe Reste brauner 
Massen und einzelne sehr kleine Starkekorner. Die Haare von Pakoe - Kidang sind 
breiter und kiirzer. 

Pulu, von Cibotium Siempay TEYSM. (Sumatra), C. Schiedel 

SCHLECHT. (Mexiko), C. Chamissoi KAULF., C. Menziesii BRAK., C. gla u

cum HOOK. (Sandwich-Inseln) und anderen . 

. Pakoe-Kidang, von Balantium chrysotrichum HASSKARL, t B. 
magnificum HOOK. (Sumatra, Java), Alsophila lurida HOOK., A. to

mentosa HOOK. und anderen Alsophila-Arten (Ostindien, Java). 
Anwendung. AlB blutstillendes Mittel. Ihre erhebliche Wirkung steht auBer Zweifel, 

es ist aber zu bedenken, daB sie haufig ziemlich unrein (Staub) sind, so daB es gewagt erscheinen 
muB, sie auf offene Wunden zu bringen. Sie werden deshalb heute kaum mehr angewandt. -
Technisch benutzt man sie in groBer Menge (besonders in Nordamerika) als Stopf- und Polster
material. 

Cichorium. 
Cichorium intybus L., Zichorie. Wegwarte. Succory. Chicoree. Com

posi tae-Liguliflorae-Cic'horieae. Durch Europa und das gemaBigte Asien 
verbreitet, stellenweise gemein, vielfach zur Gewinnung der Wurzel zur Herstellung 
von Kaffeeersatz in groBerem MaBstabe kultiviert (besonders in Mitteldeutschland, 
Holland und Frankreich). Sperrigastiges Kraut mit blauen BliitenkOpfen. 

Folia (Herba) Cichorii. Zichorlenbliitter. Zichorienkraut. Succory Leaves. Feuil
les de chicoree. 

Die unteren Blatter sind gestielt, schrotsageformig, die oberen lanzettlich, sitzend. 

Radix Cichorii. Zichorienwurzel. Chicory (Succory) Root. Racine de chi
coree. Wilde Endivienwurzel. Wartenkrautwurzel. Wegwurzel, Wegwartwurzel. 

Die im Herbst von wildwachsenden Pflanzen gesammelte, getrocknete Wurzel. Die Wurzel 
ist spindelformig oder fast stielrund, wenig verastelt, ein- oder mehrkopfig, frisch derbfleischig, 
milchend und au Ben hellgelb, getrocknet stark eingeschrumpft, hornartig hart, auBen hellbraun 
und langsfurchig. Der Geschmack ist bitter. 

Lupe. Auf dem Querschnitt ein diinner Kork, darunter eine weiBe, diinne, radial von 
dunkleren, Milchrohren fiihrenden Streifen durchzogene Rinde, die einen gelben, deutlich 
radial gestreiften Holzkorper einschlieBt. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Der Kork aus wenigen Reihen zarter, 
braunwandiger Zellen. In der schmalen primaren Rinde deutliche Intercellularraume und zer
streute Milchsaftschlauche. Die Innenrinde stark entwickelt, die Markstrahlen zwei- auch drei
reihig, ihre Zellen radialgestreckt. In den Rindenstrahlen reichlich Siebrohren biindel und anasto
mosierende Milchsaftschlauche. Die Rinde ist frei von Bastfasern. 1m parenchymatischen, dicht 
porosen Grundgewebe des Holzkorpers bzw. in den Holzstrahlen kurzgliederige, oft knorrige 
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oder gekriimmte, netzformig verdickte und quergetiipfelte, 20-50 p, weite GefaJ3e. Diese 
selten isoJiert, meist radial angeordnet oder doch zu lockeren Biindeln vereinigt. Die wenig derb
wandigen Holzfasern in der Umgebung der GefaJ3gruppen mit sparlichen schiefen Spalten. Die 
Markstrahlen 2-3reihig, die Zellen grobgetiipfelt. AIle Parenchymzellen der Rinde und des 
Holzkorpers dicht gefiilIt mit farblosen Inulin-Sphariten. 

Pulver. Zichorienkaffee. Korkfragmente aus diinnwandigen Zellen mit braunlich
gelber Membran; reichlich Fetzen lockeren Parenchymgewebes aus der primaren und sekundaren 
Rinde und dem Holz, die Zellen isodiametrisch oder etwas tangentialgestreckt, gerundet-polye
drisch; Parenchymgewebefetzen aus der Umgebung der Siebrohren und Milchrohren, die Zellen 
axial gestreckt, gleich hoch; Siebrohrenfragmente; Gewebe mit netzformig verzweigten geglie
derten Milchrohren; Stiicke stark gegJiederter, weiter und enger NetzgefaJ3e; reichJich Parencbym
gewebestiicke mit Inulin-Sphariten. Seltener sklerotische Fasern aus dem Holzkorper. Chlor
zinkjod farbt aIle Membranen direkt blau, die GefaJ3wande griingelb. 

. Bestandteile. Die frische Wurzel enthalt etwa 75 0/ 0 Wasser, in der Trockensubstanz 
sind enthalten 4% stickstoffhaItige Stoffe, 15% Zucker, 72% Inulin, 3% Asche. 

Anwendung. Zuweilen ala Laxans; angebaute Zichorienwurzeln werden getrocknet und 
geriistet in groJ3en Mengen ala Kaffeeersatz verwendet (s. unter Coffea). 

Cigaretae. 
Cigaretae_ Arzneizigarren und -zigaretten. 
Zigarren zum arzneilichen Gebrauch werden hergestellt, indem man schwach 

mit Salpeter getrankte Blatter von Arzneipflanzen (z. B. von Belladonna, Stramonium) 
in die Form einer Zigarre bringt bzw. von einem Zigarrenmacher bringen laBt und 
diese mit einem Deckblatt von Tabak umwickelt. Auf 1 Zigarre rechnet man 6,0 g 
trockner Blatter. 

Zigaretten zu arzneilichem Gebrauch. Von den in Frage kommenden ent
sprechend zerkleinerten Drogen (Folia Belladonnae, Digitalis, Hyoscyami, Stra
monii, Lobeliae, Salviae) werden 100,0 g mit einer Losung von 2,0 g Kaliumnitrat 
in 15,0 g Wasser und 10,0 g Weingeist besprengt und getrocknet. Diese prapa
rierten Arzneidrogen, die je nach V orschrift noch mit Extraktlosungen u. dgl. ge
trankt und wieder getrocknet sind, werden alsdann am besten mit einer 
Zigarettenmaschine in Zigarettenhiilsen mit Mundstiick gestopft und die 
fertigen Zigaretten wie iiblich geraucht. 

Hin und wieder werden auch Zigaretten ausArzneipapieren verlangt (siehe 
unter Chartae medicamentosae). Man trankt dann das anzufertigende Arzneipapier 
vorher mit Salpeterlosung wie oben, trocknet und trankt dann erst mit der vorge
schriebenen Arzneimittellosung. Die so vorbereiteten Papierrechtecke werden nach 
dem Trocknen zu je einer Zigarette locker zusammengerollt und mit Starke
kleister (nicht Gummiarabicumschleim) geschlossen. 

Asthmazigaretten. Stramoniumzigaretten. Cigarettes antiasthmatiques. Man 
bereitet eine Abkochung aus Fol. Belladonnae, Stramonii, Digitalis, Sal viae aa 5,0 mit 1000,0 Wasser. 
In der Kolatur lost man 75,0 KaJisalpeter und fiigt 40,0 Benzoetinktur zu. In diese Fliissigkeit 
legt man fiir 24 Stunden (Blatt fiir Blatt) Filtrierpapier ein. Man trocknet es alsdann und schneidet 
es in Rechtecke von 10 X 7 cm, die dann zu Zigaretten geformt werden. 

Asthma-Zigaretten von Dr. PLAUT: 8 T. Stechapfelblatter, 8 T. griinen Tee, 7 T. Lobelien
kraut benetzt man mit gesattigter KaJiumnitratJosung und wickelt in Zigarettenform. 

Asthma-Zigaretten, Wiener, bestehen aus Stechapfelkraut, Bilsenkraut, Fingerhut
und TolIkirschenblattern. 

Cigaretae antiphthisicae TROUSSEAU. Natrii arsenicici 1,0, Aquae destillatae 50,0. Man 
trankt damit Filtrierpapier (400 qcm) und fertigt nach dem Trocknen 20 Zigaretten, von denen 
jede 0,05 g Natriumarseniat enthiilt. Der Patient nimmt taglich 2-3mal je 4-5 Ziige. 

Cigaretae arsenicatae. Cigarettes de Dioscoride. Acidi arsenicosi 0,1, Natrii nitrici 
0,2, Aquae destillatae 15,0. Man trankt mit der Losung 200 qcm Filtrierpapier. Nach dem 
Trocknen schneidet man dieses in 10 Streifen und formt aus diesen 10 Zigaretten, von denen 
jede 0,01 g Arsenigsaure enthalt. 

Cigaretae camphoratae. LinsengroJ3e Campherstiickchen werden in Gaze gehiillt und in 
ein papierenes Rohr eingeschoben. Durch dieses Rohr atmet der Patient die Luft ein. 
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Cigaretae pectorales ESPIC. Fo!. Belladonnae cone. 30,0, Fo!. Stramonii cone., Herb. 
Hyoscyami cone. ali. 15,0, Fruet. Phellandrii grosse pulv. 5,0 werden befeuchtet mit einer L6sung 
aus Extraeti Opii 1,3, Aquae Lauroeerasi q. s. und getrocknet. Die Hiilsen fertigt man aus 
FIie13papier, das mit einem Aufgu13 obiger Mischung getrankt und wieder getroeknet wird. 

Cigarettes de belladone Gall. enthalten je 1 g Belladonnablatter. 
Cigarettes de stramoine Gall. enthalten je 1 g Stramoniumblatter. 
Stramoniumzigarren nach Hisp.: Ein Gemiseh aus 6 T. Stramoniumblattern und je 2 T. 

Belladonna- und Huflattiehblattern wird zu Zigarren verarbeitet. 
Jodzigarren, franz6sische Spezialitat, sind aus Tabak hergestellt, der mit Jodalkalien ge

trankt worden ist. Sie haben die erwartete Wirkungnieht, weilkeinJodin den Tabaksraueh iibergeht. 
Zigaretten, indische, bestehen aus Papier, getrankt mit einer Tinktur aus Cannabis Indica, 

Opium und Lobelia. 

Cimicifuga. 
Cimicifuga racemosa (L.) NUTTALL (Cimicifuga racemosa [TORR.] BARTON, 

Actaea racemosa L.). Ranunculaceae-Helleboreae. Heimisch in 
Kanada und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika von Maine bis Wisconsin, 
siidlich bis Georgia, in Europa (England) hier und da verwildert. 

Radix (Rhizoma) Cimicifugae. Nordamerikanische Schlangenwurzel. Black 
(Rattle) Snakeroot. Racine d'actee a grappes. Radix (Rhizoma) 
Actaeae racemosae. Radix Cimicifugae (Serpentariae) racemosae. Radix 
(Rhizoma) Christophorianae americanae. Schwarze Schlangen wurzel. Ra
cine de serpentaire noire. Bugbane Root. Black Cohosh Root. 

Der bis 15 em lange, horizontale, stark knotige, raube, unregelmaJ3ig gestaltete 
Wurzelstock zeigt oberseits die zahlreichen rundlichen Narben und Reste der friiheren 
Stengel, seitlich ist er deutlich geringelt und mit diinnen, langsfurchigen, rotbraunen, 
leicht abbrechenden Wurzeln besetzt. Der Bruch ist leicht faserig, der Geschmack 
bitter scharf. 

Lupe. Der Wurzelstoekquerschnitt la13t im Zentrum ein hornartiges, weites, dunkel
farbenes Mark erkennen, umgeben von einem Ring aus zahlreiehen ziemlieh groben, ungleich
ma13ig verholzten Holzstrahlen, abwechselnd mit dunklen Markstrahlen. Au13erhalb des Holz
k6rpers eine schmale, dunkle, hornartige Rinde. Der Wurzelquerschnitt zeigt einen zentralen 
Holzeylinder, gew6hnIich quer durchbrochen durch vier breite Markstrahlen. Der oft eine H6h
lung im Innern einschlie13ende Holzcylinder ist von einer parenchymatischen Rinde umgeben. 

1m Parenchym reichlieh einfache oder wenig zusa.mmengesetzte Starkek6rner mit konzen
trischer Schichtung. 

Bestan(Ueile. Spureneines alkaloidahnliehenK6rpers (Cimicifugin), Hesperetin
saure (Isoferulasaure), CaHa(OH)(OCHa)OH:CHCOOH[3,4,1], Spuren SaIicylsaure, eine 
Zuckerart (Osazon Smp. 209°), Palmitinsaure, Olsaure und andere ungesattigte Fett
sauren, Ameisensaure, Essigsaure, Buttersaure Phytosterol von der Formel C20H a40, 
eine Substanz vom Smp. 2020 (C14H 220 4 + H 20 ?), ein Alkohol ClsH2404' ferner Harz, 
Starke, Fett. 

Anwendung. Die Droge und das daraus gewonnene Cimicifugin (s. d.) sind gegen 
Asthma und BrustIeiden, auch als Antipyreticum empfohlen worden. Die Wirkung soli ahnIich 
wie die der Digitalis sein. Gabe 0,5-4,0 gals Pulver oder Abkochung, das Fluidextrakt 20 bis 
40 Tropfen mehrmals taglich, in kleinen Gaben 10 Tropfen dreimal taglich auch gegen Ohren
sausen. 

Cimicifuginum, Cimieifugin, Resina Cimicifugae, Macrotin, ist ein dem Podo
phyllin ahnliches harzartiges Extrakt aus Rhiz. Cimicifugae (nicht das reine Alkaloid 
Cimicifugin ). 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie das Rhizom zu 0,06 g bis 0,4 g 
Extractum Cimicifugae. Extractum Actaeae racemosae. Extract of Cimicifuga. 

- Amer.: 100,0 g Cimieifugapulver (Nr.40) werden mit Weingeist (92,3 Gew.-OJo) angefeuchtet 
und nach dem Einpacken in den Perkolator 48 Stunden mit Weingeist bedeckt stehen gelassen. 
Der darauf durch langsame Perkolation gewonnene Auszug wird durrh DestiIIa.tion vom Weingeist 
befreit und der Riickstand bei h6chstens 70 ° zur Troekne verdampft. Der Trockenriickstand 
wird fein gepulvert und mit so viel bei 100° getrockneter Starke gemiseht, da.13 die Ausbeute 25 g 
betragt. . 

Hage r, Handbuch. T. 64 
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Extractum Cimicifugae fluidum (liquidum). Liquid (Fluid) Extract of Cimicifuga 
(of Actaea racemosa, of Black Cohosh, of Black Snakeroot). - Amer.: Aus gepulverter Wurzel 
1000 g und q. s. Alkohol (90 0/ 0) bereitet man nach Verfabren A (s. unter Extracta. fluidal 
1000 ccm Extrakt. Nach Hamb. Vorschr.: Aus der gepulverten Wurzel mit verdiinntem Wein
geist durch Perkolation wie andere Fluidextrakte. 

Sirupus Actaeae compositus. Compound Syrup of Actaea.. Compound Syrup 
of Cimicifuga (of Black Cohosh). - Nat. Form.: 40 g mitteJfein gepulverte Rinde von 
Prunus virgin. maceriert man 1 Stunde mit 375 ccm Wasser, fiigt 40 ccm Cimicifuga-, je 20 ccm 
SiiLlholz- und Senega-, 10 ccm Ipecacuanha-Fluidextrakt (Amer.) und 15 g Talkum hinzu und 
schiittelt wiederholt wahrend 15 Minuten durch. Dann filtriert man durch ein angefeuchtetes 
Filter unter Nachwaschen des letzteren mit so viel Wasser, daLl 500 ccm Filtrat erhalten werden, 
lost in letzterem durch Umschiitteln 650 g Zucker und flillt mit Wasser auf 1000 ccm auf. 

Tinctura Cimicifugae. Tinct. Actae ae racemosae. - Brit. 1898 laLlt aus 100 g ge
pulverter Cimicifuga (Nr. 40) mit q. s. Alkohol von 600/0' Amer. aus 200 g des Rhizoms mit 
Alkohol von 91 % durch Verdrangung 1000 ccm Tinktur bereiten. 

Frisonis Gichtheiler enthalt Tongaextrakt 21,0, amerik. Schlangenwurzelextrakt 0,35, 
Salicylsaure 8,0, Zimtessenz 20,0, Orangenbliitenwasser 70,0. 

Otosclerol werden Tabletten genannt, die 6,66% Cimicifugin, 36,3 % Brom und 13,52 0/ 0 
Phosphorsaure enthalten und gegen Ohrgerausche Anwendung finden sollen. 

Cina. 
Artemisia cina BERG. Compositae-Tubuliflorae-Anthemideae. Heimat 
Persien, Turkestan, Buchara (Kirgisensteppen). Die Pflanze verschwindet allmah
lich infolge von Raubbau, haufiger Diirre, vieler Steppenbrande und der Viehwirt
schaft; man versucht die Pflanze im transkaspischen Gebiet und im ostlichen Trans
kaukasien zu akklimatisieren. 

Flores Cinae. Zitwerhliiten. W<1rmseed. Semen-contra d' Alep. 
Semencine. Barotine. Anthodia Cinae. Semen Cinae. Semen contra 
Vermes. Semen sanctum (santonicum). Wurmkraut. Wurmsamen. Zitwer
samen. 

Die Droge besteht aus den getrockneten, unaufgebliihten, noch geschlossenen, 
2-4 mm langen, 0,5-1,5 mm breiten, langlichen, beiderseits zugespitzten, griinen 
bis schwach braunlichen, etwas glanzenden Bliitenkorbchen, die 3-6 zwitterige 
Bliitenknospen bergen und 12-20 breitelliptische (die unteren) bis lineallangliche 
(die oberen), stumpfe, am Rande hautige, dachziegelig sich deckende Hiillkelchblatter 
haben. Der Bliitenboden ist schlank, walzenformig und kahl. Die Bliitenkorbchen 
werden in der zweiten HaUte des Juli und im August unmittelbar vor dem Auf
bliihen gesammelt, weil sie dann den hochsten Santoningehalt haben. 

In den Handel kommen heute fast ausschlieBlich die turkestanischen, sog. 
levantinischen Bliiten. Die Droge solI frei sein von Blattern, Stielen und Stengeln; 
dumpfig riechende, bleiche oder braune Ware ist zu verwerfen, die griinliche Farbe 
ist ein sicheres Zeichen fUr frische Ware. Der Geruch ist eigenartig aromatisch, 
der Geschmack widerlich bitter, kiihlend. 

Mikroskopisches Bild. Die Fliigel der Hiillkelchblatter zeigen meist farblose, an 
der einschichtigen Fliigelwand auLlerst diinnwandige, lange, sehr schmale, bogenfOrmig angeordnete 
Zellen; die Zellen der Mittel- und Innenpartien der Hiillkelchblatter sind breiter und in dop
pelter Lage. Auf den Hiillblattern Spaltoffnungen, gelbliche, vielzellige Driisenhaare (Kompositen
driisenhaare) und meist kollabierte lange, einzellige, diinnwandige Haare. Die Leitbiindel des 
Mittelnerv8 sind von starkverdickten Fasern begleitet. 1m Parenchym der Hiillblatter sparliche 
kleine Kalkoxalatdrusen. Auch die Bliitenknospen sind mit Driisenhaaren besetzt. Die Einzel
bliite hat einen unterstandigen, einfacherigen Fruchtknoten mit einer aufrechten anatropen 
Samenanlage. Die meist noch nicht ausgereiften Pollenkorner haben eine glatte Membran 
mit drei spaltformigen Austrittsstellen fiir den Pollenschlauch. 
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Pul ver. Reichlich Fragmente der HiiIlblii.ttchen, die einschichtige Randpartie aus sehr 
diinnwandigen, langen, schmalen ZeIlen, die mehrschichtige Mittel- und Innenpartie aus breiteren 
ZelIen; Stiicke der HiilIblii.ttchen mit SpaltOfinungen, vieIzeIligen Driisenhaaren (Kompositen
driisenschuppen) und meist kollabierten, langen, einzeIligen, gewundenen diinnwandigen Haaren·. 
Bliitenknospenfragmente mit Driisenschuppen. Gefii.Bbiindelstiicke aus dem Mittelnerv der HiilI
blii.tter mit stark verdickten, knorrigen Sklerenchymfasern. Bis 16-20 P, groBe, glatte, 
dreibuchtig-kngelige Pollenkarner mit drei AustrittstelIen, meist noch zu vielen zusammenhangend. 
Oxalatdrusen im Parenchym der HiilIblii.tter (selten). - Germ. 6 hochstens 10% Asche. 

Bestandteile. Der hauptsii.chlich wirksame Stoff ist das Santonin (1-3,5%). Ferner 
sind vorhanden: Artemisin = Oxysantonin, C15H 1SO" Smp. 202°, 2-3% ii.therisches 01, 
0,5% Betain, 0,1 % Cholin, ein harzartiger Bitterstoff, Zucker, Wachs, Fett, ein 
Kohlenwasserstoff, C32H sBo Smp. 55-58°. Asche 6,5-10%, davon 18% Kieselsii.ure. 
Wassergehalt etwa 10%. 

Prilfung. Gehaltsbestimmung nach Germ. 6 s. Bd.II S.1328. 
Gehaltsbestimmung. Verfahren von KATZ: 10 g grob gepulverte Zitwer

bliiten werden im SOXHLETschen Apparat 2 Std. lang mit Ather extrahiert, dann der Ather ab
destilliert. Das griine harzige Extrakt wird mit einer Losung von 5 g krist. Bariumhydroxyd in 
100 cem Wasser etwa 1/2 Stunde am RuekfluBkiihler gekoeht; man laBt erkalten und sattigt die 
kalte Fliissigkeit - ohne vorher zu filtrieren - mit Kohlensii.ure, bis Lackmuspapier gerate!; 
wird. Dann wird ohne Verzug filtriert (am besten mit Saugfilter), der Ruckstand zweimal 
mit etwa 20 ecm Wasser nachgewaschen, das Filtrat auf dem Wasserbad auf 20 ccm eingedampft. 
Nach Zusatz von 10 ccm verdunnter Salzsii.ure (12,5% HCl), erwarmt man noeh 2 Minuten (nicht 
langer!) auf dem Wasserbad und gibt die Fliissigkeit naeh dem Abkiihlen in einen Seheidetrichter. 
Die in der Schale zuriiekbleibenden Santoninkristalle werden in etwa 20 ccm Chloroform geliist 
und ebenfalls in den Scheidetrichter gebracht. Nach krii.ftigem Umschiitteln und Absetzenlassen 
wird die Liisung dureh ein mit Chloroform befeuchtetes Filter gegossen, sowie Schale, Scheide
trichter und Filter zweimal mit je 20 ccm Chloroform nachgespiilt. Das Chloroform wird ab
destilliert, der Ruckstand mit 50 ccm einer Mischung von 15 g absolutem Alkohol und 85 g Wasser 
10 Minuten lang am RiickfluBkiihler gekocht, dann heiB in ein genau gewogenes Kolbchen filtriert 
und Kolben wie Filter zweimal mit je 10 ccm des in einem Probierrohr zum Sieden erhitzten verA 
diinnten Alkohols (15%) ausgewasehen. Nachdem das bedeckte Kolbchen 24 Stunden in der 
Kalte gestanden hat, filtriert man den Inhalt durch ein gewogenes 9 -cm -Filter, waseht 
Kolbchen und Filter mit je 10 ccm des verdiinnten Alkohols (15 %) kalt aus und troeknet schlieB
Hch Filter und Kolbchen bei 100°. Zu der so gefundenen Menge sind noch 0,04 g hinzuzurechnen 
fur das in dem verdiinnten AIkohol geliist gebliebene Santonin. Die so gefundene Menge ist das 
Santonin aus 10 g Zitwerbliiten. 

Verfahren von KATZ nach FROMME. 13 g mittelfein gepulverte Zitwerbliiten iibergieBt 
man in einem Arzneiglas mit 130 g Chloroform und laBt 1 Stunde lang unter haufigem Umschiitteln 
stehen. Dann filtriert man durch einen Wattebausch 102,5 g (= 10 g Droge) in einen tarierten 
200-g-Erlenmeyerkolben, destilliert das Chloroform bis auf 7-8 gab, fiigt dann 100 g Barium
hydroxydliisung [5% Ba{OH)2] hinzu und stellt das Gemisch in heiBes Wasser. Wenn das Chloro
form soweit daraus verdunstet ist, daB das Harz an die Oberflache der BarytlOsung steigt, wird 
noch so lange starker erhitzt, bis die Fliissigkeit nicht mehr nach Chloroform riecht. Dann filtriert 
man durch ein glattes, angenaBtes Filter von 6 cm Durchmesser in einen 200-g-Erlenmeyerkolben, 
spiilt Kolben und Filter 2mal mit je 10 ccm heiBem Wasser nach und erhitzt das Filtrat nach 
Zusatz von 5 g Salzsaure (25% HCI) einige Minuten im siedenden Wasserbad. Nachdem die 
Fliissigkeit durch Einstellen in kaltes Wasser lauwarm geworden ist, wird sie in einen Scheide
trichter gebracht, der Kolben mit 20 ccm Chloroform ausgespiilt, dieses auch in den Scheidetrichter 
gebracht, und das Gemisch 2 Minuten lang krii.ftig geschiittelt. Nachdem das Chloroform sich 
klar abgesetzt hat, wird es durch ein glattes, doppeltes Filter in einen l00-g-Erlenmeyerkolben (a) 
abfiltriert, die Fliissigkeit im Trichter noch 2mal mit je 15 ccm Chloroform ausgeschiittelt und 
dieses nach dem Absetzen jedesmal zu dem ersten Auszug hinzufiltriert. Hierauf wird das Chloro
form abdestilliert, und nachdem auch die letzten Reate durch Einatellen des Kolbens in heiBes 
Wasser und Ausblasen mit einem Gummigeblii.se entfernt sind, liist man den Riickstand unter 
Erwarmen in 7,5 g absolutem Alkohol. Der Liisung fugt man 42,5 g heiBes Wasser hinzu und 
filtriert die milchige Fliissigkeit sofort durch ein kleines Filter (a) in ein 100-ccm-Erlenmeyer
kolbehen (b), das vorher zusammen mit einem bei 1000 getrockneten Filter (b) von 6 cm Durch
messer analytisch genau gewogen war. Sehr zweckmaBig ist hierfiir das fiir die Bestimmung des 
Morphins vorgeschlagene Kolbchen mit Glasstopfen (siehe Opium Bd. II). Das getroeknete Filter 
wird solange beiseite gelegt. Kolben (a) und Filter (a) werden zweimal mit je 10 cem eines Ge
misches von 6 g absolutem Alkohol und 34 Wasser nachgewaschen und das Kolbchen (b) mit 
dem Filtrat 24 Stunden (nicht langer) stehen gelassen. Dann wird das ausgeschiedene Santonin 
auf dem Filter (b) gesa=elt, ohne Riicksicht auf in dem Kolbchen hangenbleibende Krist.alIe. 
Kolbchen und Filter werden zweimal mit je 10 ccm des Alkohol-Wasser-Gemisches nachgespiilt, 
das Filter erst auf den Trichter an einem warmen Ort, dann in dem Kolbchen (b) bei 100 ° getrocknet 
und gewogen. Der gefundenen Menge werden 0,04 g hinzugerechnet fiir das in dem Alkohol-
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Wasser-Gemisch gelost gebliebene Santonin. Die so gefundene Me~ge ist das Santonin aus 10 g 
Zitwerbliiten. 

Verfahren von GORLICH. 20 g gepulverte Zitwerbliiten werden im Soxhletapparat mit 
Ather ausgezogen, der Auszug filtriert und auf dem Wasser bad verdampft. Der Riick
stand wird in 20 g warmem Weingeist (90%) gelost, die Losung mit 80 g siedendem Wasser 
und mehreren Gramm Bleiacetatl6sung (1 g Bleiacetat in 10 ccm Wasser) versetzt, einige 
Minuten gekocht, die kochende Losung in eine Porzellanschale filtriert und das Filtrat auf 
dem Wasserbad zur Trockne verdampft. Der trockene Riickstand wird in eine Mischung von 3 g 
absolutem Alkohol in 17 g Wasser, dem einige Tropfen der BleiacetatlOsung und etwas Tierkohle 
zugesetzt waren, gelost, die kochende L6sung filtril'rt und die klare gelbe Losung in einer PorzelIan
schale langsam erkalten gelassen. Die Santoninkristalle, die sich innerhalb 12 Stun den ausscheiden, 
werden auf einem gewogenen Filter gesammelt, bei 100 0 getrocknet und gewogen. 

Ve'rjii Is chung. Zitwerbliiten, die keine Spur Santonin enthielten, sind wiederholt in 
den Handel gekommen. Die Kopfchen der fslschen Droge sind etwas kleiner als die der echten; 
ihr Geruch ist nur sehr schwach, heuartig, wahrend die echte Droge auah nach jahrelangem Auf
bewahren in Papierbeuteln kraftig und eigenartig riecht. Durch das Mikroskop sieht man bei 
santoninfreier Droge nur einzelne Kristallchen, die mit Chlorzink reagieren; bei santoninhaltiger 
Droge dagegen sind Kristalle stets zahlreich vorhanden, die mit Chlorzink langsam gelb werden, 
Risse und Spriinge erhalten und endlich in gelbbraune Trtipfchen iibergehen. Befeuchtet man auf 
einem Objekttrager iiber weiBer Unterlage eine Probe der zerrieben€ll Bliitenktipfchen mit 20 Tr. 
alkoholischer 1/2-n-Kalilauge, so farbt sich die echte Droge sofort deutlich tief orange mit rot
braunem Ton, santoninfreie Droge gibt nur eine gelbgriine Farbung, die auch nsch Minuten nicht 
in Braun iibergeht. Santoninfreie Droge enthalt wol\ig behaarte Laubblattfragmente und zeigt 
eine wesentlich starkere Verholzung der Hiillkelchblatter, die bei der echten Cina sehr gering ist. 
Die echte Droge ergab beim Behandeln mit Weingeist von 90 Vol._% 58 0/ 0 Extrakt, santoninfreie 
nur 41 0/0' die Far be des ersteren Extraktes war dunkel braungriin, die des letzteren fast hellgriin. 

Eine Vermischung echter Droge mit der santoninfreien kann durch einfache Untersuchung 
nicht nachgewiesen werden, in diesem Fall gibt allein die quantitative Bestimmung des San
toningehaltes brauchbare Werte. 

In dem Pulver hat man als Verfalschung vollstandig ausgezogenes Senfmehl beobachtet 
(bis zu 50%)' Das Senfmehl ist mikroskopisch an den groBen, braungefarbten Elementen der 
Samenschale, sowie an den groBen, polyedrischen, mit kleinen Becherzellen mosaikartig ausgelegten 
Zellen der auBeren Samenschale kenntlich. 

AujbewahTung. Gut nachgetrocknet tiber Kalk oder bei nicht iiber 25-30 0 in gut
schlieBenden GefaBen (Blechbiichsen), das Pulver in Glasern vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Gegen Spulwiirmer, auf die in erster Linie das Santonin, aber auch das 
atherische 01 giftig wirkt. Gabe 2-8 g mit Honig oder Sirup gemischt (fiir Kinder von 2-3 Jahren 
1,5 g, 4-5 Jahren 3 g, 6-8 Jahren 4 g, 9-11 Jahren 5-6 g, 12-14 Jahren 7-8 g). Das Pulver 
wird mOl'gens gegeben. Einige Stunden nachher wird Ricinustil als Abfiihrmittel gegeben. Am 
andern Tag wird die Kur wiederholt. Ein Nachteil ist der schlechte Geschmack des Pulvers, wes
halb die Zitwerbliiten mehr und mehr durch reines Santonin in verschiedenen Zubereitungen 
ersetzt werden. 

Bei unvorsichtigem Gebrauch treten Erbrechen, Mydriasis, Kopfweh, Krampfe, Be
wuBtlosigkeit ein. Schon bei gewtihnlichen Dosen kann Gelbsehen entstehen, der Urin ist gelb 
mit einem Stich ins Griinliche und wird auf Alkalizusatz purpuITot. 

Extractum Cinae. Zitwerbliitenextrakt. Wurmsamenextrakt. Extractum Cinae 
aethereum. Extr. Santonici. Extrait (oleo-resineux) de semen-contra. -Ergiinzb. III: 
Zitwerbliiten, grob gepulvert, 2 T. werden mit 6, dann nochmals mit 4 T. einer Mischung aus 
gleichen Teilen Ather und Weingeist je 3 Tage ausgezogen, die PreBfliissigkeiten zu einem diinnen 
Extrakteingedampft. Dunkelgriin, in Wassernichtliislich. Ausbeute22-230/ o. NachDIETERICHge
niigt die Halfte des Liisungsmittels - Gall. 1884: Zitwerbliiten 1 T., zieht man durch Verdrangung 
mit Ather 2 T. aus, filtriert, destilliert den Ather ab und verjagt den Rest desselben im Wasser
bad. Vor der Abgabe gut umzuschiitteln (!). Gabe 0,3-0,5-1,0, am besten in Gelatinekapseln, 
Kindern die Halfte, mehrmals taglich. 

Sirupus Cinae. Wurmsaft. Zitwerblliten 1 T. werden mit heiBem Wasser 10 T. aus
gezogen; 8 T. Filtrat mit 12 T. Zucker zu 20 T. Sirup zu kochen. 

Electuarlum Cinae (F. M. Germ.). 
Flor. Cinae gross. pulv. 10,0 
Tub. Jalap. pulv. 1,5 
Mellis depurati q. S. 

Electuarium anthelmlntlcum STOERK. 
Electuarium Cinae compositum. 

Flor. Cinae 15,0 
Rad. Valerianae 3,0 
Tub. Jalapae 2,0 
Kalii sulfuric! 10,0 
OxymelJis Scillae 70,0. 

Species anthelmlntlcae. 
Herbae A bsinthii 
Florum Chamomillae 

Cinae 
Tanaceti aa p. aeq. 

Pulvls Clnae composltus (F. M. Germ.). 
Flor. Cinae pulv. 1,0 
01. Cinae aeth. gttm. I 
Tub. Jalap. pulv. 0,3 
Sacchari albi 0,5. 

M. f. pulv. D. tal. dos. No. IV. 
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Vermifuge, SWAIMS. Ein AufguB aus Zitwerbliiten, Larchenschwamm, Rhabarber, Bal
drian, mit einigen Tropfen Rainfarn- und Nelkenol in Weingeist gelost. 

Wurmpatronen, Wurmkuchen, KLUGES, enthalten als wirksamen Bestandteil Extract. 
Cinae aethereum. 

Oleum Cinae. ZitwerbliitenOi. Die Zitwerbliiten geben bei der Destillation mit Wasser
dampf 2-3 % atherisches 01. 

Gelbes 01; Geruch unangenehm campher- und cineolartig. Spez. Gew. 0,915-0,940 (15°); 
aD -1 ° 50' bis -7 0; 1,465-1,469; loslich in 2-3 Vol. und mehr Weingeist von 70 Vol._%. Der 
Hauptbestandteil ist Cineol (Eucalyptol) nD20', C1oH1SO; ferner enthalt es i-a-Pinen, 
Terpinen, loa-Terpineol, ein Terpinenol, ein Ses quiterpen und einen noch nicht niiher 
untersuchten kristallisierenden Korper. Das 01 wurde friiher als Nebenprodukt bei der Santonin
gewinnung erhalten, findet aber jetzt kaum noch Verwendung, zumal reines Cineol billiger zu 
haben ist (siehe Eucalyptolum). Nach R. KOBERT ist Zitwerol weniger indifferent als vielfach 
angenommen wird. Es unterstiitzt bei Wurmkuren die Wirkung des Santonins wesentlich, wes
halb KOBERT empfiehlt, letzteres in Verbindung mit dem Ole oder dessen Hauptbestandteil Cineol 
(s. u.) anzuwenden. 

Cineolum, Cineol, Eucalyptol, C1oH1SO, Mol.-Gew. 154, kommt auBer im Zitwerbliitenol in 
zahlreichen iitherischen Olen vor und bildet den Hauptbestandteil des Oles von Eucalyptus 

CHa 

C~-O 

~C('r~ ) 
H2C\/CH2 

OH 

Cineol. 

globulus. Es wird aus diesem 01 durch fraktionierte Destillation ge
wonnen und durch Umkristallisieren in der KaIte gereinigt_ Es entsteht 
auch beimKochen von Terpineol oderTerpinhydrat mit verdiinnten Siiuren. 

Eigenschajten. Farbloses 01, optisch inaktiv, in der Kiilte 
kristallisierend, Geruch campherahnlich; Spez. Gew. 0,928-0,930 (15°); 
Erstp.+ 10 bis + 1,5°; Sdp. 176-177°; nD20' 1,456-1,459; 10s1ich in 12 
Vol. Weingeist von 50 Vol.- Ofo, in etwa 4 Vol. von 60 Vol.- Ofo, in 1,5-2 Vol. 
von 70 Vol.-Ofo. 

Erkennung. Zum Nachweis von Cineol in atherischen Olen lOst 
man in einigen Tropfen des erwiirmten Oles etwas Jodol; bei Gegenwart 
von Cineol scheidet sich nach einiger Zeit die Molekiilverbindung Cineol
Jodol vom Smp. 112 0 aus. 

AnwendunfJ. Als Antisepticum, zu Inhalationen, innerlich als Wurmmittel. 

Santoninum. Santonin. Santonine (engl.ll.franz.), Acidum santoninicum 
(santonicum). Santoninsaure(anhydrid). ClsH1SOS. Mol.-Gew.246. 

Darstellung. 5 T. Zitwerbliiten werden mit Kalkbrei aus 1 T. Calciumhydroxyd 
zusammen gemahlen, das Gemisch getrocknet und mit heiBem Weingeist ausgezogen. Von dem 
Auszug wird der Weingeist abdestilliert, und der Riickstand mit verd. Salzsaure versetzt. Das 
ausgeschiedene Santonin wird aus Weingeist unter Entfarbung mit Tierkohle umkristallisiert und 
im Dunkeln getrocknet. 

Eigenschajten. Farblose, glanzende, bitter schmeckende Blattchen, die sich 
am Licht rasch gelb farben. Smp.170 0. Kleine Mengen sublimieren bei vorsich
tigem Erhitzen iiber den Schmelzpunkt ohne erhebliche Zersetzung. Es lost sich 
in 5000 T. kaltem und 250 T. siedendem Wasser, in 44 T_ kaltem und 3 T. sieden
dem Weingeist von 90%, in etwa 150 T . .Ather und in 4T. Chloroform; die wein
geistige Losung verandert angefeuchtetes Lackmuspapier nicht. Auch in fliichtigen 
und fetten Olen ist es lOslich. Eisessig und konz. Schwefelsaure lOsen es leicht. Es 
istlinksdrehend. [aJD150-175,40 in Weingeist von 90%. 

Das Santonin ist ein inneres Anhydrid (Lacton) der Santoninsaure, 
ClsH2004. Salze der Santoninsaure entstehen, wenn man Santonin in Kalilauge oder 
Natronlauge, Kalk- oder Barytwasser auflost: ClsH1SOS + KOH = ClsH1904K. 
Werden die SalzlOsungen mit Sauren angesallert, so wird zunachst die Santoninsaure 
in Freiheit gesetzt (man kann sie durch sofortiges Ausschiitteln mit .Ather iso· 
lieren). Bleibt die Santoninsaure langere Zeit in Beriihrung mit Sauren, so geht sie 
- ebenso auch beim Erwarmen - unter Abspaltung von Wasser in das Anhydrid, 
Santonin, iiber. Durch Kochen mit BariumhydroxydlOsung geht die Santoninsaure 
in die isomere Santonsaure iiber. 



1014 Cina. 

Wird eine alkoholische Losung von Santonin einige Monate lang dem Lichte 
ausgesetzt, so entsteht die zweibasische Photosantonsaure, bzw. deren Athyl. 
ester. Durch Erwarmen mit Mineralsaure wird das Santonin in verschiedene isomere 
Verbindungen iibergefiihrt, die als Desmotroposantonine bezeichnet werden. 
Gegen Oxydationsmittel ist Santonin ziemlich bestandig; von Kaliumperman· 
ganat wird es in der Kalte kaum angegriffen, von Salpetersaure wird es zu
nachst unverandert gelost, beim Erwarmen zu' Kohlensaure, Bernsteinsaure und 
Essigsaure oxydiert, dabei entsteht auch Cyanwasserstoff. Nach seinen Abbau
und Umwandlungsprodukten ist das Santonin ein Abkommling eines hydrierten 
Naphthalins. 

CHa'C CH2 CHa"C CH2 

A. /~ 
H 2C/ '\ C/ ~CHO " 

I I I ) CO 
OC~ / C~ /CH-~H 

~;f' ~/ CHa 
CHao C CH2 

/~ /~ 
H 2C/ '\C/ "CHOH 

Ocl /~~ )CH"~H"COOH 
~;f' ~/ CHa 

CH3 "C CH2 

Santonin Rantoninsaure 

Erkennung. 0,01 g Santonin lost sich in einem kalten Gemisch von 1 ccm 
Schwefelsaure und 1 ccm Wasser ohne Farbung auf; wird die Losung auf etwa 
100 0 erhitzt (im Wasserbad) und mit 1 Tr. verd. Eisenchloridlosung (1 + 9) ver
setzt, so farbt sie sich violett. In weingeistiger Kalilauge lost es sich beim Erwarmen 
mit roter Farbe. 

Nach WIEBELITZ ist das Santonin am einfachsten durch die Gelbfarbung durch Licht zu 
erkennen. Man setzt einige Kristalle auf weiJ3em Papier einige Zeit dem Tageslicht aus; in hellem 
Licht erfolgt die Gelbfarbung rasch, an triiben Tagen wird sie erst im Laufe einiger Stunden deut
lich. Beimischungen von anderen Stoffen konnen hierbei an dem Nichtauftreten der Gelbfiirbung 
erkannt werden. Bei der Eisenchloridprobe muJ3 nach WIEBELITZ die Losung des Santonins in 
der Mischung von Schwefelsaure und Wasser solange erhitzt werden, bis sie anfangt, sich gelb 
zu farben; erst dann tritt die Violettfarbung mit Eisenchlorid sicher ein. 

Prii/ung. a) Schmelzpunkt 170 0 • - b) Es darf sich mit auf 0 0 abgekiihlter 
konz. Schwefelsaure oder mit Salpetersaure befeuchtet nicht sofort farben (orga
nische Beimengungen, Alkaloide). - c) Werden 0,2 g Santonin mit 20 ccm Wasser 
und 10-15 Tr. verd. Schwefelsaure gekocht, so darf das nach dem Abkiihlen er
haltene Filtrat nicht bitter schmecken, nicht fluorescieren, durch Ammoniakfliissig
keit nicht getriibt werden (Alkaloide, z. B. Chinin und Strychnin). - d) Werden 
0,5 g Santonin mit 10 ccm Wasser und 10 Tr. Salzsaure geschiittelt, so darf das 
Filtrat durch die gleiche Menge Bromwasser innerhalb 1 Minute hochstens schwach 
getriibt werden (Alkaloide, Acetanilid). - e) Beim Verbrennen darf es hochstens 
0,1% Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1358. 

Anmerkungen. Zu b) Die Saure wird mit Eis abgekiihlt oder man bringt einige 
Tropfen der Saure in ein Probierrohr, umwickelt dieses unten mit Filtrierpapier, feuchtet dieses 
mit Ather an und laJ3t den Ather verdampfen; nach Wegnahme des Filtrierpapiers bringt man 
in die Saure 0,01--0,02 g Santonin. 

Zu d) Grobe Verfalschungen mit Acetanilid sind ofters beobachtet worden. 
Eine Verfalschung mit Artemisin, einem Bitterstoff der Artemisia maritima., der neben 

Santonin in den Zitwerbliiten enthalten ist, wird durch die Loslichkeitsprobe mit Chloroform 
erkannt. Santonin muJ3 sich in 4 T. Chloroform klar losen, Artemisin ist viel schwerer loslich. Auch 
die Bestimmung des Schmelzpunktes laJ3t die VerfiHschung erkennen. Santonin schmilzt scharf 
bei 170 0• Gemische mit Artemisin (Smp. 202 0) beginnen schon unterhalb 170 0 zu sintern und 
schmelzen erst bei hoherer Temperatur klar. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegen Spulwiirmer (Ascariden), die schon durch verhaltnismaJ3ig kleine 

Mengen gelahmt und meist getotet werden. Zur Abtreibung anderer Darmparasiten, wie Oxyuris 
(Spring- oder Madenwurm) und der Tanien, ist es nicht geeignet, weil diese erst durch groJ3ere 
Mengen getotet werden, die auch fiir den Menschen giftig sind. 

Es wird meist in Pulvern, Pastillen und Zeltchen gegeben. Kleine Kinder erhalten 0,025 g, 
groJ3ere 0,05, 1-2mal taglich. ZweckmaJ3ig ist die Darreichung in Ricinusol oder, wo dieses 
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nicht vertragen wird, in Mandelol, da es dann vom Magen nicht resorbiert wird und im Darm 
zur vollen Wirlmng gelangen kann. Starke Gaben sind namentlich bei Kindern zu vermeiden, 
da diese Vergiftungserscheinungen und selbst den Tod zur Folge haben konnen. Die Erschei
nungen der Santoninvergiftung sind Gelbsehen, Schwindel, Erbrechen, Mydriasis, und zuweilen 
Konvulsionen. Der Harn ni=t citronengelbe Fii.rbung an, die durch Zusatz von Alkalien oder 
bei Alkalescenz des Harns in purpurrot iibergeht. Als Gegenmittel werden Brech- und Abfiihr
mittel, gegen die Krii.mpfe Chloroform- oder Atherinhalationen sowu. ChloTlI.lhydrat angewandt. 
GroBte Einzelabgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g. 

Pastilli (Trochisci, Tablettae) Santonini. Santoninpastillen. Man bereitet die
selben entweder wie Pastillen mittels des Pastillenstechers oder mittels der Tablettenpresse aus 
Zucker oder Schokoladenmasse. (Siehe Pastilli und Tablettae Bd. IL) 

Lediglich Zucker mit den entsprechenden Bindemitteln schreiben mit folgenden in Klam
mern gesetzten Einzeldosen vor: Amer. VIII, Roaa., N orveg., Suec. (0,03), A ustr., Croat., Germ., H elvet. 
(0,025), GaJl. (0,05). Suec. schreibt daneben Rosafii.rbung mit Carmin vor. - Schokolade
masse schreiben vor: Dan. (0,03), Hung., Nederl. (0,025), Brit. (0,06) zu bereiten mit Simple Basis 
Brit. (s. unter Pastilli Bd. II S.391). 

GehaZfsbestimmung. Die Santoninpastillen der Germ. sollen annii.hernd je 0,025 g 
Santonin enthalten. Werden 4 Santoninpastillen fein gepulvert mit warmem Chloroform aUS
gezogen, so darf das Gewicht des beim Verdunsten des Chloroforms verbleibenden Riickstandes 
nach dem Trocknen bei 100° nicht weniger als 0,09 g und nicht mehr als 0,1 g betragen. Man 
gibt das Pulver auf ein kleines Filter und iibergieBt es nach und nach mit etwa 30 g warmem 
Chloroform. Man kann auch 6 Pastillen gepulvert in einem Arzneiglas mit 30 g warmem Chloro
form schiitteln, nach dem Erkalten durch ein bedecktes Filter filtrieren und dann 20 g des Aus
zuges verdunsten lassen. 

Sind die Pastillen mit Schokolade hergestellt, so ist das Pulver auf dem Filter vor dem Aus
ziehen mit Chloroform mit kaltem Petrolii.ther zu entfetten. 

In Schokolade-Pastillen kann das Santonin nach KATZ in folgender Weise bestimmt 
werden: Man kocht drei bis vier der einzeln genau gewogenen Pastillen mit 5 g Barythydrat und 
10 ccm Wasser eine Viertelstunde am RiickfluBkiihler und siLttigt die Fliissigkeit nach dem Er
kalten mit Kohlendioxyd. Man filtriert, wiLscht den Riickstand mit Wasser aus und dampft das 
briLunliche Filtrat auf etwa 10 ccm ein. Nach dem Versetzen der Fliissigkeit in der Wii.rme mit 
10 ccm verd. SalzsiLure liLBt sich das Santonin durch dreimaliges Ausschiitteln mit Chloroform 
in nahezu vollkommener Reinheit gewinnen, so daB man das Chloroform nur abzudampfen 
und die letzten Reste des Chloroforms unter Zusatz weniger Kubikzentimeter Ather (Alkohol ist 
hier nicht zu empfehlen) wegzukochen braucht, um nahezu weiBe Santoninkristalle zu erhalten, 
die dann gewogen werden. 

Santoninzeltchen. 1. 150 T. feinstes Zuckerpulver, 25 T. WeizenstiLrke und 1 T. feinstes 
Traganthpulver werden mit einer Anreibung von 5 T. Santonin und 100 T. Zuckerpulver aufs 
innigste vermischt. Dann riihrt man unter die Mischung so viel zu Schnee geschlagenes EiweiB, 
daB eine schaumige, nioht mehr vom Spatel abflieBende Masse entsteht, und fiillt diese Masse in 
eine "Tortenspritze". Mit Hilfe dieser formt man 200 Zeltchen, die auf Wachspapier oder auf eine 
mit Starke bestreute Unterlage aufgesetzt werden. Man trocknet die Zeltchen zunachst an einem 
lauwarmen, spater an einem warmen Ort und verpackt sie zwischen Watte oder feinen Papier. 
streifen. - Zum Zwecke sorgfii.ltigerer Dosierung benutzt man auch in Gips geschnittene Formen. 
Diese drilckt man in aufgeschichtete Starke ein und laBt die fertige Masse mittels der Spritze in 
die so erzeugten Hohlraume flieBen. - 2. Man schlii.gt eine diinne, etwa 1-20/ oige Gelatine· 
liisung zu Schaum, riihrt mit diesem die Mischung von Santonin mit Zucker an, fiigt etwas 
Alaun zu und verfahrt mit dieser Masse wie bei 1. 

Die nur mit EiweiB bereiteten Zeltchen haben besseren Geschmack, zeigen aber die Un· 
annehmlichkeit, daB sie viel Bruch geben. Diese Unannehmlichkeit zeigen die mit Gelatine be
reiteten Zeltchen in geringerem Grade, namentlich dann, wenn sie unter Zusatz von Alaun her. 
gestellt werden. Die Zeltchen "klingen" beim Riitteln und brechen nicht so leicht beim Transport. 
Formen fiir Santoninzeltchen liefert W. E. H. SOMMER in Bemburg. 

Abfiihrende Santoninpastillen. Nach E. DIETERICH: 25,0 Santonin, Pulver M/50 25,0 
Jalapenharz, Pulver M/30, 500,0 Zuoker, Pulver M/50, 450,0 Kakaomasse. Hieraus stellt man 
1000 Pastillen her. 

Wurmsaft. 1. Santonin. 1,2, Glycerin. 14,0, Sirup. Sennae 30,0, Sirup. Anisi 105,0. 1/2 bis 
1 Teeliiffel voll zu geben. - 2. 1 T. Flores Cinae werden mit 10 T. heiBen Wassers ausgezogen 
und 8 T. des Filtrats mit 12 T. Zucker zu 20 T. Sirup verkocht. - 3. Extr. Spigel. fluid., Extr. 
Sennae fluid. aa. 15 g, Extr. Frangul. fluid. 30 g, Santonin. 2,5 g, Alkohol 120 g, Pulv. cacaot. 
30 g, Sir. simpl. q. s. ad 1200 g. Der Kakao wird mit einem Teil des Sirups zu einer Paste an· 
geriihrt und zum Kochen erhitzt. Das Santonin wird in dem Alkohol geliist, die Fluidextrakte 
und der Schokoladensirup Bowie der Rest des Zuckersirups zugesetzt und das Ganze gut gemischt. 

Wurmlatwerge. 5,0 SiiJlholzextrakt, 20,0 gereinigten Honig, 25,0 gereinigtes Tamarinden
mus vermischt man mit 5,0 Jalapenknollen, Pulver M/30, 50,0 Wurmsamen, Pulver M/20. 
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Trochlscl Natrll santonlnlcl. 
Conservae Tamarlndorum cum Santonlno 

(Hamb. v.). 
Trochisci Sodll Santoninatls (Nat. form.) 

Natrii santoninlci 6,5 g 
Zu bereiten wie Tamarinden·Konserven unter Zu

satz von 0,025 g Santonin fiir jedes elnzelne 
Piiitzchen. 

Saccharl albi 130,0 
Tragacanthae 3,75 
Aquae Aurantii Floris q. s. 

Finat pastilJi 100. 

Solutio Santonlnl 0le08& (F. M Germ.). 
Electuarlum Santonini. 

Santonin. 0,1 
01. Rlcini 20,0 
01. Clnae aetherel gtts. IV 
Sac char . alb! q. s. f. elect. 

Calcium santoninicum J CalciuIDsantoninat, Santoninsaures Calcium, (C15H190,12Ca, 
Mol.-Gew. 566, wird erhalten durch Sii.ttigen von Kalkmilch mit Santonin in der Wii.rme oder 
durch Erwii.rmen einer alkoholischen SantoninlOsung mit Calciumhydroxyd und Verdunstenlassen 
der Losung. WeiBes, geschmackloses, in Wasser losliches Pulver. Anwendung. Wie Santonin. 

Natrium santoninicum. NatriuIDsantoninat. Sautoninsaures Natrium (fMsch
lich auch Santonsaures Natrium, Natrium santonicum genannt). C15H 190,Na + 
3 1/ 2 H 20. Mol.-Gew. 349. 

Entsteht durch Einwirkung von Natriumhydroxyd auf Santonin. (Santonsaures Na
trium ist das Natriumsalz der aus der Santoninsii.ure durch Kochen mit Bariumhydroxydlosung 
entstehenden isomeren San tonsii.ure.) 

Darstellung. Man erwii.rmt in einem Kolben auf dem Wasserbad 100 T. Santonin, 
400 T. Wasser und 95 T. N atronlauge (15 0/ 0 NaOH) bis zur Auflosung des Santonins, filtriert 
und bringt die Salzlosung durch Eindunsten zur Kristallisation. Bei der Darstellung ist das Tages
licht abzuhalten. Ausbeute etwa 120 T. Aus der Mutterlauge fii.llt man das Santonin durch An
sallern mit Salzsaure. 

Eigenschaften und Erkennuny. Farblose, bitter und salzig schmeckende blii.tte
rige Kristalle. An der Luft verwittert es allmii.hlich, am Licht fii.rbt es sich langsam gelb, beim 
Erhitzen verkohlt es und hinterlii.J3t Natriumcarbonat. Es lost sich in 3 T. Wasser mit schwach 
alkalischer Reaktion, auch in 12 T. Weingeist. Aus der wii.sserigen Losung wird durch Salzsii.ure 
Santonin ausgeschieden. - Die wii.sserige Losung (0,1 g + 2 ccm) darf durch Natriumcarbonat
losung nicht getriibt werden (Calcium). 

Priifung. Die Priifung auf Alkaloide kann wie bei Santonin ausgefiihrt werden. ReiID 
Trocknen bei 100 0 solI es nicht mehr als 18,5 0/ 0 an Gewicht verlieren. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Wurmmittel wie Santonin, vor dem es aber keine Vorziige hat. 

Santoninoxim. C15H1S0 2·NOH. Mol.-Gew.261. 
Darstellung. Durch mehrstiindiges Kochen von 5 T. Santonin mit 4 T. Hydroxyl

aminhydrochlorid, 50 T. Alkohol und 3-4 T. Calciumcarbonat. 
Eigenschaften. Farblose, nadelformige Kristalle, Smp. 216-217°, in Wasser unloslich, 

ziemlich leicht loslich in Alkohol, auch in Fetten und in fetten Olen. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Selten, gegen Ascariden wie Santonin; es solI wegen der geringeren Los

lichkeit weniger giftig als dieses sein. Kindern von 2-3 Jahren 0,05 g, bis zum Alter von 9 Jahren 
bis zu 0,15 g, Erwachsene 0,3 g. 

Helminal (E. MERCK, Darmstadt) ist ein trockenes Extrakt aus einer Pflanze der Rodalaceen
gattung Digenea. Braunes Pulver von gewiirzig-bitterem Geschmack. - Anwendung. Als 
Ersatz fUr Santonin als Wurmmittel, dreimal tii.glich 1-3 Tabletten zu 0,25 g. 

Cinchonidinum und Cinchoninum s. s. 968 u. 970. 

Cinnamomum. 
Verschiedene ArtenderGattungCinnamomum, La uraceae-Cinna momeae 

Hefern in ihrer Rinde die Zimtsorten des Handels. 

Cinnamomum cassia (NEEs) BLUME. Chinesischer Zimtbaum. Heimisch und 
kuItiviert im siidlichen China (Provinzen Kwangsi und Kwangtung), Anam und 
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Cochinchina, in geringerem Umfang angebaut auf Sumatra, Java, Ceylon, in Ma
labar, Mexiko, Siidamerika und Japan. Diese Pflanze liefert ausschlief3lich die 
hauptsachlich aus China zur Ausfuhr kommende sog. chinesische Zimtrinde. 

Cortex Ginnamomi Cassiae. Chinesischer Zimt. Cassia Bark. Cassia 
Cinnamon. Cannelle de Chine. Cortex Cinnamomi chinensis. Cortex 
Cassiae cinnamomeae. Cinnamomum Cassia.. Cinnamomum anglicum (chi
nense, indicum). Cassia vera.. Cassia. lignea.. Kanel. Mutterzimt. Engli
scher (indischer, gemeiner) Zimt. Zimtkassia. 

Gewinnung. Die Schalung wird an 2-3 cm dicken Zweigen etwa sechsjahriger Baume 
vorgenommen_ Die abgeschnittenen Zweige werden an zwei Seiten der Lange nach und in be
stimmter Entfernung (45-50 cm) durch Querschnitte eingeschnitten, die Rinde wird abgeschalt, 
an der AuBenseite ziemlich nachlassig abgeschabt und wahrend 24 Stunden getrocknet. Die 
Rinde kommt in den Handel in Bundeln versc.hiedener Dicke (meist zu 1/2 kg) zusammen
gebunden, diese verpackt in Kisten von 30 kg Inhalt. Hauptausfuhrort ist Kanton. 

Chinesischer Zimt besteht aus 1-3 mm dicken, meist 2-5 cm breiten, je nach 
der Schalung von der Korkschicht befreiten, hellbraunen (zimtbraunen) Rinden
stiicken, die zu Rohren oder Halbrohren von etwa 30-60 cm Lange eingerollt sind. 
Die Innenseite fast glatt, bald heller, bald dunkler als die vom Kork befreite Auf3en
rinde. Der Bruch ist glatt, nur im innern Teile treten wenige Fasern hervor. Der 
Querschnitt laf3t, unter der Lupe betrachtet, in der Mitte oder naher der Auf3en
seite (je nach der Menge der abgeschabten Rinde) einen hellen Streifen erkennen. 
Chinesischer Zimt riecht nach Zimtol und schmeckt eigenartig und wiirzig, kaum 
herbe und nicht schleimig. 

Mikroskopisches Bild. Der Querschnitt der Rinde liiBt an den ungeschalten Stellen 
einen Kork aus verdickten, mit einer dunkelroten Masse erfullten Zellen erkennen; die Epidermis 
ist meist noch erhalten. An der Grenze von der primaren zur sekundaren Rinde liegt ein aus 
fast isodiametrischen, dickwandigen, auf dem Querschnitt der Rinde meist einseitig verdickten 
Steinzellen gebildeter, nicht vollig geschlossener mechanischer Ring, dem auBen dunne Strange 
von Sklerenchymfasern eingelagert sind. Die Markstrahlen sind 1-3, meist 3 Zellen breit. Die 
Rindenstrahlen enthalten groBere Schleimzellen, Sekretzellen mit atherischem OJ, und bis 0,6 mm 
lange, in der Mitte meist 0,035-0,045mm dickeSklerenchymfasern_ Letztere sind stark verdickt, 
deutlich geschichtet und liegen einzeln oder zu 2 oder 3 beieinander. 1m Parenchym und zu
weilen auch in den Steinzellen einfache und zusammengesetzte Starkekorner, in manchen Mark
strahlzellen sehr kleine nadelformige oder prismatische Kalkoxalatkristalle. 

Pul ver. Hauptsachlich gelbliches bis gelbbraunes Parenchymgewebe mit vielen ein
fachen, bis 20 t-t meist 7 t-t groBen Starkekornern bzw. die Korner zu 2-4 zusammengesetzt. 
dann meist bis 30 t-t groB, mit deutlichem Kern und Kernhohle; seltener gelbbraune bis rot
braune Korkfetzen, die Zellen auf dem Querschnitt nach innen starker (U-formig) verdickt 
(Steinkork), die Epidermis ist noch zu erkennen; reichlich 0,6 mm lange, 35-40 t-t dicke. 
meist farblose, stark verdickte, deutlich geschichtete Bastfasern bzw. Stucke derselben; zahl
reiche charakteristische Steinzellen, auf dem Querschnitt einseitig (hufeisenfOrmig), von der 
Fliiche gesehen allseitig verdickt; Schleimzellen, meist zerrissen (mit Tusche nachweisbar); 
Sekretzellen mit verharztem 01. Die Oxalatnadelchen in den Markstrahlen lassen sich im feinen 
Pulver am besten mit Hilfe des Polarisationsapparates nachweisen. 

Bestandteile. Atherisches 01 1-2%, ferner die gleichen Stoffe wie bei ('.aylonzimt. 
Etwa 10% Wasser, 3% stickstoffhaltige Stoffe, 60% stickstofffreie Extraktstoffe, 2,3% Fett, 
19% Rohfaser, 3-5% Asche. Die Asche ist stark manganhaltig. 

Prilfung. Der chinesische Zimt ist besonders auf sein Aussehen, Geruch und Geschmack. 
zu priifen. Es kommen teilweise recht minderwertige Sorten in den Handel, die aus schlecht ge
schalten Rinden dickerer Stamme bestehen. Bei dem in Biindel verpackten Zimt sind oft nur die 
auSeren Rinden von guter Bescha.ffenheit, wahrend das Innere der Biindel aus minderw!'rtigen 
und zerbrochenen Rinden besteht. Besonders der Bruchzimt (Cassiabruch) ist oft minder
wertig. Das aus solchem Zimt hergestellte Pulver zeigt meist eine Bchlechte Farbe (dunkel
graubraun), schlechten Geschmack (schleimig, hum Dach Zimt) und hohen Aschengehalt. Mehr 
alB 7% Asche ist nicht zulassig (Hel'/). h&hstens 5%). Guter Zimt enthalt hOchstens 5% Asche. 
davon 1% in Salzsaure unli:il!lich. 
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Fiir den Apotheker empfiehlt ee sich, auch fUr den Randverkauf, nur Ceylonzimt zu 
fiihren und das Pulver daraus selbst herzuBtellen. Nur dann ist man sicher vor FiHBchungen und 
schlechter BeBchaffenheit. 

Anwendung. AlB Gewiirz und nach einigen Arzneibiichern zur Rerstellung von Zu· 
bereitungen. 

Oleum Cinnamomi Cassiae (Erganzb., Croat.-Slav.). Chinesisches Zimtiil. 
Cassia61. Oil of Cassia. Essence de cannelle de Chine. Oleum 
Cinnamomi (Helv., Japon.). Oleum Cassiae (Amer.). Cinnamomi Es
sentia (Belg.). 

Gewinnung. 1m siidlichen China aUB den Blattern und vielleicht auch aus den Rinden
abfallen des chinesischen Zimtstrauches, Cinnamomum cassia BLUME, durch Destillation 
mit WaBserdampf. Blatter liefern 0,54%, die Rinde 1,2% 01. Es kommt in bleiernen, auBen mit 
Papier beklebten Kanistern von 7,5 kg Inhalt in den Randel. Rauptmarkte sind Rongkong und 
Canton. Belg. fordert ausdriicklich aus den Blattern gewonnenes 01. 

Eiyenschajten. Gelbes bis braunliches, diinnfliissiges, stark lichtbrechendes 
01; Geruch zimtartig, Geschmack brennend. Spez. Gew. 1,055-1,070 (15 0 ); Amer. 
1,045-1,063 (25 0 ), aD - 10 bis + 6 0 , Amer. + 1 bis -1 0 ; n D200 1,602-1,606; 
S.·Z. 6-15, zuweilen bis 20; leicht loslich in 1-2 Vol. Weingeist von 80 Vol..%. 
In 2-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.. % losen sich die meisten Ole klar, manche, sonst 
gute Ole mit geringer Triibung, was vielleicht von dem darin enthaltenen zim t· 
sauren Blei (aus den Bleikanistern) herriihrt. Rektifiziertes Cassiaol lost sich 
immer klar. 92-94 % des Oles sieden bei 240-260 0 unter teilweiser Zersetzung 
und Abspaltung von Essigsaure und Hinterlassung eines dicken, breiartigen Riick. 
standes. Mischt man wenige Tropfen 01 unter Eiskiihlung mit der gleichen Menge 
rauchender Salpetersaure, so entsteht ein festes, kristallinisches Additionsprodukt 
von Zimtaldehyd und der Saure, C9 H sO· HNOs, das durch Wasser wieder in seine 
Komponenten zerfallt. 

Bestandteile. Der wertvollste Bestandteil ist der Zimtaldehyd, C6R 5CR: CR· CRO, 
von dem gute Cassiaole 75-90 0/ 0 enthalten; weiter sind vorhanden: Essigsaurezimtester, 
CRsCO· OCR2 • CR: CR·CGR 5, Essigsaurephenyl propylester, etwa 1 % freie Zimtsaure, 
C6R.CR: CR· COOR, zuweilen auchMethylorthocumaraldehyd, CRsOCoR 4CR: CRCRO[I,2]; 
ferner geringe Mengen Salicylaldehyd, Cumarin, Salicylsaure, Benzoesaure und eine 
fliichtige, nicht naher untersuchte Saure. "Ober die Eigenschaften des Zimtaldehyds s. S. 1021. 

P·riifung. a) Spez. Gewicht 1,055-1,070 (15 0); durch Zusatze von fettem 01, CederJ;lholzol 
und GurjunbalsamOl wird das spez. Gewicht erniedrigt. - b) 1 ccm Ol mull sich in 1-2 ccm Wein
geist von 80 Vol._% und in 2-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.-o/o klar lOsen. Mit fettem 01, Cedern
holzol und Gurjunbalsamol verfalschte Ole lOsen sich nicht klar; eine Triibung kann auch von 
zimtsaurem Blei herriihren. - c) Drehung im 100-mm-Rohr -1 ° biB + 6°. Mit Cedernholzol 
und Gurjun balsamol verfalschte Ole drehen starker links. - d) Destilliert man aus einem 
Siedekolbchen von 100 ccm Inhalt von 50 g Ol soviel ab, bis daB Thermometer 280-290 0 zeigt, 
so mull der erkaltete Destillationsriickstand dick, zah und breiartig sein und sein Gewicht darf 
hoohstens 5 g betragen. Bei mit Kolophonium verfalschten Olen ist der erkaltete Riickstand 
hart und sprode, und seine Menge ist dem Kolophoniumzusatz entsprechend groller. Enthalt 
das Ol gleichzeitig Kolophonium und Petroleum, durch die das spez. Gewicht und die Los
lichkeit in Weingeist von 80 Vol..% auffallenderweise nicht beeinflullt werden, so findet 
sich das Petroleum im Destillat. Dieses ist bei reinem 01 in Weingeist von 70 und 80 
Vol._% loslich (s. 0.), bei Gegenwart von Petroleum tritt keine klare Losung ein; die 
dann milchig triibe Fliissigkeit klart sich allmahlich, und das Petroleum scheidet sich 
oben abo - e) Saurezahl hochstens 20, durch Kolophonium wird die Saurezahl wesentlich 
erhoht. - f) Fiigt man zu einer Liisung von 1 ccm Cassiaol in 3 ccm Weingeist von 70 Vol. - % 
tropfenweise 1/2 ccm frisch bereitete, bei Zimmertemperatur gesattigte Liisung von Bleiacetat 
in Weingeist von 70 Vol.· %, so darf kein Niederschlag auftreten (Kolophonium). - g) Schiittelt 
man einige Tropfen Cassiaol mit einigen Tropfen Schwefelwasserstoffwasser, so darf sich dieses 
nicht dunkel farben (zimtsaures Blei aus den Bleikanistern). - h) Die Bestimmung des Zimt
aldehydgehaltes geschieht nach dem Bisulfitverfahren; siehe Ot. Ginnamomi S. 1020. Da gute 
Cassiaole 75-90% Zimtaldehyd enthalten, diirfen von 5 ccm 01 0,5-1,25 ccm ungelost bleiben. 
Ergiinzb. fordert mindestens 74% Zimtaldehyd, Helv. 75%, Jap. 70%. 

Anwendung. Wie Ceylon-Zimtol; zur Rerstellung von Likoren und Gewiirzessenzen 
ist das rektifizierte 01 zu verwenden, da das nichtrektifizierte Ol fast immer bleilialtig iat. Fiir 
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die meisten Zwecke iet Ceylon-Zimtol besser geeignet. Das Cassiaol kann auch durch reinen Zimt
aldehyd ersetzt werden. 

Cinnamomum ceylanicum BREYNE. Ceylon-Zimtbaum. Heimisch auf Cey
lon nnd hier in besonderen Zimtgarten ahnlich wie bei nns die Korbweide in Kultur. 
Ferner angebaut im siidlichen Ostindien, auf Java, Sumatra, in Westindien und 
Siidamerika. 

Cortex Cinnamomi (ceylanicus). Ceylonzimt. Cinnamon Bark. 
Ceylon Cinnamon. Cannelle de Ceylon. Cinnamomum acutum. 
Cinnamomum verum. Cinnamomum ceylanicum. Ceylon- (Java-, Malabar-) 
Zimt. Echter Kanel. Echter Zimt. 

Die getrocknete Rinde der hochstens zwei, meist unter einem Jahre alten, noch 
sehr diinnen (20-25 mm) SchoBlinge, durch Schaben vom Kork und dem groBten 
Teil der primaren Rinde sorgfii.ltig befreit. 1m Handel als 1 cm dicke, zuweilen bis 
1 m lange Cylinder aus 8-10 ungefahr 30 cm langen, ineinandergesteckten, von 
beiden Seiten eingeroHten Rinden bestehend, verpackt in festgeschniirten runden, 
mit Sackleinwand umnii.hten BaHen (Matten, Fardelen, Gonjes) oder Kisten (KoHi) 
von etwa 50 kg. 

Lupe. Die Rinde ist etwa 0,3 mm dick, eben ~nd glatt, hellbraun, etwas biegsam, briichig, 
geschalt, auf der AuBeneeite durch hellere Bastfaserbiindel fein langsstreifig; die braune, matte, 
ebene Innenflache undeutlich gestreift. Bruch splitterig, an der inneren Flache kurzfaserig. 
Der Geruch ist eigena.rtig, feiner gewiirzhaft als beim chinesischen Zimt, der Geschmack feurig
gewiirzhaft, siiB, etwas schleimig, nur wenig herbe. 

Mikroskopisches Bild. Der Ceylonzimt unterscheidet sich anatomisch von der 
chinesischen Zimtrinde dadurch, daB der Sklerenchymring auf der AuBenseite zu suchen ist (weil 
Epidermis, Kork und der groBere Teil der primaren Rinde bis auf diesen Ring abgekratzt sind) 
und aus groBeren (nicht selten 0,2 mm langen), etwas starkeren und allseitig gleichmaBig ver
dickten (wenn auch die Innenseite etwas starker), meist iiberall dicht aneinanderschlieBenden 
Sklerenchymzellen besteht, mithin dicht geschlossen ist. In der sekundaren Rinde sind die Bast
fasern zahlreicher, einzeln oder zu 2-4 zusammenliegend, sowohl in tangentialen wie in radialen 
Reihen, sie sind schmachtiger, meist 10-20 p" kaum iiber 30 p, breit und etwa 0,45 
bis 0,70 mm lang. Calciumoxalatnadeln finden sich reichlicher, besonders in den ein- bis zwei
reihigen Markstrahlen. 

Pul ver. Wie bei Cortex Cinnamomi chinensis, doch kein Kork und nur Spuren von Paren
chym der Mittelrinde; zahlreichere groBe, stark geschichtete, meist allseitig verdickte, weit- und 
englumige, starkefiihrende Steinzellen; Starkekorner kleiner als bei C. cassia, 0,003-0,007 mm, 
selten bis 0,015 mm groB, ein Kernpunkt zumeist deutlich. Kalkoxalat im Markstrahlgewebe 
in Nadelchen, niemals in Drusen. 

Andm-e Zi'lntsoTten und Vm-jiilschungen. Chips oder Cinnamom Chips sind 
keine minderwertige Zimtsorte, sondern die beim Sortieren, RolIen, Einschieben, Glatten und 
Abschneiden des Rohrenkanals entstehenden Splitter, die die gleiche Beschaffenheit wie Rohren
zimt zeigen. AbfalIe der Rinde kommen ferner als Zimtbruch und ZimtgrieB in den 
Handel. 

Saigonzim t, benannt nach Saigon, dem wichtigsten Hafen von Cochinchina, soIl von 
einer Varietat von Cinnamomum cassia abstammen. Diese Sorte kommt mit dem Kork bedeckt 
in den Handel in teils glatten, teils gebogenen, bis 15 cm langen, bis 12 cm breiten, bis 3 mm 
dicken Stiicken. Die auBere Flache ist infolgedessen meist grau, unregelmaBig runzlig, nur 
selten sind groBere braune von Kork freie Stellen anzutreffen. Geruch und Geschmack sehr fein. 
Mikroskopisch wesentlich dieselben Verhaltnisse wie bei chinesischem Zimt, doch sind bei Saigon. 
zimt die Bastfasern der sekundaren Rinde in groBerer Zahl vorbanden. 

Die Zimtrinde von Anam, die nach PERROT von Cinnamomum Loureiri NEES 
stammt, wird von teils wildwachsenden, teils kultivierte¥ Baumen nach Art des chinesischen 
Zimts gesammelt, kommt in glattgedriickten, zu Biindeln geschniirten Stiicken in den Handel. 
Export iiber Hongkong hauptsachlich nach China, wo diese Sorte sehr hohe Preise erzielen solI. 

Der sog. englische Zimt, China Cinnamom, ist ein ungeschalter Zimt; er solI von 
alteren, dickeren Zweigen von C. cassia gesammelt werden. Die Stiicke sind meistens rauher und 
mit grauem Kork bedeckt, dicker und dunkler. 

Cassia lignea, Holzzimt, Holzkassia, Mutterzimt, stammt von Cinnamomum 
Burmanni BLUME, Sumatra, Timor. Flachere und dickere, harte, rotbraune Rohrenstiicke, 
von hornartiger Konsistenz, meist mit einer griinlich-grauen Korkschicht bedeckt, von herbem, 
scharfem, schleimigem Geschmack. Der Baum ist nicht in Kultur, die Rinde dient ala Verfa). 
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schung, hat ausschlieBlich tafelformige Oxalatkristalle. Dieser Sorte schlie Ben sich die Rinde von 
Cinnamomum tamala NEES et EBERM. und andere an. 

1m allgemeinen sind Verfalschungen des unzerkleinerten Zimts selten, sie kommen bei dem 
so sorgfaltig bearbeiteten Ceylonzimt wohl iiberhaupt nicht vor. Der j avanische Zim t steht 
dem Ceylonzimt nicht nach, doch ist er dunkler, dicker, breiter zusammengerollt und schlechter 
verpackt. Brasilianischer, Tellichery., Cayenne., Bourbon- und Sumatra-Zimt 
sind minderwertiger als der Ceylon-Zimt und bestehen teils aus Stiicken, die dem Ceylon-Zimt 
ahnlich sehen, teils aus Rohren, die mit dem Cassia-Zimt iibereinstimmen. Zur Verfalschung des 
Ceylon-Zimts dient auch die Rinde von Psidiumguayava, einesBaumes, der im tropischen 
Asien wegen seiner Friichte vielfach kultiviert wird. 

DaB Zimtpulver des Handels ist nicht selten verfalscht mit gepulvertem Holz, Zweig
spitzen und Blattern des Zimtbaumes, ferner mit Mahagoni- und Cedrelaholzmehl, Bohnenmehl, 
Starke, Pulver der WalnuB- und HeselnuBschalen, Olkuchen, Eichelmehl, ausgezogenem Galgant
wurzelpulver, Reis- und Hirsespelzen, entiiltem und nachtraglich aromatisiertem Zimt, auderen 
Cinnamomum- und Laurineenrinden, Kohle, mineralischen Substanzen usw. Es empfiehlt sich des-
halb, das Pulver selbst herzuBtellen. . 

Bestandteile. Atherisches 01 bis 4%, meist weniger, durchschnittlich etwa 1 %, 
ferner Saccharose, Invertzucker, Mannit, Gerbstoff, Gummi, Harz, Calciumoxalat. Wasser 9 0/ 0, 

stickstoffhaltige Stoffe 3,6%, stickstofffreie Extraktstoffe 48%. Rohfaser 31 %, Asche 3-5%. 
Prufung. Das Pulver darf hiichstens 5% Asche hinterlassen. 
Zur weiteren Priifung ist die Bestimmung des atherischen Oles heranzuziehen. Nach 

SCIDMMEL sind aber sowohl die Ausbeute an OJ sowie die Eigenschaften des letztern sehr stark 
von der Destillationsart abhangig. 

Aufbewahrung. In gut schlieBep.den GefaBen. 
Anwendung. Zur Herstellung von Zimtwasser, von Tinkturen, als Gewiirz, zur Ge

winnung des atherischen Oles. Fiir letztern Zweck werden auch die Abfalle bei der Gewinnung 
des Zimts, die Chips, verwendet. 

Oleum Cinnamomi. (Germ., Brit., Nederl.) Zimtiil. Oil of Cinnamon. 
Essence de cannelle de Ceylon. Essentia Cinnamomi (Hisp.). 
Oleum Cinnam omi ceylanici. Ceylon-Zimtol. 

Gewinnung. Zur Destillation des Oles werden die beim Schalen und Verpacken ab
fallenden Spane und Bruch, die als Chips in den Handel kommen, verwendet; die Ausbeute be
tragt 0,5-1 0/ 0, Dae auf Ceylon gewonnene 01 enthalt in der Regel sehr viel 01 der Blatter; ent
weder destilliert man die Blatter gleich mit oder man mischt da~ Rindeniil mit dem billigeren, 
minderwertigen Blatteriil. 

Eigenschaften. Hellgelbes 01, Geruch angenehm nach Zimt, Geschmack 
gewiirzig, suB, brennend. Spez. Gew. (Germ.) 1,023-1,040 (15 0); aD schwach links, 
bis -1 0, selten hiiher; n D 200 1,581-1,591; liislich in 2-3 Vol. und mehr Weingeist 
von 70 Vol.-% (Germ. in 3 Vol. verd. Weingeist 60-61 Gew.-% ). 

Bestandteile. 55'--76% Zimtaldehyd, C6H sCH: CH· CHO, 6-10% Eugenol, 
CloH 120:>.> ferner Methyl-n-amylketon, CH3 • CO· CSHll> Furfurol, CSH,02' l-a-Pinen, 
CloHlS' i -Phellandren, CloHle, Cymol, CloHw Ben zaldeh yd, CeH.CHO, Non y 1-
aldehyd, <'SHl7' CHO, Hydrozimtaldehyd (Phenylpropylaldehyd), CeH sCH.CH2CHO, 
Cuminaldehyd (Isopropylbenzaldeh yd), (CHa}2CH· C6H,' CHO, l-Linalool, CloH l7 0H, 
Caryophyllen, Cl5H n , wahrscheinlich auch Linalylisobutyrat, CaH7CO' OCloH 17. 

Prufung. a) Spez. Gewicht 1,023-1,040 (15 0). - b) 1 ccm Zimtiil muB sich in 3 ccm ver
diinntem Weingeist(60-61 Gew.-%}liisen. -c) Bestimmung des Gehaltes an Zimtaldehyd: 
In ein Kolbchen von 50 ccm mit geteiltem Hals gibt man 5 cem Zimtiil, filgt 5 ccm einerfrisch bereiteten 
filtriertenLiisung von 25g Natrium bisulfit in 45g Wasser hinzu, schiltteltumundstelltdas Kolb
chen in ein siedendes Wasser bad. Wenn das anfangs entstehende Gerinnsel fliissig geworden ist, filgt 
man nach und nach unter fortwahrendem Erwarmen im Wasserbad und sehr haufigem, andauern
dem Umschiitteln so viel von der Natriumbisulfitliisung hinzu, bis keine festen Teilchen mehr in der 
Flilssigkeit herumschwimmen, und das auf der wasserigen FlUssigkeit schwimmende 01 klar ge
worden ist. Dann bringt man durch Auffiillen mit Bisulfitliisung bis etwas iiber die Marke 50 
daB 01 in den Kolbenhals, erhitzt noch einige Zeit, wobei das Kiilbchen bis zur Ralfte des RaIses 
eingetaucht werden muB, und liest sofort nach dem Erkalten die Menge des ungeliisten 
Oles ah, die nicht mehr als 1,7 ccm und nicht weniger als 1,2 ccm betragen darf, entsprechend 
einem Gehalt von 66-76% Zimtaldehyd (Germ.). Bnt. fordert 55-65%, N~derl. 55-75%, 
Gall. 65-75 %. 

Auf den Zimtaldehyd, CSHijCH: eH· CRO, wirkt das Natriumbisulfit in folgender Weise 
ein: Zunachst vereinigt sich 1 Mol. Zimtaldehyd mit 1 Mol. Natriumbisulfit zu dem in Wasser 
unliislichen Zimtaldehydnatriumbisulfit CaHsCR: CH· CH(OH}OS02Na. Dieses gibt beim Er-
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warmen mit Wasser leicht losliches sulfonzimtaldehydschwefligsaures Natrium und wieder 
Zimtaldehyd: 
2 CeR5CR: CR· CR(OR)OS02Na= CeRiCRS' CR(S03Na)· CR(OR)OS02Na+ CeRiCR: CR· CRO. 
Diese Umsetzungen wiederholen sich, bis aller Zimtaldehyd in Losung gegangen ist; das ungelost 
bleibende 01 besteht aus Kohlenwasserstoffen und den anderen Verbindungen, die nicht Aldehyde 
sind (z. B. Eugenol, Linalool u. 110. m.). 

Ve'l'fiilschungen. Das auf Ceylon destillierte Zimtol enthiilt sehr hiiufig Zi m t b Iii t t e r 01. 
Durch diese Beimischung wird der Gehalt an Zimtaldehyd erniedrigt, der Gehalt an Eugenol 
erhoht; durch groBere Zusiitze von Zimtbliitterol wird auch das spez. Gewicht erhoht. Ole, deren 
Aldehydgehalt kleiner als 65% und griiBer als 76% ist, und deren Gehalt an Eugenol groBer 
als 10% ist, sind verdiichtig. Mit Cassiaol verfiilschte Ceylonzimtole haben ein hOheres spez. 
Gewicht und meistens auch einen hOheren Aldehydgehalt als 760J0. Beim Ceylonzimtol ist nicht 
wie beim Cassiaol der Zimtaldehyd der den Wert bestimmende Bestandteil, sondern gerade die 
nicht aldehydischen Bestandteile sind die wertvolleren (Cassiaol, s. S. 1018, enthii.lt 75-90% 
Zimtaldehyd). 

Findet man in einem Ceylonzimtiil weniger als 65 % Zimtaldehyd, so bestimmt man in dem 
vom Aldehyd befreiten Olanteil das E u g e no I nach dem Verfahren von THOMS oder durch Schiitteln 
mit verdiinnter Natronlauge (3% NaOR) (vgl. S.860 bei Nelkenol); ein Gehalt von fiber 10% 
Eugenol weist meist auf eine Verfiilschung mit Bliitterol hin. 

Auch Benzoesiiurebenzylester ist als Verfii.lschung beoba.chtet worden. 
Anwendung. Als Geschmackskorrigens (01zucker), sonst in der Medizin wenig gebrauch

Iich; zu Mundwassern in der Parfiimerie, zur Herstellung von Likoren und Gewiirzessenz. 

Oleum Foliorum Cinnamomi. ZimthliitterOi. Oil of Cinnamon Leaves. Es
sence de feuilles de cannelle de Ceylan. 

Das aus den Blattern des Ceylonzimtstrauches gewonnene 01. Relles, diinnfliissiges, nach 
Nelken und Zimt riechendes Cl. Spez. Gew. 1,044-1,065 (15°); aD -0°15' bis + 2° 20' (meistens 
rechts); nD20' 1,531-1,540; klar liislich in 1-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%. Den Raupt
bestandteil (65-95%) bildet Eugenol CloRnO!, weiter sind vorhanden Zimtaldehyd, 
Terpene, Safrol, Benzaldehyd, I-Linalool. Es findet Anwendung zum Parfiimieren 
von Seifen und zum Verfii.lschen des Ceylonzimtoles. 

Zimtaldehyd. Cinnamal. Cinnamalum (Austr., Norv., Suec.). Cinnaldehydum. 
CeRiCR=CR· CRO, Mol.-Gew. 132, findet sich zu 66-76% im Ceylonzimtol, zu 75-90% 
im Cassiaol. Synthetisch wird er dargestellt durch Kondensation von Benzaldehyd mit Acet
aldehyd unter Wasserabspaltung: CeR5CRI0 +'.:!!ICRCRO= CeR5CR: CR· CRO + RsO. 

Eigenschajten. Gelbliches bis gelbes 01; Geruch angenehm zimtartig, Geschmack zimt
artig siiB. Spez. Gew. 1,054-1,058 (15°). Sdp. 2520 (760 mm) unter teilW'eiser Zersetzung, 
128-1300 (20 mm), inaktiv. nD20' 1,6195. Bei starker Abkiihlung wird er kristallinisch fest, 
Smp. -7,5°. Liislich in etwa 25 Vol. Weingeist von 50 Vol.-OJo, 7 Vol. Weingeist von 60 Vol.-OJo, 
2-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%, fast unliislich in Petrolather. An der Luft oxydiert er sich 
allmahlich zu Zimtsaure. 

Anwendung. Wie Zimtol. 

Aqua Cinnamomi (spirituosa, simplex). Zim twasser. Cinnamon Water 
Eau de cannelle. Hydrolatum Cinnamomi. Wird in fast allen Landern 
aus grob gepulverterCeylonzimtrinde, die man vorher 8-24Stunden mit der notigenMenge Wasser, 
vielfach unter Zusatz von Weingeist, maceriert, durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. 
Nur Amer. (s. Aquae aromaticae S.491) und Narveg. lassen das ZimtwlIosser aus atherischem 01 
bzw. aus Zimtaldehyd mit Wasser mischen. - Das frisch destillierte ZimtwlloSser ist milchig triibe; 
nach einiger Zeit klart das Wasser sich, indem der ungelOste Zimtaldehyd in Zimtsaure liber
geht. Man bewahrt die Vorrate in braunen Flaschen im Keller auf. "Ober die Destillation siehe 
unter Destillation Bd. II S.1169. - Germ. 6 s. Bd. II S.1307. 

Germ. Austr. Belg. Brit. Croat. Dan. Gall. Helv. Hisp. 
Zlmtrinde 10 10 10 10 30 10 20 chin. 10 27 
Welngeist 10 10 30 50 10 10 
Wasser q. s. q. s. q. s. 200 170 150 q. s. q. s. 200 
Maceration Stunden: 12 12 12 12 12 6 24 
Destillat. 100 100 100 100 100 100 100 100 120 
Spez. Gewicht 0,962-0,964 

Hung. Japon. Ita!. Neder!. Portug. Ross. Suec. 
Zimtrlnde 5 ~O 25 10 12,5 10 10 
Welngeist 25 10 10 
Wasser q. s. q. s. q. s. 500 200 
Maceration Stunden: 24 24 24 
Destillat. 100 100 100 100 100 100 100 
Spez. Gewicht 0,970--0,972 
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Amer.: 2 ccm ZimtOl werden mit 4 g Talkum verrieben, mit 1000 ccm heiBem Wasser ge
schiittelt und filtriert. - Nwveg.: 2 T. Cinnamal (Zimtaldebyd) werden in einem Gemisch aus 
je 499 T. verdiinntem Weingeist und Wasser gelost. 

Extractum aromaticum fluidum. Aromatic Fluid-Extract. - Amer.: Aus Pulvis 
aromaticus (Amer.) 1000 g durch Perkolation mit Alkohol (92,3 Gew.-OJo) nach Verfahre~ C (s. u. 
Extracta fluidal. Man befeuchtet mit 350 cern, sammelt zuerst 850 cern, erschopft mit Alkohol 
und steUt 1000 ccm Extrakt her. 

Pulvis aromaticus. Aromatisches Pulver. Pulv. Cinnamomi compo Poudre 
aromatique. Aromatic Powder. Compound Powder of Cinnamon.' 

Erganzb. Brit. Helvet. Japon. Portng. 
Frnct. Cardamomi pulv. subt. 30 30 30 30 35 
Cart. Ciunamomi 50 30 chiu. 30 30 35 
Rhiz. Zingiberis 20 30 30 30 30 

Amer.: Je 35 T. Zimt und Ingwer, je 15 T. Kardamomsamen und MuskatnuB. - Nederl.: 
Gleiche Teile Zimt, Ingwer und Kardamomsamen. Aschengehalt hochstens 80/0' 

Sirupus Cinnamomi. Zimtsirup. Syrup of Cinnamon. Sirop de 
cannelle. - Germ.: lOT. grob gepulverterCeylonzimt werden mit 50T. Zimtwasser 2 Tage ma
ceriert und in 40 T. der filtrierten PreBfliissigkeit 60T. Zucker heW gelost. -AuRtr.: Wie Germ. -
Belg.: 30T. Zimtspiritus sind mit 970T. Zuckersirup zu mischen. -Croat.: Wie nach Germ. sind aus 
25T. Zimt, 125T. Zimtwasser und 150 T. Zucker 250 T. Sirup zu bereiten. - Gall. 1884: In 10 T. 
Zimtwasser sind 18 T. Zucker kalt zu lOsen. - Hung.: 20 T. Zimt, 20 T. Weingeist, 80 T. Wasser, 
24 Stunden macerieren. 1m Filtrat 120 T. Zucker heiB losen. -Japon.: Wie Germ. -ltal.: Man ma
ceriert 1 T. gest. Ceylonzimt 24 Stunden mit 5 T. Zimtwasser, filtriert und lost im Filtrat 8 T. 
Zucker. - Nat. Form.: 100 g Saigonzimt werden mit q. S. einer Mischung aus 50 ccm Weingeist 
(92,3 Gew.-%) und 450 ccm Zimtwasser durchfeuchtet und nach 2 Stunden in den Perkolator ge· 
bracht. Indem man zunachst den Rest der Mischung, dann Zimtwasser aufgieBt, perkoliert man 
500ccm ab, lost in diesen 800 g Zucker und flillt mit dem Nachperkolat auf 1000 ccm auf. -Nederl.: 
Man mischt 10 T. gepulverten Ceylonzimt mit 20T. Zimtwasser, bringt die Masse nach 12 Stunden 
in den Perkolator und perkoliert, indem man zunachst 20 T. Zimtwasser, dann Wasser q. s. auf· 
gieBt, 38 T. ab und lOst hierin unter Erwarmen auf dem Wasserbad 62 T. Zucker. - Portug.: In 
350 T. Zimtwasser werden auf dem Wasserbad 650 T. Zucker gelost. Germ. 6 s. Bd. II S. 1362. 

Spiritus Cinnamomi. Zimtspiritus. Spirit of Cinnamon. Esprit de cannelle. 
- Amer. und Brit.: 100ccm Zimtol sind mit 900 ccm Weingeist (90%) zu mischen. - Belg.: 10 T. 
Zimtol und 990 T. Weingeist (80 Vol..%) werden gemischt. - Japon.: 2 T. Zimt61, 98 T. Wein' 
geist 90 Vol.· 0/0' - ltal.: 6 T. Ceylonzimt, 30 T. Weingeist (60%) maceriert man 24 Stunden 
und destilliert im Wasserbad 20 T. abo - Nederl.: 250 T. gepulverten (A3) Ceylonzimt mace
riert man 24 Stunden mit einem Gemisch aus 600 T. Weingeist (90 Vol._%) und 1500 T. Wasser 
und destilliert 1000 T. abo Spez. Gewicht 0,914-0,920. - Portug.: Von 100 T. Zimtpulver, 200 T. 
Wasser und 1000T. Weingeist (85%) werden nach 5tagiger Maceration 1000 T. abdestilliert. 

Tinctura aromatica. Aromatische Tinktur. Gewiirztinktur. 
Essentia dulcis. Tinct. Cinnamomi compo Aromatic Tincture. 
Wird durch Maceration der grob gepulverten Drogen mit verd. Weingeist (nach Norveg. und 
Nat. Form. durch Perkolation) hergesteUt. (Cort. Cinnamomi nach Helv. = chines. Zimt.) 

Germ., Heivet. 
u. Ross. Austr. Hung. 

8,0 
2,0 
4,0 

Japon. Portug. 
Cort. Cinnamomi 
Cort. Aurantii 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Rhiz. Zingiberis 4,0 4,0 5,0 
Rhiz. Galangae 4,0 
Rhiz. Zedoariae 2,0 2,0 
CaryophyIIor. 2,0 2,0 2,0 2,0 
Frnct. Cardamom. 2,0 2,0 2,0 2,0 
Spiritus Citri 5,0 

2,0 

4,0 
4,0 

Suec. 
10,0 

2,5 
2,5 

2,5 
2,5 

Norveg. 
10,0 

2,5 
2,5 

2,5 
2,5 

Spirit. diiuti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Spez. Gewicht 0,900 0,894-0,898 0,903 0,910-0,920 
Trockenriickst. 1,50/ 0 1,80/ 0 20/ 0 

Nat. Form. 
8,5 

3,6 
1,8 

1,8 
1,8 

100,0 

Tinctura aromatica acida. Saure aromatische Tinktur. Acidum sulfuricum aro· 
maticum. Elixir Mynsichtil). MYNSICHTS Elixir. - Ergiinzb.: Grob gepulverte Zimtrinde 
5,0, Ingwer 2,0, Galgantwurzel, Gewiirznelken, Kardamomen je 1,0, verd. Weingeist 50,0, reine Salz· 
saure 2,0. - Ex tem pore durch Mischen von aromatischer Tinktur 96 T. mit reiner Salzsaure 4 T. 
zu bereiten. - Japon.: Zimtrinde und Ingwer je 5,0, verdiinnter Weingeist 90,0, reine Schwefel· 
saure 10,0. - Nederl.: Aus je 5 T. Ceylonzimt und Ingwerwurzel (gepulvert B 10) mit einem 

1) Ein Elixir de Mynsicht wird auch hergestellt aus je 40 T. Kalmus und Galgant, je 
20 T. Wermut, Krauseminz· nnd Salbeiblattern, je 15 T. Kamillen, Zimt, Kubeben, Ingwer, Ge· 
wiirznelken und Muskatbliite, je 5 T. Aloe und Citronenschalen, 160 T. Zucker, 950 T. Weingeist 
(60%) und 160 T. reiner Schwefelsaure. 
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kalten Gemisch aus 90 T. verd. Weingeist (70 Vol..%) und 10 T. Schwefelsaure (94-960/ 0 ) durch 
Perkolation oder 5tagige Maceration zu bereiten. Spez. Gewicht 0,943-0,952. - Norveg.: 15,0 
Salzsaure sind mit 85,0 aromatischer Tinktur zu mischen. 

Tinctura aromatica amara. Aromatisch- bittere Tinktur. Ergiinzb.: Tinctura 
aromatic a, Tinctura amara gleiche Teile. 

Tinctura Cinnamomi. Zimttinktur. Tincture of Cinnamon. Tein
ture de cannelle. Germ. laBt die Tinktur aus grob gepulverter Ceylonzimtrinde mit ver
diinntem Weingeist im Verhaltnis 1 + 5 durch Maceration herstellen. Helv. u. Norv. lassen mit 
verd. Weingeist perkolieren, bis 5 T. Perkolat abgelaufen sind. Helv. liiBt chines. Zimt verwenden. 
Nederl. laBt mit 5 T. verd. Weingeist perkolieren nnd die nachher abgepreBte Fliissigkeit mit dem 
Perkolat vereinigen. Brit. laBt 200 g Zimtrinde mit verd. Weingeist (70 Vol._%) perkolieren bis 
1000 ccm Perkolat abgelaufen sind. Amer. laBt mit einer Mischung von 75 Vol. Glycerin, 675 Vol. 
Alkohol (92,3 Gew.-%) und 250 Vol. Wasser perkolieren, bis auf 200 g Zimtrinde 1000 ccm Perkolat 
abgelaufen sind. Gall., Belg., Ital.lassen Weingeist von 80° = 73,6 Gew.- % verwenden. Hisp.laBt 
1 ad 10 mit 80%igem Weingeist perkolicren. - Spez. Gewicht 0,905 (Austr.) 0,892-0,896 
(Hung.) 0,910-0,920 (Norveg.), 0,905 (Suec.). Trockenriickstand mindestens 2% (Austr. 
und Belg.), 1,2% (Hung.), 1,5% (Norveg.). 

Aqua Cannelitarurn. 
Karmelitergeist. Eau de Carmes. 

Olei Cinnamomi Cassiae 
Caryophyllorum 
Citri 
Coriandri 

" Macidis 
" Melissae aa gtts. V 

Spiritus diluti 1000,0. 
Als Magenmittel teeWffelweise mit Wasser. 

Aqua cephaJica Caroli Quinti. 
Kaiser Karls Haupt- und Schlagwasser. 

S chwindelwasser. 
Olei Cinnamomi 3,0 

" l\:lacidis 1,5 
" Caryophyllorum 1,5 

Spiritus (87"/0) 300,0 
Aquae aromaticae 694,0. 

Bei Kopfweh, Migrane, Ohnmacht teeWffelweise, 
auch auBerlich auf Stirn und Schlafe. 

Electuarium aromatic urn RALEIGH. 
Corticis Cinnamomi 2,0 
Seminis Myristicae 2,0 
Caryophyllorum 1,0 
Fructuum Cardamomi 0,5 
Croci 2,0 
Calcii carbonici 15,0 
Sacchari albi 25,0 
Aquae calidae q. s. 

f. electuarium. 

Elixir Jacobinorurn. 
Elixir antiapoplectique des 

Rouen. 
Jacobins de 

Tincturae Cinnamomi 
" aromaticae 

Ligni Santali rubri 
Olei Juniperi Fruct. 
" Anisi stellati 

Spiritus diluti 
Sirupi Liquiritiae 

250,0 
125,0 
25,0 

gtts. XXV 
2,5 

500,0 
97,5. 

Essentia cephaJica BONFERME. 
Eau d' Armagnac. Migranetropfen. Kopf

und Herzessenz. 
Tincturae Cinnamomi 50,0 

" aromaticae 
Sirupi Chamomillae aa 25,0. 

Potio cardlacaJis. 
Potion cordiale (Gall.). 

Tincturae Cinnamomi 10,0 
Sirupi Aurantii corticis 40,0 
Vini de Banytlls 110,0. 

Potion de Todd. 
Potio aicoholisata. Potion alcoolique. 

Tinct. Cinnamomi 
Sir. simplicis 
Spiritus diluti 
Aquae destillatae 

Belg. Gall. 
5,0 5,0 

20,0 30,0 
25,0 40,0 
45,0 75,0. 

Pulvls ad Apes. 
Bienenpulver. 

Corticis Cinnamomi 20,0 
Caryophyllorum 
Fructuum Amomi 
Macidis 
Rhizomatis Galangae 

Zedoariae 
" Zingiberis aa 5,0 

Fructuum Cardamomi min. 3,0 
Sacchari albi 47,0. 

Soli mit spanischem Wein gemischt auf die Bie
nen anregend wirken. 

Tinctura apoplectlca rubra. 
Rote Krampftropfen. Herzstarkungs

tropfen. Belebungstropfen, 
Tincturae Cinnamomi 10,0 

aromaticae 5,0 
"Catechu 4,0 

Chloroformii 1,0 
Spiritus diluti 40,0 
Spiritus aetherei 40,0 

1-2 TeeWffel auf einma!. 

Pulvis arornaticus ruber. 
Pulvis jovialis. Tragea aromatica. 

Neunerlei Gewiirz. PfeffernuB- und 
Kuchengewiirz, Magenschrot. Stollen

gewiirz. 
I. 

Corti cis Cinnamomi 
Caryophyllorum 
Macidis 
Rhizomatis Zingiberis 
Ligni Santali rubri 
Sacchari albi 

f. pulvis subtilis. 

II. 

90,0 

aa 15,0 
45,0 

820,0. 

Fructus Anisi 60,0 
Corticis Cinnamomi 15,0 
Caryophyllorum 10,0 
Corticis Aurantii fruct. 10,0 
Fructus Cardamomi min. 5,0. 

M. f. pulvis grossus. 

Species stomachicae DIETL. 
DIETLS Magentee. 

Corticis Cinnamomi Casso 30,0 
Foliorum Menthae piperit. 30,0 
Herbae Centaurii minor. 40,0. 

Spiritus cannlnatlvus SYLVIUS .• 
Spiritus aromaticus. 

Olei Cinnamomi 
" Caryophyllorum 
" Coriandri 
" Macidis 
" Majoranae 

Spiritus (870/0) 
aa gtts. IV 

100,0. 
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Spiritus balsamlcus (Helv.). 
Balsamum Fioravanti. 

Spiritus polyaromaticus. Fioravanti
Balsam. Alcoolat de Fioravanti (Gall.). 

Alcoolat de terebenthine compose. 
Baume de Fioravanti. 

Helvet. 
1. Aloijs 4,0 
2. Elemi 4,0 
3. Galbani 4,0 
4. Myrrhae 4,0 
5. Styracis 4,0 
6. Radicis Angelicae 2,0 

Gall. 
50,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

7. Cort. Cinnam. chin. 2,0 ceyl. 50,0 
8. Rhizom. Galangae 2,0 50,0 
9. Caryophyllorum 2,0 50,0 

Helv.: 1-13 mit 17 vier Tage digerieren, 14 darin 
aufliisen und nach Zusatz von 18 im Wasserbad 
abdestillieren 100 T. 

Gall.: 7-10, 12-13, 15-16 vier Tage mit 17 
macerieren, 1-5 und 14 zufiigen, nach zwei 
Tagen im Wasserbad abdestillieren 2500,0. 

Tinctura antlcholerlca SCHAEFER. 
SCHAEFERS Choieratropfen. 

Tincturae aromaticae 75,0 
Mixtur. oleos.·balsamicae 15,0 
Aetheris acetici 10,0 
Olei Calami gtts. X. 

Halbstiindlich zwanzig Tropfen. 

10. Rhizom. Zingiberis 2,0 50,0 Vinum prophylactlcum, 
11. "Calami 2,0 Cholerawein. 
12. Semin. Myristicae 2,0 50,0 Tincturae amarae 
13. Rhizom. Zedoariae 2,0 50,0 aromaticae 
14. 1'erebinthinae venetae 20,0 500,0 Aurantii fruct. ii.ii 10,0 
15. Fructuum Lauri 100,0 "Cinnamomi 20,0 
16. Herbae Dictamni cretici - 50,0 Vini Hispanici 800,0 
17. Spiritus (94"10) 95,0 (800(0) 3000,0 Sirupi simplicis 150,0 
18. Aquae 20,0. Tllglich mehrmals ein Weinglas vall. 

Filodentol Bertagnolli, gegen Zahnschmerzen empfohlen, ist eine weingeistige Liisung 
von Zimtiil und Pfefferminziil. 

Hamburger Magenbitter, Ham burger Magen- Drops von WUNDRAM, ist eine Mischung 
aus Tinctura aromatica, Tinctura amara, Spiritus aethereus und Oleum Menthae piperitae. 

Herztinktur, Konigseer, ist eine mit schwachem Weingeist bereitete, mit Sandelholz 
gefarbte Tinctura aromatica. 

Citrus. 
Ru taceae-Auran tioideae-Auran tieae. 
Citrus aurantium L. subspec. amara L. (Citrus vulgaris RISSO, C. Big
aradia DUHAMEL). Pomeranze. Orange. Heimat der Nordosten Indiens und 

Siidchina, angebaut im Orient und Siideuropa (Sizilien, Siidfrankreich, Spanien). 

Folia Aurantii. Orangenblatter. Or ange Leaves. Feuilles d'or anger. Folia 

Citri vulgaris. Pomeranzenblatter. 
Die im Sommer gesammelten Blatter zeigen getrocknet eine hellgriine bis braunlichgriine, 

oberseits dunklere Farbe. Sie sind bis 20 cm lang, bis 7 cm breit, langlich.eifiirmig oder breit
elliptisch, ganzrandig oder entfernt gekerbt, steif, lederartig, zahe, kahl, oberseits glanzend, und 
mit dem ziemlich breit gefliigelten Blattstiel durch ein Gelenk verbunden. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Cuticula beiderteils kraftig entwickelt, 
Spaltiiffnungen mit je 4-5 Nebenzellen nur in der Blattunterseite. Oberseits 2-3 Reihen Pali
sadengewebe, darunter Schwammparenchym. Im oberen Blattgewebe zahlreiche groBe, kugelige, 
schizolysigene Sekretbehalter. Verteilt im ganzen Blattgewebe, besonders reichlich aber unter 
der oberen Epidermis, griiBere Einzelkristalle von Kalkoxalat, je in eine Zellstofftasche eingebettet. 
Keine Haarbildungen. 

VeTwechslungen. Die Blatter der in Betracht kommenden Citrusarten sind anato
misch f&st viillig gleich gebaut. Bei Citrus auran tium L., su bspec. amara sind die 
Fliigel des Blattstieles beiderseits je 4-6 mm, bei Citrus limonum RISSO I-2'/2mm, 
bei Citrus decumana L. bis I5mm, bei C. aurantium RISSO 2-3,5mm breit, wahrend bei 
C. medica RISSO und C. cedra LK. der Fliigel des Blattstieles fehlt. 

Bcstandteile. Atherisches 01, etwa 5 Ufo. 
Anwendung. Selten, als Aromaticum. 

Flores Aurantii. Pomeranzenbliiten. Orange Flowers. Fleurs d'oran
ger. Plores Naphae. Nerolibliiten. Orangenbliiten: Bigaradebliiten. 
Neroli Flowers. 

Die getrockneten, noch geschlossenen Bliitenknospen sind etwa 1-1,5 cm lang, 
gestielt, besitzen einen undeutlich fiinfzahnigen, napfformigen, sparlich behaarten 

Kelch und 5 zusammengeneigte, bis 1,2 cm lange, gelbbraunliche, diinne, kahle, 
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durchscheinend driisigpunktierte Blumenblatter, welche 20-35, zu 4-5 und mehr 
Bii]4deln verwachsene Staubblatter und den freien 8-12 und mehrfacherigen Frucht. 
knoten mit dickem Griffel und keulenformiger Narbe umschlieBen. Pomeranzen· 
bliiten sind von schwachem, angenehmem Geruch und schwach bitterlich aroma· 
tischem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt durch ein Blumenblatt. Das 10ekere 
Mesophyll in del' B1attmitte bis 40 Zellagen breit, in demse1ben schizo1ysigene Sekretbehalter, 
<lie atherisches 01 fiihren. Die Zellen der oberen Epidermis del' B1umenblatter sind papilliis 
vorgewiilbt. 1m Gewebe des Ke1che's finden sich Einzelkristalle von oxa1saurem Kalk und Starke, 
<loch kein atherisehes 01. 

Bestandteile. Atherisches 01, etwa 0,1 %, und Bitterstoffe. 
Anwendttng. Nul' noch in der Volksmedizin. 

foligan. (Dr. G. HENNING, Berlin W.35) ist ein aus Orangenbl9.ttern dargestelltes 
Praparat, das naeh D. R. P. 260481 dureh Fallen eines unter vermindertem Druck zur Sirup. 
<licke eingedampften wasserigen Auszugs der Blatter mit Alkohol gewonnen wird. Es bildet ein 
-graugelbes Pulver. In den Hande kommt es nur in Tabletten, die je 0,3 g Foligan enthalten. 

Anwendung. Als Beruhigungsmittel taglich dreimal 1 Tablette, als Seh1afmittel abends 
1-3 Tab1etten mit heiBem Wasser unter Zusatz von Zucker. 

Oleum Aurantii Florum. Orangenbliitenol, Oil of Neroli. Essence de 
£leur d'oranger. Pomeranzenbliiten61. Neroliol. Oleum Neroli. 

Gewinnttng. D ureh Destillation del' frisehen Bliiten von Cit r usa u I' ant i u m L., 
subspee. amara L. mit Wasserdampf, hauptsaehlich in Hiidfrankl'eieh; Ausbeute 0,015-0,085 0/0-
Das Destillationswasser kommt als Orangenbliitenwasser in den Handel. In neue reI' Zeit gewinnt 
roan das 01 auoh dureh Extraktion der Bliiten mit fliiehtigen Losungsmitteln, das so gewonnene 
()l gibt den naturliehen Bliitengerueh bessel' wieder. 

Eigenschaften. Gelbliches, schwach fluoreszierendes 01, das an der Luft 
braunrot wird; Geruch sehr angenehm nach Orangenbliiten, Geschmack bitterlich 
gewurzig. Spez. Gew.0,870-O,881 (15 0 ) (Hisp. 0,85-0,90), aD + 1 0 30' bis + 9 0 8' 
(das durch Extraktion gewonnene 01 ist nach ROURE-BERTRAND FILS linksdrehend, 
~benso das durch Wasserdampfdestillation unter vermindertem Druck' gewonnene 
·01, bis -2,5 0 ), n D 20. 1,468-1,474; S.-Z. bis 1,8; E.-Z. 19-69; lOslich in 1-2 Vol. 
Weingeist von 80 Vol.-OJo; bei weiterem Zusatz von Weingeist triibt sich die Losung, 
'und allmahlich scheiden sich an der Oberflache aus Paraffin bestehende Kristallchen 
abo Die weingeistige Losung des' ales zeigt eine blaue Fluoreszenz; diese wird be· 
flonders schon sichtbar, wenn man etwas Weingeist auf das 01 schichtet. Bei starker 
Abkiihlung wird das 01 durch Ausscheidung von Paraffin undurchsichtig und erstarrt 
zuweilen zu einer butterartigen Masse. 

Bestandteile. Die wichtigete Rolle bei del' Bildung des Orangenbliitenduftes spielt der 
Anthranilsauremethylester, CaH4(NH2)CO· OCHa, der sieh in dem 01 zu 0,6 0/ 0 vorfindet 
,und auch die Fluoreszenz bedingt; ferner sind vorhanden 35 0 / 0 Ko h len wasserstoffe (Pin en, 
'CloHla, Camphen, CloHla, Dipenten, CloHla, ein Paraffin, auch Nerolicampher odeI' 
Aurade genannt), 47°/0 Terpenalkohole und deren Essigsaureester (l-Linalool, CloH l7 0H 
I-Linalylacetat, CHaCOOCI"H l7, d.Terpineol, Clo H I7 0H, Geraniol, CloH170H, Nerol, 
C10H170H, Geranylacetat, CHaCO' OC lOH17 , Nerylacetat, CH3CO· OCloHl7), 6 0/0 

doN erolidol, C1sH 2SOH, 0,1 % Indol, CgH7N, Essigsaure, Palmitinsaure, Decyl. 
,aldehyd, Ester del' Benzoesaure und del' Phenylessigsaure, Jasmon, Farnesol, 
ClsH2SOH. 

Prilfttng. Die haufigsten VerfalschungsmittlO'l sind Bergamottol und Petitgrainol. 
GroJ3ere Zusatze derselben bewirken eine Erhohung des spez, Gewichtes und des Estergehaltes; 
,diesel' betragt bei reinem 01 7-24% (V.-Z. 20-69), bei Bergamottol 34-45% (V.·Z. 97-130), 
bei Petitgrainol 37-57% (V.-Z. 106-163). Ole, die eine hOhere Verseifungszahl als 70 ergeben, 
-sind verdachtig. 1m iibrigen ist man bei der Priifung auf die Geruchsprobe angewiesen.' 

Anwendung. Ais Riechstoff, besonders £iiI' Kolnisehes Wasser; zur Herstellung von Likoren. 

Fructus Aurantii immaturi. Unreife Pomeranzen. Orange Peas. Oran
gettes. Baccae (Poma) Aurantii immaturae. Aurantia immatura. Grone 
Orangen. Orangetten. Petitsgrains. 

Hager, Handbuch, 1. 65 
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Die getrockneten, unreif abgefallenen, sehr verschieden grollen Friichte. 
Fast kugelige, aullen schw8.rzliche, dunkelgraubraune oder braunliche, im Durch· 
messer 0,5-2 cm grolle Friichte, durch zahlreiche punktformige Vertiefungen 
(die eingetrockneten OlbehiiJter) runzlich.warzig. lnnen hellbraun, 8-12facherig 
(ana ebensovielen Fruchtblattern verwachsen), jedes Fach mit mehreren zentral
winkelstandigen unreifen Samen. Am Grunde der Friichte ein etwas vertiefter, 
hellgelblicher Nabel (Stielansatzstelle), an der meist etwas kegelformig zulaufenden 
Spitze eine kleine, hellgelbe Griffelnarbe. Auf dem Querschnitt in der Mitte eine 
dicke, durch die 8-12 dort znaammentreffenden Karpellen gebildete Mittelsaule. Von 
der Mittelsaule ragen die Ovula in das Fach; dieselben sind in zwei Reihen ange
ordnet. Geruch aromatisch, Geschmack bitterlich und aromatisch. 1m Handel aus. 
Siidfrankreich, Spanien und ltalien. 

Mikroskopisches Bild. In der ii.uBeren Partie des parenchymatischen Fruchtflei. 
sches zahlreiche schizolysigene, meist in zwei Reihen angeordnete Olliicken, schon bei schwacher 
VergroBerung sichtbar. In den Zellen des Fruchtfleisches Hesperidin in unregelmii.Bigen KIumpen,. 
ferner in den peripherischen Schichten vereinzelt von Cellulosehii.uten umhiillte Kalkoxalateinzel
kristalle. - Germ. 6 s. Bd. II S. 133!. 

Vm-wechslungen. Unreife Citronen; diese sind lii.nglich, besitzen obeneinenzitzen· 
formigen Fortsatz. Man findet sie nicht selten in der Droge. 

Bestandteile. Atherisches 01,10% Hesperi din (nicht bitteres Glykosid), Citronen. 
sii.ure, Apfelsii.ure, Aurantiin (Bitterstoff, nicht identisch mit dem Glykosid Aurantiin 
oder Naringin der Bliiten von Citrus decumana), Gerbsii.ure, Aurantiamarin, Chloro-
phyll, Gummi, EiweiB. ' 

Anwendung. Ais Amarum und Stomachicum in Zubereitungen, besonders in Tinkturen. 
Die kleinen unreifen Pomeranzen werden zuweilen noch als Fontanellkugeln verwendet. 

Oleum Petitgrain, PetitgrainOl, Oil of Petitgrain, Essence de petit
grain wird jetzt hauptsii.chlich in Siidamerika (Paraguay) aus den Blii.ttem und Zweigen von 
Citrus aurantium L., subspec. amara L. durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen~ 
Ausbeute 0,33-0,4%. 

Eigenschaften. Gelbliches 01; der Geruch ii.hnlich dem des Nerolialcs, aber viel weniger 
fein, Geschma.ck gewiirzig bitter. Spez. Gewicht 0,886-0,900 (15°); aD + 50 bis _2° 45'; nD20o-
1.459-1,464; S.·Z. bis 2; E.·Z. 106-163, entsprechend 37-57% Linalyla.cetat; l&lich in 1-1,5-
Vol. u. m. Weingeist von 80 Vol..%. 

Besfandteile. 'Camphen, CtoH18' l-p-Pinen, CloHl8• Dipenten, CroH18' Li
monen, ClOH 18, I-Linalool, C]oHl70H, £rei und ala Ester (Acetat), d·a·Terpineol, 
CloHl70H, Nerol, CloHl70H, Geraniol, ClOHl?OH, £rei und als Acetat; nicht nii.her unter
suchte Sesquiterpene, Py,rrol, C,H,NH, Furfurol. -C5H,Oz, und sehr wahrscheinlich aucll. 
Anthranilsii.uremethylester, CeH.(NH2)COOCHs. 

PTiifung. VerfiiJschungen mit Pomeranzenal, Citronenal und Terpentinal er· 
kennt man an der Emiedrigung des spez. Gewichta, an der Verminderung der Verseifungszahl' 
und der Loalichkeit und an der Anderung der optischen Drehung. 

Anwendung. Als Riechstoff. 

Cortex Aurantii fructus. Pomeranzenschale. Bitter Orange PeeL 
Ecorce d'orange amthe. Pericarpium Aurantii. Aurantii Cortex siccatus 
(expulpatus, mundatus). Flavedo Aurantii. Cortex Pomorum Aurantii. 
Orangenschalen. Ecorce de Bigarade. 

Die getrocknete Fruchtwand, von den reifen frischen Friichten in vier ellip
tisch.zweispitzigen Stiicken abgezogen oder (HeZv.) in Bandform abgeschiiJt. Der
Geruch ist kraftig aromatisch, der Geschmack aromatisch, stark bitter. Die in 
Deutschland und Osterreich aUein offizinellen Pomeranzenschalen kommen aus 
Malaga und Siidfrankreich, die in der Schweiz gebrauchliehen ana Spanien und' 
Italien. Die in Deutschland offizinelle Droge besteht ana 5-8 em langen, 3-4 cm 
breiten, 2-5 mm . dicken, bogenformig nach aullen gebogenen, sehr briichigen 
Schalen, aullen gelbbraun bis orangegelb, warzig punktiert, innen weiIllich, schwammig~ 

Mikroskopisches Bild. In der ii.uBeren, dunkleren, festeren Schicht eine einfache
oder doppelte Reihe groBer ovaler, schizolysigener Sekretbehii.lter. Das Schwammgewebe (AI. 
bedo) zeigt &stige, stemformige Zellen mit groBen lufterfiillten Intercellularen. Inhalt Hesperidin .. 
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Zur Herstellung des Pulvers sind die Pomeranzenschalen iiber Xtzkalk 
zu trocknen. 

Bestandteile. 1-20/a atherisches 01, Hesperinsaure C22H2S07' A urantia. 
marinsaure C20H 120 s , Aurantiamarin (bitteres Glykosid), Hesperidin, Isohesperidin, 
bitter schmeckende Harzsaure, Mannose. Asche 4-6 % ; Hdv. hochstens 7% Asche. 

PTiifung. Es ist, festzustellen, ob die Innenschicht sorgfaltig entfernt ist. 
Von den Apfelsinenschalen unterscheiden sich die Pomeranzenschalen au13er 
durch den Geschmack durch folgende Merkmale: Die Au13enflache der getrockneten 
expulpierten (von der Innenschicht befreiten) Schalen ist stark hOckerig und die 
Oldriisen ragen tief in das noch vorhandene gelblich-wei13e Zellgewebe hinein, die 
Apfelsinenschalen zeigen eine glatte, fast glanzende Au13enseite, und das die ganz 
flach liegenden Olraume einschlie13ende innere Gewebe behalt auch bei tieferem Aus
schneiden seine weiBliche Farbung bei. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1352. 

Aufbewahl'ung. In gut schlieBenden GeflWen, das Pulver in Glasern, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. In verschiedenen Zubereitungen als appetitanregendes und die Verdauung 

beforderndes Mittel. 

Oleum Aurantii corticis. Pomeranzenschalenol, 
Orange. Essence d'orange. 

Oil of Bitter 

Gewinnung. In Sizilien und im siidlichen Calabrien aus den Fruchtschalen der bitteren 
Orange durch Pressen. 

Eigenschaften. Gelbes bis gelbbraunes, dem ApfelsinenschalenOl ahnliches 
01; Geschmack bitter. Spez. Gew. 0,852-0,857 (15°); an 20. +89bis +94°; an der 
ersten abdestillierten 10% hoher als an des urspriinglichen Oles (vgl. Oleum Aurantii 
dulcis und Oleum Citri, PrUfung); nn 20• 1,473-1,475; triibe loslich in 7-8 Vol. Wein
geist von 90 Vol.·Ofo. Abdampfriickstand 3-5%-

Die Bestandteile sind nicht naher untersucht, sie diirften im wesentlichen mit 
denen des Apfelsinenschalenoles iibereinstimmen. 

Anwendung. In der Parfiimerie und zur Herstellung von l.ikoren. 

Cortex Aurantii fructus gallicus. Franzosische Pomeranzenschalen. Diese Sorte 
ist in Bii.ndern spiralig abgeschalt, sie ist trotz der Bezeichnung sine parenchyrnate, nicht 
von der Innenschicht befreit und deshalb der von Germ. geforderten Pomeranzenschale nicht 
gleichwertig. 

Cortex Aurantii fructus CuraQao. Cura~o.Pomeranzenschalen. 
Die echten, griinlich- braunen, diinnen Cura9aoschalen von Westindien sind nicht im 

Handel, an deren Stelle griinlich.braune Schalen unreifer franzosischer Bigaraden oder einer in 
Spanien wachsenden Varietat. Sie werden besonders zur Herstellung von Likor verwendet. 

A Ibedo Fructus Aurantii ist das beirn Schalen (Expulpieren) der Porneranzenschalen abfallende 
schwarnmige Parenchym. Getrocknet und zerschnitten wird es als Grundlage der Fiillung von 
Riechkissen und von Raucherpulvern benutzt. 

Aqua Aurantii Corticis. Pomeranzenschalenwasser. - Hisp.: 1000 T. frisch abge
schalte Pomeranzenschalen werden 24 Stunden mit 100 T. Weingeist (90 % ) rnaceriert. Dann gibt 
man 2000 T. Wasser hinzu, laBt nochmals 24 Stunden stehen und destilliert langsam 1000 T. abo 

Aqua Aurantii florum. Orangen bi iiten (Pomeranzen bJ ti ten) was
ser. Neroliwasser. Aqua Naphae, Aqua Neroli, Hydrola
tum Aurantii florum. Orange Flower Water. Eau de 
fl e u r d '0 ran g e r. - Orangenbliitenwasser wird in Siidfrankreich und Italien bei der 
Destillation des OrangenbliitenOls gewonnen und in verschiedenen Konzentrationen (duplex, 
triplex, sextuplex usw.) in den Handel gebracht. Es ist nicht immer ganz klar und farblos, 
darf aber nur wenig triibe und auch nur wenig gelb gefarbt sein; andernfalls ist das darin 
geloste 01 bereits zu sehr verharzt. Es muB ruin und stark nach Orangenbliiten riechen und 
darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden. Haltbar macht man es, indem 
man es in gut schlieBende sterilisierte Flaschen von etwa 100 g Inhalt abfiillt und in diesen 
pasteurisiert. 

Die Gew inn ung aus frischen Bl ii ten geschicht durch Destillation rnittels Wasser. 
dampf. 1 T. Bliiten gibt durchschnittlich 2 T. Wasser. Dieses Verhaltnis schreiben Gall., leal. 

65* 
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und Portug. vor; sie lassen die Bliiten vorher 24 Stunden mit Wasser macerieren. - Hisp. laBt 
aus 1500 T. frischen Bliiten nach 8stiindiger Maceration mit 1200 T. Wasser nur 1250 T. Destillat 
gewinnen. - Erganzb., Amer., Austr., Brit., Nederl., Ross. und Suec. haben das konz. Wasser 
des Handcls (sog. triplex) aufgenommen, das nach Brit. VOl' Gebrauch mit dem doppelten 
Volum Wasser und nach R088. mit del' gleichen Menge Wasser zu verdiinnen ist. Amer. 
fiihrt neben dem star keren (stronger) Wasser des Handels das aus diesem durch Vermischen 
mit dem gleichen Volum Wasser hergestellte einfache Pomeranzenbliitenwasser. Aus 01 ge
mischtes Orangenbliitenwasser, das dem destillierten Wasser an Feinheit des Geruches 
abel' nicht gleichkommt, schreibt Japon. vor (1: 1000). Belg. lallt das Wasser im Bedarfsfalle 
durch Vermischen von 1 T. Pomeranzenbliitenspiritus und 99 T. Wasser bereiten. (Del' Pomeranzen
bliitenspiritus wird aus dem Pomeranzenbliitenol und Weingeist [80%] im Verhiiltnis von 1 : 100 
gemischt.) 

Zur Unterscheidung von destilliertem und gemischtem Orangenbliiten
wasser dienen Salpetersaure und NEssLERs Reagens. Erstere gibt mit destilliertem Orangen
bliitenwasser eine Rotfiirbung, letzteres eine Triibung. Beide Reaktionen treten bei aus 01 ge
mischtem Wasser nicht ein. 

Confectio Aurantii. Conditum Aurantiorum. Kandierte (gezuckerte) Pome
ran zen s c h a len. Curayaoschalen weicht man 2 Stunden in warmem Wasser ein, bringt 
sie nach Abgiellen desselben fiir 2 Tage in konz. Zuckersirup, dann auf einen Durchschlag, lallt 
den Sirup 15 Minuten kochen, wiederholt das Verfahren noch einmal und trocknet die mit Zucker
pulver bestreuten Schalen in der Warme. 

Elixir Curassao. Elixir of Cura\)ao. Cura\)ao Cordial. -Nat. Form.: 16 ccm Spirit 
Curassao (Nat. Form.) werden mit 250 ccm Weingeist (92,3 Gew.-%) gemischt, 4 g feingepulverte 
Iriswurzel, 15 g Talk und 185 ccm Wasser zugesetzt. In der nach 12 Stunden durch ein genalltes 
Filter zu filtrierenden und mit Wasser auf 500 ccm aufzufiillenden Fliissigkeit lost man 7 g Citronen
saure und mischt mit 500 ccm Zuckersirup. 

Extractum Aurantii corticis. Pomeranzenschalenextrakt. - Ergiinzb.: Pomeranzen
schalen 2 T. zieht man 4 Tage mit einem Gemisch aus Weingeist 4 T., Wasser 6 T., dann 24 Stunden 
mit einem Gemisch aus Weingeist 2 T., Wasser 3 T. aus, prellt ab, filtriert und dampft zu einem 
dicken Extrakt ein. Ausbeute etwa 300/0' Rotbraun, in Wasser nahezu klar loslich. 

Extractum Aurantii fluidum. Pomeranzenschalenfluidextrakt. 
Fluidextract of Bitter Orange Peel. Extrait fluide d'ecorce 
d'orange. Fluidextractum Aurantii amari. - Erganzb.: Aus 100 T. 
mittelfein gepulverter Pomeranzenschale und verd. Weingeist werden durch Perkolation 100 T. 
Fluidextrakt hergestellt. Trockenriickstand etwa 25%' - Amer.: Mit einer Mischung 
aus 3 Volum Weingeist (92,3 Gew.-% ) und einem Volum Wasser durch Perkolation. - Belg.: 
100 T. Pomeranzenschalen maceriert man 24 Stunden mit 600 T. Wasser und dampft die 
abgeprellte Kolatur auf 30 T. ein. Den Prellriickstand bringt man mit Wasser in die 
Destillierblase, destilliert 40 T. ab, mischt diese mit jenen 30 T. und filtriert das Gemisch 
nach dem Absetzen. - Hambg. Vorsckr.: Aus 2 T. grob gepulverter Pomeranzenschale werden mit 
verdiinntem Weingeist nach 24stiindigem Stehen durch Perkolation 1,8 T. erstes und 8 T. 
zweites Perkolat hergestellt. Mit Hilfe der 8 T. zweiten Perkolats werden dann weitere 2 T. 
Pomeranzenschalen der Perkolation unterzogen, doch werden diesmal 2 T. erstes und 8 T. zweites 
Perkolat gewonnen. Sind die 8 T. zweites Perkolat verbraucht, so wird die Perkolation mit ver
diinntem Weingeist zu Ende gefiihrt. DiesesVerfahren wird mit neuen MengenPomeranzenschalen 
so lange wiederholt, bis aus 10 T. im ganzen 9,8 T. erstes Perkolat und 8 T. zweites Perkolat er
halten sind,worauf die letzteren auf 0,2 T. eingedampft und in den ersten 9,8 T. gelost werden. 
Germ. 6 hat die Hambg. VorEchrift iibernommen, s. Bd. II S.1325. 

Sirupus Aurantii corticis. Pomeranzenschalensirup. Syrup of 
Orange. Sirop d'orange amere (ecorce). Sirupus Aurantii amari. 
Wird nach sehr verachiedenen Vorschriften hergestellt. Am haltbarsten sind die mit wein
geistigen Ausziigen hergestellten Sirupe. 1st Weillwein vorgeschrieben, so nehme man eine 
gute Mittelsorte. - Germ.: Pomeranzenschalen 5 T. zieht man 2 Tage lang mit Weillwein 45 T. 
aus, 40 T. Filtrat kocht man mit 60 T. Zucker zum Sirup. - Amer.: 15 g gereinigtes Talkpulver 
werden mit 50 ccm Tinctura Aurantii dulcis (Amer.) angerieben und nach allmahlicher Zugabe von 
400ccm Waosserfiltriert und del' Filterriickstand mit wenig Wasser nachgewaschen, so dall 450ccm 
Filtrat erhelten werden. Hierin werden ohne Anwendung von Warme 5 g Citronensaure und 820 g 
Zucker gelost und das Ganze mit Wasser auf 1 Liter aufgefiillt. - Amtr.: Wie Germ. aus 10 T. Pome
rallzenschale, 100 T. Weillwein und 160 T. Zucker. - Belg.: 50 T. Pomeranzenschalenfluidextrakt 
und 950 T. Zuckersirup. - Brit.: Tinct. Aurantii (Brit.) 125 ccm, Sirupi simplicis ad 1000ccm.
Croat.: 30 T. Pomeranzenschalen mit 30 T. verd. Weingeist und 300 T. Wasser 12 Stunden zu mace
rieren. 250 T. Kolatnr mit 400 T. Zucker verkochen. - Dan.: 100 T. Orangenschalen werden mit 
100 T. Weingeist (90%) 1 Stunde maceriert, dann 450 T. Wasser zugefiigt, nach 24 Stunden koliert. 
370 T. Kolatur mit 630 T. Zucker verkochen. - Gall.: Pomeranzenschalen 100 g maceriert man 
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12 Stunden mit 100 g Alkohol (600/0), fiigt 1000 g destiIIiertes Wasser von 700 hinzu, seiht nach 
6 Stunden durch und erhitzt 100 T. Fliissigkeit mit 180 T. Zucker im Wasserhad zum Sirup. 
- Helve!.: Wie Germ., aber mit 50 T. WeiBwein. - Hisp.: In 360 T. Orangenschalenwasser 
(Hisp.) werden 640 T. Zucker bit gelost. Sirupus Corticis Aurantii amari: Hisp.: 500 T. 
Zucker werden bei hochstens 400 in 500 T. Vin. Cort. Aurantii amari Hisp. geJost. - Hung.: 50 T. 
Tinct. Aur. pro Sirupo werden mit 5 T. Magnesiumcarbonat und 325 T. Wasser verrieben, filtriert 
und im FiItrat kstlt 625 T. Zucker gelost. - Japon.: 15 T. Pomeranzenschalentinktur mit 85 T. 
Zuckersirup zu mischen. - ltal.: 2T. grob gestoBene Pomeranzenschalen maceriert man 6Stunden 
mit 1 T. Weingeist (90 Vol .. %), gieBt dann 12 T. siedendes Wasser darauf, filtriert nach 12 Stunden 
und lost im Filtrat 18 T. Zucker. - Nederl.: Man mischt 10 T. gepulverte Pomeranzenschalen 
mit 25 T. Wasser, perkoliert nach 12 Stunden mit 'Wasser 38 T. ab und verkocht diese mit 62 T. 
Zucker. - Norv.: 5 T. geschnittene Pomeranzenschalen werden mit 5 T. Weingeist (930/0) und 
55 T. Wasser 24 Stunden maceriert und ausgepreBt. Durch Nachspiilen mit Wasser wird der 
Auszug auf 60 T. gebracht. Hierin werden 60 T. Zucker gelost. Durch Erhitzen im Dampfbad 
wird der Alkohol verjagt, und der Sirup auf 100 T. eingedampft. Spez. Gewicht 1,29-1,30. -
Portug.: 100 T. Pomeranzenschalen sind 4 Stunden mit 350 T. Wasser zu infundieren und in der 
Kolatur 650 T. Zucker heiB zu IBsen. - Boss.: Wie Germ. - Suec.: 10 T. Pomeranzenschalen 
sind mit 10 T. Weingeist und 45 T. Wasser 24 Stunden zu macerieren; in 40 T. Kolatur sind 
60 T. Zucker aufzulosen 

Sirupus Aurantii florum. Pomeranzenbllitensirup, Orangen
bllitensirup. Syrup of Orange Flowers. Sirop de fleur d'oranger. 
Wird meist aus Pomeranzenbliitenwasser hergestelIt, wobei Erwarmung des Wassers zu vermeiden 
ist. Halt sich nicht lange, daher nur in kleinen Mengen vorratig zu halten. - Ergiinzb.: 6 T. Zucker 
kocht man mit 2 T. Wasser zum Sirup und fiigt nach dem Erkalten 2 T. Pomeranzenbliitenwasser 
hinzu. - Amer.: Man lost 850 g Zucker kalt in 450 ccm Pomeranzenbliitenwasser und fiillt mit 
Ietzteren auf 1000 ccm auf. - AlloStr.: 15 T. Zucker sind kalt in 10 T. Aqua Flor. Aur. zu IOsen. -
Belg.: 5 T. Pomeranzenbliitenspiritus und 95 T.Zuckersirup werden gemischt. (Der Pomeranzen· 
bI iitenspiritus ist eine Losung von 1 T. PomeranzenbIiiienol in 99 T. Weingeist 80 Vol.· 0/0') 
- Brit.: 150 ccm unverdiinntes, maBig erwarmtes Orangenbliitenwasser des Handels werden 
mit 300 g Zucker bis zur Ltisung geschiittelt und die Losung mit Zuckersirup suf 1 Liter ge· 
bracht. - Gall.: Kalt bereitete filtrierte Losung von 1800 g Zucker in 1000 g OrangenhIiitenwasser. 
- Helve!. und Hisp.: 64 Zucker sind in 36 Pomeranzenbliitenwasser zu Ibsen. - Portug.: 65 Zucker 
und 35 Pomeranzenbliitenwasser. 

Spiritus Aurantii compositus. Compound Spirit of Orange. - Amer.: Pomeranzen· 
schalenol 200 ccm, Citronenol50 ccm, KorianderOl 20 ccm, AnisOl 5 ccm, Alkohol (92,5 % ) q. S. 

ad 1000 ccm. 
Spiritus Aurantii Dorum. Esprit de fleur d'oranger. - Belg.: 10 T. Pomeranzen· 

bliitenOl und 990 T. Weingeist (80%) werden gemischt. 
Spiritus Curassao. Spirit of Cura9ao. -Nat. Form.: 165 ccm Curassaoschalenol, 3 ccrn 

FencheIoI, 0,75 ccm Bittermandelol mischt man mit 832 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %). Noch 
besser eignet sich dazu das 01 von Citrus nobilis, das Mandarinenol, s. S. 1036. Die Auf· 
bewahrung erfolgt in ganz gefiilIten und gut verkorkten Flaschen an einem kalten und dunkeln Ort. 

Tinctura Aurantii (corticis). Pomeranzenschalen tinktur. Tincture 
of Bitter Orange Peel. Alcoole d'orange amere. Tinct. Aurantii 
amari. - Wird ganz allgemein aus grob gepulverter oder geschnittener expulpierter Pome· 
ranzenscha.le mit verdiinntem Weingeist (Amer.: 3 Vol. Weingeist (92,5 Gew.·OJo) und 2 Vol. 
Wasser) durch Maceration oder Perkolation I: 5 hergestellt. Nur ltal. IaBt aus 1 T. Scha.len mit 
8O%igem Weingeist 2 T. Tinktur herstellen und Brit. laBt die Tinktur aus frischen Scha.len mit 
Weingeist (86 Gew.· %) durch Maceration 100 g + 400 ccm bereiten. 

Spez. Gewicht: 0,920 (Austr.), 0,910-0,915 (Hung. und NederL), 0,920-0,940 (Norveg.), 
0,915 (Suec.). - Trockenriickstand mindestens 6% (Austr.), 5,5% (Belg.), 5% (Hung. und 
Norveg.), 4,5% (Nederl.). 

Tinctura Aurantii dulcis. Tincture of Sweet OrangePeeL - Amer.: 500 g frische, 
yom Mark moglichst befreite, fein geschnittene Apfelsinenschalen zieht man 48 Stunden mit 
1000 ccm Alkohol (92,3 Gew .• %) aus, filtriert durch Watte ab und erganzt durch Nachwaschen 
mit Alkohol zu 1000 ccm Tinktur. 

Tinctura Aurantii pro Sirupo. - Hung.: 1:2 aus Flavedo Aurantii mit verd. Weingeist 
durch Perkolation zu bereiten. Spez. Gewicht 0,950-0,960. Trockenriickstand 15%' 

Tinctura Aurantii corticis recentis, Alcoolatura Aurantii, Essentia Aurantii 
Corticis, Alcoolature d'orange (Gall.), wird wie Alcoolatura Citri Gall. bereitet. 

Tinctura Aurantii composita. Tinct. stomachica. - Hisp.: 8 T. Enzianwurzel, 15 T. 
braune Chinarinde, 30 T. Orangenschalen 8 Tage mit 200 T. Weingeist (900/0) macerieren usw.
Austr. Elench.: 20 T. Pomeranzenschalen und 4 T. Ceylonzimt werden mit 100 T. hellem Malaga. 
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wein 8 Tage digeriert. In der abgepreBten Fliissigkeit lost man je 2 T. Tausendgiildenkrautextrakt, 
Enzianextrakt und Bitterkleeextrakt und 1 T. reines Kaliumcarbonat und filtriert nach 8 Tagen. 

'I'incturaAurantii fructus immaturi. Pomeranzentinktur aus unreifen Friichten. 
Erganib.: Grob gepulverte unreife Pomeranzen 1 T., verdiinnter Weingeist (600/ 0) 5 T. Die 
Tinktur ist braungriinlich und schmeckt bitter. 

Unguentum Aurantii. Orangenbliitensalbe. Pomatum AurantiiFlorum. -Hiap.: 
Gleiche Gewiohtsteile frischer Orangenbliiten und Schweinefett werden 3 Tage lang (in gut 
bedecktem GefaBe) digeriert, dann abgepreBt und koliert. Man laBt abeetzen und erkalten, trennt 
den durch den Niederschlag verunreinigten Teil des Fettes von dem iibrigen, schmilzt, filtriert 
durch den Dampftrichter und riihrt bis zum Erkalten. 

Vinum Aurantii. Pomeranzenwein. Orange Wine. Nach Brit. ein aus Zucker
losung duroh Garung unter Zusatz von frisohen Orangenschalen gewonnener Wein. - Hiap.: 1: 5 
duroh Perkolation von Orangenschalen mit A1icantewein. - Nat. Form.: 1 ccm Orangenschalenol 
ist in 10 ccm Weingeist zu lOsen und mit Xereswein auf 11 aufzufiillen. 

Vinum Aurantii compositum. - Belg.: 50 T. Pomeranzenfluidextrakt, je 20 T. Kardo
benedikten- und Tausendgiildenkrautfluidextrakt und 10 T. Enzianextrakt werden in 900 T. 
SiiBwein gelost. Naoh langerem Absetzen zu filtrieren. 

Elixir Aurantll composltum (Germ.). 
Elixir viscerale Hoffmanni. Elixir bal
samicum. Vinum amarum. Vlnum Au
rantii compositum (Relv.). Pomeranzen
ellxier. Wiener Magentropfen. Teinture 

d'orange composee. 

Germ. 
1. Cort. Aurantii pulv. gross. 20,0 
2. Cort. Cinnamomi pulv. gross. 4,0 
S. Kalil carbonici 1,0 
4. Vin! Xerensis 100,0 
5. Extr. Gentlanl1e 2,0 
6. Extr. Absinthii 2,0 
7. Extr. Trifolii 2,0 
8. Extr. Cascarillae 2,0. 

1-4 acht Tage stehen lassen, die PreBfliisslgkeit 
mit 4 auf 92 T. bringen, 5-8 darin I1isen, nach 
dam Absetzen flltrleren. 

Helv. 
1. Cort. Aurantii (II) 12,0 
2. Cort. Cinnamomi chin. (IV) 4,0 
S. Natril carbonici 2,0 
4. Vin! meridian! dulcis 100,0 
6. Spiritus (94"/0) 
6. Extr. Cardui benedictl 2,0 

Ross. 
12,0 
4,0 
2,0 

100,0 
4,0 

7. Extr. Cascarillae 2,0 2,0 
8. Extr. Gentianae 2,0 2,0 
9. Extr. Absinthll 2,0 2,0 

10. Extr. Trifolil 2,0. 
Man maceriert 1-4 acht Tage lang, preBt, I1ist 

5-10 und fIltriert nach 8 Tagen. Klare, braune 
aromatisch und bitter Bchmeckende FliiBBlgkelt. 

Elixir amarum (RoBB.). 
Extr. Trifolii 4,0 
Extr. Cort. Aurantil 4,0 
Aquae Menthae pip. 32,0 
Spiritus dilutl (70"/0) 32,0 
Spiritus aetherei 2,0. 

Ellxlr aromatlcum (Amer.). 
Aromatic Elixir. 

Elixir carmlnatlvum TRILLER. 
Tincturae Aurantii cort. 50,0 
Tincturae aromaticae 20,0 
Aquae Menthae pip. spiro 20,0 
Elaeosacch. Foeniculi 5,0 
Elaeosacch. Carvi 5,0. 

Infusum Aurantll (Brit.). 
Infusion of Orange Peel. 

Corticis Aurantii conc. 60,0 
Aquae destillatae ebull. 1000,0. 

Nach * Stunde wird abgepreBt. 
Infusum Aurantll composltum (Brit.). 

Compound Infusion of Orange Peel. 
Corticis Aurantii concisi 25,0 
Corticis Citri recentis 10,0 
Caryophyllorum 5,0 
Aquae destillatae ebull. 1000,0. 

Nach * Stunde wird abgepreBt. 
Mlxtura aromatlca (Sachs. Kr.-V.). 

Tinct. Aurant!! 55,0 
Tinct. Cinnamoml 12,5 
Tinct. Vanillae 18,0 
Tinct. aromaticae 12,5 
Aetheris acetici 2,0. 

Oleum aromatlcum amerlcanum (Sachs. Kr.-V.). 
Olei Aurant!! 75,0 
Olei Citri 18,0 
Olei Coriandri 6,0 
Olei Anisi stellatl 1,0. 

Potlo simplex (Gall.). 
Potion simple. 

Aquae Aurantii .Flor. 20,0 
Sirupi simplicis 30,0 
Aquae destillatae 100,0. 

Syrupus aromatlcus (Brit.). 
Aromatic Sirup. 

1. Tincturae Aurantii (Brit.). 
2. Aquae Cinnamomi aa 250 ccm 
3. Sirupi Sacchari 500 ccm. 

Man schiittelt 1 und 2 mit wenig Talk, filtrlert 
und fiigt 3 hinzu. 

1. Spiritus Aurantii compo 12 ccm Tlnctura Aurantll composita CDresd. Vorschr.). 
2. Sirupi simplicis 375 cem Bischof-Essenz. 
3. Talc. pulv. 30 g Frische griine Schalen unrelfer 
4. Alcohol. Pomeranzen 60,0 
5. Aquae destillatae ali q. S. Curacaopomeranzenschale 180,0 

Man mlscht 1 mit 238 ccm von4,fiigt nach und nach, Malagapomeranzenschale 90,0 
unter Schiitteln 2, dann 375 ccm von 6 hinzu, Ceylonzimt 2,0 
mischt mit 3 und brlngt aufs Filter. Man gieBt Nelken 7,5 
das Filtrat so lange zuriick, bis es klar ablauft Vanille 11,0 
und wascht das Filter mit q. s. einer Mischung 01. Aurant. Flor. 4 Tropfen 
von Alcohol 1, Wasser 3 Raumt. aus, bis die Spiritus 1500,0 
Gesamtfiiissigkeit 1000 ccm betragt. Vin. hungarici 720,0. 

Essentia dulcis besteht aus einer mit Zucker versiiBten Pomeranzenschalen- und Fenchel
tinktur. 

Gesundheits-Ratafia von KRAFFT gegen aIle moglichen Leiden ist ein siiBer Schnaps aus 
Pomeranzen, versetzt mit Gewiirztinktur, Wermuttinktur, Pfefferminzol und Essigather. 

Makao-'I'roplen, SCHOPFERS, sind eine Mischung aus Tinct. Aurantii Pomor. 1 und Spiritus 
aethereus 9. 
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, Tinctura salina der Waisenhausapotheke in Halle ist eine Digestion von je 500 T. Pottasche 
und Wasser mit 125 T. unreifen Pomeranzenfriichten; nach dem Kolieren mit einer Enzian
abkochung versetzt (ERNST). 

Citrus aurantium L. subspec. dulcis L. (Citrus Aurantium RISSO sub
spec. sinensis ENGL.) Apfelsine. Sweet Orange, Oranger, liefert 
Cortex Aurantii dulcis. Apfelsinenschale. Sweet Orange Peel. Z este d'orange vrai. 

Die Schalen sind mehr orangerot und diinner, die grubigen Vertiefungen spa.rlicher als bei 
den bitteren Pomeranzenschalen. Der Geruch ist weniger aromatisch, der Gescbmack schwa.cher 
bitter. Bei langerem Lagern werden die Schalen den; offizinellen bitteren Pomeranzenschalen 
ahnlicher. (Unterschiedsmerkmale s. S. 1027). 

Oleum Aurantii dulcis. ApfelsinenschalenOl. Oil of Sweet Orange. Essence 
d'orange douce. 

Gewinnung. Das 01 wird aus den Fruchtschalen der Apfelsinen wie das Citronenol durch 
'Pressen gewonnen, hauptsoohlich in Sizilien und Calabrien. In Californien gewinnt man das 
~I auch durch Extraktion mit einem fliichtigen LOsungsmittel; das so gewonnene 01 kommt 
unter der Bezeichnung Oleoresin in den Handel. 

Eigenschaften. Gelbes bis gelbbraunes 01; Geruch nach Apfelsinen, Geschmack mild 
geWiirzig. nicbt bitter. Spez. Gew. 0.848-0.853 (15 0); an2o. + 95 0 30' bis + 980; no20. 1.473 
bis 1.475: in Weingeist von 90 Vol.-Ofo ist es meist nicht kIarlOslich: es beginnt bei 1750 zu sieden, 
bei 1800 destiltieren 90'10 iiber. Der Abdampfriickstand betrii.gt 1,5-4,2%. Bei langerem Stehen 
scheiden sich wachsartige, nicht fliichtige Bestandteile aus. Rektifiziertes 01 ist farblos, es ver
dirbt schnell und nimmt dabei einen faden Geruch an. 

Bestandteile. Mindestens 900/0 d-Limonen, C1ORts: ferner 1,3-2,9% n-Decyl
aldehyd, d-Linalool, n - N onylalkohol, d - Terpineol. n-Caprylsii.ureester, An
thranilsii.uremethylester und noch einige wenig untersuchte Stoffe. 

Prilfung. Do. die physikalischen Konstanten des Oles (besonders das niedrige spez. Ge
wicht und das auBerordentlich hohe Drehungsvermogen) innerhalb sehr enger Grenzen liegen, 
sind Verfii.lschungen leicht nachzuweisen: es gibt kein Falschungsmittel, durch das nicht wenigstens 
eine dieser beiden Konstanten geii.ndert wird. Do. sich der Drehungswinkel bei Temperatur. 
schwankungen sehr stark andert, muB man, falls die Ablesung nicht bei 20 0 geschieht, den ab
gelesenen Winkel auf 200 umrechnen. Wird die Drehung unter 200 bestimmt, so sind fiir jeden 
Grad unter 200 14,5 Minuten von dem abgelesenen Wert abzuziehen; wird die Drehung iiber 200 
bestimmt, so sind fiir jeden Grad iiber 200 13,2 Minuten hinzuzuzii.hlen, um den Drehungswinkel 
fiir 200 zu finden. Die Drehung der ersten 10% des beirn Fraktionieren erhaltenen Destillates 
darf nicht oder nur wenig niedriger sein als die des urspriinglichen Oles (TerpentinOI). Vgl. 
hieriiber Oitronenol, S. 1033. 

Anwendung. In der Parfiimerie und zur Herstellung von Likoren. 

Citrus aurantium L. subspecies bergamia WIGHT et ARN. liefert das Bergamottol. 

Oleum Bergamottae. Bergamottiil. Oil of Bergamot. Essence de 
bergamote. 

Gewinnung. In Calabrien aus der Frucht des Bergamottbaumes durch Pressen. Ent
weder preBt man die Fruchtschalen mit der Hand oder die ganzen Friichte mit Hilfe kIeiner 
primitiver Maschinen. Das durch Filtrieren gereinigte 01 kommt in kupfernen "Ramieren" von 
25 und 50 kg Inbalt in den Randel. Raupthandelsplatz fiir das Bergamottol ist Reggio. 

Eigenschaften. Braungelbes oder honigfarbenes 01, oft durch einen Gehalt 
an Kupfer griin gefarbt; Geruch sehr angenehm, Geschmack bitterlich. Spez. uew. 
(},881-O,888 ~(150); aD + 8 bis +22 0 (vereinzelt sind Drehungen bis herab zu + 5 0 24' 
und hinauf bis zu +24 0 beobachtet worden); nD20· 1,464-1,468; loslich (manchmal 

mit Triibung) in 1 Vol. Weingeist von 90 Vol.-oro, zuweilen in 1-2 Vol. Weingeist 
von 80 Vol.-%. S.-Z. 1-3,5; E.-Z. 96,7-114,3, selten bis 129,0; Abdampfriick
stand 4-6%. Der Gehalt an Linalylacetat betragt 34-40%, selten bis 45%. 

Rektifiziertes BergamottOl ist farblos; es hat ein niedrigeres spez. Gewicht 
und ein hoheres Drehungsvermogen als das urspriingliche Ol. Da bei der Destillation 
ein Teil des Esters zersetzt wird, tst es minderwertig. 

Bestalldteile. Raupttrager des Garnches sind l-Linalylacetat, CRaCO· OeIOR17 
und l-Linalool, CloR 170H; weiter sind vorhanden d - Limonen, CIORIa , Dihydrocumin. 
alkohol, CloR I80, Bergapten (geruohlo&), CuRsO,; a- Pinen, CloHla, 1.Camphen, CloHl6, 
Bisabolen, C15H~14> Nerol, C1oR I7 0H. 
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Verjalschungen. Beobachtet wurden: Limonen, Linalool, Glycerinacetate, Citronen
saureester, Terpinylacetat, Terpentinol, Citronenol, Pomeranzenol. Pomeranzenolterpene, destil
liertes Bergamottol, Cedernholzol, Gurjun balsamol, fette Ole. 

Prujung. a) Spez. GewlCht 0.881-0,888 (15°); durch Terpentinol, Citronenol. 
Pomeranzenol, destilliertes Bergamottol wird das spez. Gewicht erniedrigt, durch 
fettes 01, Cedernholzol, Gurjun balsamol erbOht. - b) Drehung im 100-mm-Rohr 
+8 0 bis +22°; destilliert. man von 30 ccm Bergamottol 2mal je 5 ccm ab, so ,ist bei reinem 
01 die Drehung der ersten Fraktion groJ3er als die der zweiten, bei verfalschtem 01 ist es um· 
gekehrt. - c) Lost sich 1 ccm 01 klar in 1-2ccm Weingeist von 80Vol.-O/o, so ist es frei von fettem 
01, Terpentinol und Pomeranzenschalenol; lost es sich nicht klar, so kann dies von einem 
dieser Falschungsmittel herriihren, aber auch von reichlichen Mengen Bergapten oder von wachs
artigen Bestandteilen des Oles selbst. - d) 5 g Bergamottol (auf 0,01 g genau gewogen) miissen 
beim Abdampfen auf dem Wasserbad bis zum konstanten Gewicht, was 4-5 Stunden dauert, 
0,2-0,3 g = 4-6% Riickstand hinterlassen (durch Zusatze von fettem 01 und von Citronen
sauretriathylester wird das Gewicht des Riickstandes erhoht, durch TerpentinOl, Po
meranzenol, destilliertes Bergamottol verringert. - e) Nachweis von Terpinyl
acetat. CHaCO'OCloH17' durch fraktionierte Verseifung nach SCIDMMEL. Der Nachweis be
ruht auf der leichteren Verseifbarkcit des Linalylacetats gegeniiber der des Terpinylacetats. 2 g 
01 lost man in 5 ccm Alkohol, fiigt etwa 1 ccm Phenolphthaleinltisung und wpingeistige 1/2-n-Kali
lauge bis zur Rotung hinzu, dann gibt man weitere 20 cern der Lauge hinzu und kocht 2 Stun den 
lang mit Steigrohr. In ein zweites Kiilbchen gibt man ebenfalls 2 g 01, neutralisiert wie vorher. 
gibt dann 25 ccm neutralisierten WeingeiRt von 96 Vol._% und 10 cern weingeistige 1/2-n-Lauge 
hinzu und erhitzt 1 Stunde lang mit Steigrohr. Sodann kiihlt man die Kolbchen ab und titriert 
mit 1/2-n-Salzsaure zuriick. Stimmen die aus den Titrationen berechneten Esterzahlen bis auf 
htichstens 4 iiberein, so ist das 01 rein, ist der Unterschied groJ3er als 4, so ist es mit Terpinyl
acetat verfalscht. Bei einem 01 mit 4% Terpinylacetat ist die Differenz schon 10, bei 60/0 
13-14, bei 8% 16, bei 10% 19, bei 15% 26, bei 20% 34. - f) Nachweis von Citronen
saureestern. Diese verbleiben beim Abdampfen des Oles auf dem Wasserbad im Riickstand 
und konnen dann auch an der Zunahme der Esterzahl des Riickstand€s erkannt werden. 
Der Abdampfriickstand von I) g Bergamottol wiTd in bekannter Weise mit weingeistiger 
1/2-n-Kalilauge verseift und die Verseifungszahl berechnet (auf I g des Riickstandes). Bd 
reinem Bergamottol liegt die Verseifungszahl des Abdampfriickstandes bei 136-200, bei 
einem Zusatz von nur 1 % Triathylcitrat zu dem 01 erhoht sich die Verseifungszahl des 
Riickstandes um 47,7. Die Gegenwart des Citronensaureesters gibt sich auch dadurch 
zu erkennen, daB bei der Verseifung des Esters sich schwerlOsliches Kaliumcitrat aus
scheidet, wahrend bei reinen Olen die Fliissigkeit klar bleibt. - g) Nachweis von Glycerin
acet a ten. Der Nachweis beruht auf der leichten Loslichkpit der Glycerinacetatein Wasser. Ineinem 
Scheidetrichter schiittelt man 10 cern Bergamottol mit 20 cern Weingeist von 5 Vol.-% kriiftig 
durch; nach dem Absetzen filtriert man durch ein nicht angefeuchtetes Filter, neutralisiert 10 cern 
des moglichst klaren Filtrates mit weingeistiger 1/2-n-Kalilauge (Phenolphthalein) und verseift 
dann I Stun de lang mit I) cern 1/2-n-weingeistiger Kalilauge auf dem Wasserbad. Bei reinem 
01 braucht man zur Verseifung dieser 10 ccm etwa 0,1 ccm der Lauge; braucht man wesentlicb 
mehr, so ist das 01 mit Glycerinacetat verfalscht. Bei einem 01 mit 2 % Acetat braucht man schon 
1,2 ccm der Lauge. 

Die Bestimmung der Esterzahl und des Gehaltes an Linalylacetat wird 
wie bei Lavendelol (s. u_ Lavandula, Bd. II) ausgefiihrt. Ergiinzh. fordert Esterzahl = min· 
destens 103,8 = mindestens 36 % Linalylacetat. 

Anwendung. In der Parfiimerie. 

Citrus medica L. subspec. limonum (RISSO) HOOKER FIL. (Citrus Limonum 
RISSO., Citrus medica RISSO). Citrone. Limonier. 

Fructus Citri. eitrone. Die frischen, reifen Friichte. 
Bestandteile. Der Saft der Citrone enthiilt etwa 7% Citronensiiure, daneben geringe 

Mengen von Zucker. 
Aufbewahrung. In Orten, in denen frische Citronen nicht jederzeit zu haben sind, be

wahrt man einen kleinen Vorrat in einem kiihlen Raum in Kochsalz eingebettet auf, so daB 
die einzelnen Friichte Blah nicht beriihren; vorher wird die Anheftungsstelle des Stieles mit ge
schmolzenem Paraffin iiberzogen. Man bestreicht wohl auch die ganzen Citronen mit wein
geistiger Schellacklosung, oder taucht sie in geschmolzenes und halberkaltetes Paraffin_ 
Man bevorzugt die groJ3eren Friichte von 100 g Gewic4t und dariiber. 

Cortex Citri fructus. Citronenschale. Lemon Peel. E corce de 
citron. Corte~ Limonis. Flavedo Citri. Limonenschale. Ecorce de limon. 
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Die getroekneten, in etwa 2 em breiten Spiralbandern abgesehalten Sehalen 
der ausgewachsenen, etwas langlichen, runzeligen, dreimal im Jahre kurz vor der 
viilligen Rene geernteten gelben Friichte. Nach Deutschland hauptsachlich aus 
Italien, Spanien und Siidfrankreich. Der Geruch ist schwach nach CitronenOl, der 
Geschmack aromatisch bitter. 

Pharmazeutisch gebrauchlich ist nur die 2-3 mm dicke abgeschalte auBere 
Schicht der dicken, lederartigen, deshalb nicht leicht abziehbaren Fruchtwand, 
auBen braunliehgelb, durch die zahlreiehen eingesunkenen Sekretbehalter grubig. 
hiickerig, innen weiBlich schwammig. 

Mikroskopisches Bild. Der Querschnitt ist der gleiche wie bei Cortex Aurantii 
fructus. 

Besta,ndteile. Atherisches 01, Hesperidin, Gerbstoff, Bitterstoff. 

Anwendung. Als Aromaticum und Amarum, zu verschiedenen Zubereitungen. 

Oleum Citri. Citroneniil. limoneniil. Oil of Lemon. Essence de 
citron. Oleum Limonis'. 

Gewinnuny. Aus den zum Versand nicht geeigneten, im Winter, von November bis 
April geernteten Citronen durch Pressen. 100 Citron en geben 30-65 g 01. Die Gewinnung des 
Oles wird hauptsachlich auf Sizilien und in einem kleinen Bezirk VOIl falabrien betrieben. Das 
Pressen der vom Fruchtfleisch befreiten Fruchtschalen geschieht entweder mit der Hand oder 
mit Hilfe kleiner, primitiver Maschine~. Nach dem Absetzen des Wassers nimmt man das oben 
schwimmende 01 ab und klart es durch Filtrieren. Das in den PreBruckstanden noch enthaltene 
01 wird durch DestiIIation mit Wasserdampf gewonnen; das so erhaltene unangenehm riechende 
01 wird, mit gepreBtem vermischt, als geringere Sorte in den Handel gebracht. 

In neuerer Zeit gewinnt man, in CaIifornien, das 01 auch durch Extraktion der Fruchtschalen 
mit fluchtigen Losungsmitteln. Ein weiteres Verfa~ren besteht darin, daB man die zerschnittenen 
ungeschalten Citronen scharf auspreBt, so daB der PreBsaft auch das 01 enthalt, und dann den 
PreBsaft unter vernrindertem Druck bei nicht uber 60 0 mit Wasserdampf destiIIiert. Bei dieser 
Temperatur leidet die Beschaffenheit des Oles nicht. Der Destillationsruckstand wird auf Citronen
saure verar heitet. 

Eigenschaften. Hellgelbes 01; Geruch sehr angenehm nach Citronen, Ge
schmack mild, gewiirzig, hinterher etwas bitter. Spez. Gew.: Germ. 0,857 -0,861 (15 0). 
Hisp. 0,852-0,856 (15 0 ), Amer. 0,851-0,855 (25 0 ), SCHIMMEL 0,854-0,861 (15 0 ), 

aD20. Germ. 6 + 55 0 bis 650 , Amer. + 57bis 64 0 (25 0 ), SCHUIMEL + 56bis 67 0 ; nD20 0 

1,474-1,476; Amer. 1,4744-1,4755 (20 0 ). Liislich in 0,5-1 Vol. Weingeist von 
95 Vol.-%; in 6-8 Vol. Weingeist von 90 Vol.-% ist es wegen der schleimigen und 
pflanzenwachsartigen Bestandteile meistens nicht vollstandig 16slich. Es ist los
lich in jedem Verhaltnis in absolutem .Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol, 
Amylalkohol; die Losungen in Benzin und in Schwefelkohlenstoff sind wegen des 
Wassergehaltes des ales meist etwas triibe. Abdampfriickstand 2,1-6,6%; Citral
gehalt 3,5-5 %. 

Bestandteile. Die Hauptmenge des Oles besteht aus d-Limonen, CloH 16, weiter sind 
vorhanden a -Pin en, CIOH l6 (in Spuren, manchmal ganz fehlend), Camphen, CloH I6,.s -Pinen 
CloH16, .s -Phellan dren, CloH16, Meth ylhepten on, CsHnCOCH 3' Y -Terpinen,CIOH I6, 
n-Octylaldehyd, C7H 15CHO, n-Nonylaldehyd, CSH I7 CHO, Citronellal, C9H 17CHO, 
a-Terpineol, CIoH170H, Citral, C9HISCHO (der fiir den Geruch wichtigste Bestandteil), Li. 
nalylacetat, CHaCOOCloHI7' Geranylacetat, CHaCOOCIoHI7' Bisabolen, CuRu; noch 
nicht naher untersuchte, mit Wasserdampf teils fliichtige, teils nicht fliichtige Sauren, Citrop
ten (Citrapten, Citronencampher, ein methyliertes Dioxycumarin), CURIOO" ein in Schwe
felsaure sich mit tiefroter Farbe losendes, mit Eisenchlond nicht farbendrs Phen 01. Noch nicht 
ganz sicher nachgewiesen sind Octylen, CaR16' Cadinen, C15H u , Anthranilsauremethyl
ester, C6R 4(NR2)COOCRa. 

Prilfung. a) Spez. Gewicht 0,857-0,861 (15 0). - b) aD20. + 55 bis + 65 0 (s. u. An
merkung). Ein Citronenol mit richtiger Drehung kann durch gleichzeitigen Zusatz von 'l'erpen
tinol und Pomeranzenol verfalscht sein; diesen Zusatz erkennt man durch die Destillations
pro be: Von 50 cem 01 destilliert man 5 ccm langsam ab, das durch Spuren Wasser triibe Destillat 
klart man mit etwa 1 g Natrium sulfuricum siccum und polarisiert das klar filtrierte 01 im 50 mm· 
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Rohr. Die abgelesene Drehung wird auf 20 ° umgerechnet und von der auf ebenfalls 20 0 bezo
genen Drehung des urspriinglichen Oles abgezogen. Bei einem reinen 01 ist der Drehungswinkel 
der iibergegangenen 10 % urn hochstens 5-6 0/0 kleiner als der des urspriinglichen Oles, bei ter
pentinolhalt.igem 01 ist die Differenz viel groBeI'. OdeI' man destilliert von 25 ccm 01 die Halfte 
ab; bei reinem 01 ist die Drehung des Destillates hoher als die des urspriinglichen Oles und hoher 
als die des Riickstandes; bei Verfalschung mit Tel'pentinol ist die Drehung des Destillates stets 
niedriger. - c) 1 ccm Citronenol muB sich in 12 ccm Weingeist von 90 Vol.- Ofo klar oder bis auf 
wenige Schleimflocken losen' (fettes 01, Paraffin). - d) Abdampfriickstand 2,1-6,6 Ufo. 

Anmerkung. Da sich der Drehungswinkel des Citronenols mit der Temperatur sehr 
stark andert, muB man, falls die Ablesung nicht bei 20 ° C geschieht, den abgelesenen Winkel 
auf 20 ° C umrechnen. Wird die Drehung un ter 20 ° C bestimmt, so sind fiir jeden Grad unter 
200C von dem abgelesenen Wert 9 Minuten abzuziehen; wird die Drehung iiber 20°0 bestimmt, 
so sind fiir jeden Grad iiber 20°C 8,2 Minuten zu dem abgelesenen Winkel hinzuzuzahlen, um 
den Drehungswinkel fiir 20 ° C zu finden. 

Bestimmung des Citralgehaltes nach C. KLEBER. Das Verfahren beruht darauf, 
daB Phenylhydrazin mit Citral eine Verbindung bildet. In einem Scheidctrichter mischt man 
2 g Citronenol mit 10 cern ciner frisch bereiteten weingeistigen PhenylhydrazinlOsung (2g: 100 ccm) 
und laBt die Mischung 1 Stun de lang verschlossen steben. Dann gibt man 20 cern l/lO·n.Salzsaure 
hinzu, mischt durch gelindes Umschwenken, fiigt soaann, um die triibe Mischung wieder zu klaren, 
10 ccrn Benzol hinzu, schiittelt kriiftig durch und laBt cinige Zeit absetzen. 20 cern des Filtrates 
werden nach Zusatz von 10 Tr. Athylorangelosung (1:2000) mit l/wn-Kalilauge bis zur 
Gelbfarbung titriert und die verbrauchten ccm auf 30 ccm Filtrat umgerechnet, also urn die 
Halfte vermehrt. In gleicher Weise fiihrt man einen blinden Versuch ohne Citronenol aus. Ver
braucht man fiir s g 01 bei dem 1. Versuch fiir 30 ccm Filtrat a ccm der Lauge, bei dem 2. Ver-

(a-b)·152 
such b ccm Lauge, so enthalt das 01 ----' - °/0 Citral (1 ccm l/lO·n-Lauge = 0,0152 g Citral). 

8 

Verfiilschung. Beobachtet. wurden Terpentinol, Gemische von Terpentinol mit Carven, 
Pomeranzenolterpenen oder destilliertem Citronenol, Citren, Oedernholzol, Stearin, Mineralol, 
Weingeist, Ricinusol, Gemische von Weingeist mit Glycerinacetat, fettes 01, Petroleumdestillate, 
Terpene. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen, bis an den Hals gefiillten Glasern, VOl' Licht 
geschiitzt, kiihl; durch Einwirkung von Luft und Licht verandert das Citronenal sich schnell, 
es verliert seine Farbe und scheidet eine dicke, schmierige, dunkle Masse ab, ahnlich wie Ter
pentinol und aIle durch Pressen gewonnenen atherischen Ole. 

Anwendung. Medizinisch wird das Citronenol nur als Aromaticum und als Geschmacks
korrigens gebraucht. Ausgedehnte Verwendung findet es in der Parfiimerie, zur Herstellung 
von Likoren und Limonaden, als Gewiirz zum Backen. 

Aqua Citri (Corticis). Citronenschalen wasser. - Hisp.: 1000 T. frische zerkleinerte 
Citronenschalen werden 24 Stunden mit 100 T. Weingeist (900/0) maceriert. Die Mischung laBt 
man 24 Stunden mit 2000 T. Wasser stahen und destilliert dann langsam 1000 T. abo - [tal.: 1:4 
mit Wasserdampf aus frisehen Schalen zu destillieren. - Ex tempore: 3 Tropfen 01. Citri mit 
100 g Wasser zu schiitteln. 

Alcoolatura Citri. Citronenschalenessenz. Tinctura Limonis. Tinctura Citri 
corticis recentis. Kssentia Citri eortieis. Alcoolature de citron. Tincture of 
Lemon. - Gall.: Frisehe Citronenschalen 1 T., Alkohol (80% ) 2 T. Nach 8 Tagen auspressen 
und filtrieren. - Brit.: 1 + 4 mit 900/oigem Weingeist durch Maceration zu bereiten. 

Oleosaceharureturn Citri. Oleosaccharure de citron. - Gall. 1884: Eine frische Citrone 
wird mit 10 g Stiickenzucker abgerieben, bis die gelbe Schicht entfernt ist; die erhaltene Masse 
verreibt man sorgfaltig in einer Reibschale. Nul' bei Bedarf zu bereitan. 

Potio Riverii cum Succo Citri. Mit Citronensaft bereiteter RIVIEREscher Trank. 
In einer Mischung aus frisch ausgepreBtem Citronensaft 60 T., Wasser 135 T.lost man 9 T. Natrium
carbonat in kleinen Kristallen unter maBigem Umschwenken und verschlieBt das Glas sofort 
sehr fest. 

Sirupus Ci1ri. Citronensirup. Mit diesem Namen bezeichnet man nach den 
verschiedenen Pharmakopoen versiiBte Safte aus CitronenpreBsaft, aus Citronenschalen odeI' 
auch solche, die aus Citronensaurelosungen hergestellt sind. 

Sirup us Succi Citri. Erganzb.: 4 T. geklarter und filtrierter CitronenpreBsaft werden mit 
6T. Zucker zum Sirup verkocht. - Hisp.: 360T. nach dem ApPERTschen Verfahren konservierter 
CitronenpreBsaft sind mit 640 T. Zucker zu verkochen. 

Sirupus Cortieis Citri. Sirupus Limonis (Corticis). Sirop citrique. Sirop de 
citron. S.yrup of Lemon. - Brit.: Frische Citronenschalen 20 g, Alkohol (900/ 0) 30 ccm; 
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man maceriert 7 Tage, preBt, bringt mit Alkohol auf 40 ccm und vermischt mit einem Sirup aus' 
500 ccm gekliirtem Citronensaft und 760 g Zucker. - ltal.: 2 T. grob zerstoBene Limonenschalen 
maceriert man 6 Stunden mit 1 T. Weingeist (80°'0)' gieBt dann 12 T. siedendes Wasser darauf, 
filtriert nach 12 Stunden und last im Filtrat 18 T. Zucker. - Hisp.: In 360 T. Citronenwasser 
(Hisp.) werden 640 T. Zucker kalt gelast. - Portug.: Wie Sirup. Aurant. Cort. Portug. 

Spiritus Citri. Citronengeist. Alcohol Corticis Citri. Spiritus Limonis. Esprit 
de citron. Essence (Spirit) of Lemon. - Belg.: lOT. Citronenal sind mit 990T. Weingeist 
(80 % ) zu mischen. - Helvet..· 120,0 frische Citronenschalen werden 3 Tage mit 1000,0 Weingeist 
maceriert. Der Weingeist wird abdestilliert, das Destillat mit 200,0 Wasser versetzt und rektifi· 
ziert, bis 1000,0 iibergegangen sind. - Hisp.: Von 500 T. frischen Citronenschalen und 3000 '1'. 
Weingeist (80%) nach 24stiindiger Maceration durch langsame Destillation zu gewinnen. -
Japon.: IT. Citronenal in 99 T. 900/oigem Weingeist zu lasen. - Nederl.: 400 T. zerschnittene 
frische Citronenschalen maceriert man 24 Stunden mit 650 T. Weingeist (90 Vol..%) und llOO T. 
Wasser und destilliert 1000 T. abo Spez. Gewicht 0,902-0,908. 

SUCCUS Citri. Citronensaft. Frischer Citronensaft. Lemon 
Juice. Suc de citron. Succus Citri recens. Succus Limonis. 
Zur Bereitung des Saftes im kleinen schneidet man die Frucht quer durch und preBt den fliissigen 
Inhalt mittels eines porzellanenen oder gliisernen Citronenquetschers, wie solche im Haushalt 
gebriiuchlich sind, heraus. Bei Herstellung graBerer Mengen werden die Citronen geschiilt, zero 
driickt und nach Entfernung der Samen in leinenen PreBbeuteln ausgepreBt. Der frische Saft 
wird durchgeseiht oder erhitzt und nach dem Erkalten filtriert. Pasteurisieren des Saftes macht 
ihn halt bar, zumal wenn man ihn in kleinen Fliischchen aufbewahrt. Schiitteln mit Talkum und 
Absetzenlassen erleichtert das Filtrieren. Eine Citrone gibt 20-30 g Saft. Derselbe ist gelb. 
lich und schmeckt stark, doch angenehm sauer. 10 ccm sollen 7,8-ll,0 ccm Normal.Kalilauge 
siittigen. Spez. Gewicht 1,020-1,040 (Ergiinzb.). 

100 ccm Citronensaft enthalten nach HUERZE im Mittel 7-7,5 g Citronensiiure, 0,4-0,6 g 
Apfelsaure, 0,4-0,5 g Saccharose, 1,8-2 g Invertzucker, 0,4 g Pektin und Schleimstoffe, 1,6--1,8 g 
Asche. Das spez. Gewicht schwankt von 1,048-1,064. 

In der Pharmazie dient der Citronensaft als geschmackverbesserndes Mittel (bei Rhabarber· 
mixturen zu vermeiden!) und zur Bereitung von Saturationen. 

Gall. laBt den frischen Sait erhitzen, filtrieren und nach dem Verfahren von APPERT 
sterilisieren. 

10,0 g Succus Citri recens sattigen, wenn sie 10 ccm n·Kalilauge verbrauchen: 

0,60 g Ammonium carbonicum, 0,46 g Magnesium carbonicum, 
0,75 g Kalium carbonicum, 1,43 g Natrium carbonic. crystal!. 
1,00 g Kalium bicarbonicum, 0,84 g Natrium bicarbonicum. 

Es erfordern zur Siittigung: 
10,0 g Ammonium carbonicum 166,7 g Succus Citri recens, 
10,0 g Kalium carbonicum . . 133,3 g 
10,0 g Kalium bicarbonicum 100,0 g 
10,0 g Magnesium carbonicum 217,7 g 
10,0 g Natrium carbon. crystall. . 70,0 g 
10,0 g Natrium bicarbonicum • . ll9,0 g 

1st der Verbrauch an n.KaliIauge fiir 10 g Citronensaft groBer oder kleiner als 10 ccm, so 
sind die Mengen entsprechend umzurechnen. 

Haltbarer Citronensaft. Frischer Saft wird durchgeseiht, mit 1/4 seines Volums ge· 
pulvertem Talk eine Viertelstunde geschiittelt, nach halbstiindiger Ruhe nochmals geschiittelt, bei· 
seite gestellt, durch Papier filtriert und mit 10% Zucker aufgekocht. Man halt Flaschen, die mit 
Wasser gefiillt in kochendem Wasser stehen, bereit, entleert dieselben schnell, fiillt sie mit dem 
siedenden Saft und verschlieBt sofort mit Korken, die in geschmolzenes Paraffin getaucht sind. 

Succus Citri ferratus, Eisencitronensaft, enthalt 3% Ferrum oxydatum saccharat., 
gegen Anamie usw. empfohlen. 

Succus Citri natronatus, Natroncitronensaft, enthiilt 5% Natrium citricum, aber 
keinen Zucker; als Mittel gegen Gicht usw. empfohlen. 

Tinctura Limonis corti cis, Tincture of Lemon Peel. - Amer.: 500 g expulpierte 
frische Citronenschalen maceriert man 48 Stunden mit 1000 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %). 
filtriert durch Watte und erganzt das Filtrat unter Nachwaschen des Riickstandes mit Weingeist 
auf 1000 ccm. - Teinture (Alcoole) d'essence de citron. Esprit de citron. - Gall. 1884: 
OIei Citri 2,0, Alkohol (90%) 98,0. 

Citronentee, hergestellt durch Trocknen der entkernten inneren Citrone, ohne jeden 
Saftverlust und ohne dem Aroma zu schaden, wird zur Vornahme sog. Citronensaftkuren 
empfohlen. 
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Citronillin ist ein wohlschmeckendes Ersatzmittel fiir frischen Citronensaft. 
Citrovin, ein Ersatzmittel fiir Citronensaft und Essig, besteht im wesentlichen aus einer 

wasserigen bosung von etwa 9% Essigsaure und 4,5% Citronensaure. (KREIS). 

Gewiirzo\ flir Backzwecke 
(nach DIETERICH). 

I. 
OIei Citri 
OIei Cinnamomi 
OIei Caryophyllorum 
OIei Macidis 
Olei Amygdalarum amar. 
OIei Cardamomi 
OIei Anisi 

30,0 
7,5 
7,5 
7,5 
3.0 
3,0 
2,0 

Kaisergewiirz 
Corti cis Citl'i Fructus 
Seminis Sinapis 
Fructuum Amomi 
Seminis Myristicae 
N atrii chlorati 
Fructus Piperis nigri 
Rhizomatis Zingiberis 
Fructuum Capsici annui 

45,0 
10,0 

5,0 
5,0 

18,0 
10,0 

5,0 
2,0. 

'fincturae Rhizomat. Iridis 
Tincturae Croci 

32,0 
7,5. Limonade commune. 

II. 
OIei Citri 
OIei Cinnamomi 
OIei Macidis 
OIei Caryophyllorum 
Tincturae Croci 
Alcohol absoluti 

12,5 
3,0 
3,0 
2,0 
2,5 

77,0. 

Potus citratus (Gall. 1884). 
1. Fructus Citri recentes NO.2. 
2. Sacchari albi in frustis 70,0 g 
3. Aquae destill. ebull. 1000,0 g. 

Man reibt mit 2 die Schale von 1 ab, preJ.lt den 
Saft aus letzteren, fiigt die Zuckermasse und 
3 hinzu und seiht nach Yz Stuude durch. 

Rotu\ae Cltri (DIETERICH). 
Ci tronen· K uchel chen. 

Sacchari albi pulv. 93,0 
Amyli Tritici 5,0 
Acidi citrici 2,0 
Olei Citri gtts. V 
Sirupi Sacchari q. s. 

Durstiiischendes Mitte\ fiir Touristen und Radfahrer. 

Citrus medica subspec. Cedra (8ojoura BONAVlA), besonders in der Gegend von 

Genua angebaut, liefert das Citronat, Cedrat oder Succade. 
Die ncch griinen, bis zu 3 Pfund schweTen Friichte schneidet man mitten durch und 

kocht sie nach dem Entfernen des Fruchtmarkes in 3 0/oigem Salzwasser weich. Zum Versand 
gelangen dIe Schalen in Fassern mit Salzlake. Der KandierprozeB, dem ein 5tagiges Auswassem 
vorausgeht, nimmt mehreTe Wochen in Anspruch, ehe der Zucker die Schale vbllig durch7.0gcn 
hat. Nach 2 monatlichem Lagern erst ist das Citronat verkat.fsfahig. - A nwe n dung findet das 
Citronat als gewiirziger Zusatz zu Backwerk und Morsellen. 

Citrus madurensis LOUR. (Citrus nobilis LOUR.) liefert die unter dem Namen 

Mandarinen bekannten Friichte. 

Oleum Mandarinae. MandarinenOl. Oil of Mandarins (Tangerines). Essence 

de mandarines. 
Gew'innung. Durch Auspressen der Schalen der Mandarinen. 100 Friichte geben 40 g OJ. 

Eigenschajten. Goldgelbes 01, das besonders in weingeistiger Losung blaulich fluoresziert. 
Der GelUch ist sehr angenehm. Spez. Gew. 0,854-0,859 (15 0); aD + 65 0 bis + 750; aD der ersten 
10% des Destillates nur wenig niedriger oder bis 2 0 hoher als aD des urspriinglichen Oles (vgl. 
unter Citronenol); nn20· 1,475-1,478; S.·Z. bis 1,7; E.·Z. 5-11; Abdampfriickstand 2,4-:1,5%' 
triibe loslich in 7-10 Vol. Weingeist von 90 Vol..%. 

Bestandteile. d.Limonen, CloH 16 (die Hauptmasse des Oles ausmachend), nicht naher 
bekannte Aldehyde; 1 % Methylanthranilsauremethylester, CaH 4(NHCHa)COOCHao 
der den Geruch und die FluoIeszenz des Oles bedingt,. 

Eulimen (A. DEPPE SOHNE, Hamburg.Billwarder) ist kiinstlich dargestelltes Limonen, 
CloHa , Mol.·Gew. 136. 

DUl'stellung. Nach D. R. P. 204163 durch Erhitzen von Pinen (Terpentinol) mit Essig. 
saure unter Druck auf hohe Temperatur und nachherige Destillation. 

Eigenschajten. Farbloses, leicht bewegliches 01, Geruch und Geschmack milde, citronen
artig. Sdp. 175°, spez. Gew. 0,850. 

Aufbewahrung. Vor Licht und Luft geschiitzt. 
Anwendung. Innerlich zu 10-20 Tr. dreimal taglich, auf Zucker oder mit Wasser, 

auch in Kapseln, bei foetiden Erkrankungen der Lungen und Bronchien, als Stomachicum zu· 
sammen mit einem Bittermittel, als Zusatz zu Einreibungen. 

Geraniol ist der dem Aldehyd Citra] entsprechende, ungesattigte primare Alkohol CloH17 0H. 
Die Konstitutionsformel ist entweder CH2 : C(CRa}' CH2 • CH2 • CH2 • C(CHa): CR· CH 20H oder 
(CHa)zC : cn· cn 2 • CH,C(CH3) : OR· CHzOR. Es findet sich in vielen iitherischen Olen frei 
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und in Form von Estern, besondersim Palmarosaol und im Rosenol, ferner im Geranium-, Lemongras
und Citronellol und vielen anderen. Aus den Olen kann es durch Behandlung mit wasserfreiem 
Calciumchlorid gewonnen werden, mit dem cs eine kristallinische Verbindung gibt, die nach 
dem Auswaschen mit Ather durch Wasser wieder zerlegt wird. Es kann ferner kiinstlich durch 
Reduktion von Citra 1 dargestellt werden. Aus Linalool entsteht es durch Umlagerung beim 
Erhitzen mit Essigsaureanhydrid. 

Eigenschaften. Farbloses 01; Geruch rosenartig. Sdp. 229-230° (757 mm), 114-1150 
(12 mm) spez. Gew. 0,883-0,886; nD2o· 1,476-1,478, inaktiv; liislich in 2,5 -3,5 Vol. Weingeist 
von 60 Vol._%. An der Luft oxydiert es Rich allmahlich, wobei auch der Geruch sich verandert. 

Anwendung. Als Riechstoff. 

Citral ist ein in vielen atheris<lhen Olen vorkommender ungesattigter Aldehyd der Zusammen
setzung C9H 15CHO. Die Konstitutionsformel ist entweder CH2 : C(CHa) . CH2 • CH2CH2 

·C(CH3 ):CH·CRO oder (CHahC:CH·CH2·CH2·C(CHa):CH·CHO. Es wurde ZllCfRt von J. 
BERTRAM in dem atherischen 01 von Backhousia citriodora F. v. MULL., einer australischen 
Myrtaeee, aufgefunden und erhielt seinen Namen, weil es sich als identisch mit dem ~itronen
artig riechenden Bestandteil des Citronenoles er"ies. (Das Barkhausiaol enthalt iiber 90 % Citral, 
wird aber kaum noch ge" onnen. weil der Baum fast ausgerottet ist.) Es ist spater in vielen citronen
artig riechenden Olen von Andropogon- und Cymbopogon-Arten aufgefunden worden; auch 
im Rosenol, im Melissenol und in vie len anderen atherischen Olen ist es enthalten, und zwar tritt es 
in zwei stereoi~omeren Formen, a- und p.Citral, anf, von denen die erstere Form meistens iiberwiegt. 

Gcwinnung. Aus den Olen durch SchiiUeln mit Natriumbisulfitlosung. Die kristallinische 
Natriumbisulfitverbindung wird durch Erhitzen mit Alkalicarbonatliisung wieder zerlegt. 

Kiinstlich erhalt man es durch Oxydation von Geraniol. Anch Linalool (und Nerol) 
Iiefert bei der Oxydation Citral, indem es zunachst in Geraniol umgelagert wird, 

Ei,genschaften. Diinnes, schwach gelbliches 01; Geruch stark citronenartig, Geschmack 
scharf und brennend, citronenartig. Sdp. 228-229 ° (unter geringer Zersetzung), unter vermin
dertem Druck unzersetzt destillierbar, spez. Gew. 0,892-0,898 (15°); nD20. 1,488-1,489, Loslich 
in 7 Vol. und mehr Weingeist von 60 Vol. -O! o. Durch Reduktion wird es in Geraniol ii bergefiihrt. 

Anwendung. Als Riechstoff. 

Cnicus. 
Cnicus benedictus L. (Carbenia benedicta BENTH. et HOOK.). Kardo
benedikte. Co ill po si ta e -Tu buliflorae -Cynareae. Eine einjahrige, distel
artige, bis 40 cm hohe Pflanze, heimisch in den Mittelmeerlandern, bei uns in 
Kultur. 

Herba Cardui benedicti. Kardobenediktenkraut. Blessed Thistle. 
Chardon bimit. Herba Cardui sancti. Herba Cnici benedicti (silvestris). 
Benediktenkraut. Bitterdistelkraut. Carbenustee. Distelkraut. Spinnen
distelkraut. 

Die getrockneten, zur Bliitezeit (Juli, August) gesammelten Blatter und bliihen
den Zweige. Die bodenstandigen Blatter bis 30 cm lang, lineal oder langlichlanzett
lich, buchtig fiederteilig, mit stacheligen Sagezahnen und gefliigeltem Blattstiel; 
die Stengelblatter sitzend, mit sattelartiger Kriimmung des Spreitengrundes, sic 
laufen am Stengel mit buchtig-stachelspitzig gezahnten Leisten hinab. Stengel und 
Blatter zottig und klebrig behaart. Die Bliitenkiipfchen einzcln endstandig, eifiirmig, 
bis 3 cm lang; die zahlreichen Deckblatter langer als die Bliite, scharf zugespitzt, 
spinnwebig behaart; die Blatter des Hiillkelches dachzicgelig. die auJ3eren gehen in 
einfache, aufrechte, behaarte, die inneren schmaleren in einen gefiederten, fast 
rechtwinkelig gebogenen Stachel aus. Die Bliiten gelb, die wenigen Randbliiten 
mit dreispaltigem Saum, die zahlreichen Scheibenbliiten mit fiinfspaltigem Saum. 
Der Bliitenboden borstig behaart, die Friichte kahl, vielrippig, unten seitlich an
geheftet, mit dreireihigem Pappus. Frisch sind die Blatter hochgriin, etwas schmierig, 
getrocknet graugriin und wollig. Das getrocknete Kraut ist geruchlos, der Geschmack 
ist stark und anhaltend bitter. 

Mikroskopisches Bild. Blattquerschnitt. Oberseits zwei bis dreiReihen Palisaden
zellen. die den Querschnitt zum groBen Teil ausfiillen, wenig Schwammgewebe. Zuweilen auch 
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an der Unterseite 2 bis 3 Reihen Palisaden. Keine Kristallbildungen. An Stengel und Blatt be
finden sich: 1. groBe Oldriisen mit 4-5 Etagen zu je 2 Zellen; 2. Kiipfchenhaare aus einer Reihe 
von 6-12 Zellen; 3. Gliederhaare mit einer Reihe von 10-30 Zellen; 4. Wollhaare, aus einem 
einreihigen, vielzelligen Stiel und einer sehr langen Endzelle; sie sind haufig zu spinnengewebe
artigen Bildungen verbunden. In der Bliitenregion finden sich auBerdem: 5. Bliitenbodenhaare, 
hohle, haufig gedrehte, bis 2 cm hinge Zellkiirper; 6. Fuhlhaare der Antheren, aus zwei aneinander
liegenden Haaren; 7. die einzelligen, dickwandigen Fegehaare der Narbe. 

Pul ver. Blatt., Bliiten- und Stengelelemente. Stiicke der Blattepidermis, die Zellen von 
der Flache gesehen stark wellig-buchtig, beiderseits zahlreiche elliptische Spaltiiffnungen ohne 
Nebenzellen, beiderseits reichlich Haarbildungen. Blattfragmente mit 2-3reihigem Palisaden
gewebe an der Blattoberseite und nur wenig Schwammgewebe, zuweilen auch an der Unterseite 
1-3 Reihen palisadenartiger Zellen. 1m Blatte keine Kristallbildungen von Kalkoxalat. Stucke 
dickwandigen Sklerenchymfasergewebes aus dem Belag der GefaBbiindel des Hauptnerven und 
des Stengels, Stiicke von Sklerenchymfaserbiindeln aus der Stengelrinde; nicht sehr haufige Einzel
kristalle von Kalkoxalat aus der unter der Epidermis der AuBenseite der HiillkelchbIatter ge
legenen Faserschicht und aus dem Parenchym des Fruchtknotens. Pollenkiirner mit 3 Austritts
stellen. Haarbildungen des Stengels und des Blattes, erhalten und in Triimmern: groBe Oldrusen 
mit zahlreichen Etagen zu je 2 Zellen (Kompositendriisenschuppen), Gliederhaare mit einer Reihe 
von 10-30 Zellen, Kiipfchenhaare aus einer Reihe von 6-12 Zellen, Wollhaare aus einem ein
reihigen, vielzelligen Sticl und einer sehr langen Endzelle. Ferner aus der Bliitenregion reichlich 
Bliitenbodenhaare (hohle, haufig tordierte, bis 2 em lange, aus diinnwandigen, spitzendigenden 
Zellen zusammengesetzte Zellkiirper), Fiihlhaare und Fiihlpapillen der Antheren, aus zwei an
einanderliegenden Haaren bestehend, Fegehaare der Narbe, einzellig, steif, dickwandig. 

Verwechslungen. Silybum marianum GARTNER, Mariendistel. Die Blatter sind 
glanzend, kahl, weiBflecki~. Keine spinnwebige Behaarung. 

Cirsium oleraceum SCOPOLI. Gem iisedistel. Blatter glatt oder nur zerstreut fein
behaart, schwach stachelig gewimpert, die griiBeren fiederspaltig mit spitzen Lappen, die klei
neren ausgezahnt, Geschmack nicht bitter. ' 

Restandteile. 0,2% enicin (Centaurin), C'2HS6015' ein in Nadeln kristaIIisierender 
Bitterstoff; er wird mit Schwefelsaure rot, auf Zusatz von Wasser violett, mit Salzsaure griin; 
ferner 0,30/0 atherisches 01, Gerbstoff, Harz, Kaliumnitrat, Calciumoxalat, Magne
siummalat. - Germ. G hochstens 20% Asche. 

Anwendung. Als appetitanregendes und tonisierend€s Bittermittel 1-2 gals Pulver, 
Pillen, Infus oder Dekokt (5,0-10,0: 150,0), auch bei Intermittens empfohlen. GroBere Gaben 
bewirken Erbrechen. 

Extractum Cardui benedicti. Kardobenediktenextrakt. Extrait 
de chardon benito - Germ., Helv. und Japan: 1 T. grob gepulvertes Kardobenedikten
kraut wird mit 5 T. siedendem Wasser iibergossen, 6 Stunden lang bei 35-400 unter wieder
holtem Umriihren ausgezogen und alsdann ausgepreBt. Der Riickstand wird mit 3 T. siedendem 
Wasser iibergossen und in gleicher Weise 3 Stun den lang behandelt_ Die abgepreBten Fliissig
keiten werden gemischt und bis auf 2 T. eingedampft. Nach dem Erkalten wird (zur Fallung 
der reichlich vorhandenen Kalium-, Calcium- und Magnesium-Salze) 1 T. Weingeist hinzugefiigt. 
Man laBt die Mischung 2 Tage lang an einem kiihlen Ort stehen, fiItriert und dampft sie zu einem 
dicken Extrakt ein. - Ein braunes, in Wasser fast klar liisliches, bitteres Extrakt. Ausbeute 
20-300/0' - Nederl.: Man iibergieBt 1 T. zerschnittenes und zerstoBenes Kardobenediktenkraut 
mit 5 T. siedendem Wasser, gieBt nach 12 Stunden ab und behandelt den PreBriickstand noch
mals mit 3 T. siedendem Wasser 6 Stunden. Die gemischten PreBfliissigkeiten werden nach dem 
Absetzcn koliert und die Kolatur zu einem dicken Extrakt eingedampft. 

Prufung. Helv.: 2 g des Extraktes werden in 18 g Wasser geliist und die Liisung 
filtriert: 10 ccm des Filtrats miis~en mit 5 ccm Weingeist eine klare Mischung geben. 

Extractum Cardui benedicti fluidum. Extrait fluide de chardon benito - Belg.: 
Kardobenediktenkraut perkoliert man mit Wasser, dampft die Kolatur bis zum spez. Gewicht 
1,25 (bei 15°) ein, fiigt das gleiche Gewicht Weingeist (500) hinzu, laBt absetzen und filtriert. 
Trockenriickstand mindestens 170/0. 

Herbae amarae. 
Bittere Krauter. 

Herbae Cardui benedicti 
Herbae Absinthii 
Herbae Centaurii min. aa part. aequo 

Species ad Infusum amarum (Suec.). 
Fructus Anisi stellati 2,0 
Ligni Quassiae 4,0 
Herbae Cardui benedicti 4,0. 

Sirupus Cardul benedlctl. 
Extracti Cardui benedicti 2,0 

Infusum amarum alkallnum (Suec.). Sirupi simplicis 98,0. 
Specier. ad infusum amarum 10,0 
Kalii bicarbonici 3,0 Vinum Cardul benedlcti. 
Aquae destillatae q. s. ad 100,0. Extract! Cardui benedicti 2,0 

Nur bei Bedarf zu bereiten. Vini Hispanici 98,0. 

Cardui-Frauentee des 'Reformhauses Thalysia in Leipzig zur Erleichterung der 
struation besteht aus Herba Cardui benedicti. (ROHRIG.) 

Men-



Cobaltum. 1039 

KOiner Klosterpillen bestehen aus gleiohen Teilen Eisenpulver, Kardobenediktenkraut 
und Fliedermus. 

Fructus Cardui Mariae. Marienkorner. Stechkorner. Die vom 
Pappus befreiten Friichte von Silybum Marianum GAERTN. 

Die Frucht ist bis 7 mm lang, bis 3 mm breit, schief eiformig, langlich, etwas 
flachgedriickt, glatt und glanzend, graubraun, dunkel gestrichelt, oben gestutzt und 
mit einem vorspringenden, knorpeligen, blaBgelben Rand versehen, an der Basis mit 
einem seitlichen, rinnenformigem Nabel. Die Schale umschlieBt den Samen mit 
2 dicken Kotyledonen, die fettes 01 und Aleuron enthalten. Die Friichte sind ge
ruchlos, die Schale schmeckt bitterlich, der Kern oligo 

Mikroskopisches Bild. In der Epidermis eine Reihe fast farbloser, radial
gestreckter, stark verdickter Steinzellen. 

Tinctura Cardui Mariae Rademacheri. RADEMACHERS Steohkornertinktur. Er
giinzb.: je 1 T. unzerkleinerte Steohkorner (Fructus Cardui Mariae), Weingeist und Wasser 
8 tagige Maceration. 

Cobaltum. 
Cobaltum. :Kobalt. Cobalt (auch engl. u. franz.). Co. Atomgew.58,94. 

Das Metall Kobalt findet sich zusammen mit Nickel und wird wie dieses aus 
den Erzen gewonnen. 

Eigenscoojten. WeiBes glanzendes Metall mit rotlichem Schein, spez. Gew. 
8,5-8,7, Smp. 1500°. Es ist dem Nickel in seinen physikalischen Eigenschaften 
und im Verhalten gegen Sauren und beim Erhitzen sehr ahnlich. Wie Nickel wird 
es von Magneten angezogen. In seinen Verbindungen ist es zwei- ~nd dreiwertig 
(Kobalto- und Kobaltiverbindungen); in den Salzen meist zweiwertig. 

Anwendung. Das Kobalt wird alsMetall nur selten verwendet, da es teurer ist als Nickel. 
Wii.hrend des Krieges hat es an Stelle des besohlagnahmten Nickels Anwendung wie Nickel ge
funden, auch zur Verkobaltung von Metallgegenstanden an Stelle der Verniokelung. Kobalt
verbindungen werden besonders in der Porzellanmalerei und in der Glasherstellung verwendet. 

Cobaltum chloratum. Kobaltochlorid. Kobaltchloriir. CoCl2 + 6H20. Mol.
Gew.238. 

Da'l'stellung. Man lost Kobaltoxydul oder -hydroxydul in verd. Salzsaureund 
dunstet die Losung ein, bis sie Kristalle absoheidet. 

Eigenschajten. Das wasserhaltige Salz bildet rosenrote, feuoht aussehende Kristalle, 
die in Wasser leicht mit rosenroter, in Weingeist mit tiefblauer Farbe loslich sind. Beirn Erhitzen 
wird es wasserfrei und bildet eine blaue lockere Masse, die sehr hygroskopisoh ist und duroh An
ziehung von Wasser aus der Luft sehr leicht wieder in das rosenrot gefii.rbte, wasserhaltige Salz 
iibergeht. Trankt man Papier mit einer Losung des Salzes und trocknet es, so behii.lt es an 
trookener Luft die blaue Farbe des wasserfreien Salzes, an feuchter Luft farbt es sich mehr oder 
weniger rosenrot. Die Rotfiirbung geht an trockener Luft wieder in Blau iiber. Hierauf be
ruht die Verwendung des.Kobaltohloriirs zu den sog. Wetterblumen, die aus mit Kobaltchloriir 
getrii.nktem Papier bestehen und zur Feststellung von Anderungen des Feuchtigkeitsgehaltes der 
Luft dienen. 

Cobaltum nitricum. Kobaltnitrat. Salpetersaures Kobaltoxydul. Co(NOa)2 

+ 6H20. Mol.-Gew. 291. 
Da'l'stellung. Man lost Kobaltmetall oder -oxydul oder -hydroxydul oder -oar

bonat in verd. Salpetersii.ure auf und dampft die Losung ein. Das Salz kristallisiert nur 
schwierig. Man befordert die Kristallisation durch Impfen der kalten Losung mit festem Ko
baltnitrat. Bei kleinen Mangen stellt man die konz. Losung iiber Schwefelsaure (im Exsicoator). 

Eigenscoojten. Rote, monokline Prismen, in feuohter Luft zerflieBend. Das Salz schmilzt 
unter- 100° und wird beirn Erhitzen auf hohere Temperatur zersetzt unter Abgabe von Wasser, 
Stickoxyden und Hinterlassung von Kobaltoxyd, CO2 °3' Das Salz ist leioht loslich in Wasser 
und in Alkohol. 

Priifung. Die mit etwas Salpetersaure angesauerte wasserige Losung (0,5 g + 10 ocm) 
darf durch Bariumohlorid und Silbernitrat nicht getriibt werden (Sulfate und Chloride); beirn 
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Einleiten von Schwefelwasserstoff in die Lasung darf sieh kein dunkler Niedersehlag abscheiden 
(Kupfer). 

Anwendung. Das Kobaltnitrat wird namentlich als Reagens in der Latrohr.Analyse 
zum Nachweis von Aluminium, Zink und Magnesium verwendet. AuBerdem dient die wasserige 
Lasung als Geheimtinte; die mit emer schwachen Lasung von Kobaltnitrat geschriebenen 
unsichtbaren Schriftziige werden beim maBigen Erhitzen rot, beim srorkeren Erhitzen braun. 

Cobaltum oxydatum, Kobaltoxyd, Ko baltioxyd, C02 0 3 , Mol.·Gew. 165, wird rein 
durch gelindes Gliihen von Kobaltnitrat als ein braunschwarzes Pulver erhalten. 

In den Handel kommen unter der Bezeichnung "Ko baltoxyd" Praparate, die teils aUa 
Mischungen von Kobaltoxyd und Kobaltoxydul bestehen, teils auch aua anderen Verbindungen 
des Kobalts, die wie Kobaltoxyd in der Porzellanmalerei und Glasherstellung zur Erzeugung von 
blauen Farbungen verwendet werden. 

Zaffer oder Safflor ist ziemlich reines Kobaltoxyd. Ko baltoxyd- RKO iat reines
schwarzea C0 20 S; FKO ist graues oxydulhaltiges COzOa; PO ist Kobaltoxydul, CoO; PKO ist Kobalt
phosphat; AKO ist Kobaltarseniat; KOH ist Kobaltcarbonat. 

Cobaltum sulfuricum. Kobaltsullat. Schwefelsaures Kobalt. CoSO, + 7H2 0. 

l\Iol.-Gew. 281. 
DaTstellung. Man lost Ko baltcarbonat oder (-oxydul oder -hydroxydul) in verd. 

Schwefelsaure. Aus der konz. Lasung kristallisiert das Sulfat langsam aus. 
Eigenschaften. Rote, monokline Pdsmen von den Formen des Eisenvitriols; in del 

Warme gibt es das Kristallwasser ab ohne zu schmelzen. Das wasserfreie Salz ist ebenfalls rot. 

Cobaltum aceticum, Kobaltacetat, essigsaures Kobaltoxydul, (CHsCOO)gCo, 
Mol.-Gew. 177, wird erhalten durch Auflosen von Kobalthydroxyd in verd. Essigsaure und 
Eindampfen der Lasung zur Kristallisation. Violette zerflieBliehe Kristalle. 

Kobaltnatriumnitrit, Natriumcobaltinitrit, CO(N02 )6N Sa. 
DaTstellung. (Nach BIILMA.NN.) Eine Losung von 150g Natriumnitrit in 150 cern 

heiBem Wasser laBt man auf etwa 40 0 abkiihlen. Ohne Riicksicht auf die ausgeschiedenen Kristalle 
fiigt man dann 50 g krist. Kobaltnitrat und nach und nach in kleinen Mengen 50 ecm verd. 
E s s i gsa. u re (50 % CHsCOOH) hinzu und schiittelt kraftig. Dann leitet man etwa eine halbe Stunde 
lang einen kraftigen Luftstrom durch die Fliissigkeit (zur Entfernung von Stickoxyden) und laBt 
ainige Zeit (iiber Nacht) ruhig stehen, wobei aich ein groBerer oder geringerer brauner Nieder
schlag von Kaliumnatriumkobaltinitrit, der von dem Kaliumgehalt des NatriumnitritR herriihrt, 
absetzt. Die abgeheberte, natigenfalla filtrierte Lasung wird nach und nach mit etwa 200 ccm 
Weingeist (95-96 Vol.-%) versetzt, wodurch das Natriumkobaltnitrit groBtenteila ausgeschieden 
wird. Nach mehrstiindigem Stehen saugt man das Salz ab, wa.scht es viermal mit je 25 ccm Wein
geist und zweimal mit je 25 ccm Ather und trocknet es an der Luft. Das SO gewonnene Natrium
kobaltinitrit ist noch nicht ganz rein, lliBt sich aber als Reagens auf Kalium sehr gut verwenden. 
Zur weiteren Reinigung lOst man 10 g des Salzes in 15 ccm Wasser, fii.llt es durch Zuaatz von 
35 ccm Weingeist wieder aus, wascht und trocknet es nach dem Absaugen wieder mit Weingeist 
und Ather. 

Eigenschajten. Gelbes kristallinischea Pulver, aehr leicht loslich in Wasser. Trocken 
ist es unbegrenzt lange haltbar, in Lasung solI es sich allmahlich zersetzen. Die wa.sserige Losung 
gibt mit Kaliumsalzlosungen einen gelben kristallinischen Niederschlag von Kaliumnatrium
ko baltini tri t, Co(NOz)aKgNa. 

Anwendung. Zum Nachweis von Kalium (a. u. Kalium Bd. II ~. 2). Es wird eine frisch 
bereitete Lasung von 1 g des Salzes in 10 ccm Wasser benutzt. 

Auch die folgende Losung ist fiir diesen Zweck brauchbar. 
Kobaltnatriumnitritlosung. 22 g Natriumnitrit werden in 40 ccm Wasser und 11,3 g 

Kobaltacetat in 30 ccm Wasser gelost. Beide Lasungen werden gemischt, die Mischung mit 
10 ccm Essigsaure (Eisessig) versetzt, erwarmt und mit der Luftpumpe ausgesogen. um die 
Stickoxyde zu entfernen. SchlieBlich wird die Losung auf 100 ccm aufgefiillt. 

Kobaltfarben. Au.Ber den Kobaltoxyden und den als Kobaltoxyd mit verschiedenen Be
zeichnungen in den Handel kommenden Verbindungen finden noch weitere Kobaltfarben als 
Malerfarben und in der Glasmalert'i Verwendung. 

Coeruleum, Coelin, Bleu celestC', ist Kobaltostannat und besteht aus etwa 20 0/ 0 
Kobaltooxydul, CoO, 50 % Zinnslmre und 30 % Gips und Kieselsaure. Die letzteren sind nicht 
als Verfa.lschung anzusehen. 

Kobaltbronze ist Ko baltophosphatammoniak, ein metallisch-glanzendes, violettes, 
schuppenfonniges Pulver. 



Coca. 1041 

Kobaltrosa, Kobaltrot, Kobaltviolett, ist Kobaltpyrophosphat, C02P20 7 ; es 
wird durch Erhitzen von Kobaltophosphat erzeugt. Anwendung. In der Zeugdruckerei und 
zum Tapetendruck. 

Kobaltgriin, RINMANNS Griin, Zinkgriin, Sachsisch Griin, griiner Zinnober. Zur 
Darstellung wird frisch gefalltes basisches KobaItcarbonat mit Zinkoxyd gemengt, die 
Mischung getrocknet und gegliiht. Auf 10 T. Zinkoxyd kommen etwa 1,5 T. Kobaltoxydul. 
Durch Anwendung verschiedener Mengen Kobaltcarbonat und verschieden hoher Temperaturen 
werden verschiedene Farbentonungen erhalten. 

Kobaltgelb, St. Evre-Gelb, FISCHERS Salz, ist Kobalt-Kaliumnitrit, (N02)6CoKa + I' /2H20, das in einer mit Essigsaure versetzten Losung von Kobaltnitrat durch Kaliumnitrit 
gefallt wird_ 

Kobaltscbwiirze, schwarzer Erdkobalt, ist Kobaltioxyd, C0 20 3, mit verschiedenen 
mineralischen Verunreinigungen, unter welchen Arsen selten ganz fehlt. 

Kobaltultramarin, Bleu Tbenard, Leithener Blau, ist eine aus Ko bal to-Aluminat be
stehende blaue Farbe. 

Smalte, Schmalte, Blaufarbe, ist ein glasiges Silicat des Kaliums, Natriums und Kobalt
oxyduls und besteht aus 65-75% Kieselsaure, 16-22% Alkali, 2-8% Kobaltoxydul nebst 
kleinen Mengen Tonerde, Arsen, Kohlensaure, Wasser. Das feinere Pulver bezeichnet man als 
Farbe, Couleur, Eschel, Fa13eschel, das grobere als Blausand, Streublau, die kobalt
reichste Sorte als Konigsblau, Kaiserblau. 

Echte Smalte verandert die Farbe nicht bei Einwirkung von Natronlauge und beim Er
hitzen vor dem Lotrohr. Kochende Salzsaure farbt sie griingelb. Auf einer Glasscheibe mit dem 
Finger stark gerieben, ritzt die Smalte das Glas. 

Ein starker Gehalt von Nickeloxydul oder Kupferoxydul macht das Blau der Smalte rotlich; 
Eisenoxyd, BIeioxyd, Wismutoxyd und Kupferoxyd griinlich; Eisenoxydul starker griin. Mangan
oxydul ist ohne Einflu13, hebt aber die Wirkung der Eisenoxyde auf. Geschwacht wird das Blau 
durch Calciumoxyd, Tonerde, Natron. 

Coca. 
ErythroxyJon coca LAMARCK und Varietaten. Erythroxylaceae. Heimisch 
in Peru, dort und in Bolivien in groBem MaBstabe kultiviert, weniger in Ecua
dor, Kolumbien, Brasilien und Argentinien. Die Pflanze findet sich auf den Anden 
bis auf etwa 2000 m Hohe, geht bis zu II 0 nordl. Breite, 24 0 siidl. Breite, ost
lich bis zu 64 0 westl. Lange. Seit den letzten 30-40 Jahren Kulturen in Westindien, 
Brit.-Indien, auf Ceylon, Java, Sansibar, in Australien, Kamerun. Man unterscheidet 
nach BURCK folgende Varietaten: 1. Erythroxylon coca LAM., gewohnlich 1'/2-3 m 
hoch, die Blatter in Peru gesammelt, doch weder in Peru noch in Java kultiviert, 
im Handel sind die Blatter nicht anzutreffen (s. unter E. bolivianum). 2. E. coca 
var. novo-granatense BURCK, in Neugranada heimisch, solI in vielen britisch
indischen Kolonien kultiviert werden (s. unten), nicht aber auf Java; sie ist eine 
buschigere, reich beblatterte Pflanze. 3. E. coca var. Spruceanum BURCK, 
allgemein auf Java in Kultur, bis 12 FuB hoch, mit tiefgriin gefarbten Blattern. 
4. E. bolivianum BURCK, in Peru und Bolivien heimisch, hier und allgemein in 
Britisch-Indien kultiviert, 2-3 FuB hoch. Letztere Art ist nach HARTWICH mit 
Erythroxylon coca LAM. zu vereinigen. 

N ach HOLMES und RUSBY liefert Erythroxylon coca LAM. (E. bolivianum 
BURCK) die starkeren und dunkleren bolivianischen Huanoco (Huanta), die 
brasilianischen und venezuelanischen Blatter. In der Droge sind die Blatter 
meist unzerbrochen. Charakteristisch ist fiir diese Form, daB der Hauptnerv nicht 
nur auf der Unterseite, sondern auch auf der Oberseite stark hervorragt. Von E. 
coca var. Spruceanum (E. truxillense RUSBY) stammen die helleren und zarteren 
Truxillo- oder peruanischen und die Java blatter und Kamerun blUter des 
Handels. Bei dieser Form sind die Blatter gleichmaBiger, die Blatter in der Droge 
meist zerbrochen, an der Oberseite ohne hervortretenden Kamm auf dem Mittelnerv. 
Die auch als Truxilloblatter bezeichneten Cocablatter aus den britischen Kolonien, 
als deren Stammpflanze in der Literatur E. coca var. novo-grana tense angegeben 
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wird, stammen naeh RUSBY von E. earthagenense JACQ. Die Blatter von E. 
eoea var. novo-granatense sind niemals von Neu-Granada in den Handel gekommen. 

Folia Cocae. CocabHitter. Coca Lea ves. Feuilles de coca. Folia Ery
throxyli cocae. Kokablatter. Peruvian Tabacco. 

Die in sorgfMtig gepflegten Plantagen einzeln gepfliiekten, reifen, sorgfaltig 
wahrend 2-3 Tagen an der Sonne oder in eigenen Raumen getroekneten Blatter. 
Die Blatter sind dem Verderben dureh Feuehtigkeit sehr ausgesetzt. Sie sind 
5-8 em lang, 2,5-4 em breit, sehr versehieden gestaltet, lanzettlieh, langlieh
elliptiseh, breit-elliptiseh, eiformig bis verkehrt-eiformig, stumpf oder ausgerandet, 
mit kurzem, in der Droge abgebroehenem Spitzehen, ganzrandig, naeh unten etwas. 
umgerollt, diinn, lederartig, vollig kahl, oberseits olivengriin, unterseits gelblieh grau
griin, getroeknet leieht zerbreehlieh. Der Mittelnerv tritt besonders auf der Unter
seite stark hervor; parallel mit demselben zu beiden Seiten des Hauptnerven, be
sonders auf der Unterseite deutlieh siehtbar je eine feine Linie = Versteifungen del'" 
Blattspreite. Letztere konnen aueh fehlen. 

Mikroskopisehes Bild. Die Epidermiszellen der Blattunterseite in den Radial
wanden gewellt und zu Papillen ausgezogen, die kleinen rundlichen Spaltoffnungen von zwer 
papillenlosen Nebenzellen begleitet. Einreihiges, zuweilen gefachertes Palisaden- und lockeres 
Schwammgewebe 1m Mesophyll reichlich wohlausgebildete monokline Oxalatkristalle; lang& 
der Unterseite der GefaBbiindel Kristallkammerfasern. An den Versteifungslinien ist die Ober
haut etwas vorgewolbt, darunter liegt eine Gruppe (1-3 Lagen) kollenchymatisch verdickter 
Zellen olme jede GefiWbiindel. 

Pul ver. l!'etzen der Epidermis aus kleinen, polygonalen, unterseits in den Radialwanden 
gewellten und zu Papillen ausgezogenen Zellen; Spaltoffnungen nur unterseitB, sehr klein, rund
lich, von zwei papillenlosen Nebenzellen ,begleitet. Stiicke des Mesophyllgewebes mit einreihi
ger, zuweilen gefacherter Palisadenschicht und lockerem Schwammgewebe; im Mesophyllgewebe 
reichlich Zellen mit Einzelkristallen von Kalkoxalat. Kristallkammerfasern aus der Unterseite 
der GefaBbiindel. 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Es sind haufiger Blatter einer anderen 
Erythroxylon-Art, wahrscheinlich E. pulchrum ST. HIL., die nur Spuren von Cocain ent
halten, beigemischt gefunden worden, ferner die Blatter von Dodonea viscosa JACQ. (Sapin
daceae), Janablatter, die in Peru wie Cocablatter gekaut werden. Die Blatter von E. mono
gyn urn ROXB. aus Ceylon enthalten kein Alkaloid. 

Bestandteile. Alkaloide: Cocain, C17H 21NO" bis etwa 1% , Cinnamylcocain. 
C19R2SN04' besondersin den Blattern von Java und Ostindien, Cocamin, C19R 2SNO, (Truxillin; 
Truxillcocain = Isatropylcocain), anscheinend in allen Sorten, namentlich in den Truxill
blattern, Tropacocain, C15H19N02 (= BenzoyJpseudotropein) hauptsachlich in den Blattern 
von Java, Rygrin, CSH15NO (fliissig), Cuskhygrin, C13R 24N20 (fliisilig). 

Die Bildung des Cocains in den Blattern erfolgt nach K. DE JONG haupt~achlich im jugend
lichen Zustande. Mit dem GroBer- und Alterwerden der Blatter verringert sich der Alkaloid
gehalt, ebenso beim Absterben des Blattes, olme jedoch im toten Blatte ganz zu verschwinden. 
Mit dem Altern des Blattes bildet sich gleichzeitig Cinnamylcocain in Cocain um. Rierau& 
erklart es sich, daB junge Blatter gut doppelt soviel (2% und mehr) Alkaloid enthalten als alta 
Blatter (0,7-1 %). Der durchschnittliche Alkaloidgehalt der Handelsware wird wie folgt an
gegeben: Truxillo 0,75 % , Cusco 0,90%, Huanta 0.85 % , Ceylon 0,80 % , Java 0,8-1,2 % , 

Die Java-Blatter enthalten fast kein Cocain, die aus ihnen gewonnenen Alkaloide (Eegonin
abkommlinge) miissen erst in Cocain iibergefiihrt werden (siehe Cocain, S.1044). Ceylon -Blatter 
enthalten dagegen fast nur Cocain. 

Ferner enthalten die Blatter: Methylsalicylat (in jungen Blattern bis 0,13 0/0' in alten 
viel weniger), Cocager bsaure, C17H'I2010 + 2H20, Cocatin (dem Quercetin ahnlich). 
C17H2~OlO + 2H20 in indischen Blattern; Carotin (in einer Boliviasorte gefunden); Palmityl. 
{3.Amyrin, C46HS002 (in siidamerikanischen und javanischen Blattern; /3-Cerotinin, Gelba 
Inhaltsstoffe der Blatter sind nach HESSE Cocacitrin (= Quercitrin), Cocaflavin, Coca
flavetin, Cocacetin. DE JONG wies o-Truxillsaure nach, wahrscheinlich sind auch Proto
cocasaure und {3-Cocasaure vorhanden. 

Besti'frunung des Alkaloidgehaltes. Nach KELLER: 12 g feingepulverte Cocablatter 
werden in einem Arzneiglas mit 120 gAther iibergossen und wahrend 10 Minuten after umge
schiittelt. Dann fiigt man 10 ccm Ammoniakfliissigkeit hinzu, schiittelt wahrend einer halben 
Stunde haufig um, laBt dann 15 Minuten ruhig stehen und gieBt 80 g der klaren, atherischen Lasung 
= 8 g Cocablatter abo Diese bringt man in einen Scheidetrichter und schiittelt dreimal mit 30, 20 
und 10 ccm eines Gemiscbes von 2 T. Salzsaure und 98 T. Wasser aus, filtriert die sauren Losungen 
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in einen Scheidetrichter, macht mit Ammoniakfliissigkeit alkalisch und schiittelt dreimal mit 
je 30 ccm Ather am. Dann destilliert man den Ather am einem gewogenen Kolbchen ab, ubergieBt 
den Riickstand zweimal mit je 5 ccm Ather, laBt diesen wegkochen, trocknet das Kolbchen bei 
90° und wagt. Da!! Gewicht des Riickstandes im Kolbchen soIl mindestens 0,056 g (= 0,7% 
Alkaloide) betragen. 

Zur maBanalytischen Bestimmung liist man den Riickstand im Kolbchen in 5 ccm Weingeist, 
fiigt 15 ccm Wasser und 2-3 Tropfen Hamatoxylinlosung hinzu und titriert mit l/lO-n-Salzsaure. 
Oder man lOst den Riickstand in wenig Weingeist und 10 ccm l/lO-n-Salzsaure, und titriert den 
DberschuB an Saure mit l/lO-n-Kalilauge zuriick (2 Tr. MethylrotlOsung als Indikator), 1 ccm 
l/lO-n-Sa.lzsaure = 30,3 mg Cocain. 

Aulbewahrung. Gut getrocknet, in gutschlieBenden GefaBen, das Pulver vor Licht 
geschiitzt. Germ. 5 forderte jahrliche Erneuerung. 

Anwendung. Ziemlich selten. Gegen Asthma, Hypochondrie, als Tonicum, Nervinum, 
Stoma.chicum, bei chronischem Erbrechen in Pulvern 0,3-1,0 g, in AufguB oder Abkochung 
(2-8 g: 100 g) als Tinktur oder Wein. Ais GenuBmittel zum Kauen, besonders in Siidamerika. 
Die Blatter werden fUr sich oder gemischt mit Ka.lk oder Pflanzenasche gekaut. Der GenuB wirkt 
verzogernd auf die Ermiidung. - Die groBte Menge dient zur Gewinnung des Cocains. 

Elixir Cocae. C oc a-Elixir. Elixir of Coca. Elixir of Erythroxylon.-Nat. Form.: 
125 ccm Fluidextractum Cocae (Amer. VIII), 62,5 ccm Weingeist (92,3 Gew.-%), 125 ccm Sirup. 
simpl., 650 ccm Elixir aromat. (Amer.) und 15 g Talk schiittelt man wahrend 48 Stunden wieder
holt gut durch, filtriert; setzt dann 16 ccm Vanilletinktur (Amer. VIII) zu und fiiIlt mit Elixir 
aromat. auf 1000 ccm auf. 

Elixir Cocae et Guaranae. Elixir of Coca and Guarana. Elixir of Erythro
xylon and Guarana. - Nat. Form.: Man mischt je 125 ccm Fluidextractum Cocae und Fluid
extractum Guaranae (Amer.) und 750 ccm Elixir Taraxaci compos. (Nat. Form.), schuttelt die 
Mischung mit 15 g Talk wahrend 48 Stunden wiederholt durch und filtriert. 

Extractum Cocae spirituosum (hydroalcoholicum). - Hisp.: Wird aus trockenen Blattern 
W'ie Extr. Aconiti spiro Hisp. bereitet. A us beu te ca. 28%' - ltal.: Am trockenen Blattern mit 
verdiinntem Weingeist wie Extr. Absinthii Ital. herzustellen. Ein weiches Extrakt. 

Extractum Cocae fluidum (liquidum). Coc afluidextrakt. Fluidextract (Liquid 
Extract) of Coca. Extrait fluide de coca. - Erganzb. Brit. 1884 und Helv.: Aus mittelfein 
gepulverten Cocablattern mit verd. Weingeist (60-61 %) durch Perkolation herzustellen. - Amer. 
VIII: Mit 41,5 O/oigem Weingei~t durch Perkolation herzustellen. Hochsttemperatur beim Ein
dampfen 50°. Das fertige Extrakt wird mit 42 0/ oigem Weingeist auf einen Alkaloidgehalt von 
0,5% eingestellt. - Gall.: Wie Amer., aber mit 50%igem Weingeist. - Alkaloidgehalt min
destens 0,6% (Erganzb.). Trockenriickstand mindestens 18 % , 

Tinctura Cocae. Cocatinktur. Teinture (AlcooI6) de coca. Wird nach Gall. und 
Ital. 1: 5 mit verdiinntem Weingeist hergestellt. 

Vinum Cocae. Cocawein. Yin (Oenole) de coca. Fur die Herstellung 
eines wirklich haltbaren und wirksamen Cocaweins gilt etwa dasselbe, was bei Chinawein ge
sagt ist (S. 936). Es ist nicht rationell, die Cocagerbstoffe durch Gelatine oder Hausenblase 
zu faIlen, weil diese an der Wirkung des Weines sicher beteiligt sind. Will man einen halt· 
baren und klaren Cocawein erzielen, so muB demselben Weingeist (etwa 100/0) zugesetzt 
werden, An Stelle des Weingeistes kann man auch Weinbrand zur Verstarkung des Weines 
anwenden. - Erganzb.: 50 T. Coca-Fluidextrakt, 850 T. Xereswein und 100 T. Zuckersirup 
werden gemischt. Nach einigen Tagen wird filtriert. - GaU.: 6: 100 durch Maceration mit Ma
laga zu erhalten. - A mer. VIII: 65 ccm Fluidextrakt, 75 ccm Weingeist (92%), 65 g Zucker, mit 
Rotwein auf 1000 ccm zu erganzen. - He'v.: 0,5 Gelatine wird in 5,0 Wasser gelost, die 
warme Losung mit 945,0 herbem Siidwein gemischt und hierauf 50 Extr. Cocae fluid. 
zugesetzt. Nach mehrtagigem Stehen wird filtriert. - Hisp.: 30 T. gepulverte Cocablatter 
werden mit 60 0/ oigem Weingeist durchfeuchtet und nach 8stiindiger Maceration mit Alicante 
wein mit diesem Wein perkoliert, bis 1000 T. gewonnen sind. 

ElixIr Coca (Apoth.-V. Lyon). 
Vin Bani a III. ooca. 

Fol. Cocae 60,0 g 
Spiritus (60 Vol.-Ofo) 120,0 g 

12 Stunden macerleren, dann zufiigen 
Vini Malacensis albi 500,0 g 

STage macerleren, dann abpressen und zusetzen 
Sirupi Sacchsri 350,0 g. 

Die abgepreBten Cocabllitter werden mit so viel 
Wasser nachgewaschen, daB die erste Fliissig
kelt + dem 2. Auszug = 11 betragt. Man 
lliBt absetzen und filtriert. 

Vinum Co cae aromatlcum (Nat. Form.). 
Aromatic Wine of Coca. Aromatic Wine 

of Erythroxylon. 
Extr. Cacae fluldi (Amer.) 65,0 ccm 
Elixirii Taraxaci cpt. (Nat. Form.) 10,0 " 
Sirupi Coffeae (Nat. Form) 25,0 " 
Vini Portensis 165,0 " 
ElIxlrii aromatici (Amer.) 300,0 " 
VIni Xerensis q. S. ad 1000,0 " 

Chinatrocin, ein Asthmamittel, solI bestehen aus Extr. Cocae 50,0, Extr. Belladonn. 0,015, 
Kal. nitric., Aq. Lauroc., Extr. Apocyn. llll 5,0, Extr. Grindeliae, Extr. Stramonii, Extr. Euphorbii 
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pilulifer. aa 20,0, Aq. dest., Glycerin, aa 10,0, Acid. carbo1. gtts. X, 01. Gaultheriae gtt. 1. Beirn 
Gebrauch wird ein Zerstiiubungsapparat "Atomizer" verwendet. 

Elixir BRAVAIS. Coffein 1,25, Essentia Cocae 0,25, Theobromin, Vanillin aa 0,0025, Natr. 
benzoic. 1,5, Cura~ao blanc. 500. (Wiener Vorschrift.) 

Yin BRAVAIS. Extr. Cocae 2,5, Extr. Nue. Colae 10,0, Coffein. 1,0, Theobromin, Vanillin 
aa 0,0025, Natrium benzoic. 1,3, Vinum Pedro Ximenez 500. (Wiener Vorschrift.) 

Yin Mariani, ]\URIANIS C oc awein, soIl aus Bordeauxwein und den wirksamen Bestand· 
teilen der Cocablatter bestehen. 

Cocaalkaloide. 
Cocainum. Cocain. Kokain. Cocaine C17H21N04' Mol.·Gew. 303. 

Das Cocain ist das Hauptalkaloid der CooabH1tter, in denen es 1855 von GAEDCKE 
aufgefunden wurde, der es als Erythroxylin bezeichnete. 

Gewinnung. Die Cocablatter werden in den Erzeugungslandern auf Roh·Cocain ver· 
arbeitet, indem man die gepulverten Blatter mit Sodalosung aufeuchtet und mit Mineralol 
(Petroleum) auszieht. Aus dem Mineralol werden die in Losung gegangenen Basen mit sch wefel. 
saurehaltigem Wasser ausgezogen, und dann wird die schwefelsaure Losung mit Soda gefii.Ut. 
Das so gewonnene Roh.Cocain, das auBer Cocain auch den groBten Teil der iibrigen Basen ent. 
halt, wird in Europa, besonders in Deutschland, auf reines Cocain und Cocainsalze, besonders 
Cocainhydrochlorid verarbeitet. In Deutschland werden aber auch Cocablatter verarbeitet. 

Das freie Cocain erhiilt man rein aus dem Hydrochlorid in wiisseriger Losung durch Zero 
legung mit Ammoniak, Natronlauge oder Natriumcarbonat. 

Eigenschaften. Das freie Cocain kristallisiert aus Alkohol in groBen, farb· 
losen, monoklinen Prismen, Smp. 98 0 • Es schmeckt bitter und macht die Zungen. 
nerven voriibergehend gefiihUos. Es ist !Oslich in etwa 700 T. kaltem Wasser, in 10 T. 
Alkohol, 4 T. Ather, 0,5 T. Chloroform, 14 T. Terpentinol, 12 T. Olivenol, in Aceton, 
Essigather, Petroleum, Benzol, Toluol, Schwefelkohlenstoff, Chlorkohlenstoff, un· 
loslich in Glycerin. Die Losungen drehen links. Nach H. C. FULLER soU das Cocain 
bei 100 0 nicht unerheblich fliichtig sein, bei 90 0 aber noch nicht. Bei der quantitativen 
Bestimmung von Cocain dad man demnach beim Trocknen keine hohere Tern· 
peratur als 90 0 anwenden. 

Cocain wird von verdiinnten Sauren leicht gelost und bildet damit meist kristal
lisierbare Salze; es ist eine einsaurige Base. Die wiisserigen Losungen der Salze 
werden durch Ammoniak, Alkali- oder Alkalicarbonatlosung gefaUt. 

Cocainsalzlosungen geben mit Kaliumferrocyanid- und Chromsaurelosungen 
Niederschlage, ferner mit den allgemeinen Alkaloidreagentien. 

Schon beim Kochen mit Wasser, rascher beirn Erhitzen mit Salzsaure, verd. 
Schwefelsaure oder Barytwasser wird das Cocain ferlegt in Methylalkohol, 
Benzoesaure und I-Ecgonin: C17H 21N04 + 2H20 = CuH16NOa (Ecgonin) + 
C6H6COOH + CHaOH. Das Cocain ist der Methylester des Benzoyl-Ecgonins. 
Aus Ecgonin kann es durch Benzoylierung und Methylierung wieder aufgebaut 
werden. Diese Synthese hat praktisohe Bedeutung. 

CH2--CH--CH·CO·OCHa CH2--CH--CH·COOH 

I JCHa 6HO.OCC6H6 I ~CHa ~HOH 
I I I I 

CH2--CH--CH2 CH2--CH--CH2 

Cooain. Ecgonin. 

Synthetisches Cocain. Bei der Gewinnung des Cocains aus den Coeabliittern erhiilt man 
betrachtliche Mengen der Nebenbasen Cinnamylcocain und Isatropylcocain. Durch Er
hitzen mit Salzsaure werden diese Nebenbasen zerlegt in I·Ecgonin, Methylalkohol und die 
Sauren: Zimtsaure und Isatropasaure. Aus dem I.Ecgonin wird dann Cocain gewonnen, 
indem man es zuerst in den Methylester und diesen in die Benzoylverbindung iiberfiihrt. 
Das so teilweise synthetisch gewonnene Cocain ist dem natiirlichen Cocain voUkommen gleich. 
Wenn das Roh·Cocain viel Nebenbasen und verhaltnismiWig wenig Cocain enthalt, wie es beint 
Javacocain der FaU ist, wird das gauze Roh·Cocain zuerst auf Ecgonin verarbeitet, und dieses 
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dann in Cocain iibergefiihrt. Ganz synthetisch wird Cocain jetzt nach einem Verfahren 
von WILLSTATTER dargestellt (s. Psicain, Bd. II S.1386). 

Aus dem Ecgonin kann man durch Einfiihrung anderer Alkyl- und Saurereste auch Ver
bindungen darstellen, die dem Cocain ahnlich sind. Durch Einfiihrung einer Athylgruppe an 
Stelle der Methylgruppe und nachherige Einfiihrung der Benzoylgruppe erhalt man das dem 
Cocain sehr ahnliche Cocaethylin s. S. 1046. 

ETkennung. Siehe unter Cocainum hydrochloricum. 
Anwendung. Nach N. SULZBERGER soli eine Losung von lO T. Cocain (freie Base) in 

90 T. Phenylacetat, CHaCOOCuH5' hervorragend wirksam sein. Fiir die Zahnheilkunde wird 
eine Losung von 10 T. Cocain in 50 T. Phenylacetat empfohlen. fiir Salben eine Mischung von 
Cocain und Adrenalin mit Stearinsii.urephenylester, C17HasCOOCeHs. Das Verfahren zur 
Herstellung dieser Losungen ist in Amerika patentiert. -aber die Anwendung der Cocainsalze 
siehe Cocainum hydrochloricum. 

Cocainum benzoicum. Cocainbenzoat. Benzoesaures Cocain. C17 H21 N04,' 
C7Ha0 2. Mol.-Gew. 425. 

DaTstellung. Durch Erwarmen der berechneten Mengen von Benzoesaure und freiem 
Cocain mit Wasser oder in weingeistiger Losung und Verdunstenlassen der Losung. 

Eigenschajten. Farblose, in 15 T. Wasser losliche Kristalle. Die Losung soli sich angeb
lich besser halten als die des Hydrochlorids und bei subcutaner Injektion keine Schmerzen ver
ursachen. 

Cocainum citricum. Cocaincitrat. Citronensaures Cocain. (C17H21N04,)2' 
CaHs07' Mol.-Gew. 798. 

DaTstellung. Man lost 10 T. freies Cocain und 3,47 T. Citronensii.ure in moglichst 
wenig Wasser und dunstet die Losung an einem warmeD Ort ein. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, leicht liislich in Wasser. Der Cocaingehalt betragt 
75,9%. 

Anwendung. In der Zahnheilkunde zu 0,003-0,06 g. 

Cocainum hydrobromicum. Cocainhydrobromid. Bromwasserstoffsaures Co
cain. C17H 21N04,·HBr. Mol.-Gew.384. 

Es wird wie das Hydrochlorid dargestellt aus Cocain und Bromwasserstoffsii.ure. 
Das Salz gleicht dem Hydrochlorid, ist aber in den verschiedenen Liisungsmitteln etwas 

weniger leicht liislich als dieses. 

Cocainum hydrochloricum. Cocainhydrochlorid. Salzsaures Co
cain. Cocaine Hydrochloride. Chlorhydrate de cocaine. Co
cainum muriaticum. Chloretum cocainicum. Hydrochloras Cocaini. 
C17H21N04,' HeI. Mol.-Gew. 339,5. 

DaTsteltung. Die Einzelheiten der Verfahren zur Darstellung des Cocainhydrochlorids 
werden von den Fabriken geheim gehalten. 1m wesentlichen besteht die Darstellung darin, daB 
weingeistige Losungen von freiem Cocain mit alkoholischer Salzsaure neutralisiert werden. Durch 
Umkristallisieren aus Alkohol kann das Salz gereinigt werden. Aus der weingeistigen Losung 
kann es auch mit Ather ausgefallt werden. 

Eigenschajten. Das Cocainhydrochlorid bildet farblose, durchscheinende, 
prismatische Kristalle oder breite(Tafeln, oder weiDe glanzende BIattchen, Smp. 183 0 

(unscharf), bei raschem Erhitzen bOher, bis iiber 2000. Es ist in 0,75 T. kaltem 
Wasser, leicht in wasserhaltigem, Bchwerer in absolutem Alkohol loslich, loslich 
in Aceton und Chloroform, unloslich in Ather. Die wasserige Losung verandert Lack. 
muspapier nicht. Aus konz. wasseriger Losung kristaIlisiert es mit 2 Molekeln KristaIl. 
wasser in prismatischen Nadeln, die das Wasser sehr leicht abgeben. Das aus AI. 
kohol kristallisierte Salz ist wasserfrei. 

Die wasserige Losung schmeckt .bitter und ruft auf der Zunge eine voriiber
gehende Gefiihllosigkeit hervor. 

ETkennung. Man lost 0,15 g des SaIzes in 15 ccm Wasser und verwendet 
je etwa 2 ccm fiir die folgenden Reaktionen: Quecksilberchloridlosung gibt in der 
mit 1-2 Tr. SaIzsaure versetzten Losung einen weiDen, Jodlosung einen braunen 
Niederschlag, Kalilauge gibt einen weiBen, auf Zusatz von Weingeist oder beirn 
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Schiitteln mit Ather verschwindenden Niederschlag. Silbernitratlosung erzeugt in 
der mit Salpetersaure angesauerten Losung einen wei Ben Niederschlag (von Silber
chlorid). - Werden 5 ccm der Losung'mit 5 Tr. Chromsaurelosung versetzt, so 
entsteht durch jeden Tropfen ein gelber Niederschlag, der sich jedoch beim Um
schwenken der Mischung wieder lost; auf Zusatz von 1 ccm Salzsaure findet eine 
dauernde Ausscheidung des gelben Niederschlags statt. - Wird die Losung von 
0,05 g Cocainhydrochlorid in 2,5 ccm Wasser mit 2 Tr. Kaliumpermanganatlosung 
(1: 100) versetzt, so findet eine Ausscheidung von violett gefarbten Kristallchen 
(Cocainpermanganat) statt. 

Bei Verwendung sllirkerer Kaliumpermanganatlosung scheiden sich die Kristalle rascher 
abo Eine Losung von 0,3 mg Cocain in 1 ccm verd. Schwefelsaure gibt nach SErrER mit 1 ccm 
gesii.ttigter Kaliumpermanganat15sung noch eine Ausscheidung, die unter dem Mikroskop die 
roten, rechtwinkligen Tafeln des Cocainpermanganats erkennen lallt. 

Wird 0,1 g Cocainhydrochlorid mit 1 ccm konz. Schwefelsaure 5 Minuten lang 
auf etwa 100 0 erwarmt, so macht sich nach vorsichtigem Zusatz von 2 ccm Wasser 
der Geruch des Benzoesauremethylesters bemerkbar, und beim Erkalten findet eine 
reichliche Ausscheidung von Kristallen (Benzoesaure) statt, die beim Hinzufiigen 
von 2 ccm Weingeist wieder verschwinden. - Ein aus je 0,05 g Cocainhydrochlorid 
und Quecksilberchloriir bereitetes Gemisch schwarzt sich nach Befeuchten mit ver
diinntem Weingeist. 

Mischt man einige Tropfen einer Cocainlosung mit 2-3 ccm Chlorwasser und 
fiigt einige Tropfen Palladiumchloriirlosung (5%ig) hinzu, so entsteht ein schon 
roter Niederschlag. 

Priifung. a) 0,1 g Cocainhydrochlorid muB sich in 1 ccm konz. Schwefel
saure ohne Farbung losen, ebenso - b) in 1 ccm Salpetersaure (a und b fremde 
Alkaloide und organische Verunreinigungen). - c) Die Losung von 0,1 g Cocain
hydrochlorid in 5 ccm Wasser und 3 Tr. verd. Schwefelsaure muB durch 5 Tr. Kalium
permanganatlosung (1: 1000) violett gefarbt werden. Bei AusschluB von Staub darf 
diese Farbung verglichen mit der Farbung einer Mischung v!>n 5 ccm Wasser, 3 Tr. 
verd. Schwefelsaure und 5 Tr. Kaliumpermanganatlosung im Laufe einer halben 
Stunde kaum eine Abnahme zeigen (Cinnamylecgonin, das Kaliumpermanganat 
reduziert). - d) Wird die Losung von 0,1 g Cocainhydrochlorid in 80 ccm Wasser 
mit 2 ccm eines Gemisches von 1 T. Ammoniakfliissigkeit und 9 T. Wasser ohne 
Schiitteln vorsichtig gemischt, so darf beim ruhigen Stehen innerhalb 1 Stunde 
keine Triibung entstehen. Werden dann die Wandungen des Glases mit einem 
Glasstab unter zeitweiligem kriiftigem pmschiitteln gerieben, so muB sich das Cocain 
flockig-kristallinisch ausscheiden, wahrend die Fliissigkeit selbst vollkommen klar 
bleiben muB (fremde Cocabasen). - e) Cocainhydrochlorid darf durch Trocknen 
bei 100 0 kaum an Gewicht verlieren. - f) Beim Verbrennen darf es hochstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 Bd. II S. 1317. 

Anmerkungen. Zu d) Der Kolben muG vorher sorgfaltig gereinigt werden. 
Wenn die Wandungen des Kolbens auch nur sehr schwach fettig sind, kann die Kristallbildung 
auch bei reinem Cocainhydrochlorid ausbleiben. Das Reibcn mit dem Glasstab fiihrt auch nicht 
immer rasch zum Ziel, viel rascher erhalt man die Kristallabscheidung, wenn man einige Glas
splitter in den Kolben gibt und schiittelt. Tritt nach dem Zusatz von Ammoniakfliissigkeit eine 
milchige Triibung ein, so sind groGere Mengen des giftigen Isatropylecgonins zugegen. 

Zu e) Etwa 1 % Gewichtsverlust ist zulassig, nach HeJv. bis 1,3 0/ 0 ; kristallwasserhaltiges 
Cocainhydrochlorid, C17H 21NO,· HCI + 2H20 enthalt 9,6% Wasser. 

Zu f) Da verschiedentlich Cocainhydrochlorid in d'ln Handel gekommen ist, das mit Bor
saure verfii.lsch t war, so ist die Priifung auf Ver~rennungsriickstand stets auszufiihren. Man 
verbrennt zunachst etwa 0,1 g auf dem Platinblech. Bleibt ein Riickstand, so wiederholt man den 
Versuch mit einer grolleren Menge quantitativ. Borsaure erkennt man leicht, indem mankden 
Riickstand in verd. Salzsaure lost und die Losung mit Kurkumapapier priift; beim Troc nen 
farbt sich das Papier rot, beim Befeuchten mit Ammoniakfliissigkeit dunkelblau. Man kann auch 
das Cocainhydrochlorid direkt in dieser Weise auf Borsaure priifen. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
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Wirkung und Anwendung. Das Cocain zeichnet sich dadurch aus, daB es die 
Endigungen der sensiblen Nerven voriibergehend lahmt, und zwar werden nur solche Nerven
teile durch die Cocainwirkung beeinfluBt, die in un mittel bare Beriihrung mit der Cocainlosung 
gelangen. Diese Eigenschaft hat dem Cocain seine weitgehende Anwendung als lokales Anas
thetikum verschafft. 

Die Schleimhaute resorbieren Cocain aus seinen waaserigen Salzlosungen mit groBec Leichtig
keit, und werden daher sehr rasch anasthesiert. Urn an anderen Korperstellen eine Gefiihllosigkeit 
hervorzurufen, muB man die Losung s ubcu tan injizieren, urn sie mit den Nerven in Beriihrung 
:zu bringen. Die Wirkung des Cocains tritt in einigen Minuten ein und halt 10-15 Minuten lang an. 
Zur Verstarkung der Cocainwirkung bedient man sich hier mit Vorteil der Nebennierenpraparate. 

Das Cocain findet Anwendung bei chirurgischen Operationen, Zahnextraktionen, zur Be . 
.seitigung von Zahn. und Brandwundenschmerzen, bei operativen Eingriffen in der Nase, dem 
Rachen, dem Kehlkopf, den Urogenitalapparaten, wie in der Ophthalmologie. - Man verwendet 
.zu Bepinselungen von Schleimhauten 1O-200/oige CocainhydrochloridlOsungen, zu Eintraufe· 
lungen in das Auge 2-10 %ige, zu Kehlkopfpinselungen 5-10 0 /oige Losungen, zur Infiltrations
.anasthesie sehr verdiinnte Losungen (0,1: 100,0). 

Bei Zahnextraktionen wird das Fleisch des kranken Zahnes zuerst mit der Cocainlosung 
-cingerieben, hierauf 1/,_'/2 Pravazspritze einer 5 0/oigen Losung eingespritzt. Man kann auf 
solche Weise in den meisten Fallen mit 0,0125-0,025 g Cocainhydrochlorid nach 5-10 Minuten 
-cine vollig schmerzlose Extraktion vornehmen. - Auch als Salbe (4 0/0) bei Verbrennungen und 
Vaginismus. 

Cocain, innerlich genommen, unterdriickt das Hunger- und DurstgefUhl. Man verwendet 
.es, urn den Brechreiz bei Schwangerschaft und bei der Seekrankheit zu beseitigen. Eine ZeitJang 
iand es Anwendung zur Bekampfung des Morphinismus, ist aber hier zu verwerfen. Langer 
fortgesetzter, regelmaBiger Cocaingebrauch ruft eine Nervenzerriittung, entsprechend der chro
nischen MOl'phinvergiftung, hervor (Cocainismus). Auch einmaliger Gebrauch verhaltnismaBig 
kleiner Mengen kann bedrohlichen Kollaps und ahnliche schwere Erscheinungen hervorrufen. 

GroBte Einzelga be: 0,05 g Germ., Austr., 0,03 g HeJv., groBte Tagesgabe 0,15 g Germ., 
Austr., 0,06 g HeJv. 

In neuerer Zeit ist os immer mehr durch synthetische Ersatzmittel, die weniger giftig sind, 
-crsetzt worden. 

Haltbarkeit von CocainhydrochlOTidWsungen. Nach M.J. SCHRODER sind waase
cigeLosungen von Cocainhydrochlorid weit bestandiger, als allgemein angenommen wird. Bei 5Mi· 
nu ten langem Kochen oder bei einstiindigem Sterilisieren im W asserdam pf bei 100 0 erfolgte keine 
wahrnehmbare Zersetzung oder EinbuBe an Wirksamkeit, ebensowenig bei langerem Aufbewahren 
.sterileI' Losungen. 

Nach D. ROSSI wird das Cocainhydrochlorid in wasseriger Losung bei 70 0 auch in lii.ngerer 
Zeit nUr unerheblich zersetzt. Die Zersetzung beginnt erst bei 100 0 und steigt mit der Zeit und 
<leI' Temperatur; jedoch ist die Menge des zersetzten Cocains so gering, daB sie fUr die Praxis 
()hne Bedeutung ist. 

Nach A. LESURE kann die Sterilisation von Cocainhydrochloridlosungen sogar bei 110 
bis 120 0 ausgefiihrt werden, wenn das Glas bei dieser Temperatur hochstens Spuren von Alkali 
.abgibt. 

SCHLEICHsche Losungen. An Stelle der friiher gebrauchlichen Losungcn aUB Morph. 
hydrochl., Cocain. hydrochlor. und Natr. chlorat. empfiehlt SCHLEICH zur zuverlassigen und 
ungiftigen Infiltrationsanasthesie folgende Losungen, die keimfrei herzustellen sind: 

Cocain. hydrochl. 
Alypin. (hydrochl.) 
Natr. chlorat. 
Aqu. destill. steril. 

Losung I. 
0,1 
0,1 
0,2 

100,0 

Injectlo Cocainae hypodermica (Brit.). 
Hypodermic Injection of Cocaine. 

Cocaini hydrochlorici 5,0 
Acidi salicylici 0,15 
Aquae destiliatae sterilis ad 100 ccm. 

Oleatum Cocalnae (A mer. VIII). 
Oleate of Cocaine. 

Cocaini 5 g 
Alcohol 5 cern 
Acid. oleinici 50 g 
01. Olivar q. S. ad 100 g. 

Herzustellen wie Oleatum Atropinae (Seite 648). 

Pastilli Cocaini hydrochlorici (Japon.). 
Cocaini hydrochloric! 0,5 
Sacchari Lactis 99,5 
~[jsce fiant pastilli 100. 

Losung II. 
0,05 
0,05 
0,2 

100,0 

Losung III. 
0,01 
0,01 
0,2 

100,0. 

Pastlill contra dysphagiam (F. M. Germ. und 
Sachs. Kr.-V.). 

Dysphagie-Pastillen. A ngina·Pastilien. 
Cocain. hydrochlor. 0,1 
Menthol. 0,2 
Sacchar. alb. 20,0. 

M. f. pastilli No. XX. 

Solutio antemetica (F. M. Germ.). 
Cocain. hydrochlor. 0,05-0,15 
Aq. destill. 500,0. 

Solute de cocaine pour Injection hypodermiquo 
(Gall.). 

Cocaini hydrochlorici 0,5 
Aquae destillatae q .•. ad 50 ccm. 

Kalt IOsen, filtrieren, sterilisieren. 



1048 Cocaalkaloide. 

Tablettae Cocalnl 
Cocaini hydrochlorici 
Sacchari puly. 
Mucilag. Tragacanthae 
Vanillini 

M. f. pastilli ponderis 1,0 g. 

Gall.). 
1,0 

989,0 
100,0 

0,25. 

Tabulettae anglnales. 
Angina-Tabletten, Angipasten(Sachs.Rr.V.) 

Cocaini hydrochior. 5,0 
Mentholi 2,5 
OIel Mcnthae pip. 2,5 
Pyrazolon. phenyldimethyllci 50,0 
Boracis 25,0 
Sacchari 865,0 
Amyll Marantae 25,0 
Talci puly. 25,0 

Mit yerdiinntem Weingeist zu granulieren und 
1000 Tabletten daraus zu formen. 

Tabulettae Mentholl cum Co cal no. 
Menthocainetten, Menthol- C ocain-Ta-

bletten (Sachs. Rr.-V.) 
Cocaini hydrochlorici 5,0 
Mentholi 10,0 
Sacchari Lactis 450,0 
Talci puly. 25.0 
Amyli Marantae 25,0 
Sacchari albi 485,0. 

Mit verdiinntem Weingeist zu granulieren und 
1000 Tabletten daraus zu pressen. 

Unguentum Cocalnae (Brit.). 
Cocaine Ointment. 

Cocaini 
Acidi oleinici 
Adipis Builli 

1,0 
4,0 

20,0 

Angina-Pastillen Yon NEUMEIER enthalten pro dosi 0,002 g Cocain, 0,2 g Antipyrin. 
0,2 g Natr. biboracic., 0,2 g Gummi arab. und 0,4 g Zucker. - Angina-Pastillen von Dr. E. BLOCH 
in Basel sollen Borax, Zucker und pro dosi 0,01 g Cocainhydrochlorid enthalten. 

Zur Herstellung von Angina-Pastillen wurden auch folgende Vorschriften empfohlen: 
I. Cocain. 0,2, Acetanilid. 5,0, Vanillin. 0,1, Sacch. pulv. 95,0, Mucilag. Tragacanth. dilut. q. s.
II. Cocain. 0,2 Antipyrin. 20,0, Vanillin. 0,1, Sacch. pulv. 80,0, Mucilag. Tragacanth. dilut. q. B_ 

In beiden Fiillen stellt man 100 Pastillen mit je 0,002 Cocaingehalt her. 
Alvatunder, ein Anaestheticum fiir zahniirztliche Zwecke, besteht wahrscheinlich auf!, 

Cocain. hydrochlor. 1,0, Acid. carbolic., Tinct. Jodi decolor. aa gtts. III, Glycerin 10,0, Aquae
q. s. ad 100,0 (ZERNIK). 

Astbmatol, ein Asthmamittel, ist ein alkoholfreies Fluidextrakt, das die wirksamen AI
kaloide (0,5%) von Erythroxylon Coca und verschiedenen Solaneen (Belladonna, Datura UBW.) 
enthiilt. 

Dr. BRVGEL}IANNscbe Losung, Diomorphin, zum Einatmen bei Asthma als Ersatz. 
fiir Stramonium, ist ein Cocapriiparat, das auBerdem Atropin, Cocain, Glycerin und eine Siiure
enthiilt und mit Hilfe eines Sprayapparates eingeatmet werden solI. 

Cocapyrin ist ein Gemisch aus 1 T. Cocainhydrochlorid und 99 T. Antipyrin, das in Form 
von Pastillen zu 0,2 g bei Halsaffektionen Anwendung finden soil. 

Corona, ein Lokalanaestheticum fiir zahniirztliche Zwecke, solI eine Losung von etwa 1°/1) 
Cocain in Wasser sein, der Salpetersiiure, Pikrinsiiure, Kaliumoxydhydrat, Gaultheria, Baptisia. 
Thymian, Mentha arvensis, Eucalyptus, Benzoesiiure und Borsiiure zugesetzt sein solI. 

Dyspbagietabletten gegen Schlingbeschwerden usw. enthalten pro dosi 0,005 g Cocain_ 
hydrochloric. und 0,01 g Menthol. 

Elixir antineuralgicum von KWISTA, enthiilt Antipyrin, Coffein und Cocain. hydrochlor_ 
gelost in Tinctura aromatica. 

Eusemin, ein Priiparat zur Injektionsaniisthesie gegen Hyperiisthesie des Zahnbeins, ent
hiilt als wesentliche B"standteile Cocain und Nebennierenextrakt. 

Robiol, eine Cocain-Suprareninlosung, wird als lokales Anaestheticum empfohlen. N ovo
Robiol wird eine Losung von Novocain und Paranephrin genannt. 

Tbymocain, ein Lokalaniisthetikum iiir zahnarztliche Zwecke, ist eine etwas mehr als 
10 %ige Losung von Cocainum hydrochloricum mit 1 °/0 Kochsalz, die auBerdem etwas Alkohol 
sowie sehr geringe Mengen von Thymol und von einem Nebennierenpriiparat enthlHt (ZERNIK). 

Cocainum sulfuricum. CocainsuHat. Schwefelsaures Cocain. l{C17H21N04)2' 

H 2S04, Mol.-Gew. 704. 

Darstellung. Es wird wie das Hydrochlorid aus Cocain und Schwefelsaure erhalten • 
. Eigenschaften. Korniges, weiBes Salzpulver, in 3 T. Wasser loslich. 

Erkennung und Prilfung. Wie beirn Cocainhydrochlorid. Die Losung von 0,05 g 
Cocainsulfat in 5 cern Wasser gibt nach Zusatz von 1-2 Tr. Salpetersaure mit Bariumnitrat
losung eine weiBe Fallung. Die mit Salpetersaure versetzte Losung darf durch Silbernitratlosung 
nicht veriindert werden (Chloride). 

Anwendung. Das Sulfat wird bei gleichzeitiger Anwendung von Silbernitrat an Stelle 
des Hydrochlorids verwendet. 

Cocainum nitricum. Cocainnitrat. Salpetersaures Cocain. C17H21N04·HNOs_ 
Mol.-Gew. 366. 

Darstellung. Man neutralisiert bel gewohnlicher Temperatur 10 T. iu Wasser verteiltes 
Cocain mit verd. Salpetersiiure, wozu 8,3 T. Salpetersaure von 25°/0 erforderlich sind, und 
dunstet die Losung in fIachen GefaBen an einem warmen Ort zur Kristallisation ein. 

Eigenschaften. GroBe, ta£elformige Kristalle, leicht loslich in Alkohol und in Wasser. 
schwer loslich in Ather. 



Coeaalkaloide. 1049 

Erkennung und Prilfung. Wie beim Coeainhydroehlorid. Die Losung von 0,05 g 
Coeainnitrat in 1 eem konz. Sehwefelsaure gibt beim l1bersehiehten mit FerrosulfatloAung an 
der Beriihrungsstelle eine braune Farbung. - Die wasserige Losung (0,05 g + 5 eem) darf naeh 
Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure durch Bariumnitratlosung und durch Silbernitratlosung 
nicht verii.ndert werden (Sulfate, Chloride). 

Anwendung. Das Nitrat wird bei gleichzeitiger Anwendung von Silbernitrat an Stelle 
des Hydrochlorids verwendet. 

Cocainum phenyJicum. Phenol-Cocain MERCK-OEFELE. C17H21N04 ·C6H,O. Mol.-Gew. 397. 
Darstellung. 76 T. Coeain werden in 24 T. geschmolzenem Phenol aufgelOst. 
Eigenschaften. Honiggelbe Masse von Butterkonsistenz, von Kristallen durchsetzt. 

Fast unlOslich in Wasser, loslich in Alkohol und in Ather. 
Anwendung. Ais lokales Anasthetikum, Analgetikum und Sedativum. Su beu tan in 

der Zahnheilkunde, mit Acetanilid gemengt zu Einstaubungen in Rachen, Nase und Hals, desgl. 
mit Menthol. Innerlieh 0,005-0,01 g 1-2mal taglich in Kapseln. Zur subcutanen Injektion 
verwendet man Losungen in 50 0/ oigem Alkohol. 0,007: 10,0. 

Cocainum phenylicum POINSOT ist eine Losung von 1 T. Phenol und 2 T. freiem Coeain 
in einer Mischung aus 40 T. Paraffin 51 und 20 T. Araehisol. 

Cocainum salicylicum. Cocainsalicylat. S alicyls aures C ocain. C17 H 21 N04,' C7HsOa. 
Mol.-Gew. 441. Wird durch Neutralisation von 10 T. Cocain mit 1,55 T. Salicylsaure 
wie das Cocainbenzoat dargestellt. Dicke, kurze Tafeln, leieht 15slich in Wasser, Alkohol und 
in Ather. 

Tropacocain, Benzoyl-1jJ -Tropin, CSH 14(O. OCCsHs)N, Mol.- Gew. 245, findet 

sich in kleiner Menge in den Cocablattern, besonders in der Java-Coca und wird 
bei der Gewinnung des Cocains als Nebenprodukt erhalten. Es wird auch kunst. 
Hch dargestellt. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, Smp. 49 0, schwer loslich in Wasser, leicht 
in Alkohol, Ather, Chloroform und Benzol loslich. Es ist optisch inaktiv. 

Durch Kochen mit Sauren wird das Tropacocain zerlegt in Benzoesaure 
und 1p-Tropin; es ist der Benzoesaureester des 1p-Tropins: 

CH2--CH--CH2 CH2--CH--CH2 

I I I I I I 
I NCHa CHO·OCC6 H S I NCHa CHOH 
I I I I I I 
CH2--CH--CH2 CH2--CH--CH2' 

Tropacocain. 'P·Tropin. 

Das 1p-Tropin kann durch Benzoylierung mit Benzoylchlorid, CsHsCOCI, leicht 
wieder in Tropacocain ubergefiihrt werden. Das tp-Tropin laBt sich aus dem Tropin. 
dem Spaltungsprodukt des A tropins (s. S. 644), durch Erhitzen mit Alkalien dar
stellen; das Tropacocain kann auf diesem Wege also aus dem Atropin dargestellt. 
werden. 

Tropacocainum hydrochloricum. Tropacocainhydrochlorid. 
C9H14(OOCC6HS)N. HCl. Mol.-Gew. 281,5. 
Darstellung. Aus dem freien Tropacocain in gleicher Weise wie Coeainhydrochlorid aus 

Cocain. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle oder ein weiBes, kristallinisches Pulver, 

Smp. 271 0 unter Zersetzung. In Wasser sehr leicht loslich; die Losung verandert 
Lackmuspapier nicht. 

Erkennung. Je 2-3 ccm der wiisserigen Losung (0,1 g + 10 ccm) gebenmit Jod
losung einen braunen, mit KaHumdichromatlosung nach dem Ansauern mit einigen 
Tropfen Salzsaure einen hellorangegelben Niederschlag; SilbernitratloRung erzeugt 
in der mit Salpetersaure angesauerten Losung einen weiBen Niederschlag (von AgCI). 
- Die Losung von 0,1 g Tropacocainhydrochlorid in 2 ccm Wasser zeigt nach Zu· 
satz von 3 ccm Natriumcarbonatlosung eine milchige Triibung, die beim Schiitteln 
mit 10 ccm Ather vollstandig verschwindet; wird ner Ather von der wasserigen 



1050 Coccionella.. 

Fliissigkeit getrennt und auf dem Wasserbad verdampft, so hinterbleibt freies 
Tropacocain als farbloses 01, das beim Stehen iiber Schwefelsaure nach einiger 
Zeit kristalliniseh erstarrt, Smp.49 0• Die alkoholische Losung des Ireien Tropa. 
cocains blaut angefeuchtetes Lackmuspapier. - Versetzt man die Losung von 0,1 g 
Tropacocainhydrochlorid in 1 ccm Wasser mit 2 Tr. Salpetersaure, so tritt beim 
Umschiitteln bald Abscheidung eines weiBen, kristallinischen Niederschlages ein (von 
Tropacocainnitrat). 

Priifung. a) Die Losung von 0,1 g Tropacocainhydrochlorid in 5 ccm Wasser 
und 3 Tr. verd. Schwefelsaure muB durch 1 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) 
violett gefiirbt werden. Bei AbschluB von Staub darf die violette Farbung ini Laufe 
einer hal ben Stunde kaum eine Abnahme zeigen (fremde Cocabasen). Fiigt man 
sodann 1 ccm Kaliumpermanganatlosung hinzu, so erfolgt nach kurzer Zeit Ab· 
scheidung von violetten, nadelformigen Kristallen von Tropacoeainpermanganat. -
b) 0,1 g Tropacocainhydrochlorid muB sich in 1 cem Schwefelsaure ohne Fiirbung 
losen (fremde Alkaloide, organische Verunreinigungen). - c) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Lokalanasthetikum an Stelle dell giftigeren Cocainll, in 3-50/ oiger 

wasseriger Losung. Suprareninzusatz ist unzweckmii.Big. 

Cooaethylinum. Cocaethylin, A thyl.Benzoyl.Ecgonin, Hom ococain, ClsH2304N, 
Mol.-Gew. 317, wird synthetisch dargestellt, indem man Ecgonin in den Athylester ver· 
wandelt und diesen benzoyliert. Kristallisiert aus Alkohol in farblosen, glanzenden Prismen. 
Smp. 109°. Es wirkt wie Cocain, aber Bchwii.cher. 

Coccionella. 
Cooous oaoti L. Coohenille-Sohildlaus. Hexapoda-Hemiptera-Cocci
dae. Urspriinglich heimisch in Memo, Texas, Kalifornien auf verschiedenen 
Kaktusarten, z. B. N opalea coccinellifera S. DyCK (Opuntia coccinellifera 
MILLER), Opuntia tuna MILLER, O. vulgaris MILLER, Peireskia aculeata WILL. 
usw. Geziichtet zurzeit in Mexiko (Vera Cruz), Zentralamerika (Honduras, Guate. 
mala, San Salvador), auf einigen Inseln Westindiens, in Siidamerika (Peru), in Ost· 
indien, auf Java, den Kanarischen Inseln (Teneriffa), in Algerien und Spanien. 

Coccionella. Coohenille. Cochineal. Co chenille. Alkermeskorner. 
Kaktusschildlaus. 

Die Droge besteht aus den getrockneten befruchteten Weibchen. 
Die Cochenille- (Nopal·) Schildlaus ist 2-4 mm lang, der Rumpf dreigliedrig, 

der Hinterleib sechs· bis achtgliedrig, mit 6 Beinen, deren Tarsen dreigliedrig sind. 
Das Mannchen hat zwei lange, weiB bestaubte Fliigel, elfgliedrige Fiihler und zwei 
lange Schwanzborsten. Das Weibchen ist dicker, dunkelblaulichrot, l1ngefliigelt 
und hat achtgliedrige Fiihler und keine Schwanzborsten. Es ist vor der Befruchtung 
2 mm lang, eirund, als Larve mit Saugriissel versehen, verpuppt sich nicht, schwillt 
nach der Begattung um mehr als das Doppelte an, wobel der Kopf und die drei 
Paar Beine zuriicktreten. Lebensdauer 6 W ochen, jahrlich 4 Generationen. 

In den Kaktusplantagen werden die befruchteten Weibchen 3-4mal im Jahre kurz vor 
volliger Entwicklung der in ibnen enthaltenen Eier abgebiirstet. Einen Teil der Tiere laBt man 
beirn ersten Abbiirsten sitzen, die nach 2 Monaten eine neue Brut hervorbrin/!"en. Eine dritte 
Brut kommt kurz vor der Regenzeit, entwickelt sich aber nicht vollstandig, liefert deshalb eine 
schlechtere Cochenillesorte. Man tOtet sie durch heiBen Wasscrdampf, Schwefeldiimpfe und 
KohJendunst und trocknet sie alsbald an der Sonne oder in Of en. 

Cochenille ist im UmriB halbkugelig, eiformig oder kantig, 3-5 mm lang, 
unterseits flach oder vertieft, oberseits gewolbt, querrunzelig. Die Farbe ist hell
oder dunkelgrau auf purpurrotem Untergrund mit silberweiBem Anflug. Nach 
Einlegen im Wasser lassen sich die einzelnen Korperteile unterscheiden. Geruchlos. 
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Geschmack etwas bitterlich, beim Zerkauen farbt sich der Speichel intensiv 
violettrot. 

Handelssorten. Die in Of en getrocknete Cochenille ist am starks ten weiB bestaubt, sie 
Iiefert die Silbercochenille (Grana jaspeada); die in der Sonne getrocknete ist blaugriin, 
= griine Cochenille (Grana renegrida); die auf Metal! getrocknete glanzend und rotschwarz 
bis braunschwarz (Grana negrilla). Jede dieser Sorte zerfallt wieder in zahlreiche Unter
sorten, deren Benennungen wenig iibereinstimmen. Ais beste Sorte gilt die erste Ernte der in Hon. 
duras geziichteten Cochenille (Grana fine), unterschieden im Handel nach Farbe als silbergraue 
und rotliche bzw. schwarzbraune (sog. Zaccatilla) Sorte. Zentralamerika, Mexiko, Peru und 
Teneriffa liefern die meiste Handelsware. - AuBer diesen von geziichteten Insekten gewonnenen 
Sorten, kommt eine Sorte Granilla (Grana silvestris) vor, die von wilden Insekten stammt, 
unter welchem Namen aber auch unentwickelte und zerbrochene Insekten der andern Sorten, 
die man durch Absieben gewinnt und die daher reichlich mit Resten der Pflanzen und mit 
Erde (Asche bis zu 50%) verunreinigt sind, verstanden werden. 

Verfiilschungen. Die weiBbestaubte Sorte wird vielfach mit Schwerspat, Talk, kohlen
saurem und schwefelsaurem Blei, Chlorblei usw. beschwert. Infolgedessen bietet die unbestaubte 
Sorte mehr Gewahr flir Reinheit, doch wird dieser Braunstein, Schwefelblei, Eisenoxyd zugesetzt. 
Man soll deshalb bei groBeren Mengen nur nach Bestimmung des Aschengehaltes einkaufen. 
K iinstliche Cochenille wird aus ausgezogenem, mit Rosanilin versetztem Cochenillepulver 
bereitet, in Korner geformt und mit Kalk bestreut. Die Form ist unregelmaBig, die Korner sinken 
im Wasser unter und IOsen sich darin zu einem Brei auf. Der Aschengehalt ist erheblich hoher 
als der der echten Cochenille. 

Bestandteile. Der rote Farbstoff ist die glykosidische, kristallisierbare Carminsaure 
oder Carminrot (siehe unten); der Gehalt hie ran ist sehr schwankend, er betragt durchschnitt
lich 9-10%, Ferner sind vorhanden 4-6% Fett und Fettsauren, 0,5-4% Coccocerin 
oder Coccerin, ein wachsartiger Stoff, der den wE'iBen 'O'berzug bildet, 1,5-2% Myristin; 
Wasser 4-8%' Asche 3-6%' Das Coccocerin oder Coccerin Hefert beim Verseifen Cocceryl
saure und Coccocerylalkohol. 

Priifung. Cochenille laBt sich leicht zu einem dunkelroten Pulver zerreiben, das an Wasser 
und Weingeist seinen Farbstoff abgibt. Beim Einweichen oder Schiitteln mit Wasser soll die 
darin aufschwellende Cochenille kein unlosliches schweres Pulver abscheiden und beim Zerreiben 
mit Wasser keine Metallflitter erkennen lassen. Es entsteht beim Zerreiben mit Wasser eine 
schwach rotgefarbte Fliissigkeit, die mit Alkalien intensiv violett, mit Sauren rotlichgelb wird. 
In Chloroform darf Cochenille nicht untersinken. Beim Verbrennen darf sie hochstens 5% 
Asche hinterlassen. (Helv., Brit. ho~hstens 60/0') 

Wertbestimmung. Nach CAESAR U. LORETZ. Kolorimetrisch. 1 g gepulverte 
Coehenille wird in einem 100-ccm-MeBkolben mit einer Losung von 5 g Atzkali in 20 ccm Wasser 
eine Stunde lang im Wasserbad erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Fliissiglieit mit Wasser auf 
100 cem aufgefiillt und durch Watte filtriert. Anderseits werden 12,5 ccm 1/IOO-n-Kalium.perman
ganatlosung mit Wasser zu 100 ccm aufgefiillt und in einen Kolorimeterzylinder gefiillt. In einen 
anderen Kolorimeterzylinder gibt man 100 ccm WassE'r, und versetzt dieses aus einer Biirette 
mit soviel der Cochenillelosung, daB die Farbung die gleiche ist, wie bei der Kaliumperman
ganatliisung. Bei normaler Cochenille verbraucht man dazu 2,5 ccm der Cochenillelosung. Je 
weniger Cochenillelosung dazu erforderlich ist, desto besser ist die Cochenille. 

Verarbeitung. Wegen des Fett- und Wachsgehaltes laBt sich die Cochenille schwer 
fein pulvern. Man trocknet sie bei gE'linder Warme gut aus, zerreibt sie im Porzellanmorser zu 
mittelfeinem Pulver, das man durch Ausziehen mit Ather von Fett und Wachs befreit und dann 
leicht weiter pulvern kann. Das entfettete Pulver, Ooccionel1a deoleata pulvis Bubtili8 der Preis· 
listen, ist lange haltbar. 

Anwendung. BisweilE'n noch als Keuchhustenmittel zu 0,1-0,5 mehrmals taglich mit 
Kaliumcarbonat. Ais Farbstoff zu Mundwassern; zum Farben von Zahnpulvern, Zahnpasten. 
und Pastillenmassen, doch ist hier ammoniakalische Carminlosung vorzuziehen. Ais Indikator 
in Form der Tinktur. Die aus Cochenille bp,reitete rote Tinte hat vor einer Anilintinte den 
Vorzug groBerer Bestandigkeit. Der Verbrauch an Cochenille ist durch die Anilinfarben stark 
beeintrachtigt. 

Liquor Coccineus. Cochineal Color.-Nat. Form.: 65g fein gepulverte Cochenillewerden 
mit 32 g Kaliumcarbonat verrieben und in 500 g Wasser gelost. In die Losung werden 32 g Alaun 
und 65 g Weinstein allmahlich eingetragen, das Ganze in einer geraumigen ( !) Schale zum Sieden 
erhitzt. Nach dem Erkalten werden 500 ccm Glycerin und 32 ccm Weingeist (95%) hinzugefiigt. 
Die filtrierte Losung wird mit Wasser auf 1000 ccm erganzt. 

Sirupus Coccionellae. - Austr. Elench.: Man digeriert 10 T. g()pulverte Cochenille, 1 T. 
reines Kaliumcarbonat und je 150 T. Rosen- und Zimtwasser 4 Stunden, filtriert und verkocht 
je 100 T. Filtrat mit 160 T. Zucker und 0,1 T. Alaun zu einem Sirup, der koliert wird. 

Tinctura Coccionellae. Cochenilletinktur. Tinctura Cocci. 
Teinture de co chenille. Wird nach Ergiinzb. durch Maceration von gepulverter 
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Coehenille mit verdiinntem Weingeist 1+10 (nachDan. 1+5) hergestellt. Brit.: Ausl00gCoehenille. 
pulver mit 1000 cem Weingeist (38 Gew •. o/o) dureh Maceration. Nach GaU. 1+10 mit Weingeist 
von 80 Vol •. o/o' Eine gelbliehrote Tinktur, die als Volksmittel gegen Keuehhusten Anwendung 
findet. - Zum Farben von Speisen (Eis, Gelee, Edamer Kase usw.), aber niemals rein oder lwn
zentriert zuinnerlichem Gebrauch (I), benutzt maneine Tinctura Coccionellae ammoniacalis 
aus je 65 T. Cochenille und Ammoniakfliissigkeit (10%) und 1000 T. verdiinntem Weingeist. Diese 
Tinktur sieht blaulichrot aus und darf mit der reinen weingeistigen Tinktur nicht verwechselt 
werden. - Tinetura Coccionellae Rademacheri entspricht etwa der Cochenilletinktur des 
Erganzb. und kann durch diese ersetzt werden. 

Pastllli Cocclonellae DIETERICH. 
Cochenille-Pastillen. 

Coccionellae pulv. 50,0 
Sacchari pulv. 250,0 
Massae Cacao 200,0. 

Zu 1000 Pastillen, jede mit 0,05 Coche~lIe. 

Sirupus Cocclonellae. 
Sirupus cordialis (kermesinus) (Miinch. 

Vorschr.). Kermessaft. Alkermessaft. 
Coccionellae 10,0 
Aluminis 0,25 
Kalli carbonici 0,75 
Aquae Rosae 175,0 
Aquae Cinnamomi spirit. 125,0 
Aquae Melissae 125,0 
Sacchari 600,0. 

Sirupus Cocclonellae compos!tus. 
Keuchhustensaft, Rote Farbe gegen 

Keuchhusten. Kermes-Sirup. 
I. (Hambg. Vorschr.) 

1. Kal. carbonici 4,0 
2. Coccionell. pulv. 6,0 

Aquae fervidae 400,0 
Sacchari 350,0 
Glycerini q. s. ad 1000,0. 

1 und 2 werden % Stunde mit heillem Wasser 
stehen gelassen. In der durchgeseihten Flilssig
keit wlrd der Zucker gellist, dann einmal auf
gekocht und das Glycerin zugesetzt. 

II. (Dresd. Vorschr.) 
Coccionell. pulv. 3,0 
Kalli carbonic! 2,0 
Tartari depurati 4,0 
Spiritus 10,0 
Aquae 60,0 

werden bis zum Kochen erhitzt und Mch dem 
Erkalten filtriert. In 80 T. Filtrat werden 120 T. 
Zucker gellist. 

Sirnpus pectoralis_ 
Hustensaft (Miinch. Vorschr.). 
Sirupi Coccionellae 45,0 
Sirupi Ipecacuanhae 20,0 
Sirupi Senegae 15,0 
Sirupi Papaveris 15,0 
Aquae Amygdalar. amarar. 2,5 
Tincturae' Opii benzoic. 2,5. 

60 g dieses Sirups geben mit 20 Tropfen Toll
kirschentinktur den Sirupus pectoralis 
compositus des Dr. STADLER. 

Austr. Elench. 
Sirupi Coecionellae' 20,0 
Sirupi Senegae 20,0 
Mucilag. Gummi arab. 20,0 
Sirupi Flor. Aurantii 35,0 
Aquae Laurocerasl 5,0. 

Carminum. Carmin. Carminrot. Der Cochenille-Farbstoff wird von den 
Fabriken nach verschiedenen Verfahren dargestellt, die Zusammensetzung der Han
delssorten ist deshalb nicht gleich. Eine der besten Handelssorten ist die als 
N accarat bezeichnete. 

DaJ"stellung. Kooht man Cochenille mit Wasser aus, versetzt das Filtrat mit Alaun
losung und laBt es in f1achen GefaBen an der Luft stehen, so schlagt sich allmahlich der Farb
stoff nieder, und zwar sind die zuerst sich abscheidenden Anteile die wertvollsten, die spater sich 
abscheidenden sind minder wertvoll. Oder man kooht die Coohenille mit Natriumcarbonat ent
haltendem Wasser aus, fiigt EiweiB- oder Hausenblase- oder Gelatinelosung, hierauf verdiinnte 
Schwefelsii.ure hinzu, worauf sich der Farbstoff gleichfalls ausscheidet. Der mit Hilfe von Gelatine 
gewonnene FarbBtoff soil nicht so gut wie die anderen Sorten sein. Eisen ist bei der Darstellung 
auszuschlieBen. 

Eigenschaften. Feurig-hochrote leichte Stucke, leicht zerreiblich zu sehr 
feinem zarten Pulver, unloslich in Wasser und in verdiinnten Sauren,' fast ganz 
loslich in Ammoniak enthaltendem Wasser. Die ammoniakalische Losung ist violett
rot gefarbt. 

VeJ"/iilschungen und Nachahmungen. Der Carmin ist nicht selten durch an
organische Stoffe, wie Tonerde, Bariumsulfat u. a., verfii.lscht, ferner mit Farblacken aus kiinst
lichen Farbstoffen, z. B. Eosin, Paonin, Ponceau, Biebricher Scharlach u. a. 

Zusammensetzung. Der wichtigste Bestandteil des Carmins ist die Carminsaure, 
C22H2201a, deren Zusammensetzung nooh nicht vollkommen aufgeklli.rt ist. Der Carmin ist nach 
LIEBERMANN ein Tonerde-Kalk-Albuminatlack der Carminsaure. LIEBERMANN fand in einem 
Muster etwa 17 0/ 0 Wasser, 20 0/ 0 stickstoffhaltige Stoffe, 7 0/ 0 Asche und 56 0/ 0 eigentlichen Far batof£' 

Prii,fung. a) Carmin soIl leicht zerreiblich sein. - b) Beirn Verbrennen 
darf er nicht mehr als 9% Asche hinterlassen. - c) Er lose sich in verd. Ammoniak
Hiissigkeit fast vollstandig bis auf einige Flockchen von Tonerde auf. 

Anmerkung zu b) Die Asche besteht im wesentlichen aus Tonerde und Calcium
carbonat, bisweilen enthli.lt sie auch kleine Mangen von Zinndioxyd. - Man achte beirn Ver
aschen auf den Geruch, der beim Erhitzen auftritt; echter Carmin verbreitet den Geruch nach 
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versengten Federn. Die Imitationen mit Eosin lassen deutlichen Bromgeruch und der Paoninlack 
deutlichen Geruch nach Phenol erkennen. 

Anwendung. Zur Herstellung roter Tinte, zum Farben von Nahrungs. und GenuBmitteln, 
zur Herstellung von Farbefliissigkeiten fUr die mikroskopische Analyse, zu Schminken. 

Acidum carminicum. Carminsaure, C22H22013' Mol.·Gew. 494, ist der aus dem Carmin 
dargestellte reine Farbstoff. ein rotes Pulver oder rote Lamellen, in 2 T. Wasser, auch in Wein
geist loslich. An wen dun g: In der mikroskopischen Analyse. 

Liquor Carmini. - Nat. Form.: 65 T. Carmia werden mit 365 T. Ammoniakfliissigkeit und 
365 T. Glycerin angerieben, das Ammoniak wird auf dem Wasserbad verjagt und die Losung 
mit Wasser auf 1000 ccm erganzt. 

Cocculus. 
Anamirta cocculus WIGHT et ARNOTT (A. panicula ta COJ.EBROORE, Me
nispermum Cocculus L.). Menispermaceae-Anamirteae. Eine 

in den Bergwiildern des indisch-malaiischen Gebietes verbreitete Schlingpflanze mit 
groBen, lederigen, eirunden, an der Basis gestutzten oder herzformigen Bliittern 
und kleinen, diocischen Eluten, die groBe Rispen bilden. 

Fructus Cocculi. KokkelskOrner. Cockles. Coque du Levant. Semen (Grana, 

Nuces) Cocculi. Cocculi indici (levantici, piscatorii)_ Fischkorner. Kokkelsamen. 
Liiusesamen. 

Die Friichte sind bis 1 cm groB, frisch rot, getrocknet fast kugelig, etwas nierenfiirmig, 
graubraun bis schwarz braun, runzeligrauh, einsamig, leicht kenntlich an der diinnen, rundlichen, 
groBen, etwa 3 mm im Durchmesser haltenden Narbe des Fruchtstiels. Von der Stielnarbe bis 
zur seitlich gelegenen, etwas vorspringenden Fruchtspitze die oft kielartig vortretende Bauchnaht; 
von der Spitze iiber die Riickenflache zur Stielnarbe die oft kaum hervortretende Riickennaht. 
Die Fruchtschale ist ohne Geruch und Geschmack, der Same von stark bitterem Geschmack und 
sehr giftig. Die Droge kommt meist iiber Kalkutta und Bombay nach England und von dort in 
den iibrigen europaischen Handel. 

Die kaum 1 mm dicke, zerbrechliche Fruchtschale besteht auf dem Querschnitt aus einer 
auBeren, faserigen, braungrauen Schicht = Exocarp und einer innern, hellgrauen Steinschale 
= Endocarp. 

Mikroskopisches Bild. Unter der Epidermis eine breite Schicht tangential ge
dehnter, diinnwaridiger, braunlicher, mit kornigem braunen Inhalt erfiillter Zellen, die allmahlich 
in rotbraunes Prosenchym mit eingebetteten ansehnlichen GefaBbiindeln iibergeht. Die Stein
schale besteht aus verholzten, sehr stark verdickten, nach allen Richtungen gelagerten Fasern. 
Das Endosperm aus groBen, kubischen oder vieleckigen, diinnwandigen Zellen, gefiillt mit 
fettem 01 und groBen Proteinkornern. In zahlreichen Zellen kleine, nadelformige Kristalle und 
in groBeren Hohlraumen prismatische Kristalle und Kristallgruppen (kristallisiertes Fett) un
loslich in Wasser und verdiinnten Sauren, IOslich in Ather, Alkalien und heiBer Kalilauge. 

Bestandteile. In den Samen bis zu 1,5% Pikrotoxin (giftiger Bitterstoff), 11-15° 
Fett (nach anderer Angabe bis zu 24%, in den Samen allein bis 50%), ferner Cocculin (= Ana
mirtin), C19H2S010' Wachs, Harz, Gummi, Saccharose. In der Fruchtschale zu 2% 
die beiden ungiftigen, geschmacklosen Alkaloide Meuispermin und Paramenispermin, 
Wachs, Fett, Harz, Gummi; das Fett enthalt die G1ycerinester der Stearinsaure, 01-
saure, Buttersaure; Ameisensaure, Essigsaure, ferner Phytosterin und Stearin
alkohol. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In Pulverform gegen Kratze und zur Vertilgung der Lause, nur mit Vor

sicht zu gebrauchen, da bei wunder Haut Vergiftungen vorkommen konnen. Die Kokkelskiirner 
wirken als Fischgift, d. h. sie betauben beim Hineinwerfen des Pulvers ins Wasser die Fische 
so, daB sie leicht gefangen werden kiinnen. Da hierbei alle in der Nahe befindlichen Fische be
taubt oder getiitet werden, ist die Verwendung der Kokkelskiirner zum Fischfang verboten. Man 
hat beim Menschen nach dem GenuB von zwei Friichten heftige Vergiftungserscheinungen be
obachtet, und 2,4 g des Pulvers haben den Tod herbeigefiihrt. Das Pikrotoxin ist ein Krampfgift. 
Als Gegenmittel sind bis zum Eintreffen arztlicher Hilfe Brechmittel angezeigt. 

Cocculus leaeba D. C. Menispermaceae-Cocculeae. Heimisch durch das 

ganze tropische Afrika. 
Arzneiliche Verwendung als Diuretikum und gegen Fieber findet die Wurzel. 

Diese zeigt mehrere konzentrische GefiiBkreise und enthiilt 0,13% Colom bin und 
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zwei Alkaloide, das kristallinische Sangolin zu etwa 3% und das amorphe Pelosin 
zu etwa 20/0' - Aus den Friichten bereiten die Araber ein gegorenes Getrank 
"Khumr vol majnoon". 

Cocculus laurifolius D. C. Indien, Japan. Die Rinde und Blatter enthalten ein 
wie Curare wirkendes Alkaloid Coclaurin. 

Cocculus filipendula MART., in Brasilien, dient als energisches Diuretikum. 

Picrotoxinum. Pikrotoxin. Picrotoxine. Pikrotoxinsaure.Cocculin. 
Als Pikrotoxin bezeichnet man einen aus den Kokkelskornern gewonnenen Bitter

stoff, der aus einer leicht spaltbaren Verbindung von aquimolaren Mengen zweier 
Bitterstoffe: Pikrotoxinin, C15H1606' Smp. 200-201 0, und Pikrotin, C15HlS07t 
Smp. 249°, besteht. 

Darstellung. 1. Gepulverte, entfettete Kokkelskorner werden einige Male mit heiBem 
Wasser ausgezogen. Man versetzt die Ausziige mit Bleiacetat im UberschuB, filtriert den ent
standenen Niederschlag ab und entbleit das Filtrat durch Sattigen mit Schwefelwasserstoff. 
Man filtriert hierauf vom Schwefelblei ab und dampft das Filtrat auf ein kleines Volum ein. Nach 
mehrtagigem Stehen in der Kalte sammelt man die ausgeschiedenen Kristalle und kristallisiert sie 
zunachst aus siedendem Wasser, zum SchluB unter Zusatz von etwas Tierkohle aus siedendem 
starken Alkohol urn. 

II. Die entfetteten Kokkelskorner werden 2-3mal mit heiBem Alkohol extrahiert. Man 
destilliert von den alkoholischen Ausziigen den Alkohol ab und entfettet das Extrakt mit Petrol
ather, worauf man die im Riickstand verbleibenden Kristallmassen durch Umkristallisieren aua 
siedendem Wasser und siedendem starken Alkohol reinigt. 

Eigenschajten. Farblose, geruchlose, nadelformige, meist sternformig grup
pierte Kristalle von stark bitterem Geschmack, Smp. gegen 200° (Gall. Smp.200 0). 
Es lost sich in etwa 150 T. kaltem, etwa 25 T. siedendem Wasser, in 10 T. kaltem 
oder in 3 T. siedendem Alkohol, leicht in Eisessig, schwer in Ather, Benzol oder 
Chloroform; auch Natronlauge und Ammoniakfliissigkeit liisen reichliche Mengen. 

Die wasserige Losung ist neutral und reduziert in der Warme ammoniakalische 
Silbernitratlosung und auch FEHLINGsche Losung. Die alkoholische Losung dreht links. 

Das Pikrotoxin kann schon durch Kochen mit Benzol in Pikrotoxinin und Pikrotin zer
legt werden, und zwar geht hierbei das Pikrotoxinin in Losung, wahrend das Pikrotin zuriickbleibt, 
Lost man ein Gemisch von 54,4 T. Pikrotoxinin und 45,5 T. Pikrotin in siedendem Wasser auf, so 
kristallisiert wieder Pikrotoxin vom Smp. 199-200 ° aus. Das Pikrotoxinin ist der Trager der 
Giftwirkung der Kokkelskorner und erheblich giftiger als Pikrotoxin; das Pikrotin scheint un
giftig oder doch weniger giftig zu sein. 

Erkennung. Konz. Schwefelsaure lost das Pikrotoxin mit orangeroter 
Farbe, die durch eine Spur Kaliumdichromat in Violett, durch etwas mehr Kalium
dichromat in Braun iibergeht. - Mischt man Pikrotoxin mit der dreifachen 
Menge Kaliumnitrat, durchfeuchtet das Gemenge mit konz. Schwefelsaure und 
setzt dann starke Natronlauge (33% NaOH) im tlberschuB hinzu, so tritt 
lebhafte Rotfarbung ein (LANGLEYSche Reaktion). - Bringt man auf ein Uhr
glaschen ein kleines Kornchen Pikrotoxin, laBt auf dasselbe einen Tropfen einer 
Losung von 1 T. Benzaldehyd in 4 T. absolutem Alkohol sowie einen Tropfen konz. 
Schwefelsaure tropfen (ohne zu schwenken oder zu riihren), so entsteht von dem 
Pikrotoxin ausgehend prachtvoll karminrote Farbung. In der Mischung von Benz
aldehyd und Alkohol entsteht durch Schwefelsaure nur hellgelbe Farbung, in der 
sich die rote Farbung gut abhebt. Eine ahnliche Reaktion gibt Cholesterin (MELZER). 

Pm/ung. a) Schmelzpunkt gegen 2000. - b) Es muB ohne Riickstand ver
brennen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Pikrotoxin gehort zu den heftigsten Giften und erzeugt in groBeren Gaben 

neben Betaubung heftige, durch Reizung des Krampfzentrums bedingte Krampfe. 0,02 g wirken 
schon sehr giftig. Es ist friiher als Enatz des Strychnins bei Epilepsie und Lahmung emp· 
fohlen worden, wird jetzt aber hierfiir nicht mehr angewandt. AuBerlich in Salben 0,3-0,5 
und 25,0 Fett bei chronischen Hautkrankheiten und zur Vertreibung von Kopfungeziefer (nicht zu 
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empfehlen). Innerlich und su beu tan in Gaben von 0,001-0,002 in wii.sseriger Losung gegen 
die Na.ohtschweille des ,Phthisiker; es wirkt fast ebenso sicher wie Atropin und kann wegen des 
Fehlens unangenehmer Nebenwirkungen lii.nger als dieses gegeben werden. - Grollte Einzelgabe-
0,01 g; Tagesgabe 0,02 g (Erganzb.). (Gall.: 0,002 g und 0,006 g.) 

Cochlearia. 
Cochlearia officinal is L. Li:iffelkraut. Cruciferae-Sinapeae-Cochlea
riinae. Heimisch auf salzhaltigem Boden Mittel- und Nordeuropas, hauptsachlich 
an den Meereskiisten der nordischen Lander, auch angebaut. 

Herba Cochleariae. Loffelkraut. Scurvy Grass. Spo onwort. Herbe au]; 
cuillers. Bitterkresse. Skorbutkraut. Scharbockskraut. 

Das frische, im Ms.i bis Juni gesammelte Kraut, Bowohl die Blatter und bliihenden Stengel 
des zweiten Jahres wie aueh die Blatter der noch nicht zur Bliite gelangten Pflanze des ersten 
Jahres. Geruch beim Zerquetschen scharf, senfartig, Geschma.ok scharf, kressenartig und salzig. 

Die bis 30 cm hohen Stengel sind glatt, eckig und saftig. Die grundstii.ndigen, zur Zeit der 
Bliite vielfach vertrockneten Blatter sind langgestielt, bis 3,5 cm breit, kreisfiirmig oder breit
elliptisch, am Grunde gestutzt oder herzformig, fast ganzrandig oder mehr oder weniger buchtig
eckig. Die Stengelblatter sind mehr lii.nglich.stumpf (loffelformig), die unteren gestielt, die oberan. 
sitzend, mit herzformigem Grunde stengelumfassend, rundlich oder eiformig, spitzer und deut
Hcher eckig gezahnt als die Grundblii.tter. Aile Blatter lebhaft griin, kahl, etwas saftig.fleischig. 
Die gestieiten, weillen, wohiriechenden Bliiten haben genagelte, weille, kleine Kronbllitter und 
sochs fast gieich lange StaubgefaJle. Die Frucht ist ein kleines, fast kugelig aufgedunsenes Schot· 
chen mit netzadrigen Klappen und bleibendem Griffel. 

Bestandteile. Das Kraut enthii.lt ein dem Sinigrin des Senfes ii.hnliches Glykosid, 
das durch ein ebenfalls in dem Kraut enthaltenes Enzym bei Gegenwart von Wasser atherische s 
Olliefert (IsobutylsenHil); frisches Kraut Hefert etwa 0,015-0,03%, trockenes 0,15-0,3%. 
Bei trockenem Kraut ist zur Bildung des Senfoles der Zusatz von weiJlem Senf erforderlich, weH 
das Enzym bairn Trooknen zerstort wird. Die Samen liefern das glelCha atherische 01. 

Anwendung. In Form des Loffelkrautspiritus zu Mund- und Gurgelwassem bei 
Erkrankungen des Zahnfleisches; das frische Kraut wird als Salat oder Gemiise gegen Skorbut 
genossen, der ausgeprellte Saft gegen Gicht und Rheumatismus. 

Oleum Cochleariae. LoffelkrautOi. Oil of Scurvy Grass. Essence decochlearia. 
Gewinnung. Durch Destillation von zerquetschtem, frischem Loffelkraut mit Wasser

dampf. Trockenes Kraut, das kein wirksames Enzym mehr enthii.lt, wird zerkleinert mit. 
Wasser angeriihrt und der Brei nach Zusatz von gepulvertem weiJlen Senf iiber Na.oht stehen 
gelassen. Das Enzym des weiJlen Senfs bewirkt dann die Spaltung des Glykosids. Ausbeute
aus frischem Kraut 0,017-0,030/0' aua trockenem Kraut 0,175-0,305 % , 

Eigenschajten. Diinnfliissiges 01; Geruch scharf, senfolii.hnlich, nicht unangenehm. 
Spez. Gew. 0,933-0,950 (150); aD + 52 bis + 56°; loslich in 3-10 Vol. Weingeist von 80 Vol.- % 
zuweilen mit geringer Triibung, und in 1 Vol. WE'ingeist von 90 Vol.-Ufo. 

Bestandteile. 87-98% Butylsenfol (das Isosulfocyanat des aktiven sekun
daren Butylalkohols), SCNCH(CHa)C2H., ferner Benzylsenfol, SCNCH.CsHA, Limonen, 
ClOH l 8> Raphanol (Raphanolid), C29H 5S O,. 

Spiritus Cochleariae. Loifelkrautspiritus. Spirit of Scurvy 
Grass. Esprit (Alcoolat) de cochlearia. Alcohol Cochleariae. 
Loffelkrautspiritus wird meist aus frischem Kraut destilliert. Do. bei der Destillation aber 
das in dem Kraut enthaltene Enzym, durch das das wirksame Senfol erst frei 'gemacht 
wird, zum grollten Teil abgetotet wird, setzt man vorteilhaft vor der Destillation etwas ge
pulverten weillen Senfsamen zu, dessen Enzym das des frisohen Loffelkrautes dann ersetzt. 
Man nimmt dazu weillen Senfsamen, weil dieser kein fliichtiges Senfol bildet; alles bei der 
Destillation iibergehende Senfol mull demnach dann ausschlielllich dem Loffelkraut entstammen. 
Unter Hinzuziehung weiJlen Senfsamens kann man natiirlich auch, wenn frisches Kraut nicht 
zu beschaffen ist, aus trookenem Loffelkraut einen wirksamen Spiritus destillieren. 

Aus frischem Kraut: - Germ. III, Helv.: 8 T. frisches, in Bliite stehendes Loffelkraut 
werden zerstollen, mit Wasser und Weingeist je 3 T. 24 Stunden in gut bedeckter, gut verzinnter 
Blase maceriert. dann bei guter Kiihlung 4 T. abdestilliert. - Hiap.: Aus 500 T. frischer Blatter 
und 1500 T. Weingeist (90%) werden nach 24stiindiger Maceration 1500 T. abdestilliert. -
leal.: 10 T. zerschnittenes frisches Loffelkraut maceriert man mit 10 T. Weingeist (90 Vol._%> 
24 Stunden und destilliert 12 T. abo - Nederl.: BOO T. frisches Lbffelkraut und 200 T. in diinne 
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Scheiben geschnittene Wurzel von Cochlearia Armoracia maceriert man 24 Stunden mit einem 
Gemisch aus 800 T. Weingeist (90 Vol..%) und 1000 T. Wasser und destilliert 1000 T. abo -
Portug.: Nach 5tagiger Maceration 1: 1 aus frischem Kraut mit 85 0/ oigem Weingeist zu destillieren. 
- ROBS.: Wie Germ.' III. 

Aus trockenem Kraut: - Germ. IV: 4 T. Loffelkraut werden mit 1 T. gestoBenem 
weiBen Senfsamen und 40 T. Wasser 3 Stunden lang maceriert (zur Spaltung des Glykosides durch 
das Myrosin des Senfsamens). Dann setzt man 15 T. Weingeist (90%) zu und destilliert 20 T. abo 

Loffelkrautspiritus ist eine klare, eigenartig scharf riechende und schmeckende Fliissigkeit. 
Geruch und Senfolgehalt gehen mit der Zeit zuriick. Der Gehalt an Senfol wird wie im Spiritus 
Sinapis bestimmt. Er solI (nach Germ. IV) etwa 0,06 % betragen. - Spez. Gewicht 0,908-D,918 
(Germ. III und IV), 0,892-D,898 (Nederl.), 0,910-D,920 (ItaL). 

Kiinstlicher Loffelkrautspiritus wird aus synthetischem Loffe1krautol und Wein
geist gemischt (0,5 g 01 auf 1000 g Spiritus dilutus). Er kommt in Geruch und Geschmack dem 
aus dem Kraut destillierten Praparat sehr nahe. 

Spiritus Cochlearille compositus. Alcoolat de cochlearia compose. -Portug.: Aus 
200 T. frischer Wurzel von Cochlearia armoracia, 800 T. frischem Loffelkraut und 1000 T. Wein
geist (85%) werden nach 5tagiger Maceration 1000 T. Destillat gewonnen. - Gall.: In gleicher 
Weise aus 40 T. frischer Meerrettichwurzel, 300 T. frischem Loffelkraut, 350 T. Weingeist (80%) 
300 T. a bzudestillieren. 

Aqua antiscorbutica Sydenham. Je 3 Tropfen Pomeranzenschalenol, Macisol, Krause. 
minzol und Salbeiol, 1 g Senfspiritus und je 50 g Loffelkrautspiritus und verdiinnter Weingeist 
werden gemischt. 

Acetum stomatlcum DIETERICH. 
Acetum dentifricium. Mundessig. 

Zahnessig. 
Spiritus Cochleariae 200,0 
Tincturae Spilanthis comp. 200,0 
Tincturae aromaticae 100,0 
Aetheris acetici 50,0 
Acidi acetici (96 0/ 0 ) 30,0 
Acidi salicylici 20,0 
Aquae destillatae 400,0 
Coccionellae pulverat. 5,0 
Olei Salviae 1,0 
Olei Menthae pip. ang!. ~,q. 

Man erwarmt auf 60 0 und stellt elmge Tage 
kiihl. TeelOffelweise dem Mundspiilwasser zu
zusetzen. 

Aqua Cochlearlae. 
I. 

Herbae Cochleariae recent. 1000,0 
Spiritus 100,0 
Aquae q. s. 

Man destilliert ab: 1000,0. 
II. Ex tempore. 

Spiritus Cochleariae 20,0 
Aquae destillatae 80,0. 

Aqua glngivalls regia. 
Kiinigs-Mund wasser. 

Olei Rosae gtts. V 
Olei Citri 1,0 
Olei Cinnamomi 2,5 
Olei Caryophyllorum 5,0 
Spiritus Cinnamomi 287,0 
Spiritus Cochleariae 700,0 
Chloroformii 5,0. 

Unverdiinnt bei Zahnweh, mit Wasser verdiinnt 
als Gurgelwasser. 

Sirupus Cochleariae. 
Spiritus Cochleariae 15,0 
Sirupi simplicis 85,0. 

Sirupus Cochlearlae compositus (Relv.). 
Sirupus antiscorbuticus. Liiffelkraut-

sirup. Sirop de raifort compose. 

1. Rerbae Cochleariae recentis 
2. Rerbae Nasturtii offic. recentis 
3. Radicis Armoraciae recentis 
4. Foliorum Menyanthis (Trifolii 

fibrini, Sieb I) 
5. Corticis Aurantii (I) 
6. Corti cis Cinnamomil) (IV) 
7. Vini albi 
8. Spiritus (94 0/ 0 ) 

9. Sacchari 

Relv. Gall. 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 

20,0 
25,0 
10,0 

400,0 
40,0 

10,0 
20,0 
5,0 

400,0 

500,0. 

Helv. HiOt 1-8 flinf Tage macerieren, im Dampf
bad 50 T. abdestillieren, den Riickstand aus· 
pressen, die Fliissigkeit nach einigen Stun den 
klar abgieOen, auf 50,0 eindampfen und das 
Destillat zusetzen. Zur Bereitung des Sirups 
werden 1 T. dieses Extraktes und 9 T. Sir. 
simp!. gemischt. 

Gall. JaOt nur zwei Tage macerieren, das Destillat 
(100,0)mit 100,0 Zuckerim Wasserbadzum Sirup 
kochen, die PreOfiiissigkeit mit Eiwei/3 klaren, 
mit dem Rest des Zuckers zum Sirup (spez. 
Gew. 1,27) einkochen, filtrieren und die beiden 
Sirupe mischen. 

Hisp.: Sirupus Raphani compositus. 
Gleiche Teile zerschllittene frische Meer
rettichwurzel, frisches Loffelkraut, Brunnen
kresse und Bitterklee werden zerrieben, aus
gepreOt, dann mit etwas Wasser angerieben, 
nochmals ausgepreOt und die PreOfiiissigkeiten 
filtriert. In 360 T. des Filtrates werden 640 T. 
Zucker kalt geliist. 

Portug. 
1. Succi Cochleariae compo (Portug.) 
2. Sacchari 
3. Spiritus Cochleariae compo (Portug. 

1 und 2 kal t liisen und zuletzt 3 zufiigen. 

Sirupus Cochlearlae jodatus. 
Sir op de raifort i ode. 

1. Relv. u. Gall .. 
Tincturae .Jodi 
Sirupi Cochleariae comp. 

10,0 
990,0. 

250,0 
650,0 
100,0. 

Succus Cochleariae composltus (Portug.). 
Succi Cochleariae recent. 400,0 
Succi Nasturtii offic. recent. 300,0 
Succi Citri ~OO,O. 

Stets frisch zu bereiten und zu filtl'lerenl 

Tinctura antlglnglvltica (F. M. Germ.). 
Spirit. Cochlear. 30,0 
Tinct. Myrrhae 8,0 
Tinct. Catechu 
Tinct. Ratanh. aa 4,0. 

Tlnctura Cochlearlae composlta. 
Tinctura antiscorbutica. 

Radicis Armoraciae recent. 50,0 
Acidi salicylic! 1,2 
Ammonii hydrochlorici 6,0 
Olei Menthae pip. gtts. V 
Spiritus Cochleariae comp. 
Spiritus diluti aa 50,0 

1) Relv. laUt chinesischen Zimt, Gall. Ceylonzimt verwenden. 
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Cochlearia armoracia L. Meerrettich. Horseradish. Raifort. Cran de 
Bretagne. In fast ganz Europa an feuchten Orten, doch oft nur verwildert, haufig 
allgebaut. 

Stengel 1 m hooh, 8.stig. Grundstandige Blatter groll, oblong, am Rande gekerbt, lang. 
gestielt. Untere Stengelblatter fiederspaltig, obere lanzettlioh, gekerbt-gesagt, mit versohmalertem 
Grunde sitzend. 

Radix Armoraciae. Meerrettichwurzel. Horseradish Root. Racine de raifort. 

Radix Raphani rusticani (marini). Racine d'armoise. Kren. PfefferwurzeI. 
Die mehrkopfige Wurzel und die unterirdischen Auslaufer, oft iiber 1/2 rn lang, bis 6 cm 

dick, walzenrund oder stumpfkantig, oberflii.chlich zart geringelt, querwarzig, braunlich-gelb, 
innen weill, hartfleischig. Zerrieben von stechendem Geruch und scharfem Geschmack. 

Bestandteile. Die Wurzel enthii.lt Sinigrin, das in der zerriebenen Wurzt'l durch Zero 
legung durch ein ebenfalls vorhandenes Enzym Allylsenfol Hefert. 

AufbewahTung. Die frische Wurzel wird im Garten in die Erde gegraben oder im Keller 
in Sand eingesohlagen. 

Anwendung. Haufig als Kiichengewiirz, selten medizinisch, zerrieben ill Wein oder Bier 
alg Diureticum. Zur Herstellung einiger Zubereitungen. 

Oleum Armoraciae. MeerrettichOi. Das aus den Meerrettichwurzeln durch Destillation 
mit Wasserdampf gewonnene, nach dem Rektifizieren farblose 01 besteht, wie das Senfol, aus 
Allylisothiocyanat. 

Aqua Armoraciae. Rettichwasser. Destillat aus frischer Meerrettichwurzel; kann durch 
eine Losung von 1 Tropfen atherischem SenfOl in 200 g Wasser ersetzt werden. 

Sirupus Raphani jodatus. Sirupus antiscorbuticus jodatus. - Hisp.: 0,5 T_ Jod 
und 1 T. Jodkalium in 4 T. Wasser gelost werden 995 T. Sirupus Raphani compo Hisp. zugesetzt. 

Spiritus Armoraciae compositus. Compound Spirit of Horseradish. - Brit.: 
Je 125 g Meerrettich ond Orangonschalen, 3 g Muskatnull, 625 ccm Weingeist und 7500cm 
Wasser geben 1000 ccm DestilIat. 

Succus Raphani. Meerretticbsaft. Frisch geprellter (mit Zucker oder etwas Weingeist 
haltbar gemachter) Meerrettichsaft wird als Specificum gegen Gallensteinkolik angewandt. 

Tinctura Armoraciae composita (antiscorbutica). Alcoole (Teinture) de raifort 
composee. Frischer Meerrettich 100 T., Senfpulver 50 T., Ammoniumchlorid 25 T., Weingeist 
{60% ) 200 T., zusammengesetzter Loffelkrautspiritus 200 T., nach 10 Tagen auspressen und 
filtrieren. 

Vlnum antlscorbutlcum. 
Vinum Armoraciae compositum. 

Skorbutwein. Vin (Oenole) antiscorbutique. 
I. Gall. 1S8!. II. Portug. 

Herb. Cocbleariae recentis 15,0 Rad. Armoraciae recentis 30,0 
Herb. Nasturtii offie. recentis 15,0 Herb. Cocbleariae recent. 30,0 
Rad. Armoraciae recentis 30,0 Herb. Nasturtii recent. 20,0 
Fo!' Trifolli fibrini 3,0 Fo!. Trifolii fibrini recent. 20,0 
Sem. Sinapis nigri polv. 15,0 Ammonil chlorati 10,0 
Ammonii cblorati 7,0 Spiritus Sinapis 10,0 
Alcoolati Cochleariae compo 16,0 Spiritus Cocbleariae 90,0 
Vini albi 1000,0. Vini Portensis 900,0. 

Nach lOtagigem Stehen auszupressen und zu Macera per dies X. 
fUtrieren. 

Cholosan, Dr. L. NAUMANNS Rettichextrakt, wird aus schwarzenRettichen unterZu
satz von etwas Alkohol (zum Haltbarmachen) hergestellt. Gegen Gallensteinleiden empfohlen. 

Cocos. 
COCOS nucifera L. Cocospalme. Palmae-Ceroxyloideae-Cocoeae-Atta
leinae. 

Eine der wichtigsten Nutzpflanzen, als deren urspriingliche Heimat entweder 
der indische Archipel, die Kiisten des Indischen- und Stillen Ozeans, oder mit viel
leicht mehr Wahrscheinlichkeit die Antillen, Zentral- und Siidamerika anzusehen 
sind. Verbreitet ist der Baum iiber die Tropen der ganzen Erde, wird vielfach kulti
viert. Hauptkulturlander sind Ceylon, Ostindien, die Inseln des Stillen Ozeans, 
Neuguinea, Siidamerika, Westindien, Senegal, Ostafrika, Madagaskar usw. Fiir 
Ceylon aHein wird die Zahl der Cocospalmen auf etwa 80 Millionen angegeben. 

Hager. Handbuch. I. 67 
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Ein Teil der Baume dient ausschlief.llich der Palmweingewinnung. Die Friichte~ 
die Cocosniisse, dienen hauptsachlich zur Gewinnung des getrockneten Frucht
fleisches, der Kopra, aus dem das Cocosfett erhalten wird. 

Jede ausgewachsene Palme triigt 60-100 und mehr Friichte, die bei der Vollreife abfallen .. 
Diese werden gesammelt, mit der Axt geoffnet, das Fruchtfleisch in Stiicken herausgesehnitten 
und sogleich getroeknet. Das 3-5 em dicke Mesocarp, die Faserschicht, bildet etwa 30-57 0/0-
der Frucht, die etwa 1/2-2 em dicke, hellbraune, mit dem Samen durchaus verwachsene Holz
schicht, die Innenschicht oder das Endocarp, 11,5-19,5%, das Endosperm 18,5-38%, die Cocos
milch 12-13%, Junge Samen enthalten fast kein festes Niihrgewebe, sie sind angefiillt mit einer 
wasserhellen Fliissigkeit, der Cocosmileh. Spiiter setzt sieh an der Peripherie des Samens eine an
fiinglieh ziemlich weiehe, dann sehr wohlsehmeckende, weiBe Masse an, die allmiihlich dicker" ird 
und verhartet, wahrend die Milch an Quantitat und Qualitat abnimmt. Man trocknet das heraus
geschnittene Fruchtfleisch so lange, bis alles in dem Endosperm enthaltene Wasser sich verfliichtigt 
hat und nur das (n in den ausgetrockneten Zellen zuriick bleibt. Ein Trocknen a.n der Sonne ist. 
weniger vorteilhaft als in Trockenbfen. Es werden fUr die Koprabereitung nur vollreife Niisse, die 

br .. 

Abb.219. CocosnuBschaleu-Pulver. 
8t dunkelgelbe Steinzellen mit braunem Inhalt, t NetzgefaBe, 
BP Spiralgefi!.Be, g TiipfelgefiWe, w farbloses und br braunes Par
enchym aus dem Mesocarp. I BasUasern. 8t. verkieselte Steg-

mata. 

einen Monat an einem trockenen. 
warmen Ort gelagert haben, auf
gebrochen. 1000 Cocosniisse liefern 
etwa 250 kg Kopra. 

Faserschicht. Die Fasern 
der Faserschicht kommen als Coir in 
den Handel und werden zur Herstel
lung von groben Teppichen, Biirsten. 
Stricken, Netzen, Sacken usw. be
nutzt. Die Faserbiindel sind braun. 
rundlieh, sie umschlieBen einen Ka
nal, in dem leieht GefiiBe erkannt 
werden. Von auBen sind die Faser
biindel mit kleinen, 15 !' groBen. 
verkieseIten Plattchen (Stegmata) 
bedeckt. Die einzelne Faser ist 
0,4-1,0 mm (meist 0,7 mm) lang 
und 12-24 !' (meist 20 !') dick. 
ungleichmaBig dickwandig, verholzt, 
au Ben haufig ausgebuehtet oder 
geziihnelt, zeigt zahlreiche Poren
kaniile. 

Die harte Steinschale findet 
in der Knopffabrikation, zur Her
stellung von Messergriffen, Trink
gefaBen usw. Verwendung. Ihr Ge

we be setzt sieh vorwiegend aus sehr versehieden 
reichen GefiiBbiindeln durchzogen. 

gestalteten Steinzellen zUsammen, von zahI· 

Die PreBriickstiinde von der Olgewinnung sind ein sehr geschiitztes und wertvolles 
Viehfutter. 

Aus dem Holz der Cocospalme liiBt sich ein Piapia genanntes wohlriechendes Gummi. 
gewinnen usw. Alles an der Cocospalme ist verwendbar, die Bliitter dienen zu Flechtwerk. 
Dachbedeckungen, das Netzwerk am Grunde des Blattstiels zu Sieben und zur Herstellung wasser
dichter Kleidung. Die Eingeborenen benutzen den frisch ausgepreBten Saft der Bliiten als ein 
kriiftiges Adstringens bei Blut- und Schleimfliissen, die Wurzel gegen Durchfall. 

Gepul verte CocospreBkuchen, wie auch die gepulverten Samenschalen findet man sehr 
hiiufig als Verfiilschungsmittel Gewiirzpulvern beigemengt. Ais diagnostisches Hilfsmittel zur 
Erkennung von CocusnuBschalenteilen dienen besonders die liinglieh gestreckten Steinzellen. 
die charakterisiert sind durch ihre getiipfelten, braungelben Zellwiinde und ihren dunkel· 
braunen, mit Kalilauge sich rotlich fiirbenden Inhalt. Abb. 219. 

Oleum Cocos. Cocosbutter. Cocosfett. Cocoanut Oil. Beurre de 
cocotier. CocosnuBol, Cocosol, Kalappusol. 

Das aus den getrockneten Cocosniissen (Kopra) gewonnene gereinigte Fett. 
Gewinnung. Die Gewinnung des Cocosfettes geschieht zum Teil bereits in den Ursprungs

landern in sehr primitiver Weise durch Auskochen mit Wasser oder Pressen. Die groBten Mengen 
werden in Europa gewonnen durch Auspressen der gemahlenen Kopra in hydraulischen Pressen 
und auch durch Ausziehen mit Losungsmitteln. Das rohe Cocosfett wird sehr leicht ranzig, auch in 
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der Kopra wahrend der langen Beforderung zur See. Das aus der Kopra gepreBte Fett ist deshalb 
ohne weiteres als Speisefett nicht zu gebrauchen, sondern muB gereinigt (raffiniert) werden. Die 
hierzu benutzten Verfahren werden von den Fabriken im einzelnen geheimgehalten. Sie bestehen 
im wesentlichen in der Entfernung der freien Fettsauren durch Behandlung mit Alkalien oder 
Magnesia, oder durch Alkohol und durch Beseitigung der riechenden Stoffe durch Behandlung 
mit Wasserdampf, Kohlendioxyd und auch mit Alkohol. 

Eigenschaften. Das gereinigte Cocosfett ist ein weiBes, maBig hartes Fett. 
Geruch schwach nuBahnlich; durch Riihren wiihrend des Erstarrens wird es schmalz
artig weich nnd streichbar. Smp. 20-28°, " meist 23-25°, Smp. der Fettsauren 
24-270; Erstarrungspunkt 14-25,5°, meist 16-20,5°, der Fettsauren 16-23°; 
Jodzahl 8-10, Verseifungszahl 254-262, REICHERT - MEISSL-Zahl 6-8,5, POLENSXE
Zahl 16,8-18,2, Brechungsindex bei 40 ° = 1,4477-1,4497 (33,5-36,3 Skalenteile 
des Butterrefraktometers). Es lost sich in 2 T. Weingeist von 90% beimErwarmen 

auf 60°. 
Bestandteile. Das Cocosfett besteht in der Hauptmenge aus den Glyceriden der La uri n -

saure und Myristinsaure, ferner der Capron-, Capryl· und Caprinsaure und Olsaure. 
Die Menge der fliichtigen Fettsauren betragt etwa 2%, Palmitinsaure ist nicht naher nachge
wiesen, Stearinsaure nur in sehr geringer Menge (etwa 1 %)' Buttersaure ist nicht vorhanden. 

Priifung. Ergiinzb.: a) Cocosfett solI nicht ranzig riechen; b) Schmelzpunkt 
20-280. c) Verseifungszahl 253,5-268,50. - d) Wird 1 g Cocosbutter mit 5 ccm 
erwarmtem Weingeist geschiittelt, so darf der letztere, nach dem Verdiinnen mit 
25 ccm Wasser, blaues Lackmuspapier nicht roten (freie Saure). - e) Beim Ver
brennen diirfen hochstens 0,5 % Riickstand hinterbleiben. 

tiber die weitere Priifung des a.ls Speisefett dienenden Cocosfettes siehe weiter unten. 
Anmerkung zu d. Diese Probe ist wenig scharf und bestimmt. Sicherer ist die Bestim

mung des Sauregrades (vgl. S. 75); der Sauregrad soll nicht iiber 4 sein. (Wie bei Cacaobutter.) 
Anwendung. Zur Darstellung von Seife, als SalbengrundJage, als Speisefett. 

Cocosfett als Speisefett. Gereinigtes Cocosfett kommt in Tafeln gegossen oder 

durch Riihren in schmalzahnliches Fett verwandelt in sehr groBen Mengen als Speise
fett in den Handel. GroBe Mengen werden auch wie tierische Fette mit Milch zu 
Margarine (Pflanzenmargarine) verarbeitet. Das reine Fett sowohl wie auch Mischungen 
mit anderen Fetten und die Cocosfettmargarine fiihren im Handel die verschieden
sten Bezeichnungen, die groBtenteils den versehiedenen Fabriken geschiitzt sind, 
z, B. Palmin, Vegetaline, Plantol, Cocotine, Myrolin, Nukoline, Nus
sin u. a. m. 

Die aus Cocosfett hergestellten Speisefette und Margarine unterliegen den Bestimmungen 
des Reichsgesetzes yom 15. Juni 1897 betr. den Verkehr mit Butter, Kase, Schmalz und deren Er
satzmitteln (vgl. unter Bu tyrum den Abschnitt Margarine). Demnach braucht weiBes, unveran
dertes Cocosfett, das unter einer seinem Ursprung entsprechenden Bezeichnung in den Verkehr 
gebracht wird, nicht als Kunstspeisefett bezeichnet zu werden. Bezeichnungen wie Vegetaline, 
Estol usw. sind jedoch fiir sich allein unzulassig; neben diesen Phantasienamen muB die deutJiche 
Bezeichnung Cocosfett gebraucht werden. Die Bezeichnung Palmin gilt indessen als Stoff
bezeichnung fiir das Cocosfett; sie ist fiir sich allein ausreichend. WeiBes, reines, aber streich
fahig gemachtes Cocosfett ist eine dem Schweineschmalz ahnliche Zubereitung, also Kunst
speisefett im Sinne des Margarinegesetzes. Gelb gefarbtes, butter- und butterschmalz
ahnliches Cocosfett ist als Margarine anzusehen und darf nur unter den fiir den Verkehr mit 
Margarine vorgeschriebenen Bedingungen (Kennzeichnung, Zusatz von 10% Sesamol) in den 
Handel gebracht werden (vgl. Margarine). 

Die Untersuchung des Cocosfettes erfolgt sinngemaB nach den fiir Adeps, Butyrum 
und Margarine gegebenen Vorschriften. Ausschlaggebend fiir seine Reinheit sind im allgemeinen 
die Verseifungszahl, REICHERT·MEISSL.Zahl, POLENsxE-Zahl, J odzahl. Auch seine Loslich
keit in Alkohol kann hierfiir herangezogen werden. 

Cocosmilch. Mit diesem Namen bezeichnet man den fliissigen Inhalt der Friichte, der zwar 
nicht milchahnlich weiB ist, aber doch eine schwach milchig getriibte Fliissigkeit darstellt. Die 
Milch unreifer Friichte enthiUt Glykose (etwa 4,5 % ), die der reifen Friichte Saccharose, 4 bis 
13 % , Spuren von EiweiBstoffen, Fett, Salze, ferner verschiedene Enzyme. Die Milch dient frisch 
und gegoren als Getrank. 

67* 
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CocospreBkuchen. Die bei der Gewinnung des Cooosfettes verbleibenden PreBkuchen, 
die als Viebfutter verwendet werden, enthalten 7-14% Wasser, 16--21 % Stickstoffsubstanzen, 
7-22% Fett, 28-470f0 stickstofffreie Extraktstoffe, 9-15% Fasern und 5-70f0 Asche. 

Codeinum s. u. Opiuma.lka.loide Bd. II S.343. 

Coffea. 
Coffea arabica L., Kaffeestrauch. Rubia.ceae-Coffeoidea.e-Ixoreae . 

. Heimisch in Angola, Abessinien. am Victoria "N yanza, in Mozambique, kultiviert 
besonders in Brasilien, Mittelamerika, ferner auf Java, Sumatra, Ceylon, im siidlichen 
Arabien, im tropischen Ostafrika usw. Ein bis 5 m hoher, selten hoherer Baum, der 
aber in der Kultur strauchig gehalten wird, mit gebiischelten, weiBen, fiinfzahligen, 
kurzgestielten oder fast sitzenden Bliiten und breitlanzettlichen, diinnledrigen 
Blattern mit am Grunde ein wenig verbundenen Nebenblattern. Die Frucht ist eine 
kugelige oder etwas langliche, fleischige Steinfrucht von der GroBe einer kleinen 
Kirsche, sie enthalt in der fleischigen Hiille in jedem der beiden Facher je einen 
halbelliptischen Samen. Jeder der Samen ist von einer trockenen, pergament
artigen H iille (Endokarp) eingeschlossen. Die Frucht ist erst griin, dann rot, endlich 
blauschwarz. 

Coffea liberica BULL., ein etwa 6-8 m hoher immergriiner Baum, beimisch im 
tropischen Westafrika, jetzt gleicbfalls in ausgedehnter Kultur. C. liberica unter
scheidet sieh von C. arabica durcb einen kraftigeren Wuehs und die GroBe der Blatter 
und Bohnen, auch erreicht sie ein bedeutend hoheres Alter und ist ausgiebiger in der 
Entwicklung der Friichte. 

Semen Coffeae. Kaffeebobnen. Coffee Beans. Cafe. Feves de cafe (de Yemen). 
Gewinnung. Sobald die Friichte vollig reif sind, werden sie geerntet, was gewohnlich drei

mal im J ahr geschieht, da die Reife zu verschiedenen Zeiten eintritt. Das Trennen der Bohnen yom 
Fruchtfleisch geschieht nach einem alten Verfahren derart, daB man die Beeren zunachst an der 
Sonne trocknen laBt, bis das Pericarp mit der Steinschale und Samenschale brockelig wird und dann 
das sprode Fleisch durch Walzen abquetscht, oder man bedient sich nach der nassen, westindi
schen Methode eigener Maschinen mit stumpfen Zahnen, die das Fruchtfleisch in frischem Zu
stand groBtenteils abschalen, so daB nur noch die Bohnen mit den pergamentartigen Hiillen 
und geringen Resten des Fruchtfleisches iibrig bleiben. Die noch in den Pergamenthiilsen be
findlichen Bohnen (Pergamentkaffee) werden alsdann einem GarungsprozeB unterworfen, 
indem man die Bohnen 11/2-21/2 Tage in Zisternen feucht halt. Darauf wascht man die Bohnen, 
trocknet sie, stoBt die pergamentartige Hiille mit Maschinen ab und entfernt den groBten 
Teil der Samenschalen, die "Silberhaut oder Schieferhaut", durch den "Polierapparat". Die 
Garung kann auch durch Aufschiitten in Haufen herbeigefiihrt werden. 

Beschreibung. Die Samen sind etwa 7-14 mm lang, von hellgelblicher, griinlicher oder 
braunlicher Farbe, sehr hart, hornartig, auf der Riickenseite gewolbt, auf der Bauchseite flach oder 
etwas vertieft und mit einer tiefen Furche versehen. An der AuBenseite Reste einer diinnen Samen
schale, des "Silberhautchens". Die Samen bestehen zum bei weitem iiberwiegenden Teil aus dem von 
beidenRandern eingerollten Endosperm; der kleine Embryo liegt auf der Riickenseite am einen Ende, 
er zeigt eine Radicula und zwei flache Kotyledonen. Das Silberhautchen umkleidet die innere 
Flache des eingerollten Endosperms, es ist in der Furche noch ziemlich oder doch in Resten er
halten. Entwickelt sich in der Frucht nur ein Same, so erhalt dieser eine allseits gerundete, fast 
walzige Gestalt und bleibt in der GroBe zuriick. Derartige Samen finden sich stets mehr oder 
weniger reichlich, man sucht sie heraus und bringt sie als besondere Sorte "Perlkaffee" in den 
Handel. Die Samen sind fast geruch- und geschmacklos, der bekannte Kaffeegeruch und -ge
schmack entwickelt sich erst beirn Rosten. 

Mikroskopisches Bild. Die Samenschale, das "Silberhautchen", ist mehrschichtig und 
besteht aus zusarnmengefallenen, inhaltslosen, sehr diinnwandigen Zellen und den aufgelagerten, 
unregelrnaBig zerstreuten oder zu rnehreren zusammenliegenden, teils spindelformigen, teils sehr 
verschieden gestalteten. gleichmaBig verdickten. reich getiipfelten, gelblichen Steinzellen von 
0,070-0,800 mm Lange und 15-45 (J. Breite (Abb.220). Das Endosperm an der AuBenseite 
kleinzellig und regelmallig gebaut, im Innern aus unregelmalligen Zellen (Abb. 221). Die 
Wande auf dem Querschnitt stark knotig verdlCkt, von der Flache gesehen stark fensterartig 



CoHea. 1061 

getiipfelt (Reservecellulose), der Zellinhalt aus Fett und EiweiB. Der im Endosperm eingebettete 
Embryo ist nur wenig entwickelt. 

Pul ver. (Gerosteter Kaffee.) Ein braunes Pulver, hauptsachlich Stiicke des Nahr
gewebes aus ziemlich isodiametrisch-polyedrischen, 45-60 I-l Durchmesser aufweisenden Zellen 
mit ziemlich stark- und grobknotig verdickten, sehr grob getiipfelten (fensterartig), mehr oder 
weniger gebraunten Wanden und braunem, im Wasser zum Teil sich losenden Inhalt (olhaltiges 
Plasma, Gerbstoff, Zucker usw_)_ Ferner Stiicke der sogenannten Silberhaut (Samenhaut), eines 
diinnen, dreischichtigen, farblosen, durchsichtigen oder gelblichen Hautchens mit den fiir den 
Kaffee sehr charakteristischen, stark verdickten und stark getiipfelten, 0,7-0,8 mm und dariiber 
langen und bis 45 I-l breiten, meist spindelformigen, an den Enden zugespitzten, stumpfen oder 
gestutzten, auBen glatten, meist geschweiften, oft knorrigen Sklereiden. Diese liegen einzeln 
oder meist in Gruppen von verschiedener Ausdehnung im diinnwandigen Gewebe der iiuBersten 

Abb.220_ Samenschale der Kaffeebohne, .t Steinzellen_ 
160 mal vergraBert_ (Nach MOELLER.) 

Zellage der Samenhaut, durch 
kleinere oder groBere Zwischen
raume voneinander getrennt_ Son
stige Gewebe sollen im reinen ge
mahlenen Kaffee nicht vorhan
den sein_ 

Abb_ 221. Querschnitt durch das Endo
sperm der Kaffeebohne_ 160mal ver

graBert. (Nach MOELLER.) 

Handelssorten. Nach Herkunft, Aussehen und Giite unterscheidet man im Han
del etwa 40 Sorten Kaffee. Kennzeichen der Giite sind guter, reiner Geruch und 
Geschmack, gleiche Farbe und GroBe (Egalitat), das Nichtvorhandensein von diinnen, 
zerbrochenen oder gar schwarz en Bohnen (Triage oder Brennware). 

Nach den Ursprungslandern unterscheidet man: arabischen Kaffee (Mokka, 
die kleinsten Bohnen), afrikanischen Kaffee (West- und ° stafrika) , indischen 
Kaffee (Java, Menado, Ceylon), amerikanischenKaffeeundzwar a) westindi schen 
(Cuba, Jamaika,Domingo, Portorico), b) mittelamerikanischen (Mexiko, Costarica, 
Guatemala , Nikaragua), c) siidamerikanischen [Venezuela, Brasilien (Santos, 
Hafen des Staates Sao Paulo, des wichtigsten Kaffeeanbaugebietes)]. 

Bestandteile. Der nicht gerostete Kaffee enthalt durchschnitt!ich etwa: 10---11 % 
Wasser, 120/0 Stickstoffsu bstanz, 90/oGerbstoff, 80/0 Zucker, 11 % Atherextrakt (Fett, 
Wachs und andere Stoffe), 4% Asche. Die Asche enthalt durchschnittlich etwa 62% K 20, 
6,3% CaO, 9,7% MgO, 0,65% Fe20 a, 13,3% P 20 S' 3,8% SOa' 0,54% Si02- Die Asche enthalt 
auch etwa 0,45% Chlor und 0,30/0 Na20, was bei der Beurteilung einer Beschadigung des Kaffees 
durch Seewasser zu beach ten ist. 

Von unloslichen Kohlenhydraten enthalt der Kaffee ein Pentosan, ein Galactan 
und ein Mannan. Das fette 01 ist bei gewohnlicher Temperatur f1iissig; es enthalt viel Olein, 
wenig Palmitin und Stearin und etwa 7% freie Olsaure. Die "Kaffeegerbsaure" ist nach 
K. GORTER kein einheitlicher Stoff, sondern ein Gemisch von Chlorogensaure, Coffalsaure 
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u. a. Die Hauptmenge besteht ans Chlorogensaure, die durch Alkalien in Kaffeesaure und 
Chinasaure zerlegt wird. 

Der Kaffee enthalt ferner das Alkaloid Coffein (s. S. 1069) zu etwa 1,0-1,750/0' frei 
und an Gerbsaure gebunden. Das als Coffearin bezeichnete zweite Alkaloid des Kaffees ist 
identisch mit dem Trigonellin des Bockshornsamens. 

Rosten des Kaflees. Der Kaffee ist als GenuBmittel erst brauchbar, wenn er gerostet, 
d. h. einige Zeit unter bestandigem Umriihren auf 200--250° erhitzt worden ist, bis er eine braune 
Farbe angenommen hat. Die Veranderungen, die der Kaffee hierbei erleidet, sind weitgehende 
und wichtige: 

1. Der Wassergehalt wird sehr bedeutend vermindert. 2. Das Coffein erleidet eine geringe 
Abnahme. 3. Rohfaser, Fett, Kaffeegerbsaure und Zucker, dieser unter Caramelbildung, erleiden 
tiefgreifende Veranderungen. 4. Das Volum der Bohnen nimmt zu. 5. Die Menge der in Wasser 
loslichen Stoffe nimmt abo 6. Es entwickelt sich beim Rosten das fiir den Kaffee so charak
teristische Aroma. In dem beim Rosten groBerer Mengen von Kaffee aufgefangenen Destillat 
sind nachgewiesen: Aceton, Furfurol, Furfuran, Coffein, Ammoniak, Methylamin, 
Trimethylamin, Ameisensaure, EssigBaure, Resorcin, Hydrochinon, Pyrrol, 
Pyridin, Kohlensaure, endlich ein 01: Coffeon (Caffeol oder Kaffeeol); dieses 01 ist jedoch 
kein einheitlicher Stoff. Es ist auch zu bemerken, daB sich nicht aile diese Stoffe in den Rost
produkten jedes Kaffees finden. Welcher Korper das eigenartige Kaffeearoma bedingt, ist bisher 
noch nicht mit Sicherheit ermittelt. Nach ERDMANN wird es durch eine stickstoffhaltige Substanz 
verursacht, die in den hoher siedenden Anteilen des Kaffeeoles enthalten ist. Durch Erhitzen 
gleicher Teile Kaffeegerbsaure, Rohrzucker und Coffein konnte ERDMANN ein deutliches Kaffee
aroma erhalten. LEBBIN bringt das Kaffeearoma mit dem Gehalt an Furfuran in Verbindung. 

Die Veranderungen beim Rosten ergibt auch folgende Zusammenstellung nach KONIG: 

,!,'" " ~;, "I " " " .S " o~:t::' ;..."" -= .S '" I " " £! ..., " ~ ". ~'~~I -= ~~ [ll 
~ 

..., ... 
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Prozent 

Ungebrannter Kaffee • • • '\10,73[12,64[1,07[11,80[7 ,62 [ 0,86[9,02[20,30[24,01[3,02[30,84 
Gebrannter Kaffee • . • . . 2,38 14,13 1,16 13,85 1,31 1,31 4,63 39,88 18,07 4,65 28,66 

Besondere Rostverfahren. In GroBbetrieben ist es viel£ach gebrauchlich, den Kaffee 
beim Rosten mit gewissen Uberzugsstoffen zu versehen, angeblich, um ihn dadurch glanzender 
und ansehnlicher zu machen und um das Aroma vor Verfliichtigung zu schiitzen. Man verwendet 
zu diesem Zwecke hauptsachlich Zucker (bis zu 9%)' zuckerhaltige Losungen, wasserige Extrakte, 
Starke, Dextrin (Starkesirup), Gummi, EiweiBstoffe, Schellack, Kolophonium, Fette, Ole, Vaselin, 
Paraffinol usw. Derartige Verfahren bezeichnet man als Konservieren, Glasieren (vorwiegend 
Schellack- oder Harzriistung), Kandieren (Zuckerriistung), Olen, Fetten oder Glanzen. 

Um die bitter schmeckenden Stoffe der Kaffeebohnen zu entfernen, werden letztere 
auch vor dem Rosten mit warmen Soda- oder Pottaschelosungen gewaschen. Endlich sollen 
auch Zusatze von Tannin oder verschiedenen gerbstoffhaltigen Losungen, von kondensierten Riist
erzeugnissen des Kaffees und von wasserigen Boraxliisungen beobachtet worden sein. Auch 
Wasserzusatze kommen vor. 

Da nur billige Kaffeesorten den geschilderten Manipulationen unterworfen werden, sind 
die Griinde dieser sog. Aromaverbesserung, Geschmacksverbesserung usw. ziemlich durchsichtige. 
Meist bezwecken alle diese Verfahren nur eine Gewichtsvermehrung (Belassen von Wasser im 
Kaffee!) oder die Verdeckung der Beimengung schlechter Bohnen. Eine Konservierung des Aro
mas wird in den seltensten Fallen erreicht. Auf alle Falle muB daher eine genaue Deklaration 
derartiger Verfahren verlangt werden (glasierter, kandierter, gefetteter Kaffee). Die "Verein
barungen" verlangen auBerdem, daB solcher Kaffee nicht mehr als 4% 1) eines nach dem Ver
fahren von HD:.GER abwaschbaren Uberzuges enthalt. Zusatze von Melassesirup, Mineralolen 
und Tannin sind unter allen Umstanden unzulassig. Amtlich gewarnt wird ferner vor der An
wendung von arsenhaltigem ScheUack (infolge Auffarbung mit Auripigment, AS2S3); seine 
Verwendung faUt unter § 1 des Farbengesetzes yom 5. Juli 1887. 

Anwendung und Wil'ltung. Von einer arzneilichen Verwendung des Kaffees als an
regendes Mittel, bei Vergiftungen usw. kann kaum gesprochen werden, sie fallt mit derjenigen 

1) Diese Grenze ist reichlich hoch bemessen; die ;om Reichsgesundheitsamt im Jahre 1915 
herausgegebenen Entwiirfe zu Festsetzungen iiber Lebensmittel, Heft 5, Kaffee, lassen bei Ver
wendung von Zucker 3 0/ 0 abwaschbare Stoffe zU. Von Schellack sollen nur 0,5 Teile auf 100 Teile 
rohen Kaffee verwendet werden. Andere Uberzugsmittel gelten als Verfalschung. 



Coffea • 1063 

. als GenuBmittel zusammen. Zu erwahnen ist die auBerliehe Anwendung in Sehnupfpulver (vgl. 
Mentholin) und als desodorierendes Mittel (z. B. 0,2 g Kaffee auf 1,0 g Jodoform). Sehr aus
gedehnt ist die Verwendung als anregendes Getrank, das man herstellt aus 1 T. gerosteter und 
gemahlener Bohnen, 10-15 T. koehenden Wassers in bekannter Weise. Hier und da sucht man 
die Loslichkeit dureh den Zusatz einer geringen M;enge von Soda zu erhbhen. 1m Orient ist es 
gebrauchlieh, den Kaffeesatz (das extrahierte Pulver) mit zu genie Ben. 

Die Gesamtmenge der in Losung gehenden Stoffe schwankt bei der gewohnlichen Her
stellungsmethode von 21-27 Ufo. 

WAENTIG fand, daB eine Tasse Kaffee von 150 g (aus 15 g feingemahlenem Kaffee mitt
leren Coffeingehaltes auf 300 g Wasser erhalten) je nach der Bereitungsweise 0,06-0,1 g Coffein 
-anthalt; jedenfalls iiberschreitet die in einer Tasse Kaffee mittlerer GroBe enthaltene Coffein
menge auch bei starkeren Aufgiissen oder hoherem Coffeingehalt der betreffenden Kaffeesorte 
kaum 0,5 g, das heiBt die von der Germ. zugelassene groBte Einzelgabe. 

Wenn der Hauptanteil an der anregenden Wirkung des Kaffees nun aueh dem Coffein 
zugeschrieben werden muB, so ist es doch zweifellos, daB aueh andere Bestandteile, besonders 
die beim Rosten der Bohnen entstehenden brenzlichen Stoffe, dabei mitbeteiligt sind, wodurch 
-as sich erklart, daB die Wirkung des Kaffees von allen eoffein- oder theobrominhaltigen GenuB
mitteln die energischste ist, obsehon der Coffeingehalt des Tees z. B. oft ein erheblich hoherer 
ist, und daB Kaffee von manehen Personen nicht vertragen wird, die Tee ohne jeden Naehteil 
genieBen. - ttbermaBiger KaffeegenuB ist unter allen Umstanden schadlich, man hat naeh dem 
-GenuB von 80 g Kaffee Schwindel, Kopfsehmerz, Zittem, Herzklopfen, Brechreiz beobachtet, 
welehe Symptome erst naeh mehreren Tagen schwanden. - RAHN weist auf die unter Umstanden 
reeht schadliehen Wirkungen hin, die fortgesetzter KaffeegenuB bei blassen und entkrafteten 
jungen Leuten, Herzkranken usw. auslosen kann. Das Coffein bewirkt bei solchen reizbaren 
Personen ehronisehe Sehadigung des Magens, der Nerven und der Muskeln. Er empfiehlt in allen 
1l01chen Fallen Malzkaffee als Ersatz, der neben einem dem Kaffee ahnlichen angenehmen Aroma 
-den Zweck des Durstloschens in gleicher Weise erfiillt. 

Mit gleichem Erfolg konnen aber sieher auch viele andere Kaffeeersatzstoffe verwendet 
werden. Neuerdings wird fiir den gleichen Zweck auch der sog. coffeinfreie Kaffee an
gepriesen. 

Colfeinfreier Kalfee. Seit langem hat man schon versueht, den Kaffee zu "entgiften" 
-d. h. ihn von Coffein zu befreien. Dies ist bis zu einem gewissen Grade gelungen dureh ein von 
K. H. WIMMER ausgearbeitetes Verfahren (D.R.P.), daR von der Kaffeehandelsgesellschaft 
.. Hag" in Bremen technisch ausgefiihrt wird. Naeh den Angaben WIMMERS besteht das 
Verfahren darin, daB man die Bohnen vor der Extraktion zunaehst einer Behandlung mit iiber
hitztem Wasserdampf unterwirft, durch die die Zellen geoffnet und die Coffeinsalze zerlegt werden. 
Werden die so vorbehandelten Bohnen mit geeigneten, eoffeinlosenden Mitteln, wie Ather, Benzol, 
<:!hloroform u. a. extrahiert, so ist es moglich, ihnen das Coffein bis auf geringe Mengen zu ent
'Ziehen, wobei auffallenderweise auBer Coffein nur Zehntelprozente einer braunen, wachsartigen 
Masse gelost werden, so daB aIle jene anderen Bestandteile, die beirn Rosten das Aufblahen, den 
Geschmack und das Aroma bedingen, dem Kaffee erhalten bleiben. - Auf diese Weise gelingt es, 
den Coffeingehalt der einzelnen Kaffeesorten auf 0,1-0,3 0/ 0 und noch weiter herabzusetzen, 
130 daB dieser Kaffee zwar nieht als "coffeinfreier" aber doeh als coffeinarmer Kaffee bezeichnet 
werden kann 1). - Der eoffeinarme Kaffee unter der Schutzmarke "Rettungsring" soIl weder an 
Aroma noch an Geschmack eingebiiBt haben. A. REINSCH stellte jedoch fest, daB das Aroma 
-etwas gelitten habe, im iibrigen sei aber die auBere Besehaffenheit die eines normalen gebrannten 
Kaffees. 

Auch von der Firma Atoxicafe-Gesellschaft in Basel und Clarens und von anderen Firmen 
wird eoffeinarmer Kaffee hergestellt. 

Kaffeeersatzstoffe. Hierunter versteht man gerostete pflanzliche Stoffe, die beim Aus
'Ziehen mit W &sser ein kaffeeahnliehes Getrank liefem und dazu bestimmt sind, den Kaffee ganz 
oder teilweise zu ersetzen. Sie unterseheiden sich von dem echten Kaffee wesentlich dadurch, 
daB sie mit Ausnahme des Sultankaffees (s. S. 1064) weder Coffein noch Kaffeegerbsaure 
oder Kaffeeol besitzen. "Ober die Bedeutung dieser Ersatzstoffe heiBt es in einer Broschiire des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes vom Jahre 1906: .. Die Kaffeeersatzstoffe konnen gegenwartig 
nicht mehr als bloBe Verfalschungsmittel fiir eehten Kaffee beurteilt werden, sie bilden einen 
wichtigen, selbstandigen Gegenstand des Handels, werden von weiten Kreisen der Bevolkerung 
gekauf1i und teils fiir sieh und teils gemischt mit eehtem Kaffee zur Herstellung von AufguB
getranken verwendet. Einen beachtenswerten Nahrwert besitzen sie ebensowenig wie echter 
Kaffee, sie dienen lediglich als GenuBmittel. An ilirer Herstellung hat die einheimisehe Land
wirtschaft ein erhebliohes Interesse, da sie die meisten Rohstoffe liefert." 

1) Nach den "Entwiirfen" (vgl. FuBnote S.1062) soIl .. eoffeinfreier Kaffee" hOohstens 
(),08 0/ 0 Coffein, "ooffeinarmer" hochstens 0,2 % enthalten. 
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Ais Rohstoffe zur HersteHung von Kaffeeersatzstoffen konnen nahezu aHe kohlenhydrat-, 
gerbstoff- und olhaltigen pflanzlichen Stoffe dienen, sofern sie nicht gesundheitsschadlich oder 
verdorben sind. 1m allgemeinen kann man die zahlreichen Fabrikate wie folgt gruppieren: 

A. Teile der Kaffeefrucht. 
Die Fruchtschalen des Kaffees (des fleischigen Exo- und Mesocarps) bilden als sog. 

Saccakaffee oder Sultankaffee einen besonderen Handelsartikel. Sie sind mikroskopisch 
nicht leicbt nachzuweisen und besonders mit den Friichten von Ceratonia (vgl. S. 901) zu ver
wechseln, doch fehlen ihnen die mit Kalilauge sich violett und mit Vanillin und Salzsaure sich rot 

p 

p 

.Abb.222. Epidermis (ep) und Parenchym (p) des 
Pericarps der Kaffeefrucht. 160 mal vergr6Bert. 

(Nach ]I[OELLER.) 

Abb.224. Gewebe der Samenschale von Cassia 
occidentalis, in Wasser gesehen. 

sTragerzellen vonoben.opCnticula. p Palisaden. 
o Cuticularstabchen der Palisaden. Die Wande 
der Zellen sind dunn mit zahlreichen cutlculari
sierten Stabchen. In Wasser verquillt die dunne 
Membran und es bleiben nur die Stabchen ubrig. 

(Nach MOELLER.) 

b 
~i&iliI;~ 

Abb.223. Elemente aus dem Mesocarp der 
Kaffeefrucht. sp GefaBe. b Fasern. p Paren
chym. bp Bastparenchym. 160 mal vergroBert. 

(Nach MOELLER.) 

Abb. 225. Aus dem Gewebe der Eichel. sp GefaBe. 
st Starkemehl. ep Epidermis. 300 mal vergroJ3ert. 

(Nach MOELLER.) 

farbenden lnhaltskorper. Zu achten ist vorkommendenfalls auf die nach auBen dickwandige Epider
mis mit sparlichen Spaltoffnungen, auf das Parenchym, dessen Zellen zuweilen einen groBen Kristal! 
oder Kristallsand einschlieBen (Abb.222) und auf die starken Fasern der GefaBbiindel (Abb. 223). 
Wenn, was haufig vorkommt, unter den Fruchtschalen sich auch vereinzelt das Endocarp (Per
gamentschale, vgl. S. 1063) befindet, so fallen dessen nach verschiedenen Richtungen verlaufende, 
gestreckte, reich getiipfelte Zellen, die bis 40 (J. dick sind, leicht auf, durfen aber mit den Stein
zellen der Samenschale nicht verwechselt werden. - Von den iibrigen Kaffeesurrogaten unter
scheiden sich die Fruchtschalen des Kaffees besonders durch ihren Coffeingehalt, der etwa 
0,45 0/ 0 betragt. - Die Blatter des Kaffeebaumes, die bis 1,25 0/ 0 Coffein enthalten, werden 
in Afrika und auf Sumatra wie Tee verwendet. 

B. Teile anderer Pflanzen. 
1. Samen: a) von Leguminosen wie Lupinusarten, Kichererbse (Cicer arietinum 

L.), Cassia occidentalis L. (Abb. 224), Astragalus baeticus L., Soja hispida MOENCH, 
Arachis hypogaea L. u. a. Mit Ausnahme von Arachis sind alle diese Samen kenntlich an 
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den Elementen der Samenschale: schmalen Palisaden und den in der Mitte eingezogenen Trager. 
zellenI ). Die Samen von Arachis fallen durch die flacheren, am Innenrande sageartig getiipfelteo 
Zellen der Epidermis der Samenschale auf (vgl. S. 520). 

b) Keimblatter der Eichel (vgl. Quercus Bd. II), kenntlich an den Starkekornchen, die 
meist 15-20 IL (auch bis 50 IL) messen und von unregelmaBiger Gestalt, oft gerundet, dreieckig oder
nierenformig sind und eine groBe zentrale Hohlung haben (Abb. 225). 1st die Starke infolge 
Briihens der Eicheln verkleistert, so ist ihre U mriBform in den damit erfiillten und oft vollig 
erhaltenen Zellen noch einigermaBen zu erkennen, doch wird man alsdann das Hauptaugenmerk 
auf die Elemente der Fruchtschale richten, die oft in Stiickchen in den Eichelkaffee gelangt. Es 
sind in ihr kleine, stark verdickte Steinzellen charakteristisch. 

c) Harte Endosperme von Palmensamen, namlich von Phoenix dactylifera L. 
(Dattelkerne) und Phytelephas macrocarpa R. et P. (Steinniisse). Die letzteren werden in 
groBer Menge zur Knopffabrikation verwendet, und die sich hierbei ergebenden Abfalle sollen 
angeblich zerkleinert und gerostet als Kaffeeersatzmittel dienen. Der Wert dieser Stoffe ist sehr 
zweifelhaft; sie sind wegen ihres geringen Gehaltes an Fett und Zucker (Stiirke und Gerbstoffe 
fehlen vollig), sowie wegen ihres hohen Rohfaserge. 
haltes mehr als Fiill· und Besch werungsmittel 
anzusehen. Mit Dextrose und anderen Zuckerarten 
gerostete SteinnuBabfalle sollen neuerdings zur Her· 
stelJung eines Kaffeeersatzmitteis "Zipangu" (40 0/ 0 

Kaffee und Kola, 15 % Zichorie, 45 % SteinnuB) 
verwendet werden (NOTTBOHM). - Sowohl die 
Dattelkerne wie auch die Steinniisse sind leicht zu 
erkennen an den stark verdickten, getiipfeJten Zellen 
des Endosperms, deren Wand wie beim Kaffee aus 
Cellulose (Reservecellulose) besteht, also mitJod und 
Schwefelsaure blau wird. Die Wande sind dicker 
wie beim Kaffee, die Tiipfel gegen die Wand scharfer 
abgesetzt und nach innen (gegen die primare Mem· 
bran) meist verbreitert (Abb. 226). 

2. Friichte. 
a) Zuckerreiche Friichte: Die Schein· 

friichte der Feige, Ficus Carica L. (vgl. S.827) 
und die Hiilsen des Johannisbrotbaumes, Ceratonia 
Siliqua L. (vgl. S. 901) liefern den Feigen. bzw 
den Karo benkaffee; aUB den Datteln wird der 
Dattelkaffee gewonnen. 

b) Mehlhaltige Friichte: Roggen, Gerste, 
Weizen, jedes gemalzt oder ungemalzt, ferner 
Mais und Reis. Diese GetreidekaffeeBorten kommen 
meist in ganzem Zustande in den Handel. Besonders 
der Malzkaffee, bestehend aus gerostetem Gersten· 
malz, erfreut sich groBer Verbreitung. Erkenntlich 
sind die Getreidefriichte in erster Linie an den Starke. 
kornchen (vgl. S. 429), die jedoch oft durch Quel. 
lung verandert sind, ferner an den Haaren, Kleber· 

s 

Abb.226. Querschnitt dutch den Samen von 
Phyteiephas maeroearpa. S Samensehaie. 

E Endosperm. (Nach MOELLER.) 

zellen, Oberhautfragmenten der Spelzen. Die Unterscheidung von Gerste und Malz ist mit 
Sicherheit nur an ganzen Kornern durch Nachweis des Keimlings moglich. 

3. Wurzeln (kennzeichnend sind weite GetaBe, samtlich ohne Starke): 
a) Cichorien, die Wurzeln kultivierter Pflanzen von Cichorium Intybus (vgl. S. 1007}. 

Wohl der alteste Kaffeeersatzstoff. 
b) Zuckerrii be von Beta vulgaris L. (ohne Milchsaftschlauche, mit Kristallstandzellen}. 

Auch sonstige Riibenarten werden ver.wendet. Die Verwendung von Riibenschnitzeln aus Zucker. 
fabriken ist unzulassig (Schweiz und Osterreich). 

c) Lowenzahn. Auch die Wurzeln von Taraxacum officinale (vgl. Taraxacum, Bd. II) 
dienen zur Bereitung eines Rosterzeugnisses, das dem Cichorienkaffee sehr ahnlich ist. 

4. Zu bereitungen aus ge branntem Zucker (Kaffee-Essenz, Karamel). 
5. Mischungen der im vorstehenden aufgefiihrten Ersatzstoffe. 
Die Art der Verarbeitung der einzelnen Rohstoffe auf Kaffeeersatzstoffe ist 

verschieden: Wurzeln und Samen werden zunachst in Waschtrommeln gereinigt. Manche Friichte, 
z. B. die Eicheln, miissen entschalt werden, Getreidefriichte sind von Staub, Spreu und Unkraut 
zu befreien. Nach diesen vorbereitenden Manipulationen, die fiir die fertige Ware auBerst wichtig 
sind, werden die Rohstoffe zerkleinert (mit Ausnahme der Getreidefriichte, die ganz bleiben), 

1) Betr. genauerer Angaben iiber die Milrroskopie der Kaffeesurrogate vgl. die verschiedenen 
Handbiicher der Milrroskopie der Nahrungs. und GenuBmittel (MOELLER, VOGL). 
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getrocknet, gerostet, gemahlen, gedampft (zur Erzielung eines kraitigeren Geruches) und schliel3. 
lich verpackt. 

Bestandteile der bekannteren Kaffeeersatzstoffe 
nach den Entwiirfen, Heft 6, des Reichsgesundheitsa.mts. 

Gehalt in Prozenten 

... F-IJ.:,Q,1 ... ". " . ~p:(:;: Bezeichnung 1;] ... .. ~ ... 90S " 1;l 
:E " .~ CD d :)j: .<:l ~~~ ~ 

... "'- ... ,,- " " "'.<:l", " ",0 .. 
~:8~ ~ 0 =' ~~.E' "" ~~ -< 

~ N 
~"'''' 1-1;91:12 

Zichorienkaffee . 4-3016-20 7-25 110-25 1,5-3,51 6- 10 3,5--8 150-80 
Malzkaffee 1-1010-12 3-10 30-40 1,5-2,5 10-17 1,3-2,8 35-60 

etwa etwa etwa etwa 
Roggenkaffee 1-10 8 4 50-55 3,5 12 2-3,5 35-55 

etwa etwa 
Feigenkaffee • 10-20 7 20-40 - 3-4,5 4 3,5-5,5 40-80 

etwa etwa 
Eichelka.ffee • 5-15 3-6 2,6-4,2 60 3-4,2 6 2-3 23-50 

etwa etwa etwa etwa etwa etwa 
Gerostete Soja. bOhnen, 5 5 

1 

- 35 20 30-40 5 50 

12-161 30-501 
etwa 

Gerostete Erdniisse . 3-7 2-6 - 15-50 2-4,5 25 

Verliilschungen von Kaflee und Kaffeeersatzstoffen. 

~ 

" .. 
.~ 

"=' ~~ 

" 8 

reagie rt 
sauer 

1 

1. Rohkaffee. Zur Vortauschung einer besseren Qualitat und zur Verdeckung von Man. 
geln und Schaden wird der Rohkaffee: a) nachtraglich mit Wasser oder Wasserdampf aufgequellt 
(urn den kleinbohnigen Kaffee dem wertvolleren groBbohnigen ahnlich zu machen); b) mit Sage
spanen usw. poliert, die in der Samenfalte haften bleiben und diesem dadurch den Anschein einer 
teuereren Sorte verleihen. Das fiir billigen Brasilkaffee charakteristische, unansehnliche gelbe 
bis rosarote Samenhautchen kann dadurch verdeckt werden. c) mit Farbstoffen aufgefarbt. Ais 
Farbstoffe werden verwendet: Mischungen von Berlinerblau, Turnbullsblau oder Indigo mit 
Kurkuma, Berlinerblau mit Chromgelb und Kupfervitriol (selteller), Indigo mit Kohle, Porzellan
erde und Ultramarin, Graphit, Ocker, Talk, Smalte, Teerfarben und andere. - Ais Verfalschung 
ist ferner anzusehen: Beimischung von Kaffeeabfall (sog. Triage), bestehend aus wertlosen und 
minderwertigen Bohnen, sowie von havariertem Kaffee. 

2. Ganzer gerosteter Kaffee (vgl. auch "Besondere Rostverfahren" S. 1062). a) Zu
satz von kiinstlichen, aus Getreidemehl, Leguminosenmehl usw. hergestellten Bohnen und von 
anderen Nachahmungen, wie gebrannten Maiskornern, gerosteten und gespalteten Erdniissen 
(NuBbohnenkaffee), Lupinensamen usw. In letzter Zeit wurden besonders Verfalschungen mit 
den Samen der Saatplatterbse, Lathyrus sativus L., angetroffen, die bei entsprechender 
Handhabung des Rostprozesses an der einen Seite aufplatzen und einen langlichen Spalt, ahnlich 
der Langsfurche der Kaffeebohne, zeigen. Ihr langer andauernder GenuB soll eine chronische 
Vergiftung (Lathyrismus) hervorrufen. - b) Zusatz von wertlosen oder minderwertigen Kaffec· 
bohnen. - c) Entzug wertvoller wasserloslicher Bestandteile. - d) Kiinstliche Farbung (mit 
Eisenoxyd und Ocker) zur Verdeckung von verbranntem, unreifem oder sonst minderwertigem 
Kaffee. 

3. Gemahlener gerosteter Kaffee. Zusatz von ausgelaugtem Kaffee (Kaffeesatz), 
von Kaffeeabfall, von wertlosen Bohnen, von Silberhaut, von Kaffeeersatzstoffen (ohne ge. 
niigende Kennzeichnung), Beschwerung mit Erde, Sand, Ocker usw. 

4. Kaffeeersatzstoffe. Vermischung von besseren Sorten (Cichorien., Malzkaffee) mit 
geringwertigeren (wie z. B. Riiben) oder Beschwerung mit Wasser oder Mineralstoffen. 

Untersuchung von Kaffee und Kaffeeersatzstoffen. Es konnen nur die wichtigsten 
Priifungen mitgeteilt werden 1 ). 

1. Bestimmung des Wassers. Von rohem Kaffee werden 50 g ganze Bohnen im 
Wasserbadtrockenschrank einige Stunden vorgetrocknet und nach dem Wagen moglichst schnell 
gemahlen. 5 g des Pulvers werden dann 3 Stunden im Wasserbadtrockenschrank getrocknet und 
gewogen. - Von gebranntem Kaffee oder von Kaffeeersatzstoffen trocknet man 5 g 
der fein gemahlenen Substanz 3 Stunden im Wageglaschen im Wasserbadtrockenschrank. 

2. Priifung auf Dberzugsmittel. a) Fett, Paraffin, Mineralol. Nach dem Vor. 
schlag von SPAETH laBt man 100-200 g Kaffee mit niedrig siedendem Petrolather 10 Minuten 
lang stehen, gieBt ab und wiederholt diese Behandlung noch einige Male. Der nach dem Ver
dunsten hinterbleibende Riickstand wird mit warmem Wasser geschiittelt, das abgetrennte Fett 

1) Dber eingehende Untersuchung vgl. die amtlichen Entwiirfe zu Festsetzungen iiber 
Lebensmittel, Heft 5 und 6, Kaffee und Kaffeeersatzstoffe. 
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in Petrolather gelost und der nun erha.ltene VerdunstungsrUckstand gewogen und zur Bestim
mung der Verseifungszahl, J odzahl und Refraktion benutzt. 

b) Harze. 10 g ganze Bohnen werden mit 100 ccm Alkohol von 90--95 Vol._% aufgekocht 
und gewaschen. Die Halfte des filtrierten a.lkoholischen Auszuges wird eingedampft und der 
Riickstand erhitzt; die Anwesenheit von Harz gibt sich dabei durch den charakt.eristischen 
Harzgeruch zu erkennen. Die andere Halfte des alkoholischen Auszuges wird eingedampft, 
1 Stunde im Wasserbadtrockenschrank getrocknet und gewogen (Schweiz. Lebensmittelbuch). 

c) Abwaschbare Stoffe (Zucker, Dextrin, Glycerin, Gummi usw.). Von den zahlreichen 
Bestimmungsmethoden, die nach v. RAUlIIER samtlich verschiedene Zahlen ergeben und daher 
nur relativen Wert haben, sei nur die in die "Vereinbarungen" aufgenommene Vorschrift von 
HILGER mitgeteilt: 10 g ganze Bohnen werden mit 100 cem verd. Weingeist (gleiche Raumteile 
Alkohol von 90 Vol._% und Wasser) iibergossen und 1/2 Stunde der Ruhe iiberlassen. Nach dem 
Abgiellen der Fliissigkeit wiederholt man die gleiche Behandlung noch zweimal, fiiIlt die ver
einigten Ausziige zu 500 ccm auf und filtriert. Ein abgemessener Teil des Filtrates wird ein
gedampft, bei 1000 getrocknet und gewogen, hierauf verascht und die Asche gieichfalls gewogen. 
- Fiir den Nachweis von Glycerin, Zucker, Dextrin, Gummi, Pottasche, Bor
saure, Tannin und Chlor (havarierter Kaffee) dient der ka.lte wasserige Auszug der un
verletzten Bohnen, indem man gegebenenfalls unverdachtige Ware zum Vergleich heranzieht. 

3. Bestimmung des Coffeins nach LENDBICH und NOTTBOHM. 20 g des auf 1 mm 
Korngrolle vermahlenen und gesiebten, rohen oder gerosteten Kaffees werden in einem Becher
glas mit 10 ccm 10010 iger Ammoniaklosung versetzt, sofort gut durchgemischt und dann 
unter zeitweiligem Umriihren 2 Stunden (bei gerostetem Kaffee 1 Stunde) stehen gelassen. 
Hierauf wird die Substanz nach Vernlischen mit Quaorzsand (etwa 20 g) verlustlos in eine 
Extraktionshiilse (33 X 94) von SCHLEICHER u. SCHULL gebracht und 3 Stunden mit Tetra
ehlorkohlenstoff auf dem Drahtnetz ausgezogen. Den Auszug befreit man nach Zusatz 
von etwa 1 g festem Paraffin durch Destillation und halbstiindiges Erhitzen im Wasserbad
trockenschrank yom Losungsmittel. Den Riickstand zieht man dann einmal mit 50 ccm und 
danach dreimal mit je 25 ccm siedend heillem Wasser aus, indem man den Kolbeninhalt unter 
Auflegen eines Uhrglases auf einer Asbestplatte jedesmal zum Sieden erhitzt, 1/2 Minute darin 
erhalt und nach dem Abkiihlen durch ein angefeuchtetes Filter filtriert, wobei moglichst ver
mieden wird, dall erstarrte Paraffinteilchen mit auf das Filter gelangen; Bchlielllich wird mit 
kochendem Wasser gut nachgewaschen und das auf Zimmertemperatur abgekiihlte Filtrat mit 
10ccm (bei gerostetem Kaffee 30ccm) Kaliumpermanganatlosung (1:100) versetzt. Nach 1/,
fitiindiger Einwirkung wird das Mangan durch tropfenweisen Zusatz einer Wasserstoffsuperoxyd
losung (3 0/0 H 20 2), die in 100 ccm 1 ccmEssigsaure enthalt, abgeschieden, die Fliissigkeit darauf 
1/, Stunde auf dem siedenden Wasserbad erhitzt, heill filtriert und der Filterriickstand mit sie
dendem Wasser ausgewaschen. Das farblose, bei gerostetem Kaffee weingelbe Filtrat dampft 
man in einer Glasschale ein, trocknet den Riickstand 1/, Stunde bei 100 0 und erschopft ihn dann 
fiofort mit warmem Chloroform (etwa 4-5malige Ausspiilung mit je 25-30 ccm Chloroform, 
filtrieren und nachwaschen). Der Auszug wird Yom Losungsmittel befreit und das zuriickbleibende 
Coffein nach halbstiindigem Trocknen bei 100 0 gewogen. Das so gewonnene Coffein ist bei Roh
kaffee rein weill, bei ger6stetem Kaffee hat es noch einen geringen Stich ins Gelbliche, ohne daB 
hierdurch das Gewicht des Coffeins merklich beeinfluBt wird. Man kann sich hiervon iiberzeugen, 
indem man noch den Stickstoffgehalt bestimmt und diesen durch Multiplikation mit 3,464 auf 
Coffein, C8Hl0N,O~, umrechnet. - Anstatt die mit Permanganat gereinigte Coffeinlosung ein
zudampfen, kann man ihr auch das Coffein durch Ausschiitteln mit Chloroform (einmal 100 ccm, 
dreimal je 50 ccm) quantitativ entziehen. 

3. Bestimmung der Extraktausbeute (wasseriges Extrakt) nach H. TBILLICH. 
10 g gemahlene, lufttrockene Substanz werden mit 200 ccm Wasser in einem 350 cem haltenden 
Becherglas mit Glasstab gewogen, unter Umriihren, um zu Anfang ein Ubersteigen zu verhiiten, 
zum Kochen erhitzt, 5 Minuten im Kochen erhalten und nach dem Erkalten auf das urspriing
Hche Gewicht aufgefiillt. 25-50 ccm des Filtrates werden auf dem Wasserbad eingedampft 
und im Wassertrockenschrank 3 Stunden getrocknet. - Da es noch andere Methoden der Ex
traktbestimmung gibt, keine derselben jedoch absolute Werte Hefert, muB die angewandte Me
thode ausdriicklich benannt werden. 

4. Priifung auf arsenhaltigen (auripigmenthaltigen) Schellack. 100 g Kaffee
bohnen werden etwa eine halbe Stunde mit 100 bis 150 ccm Alkohol (96 Vol.·Ofo) und 10 ccm 
weingeistige Ka.lilauge (etwa 10 0/0 KOH) unter wiederholtem Umriihren auf dem Wasserbade 
erwarmt. Die Losung wird abgegossen und eingedampft. Der Riickstand wird mit weingeistiger 
Kalilauge bis z ur A ufl os ung erwarmt und die Losung dann fast zur Trockne verdampft. Die 
verbleibende Masse wird mit etwa 10 ccm Wasser aufgenommen. mit Salzsaure angesauert, die 
Losung filtriert und das Filtrat nach dem Verfahren von MARSH auf Arsen gepriift. 

5. Mikroskopische Priifung: Zum Nachweis von Kaffee in gemahlenem und gebranntem 
Kaffee oder in einem Gemenge von Surrogaten und Kaffee oder in einem andern Pulver ver
gleicht man das betr. Pulver zunachst makroskopisch mit unverdachtigem Kaffee, sucht 
verdachtige Partikel heraus und untersucht sie gesondert, indem man, wenn sie groll genug sind, 
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in gewohnter Weise Schnitte macht und diese unter dem Mikroskop untersucht. Das ubrige 
Pulver wird im Morser noch etwas zerrieben und ebenfalls unter dem Mikroskop untersucht. 
Zum Aufhellen empfiehlt es sich, das Pulver mehrere Tage in Chloralhydratlosung (3 T. Chloral. 
hydrat und 2 T. Wasser) einzulegen oder es mit verdunnter Kalilauge (5 0/ 0 ) aufzukochen. Zu. 
nachst werden die Steinzellen der Samenschale auffalien. Der Nachweis von Kaffee ist erst ala 
erbracht zu erachten, wenn daneben auch das Parenchym des Endosperms (vgI. S. 1061) deutlich 
erkannt ist, da es hier und da vorkommt, daB man Surrogaten die beim Verarbeiten des Kaffees 
in groBer Menge abfallenden Samenschalen (vgl. S. 1061) beimengt, um fur die mikroskopische 
Untersuchung Kaffee vorzutauschen. 

Zur Vorprufung auf Cichorie und Karamel kann man eine Messerspitze des zu 
priifenden Kaffeepulvers vorsichtig auf Wasser bringen. 1st Cichorie oder Karamel anwesend, 
so umgeben sich deren Teilchen alsbald mit einer gelblichbraunen Wolke, die das Wasser schnell 
in Streifen durchzieht. 

Die mikroskopischen Merkmale der wichtigsten Kaffeeersatzstoffe sind S. 1064 u. 65 
angegeben. 

Beurteilung des Kalfees und der Kalfeeersatzstoffe (vgI. auch Besondere Rostver· 
fahren, S. 1062 und Verfalschungen, S.1066). 

a) Kaffee: Der Extraktgehalt betrii.gt 20% bis 33% (meist 24-27%). Eine Beimengung 
von bereits ausgezogenem Kaffee (Kaffeesatz) driickt die Extraktmenge herab, einige Surro· 
gate (Cichorie, Feige) erhiihen sie. 

Der Wassergehalt fiir griinen Kaffee betragt 9-12 0/ U 1), fur gebrannten 2-5%. 
Der Aschengehalt soll bei rohem Kaffee 5%, bei gerostetem 6,5% (meist 4-5%) nicht 

uberschreiten, die Hii.lfte davon 11011 in Wasser loslich sein. Der Chlorgehalt soIl nicht mehr 
ala 0,6 0/ 0 der Asche betragen (havarierter Kaffee). 

Der CoffeingehaIt sinkt nicht unter 1 %. 
Der Fettgehalt, durch Extrahieren der zerkIeinerten Samen mit Petro1ii.ther bestimmt, 

soIl bei griinem Kaffee nicht uber 14%. bei gebranntem nicht uber 15% liegen. Die unzerklei. 
nerten Bohnen sollen" an Ather nicht mehr als 1,5 0/ 0 Fett abgeben; das Fett soIl vollkommen 
verseifbar sein (Schweiz. Lebensmittelbuch). 

Der Gehalt an Zucker (Extrahieren mit Alkohol, Invertieren des Ruckstandes und Be· 
stimmen mit FEHLINGscher LOsung) soll im gebrannten Kaffee bis 2% betragen. 

b) Kaffeeersatzstolfe. Diese sind unter einer ilirer wirkIichen Beschaffenheit entsprechen. 
den Bezeichnung. Gemische mit gemahlenem Bohnenkaffee unter hinreichender DekIaration, 
nicht unter tauschenden Phantasienamen, in den Handel zu bringen. Bezeichnungen, die auf 
echten Kaffee hindeuten (Kaffeeschrot, Kaffeeextrakt, Kaffeemischung 2), Stemmokka, Ge· 
sundheitskaffee, Lowenkaffee usw.) verstoBen gegen das Nahrungsmittelgesetz. In Verbindung 
mit Stoffnamen ist die Bezeichnung "Kaffee" auch fiir Ersatzstoffe zuliissig (Malzkaffee, Ci· 
chorienkaffee usw.). Die Stoffnamen mussen dem Wesen des bezeichneten Ersatzstoffes ent· 
Bprechen. Bei Surrogatmischungen soll der Name von dem Hauptbestandteil genommen sein. 
Nach dem Schweizerischen Lebensmittelbuch sollen auf jedem Paket die vorwiegenden Roh
materialien, aus denen das Surrogat besteht, angegeben werden. Kaffeeessenz ist eine Be
zeichnung fiir Kaffeeersatzstoffe aus gebranntem Zucker, Kaffeeextrakt ein Extrakt aua 
Bohnenkaffee (Deutsches Nahrungsmittelbuch). 

Der Wassergehalt ist erheblichenSchwankungen unterworfen; trockeneSurrogate konnen 
12, angefeuchtete bis 25 0/ 0 und mehr enthalten vgl. S. 1066. - Der Aschengehalt wird von 
den "Vereinbarungen", dem "Deutschen Nahrungsmittelbuch" und dem "Schweizerischen Lebens. 
mittelbuch" ubereinstimmend wie folgt angegeben: bei Surrogaten aus Wurzeln bis 8 0/ 0 (Sand bis 
2,5%), aus Feigen bis 7% (Sand 1-2%), aus anderen Friichten bis 4% (Sand bis 1 Ufo). - Der 
Gehalt an wasserloslichen Stoffen ist meist hoch vgI. S. 1066. - Der Fettgehalt ist mit 
Ausnahme der aus Olsamen hergestellten Surrogate sehr gering (1-3 % ), - Ein hoher Roh· 
fasergehal t kann auf wertlose SteinnuBa bfalIe (vgl. S. 1065) hindeuten, die Mch NOTTBOHM 
etwa 83 0/ 0 Rohfaser enthalten. 

Als verdorben sind Kaffeeersatzstoffe dann anzusehen, wenn sie mit Sokimmelpilzen 
durchsetzt, versauert, verbrannt oder aus verdorbenen Rohstoffen hergestellt sind. 

Coffea stenophylla G. DON, Westafrika, nach Westindien eingefuhrt. Die Samen sollen 
als "Mokka" in den Handel kommen. 

Coffea excelsa CHEV., Zentralafrika, Die Samen sind als Kaffee brauchbar. 
Der Ibo-Kaffee solI ein Gemenge von Samen mehrerer Arten sein, darunter C. arabic a 

und vielleicht C. Zanguebariae LoUR. 

1) Ein hoherer Wassergehalt deutet meist auf feuchte Lagerung, unter Umstanden aber 
auch auf absichtliche Beschwerung oder auf Havarie hin. 

2) Hierunter ist eine Mischung verschiedener Kaffeesorten zu verstehen. 
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Coffea laurina SMEATHlII., C. microcarpa DC., C. Zanguebariae 
Samen werden in ihrer Heima,t Afrika als GenuBmittel verwendet, ebenso die von C. 
LAM. (Cafe marron), Bourbon. Die Samen enthalten kein Coffein. 
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LOUR. Die 

mauritiana 

Ebenfalls frei von Coffein sind die Samen von C. Humboldtiana (auf den Comoren), 
C. Galienii, C. Bonierii und C. Mogenili (die letzteren drei auf Madagaskar). 

Extractum Coffeae, Kaffee-Extrakt, nach DIETERICH: 1000,0 feingemahlenen, geroste
ten Kaffee maeeriert mltn 3 Tage mit 1200,0 Weingeist (900/0) und 1800,0 Wasser. Den PreB
riickstand behandelt man in derselben Weise mit 800,0 Weingeist und 1200,0 Wasser. Die Vel'
einigten, filtl'ierten Kolaturen dampft man auf 200,0 ein, setzt 50,0 Weinguist zu und dampft 
weiter bis zu einem dicken Extrakt ein. Ausbeute 15-160/0' 

Extractum CoUeae tostae fluidum. Kaffeefl uidextrakt. FI uidextract of roasted 
Coffee. - Nat. Form.: 1000 g gepulverten gerosteten Kaffee (am besten Mokka. odeI' Javakaffee) 
durchfeuehtet man mit q. s. eines Gemisches I aus 250 Vol. Weingeist (92,3 Gew .. %), 685 Vol. 
Wasser und 65 Vol. Glycerin, fiigt im Perkolator den Rest des Gemisches hinzu und weiterhin die 
flir die Maceration erforderliche Menge dnes Gemisches II von 1 T. Weingeist und 3 T. Wasser. 
Nach 24 Stunden perkoliert man unter weiterer Zugabe des Gemisches II, indem man zuniichst 
850 cem auffiingt. Hierin lost man das zu einem diinnen Extrakt eingedampfte Perkolat und 
flillt mit Gemisch II auf 1000 ccm auf. 

Extractum Coffeae viridi'l fluidum. Fluidextract of green Coffee. - Nat. Form: 
Aus gepulvertem, ungerostetem Kaffee wie Fluidextractum Coffeae tostae zu b~reiten. 

Sirupu!! ColIeae. Kaffeesiru p. Syru p of Coffee. - Nat. Form.: 250 g miiBig grob ge· 
pulverten Kaffee iibergieBt mltn mit 500 ccm kochendem Wasser und kocht die Mischung gut 
bedeckt 5 Minuten. Nach dem Erkalten koliert man und bringt die Kolatur mit Wasser auf 
500 cern. In dem Auszug lost man 800 g Zucker dur'ch Umsehiitteln auf, koliert den Sirup und filllt 
ilm mit Wasser auf 1000 cern auf. Der Kaffee kann al]eh durch Perkolation extrahiert wcrden. 
Am besten eignet sich ein Gemisch aus Java- und Mokkakaffee. - Naeh DIETERICH: 200,0 Kaffee· 
pulver, 250,0 koehendes Wasser, 50,0 Weinbrand, 800,0 kochender Zuckersirup. 

Mlxtura laxatlva cum Coffea. zug 2 aus, dampft letzteren ein und stellt 1. a. 
1. Seminis Coffeae tosti 1000 g Sirup her. Diureticum. Gegen Gicht 
2. Foliorum Sennae und Rheuma. 
3. Sacchari albi 
4. Magnesii sulfurici aa 10,0 
5. Aquae fervidae 150,0. 

Man iibergief.lt 1 und 2 mit 5, seiht nach y. Stunde 
ab und lOst 3 und 4. 

Slrupus Coffeae composltus. 
Keuchhustensaft. 

1. Seminis Coffeae tosti gr. plv. 100,0 
2. Corticis Chinae gr. plv. 50,0 

Sirup us antarthriticus SEVERIN. 3. Corti cis Cinnamomi gr. plv. 
Sirop antigol]tteux de SEVERIN. 4. Benzoes gr. plv. aa 25,0 

1. Seminis Coffeae grosso modo pulv. 1000,0 5. Spiritus (90 0/ 0 ) 100,0 
2. Foliorum Fraxini excelsioris 10,0 6. Aquae 500,0 
3. Sacchari aIbi 600,0 7. Sacchari 600,0. 
4. Acidi carbolici liquefacti gtts. V Man befeuchtet 1-4 mit q. s. der Mischung 5-6 
5. Aquae calidae q. s. sammelt durch Verdrangung 400,0 und lOst 

1m Verdrangungswege erschiipft man 1 mit 5, lOst darin 7. KIeineren Kinderu 1 TeelOffel, groBe· 
im ersten Auszug 3, zieht mit dem zweiten Aus· ren lIz-1 EBlOffel 3mal taglich. 
Caffeolpastillen enthalten Kaffeeextrakt und Apfelsaure. 
Niihrsalzkaffee. Unter dieser Bezeiehnung kommen Praparate in den Handel, die lediglich 

aus Kaffeesurrogaten bestehen, die mit kleinen Mengen von Salzen versetzt sind. Die Be
zeiehnung Nahrsalzkaffee ist irrefiihrend und verstiiBt gegen das Nahrungsmittelgesetz. 

Coffeinum. Coffein. Kaffein. Caffeina. Caf6ine. Thein. Guarin. 
1,3,7 -Trimethy I xan thin. CSHlON402 + H20. Mol.·Gew.212. 

Gewinnung. Das Coffein wurde friiher aus Teestaub (Teekehricht), der bisetwa 1,7 0/ 0 
Coffein enthalt, gewonnen; jetzt wird es in sehr groBen Mengen bei der Herstellung von coffein. 
armem Kaffee gewonnen. 

Darstellung kleinerer Mengen. Man zieht 100 g gepulverten chinesischen Tee vier· 
mal mit heiJ3em, destilliertem Wasser aus. Die filtrierten Ausziige werden eingedampft und 
schlieBlich unter Zusatz von 10-12 g gebrannter Magnesia zur Trockne gebracht. Der trockne, 
gepulverte Riickstand wird dann mit Chloroform extrahiert. Nach dem Verdunsten des letz. 
teren hinterbleibt in der Regel ein etwas griinlich gefarbtes Roheoffein, das durch Umkristalli· 
sieren aus heiJ3em Wasser unter Zusatz von Tierkohle gereinigt wird. 

Eigenschaften. Aus Wasser kristallisiert bildet es weiBe, biegsame, seiden· 
glanzende N adeln, die meist zu einer wolligen Masse verfilzt sind. Es lost sich in 
etwa 80 T. kaltem Wasser, in 2 T. siedendem Wasser; diese letztere Losung er· 
starrt beim Erkalten zu einem Kristallbrei. Eil lost sich ferner in etwa 50 T. Wein
geist von 90%, in 150 T. absolutem Alkohol, in 9 T. Chloroform, wenig in Ather 
(1: 550), und noch weniger in Schwefelkohlenstoff, Benzol oder Petrolather. Das 
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aus Wasser kristallisierte Coffein hat die Zusammensetzung CSHlON402 + H20. 
Aus absolutem Alkohol oder Ather kristallisiert es wasserfrei. Das wasserhaltige 
Coffein verliert sein Kristallwasser bei 100° vollig, ein Teil des Wassers ent
weicht schon beim Aufbewahren in trockner Luft. Uber 100 ° erhitzt, beginnt das 
Coffein sich zu verfliichtigen; beim Erbitzen auf 1800 sublimiert es, bei raschem 
Erhitzen schmilzt es bei 231-235 0.{' 

Coffein bildet mit Sauren SaIze; die Saize werden durch Wasser weitgehend 
hydrolytisch gespaltet. Aus Salzen mit fliichtigen Sauren entweicht die Saure beim 
Erhitzen auf 100°. Mit manchen Salzen gibt es leicht losliche, lockere Verbin
dungen, z. B. mit Kaliumbromid, Natriumbenzoat, Natriumsalicylat. 
Natriumcinnamat. 

Die kaltgesattigte wasserige Losung des Coffeins wird durch Kaliumqueck
silberjodidlosung oder durch Jodlosung nicht gefallt, dagegen gibt sie mit Gerb
saure einen weiBen, im Uberschull des Reagens loslichen Niederschlag. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Coffein 1, 3, 7 -Trimethyl
xanthin (Theobromin und Theophyllin sind zwei isomere Dirnethylxanthine, 3, 7-
und 1,3-). Coffein ist durch Methylieren des Theobromins teilweise und spater auch 
vollstandig synthetisch dargestellt worden (vgl. Theophyllin und Theobromin). 

CH3 ·N-CO 
I I 
CO C-N·CHa 

I II i CH 
CH3·N-C-N 

Coffein. 

1 6 
N-C 
I I 7 

C2 5C- N" S I IC 
N .. -C-N/ 

4 9 

E'I'kennung. Dampft man etwa 0,02 g Coffein mit 1-2 ccm Chlorwasser 
in einem Porzellanschalchen oder Uhrglas auf dem Wasserbad zur Trockne ein, so 
hinterbleibt ein gelblichrotlicher Riickstand, der beirn Hinzubringen von 1 Tr. Am
moniakfliissigkeit oder beim Hinzutreten von Ammoniakgas sich purpurrot farbt_ 

Fiir diese Reaktion kann man an Stelle von 1-2 eem Chlorwasser auch 1 Tr. Salzsaure 
und lO Tr. Wasserstoffsu peroxydlosung nehmen und dann die Fliissigkeit iiber einer kleinen 
Flamme vorsichtig zur Trockne verdampfen. Auch mit 1 Tr. Salzsaure und etwa 0,02 g Ka
liumchlorat laBt sich die Probe ausfiihren. 

Durch eine Oxydation des Coffeins entsteht bei dieser Reaktion Amalinsaure, die der 
dureh Oxydation von Harnsaure entstehenden Purpursli.ure ahnlich ist und deren Ammonium
salz wie das Ammoniumsalz der Purpursaure, das Murexid, purpurrot gefli.rbt ist. Man 
pflegt diese Reaktion des Coffeins (auch des Theophyllins und des Theobromins) deshalb aueh 
als Murexidreaktion zu bezeichnen. 

P'I'iifung. Wird 1 g Coffein mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat: 
a) durch Jodlosung nicht getriibt und durch Chlorwasser nur voriibergehend ge
triibt werden, durch Ammoniakfliissigkeit nicht gefarbt werden (fremde Alkaloide). 
- b) 0,01 g Coffein mull sich in 1 ccm Schwefelsaure und - c) in 1 ccm Salpeter
saure ohne Farbung losen (Alkaloide und organische Verunreinigungen). - d) Beim 
Erhitzen mull es sich ohne Verkohlung verfliichtigen und darf hochstens 0,1°/" 
Riickstand hinterlassen (organische und mineralische Beimengungen). 

Aufbewahrung. Vorsiehtig, in gut geschlossenen GefaBen; ebenso aueh aIle Coffein
verbindungen. 

Anwendung. Kleine Gaben von Coffein wirken anregend auf das GroBhirn, das Herz 
und die Atmung, groBe Gaben erzeugen starke Aufregung, Ohrensausen, Beklemmungen, Sehlaf
losigkeit, Zittern. Eine Vergiftung mit Coffein kann durch Bettwarme und Alkoholica behoben 
werden. 

Subeutan und innerlieh bei Neuralgien, Migrane, bei Herzkranken als Ersatzmittel der 
Digitalis im Stadium der gestorten Kompensation, wo es auch diuretiseh wirkt. Als Antidot 
bei Vergiftungen mit Morphin und anderen narkotischen Substanzen. GroBte Einzelgabe: 
0,5 g, Tagesgabe 1,5 g (Germ., Helv.), 0,2 g und 0,6 g Austr. 

Elixir Caffeinall. Elixir of Caffeine. - Nat. Form.: Zu bereiten aus 17,5 g Coffein, 4 g 
verdiinnter Bromwasserstoffsaure (10%), 250 eem Sirupus Coffeae und Elixir aromat. (Amer.) 
q. s. ad lOOO eem. 
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Mixtura Coffeiui (F. M. Germ.). 
Coffeini 
Natr. benzoici ali 3,0 
Aq. destillatae ad 150,0. 

PastilIl Coffeln! (Erganzb.). 
Coffeini 0,5 
Sacchari 10,0. 

Fiant pastilli Nr.10. 

Solutio Coffelni pro injectione. 
Solute de cafeine pour injection hypo

dermique (Gall.). 
I. 

Coffeini 2,5 
Natrii benzoici 3,5 
Aquae sterilisatae q. s. (8,0) ad 10 ccm 

1 cern = 0,25 g Coffein. 

H. 
Cofieini 4,0 
Natrii salicylici 3,0 
Aquae sterilisatae q. s. (6,0)ad 1O,Occm 

1 cern = 0,4 g Coifem. 
Beide Losungen sind sterilisiert abzugeben. 

Tinctura Coffeini composlta (Dresd. Vorschr.). 
Zusammengesetzte Coffeintinktur. 

Theae Pecco 10,0 
Spiritus diluti 100,0 
Coffeini 1,0. 

Euthalattin, ein Mittel gegen Seekrankheit, enthiilt Coffein, Theobromin. natrio-salicy!. 
und Campher. 

Migriinetabletten nach Dr. FUCHS bestehen aus Phenacetin 0,05 g, Coffein 0,06 g, Codcin 
0,02 g und Guarana 0,02 g pro dosi. 

Coffeinum citricum, Coffeincitrat, Citronensaures Coffein, Citra ted 
Caffeine, CaHeina citrata, ist ein Gemisch vonje 1 Mol. Coffein und Citronen
saure, die vielleicht auch zu einem Salz, CSHlO02N4,C6Hs07' verbunden sind. 

Darstellung. 10 T. Coffein und 10 T. Citronensaure werden in 20 T. Wasser gelost. 
und die Losung auf dem Wasserbad zur Trockue verdampft. 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches Pulver von bitterem Geschmack, 
loslich in 4 T. heiBem Wasser. Mit 5 T. heiBem Weingeist gibt es eine klare, schwach 
sauer reagierende Losung, aus der es beim Erkalten wieder auskristallisiert. 

Erkennung. Setzt man zu der wasserigen Losung (0,1 g + 1 ccm) Kalk. 
wasser bis zur deutlich alkalischen Reaktion, so bleibt die Mischung klar; wird sic 
1 Minute lang gekocht, so fallt ein weiBer flockiger Niederschlag aus, der sich beim 
Abkiihlen der Mischung in dem verschlossenen Kolben unter zeitweiligem Umschwen
ken innerhalb 3 Stunden wieder vollstandig lOst. Bringt man auf ein Uhrglas etwa 
0,05 g Coffeincitrat, 10 Tr. Wasserstoffsuperoxydlosung und 1 Tr. Salzsaure und 
verdampft das Gemisch zur Trockne, so hinterbleibt ein gelbroter Riickstand, der 
sich bei sofortiger Einwirkung von wenig Ammoniakfliissigkeit schon purpurrot 
farbt. 

Priifung. a) Bei Benetzung mit Schwefelsaure oder mit Salpetersaure (je 
0,1 g + 3 bis 5 Tr.) darf es keine Farbung annehmen (fremde Alkaloide). - Je 10 ccrn 
der wasserigen Losung (0,5 g + 50 ccm) diirfen nieht verandert werden: b) durch 
Bariumnitratlosung (Sulfate) -, c) durch Silbernitratlosung (Chloride), - d) dureh 
AmmoniumoxalatlOsung (Calcium), - e) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwer
metalle). - f) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Gehaltsbestimm ung. Erganzb.: In einer Flasche von 50 g Inhalt schiittelt 
man 1 g Coffeincitrat mit 5 cern Wasser, gibt zu der Misehung 40 g Chloroform, 
sodann 5 g Natronlauge und schiittelt 5 Minuten lang kraftig durch. Darauf setzt 
man 1 g Tragantpulver hinzu, laBt naeh weiterem kurzen und kraftigen Schiitteln 
5 Minuten lang stehen und gieBt 35 g der klaren Chloroformlosung in einen gewogenen 
Kolben. Nach Abdestillieren des Chloroforms auf dem Wasserbad und Trocknen 
des Riickstandes bei 1000 sollen mindestens 0,43 g Coffein zuriickbleiben = min
destens 49,7% Coffein. 

Aujbewahrung. V orsich tig. 

Anwendung. Wie Coffein. GroBte Einzelgabe 0,75 g, Tagesgabe 2,5 g (Erganzb.), 1,0 g 
und 3,0 g (Helv.). 

Coffeinum-Ammonium citricum. Coffein-Ammoniumcitrat. Je 50 T. Coffein und 
Ammoniumcitrat werden in 200 T. Wasser gelost. Die Losung wird auf dem Wasserbad unter 
Umriihren (zumal wenn die Salzmiscbung sich ausscheidet) zum trockenen Pulver eingedampft. 
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Coffeinum citricum effervescens. Brausendes Coffeincitrat. Caf
feinae Citra.s effervescens. - Amer.: 40 T. Coffeincitrat werden mit; 300 T. 
Weinsaure und 195 T. Citronensaure sehr gut gemischt. Dann werden 570 T. Natriumbicarbonat 
runzugtlfiigt. Die Mischung wird in eintlr Porzellanschale auf 93-104° erwarmt und, wenn sie 
zu erweicMn beginnt, durch ein vtlrzinntes Sitlb grlLnuliert und schnell (!) bei nicht iiber 550 (I), 
getrocknet. Der Gebrl1uch eiserntlr Geratschp,ften und GefaBe ist strengstens zu vermtliden. -
Br!:t. und Hi.~p.: 40 T. Coffeincitrat, 270 'r. Weinsaure, 180 T. Citronensaure, 140 T. Zucker 
und 510 T. Nat.riumbicarbonat wie bei Amer. zu granuliel'en. 

Coffeinum hydrobromicum. Coffeinhydrobromid. Bromwasserstof£
sa.ures Coffein. CSH10N4,02·HBr + 2H20. Mol.-Gew.3ll. 

Da1'stell'Ung. Durch Aufiosen von Coffein in einem tl"berschuB von schwach erwarmter 
Brom wasserstoffsaure wie das Hydrochlorid. 

Eigenschaften. GroBe, far blose, durchsichtige Kristalle; durch Wasser oder 
Alkohol wird es in Coffein und Bromwasserstoffsaure zerlegt. Beirn Liegen an der 
Luft entweicht ein Teil des Kristallwassers. Bei 1000 wird es wasserfrei, indem 
zugleich ein Teil des Bromwasserstoffs entweicht; bei 1100 hinterbleibt reines Coffein. 
Das Salz enthiiJt rund 62,3 0/0 wasaerfreies Coffein. 

Gehaltabeatimmung. Wie bei Coffeincitrat (a. d.). 20 g dea Chloroforms 
aollen rnindeatens 0,3 g bei 1000 getrocknetea Coffein hinterlassen = mindeatena 
60,90/0 Coffein (wasserfrei). 

A'Ufbewah1"Ung. Vorsich tig. 
Anwend'Ung. Wie Coffein. GroBte Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 2.0 g (Ergiinzb.). 

Coffeinum hydrochloricum. Colfeinhydrochlorid. Salzsaures Coffein. 
CilH10N402' HCI + 2 H 20. Mol.-Gew.266,5. 

Da1'stell'Ung. Man lost Coffein unter schwachem Erwarmen in einem maBigen tl"ber. 
$chuB rauchender Salzsaure (etwa. 38% HCl) a.uf und iiberlii.Bt diese Losung iiber Atzka.lk 
der Kristallisa.tion. Die a.usgeschiedenen Krista.lle werden durch Pressen zwischen Filtrierpa.pier 
getrocknet. 

Eigenschaften. Grolle, durcbsichtige, fa.rblose, monokline Krista.lle. Beirn Liegen an 
der Luft werden sie unter Verlust von Wa.l!ser und von Chlorwa.sserstoff undurchsichtig. Beim 
Erhitzen auf 100-110 0 entweicht a.ller Chlorwa.sserstoff und es hinterbleibt reines Coffein. Auch 
beim Zusammen bringen mit Wasser oder Weingeist wird da.s Salz groBtenteils in seine Bestandteile 
zerlegt. Da.s Sa.lz enthii.lt rund 72,8 0/ 0 wasserfreies Coffein. 

Coffeinum-Kalium broma1um. Collein-Kaliumbromid. 50 T. Coffein und 50 T. Ka.lium. 
bromi(l werden in 200 T. Wa.sser gelost und die Losung zum trocknen Pulver eingedampft. 

Coffeinum-Natrium benzoicum, Coffein-Natriumbenzoat, Caffeina.e Sodio-Benzoaa. 
Benzoas natricus cum Coffeino, ist ein Gemisch von Coffein und Natrium 
benzoat. - Germ. 6 a. Bd. II S.1317. 

Da1'stell'Ung. Ergiinzb.: 50 T. Coffein und 50 T. N a.trium benzoat werden in einer 
Porzellanscha.le a.uf dem Wa.sserba.d in der hinreichenden Menge Wa.sser (etwa. 100 T.) gelost 
und die Losung unter Umriihren zur Trockne eingedampft. Andere Pha.rm. ha.ben die gleichen 
MengenvelhiiJ.tnisse, Hung. 55 T. Coffein und 50 T. Na.triumbenzoat. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver oder weiBe, kornige Masse, in 2. T. Wasaer 
und in 40 T. Weingeist loslich. Die wasserige LOsung verandert Lackmuspapier nicht. 

E1'kenn'Ung. Wird Coffein· Natriumbenzoat mit Chloroform erwarmt 
(0,5 g + 10 g), so hinterlaBt die filtrierte Fliissigkeit beirn Verdunsten einen krista!. 
linischen Riickstand, der das Verhalten des Coffeins zeigt. Die wasserige Loaung dea 
Coffein.Natriumbenzoats (0,1 g + 2 ccm) acheidet auf Zusatz von Salzsaure einen 
weiBen, in Ather loslichen Niederschlag abo In der wasserigen Loaung (0,1 g + 2 ccm) 
ruft Eisenchloridlosung einen hellbraunen, auf Zusatz von Salzsaure und Weingeist 
wieder verschwindenden Niederschlag von Ferribenzoat hervor. 

Priifung. a) Die wasserige Loaung (1 g + 10 ccm) muB farblos aein; nach 
einigem Stehen darf sie aich hOchstena achwach rotlich farben. - b) 0,1 g Coffein. 
Natriumbenzoat muB aich in 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Aufbrausen und ohne 
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Farbung lOsen (Natrium carbonat, Zucker). - Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 cern) 
darf nicht verandert werden: - c) durch Sehwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), 
- d) durch BariumnitratlOsung (Sulfate). - e) Die Losung von 0,1 g Coffein-Natrium
benzoat in 2 ccm Wasser und 3 cern Weingeist darf nach Zusatz von einigen Tropfen 
Salpetersaure durch Silbernitratlosung hoehstens schwach opalisierend getriibt 
werden (Chloride)_ 

Gehaltsbestimmung. Wie bei Coffeineitrat (s. d.). 35 g des Chloroforms 
miissen mindestens 0,345 g bei lOOo getrocknetes Coffein, hinterlassen = mindestens 
40% Coffein (wasserfrei). Amer. 46-50 0/ 0 des bei 80 0 getrockneten Praparates_ 

Aufbewahrung. Vorsiehtig. 
Anwendung. Wie Coffein und Coffein-Natriumsalieylat, aueh zu su beu tanen In

iektionen, da es in Wasser leieht loslieh ist; besonders bei akuter Kreislaufsehwaehe und drohender 
Atemlahmung. 
Coffeinum-Natrium cinnamvlieum. Coffein-Natriumcinnamat. Je 50 T_ Coffein und 
Natriumcinnamat werden in 200 T. Wasser gelost und zum trockenen Pulver eing~dampft. 
WeiBes, amorphes PulYer, in 2 T. Wasser odeI' in 30 T. Alkohol loslich. 

Hetoleoffein ist ein Coffein-Natriumcinnamat, das aus 10,6 T. Coffein und 8,5 T. Retol 
{Natriumcinnamat) in gleicher Weise hergestellt wil'd wie das andere Cofftoin-Natrium cinnamy
licum. Es soll vornehmlioh subcutan Anwendnng findton. 
Coffeinum-Natrium eitricum. Coffein-Natriumcitrat. Je 50 T. Coffein und Natriumcitrat 
werdton in 200 T. Wasser gelost und zum trocknen Pulver eingedampft. In 2 T. Wasser loslieh. 
Coffeinum-Natrium jodatum. Coffeill-Natriumjodid. Jodoeoffein. 7,1 T. Coffein und 
2,9 T. Natriumjodid werden in 20 T. Wasser gelost und zum troeknen Pulver eingedampft. 

Coffeinum-Natrium salicylicum. Coffein- N atri umsalicylat. Cafeine et 
salicylate sodique. Salicylas natricus cum Coffeino. Wird in gleicher 
Weise unterAussehluB eiserner Geratschaften und GefaBe dargestelltwieCoffein-N atrium benzoicum. 

Coffeinum 
Natrium salicylicum 
Aqua destillata 

1) Bei 100 0 getrocknet. 

Germ. 6. 
10,0 ' ) 
13,0 
40,0 

Beig., Japon. 
50,0 
60,0 

200,0 

Croat. 
50,0 
40,0 

200,0 

Heivet. 
50,0 
50,0 

100,0 

Hung. 
55,0 
50,0 

100,0 

Neder!. 
50,0 
50,0 

150,0 

Eigenschaften. WeiBes, amorphes Pulver oder weiBe, kornige Masse. Ge
ruehlos, Gesehmaek siiBlieh bitter. Es lost sieh in 2 T. Wasser und in 50 T. Wein
geist. Die Losungen reagieren neutral oder doeh nur sehwaeh sauer. 

Erkennung. Beim Erhitzen in einem engen Probierrohr entwickelt es 
weiBe, naeh Phenol rieehende Dampfe und gibt einen kohlehaltigen, mit Sauren auf
brausenden Riiekstand (von N atriumearbonat), der die Flamme gelb farbt. Die 
wasserige Losung (0,2 g + 2 eem) seheidet auf Zusatz von Salzsaure weiBe, in Ather 
losliche Kristalle (von Salieylsaure) ab; dureh Eisenehloridlosung wird die wasserige 
Losung, aueh bei starker Verdiinnung (0,01 g + 10 cern), blauviolett gefarbt. Wird 
Coffein-Natriumsalicylat mit Chloroform erwarmt (0,2 g + 10 cern), so hinterlaBt 
das Filtrat beim Verdunsten einen kristallinisehen Riickstand, der das Verhalten des 
Coffeins zeigt. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (2 g + 8 ccm) muB farblos sein; nach 
einigem Stehen darf sie sieh hoehstens sehwaeh rotlich farben. - b) 0,1 g muB sieh 
in 1 eem Sehwefelsaure ohne Aufbrausen und ohne Farbung losen (Natriumearbonat, 
Zucker). - Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 ecm) darf nicht verandert werden: -
c) durch Sehwefelwasserstoffwasser (Sehwermetalle) - d) dureh BariumnitratlOsung 
{Sulfate). - e) Die Losung von 0,1 g Coffein-Natriumsalicylat in 2 ccm Wasser und 
3 eem Weingeist darf naeh Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure durch Silber
nitratlosung nicht verandert werden (Chloride). - f) Dureh Trocknen bei 100 0 

darf es hochstens 5% an Gewieht verlieren. 
Bestimmung des Coffeingehaltes. (Nach E. Rupp.) In einer 50 g

Arzneiflasche lOst man 1 g Coffein-Natriumsalieylat in 5 g Wasser, fiigt 40 g Chloro
form, dann 5 g Natronlauge hinzu und schiittelt 5 Minuten lang gut dureh. Dann 

Hager, Handbuch. I. 68 
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setzt man 0,5 g Tragantpulver hinzu, liWt nach kraftigem Durchschutteln weiter& 
5 Minuten lang stehen und gieBt von dem Chloroform 35 gin ein gewogenes Kolbchen, 
verdampft das Chloroform, trocknet 1/2 Stun de bei 1000 und wagt. Das Gewicht 
des Ruckstandes muB mindestens 0,35 g betragen = mindestens 40% wasserfreies 
Coffein oder 43,7% Coffein CSH10N402 + H 20. 

Germ. 5 lieB eine Lasung von 1 g Coffein-Natriumsalicylat in 5 cem Wasser viermal mit je 
5 eem Chloroform aussehiitteln und das Chloroform verdunsten; nach dem Trocknen bei WO~ 
muBte das Gewicht des Riickstandes mindestens 0,4 g betragen. - Germ. s. Bd. II S. 1317. 

Aufbewahrung. Vorsiehtig. 
Anwendung. Wie Coffein. Durch das Natriumsalieylat wird eine graBere Laslichkeit 

des Coffeins in Wasser herbeigefiihrt. Es wirkt gleichzeitig diuretisch. 

Coffeinum nitricum. CoUeinnitrat. Salpetersaures Coffein. CSHION402·HNOa 

+ H 2 0_ Mol.-Gew.275. 
DaTsteliung. Man last Coffein in einem geringen "ObersehuB Salpetersaure (spez. 

Gew. 1,4) und iiberlaBt die Lasung, vor Licht geschiitzt, iiber Atzkalk der Kristallisation. Das 
Coffeinnitrat scheidet sich langsam in kleinen, dicken, saulenfarmigen Kristallen ab, die durch 
Pressen zwischen Fliellpapier von anhaftender Mutterlauge befreit werden. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle. Durch Wasser oder durch Alkohol wird es in Coffein 
und Salpetersaure zerlegt. Wird es bei 1000 getrocknet, so hinterbleibt reines Co££ein. Es ent
halt rund 70,5 0/ 0 wasserfreies Coffein. 

Coffeinum sulfuricum. Coffcinsulfat. Schwefelsaures Coffein. CSHION402' 
H 2S04, Mol.-Gew. 292. 

Man lOst Coffein unter Erwarmen in etwa der zehnfachen Menge Alkohol, der mit 2 T. 
konz. Schwefelsaure versetzt ist, und iiberlallt dann die Lasung an einem kalten Ort der 
Kristallisation. Nach lii.ngerem Stehen scheidet sich das Sulfat in Form kleiner, zu Rosetten 
vereinigter Nadeln abo Es wird durch Wasser und durch Alkohol in Coffein tmd Schwefel
saure zerlegt, laBt sich aber aus schwefelsaurehaltigem Alkohol unverii.ndert umkristallisieren. 
Das Salz enthalt rund 66,4 % wasserfreies Coffein. 

Coffeinum trijodatum. Coffeintrijodid. Jodwasserstoffsaures Coffeindijodid. 

CSHION402·J2·HJ + F/2H 20. Mol.-Gew.603. 
Da1'stellung. Eine mit verdiinntem Alkohol hergestellte Coffeinlasung wird mit J od. 

wasserstoffsaure versetzt und dem Sonnenlicht ausgesetzt. Durch Zerlegung eines Teiles 
des Jodwasserstoffs wird freies Jod gebildet, das sich mit dem Coffein und Jodwasserstoffsaure 
zu einem Hydrojodid eines Coffeindijodids vereinigt, das sich allmahlich in metallglii.nzenden dunkel
griinen Kristallen ausscheidet. 

Eigenschajten. Dunkeigriines, metallglanzendes, kristallinisches Pulver, leicht iaslich 
in Weingeist. Durch Wasser wird es zerlegt unter Abspaltung von Jodwasserstoff. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Nach GRANVILLE als Jodpraparat. 

Coffeinum valerianicum ist Coffeinum·Ammonium valerianicum. 
50 T. Coffein und 50 T. Ammonium vaierianat werden in maglichsl wenig Wasser 

gelast und die Lasung zur Trockne verdampft. 

Aethoxycoffeinum. Athoxycoffein. CSH9 (OC2H&)N,0.. Mol.-Gew. 238. 

Da1'stellung. Das Athoxycoffein wird erhalten, indem man Coffein durch Einwirkung 
von iiberschiissigem trocknen Brom, Abdestillieren des Broms und Erhitzen auf 150 0 in Brom
coffein verwandelt und dann durch Kochen mit alkoholischer Kalilauge ffir das Bromatom die 
Athoxylgruppe einfiihrt. 

Naeh THOMS erfolgt der Eintritt der OC2H 5·Gruppe am leichtesten, wenn man in eine 
alkoholische Lasung von Bromcoffein die zur Bindung des Broms erforderliche Menge metalli. 
sches Natrium in kleinen Stiicken eintragt und einmal au£kocht. Beirn Einengen der alkoholi
schen Lasung scheidet sich das At~oxycoffein in kleinen farblosen Kristallnadeln ab; durch Um. 
kristallisieren aus Alkohol oder Wasser wird es gereinigt. 

CHaN-CO CHaN-CO 
I I I I 

CO C-NCBa CO C-NCHa 
I II " I II "-CHaN_C_NI'CBr CHaN_C_Ny COC2HI) 

Bromcoffein. lthoxycoffein. 
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Eigenschaften. Farblose Kristallnadeln, in Wasser schwerer loslich als Coffein, leicht 
loslich in Alkohol. Smp.138-139°. Beim Eindampfen mit Chlorwasser entsteht ebenso wie aus 
Coffein Amalinsaure, die sich in Ammoniak mit Purpurfarbe lOst. Zum Unterschied von Coffein 
ist es in alkalihaltigem Wasser fast unloslich. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Das Athoxycoffein ist ein Narkotikum; es wirkt zwar auf Herzschlag 
und Blutdruck ahnlich wie Coffein, abel" zugleich schwach narkotisch. - l\IIan gibt es in Losung 
mit Natriumsalicylat in Gaben von O,20g beiMigrane und Trigeminusneuralgie. Hochst
gabe 0,30 g. 

Mit Natriumbenzoat und Natriumsalicylat gibt das Athoxycoffein leicht losliche 
V er bindungen. 

Cola. 
Cola acuminata (PAL. DE BEAUV.) R. BR. (Ballayi Cornu, kleine Cola) 
mit der Varietat trichandra K. SCHUM. liefert die vier- bis sechsteilige 
ColanuB. Cola vera K. SCHUM. (Sierra-Leone-Cola, groBe Cola) 
mit der Varietat sublobata W.A.RB. (Cola sublobata WARB., Aschanti-Cola, 
Topa-Cola), liefert die sog. zweiteilige ColanuB des Handels. Stercu
liaceae-Sterculieae. Heimisch im westliehen tropischen Afrika (Hinter
lander der Guineakiiste, Togo, Kamerun usw.), naeh Westindien, Siidamerika" 
Asien (Java, Ceylon) verpflanzt und daselbst in Kultur. Baume von 8-15, selten 
bis 20 m Hohe, vom Habitus einer RoBkastanie. Blatter wechselstandig, einfaeh 
bis dreilappig, lanzettlieh oder oval, in eine Spitze ausgezogen, bis 20 cm lang 
und 10 cm breit. Blattstiel halb so lang. Die Blatter in der Jugend sternhaarig. 
Bliiten in rispigen Trugdolden. Eliite mit gelbem, 5-6zahligem, verwachsen· 
blattrigem Perigon, entweder diklin oder polygam. Die mannliehen Bliiten 
mit 20 zweifacherigen Staubblattern, die auf kurzen Filamenten in zwei Reihen 
einer beeherformigen Saule angeheftet sind, die einen Rest des Gynaceums tragt. 
Die weibliche Bliite mit 5zahligem, apocarpem, oberstandigem Fruehtknoten, die 
einzelnen Carpelle eine zuriickgebogene Narbe tragend. In jedem Faeh eine dop
pelte Reihe von Ovulis. Am Grunde des Fruehtknotens sterile Staubblatter. Die 
Frucht besteht aus bis 6, meist aber weniger, kurzgestielten, horizontal abstehen
den, wenigsamigen Balgkapseln, die bis 16 em lang werden, bis 7 cm breit und bis 
5 cm dick sind. Sie enthalten 3-6 ansehnliche, eng aneinanderliegende Samen ein
reihig an der Bauehnaht im Fruehtfleisch eingebettet. Das Pericarp ist dunkel
braun, stark runzelig, lederig oder holzig. Die Samen sind bis 4 em lang, 3 cm breit 
und ebenso dick, durchschnittlich 20 g schwer. Die Gestalt ist etwa ei-kegelformig, 
aber dureh gegenseitigen Druck in der Frueht ziemlich unregelmaBig, mindestens 
etwas abgeplattet. Westindische Samen sollen groBer sein als afrikanische. Die 
Samenschale ist pergamentartig, rotbraun, sie umschlieBt den Embryo mit bei 
Cola vera 2 Keimblattern von ebener oder verbogener, aber innen plattenartiger Form 
(diese nehmen den Hauptwert als Handelsware in Anspruch), bei Cola acuminata 
mit 4-5, seltener 6 Cotyledonen, entsprechend dem einnehmenden Raum dreiseitig
prismatiseh, mit konvexer Riipkenflache. Bei der EI}.twicklung des Samens offnen 
sich die Keimblatter ziemlich weit, der Keimling tritt aus der Mitte hervor. Nahr
gewebe fehlt den Samen. Der Embryo ist in frischem Zustande weiB oder rosenrot, 
getrocknet rotbraun. Es kommen rote und weiBe Samen und aIle Farbeniibergange 
in derselben Frucht vor. 

Zur Kultur sollte nur die hochwertige, "echte", zweiteilige Cola (Cola vera 
SCHUM.) verwendet werden. 

fl8* 
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Semen Colae. ColanuB. Cola Nuts. Noix de cola. Nuces Colae (sic
catae). Nuces Sterculiae. Colasamen. Guruniisse. 

Der von der Samensehale befreite, getroeknete Samenkern. Dieser ist sehr 
ver/>ehieden gestaltet, gewohnlieh gerundet-eiformig oder etwas kantig, 2,5-3,5 em 
lang, auBen runzelig, braun, innen heller. Am Rande laBt er rechtwinklig zur Tren
nungsflaehe der beiden Keimblatter den Keimspalt erkennen. In der Droge sind die 
harten, ungleichen Keimblatter haufig getrennt, sie zeigen dann an der inneren 
Seite am Grunde eine kleine Rohlung, die zuweilen die Plumula und Radieula oder 
deren Reste enthalt. Der Brueh ist kornig, der Sehnitt glatt. Die ColanuB ist gerueh
los und von sehwaehem Gesehmaek. 

Mikroskopisehes Bild. Das Gewebe der Keimblatter ist ein zartzelliges, braun
wandiges, starkereiches, von 10-20 GefaBbiindeln durchzogenes Parenchym. Einzelne Zellen 
mit einem unregelmii.J3igen Klumpen von brauner Farbe. Die Starkekiirner sind einfach, meist 
21-24, seltener bis 30 [t lang, meist eifiirmig, etwas nierenfiirmig oder langlich, einzelne mit 
excentrischer Kernspalte und exoentrisohen Sohichten. 

Pul ver. Fast aussohlieBlich Fetzen des zartwandigen, braunen, noch mit Starke an
gefiillten Parenchymgewebes der Keimblatter und freiliegende einfache, 5-30, meist 
21-24 [t groBe, vielgestaltete, meist eifiirmige, gerundet drei- bis vierseitige oder etwas 
nierenfiirmige Starkekiirner, einzelne mit excentrischer Kernspalte und excentrischen Schichtungen. 
Stiicke der Epidermis det: Keimblatter, die Zellen mit feinkiirniger oder formloser, brauner oder 
gelbbrauner Masse; GefaBbiindelfragmente mit sehr engen Spiralgefii.J3en; vereinzelt einzellige, 
keilfiirmig zugespitzte, oft gebogene Einzelhaare und gebiischelte Haare, hin und wieder einzellige 
Kopfchenhaare. 

F alsche Colan usse. Es sind imLaufe der Zeit eine ganzeReihe von Samen undFriichten 
absichtlich oder unabsichtlich an Stelle der Cola in den Handel gekommen. Wir geben nur wenige 
Bemerkungen iiber sie, da sie samtlich der echten Droge SO unahnlich sind, daB eine Verwechs
lung bei aufmerksamer Betrachtung ausgeschlossen erscheint; sie enthalten samtlich kein Coffein. 

1. Samen der Garcinia 00180 HECKEL, Familie der Gu ttiferae, Bitter-Cola, mannliche 
Cola, in Sierra Leone, mit dieser vielleicht identisch Garcinia flori bunda MARTENS in Lagos, 
Bitter-Cola. 

2. Samen der Heritiera litoralis DRYANDER, Familie der Sterculiaceae, Spiegel
baum, Lookingglas Tree. Von der Sambesimiindnug durch Hinterindien bis nach Australien. 

3. Samen der Pentadesma butyraceum DON, Familie der Guttiferae, Butterbaum, 
Tallow Tree, Kanya, in Westafrika (Sierra Leone). 

4. Samen von Lucuma mammosa GRIESEBACH, Familie der Sapotaceae. Heimisch 
in Westindien, durch Kultur verbreitet. 

5. Samen von N apoleona im perialis P. de BEADV., Familie der Lecythidaceae. Hei. 
misch in Benin. 

6. Samen von Dimorphandra mora SCHOMBURGH, Familie der Leguminosae. Hei
misch in Guyana und Trinidad. Die Samen kamen 1896 nach Europa. 

7. Friichte der Coula edulis BAILL., Familie der Olacaceae. Heimisch in Westafrika. 
Die Ahnlichkeit des Namens erklart die Verwechslung. 

An Stelle der echten Samen gelangen ihnen beigemengt zuweilen die Samen anderer Arten nach 
Europa: Cola astrophora WARB., Kpandu-Cola (Togo), C.lepidata K. SCHUM., C. anomala 
K. SCHUM., C. pachicarpa K. SCHUM., C. digitata MASTERS, Ombene Nipolo, C. gabonen
sis MASTERS, Orinde, C. sphaerosperma HECKEL, C. Supfiana BUSSE, AvatimecolanuB 
(alkaloidlos ). 

Bestandteile. Die Frage, welche wirksamen Bestandteile in der ColanuB enthalten sind 
und in welcher Form diese in der frischen und in der getrockneten NuB vorkommen, ist zur Zeit 
noch nicht ganz geklart. Man findet angegeben: Co££ein 1-2,5 % , Theobromin 0,023 % , 

Colatin 0,3-0,4 % , Colanin, Colarot, Colatannin, Colaoxydase, ein Tannoglykosid, 
geringe Mengen atherisches 01, Colalipase, Colatein, Betain 0,25 % , ferner Protein
stoffe 6,7%, Gerbstoffe 1,6%, Zucker 2,9 % , Starke 34%, Gummi 3%, Fett 0,6%, 
Cellulose 29%, Asche 3,4 % , Wasser 12%. Die Zahlen sind aber groBen Schwankungen 
unterworfen. Die Niisse von Sierra. Leone enthalten bis 2,5 0/ 0 Coffein + Theobromin und 1,2 % 

Colanin. Niisse anderer Herkunft enthalten etwa 1-2% Coffein + Theobromin; die west
indischen Niisse enthalten am wenigsten Coffein. In den Samen von Cola vera fand WEIGEL 
1,85 % , in denen von C. acuminata 1,45 % Alkaloid. 

Nach KNEBEL soil das Coffein in Form des Glykosides Colanin vorhanden sein, das durch ein 
Ferment Colazym,auch schon durch Wasser und durch das Ferment des Speichels, in Coffein, 
Glykose und Col arot, C14H 13(OH)s, wenigstens teilweise zerfallt. Darauf solI es zuriickzufiihren 
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sein, daB der anfangs bittere Geschmack der NuB, von dem Glykosid herriihrend, beim Kauen 
siiB wird. Andere bezweifeln das Vorhandensein dieser Glykosidverbindung; das Coffeiu soil 
teils frei, teils an den Gerbstoff (Colatannin) gebunden sein, die Glykose soli durch Zersetzung 
des Gerbstoffes entstehen. Nach anderer Ansicht sollen Bakterien die Veranlassung zur Bildung 
des Colarots sein. 

Nach CHEVROTIER und VIGNE verdankt die ColanuB ihre Wirkung einem Tannoglykosid, 
das die gesamte Coffeinmenge enthalt, und einem atherischen 01. Um dieses IOsliche Tanno
glykosid lillverandert extrahieren, d. h. wirksame und haltbare Praparate herstellen zu konnen, 
soli man die frischen Niisse vorher kurze Zeit auf 75-110 0 im Autoklaven erhitzen oder mit 
siedendem Alkohol behandeln, um die Colaoxydase, die beim Trocknen den groBten Teil des 
Colanins zersetzt und unwirksam macht, abzutoten. 

CARLES halt dagegen jede Art von Sterilisation fiir schadlich, da er die dadurch zersetzte 
Colaoxydase fiir therapeutisch wichtig halt (siehe unter Anwendung). 

Das Colatin ist von GORIS aus frischen Niissen isoliert worden. 1<:8 ist in den Niissen in 
Form prismatischer Kristalle enthalten, die bei 150 0 schmelzen. Es ist leicht IOslich in Wasser, 
Alkohol, Aceton, schwer in Ather, fast unloslich in Chloroform. Es ist ein Glykosid, gibt aber 
bei der Einwirkung von verdiinnter Schwefelsaure kein Coffein, sondern neben Glykose ein 
Phenol, das sich mit Eisenchlorid griin, mit Ammoniak gelbrot farbt und den Gerbstoffen nahe 
zu stehen scheint. Unter gewissen Bedingungen wird es zu Colarot oxydiert. 

Nach MASTBAUM enthalt die NuB auch ein fettspaltendes Enzym, die Colalipase, 
die sich dadurch von den bisher bekannten Pflanzenlipasen unterscheidet, daB ihre Wirkung 
durch Wasser oder verdiinnte Saure vernichtet oder gehemmt wird. 

Neben den bisher nachgewiesenen Bestandteilen der ColanuB wies GORIS in den Mutter
laugen def! Colatins einen weiteren, das Colatein, nacho Es kristallisiert aus Wasser in wasser
haltigen Nadeln, aus Aceton in wasserfreien Prismen; es ist 100lich in Alkohol, Methylalkohol, 
unlOslich in Ather, Chloroform, Petrolather. Chemisch ist es dem Phloroglucin ahnlich; es gebOrt 
wie das Colatin zu den Catechinen. 

Das Betain ist in den Samen von Cola acuminata von POLSTORFF und GORTE aufge. 
funden worden zu 0,25 0/ 0, 

Nach BERNEGAU spaltet sich Colarot aus Kameruner Gola acuminata-Niissen mit Wasser 
in Phloroglucin und Colafarbstoff, Colarot ist demnach ein Glykosid aus der Gruppe der 
Phloroglucide. 

P1'Ufung. Das Pulver darf beim Verbrennen hoehstens 3% A.sehe hinter
lassen. 

Nachweis des Coffeins. Legt man einen Quersehnitt dureh ein Keimblatt 
in konzentrierte Salzsaure, erhitzt sehwaeh, fiigt alsdann 1 Tropfen Goldehlorid
losung (3 %) hinzu und la13t die Fliissigkeit eintroeknen, so sehie13en vom Tropfen
rande her baumartig verzweigte N adelbiisehel von Coffeingoldehlorid an. Cola
pulver gibt die gleiehe Reaktion. 

Gehaltsbestimm ung. (Erganzb.: Gehalt mindestens 1,5% Alkaloid.) 7 g fein
gepulverte Colanu13 (Sieb VI) werden mit 70 g Chloroform iibergossen und wahrend 
10 Minuten ofter umgesehiittelt. Dann fiigt man 4 g Ammoniakfliissigkeit hinzu, 
sehiittelt wahrend einer Stunde haufig um, filtriert 40 g der Losung (= 4 g Colanu13) 
dureh ein Faltenfilter von 15 em Durehmesser ab und destilliert vom Filtrat das 
Chloroform vollig ab. Dem Riiekstand setzt man 2 eem Chloroform und 15 eem 
hei13es Wasser zu und erhalt 5 Minuten lang im Sieden. Dann filtriert man die hei13e 
Losung durch ein Filter von 7 em Durchmesser in eine gewogene Porzellansehale 
von 9 em Durehmesser, wiederholt das A.uskoehen des Riiekstandes im Kolbehen 
noeh dreimal mit je 10 eem Wasser und filtriert dureh dasselbe Filter. Die gesamte 
wasserige Losung wird verdampft, del' Riiekstand bei 95-100 0 getroeknet und 
gewogen. Das Gewieht des Riiekstandes solI mindestens 0,06 g betragen, = 1,5% 
Coffein + Theobromin. Der Riiekstand gibt die Murexidreaktion (siehe Coffein). 

Bestimmung des Coffeingehaltes. Verfahren von DESVIGNEs. 15 g ge
trocknetes Colapulver werden mit 10 g gebrannter Magnesia verrieben und in einem Scheide
triehter mit Chloroform 3-4 Stunden ausgezogen, dann wird tropfenweise abgelassen und mit 
Chloroform nachgewaschen, bis ein Tropfen desselben keinen Riiekstand mehr hinterIaBt. Man 
sammelt das Chloroform in einem gewogenen Kolben, destilliert ab, trocknet und wiigt. 

Bestimm ung des Coffeins in Colazubereitungen. Naeh G. MEILLERE. 2,5 g Cola
extrakt werden durch Erwarmen in 25 cem Zuckersirup gelOst und im Seheidetrichter mit 2,5 g 
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Kaliumbicarbonat versetzt; dann wird mit Chloroform ausgeschiittelt, bis dieses nichts mehr 
aufnimmt. Die Chloroformausziige werden filtriert, das Chloroform verdun stet und der Riick
stand getrocknet und gewogen. 

Das Verlahren ist gleichzeitig eine Priifung auf kiinstliche Far bstoffe; von diesen 
gehen ma.nche in das Chloroform hinein; sie konnen durch Ausschiitteln der wasserigen Fliissigkeit 
mit Amylalkohol noch sicherer nachgewiesen werden. 

Nach SIEDLER dampft man fliissige Colazubereitungen zur Trockne ein, verreibt den Riick· 
stand fiir sich oder mit Sand und zieht ihn mit Chloroform aus, in das man Ammoniak eingeleitet 
hatte. Das beim Verdunsten des Chloroforms hinterbleibende Coffein wird dann wie bei dem 
ColanuBpulver mit Wasser geloot, die Losung filtriert und wieder eingedampft. Trockene Cola
zubereitungen, wie Pillen, Tabletten u. a. kann man mit gebrannter Magnesia verreiben und mit 
Chloroform ausziehen. 

Anwendung. In Mrika finden die Colaniisse auLlerordentlich ausgedehnte Verwendung 
als anregendes GenuLlmittel bei den Eingeborenen. Man legt dort den groLlten Wert darauf, sie 
frisch zu verwenden, und behandelt sie zu diesem Zweck mit groLler Sorgfalt, indem man sie 
hin und wieder anfeuchtet. In einigen Gegenden scheint es gebrauchlich zu sein, sie vor dem Genuti 
auskeimen zu lassen. Vielleicht ist in den frischen Niissen das Coffein und Theobromin im geban· 
denen Zustande vorbanden und deshalb wirksamer. Nach vie len vergeblichen Versuchen gelingt 
es jetzt auch, die Colaniisse frisch nach Europa zu bringen und so zu verarbeiten; der groLlte Teil 
gelangt aber getrocknet zu uns. Man pflegt sie auch vor der Verwendung oder Verarbeitung zu 
rosten, da sie hierdurch einen an Kaffee erinnernden Geschmack bekommen; indessen ist hier
mit ein Verlust an Coffein und Theobromin verbunden und auLlerdem wird ein groLlerer Teil beider 
Alkaloide aus der Verbindung durch das Rosten in Freiheit gesetzt, als es beim einfachen Trocknen 
geschieht. 

Man hat versucht, auch bei uns die ColanuLl als GenuLlmittel an Stelle von Kaffee und Tee 
einzufiihren, bisher aber mit geringem Erlolg. Medizinisch verwendet man sie bei Migrane, 
Neuralgien, gegen Erbrechen, Seekrankheit, Diarrhoen, ferner als stimulierendes Mittel und 
als Herztonicum und Diureticum, meist in Form von Extrakten, Pastillen u. a. 

Das in der frischen ColanuLl enthaltene Colatin wirkt in gewisser Weise dem Coffein 
entgegengesetzt, sowohl hinsichtlich der Muskeln wie des Centralnervensystems. Diese Eigen
schaft des Colatins wird dieses befahigen, die zusammenziehende Wirkung groLler Coffeingaben 
auf die Muskeln (besonders die Herzmuskeln) aufzuheben. 

Semen Colae recens. Frische Colaniisse. Urn die Anfangs April nach Europa gelangenden 
Samen moglichst lange frisch zu erhalten, legt man sie entweder in BlechgefaLle zwischen feuchte 
Sagespane oder in Torlmull oder auch nach Art eingemachter Friichte in Zuckersaft, dem etwas 
Citronensaure zugesetzt ist. 

Verarbeitung. Frische Colanii~se sind moglichst so zu verarbeiten, daB die Coffein
verbindung nicht zerlegt wird. Eine wirksame Zubereitung, die aIle Bestandteile der frischen 
NuLl in unveranderter Form enthalt, ist nach CARLES eine Marmelade aus gleichen Teilen frischer 
Frucht und Zucker; diese ist in gut verschlossenen GefaLlen monatelang unverandert haltbar. 
ZweckmaLlig sollen ferner ein aus frischen Friichten hergestellter Siru p (1: 5) und ein 
mit sflanischem Wein (1: 10) bereitetes Elixier sein; letztere beiden Praparate sind moglichst 
vor Luftzutritt zu schiitzen, da sie sonst leicht Triibung erleiden. BERNEGAU verwendet Natrium
phosphat, Glycerin und Alkohol (vgl. Exlractum Oolae), DIETERICH Alkohol von verschiedener 
Starke, aber keine Alkalien. Die letzten Methoden gestatten allerdings, alles Coffein und Theo
bromin zu extrahieren, aber nur im freien, nach den geltenden Anschauungen weniger wirksamen 
Zustande. Von anderer Seite wird noch empfohlen, zur Erlraktion Alkohol mit 1 % Essigsaure 
zu verwenden. Urn die frischen Niisse zu Pulver zu verarbeiten, schneidet man sie in diinne 
Scheiben und trocknet diese 24 Stunden bei hochstens 80°. Das daraus gewonnene Pulver ist 
alkaloidreicher, als das aus der trooknen Handelsware bereitete, und eignet sich deshalb besonders 
zur Herstellung der verschiedenen Colapraparate. 

Die Hamburg-Altonaer Nahrmittel-Gesellschaft von BESTHORN u. GERDTZEN 
bringt frische und trockene Colaniisse, sowie die verschiedenen Zu bereitungen damus, in den Handel. 

Semen Colae tostum. Gerostete Colaniisse, werden aus der trocknen Handelsware ge
wonnen. Man bringt die mit einem Tuche abgeriebenen Samen in eine eiserne Trommel, erhitzt 
sie iiber freiem Feuer bis weiLle Dampfe auftreten und besohleunigt das Erkalten durch Schwingen 
in einem Drahtsiebe. Die Ausbeute betragt 70-75%. Aufbewahrung in BlechgefaLlen. 

Neo-Cola (CHRISTY u. CO., London) ist ein aus frischen Colaniissen hergestelltes Pulver. 
Elixir Colae. Cola-Elixir. Elixir de cola. Elixir Monavon it 180 cola (Luxemb. 

Apoth.-V.}: 50 T. ColafJuidextrakt, 60 T. Glycerin, 60 T. verd. Weingeist, 500 T. Malaga, 200 T. 
Zuckersirup und 20 T. Vanillotinktur mischt man und erganzt daB Gewicht der Mischung 
durch Wasserzusatz auf 1000 T. - Gall.: 50 T. Colafluidextrakt, 100 T. verdiinnter Weingeist 
(600/0), 100 T. Zuckersirup, 750 T. Siidwein ("Lunel"). - Brit. Pharrn. Oorl.: Vanillin 0,1 wird 
in 10,0 Extract. fluid. Colae gelost und die Losung mit 90,0 Sirup. simpl. gemischt. 

Extractum Colae (spirituosum). Colaextrakt. Extrait de cola. - Gall.: 1000 T. 
mittelfein gepulverter Colaniisse erschopft man im Perkolator mit 6000 T. Weingeist (60 % ), 
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destiIliert den letzteren ab und dampft zu einem weiohen Extrakt ein. - DIETERICH lii.Bt 
1 T. ColanuBpulver je 2 Tage mit 3 T. Weingeist und F/~ T. Wasser, dann mit 2 T. Weingeist 
und 1 T:Wasser ausziehen und die Ausziige zur Trookne eindampfen. Ausbeute 8-8,50/0, -
Hi8p.: Wie Extr. Aconiti spiro Ausbeute 15-18%' 

Extractum Colae fluidum. Cola-Fluidextrakt. Extrait fluide 
de cola. - Ergiimb., Belg., Gall. und Helut.: Durch Perkolation mittelfein gepulvertcT 
-ColanuB mit verd. Weingeist (60-61 Gew .• %). - Au~tr.: 100 T. zerkleinerte ColanuB durch· 
feuchtet man mit einem Gemisch aus 10 T. Glycerin, 12 T. Weingeist (86 Gew.-%) nnd 25 T 
Wasser, bringt nach 3 Stunden die Masse in den Perkolator, fiigt die notige Menge einer Mischung 
aus 1 T. Weing"ist und 2 T. Wasser hinzu und perkoliert nach 48 Stunden mit der gleichen 
Mischung. Erstes Perkolat 85 T.; mit diesem wird das nach dem Abdestillieren des Weingeistes 
.auf 15 T. eingedampfte Nachperkolat gemischt. - H1mg.: 50 T. ColanuBpulver werden mit 5 T. 
Glycerin und je 12,5·T. Wasser und Spiritus (90 Vol._%) durchfeuchtet und mit einem Gemisch 
aus gleichen Teilen Spiritus und Wasser perkoliert. Die ersten 42,5 T. werden fiir sich ge
sam melt. Das Nachperkolat wird auf 5 T. eingedampft, mit 2,5 T. Spil'itus versetzt und dem 
-ersten Perkolat zugemischt. - Nedcrl.: Mit einem Gemisch aus gleichen Teilen Weingeist und 
Wasser. 

Colafluidextrakt ist VOl' Licht geschiitzt aufzubewahren. Spez. Gewicht 1,035-1,045 
·(Hung.). Trockenriickstand mindestens 90/0 (H"lvet.), 120/0 (Belg.). Coffeingehalt min
destens 1 % (Hung.), 1,25% (Gall.), 1,5% Coffein und Theobromin (Helvet. und Neder!.). -
Erkennungsreaktion: Das in Wasser triibe, 16sliche Fluidextrakt gibt mit Eisenchloridlosung 
einen schmutzigen Niederschlag (Austr.). 

Extractum Colae siccum saccharatum. Cola gran ul e. Saccharure 
granule de cola. Saccharum Colae granulatum. - Hi8p.: 1000T. 
Colasamen werden mit 600/oigem Weingeist extrahiert und das zur Trockne eingedampfte 
Extrakt gewogen. Letzteres lost man wieder in 200 ccm Weingeist und befeuchtet mit del' Loaung 
;so viel Zucker, daB das Gewicht des Zuckers und des trockenen Extraktes zusammen 1000 T. 
ausmacht. Dann wird granuliert und bei 25-300 getrocknet. 1 T. des fertigen Praparatcs ent
spricht 1 T. ColanuB. - Gall.: 120 T. Extr. Colae spiro werden heW in 190 T. Zuckersirup geliist 
und mit 760 T. Zucker zu einer Paste verarbeitet. Diese reibt man durch ein mittelfeines, ver
zinntes Eisensieb und trocknet sie auf Papier in diinner Schicht ausgebreitet, bei 30-400 wiedel'. 
1 T. entspricht etwa 1 T. getrocknater ColanuB. - Prae8cr. Viennens: 200 T. Colaextrakt, 
20 T. Vanilletinktur und 800 T. Zucker sind zu granulieren. 

Tinctura Colae. Colatinktur. Teinture de cola. - Belg. u. Gall.: 200 T. Colas amen und 
1000 T. WeingeiRt 600. 8tagige Maceration odeI' Perkolation. - Hisp.: 1: 10 mit 70 % igem Wein
geist durch Perkolation. - Dre8d. Vor8chr.: 1 +5 aus gerosteten Samen mit verdiinntem Weingeist 
~urch Maceration. - Trockenriickstand mindestens 20/0 (Belg.). 

Vinum Colae. Colawein. Yin de cola. Wird am besten lions Fluid
extrakt und Siidwein gemischt. Durch Zusatz von 100/0 Zuckersirup und J % Pomeranzen
schalentinktur wird del' Geschmack des Wcines nicht unwcsentlich verbessert. - Erganzb.: 
50 T. Colafluidextrakt, 850 T. Xeres, 100 T. Zuckersirup. - Belg. und Helvet.: Siidwein mit 5% 
Fluidextrakt. - Hi8p.: Aus 100 T. mit verdiinntem Weingeist durchfeuchtetem ColanuBpulver 
durch Perkolation mit Alicante sind 1000 T. Wein zu bereiten. - Gall.· laBt 60 g mittelfeines 
ColanuBpulver mit 1000 g Malagawein 10 Tage ausziehen, abpressen und filtrieren. 

Butyrum Colae BERNEGAU. 
Oola butter. 

Extracti Oolae sicci 30,0 
Vitella ovorum duorum 
Lactis vaccini condens. sterU. 40,0. 

M. f. emulsio. Wird wie Butter auf Zwieback ge· 
strichen. Leicht verdauliches Niihr- und An· 
regungsmitte!. 

Essentia Colae. 
C:olaessenz. 

1. Semin. Colae gross. m. pulv. 75,0 
2. Confectionis Aurantior. 50,0 
3. Fructus Vanillae 2,0 
4. Cort. Cinnamom. cay!. 10,0 
5. Vini Portensis 400,0 
6. Spiritus 500,0 
7. Sacchari albi 250,0 
8. Aquae 400,0. 

Man zieht 1-4 mit 5 und 6 aus, und mischt das 
Filtrat mit del' heiBen Losung von 7 in 8. 

Essentla Colae saccharata. 
Oolalikor (DIETERICH). 

1. Seminis Colae tosti pulv. 250,0 
2. Coccionellae pulv. subt. 2,0 
3. Arrac 100,0 
4. Spiritus (90"/0) 3500,0 
5. Sacchari albi 3000,0-4000,0 
6. Aquae 3500,0 
7. Tincturae Vanillae 5,0 
8. Olei Amygdalar. aetherei gtts. III 

1-4 acht Tage digerieren, das FUtrat mit der 
heWen Losung von 5 in 6 mischen, zuletzt 7-8 
hinzufiigen. 

Extractum Colae cum Malto. 
Oola-Malzextrakt BERNEGAU. 
1. Extracti Colae solidi 10,0 
2. Aquae destillatae ferv. 10,0 
3. Extracti Malti 90,0. 

Man lOst 1 in 2, mischt mit 3 und dampft auf 
100,0 ein. 
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Pastilll Colae (DIETERICH). 

Trochisci Colae. Colapastillen 
Semin. Colae tost. pulv. 
Sac chari albi pulv. aa 500,0 
Mucilagiu. Tragacanthae q. s. 

Colchicum. 

Tabulettae Colae BERNEGAU. 
Colatabletten. 

Extracti Colae solidi 50,0 
Sacchari Vanillini 35,0 
Pulveris Chocolatae 15,0 

Man formt 1000 Pastillen. Amyli pulverati q. s. 
Man mischt sorgiiHtig und preJ3t 100 Tablettell. 

Pilulae Colae. 
Colapillen. 

Semin. Colae pulverati 
Radicis Liquiritiae 

15,0 

Succi Liquiritiae aa 2,5 
Mucilaginis Gummi arabici q. s. 

Man formt 100 Pillen. 

Sirupus Colae. 
Cola sirup. 

Tincturae Colae 10,0 

Tabulettae Colae citratae. 
Colaci tronensa ureta bletten. 
Extracti Colae solidi 50,0 
Sacchari Vanillini 45,0 
Acidi citrici 5,0 
Olei Citri gtts. V 
Amyli pulverati q. s. 

Man preJ3t 100 Tabletten. Oder man st6J3t mit 
Tragantschleim zur Masse an und sticht 100 
Pastillen aus. 

Sirupi simplicis 90,0 Vlnum Colae forte (F. M. GERM.). 
Tincturae Vanillae gtts. X. Extr. Colae fluid. 22,5 

Gegen Schlaflosigkeit teeHiffelweise. Vini malacensls ad 150,0. 

Alikolin-Tabletten enthalten Colaextrakt, Cocaextrakt und Glycerophosphate. 
Dr. BERG MANNS Kaupriiparate. a) Hals-Kaupastillen, gegen Rachenkatarrh nsw., 

enthalten auBer den Bestandteilen der ColanuB 0,002 Thymol, je 0,02 Natr. benzoic. und Borax, 
0,015 Saccharin. - b) Magen-Kautabletten. Enthalten ColanuB, Ammoniummagnesium
phosphat, gebrannte Magnesia und aromatische Zusatze. 

Dallkolat von DALLMANN U. Co., Schierstein, sind Colapastillen. 
Kola DULTZ, gegen Nervenschmerzen usw. angepriesen, besteht im wesentlichen aus 

Colapulver 35, Kakao 13, Zucker 50, Calciumphosphat 2 T. (RoHRIG). 
Kolanin KNEBEL ist ein dickes und trockenes Extrakt, das den wirksamen Bestandteil der 

ColanuB in moglichst unveranderter Form enthalten soIl; fur den letzteren, als Rohcolanin be
zeichnet, wird ein Gehalt Yon 80-90% Reincolanin angegeben. 1 T. desselben entspricht 
14 T. der frischen Droge. 

Lithosan, friiher Cholosan genannt, ein Mittel gegen Gallenleiden, soIl bestehen 
aUs 75 T. lithiumhaltigem Pfefferminzwasser, 100 T. Glycerin, 100 T. wasseriger Rhabarbertinktur, 
20 T. Colawein, 15 T. Kognak, 10 T. Natriumbicarbonat, 10 T. Pomeranzenelixir, 1 T. Scholl
kraut und 2 T. Muiraextrakt, 5 T. Baldrian- und 2 T. Bibergeiltinktur. 

Lithosanol, ein Mittel gegen Gallen- und Nierensteine, soil in der Originalflasche von 2 I 
Inhalt Fiinffingerkraut 40,0, Bocksbart 20,0, Wacholder 5,0, japan. Kamille 5,0, Sternanis 3,0, 
Extract. Condurango 10,0, Extract. Colae 15,0, Herb. Rorellae 15,0, Extract. Kava-Kava 15,0, 
Kochsalz 10,0, Salicylsaure 2,0, Pfefferminzol und Angelikaol je 0,5, Kognak 20,0, Extract. Chinaa 
10,0, Lithium citricum 9,0 anthalten. 

Pilulae Colae compo HELL enthalten pro dosi die wirksamen Bestandteile je eines Teeloffels 
Sirupus Colaa compo 

Sirupus Colae compositus HELL, gegen Nervenerkrankungen angepriesen, hat folgende 
Zusammensetzung: Chinini ferrocitrici 2,5, Strychnini nitrici 0,075, Extracti Colae fluidi 25,0, 
Natrii glycerinophosphorici 25,0, solye leni calore in Sir. Aurantiorum 200,0. D. S. dreimal tag
lich 1 Kaffeeliiffel nach der Mahlzeit. 

Spermatol soil enthalten je 0,1 g Coca-, Cola- und Condurangofluidextrakt, 75 g Ungar
wein, 95 g Portwein, je 0,1 g Macisbliite-, NuB-, Galgant-, Cardamomen- und Enziantinktur, 10 g 
Kognak, 20 g Pomeranzenschalensirup, je 0,1 g Vanille-, Kakao- und Sellerieessenz und 0,01 g 
Saccharin. 

Yin Desiles, als allgemeines Starkungsmittel angepriesen, enthiilt nach Angabe der Liefe
ranten in einer Flasche die wirksamen Bestandteile von 5 g Chinarinde, 5 g Colaniissen und 10 g 
Cocablattern neban 5 g phosphorsaurem Calcium, 1 g Tannin und Orangenaroma. 

Colchicum. 
Colchicum autumnale L. Zeitlose. Herbstzeitlose. Liliaceae- Melan
thioideae-Colchiceae. Heimisch in Mittel-, West- und Siideuropa und Nord
afrika auf Wiesen. 

Semen Colchici. Zeitlosensamen. Colchicum Seed. Semence de col
chique. Semen Croci pratensis. Herbstzeitlosensamen. 

Die im Juni und Juli von W'ildW'achsenden Pflanzen gesammelten, vorsichtig 
getrockneten Samen. Sie sitzen zahlreich in dreifacherigen Kapseln, deren Facher 
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am Scheitel in den inneren Nahten sich Offnen, sind in frischem Zustande weiBlich. 
werden beirn Trocknen dunkelrotbraun und von ausgeschiedenem Zucker klebrig 
(bei langerem Aufbewahren jedoch wieder trocken). Die bis 2, seltener 3 mm dicken. 
harten, nahezu kugeligen Samen sind an der Oberflache matt, kornig-hockerig-fein
grubig oder etwas runzelig und tragen auf der einen Seite einen beirn Trocknen 
stark geschrumpften, helleren, leistenartigen Auswuchs = Caruncula. Frisch wie 
getrocknet sind die Samen geruchlos; der Geschmack ist sehr bitter und scharf. Die 
Samen sind schwer zu pulvern. 

Au Ben eine braune Samenschale, im Innern hornartiges, nach der Samenmitte zu strah
liges Endosperm mit einem sehr kleinen Embryo. Meist liegt derselbe gegeniiber der Stelle des 
Randes, an der sich die Caruncula befindet. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Samenschale aus 6-8 Reihen diinn
wandiger, zum Teil zusammengefallener Zellen, die Epidermis aus sehr flachen, dickwandigen, 
groBen Zellen, die zwei innersten Lagen mit braunem, mit Eisenchlorid sich dunkelfarbendem 
Inhalt. AIle Zellwande der Samenschale braun gefarbt. Das Nahrgewebe braunweiB, sehr hart 
und gegen die Samenschale scharf begrenzt, es besteht aus dickwandigen, grobgetiipfelten, gegen 
das Zentrum des Samens hin radial angeordneten Zellen mit zahlreichen 2-12 ft groBen 
Aleuronkornern. Der Embryo ist gerade, walzenformig, etwa 0,5 mm lang. Die etwas hellef(~ 
Caruncula weist groBe, isodiametrische Zellen auf mit deutlichen Intercellularen und fiihrt Starke
korner. 

Pul ver. Fetzen mit groBen, dick- und braunwandigen Epidermiszellen und diinnwan
digen, zusammengefallenen braunen Zellen der iibrigen Samenschale; hauptsachlich charak
teristisches grobgetiipfeltes, sehr hartes Endospermgewebe (Reservecellulose) mit 01 und Aleuron. 
Starkekorner aus den groBen isodiametrischen Zellen der Caruncula nur vereinzelt. 

Bestandteile. Colchicin 0,2-0,4%, nach KATZ bis fast 1 %, nach CAESAR und LORETZ 
0,7-0,9%, nach SCHULZE 0,6-0,7%, fettes 01 6-8%, EiweiBstoffe 7-20%, Starke, 
Gallussaure, Gummi, Phytosterin. - Germ. 6 mind. 0,4 0/ 0 Colchicin, s. Bd. II S. 1360. 

Gehaltsbestimmung. Nacb PANCHAUD. 15 g grob gepulverte Colchicumsamen 
werden in einer Arzneiflasche von 200 cem mit 150 g Chloroform iibergossen. Nach 30 Minuten, 
wahrend welcher Zeit haufig umgeschiittelt wird, gibt man 6 ccm Ammoniakfliissigkeit (IO%NHa) 
hinzu und schiittelt kriiftig um. Nach halbstiindigem Schiitteln filtriert man 100 g durch ein 
glattes Filter von 20 cm Durchmesser in einen Erlenmeyerkolben von 200 ccm Inhalt; den Trichter 
halt man bedeckt. Man destilliert das Chloroform vollstiindig ab, nimmt den vollig trockenen 
Riickstand mit 1 g Chloroform auf, fiigt 1 gAther und 30 g Petrolather hinzu. Man filtriert den 
Niederschlag mit einem glatt en Filter (8 cm Durchmesser) ab und waseht das Filter mit Petrolather 
nacho Nach dem Abtropfen setzt man den Trichter auf ein leeres Kolbcben, lOst den Niedersehlag 
mit warmem Cbloroform und waseht sorgsam wiederholt die Rander des Filters mit Cbloroform 
nacho Man destilliert ab und nimmt den Riiekstand mit 15Tropfen Chloroform auf, gibt 2g Ather 
hinzu, schwenkt urn und versetzt mit 30 ccm Petrolather. Man filtriert nun den Niedersehlag 
mit einem gewogenen glatten Filter von 8 em Durehmesser abo Etwaige am GIas anhaftende 
Floeken bringt man dureh 5 Tropfen Chloroform in Losung, gibt 1 gAther und 10 g Petrol ather 
hinzu, filtnert ab, waseht mit wenig Petrolather nach und trocknet das Filter mit lnhalt bis zum 
gleichbleibenden Gewicht. Das Gewicht des lnhaltes + 0,0022 g (fiir das in Losung gebliebene 
Colchicin) mal 10 ergibt den Prozentgehalt. Brit. fordert mindestens 0,45 0/ 0 Colchicin. 

Da das Colchi;:,in bei Gegenwart von Spuren Wasser (und Weingeist) schmierig ausfallt, 
miissen das zum Liisen des Riiekstandes verwendete Chloroform, der Ather und Petrolather vollig 
wasserfrei sein. Das Chloroform wird durch Schiitteln mit Wasser von Weingeist befreit und mit 
Calciumchlorid getrocknet. Ather und Petrolather werden durch Behandlung mit Natrium 
getrocknet. Der Petrolather soll zwischen 50 und 60 0 destillieren. 

Nach E. H. FARR und R. WRIGHT. 5 g feingepulverte Samen werden im Perkolator von 2 cern 
Durchmesser mit Weingeist ausgezogen. Der Auszug wird nach Zugabe von 20 ccm Wasser auf 
dem Wasserbad in einer Porzellanschale auf 20 ccm eingeengt. Der Riickstand wird noch warm 
zunachst mit 20 + 20ccm Petroliither yom Fett befreit, darauf mitN atriumchlorid gesattigt und mit 
Chloroform ausgeschiittelt. Das Chloroform wird abdestilliert, der Riickstand mit je 5 ccm ver
diinnter Salpetersaure (1: 20) und sehlieBlich mit einer Mischung aus 16 ccm Wasser und 4 ccm 
verdiinnter Schwefelsaure behandelt. Die vereinigten Losungen werden mit 20 ccm l/Io-n-Jod
liisung versetzt, nach 5 Minuten durch ein Filter von 7 ccm Inhalt filtriert und mit stark ver
diinnter Jodliisung gewascben. Das Filter nnd sein Inhalt werden in einem kleinen Morser mit 
2 ccm n-Natriumcarbonatlosung und 20 ccm l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung gut verrieben, die 
Losung in einen Scheidetrichter filtriert und der Riickstand sorgfiiltig nacbgewaschen. Die Losung 
wird mit Chloroform ausgeschiittelt; das Chloroform abdestilliert, der Riickstand mit 90%igem 
Alkohol aufgenommen, die Losung filtriert, der Alkohol verdampft, der Riickstand bei 100 0 

getrocknet und gewogen. Es sollen mindestens 0,025 g = 0,5 0/ 0 Colchicin gefunden werden. 
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Ame,..: 15 g feingepulverte Zeitlosensamen werden in einer 500-ccm-Flasche mit 10 com 
Bleiessig und 290 ccm Wasser gemisoht. Naoh Feststellung des Gewichts wird die Mischung 
3 Stunden lang auf 70-80° erwarmt unter ofterem Umschiitteln. Nach dem Abkiihlen wird das 
verdunstete Wasser wieder ersetzt und die Mischung filtriert. 200 com des Filtrates werden mit 
0,75 g Natriumphosphat versetzt, die Mischung wahrendeiner halben Stunde ofters geschiittelt 
und wieder filtriert. 100 ocm des Filtrates = 5 g Zeitlosensamen werden mit Chloroform wieder· 
holt ausgeschiittelt bis zur Erschi:\pfung unter Priifung mit Jodltisung. Das gesammelte Chloro· 
form wird in einem gewogenen Kolbchen mit 1 ccm Weingeist versetzt und abgedampft. Der 
Riickstand wird noch einmal mit 1 com Weingeist iibergossen und dann bei ,100° getrocknet. 
Der gewogene Riickstand wird mit 5 ccm l/lO·n-Schwefelsaure und 5 ccm Wasser 10 Minuten auf 
70° erwarmt. Dann wird die Fliissigkeit durch ein Flookchen Watte filtriert unter ofterem Zuriick· 
gieJ3en des Filtrats und Nachwaschen mit Wasser. Die Watte wird durch Ausdriicken mcglichst 
von dem Wasser befreit. Der auf der Watte verbleibende unltisliche Riickstand wird erst mit 
wenig Weingeist, dann mit Ather in das Kolbchen gespiilt, das Ather-Weingeist-Gemisch ver
dampft und der Riickstand bei 1000 getrocknet. Das Gewicht dieses Riickstandes wird von 
dem des Roh-Colchicins abgezogen. Die Differenz ergibt die Menge des Colchicins in 5 g Zeit
losensamen. 

Verarbeitung. Die Samen lassen sich durch StoJ3en nur sehr schwer zerkleinem, man 
mahlt sie in einer Pulvermiihle, im kleinen in der Mutterkommiihle, und zerstoJ3t die gut aus
getrookneten grob gepulverten Samen dann im Morser. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Nach Aust,.. nicht langer als 1 Jahr. 
Anwendung. In Form der Tinktur, besonders bei Gicht und Rheumatismus, auch mit 

zweifelhaftem Erfolg bei Gonorrhi:ie und Leukorrhoe, Einzelgabe 0,1-0,4 g, von der Tinktur 
10-40 Tropfen. GroJ3ere Gaben bewirken Durchfall. 

Tubera Colchici. Zeitlosenknollen. Colchicum Root. Bulbe (Racine) de col

chique. Radix (Cormus, Bulbus) Colchici. Colchicum zwiebel. Wilde Safranwurzel. 
Zeitlosenwurzel. 

Die im Spatsommer (Juli-August) oder zur Bliitezeit gesammelten, von den Stengelresten, 
den braunen Hiillen und den Wurzeln befreiten, sorgfaltig getrockneten Knollen. Zuweilen 
werden auch die frischen Knollen verwendet. Frisch fleischig, getrocknet hart und mehlig, 
auJ3en gelblichbraun, innen weiJ3. Die getrockneten Knollen sind 2,5-4 cm lang und 2,5-3 cm 
dick, rundlich eiformig oder rundlich, fast kegelformig, auf der einen Seite gewolbt, auf der 
andem eben und sehr oft mit einer tiefen Langsfurche versehen (nur altere Knollen zeigen die 
L1i.ngsfurche, den Sitz der Seitenknospe, jiingere Knollen sind ohne Furche). In der Droge sind 
die Knollen haufig geschalt und in Scheiben von 2-3 mm Dicke und bis 3 cm Durchmesser 
geschnitten. Der Bruch ist je naoh dem Grade des Trocknens mehlig staubig oder homartig 
glanzend. Frisch riechen die Knollen unangenehm, beim Trocknen verschwindet der Geruch; 
Geschmack siiJ3lich, bitterlich, Bcharf kratzend. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Das Grundgewebe aus polyedrischen, diinn
wandigen, stark starkehaltigen Zellen. Die sehr zahlreichen, zerstreut liegenden, gegen das Zentrum 
gedrangt stehenden GefaJ3biindel zeigen SpiralgefaJ3e und diinnwandiges Holzprosenchym. Die 
Starkekorner einfach, rundlich, eifoimig oder durch gegenseitigen Druck mehr oder weniger 
eckig, oder zu 2-4 zusammengesetzt, jedes Korn mit deutlicher zentraler Kreuz- oder Stem
spalte. In vielen Zellen neben der Starke gelbliche formlose l.\-Iassen, die durch Schwefelsaure 
citronengelb, dann rot gefarbt werden. 

Bestandteile. Colchicin, 0,1-0,2%, nach SCHULZE 0,4-0,5%, naoh anderen Angaben 
sollen die getrockneten Knollen nur 0,03-0,06% Colchicin enthalten, die frischen etwa 0,2%; 
ferner 20-30% Starke, Saccharose, Harz, fettes 01, Gallussaure, Inulin, Farb· 
stoff, Gummi. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Selten, wie die Samen. 

Flores Colchici. Zeitlosenblumen. Fleurs de colchique. 

scheinen im Spatsommer und Herbst (ausnahmsweise auch im 
nur zu 1-3 an der Pflanze. 

Die Bliiten er· 

Friihling) meist 

Das Perigon ist trichterig-glockig, mit langer, enger, zum groJ3en Teil im Boden steckender 
Rohre, mit 6teiligem Saum aus fast gleichgroJ3en, eiformig lanzettlichen, zusammenneigenden 
Abschnitten. Staubblatter 6 (die 3 innem oft kiirzer), dem Schlunde des Perigons eingefiigt, mit 
schaukelnden Beuteln. Fruchtknoten dreifacherig, mit 3 langen, aus der Rohre herausragenden 
Narben. 

Bestandteile. Die frischen Bliiten enthalten 0,01~,1 % Colchicin. 
Acetum Colchici. Zeitlosenessig. Acetole (Vinaigre) de colchique. Wird durc.h 

Maceration von zerschnittenen oder zerquetschten Zeitlosenknollen oder gepulverten Samen mIt 
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Essig oder einem Gemisch aus Essig und Weingeist gewonnen. Aus Samen: Ergiinzb.: 10 T. 
Samen, 10 T. Weingeist, 18 T. verd. Essigsaure (30%), 78 T. Wasser. - Hi8p.: 1 + 10 mit Essig 
- Portug.: 1 +10 allS Samen oder auch allS Knollen. - Aus Knollen: Gall.: 20 T. frischt' 
Knollen, 2 1'. konz. Essigsii.ure, 98 T. Weinessig (7-8%), 

Extractum Colchici tuberi. Zeitlosenknollenextrakt. Extract of 
Colchicum Corm. Ein dickes Extrakt, das nach der Brit. lions frischen Knollen bereitet 
wird. indem man dieselben schalt, zerkleinert und scharf auspreBt. Den Saft laBt man absetzen, 
gieBt klar ab, erhitzt einmal zum Sieden (um die EiweiBstoffe zu koagulieren), koliert und dampft 
bei hochstens 70° zu einem weichen Extrakt ein. - Portug. verarbeitet trockene Knollen mit 
Essigsiiure zu einem Extrakt, das friiher a.ls Extractum Colchici acidum bezeichnet wurde.
Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 40) Colchicumknollen befeuchtet man mit Weingeist (92,3 Gew .. %) 
und lallt sie in einem Perkolator eingedriickt mit Weingeist bedeckt 48 Stunden stehen. Aua 
dem durch langsames Verdrangen erhaltenen Perkolat (2 Liter) wird bei moglichst tiefer Tempera· 
tur der Alkohol bis auf ungefahr 150 ccm Riickstand a bdestilliert. Zur Beseitigung des fetten 
<)les wird dieser Riickstand nacheinander mit 250, 150 und 100 ccm gereinigtem Petroleum benzin 
ausgeschiittelt und jedesmal die Benzinschicht moglichst vollstandig beseitigt. Der. Riickstand 
wird dann in einer flachen Abdampfschale auf dem Wasserbad zum dicken Extrakt eingeengt, 
mit 50 g bei 100 ° getrockneter Star ke innig gemischt und auf Glasplatten im Luftbad bei hOchstens 
70° getrocknet und gepulvert. Nach der vorgeschriebenen Gehaltsbestimmung wird dann das 
Extrakt mit bei 100° getrockneter Starke auf 1,4% (1,25-1,55%) Colchicingehalt eingestellt.
Portug.: 1000 T. grob gepulverte Knollen werden 3 Tage mit 5000 T. verd. Essigsaure (10 %) mace· 
riert. Die filtrierte Kolatur ist zum weichen Extrakt einzudampfen. 

Extractum Colchici seminis. Zeitlosensamenextrakt. Extrait de 
C olc hi que. - Ergiinzb.: 2 T. grob gepulverte Zeitlosensamen werden 6 Tage mit 15 T. ver· 
diinntem Weingeist (60%), dann 3 Tage mit einem Gemisch aus je 5 T. Weingeist und Wasser aus· 
gezogen, die Pre/3:liissigkeiten zu einem dicken Extrakt eingedampft. In Wasser triibe loslich. 
Ausbeute 18-2~0/0' - Belg.: Man extrahiert die zerkleinerten Zeitlosensamen mit Weingeist 
(60%) und damplt die Extraktionsfiiissigkeit bei hOchstens 50° zu einem dicken Extrakt ein, das 
ungefahr 10% Feuchtigkeit entha.lten solI. - Gall.: 1000 T. mittelfein gepulverte Samen werden 
mit 300 T. Weingeist (70 Vol.· %) durchfeuchtet, 2 Stunden maceriert, dann mit 5600 T. Weingeist 
(70 Vol .• %) durch Perkolation extrahiert. Das Perkolat wird auf 400 T. eingedampft, filtriert und 
weiter zu einem dicken Extrakt eingedampft. - Hi8p.: Aus gepulvertem Samen wie Extr. Aconiti 
spiro Hisp. Ausbeute ca. 15%, - Ital.: Extract. Colchici hydroalooholicum: Gepulverte 
Samen werden durch Perkolation mit 70 0/ oigem Weingeist erschopft, die Perkolate zu einem 
trockenen Extrakt (bei nicht iiber 50°) eingedampft. 

Extractum Colchici fluidum. Fluidextract of Colchicum Seed. Nur in Amerika 
gebrauchlich. Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 40) Zeitlosensamen werden so lange mit gereinigtem 
Petroleumbenzin perkoliert, bis einige Tropfen des Perkolats nach dem Verdunsten auf Filtrier· 
papier keine Fettflecken mehr hinterlassen. Nachdem das so entfettete Pulver an der Luft ge· 
trocknet worden ist, wird Mch Verfahren A (s. u. Extracta fluidal unter Benutzung einer Misohung 
a.us zwei Volum Weingei9t (92,3 Gew .. % ) und einem Volum Wasser a.ls Menstruum soviel Fluid· 
extrakt bereitet, dall 100 com 0,4 g (0,36-0,44 g) Colcbicin enthalten. 

Oxymel Colehiei. Zeitlosensauerhonig. - Hi8,..: 500 T. Acetum Colchici werden mit 
1000 T. gereinigtem Honig gemischt \lnd auf 1000 T. eingedampft. 

Tinctura Colchici. Zeitlosentinktur. Tincture of Colchicum 
Seed. Teinture de colchique. Wird jetzt nur noch aus Samen hergestellt, 
und zwar meist durch Perkolation mit verdiinntem Weingeist. AuBer der Brit., die 100 g Samen. 
pulver (Nr.30) mit Weingeist (62,5 Gew .. %) ad 1000 cem perkolieren laBt, und Portug., die 1: 5 
perkolieren bzw. macerieren laBt 1), schreiben samtliohe o.nderen Pho.rmakopoen das Verhaltnis 
1: 10 vor. Germ. lallt die Tinktur durch Maceration herstellen. Es ist darauf zu achten, dall die 
Bo.men gut und gleichmallig gepulvert werden. Um Zersetzung des Colchicins zu vermeiden, ist die 
Maceration oder Perkolation vor Licht geschiitzt auszufiihren. 

Erkennungsreaktion nach Germ.: Lost man den Verdunstungsriickstand von 
20 Tropfen Zeitlosentinktur in 5 Tropfen Schwefelsaure und fiigt der Liisung ein Kiirnohen Kalium
nitrat hinzu, so treten beim Umriihren blauviolette, rasoh verblassende Streifen auf. 

Alkaloidgehalt: 0,04% (Germ. 6),0,04% (O,036-0,044 0/ o) (Amer.). - Spez. Gewicht: 
0,893-0,904 (Norveg.), 0,898 (Sueo.), 0,900-0,910 (Nader!.), 0,901-0,905 (Austr. und Hung.). -
Trockenriiokstand: Mindestens 1,8% (Norveg.), 1,4% (Neder!.), 3% (Hung.). 

Der Extraktgehalt ist fiir die Wirksamkeit der Tinktur nicht maBgebend, do. die Zeitlosen· 
eamen sehr wechselnde Mengen Zuoker, enthalten kiinnen. HOLMES und UMNEY fanden 0,9 
bis 7% Zucker, und dementsprechend war auch der Extraktgehalt der Tinktur verschied~n. 

Grollte Einzelgabe 2,0 g, Tagesgabe 6,0 g (Germ.) - Germ.6. S. Bd. II S. 1367. 

1) Portug. 1936 1: 10 durch Perkolation. 
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Vinum Colchici. Zeitlosenwein.Wine of Colchicum. Yin (Oen
ole) de colchique. 

Germ. 5 und Dan. sehreiben vor, daB an Stelle von Vinum Colehiei Tineiura. 
Cole hi ei abzugeben ist. Germ. 6 hat diese Vorsehrift nieht mehr. 

Der Wein wird sowohl aus Zeitlosensamen wie auch aus Knollen durch Maceration be
reitet. In ersterem Falle ist dara.uf zu achten, da.B die Samen gut und gleichmaBig frisch gepul
vert werden. Eine Detannierung des Weines mit Gelatine ist nicht notig. Bei der Herstellung 
und Aufbewahrung ist zu bea.chten, daB das Licht zerset2.end auf das Colchicin einwirkt, wodurch 
die Wirksamkeit des Prapara.tes beeintrachtigt wird. Die kristallinischen Ausscheidungen, die in 
den StandgefaBen von Zeitlosenwein hin und wieder zu beobachten sind, bestehen nach KUNZ
KRAUSE aus neutralem Calciumtartrat. 

A us Sam en: Amer. VIII: 100 T. Fluidextrakt, 150 T. Weingeist und 750 T. WeiBwein werden 
gemischt. - Gall. 1884: 6: 100 mit Malaga. - Hung.: 1: 5 mit Malaga. - ltal.: 1: 10 mit Marsala. 
- Japon. und Portug.: 1: 10 mit Xeres. Portug. stellt es frei, Samen oder Knollen zu ver
wenden. - Nederl.: Je 10 T. Samen und verdiinnter Spiritus und 90 T. Malaga. 

Aus Knollen: Brit.: 1:5 mit Xeres durch Maceration. - Gall. 1884: Vin (Oenole de bulbe 
de colchique): 1: 10 aus frischen Knollen mit Grenache. 

Elixir antarthritlcum (F. M. Germ.). 
Infus. Flor. Verbasc. 12,0:150,0 
Colchicin. 0,02 
Chloral. hydrat. 3,75 
Morphin. hydrochlor. 0,02. 
Liquor Colchicini (F. M. Germ.). 

Colchicini 
Colocynthini 
Chinin. hydrochior. 
Spirit. Vini 
Vin. Xerens. 

aa 0,06 
0,1 
5,0 

ad 100,0. 
Liquor Colchiclnl compositus (Sachs. K.·V.). 
Zusammengesetzte Colehi cin-Essenz. 

Colchicini 0,6 
Colocynthini 0,6 
Chinini hydrochlor. 1,0 
Spiritus 150,0 
Aquae 845,8 
Solut. Succi Liquir. 500/ 0 2,0 

Mel Colchlci DIETERICH. 
Mellitum Colchici Bulbi. Zeitlosenhonig. 

1. Bulbi Colchici gross. pulv. 10,0 
2. Aquae destillatae 60,0 

3. Spiritus (90"10) 25,0 
4. Mellis depurati 100,0. 

Man maceriert 1 mit 2 24 Stunden, preBt, kocht 
auf, setzt 3 hinzu, filtriert nach 24 Stunden, 
fiigt 4 hinzu, und dampft auf 100,0 ein. 

Pilulae Colchicini compositae 
(F. M. Germ. u. Erganzb.). 

Colchicin. 0,10 
Extr. Opii 1,0 
Rad. Liquirit. pulv. 4,0 
MuciI. Gummi arab. q. S. 

M. f. pil. No. 100 (nach Ergauzb. zu versiIbern). 

Sirupus Colchicl. 
Tincturae Colchici Seminis 15,0 
Sirupi Sacchari 85,0. 

Ein bis zwei TeelOffel 3-4 mal taglich. 

Tlnctura antihydropica (F. M. Germ.). 
Tinct. Sem. Col chic. 
Tinct. Digital. 
Spirit. Aether. nitros. 

aa 8,0 
1,5 

ALBERTS Remedy, ein Gichtmittel, besteht aus Colchicumtinktur und Opiumtinktur, 
worin 9,8 0/ 0 Jodkalium gelost sind (AUFRECHT). 

Albertol-Tabletten, als Ersatz fUr ALBERTS Remedyempfohlen, sollen diewirksamen Bestand
teile von Colchic. autumnale, Kalisalze, Pflanzenextrakte, Milchzucker und SiiBholz enthalten. 

CoIchisaI, eine amerikanische Spezialitat gegen Gicht usw., innerlich anzuwenden, enthalt 
Colchicin und Salicylsauremethylester. 

Latons Gicht- und Rheumatismuslikiir (Dr. LATONS Remedy) besteht vermutJich aus 
Tinct. Colchici, Caryophyll., Capsici und Benzoes. (AUFRECHT). 

Liqueur de Laville. Ais Ersatz fiir diese franzosische Spezialitat gegen Gicht usw. ist fol
gende Mischung empfohlen worden: Chinin. basic. 1,5 g, Extr. Colocynthid. spirituos. 1,0 g, Spiri
tus 95 0/ 0 10,0 g, Vin. malacens. 80,0 g. Zu demselben Zwecke, d. h. als Mittel gegen Gicht und 
Rheumatismus, wird neuerdings ein Liquor Colchici compositus (Gichtlikor) nach folgen
der Vorschrift arztlich verordnet: F. M. Germ. und Hambg. Vorschr.: Sem. Colchici 2,5, Resin. 
Guajaci 2,5, Fruct. Cardamomi 2,5, Rhiz. Zingib. 5,0, Rhiz. Rhei 5,0, Spiritus diluti 100,0. Dige
rieren, filtrieren. 

Rheumatikon, ein Rheumatismus- und Gichtmittel von Hen. FRICKE in Berlin, soll ent
halten: Natr. phosphor. 0,005, Colchic. 0,05, Aconit. 0,01, Cocc. cact. 0,1 % und Spiro dilutus. 

Colchicinum. Colchicin. C22H 26NOo• Mol.-Gew. 399. Germ. 6 S. Bd. II S. 1318. 

Gewinnung. Unzerkleinerte Colchicum -Samen werden mit heiBem W eingeis t (90 %) 
bis zur Erschopfung ausgezogen. Von den vereinigten Ausziigen wird der Alkohol abdestilliert. 
Den Riickstand riihrt man mit Wasser an und filtriert die Fliissigkeit zur Abscheidung von Fett, 
Wachs und Harz durch ein angefeuchtetes Filter. Das Filtrat wird wiederholt mit Chloroform 
ausgeschiittelt. Von den Chloroform-Ausziigen wird das Chloroform im Wasserbad abdestilliert 
und der Riickstand wieder in Wasser gelost, diese Losung filtriert und wieder mit Chloroform 
ausgeschiittelt. 

Nach dem Abdestillieren des Chloroforms erstarrt der Riickstand allmahlich kristallinisch. 
Die Kristalle bestehen aus einer Verbindung von Colchicin mit Chloroform. Man kann 
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naoh dem Abdestillieren des Chloroforms den sirupartigen Riiokstand auoh bis zur beginnenden 
Triibnng mit absolutem Alkohol versetzen; bei guter Abkiihlung (Eiskalte) soheidet sioh das 
Chloroform-Colohioin dann kristaHinisoh aus. 

Das Chloroform-Colohioin wird duroh Kochen mit Wasser Yom Chloroform befreit; die 
wasserige Losung wird dann in flaohen Sohalen nnter vermindertem Druok eingedampft, der 
Riiokstand iiber Atzkalk getrooknet und zerrieben, oder die eingedampfte Losung wird auf 
Glasplatten zu LameHen eingetrooknet (ZEISEL)_ 

Handelssorlen. Neben dem nach ZEISEL dargestellten Colchicinum 
amorphum, das yom Erganzb. vorgeschrieben ist, kommt Kristallchloroform 
enthaltendes Colchicin und kristallwasserhaltiges Colchicin (E. MERCK) 
in den Handel. Germ. 6 CSSHS5NOU + I/sCHCls' 

Eigenschajten. Amorphes Colchicin: GelblichweiBes amorphes Pulver oder 
gelbe amorphe Blattchen; am Licht farbt es sich dunkler. Es beginnt bei 
120 0 zu erweichen und ist bei etwa 135 0 teilweise, bei 150-160 0 vollstandig ge
schmolzen. Nach E. MERCK erweicht amorphes Colchicin, das iiber Schwefelsaure 
langere Zeit getrocknet ist, bei 142 0 und ist bei 147 0 geschmolzen. In Wasser, 
Weingeist und Chloroform !Ost es sich leicht, in Ather schwer, in Petrolather sehr 
wenig. Die wasserige Losung schmeckt anhaltend bitter (Vorsicht!); sie ist blaBgelb 
gefii.rbt; auf Zusatz von Mineralsauren wird die Farbung starker. Die wasserige 
Losung verandert Lackmus nicht, gegen Rosolsaure ist sie schwach alkalisch. Die 
Losungen des Colchicins drehen links. Das Colchicin ist eine schwache Base, die 
SaIze sind nur wenig bestandig und werden durch Wasser weitgehend hydrolytisch 
gespaltet_ 

Durch verdiinnte Mineralsauren, auch durch stark verdiinnte Alkalilosungen, 
wird das Colchicin in der Kalte langsam, rascher beim Erwarmen zerlegt in Col. 
chicein und Methylalkohol: C22H25NOe + HsO = C21H2SNOe + CHaOH; es ist 
der Methylester des Colchiceins. 

Aus einer Losung von 1 T. Colchicin in 3 T. Wasser scheidet sich bei langerem 
Stehen kristallwasserhaltiges Colchicin, (C22H25N06)2 + 3H20, in groBen 
glanzenden gelblichen. zu Drusen vereinigten Kristallen aus. Das kristallwasser. 
haltige Colchicin ist in Wasser schwer !Oslich (etwa 1: 70), leicht loslich in Weingeist 
und Chloroform. Uber Schwefelsaure verliert es das Kristallwasser allmii.1llich voll. 
standig. 

Mit Chloroform gibt das Colchicin zwei verschiedene, Kristallchloroform 
enthaltende Verbindungen: CS2Hs5N06 + CHCls und 2C22H25NOo + CHCla. Beide 
sind leicht loslich in Weingeist, Chloroform und Benzol. In Wasser sind sie schwer 
loslich. Werden sie mit Wasser auf 48-50 0 erwarmt, so scheidet sich Chloroform 
ab, und aus der Losung kristallisiert kristallwasserhaltiges Colchicin. Auch mit 
Ather gibt das Colchicin eine kristallinische Verbindung. 

Erkennung. In konz. Schwefelsaure lost Colchicin sich mit citronengelber 
Farbe; bringt man in diese Losung eine kleine Menge Salpetersaure (spez. Gew. 1,4), 
so entsteht eine prachtvolle griinblaue Farbung, die durch Himmelblau in Rot und 
Gelb iibergeht; iibersattigt man die gelbe Losung mit Kali. oder Natronlauge, so 
farbt sie sich rot. In konz. Salpetersaure (spez. Gew. 1,4) lost es sich mit schmutzig 
violetter Farbe, die in Griinlich, schlieBlich in Gelb iibergeht; Kalilauge fii.rbt die 
gelbe Losung rot. 

Zum Nachweis sehr kleiner Mengen von Colohioin eignet sich naoh FUHRER folgende Ab
anderung der ZEIsELsohen Colchioinreaktion: 3-5 oem der Losung werden mit etwa 8 Tr. verd. 
Salzsaure III Stunde im Wasserbad erhitzt; dann gibt man so lange Eisenohloridlosung hinzu, 
bis die auftretende Griinfarbung nioht mehr dunkler wird. Die abgekiihlte Fliissigkeit wird dann 
mit Chloroform geschiittelt, das sioh, je naoh der Menge des Colohioins und des Chloroforms, granat. 
rot bis gelb farbt_ Die granatrote Farbung tritt ein, wenn etwa 2-5 mg Colchicin vorhanden 
sind. Die Griinfarbung mit Eisenchlorid aHein ist fiir Colchicin nicht beweisend. 

Zum biologischen Nachweis kleiner Mengen von Colchicin eignen sioh weiBe Manse, 
die durch 1/10 mg Colchicin unter Durchfall schon nach 24 Minuten getotet werden. Die 1m. 
munitat der Frosche gegen Colchicin verschwindet bei hOherer Temperatur; bei 30-32° gehen 
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sie noch durch 1/10 mg in 2-4 Tagen ein; bei dieser Temperatur ist die Giftigkeit des Colchicins 
gegeniiber Zimmertemperatur um das OOOfache gesteigert. 

P'l'ufung. Des chloroformfreien Colchicins. a) Wird 0,1 g Colchicin 
mit 0,3 g chloridfreiem Calciumcarbonat gemischt und nach Zusatz von etwas Wrusser 
eingetrocknet und gegliiht, so darf die mit Salpetersaure bewirkte Losung des Riick. 
standes, nachdem sic mit Wasser bis auf 10 cern vcrdiinnt und filtriert worden ist, 
durch Silbernitrat nicht verandert werden (Chloroform.Colchicin gibt Triibung 
durch Silberchlorid). - b) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. 

Anmerkung zu a). Das Chloroform·Colchicin laBt sich auch durch die BEIL. 

STEINsche Kupferprobe nachweisen: Wird eine kleine Menge Colchicin am ausgegliihten Kupfer. 
draht in die Flamme gebracht, so darf keine Griinfarbung der Flamme auftreten. 

Au{bewahrung. Sehr vorsich tig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Colchicin ist ein heftiges Gift. Schon kleine Dosen erzeugen oft Ubelkeit, 

Erbrechen, Durchfall, groBere Gaben erzeugen heftige Gastroenteritis (Magen.Darmkatarrh) mit 
heftigen Durchfallen und vollkommener Anasthesie. Die Wirkung tritt bisweilen erst nach meh. 
reren Stunden ein. Del' Tod erfolgt durch Lahmung der Atmung. - Es hat sich an Stelle der 
Colchicum.Praparate bei Gicht und Rheumatismus bewahrt. Man gibt es in Dosen von 0,0005 
bis 0,00l bis 0,002 g zwei· bis dreimal taglich in Pillen oder Losung. GroBere Gaben wirken 
abfiihrend. Subcutane Injektionen sind wegen der heftigen ortlichen Reizung nicht zu empfehlen. 

Gl'oBte Einzelgabe 0,002 g, Tagesgabe 0,005 g (Germ. 6). 

Colchicinum salicylicum. Colchicinsalicylat. Salicylsaures Colchicin, C22H 2l\NO s · 
C7HeOs. Mol.· Gew. 537. Wird d,argestellt durch Anfeuchten einer Mischung von 1 T. Col· 
chicin mit 0,35 T. Salicylsaure und Eindampfen zum tl'Ocknen Pulver. Gelbes, amorphes 
Pulver, in Wasser, Alkohol und Ather loslich. - Anwendung wie Colchicin bei Rheumatismus, 
Gicht. GriiBte Einzelgabe 0,0025 g, Tagesgabe 0,006 g. 

Colocynth is. 
Citrullus colocynthis (L.) SCHRADER (Cucumis Colocynthis L.). Cucur
bitaceae-Cucurbiteae. Heimisch im tropischen Afrika, Nordostafrika, 
Syrien, P~rsien, Siidarabien, Ostindien, auf Ceylon, angebaut in Siidspanien, Por· 
tugal und auf Cypern, viclfach aus Kulturen verwildert. Nach BERGIUS ist die 
sonst einjahrige Pflanze in Ostindien perennierend. 

Fructus Colocynthidis. Koloquinthen. Bitter Apples. Coloquinte. 
Colocynthides. Baccae (Pepones, Poma) Colocynthidis. Koloquinthen
apfel. Purgiergurken. Teufelsapfel. 

Die beerenartigen Friichte sind mit einer gelben oder griinlichgelben, glatten, 
feinpunktierten, sproden, lederartigen Haut versehen, die vor dem Trocknen entfernt 
wird. Die geschalten Friichte sind kugelig, 5-10 em im Durchmesser groB, schnee· 
weill bis gelblichweiB, sehr leicht. Sie bestehen nur aus dem weichen schwammigen 
Gewebe der inneren Fruchtwand und der Placenten und enthalten zahlreiche Samen. 
Auf dem Querschnitt fallen drei breite Spalten auf, die die Frucht entsprechend zero 
legen. Von dem Schnittpunkt der Spalten gehen zwischen denselben breite Gewebe· 
balken zur Peripherie. Die die Spalten begleitenden schmaleren Gewebepartien 
biegen an der Peripherie urn und tragen die Samen (Abb. 227). Die Grenze der Car· 
pelle verlauft nicht in den Spalten, sondern in den breiteren Balken. Die aus dem 
dreifacherigen unterstandigen Fruchtknoten entstandene Frucht erscheint demnach 
unecht sechsfii.cherig. Die Samen sind spitzeiformig, etwas flach gedriickt, gelbgrau 
oder hell braun , am spitzen Ende jederseits mit zwei zarten, feinen Ritzen. Die 
Friichte sind geruchlos, von intensiv bitterem Geschmack. Die Handelsware stammt 
meist aus Spauien, Marokko und Syrien, neuerdings in komprimierter Form aus 
Persien. Die syrischen Koloquinthen sind meistens kleiner und stehen der marok· 
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kanischen und spanischen Ware an Giite nacho Verwendet wird nur das Frucht· 
fleisch ohne die Samen, die wirkungslos sind und deshalb vor der Verwendung zu 
entfernen sind. 

Mikroskopisches Bild. Das weiche schwammige Gewebe der Frucht besteht aus 
groBem, getiipfeltem, diinnwandigem Parenchym mit sparlichem braunem Inhalt, durchzogen 
von GefaBbiindeln. Zwischen den Parenchymzellen weite luftfiihrende Intercellularen, wodurch 
das Gewebe locker und schwammig wird. An der Beriihrungsstelle zweier Zellen eine rundliche, 
deutliche Tiipfelplatte. - Die Samenschale besitzt eine einreihige Epidermis aus sehr hohen, 
stark verdickten Palisadenzellen, darunter eine sehr breite, etwa achtreihige Schicht verdickter, 
nach innen zu groBer werdender Steinzellen. 

Pul ver. Lockeres Parenchymgewebe aus groBen, grobgetiipfelten, elliptischen, diinn. 
wandigen, luftfiihrenden Zellen, mit reichlichen Intercellularen, an der Beriihrungsstelle zweier 
Zellen eine deutliche, runde Tiipfelplatte; Stiicke zarter GefaBbiindel. Bei mitvermahlenen Samen 
stark verdickte Palisadenzellen der Epidermis und verschieden gestaltete, stark verdickte Stein· 
zellen der iibrigen Schichten der Samenschale. 

Verfiilschungen und Verwechslungen. Als solche werden hauptsachlich die 
Friichte anderer Cucurbitaceen beobachtet, so die von Cucumis trigonus RoxB. und Cu. 
cumisHard wickii ROYLE, Luffa purgans MART .. L. drastic a MART. (Hill Colocynth). 
endlich die von Balanites aegyptiaca 
DELILE (Zygophyllaceae). AIle sind 
leicht von der echten Droge zu unter· 
scheiden. 

Bestandteile. FR. B. POWER und 
Ch. W. MOORE fanden in dem alkoholi
schen Extrakt folgende Stoffe: einen zwei· 
wertigen Alkohol Citrullol, C22H3602-
(OHh, Smp. 285-290°, der offen bar ein 
niederes Homologes des Ipurganols der 
Jalapenwurzel ist; einen amorphl'n, alka· 
loidartigen Stoff, der auBerst bitter 
schmeckt und jedenfalls einer der wirk· 
samen Stoffe ist. Er ist nur schwach basisch 
und liefert keine kristalIisierende Verbin· 
dungen. Der wasserunliisliche Teil des Ex· 
traktes besteht groBtenteils aus harzarti
gen Stoffen, darunter a·Elaterin (Smp. 
232°), ferner Hentriakontan (Smp.68 0), 

ein Phytosterol, C27H460 (Smp. 160 bis Abb.227. Coloquintbe im Querscbuitt. (Nacb BAILLON.) 
162°) und Fettsauren. GIykosidartige 
Stoffl' sind nur in geringer Menge vorhan-
den. Die friiher beschriebenen Stoffe Colocynthin, Colocyn thidin und andere sind nicht ein. 
heitlich. Die abfiihrende Wirkung beruht auf mindestens 2 Bestandteilen, dem aIkaloidartigen 
Stoff und einem in Ather und Chloroform IOslichen Harz. Weingeistiges Extrakt etwa 16%, 
wasseriges Extrakt etwa 300/0' Die Samen enthalten etwa 12-13% fettes 01. Aschen
gehalt des Fruchtfleisches 9-14 % ' der Samen 2-2,5 % , 

Aufbewahrung und JTerarbeitung. Vorsich tig. Die ganzen Koloquinthen sind am 
besten in Holz- oder Blechkasten trocken aufzubewahren, das Pulver in GIasern. Das Zerschnei
den und Pul vern hat wegen des leichten Verstaubens und des auBerst bitteren Geschmackes 
des verstaubten Pulvers mit groBter Vorsicht zu geschehen - entfernt von anderen Drogen und 
Praparaten, am besten in einem besonderen Raum, der nachher feucht ausgewischt werden muB. 

Zur Herstellung des Pulvers HWt Austr. das von den Samen befreite zerschnittene Ge· 
webe mit einer Losung von Gummi ara bicum oder mit Tragantschleim verreiben, dann wieder 
trocknen und pulvern. 

Priifung des Pulvers. Unter dem Mikroskop diirfen keine Steinzellen, Fetttropfen 
und Aleuronkorner zu erkennen sein, die aus beigemiEchtem Pulver der Samen stammen. -
Austr. fordert mindestens 30 0/ 0 wasseriges Extrakt und hochstens 7% Asche_ Letztere Forde
rung diirfte bei samenfreiem Pulver nicht erfiillbar sein (siehe Bestandteile). 

Anwendung. Als drastisches Abfiihrmittel 0,05-0,3 g einige Male tiiglich in Pulver, 
Pillen, Tinktur, Abkochung. Bei entziindlichen Zustiinden der Bauchorgane und bei Schwanger
schaft zu vermeiden! GroBte Einzelgabe 0,3 g, Tagesgabe 1,0 g. GroBere Gaben konnen gefahr
lich wirken. - Als Ungeziefermittel gegen Wanzen u. a. in Form einer Abkochung, mit der man 
die Wande usw. bestreicht. 

Torikologischer Nachweis. Koloquinthenstoffe finden sich bei der Analyse 
nach STAS·OTTO in dem Ather, mit dem die saure Fliissigkeit beim Nachweis organischer Gift· 
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stoffe ausgeschiittelt wird. Ein Teil des Athers wird verdunstet, der Riickstand in 2 ccm Essig
saureanhydrid gelost und die Losung mit 1 ccm konz. Schwefelsaure versetzt. Sind Koloquinthen
-stoffe zugegen, so tritt Rotfarbung ein. Der Verdunstungsriickstand des Athers gibt mit FROHDES 
Reagens einen ziegelroten Niederschlag, mit Vanadinsaure enthaltender Schwefelsaure Rotfarbung, 
die in Blau iibergeht. FEHLINGsche Losung wird beim Kochen reduziert. 

Fructus Colocynthidis praeparati. Gepulverte Koloq uin then. - Ergiinzb.: 5 T. von 
den Kernen befreiteKoloquinthen zerschneidet man moglichst fein, mischt dann 1 T. fein gepulver
tes arabisches Gummi hinzu, stiiBt mit Wasser zu einer zahen Masse an, laBt diese scharf aus
,trocknen und pulvert sie dann. 

Extractum Colocynthidis (hydroalcoholicum). Koloq uin then-
extrakt. Extract of Colocynth. Extrait de coloquinte. 

Wird aus den entkernten Friichten durch Ausziehen mit verdiinntem Weingeist und Ein
dampfen zur Trockne hergestellt. Wenn man den Weingeist durch Abdestillieren wiedergewinnt, 
ceinigt man nachher das DestillationsgefaB zuerst durch Nachspiilen mit einem Teil des Destillats 
und nachher mit Sodali:isung. Die entkernten Friichte liefern etwa 25-32 % trockenes Extrakt. 
Ein hell· bis dunkelgelbes trockenes Extrakt, das sehr hygroskopisch ist und deshalb am 
besten iiber Atzkalk aufbewahrt wird. - Germ. 6 GriiBte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g. 

Germ. 6: 2 T. grob gepulverte Koloquinthen werden mit 45 T. verdiinntem Weingeist 6 Tage 
'lInter wiederholtem Umriihren ausgezogen und dann ausgepreBt. Der Riickstand wird in gleicher 
Weise mit einem Gemisch von je 15 T. Weingeist und Wasser 3 Tage lang behandelt. Die abo 
;gepreBten Fliissigkeiten werden gemischt, filtriert und zu einem trockenen Extrakt eingedampft. 
- Amer.: lOOO g grob gepulverte Koloquinthen maceriert man einen Tag mit 2000 ccm 
verdiinntem Weingeist (41 %)' preBt ab und zieht im Perkolator mit q. S. verdiinntem Weingeist 
aus, um 5000 ccm Gesamtfliissigkeit zu erhalten, die nach Abdestillieren des Alkohols zur Trockne 
eingedampft wird. Dem feingepulverten Trockenriickstand wird soviel bei lOO ° getrocknete Starke 
.zugefiigt, daB 250 g trockenes Extrakt erhalten werden. - Austr.: 10 T. Koloquinthen werden 
mit lO T. verd. Weingeist (60 Gew._ % ) 3 Stunden maceriert, in einen Perkolator gebracht, 
mit 50 T. verd. Weingeist iibergossen und mit 150 T. verd. Weingeist perkoliert. Nach dem 
Abpressen mischt man die Ausziige, filtriert sie und dampft zur Trockne ein. - Croat.: Wie 
Extr. Belladonnae, aber zur Trockne einzudampfen. - Belg. und Dan.: Durch Perkolation 
mit 70 0/ oigem Weingeist ausziehen und zur Trockne eindampfen. - Helvet.: 1 T. Kolo
quinthen maceriert man 48 Stunden mit 10 T. verd. Weingeist (61 Gew.- %)' preBt ab, be· 
handelt den PreBriickstand, nochmals in gleicher Weise mit einer Mischung aus je 3 T. Wasser 
'lInd 3 T. Weingeist (86 Gew.- %)' Die vereinigten Fliissigkeiten werden filtriert und zu einem 
trockenen Extrakt eingedampft. - Hung.: 200 T. Koloquinthen werden 2 mal je 12 Stunden mit je 
lOOO T. Spiritus dil. maceriert, dann abgepreBt. Die filtrierte PreBfliissigkeit wird zur Sirupdicke 
eingedampft. Dann priift man, wieviel Trockenriickstand vorhanden ist und setzt dem dicken 
Extrakt soviel reines Dextrin zu, daB 2 T. des nunmehr zur Trockne eingedampften Extraktes 1 T. 
l'einem Extrakt entsprechen. - !tal.: Wie Extr. Absinth., aber zur Trockne eindampfen. -Japon.: 
Wie Germ. - Nederl.: 100 T. Koloqllinthen werden nacheinander je 24 Stunden mit 500 T. verd. 
Weingeist (90 Vol.- Ofo) und 120 T. Wasser ausgezogen. Die gemischten und filtrierten PreBfliissig
keiten werden zu einem trockenen Extrakt eingedampft. - Ross.: Aus 2 T. Koloquinthen mit 
16 T. Weingeist (70%) und nochmals 5 T. Weingeist (700f0) und 5 T. Wasser, wie Germ. 

Erkennungsreaktionen: Austr.: Eine kleine Menge des mit einigen Tropfen einer Losung 
von molybdansaurem Ammonium in konz. Schwefelsaure (1: lOOO) benetzten Extraktes soil sich 
erst rot, dann lebhaft violett farben. - Helv.: Der Abdampfungsriickstand einer Losung von 0,01 g 
Extrakt in 1 ccm verd; Weingeist farbt sich auf Zusatz einiger Tropfen Schwefelsaure tief orangerot. 
- Nederl.: Der in Wasser unlosliche Teil des Extraktes soll sich auf Zusatz einer geringen Menge 
Schwefelsaure rot farben. - Germ. 6 wie Helv. Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Extractum Colocynthidis compositum. Zusammengesetztes Kolo
quinthenextrakt. Compound Extract of Colocynth. Ein 
braunes Extrakt, das ebenso hygroskopisch ist wie das einfache Koloquinthenextrakt, und des
halb am besten iiber Kalk aufbewahrt wird. - Ergiinzb.: 3 T. Koloquinthenextrakt, lO T. Aloe
pulver, 8 T. Scammoniumharz und 5 T. Rhabarberextrakt werden feingepulvert und gemischt, 
dann mit Weingeist durchfeuchtet, gut durchgearbeitet und getrocknet. - Amer.: 500 T. Aloe, 
160 T. Koloquinthenextrakt, 140 T. Scammoniumharz, 150 T. Seifenpulver und 50 T. Karda
momensamenpulver werden zu feinem Pulver (Nr. 60) verrieben, gemischt und durchgesiebt. 
- Brit.: 150 g Koloquinthen werden mit 4000 cem Weingeist (60%) 4 Tage maeeriert. Von der 
Kolatur verdampft man den Weingeist, fiigt 300 g Aloeextrakt, 100 g Scammoniumharz und 100 g 
Seife hinzu, dampft weiter ein und gibt kurz vor dem Ende des Eindampfens 25 g feinst gepulverte 
Kardamomensamen dazu. - Portug.: 300 T. grobes Koloquinthenpulver werden 2 mal 10 Tage 
mit je 900 r. Weingeist (650f0) maeeriert. Von der Kolatur destilliert man 2/3 ab, miseht mit dem 
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Rest 550 T. Aloepulver, 220 T. Scammoniumpulver und 150 T. Olseifenpulver, dampft zu einem 
weichen Extrakt ein und mischt unter dieses 30 T. feines Kardamomenpulver. -Ross.: 3 T. Koloquin. 
thenextrakt, 10 T. Aloepulver, 8 T. Scammoniumharz und 5 T. Rhabarberextrakt zu mischen. -
Suec.: Wie hei Brit. angegeben herzustellen aus 5 T. Koloquinthen, 50 T. Weingeist (60%), 2 T. 
Seife, 3 T. Jalapenharz, 4 T. Aloepulver und 1 T. Kardamomenpulver. 

Tinctura Colocynthidis. Koloquinthentinktur. - Germ. 6: Aus 1 T. grob 
zerschnittenen Koloquinthen (ohne Samen) mit 10 T. Weingeist. - Helv.: Ebenso aus mittelfein 
zerschnittenen Koloquinthen. Die Tinktur ist gelb und schmeckt sehr bitter. 

GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,Og (Germ.). Aufbewahrung: Vorsichtig. 
Tinctura Colocynthidis composita. - Suec.: 1 T. Fenchel, 10 T. Koloquinthen, 100 T. 

Weingeist (91 %). Spez. Gewieht 0,840. 
Guttae purgatorlae HElM. 

Tincturae Colocynthidis 5,0 
Tincturae Asae foetidae 10,0. 

Morgens und abends 14-20 Tropfen bei chroni· 
scher Verstopfung. 

Llnlmentum Colocynthldls HElM. 
Tincturae Colocynthidis 20,0 
Olei Ricini 40, O. 

Teel1iffelweise zur Einreibung des Unterleibes (den 
Stuhlgang zu f6rdern). 

Oleum Colocynthidls composltum. 
Habakukiii. 

Extracti Colocynthidis pulv. 2,0 
Extracti Aloes pulv. 10,0 
Olei Absinthii aetherei 
Olei Tanaceti 
Olei Rutae 
Olei Terebinthinae 

aa 2,0 

Petrolei rectificati aa 10,0 
Olei Absinthii infusi 100,0. 

Einige Stun den digerieren, erkaltet filtrieren. Zur 
Einreibung des Unterleibs bei Wurmleiden 
(Volksmittel). 

Pllulae cathartlcae composltae (Amer.). 
Compound Cathartic Pills. 

Extracti Colocynthidis compositi 80,0 
Hydrargyri chlorati mitis 60,0 
Resin. Jalapae 20,0 
Gutti 15,0 
Spiritus dii. (41,5 Gew.-o/o) q. s. 

Zu 1000 Pillen. 

Pllulae catharticae vegetablles (Amer. VIII). 
Extracti Colocynthidis compo 60,0 
Extracti Hyoscyami 30,0 
Resin. Jalapae 20,0 
Extracti Leptandrae 15,0 
Resinae Podophylli 15,0 
Olei Menthae piperitae 8 ccm 
Spiritus dii. (41,5 Gew.-o,o) q. S. 

ZU 1000 Pillen. 

Pllulae cholagogae COPLAND. 
Extracti Colocynthidis compo 2,5 
Radicis Ipecacuanhae 0,05 
Saponis medicati 0,6 
Extracti Hyoscyami 1,5. 

Zu 20 Pillen. Abends 1-2 StUck. 

Pilulae Colocynthldls composltae (Brit.). 
Compound Pills of Colocynth. 
Colocynthidis pulv. (pu]pae) 20,0 
Aloes Barbados 35,0 
Resinae Scammoniae 35,0 

Kalii sulfurici 
Olei Caryophyllorum 
Aquae destillatae 

Dosis 0,25-0,5 g. 

Gall. 1884. 

5,0 
5ccm 

q. S. 

Pilules de coloquinthe composees. Pilules 
catholiques, de Rudius, panchymagogues, 

cochAes mineureL 
Aloes pulveratae 0,5 
Colocynthidis pulv. (sine sem.) 0,5 
Resinae Scammoniae 0,5 
Olei Caryophyllorum 0,01 
Mellis q. S. 

Zu 10 Pillen. 
Norveg. 

Colocynth. pulv. 
Extracti Aloes 
Resinae J alapae 
Sebi 
Eugenoli 
Glycerini 

F. pi!. 1000. 
Suec. 

Caryophyllor. 
Resinae J ala pae 
Extracti Colocynthidis compo 
Extracti Absinthii 

F. pii. 1000. 

12,0 
12,0 
42,0 
15,0 

4,0 
15,0. 

10,0 
20,0 
70,0 
q. s. 

Pllulae Colocynthldls et Hyoscyami (Brit.). 
Pills of Colocynth and Hyoscyamus. 

Mass. Pi!ul. Colocynthidis compositae (Brit.) 50,0 
Extracti Hyoscyami 25,0. 
Dosis 0,25-0,5 g. 

Japon. 
Fruct. Colocynthid. pulv. 
Aloes pulv. 
Rhizom. Jalapae pulv. 
Extracti Hyoscyami 
Kalil sulfurici 
Olei Caryophyllor. 
Spiritus q. S. ad pi!ul. pond. 

10,0 
20,0 
20,0 
25,0 
3,0 
1,0 
0,15. 

Tlnctura Colocynthldls anlsata DAHLBERG. 
Tincturae Colocynthidis 20,0 
Olei Anisi stellati gtts. II. 

15-20 Tropfen zweimal taglich. 

Vlnum antarthrltlcum. 
Gichtwein (Bull. de Pharm.). 

Extracti Colocynthidis 1,0 
Chinini sulfurici 1,5 
Spiritus 10,0 
Vini malacensis 87,5. 

FOTHERGILLS Pills, gegen Hautkrankheiten, 
Antimonoxyd. 

sind Pillen aUs Koloquinthenextrakt und 

Laxativum vegetabile Saccharo obductum von BURROUGHS, WELLCOME U. CO. sind 
iiberzuckerte Tabletten, deren jede 0,065 zusammengesetztes Koloquinthenextrakt, 0,032 Jalapen
extrakt, 0,016 Podophyllin, 0,032 Leptandrin, je 0,016 Bilsenkraut- und Lowenzahnextrakt, 
nebst etwas Minzenol enthiilt. 

Pilulae aperientes EpSTEIN. 1,5 g Koloquinthen, 3 g Aloe, 0,75 g Bilsenkrautextrakt, 
SiiBholzpulver und -saft zu 50 Pillen. 

Oleum Colocynthidis. Koloquintheniil. Das fette 01 der Samen. Gelbrotliehes 01 mit 
leichter griiner Fluoreszenz, Geruch sehwach, Gesehmaek etwas bitter. Spez. Gew. 0,929 (15°), 
Erstp. 14°, S.·Z. 2,6-5,9, Hehner-Z. 90,7, V.-Z. 186,7-203, J.-Z. 120-129. Das 01 ist den anderen 
Cueurbitaeeenolen ahnlieh. 

Hager, Handbuch. I. 69 
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Colombo. 
Jatrorrhiza palmata (LAM.) MIERS (J a trorr hiza Col um ba MIERS, 
Cocculus palmatus D. C.). Menispermaceae-Tinosporeae. Ein 
Schlingstrauch, heimisch in den Waldern der ostafrikanischen Kiistenlander, 
kultiviert hier und aUf Madagaskar, den Maskarenen, Seychellen und Ceylon. 

Radix Colombo. Colombowurzel. Calumba Root. Racine de co
lombo. Radix Calumbae (Columbo, Kolumbo). Ruhrwurzel. Kalumbe
wurzel. 

Die getrockneten Querscheiben, seltener Langsstiicke der im Marz gegrabenen, 
abgewaschenen und im frischen Zustand geschnittenen, riibenformig verdickten, 
bis 30 cm langen und bis 8 cm dicken, fleischigen, wenig verastelten Wurzeln, die 
dem kurzen, dicken, fleischigen Wurzelstock entspringen. 1m Handel aus Zanzibar 
und Mozambique nach Hamburg, London oder Bombay bzw. anderen indischen 
Hafen. 

Die Scheiben sind gelb, rundlich elliptisch oder etwas nierenformig, selten 
kreisrund, oft gebogen, 3-8 cm breit, bis 2 cm dick, aullen tief runzelig, graubraun
lich, auf der Flache lebhaft graugelb, in der Mitte meist braunlich und infolge Aus
trocknens eingesunken, es treten dann einzelne der Gefallbiindel hervor, wodurch 
die Flachen sich etwas rauh anfiihlen. Auf einem geglatteten Querschnitt erkennt 
man die 1/5-1/8 des Durchmessers betragende Binde, durch die dunkelgefiirbte 
Cambiumschicht vom Holze getrennt. Unmittelbar am Cambium ist der Bau 
des Holzes und der Binde strahlig. Zuweilen, doch selten sind bis 5 cm lange Langs
fragmente der Droge beigemischt. Der Bruch ist glatt, mehlig-staubend. Die 
Wurzel ist getrockllet ohne charakteristischen Geruch, der Geschmack ist eigenartig, 
bitter und schleimig. 

Mikroskopisches Bild. Der Kork aus abwechselnden Lagen braunlicher, zarter und 
groBerer unregelmaBiger etwas verdickter Zellen. In der AuBenrinde einzelne verholzte, un
gleich verdickte, oft querla.nggestreckte, gelbe Steinzellen mit zahlreichen Einzelkristallen, Spha
riten oder Kristallsa.nd von oxalsaurem Kalk. In den Holzstrahlen die kurzgliederigen, gelben 
GefaBe in Gruppen von 6-12 gelagert, die Gruppen in einfachen oder in mehrfachen Reihen 
geordnet. Markstrahlen und Rinden- wie Holzparenchym nicht deutlich voneinander geschieden. 
In1 Parenchym exzentrisch geschichtete, sehr unregelmaBig geformte, einzelne oder paarweise 
verwachsene Starkekorner. 

Pulver. Reichlich Parenchymgewebe, gefiillt mit hoohstens bis 90 f-l groBen, sehr 
unregelmaBig gestalteten Smrkekornern, ferner im smrkehaltigeri Parenchymgewebe Oxalat
nadeln und Prismen, durch die Starke verdeckt; sehr vereinzelt gelbe, verholzte, ungleich stark 
verdickte Steinzellen mit Einzelkristallen oder Krista11sand im Innern; Korkgewebe; Stiicke 
kurzgliedriger, breitgetiipfelter, goldgelber GefaBe; diinnwandige ErsatzflLEem. 

JTe1'fiilschungen. Die sog. falsche, amerikanische Colombowurzel, Radix 
Colom bo spuria (americana), von Frasera carolinensis WALTER, Gen tianaceae, Ver
einigte Staaten von Nordamerika.. Diese ist ohna strahligen Holzkem und frei von Starke. Die 
gelbgefii.rbten Wurzeln von Bryonia alba L. und B. dioicaJAcQUIN, Cucurbitaceae, be
sitzen unregelmaBige konzentrische Ringe und zusammengesetzte Stii.rkekoruer. 

Bestandleile. Nebt'n amorphen Alkaloiden enthiilt die Wurzel die kristallinischen 
Alkaloide Columbamin, C21H2S 06N, Jatrorrhizin, C2oH20(OH)OsN, und in geringer 
Menge ein drittes Alkaloid Palmatin, wahrscheinlich C21HI2(OH)06N; na.ch FEIST ist da.s 
Columbamin der Methylather des Jatrorrhizins; aIle drei sind dem Berberin nahe ver
wa.ndt; dieses selbst dagegen ist in der Wurzel, entgegen friiheren Angaben, nicht vorhanden. 
Ferner sind nachgewiesen: ein Bitterstoff Columbin, C2sHaOOg (ULRICH) oder C2SH2809 
(FREY) und ein zweiter Bitterstoff, Colombosaure, die beim Behandeln der Wurzel mit 
Alka1ien entsteht und urspriinglich nicht vorhanden ist. Aschengehalt bis 8%. 

Priifung. A'UJ1tr. fordert hoohstens 6% Asche, und mindestens 9% weingeistiges Extrakt. 
Btl". hoohstens 8% Asche. 

Anwendung. Ais schleimig-bitteres Mittel, die Verdauung a.nregend, auch in groBen 
Gaben ohne Na.chteil. Bei Dyspepsie mit DiarrhOe, chronischen DurchfalIen der Phthisiker, 
Cholera infa.ntium 0,5-2,0 mehrmals tiiglich im Dekokt oder als Tinktur. Kindem 0,5-5,0: 100,0 
lOIs Dekokt. 
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Extractum Colombo (Calumbae). Colombowurzelextrakt. Extrait 
de colombo. - Ergiinzb.: 2 T. grob gepulverte Colombowurzel zieht man 3 Tage bei 
30-40 0 mit einer Mischung aus 4 T. Weingeist und 6 T. Wasser, dann 24 Stunden mit einer 
solchen aus 2 T. Weingeist und 3 T. Wasser aus; die filtrierten PreBfliissigkeiten dampft man 
zur Trockne ein. - Austr.: Ein trockenes Extrakt, wie Extr. Calami zu bereiten. - Belg.: 
Aus Colombowurzel mit verd. Spiritus (60%) zu bereiten. Trockenes Extrakt. -Groat.: Wie Extr. 
Belladonnae Croat. zu bereiten. - Hisp.: Wie Extr. Aconiti spiro Hisp. zu bereiten. - Hung.: 
200 T. gepulverte Wurzel werden zweimal hintereinander mit je 1000 T. verd. Weingeist je 
12 Stunden maceriert. Die PreBfliissigkeiten werden filtriert und zu einem trockenen Extrakt ein
gedampft. - Japon.: 1 T. Wurzel wird mit 4 T. verd. Weingeist (45%) 3 Tage maceriert, dann 
nochmal 2 Tage mit 2 T. verd. Weingeist. Die filtrierten Ausziige werden zum trockenen 
Extrakt eingedampft. - Ital.: Wie Extr. Absinth. hydroalcoholic. Ital. -Nederl.: Gepulverte 
Wurzel wird mit verd. Weingeist (70 Vol._%) im Perkolator erschiipft und das Perkolat zu einem 
trockenen Extrakt eingedampft. 

Ein gelbbraunes, trockenes, in Wasser triibe liisliches Extrakt. Ausbeute, je nach der 
Vorschrift, 8-200/0' - Erkennungsreaktionen: Die wasserige Liisung des Extraktes 
(1 = 100) farbt sich auf Zusatz von Chlorwasser rot, gibt aber mit Jod-Jodkaliumliisung keinen 
Niederschlag (Austr.). Verreibt man 0,05 g Extrakt mit 3 ccm verdiinnter Schwefelsaure (spez. 
Gewicht 1,124), so solI das Filtrat auf Zusatz von 3 Tropfen Bromwasser sich rot far ben (Nederl.). 

Extractum Colombo (Calumbae) fluidum. Fluidextract of Calumba. 
Extrait fluide de colombo. - Ergiinzb.: AUB 100 T. mittelfein gepulverter Wurzel 
werden mit verd. Weingeist 100 T. Fluidextrakt hergestellt. - Amer. VIII: 1000 g gepulverte 
Colombowurzel durchfeuchtet man mit 300ccm eines Gemisches aus 7 Vol. Weingeist (92,3 Gew.-%) 
und 3 Vol. Wasser, bringt die Masse in den Perkolator, gibt die fUr die Maceration niitige Menge 
des gleichen Menstruums hinzu und perkoliert nach 48 Stun den unter N achgieBen der namlichen 
Weingeistmischung zunachst 700 ccm abo Mit diesen mischt man das zu einem diinnen Extrakt 
eingedampfte Nachperkolat und fUIlt mit Menstruum auf 1000 ccm auf. - Belg.: Durch Perko
lation mit 300/oigem Weingeist zu bereiten. Trockenriickstand mindestens 130/0' 

Liquor Calumbae concentratus. Concentrated Solution of Calum ba. - Brit. 1898; 
500 T. Colombowurzel werden zweimal mit je 500 T. Wasser 24 Stunden lang ausgezogen und 
abgepreBt. Die vereinigten Ausziige werden 5 Minuten lang auf 820 erhitzt, und erkaltet mit 225 ccm 
Weingeist (900/0) versetzt. Die durch Absetzen und Filtrieren gekIarte Fliissigkeit wird mit Wasser 
auf 1000 T. gebracht. 

Tinctura Colombo (Calumbae). Colombotinktur. Tincture of 
Calumba. Teinture de colombo. Diese Tinktur wird durch Maceration 
1 + 5 mit verdiinntem Weingeist hergestellt nach Belg., Gall., Hisp., Portug., Suec. und Erganzb. 
(grobgepulverte Wurzel). Desgleichen 1 +10 nach Ital. und Japan. - Amer.: 200 g gepulverte 
(Nr.20) Colombowurzel durchfeuchtet man mit 100 ccm eines Gemisches aus je 3 Vol. Weingeist 
(92,3 Gew.- % ) und 2 Vol. Wasser, bringt die Masse ohne Pressung in den Perkolator, driickt sie 
nach 24 Stunden fester ein und perkoliert mit q. s. der gleichen Weingeistmischung langsam 
1000 ccm abo - Brit.: 1 g: 10 ccm durch Maceration mit Weingeist (60 Vol._%). - Helvet.: 1: 5 
durch Perkolation mit verdiinntem Weingeist zu bereiten. 

Eine gelbbraune, bitter schmeckende Tinktur. Spez. Gewicht 0,900 (Suec.); Trocken
riickstand mindestens 2% (Belg.). - Erkennungsreaktionen: Mit gleichem Vol. Wasser 
gemischt soll sich die Tinktur opalisierend triiben. 1 ccm der Tinktur gibt mit 10 cem Chlor
wasser eine orange rote FI iissigkeit. 

Vinum Colombo (Calumbae). Colombowein. Vin (OenoI6) de colombo. - Er
ganzb.: 10 T. grob gepulverte Colombowurzel werden mit 100 T. Xereswein 8 Tage maceriert. 
Der abgepreBte Auszug wird filtriert. - Gall.: Aus grob gepulverter Wurzel 3: 100 mit Malaga
wein durch Maceration zu bereiten. - Hisp. raBt 30 T. Wurzel erst mit verdiinntem Weingeist 
durchfeuchten und dann mit AIicantewein bis zu 1000 T. perkolieren. Ein so hergestellter Wein 
setzt weniger ab als der durch einfache Maceration gewonnene. 

Decoctum Colombo opilltum (F. M. Germ.). 
Decoct. Rad. Colombo 5,0:150,0 
Tinct. Opii erocat. 3,0. 

Extrllctum Colombo solidum (DIETERICH). 
1. Radicis Colombo concis. 1000,0 
2. Aquae destillatae 6000,0 
3. Aquae destillatae ebull. 4000,0 
4. Sacchari albi pulv. 400,0 
5. Sacchari Laetis pulv. 400,0. 

Man zieht 1 mit 2 24 Stunden, dann mit 3 aus, 
prellt nach 1 Stunde, lost 4 und 5, lii,Bt ab
setzen, dampft zurn dicken Extrakt ein, bringt 
bei 30· zur Troekne und fiigt hinzu Saechar. 
Lactis q. S. zu 1000,0. 

Infusum ClIlumbae (Brit.). 
Infusion of Calumba. 

Radicis Colombo coneis. 50,0 
Aquae destillatae frigidae 1000,0. 

N aeh halbstiindigem Stehen durchseihen. 

Mlxtura amara. 
Drogue amere des lndes. 

Extracti Colombo 
Tineturae amarae 
Tincturae aromaticae aa 10,0 
Aquae Cinnamomi .pirituos. 
Aquae Cinnamomi simp!. aa 60,0. 

EBl1iffelweise, bei Durchfall und Magenleiden. 
69* 
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Mixturs Colombo. 
(Miinch. Vorschr.). 

Decocti Colombo (e 10,0) 
Sirupi simplicis 

130,0 
20,0. 

Vlnum Colombo composltum. 

Extracti Gentianae 2,5 
Sacchari albi 100,0 
Vini albi 850,0 
Acidi hydrochlorici (25·/.) 5,0 
Tinct. Chinae compo 40,0. 

Vin de colombo compose (BOUCHARDAT). 
Bei Magenverstimmung, Leibschmerzen, Durch

fall. 
Extracti Colombo 5,0 

Gichtmittel von Pistoia, Polveri antigottose delle R. R. Madri Benedictine 
di Pistoia, besteht aus einem Gemisch von gepulverter Colombowurzel und Patschuliblattern. 
(ZERNIK.) Jetzt solI es aus 10 0/ 0 Fo!. Digitalis und 90 0/ 0 Colchicum (ganze Pflanze) bestehen. 

Colophonium s. unter Pinus Bd. II S.462. 

Combretum. 
Combretum Raimbaultii HECK. Combretaeeae. Ein in Westafrika hei

mischer Strauch, dessen Blatter schon seit langem von den Eingeborenen als Mittel 
gegen das Schwarzwasserfieber gebraucht werden. Die Droge nennt man in ihrer 
Heimat Kinkelibah. Nach HEOKEL ist der fUr die Therapie wesentliche Bestand
teil der Blatter ein Gerbstoff (22-23 Ufo). Auch Kaliumnitrat solI darin enthalten 
sein, Alkaloide und Glykoside fehlen. 

Folia CombretL Combretumblatter. 
Die kurzgestielten Blatter sind in der Regel 4--6 em lang, 3-4 em breit, selten groBer, 

ganzrandig, flach und derb. Ihre Form ist eiformig-oval oder elliptisch bis rundlich, selten 
langlich, am oberen Ende etwas zugespitzt oder abgerundet. Die Farbe (in der Droge) 
wechselt zwischen hell- bis dunkelbraun, vereinzelt ist sie auch griinlich; immer aber ist die 
Oberseite dunkler und glanzender als die Unterseite. Die Nervatur ist fiederig, der Hauptnerv 
ziemlich diinn, die Sekundarnerven verlaufen im Bogen. 

Anwendung. DAMMERMANN empfiehlt neuerdings, Malariakranken, die nach Chinin
medikation Schwarzwasserfieber bekommen haben, zur weiteren Bekampfung dieser Krankheit 
an Stelle von Chinin ein Dekokt aus Com bretumblattern zugebrn. Die Abkochung 24,0: 1500,0 
Boll im Laufe des Tages als Tee getrunken werden. 

Die Blatter der in Ostafrika einheimischen Combretum altum QUILL. et 
POIR. (C. m icr an th um G. DON) leisten angeblich die gleichen Dienste wie die obige. 

Combretum racemosum BEAUV., heimisch in West afrika (Gambia), solI 
daselbst gegen die Eingeweidewiirmer der Kinder verwendet werden. 

Com bretum sundaicum MIQ., ist ein Waldschlinggewachs, das reichlich 
in der Ebene von Kuala Lumpur vorkommt. Die Blattzweige dieser Pflanze werden 
(nach HOLMES) neuerdings (wahrscheinlich in bearbeitetem bzw. gerostetem Zu
standel als Antiopiummittel (Y) empfohlen. Die Blatter enthalten angeblich einen 
tanninahnlichen Stoff, aber kein Alkaloid. Ihr Geschmack ist schwach bitter. 

Condurango. 
Marsdenia cundurango REICHENBACH FIL. Aselepiadaeeae. Ein an den 
Westabhangen der Kordilleren, in den Grenzgebieten zwischen Ecuador und Peru 
heimischer Kletterstrauch. 

Cortex Condurango. Condurangorinde. Condurango Bark. Eeoree 
de condurango. 

Von den verschiedenen Handelssorten der Condurangorinde ist nur die Rinde 
von Marsdenia cundurango pharmazeutisch gebrauchlich. Die Rinde bildet 2-7 mm 
dicke, 5-10 em lange, 1-3 cm breite, meistens etwas gebogene, rohren- oder rinnen
formige Stucke, stammend von den oberirdischen Achsen. Geruch schwach aro
matisch, Geschmack bitterlich, schwach kratzend. 

Bei jungen Rinden auBen ein diinner Kork, bei alteren warzig-rissige Borke. Der Quer
bruch hell gelblich-braun, kornig, durch vereinzelte Bastfasern im au Bern Teile- jiingerer Rin
den faserig. 
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Mikroskopisches Bild. Unter der Korkschicht Oxalatkristalle fiihrendes Phello· 
derm, darauf Collenchym mit Einzelkristallen, alsdann Rindenparenchym mit Oxalatdrusen, 
starkefiihrenden Zellen und einzelnen eingelagerten Milchrohren. In der auBern primaren Rinde 
Biindel von langen, fast farblosen Bastfasern, urspriinglich als geschlossener mechanischer Ring. 
In der primaren Rinde an der Grenze zur sekundaren Rinde in ziemlich regelma/3igen Abstanden 
Nester groBer, stark verdickter, grobgetiipfelter, gelber Steinzellen, in alteren Rindenstiicken 
in 2-3 lockeren Kreisen. Die sekundare Rinde durchzogen von meist einreihigen Markstrahlen, 
Starke, t eilweise Oxalat fiihrend. 1m Raum zwischen den Markstrahlen Milchrohren und einzelne 
oder in kleinen Gruppen vereinigte Siebrohrenstrange, ferner in Richtung der Langsachse der 
Rinde gestreckte Steinzellennester, zu lockeren Tangentialreihen angeordnet, die Zellen an GroBe 
sehr wechselnd. Die Milchrohren sind ungegliedert. Durch die vielen Steinzellen treten die nur 
im auBeren Teile der primaren Rinde ge· 
fundenen Bastfasern in den Hintergrund 
(Abb.228). 

Pul ver. Fetzen nicht verdickten 
Korkgewebes; Fragmente des Phelloderms 
bzw. Collenchyms mit Einzelkristallen; 
Rindenparenchymgewebe mit Starke und 
Oxalatdrusen fiihrenden Zellen; zahlreiche 
gelbliche, stark verdickte, reich porose 
Steinzellen, einzeln oder in Komplexen; 
Stiicke langer, stark verdickter, nicht oder 
nur wenig verholzter Bastfasern (nicht sehr 
haufig); Milchrohrenstiicke (ungegliedert); 
reicblich freie Oxalatkristalle und freie 
Starkekorner, letztere einfach oder zusam· 
mengesetzt, bis 15 p. groB. 

Ve'J'wechslungen. Es kommt eine 
Guayaquil.C ond urangorinde imHan· 
del vor, der offiz. sehr ahnlich, wohl von 
einer verwandten Art stammend. Condu· 
rango von Mexiko stellt sehr diinne, 
kurzgeschnittene, nach Rauch 'riechende 
Stengel oder bis 40 cm lange Stiicke eines 
Rhizoms dar, mit sehr starker Korkbil· 
dung. Condurango blanco oder Con. 
durango Huancabamba, friiher falsch. 
lich als von der jetzt offizinellen Pflanze 
abstammend angenommen, bildet dicht· 
behaarte Stengel von der Dicke eines 
Federkieles. 

Bestandteile. In dem atheri· 
schen Auszug der Rinde sind enthalten 
geringe Mengen gelbes atherisches 01, Abb.228. Querschnitt durch die Mittelrinde von Cortex 
spez. Gew. 0,974 (18°), ferner Fett, Kaut. Condurango. 
schuk, Harz, etwas Zucker und etwas 
Bitterstoff. Die mit Ather ausgezogene Rinde gibt etwa 13 % ihres Gewichtes an Wein· 
geist ab, in diesem Auszug sind enthalten fast die Gesamtmenge des Glykosides Condurangin, 
C,oHecPle, reichliche Mengen von Kohlenhydraten und etwas Harz. Das Condurangin ist 
ein hellgeibes Pulver, dessen Losung in Wasser stark schaumt und sauer reagiert. Beim Erhitzen 
der wasserigen Losung zerfallt es in Glykose und eine noch nicht naher bekannte Verbindung, 
In dem Kohlenhydratgemisch sind enthalten d·Glykose und wahrscheinlich d-Fruktose; 
weiter wurde nachgewiesen ein neuer vierwertiger Alkohol Condurit, CeH 100 4• Aschen. 
gehalt etwa 10%. Mit einer Mischung von 1 T. Weingeist und 3 T. Wasser ausgezogen liefert 
die Rinde etwa 19% Extrakt. - Germ_ 6 hochstens 120 ' 0 Asche, 

Anwendun,q. Die Rinde wurde urspriinglich als Specificum gegen Magenkrebs emp
foblen, ist hiergegen aber wirkungslos, sie vermag aber bei Magenleiden manche Symptome zu 
miIdcrn und besondcrs Appetit und Verdauung giinstig zu beeinflussen. Sie wird nur in 
Form fliissiger Zubereitungen (Abkochung, Fluidextrakt und Wein) angewendet. Condurango. 
abkochungen diirfen, da das Condurangin sich in heiBem Wasser ausscheidet, nur nach volligem 
Er kalten durchgeseiht werden. Nach CONRADY wird die Rinde am vollstandigst,en erschopft, 
we!ln man sie frisch gemahlen mit Wasser von 50 0 perkoJiert; ein derartiger Auczug 10 g: 150 g 
ist in kiirzerer Zcit herzustellen aIs eine Abkochung. 

Nachweis von Condurangostoffen in Zubereitungen. Nach FlRBAS. Die 
Condurangopraparate werden, falls alkohoIhaltig, durch gelindes Eindampfen vom Alkohol be· 
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freit und nach dpm Erkalten mit konzentrierter Natriumchloridliisung versetzt. Es scheidet 
sich ein braunt'r Niederschlag aus; diesel' wird abfiltriert, mit N atriumchloridlcsung nachgewaschen 
und nun samt dem Filter in einem Kolbchen mit Chloroform iibergossen. Letzteres nimmt aus 
dem Niederschlag das Condurangin auf, wahrend die iibrigen Extraktstoffe ungpliist zuriick
bleibeJl. Die Chloroformlosung, mit einer Mischung aus gleichen Tellen konzentrierter Schwefel
saure (odeI' auch Ralzsiiure) und Alkohol versetzt, fiirbt sich bei schwacht'm Erwarmen griin, 
auf weiteren Zusatz einer Spur Eisenchlorid schon griin blau. 

Decoctum (Infusum) Condurango, Condurangoabkochung, ist eine nicht 
praktische Arzneiform, da das wirksame Codurangin in heiBem Wasser unloslich ist nnd erst 
beim Erkalten del' Abkochung wieder in Losung geht. Abkochungen von Condurangorinde diirfen 
deshalb nul' nach volligem Erkalten (!) abgepreBt odeI' durchgeseiht werden. ZweckmlWiger ist 
es, wenn man die (moglichst frisch grob gemahlene) Rinde mit lauwarmem Wasser auszieht. Norveg. 
l1Wt ein Infusum Condurango concentratum nach folgender Vorschrift vorratig halten: 
100 T. grob gepulverte Condurangorinde werden mit 40 T. Wasser durchfeuchtet und mit kaltem 
Wasser perkoliert. Die ersten 400 T. Perkolat werden fiir sich aufgefangen und mit 50 T. Wein
geist (93 Gew.- % ) gemischt. Die weiteren 600 T. werden auf 50 T. eingedampft und dem ersten 
Auszug zugesetzt. Nach 12 Stunden wird filtriert. 5 T. entsprechen 1 T. Condurangorinde. 

Elixir Condurango cum Peptono. Condurango-Elixir mit Pepton. 
Erganzb. Ill: 100 T. Condurango-Fluidextrakt werden im Wasserbad auf 50 T. eingedampft. 
Der Riickstand wird mit 43 T. Malagawein (Gold), in dem 2 T. kochsalzfreies (!) trockenes 
Pepton aufgelost wurden, vermischt. Hierauf wird eine Mischung aus 2 T. aromatischer Essenz, 
0,5 T. Ingwertinktur, 1,25 T. Pomeranzentinktur, 1,25 T. Ceylonzimttinktur, 0,05 T. Vanillin 
zugefiigt und nach langerem Kiihlstehen filtriert. Auf je 1000 g des fertigen Elixirs werden zwei 
Tropfen Essigiither zugesetzt. Erganzb. IV liWt an Stelle des eingedampften Fluidextraktes eine 
Losung von 12,5 T. wasserigem Condurangoextrakt in 37,5 T. Wasser verwenden. - Die Vorschr. 
des Sachs. Kr.- V. fiir "Condangol" weicht von del' des Erganzb. III nul' dadurch ab, daB zur 
Aromatisierung folgende Mischung benutzt wird: 3,5 T. aromatische Tinktur, 1,2 Pomeranzen
tinktur, 0,2 Vanilletinktur, 0,1 Essigather. Nach Stagigem Absetzen ist zu filtrieren. - Die nach 
diesen Vorschriften hergestellten Elixire sind nicht halt bar, weil ihnen jedes Konservierungs
mittel fehlt (del' geringe Alkoholgehalt des Weines und der Tinkturen geniigt nicht). Ein Zusatz 
von etwa 5% Weingeist zu dem fertigen Elixir erscheint deshalb empfehlenswert, wenn man das 
Boost hierzu iibliche Glycerin aus therapeutischen Griinden vermeiden will. Haltbarer, weil aus 
dem 20% Alkohol enthaltenden Fluidextrakt ohne Eindampfen hergestellt, ist das Praparat del' 
F. M. Germ.: Extr. Condurango fluid. 100,0, Vin. malacens. 45,0, Pepton. sicc. 2,0, Tinct. aro
matic. 2,0, Tinct. Zingiberis 0,5 Tinct. Aurantii 1,25, Tinct. Vanillae gtts. V, Aether. acetici gtts. II. 

Extractum Condurango aquosum. Wasseriges Condurangoextrakt. 
- Erganzb.: 1000 T. fein zerschnittene Condurangorinde werden mit 5000 T. Wasser 24 Stunden 
maceriert. Nach AbgieBen der Fliissigkeit zieht man den Riickstand nochmals mit 3000 T. Wasser 
aus, gieBt ab, vereinigt beide Ausziige, dampft auf 1000 T. ein, setzt nach dem Erkalten 100 T. 
Weingeist zu, laBt 2 Tage stehen, filtriert und dampft auf 125 T. ein. - Das Extrakt ist in 
Wasser klar oder fast klar WsHch. 

Extractum Condurango (siccum). Condurangoextrakt. Extrait de 
c ond urango. - Erganzb.: 1 T. grob gepulverte Condurangorinde wird 6, dann nochmals 
3 Tage mit einer Mischung von 4 T. Weingeist und 2 T. Wasser ausgezogen, die PreBfliissigkeiten 
zur Trockne eingedampft. Braunes, in Wasser triibe losliches Pulver. Ausbeute 10-12% ,
Belg.: Mit 60 0/ oigem Weingeist ein trockenes Extrakt zu bereiten. - Hisp.: Wie Extr. Aconiti 
spiro Hisp. Ausbeute ca. 200/0' 

Extractum Condurango fluidum. Condurangofluidextrakt. Ex
trait fluide de condurango. Bei del' Herstellung dieses Extraktes ist zu beachten, 
daB die ziemlich harte Rinde nur langsam extrahiert wird. Die Perkolation muB deshalb langsam 
geschehen. LaBt man langsam abtropfen, so geniigt etwa das fiinffache Gewicht del' Droge an 
Menstruum zur ErschOpfung. Bei dem Eindampfen empfiehlt sich neben fleiJ3igem Riihren hin 
und wieder ein kleiner Zusatz von Weingeist, damit die AUBscheidung harziger Bestandteile ver
mieden wird. 

Germ.: Perkolation del' mittelfein gepulverten Rinde mit einem Gemisch aUB 1 T. Weingeist 
(90 Vol.-%) und 3 T. Wasser. - Austr.: Wie Extr. Colae fluid. - Belg.: Mit 30%igem WeingeiBt 
zu perkolieren. - Groat.: Zum Befeuchten 10 T. Weingeist, 4 T. Wasser, 1 T. Glycerin, zum Per
kolieren 1 T. Weingeist und 2 T. Wasser. - Dan.: Zum Durchfeuchten von 1000 g Rinde Glycerin 
100,0, Weingeist 150,0 Wasser 250,0. Zum Perkolieren Spiritus und Wasser 1 + 3. - Gall.: Mit 
45 0/ oigem Weingeist zu perkoHeren. - Hung.: Wie Extr. Colae fluid. Hung. - Helvet.: Mit einem 
Gemisch aus 1 T. Weingeist (86%) und 3 T. Wasser zu perkolieren. -Japon.: Zum Durchfeuchten 
15 T. Weingeist (90%), 25 T. Wasser und 10 T. Glycerin; zum Perkolieren 1 T. Weingeist und 3 T. 
Wasser. - Nederl.: Zum Durchfeuchten 60 T. Weingeist (90%), 30 T. Wasser und 5 T. Glycerin, 
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zum Perkolieren 35 T. Weingeist und 65 T. Wasser. - ROBS.: Zum Durchfeuchten 10 T. Glycerin, 
15 T. Weingeist (90 0/ 0) und 30 T. Wasser. Zum Perkolieren Weingeist und Wasser 1 + 3. -
8'U00.: Zum Durchfeuchten 40 T. Weingeist (91 0/ 0), 16 T. Wasser und 3 T. Glycerin. Zum Per
kolieren Weingeist und Wasser 1 + 3. 

Pril/ung. Die filtrierte Mischung von 1 ccm des Fluidextraktes mit 5 ccm Wasser muB 
sich beim Erhitzen stark triiben und beim Erkalten wieder fast klar werden. 2 ccm der 
erkalteten Fliissigkeit miissen nach dem Verdiinnen mit 8 ccm Wasser auf Zusatz von Gerb
sii.urelOsung einen reichlichen, flockigen Niederschlag geben. 

Spez. Gewioht 0,99-0,995 (Nederl.), 1,01 (Sueo.), 1,015-1,025 (Hung.), 1,03-1,06 
(Austr.) - Trookenriickstand mindestens 12% (Belg.) 14% (Helvet.), 17,5% (Austr.). 

Tinctura Condurango. Condurangotinktur. Teinture de con
d u ran go. Wird nach Belg. mit verdiinntem Weingeist 1: 5, nach H isp. 1: 10, duroh Ma
oeration oder Perkolation hergestellt. Erganih.laBt die grobgepulverte Rinde 1 + 5 mit verdiinntem 
Weingeist maoerieren. Eine gelbbraune Tinktur mit mindestens 20/ 0 Trockenriickstand (Belg.). 

Vinum Condurango. Condurangowein. Yin de condurango. 
Die Vorschriften der einzelnen Arzneibiicher lassen den Hinweis vermissen, daB Condurangowein 
nicht leicht klarwird und deshalb vor dem Filtrieren entweder langere Zeit der Ruhe iiberlassen oder 
mechanisch geklii.rt werden muB. Man sohiittelt den frisch abgepreBten Wein tiichtig mit Talkum 
durch und stellt ihn lii.ngere Zeit beiseite. Schneller geschieht die Klarung durch Schiitteln mit 
etwa 0,30/ 0 frischer Milch und 2tagiges Absetzen. Man filtriert dann iiber Talkum oder Kieselgur. 
Keinesfalls darf zum Klaren Magnesiumcarbonat oder gebrannte Magnesia angewandt werden. 
Dagegen ist, im Gegensatz zum Chinawein, eine Detannierung des Weins mittels Gelatine hier 
zulii.ssig. Als bestgeeigneter Wein hat sich Portwein erwiesen. Mit diesem hergestellter Condu
rangowein setzt verhii.ltnismii.Big schnell und vollkommen abo Auch Ungarwein, Xeres, Madeira, 
Tarragona und Marsala geben gut filtrierende Praparate. Jede Erwarmung bei der Herstellung 
und weiteren Behandlung ist zu vermeiden. 

Germ.: Aus grob gepulverter Rinde 1 +10 durch Maceration mit Xereswein herzustellen. 
- Groat.: Xereswein mit 10 % Condurangofluidextrakt zu mischen. - Hisp.: Aus 30 T. mit 
verdiinntem Weingeist durchfeuchteter Rinde durch Perkolation mit Alicante 1000 T. Wein zu 
bereiten. - A'Ustr. und Helvet.: Fluidextrakt und Siidwein 1+9. -Japon.: Wie Germ. - Nederl.: 
Durch Maceration 1 + 10 mit Malaga. - Germ. 6 S. Bd. II S. 1372. 

Condurangowein ist braungelb und triibt sich beim Erwarmen infolge Ausscheidung des 
Glykosides Condurangin. 

Vinum Condurango aromaticum. W ohlschmeckender Cond urangowein. Einen 
sehr wohlschmeckenden und haltbaren Condurangowein erhalt man nach folgender Vorschrift 
(nach WEINEDEL): 500 g Condurangorinde, 100 g Enzianwurzel, 20 g Citronensaure maoeriert 
man mit 250 g Spiritus (900/ 0 ), 250 g Kognak, 2500 g Xereswein, 2500 g Malagawein 8 Tage lang, 
preBt sodann aus und fiigt 500 g Zuckersirup hinzu. Man steUt 14 Tage zum Absetzen beiseite 
und filtriert. - D. Apoth.-V.: 995 T. Condurangowein zu mischen mit 5 T. Tinct. aromatica. 
Nach langerem Kiihlstehen zu filtrieren. - F. M. Germ. und 8achs. Kr.- V.: 100 T. Fluidextrakt, 
5 T. Tinct. aromatica, 895 T. roter Malaga. 

Vinum Condurango ferratum. Eisencondurangowein. - F. M. Germ.: 1 T. Ferri
ammoniumcitrat in 99 T. Condurangowein zu losen. 

Decoctum Condurango. 
F. M. Berolin. 

Decocti Cort. Condurango 15,0: 180,0 
Acidi hYdrochlorici (25 0/ 0) 0,5 
Sirupi simplicia 19,5. 

Dreimal taglich 1 EfllOffeI. 

Mlxtura Condurango. 
Miinch. Vorschr. 

Cortlcis Condurango min. conc. 10,0 
Aquae destillatae 260,0. 

Man maceriert 12 Stunden, dampft auf 150,0 ein, 
seiht nach volligem Erkalten durch. 
Colaturae 130,0 
Sirupi Aurantii Corticis 20,0. 

Elixir GLASSER soU im wesentliohen bereitet sein aUs je 25 T. Condurango- und China
rinde, je 5 T. Pomeranzenschalen, HOFFMANNSchem Elixir und Ferri-Ammoniumcitrat und 
1000 T. Malaga. 

Eutonicin, Elixir Condurango oomp. ferratum, ist ein als blutbildendes Stomaohi
oum empfohlenes Praparat. 

Conium. 
Conium maculatum L. Umbelliferae-Apioideae-Smyrneae. Gefleckter 
Schierling. Hemlock. Cigue. Eine bis 2 m hohe Pflanze, heimisch wahr
scheinlich in Asien, jetzt im ganzen mittleren Europa und mittleren Asien, im nord
ostlichen Amerika, Californien, Chile als Unkraut an Wegen und auf Schutt anzu
treffen. Der Stengel ist iistig, unten schwach, oben starker gerillt, blaulich bereift, 
am Grunde oft (nicht immer) rot gefleckt. 
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Herba Conii. Schierlingkraut. Hemlock Leaves. Feuilles de grande 
eigue. Herba Cieutae. Blutsehierlingkraut. Dollkraut. Fleeksehierling
kraut. Giftpetersilie. Hundspetersilie. Mausesehierlingkraut. Tollkorbel. 
Ziegenkraut. 

Die im zweiten Jahre zur Bliitezeit gesammelten, getrockneten Blatter und 
bliihenden Stengelspitzen; dickere Stengel und .lste sind zu entfernen. 

Die bis iiber 20 cm lange, im UmriB breit-eiformige Spreite der grundstan
digen Blatter ist dreifach-gefiedert und von einem ungefiihr gleich langen, hohlen 
Stiele getragen. Die Blattfiedern erster und zweiter Ordnung sind gestielt, die 
sitzenden Fiederteile dritter Ordnung sind unten tief fiederspaltig, nach oben zu 
mehr und mehr sageziihnig. AlIe letzten Spitzen des Blattes endigen mit einem 
spitzen, farblosen, hautigen Lappchen, und dieses zeichnet auch die Zahne der 
stengelstandigen Laub blatter aus, die nach der Spitze des Stengels zu immer kleiner 
und weniger reich gegliedert werden. Die ganze Pflanze ist kahl, die Blatter ober
seits mattdunkelgriin, unterseits etwas heller. Der Bliitenstand ist eine zusammen
gesetzte, 10-20strahlige Dolde. Hiille meist 5blattrig, zuriickgeschlagen, Hiillchen 
3-4 blattrig, aufgerichtet. Der Kelch ist undeutlich, die Krone 5 blattrig. Die 
Kronenblatter sind umgekehrt herzformig und schmutzig weill. Schierling riecht, 
besonders beim Zerreiben mit Kalkwasser oder Kalilauge, wie Mauseharn (nach Coniin) 
und schmeckt widerlich saizig, bitter und scharf. 

Mikroskopisches B ild. Die Epidermis der Blattoberseite fiihrt nur wenig Spalten, 
ausgenommen am Rande, wo dieselben in einfacher Reihe stehen; in der Unterseite zahlreiche 
groBe SpaltOffnungen, fehlen aber am Rande. 1m oberen Blattgewebe liegt eine Reihe langer 
Palisaden, darunter ziemlich dickes Schwammparenchym. In den Zellen des Mesophylls und 
der Epidermis sind Kristallausscheidungen von Hesperidin zu erkennen, Kristalle von Kalk
oxalat treten nur in den Blattstielen und Stengeln auf. Haarbildungen fehlen vollstandig. Die 
Blattspitze ist kegelformig. ragt iiber die pinselartig sich verbreitenden Zahn- und Randnerven 
hinaus. ist durchsichtig und chlorophyllfrei. Auf jedem Blattzahn ist eine Gruppe von Wasser
spalten sichtbar. Die Pollenkorner sind lii.n,glich, biskuitfOrmig eingeschniirt. 

Ais Verweehslungen und Verfiilsehungen kommen vor: Aethusa cyna
pium L., Hundspetersilie, Cicu ta virosa L., Wasserschierling, An thriscus silvestris 
HOFFM., Waldkorbel, Chaerophyllum bulbosum L., Kalberkropf. Chaerophyllum 
temulum L .• Taumelkiirbel. 

Bestandteile. Coniin und die iibrigen Schierling.Alkaloide (s. Fruct'UIJ Gonii) bis etwa 
2% im frischen Kraut. Beim Trocknen nimmt der Gehalt sehr bald ab; in der Handels",are fanden 
FARR und WRIGHT durchschnittlich etwa 0,7 0/ 0 Alkaloid, haufig ist aber in dem getrockneten 
Kraut iiberhaupt kein Alkaloid mehr enthalten. 

Aufbewahrung. Uber Atzkalk gut getrocknet in geschlossenen GefaBen, vorsichtig. 
Anwendung. Wie Fr'Uct'U8 Gonti. Wegen der raschen Abnahme des Alkaloidgehaltes 

und der deshalb unsichern Wirkung hat man die Anwendung des Krautes so gut wie vollstandig 
aufgegeben. GroBte Einzelgabe 0,3 g, Tagesgabe 1,5 g (Ergiinzb.). 

Fructus Conii. Sehierlingfriichte. Hemlock Fruits. Fruits de grande eigue. 
Semen Conii. Fructus Cicutae. Sehierlingsamen. Dollkrautsamen. 

Die sorgfaltig getrockneten, vollkommen entwickelten, aber noch griinen Friichte. Die 
Frucht ist bis 3 mm lang, fast ebenso breit, von der Seite zusammengedriickt, auf dem Riicken 
stark gewolbt, kahl, von den beiden Griffeln gekront. Jedes Teilfriichtchen hat 5 starke Langs
rippen, die gekerbt sind (in der getrockneten Frucht konnen die Kerbungen sehr undeutlich sein). 
In den Talchen und auf den Fugenseiten feblen die groBen, fiir die Umbelliferen sonst charak
teristischen schizogenen Sekretbehalter. Das Endosperm ist im Querschnitt tief eingebuchtet, 
daher rundlich-herzformig, nierenfOrmig. 

Mikroskopisches Bild. In dem diinnwandigen Parenchym der 8-12 Reihen breiten 
Mittelschicht der Fruchtwand Drusen von Kalkoxalat; die innersten Zellreihen aus farblosen, 
tangential gestreckten, groBeren Zellen. Die innere Fruchtwand weist ziemlich derbwandige. 
fast quadratische Zellen auf ==; Coniinschicht, doch fiihren auch das iibrige Gewebe und besonders 
die innerste Zellage der Mittelschicht Coniin. Das Endosperm ist ziemlich groBzellig, enthalt 
fettes 01 und Aleuron. Die Aleuronkorner bergen Drusen, seltener Einzelkristalle von Kalkoxalat 
daneben hii.ufig Globoide. Geruch und Geschmack wie beim Kraut. 

Besfandteile. Die Alkaloide Coniin, Conhydrin, Pseudoconhydrin, Methyl
coniin. y-Conicein. Der Gehalt an Coniin ist sehr schwankend, in unreifen Friichten betragt 
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er bis etwa 3%' in reifen viel weniger. Bei der Aufbewahrung nimmt der Gehalt an Coniin be
deutend abo Die iibrigen Alkaloide sind nur in geringer Menge vorhanden Ferner fettes 01, 
Spuren von atherischem 01. 

Aufbewahl'ung. Vorsichtig. Amer. nicht langer als 2 Jahre. 
Anwentlung. SeIten, innerlich bei Asthma, Keuchhusten, Neuralgien in Pulver oder 

Pillen 0,05-0,3 g; au/3erlich als schmerzstillendes Mittel in Aufgiissen und Abkochungen, zu In
jektionen, Gurgelwassern, Klistieren. Gro/3te Einzelgabe 0.2 g, Tagesgabe 1,0 g. 

Emplastrum Conii (Cicutae). Schier lingp£laster. Em pbl tre d' ex
trai t de cigue. - Ergiinzb.: Aus feingepulvertem Schierlingkraut wie Emplastr. 
Belladonnae. - Aust1·.: 25 T. Schweinefett, 50 T. gelbes Wachs und 5 T. Terpentin werden 
zusammengeschmolzen, die Schmelze wird durchgeseiht und unter Umriihren allmahlich 20 T. 
feinst gepulvertes Schierlingkraut zugemischt. - Gall.: Einer Schmelze aus 25 T. ge
reinigtem Elemi und 50 T. Diachylonpflaster (Gall.) sind 25 T. Schierlingextrakt (mit wenig 
Wasser angerieben) zuzumischen. Bis zum Erkalten riihren! - Hisp.: Wie Gall. aus 160 T. 
Extrakt., 85 T. Olivenol, 150 T. Ammoniakpulver und 650 T. Empl. Picis Burgund. Hisp. -Portug.: 
10 T. Extrakt und 90 T. Bleipflaster auf dem Wasserbad zu mischen. - Schierlingpflaster 
Bchimmelt leicht; es ist deshalb kiihl und sehr trocken, am besten iiber Kalk, aufzubewahren. 

Extractum Conii (Cicutae). Schierlingextrakt. Extract of Conium. 
Ext r a i t dec i g u e. Man unterscheidet folgende drei Arten Schierlingextrakt. 

Aus frischem Kraut. - Ergiinzb.: 20 T. frisches, bliihendes Schierlingkraut werden mit 
1 T. Wasser zersto/3en, ausgepre/3t, dasselbe mit 3 T. Wasser wiederholt. Die Pre/3fliissigkeiten 
erwarmt man auf 80°, seiht durch, dampft auf 2 T. ein, mischt mit 2 T. Weingeist, seiht nach 
24 Stunden durch. Den Riickstand behandelt man unter Erwarmen in geschlossenem Gefa/3 
mit 1 T. verdiinntem Weingeist, gie/3t klar ab, mischt und filtriert die Ausziige und dampft zu 
einem dicken, in Wasser trii be loslichen Extrakt ein. Au s b e ute 3,5-4 0/0' - Portug.: Frischer 
PreBsaft wird auf ",twa 800 erhitzt (nicht hoher), erkalten lassen, koliert und bei nicht iiber 
60° unter stetem Riihren zu einem weichen Extrakt eingedampft. Extr. Conii spirituosum 
(Portug.): Wie Extr. Chelidonii Portug. Extr. Conii rectificatum (Portug.): Wie Extract. 
Belladonnae rectificatum Portug. 

Aus trockenem Kraut. - Austr.: Wie Extr.Aconiti Radicis Austr. VII. - Hisp.: Aus ge· 
pulvertem Kraut wie Extract. Absinthii Hisp. Ausbeute ca. 20%' 

Aus Friichten. - Gall.: 1000 T. grob gepulverte Schierlingfriichte werden mit 3000 T. 
Spiritus (70%) 6 Stunden digeriert, dann abgepre/3t. Der Riickstand wird mit der gleichen Menge 
Spiritus ebenso behandelt. Von den filtrierten Ausziigen wird der Weingeist abdestilliert. Der 
Riickstand wird im Vierfachen seines Gewichtes kaltem Wasser gelost und die filtrierte Losung 
zu einem dicken Extrakt eingedampft. 

Extractum Conii (Cicutae) fluidum. Schierling£luidextrakt. Fluid
extract of Conium. Extrait fluide de cigue. - Amer. VIII: 1000 g ge
pulverte (Nr. 40) Schierlingfrucht durchfeuchtet man mit 300 ccm eines Gemisches aus 20 ccm 
verd. Essigsaure (6%) und 980 ccm verd. Weingeist (41,5 Gew.-%), maceriert unter Zugabe von 
q. S. des sauren Menstruums 48 Stunden und perkoliert dann, indem man zunachst den Rest des 
Bauren Menstruums, dann verd. \Veingeist nachgie/3t. Erstes Perkolat 800 ccm. Mit diesem ver
mischt man das bei hochstens 500 zu einem diinnen Extrakt eingedampfte Nachperkolat und 
stellt die Mischung durch weiteren Zusatz von verd. Weingeist auf einen Coniingehalt von 
0,45% (auf 100 ccm berechnet) ein. - Ein klares, hellbraunes Extrakt, das beim Erwarmen mit 
Natronlauge den charakteristischen Coniingeruch entwickelt und sich mit MAYERSchem Reagens 
sofort trii bt. 

Succus Conii. Schierlingpre/3saft. Juice of Conium. - Brit. 1898: Frisches Schier
lingkraut wird mit ein wenig Wasser zerstampft und ausgepre/3t. Der geklarte Pre/3saft wird 
mit 33% Weingeist (900/0) gemischt und in vollkommen gefiillten, kleinen Flaschchen kiihl 
und dunkel aufbewahrt. 

Tinctura Conii (Cicutae). Schierlingtinktur. Tincture of Coni urn. Alcoole (Tein
ture) de cigue. - Brit. 1898: Aus frisch gepulverten Friichten mit verdiinntem Weingeist 
(70%) 1: 5 durch Perkolation zu bereiten. - Portug.: 1: 5 aus Friichten durch Maceration. Tinct. 
Conii recentis (Portug.) wird aus gleichen Teilen zerstampfter frischer Blatter und Weingeist 
(90%) durch zehntagige Maceration bereitet. - Nat. Form.: 150 g gepulverte Frucht durch
feuchtet man mit einer Mischung aus 50 ccm verd. Weingei~t (41,5 Gew.-%) und 4 g verd. Salz
saure (100/0 HOI) und perkoliert nach 24 Stunden mit verd. Weingeist 1000 gab. 

Unguentum Conii (Cicutae). Schierlingsalbe. Conium Ointment. Pommade 
de cigue. - Ergiinzb.: 1 T. Schierlingextrakt (in wenig Wasser gelost), 6 T. wasserfreies Wollfett 
und 3 T. Paraffinsalbe. 1m Bedarfsfalle frisch zu bereiten. - Portug.: 10 T. Extrakt und 
90 T. Schweinefett. 
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Cataplasma Clcutae (Conm (Hisp.). 
Herb. Conli pulv. 30,0 
Sem. Lini pulv. 30,0 
Aquae 175,0. 

Emplastrum Clcutae (Conll) cum Joduro 
plumblco (Hisp.). 

Plumbi jodati 120,0 
Emplastr. Conll 920,0. 

Emplastrum Conll ammonlacatum. 
Empl. Cicutae cum Ammoniaco. 
1. Ammoniaci via hum. dep. 20,0 
2. Aceti ScUlae 20,0 
3. Spiritus 20,0 
4. Emplastri Conli 75,0. 

Man erhitzt 1-3 im Wasserbad bis zum Gewicht 
von 25,0 und miseht dann mit 4. Trocken auf· 
zubewahren. 

Emplastrum de Vigo sine Mercurio. 
Emplastri ConU 20,0 
Empl. Lithargyri compo 65,0 
Cerae fIavae 5,0 
Radicis Hellebori vir. pulv. 
Olibani pulv. 
Myrrhae pulv. 
Sandaracae 
Camphorae 
Styracis liqnldi 

aa 2,25 
0,3 
1,0. 

Glyceratum Conll. 
Glyceritum cum Extracto Coni!. Glycere 
d'extrait de cigul! (Gall. 1884 u. Portug.). 

Extracti Coni! 10,0 
Glyceriti Amyli 90,0. 

Liquor Conll ad injeetiones GUILLIERMOND. 
Liqueur d'injection de Coni cine GUILLIER. 

MOND. 
Tincturae Conli Fructus 100,0 
Aquae Calcariae 900,0. 

Oleum Conll (Gall. 1884 u. Portng.). 
Huile de cigue. 

Wie Oleum Belladonnae zu bereiten. 

Pllulae cieutatae mltlores GUILLIERMOND. 
Pilulae Coni! I. Pilules cicutees I de 

GUILLIERMOND. 
Fructus Coni! recent. pulv. 2,0 
Gummi arabici 
Sacchari aa 4,0. 

Man formt 200 Pillen und liberzieht dieselben mit 
Zucker. Taglich 2 Stlick steigend bis 20 Stlick. 

Pllulae cleutatae rortlores GUILLIERMOND. 
Pilulae Conii II. Pilules cicutees n de 

GUILLIERMOND. 
Fructus Coni! recent. pulv. 5,0 
Gummi arabici 
Sacchari aa 3,0. 

Man formt 100 Pillen und iiberzieht mit Zucker. 

Pllulae Conll compositae. 
Extracti Coni! 2,5 
Radicis Ipecacuanhae 0,5 
Radicis Liqnlritiae 1,0 
Radicis Althaeae q. S. 

Man formt 50 Pillen. 

Strupus Conll. 
I. 

Extracti Conli 0,2 
Sirupi simplicis 100,0. 

n. 
Tincturae Coni! Fructus 10,0 
Sirupi simplicis 290,0. 

Tlnctura Conll aelda. 
Herbae Conii min. conc. 100,0 
Spiritus dUuti 1000,0 
Acidi sulfuriti dilutt 5,0. 

Ttnetura Conll aetherea. 
Ether cicute GERARD. 

1. l!'ructus Conli pulv. 100,0 
2. Kalii hydrici 4,0 
3. Spiritus 25,0 
4. Aetheris q. S. 

Man befeuchtet 1 mit der Llisung von 2 in 3, 
lallt den Weingeist verdunsten und sammelt 
durch Ausziehen mit 4 im Verdrangungswege 
100,0. 

Coniinum. Coniin. Coniine. Conine. Cicutin. Conein. d-Coniin. 
d-a-Propylpiperidin. CSH17N. Mol.·Gew.127. 

Das Coniin ist in allen Teilen des Schierlings, Conium maculatum L., be· 
sonders in den unreifen Friichten enthalten. 

DfJ'I'stellung. I. 100 T. gequetschte, unreife Coniumfriichte werden in Wasser ein
geweicht. Nach Zusatz von 4 T. Natriumcarbonat wird durch Einleiten von gespanntem Wasser· 
dampf so lange destilliert, bis das ablaufende Destillat nicht mehr alkalisch reagiert. Das mit 
den Wasserdii.mpfen iibergehende rohe Coniin scheidet sich zum Teil alig ab, zum Teil bleibt es 
in dem iiberdestillierten Wasser geliist. - Das Destillat wird mit Salzsii.ure versetzt und zu 
einem diinnen Sirup abgedampft. Dieser wird mit dem doppelten Volum Alkohol (von 96 Vol.·Ofo) 
geschiittelt, und das ausgeschiedene Ammoniumchlorid abfiltriert. Von der Losung des Coniin· 
hydrochlorids wird der Alkohol im Waseerbad abdestilliert, eine berechnete Menge Natron· 
lauge zugesetzt und das Coniin durchAther ausgeschiittelt. (Die ii.therische Lasung des rohen 
Coniins scheidet beim starken Abkiihlen oft zollange Nadeln von Conhydrin aus.) 

Das nach dem Abdestillieren des Athers im Wasserbad hinterbliebene Coniin wird mit 
trocknem Ka1iumcarbonat entwii.ssert und im Wasserstoffstrom destilliert. Es destillieren 
etwa 10% von 1l0-1680, etwa 60% von 168-169°, und etwa 20% von 169-1800. Die mitt· 
lere, bei 168-169° siedende Fraktion ist reines Coniin. 

II. Man zieht die gemahlenen Friichte mit essigsii.urehaltigem Wasser aus und ver· 
dampft die Ausziige im Vakuum zur Sirupdicke. Der erhaltene Sirup wird mit Magnesium. 
oxyd iibersii.ttigt und mit Ather ausgeschiittelt. Dann verfii.hrt man weiter, wie unter I an· 
gegeben. Diesas Verfahren solI ein reineres Coniin Hefem. 

Eigenschajten. Farblose oder nur schwach.gelblich gefarbte, olige Fliissig. 
keit von eigentiimlichem, widerlichem Geruch (in verdiinntem Znstande manse· 
harnartig). Sdp. 167° (im Wasserstoffstrom bestimmt zur Vermeidung von Zero 
setzung). (Erganzb. 165-170 0.) Spez. Gew. (150) = 0,850 (Erganzb. 0,850-0,860). 
Bei niedriger Temperatur erstarrt es zu Kristallen, die bei -2,5° schmelzen. Es 
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verfliichtigt sich schon bei gewohnlicher Temperatur nicht unerheblich; aus der Luft 
nirnmt es, namentlich unter dem gleichzeitigen Einflull des Lichtes, Sauerstoff 
auf, wobei es unter Bildung kleiner Mengen von Ammoniak und unter Braunfarbung 
dickfliissig wird und verharzt. Es lost sich in etwa 100 T. kaltem Wasser, weniger 
in heiIlem Wasser, so daB die bei gewohnlicher Temperatur gesattigte wasserige 
Losung sich beirn Erwarmen triibt. In jedem Verhaltnis wird es gelost von Wein· 
geist, Ather, Aceton, fetten und atherischen ,Olen, weniger leicht von Chloroform 
und von Schwefelkohlenstoff. Es kann etwa 25% Wasser aufnehmen, ohne sich zu 
triiben. Wasserfreies Contin reagiert gegen trocknes Lackmuspapier nicht alkalisch, 
wohl aber wasserhaltiges oder die wasserige Losung. 

Das Coniin 'ist rechtsdrehendes a.Propylpiperidin. 

CHz-CRs 
CH2< >NR 

CHs - CR - CaH7 
Es ist von LAnENBURG synthetisch dargestellt worden. Das synthetische a.Pro· 

pylpiperidin ist optisch inaktiv, es kann aber in die beiden aktiven Formen 
zerlegt werden. Die rechtsdrehende Form stirnmt mit dem natiirlichen Coniin 
vollkommen iiberein, abgesehen davon, daB das natiirliche Coniin oft auch kleine 
Mengen von Methylconiin enthalt. 

Erkennung. In konz. Schwefelsaure lost es sich in der Kalte ohne Far
bung auf. Chlorwasserstoffgas farbt das Contin zunachst purpurrot, dann tief indigo
blau. Beim Verdunsten mit konz. Salzsaure hinterbleibt ein kristallinischer, 
meist blaulich gefarbter Riickstand von Coniinhydrochlorid (wahrend Nikotin einen 
firnisartigen Riickstand gibt). - Die wasserige Losung (0,1 g+ 10 ccm) wird weder 
durch Platinchlorid noch durch Goldchlorid gefallt, weil die Platin- und Gold· 
doppelsalze des Contins in Wasser leicht loslich sind, dagegen werden Niederschlage 
erhalten in der durch Schwefelsaure schwach angesauerten Losung mit den meisten 
iibrigen allgemeinen Alkaloidreagentien. ' 

Prilfung. a) 3 Tr. Contin miissen sich in 2 ccm Wasser und 5 Tr. Salzsaure 
vollig klar aufiosen (Kohlenwasserstoffe, harzige Zersetzungsprodukte). - b) Beim 
Erwarmen darf es sich nicht triiben (Wasser). - c) Wird die Losung des Contins 
in absolutem Aikohol mit einer Losung von Oxalsaure in Weingeist neutralisiert, 
so darf keine kristallinische Abscheidung (von Ammoniumoxalat) auftreten. -
d) Beirn Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsiehtig, vor Lieht geschiitzt, in kleinen dieht sehlieBendeu 
Glii.sern. 

Anwendung. Coniin gehort zu den stii.rksten Giften. Unverdiinnt auf Schleimhaute 
gebracht, wirkt es atzend, auf der Raut erzeugt es Unempfindlichkeit infolge Lahmung der sen· 
siblen Nervenendigungen. Bei innerem Gebrauch lii.hmt es zunii.chst die Endigung (der moto· 
risehen Nerven, spater die Nerven·Zentren. - AuBerlieh in Salben und Linimenten 0,05 bis 
0,1: 10,0 Adeps) als lokales, schmerzstillendes Mittel bei Neuralgien, sehmerzhaften Tumoren; 
innerlich bei Kardialgie (Magenkrampf), Magenkrebs, Neuralgien, Keuehhusten, doeh wird 
hier meist das bromwasserstoffsaure Salz angewendet. Su beu tan 0,0005-0,001 g (!) pro dosi. 
Es ist wenig mehr gebrii.uehlieh und durch bessere und ungefii.hrliehere Mittel ersetzt. 

GroBte Einzelgabe 0,002, Tagesgabe 0,005 g (Erganzb.). Bei Vergiftung d ureh Coniin 
sind Brechmittel, Coffein und kiinstliehe Atmung anzuwenden. 

Coniinum hydrobromicum. Coniinhydrobromid. Bromwasserstoff
sa ures Coniin. Coniine Hydro bromide. Bromhydra te de conine 
droite. CSH17N·HBr. Mol.·Gew.208. 

Dorstellung. Man lost 10 T. moglichst farbloses, wenn notig im Wasserstoffstrom frisch 
destilliertes Coniin in 100 T. absolutem Ather auf und leitet in die mit Eis abgekiihlte Losung 
trockenen Brom wasserstoff. Wenn dureh Bromwasserstoff keine weitere Ausscheidung mehr 
entsteht, wird das Salz auf einem Filter gesammelt. mit Ather gewaschen und getrocknet. 
Dureh freiwillige Verdunstung der kaltgesattigten wii.sserigen Losung an einem warmen Ort 
kann es umkristallisiert werden. 
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Eigenschajten. Farblose, durchscheinende, gliinzende, rhombische Kristalle 
oder ein weiBes, kristallinisches Pulver, das sich leicht in Wasser und in Weingeist 
lost. Smp. 211 0. Die Losungen verandern Lackmuspapier nicht. 

E'I'kennu:ng. In der wasserigen Losung ruft Silbernitrat einen gelblich
weiBen, Jod-Kaliumjodidlosung einen rotbraunen, Gerbsaure einen gelblich-weiBen 
Niederschlag hervor. N atronlauge bewirKt die Abscheidung Oliger Tropfen von Coniin. 

Prlljung. Beirn Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 
Aujbewah'I"Ung. Behr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Coniin. Hochstgaben: Die Angaben in der Literatur sind Behr 

verschieden. Man findet: Hiichste Einzelgabe 0,005 g, 0,01 g, 0,03 g. Hochste Tagesgabe: 0,015 g, 
0,13 g, 0,15 g. Erganzb.: GroBte Einzelgabe 0,02 g, Tagesgabe 0,1 g. 

Coniinum hydrochloricum. Coniinhydrochlorid. Salzsaures Coniin. Coniinum 
muriaticum. CsH 17N. HCl. Mol.-Gew. 163,5. 

Wird durch Sattigen einer atherischen ConiinlOsung mit trockenem Chlorwasserstoffgas dar
gestellt wie das Coniinhydrobromid. Oder man neutralisiert Coniin genau mit wasseriger Salzsaure 
und laBt die Losung im Va.kuum verdunsten. Farblose Kristalle, in Wasser und Alkohol leicht 
loslich. Smp.22O°. 

Consolida. 
Symphytum officinale L. Borraginaceae- Borraginoideae. Schwarz
wurz. Heimisch in fast ganz Europa. 

Radix Consolidae. Schwarzwurzel. Comfrey Root. Racine de consoude. 
Radix Consolidae majoris. Radix Symphyti. Beinwellwurzel. Milchwurzel. Schmeer
wurzel. Wellwurzel. Racine de langue de vache. Consoud Root. Blackwort Root. 

Die im Herbst oder Vorfriihjahr gesammelte, getrocknete Wurzel. Die Wurzel ist mehr
kopfig, spindeiformig, bis 30 em lang, bis 2,5 cm dick, frisch fleischig, getrocknet hart, llings
runzelig, auBen schwarz, innen heller und zeigt im ebenen Bruch innerhalb der schmutzigweiBen 
Rinde einen weiBen oder braunlichen, strahligen Holzkorper. In der Droge findet sich auBer 
der Wurzel auch das Rhizom, das im Zentrum Mark fiihrt, das haufig geschwunden ist. Ohne 
Geruch, von schleimigem, etwas siiBlichem und adstringierendem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die auBere Bedeckung der Wurzel ist kein Kork, sondern 
dunkel gefarbtes, abgestorbenes Gewebe der primaren Rinde. 1m Holze wenige. voneinander 
entfernte, im Kreise angeordnete Gefii.Bgruppen. Die Zellen des reichlich vorhandenen Paren. 
chymgewebes enthalten Schleim. der im Zellinhalt entsteht. 

Bestandteile. Die Wurzel enthii.lt das Alkaloid Symphytocynoglossin, ein Glykosid 
Consolidin, ConBolicin (Spaltungsprodukt des Consolidins), 0,6-0,8% Allantoin, Aspa
ragin, Gerbstoffe, Cholin, Harz, Gummi, Sehleim, Saccharose, Stii.rke, geringe 
Mengen ii.therisches 01. 

Anwendung. Als Volksmittel gegen Krankhciten der Atmungsorgane, im AufguB oder 
gepulvert mit Honig alB Latwerge. 

Ahnlich verwendet man Symphytum tuberosum L. 
Mel Consolidae, Schwarzwurzelhonig, volkstiimliches Hustenmittel, stellt man am 

besten durch Mischen eines Schwarzwurzelfluidextraktes (mit 4O%igem Weingeist bereitet) mit 
gereinigtem Honig 1:5 her. Um den Geschmack zu verbessern, kann man der ~fischung auch 
noch 10 % Elaeosacchar. Foeniculi zusetzen. - Ein gangbareB Handverkaufsprii.parat erhii.lt 
man ferner nach folgender Vorschrift: 15 T. Rad. Consolidae und 5 T. Rad. Althaeae werden 
12 Stunden mit 20 T. Weingeist (90%) und 250 T. Wasser maceriert. In der Kolatur werden 
gelost 200 T. Zucker, 100 T. gereinigter Honig, 20 T. Kastanienblii.tterextrakt und 20 T. Glycerin. 

Convallaria. 
Convallaria majalis L. Liliaceae - Asparagoideae - Convallarieae. 
Maiglockchen. Heimisch in Europa, Nordasien und Nordamerika, in Laubwaldern 
und schattigen Hainen. 

Herba Convallariae. Maiglockchenkraut. Lily of the Valley. Mu
guet. Herba Liliorum convallium. Maiblumenkraut. MaiIilienkraut. 
Niesekraut. 
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Die getroekneten oberirdisehen Teile der bliihenden Pflanze. 
Das Kraut besteht aus zwei bis drei dem Wurzelstoek entspringenden, lang

gestielten Blatteru mit bis 20 em langer und bis 4 em breiter, elliptiseher, in den 
Blattstiel verlaufender, kahler, ganzrandiger Spreite und dem halbstielrunden, 
naekten, kahlen, 10-15 em langen, einfaehen Bliitensehaft, der gewohnlieh kiirzer 
ist als die Blatter und am oberu Ende die kurzgestielten, hangenden, 6-12 Bliiten 
in der Aehsel kleiner, lineal-Ianzettlieher 'Deekblatter in einseitswendiger, einfaeher 
Traube tragt. Die Bliiten bestehen aus einem W'eiBen, gloekenformigen Perigon mit 
seehs naeh auBen gebogenen Zipfeln, dessen Grunde seehs Staubblatter eingefiigt 
sind, und dem dreifaeherigen Fruehtknoten mit kurzem Griffel. Maiblumenkraut ist 
geruehlos und von siiBlieh bitterem, etwas seharfem Gesehmaek. 

Mikroskopisehes Bild. Die Blatter haben Spaltoffnungen auf beiden Seiten und 
im Mesophylliange Prismen sowie Nadeln von oxalsaurem Kalk, die letzteren finden sich auch' 
im Gewebe des Perigons. Haarbildungen fehlen allen Teilen der Pflanze vollstandig. 

Beslandteile. Das Kraut enthalt dIe Glykoside Con vallarin (im frischen Kraut 0,2%) 
und Convallamarin, atherisches 01 (0,06 0/ 0 ), gelben Farbstoff, Wachs, Calcium
oxalat. Das Vorhandensein eines Alkaloides (Majalin) ist fraglich. Wiisseriges Extrakt min
destens 18%, Aschegehalt bis 100f0. 

Anwendung. Das Kraut wurde friiher wie Digitalis als Herzmittel angewandt, ist dann 
in Vergessenheit geraten und wird jetzt wieder angewandt. 

Flores Convallariae. MaiglockchenblUten. Fleurs de muguet. Flo
res Liliorum convallium. Flores sternutatorii. Maiblumen. Maililienblumen. 
Nieseblumen. 

Die getroekneten Bliiten. Der Bliitenstand ist eine einseitswendige, einfaehe 
Traube mit 6-12 niekenden Bliiten in der Aehsel kleiner Deekblattehen. Die Bliiten 
sind mit kurzem, gebogenem Stiel versehen und bestehen aus einem 4-9 mm langen, 
wei Ben, kugelig-gloekenformigen Perigon mit 6 naeh auBen gebogenen Zipfeln, 
dessen Grunde 6 Staubblatter eingefiigt sind und aus dem dreifaeherigen Frueht· 
knoten mit kurzem Griffel. Die troekenen Maiblumen sind geruehlos. 

Mikroskopisehes Bild. Das Gewebe des Perigons enthalt Nadeln von oxalsaurem 
Kalk. 

Rhizoma Convallariae. Maiblumenwurzel. Convallaria (Amer. VIIL). 
Der getrocknete W urzelstock mit den W urzeln. 
Anwendung. Wie bei dem Kraut. 

Acetum Convallariae. Maiblumenessig. - Dresd. Vorschr.: 10 T. fein geschnittene, 
getrocknete Maiblumenbliiten werden 8 Tage maceriert mit lO T. Weingeist (90 0/ 0), 18 T. ver· 
diinnter Essigsaure (30 0/ 0) und 72 T. Wasser. Abpressen und filtrieren. Eine hellgelbe Fliissig
keit. Aufbewahrung: Vor Licht geschiitzt. 

Extractum Convallariae (aquosum). Maiblumenextrakt. Extract 
of Convallaria. Extrait de muguet. - Gall.: Frische, bliihende Maiblumen
pflanzen werden getrocknet und zerschnitten. 500 T. der getrockneten Pflanzen werden 12 Stunden 
mit 3000 T. kalten Wassers ausgezogen und abgepreBt. Der Riickstand wird in gleicher Weise 
mit Wasser behandelt. Die PreBfliissigkeiten dampft man zu einem weichen Extrakt ein, lOst 
das Extrakt in der geniigenden Menge kalten destillierten Wassers, filtriert und dampft zu 
einem dicken Extrakt ein. - Hisp.: Das bliihende, grob gepulverte Kraut mit 60 0 warmem Wasser 
auszuziehen wie bei Extr. Absinthii (Hisp.). Ausbeute 20-22%. - Ital.: Bereitung aus 4 T. 
getrocknetem und zerschnittenem Maiblumenkraut mit 48 T. Wasser wie Extractum Centaurei 
aquosum Ital. 

Extractum COllvallariae IIuidum. Maiblumenfluidextrakt. Fluidextract of Con. 
vallaria. - Amer. VIII.: Bereitung aus gepulvertem Maiblumenrhizom mit q. s. eines Gemisches 
aus 13 Vol. Weingeist (92,3 Gew .. %) und 7 Vol. Wasser wie Fluidextractum Rhamni Pur
shianae (Amer. VIII.). - Nat. Form.: Bereitung aus gepulverten Maiblumenbliiten mit verd. 
Weingeist (41,5 Gew.-%) wie Fluidextractum Adonidis (Nat. Form.). 

TincturaConvallariae. Maiblumentinktur. Teinture de muguet.
Ergiinzb.: Aus 5 T. zerquetschtem, frischem, bliihendem Kraut und 6 T. Weingeist (90 0/ 0) durch 
Maceration zu bereiten. - H elvet.: 1: 5 aus getrocknetem bliihendem Kraut mit verdiinntem 
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Weingeist durch Perkolation zu bereiten. - ROB8.: Aus frischen Bliiten wie Tinct. Strychni 
(Ross.) mit 90 % Weingeist. 

Eine klare, griinlichbraune Tinktur, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. Erkennungs
reaktion: Wird der Verdampfungsriickstand von 5 g Tinktur mit 5 g Wasser aufgenommen und 
filtriert, so solI das Filtrat durch Gerbsaure sofort flockig getriibt werden (Helvet.). 

GrCBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g (Erganzb.). 

Pu!vls stemntatorluB viridis. 
GrUner Schnee berger Schnupftabak. 

Poudre de Saint-Ange. 
Flomm Convallariae 
Herbae Majoranae M 30,0 
Rhizomatis Iridis Florent. 10,0 

Rblzomatis Veratrl 1,5 
Olei Bergamottse gtts. X. 

In kleinen, llnglichen Holzschachteln abzugeben. 

Sirupus Convallarlae (Antwerp. Ap.-V.). 
Extract. Convallar. 10,0 
Aquae des till. 40,0 
Sirup. simpl. , 950,0. 

Cardiotonin, als Diuretikum bei Herzleiden empfohlen, enthii.lti die herzanregenden Stoffe 
der Convallaria majalis neben 2,5 0/ 0 Coffeinum-Natrium benzoicum. 

'Convallamarin. C2sH"Oll' WeiBes, kristallinisches, bitterlich-siiB schmeckendes Pulver. In 
Alkohol und Wasser leicht lOslich, in Ather fast unloslich. Vorher befeuchtet, wird as mit Schwefel
saure violett. Liefert mit verdiiunten Sauren Glykose nnd Convallamaretin. 

Au/bewah'f"Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. Bei Herzschwii.che nnd Kompensationsstorungen subcutan (zu 0,005 

bis 0,01 g). Innerlieh zu 0,05, tii.glich bis 0,5 g in Pillen oder Losung. Wirkung unsieherl 

Convallarin. CS4Hs2011' Farblose Kristalle, in Alkohol leieht loslieh, in Ather unloslieh, in 
Wasser bum loslich. Schwefelsa.ure lost es mit brauner Farbe. Liefert mit verdiinnten Sauren 
beirn Koehen Glykose und Convallaretin. 

Au/bewah'f"Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie beirn vorigen, es wirkt aber abfiihrend. Es ist der den kratzenden 

Geschmaek der Droge bedingende Bestandteil. Einzelgabe 0,05-0,1 g_ Tagesgabe bis 0,25 g. 

Copal. 
Resina (Gummi) Copal. KopaL Kopalharz. Kopalgummi. Succinum in
dicum. 

Mit dem Namen Kopal bezeichnet man eine Anzahl Harze von Baumen aus verschiedenen 
Familien, die sich durch ihre Harte und durch ihren hohen Sehmelzpunkt auszeichnen. Daneben 
findet sieh fiir sie (besonders im englischen Handel) der Name Anime, den man anderwarts 
gegenwartig mehr fiir weichere, aromatisch riechende, vielfaeh von Bur~eraeeen stammende 
Harze benutzt. Der Name Anime gehort schon dem Altertum an, der Name Kopal (von Copalli 
= Weihrauch, aztekischen Ursprungs) wurde erst aus Amerika bekannt und dann allmahlich 
auf in der Alten Welt vOl'kommende, friiher als Anime bezeichnete oder diesen ahnliche Harze 
ii bertragen. 

Die A bstammung ist bei manchen Sorten unsicher oder gar nicht bekannt, was seinen 
Grund einesteils darin hat, daB wir iiber die Abstammung solcher auslii.ndischer Drogen ohne 
Struktur wenig, erfahren, anderseits darin, daB manche Kopale als fossil und rezentfossil zu be
trachten sind. Diese sind urs~riinglich aus den Wurzeln der Kopalbii.ume in die Erde gelangt, 
die Baume sind verschwunden, die Wurzeln im Laufe der Jahre verwest, und der Kopal blieb 
zuriiek. Man grabt ihn in Tiefen von 30 cm bis I m im sandigen Boden und in FluBbetten, wo 
die Stiicke zusammengeschwemmt sind, doch findet er sich in Afrika nicht in solcher Menge, 
daB sich der Abbau fiir Europii.er lohnen wiirde. Selbst fiir die Eingeborenen ist das Graben des 
rezentfossilen Kopals recht miihsam. Der rezente Kopal wird in Ostafrika durch Verletzung 
des Kopalbaumes gewounen, was meistens das Eingehen des Baumes zur Folge hat. Dieser Kopal 
ist nicht so wertvoll wie der fossile. 

Stammpjlanzen. Hauptsachlich Trachylobium-, Hymenaea-, Vouapa-, 
Guirburtia-, Dammara- undAgathis-Arten. Man nennt Trachylobium ver
rucosum (GARTN.), OLIV. (T. Hornemannianum HAYNE, T. Martianum HAYNE, T. mossambi
cense KLOTZSCH, Hymenaea verrucosa GXRTN.), Ostafrika, Madagaskar, fiir ostafrikanischen 
Festlandskopal, Zanzibar- und Madagaskarkopal; Cupaiba Mopane J. KIRK, 
Copai ba Demeusii HARMS, Gui burtia copalifera BENTH., Sierra Leone, Senegambien, 
Gabun, am Kongo, fiir westafrikanischen Kopal; Copaiba conjugata 0. KUNTZE 
(Copaifera Gorskiana BENTH.), Ostafrika (Mosambique, Nyassa), Singapore, Jamaica, fiir eine 
dem westafrikanischen Kopal ii.hnliche Sorte; Hymenaea Courbaril L., H. stilbo
carpa HAYNE, H. Martiana HAYNE, H. Olfersiana HAYNE, H. guyanensis 
AUBL., Vouapa phaseolocarpaMARTIUs (Cynometra raoemosa BENTH.) u.a., besonders 



Copal. 1103 

aber die erstere flir Demarara.Kopal (Britisch.Guyana), kolumbischen, brasilianischen 
und Oourbarilkopal, auch Animeharz benannt, Guyana, Martinique, Guadeloupe, Brasilien 
usw. - Leguminosae.Caesalpinioideae. Dammara orientalis LAM. (Damara 
alba RUMPH., Agathis loranthifolia SALISB.), Sundainseln, Philippinen (besonders Luzon mit 
der Hauptstadt Manila), Molukken (Amboina, Ternate, Bat jan usw.) fehlt jedoch auf dem 
indischen Festlande, liefert den Manilakopal. Vateria indica, friiher als Stammpflanze 
fiir Kopal angenommen, bewohnt das indische Festland, und zwar Vorderindien von Oanara (an 
der Malabarkiiste) bis Travancore (in der Prasidentschaft Madras). Von D ammara australis 
DON (Agathis australis SALISB.), Neuseeland, und D ammara ovata MOORE, Neukadelonien, 
stammt del' neuseelandische odeI' neukaledonische Kauriekopal. Coniferae.Pina· 
oeae.Arauoarieae. 

Man teilt die Kopale ein nach der Heimat in ostafrikanischen, westafrikanischen, 
amerikanischen, ostindischen, neuseelandischen (Kaurie.), neukaledonischen 
Kopal. Die ostafrikanischen Kopale sind fossil, die westafrikanischen rezentfossil, eben so der 
neuseelandische, hingegen sind die siidamerikanischen rezent. Dber die indischen Kopale ist 
etwas Sicheres in dieser Richtung noch nicht bekannt. Der fossile und rezente Kopal stammt 
weitaus zum griiBten Teil aus Deutsch·Ostafrika. 

Eigenschaften. Die Kopale sind amorph, das Aussehen ist, je nachdem sie gewaschen, 
geschalt oder naturell sind, verschieden. Sie sind fast aIle mehr oder weniger glasig.hart und 
glasglanzend, mehr oder weniger durchsichtig und durchscheinend, im Bruche muschelig, von 
gelblicher bis braunlichroter Farbe, mit oder ohne fassettierter Oberhaut (Gansehaut). Als An. 
haltspunkte zur Charakterisierung der Kopale dienen Oberflachenbeschaffenheit, Farbe, Durch. 
sichtigkeit, Glanz und Bruch, spez. Gewicht, Harte, Schmelzbarkeit, Liislichkeit, und Geruch 
wie Geschmack. Das spez. Gewicht schwankt zwischen 1,035-1,140. Die Harte ist ein wichtiges 
Kennzeichen, man unterscheidet im Handel harte und weiche Kopale, del' harteste ist del' Zanz i. 
bar.Kopal, del' weichste der siidamerikanische Hymenaeakopal. - BOTTLERsche Harte. 
skala. Harte Kopale: Zanzibar, Mosambique, Rot.Angola, Kieselkopal von Sierra Leone (alter), 
Gelb.Benguela, WeiB.Benguela, Kamerun, Kongo. Mittelharte: Manila, Wei13.Angola, Kaurie. 
Weiche: Sierra Leone (jiinger), Brasil. - Sehr verschieden ist die Liislichkeit in verschiedenen 
Liisungsmitteln: Alkohol, Methylalkohol, Amylalkohol, Ather, Aceton, Chloroform, Benzol, Terpen. 
tinol, Terpineol, Tetrachlorkohlenstoff u. a. Die hart en und fossilen Sorten losen sich meist viel 
schwerer als die weicheren und frischen Sorten. SchwerlOsliche Kopale losen sich leichter, wenn 
sie langere Zeit erhitzt oder vorher geschmolzen werden - Liislichkeitsskala nach BOTTLER, 
mit dem am schwersten liislichen Kopal beginnend: Zanzibar, Lindi, Kamerun, Kiesel, Wei13· 
Benguela, Rot·Benguela, Gelb.Benguela, Sierra Leone, Kongo, Brasil, Kamie,Manila, Wei13.Angola. 

Kopale verfliissigen sich bei 110-360°. Der un tere Schmelzpunkt, d. i. diejenige 
Temperatur, bei der die Masse homogen durchscheinend wird, ist nach BAMBERGER und RIEDL 
bei brasilianischem Kopal 770 (oberer Smp. 115°), bei Kopalen von Kamerun (Copaibaarten) 950 
(oberer Smp. 1l00), bei Manila.Kopal103° (oberer Smp. 120°), bei Kamerun.Kopal1100 (oberer 
Smp. 120°), bei hartem Angola.KopaI125°, bei Lindi.Kopal 143° (oberer Smp. 340°), bei Zanzibar· 
Kopal (unreifer) 139 ° (oberer Smp. 160°), bei reifem Zanzibar.Kopal158 ° (oberer Smp. 340-360°). 
Die Bestimmung des unteren Schmelzpunktes ist, weil genauer zu ermitteln, wichtiger, als die 
des oberen. - Schmelzbarkeits·Tabelle nach BOTTLER. Rot.Angola 305°, Zanzibar 259 
bis 265°, Lindi 2460, Wei13.Angola 245°, Kiesel.Kopal 220°, Sierra Leone 1850, Condi 1850, WeiB· 
Benguela 1750, Gelb.Benguela 170°, Kamerun 140-170°, Manila hart 135°, Manila 112°, Ka· 
merun 108°, Brasil 95°. Je hoher del' Schmelzpunkt, desto hoher ist im allgemeinen del' Kopal 
im Preise. 

Nul' Zanzibar.Kopal ist viiIlig geruch. und geschmacklos. Die westafrikanischen Kopale 
zeigen einen gewiirzigen Geruch, Manila.Kopal riecht angenehm aromatisch und schmeckt aro· 
matisch bitter. Kaurie.Kopal besitzt einen angenehm aromatischen Geruch und Geschmack, 
wahrend siidamerikanische Kopale unangenehm, widerlich riechen. 

Handelssorten. I. Ostafrikanischer Kopal (Zanzibar, Mosambique. und 
Madagaskar.Kopal). Wird auch als "Salem" und "Bombay" bzw. "ostindischer Kopal" 
bezeichnet, weil Nordamerika in Salem groBe Kopalwaschereien besitzt und friiher viel Kopal 
iiber Bombay in den Handel kam. In Zanzibar selbst wird kein Kopal gefunden. Zanzibar.Kopal 
gilt als die beste, reinste und harteste Sorte. 1m rohen Zustande unregelmaBige, meist Idatte, 
scheibenfOrmige, seltener tropfsteinartige odeI' kugelige Stiicke verschiedener GriiBe, die mit 
einer diinnen, braunen, sandigen Schicht bedeckt sind. Die Stiicke sind innen klar und durch. 
sichtig und erscheinen auBen durch kleine, dicht und regelmaBig stehende Warzen punktiert, 
fassettiert (sog. Gansehaut). Ohne Geruch. Die Farbe ist blaBgelb bis rot braun. Dichte nach BOTTLER 
1,0621 bei Zanzibar., 1,069 bei Mosambique.Kopal. Wird jetzt von Zanzibar und Mosambique 
aus direkt exportiert. Die Sorte "WeiBer Zanzibar.Kopal" odeI' Zanzibar.Kopal in Kugeln wird 
in Zanzibar als "Baum.Kopal" gehandelt und kommt unter ersterem Namen in den Handel, 
sie ist minderwertig, ziemlich weich und rezent. Del' "Chakazzi.Kopal", der in den obersten 
Schichten des Bodens dort gefunden wird, wo Kopalbaume erst VOl' kurzem zugrunde gingen, 
kommt meist als "Zanzibar.Kopal ohne Gansehaut" in den Handel. Eigentlicher Mo. 



1104 Copal. 

sambique.Kopal ist etwas weniger hart als Zanzibar.Kopal, sonst diesem gleich, ebenso der 
Madagaskar.Kopa1. Inhambane.Kopal hat niemals die Gansehaut, ahnelt mehr dem 
westafrikanischen Kopal. 

II. Westafrikanische Kopale. In Westafrika vom 8° n. Br. bis 14° s. Br., von Sierra 
Leone bis Benguela. Rezent·fossile Kopale. Sie sind samilich, mit Ausnahme der Kiesel.Kopale 
von Sierra Leone, weicher als die ostafrikanischen. Die Hauptmenge liefert Angola und Benguela. 
1m Handel werden unterschieden: 1. WeiBer Angola.Kopa1. Kleinere, erbsen. bis bohnengroBe 
Stiicke mit weiBlicher, erdiger Kruste, hellgelb, klar, durchsichtig, auf der BruchfIache glas. 
glanzend, der Geruch schwach balsamisch. Spez. Gew. 1,035. 2. Roter Angola.Kopa1. Meist 
groBere, unregelmaBige Stiicke mit unbedeutender Kruste. Die Oberflache mit zahlreichen, dicht 
gedrangt stehenden Warzen. Gelb bis rotgelb, klar und durchscheinend, auf der Bruchflache 
glasglanzend, fast geruchlos. Spez. Gew. 1,068. 3. WeiBer Benguela.Kopa1. Kleinere, platten. 
formige und groBere, unregelmaBige, mit wulstigen und knolligen Erhohungen versehene, manch. 
mal tropfsteinahnliche Stiicke mit starker, weiBlicher und gelblicher erdiger Kruste. Die diinnen 
Stiicke durchscheinend hellgelb, auf der Bruchflache glanzend, fast geruchlos. Spez. Gew. 1,059. 
4. Ge I b e r Ben g u e I a· K 0 pal. Meist groBere plattenformige, unregelmaBige, jedoch auch kleinere 
rundliche und eckige Stiicke mit starkem, weiBlichen erdigen trberzug. Die Stiicke sind von der 
Kruste befreit, durchscheinend, auf der Bruchflache glasglanzend, fast geruchlos, hellgelb bis 
rotlich. Spez. Gew. 1,065. 5. Congo.Kopa1. Meist iiber walnuBgroBe, unregelmal3ige, mit 
wulstigen und warzigen Erhohungen und dazwischen befindlichen, deutlich ausgepragten, spalten. 
formigen Vertiefungen versehene Stiicke von gelber Farbung. Die einzelnen Stiicke durchschei. 
nend, auf der Bruchflache glanzend und von schwachem Geruch. Spez. Gew. 1,048. 6. Sierra. 
Leone.Kopal. Meist groBe, unregelmal3ige oder kugelige, mit knolligen Erh6hungen versehene, 
auch manchmal traubenformige Stiicke von hellgelblicher Farbung. Die einzelnen Stiicke durch· 
scheinend, auBen harzglanzend oder mit einer erdigen, weiBlichen, hier und da graubraunen Kruste 
iiberzogen und auf der BruchfHi.che glasglanzend. Ganz schwacher Geruch. Spez. Gew. 1,064. 
7. Kiesel.Kopal von der Sierra Leone. Bohnen. bis walnuBgroBe, gewohnlichen Kieselsteinen 
tauschend ahnliche, jedoch auch runde, plattenformige Stiicke von gelber, hier und da auch schwach 
rotlichgelber Farbung. Die Stiicke sind je nach ihrer Dicke mehr oder minder durchscheinend, 
auBen mit einem schwachen, weiBlichen, erdigen trberzug versehen. Auf der Bruchflache glas. 
glanzend, von ganz schwachem Geruch. Spez. Gew. 1,067. 8. Loango.Kopal, sehr ungleich 
groBe, bald rundlich kugelige oder stalaktitische, bald unregelmaBige hellgelbliche bis rotlichgelbe 
Stiicke mit geringer Verwitterungsschicht, untermischt mit Pflanzenteilen. Geruch schwach und 
wenig angenehm, terpentinahnlich, muffig. 9. Accra.Kopal, ahnlich dem Benguela.Kopal, 
oft milchig triibe, dem Copaivabalsam ahnlich im Geruch. Smp. bei 106-156°. 10. Benin.Kopal, 
ahnlich dem Kopal von Angola, kugelige, bimformige, flache Stiicke, bedeckt mit einer dunkel. 
braunen, diinnen Rinde, innen triibe, braunrot, blasig; sintert bei 120 ° zusammen und schmilzt 
bei 160 ° klar. 

III. Amerikanische Kopale (Demarara. [Brit. Guyana]), Columbia· und Brasil. 
Kopal, Courbaril.Kopal, westindischer Kopal), in England auch Anime genannt. 
Meist von Hymenaea Courbaril L., doch auch von anderen Hymenaea·Arten und noch un· 
bestimmten Baumen. Knollenformige, rundliche, bis 10 und mehr Zentimeter Durchmesser 
haltende Stiicke, mit einer weichen Kruste bedeckt. An Farbe gelb oder griin, der Geruch leim. 
artig, der Geschmack bitter. Der Kopal von Demarara zeigt bei 190 das spez. Gew. 1,047, 
erweicht bei 90°, schmilzt bei 180°, entwickelt beim Pulverisieren einen starken Valeriansaure· 
geruch. Der Kopal von Columbien zeigt bei 19° das spez. Gew. 1,054, erweicht bei 90°, 
schmilzt oberhalb 300°. Der Brasil.Kopal hat bei 19° das spez. Gew. 1,053. erweieht bei 
50°, schmilzt bei 100 ° (nach COFFIGNIER). 

IV. Ostindischer oder Manila.Kopal (Indischer., Philippinen. und Borneo· 
Kopal, weiBer Dammar), von Dammara orientalis LAM. (Agathis alba LA...'II:.), nicht 
Vateria indica, wie friiher angenommen wurde. Manila.Kopal ist ein Kollektivname fUr indische 
Kopale. Es sind fossile wie rezente Harze; die unzerbrochenen Stiicke sind tropfsteinartig, knollen. 
artig oder kleinwarzig. Die GroBe der natiirlichen Stiicke der Manila.Kopale variiert sehr, es sollen 
Stiicke bis zu 40 kg Gewicht vorkommen. Die Oberflache ist matt, eine eigentliche Verwitterungs· 
kruste findet sich nicht. Der Bruch ist muschelig, die frische Bruchflache fettglanzend. Der 
balsamische Geruch tritt besonders deutlich beim Reiben des Harzes auf der Handflache hervor, 
der Geschmack ist aromatisch, beim Kauen haftet das Harz an den Zahnen. Borneo liefert die 
beste, Makassar die am wenigsten geschatzte Ware. Spez. Gew. bei 17° 1,065; Smp. 115-1900. 
Manila.Kopal ist die gemeinste Sorte von Kopalen und gegeniiber den harten westafrikanischen 
Kopalen sehr billig. 1m Handel unterscheidet man: 1. Manila.Kopal gelbrot, hart. 2. Manila· 
Kopal hart, extraweiB. 3. Manila.Kopal spiritusloslich, gelbrot. 4. Manila.Kopal hart, extrafein, 
blond. 5. Manila.Kopal hart, braun. 6. Manila.Kopal weich, gelbrot und 7. Manila.Kopal extra· 
fein, gelb u. a. Hauptstatten der Gewinnung sind Singapore auf der Halbinsel Malakka, Borneo, 
die malayischen Inseln und Makassar auf Celebes. 

V. N euseelandischer Kaurie.Kopal (Cowrie., Cowdee.Kopal), das Harz der 
Kauriefichte, Agathis australis SAUSB. (Dammara australis DON), wird nur in Neu· 
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seeland in der Provinz Auckland gefunden. Der groBte Teil des neuseelandischen Kopals ist 
rezentfossil. Den aus den heutigen Kaurieforsten stammenden Busch.Kopal gewinnt man 
in gleicher Weise wie den fossilen durch Graben. Eine dritte Gewinnungsart ist, den lebenden 
Fichten das Harz durch Anritzen der Rinde zu entziehen. Das im Handel allein gebrauchliche und 
deshalb allein exportierte rezentfossile Harz wird in Stiicken von HaselnuBgroBe bis 50 kg und 
schwerer aufgefunden. Man unterscheidet im Handel: Kaurie-Kopal hell, braun und dunkel, 
Kaurie-Busch-Kopal, Kaurie-Busch-Kopal extra fein hell, extra fein braun, Kaurie-KopaI 1/ 1 ge
schalt, Kaurie-Kopal hell aus Sidney, Kaurie.Kopal braun a/, geschalt, Kaurie-Kopal 25% ab
destilliert, Kaurie-Kopal weiB und rezent, Kaurie-Kopal naturell ungewaschen, Kaurie-Kopal 
naturell und fossilnaturell. Die Farbe ist braunlich bis bernsteingelb, der Bruch frisch muschelj.g, 
fettglanzend, der Geruch balsamisch. Beim Kauen haftet das Harz an den Zahnen und schmeckt 
gewiirzhaft. Spez. Gew. 1,109 (nach TSCHIRSCH). Leicht schmelzbar, in absolutem Weingeist vollig 
loslich. 

VI. N eukaledonischer Kaurie-Kopal, von Dammara ovata MOORE. Verhalt 
sich wie der Neuseelandische Kopal, gelbliche oder weiBliche Stiicke mit braunlicher oder schwarz
licher, ofter metallisch glanzender Kruste. Spez. Gew. 1,115 .. Block-Kaurie ist in Klumpen 
gepreBter Kauriestaub. 

VII. J a v a -K 0 pa I. DIETERICH berich. 
tete iiber einen fossilen Kopal von Java. 
Stiicke von milchig-triibem Aussehen, mit 
einer diinnen Verwitterungsschicht, von ver
schiedener Durchsichtigkeit und braunlich
gelber bis griinlichbrauner Farbe. Der Bruch 
glanzend und muschelig. Spez. Gew. 1,033 bis 
1,041. Smp. gegen 175°. In Alkohol sehr 
wenig loslich. 

HECKEL und SCHLAGDENHAUFFEN ex· 
trahierten einen neuen Kopal, der den besten 
Handelsmarken zur Seite gestellt werden 
kann, aus den Tonkabohnen, der Frucht von 
Dipteryx odorata WILLD. Er ist darin in 
einer Menge von 1,6% enthalten. FOLSING 
hat ein Verfahren ausgearbeitet, um aus der 
Sansibar-Kopalfrucht, die in der Schale 15%, 
in den Kernen 8% Kopal enthalt, den Kopal 
zu gewinnen. Dieser aus den Friichten ge. 
wonnene Kopal hat aile Vorziige des gereinig
ten besten Sansibar-Kopals. 

Bestandteile. Die Kopale bestehen in 
der Hauptsache aus freien Harzsauren (Re· 
sinolsauren), daneben enthalten sie mehr Abb.229. 
oder weniger (je nach dem Alter und der Her-
kunft) unverseifbares Resen, li.therisches 01, Spuren Bitterstoff, Farbstoff,Unreinig
kei ten, Spuren von W ass e r. Die Harzsauren scheinen Oxysauren zu sein, wahrend die gegen Alkali 
bestandigen Resene cyklische Verbindungen zu sein scheinen. Nach RACKWITZ enthli.lt Angola. 
Kopal (rot) in der Hauptsacbe Angocopalolsaure (etwa 70%) der Formel CZSH380S, 2 Resene 
(ZUB. etwa 23%): Q- und ,8.Angocopaloresen, wenig atherisches 01 (etwa 2%) vom Sdp.153°, 
Spuren eines bassorinartigen Korpers und als Rest Mineralbestandteile (Asche). Der Kamerun
Kopal enthii.lt Kamerucopalolsaure, C21H S80 S, a- und ,8-Kamerucopaloresen, atherisches 
01, bassorinartige Substanz, und zwar in ungefahr den gleichen Mengen wie bei dem Angola. 
Kopal angegeben. Sansibar-Kopal enthalt nach STEPHAN: 80 % Trachylolsaure, 
C51HssOa(OH)(COOH)z, 4% Isotrachylsaure, 6% Resene (a und ,8), 9,5% atherisches 01, 
Bitterstoff, mineralische und pflanzliche Verunreinigungen. • 

TSCHIRCH und KOCH fanden in dem weichen Manila-Kopal: kristallinische Mancopalin
saure, CaHuOz, und amorpbe Mancopalensaure, CsH\40z, zwei amorphe Sauren von der 
Formel CloHlS02' a- und ,8-Mancopalsaure, auBerdem ein Resen, das Mancopaloresen 
CzoHnO, atherisches 01, Was~er, Spuren Bitterstoff, Bernsteinsii.ure und Verunrei. 
nigungen. Der harte Manila-Kopal enthielt von Harzsauren nur die amorphen a- und 
p-Mancopalsauren, CloHlSOZ' auBerdem die iibrigen vorher genannten Bestandteile. 

Prilfung. Fiir die Wertbestimmung des Kopals ist die Bestimmung des Schmelzpunktes 
von Wichtigkeit. Als unterer Schmelzpunkt wird die Temperatur bezeichnet, bei der der 
Kopal gleichmaBig durcbscheinend wird, als oberer Schmelzpunkt die Temperatur, bei der 
er klar geschmolzen ist. Der untere SchmeJzpunkt ist sicherer zu bestimmen als der obere. Je 
Mher die Schmelzpunkte liegen, desto wertvoller ist der Kopal. Von groBerer Wichtigkeit, als 
eine chemische Untersuchung, sind Iiir die Wertbestimmung des Kopals praktische Verwendbar
keitsversuche und die Bestimmung der LOslichkeit in den zu verwendenden LOsungsmitteln. 

Hager, Handbuch. I. 70 
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Zur Unterscheidung des Kopals von Bernstein kann man den Schwefelgehalt des 
letzteren benutzen. Wird Bernstein im Gliihrohrchen erhitzt, so schwarzt der Dampf Bleiacetat
papier, weil sich Schwefelwasserstoff entwickelt; bei Kopal bleibt die Schwarzung aus. 

Anwendung. Zur Herstellung von Lack und Firnis; zur Herstellung von Linoleum. Die 
harten Sort en werden auch wie Bernstein zu Drechslerarbeiten verwendet. 

Die Metallsalze der Kopal-Ha.rzsliuren geben, in Terpentinol oder Leinol gelOst, 
die Metallresinatfirnisse. Die Resinate des AI, Fe20a, Cd, Bi, Ur, Cr, Co usw. finden nach 
BOTTLER als sog. Liist-erfarben in der keramischen Technik Verwendung. Ferner lassen sich 
auch durch Vermischen von AlkaliresinatlOsungen mit basischen Anilinfarbstoffen und Fallung 
d~ch MagnesiumchloridlOsung sog. Resinatfarben darstellen. 

Copalum coctum. Gekoch ter (geschmolzener) Kopal. Die Loslichkeit 
des Kopals in den verschiedenen Losungsmitteln wird durch das sog. Kochen oder Schmelzen des 
Kopala erhoht. Dabei entwickeln sich dunkle, unangenehmeDampfe. DasSchmelzen ist deshalb im 
Freien (unter einem Dach) oder wenigstens bei sehr gutem Luftzug (auf einem Herd mit Abzug} 
vorzunehmen. Man schmilzt den Kopal in einer flachen, aber bedeckten Kupferpfanne iiber freiem 
Feuer und giellt die vollkommen gleichmal3ige (!) Schmelze wiederum in flache Schalen, lallt 
langsam erkalten und pulvert die erkaltete Masse. Dabei biillt der Kopal etwa 1/4 seines Ge· 
wichts ein. Man kann auch die in Abb. 229, S. 1105 dargestellte Vorrichtung benutzen: 

Grob gepulverten Kopal setzt man einige Wochen hindurch der Einwirkung warmer Luft 
aus, schmilzt ilm alsdann in einem'kupfernen, mit Siebboden 8 und abnehmbarem Deckel ver
sehenen Trichter (a), indem man denselben mit gliihenden Kohlen umgibt, lallt das geschmolzene 
Harz in einen untergestellten Morser abfliellen (e) und pulvert es nach dem Erkalten. N ach 
langerer A ufbewahrung ist dieser Kopal in Terpentinol, Weingeist, Ather leicht lOslich; im 
anderen Faile mull das Verfahren wiederholt werden. Auch kann man den schmelzenden Kopal 
unmittelbar in ein Gefall mit heillem Leinolfirnis fliellen lassen; verdiinnt man alsdann mit der 
notigen Menge Terpentinol, so erhalt man den gewohnlichen Kopalfirnis des Handels. 

Coptis. 
Coptis anemonefolia SIEB.' et Zucco Ranunculaceae-Helleboreae. Heimisch 
in Japan. 

Rhizoma Coptidis. Coptiswurzel. Coptis Root. Radix Coptidis. Das in Japan 

offizinelle Rhizom wird von mehreren Coptis-.Arten abstammend angegeben. 
Der Wurzelstock ist etwa 1-5 mm dick, 4 cm lang, gekriimmt, mit zahlreichen diinnen 

Wiirzelchen und hier und da mit dornenartigen Auswiichsen besetzt. Sehr haufig tragt das Rhizom 
noch oberirdische Stengelreste. Farbe aullen gelblichgrau, Bruchflache scharf und rauh. Ohne 
Geruch, von stark bitterem Geschmack. 

Auf dem Querschnitt unterscheidet man die ziemlich dicke, dunkelorange gefarbte Rinde 
und einen schwachgelbJich gefarbten Holzkorper, in dessen Mitte ein verhaltnismallig grolles 
Mark liegt, das vielfach Hohlraume zeigt. 

Das Rhizom von Coptis Teeta WALl,., China, Hindostan, Himalaya, als Mamira-, 
Mishmee-Bitter im Handel, und das Rhizom von Coptis trifolia SAL., nordl. Europa, 
Asien, Amerika, in Nordamerika als Radix Coptidis trifoliae gebrauchlich, finden gleiche 
Verwendung. 

Extractum Coptidis, Extract of Coptis Root. - Japon.: IT. grob gepulverte 
Wurzel wird mit 4 T. 405o/oigem Weingeist 3 Tage maceriert, dann nochmals 2 Tage mit 2 T. 
desselben Weingeistes. Die filtrierten Prellfliissigkeiten werden zu einem braunen, trockenen, in 
Wasser triibe loslichen Extrakt eingedampft. 

Coriandrum. 
Coriandrum sativum L. Umbelliferae-Apioideae-Coriandreae. Kori
andere Heimisch im siidlichen Europa, Norda:frlka, Orient, vielfach angebaut, 

so in RuBiand, Italien, Holland, Frankreich, Deutschland. Die Friichte variieren 
in der Kultur nach Form und Grone. 

Fructus Coriandri. Koriander. Coriander Fruit. Fruit de corian
dre. Semen Coriandri. Koriandersamen. Schwindelkrautsamen. Stink
dillsamen. Wanzendillsamen. 
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Die Frucht, deren beide Teilfriichtchen fest zusammenhangen, ist kugelig oder 
wenig elliptisch, bis 7 mm lang, vom Griffelrest gekront, kahl, glatt, gelbbraun. 
Die 10 (je 5) Hauptrippen treten wenig hervor, sie sind geschlangelt; die 8 geraden 
Nebenrippen treten mehr hervor. Koriander riecht und schmeckt aromatisch. Frisch 
riechen die Friichte unangenehm wanzenartig, dieser Geruch verliert sich beim 
Trocknen. 

Mikroskopisches Bild. Der Querschnitt laBt zwischen den beiden Teilfriichten einen 
linsenformigen Hohlraum erkennen. Unter den ziemlich stark verdickten, mitunter Kristalle 
von Kalkoxalat enthaltenden Oberhautzellen der Fruchtwand tritt zunachst ein kollenchy
matisch verdicktes, kleinzelliges, nach innen zu groBer werden des, weitliickiges Parenchym auf, 
daran anschlieBend eine geschlossene Sklerenchymplatte aus unregelmaBig angeordneten, kurz
faserigen, dichtgefiigten, stark verdickten, verholzten Zellen. Das Endocarp ist ahnlich wie beim 
Fenchel parkettartig gruppiert. Nur auf der Fugenseite jedes Teilfriichtchens sind zwei Olstriemen 
sichtbar. Das Endosperm ist nach innen eingebuchtet, es enthalt fettes 01 und Aleuronkorner, 
letztere mit Globoiden und sehr kleinen Oxalatrosetten und Einzelkristallen. 

Pul ver. Hauptsachlich Stiicke des Endosperms mit fettem 01 und Aleuron; Stiicke der 
Epidermis mit ziemlich stark verdickten Zellen (mitunter mit Kristallen); lockeres Parenchym
gewebe des Mesocarps aus verschieden groBen, teilweise kollenchymatisch verdickten Zellen; 
Fragmente der geschlossenen Sklerenchymplatte des Mesocarps aus kurzen faserformigen, in 
verschiedener Richtung gekreuzten Steinzellen; Fragmente weiter Olstriemen; Fetzen mit parket
tierten Zellen; GefaBbiindelfragmente. 

Bestandteile. Atherisches 01 (0,15 0/ 0 ostindischer K., 0,4-0,6% franziisischer, 
hollandischer und italienischer K.; 0,8-1,0% thiiringischer, mahrischer und russischer K.). 
Ferner 13 0/ 0 fettes 01, Asche 6-7%, davon 1 % in Salzsaure unliislich. 

Aufbewahrung. In Blechbiichsen, das Pulver vor Licht geschiitzt_ 
Anwendung. Als magenstarkendes und blahungtreibendes Mittel, haufiger als gewiirziger 

Zusatz zu Abfiihrmitteln, als Kiichen- und Biergewiirz; mit Zucker iiberzogen als Oonfectio 
OO'f'iandri. -

Oleum Coriandri. Koriaoderol. Oil of Coriander. Essence de coriandre. 
GeU/'innung. Durch Destillation der zerkleinerten Friichte mit Wasserdampf. Haupt

sachlich wird mahrischer, thiiringischer, russischer und ungarischer Koriander verwendet. Die 
Ausbeute betragt 0,8-1,0%. Die RiickBtande dienen getrocknet als Viehfutter, sie enthalten 
11-17% EiweiB und 11-20% Fett. 

Eigenschaffen. Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit von Koriandergeruch 
und aromatischem, mildem Geschmack. Spez. Gew. 0,870-0,885 (15 0); Amer. 0,863-0,875 (25 0); 

aD + 8 bis + 13 0 ; nD200 1,463-1,476; S.-Z. bis 5, E.-Z. 3-21; bei 20 0 klar liislich in 2-3 Vol. 
Weingeist von 70 Vol.-Ufo. 

Besfandfeile. d-a-Pinen, ClOH I6, i-a-Pinen', p-Pinen, Phellandren (1), CIoH I6, 
p-Cymol, CloHa , Dipenten, CIoH I6, a-Terpinen, CIoIII6, y-Terpinen, CIoHI6, Terpi
nolen (7), C1oH 18, n-Decylaldehyd, CUHIUCHO, d-Linalool, ClOH l70H, Geraniol, 
ClOH l70H, I-Borneol, CIoH l70H, und Essigsaureester dieser Alkohole. 

Priifung und VeTfiilschungen. Korianderol wird oft mit Terpentinol und Pome
ranzenol verfalscht. Diese Zusatze erkennt man durch die Bestimmung des spez. Gewichts, 
der Drehung und der Liislichkeit in Weingeist von 70 Vol.-o/O' 

Anwendung. Zur Herstellung von Likoren. 
Aqua Corlandrl. Pflaumenmusgewiirz (DIETERICH). 

Olei Coriandri gtts. III Fructus Cardamomi 10,0 
Aquae destillatae tepidae 100,0. Rhizomatis Zingiberls 10,0 

Cortiois Cinnamomi 20,0 
Spiritus Corlandrl. 

Olei Coriandri gtts. XV 
Caryophyllorum 20,0 
Fructus Coriandri 40,0 

Spiritus diluti 100,0. werden als grobe Pulver gemischt. 

Kasekrauter, ostfriesische. Je 1:15,0 Koriander und Mutterkummel, je 315,0 Anis und 
Kummel, 5,0 Safran, 95,0 Nelken_ 

Cornu cervi s. uoter Gelatina S. 1340. 

Coronilla. 
Coronilla varia L. Papilionatae - Hedysareae -Coronillinae. Kron
wicke. Heimisch durch ganz Mittel- und Siideuropa bis nach Vorderasien. 

70· 
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Herba Coronillae variae. Kronwickenkraut. Falscher Bitterklee. Giftwicke. Schaf

linsenkraut. 
Die Blatter und Zweigspitzen. Der Stengel meist niederliegend, astig, diinn, kantig, glatt 

oder kurzrauhhaarig. Die Blatter abwechselnd, 5-7 em lang, unpaarig gefiedert, die Blattchen 
kurzgestielt, verkehrt oval.spatelformig, abgestutzt, ganzrandig, glatt, die Nebenblattchen klein, 
lanzettftirmig, frei. Die Bliiten in langgestielten, 12-20 bliitigen Dolden. Der Kelch 5zahnig, die 
2 oheren Zahne nahe aneinandergeriickt; in der Blumenkrone die Fahne rot, die anderen Blatter 
weiB, das Schiffchen mit violettem Schnabel. Die Frucht eine vierkantige, aufrechtstehende 
Hiilse mit langlichen, braunen Samen. Ohne Geruch, von bitterem, etwas salzigem Geschmack. 

Coronilla emerus L. Heimisch vom siidlichen Skandinavien durch Westeuropa bis ins 
Mittelmeergebiet, zuweilen als Zierstrauch kultiviert. Die Blatter, F 0 li a Co I ute a esc 0 r pi oi di s, 
wurden friiher als Purgans benutzt, finden sich auch als Surrogat fiir Folia Sennae. Sie sind 
unpaarig gefiedert, die Blattchen verkehrt eiformig, ganzrandig, an der Spitze stumpf oder aus
gerandet, an der Riickseite angedriickt behaart. 

Coronilla scorpioides HOCR. Heimisch vom Mittelmeergebiet bis nach Persien, mit drei
zahligen Blattern. Die Samen gelangen unter die Gerste, damit ins Bier, das davon einen sehr 
bitteren Geschmack annimmt. 

Bestandteile. Das Glykosid Coronillin, besonders in dem Samen, ferner ein cumarin
artig riechender Stoff (Pseudocumarin). Cytisin, das friiher als Bestandteil angegeben wurde, 
ist nicht vorhanden. 

Anwendung. Selten, als Diureticum, ferner als Herzmittel wie Digitalis. GroBere Gaben 
wirken giftig. 

Coronillinum, Coronillin, C14H24010 (1), ist das Glykosid aus den giftigen Samen verschie
dener Coronilla-Arten, besonders von C. varia L. 

Eigenschaften. Gelbes, lockeres Pulver, leicht loslich in Wasser, Weingeist, Aceton, 
wenig WsHch in Ather und Chloroform. Mit Salpetersaure und einer Spur Kupferchlorid gibt es 
eine kirschrote bis braunrote Farbung. Bei der Hydrolyse gibt es Glykose und eine Verbindung 
CSH 1S0 7• 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Friiher als Herzmittel. 

CorylU8. 
Corylus avellana L. Betulaceae. HaselnuBstrauch. Hazel. N oisetier. 
Heimisch in Europa, vielfach angepflanzt. Die reifen Friichte dieser Art (Hasel
n iisse) werden als Nahrungs- und GenuBmittel verwendet, ebenso die Friichte von 
anderen Arten: C. tubulosa WILLD. (Lambertsniisse), heimisch in Siidosteuropa, 
weitverbreitet angepflanzt, C. col urna L. (B a umhaseln iisse, tiirkische 
Niisse, Dickniisse), heimisch im Orient und im Himalaya. 

Bestandteile. Die Kerne enthalten 50-600/ 0 fettes 01, ferner 15-200/ 0 stick
stoffhaltige Stoffe, stickstofffreie Extraktstoffe etwa 7 0/ 0, Wasser etwa 70/ 0 , Roh
faser etwa 5 0/ 0, Asche 2,5 0/ 0, 

HaselnuBm. Das aus den Kernen gepreBte fette 01. 
Eigenschaften. Das 01 ist nichtrocknend, Spez. Gew. 0,917--0,924. Erstp. -10 bis 

_20°. Jodzahl 83-90. 

Bestandteile. Das 01 besteht in der Hauptsache (etwa 85%) aus Olsaureglycerinester, 
10% Palmitinsaureglycerinester. 

Anwendung. Als Speiseol. 
Mensan, als Hiimostyptikum fiir Frauen empfohlen, wird aus entolten Haselniissen her

gestellt; eine zuckerreiche, alkoholhaltige Fliissigkeit, von der ein EBioffel voll 125 g Friichten 
entsprechen soil. 

Anwendung. Als blutstillendes Mittel, ahnlich wie Secale cornutum, intraventis 
oder innerlich 2 mal tiiglich einen EBioffel voll. 

Cotarninum S. unter Opiumalkaloide Bd. II S.351. 
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Coto. 
Nectandra Coto RUSBY, Lauraceae. Heimisch in Bolivien. 

Cortex Coto verus. Echte Cotorinde. Coto Bark. Ecorce de coto. 
Die ech te Cotorinde kommt seit 1873 aus Bolivien nach Europa. 
Die Rinde stellt meist ziemlich flache oder rinnenformige, schwere, rotbraune, 

bis 30 cm lange, bis 10 cm breite und bis 1,5 cm dicke Stiicke dar. Die dickeren 
Stiicke sind von einer langs- und querrissigen Borke, die diinneren von fast glattem, 
grauem Kork bedeckt, oder sie sind ohne Borke und Kork bzw. zeigen nur Reste 
eines diinneren weifilichen Korkes. Die dunklere Innenseite ist grob langsstreifig. 
Der Bruch ist im auBeren Teile grobkOrnig; im inneren Teile grobfaserig, splitterig 
und uneben zackig. Bei Lupenbetrachtung laBt der braune Querschnitt zahlreiche 
eingestreute hellere Punkte und im auBeren Teile Streifen erkennen. Cotorinde 
schmeckt brennend gewiirzlg. 

Mikroskopisches Bild. DerKork teils aus diinnwandigenZellen, teils aus tangentialen 
Reihen ungleichmaBig verdickter Zellen mit braunem Inhalt. In der auf einer stark geschrumpften 
Phellodermschicht folgenden primaren Rinde finden sich Olzellen und einzelne oder in Gruppen 
gelagerte stark verdickte, ungleichmaBig geformte Steinzellen. An der Grenze von primarer und 
sekundarer Rinde ein breiter geschlossener Steinzellenring (kann auch fehlen). Die Markstrahlen 
2-3 Zellen breit, stellenweise verbreitert, die Zellen zwischen den sklerotischen Gruppen der 
Rindenstrahlen in Steinzellen umgewandelt. Die Rindenstrahlen der sekundaren Rinde fiihren 
Steinzellengruppen und Sklerenchymfaserbiindel, die Fasern knorrig, sehr stark verdickt und deut
lich geschichtet. Der Weichbast laBt durch die zahlreichen Strange zusammengefallener Sieb
rohren eine deutliche Schichtung erkennen. Das gesamte Parenchym der Rinde enthalt reichlich 
einfache und zusammengesetzte Starke und Gerbstoff; zahlreiche Zellen, besonders der Mark
strahlen, mit Kalkoxalat in Form kleiner Nadelchen. 

Bestandteile. Die Rinde enthalt 1,5% Cotoin (s. S. 1110), Dicotoin, Pseudo
cotoin, Paracotoin, atherisches 01, Harze, Starke, Gummi, Zucker, Oxalate, Gerb
saure, Ameisensaure, Essigsaure, Buttersaure. 

Erlwnnung. Der weingeistige Auszug 1 + 10 wird durch Eisenchlorid schmutzigbraun 
gefarbt, mit Kalkwasser gibt er eine Ausscheidung von rot braun en Flocken. 

Qualitativer Nachweis von Cotoin nach FROMME. 10 g Rindenpulver werden mit 
100 gAther 1 Stunde lang ofters durchgeschiittelt, darauf der Ather in einen 250 g-Erlenmeyer
kolben abfiltriert, 50 g Wasser zugesetzt und der Ather vollig abdestilliert. Nach dem ErkRlten des 
Kolbeninhaltes wird derselbe mit 30 g Petrolather durchgeschiittelt, das Gemisch in einen Scheide
trichter gebracht (ohne Riicksicht auf das an der Kolbenwand sich abscheidendeHarz), die wasserige 
Schicht in eine Porzellanschale filtriert und im Wasserbad abgedampft. Der Riickstand, in etwas 
Eisessig gelost, muB auf Zusatz von 1 Tropfen rauchender Salpetersaure sich blutrot farben. 
Paracotoin, aus der Paracotorinde, gibt eine gelbe, dann griinliche Farbung. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Gegen Diarrhiie 0,5 g 3-4mal taglich. Da die Rinde leicht Reizungen 

der Magenschleimhaut, Ubelkeit, AufstoBen und Erbrechen hervorruft, so wendet man meistens 
das Cotoin an, das diese Nebenwirkungen nicht zeigt. 

Cortex Paracoto. Paracotorinde. Sehr bald nach dem Bekanntwerden der Cotorinde 
erschien 1878 gleichfalls aus Bolivien eine zweite Cotorinde im Handel, die makroskopisch und 
mikroskopiseh von der ersteren kaum zu nnterscheiden ist. Diese Paracotorinde soIl von Bati. 
curea densiflora MART., Rubiaceae, abstammen; nach anderen Angaben von einer Cin. 
chonee oder einer Pi peracee. Der Bruch ist nicht so splitterig wie bei der echten Cotorinde, 
der Geruch schwacher und der Geschmack milder. Ais einzigen mikroskopischen Unterschied 
zwischen beiden Rinden nennt SCHNEIDER die nUr bei der echten Cotorinde vorhandenen runden 
Oltropfen, die sich neben den Harzmassen zahlreich in den Parenchymzellen vorfinden. Die Para
rinde fiihrt nur Harzmassen im Parenchym. Beide Rinden finden die gleiche Verwendung. 

Falsche Cotorinden sind nach HARTWICH die Rinden von Cryptocarya pretiosa 
MART., ferner die wahrscheinlich von einer Sapotacee stammende Curtidorinde, und andere. 
Erstere, vom Oberlaufe des Amazonas, bildet £lache, bis 15 cm lange, bis 5 em breite, bis 7 mm dicke, 
mattbraune Stiicke ohne Kork, innen grob gestreift, der Bruch kurz und derbsplitterig, der Quer
schnitt mit helleren, radial gereihten Punkten. Der Geruch schwach, nach Zimt. Die Rinde hat 
viel schwachere Sklerose in der Mittelrinde als im auBeren Teile des Bastes. Die groBeren Stein· 
zellen des sklerotisierten Ringes sind nicht tangential, sondern radial gestreckt, dazwischen be· 
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finden sich, wie bei den anderen, Gruppen kleiner, isodiametrischer Zellen. Die dicken, faserfor· 
migen Sklereiden des Bastes sind viel kleiner als bei den beiden anderen. Neben diesen Sklereiden 
treten weitere sklerotisierte Elemente im Bast auf, maBig verdickte, im Querschnitt rundliche 
Zellen, die auf dem Langsschnitt deutlich den Charakter von Stabzellen, also von langgestrecHten, 
am Ende gerade abgeschnittenen Zellen zeigen. Die Curtidorinde ist ausgezeichnet durch 
sehr groBe, einzeln stehende faserformige Zellen im Bast. Sie kommt zuweilen als Gerbrinde 
nach Europa, enthalt 240/ 0 Gerbstoff. 

Bestandteile. Paracotoin, C12Hs0 4 , Oxyleucotin, Hydrocotoin, Methyl
protocotoin, Methylhydrocotoin, Dibenzoylhydrocotoin, Piperonylsaure, Gerb. 
stoff, Harz, atherisches 01. Letzteres ist farblos, von sehr angenehmem Geruch, spez. 
Gew.O,927. Es enthiilt I·Cadin en und Methyleugenol, vielleicht auch die Kohlenwasserstoffe 
a· und fI-Paracoten. 

Extractum Coto fluidum. Cotofluidextrakt. Fluidextract of Coto. 
- Ergiinzb.: Aus 100 T. mittelfein gepulverter Cotorinde und einem Gemisch aus 7 T. Weingeist 
und 3 T. Wasser werden 100 T. Fluidextrakt hergestellt. Vorsichtig aufzubewahren. - Nat. 
Form.: Aus gepulverter (Nr. 60) Cotorinde mit einem Gemisch von 9. Vol. Weingeist (92,3Gew.-o/o) 
und 1 Vol. Wasser wie Fluidextractum Adonidis (Nat. Form.). 

Tinctura Coto. Cototinktur. - Ergiinzb.: 1 T. grob gepulverte Cotorinde, 5 T. 
verdiinnter Weingeist. Eine rotbraune, brennend pfefferartig schmeckende Tinktur. - DIETE· 
RICH: 20 T. Cotofluidextrakt, 80 T. verdiinnter Weingeist. - Nat. Form.: Grob gepulverte 
Cotorinde 125,0, Alkohol von 94 Vol._% q. s. zu 1 1 Tinktur. Vorsichtig aufzubewahren. 

Vinum Coto-Pepsini besteht aus einem Ansatz von Cotorinde, etwas Chinarinde und 
Pepsin im Verhliltnis des Pepsinweines der Germ. mit Marsalawein. Dem filtrierten Wein wird 
noch 1/2% Validol hinzugefiigt. Als Diureticum und Stomachicum empfohlen. 

Cotoinum. Cotoin. Kotoin. Ca H 1204 • Mol.-Gew. 244. 
Das Cotoin ist der Mo,nomethylather eines Trioxybenzophenons, 

[1]C6 HsCO· CaH2 • (OHk OCH3[2,6,4]. 
Darstellung. Echte Cotorinde wird mit Ather ausgezogen, der Ather abdestilliert 

und der Riickstand mit Ligroin vermischt. Man gieBt vom ausgefallten Harz ab und JaBt die 
Losung an der Luft verdunsten; das zuriickbleibende Cotoin wird aus Wasser umkristallisiert. 

Eigenschaften. Kleine, gelbe Kristallnadeln, geruchlos, von scharfem Ge
schmack, Smp. 130-131 0, bei hoherer Temperatur verkohlt es. Es ist in kaltem 
Wasser nur sehr wenig loslich, etwas reichlicher in hei.Gem Wasser zu einer gelb
lichen Fliissigkeit von neutraler Reaktion, leicht loslich in Weingeist, Ather und Chlo
roform, ferner in Kalkwasser, Ammoniakfliissigkeit, sowie in Kalilauge. Der Staub 
erregt Niesen und H usten. 

Erkennung. Rauchende Salpetersaure lost Cotoin mit fast schwarzer Farbe, 
die beim Erhitzen der Losung in eine himbeerrote iibergeht. In Schwefelsaure lost 
es sich mit gelber Farbe. Es reduziert Silberlosung kalt, FEHLINGsche ~sung beim 
Erhitzen. Die wasserige Losung wird durch Eisenchloridlosung rot braun gefarbt 
und durch Bleiessig gelb gefallt. 

Prilfung. a) Schmelzpunkt 130-131°. - b) Die wiisserige Losuug darf durch 
Bleiacetatlosung nicht gefallt werden. - c) Beirn Verbreunen darf es hochstens 0,1 % 
Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Gegen DiarrhOe und NachtschweiBe der Phthisiker. 0,05-0,1 ein- bis 

dreimal taglich. GroBte Einzelgabe 0,3, groBte Tagesgabe 1,0 (Erganzb.) 

Paracotoinum. Paracotoin. Parakotoin. CJ2HS0 4• Mol.-Gew. 216. 

Darstellung. Paracotorinde wird mit Ather ausgezogen und der Ather verdunstet. 
Die auskristallisierte Masse wird abgepreBt und in heiBem Alkohol gelOst; beim Erkalten kristal· 
lisiert zuerst Paracotoin aus. 

Eigenschaften. Gelbliche, seidenglanzende Kristallnadeln oder Blattchen, 
geruchlos und nahezu geschmacklos; Smp. 149-152 0, bei hoherer Temperatur subli
miert es. Es lost sich in etwa 1000 T. heiBem Wasser zu einer schwach gelblich ge
fiirbten, neutralen, nur wenig bitter schmeckenden Fliissigkeit, reichlicher ist es 
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in Weingeist, Schwefelkohlenstoff, Chloroform und Eisessig loslich. Aus der wasse· 
rigen Losung scheidet es sich beim Erkalten, aus der Losung in Eisessig beim Ver
d iinnen mit Wasser in schonen, glanzenden, nahezu far blosen Kristallnadeln wieder aus. 

E'I'kennung. In Schwefelsaure (0,1 g + 1 ccm) lost es sich mit gelber Farbe, 
die auf Zusatz von wenig Salpetersaure in Blutrot iibergeht. Beim Kochen mit Kali
lauge lost es sich mit gelber Farha unter Entwickelung eines an Cumarin erinnernden 
Geruches. 

Prilfung. a) Schmelzpunkt 149-152°. - Werden 0,5 g Paracotoin mit 
10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat nicht verandert werden: - b) durch 
Bleiessig, - c) durch Eisenchloridlosung. - d) Beim Verbrennen darf es hochstens 
0,10J0 Riickstand hinterlassen. 

AUfbewah'I"Ung. V orsic h tig. 
Anwendung. Bei Darmkatarrh, Bowie bei Diarrhoe zu 0,1-0,3 g bis dreimal taglich. 

GroUt€' Einzelgabe 0,3 g, Tagesgabe 1,0 g (Ergiinzb.). 

Fortoin (CmNINFABRm ZIMMER u. Co., Frankfurt a. M.) ist Metbylendicotoln, CH.(C14HllO,) •. 
Mol.-Gew. 500. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Formaldehyd auf Cotoin. 
Eigenschaften. Gelbe Kristalle oder ein gelbes Pulver. Smp.211-213°. Leicht los· 

lich in Chloroform, Aceton und Eisessig, schwer loslich in Alkohol, Ather, Benzol, unloslich in 
Wasser, sehr leicht lOslich in Alkalien. 

Aufbewah'I"Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. Als Antidiarrhoicum, bei Erwachsenen dreimal taglich 0,25-0,5 g, auBer

lich (selten) zU Pinselungen in 10/ oigen Losungen oder zu Spiilungen in 0,6%igen Losungen. 

Crataegus. 
Crataegus oxyacantha L., Rosaceae-Pomoideae, WeiBdorn, heimisch in Europa, 
weit verbreitet angepflauzt. B€'schriinkte Anwendung finden: 

Flores und Folia Crataegi oxyacanthae, WeiBdornbliiten und WeiBdornbliitter, und 
ein 80118 den Friichten (Samen) hergestelltes Fluidextrakt. Die getrockneten undgerosteten 
Friiohte finden auch als Kaffee-Ersatz Verwendung. 

Anwendung. Die lions den Bliiten und Samen hergestellten Zuhereitungen werden hei 
Herzerkrankungen angewandt. Sie ",irken tonisch, vermindern die Pulszahl und bringen Odeme 
zum Verschwinden. Gahen: Tinktur lions den Bliiten 3-5 mal taglich 10 Tropfen. Tinktur aUB den 
Samen einmal tiiglich 10-15 Tropfen. 

Extractum Crataegi fluidum, als Herztonicum empfohlen, wird erhalten lions Fruct. Cra
taegi oxyacanth. gr. pulv. 1000,0, Glyoerini 50 ccm, Alkohol, Aq. dest. q. s. ad 1000 ccm. Man 
mischt das Glycerin mit 600 ccm Alkohol (90% ) und 250 com Wasser, befeuchtet damit das Pulver, 
iiberschichtet dasselhe dann im Perkolator mit q. S. der gleiohen Mischung und liiBt das Gauze 
2-3 Tage stehen. Dann wird mit einer Mischung lions 1 T. Wasser und 2 T. Spiritus perkoliert 
und lions den Perkolaten in iiblicher Weise ein Fluidextrakt hergestellt. 

Tincturs Crstsegi oxyacsnthse, lions den Samen oder Bliiten von Crataegus oxyacantha 
mit verdiinntem Weingeist 1 + 5 hergestellt, soIl eine tonische Wirkung auf das Herz ausiihen. 

Cresolum. 
Cresolum, Kresol. Als Kresole werden die drei Methylphenole, ortho', meta· 
und pars·Methylphenol, C6 H,(CHs)OH, (Mol.-Gew. 108). bezeichnet, die in dem Stein· 
kohlenteer enthalten sind. Das aus dem letzteren gewonnen~ Gemisch von 0-. m· 
und p.KresollaBt sich nicht vollstandig in die drei isomeren Verbindungen trennen. 
Synthetisch kann jedes der drei Kresole rein dargestellt werden. 

o-Kresol. Ortbo·Kresol, CeH4(CHa)OH [1,2], bildet farblose. dem Phenol iihnliche Kristall
massen, Smp. 31°, Sdp. 1880. Bei der Aufbewahrung fiirbt es sich bald rotlich his braun. Es 
lost sich in etwa 40 T. Wasser; die Losung wird durch EisenchloridlOsung erst blau, daun 
griin gefiirbt. 

m-Kresol. Meta.Kresol, C6H4(CH3 )OH [1,3]. ist rein eine farhlose, bei der Aufbewahrung 
bald gelblich bis braun werdende olige Fliissigkeit. Erstarrungspunkt 3-40. Sdp. 2010. Es lost 
sich in etwa 150 T. Wasser. 
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p-Kresol. Para-Kresol, CaH,(CHa)OH [1,4], ist wie das o-Kresol kristallinisch. Smp.36°, 
'Sdp. 198°. Bei der Aufbewahrung farbt es sich bald rotlich bis braun. 

Die Angaben iiber die Siedepunkte der 3 Kresole sind nicht iibereinstimmend; es werden 
auch folgende Siedepunkte angegeben: o-KresoI190,8 0, m-Kresol200 0, 202,8° und 2030, p-Kresol 
201,8°. 

Cresolum crudum. (Germ. Amer. Helv.). Rohes Kresol. Rohkreso 1. 
Ein Gemisch von m- und p-Kresol, CaH,(CHs)OH [1,3 und 1,4] mit kleinen 

Mengen von andern Phenolen und Kohlenwasserstoffen. 
Es liegt kein Grund vor, das Kresol als rohes Kresol zu bezeichnen; es ist zwar keine ein

heitliche Verbindung, besteht aber in der Hauptsache doch aus zwei reinen Verbindungen. Das 
eigentliche rohe Kresol ist die sogenannte rohe Carbolsaure des Handels (s. S. 1114). 

Cresolum crudum (Neder!.), Cresolum (Hisp.) und Cresylol officinal (Gall.) ent
halten auch noch o-Kresol, wie das Trikresol SCHERING (s. 8. 1114). Kresolum (Austr.) ist 
o-Kreso!' 

Ge'Winnung. Bei der Gewinnung des Phenols aus dem 8teinkohlen teer erhiilt man 
als Nebenprodukt ein Gemisch von Kresolen und anderen Phenolen mit Kohlenwasserstoffen, 
das unter der Bezeichnung rohe Carbolsaure in den Handel kommt (s. Acidum carbolicum 
crudum 8.1114). Die roheCarbolsaure, das eigentliche "roheKresol", wird von neuem mitNa
tronlauge behandelt, wobei ein Teil der Kohlenwasserstoffe ungelOst bleibt. Die Losung der 
Natriumsalze der Kresole und iibrigen Phenole wird mit Sauren versetzt, und das dadurch ab
geschiedene Kresolgemisch der fraktionierten Destillation unterworfen. Die von 199-2040 iiber
gehenden Anteile des Destillates stellen das Oresotum crudum der Germ. dar. 

Eigenschaften. Frisch destilliert ist das Kresol eine Olige, far blose, stark 
lichtbrechende Fliissigkeit von durchdringendem Geruch, der an Phenol erinnert, 
aber unangenehmer ist. Bei der Aufbewahrung farbt es sich durch die Einwirkung 
des Lichtes und des Sauerstoffs allmahlich dunkler; das Kresol des Handels ist 
deshalb meist gelblich bis braun gefarbt. Spez. Gew. etwa 1,055. In Wasser ist das 
Kresol schwerer loslich als Phenol. Wenn das Kresol frei ist von Kohlenwasserstoffen, 
lost es sich in etwa der 50- bis 100fachen Menge Wasser klar auf. In der Regel ist 
die Losung aber durch einen Gehalt des Kresols an Kohlenwasserstoffen triibe. Die 
wasserige Losung rotet Lackmuspapier meist schwach. In Alkohol und Ather lost 
sich das Kresol leicht auf; die Losungen sind klar, weil auch die Kohlenwasserstoffe 
dabei gelost werden. 

In seinen chemischen Eigenschaften ist das Kresol dem Phenol sehr ahnlich. Es 
lost sich leicht in Natronlauge unter Bildung von Kresolnatrium (Natriumkresolat), 
CaH,(CHs)ONa, das durch Sauren wieder zerlegt wird. Die wasserige Losung des 
Kresols wird durch Eisenchloridlosung violett gefarbt, mit Bromwasser gibt sie eine 
Fallung oder Triibung von Tribromkresol. Auf die Haut gebracht. wirkt es atzend, 
aber etwas weniger stark als Phenol. 

Das Kresol besteht in,der Hauptsache aus m- und p-Kresol, es enthalt 
Spuren von Phenol und o-Kresol und kleine Mengen von hoheren Phenolen (Xylenole 
u. a.) und von Kohlenwasserstoffen. 

Der Gehalt an m-Kresol, das die beiden anderen Kresole in der antiseptischen 
Wirkung iibertrifft, solI mindestens 50 % betragen (s. Priifung). 

Erkennung. Die Losung von 1 Tr. Kresol in 20-30 ccm Wasser wird 
durch 1 Tr. Eisenchloridlosung blauviolett gefarbt. 

Prilfung. a) Das Kresol muB in viel Wasser (1 g in 50-100 ccm) fast klar 
oder bis auf eine geringe flockige Ausscheidung loslich sein (Kohlenwasserstoffe, be
sonders Naphtbalin). - b) 1 g Kresol muB sich in einer Mischung von 5 ccm N atron
lauge und 5 ccm Wasser klar oder fast klar losen; aus der Losung diirfen sich inner
halb einer halben Stunde hochstens wenige Flocken ausscheiden (Naphthalin und 
andere Kohlenwasserstoffe). - c) Unterwirft man 50 g Kresol aus einem Destillier
kolbchen von etwa 70 ccm Inhalt der Destillation, so miissen zwischen 199 und 2040 
mindestens 46 g = 92% iibergehen. Uber die Ausfiibrung der Destillation siehe 
S. 21. 
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Unter 199 0 destillieren auBer Wasser und Kohlenwasserstoffen mit niedrigerem Siedepunkt 
Phenol (Sdp. etwa 180°) und o-Kresol (Sdp. 188°), iiber 204° hohere Phenole wie Xylenole 
und andere, wiihrend m- und p-Kresol zwischen 19~ und 204° destillieren. Die Destillationsprobe 
gibt keinen AufschluB iiber den Gehalt an m -Kres 01. Das Kresol des Handels entspricht dieser 
Anforderung sehr oft nicht; es enthiilt oft erhebliche Mengen von o-Kresol. 

Anmerknng zu b) Germ. liiBt diese Probe mit der zehnfachen Menge Kresol in 
einem MeBcylinder von 200 ccm ausfiihren und liiBt nachher das Kresol durch Zusatz von 
30 ccm Salzsiiure und 10 g Natriumchlorid wieder abscheiden; es sollen mindestens 9 ccm wieder 
abgeschieden werden. Diese Probe hat neben der Destillationsprobe c und der Bestimmung des 
Gehalts an m-Kresol wenig Bedeutung. 

Gehaltsbesti'ln'lnung. Der Gehalt an m-Kresol solI mindestens 50% 
betragen (Germ.). Er wird bestimmt dnrch Uberfiihrnng des m-Kresols in Tri
nitro -m -kresol. 

In einem weithalsigen Kolben von etwa 1 Liter Inha.It erhitzt man 10 g rohes Kresol 
mit 30 g konz. Sch wefelsiiure auf dem Wasserbad I Stunde lang und kiihlt den Kolben auf 
gewohnliche Temperatur abo Un ter einem A bzug oder bei geniigendem Wind im Freien 
gieBt man dann in den Kolben rasch auf einmal 90 ccm oder 125 g rohe Salpetersaure und 
mischt die Fliissigkeiten ziemlich ra·sch durch kriiftiges Umschwenken des Kolbens, worauf man 
den Abzug schlieBt oder im Freien sich geniigend weit von dem Kolben entfernt. In etwa 1 Mi
nute tritt eine kriiftige Reaktion ein, die von der Entwicklung einer groBen Menge von Stick
oxyden begleitet ist. Nach etwa 15 Minuten gieBt man den Inhalt des Kolbens in eine Porzellan
schale, die 40 ccm Wasser enthiilt, und spiilt den Kolben dabei mit 40 ccm Wasser na.ch. Nach 
2 Stunden zerdriickt man die Kristallmasse mit einem Pistill, sammelt sie auf einem Saug
filter und wiischt sie in kleinen Anteilen mit 100 ccm Wasser, mit dem auch der Kolben und 
die Schale nachgespiilt werden. Das Trinitro-m-kresol wird erst bei gewohnlichpr Temperatur 
und dann 2 Stunden lang bei 100 0 getrocknet und gewogen. Die Menge des Trinitro-m-kresols 
muB mindestens 8,7 g betragen. Der Schmelzpunkt des Trinitro-m-kresols darf nicht unter 
105 ° liegen. 

Anmerkungen. Durch die Einwirkung der Schwefelsiiure werden die Kresole und 
auch die iibrigen Phenole in Sulfonsiiuren iibergefiihrt: 

CaH4 (CHa)OH + H 2S04 = CaHa(CHa}(OH)SOaH + H 20. 
Aus der m-Kresolsulfonsaure entsteht dann durch Einwirkung von konz. Salpeter

saure das in Wasser fast unliisliche Trinitro-m-kresol: 
C6Ha(CHa}(OH)SOaH + 3 HNOa = CaH(CHaHOH)(N02 la + H 2S04 + 2 H 20. 

Die Sulfonsauren der iibrigen Phenole werden teilweise in wasserlosliche Nitrosulfonsauren iiber
gefiihrt, teilweise werden sie durch weitgehende Oxydation in andere wasserlosliche Verbindungen 
iibergefiihrt. Je groBer die Menge der leicht oxydierbaren Phenole ist, desto heftiger verlauft 
die Reaktion und desto groBer ist die Menge der Stickoxyde. Besonders bei einem erheblichen 
Gehalt an o-Kresol oder an Phenol verlauft die Reaktion sehr plotzlich und sehr heftig, so 
daB ein Teil des Gemisches aus dem Kolben herausgeschleudert werden kann. Da nun ein Ge
halt an o-Kresol und Phenol leicht durch den niedrigen Siedepunkt festgestellt werden kann, 
wird man stets die Destillationsprobe zuerst ausfiihren und nur dann die Nitrierprobe, wenn das 
Kresol die richtige Destil!ationstemperatur hat. - Die Kristallmassen von Trinitro-m-kresol 
sollen nach 2 Stunden mit einem Pistil! zerkleinert werden. Es kann der Fall eintreten, daB das 
Nitrokresol nach 2 Stunden noch nicht erstarrt ist. Man wartet dann, bis es fest geworden ist, 
was unter Umstanden 24 Stunden dauert. 1st das Nitrokresol auch nach 24 Stunden noch nicht 
erstarrt, dann liegt der Schmelzpunkt auch sicher unter 1050, und das Kresol ist aus diesem 
Grunde nicht vorschriftsmaJ3ig; die Feststellung der Menge des Nitrokresols ist dann neben
sachlich. 

Als Saugfilter benutzt man am besten einen Porzellantrich ter mit Sie b boden. 
Auf den Siebboden legt man eine Scheibe aus Filtrierpapier, die das Sieb gerade bedeckt, ohne 
an der Wand des Trichters heraufzuragen. Das gewaschene Nitrokresol laBt man zuerst auf 
dem Trichter an der Luft trocknen, bringt es dann ohne die Filterscheibe in eine kleine ge
wogene Schale (Glas oder Porzellan) und trocknet es im Wasserbadtrockenschrank oder auf einer 
Offnung des Dampfapparates oder eines Infundierapparates. Man kann auch die Filterscheibe 
mit in die Schale bringen und eine gleichgroBe Scheibe als Gegengewicht benutzen. Das Gewicht 
des trockenen Trinitrometakresols soli mindestens 8,7 g betragen, was nach Angabe der Germ. 
mindestens 50% m-Kresol entspricht. Aus 8,7 g Ttinitrometakresol, C6H(CHs)(N02laOH, Mol.
Gew. 243, die ans 10 g Kresol erhalten werden sollen, berechnen sich nicht 50%, sondern nur 
38,5 0/0 m-Kresol, Mol.-Gew.l08; ein Teil des entstehenden Trinitro-m-kresols bleibt in dem 
Waschwasser gelost. Werden 8,7 g Trinitrometakresol erhalten, dann betragt die Menge des 
in dem Kresol enthaltenen m-Kresols tatsachlich mindestens 500/0' Das vorgeschriebene Gewicht 
des Nitrokresols (8,7 g) wird haufig iiberschritten. Das Kresol ist aber nur vorschriftsmaJ3ig, 
wenn der Schmelzpunkt des Nitrokresols nicht unter 1050 liegt. Wenn das Nitrokresol 
iiberhaupt nicht fest wird, oder wenn es schon beim Trocknen bei etwa 1000 zusammenilieJ3t, 
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dann ist das Kresol wegen des niedrigen Schmelzpunktes des Nitrokresols zu beanstanden. Es 
enthii.lt dann Phenole, die niedriger schmelzende, wasserunlOsIiche Nitroverbindungen Iiefern. In 
diesen Fii.llen hat auch das Festwerden des ~itrokresols na.ch dem Eingie13en in Wasser Jii.nger 
als 2 Stunden gedauert. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. AlsAntiseptikum und Desinfektionsmittel, meistens in Form der Kresol

seifeniosung und anderer Zubereitungen. Das m-Kresol hat eine stiLrkere keimtotende Wir-
kung als die beiden anderen Kresole. . 

Kresollosungen mit hoherem Gehalt als bei wii.sserigen Losungen erreichbar, erhii.ltman 
na.ch A.HILLER, wenn man ein Gemisch von 1 T. Kresol und 4 T. Weingeist herstellt und dieses 
auf den gewiinschten Gehalt mit Wasser verdiinnt. 

Trikresol (CHEM. FABRJK vorm. E. SeHERING, Berlin) ist ein Gemisch von 0-, m-, und p
Kresol, das aus der sog. rohen Carbolsiure in ii.hnlicherWeise gewonnen wird wie das Creso
lum crudum der Germ. Bei der Destillation werden die von 185-205° iibergehenden Anteile 
aufgefangen. Cresolum crudum (Nederl.), Cresolum (Hisp.) und Cresylol officinal (Gall.) 
stimmen mit dem Trikresol iiberein. 

Eigenschalten. Farblose Fliissigkeit, die sich bei der Aufbewahrung am Licht 8011-
mii.hlich gelb fii.rbt. Geruch phenol- und kreosotiLhnlich. Spez. Gew. (20°) 1,042-1,049. Es lost 
sich in etwa 50 T. Wasser klar auf. 

Prilfung. a) Es solI zwischen 185 und 205° vollstiLndig iiberdestillieren. - b) 1 g Tri
kresol mu13 sich in 3 g Natronlauge klar auflosen; die Losung mu13 beim Verdiinnen mit Wasser 
(20-30 ccm) klar bleiben (Kohlenwasserstoffe). 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Antiseptikum. Das Trikresol darf nicht ohne weiteres all' Stelle des 

Ore8olum cruaum abgegeben werden, da es den an dieses gestellten Anforderungen nicht entspricht. 
Auch zur Herstellung des Liquor Ore8oli saponatua (Germ.) darf es nicht verwendet werden. 

Trikresol-Formalin ist eine Mischung von Trikresol und Formaldehydlosung im 
Verhii.ltnis 1+1 oder 2+1. Anwendung. Zur Behandlung von Zahnwurzelfii.ulnis. 
Kresamin (CHEM. FABBJX vorm. E. SoHERING, Berlin) ist eine Mischung von Trikresol und 
A thylendiamin. Antiseptikum und Desinficiens. 

Cresol urn (Austr.) ist Ortho-Kresol. Es soli eine bei 28-30° schmelzende Kristallmasse 
bilden, Sdp.187-1890. 

Cresolum liquefaetum (Austr.) ist eine durch Erwii.rmen hergestellte Mischung von lOOT. 
Kresol (ortho) und 10 T. Wasser. 

Acidurn carbolicurn crudurn. Robe Carbolsiiure. Ais rohe Carbolsii.ure bezeichnete man 
anfangs das Gesamtgemisch von Phenolen, das mit darin gelost bleibenden Kohlenwasserstoffen 
aus dem Schwerol der Steinkohlenteerdestillation durch Ausschiitteln mit Natronlauge und Ab
scheiden aus der alkalischen Losung mit Sii.ure erhaltt:n wurde. Spii.ter gewann man aus dE'm 
Gemisch das reine Phenol und brachte dann das iibrig bleibende Gemisch immer Doeh unter der 
Bezeichnung rohe Carbolsiioure in den Handel. Die sogenannte rohe Carbolsii.ure des Han
dels enthii.lt bum noch Phenol, sondem Kresole und hohere Phenole und Kohlenwasser· 
stoffe. Die Angabe des Prozentgehaltes, z.B.50-60 0/0 oder 800/0' beziehen sich auf den Gehalt 
an Kresolen und anderen Phenolen; der Rest besteht aus den Kohlenwasserstoffen. Die friiher 
als 100%ig bezeichnete Sorte ist das jetzige Ore8olum crudum des Handels. 

Eigenschalten. Schwarzbraune Fliissigkeit von unangenehmem Teergeruch, in alka.li
haltigem Wasser nur teilweise loslich. 

Au[bewahncng. Vorsichtig. 
Anwendung. Als grobes Desinfektionsmittel. 

Acidurn cresylicurn, KresylsAure, ist ziemlich reines Metakresol. 

Aqua cresolica. Kresolwasser, Eau cresolee, wird durch Mischen von 
Kresol oder Kresolseifenlosung mit Wasser hergestellt. In letzterem Falle nennt man es richtiger 
Kresolseifenwasser. Mit destilliertem Wasser hergestelltes Kresolseifenwasser ist hellgelb 
und klar. Mit gewohnlichem Wasser hergestelltes darf etwas triibe und auch dunkler sein; 
olartige Tropfen diirfen sich jedoch aus ihm nicht abscheiden. Man benutzt das mit destilliertem 
Wasser bereitete Praparat zum Desinfizieren der Hande und Instrumente, mit 2-5 T. Wasser 
verdiinnt zum Auswaschen von Wunden, noch stii.rker verdiinnt zu Gurgelungen. Das mit gemeinem 
Wasser bereitete dient zur groben Desinfektion von Wasche, Wohnrii.umen, Stallungen, auch in 
der Veterinarpraxis. 

Germ. und Belg.: 1 T. Kresolseifenlosung mit 9 T. Wasser zu mischen. -Japan: Wie Germ. 
6 + 94. - Austr.: 22 T. verfliissigtes Kresol werden mit 978 T. Wasser gemischt. (Das verfliissigte 
Kresol wird erhalten durch Mischen von 100 T. Orthokresol mit 10 T. Wasser.) 
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Liquor Cresoli saponatus. Kresolseifenlosung. Cresol savonneux. 
Savon de cresol. Cresolum saponatum. Sapo Cresoli liqui
dus. Die Einfiihrung dieses Desinfektionsmittels geschah auf Grund der Erkenntnis, daB 
seifenhaltige Kresollosungen die menschliche Haut bedeutend weniger angreifen als die friiher 
iiblichen Carbolsaurelosungen. Sie bieten daneben den groBen Vorteil, in jedem Verhaltnis mit 
Wasser mischbar zu sein und bei der Desinfektion von Wasche, Mobeln, Geraten u. dgl. gleich
zeitig reinigend zu wirken. 

Darstellung: Um ein in seiner Zusammensetzung und Wirkung durchaus gleichmaBiges 
Praparat zu gewiihrleisten, liiBt Germ. eine Leinolkaliseife unter Zugabe von Weingeist frisch 
herstellen und diese dann mit der gleichen Gewichtsmenge Rohkresol vermischen. Man lost 27 T. 
Xtzkali in 41 T. Wasser, fiigt nach vollkommener Losung 12 T. Weingeist (90 0/ 0 ) hinzu und darauf 
120 T. Leinol. Die in einer moglichst geriiumigen Flasche befindliche Mischung wird kraftig durch
geschiittelt, an einen maBig warmen Ort gestellt und das Umschiitteln moglichst oft so lange wieder
holt, bis die anfangs gebildete Emulsion sich in eine klare Fliissigkeit umgewandelt hat. (Nach 
etwa 24 Stunden.) Darauf setzt man 200 T. Rohkresol zu, das sich unter Umschiitteln leicht und 
schnell mit der Seifenlosung mischt. Die von der Germ. vorgeschriebene Menge Xtzkali ist 
zur Verseifung eines Leinols mit der hOchsten fiir Oleum Lini angegebenen Verseifungszahl (195) 
gerade ausreichend, wenn das Xtzkali, wie fiir Kali causticum vorgeschrieben, die Mindestmenge 
an KOH (85%) enthiilt. 27 T. Xtzkali enthal~n dann 23,45 T. KOH und 120 T. Leinol mit der 
V.-Z. 195 erfordern 23,4 T. KOH. Wenn das Xtzkali nur 85% KOH enthiilt, nimmt man besser 
28 T. statt 27 T., enthiilt es mehr als 90 0/ 0 KOH, so nimmt man entsprechend weniger. 

Croat., Helt-et., Hung., Japan., 81tec. lassen die Kresolseifenlosung durch Mischen gleicher 
Gewichtsteile Kaliseife und Rohkresol auf dem Dampfbad herstellen. Eine sehr einfache Methode, 
die aber nur dann ein gleichmaBiges Praparat gewahrleistet, wenn man eine Leinolkaliseife von 
bestimmter Konzentration (ohne jede Fiillung) verwendet. Man erhitzt in einer Steingut- oder 
Porzellanschale im Wasserbl\.d 1 T. Kaliseife und riihrt in kleinen Anteilen allmiihlich 1 T. Kresol 
darunter, bis man eine gleichmaBige, von ungelosten Seifenbrocken freie Mischung erhalten hat. 
Brit.: 500 g Kresol werden mit 350 g Ricinusol gemischt auf 80 0 erwarmt und mit einer Losung von 
80 g Xtzkali in 70 ccm Wasser so lange erwiirmt, bis eine Probe des Gemisches in der IOfachen 
Menge Wasser klar loslich ist. Das Volum wird mit Wasser auf 1000 ccm gebracht. 

Eigenschaften. Kresolseifenlosung ist eine mehr oder weniger gelb- bis rot braun ge
farbte, sirupartige Fliissigkeit von durchdringendem Kresolgeruch, die auf Lackmus alkalisch 
reagiert und mit Wasser, Glycerin, Weingeist und Benzin klar mischbar sein solI (Germ.). Mit 
Brunnenwasser gibt Kresolseifenlosung eine etwas triibe Mischung. 

Prilfung. 8) Spez. Gewicht 1,038-1,041 (nach RASCHIG nicht unter 1,043). b) Gibt 
man 5 Tr. Kresolseifenlosung zu einer Losung von 0,1 g Natriumchlorid in 10 ccm 
Wasser, so darf diese hochstens leicht opalisierend getriibt werden (Kohlenwasser
stoffe, Harzseife). Germ. 6 liiBt nur auf freies Alkali priifen, Bd. II S. 1338. 

Anmerkung zu b) Eine mit vorschriftsmaBigem Kresol hergestellte Kresolseifen
IOsung gibt bei dieser Probe eine ziemlich stark getriibte Mischung; die Triibung ist nach 
F. RASCHIG um so starker, je hoher der Gehalt des Kresols an dem wertvolleren m-Kresol ist. 
Es miiBte daher gefordert werden, daB die Mischung bis zur Undurchsichtigkeit getriibt werde. 

Gehalfsbestimmung. Germ.: 20g (25g s. Anm.) Kresolseifenlosung werden in einem 
Kolben mit 60 g (75 g) Wasser verdiinnt, mit Dimethylaminoazobenzollosung versetzt und mit 
Schwefelsaure bis zur Rotfarbung angesauert. Hierauf wird mit Wasserdampf destilliert. 
Sobald das anfangs milchig-triibe Destillat klar iibergeht, wird die Kiihlung abgestellt und 
weiter destilliert, bis Dampf aus dem Kiihlrohr auszutreten beginnt. Alsdann wird die Kiih
lung wieder angestellt und die Destillation nooh weitere 5 Minuten lang fortgesetzt. Das Destillat 
wird mit 20 g Natriumchlorid versetzt und mit 80 gAther kraftig ausgeschiittelt. Von der ab
gehobenen Atherschicht wird der Ather abdestilliert; das zuriickbleibende Kresol wird im auf
rechtstehenden Kolben 40 Minuten lang bei 100 0 getrocknet und dann gewogen. Das Gewicht 
muD mindestens 9,5 g (11,9 g aus 25 g) betragen. Das aus der Kresolseifenlosung abgeschiedene 
Kresol muB den an rohes Kresol gestellten Anforderungen geniigen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1338. 

Urn mit dem abgeschiedenen Kresol wenigstens die N i trierpro be ausfiihren zu konnen, 
verwendet man statt 20 g 25 g Kresolseifenlosung; zum Ansauern ist nicht Schwefelsaure, d. h. 
konz., sondern verd iinn te Schwefelsaure zu verwenden. Ein kleiner VberschuB an Saure 
schadet nicht; auf 25 g Kresolseifenlosung kann man 10-15 g verd. Schwefelsiiure nehmen. 

Zur Ausfiihrung der Wasserdampfdestillation wird der in dem Abschnitt Destillation Bd. II 
S.1168 wiedergegebene Apparat benutzt. 

Die ganze Destillation dauert yom Beginn des Siedens des Wassers im Dampfentwickler 
etwa l/Z Stunde, und man erh.ii.lt etwa 300 ccm Destillat. Nach beendeter Destillation gibt man 
in einen Scheidetrichter von 500 ccm Inhalt 25 g Natriumchlorid und das Destillat. In dem Kol
ben, der das Destillat enthielt, wagt man dann 80 gAther ab und gibt diesen nach dem Um-
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sohwenken des Kolbens ebenfalls in den Scheidetrichter. Nach dem Durchsohiitteln und Ab
setzenlassen lii.Bt man die wii.sserige Fliissigkeit in den Kolben zuriickla.ufen und gieBt den Ather 
durch ein kleines Filter in einen gewogenen (Rezepturwage) Erlenmeyerkolben von 250-300 com. 
Dann schiittelt man die wii.BSerige Fliissigkeit im selben Scheidetrichter noch einmal mit 20 g 
Ather aus und gibt auch diesen nach dem Ablaufen der wii.sserigen Fliissigkeit durch da.s Filter 
in den Erlenmeyerkolben. Will man den Ather wiedergewinnen, so destilliert man ibn auf 
dem Wasserbad abo Der wiedergewonnene Ather ist ohne besondere Reinigung nu~ fiir weitere 
~esolbestimmungen brauchbar. Verziohtet man auf die Wiedergewinnung, so verdampft man 

'den Ather einfach. Es ist zweckmii.Big, in den Kolben einige Sandkornohen zu geben, um 
Siedeverzug zu verhiiten und ein gleichmii.Siges Sieden des Athers zu bewirken. Die letzten An
teile des Athers miissen durch Einblasen von Luft wii.hrend des Erwarmens des Kolbens entfernt 
werden, am einfachsten mit einer Gu=iballspritze. Wenn durch den Geruch kein Ather mehr 
wahrnehmbar ist, stellt man den Kolben 40 Minuten lang in einen Trookenschrank, der auf 1000 
geheizt ist, lii.St erkalten und wagt wieder auf der Rezepturwage. Das Gewioht des Kresols muS 
mindestens 11,9 g betragen (aus 25 g). Do. das beim Verdampfen des Athers verbleibende Kresol 
feucht ist und Kresol mit Wasserdampf sich verfliiohtigt, so treten beim Trocknen stets kleine Ver
luste an Kresol ein. Andererseits laSt sioh das Wasser durch das Trocknen wii.hrend 40 Minuten 
nicht vollstii.udig entfernen, wodurch Verluste an Kresol wieder ausgegliohen werden. Auf die 
hierdurch bediugte Ungenauigkeit der Bestimmung hat aber das Arzneibuch schon daduroh 
Riioksioht genommen, daB es statt der 50% Kresol, die bei eiuem vorsohriftsmii.Bigen Prii.pa.rat 
vorhanden seiu miissen, bei der Bestimmung nur.47,50!o fordert. 

AuBer dem Mindestgehalt sollte ein Hoohstgehalt an Kresol festgesetzt werden. denn 
nnter Umstii.nden ist das Kresol billiger als die Seife, und eine erhebliche ErbOhung des Kresol
gehaItes. bis zu etwa 70%' ist moglich, ohne daB dadurch die Loslichkeit des Praparates in Wasser 
~iutrii.chtigt wird. Es ware deshalb zu fordern, da·B das Gewichb des Kresols aus 25 g Kresol
seifenlOsung nicht weniger als 11,9 und nicht mehr als 13 g betragen soll = 47,6-520/0' 

Von dem abgesohiedenen Kresol sind dann 10 g fiir die Nitrierprobe zu verwenden. Will 
man alle fiir das rohe Kresol vorgeschriebenen Proben ausfiihren, dann muB man das Kresol 
aus etwa 150 g Kresolseifenlosung abscheiden. Bei der Bestimmung der Siedetemperatur ist 
dann zu beriicksichtigen, daB das Kresol noch etwas Wasser und auch Ather enthalt. 

Do. die Seife der wertvollere Bestandteil des Praparates sein kann, ist auch eine Bestim
mung der Menge und der Art der Seife erforderlich. Die Menge ka.nn man annii.hernd bestim
men, iudem man aus dem Inhalt des Destillierkolbens die Qlsaure mit AthE'r oder Petrolather 
ausschiittelt, das LosungsmittE'1 in einem gewogenen Kolben verdampft und die Olsii.ure nach 
dem Trocknen bei 1000 wii.gt. Do. die LeiuOlsauren sioh an der Luft leicht oxydieren, darf nicht 
langer getrocknet werden, als bis wieder eine Gewichtszunahme stattfiudet. Eine vorsohrifts
mii.Sige Kresolseifenlo8ung enthii.lt etwa 28-29% Leiuolsii.uren. 

Die Art des verwendeten Oles laBt sioh mit Sicherheit nur sehr schwer feststellen. Eiuen 
Anhalt bietet die Bestimmung der Jodzahl der abgesohiedenen Olsaure. LeiuOlsaure 
zeigt die Jodzahl 175-184, doch ist zu beriicksichtigen, daB die isolierte Leinolsii.ure oxydiert 
sein kann. Tranolsii.uren konnen die gleiche JodzahI haben. 

Do. die vorsohriftsmaBig hergestellte KresolseifenlOsung Alkohol enthii.lt (etwa 2,5%)' 
so gibt der Nachweis des Alkohols AufschluB iiber die Herstellungsweise. Man verdiinnt 10 g 
mit 100 g Wasser, fiigt 20 g Natronla.uge hinzu (zur volligen Biudung des Kresols) und destilliert 
etwa 2000m abo In dem Destillat mua sich durch die Jodoformrea.ktion Alkohol nachweisen 
lassen. Nach der Vorschrift der Germ. 4 hergestellte KresolseifenlOsung enthii.It keiuen Alkohol. 

Do. die eingehende Priifung der Kresolseifenlosung nicht nur umstandlich ist, sondern auch 
nur annii.hernde Werte liefertund keinen AufschluB gibt, ob das Prapa.rat nach der Vorschrift des 
Arzneibuches dargestellt worden ist oder nicht, so ka.nn man eine Gewii.hr fiir die vorsohrifts
maBige Bescbaffenheit des Prapa.rates nur baben, wenn man es selbst herstellt. Die Her
stellung auch groBer Mengen macht keiue Schwierigkeiten. So billig, wie das Prii.parat von 
manchen Fabriken angeboten wird, wird man es selbst allerdiugs nioht herstellen kOMen, auBer
gewohnlich billige Angebote sind aber immer verdii.chtig und besonders bei einem so sohwer 
nachzupriifenden Praparat. 

Wertbestimmung naoh dem Verfahren von BOHRISCH. Eine Mischung von 20 g 
Kresolseifenliisung und 20 ccm Wasser wird in einem Scheidetrichter zweimal mit je 50 ccm Ather 
ausgeschiittelt. Hierbei tritt fast stets eine Emulsionsbildung ein; nach mehreren Stunden trennt 
sich der Ather aber stets wieder von der wii.sserigen Fliissigkeit. Die vereiuigten ii.therischen Ausziige 
werden in einem gewogenen Kolben von etwa 250 ocm mit langem Hals filtriert, der Ather ab
destilliert und das Kresol naoh 1-2stiindigem Erhitzen bis auf 140-150° gewogen. Ein Verlust 
an Kresol ist hierbei nicht zu befiirchten. 

Zur Bestimmung des Seifengehaltes wird die mit Ather ausgeschiittelte wii.sserige 
Fliissigkeit in einer Porzellansohale durch Erwii.rmen auf dem Wasserbad yom Ather befreit, dann 
mit 50 oom Wasser und 20 ccm verd. Sohwefelsiiure versetzt und so lange erwii.rmt, bis die Fett
sii.uren klar auf der Oberfliiohe sohwimmen. Diese werden in genau 40 ccm Petroliither gelOst, die 
Liisung in eiuen MeBcylinder gebraoht und die Petrolii.therschicht gemessen. 20 ocm derselben 
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werden in einem gewogenen Becherglas bei gelinder Warme verdunstet und der Riickstand bei etwa 
75° bis zum gleichbleibenden Gewicht getrocknet. Die in 20 cern der Petrolatherschicht gefundene 
Menge der Fettsauren wird auf die ganze Menge der Petrolatherschicht umgerechnet. Man erfahrt 
so die Menge der in 20 g Kresolseifenlosung enthaltenen Fettsauren. 

Die J odzahl der abgeschiedenen Fettsauren liegt, wenn reines Leinol verwendet worden ist, 
zwischen 179 und 192. 

Zur annahernden Feststellung des Gehaltes an Kresol + Fettsauren dient folgende 
Probe nach SCB]{ATOLLA: 

In einem engen MeBcylinder von 25 cern bringt man 4 cern gesattigte Natriumchlorid. 
losung und 6 cern verd. Salzsaure (12,5%) und genau 5 ccm Benzol, Benzin oder Ather. Dann HiBt 
man in den geneigten Cylinder 10 ccm Kresolseifenlosung langsam einflieBen, verschlieBt den 
Cylinder und schiittelt 1 Minute schnell und kraftig durch. Nach dem Absetzen darf die untere 
wasserige Schicht auf hochstens 13 ccm gestiegen sein, wahrend die obere Schicht mindestens 
12 ccm betragen muB. 

Bestimmung des Gehaltes an freiem Alkali (nach SCB]{ATOLLA). In einen MeB
cylinder von 50 ccm bringt man 15 ccm einer wasserigen Losung von Natriumchlorid (l +6) und 
10 g Kresolseifenlosung, stellt den Cylinder in Wasser von etwa 20-25 ° und schiittelt kriLftig durch. 
Nach Zusatz von 10 ccmAther schiittelt man einige Zeit weiter, bis nach kurzem Stehen die wasserige 
Fliissigkeit sich fast klar abscheidet. Dann stellt man die Menge der wasserigen Fliissigkeit fest, 
nimmt mit einer Pipette 10 ccm heraus und titriert darin das freie Alkali mit n·Salzsaure (Di· 
methylaminoazobenzollosung 2 Tr.) Die fiir 10 cern der wasserigen Fliissigkeit gefundene Menge 
Kaliumhydroxyd wird dann auf die Gesamtmenge (= 10 g) Kresolseifenlosung umgerechnet. Bei 
einem groBeren Gehalt als etwa 0,75% Kaliumhydroxyd muB die Ausschiittelung mit Natrium
chloridlosung wiederholt werden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Zu den verschiedensten Zwecken der antiseptischen Wundbehandlung 

meist in 0,5-l%igen Losungen. Zur Desinfektion der Hande, der Instrumente oder anderer 
Gegenstande 1-50/0' Hande und Metallinstrumente werden von Kresolseifenlosung nicht ange
griffen. Gelangen groBere Mengen zur Resorption, so kann es zu schwerer, selbst todlicher Ver
giftung kommen, deren VerIauf der Carbolsaurevergiftung gleicht. 

Antiputrol, Bacillol, Bavarol, Kresapol, Lykresol, Lysol, Lysosolveol, 
Lysitol, Sapocarbol, sind die als Warenzeichen geschiitzten Namen von Kresolseifenprapa. 
raten, die nach ihrem Zweck und ihrer Zusammensetzung der offizinellen KresolseifenlOsung 
mehr oder weniger gleichkommen. Dal! Lysol ist da.s Vorbild des Liquor cresoli saponatus 
gewesen. 

Cresolum crudum solutum. 
Cresylol sodique dissous (Gall.). 

Cresylol officinal (Cresol. crud.) 100,0 
Liquoris Natri caustici (30%) 100,0. 

Langsam nnd vorsichtig (I) in Steingut· oder 
MetallgefaBen zn mischen (GlasgefiiBe springen 
infolge der Hitzeentwicklung). 

Injectlo Cresoll (Hisp.). 
Cresoli 10,0 
Glycerini 500,0 
Spiritns 80% 490,0. 

Zur Konservierung von Leichen. 

Liquor Creso1is compositus (Amer.). 
Cresoli 500,0 
Olei Lini 350,0 
Kali caustici 80,0 
Spirit. 30 ccm 
Aquae ad 1000,0. 

PUulae Lysoli. 
Dr. ZINSSERS Lysol·Pillen. 

Lysoli 2,5 
Rad. Liquiritiae 
Magnes. ustae aa 5,0. 

M. f. pUn!. No. 100. 

Pilulae Solveoll (MUnch. Ap.-V.). 
Solveolpillen. 

1. Solveoli 25,0 
2. Tragacanthae 0,1 
3. Radicis Liqniritiae (19,0). 

Man dampft 1 bis auf 20,0 im Wasserbad ein, 
fiigt 2 nnd q. s. von 3 hinzu nnd formt eine 
Pillenmasse. Diese gibt 100 Pillen von je 
0,25 Solveol oder 125 Pillen von je 0,2 Solveol 
oder 250 Pillen von je 0,1 Solveo!. 

Solutio Solveoll (Miinch. Ap.· V.). 
Solveoli 42,0 
Aquae destillatae 958,0. 

Tlnctura Cresoli saponata. 
Saponated Tincture of Cresol. 
Cresoli crudi 350,0 
Saponis mollis (Amer.) 450,0 
Spiritus 90% q. s. ad 1000 ccm. 

Unguentum contra scablem cum Cre .. lIno 
(Dresd. Vorschr.). 

Creolini 1,0 
Saponis kalini venalis 2,0 
Adipis suilli 7,0. 

Kresol- und Teerolspezialitaten. Neben dem Kresol wird auch das sog. Teerol in 
weitgehendem MaBe als Ausgangsprodukt fiir die verschiedensten Desinfektionsmittel gebraucht. 
Bei der Verarbeitung des Teers und der rohen Teerole auf Benzin, Toluol, Phenol, Kresole, Naph. 
thalin, Anthracen usw. hinterbleiben fliissige Ole, die man als Teerole bezeichnet und die im 
wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen bestehen, aber auBerdem noch wechselnde Mengen von 
Phenolen und Basen enthalten. Sie wirken auf Grund dieser Zusammensetzung desinfizierend 
und tiitend oder verscheuchend auf kleinere Lebewesen (Insekten, Raupen usw.). 

Basol ist ein Desinfektionsmittel, das 500/0 Kresol enthalten soll. Fabri,kant: BORNY, 
HOLLINGER u. Co. in Basel. 
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Betalysol ist ein konz. Desinfektionsmittel fiir Tierarzneizwecke und die Gro13desinfektion. 
Fabrikant: SCHULKE u. MAYR in Hamburg. 

Carbolineum. Dieses in groJ3en Mangen zum Impriignieren von Holz und Mauerwerk, 
z. B. zur Beseitigung oder Verhiitung des Hausschwammes, verwendete" Produkt stellt gewisse 
Fraktionen von der Destillation des Steinkohlenteers dar. Ein von B. FISCHER untersuchtes 
Carbolineum AVENARIUS hatte das spez. Gewicht (150) 1,123. Es gibt mit Wasser keine 
Emulsion und ist mit Alkohol nicht mischbar. Gehalt an Phenolen 33%. 

Creolin (CREOLINWERKE, Hamburg) ist ein als Desinfektionsmittel und Antiseptikum, be
sonders in der Tierheilkunde, angewandtes Teerolprii.parat. Die Bezeichnung Creolin ist 
1904 der Firma PEARSON in Hamburg als E. W. geschiitzt worden. Vorher gab es im Handel 
"Creoline" verschiedener Herkunft, hergestellt durch Behandlung oder Versetzen von Teerolen 
mit Schwefelsii.ure oder Seifen (Harzseifen). Beim Verdiinnen mit Wasser geben Creolin und ii.bn
liche Prii.parate Emulsionen mit sehr feiner Verteilung der Teerole. Nach BARONI erhii.lt man ein 
solches Prii.parat auf folgende Weise: 200 T. gepulvertes Kolophonium werden mit 90 T. Natron
lauge (spez. Gew. 1,333) verseift. Mit der Seife werden bei 70-800 nach und nach 780 T. Teerol 
verriihrt. Die Mischung wird auf 100° erhitzt, bis sich eine feine Haut auf der Oberflii.che gebildet 
hat, und dann durchgeseiht. B. FISCHER fand in den friiheren "Creolinen" des Handels 56-57% 
Teerol. 

Eine feste, fiir den gleichenZweck bestimmteTeerolseife erhii.ltman nach BARONI aus 70T. 
veneto Terpentin, 60 T. Kolophonium, 80 T. Rindertalg, 90 T. Natronlauge (spez. Gewicht 1,333) 
und 750 T. Teerol (spez. Gewicht 1,03-1,035). 

Creolin-Eiwei8, Creolalbin, Crealbin ist ein trockenes Prii.parat aus Creolin und Hiibner
eiwei13 fiir die innerliehe Anwendung von Creolin. Feines gelbes Pulver, in Wasser unloslieh. 

Creosapol ist ein dem Creolin ahnliches Desinfektionsmittel. 
Cresylatin, ein Desinfektionsmittel, enthalt neben Harzseifen noch Naphthalin und Kresol. 

Es wird vermutlich dureh Behandlung der naphthalin- und kresolreichen Anteile des Steinkohlen
teers mit Harzseifen gewonnen. 

Cyliin wird ein verstarktes, dem Creolin ii.hnliches Prii.parat englischer Herkunft genannt. 
Desinfectol, Izal, ist ein dem Creolin ahnliehes Gemenge von Harzseifen mit kresolhaltigen 

TeerOlen oder mit Rohkresol, das mit Wasser milehig triibe Misehungen gibt. 
Ennan, Rusinol, werden Desinfektionstabletten genannt, die im wesentlichen aus Kresol

natrium und stearinsaurem Natrium bestehen. 
Enterokresol besteht aus Teerolen, die durch Kali-Olseife und Harzseife loslich bzw. emulgier

bar gemaeht sind; es ist also dem Creolin ahnlich. 
Form-Saprol, ein aus Saprol (siehe weiter unten) und Formaldehyd bestehendes Des

infektionsmittel, gelangt in verschiedener Starke in den Handel. Das wirksamste Prii.parat soll 
ca. 45% Kresole und ca. 4% Formaldehyd enthalten. 

Germol. Ein aus Roh-Kresolen bestehendes Desinfektionsmittel. Dunkle Fliissigkeit. 
Rygienol (CHEM. FABR. VAHRENWALD bei Hannover) ist eine Misehung von Kresol mit 

Schwefliger Saure. Sehwarzbraune Fliissigkeit, Gerueh naeh Schwefeldioxyd. Anwendung_ 
In wasseriger Losung 3: 100 als Desinfektionsmittel. 

KarbolkaJk, Kresolkalk, Calcium cresolicum (falschlich C. cresotinieum): 85T. pulver
formiger Xtzkalk werden mit 15 T. roher 30-40%iger Karbolsaure (Kresol) gemiseht. Durch 
Einwirkung der Luft nimmt diese Mischung rote Farbung an. Zur Rohdesinfektion angewandt. 

Krelution, eine Losung von 66% Kresolen, die mit Derizinseife hergestellt wird und mit 
Wasser griine Mischungen gibt. 

Kremulsion, ein mit Harzseife emulgierbar gemachtes Kresolpraparat, das in der Tier
praxis als Waschmittel, Raudebad usw. gebraueht werden solI. 

Kresocbin (FRANZ FRITZSCHE u. Co., Hamburg) entha1t kresolsulfonsaures Chinolin 
und Trikresol. Es soIl an Stelle von KresolseifenlOsung zum Desinfizieren von Instrumenten 
verwendet werden. 

Kresosolvin ist ein Creolinersatzmittel. 
Kresolin. Ein Gemisch von Kresol mit Harzseife. 
Kresulfol, ein Mittel zur Gro13desinfektion. besteht aus 1 T. Kresol und 2 T. konz. Schwefel

saure. Es wird in 30/oiger wasseriger Li:isung angewandt. 
LysuUol solI eine in Wasser vollkommen losliche, chemische Schwefelverbindung (1) des 

Lysols mit einem Sehwefelgehalt von mindestens 100/0 sein, eine dicke, schwarze Fliissigkeit. 
Medol ist ein Teerol-Liniment fiir Tierarzneizwecke. 
Nizolysol ist eine dem Lysol im wesentlichen analog zusammengesetzte, aber angenehm 

riechende Kreolseifenli:isung. 
Paralysol ist eine Mischung von Parakresol und Parakresolkalium mit Seife. Kommt in 

Form von Tabletten zu Dasinfektionszweeken in den Handel. 
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Sal-Creolin, ein "neues Creolin", bildet eine weiBliche, dicke, emulsionsartige Fliissigkeit 
mit 33% Phenolen und 26% Teerolen. 

Sapofen (J. D. RIEDEL.Berlin-Britz) ist ein mit Harzseife hergestelltes Teerolpraparat. 
Dunkelbraune, klare Fliissigkeit, spez. Gew. 1,03-1,05. 5 T. Sapofen geben mit 95 T. Wasser eine 
weiBliche schwach alkaIische reagierende Emulsion. Es wird 3,0-5,0: 100,0 mit Wasser verdiinnt 
angewandt. 

Saprol. Gemisch von Rohkresol mit Kohlenwasserstoffen, die letzteren vermutlich der 
Petroleumdestillllotion entstammend. Durch letztere ist das spez. Gewicht so weit erniedrigt,.daB 
die Mischung auf Wa.sser schwimmt. Dunkelbraune, auf Wasser schwimmende Fliissigkeit mit 
einem Gehalt von etwa 40% Kresolen. Zur Desinfektion von Aborten, Latrinen u. dgl. an
gewandt. GieBt man es auf den fliissigen Inhalt der Grube, so bildet es eine gleichmiiBige diinne 
Haut, die den Grubeninhalt von der Luft abschlieBt. Auch zur Bekiimpfung der Miickenplage mit 
Erfolg angewandt. 

Solntol (v. HEYDEN, Radebeul) ist durch Kresolnatrium, CeH,(CHa)ONa, loslich ge
machtes Kresol. Braune, durchsichtige, klare, stark atzende, olige Fliissigkeit von stark alka
lischer Reaktion und teerartigem Geruch; mit Wasser mischbar. Spez. Gew. 1,17. Es enthalt 
rund 60% Kresole, da.von 3/,lIols Kresol-Natrium, 1/, als freies Kreso!. Aufbewahrung: 
Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. Anwendung: Wie Kresolseifenlosung. 

Solutolum crudum ist ein fiir die grobe Desinfektion bestimmtes Praparat aus technischem 
rohen Kresol (roher Carbolsaure). 

Solveol (v. HEYDEN, Radebeul). Ahnlich wie durch Seifen liiBt sich Kre sol auch durch Salze 
gewisser organischer Sauren wasserloslich machen. Solveol ist ein Gemisch von Kresolen mit 
iner konz. LOilung von kresotinsaurem Natrium, CeH 3(CHa)(OH)COONa. Der Gehalt an 
Kresolen betragt etwa 25%. Klare, braune Fliissigkeit, mit Wasser klar mischbar, neutral. Auf
bewahrung: Vorsichtig. Anwendung: Wie Kresolseifenlosung. 

Kresostyril (RUTGERSWERKE A.-G., Berlin) solI Orthooxalsaure-m-Kresolester, 
CHaCeH,O· C(OHb· C(OH)2· OCeH,CHs, sein. 

Da'l"stellung. Durch Einwirkung von Oxalsaure lIouf m-Kresol. 
Eigenschaften. WeiBes, kristalIinisehes Pulver, Smp.52-54°. Gerueh sehwach nach 

Kresol, loslich in Weingeist und Ather. Beim Zusammenbringen mit Wasser zerfallt es in Oxal
saure und m.Kresol. Chloroform hinterlliBt Oxalsaure und lost nur das Kresol. WlIohrscheinlich 
handelt es sieh nur urn eine lockere Verbindung, in der das m-Kresol von der Oxalsaure abnlich wie 
Kristallwasser IZebunden ist. Es enthalt 70% m-Kresol. 

E'l"kennung. Die wasserige Losung gibt die Reaktionen des m-Kresols (Blaufarbung mit 
Eisenehloridlosung) und der Oxalsiiure. 

Au(bewahrung. Vorsiehtig. 
Anwendung. Als Antiseptikum in wasseriger Losung mit 0,250/0 zum Keimfreimachen 

der Hande und Instrumente in Losungen mit 0,5%. Es kommt auch in blaugefarbten Tabletten 
in den Handel. 

Hetokresol = Zimtsauremetakresylester siehe unter Acidum cinnamylicum 
(S. 140). 

Cretaforrn (WOLFRAM u. Co., Augsburg) wird als Oxymethylkresoltannin bezeicbnet und 
wllohrscheinlich durchEinwirkung von Formaldehyd auf Kresol undGerbsaure dllorgestellt. Blaulich
weiBes. fast geruch- und geschmackloses Pulver, unloslich in Wasser, verdiinnten Sauren und 
AIkalilosungen. An wendung. Als Antiseptikum. 

Kresol-Schwefelsaure. Kresolsulfonsiiure. Die Kresole geben ebenso wie das Phenol mit 
konz. Sch wefe lsa ure in Wasscr losliche Sulfonsaurender ZusammensetzungC,Ha(OH)(CHa)SOaH. 
Kresol wird in Mischung mit Kresolsulfonsii.uren leichter in Wasser loslich. Mischungen von 
rohem Kresol mit konz. Schwefelsaure, die unverandertes Kresol und Kresolsulfonsauren ent
halten, werden mit Wasser verdiinnt (2-4: 100) als Desinfektionsmittel angewandt. 

Antinonnin (F~BENFA.BRIKEN LEvERKUSEN) ist ein Gernisch von Dinitro.o.kresol
kalium, CeHs(NOs)s(CHa)OK (4,6,2,1), und Kaliseife. Rotbra.une Paste, Gehalt an Dinitro
o-kresolkalium = 50%. 

Anwendung. Es wurde zuerst zur Bekampfung der Nonnenraupen verwendet, aber fiir 
diesen Zweck wieder aufgegeben, weil es auch die Baume schadigte. Jetzt dient es zurn Tranken 
von Holz zurn Schutz gegen Hausschwamm und andere Pilze. 

p-Chlor-m-Cresol CeHsCl(OH)CHa [1,2,4], wird erhalten durch Einwirkung von Chlor oder 
von Sulfurylchlorid, SOCls, auf m-Kreso!. Farblose Kristalle, Smp. 66°. An wendung. Als 
Antiseptikum. 
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Eusapyl ist eine Mischung von gleichen Teilen p-Chlor-m-Kresol und ricinusolsau
rem Kali u m (RicinusolfseiIe). A n we n d un g. Wie KresolseiIenlosung in Wasser 1: 100 gelost. 

Pbobrol "Rocbe" ist eine Losung von 500/ 0 Chlor-m-Kresol in ricinolsaurem Kali (Ricinus
olkaliseife). Gelblich gefarbte, sirupdicke, mit Wasser in allen Verhaltnissen mischbare Fliissig
keit. Es wird in 0,5-1 O/oiger Losung ala reizloses und ungiItiges Desinfektionsmittel angewandt. 

Crocus. 
Crocus sativus L. var. a. auctumnalis. Iridaceae-Crocoideae. Safran. 
Saffron. 1m wilden Zustande nicht bekannt. Crocus sativus ist wahr

scheinlich heimisch in Griechenland und Vorderasien, aber mit der die Droge lie
fern den Pflanze, die steril ist, nicht identisch. Die Form C. sativus L_ var. 
auctumnalis wird in Siideuropa, besonders in Spanien, ferner in geringerem 
MaBe in Frankreich, Italien, auch in Deutschland, Osterreich, in der Schweiz und 
in Nordamerika (Pennsylvanien) kultiviert. Der Bliitenstiel der Pflanze ist bis 
2 cm, das Perigon 10-15 cm lang, blaBviolett mit dunkleren Streifen, am Schlunde 
bartig, die Abschnitte oblong. stumpf. Die 3 Antheren etwa halb so lang wie der 
Saum des Perigons. Der Griffel etwas Hinger als die Rohre des Perigons, etwa 10 cm 
lang; die drei 2,5-3,5 cm langen Narben zwischen den Zipfeln des Perigons herab
gebogen. Verwendung Hnden nur die Narben der Bliiten. 

Crocus. Safran. Saffron. Flores (Stigmata) Croci. Crocus orientalis. 
Gewiirzsafran. 

Die etwa 2,5-3,5 cm langen, am oberen freien Rande 3-4 mm breiten, gelb
roten, in der Droge zusammengedriickten Narbenschenkel. Sie sind kahl, glanzend 
fettig, zerbrechlich (frisch elastisch). rohrig eingerollt, oben trichterformig erweitert, 
am Ende abgestutzt, gezahnt und mit N arbenpapillen besetzt. Getrocknet dunkel
rotbraun. In dem Grunde jedes Narbenschenkels ein einziges zartes Leitbiindel, das 
sich nach oben wiederholt gabelig verzweigt bis zu etwa 20 Biindel im oberen breiten 
Teile. Der Geruch ist kraftig, eigenartig, der Geschmack gewiirzig, etwas scharf. 
Gekaut farbt der Safran den Speichel orangegelb. 

Mikroskopisches Bild. Das zartzellige,lockere, beiderseitsvon schmalen langgestreck
ten' Epidermiszellen bedeckte, der Lange nach von zarten GefaBbiindeln durchzogene Parenchym 
enthalt gelben Farbstoff und sehr kleine Kristallchen. Am oberen freien Saume der Narben in 
einfacher bis mehrfacher Reihe zylindrische und keulenformige, am oberen Ende abgerundete, 
bis 150 p. lange, bis 40 P. breite Papillen. Die in der Droge nicht selten vorkommenden Pollen
korner sind kugelig, derbhautig, bis 50 p. groB, die Exine mit sehr kurzen Stabchen besetzt. 

Pul ver. AusschlieBlich Gewebsfragmente der Narbenschenkel. Fetzen diinnwandigen lok
keren Parenchymgewebes, von zarten GefaBbiindeln durchzogen, beiderseits von langgestreckten 
Epidermiszellen begrenzt; Epidermisfragmente, die Zellen teilweise zu kurzen, keulenformigen 
Papillen ausgestiilpt. Vereinzelt kugelige, derbhautige, bis 50 p, groBe Pollenkorner mit fast 
glatter, nur mit sehr kurzen Stiibchen besetzter Exine. Nur sehr wenige Kristallbilqungen; An
therenfragmente nur in Spuren. 

Hundelswure. Je nach der Herkunft wird der Safran als orientalischer (persischer), 
osterreichischer, ungarischer, franzosischer, italienischer, spanischer usw. be
zeichnet. Fiir den Handel haben nur zwei Sorten Bedeutung, der spanische und der franzosische 
Safran. Das eigentliche Produktionsgebiet fiir Safran ist heute Spanien (die Provinzen Murcia, 
Andalusien, Valencia und die Inseln Menorca und Mallorca). Die franzosische Gewinnung kommt 
der spanischen gegeniiber zurzeit kaum noch in Betracht, franzosische Handler decken ihren 
Bedarf in Spanien. Gatinais-Safran kann ein iiber Frankreich eingefiihrter spanischer Safran 
sein. Friiher galt der Safran aus dem franzosischen Bezirk Gatinais (Departement Loiret) als die 
beste Sorte, geringere Sorten kamen aus der Provence und aus Languedoc, heute ist die Kultur 
in Frankreich beinahe erloschen. Spanien liefert jahrlich 70000-100000 kg Safran; Produkte 
anderer Lander dienen ausschlieBlich dem Lokalgebrauch. Fiir 1 kg guten getrockneten Safran 
sind nach HEINITSCH und MARQUART 120000-130000 Bliiten erforderlich, nach anderen An
gaben noch eine groBere Zahl. Jede Pflanze treibt 1-2 Bliiten. 
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Bestandteile. Der Safran enthalt einen gelben Farbstoff, der als Polychroit oder 
Crocin bezeichnet wird. Er solI nach KAYSER die Zusammensetzung C"H700 18, nach QUADRAT 
(Crooin) CzoH2sOu haben. Da der Farbstoff nicht kristallisiert, ist es zweifelhaft, ob er rein und 
einheitlicb dargestellt worden ist. Dcr Farbstoff ist in Wasser und Weingeist Ieicht loslich, un· 
Ioslich in Ather. Durch konz. Schwefelsaure wird er erst blau, dann violett und braun gefarbt. 
Der Farbstoff ist ein G ly k osid, bei der Hydrolyse mit verdiinnter Schwefelsaure liefert er G I Y kose 
(Crocose) und das amorphe rote Crocetin, Cs,H,aOg. Letzteres ist in Wasser unlOslich, in 
Weingeist und in Ather loalich. Die weingeistige Losung gibt mit weingeistiger Ammoniakfliissig· 
keit eine kristallinische Ammoniumverbindung des Crocetins. Auch mit einigen Alkaloiden gibt 
es kristallinische Verbindungen. 

AuBer dem Polychroit enthalt der Safran noch weitere Glykoside: Pikrocrocin oder 
Safran bitter, das farblose Kristalle bildet, Smp. 75°, und bei der Hydrolyse Glykose und ein 
nach Safran riechendes Terpen liefert. Das Pikrocrocin ist wie die weiteren Glykoside noch wenig 
untersucht. Ferner sind vorbanden: ein Methankohlen wasserstoff, Smp. 63°, Glykose 
und Fruktose, Fett (Glycerinester der Palmitin., Stearin., Laurin· und Olsaure). Bei der 
Destillation mit Wasserdampf unter Zusatz von Schwefelsaure liefert der Safran etwa 3-40/ 0 
atherisches 01, in dl'm ein Terpen (Pinen?), Cineol undeine Verbindung C1oH 180nachgewiesen 
sind. Das atherische 01 entsteht zum Teil erst durch Spaltung der Glykoside des Safrans. In der 
Asche des Safrans soli en Spuren von Borsaure enthalten sein. 

VeTfiilschungen. Der Safran wird auBerordentlich h8.ufig verfalscht; unter anderen sind 
folgende Verfalschungen nachgewiesen: 

A. Ohne Zusatz oder Substitution fremder Substanzen: 
1. Der Safran ist mit solchem gemengt, dem der Farbstoff ganz oder teilweise entzogen 

ist. Dieser ist hell, sprode, mit geringer oder ohne Farbekraft. Oft ist er mit "Rouge soluble" 
(Sulfonatriumroccellin) aufgefarbt; er farbt dann Wasser rotlich oder orange. 

B. Verfalschung mit Teilen der Safranpflanze: 
2. Mit den hell gefarbten, gebaltlosen Griffeln, die unter dem Namen "Feminelle" einen 

Handelsartikel bilden. Die zur Gewinnung ganz reinen Safrans ausgelesenen Griffel werden oft 
anderem Safran wieder beigemengt. Bis 10 0/0 Griffelzusatz sind von der "Vereinigung deut· 
scher N ahrungsmittelchemiker" zugelassen. 

3. Das in Streifen geschnittene, gerollte und gefarbte Perigon sowie die StaubbIatter er· 
kennt man beim Aufweichen, die letzteren an den zahlreichen Pollenkornern, die ersteren haben 
Spaltoffnungen. 

C. VerfaIschung mit Beschwerungsmitteln, die das Gewicht vermehren: 
4. Der Safran wird liingere Zeit in einem feuchten Kpller aufbewahrt, um Wasser anzu· 

ziehen. Erkenntlich an der sich ungewohnlich feucht anfiihlenden Konsistenz und durch die 
Wasserbestimmung. 

5. Der Safran wird mit Zuckersirup. Honig, Glycerin oder fetten Olen beschwert (gibt, auf 
Papier gedriickt, Flpcken). . 

6. AuBerdem setzt man ihm weitere Beschwerungsmittel zu: Bariumsulfat, Calciumcarbonat, 
Gips, Pottasche, Sal peter, Glaubersalz, Reignettesalz, Borax, Milchzucker, Starke usw.; solche 
Bescnwerungsmittel sind bis zu 60 0/ 0 beobachtet worden. Sie sind ais krustiger Vberzug der Narben 
meist schon bei schwacher VergroBerung zu erkennen. Beim Behandeln mit Wasser Hefern un· 
lOsliche Beschwerungsmittel ein SediII\ent im Wasser, das dann weiter mikroskopisch (Starke) oder 
chemisch untersucht wird. Vbermineralische Beschwerungsmittel gibtfernerdieAschenbestimmung 
AufschluB. Die Verfalschung mit Bariumsulfat wird auch so ausgefiihrt, daB man den Safran 
mit einem loslichen Bariumsalz und dann mit einem Sulfat behandelt. 

D. Verfalschung mit Teilen fremder Pflanzen: 
7. Mit den Bliiten von Carthamus tinctorius L. 
R. Mit den Bliiten von Calendula officinalis L. Fiir den Nachweis dieser beiden Kom. 

positenbliiten im Pulver ist besonders auf die Pollenkorner zu achten, die stachlig oder warzig sind. 
9. Mit den Narben anderer Crocusarten. Diese sind meist kiirzer und ohne Farbever· 

mogen. Diejenigen von Crocus vernus sind vorn breiter und tiefer gekerbt, die von Crocus 
speciosus sind gabelspaltig geteilt. 

10. Zerschnittene Bliiten von Papaver rhoeas L., Punica granatum L., Staub· 
faden einer Nelke, Bliiten von Arnica montana L., Scolymus hispanicus L. 

11. Zerscbnittene und gefiirbte Zwiebelschalen. 
12. Pulver von Capsicumfriichten (bis zu 70% im Pulver beobachtet). Der Farbstoff 

des Safrans ist im Gegensatz zum Paprikafarbstoff unloslich in fettem 01, Wslich in Wasser. 
13. Zerschnittene und gefarbte. grasartige Pflanzen. 
14. Mit einem Eosin·Azufarbstoff gefiirbt.e Keimpflanzen einer Leguminose. 
15. Wiirzelchen von Allium porrum. 
16. Gepulvertes Sandelholz, Campecheholz (an den Bruchstiicken groBer GefaBe leicht 

zu erkennen). 
Hager, Handbuch. I. 71 
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17. Curcuma. Der atherische Auszug hinterlaBt beim Verdunsten einen gelben Fleck, 
der mit Borax und Salzsaure braun wird. 

E. Verfalschung mit tierischen Stoffen: Fasern von gepokeltem und getrocknetem 
Fleisch. 

F. Verfalschung mit Kunstprodukten: Gelatinefaden, mit einem roten Farbstoff 
getrankt. 

G. Verfalschung mit organischen Farbstoffen: Dinitrokresol·Kalium oder -Am
monium (Safransurrogat, chemischer Safran), Martiusgelb und Tropaeolin (Safran Algeri), Fuchsin. 
Pikrinsaure und Teerfarbstoffe sind in Benzin Ioslich, farben letzteres gelb; reiner Safran gibt 
an Benzin keine Farbe ab. 

H. Als Safransurrogat ist auch ein Gemenge von 4 T. Weizenmehl, 2 T. Safran, 2 T. 
Curcuma, 1 T. Sandelholz und etwas Gewiirz beobachtet worden. 

Gepulverter Safran kommt im Handel derart oft verfalscht vor, daB stets Vorsicht geboten ist. 
Als Ersatz fiir Safran wird Tritonea aurea POPPE (Crocosma aurea PL.), lridaceae, 

Siidafrika,angegeben. Die Bliite gibt mit Wasser gekocht eine tiefgelbe Fliissigkeit. Cap-Safran 
von Lyperia crocea EOKL., Scrophulariaceae, sind safranartig riechende und schmek
kende, schwarzbraune Bliiten, sie farben das Wasser gelb )Ind dienen im Kapland als Gewiirz, 
Farbemittel und Medizin. 

P1'ufung. Dieselbe erstreckt sich zunachst auf die Feststellung, daB wirklich Safran 
vorliegt, ferner auf dieBestimmung desAschen- undWassergehaltes und auf dieFahigkeit, groBere 
Mengen Wasser gelb zu farbeD. Germ. schreibt vor, daB 1 T. Safran 100000 T. Wasser gelb farben 
sollen. Nach Austr. sollen 3 Liter Wasser durch 0,01 g Safran schon gelb gefarbt werden. Helv. 
verlangt, daB 10 ccm eines iiber Nacht gestandenen Auszuges von 0,1 fein zerschnittenem Safran 
in 1 Liter Wasser mit 1 Liter Wasser gemischt eine noch deutlich gelb gefarbte Fliissigkeit geben 
sollen. CAESAR und LORETZ empfehlen 0,3 g Safran mit 300,0 g Wasser mehrere Stunden zu 
macerieren. Von dieser Losung soil 1/10 ccm (= 0,0001 g Safran) geniigen, 100 ccm Wasser deut
lich zu farben, also: 1: 1 000 000. Die Bestimmung des Aschen- und Wassergehaltes ist wichtig, 
do. viele der im folgenden aufgefiihrten Verfalschungen gerade diese sehr bedeutend erhohen. 
Beim Trocknen bei 100° soil der Safran nicht mehr als 15% verlieren. Der getrocknete Safran 
gibt beim Verbrennen 6-70/0' hochstens 8% Asche. Die Arzneibiicher fordern Hochstgehalt 
6-6,5%, Germ. 6,5%. - Germ. 6 S. Bd. II S. 1292 u. 1320. 

Bei der Veraschung empfiehlt FROMME einen Zusatz von etwa 2 g frisch ausgegliihtem Sand 
auf 0,5 g Safran, da der Safran allein, besonders, wenn er mit Salzen beschwert ist, ziemlich schwer 
verbrennt. Der Sand ist mit dem Tiegel vorher zu wagen und dann mit dem Safran zu mischen. 
Zur Verbrennung der letzten Reste von Kohle kann man den erhaltenen Tiegelinhalt mit eilligen 
Tropfen Salpetersaure anfeuchten und dann wieder gliihen. Zum SchluB wird der Tiegelinhalt 
noch mit etwa 0,1 g reiner Oxalsaure versetzt und wieder gegliiht. 

Priifung auf Ammoniumsalze, die zur Beschwerung verwendet sein konnen: Werden 
0,2 g Safran mit 2-3 ccm Natronlauge erwarmt, so darf der Dampf nicht nach Ammoniak riechen 
und Lackmuspapier nicht blauen. 

Priifung auf Fette und Ole: Werden 2 g Safran mit 20 ccm Petroleumather geschiittelt, 
so diirfen 10 ccm des Petroleumathers beim Verdampfen und Trocknen bei 100° hochstens 0,05 g 
Riickstand hinterlassen. 

Bei der Untersuchung des Pulvers ist der mikrochemische Nachweis des Polychroits von 
Wichtigkeit: man breitet eine kleine Menge des zu untersuchenden Pulvers sorgfaltig auf dem 
Objekttrager aus, so daB die einzelnen Teilchen sich moglichst nicht beriihren, und laBt dann, 
wahrend man bei schwacher (30facher) VergroBerung beobachtet, aus einer Pipette einige Tropfen 
konz. Schwefelsaure zuflieBen. Aile Teilchen, die aus Safran bestehen, werden voriibergehend 
schon blau und violett, wahrend die Verfalschungen gelb, rot, braun, schwarz usw. werden. Hat 
man auf diese Weise festgestellt, ob iiberhaupt eine Verfalschung mit einem fremden Pflanzenteil 
vorIiegt, so ist es Sache der weiteren, oft ziemlich schwierigen, mikroskopischen Untersuchung, 
deren Natur zu ermitteln. Zum Zweck dieser Untersuchung kann man das Pulver in konz. Chloral· 
hydratlosung 3 + 2 aufhellen. 

Nachweis fremder Farbstoffe. Der Safran wird mit Wasser ausgezogen und der Aus
zug in folgendt'l' Weise gepriift: 

Zusatz von verdiinnter Salzsa ure verandert die Farbe bei reinem Safran nur wenig, Kali
lauge farbt den Auszug goldgelb. Tritt durch Salzsaure Entfarbung ein, und ruft dann Kalilauge 
wieder Gelbfarbung hervor, so kann Dinitrokresolkalium zugegen sein. Hexanitrodiphenyl
amin und Dinitrophenolkalium geben mit Salzsaure gelbe Niederschlage oder Triibung. 

Das Natriumsalz des Sulfanilsaureazodiphenylamins gibt mit verdiinnter Salz
saure violette Farbung, mit konz. Salzsaure farbt es sich wie reiner Safran blau. Das Natrium
salz des Xylidinsulfosaureazo.p.naphthols gibt mit verdiinnter Salzsaure einen braunroten Nieder
schlag, mit konz. Schwefelsaure kirschrote Farbung. 

Wird der Safranauszug mit Zink und Salzsaure oder mit Sch weniger Saure versetzt, 
so tritt bei reinem Safran Entfarbung ein. Die Farbung tritt auf Zusatzvon Aldehyd oder beim 
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Stehen an der Luft nicht wieder ein. Azofarbstoffe, die durch Reduktion entfarbt sind, farben 
sich beim Stehen an der Luft wieder, durch Schweflige Saure reduzierte Rosanilinfarbstoffe 
werden beim Zusatz von Aldehyd wieder rot. 

Wird der Safranauszug mit Salzsaure und Bariumsuperoxyd versetzt, so tritt bei 
reinem Safran Entfarbung ein; Sulfosauren von Azofarbstoffen werden nicht entfii.rbt. 

Corallin wird von Wasser nicht geliist, mit Ammoniakfliissigkeit gibt es eine karminrote 
Uisung, aus der durch Sauren ein gelber Niederschlag gefallt wird. 

Pikrinsaure gibt beim Kochen mit Kalilauge und Kaliumcyanid purpurrote Farbung. 
Zum Nachweis von Sandelholz im Safran pulver laBt man (nach FROMME) 0,1 g des 

Pulvers mit 10 ccm Wasser einige Zeit stehen, filtriert das Pulver ab und wascht es zweimal 
mit je 10 ccm Wasser nacho Reiner Safran erscheint dann unter dem Mikroskop farblos, wii.hrend 
Sandelholzpulver rot bleibt. Auch die Bestimmung des Rohfasergehaltes lii.Bt sich nach 
BEYTHIEN zur Erkennung der FaIschung mit Sandelholz oder andern Pflanzenstoffen heran· 
ziehen. Reiner Safran gibt nur 5% Rohfaser, Sandelholz 62,5% und Saflor 12%. 

Zur Wertbestimmung des Safrans ist nach PFYL und SCHEITZ folgendes Verfahren ge
eignet, das auf der Bestimmung des reduzierenden Zuckers aus den mit Chloroform ausziehbaren 
Glykosiden bemht. 

5 g Safran werden scharf getrocknet, fein zerrieben, nochmals getrocknet, dann zur Ent
fernung des Fettes 1 Stunde lang mit Petrolather im Soxhlet ausgezogen. Nach dem Verjagen 
des Petrolathers aus Droge und Papierhiilse wird 2 Stunden lang mit Chloroform ausgezogen; 
der nach dem Verdunsten des Chloroforms verbleibende braune Riickstand wird mit heillem 
Aceton aufgenommen und die Liisung in etwa 25 ccm Wasser gegeben, das sich in einem Becher
glii.schen mit einer Marke bei 25 ccm befindet. Das Aceton wird weggekocht, dann gibt man 5 ccm 
n-Salzsii.ure hinzu, haIt die Fliissigkeit einige Zeit im Kochen unter Ersatz des verdampfenden 
Wassers und filtriert. Das schwach gelb gefarbte Filtrat wird mit n-Lauge neutralisiert und 
da.nn mit FEHLINGscher Uisung, wie bei einer Zuckerbestimmung, gekocht. 5 g feinster Gatinais
Safran lieferten hierbei 0,20-0,21 g CuBO. Verfalschungsmittel me Crocus-Griffel, Sandelholz, 
Kurkuma, Campecheholz, verschiedene Bliiten, Honig gaben bei der gleichen Behandlung kein 
oder nur ganz geringe Mengen von Cu,O. 

VeraJ'beitung. Zur Herstellung des Pulvers wird der Safran iiber AtzkaIk oder bei 
25-30° gut ausgetrocknet. Es empfiehlt sich nicht, Safranpulver zu beziehen, da es noch haufiger 
verfaIscht ist als der unzerkleinerte Safran. 

Aufbewah'I'Ung. In gut schlie.Benden Gefii..Ben vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Frillier als Stomachicum, Antihystericum und Emmenagogum als Pulver 
0,1-1,0 g oder Tinktur 15-16 Tropfen, als Simp bei Keuchhusten und Krampfen. GroBere 
Gaben, 5-10 g, sollen Abortus bewirken. - Zum Farben von Speisen, zarten Geweben, Gardinen, 
zuweilen noch als Gewiirz. 

Emplastrum oxycroceum. Safranpflaster. - Erganzb.: Je 6 T. gelbes Wachs, 
Kolophonium und Fichtenharz werden zusammengeschmolzen. Der koIierten Schmelze fiigt 
man eine im Dampfbad hergestellte Mischung aus je 2 T. Ammoniakgummi, Galbanum und 
Terpentin und zuletzt eine Mischung aus je'2 T. Mastixpulver, Myrrhenpulver und Weihrauch
pulver und 1 T. Safranpulver zu. - A ustr.: Zu einem geschmolzenen Gemisch von 20 T. gelbem 
Wachs und 40 T. Geigenharz fiigt man je 5 T. Ammoniakgummi, Galbanum und Terpentin und, 
nachdem die Masse halb erkaltet ist, noch je 10 T. Weihrauchpulver und Mastixpulver und 5 T. 
mit Weingeist angefeuchtetes Safranpulver hinzu. - Helvet.: 35 T. gelbes Wachs, 25 T. Kolopho-' 
nium, 10 T. Elemi; je 5 T. Galbanumpulver, Ammoniacumpulver und Myrrhenpulver, 12 T. 
Larchenterpentin, 2 T. Ratanhiaextrakt und 1 T. Safranpulver. 

Sirupus Croci. Safransirup. Sirop de safran. - Erganzb.: 15T.Safrantinktur 
und 85 T. Zuckersirup werden gemischt. - Japon.: 2 T. Safran werden 2 Tage mit 45 T. 
weiBem Wein maceriert. In 40 T. des Filtrats werden 60 T. Zucker gelost. - Gall. 1884: 25 T. 
Safran maceriert man 24 Stunden mit 440 T. RoussiIIonwein (Grenache), sammelt 440 T. Filtrat 
und lost darin 560 T. Zucker. - Portug.: 25 T. Crocus, 450 T. Madeira und 550 T. Zucker. -
Aufbewahrung vor Licht geschiitzt. 

Tinctura Croci. Safrantinktur. Tincture of Saffron. Teinture 
de safran. Wird nach Erganzb., Belg., Helvet., Hisp. und ltal. aus fein zerschnittenem 
Safran durch Maceration mit verdiinntem Weingeist 1+10 hergestellt. - Brit. 1898: 50 g Safran mit 
1000 ccm Weingeist (60%) zu macerieren. Eine rotIichgelbe Tinktur, von der 5 Tropfen 11 Wasser, 
noch deutIich gelb farben sollen. Erkennungsreaktion: LaBt man auf einer Porzellan .. 
platte einen Tropfen Safrantinktur vorsichtig mit einem Tropfen Schwefelsaure znsammenfIieBen, 
so bildet sich eine blaue Zone. - Trockenriickstand mindestens 4,50/ 0 (Belg.). - Aufbe
wah rung vor Licht geschiitzt. ' 
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Electuarlum Croci composltum. 
Electuaire de safran compos~ (Gall. 1884). 

Confection d'hyaclnthe. 
1. Croci pulveratl 10,0 
2. Mellis albl 240,0 
8. Sirup! Tunicae hortensls 480,0 
4. Myrrhae subt. pulver. 10,0 
5. Ligni Santall citrini pulv. 10,0 
6. Ligni Santali rubr! pulv. 10,0 
7. Berbae D1ctamni cretici pulv. 10,0 
8. Cinnamom! ceylanicl pulv. 80,0 
9. Lapidum Cancrorum pulv. 80,0 

10. Terrae sigiUatae pulv. 80,0. 
Man steUt 1 mit der erwiirmten Misohung von 

2 und 3 wiihrend 12 Stunden belseite und 
mischt dann 4-10 hinzu. 

Ellxlrlum Garl. 
Elixir de Garus (Gal1.). 

1. Spiritus Garl 1000,0 
2. Fructus VaniIIae 1,0 
8. Crool 0,5 
4. Berbae Adiantl pedati 20,0 
5. Aquae destUlstae ebulllentis 500,0 
6. Aquae Aurantli Florum 200,0 
7. Sacchari albi 1000,0. 

1,2,8 zwel Tage macerleren; AufgnB von 4 mit 5 
zur Liisung von 7 In 6 zufiigen, das Ganze 
misohen und filtrleren. 

Ex tempore: 
Spiritus Gari 
Sirupi Aurantii Flor. 
Tincturae Croci 
Tlncturae VaniIIae 

45,0 
50,0 
2,5 

gtts. V. 

Croton. 
Croton eluteria (L.) BENNET. Euphorbiaceae-Crotoneae sieheCascarilla. 

Croton tiglium L. (Tiglium officinale KLTZ.) Heimisch in Ostindien (Cey
lon, Malabar, Amboina), kultiviert hier, auf Java, den Philippinen, in China und 
auf Mauritius. 

Semen Crotonis. Crotonsamen. Croton Seed. Semence de croton. Semen 

(Grana) Tiglii. Granatillkomer. Purgierkomer. Purging Nut. Graine de Tilly. 
Graine de Moluques. 

Bis J ,3 cm lange, bis 0,9 cm breitl", mattbriiunliche bzw. dunkler gefleckte, etwas rauhe. 
breitgedriickte, fast eifiirmige Samen. Die Bauchseite etwll.S schwiicher gewOlbt, die Riickenseite 
stiirker gewiilbt und hiiufig schwach gekielt oder mit zwei stumpfen Kanten versehen. Am breiten, 
stumpfen Ende die kleine, weiBe, in der Droge meist fehlende Caruncula, dicht darunter auf der 
Bauchseite die auffallend groBe Nabelstelle_ Ohne Geruch, von anfangs iiligcm, spiiter brennend 
scharfem Geschmack. 

L u pen bi I d. Eine diinne, sehr spriid'3 Samenschale und eine leicht abliisbare weWe Bamen
Mut bedecken das iiligfleischige, einen' groBen Keimiing umscWieBende Endosperm. Letzteres 
durch eine quergelltellte Spalte in zwei konkav-kon.exe Hiilften geteilt. . 

Mi kroskopisches BiId. Die auBerste Schicht der Samenschale aus kollahierten, tafel
fiirmigen, von der Flache gesehen polygonalen Zellen mit braunem Inhalt, die AuBenwiinde gleich
maBig verdickt. Darunter eine kollabierte Sohicht von 4-1> Reihen schwa.ch ausgepragoon Stern
parenchymgewebes und eine Schicht rechteckilrE'r, radialgestreckter, diinnwandiger, palisaden
artiger ZE'lIen, die Wandungen kleinweIJig gefaltet. Als vierte SChlcht eine Lage sehr langer, 
radialgestreckter, gekriimmter, stark verdickter, verholzter Palill&densklereiden mit braunem 
Inhalt. Die innerste Lage hautartig, ein kollabierte8' Nahrgewebe, ohne Oxalate. Das Endosperm 
aus polygonal en, eiweiBhaltigen Zellen, die Aleuronkiirner mit Kristall und mehreren GIoboiden. 
In vielen Zellen an Stelle der Aleuronkiirner groBe Kalkoxalatdrusen. 

Bestandteile. 30-45% fettes 01 (na.ch andern Angsben bis 60%), etwa. 18% EiweiB
stoffe, darunter die giftigen Stoffe Crotonglo bulin und Crotonalbumin (zusammen als 
Crotin bezeichnet), ferner ein Alkaloid Ricin, Invertin, Amylase, Raffinase, ein proteo
lytisches, tryptisches Enzym. WINTERSTEIN nnd JEGOROW wiesen geringe Mengen Arginin 
und Lysin na.ch; Saurehydrolyse der vorher entfetteten Samen ergab ferner Valin, Leucin, 
Prolin, Phenyla.lanin, Histidin, bei der Autolyse entBtehen Xanthinbasen. Ferner 
4-6% Asche, etwa. 6% Wasser. ' 

Aufbeu;ah'I'Ung. Vorsicbtig. 
Anwendung. Selten, als Abfiihrmittel fiir Tiere, Gaben fiir ein Pferd 4-8 (\) Samen 

mit Kleie. Bei Menschen kiinnen 4 Samen schon todlich wirken. Zur Gewinnung des Crotoniils. 
Die Blii.tter, Wurzeln und das Holz von Croton tiglium wirken ehenfalls abfiihrend. 
C rot 0 n P a van a HAMILTON, heimisch in Indien, liefert Samen, die etwas k1E'iner und 

dunklE'r sind als die vorigen, aber noch heftigllr wirken; ebenso werden die Samen vonCroton 
oblongifolius ROXB. (Kowli Seeds), Croton polyandrus ROXB., Croton morifo
lius WILLD., und andere benutzt. 

Croton lacciferus L. in Ostindien, Ceylon und Cochinchina, Iieferl Schellack 
(s. Lacca Ed. II). 
, Croton salutaris CASAR., Croton PauIinianusMl1LL. ARG., beideinBrasilien, 
Croton Draco SCHLECHTENDAL in Mexiko, Croton hibiscifoIius KTH. in Neu
Granada. und andere Arten liefern Drachenblut. 
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Croton phebalioides R. BR. in Nel1-Siidwales, Croton £lavens L. in West
indien, Hefem der Cascarilla ahnliche Rinden. Die jungen Triebe der letztgenannten Art var. 
balsamiferuB werden wie Insektenpulver benutzt, sollen aber wirkung~los sein. 

Croton niveus JACQ., heimisch in Mexiko, Westindien, Zentralamerika. Die 
Rinde liefert die Copalchirinde, Cortex Copalchi. Anwendung in Mexiko 
als Surrogat fiir die Chinarinde; diente friiher, zuweilen auch heute noch zur Ver
falschung und Substitution fiir Cascarillrinde. 

Croton Malam bo KARST. im nordlichen Siidamerika liefert die jetzt obsolete 
Malamborinde. Eine damit identische oder ganz nahe verwandte Rinde ist als 
falsche Chinarinde vorgekommen. 

Croton corymbosus ENGELM. in Texas. Die bliihenden Zweigspitzen werden 
als Tee benutzt. 

Oleum Crotonis. Crotonol. Croton Oil. Ruile de croton. Oleum 
Tiglii. Granatill61. 

Gewinnung. Das Crotonol wird aus den geschalten (Germ., Helv.) oder nicht geschalten 
(Amer., Austr., Brit.) Crotonsamen durch Pressen oder (Gall.) durch Ausziehen mit einem Ge
misch von Ather (7 T.) und Weingeist (3 T.) gewonnen. Das 01 wird durch Filtrieren geklart. 
Die Ausbeute betragt bis zu 30% yom Gewicht der Samenkerne. 

AIle Riickstande (Samenscha.len, PreJlkuchen und Filter) sind sofort durch 
Verbrennen zu vernich ten. Man hiite sich auch vor den fliichtigen Bestandteilen der Croton
sarnen und vermeide jede Beriihrung mit der bloJlen Hand. 

Eigenschaften. Gelbbraunes, dickfliissiges en, an der Luft etwas trocknend. 
Spez. Gew. 0,940-0,960. Es erstarrt bei etwa -160. Jodzahl 90-100. (Amer. 
103-109. Hwng. 105-115. NOTV. 102-105.) Verseifungszahl 203-215. Es be
sitzt einen schwachen, eigentiimlichen und unangenehmen Geruch, und rotet 
infolge seines Gehaltes an freien Sauren angefeuchtetes blaues Lackmuspapier. Der 
Geschmack ist anfangs mild, hinterher sem scharf und anhaltend kratzend und schmerz
haft brennend. (Vorsicht!) In Weingeist von 90% ist es zum Teilloslich. In dem 
doppelten Volum absolutem Alkohol ist es haufig schon bei gewohnlicher Tempe
ratur, jedenfalls aber beirn Erwarmen vollig loslich. 

Bestandteile. Das CrotonOi besteht aus den Glyceriden vieler Fettsauren: Palmitin-, 
Stearin -, Myristin -, Laurin., Onanthyl-, Capron -, Valerian., Butter- und 
Tiglinsaure u. a. Der drastisch und blasenziehend wirkende Bestandteil, der zu etwa 4% vor
handen ist, wird als Crotonolsaure (oder Crotonol) bezeichnet; nach DUNSTAN und BooLE 
ist die aus dem 01 isolierte Crotonolsaure keine einheitliche Verbindung, sondern ein Gemisch 
von Fettsauren und einem Harz (Crotonharz). Die in den Samen enthaltenen giftigen Eiweill
stoffe finden sich auch in dem 01. 

Das Crotonharz, C13H1SO" ist fast unloslich in Wasser und Benzin, leicht loslich in AI
kohol, Ather und Chloroform, Smp. 90°; es ist wahrscheinlich aber auch keine einheitliche Ver· 
bindung. 

Prilfung. a) Spez. Gewicht 0,940-0,960. (Alle andern fetten Ole, mit Ausnahme 
des RicinusOles, erniedrigen das spez. Gewicht.) - b) 1 ccm Crotonol muS in 2 ccm 
absolutem Alkohol beirn Erwarmen klar loslich sein. (Andere fette Ole, mit Aus
nahme des Ricinusoles, losen sich nicht.) - c) Elaidinprobe. Ein Gemisch von 
1 ccm rauchender Salpetersaure, 1 ccm Wasser und 2 ccm Crotonol darf innerhalb 
1-2 Tagen bei otterem krii.ftigen Schiitteln auch nicht teilweise erstarren (fremde, 
nichttrocknende Ole). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1347. 

AujbewahT'Ung. Vorsich tig, inkleinen, moglichst ganz gefiiIlten und gut geschlossenen 
GIasern, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Auf die Haut gebracht, erzeugt CrotonOl Brennen, dann Rotung, schlieJl
lich Pusteln. Man benutzt es daher auJlerlich zu ableitenden Einreibungen. Innerlich wirkt 
es in Gaben von 1/" bis 1 Tropfen drastisch abfiihrend. Man gibt es daher als Laxa.ns, wenn a.Ile 
Mittel im Stiche lassen, mit Zucker verrieben oder zusammen mit Ricinusol; die Wirkung 
tritt ungemein schnell ein. CrotonOl darf nur gegen arztliche Verordnung abgegeben werden. 

GroOte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g (Germ., Helv.) 0,1 g (Austr.). 
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Llnimentum Crotonis. Tlnctura Crotonls. 
Liniment of Croton 011 (Brit.). 
Ole! Crotonis 12 ccm 

Seminis Crotonis puIv. 10,0 

Olei Cajeputi 44 .. 
Spiritus (900/ 0) 44 .. 

Spiritus 100,0. 
Man digeriert einen Tag und filtriert. 

Llnimentum TlglII (Nat. Form.). 
Olel Crotonis 12 ccm 
Ole! Cajeputi 44 .. 
Spiritus (94 Vol.-o/o) 44 .. 

Llnimentum Tlglll composltum (Nat. Form.). 
Ole! Terebiuthinae 
Olei Sassafras 
Olei Crotonis aa. 20 ccm 
Ole! Olivarum 40 .. 

Sapo Crotonis. 
Aus CrotonOl wie Sapo medicatus zu bereiten. 

Dosia 0,1-0,15-0,2 g. 
MalefizOi des Pfarrers KNEIl'P: 1 T. CrotonOl, 

Cubebae. 

Portug. 
Ole! Crotonia 4,0 
Spiritus: 90"10) 96,0. 

Toplque d'hulle de croton (Gall.). 
Ole! Crotonis 2,0 
Olei Terebiuthinae 50,0 
Olei Papaveris 50,0. 

Unguentum Crotonls (Portug.). 
Olei Crotonia 20,0 
Acidi stearinici 10,0 
Adipis sniIIi 70,0. 

6 T. Mandelal. 

Piper oubeba L. FIL. Piperaceae. Heimisch im malayischen Archipel, kulti
viert auf Java, Sumatra, Westindi~n, Sierra-Leone. Ein bis 6 m hoher Kletter
strauch, die Friichte zu 4-5 cm langen, dichten Ahren vereinigt. Gebrauchlich 
sind nur die vor der vollstandigen Reife gesammelten, ausgewachsenen Friichte, 
ohne die Stiele des Fruchtstandes. 

Cubebae. Cubeben. Kubeben. Cubebes. Cubebs. Fructus Cubebae. 
Baccae (Drupae) Cubebarum. Piper Cubeb a (caudatum). Cubebenpfeffer. 
Schwanzpfeffer. Schwindelkorner. Poivre a queue. 

Nahezu kugelige, am Scheitel leicht zugespitzte, nicht iiber 5 mm Durchmesser 
haltende Friichte, durch Eintrocknen der Fleischschicht der Frucht geschrumpft 
und auBen netzig-runzelig. Die Fruchtwand ist dunkelgrau- bis schwarz braun , 
0,25 mm dick, unten in ein bis 1 cm langes Stielchen ausgezogen. Die anfangs un
gestielten Friichte wachsen vor der Reife an ihrer Basis in einen Stielfortsatz aus, 
der infolgedessen ungegliedert mit dem kugeligen Friichtchen verbunden ist. Am 
Scheitel drei bis fiinf oft undeutliche Narbenlappen. Innen der einzige, nur an dem 
Grunde befestigte unreife Samen als runzelige Masse. Seltener kommen reife Friichte 
vor, in denen der Samen ganz ausgebildet ist. Der Geschmack ist aromatisch, scharf 
bitter, nicht brennend, der Geruch eigentiimlich, balsamisch. Sie kommen iiber 
Singapore nach Europa in den Handel. In Java unterscheidet man drei Varietaten: 
Rinoe katoentjar (echteCubebe), Rinoe badak, Rinoe tjaroeloek (s. S.1127). 

Mikroskopisches Bild. Unter der Epidermis, von dieser durch eine ein- bis dreizellige 
breite Schicht getrennt, eine ein- bis zweireihige, an manchen Stellen durch Parenchym unter
brochene Lage von wiirlelfiirmigen Steinzellen. Darauf eine Fleischschicht ohne Steinzellen, 
in die auch die GefaBbiindel verlaufen, mit zahlreichen 0,06 mm grollen Sekretzellen: alsdann 
eine Steinzellenschicht aus meist einer, seltener zwei Lagen groller, in radialer Richtung gestreckter, 
gleichmaBig verdickter, dicht getiipfelter, farbloser Zellen. Als Grenze zwischen Pericarp und 
Samen folgen auf die innere Steinschicht eine Schicht zusammengeprellter Zellen. Das Perisperm 
des Samens besteht aus diinnwandigem Parenchym mit kleinen Einzelkiirnern und zu vielen 
zusammengebackenen Stii.rkekiirnern (Starkekugeln) und zahlreichen Sekretzellen mit atherischem 
OL Das kleine Endosperm und der kleine Embryo kommen fiir die Untersuchung nicht in Be,tracht. 

Pul ver. Hauptsachlich Stiicke des diinnwandigen Perisperms, die Zellen erliillt mit zu
eammengebackenen bzw. vielen sehr kleinen isoIierten Starkekiirnern, daneben zahlreiche Sekret
zellen: charakteristische Steinzellen der Innenschicht der Frnchtwand, die Zellen gleichmaBig 
verdickt, dicht getiipfelt, 35-80 p. lang, in einer, seltener zwei Lagen, in radiaJer Rich
tung gestreckt, oft noch zu vielen zusammenhangend; Grnppen kleiner wiirlelfiirmiger, stark ver
dickter Steinzellen der AuBenschicht der Frnchtwand, teilweise mit anhaftender Epidermis und 
1-2 Reihen parenchymatischer, unter der Epidermis gelegener Zellen; Parenchymfetzen mit 
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rundlichen Olzellen. Stark verdickte Sklerenchymfasern des stielartigen Fortsatzes in relativ 
geringer Zahl. 

Verjiilschungen. Friichte, die die charakteristische Rotfarbung mit Schwefelsaure 
nicht geben, sind unter allen Umstanden auszuschlieBen; ob sicb unter den diese Reaktion gebenden 
Friichten mehrere Arten befinden, ist noch nicht festgestellt worden. Vgl. PrUfung, S.1128. 

Die Verfalschungen und Substitutionen der Cubeben lassen sich nach HARTWICH in drei 
Gru ppen e inteilen: 

A. PiperaceenjTiichte. 

I. Piperaceenfriicbte mit stielartigem Fortsatz. 
A. AuBere und inn ere Steinzellenschicht vorhanden, auBerdem zerstreute 

Sklerose im Parenchym des Pericarps. 
Piper ribesicides W ALLICR. 

B. AuBere und inn ere Steinzellenschicht vorhanden, weitere Sklerose fehIt. 
a) Steinzellen der inneren Schicht radial gestreckt. 

Piper cubeha L. FIL. 
x Rinoe Tcatoentjar, mit Schwefelsaure rot. 

xx Rinoe badak, mit Schwefelsaure nicht rot. 
b) Steinzellen der inneren Schicht isodiametrisch. 

Piper crassipes KORTHALS. 
c) Steinzellen der inneren Schicht hufeisenformig verdickt. 

Piper a court pedicelle. 

C. Nur eine auBere Steinzellenschicht vorhanden. 
a) Steinzellen nicht radial gestreckt. Frucht mit Fortsatz bis 3 cm lang. 

Piper molli88imum BLUME (Keboe-Cubeben, Karbauw-Beeren). 
b) Steinzellen radial gestreckt. Friichte viel kleiner. 

Piper venosum D. C. Mit Schwefelsaure rot. 

D. 1m Pericarp iiberhaupt keine Steinzellen. 
a) Afrikanische Arten. 

1. Frucht 5-6 mm, Fortsatz ebenso lang. 
x Mit Schwefelsaure rot. 

Piper Olusii D. C. 
xx Mit Schwefelsaure nicht rot. 

Piper guineense SonUM. 
2. Frucht bis 4 mm lang, Fortsatz bis 6 mm lang. 

Piper borbonense D. C. (Cubebe du pays.) 
b) Indische Arten. Mit Schwefelsaure samtlich nicht rot. 

1. Fortsatz viel kiirzer als die Frucht. 
Piper caninum Br,UME var. 

2. Fortsatz so lang wie die Frucht oder langer. 
x Stiel flach. 

o Piper Lowong BLUME. Sekretzellen mit Schwefelsaure blaugriin werdend. 
00 Ceylon-Pfeffer. Sekretzellen mit Schwefelsaure hochgelb. 

x x Fortsatz nicht flach, hochstens runzelig 
Piper caninum BLUME, Piper phyllostictum D. C. 

II. Piperaceenfriichte ohne stielartigen Fortsatz. 
A. AuBere und innere Steinzellenschicht vorhanden. 

1. Piper nigrum L. Mit Schwefelsaure braunrot. Zellen der auBeren Schicht radial 
gestreckt. 

2. Oubebe de Java sauvage. Zellen der auBeren Schicht nicht radial gestreckt. 

B. Nur eine auBere Steinzellenschicht vorhanden. 
Dangdang boeroeng. 

C. AuBere und innere Steinzellenschicht fehIt. 
Cu be ben von Bangil. Mit Schwefelsaure zuerst rot, dann braun. 

B. FTiichte aus andeTen Familien. 
1. Xanthoxylum budrunga WALL. (Rutaceae.) Falsche Cubeben von Madura. 

Kuglige, zweiklappig aufspringende Frucht mit einem schwarzen Samen, der am langen Funiculus 
hangen bleibt. 
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2. Bridelia tomentosa BLUME (Euphorbiaceae). Frucht etwa 6 mm groll, von der Seite 
zusammengedriickt und eingeschniirt, zweifacherig, zweisamig. 

3. Tetranthera citrata NEES (Lauraceae). Kugelig, bis 6 mm groll, oben zugespitzt, dunkel
braun, einfacherig, einsamig, Embryo mit dicken Cotyledonen. 1m Pericarp Palisaden mit wellig 
gekriimmten Wanden. 

4. Daphnidium cubeba NEES (Lauraceae). Wie vorige, aber Palisaden mit nicht ge
kriimmten Wanden, Kristalle enthaltend. 

5. Pericampylu8 incanus MIERS (Menispermaceae). Scheibenformig flach, am Rande 
wulstig aufgetrieben und gerippt. 

6. Xylopia frutescens GAERTNER (Anonaceae), in Brasilien und Guyana. lfacherig, mit 
2 glanzend schwarzen oder braunen Samen mit weillem Arillus. Endosperm ruminat. 

7. Helicteres hirsuta BLUME (Sterculiaceae) und Grewia tomentosa (Tiliaceae). Beide 
nicht naher bekannt. 

Verwechslungen bzw. Verfalschungen mit den Friichten von Rhamnus cathartica 
usw., die in Europa am haufigsten beobachtet werden, fand HARTWICH nicht; wahrscheinlich 
finden diese Verfalschungen erst in Europa statt. Die Frucht von Rhamnus cathartica ist drei
bis vierfacherig mit ebenso vielen Steinkernen. 

Reife Cubeben sind groBer als die offizinellen Friichte, die Samen sind besser ausgebildet, 
weniger runzelig; der Geruch ist schwacher. 

Bestandteile. Die Cubeben enthalten 10-18% atherisches 01 (s. unten), 2,5 % 
Cubebin, 1,7% Cubebensaure (= Cubebenharzsaure), 5,5-8% Asche, davon in Salz
saure unloslich 0,1-0,4% (die Asche enthalt Mangan), Starke, fettes 01; sie geben etwa 20% 
atherisches Extrakt. Die Cu be bensaure, C13H 140 7, ist amorph, Smp. 560, unloslich in Wasser, 
Wslich in Weingeist, Ather, Chloroform, Ammoniak, Kalilauge; konz. Schwefelsaure farbt sie rot. 
Das Cube bin, C20H2006' nach MAMELI CH20 2 : C6Ha[C6Hs(OH)2lC6Ha: 02CH~, kristallinisch, 
Smp. 131-132°, ist indifferent, geruch- und geschmacklos, fast unloslich in kaltem Wasser, 
wenig loslich in heillem Wasser,li.islich in 76 T. absolutem Alkohol, in 27 T. Ather, ferner in Essig
saure, Chloroform, fetten und atherischen Olen. Mit kOll2" Schwefelsaure und mit Phosphor. 
saureanhydrid farbt es sich rot. 

Priifung. a) Bringt man ein Stiickchen einer Frucht mit einem Tropfen 
einer Mischung von 4 T. konz. Schwefelsaure und 1 T. Wasser in Beriihrung, so 
farbt sich die Saure stark rot. - b) Das Pulver darf hochstens 8% Asche hinter
lassen. 

Anmerkung zu a): Die Probe bezweckt den Nachweis des Cubebins und der 
Cu be bensaure. 

Nach FROMME lallt sich die Probe auch in folgender Weise ausfiihren: Ein Fruchtkorn 
verreibt man zu Pulver, bringt dieses auf ein glattes Filter und iibergiellt es iiber einer kleinen 
Porzellanschale mit 1-2 ccm Ather. Nachdem dieser verdunstet ist, verriihrt man mit einem 
GIasstabchen den Riickstand mit 1-2 Tropfen Schwefelsiiure Bei unverfalschten Cubeben 
tritt eine schon purpurrote Farbung auf, deren Starke noch zunimmt, wenn man 1-2 ccm 
Ather iiber die Saure giellt und das Schalchen hin und her bewegt, damit der Ather verdunstet. 
Falsche Cubeben geben schmutzigbraune Farbung. ZweckmaJ3ig fiihrt man die Probe mit 
mehreren Fruchtkornern von moglichst verschiedenem Aussehen aus. Die Probe lallt sich natiirlich 
auch mit dem Pulver ausfiihren. 

Veral'beitung. Da das Pulver noch haufiger verfalscht ist als die unzerkleinerten 
Cubeben und die Verfalschung des Pulvers viel schwieriger zu erkennen ist, empfiehlt es sich. 
das Pulver selbst herzustellen. Das Pulvern macht einige Schwierigkeiten, weil infolge dE'S hoben 
Harz. und Olgehaltes die Siebe leicht verstopft werden. Am besten lassen die Cubeben sich bei 
niedriger Temperatur pulvern, nachdem man sie grob zerstollen bei hochstens 250 oder iiber Atz· 
kalk gut ausgetrocknet hat. 

Aufbeu:ahrung. In gut schliellenden GefaBen (Blech oder GIas). Das Pulver ist nur in 
kleiner Menge vorratig zu halten. 

Anwendung. Bl.'i Gonorrhoe als Pulver von 1,0-5,0 g steigend 3mal tiiglich in Oblaten. 
Latwerge, Pillen, Tabletten, haufig zusa=en mit Copaivabalsam. Unzerkleinert als Volks
mittel gegen Kopfschmerzen (Schwindelkorner). 

Oleum Cubebarum. Cubebenol. Oil of Cubebs. Essence de cubebe. 
Gewinnung. Durch Destillation zerkleinerter Cubeben mit Wasserdampf; Ausbeute 

10-18%. 
Eigenschaften. Dickfliissiges, hellgriines bis blaugriines, zuweilen auch 

farbloses 01; Geruch stark nach Cubeben, Geschmack campherartig, zuletzt kratzend. 
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Spez. Gew. 0,915-0,930 (150), Amer. 0,905-0,925 (250); aD -250 bis -430, 
Amer.-20 0 bis -400 (bei 250); nD200 1,494-1,496; die Li:islichkeit in Weingeist 
von 90 Vol.- % ist sehr verschieden, manche Ole, wahrscheinlich die aus alten Cubeben, 
li:isen sich in gleichen Teilen, bei anderen sind bis zu 10 Vol. Weingeist von 90 Vol. -% 
l1otig, zuweilen tritt keine klare Li:isung ein. 

Bestandteile. Ein Terpen C1oH 16, das vermutlich Pinen oder Cam phe n ist, Di pen ten, 
C1oH 16 ; die Hauptmasse des Oles besteht aus zwei linksdrehenden Sesquiterpenen, von diesen 
ist eines noch nicht naher untersucht, das zweite ist Cadinen, C15H24• Alte Ole enthalten 
Cubebencampher, C1sH 260, rbombische Kristalle Yom Smp. 65-70°, linksdrehend, ~chon beim 
Liegen iiber Schwefelsaure in Wasser und ein Sesquiterpen, C1sH 24, zerfallend. . 

Extractum Cubebarum (aethereum). Cube benextrakt. Oleoresina 
Cubebae. Oleoresin of Cubeb. Extrait (oleoresineux) de cu
be be. Ein durch Ausziehen von Cubeben mit Ather und Weingeist hergestelltes diinnes Extrakt. 
Es wird am besten durch Perkolation hergestellt. Germ. und Japon. lassen es durch Maceration 
bereiten. Handelt es sich um griil3ere Mengen, so wird man den Ather natiirlich unter den niitigen 
Vorsichtsmal3regeln (siehe unter Destillation Bd. II) abdestillieren. Man stelle das Extrakt selbst 
her und vermeide kupferne GefaBe (!). Die Cubebenextrakte des Handels verdanken ihre bisweilen 
lebhaft griine Farbe vielfach nur einem geringen Kupfergehalt, den man nach dem Verbrennen 
in bekannter Weise nachweisen kann. 

Germ. und Japon.: 2 T. grob gepulverte Cubeben zieht man je 3 Tage mit 6 T., dann mit 4 T. 
einer Mischung von gleichen TeHen Ather und Weingeist aus und dampft die Ausziige zum diinnen 
Extrakt ein. - Amer.: Gepulverte (Nr. 30) Cubeben werden durch Perkolation mit Weingeist (92,3 
Gew.- Ofo) erschiipft. Der Weingeist wird im Wasserbad abdestilliert und die letzten Anteile des 
Liisungsmittels in flachen Schalen an einem warmen Ort unter haufigem Umriihren verdunsten 
gelassen. Von den bei der Aufbewahrung sich absetzenden wachsartigen und kristalIinischen 
Ausscheidungen solI daB Extrakt durch Abgiel3en getrennt werden. - Austr. undCroat.: Aus ge
pulverten Cubeben und einem Gemisch von gleichen Teilen Ather und'Y. eingeist durch Verdrangung 
und Eindampfen. - Gall.: 1 T. Cubebenpulver wird zuerst mit 2 T. Ather (0,724), dann mit 2 T. 
Weingeist (95%) perkoliert, die Ausziige werden nach Abdestillieren des Liisungsmittels einge
dampft und miteinander gemischt. - Helv.: Slepulverte Cubeben werden im Perkolator mit Ather 
erschiipft, die Ausziige, von denen man den Ather abdestilliert, zum diinnen Extrakt verdunstet. 
Ein braunes, in einer Mischung aus gleichen Teilen Ather und Weingeist vollkommen liisliches, 
im Wasser unliisliches Extrakt. Ausbeute 17-20%, 

Erkennungsreaktion: Wird 1 Tropfen des Extrakts mit 1 ccm eines Gemisches von 4 T. 
Schwefelsaure und 1 T. Wasser iibergossen, so muB eine Rotfarbung entstehen, die beim Verdiinnen 
mit Wasser allmahlich verschwindet (Germ.). -

Vor der Abgabe ist Cubebenextrakt umzuschiitteln! 
Extractum Cubebae fluidum. Cube benfluidextrakt. Fluidextract of Cube b. 

Amer.VIII: Bereitung aus gepulverten Cubeben mit Weingeist(92,30/0). Durchfeuchtungsmenstruum 
200 ccm. Erstes Perkolat 900 ccm. Verfahren sonst wie bei Fluidextractum Calumbae (Amer.). 
- Hung.: 200 T. Cubebenpulver werden mit einem Gemisch aus gleichen Teilen Ather und Spiritus 
(90%) durch Perkolation erschiipft. - Erkennungsreaktion: Ein Tropfen des Fluid
extraktes gibt mit einem Tropfen konz. Schwefelsaure eine blutrote Farbung. 

Extra('tum Cubebarum spirituosum stellt man durch Ausziehen von 1 'f. Cubebenpulver 
mit {) T., dann nochmals mit 2 T. verdiinntem Weingeist und Eindampfen zum weicben Extrakt 
dar. Ausbeute 18-200/0' Durch Eindampfen auf das Gewicht der verwendeten Cubeben er
halt man das Extract. Cubebarum alcoholicum PUCHE. 

Tinetura Cubebae. Cubebentinktur. Tincture of Cubebs. - Gall. 1884: 1 T. Cu· 
bebenpulver, 5 T. Weingeist (800f0). 10 Tage macerieren. - Brit. 200 g Cubebenpulver (Nr.20) 
werden mit 100 ccm Weingeist (85,7 Gew.-%) bis zu 1000 ccm Tinktur perkoliert. 

Electuarillm Plperls caudatl (Portug.). 
Cubebarum pulv. 40,0 
Balsami Copaivae 25,0 
Bismuti subni tricl 5,0 
Conservar. Rosae (Portug.). 30,0 

Pilulae Cllbebarum (F. M. Germ.). 
Extr. Cubebar. 6,0 
Cubebar. pulv. q. S. 

M. f. pi!. No. 50. 

Pulvis Cubebarum comllositu8 
(F. M. Germ. u. Hambg. Vorschr.). 
KaJ. nitro 5,0 
Cubebar. pulv. 
Pulv. Liquirit. compos. aa 22,5. 

M. f. pulv. 

Trorhlsri Cubebae (Amer.). 
Troches of Cubeb. 

Oleoresinae Cubebae 
Olei Sassafras 
Extracti Liquiritae pulv. 
Gummi arabici pulv. 
Sirupi tolutanl 

Man formt 100 Pastillen. 

2,0 
1ccm 

25,0 
12,0 
q. S. 
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Cucumis. 
Cucumis sativus L. Cucurbitaceae-Cucurbiteae-Cucumerinae. 
Gurke. Concombre. Cucumber. Wahrscheinlich in Ostindien heimisch, seit 
alter Zeit durch die Kultur verbreitet und fast iiberall kultiviert. 

Bestandteile. Das frische Fruchtfleisch der reifen Gurken enthalt 95 0/ 0 Wasser, 
1 % Zucker, 10f0 stickstoffhaltige Stoffe, 1-1,5% stickstofffreie Stoffe, 0,8% 
Holzfaser, 0,4-0,5 0/ 0 Asche. 

Die Samen enthalten fettes 01 von iihnlicher Zusammensetzung wie das Kiirbissamenol. 

Cucumis melo L. Echte Melone. Melon. Melon. Ebenfalls wahrscheinlich 
in Ostindien heimisch und seit alter Zeit vielerorts kultiviert. 

Bestandteile. Das frische Fruchtfleisch der reifen Melonen enthii.lt etwa 90% 
Wasser, 2-3 % Zucker, 1 % stickstoffbaltige Stoffe, 4-5 % stickstofffreie Stoffe, 10/ 0 H olzf a s er , 
0,7% Asche. Die Wurzel enthalt einen Erbrechen erregenden Stoff (Melonen-Emetinl. 

Cucumis myriocarpus NAND., heimisch in Siidafrika. Die Frucht wirkt purgierend 
und brechenerregend, das wirksame Prinzip ist ein glykosidischer Bitterstoff, Myrio
carpino 
Cucumis utilissimus RoXB., heimischin Vorderindien, Frucht eBbar, enthii.lt im Peri
carp ein eiweiBlosendes Enzym, das in alkalischer Losung am besten wirkt. 

Cucumis citrullus SER., heimisch in Siidafrika. Die Wurzel soll blasenziehend wirken. 

Cucumis trigonus RoXB. (C. pseudocolocynthis Roy.), Pseudoc'oloquinte, Ost
indien. Die Friichte enthalten Colocynthin. 

Gurken-Cold-Cream nach ASKINSON: 434,0 frischen Gurkensaft erwarmt man auf etwa. 
650, filtriert und mischt zu einer Salbe aus je 28,0 Walrat und Wachs und 450,0 Mandelol. 

Gurken -Essenz nach EVERS: 2 kg Gurken werden geschalt, fein gehobelt, mit 21/2 I 
Spiritus maceriert, nach einigen Tagen abgepreBt und die Fliissigkeit filtriert. Zu Gurken
pomade (Poma.de de concombre) und zu Gurkenmilch (Lait de concombre) nimmt 
man auch frisch gepreBten Gurkensaft. 

Unguentum Cueumis (Portug.). 
1. Adipis 600,0 
2. Sebi 400,0 
3. Tincturae tolutanae (15: 100) 10,0 
4. Succi eucumis recentis 800,0. 

Der Mischung von 1, 2 und 3 wird 4 in 3 An· 
teilen zugesetzt, deren jeder 4 Stunden lang 
eingeriihrt wird. Dann schmilzt man das 
Ganze nochmals auf dem Wasserbad, laUt 
einige Stunden kalt stehen und trennt die 
Salbe von der wasserigen FIUssigkeit. 

Kombella ist ein Hautcreme, dem frischer Gurkensaft beigemischt sein solI 

Cucurbita. 
Verschiedene Cucurbita-Arten, hauptsachlich Cucurbita maxima DUCHESNE, 

C. pepo DC. und C. moschata DUCHESNE mit zahlre1chen Formen. Cucurbita
ceae-Cucurbiteae-Cucurbitineae. Kurbis. Die Heimat des Kiirbis ist 
wahrscheinlich Asien, seit alter Zeit werden die Pflanzen in allen warmeren Gegenden 
kultiviert. 

Bestandteile. Das frische Fruchtfleisch der Kiirbisse enthalt etwa 90% Wasser, 
1-1,50f0Zucker, 1-1,5% stickstoffhaltige Stoffe, 5% stickstofffreie Stoffe, 1-1,5% 
Holzfaser, 0,75 0/ 0 Asche. Der gelbe Farbstoff des Fruchtfleisches ist Carotin. 

Semen Cucurbitae. Kiirbissamen. Pumpkin Seed. Graine de pepon. Semen 
Peponis. Bisamkiirbissamen. Kiirbiskerne'. 

Die Samen von Cucurbita maxima sind 20-24 mm lang, 12-14 mm breit, 4-5 mm 
dick, oval, weiB bis gelblichbraun (in letzterem Fall sticht der Rand weiB ab gegen die Farbe des 
iibrigen Telles der Testa), ohne Schwielenrand, meist flach berandet. Bei C. pepo DC. sind die 
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Samen eifi:irmig, die beiden Breitseiten £lach gewi:ilbt, etwa doppelt so lang als breit, bis 25 mm 
lang, stark erhaben berandet, die Farbe ist schmutzigweil3, mehr oder weniger erdfarbig. An 
dem verjiingten und zugespitzten Ende die Mikropyle, das entgegengesetzte Ende abgerundet. 
Die Aul3enseite ist meistens von einem diinnen, farblosen Hautchen iiberzogen oder mit den Resten 
desselben besetzt. Bei C. moschata DUCH. sind die Samen schmutzigweiJ3 und von einem kriiftigen, 
meist etwas dunkler gefarbten Schwielenrande umgeben. Der Geschmack der Samen ist schleimig. 
siil3lichi:ilig. 

Mikroskopisohes Bild. Zu aul3erst das diinne, farblose Hautchen. Die Epidermis 
aus einer Reihe prismatischer ZelIen mit stark verdickten Aul3enwanden und leistenfi:irmigenVer. 
dickungen in den Seitenwanden. Am Samenrand sind diese ZelIen in radialer Richtung gestreckt. 
Darunter 4-6 (am Rande zahlreichere) Lagen kleiner, runder, verdickter Zellen. Die dritte 
Schicht aus einer Reih'il stark verdickter Zellen, die 2-4mal so lang als breit. Alsdann ein Ge· 
webe wie die zweite Schicht. Die drei folgenden Schichten als diinner Streifen zusammengefallener 
Zellen. Die achte Schicht aus einer Reihe £lacher, tafelfi:irmiger Zellen mit Protein und 01 als In· 
halt. Zuletzt mehrere Lagen kleiner, diinnwandiger, zusammengeprel3ter Zellen. 

Bestandteile. Durch Pressen erhalt man etwa 20%, durch Ausziehen mitLi:isungsmitteln 
etwa 40% fettes trocknendes 01, das in der Hauptmenge aus den Glyceriden der Linol. 
saure, Olsaure, Palmitinsaure und Stearinsaure besteht; das 01 wird frisch als Speisei:il 
verwendet. Aus dem Prel3kuchen hat man durch Ausziehen mit Alkohol isoliert: li:isliche Eiweil3· 
stoffe, Zucker, Spuren Salicylsaure und ein Harz (etwa 0,3%), in dem ein Phytosterol, 
C21H 460, Smp. 163°, und eine organische Saure, C25H SlO' COOH, Smp. 99°, enthalten sind. 
Die Samen enthalten ferner Leucin und Tyrosin; Asche etwa 4%, 

Ein besonderer Stoff, auf den die bandwurmabtreibende Wirkung zuriickzufiihren ware, 
ist bisher nicht aufgefunden worden. 

Anwendung. Die Kiirbiskerne werden seit langer Zeit als Bandwurmmittel angewandt; 
worauf ihre Wirkung zuriickzufiihren ist, ist bisher nicht festgestellt. Fiir einen Erwachsenen 
sind 100-200 geschalte Kerne (= 30-60 g) erforderlich, die am besten mit Zucker zu einer Paste 
angestol3en und mit wenig Milch verrieben gegeben werden. 5-10 Stunden nach dem Einnehmen 
wird Ricinusi:il als Abfiihrmittel gegeben. 

Das fette 01 wird als Speisei:il, die Prel3kuchen werden als Viehfutter verwendet. 
Emuisio Seminis CucurbJtae (Portug.). 

Seminis Cucurbitae 50,0 
Sacchari pulv. 20,0 
Aquae 80,0. 

Emuisio taenifuga DEBOUT. 
Semin. Cucurbit. decortic. 40,0 
Sacchari albi 30,0 
Extracti Filicis 5,0 
Aquae destillatae 150,0. 

Man bereitet eine Emulsion, die nicht durch· 
geseiht wird. Auf 4 mal innerhalb eines Tages 
zu nehmen, hinterher 2 Laffel Ricinusal. 

Pasta CucurbJtae (F. M. Germ.). 
Kiirbiskernpaste. 

Sem. Cucurbit. recent. pulv. 
Sacchar. alb. pulv. aa 50,0. 

M. f. pasta. 

Antitaenia, Band wurmmittel, ist eine Paste aus 50,0 Kiirbissamen, 10,0 Zucker, 10,0 
Glycerin und etwas Orangenbliitenwasser. Kommt auch in F'orm von Tabletten in den Handel. 

Jungclaussens Bandwurmmittel ist ein Kiirbiskernpraparat, das zwar etwas langsamer 
als Filixextrakt, aOOr ebenso sicher wie dieses wirken soll. 

l.es quatre Sl'mences froides. ein in Frankreich gebrauchlicher Tee, besteht aus gleichen 
Teilen Semen Cucumeris, Semen Melonis, SAmen CitrulJi und Semen Cucumeris Lagenariae. 

Cumarinum. 
Cumarinum. Cumarin. Cumarsaureanhydrid. Ortho-Oxyzimt
saureanhydrid. Tonkabohnencampher. C9H 6 0 2 • Mol.·Gew.146. 

Cumarin ist in kleinen Mengen in zahlreiohen Pflanzen enthalten, z. B. im Waldo 
meister, Honigklee, im Ruohgras u. a., in ziemlioh groBer Menge (etwa 1-2%) in 
den Tonkobohnen und wurde friiher aus diesen gewonnen. Jetzt wird es synthetisch 
dargestellt. 

Darstellung. I. Aus Tonka bohnen. Man kocht zerkleinerte Tonkabohnen zwei· bis 
dreimal hintereinander unter Riickflul3kiihlung langere Zeit mit Alkohol (80%) aus. Die Ausziige 
werden vereinigt und filtriert. Dann destilliert man den Weingeist ab, vermischt den Riickstand 
mit dem 3-4fachen Volum heWen Wassers, erhitzt nochmals bis fast zum Sieden und filtriert 
im Dampftrichter durch ein mit 'Wasser angefeuchtetes Filter, das das Fett zuriickhalt. Beim 
Erkalten scheidet sich das Cumarin in Kristallen aus. II. S yn the tisch erhalt man das Cumarin 
durch Erhitzen von 3 T. Salicylaldehyd mit 5 T. Essigsaureanhydrid und 4 T. wasser· 
freiem N atriumacetat. Das Gemisch wird einige Stunden unter Riickflul3kiihlung bis zum Sieden 
erhitzt. 
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Cumarin. 

Die nach dem Erkalten kristallinisch erstarrende Masse wird mit Wasser versetzt, worauf sich 
ein 01 ausscheidet, das neben Cumarin nooh Acetyl-Orthocumarsaure enthalt. Man destilliert 
das 01. wobei sich die Acetyl-Orthocumarsaure in Cumarin umwandelt, und kristallisiert dieses 
aus siedendem Wasser um oder reinigt es durch Destillation im Wasserdampfstrom. 

Eigenschaften. Farblose, gULnzende BHittchen oder Saulen von angenehmem, 
eigenartigem Geruch und bitterem, gewiirzhaft brennendem Geschmack. Schwer 
liislich in kaltem Wasser (I: 400), leichter (I: 50) in siedendem Wasser, sehrleicht liislich 
in Alkohol und in Ather, auch in fliichtigen und fetten Olen. Es schmilzt bei 67°, 
sublimiert ziemlich leicht (schon auf dem Wasserbad) und siedet unzersetzt bei 
291 0. Von konz. Schwefelsaure wird es langsam und ohne Farbung aufgeliist; auch 
beirn Erwarmen tritt kaum Farbung auf. tJbergief3t man es mit Natronlauge, so 
lost es sich in der Kalte nur sehr langsam auf; beirn Erwarmen mit Natronlauge 
fichmilzt es zunachst und lost sich dann unter schwach griinlicher Farbung auf; aus 
der Losung wird durch Salzsaure das Cumarin wieder in farblosen Nadeln gefallt. 

Prilfung. a) Schmelzpunkt 67°. - b) Man kocht 0,2 g Cumarin mit 2 ccm 
Salzsaure 1 Minute lang, und fiigt zur klaren Losung 4 ccm Carbolsaurelosung (1 + 20), 
sowie etwas filtrierte Chlorkalklosung; es darf keine rote Farbung auftreten und 
auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit keine blaue Farbung (Acetanilid, das beliebteste 
Verfalschungsmittel fiir Cumarin und ahnliche Produkte). - c) 0,2 g miissen sich auf 
einem Uhrglas auf dem Wasserbad erhitzt vollkommen verfliichtigen. 

Anwendung. Das Cumarin ist ein schwaches Desinficiens, wird aber arzneilich weder 
ii.uBerlich noch innerlich angewandt. In groBeren Mengen (2 g) wirkt es giftig. Man benutzt 
es in der Parfiimerie, zum Desodorieren von Jodoform und als Bestandteil von Maitrank-Es
senzen an Stelle des Waldmeisters. 

Elaeosaccharum Cumarinl. 
Cumarin-Zucker. 

Cumarini 1,0 
Sacchari pulverati 999,0. 

Auf 1 Flasche Moselwein setzt man fiir Wald
meisterbowle 2 g dieser Mischung zu (DIETE
RICH). 

Lygosin-Natrium (CHININFABRIK ZIMMER U. CO., Frankfurt a. M.) ist die Natriumverbindung 
des Dicumarketons, [1,2] NaOCeH4CH:CH. CO· CH:CHCeH,ONa [2,1]. Dicumarketon ist das 
Keton der Cumarsaure (o-Oxyzimtsaure), CeH4(OHlCH:CH·cOOH]. 

Darstellung. Salicylaldehyd wird mit Aceton und N atronlauge erhitzt. Dabei 
vereinigen sich 2 Mol. Salicylaldehyd unter Austritt von 2 Mol. H2 0 mit 1 Mol. Aceton: 
2C6H4(OH)CHO + CHsCOCHs+ 2NaOH = NaOC6H,CH: CH . CO· CH: CHCeH,ONa + 4H20. 
Das dabei entstehende Natriumsalz wird mit Weingeist gewaschen und aus verd. Weingeist um
kristallisiert. 

Eigenschaften. Griine, metallglauzende Prismen. Es reizt die Nasenschleimhaut. 1 T. 
lost sich in etwa 16 T. Wasser, in 7 T. Glycerin, in 100 T. Weingeist. Aus der wasserigen Losung 
fallen verd. Sauren das freie Dicumarketon als gelben kristallinischen Niederschlag. Beim Er
hitzen zersetzt es sich unter Entwicklung zimtartig und phenolartig riechender Dampfe, beim 
Verbrennen hinterlaBt es Natriumcarbonat (24,3 0/ 0 ), 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, in dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. Als An tiseptikum, besonders gegen GonorrhOe in wasseriger Losung 1-5: 100. 

Cuminum. 
Cuminum cyminum L. Umbelliferae-Apioideae-Ammineae. Mutter
kummeJ. 1m Orient heimisch, in den Mittelmeerlandern, in China, Indien seit 
alter Zeit kultiviert. 

Fructus Cumini. Mutterkummel. Cumin Fruit. Fruit de cumin. 
Semen Cumini (Cymini). Semen Carvi romani (aegyptiaci). Romischer 



Cupressus. 1133 

(agyptischer, spanischer, welscher, weiBer, langer. scharfer) K ummel. 
Hafer- (Kreuz-, Linsen-, Mohren-, Pfeffer-)Kummel. 

Die Frucht, deren beide Teilfriichte in der Regel noch zusammenhangen, ist 
langIich oder lanzettlich, 5-6 mm lang, bis 1,5 mm breit, von der Seite wenig zu
sammengedriickt, nach beiden Enden verschmalert, gelbbraunlich, vom Kelchrest 
und den Griffeln gekront. Die 5 starken, fadenformigen, stumpfen, gelben Haupt
rippen und die 4 breiten dunkleren Nebenrippen auf dem Riicken der Teilfriichtchen 
tragen. reichlich Borsten. Geruch und Geschmack ist eigenartig unangenehm aro
matisch. 

Mikroskopisches Bild. In der Epidermis der Fruchtwand charakteristische vielzellige, 
bis 0,5 mm groBe, oft verzweigte, derbwandige, an der Spitze abgerundete, aus einer Anzahl empor
gehobener Epidermiszellen gebildete Borsten, dane ben kurze Borstenhaare und ein- bis mehr
zellige weiche Haare. In jedem TiHchen je eine bis 0,16 mm breite, auf dem Querschnitt flach
dreieckige Olstrieme, auf der Fugenseite' derer zwei. Das auf der Beriihrungsflache hohle Endo
sperm enthalt fettes 01 und Aleuron, in den Aleuronkornern sehr kleine Oxalatdrusen und Einzel
kristalle. 

Bestandteile. 2,5-4% atherisches 01, 8% fettes 01, Chlorophyll, Gummi, 
Harz, Gerbstoff, EiweiBstoffe, geringe Mengen Schwefel. 

Verunreinigungen. Es sind ofters Coniumfriichte, begleitet von den Friichten von 
Setaria glauca BEAUV. als Beimengungen beobachtet worden. 

Anwendung. Ahnlich wie Kiimmel bei Verdauungsschwache, Kolik, auch in der Tier 
heilkunde, als Gewiirz fiir Brot, Kuchen und Kase. 

Oleum Cumini. Romisch KiimmelOl. Oil of Cumin. Essence de cumin. 
Cuminol. 

Gewinnung. Durch Destillation der Friichte des Romischen Kiimmels mit Wasserdampf; 
Ausbeute 2,5-4,5 0/0, 

Eigenschaften. Anfangs fast farbloses, spater gelbes bis braunliches 01; Geruch un
angenehm, Geschmack gewiirzig, bitter. Spez. Gew. 0,900-0,930 (15 0), an + 3020' bis + 80; 
nn200 1,494-1,507; loslich in 3-10 Vol. und mehr Weingeist von 80 Vol.-%. 

Bestandteile. Cuminaldehyd (Cumin ai, der den Geruch bedingende Bestandteil), 
CgHUCHO, p-Cymol, CloH14, Spuren von i- Pinen, ClOHl6> und d'a- Pinen, CloHl6, {J- Pinen, 
CloHl6, Di penten, CloHl6, ein hydrierter Cnminaldehyd, Cuminalkohol, ein Korper 
vom Sdp. 90-107 0 (3 mm), wahrscheinlich auch {J-Phellandren, ClOH16. 

Anwendung. Ahnlich wie Kii=eloJ als Excitans-Digedivum, Carminativum (2-6 
Tropfen in Weingeist gelost mehrmals taglich), auBerlich zu krampfstillenden Einreibungen. In 
der Parfiimerie. 

Cupressus. 
Cupressus sempervirens L. .(C. fastigia ta D. C.). Coniferae-Pinaceae~ 

Cupressineae. Die Cypresse ist in ihren zwei Varietaten C. pyramidalis TARG. 
und C. horizontalis MILL. durch das ganze Mediterrangebiet, auf den Gebirgen 
des nordlichen Persiens und Ciliciens, namentlich aber im Libanon wildwachsend 
aufgefunden worden. Die Gebirge von Busih westlich von Herath soil en die ur
spriingliche Heimat der Cypresse gewesen sein. 1m Orient und Siideuropa vielfach 
angebaut. 

Oleum Cupressi. CypresseniH. Oil of Cypress. Essence de cypres. 
Gewinnung. Dnrch Destillation der Bliitter und jungen Zweige der Cypresse mit Wasser

dampf. Die Ausbeute an 01 betriigt 0,2-1,2 % ; sie schwankt mit der Jahreszeit, dem Alter des 
Materials und der Art der DestiIlation. 

Eigenschaften. Gelbliches 01, Geruch angenehm nach Cypressen, nachher 
ambraartig. Die in Deutschland und in Frankreich destillierten Cypressenole weichen 
in ihren Eigenschaften voneinander abo 

Deutsches 01. Spez. Gew. 0,880-0,900 (150); aD + 4 bis + 180; nD200 
1,474-1,480; S.-Z. 1,5-3,0; E.-Z. 13-22; loslich in 2-7 Vol. u. mehr Weingeist 
yon 90 Vol.-Ufo, manchmal mit geringer Triibung. 
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Franzosisches CII. Spez. Gew. 0,868-0,884 (15 0 ); aD + 12 bis + 31 0 ; 

nD2o. 1,471-1,476; S.-Z. bis 2; E.-Z. 3-14; loslich in 4-7 Vol. Weingeist von 
90 Vol.-%, zuweilen mit geringer Triibung. 

Erganzb. gibt an: ItD20· +4 0 bis +31 0, laBt also sowohl deutsches wie fran
zosisches 01 zu. 

Bestandteile. Furfurol, C5H,02' d-a-Pinen, CloH18, d-Camphen, CloHIO' 

d-Sylvestren, CloHlO, Cymol, CloHw ein nicht naher bekanntes Keton, Terpinenol-4. 
CloH I70H, ein Alkohol CloH I70H, Terpineol, C1oH I70H, als Ester der Essigsaure, Bal
driansaure und einer nicht naher untersuchten Saure, I-Cadinen, C15H 24 , Ce drol (Cy
pressencampher, Cederncampher), C15H280, ein Harz von ladanum- oder ambraahn· 
lichem Geruch, ein fl iissiger Ses quiterpenalkohol, CI5H 250H, wahrscheinlich auch Fenchen 

CloH 18· nd B . K hh t . . . t' L" 1 5 d . 1 t" Anwe ung. e1 euc us en m wemgelS 1ger osung : , von er man Vierma ag-
lich etwas auf Bett- (Oberbett und Kopfkissen) und Leib-Wasche der Erkrankten traufelt. Die 
Zahl der Hustenanfalle wird dadurch bald herabgesetzt. 

Das aus den Blattern von Cupressus Lambertiana CARR. (C. macrocarpa HARTW.) 
zu 0,1 0/0 gewonnene atherische 01 weicht in seiner Zusammensetzung von dem Cypresseniil 
wesentlich ab; es enthalt wahrscheinlich Citronellal, C9H17CHO, und vielleicht auch Cymol, 
CloHa· 

Cyprin und Cypressin sind Cypresseniilpraparate, die ala Spray gegen Keuchhusten An
wendung finden. Die Leibwasohe und Kopfkissen der erkrankten Kinder werden damit besprengt. 

Cuprum. 
Cuprum. Kupfer. Copper. Cui vre. Cu. Atomgew. 63,57. 

Eigenschaften. Das Kupfer ist ein hellrotes stark glanzendes Metall, leicht 
polierbar. Es kristallisiert in regularen Kristallen (Wiirfeln oder Oktaedern). Der 
Bruch ist hakig, nach dem Schmieden sehnig. Es ist hart, zahe und sehr dehnbar, laBt 
sich zu Blech walzen, zu Draht ausziehen und in diinne Blattchen ausschlagen, die 
griinlich-blaues Licht hindurchlassen. Das spez. Gewicht des kristallisierten oder des 
geschmiedeten Kupfers ist 8,94. Gegossenes Kupfer ist meist nicht frei von Hohl
raumen und hat deshalb ein etwas niedrigeres spez. Gewicht (etwa 8,83, geschmie
detes Kupfer etwa 8,9). Geschmolzen ist es griinlichblau. Das fliissige Kupfer 
absorbiert verschiedene Gase, die es beim Erstarren unter Spratzen wieder abgibt. -
Das reine Kupfer ist ein ausgezeichneter Leiter der Elektrizitat. Setzt man das 
Leitungsvermogen des Silbers = 100, so ist das des Kupfers = 93; indessen 
driicken schon sehr geringe Verunreinigungen mit anderen Metallen und mit 
Kupferoxydul das elektrische Leitungsvermogen des Kupfers ganz erheblich herab. 
Durch eine Spur Arsen z. B. sinkt es auf 58, durch 0,5% Eisen auf 35, durch je 
0,5% Blei und Antirnon auf 64 usw. Das fiir elektrische Leitungen benutzte Kupfer 
soIl deshalb miiglichst rein sein. . 

An trockener Luft ist das Kupfer bestandig, an feuchter Luft iiberzieht es 
sich oberflachlich mit einer Schicht von basischem Kupfercarbonat (Patina). 
das falschlich auch Griinspan genannt wird. Beirn schwachen Erhitzen an der Luft. 
iiberzieht es sich mit rotem Kupferoxydul. Beim starken Gliihen an der Luft wira' 
das Kupfer zu schwarzem Kupferoxyd (Kupferhammerschlag, Kupferasche. 
Gliihspan) oxydiert, das abblattert. - Schwefelwasserstoff erzeugt auf dem Metall 
eine Schicht von dunklem Schwefelkupfer, das zuweilen eine blaue Farbe zeigt. 

In allen nicht oxydierenden Sauren (also fast alle Sauren mit Ausnahme 
der Salpetersaure) ist das Kupfer in der Kalte und solange die Sauren frei 
von Luft sind und keine Gelegenheit haben, Sauerstoff aufzunehmen, unlos
lich. Es ist also unlOslich in Salzsaure, verd. Schwefelsaure, Phosphorsaure, Essig
saure, Milchsaure, Weinsaure, Citronensaure. Enthalten diese Sauren aber Luft 
(und das ist gewiihnlich der Fall, wenn sie nicht vorher ausgekocht waren) 
oder haben sie Gelegenheit, Sauerstoff wahrend ihrer Beriihrung mit Kupfer 
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aufzunehmen, so wird das Kupfer von dem Sauerstoff oxydiert, und das 
Kupferoxyd bildet mit der Saure das betreffende Salz. - In blanken kupfernen 
GefaBen diirfen deshalb Nahrungsmittel und saure Fliissigkeiten (Pflanzensafte) 
wohl gekocht werden, nicht aber darin erkalten. Beim Kochen wird die Luft 
ausgetrieben, so daB die luftfreien Sauren nicht losend auf das Kupfer wirken konnen, 
wiihrend des Erkaltens dagegen wird wieder Luft aufgenommen und dann Kupfer 
von den Sauren gelost. 

Fette und Ole, in kupfernen GefaBen aufbewahrt, werden kupferhaltig, in. 
folge der Einwirkung der freien Fettsauren, die in den Fetten und Olen in kleiner 
Menge enthalten sind. 

Sehr leicht wird das Kupfer unter Bildung von Stickoxyd gelOst von Salpeter. 
saure, und zwar schon in der Kalte, ferner von konz. Schwefelsaure beim Erhitzen, 
wobei Schwefeldioxyd entweicht. Auch .Ammoniak wirkt bei Gegenwart von Sauer· 
stoff losend auf Kupfer ein. Aus seinen SalzlOsungen wird das Kupfer durch Eisen, 
Zink, Blei, Zinn, Cadmium, Wismut, Nickel, Phosphor gefallt; dagegen werden 
Silber und Quecksilber aus ihren Losungen durch Kupfer abgeschieden. 

Prilfung auf fre'l'fUle Metalle und Arsen. Man lost 5 g des zerkleinerten 
Metalls in Salpetersaure auf, dampft die Losung zur Entfernung der iiberschiissigen Saure ein 
und lost das Kupfernitrat in Wasser zu 100 ccm auf. In der Losung werden nachgewiesen und 
bestimmt: Blei durch verd. Schwefelsaure; Silber durch Salzsaure; Eisen, Zink, Aluminium, 
Nickel nach Ausfallung des Kupfers mit Schwefelwasserstoff im Filtrat. 

Nachweis von Arsen: 5g des zerkleinerten Metalles werden in einem Kolben mit 40 
bis 50 g Eisenchloridlosung und 20-25 g Salzsaure (25 0/ 0 HOI) iibergossen, der Kolben mit einem 
als Kiihler dienenden abwii.rts gebogenem Glasrohr von 60-80 cm Lange verbunden und er· 
hitzt, wobei das Arsen als Arsentrichlorid iibergeht. Das Destillat wird in einem gut gekiihlten 
Kolben aufgefangen. Die Destillation wird soweit wie moglich fortgesetzt, da das Arsentrichlorid 
in der Hauptmenge erst zuletzt iibergeht. Das Kupfer geht als Kupferchlorid in LOsung. Das 
Arsen kann im Destillat durch Schwefelwasserstoff als Arsentrisulfid gefallt und bestimmt werden. 

Chemie und Analyse. Das Kupfer ist in seinen Verbindungen ein· und 
zweiwertig. Die Verbindungen des einwertigen Kupfers werden als Kupfer. 
oxyd ul· oder Cuproverbindungen, die des zweiwertigen Kupfers als Kupferoxyd. 
oder Cupri verbindungen bezeichnet. Cuprosalze sind meistens ungefarbt und 
in Wasser unloslich, sie werden an der Luft leicht zu Cupriverbindungen oxydiert. 
Cuprisalze sind wasserhaltig meist blau oder griin gefarbt, wasserfrei zum Teil 
aueh weiB. 

Verhalten der Kupferverbindungen gegen Reagentien. Fiir die 
Analyse kommen fast nur Cuprisalze in Frage, Cuproverbindungen werden vorher 
in Cuprisalze iibergefiihrt. 

Sc h wefel wassers toff fallt aus sauren, neutralen oder alkalischen Losungen schwarzes 
Cuprisulfid, CUS, unloslich in verd. Salzsaure oder verd. Schwefelsaure, loslich in erwarmter 
Salpetersaure. Ammoniumsulfid lost kleine Mengen von Kupfersulfid auf. In Kaliumcyanid. 
losung ist frisch gefalltes Cuprisulfid leicht zu einer farblosen Fliissigkeit loslich, aus der Schwefel· 
wasserstoff kein Cuprisulfid mehr abscheidet. - Kali. oder Natronlauge fallen einen 
hellblauen Niederschlag von Ouprihydroxyd, OU(OH)2' das beim Kochen Wasser abspaltet und 
in schwarzes Cuprioxyd iibcrgeht. Die Fallung des Cuprihydroxyds durch Natron. oder Kali
lauge wird verhindert durch Ammoniumsalze, ferner durch die Anwesenheit geniigender Mengen 
von Weinsaure, Citronensaure, Glycerin, Mannit und anderer organischer Verbindungen, die 
Hydroxylgruppen enthalten; bei ihrer Anwesenheit geht das Cuprihydroxyd mit tief
blauer Farbe in Losung. - Natriumcarbonat fallt basisches Cupricarbonat als griinlichblauen 
Niederschlag, der beirn Kochen unter teilweisem Dhergang in Cuprioxyd braunschwarz wird. -
Am m 0 nia k bewirkt, in kleinen Mengen zugesetzt, zunachst die Ausscheidung hellblauer basischer 
Salze, auf Zusatz von mehr Ammoniak entsteht tief blaue Losung. - Kaliumferrocyanid 
erzeugt in nicht zu stark verdiinnten Losungen einen braunroten Niederschlag von Cupriferro. 
cyanid, Fe(CN)6CuZ' in starker Verdiinnung entsteht rote Farbung. Das Cupriferrocyauid ist in 
verdiinnten Sauren unloslich, von Kali· oder Natronlauge aber wird es zersetzt, von Ammoniak
fliissigkeit geliist. - Metallisches Eisen (ein blanker eiserner Nagel) iiberzieht sich in einer Lo
sung eines Cuprisalzes mit einer Schicht von metallischem Kupfer. - Wird ein Gemisch von 
Kupferverbindungen und Soda im Reduktionsfeuer des Lotrohrs auf Kohle geschmolzen, 80 
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enthalt die Schmelze rote duktile Metallflitter. - Halogenverbindungen des Kupfel's farben die 
Flamme griin. - Die Boraxperle odeI' Phosphorsalzperle wird durch Kupfer und 8eine Verbin. 
dungen in del' OxydationsfJamme griin gefarbt, beirn Erkalten geht diese Farbung in Blau iiber. 
- Setzt man die Perien del' ReduktionsfJamme aus odeI' gliiht man sie unter Zusatz von etwas 
Zinn odeI' nach dem Betupfen mit Stannochlorid, so werden sie durch Abscheidung von Kupfer 
odeI' Kupferoxydul undurchsichtig braunrot. 

Bestimmung des Kupfers. 
1. Ais K u pf er 0 x yd, au 0, bei Abwesenheit anderer durch N a tronlauge fall barer Metallsalze: 

Man erhitzt die neutrale odeI' schwach saure, ziemlich stark verd iinn te (!) Kupfersalzlosung 
in einer Porzellanschale bis zum beginnenden Sieden, fiigt Natronlauge hinzu, solange noch ein 
Niederschlag entsteht, erhitzt noch einige Minuten fast bis zum Sieden, laBt kurze Zeit absetzen, 
filtriert die Fliissigkeit ab, iibergieBt den Niederschlag mit Wasser, erhitzt zum Kochen, gieBt 
wieder durch das Filter ab und wiederholt das Auskochen des Niederschlages mit Wasser noch 
einmal. Dann bringt man den Gesamtniederschlag auf das Filter, wascht ihn mit heiBem 
Wasser aus, trocknet und gliiht im Porzellantiegel iiber einem einfachen Bunsenbrenner. CuO 
X 0,7989 = Cu. 

2. Ais Cuprosulfid, CullS: Man leitet in die heiBe Kupfersalzlosung, die kleine Mengen 
freier Salzsaure odeI' Schwefelsaure abel' keine Salpetersaure enthalten soll, Schwefelwasserstoff 
bis zur volligen Sattigung ein. Del' Niederschlag wird rasch abfiltriert, mit Schwefelwasserstoff. 
wasser gewaschen und getrocknet. - Nach dem Trocknen trennt man den Niederschlag yom 
Filter, verbrennt dasselbe in einem ROSEschen Tiegel vollstandig, mischt zu del' Filterasche 
nach dem Erkalten etwa 0,3-0,5 g aschefreien Schwefel (aus Schwefelkohl!Jnstoff kristallisiert), 
bringt ferner den Hauptniederschlag dazu, und gliiht das erhaltene Gemisch von Schw<lfel und 
Cuprisulfid im Wasserstoffstrom bei dunkler Rotglut bis zum gleichbleibenden Gewicht. Man 
erhalt schlieBlich Cuprosulfid, CU 2S. Cu2S X 0,7986 = Cu. Anstatt im Wasserstoffstrom kann 
man das Kupfersulfid auch im Kohlendioxydstrom erhitzen. 

Das Gliihen im Wasserstoffstrom wird in folgender Weise ausgefiihrt: Del' Tiegel wird mit 
einem durchlochten Deckel geschlossen. Durch die Offnung leitet man mit einem passend ge· 
bogenen Tonrohr gewaschenen luftfreien Wasserstoff in maBig starkem Strom ohne zu erhitzen. 
Wenn die Luft aus dem Tiegel verdrangt ist, erhitzt man den Tiegel allmahlich mit ganz kleiner, 
erst allmablich verstarkter Flamme (Pilzbrenner) bis zur dunklen Rotglut. Wenn aus dem Tiegel 
keine Schwefeldampfe mehr entweichen (die am Rande des Tiegels mit blaulicher Flamme ver· 
brennen), erhitzt man noch etwa 5 Minuten lang, verkleinert die Flamme und entfernt sie nach 
5 Minuten ganz. Man leitet dann noch so lange Wasserstoff durch den Tiegel, bis diesel' auf 
etwa70-80 o abgekiihlt ist; dann bringt man den Tiegel in das Trockenglas und wagt ihn nach 
dem Erkalten. Das Gliihen im Wasserstoffstrom wird wiederholt, bis das Gewicht gleichbleibt. 

Zur Bestimmung des Kupfers kann auch das Nitrosophenylhydroxylamin dienen, 
das unter den Namen Cupferron (E. MERCK) in den Handel kommt. Es gibt mit Kupfer. 
und Eisensalzen unlosliche komplexe Verbindungen, die durch GIiihen in die Oxyde iiber' 
gefiihrt werden konnen. 

3. MaBanalytische Bestimmung (jodometriscb nach GOOCH und HEATH). Die Losung 
eines Kupfersalzes, die (in etwa 100 ccm) hochstens 0,3 g Cu und daneben hochstens 5 g H 2S04, 

1 g HCl odeI' 1 g HNOa odeI' 10 g CHaCOOH enthalt und die frei ist von Stickoxyden, wird mit 
5 g Kaliumjodid versetzt und mit l/lo·n.Natriumthiosulfatlosung titriert (Starkelosung, etwa 
10 ccm). 1 ccm 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung = 6,357 mg Cu. Die Umsetzung erfolgt nach del' 
Gleichung: CuSO, + 2KJ = J + CuJ + K 2SO,. 

4. Ma BanalytischeBestimm ung nach VOLHARD. Kupfer laBt sich ahnlich wie Silber 
mit Ammoniumrhodanidlosung titrieren, wenn es als Cuproverbindung vorliegt. Cupriverbin. 
dungen konnen leicht durch Schweflige Saure in eine Cuproverbindung iibergefiihrt werden. 

Diese Bestimmung des Kupfers, z. B. in Kupfervi triol, wird in folgender Weise ausgefiihrt: 
Die Losung des Kupfervitriols (etwa 1 g) in 40-50 ccm Wasser wird zum Sieden erhitzt und mit 
soviel Schwefliger Saure versetzt, daB die Fliissigkeit stark danach riecbt. Dann wird 1/10·n.Am. 
moniumrhodanidlosung in geringem abel' deutlichem OberschuB zugesetzt, die Fliissigkeit erkalten 
gelassen und mit Wasser auf 300 ccm gebracht. Nach kraftigem Durchschiitteln wird die Fliissig. 
keit durch ein nicht angefeuchtetes Filter in einem trockenen Kolben filtriert. 100 ccm des Fil· 
trats welden mit Salpetersaure in reichlicher Menge und etwa 10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung 
versetzt und mit 1/10·n.Silbernitratlosung bis zum Verschwinden del' Rotfarbung titriert. Das 
Dreifache del' Zahl del' Kubikzentimeter l/lo·n.Silbernitratlosung wird von der angewandten 
Menge 1/1o·n.Ammoniumrhodanidlosung abgezogen. 1 ccm 1JlO·n.Ammoniumrhodanidlosung 
= 6,357 mg Cu und = 25 mg CuSO, + 5HsO. 

Beispiel: Es wurden 1,0284 g Kupfervitriol und 50 ccm 1/10·n.Ammoniumrhodanidlosung 
angewandt und beim Zuriicktitrieren fiir 1/3 del' Fliissigkeit 3,6 ccm 1/10·n.Silbernitratlosung 
verbraucht. Zur Fallung des Kupfers waren danach erforderlich 50 - 3 X 3,6 = 39,2 cem 
IJI0·n.Ammoniumrhodanidlosung = 39,2 X 25 mg = 980mg CuSO, + 5H20 in 1,0284 g Kupfer. 
vitriol = 95,3%. 
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Liegt das Kupfer als N i tr a t vor (in salpetersauren Losungen von Kupferlegierungen oder 
von Kupfererzen), so wird der ObersehuB an Salpetersaure abgedampft, der Riiekstand in etwa 
50 eem Wasser gelost, die Losung mit Natriumearbonatlosung versetzt, bis eben ein bleibender 
Niedersehlag von basischem Kupferearbonat entsteht. Dann wird die Sehweflige Saure zugesetzt 
und weiter verfahren wie bei Kupfersulfat. Naeh H. THEODOR wird die salpetersaure Kupfer
losung mit Ammoniakfliissigkeit sehwaeh alkaliseh gemaeht, mit verd. Sehwefelsaure wieder 
angesauert, dann mit der Ammoniumrhodanidlosung und mit N atriumsulfi tlosung (statt 
Sehwefliger Saure) versetzt, sehlieBlieh fiigt man noeh etwas verd. Sehwefelsaure hinzu, bis die 
Fliissigkeit deutlieh naeh Sehwefeldioxyd rieeht und verfahrt da,nn weiter wie naeh VOLHARD. 

Abb. 230. .4A Zwei DANIELL-Elemente. BEine Platinscbale, mit del' zu elektrolysierenden Lasung teilweise 
angefUllt, als Katbode. C Eine in die Fliissigkeit eintauebende Platin-Anode. D Ein elektrolytiscbes Stativ 

mit Giasstange. 

5. Elektrolytisehe Bestimmung. Das Kupfer wird elektrolytisch abgeschieden aus 
salpetersaurer Liisung, die auBer Kupfer kein anderes aus salpetersaurer Liisung fii.llbares Metall 
enthalten Boll (aueh kein Antimon und Arsen); die Anwesenheit von Blei ist nicht stiirend. 
In der Liisung sollen nieht mehr als 0,2 g metallisehes Kupfer Bein, das Gesamtvolum der Liisung 
betrage zum SchluB etwa 120 cem. 

Man braucht 1-2 DANIELL-Elemente A, eine Platinsehale B, eine 
Platinelektrode G. Leitungsdrahte, einen kleinen Glasheber und ein elektroly
,tisehes Stativ D. Siehe Abb. 230. 

Man bringt die Kupferlosung, in der das Kupfer als Sulfat enthalten ist und 
die in der Regel noeh einen ObersehuB von freier Sehwefelsaure enthalten 
wird, in die gewogene Platinsehale, fiigt so viel Ammoniakfliissigkeit hinzu, 
daB basisehes Kupfersalz sieh ausseheidet oder die bekannte tief blaue Farbung 
eintritt. Dann sauert man mit Salpetersaure sehwaeh an, fiiIIt mit Wasser 
auf etwa 100-120 eem auf, fiigt noeh 3-5 eem Salpetersaure (spez. Gew. 1,2) 
hinzu, sehaltet die Sehale als Kathode in den Stromkreis ein und bedeekt 
das Ganze mit einem durehloehten oder halbierten Uhrglas. Nach etwa 1-2 
Stunden is t der groBte Teil des Kupfers abgesehieden. Man spritzt nun das Uhr
glas ab und iiberlaBt den Apparat etwa 12 Stunden (iiber Naeht) sieh selbst. 
Naeh dieser Zeit priift man eine mittels Pipette entnommene Probe del' Fliissigkeit 
mit Kaliumferrocyanid auf Kupfer. 1st alles Kupfer abgeschieden, so hangt man 

Abb. 231. 

in die Schale einen mit Wasser gefiillten Heber ein und gieBt aus einer groBen Spritzflasche so viel 
Wasser in die Schale ein, daB das Volum der Fliissigkeit stets das gleiche bleibt und die Anode stets 
mit Fliissigkeit bedeckt bleibt. Wahrend des Auswaschens darf der Strom nicht unterbrochen 
werden. Wenn etwa 1 Liter Wasser zugegossen ist, nimmt man den Heber aus del' Schale heraus, 
entfernt diese vom Stativ, spiilt sie noch I-2mal mit Wasser, dann 2-3mal mit AIkohol, schlieB
Iich I-2mal mit Ather nach, trocknet im Luftbad und wagt. Man erhalt so das Kupfer als 
glanzend roten, kristallinisehen, fest an der Schale haftenden Oberzug, del' durch Salpetersaure 
leieht aus der Platinsehale herausgelost werden kann. Statt der Platinschale kann man aueh 
eine Netzelektrode nach WINKLER (Abb. 231) und eine Spiralanode anwenden, die man an ge
trennten Stativen befestigt in die in einem Becherglas befindliche Losung hineinhli.ngt. An Stelle 
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der Platinnetzkathode kann man auch eine solche aus Kupferdrahtnetz selbst herstellen und 
sie nach dem Auskochen mit verd. Schwefelsaure, Abspiilen mit Wasser, Alkohol und Ather, 
Trocknen und Wagen in gleicher Weise benutzen. Die Kupferkathode kann immer wieder be· 
nutzt werden, bis 'der tJberzug zu dick wird. 

Toreikologisches. Die loslichen Kupfersalze geben mit EiweiB unlosliches Kupfer
albuminat, aie wirken daher atzend, und wenn sie resorbiert werden, konnen sie Vergiftungs
erscheinungen hervorrufen. Losliche Kupfersalze in groBeren Mengen in den Magen gebracht, 
bewirken Erbrechen, das Kupfersalz wird in der Regel vollig wieder herausgeschafft, so daB ge
sundheitssch1i.dliche StorungGn nicht entstehen. Saure Speisen wirken bei Gegenwart von Luft 
losend auf metallisches Kupfer ein (s. S.l134), ein Kupfergehalt solcher in kupfernen Geraten 
zubereiteter Speisen kann unter Umst1i.nden Vergiftungserscheinungen hervorrufen, doch ist 
die Giftigkeit der Kupferverbindungen nicht so groB, wie man angenommen ha.t. 

Eine chronische Kupfervergiftung, die mit der Bleivergiftung zu vergleichen ware, 
gibt es nicht. 

Gurken, Erbsen u. a. Gemiisekonserven werden zur Erzielung einer haltbaren griinen Farbe 
mit Kupfersalzen behandelt; es bildet sich phyllocyaninsaures Kupfer. Das Kupfern der Kon
serven ist in Deutschland durch das Gesetz yom 5. Juli 1887 eigentlich verboten, wird aber bis 
zur endgiiltigen Regelung dieser Frage vorlaufig stillschweigend geduldet. TSCHIRCH schlagt 
vor, als zulassiges Maximum 0,05 g metallisches Kupfer auf 1 kg Konserven zu gestatten. Durch 
die Verwendung von Kupfersalzen als Bek1i.mpfungsmittel pflanzlicher Parasiten (Brandpilz des 
Getreides, Meltaupilz der Reben, Erreger der Kartoffelkrankheit) konnen kleine Mengen von 
Kupfersalzen in Nahrungsmittel iibergehen, doch ist deren Menge zu gering, als daB sie schadi
gend wirken konnten. Bedenklicher ist der Zusatz von Kupfersulfat zum Mehl, urn dessen Back
fahigkeit zu erhohen. Indessen ist in allen solchen Fallen immer darauf Riicksicht zu nehmen, 
daB Spuren von Kupfer in sehr vielen Nahrungsmitteln als normaler Bestandteil vorkommen. 
(In 1 kg Kakaoschalen sind z. B. bis 0,225 g metallisches Kupfer enthalten.) 

Der Nachweis des Kupfers in N ahrungsmitteln usw. ist nicht schwierig zu fiihren: 
Man verascht die getrockneten Objekte, dampft die Asche mit Konigswasser wiederholt ein, 
erhitzt den Riickstand 2 Stunden auf 150°, zieht ihn mit Salzsaure aus und weist das Kupfer 
in der Losung mit Ammoniak oder Kaliumferrocyanid nacho 

Anwendung. Das Kupfer findet wegen seiner Dauerhaftigkeit in der Technik und im 
Haushalt in ausgedehntestem MaBe Verwendung fiir Hausbedachungen und Regenrinnen, zur 
Herstellung von Kesseln, Rohrenleitungen, Destillierappara.ten, Verdampfungsapparaten und allen 
moglichen anderen Apparaten, von Haushaltungs- und Kunstgegenstanden, von Miinzen. Wegen 
seiner guten elektrischen LeiWihigkeit ist es das in der Elektrotechnik am meisten verwendete 
Metall fiir Leitungen fiir Stark- und Schwachstrom, fiir Dynamomaschinen und andere Zwecke. 
Auch Legierungen des Kupfers mit anderen Metallen werden in groBen Mengen verwendet, be· 
sonders Messing und Bronze. In der Analyse dient es zum Nachweis von Quecksilber und 
Arsen, zur Erkennung der Salpetersaure. 

Cuprum metallicum reductum, Reduziertes Kupfer, wird erhalten durch Reduktion von 
reinem Kupferoxyd oder Kupferoxydul im Wasserstoffstrom, oder auf nassem Wege 
durch Ausfallen des Kupfers aus einer Kupfersalzlosung mit metall. Zink. Es ist ein kupferrotes 
bis braunrotes Pulver. Das gefallte Kupfer oxydiert sich sehr leicht; es findet Anwendung in 
der Homoopathie und in der organischen Chemie. 

Cup rum metallicum pulveratum, Gepulvertes Kupfer, findet in verschiedener Feinheit 
Anwendung in der Technik und in der Analyse. AuBerst fein gepulvertes Kupfer findet als Kup
ferbronzepulver Anwendung. Aus reinem Kupfer bestehendes Bronzepulver wird als Natur
k up fer bezeichnet, goldfarbiges Bronzepulver in verschiedensten Farbentonen erhalt man aus 
Legierungen des Kupfers mit Zink und anderen Metallen oder durch Mischen von Kupferbronze 
mit Aluminium bronze. 

Elektrocuprol (CLm COMAR u. Co., Paris), ist eine kolloide Kupferlosung mit einem 
Gehalt von 0,15 g Kupfer in 1 Liter. 

Darstellung. Durch elektrische Zerstaubung von Kupfer in reinem Wasser. 

Eigenschaften. Braunliche, im durchfallenden Licht klare, im auffallenden Licht 
triibe Fliissigkeit. Sie kommt in Ampullen zu je 5 ccm in den Handel. 

Erkennung. Beim Erwarmen der Losung mit Salzsaure verschwindet die braunliche 
Farbung; die so erhaltene braun gefarbte Fliissigkeit gibt mit Ammoniakfliissigkeit eine blaue, 
mit Kaliumferrocyanidlosung eine rotbraunliche Farbung. 

Anwendung. Intravenos und intramuskular zu 2,5-20 ccm. Durch Mischen mit einer 
beigegebenen Salzlosung wird die Losung vor der Einspritzung isotonisch gemacht. 
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Kupferleg ierungen. 
Kupfer-Zinklegierungen. Messing. Legierungen von 25-50T. Zink und 75-50T. 

Kupfer, verunreinigt mit kleinen Mengen Blei, Zinn und Eisen. Manche Mesiling
sorten, <lie mit besonderen Namen bezeichnet werden, werden absichtlich mit be
stimmten Mengen Blei, Eisen, Mangan, Nickel und Aluminium versetzt. Die Kupfer
Zinklegierungen sind blaBgelb bis rotlichgelb, harter und leichter schmelzbar als 
reines Kupfer; der Schmelzpunkt sinkt mit dem Zinkgehalt. Sie werden nicht so 
leicht oxydiert wie Kupfer und lassen sich besser gieBen als Kupfer. Sie sind bei einem 
Zinkgehalt bis zu 37 % kalt hammerbar und reckbar, lassen sich stanzen, driicken 
und pressen. Messing mit einem Zinkgehalt von 37-50 Ofo ist bei gewohnlicher 
Temperatur nur wenig bildsam, laBt sich aber bei Rotglut gut schmieden. Diese Ver
schiedenheit der Messingsorten riihrt davon her, daB die Legierungen mit einem 
Gehalt bis zu 37 % Zink aus nur einer Art von Mischkristallen bestehen, die Le. 
gierungen mit 37-50 % Zink dagegen aus zwei Arten von Mischkristallen. Messing 
mit einem Gehalt von 1-2 % Blei [aBt sich besser mit der Feile bearbeiten als blei
freies Messing. 

Man unterscheidet folgende Messingsorten: 
Gull messing, Gelbgull. Fiir hochwertige GullstUcke wird Messing aus etwa 70 T. Kupfer 

und 30 T. Ziuk verwendet. FUr geringere Zwecke wird der Kupfergehalt bis auf 55% verringert. 
Tafelmessing ist kaltreckbares Messing, das zu Blechen ausgewalzt wird. Es ist urn so 

hochwertiger, je hiiher der Kupfergehalt ist. 
Tom bak ist riitlich gelbes Messing aus 85-90 T. Kupfer und 15-10 Zink. Es wird zu 

Kunst- und Schmuckgegenstanden verwendet. 
Talmigold ist vergoldetes Tombak. 
Patronenmessing, Kartuschmessing, ist kalt reckbaresMessing mit 65-72 %Kupfer. 
Druckmessing ist warm reckbares Messing mit etwa 60% Kupfer. 
Muntzmetall, Yellowmetall, das besonders zu Schiffsbeschlagen verwendet wird" 

enthalt 60-62% Kupfer und 40-38% Zink. 
Prinzmetall besteht aus 75% Kupfer und 25% Ziuk. 
Bronzepulver bestehen aua 82-98% Kupfer und 18-2% Zink. 
Unechtes Blattgold: 91-83% Kupfer, 9-17% Zink. 

Messingsorten mit Zusatz von anderen Metallen: 
Aluminiummessing: 63% Kupfer, 34% Zink, 3% Aluminium. 1st kalt reckbar. 
Prometheus-(Titan-)Metall: 60 T. Kupfer, 38 T. Zink, 2 T. Aluminium. 
Delta-Metall: 54-56 T. Kupfer, 40-42 T. Zink, 0,7-1,8 T. Blei, 0,9-1,2 T. Eisen, 

0,8-1,4 T. Mangan, Spuren von Phosphor, der in Form von Phosphorkupfer als Desoxydations
mittel zugesetzt wird. Dient besonders zur Herstellung von Maschinenteilen. 

Durana-Metall: 65% Kupfer, 29% Zink, bis 2% Eisen, bis 2% Zinno 
Aich-Metall: 60% Kupfer, 38% Zink, 2% Eisen und Antimon. 
Stereo-Metall: 55-60% Kupfer, 42-38% Zink, 2-3% Eisen. 
Manganbronze (PEARSONS): 56-66% Kupfer, 41-37,5% Ziuk, 1,5% Eisen, 

0,15% Mangan, 0,7% Zinn bis 0,5% Aluminium. 
Nickelmessing: 55% Kupfer, etwa 44% Zink, bis 2% Nickel. 

Kupfer - Zinnlegierungen. Bronzen. Die Kupfer -Zinnlegierungen sind noch besser 
giellbar ala Messing. Sie sind dichter und deshalb besser polierbar und starker klingend als 
Messing. Bei einem Zinngehalt bis 15% sind sie gelb und zahe, mit steigendem Zinngehalt werden 
sie heller gelb und schlielllich fast weill, harter und spriider. Man unterscheidet hauptsachlich 
folgende Arten von Bronze: 

Maschinenbronzen: Lagermetalle 81-87% Kupfer, 19-13% Zinn, meist mit bis zu 
8% Zink, Zahnriider 88-91 % Kupfer, 12-9% Zinno Hahne, StopfbUchsen und andere Ma
schinenteile werden aus ziukhaltiger Bronze (bis zu 9% Zink) hergestellt. 

Glockenbronze: 75-80% Kupfer, 25-20% Zinn; in alten Glocken haufig 1-4% Blei. 
Kunstbronzen: Bronzen des griechischen Altertums 75-90% Kupfer, 25-10% Zinno 

Heutige Kunstbronze enthalt stets mehr oder weniger Zink. 
MUnzbronzen: 95% Kupfer, 4% Zinn, 1 % Zink. 
Medaillen bronzen: 97% Kupfer, 2% Zinn, 1 % Zink. Feinere Medaillen 92% Kupfer 

8 % Zinn, Spuren von Zink. 
Phosphorbronzen. Mit diesen Namen bezeichnet man Bronzen, die unter Zusatz von 

Phosphorkupfer oder Phosphorzinn hergestellt werden, aber hiichstens noch Spuren von 
Phosphor enthalten. Die Bezeichnung Phosphor bronze ist also irreflihrend; der in Form der 
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Phosphormetalle zugesetzte Phosphor wirkt lediglich als Desoxydationsmittel und verbessert die 
Eigenschaften der Bronze dadurch wesentlich. Es werden deshalb besonders die fiir den 
Maschinenbau verwendeten Bronzen als sog. Phosphorbronzen hergestellt. 

Verschiedene Kupferlegierungen. Kupfer.Aluminiumlegierungen, Aluminium
bronzen, sind Legierungen von Kupfer mit bis zu etwa 10% Aluminium. Sie sin<! zum Teil 
schOn goldahnlich gelb; bei 5% Aluminium sind sie rotlich, bei 10% rein goldgelb. An der Luft 
wird die Farbe aber bald unansehnlich. Sie sind harter und fester als Kupferzinnbronzen. 

Bei einem hoheren Aluminiumgehalt als 10 % sind die Legierungen sprode und fiir technische 
Zwecke nicht verwendbar. Ein Zusatz von 1 % Mangan oder Nickel solI die Festigkeit der Alumi
niumbronze noch erhohen. 

Cupror ist eine in Amerika verwendete Legierung von 94,2T. Kupfer und 5,8T. Aluminium. 
Kupfer-Manganlegierungen, Manganbronzen, sind Legierungen von Kupfer mit 

bis zu 15% Mangan. Die Farbe ist bereits bei einem Gehalt von etwa 10% Mangan grau. 
Kupfer-Nickellegierungen. Die Legierungen sind bereits bei einem verhiiltnismaBig 

geringen Nickelgehalt weiB, z. B. die alten deutschen Nickelmiinzen, die 75% Kupfer und 25% 
Nickel enthalten. 

Neusilber, Argentan, Packfong, WeiBkupfer, bestehon aus 50-66% Kupfer, 
19-11 % Nickel und 31-19% Zink. Alfenide, Christofle, Alpacca sind versilbertes Neu
silber. 

Kronand-Metall: 55,8% Kupfer, 21,9% Nickel, 21,2% Zink, 1,1 % Eisen. 
Kupferhaltige Lote. Hartlote, Schlaglote. Als Hartlot oder Schlaglot be

zeichnet man in den meisten FiiJlen Legierungen von Kupfer mit Zink, die zum 
Loten von Kupfer, Messing, Bronze, Neusilber, Silber und Eisen dienen. Die Le_ 
gierungen konnen aber auch Zinn und Silber enthalten. Der Schmelzpunkt eines 
solchen Lotes liegt um so hoher, je hoher der Kupfergehalt ist. Man verwendet meist 
Lote von folgender Zusammensetzung: 

1. Sehr strengfliissiges Lot fiir Kupfer: 67% Kupfer, 33% Zink oder 58% Kupfer, 42% 
Zink. 2. Strengfliissiges Lot: 50% Kupfer, 50% Zink. 3. Leichtfliissiges sprOdes weiBlichgelbes 
Lot: 45% Kupfer, 50% Zink, 5% Zinno 4. Leichtfliissiges weiBes Lot: 33 0/ 0 Kupfer, 67 0/ 0 Zink. 

Die Zusammensetzung der Lote wird in Vorschriftenbiichern haufig nicht nach Kupfer 
und Zink, sondern nach Messing und Zink angegeben. Diese Angaben sind aber wegen der ver
anderlichen Zusammensetzung des Messings unbestimmt. 

Silberhaltige Lote werden 'von SCHWIRKUS in folgender Zusammensetzung empfohlen: 
1. Lot fiir hochschmelzende Messingsorten: 53 0/ 0 Kupfer, 43 % Zink, 4 % Silber. 2. Mittlere 
Sorte: 48 0/ 0 Kupfer, 48 0/ 0 Zink, 4% Silber. 3. Lot fiir Messingbleche und Drahte: 42% Kupfer, 
52 % Zink, 6 % Silber. 4. Lot fur zweite Lotungen (bei denen eine fruhereLotung nicht zum Schmel
zen kommen darf): 43% Kupfer, 48% Zink, 9% Silber. 5. Lot fiir dritte Lotungen, sehr leicht
fliissig: 38% Kupfer, 50% Zink, 12% Silber. 

Lote mit hohem Silbergehalt dienen zum Loten von Silber, z. B.: schwerfliissiges Lot, sehr 
zahe: 80% Silber, 20% Kupfer. Leichtflussiges Lot, gut dehnbar, sehr weiB: 50% Silber, 35% 
Kupfer, 15% Zink. Sehr festes Lot: 66% Silber, 24% Kupfer, 10% Zink. Bei hOherem Zink
gehalt werden die Lote leichtfliissiger aber auch sproder, z. B. 35% Silber, 35 0/0 Kupfer, 30% Zink. 
Ein leichtfliissiges Silberweichlot hat folgende Zusammensetzung: 48% Silber, 32% Kupfer, 
15 % Zink, 5 % Zinno Zum Loten von Gold dienen Gold-Silber-Kupferlegierungen, deren Goldgehalt 
sich nach dem Feingehalt des zu lOtenden Goldes richtet. 

Nickelhaltige Lote dienen hauptsachlich zum Loten von Neusilber und von Stahl und 
Eisen, z. B. Leichtfliissiges Lot: 35% Kupfer, 57% Zink, 8% Nickel. Schwerer fliissiges Lot, 
besonders fiir Stahl und Eisen: 38% Kupfer, 50% Zink, 12% Nickel. 

Herstellung der Lote. Die durch Zusammenschmelzen der Metalle erhaltene, durch 
Riihren mit einem Eisenstab gut gemischte fliissige Legierung wird durch EingieBen in Wasser gra
nuliert, wobei man zur feineren Verteilung der Legierung in das Wasser einen Reiserbesen halt, auf 
den die Legierung gegossen wird. Der Besen wird dabei bewegt. Sprode Legierungen konnen auch 
in Barren gegossen und nach dem Erkalten in Stahlmorsern gepulvert werden. Auch in Form von 
Feilspanen, Drehspanen oder Blechschnitzeln werden die Lote verwendet. 

Ais Lotmittel verwendet man beim Loten mit Hartlot meistens Borax oder Gemische von 
Borax und Borsaure oder Kaliumcarbonat. Auch gepulverter Kryoli t h, fiir sich oder mit Ammo
niumphOBphat gemischt und Gemische von Quarzsand mit Soda oder auch Glaspulver werden ver
wendet; letztere besonders bei Eisen und Stahl. 

Ais 11 artlOtwasser, das neben den Lotmitteln verwendet wird, dient eine Mischung aus 
gleichen Teilen Weingeist und Phosphorsaure. 

Schwarzen von Kupfer und Messing •.. Man iiberzieht Gegenstande aUB Kupfer oder 
Messing haufig mit einem grauen oder schwarzen Uberzug, weil fiir gewisse Zwecke (z. B. bei Teilen 
von wissenschaftlichen Instrumenten) die dunkle Farbung an Bich zweckmaBig erBcheint, und weil 
der dunkle Uberzug widerstandsfahiger gegen auBere Einfliisse ist alB daB blanke Metall. 
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Schwarzbeize fiir Messing. 1. Zur kalten Anwendung: Man lost 300 T. Cupricarbonat 
in 250 T. Ammoniakfliissigkeit und fiigt 500 T. Wasser zu. In diese Losung werden die gut abge
schmirgelten fettfreien Gegenstande an Drahten aus Kupfer oder Messing kurze Zeit eingetaucht, 
dann abgetrocknet. Zur warmen Anwendung: Man setzt zu konz. Salpetersaure Kupfer bis 
zur Sattigung hinzu. Zu 500 g dieser Losung bringt man 3,0 Silbernitrat. Die gereinigten Gegen
stande werden handwarm gemacht, dann eingetaucht und sofort herausgenommen. Man erhitzt sie, 
bis der zuerst griine Schaum schwarz geworden ist. Nach dem Erkalten abbiirsten und mit 01 
abreiben. 

2. Man taucht das Metall in eine Losung, welche hergestellt ist durch Versetzen einer ge
sattigten Kupfersulfatlosung mit gesattigter Ammoniumcarbonatlo8ung, bis zum Verschwinden 
des Niederschlags, erhitzt hierauf, wiederholt das Eintauchen und Erhitzen so oft, bis der "Oberzug 
dunkel geworden ist, biirstet ihn alsdann und iiberzieht mit Negativ- oder Mattlack. . 

3. Man lost 1 T. Cuprinitrat in 2 T. Ammoniakfliissigkeit von 0,96 spez. Gew. und hangt die 
zu iiberziehenden, fettfreien Gegenstande an Driihten von Kupfer oder Messing ein. 

Schwarzgraue Beize fiir Messing, Bronze, RotguB, Kupfer, Silber. ]000 T. rohe 
Salzsaure, 60 T. Arsenige Saure, fein gepulvert, 30 T. Antimonchlorid, 150 T. Hammerschlag, fein 
gestoBen. Man fiigt aHe Bestandteile zur Salzsaure (Vorsicht wegen der Entwicklung vor Arsen
wasserstoff!) und erhalt die Mischung 1 Stunde, auf 70-900. Man taucht die fettfreien Gegen. 
stande zweimal je 10-15 Sekunden ein, spiilt mit Wasser und trocknet mit weicher Leinwand oder 
Sagespanen abo 

Stahlgraue Beize fiir Messing, Bronze, RotguB, Kupfer, Silber. 1. Man lost 
83 T. Eisenvitriol und 83 T. gepulverte Arsenige Saure in 1000 T. roher Salzsaure. Gebrauch wie 
bei der vorigen. 

2. In einer Mischung aUB 1000 ccm roher Salzsaure und 125 ccm Salpetersaure lost man 
42,5 g Arsenige Saure und 42,5 g Eisenspane (Vorsicht!). Die gereinigten Gegenstande werden 
5 Minuten eingehangt. 

Mattschwarze Beize von A. BOLLERT. Fur Kupfer, Messing, Kupferzinnlegierun
gen, Neusilber, Phosphorbronze. Man lost 500 g Cuprinitrat in 150 g Alkohol von 90%' 
Man taucht die betr. kalten Metallgegenstande in die kalte Losung und erhitzt sie alsdann, bis der 
"Oberzug schwarz ist. 

Briinieren von Kupfer. Das polierte und erwarmte Kupfer wird bestrichen mit einer 
Losung aus 5 T. krist. Kupferacetat, 7 T. Ammoniumchlorid, 3 T. verd. Essigsaure (von 30 % ), 
85 T. Wasser. Der briinierte Gegenstand wird schlieBlich mit einer Losung von 1 T. Wachs in 4 T. 
Terpentinol abgerieben. 

Verkupferung. Die galvanische Verkupferung hat zwar die friiher geiibten Verfahren der 
direkten Verkupferung fast voUstandig verdrangt, indessen konnen doch Falle vorkommen, in 
denen Verkupferung ohne galvanischen Strom erwiinscht ist. 

Zinkgegenstande werden mit folgender frisch bereiteten breiigen Mischung eingerieben: 
Eine Losung von 10 g Kupfersulfat in 50 g Wasser wird mit einer Losung von 13 g Kaliumcyanid 
in 52 g Wasser und dann mit 105 g weiBem Ton oder so viel davon vermischt, daB ein sirupdicker 
Brei entsteht. 

Zur Verkupferung von Eisen dient folgende Fliissigkeit: 10 g Kupfersulfat, 6,6 g 
Zinnsalz und 11,5 g Zinksulfat werden in einer Mischung von 3,5 Liter Wasser und 15 g konz. 
Schwefelsaure gelOst, die mit 15 g konz. Schwefelsaure versetzt ist, gegeben. In diese LOsung 
werden die eisemen Gegenstande (z. B. 1500-2000 g eiseme Nagel) eine halbe Stunde unter Um· 
riihren erhalten, mit Wasser abgewaschen und mit trockenen Sagespanen abgetrocknet. 

Blanke oder glatte eiserne Gegenstande werden zuerst mit einer Losung von 1 T. Kupfer. 
nitrat in 50 T. verd. Salzsaure geputzt und dann wiederholt mit einer Losung von 10 T. Kupfernitrat, 
10 T. Cuprichlorid in verd. Salzsaure mittels eines wollenen Lappens oder einer Biirste berieben 
(WEISSKOPF). 

Zur Bronzierung von ZinkguB wird dieser zuerst mit einer Losung von] T. Ferrosulfat 
und 1 T. Kupfersulfat in 20 T. Wasser abgerieben und nach dem Abtrocknen mit einer Losung 
von 4 T. Griinspan in 11 T. ES8ig bestrichen. Nach dem Abtrocknen wird mit Polierrot poliert. 

Zum Bronzieren von MedailIen dient eine filtrierte Abkochung von 10 T. Griinspan 
und 5 T. Ammoniumchlorid in 250 T. Essig. Diese Fliissigkeit wird mit einem gleichen Volum Wasser 
verdiinnt, und nachdem die Medaillen hineingelegt sind, erhitzt, bis die Medaillen mit einer geniigen. 
den Kupferschicht bedeckt sind. 

Galvanisches Kupferbad. 1. Fiir aIle MetalIe: Cupriacetat 100, Natriumcarbonat 100, 
Natriumbisulfit 100, Kaliumcyanid 100, Wasser 5 Liter. Kalt anzuwenden. Spannung 3-4 Volt, 
Stromdichte 0,4 Ampere pro qdcm. Als Anode dient eine Kupferplatte. 2. Fiir Eisen und Stahl: 
Cupriacetat 100,0, Natriumbisulfit 100, Natriumcarbonat 125, Kaliumcyanid 125, Wasser 5 Liter. 
Spannung 3-5 Volt, Stromdichte 0,4 Ampere pro qdm. Fiir Zinkgegenstande ist dieses Bad an· 
wendbar, wenn die Menge des Kaliumcyanids auf 150-200 vermehrt wird. 

Galvanisches Messingbad, fiir alle Metalle anwendbar. Man lost 200,0 g Kaliumzink· 
cyanid und 200 g Kaliumkupfercyanid, Bowie 40 g Natriumcarbonat, 7,5 g Kaliumcyanid und 
7,5 g Ammoniumchlorid in 5 Liter Wasser. Die Losung wird auf 20-250 erwarmt. Die Spannung 
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des Stromes betrage 3-4 Volt. Als Anode dient eine Messingplatte. Stromdichte 0,7 Ampere auf 
1 qdcm. 

Verkupferung von Glas nach P. NEOGI. FERLINGSche KupfersulfatlOsung versetzt man 
mit alkalischer Tartratlosung, bis der zuerst gebildete Niederschlag gerade verschwunden ist, fiigt 
Formaldehydlosung hinzu, bis die Fliissigkeit stark danach riecht und erwarmt. Sowie sich Kupfer 
abzuscheiden beginnt, setzt man die Fliissigkeit in drehende Bewegung. 

Kupferverbindungen. 
Cuprum abietinicum. Abietinsaures Kupfer. Harzsaures Kupfer. 

Da1'stellung. Man verseift Colophonium mit Sodalosung und tragt die S~ifenlosung 
in verd. Kupfersulfatlosung ein. Der entstandene Niederschlag wird aus Ather umkristalli· 
siert. 

Eigenschaften. Griine, in 01 losliche Kristallschuppen. 
Aufbewah1'ung. V orsic h tig. 
Anwendung. Als Wurmmittel bei Hunden., In Petroleum gelost als Mittel gegen Haus· 

schwamm. 

Cuprum aceticum. (Erganzb.) Kupferacetat. Copper Acetate. Ace
ta te de cui vre. Cuprum aceticum neutrale. Aerugo crystallisata. 
Essigsaures Kupfer. Neutrales Kupferacetat. Kristallisierter (destillierter) 
Griinspan. (CHaCOO)2Cu + H 20. Mol.·Gew.200. 

Da1'stellung. 10 T. Griinspan (basisches Kupferacetat) werden mit 50 T. 
Wasser und 10 T. verd. Essigsaure (30%) fein angerieben; die Mischung wird zum Sieden 
erhitzt und mit noch soviel verd. Essigsaure versetzt, wie zur Auflosung des Griinspans notig ist. 
Aus der filtrierten Losung scheidet sich das Acetat beim Erkalten kristallinisch aus. Es wird 
auf einem Trichter gesammelt und nach dem Abtropfen bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigenschaften. Dunkel blaulichgriine, prismatische Kristalle von metal. 
lischem Geschmack; loslich in 14 T. kaltem oder 5 T. siedendem Wasser, auch in 
etwa 16 T. Weingeist. Zur volligen AuflOsung ist gewohnlich der Zusatz einer kleinen 
Menge Essigsaure erforderlich. An der Luft verwittern die Kristalle oberflachlich, 
bei 1100 wird es wasserfrei. 

E1'kennung. Beim -obergieBen mit konz. Schwefelsaure entwickelt es 
Essigsauredampfe. Die wasserige Losung wird durch iiberschiissige Ammoniak· 
fliissigkeit tief blau gefarbt. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch einen starken 
nberschuB von Ammoniumcarbonatlosung nicht getriibt werden (Eisen, Tonerde, 
Calcium. Einen Niederschlag von Eisenhydroxyd erkennt man am besten durch 
Abfiltrieren). - b) Wird die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) mit einem starken 
nberschuB von Natronlauge einige Zeit gekocht, so darf das Filtrat durch Schwefel· 
wasserstoff nicht verandert werden (Zink, Blei). - c) Wird 1 g des Salzes stark 
gegliiht, so darf der Gliihriickstand feuchtes rotes Lackmuspapier nicht blauen (Erd· 
alkalimetalle, Magnesium, Alkalimetalle). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut verschlossenen GlasgefaBen. Ein oberflachliches 
Verwittern der Kristalle ist auch bei sorgfaltiger Aufbewahrung kaum zu vermeiden. 

Anwendung. AuBerlich als mildes Atzmittel in Einstreupulvern, Salben, Augensalben 
(0,1 auf 5,0), in Losung ZU Injektionen bei Tripper (0,5-1,0 zu lOO,O). GroBte Einzelgabe 0,1 g, 
Tagesgabe 0,3 g (Ergiinzb.). Technisch wird es in der Farberei, beirn Zeugdruck, auch zur 
Darstellung des Scbweinfurter Griins verwendet. 

Cuprum subaceticum. Aerugo. Basisches Kupferacetat. Griinspan. 
Spangriin. Copper Subaceta tee Sousaceta te de cui vre. Vert 
de gris. Verdigris. Viride Aeris. 

Basisches Kupferacetat in wechselnder Zusammensetzung. In den Handel 
kommen zwei Sorten, griiner und blauer Griinspan. 



Cuprum. 1143 

Darstellung. Del' grune oder sohwedische (deutsche oder englische) Grunspan 
wird durch Einwirkung von mit Essig getrankten Zeugstucken auf Kupferplattell (mit denen 
erstere abwechselnd geschichtet werden) odeI' durch Besprengen von Kupferplatten mit heil3em 
Essig gewonnen. Er besteht im wesentlichen aus Halbbasisch-Kupferacetat, [Cu(CHaCOO)J2 
+ Cu(OH)a+ 5H20, neben wenig Zweifach-basisch-Kupferacetat, Cu(CHaC00la + 2Cu(OH)2 
+ HaO. 

Der blaue odeI' franzosische Griinspan wird hergestellt durch Einwirkung von in 
Essigsauregarung begriffenen Weintrestern auf Kupfel'bleche und besteht im wesentlichen aus 
einfach-basischem Kupferacetat, Cu(CHaCOO)2+ Cu{OH)2 + 5H20. Er ist in del' Regel etwas 
durch Weintrester vel'unreinigt. 

Fiir pharmazeutische Zwecke wird meist der griine Griinspan benutzt. 

Eigenschaften. Feines griines Pulver oder feste, schwer zerreibliche brot- oder 
kegelformige griine oder blaulich-griine Massen. In Wasser ist der Griinspan nur 
teilweise loslich, indem sich halbbasisches Kupferacetat mit blaugriiner Farbe lOst, 
wahrend zweifach-basisches Kupferacetat als blaues kristallinisches Pulver zuriick
bleibt. In verde Schwefelsaure und verde Essigsaure lost er sich vollstandig, aber auch 
in Ammoniakfliissigkeit, in letzterer mit tief blauer Farbe. 

Erkennung. Beirn UbergieBen mit konz. Schwefelsaure werden Essig
sauredampfe entwickelt. Die mit verde Schwefelsaure hergestellte Losung gibt mit 
Kaliumferrocyanid einen braunroten Niederschlag von Kupferferrocyanid. 

Priifung. a) 1 g Griinspan muB sich in 20 ccm verde Essigsaure ohne Auf
brausen (Carbonate) losen bis auf einen Riickstand von hochstens 0,05 g. - b) Die 
filtrierte Losung darf nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit im UberschuB keinen 
Niederschlag zeigen (Eisen, .Aluminium). - c) Zur Priifung auf Arsen (Verwechslung 
mit Schweinfurter Griin) fiihrt man die GUTzEITsche Arsenprobe aus (s. S. 551). 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 

Anwendung. AuBerlich als atzendes Streupulver bei wuchernden Geschwuren, in 
Salben (1,0 auf 10,0), in Ceraten, Pflastern. In Augenwassern, Gurgelwassern und Ein
spritzungen ist Aerugo durch Guprum aceticum zu ersetzen! In del' Tierheilkunde dient e1' 
als Beizmittel bei Klauenseuche und gegen wildes Fleisch. Die Abgabe von Griinspan im Hand
verkauf zur Verwendung als Kratzemittel ist bedenklich. Technisch wird er zu galvani
schen Badern und zu Metallbeizen verwendet. 

Ceratum Aeruginis. Griinspancerat. Griinspanpflaster. Emplast
rum Aeruginis. Kennedypflaster. H iihneraugenpflaster. - Ergiinzb.: 
1.T. fein gepulverter Griinspan wird einer kolierten Schmelze aus 10 T. gelbem Wachs, 5 T. 
FlChtenharz und 4 T. Terpentin zugefiigt und die Masse in Tafeln ausgegossen. - Dan.: Em
plastrum Man us Dei. 750 T. Bleipflaster kocht man mit 20 T. Griinspan, bis eine braunrote 
l!'arbe entstanden ist, und mischt hinzu 160 T. gelbes Wachs, je 20 T. Olibanum, Galbanum und 
Ammoniakgummi und je 5 T. Myrrhe und Mastix. 

Oxymel Aeruginis. Mel escharoticum. Griinspansauerhonig. - Er
yiinzb. 1I1: 10 T. feinst gepulverter Griinspan werden mit 5 T. verdiinnter Essigsaure und 100 T. 
gereinigtem Honig angerieben und (in einer Porzellanschale) auf dem Wasserbad zu 100 T. ein
gedampft. - Portug.: 200 T. Griinspan, 300 T. Essig (8%) und 500 T. Honig zu mischen. -
Vor del' Abgabe gut durchzuschiitteln! 

Spiritus Aeruginis. KupferspirituB. Wird durch trockene Destillation von Kupfer
acetat gewonnen. Rei 240-2600 destilliert Essigsiiure, bei 2700 geht Cuproacetat, CHsCOOCu, 
in Form wolliger Flocken iiber. Das Priiparat ist im wesentlichen kupferacetathaltige Essigsaure. 

Tinctura Cupri acetici Rademacheri. RADEMACHERS 'Kupferacetattink
tur. - Ergiinzb. III: 12 T. Kupfersulfat und 15 T. Bleiacetat werden fein zerrieben und ge
mischt, damuf mit 68 T. Wasser (in einer kupfernen oder Porzellanschale) einmal aufgekocht. 
Man 11iBt dann erkalten, fiigt 52 T. Weingeist (90 0/o) zu, lallt unter ofterem Umschi.itteln etwa 
ainen Monat stehen und filtriert. Eine klare, hellblaugriine Tinktur. 

Unguentum Aeruginis. Griinspansalbe. Agyptische Salbe. - F. M. Germ.: 8 T. 
feinst gepulverter Griinspan wird einer kolierten Schmelze aus 8 T. Weihrauch, 20 T. gelbem 
Wachs, 40 T. Terpentin und 124 T. Oliveniil zugefiigt und das Ganze bis zum Erkalten geriihrt. 
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Baume de Metz. 
M.ETzs Balsam. Baume de feuillet. 

Blatterbalsam. Griiner Reilbalsam. 
Aeruginis pulver. 12,0 
Aloes pulver. 8,0 
Zinci sulfurici pulver. 6,0 
Olei Lauri 30,0 
Terebinthinae 60,0 
Olel Lini 
Olei Olivarum 
Olei Juniperi 
Olel Caryophyllorum 

M 180,0 
15.0 
4,0. 

Cuprum. 

Spiritus caeruleus. 
Blauer Spiritus (Ramb. V.). 

Liquoris Ammonii caustici (100/0) 50,0 
Spiritus Lavandulae 
Spiritus Rosmarini aa 70,0 
Aeruginis pulv. 1,0. 

Man IltBt einige Tage stehen und filtriert. Zum 
Einreiben auf Kontusionen. 

Toplque A l'acetate de culvre (Gall.). 
Cupri acetici subt. pulv. 40,0 
Sirupi communis (Melasse) 10,0 
Aceti communis 10,0. 

Mellite culvreux (Gall. Vet.). 
Onguent aegyptiac. 
CUPti acetlci 100,0 
Mellis 200,0 
Aquae 100,0 

zu erhitzen, bis die Mischung rot geworden ist 
und die Konsistenz des Ronigs zelgt. 

Cuprum acetico-arsenicosum und Cuprum ars~nicosum s. u. Arsenum S. 561. 

Cuprum benzoicum. Cupribenzoat. Benzoesaures Kupferoxyd. (C6H6COO)9'Cu + 2Hg O. Mol.-Gew. 341. Man falIt eine Losung von 10 T. krist. Kupfersulfat in 
100 T. Wasser mit einer Losung von 13 T. Natriumbenzoat in 50 T. Wasser, wascht den 
Niederschlag aus, saugt ihn ab und trocknet ihn an der Luft. HelIblaues Pulver, wenig los
lich in kaltem Wasser, reichlicher loslich in heiBem Wasser. Aufbewahrung vorsichtig. 

Cuprum boricum. Cupriborat. Borsaures Kupferoxyd. CuB4 0 7• Mo!.-Gew. 219. 
Da1'stellung. Man mischt Losungen von 16 T. krist. Kupfersulfat in 100 T. Wasser 

und 24 T. krist. Borax in 150 T. Wasser, wascht den blaBgriinen Niederschlag mit kaltem 
Wasser aus, saugt ihn ab und trocknet ihn, am besten auf porosen Tontellern, erst bei gewohn
licher Temperatur, zuletzt bei hoherer. 

Eigenschaften. Blaugriines, kristallinisches Pulver; durch heiBes Wasser wird es in 
Borsaure und basisches Kupferborat zerlegt. 

Aufbewah1'ung. Vorsichtig. 
Anwendung. In der 01- und Porzellanmalerei; zu diesem Zwecke wird es vorher gegliiht. 

Cuprum carbonicum (subcarbonicum). Kupferearbonat (basisches). B asisch -koh
lensaures Kupfer. CuCOa·CU(OH)2' Mol.-Gew.220. 

Da1'stellung.' Man erwarmt in einem kupfernen Kessel oder in einer Porzellanschale 
eine filtrierte Losung von 120 T. krist. Natriumcarbonat in 1000 T. Wasser und tragt in diese 
Losung unter Umriihren eine filtrierte Losung von 100 T. krist. Kupfersulfat in 1000 T. Wasser 
ein. Man iiberzeugt sich dann, daB die Fliissigkeit deutlich alkalisch reagiert; sollte dies nicht 
der Fall sein, sO ist noch Natriumcarbonat bis zur alkalischen Reaktion hinzuzufiigen. Man er
warmt nun die Mischung unter gelegentlichem Umriihren solange auf 50-60°, bis der erst gallert
artige Niederschlag kornig-kristallinisch geworden ist. Dann wascht man mit heiBem Wasser 
zuna.chst durch AbgieBen, spater auf dem Filter, bis das Waschwasser nicht mehr alkalisch reagiert, 
preJlt den Niederschlag ab und trocknet ihn bei 50-60°. Ausbeute etwa 50 T. 

Eigenscha/ten. Leichtes, griinlichblaues Pulver, in Wasser unloslich, in verd. Salz· 
saure, Schwefelsaure, Salpetersaure loslich, auch in Ammoniakfliissigkeit loslich. 

Aufbewah1'ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Zur Darstellung von Kupfersalzen. Medizinisch ist es kaum mehr ge

brauchlich. Innerlich friiher in Gaben von 0,2-0,5 g vier- bis sechsmal tii.glich in Pulvern oder 
Pillen gegen Neuralgien angewandt. Von BAMBERGER wurde es gegen Phosphorvergiftung 
empfohlen. Au Berlich in Salben und Pflastern 2,0-3,0: 10,0. 

Cuprum chloratum. Das Kupfer gibt zwei Chlorverbindungen: Kupferchloriir oder Cupro
chlorid, CuCI,Ouprum monochloratumund Kupferchlorid oder Cuprichlorid, CuCII , Ouprum 
bichloratum. 

Cuprum monochloratum. Kupferchloriir. Cuprochlorid. CuC!. Mol.-Gew.99. 
Da1'stellung. 42 T. krist. Cuprichlorid und 32 T. Kupfer (Drahtnetz oder Spane) 

werden mit lOOT. heWem Wasser iibergossen. Man gibt 235T. (rohe) Salzsa.ure (spez. Gew. 1,175) 
hinzu, verschlieBt den Kolben mit einem Trichter und erhitzt nun auf einem Gasofen, WE-nn notig 
noch unter Zusatz von etwas rauchender Salzsaure, bis die Losung farblos ist (nach etwa 1 bis 
2 Stunden). Rascher erfolgt die Umsetzung, wenn man an Stelle der Kupferspa.ne frisch ge
falltes Kupfer (s. S.1138) verwendet. - Die Losung wird von dem Kupfer, das im DberschuB 
vorhanden sein muB, in einen hohen, mit viel kaltem, vorher ausgekochtem, Wasser ge
fiillten Cylinder durch ein Bauschchen Glaswolle rasch abgegossen. - Nach dem Absetzen des 
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zunachst kasig gefallten Cuprochlorids wird die Fliissigkeit abgegossen, das Cuprochlorid schnell 
abgesaugt, mit Alkohol und Ather gewaschen und bei LichtabschluB rasch getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, das sich an der Luft unter Griinfarbung leicht oxydiert. 
Durch Chlorwasser oder Konigswasser wird es leicht als Cuprichlorid gelost. Beim Ermtzen im 
Rohrchen schmilzt es ohne Zersetzung. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt, in kleinen, gut geschlossenen Ge
faBen. 

Anwendung. Ais Reagens in der Gasanalyse in ammoniakalischer oder salzsaurer Losung 
zur Absorption von Kohlenoxyd. 

Kupferchloriirlosungen zur Absorption von Kohlenoxyd. 
Salzsaure Kupfercbloriirlosung nach WINKLER. Man tragt eine Mischung von 86,0 g 

Kupferoxyd mit 17,Og Kupferpulver. (durch Reduktion von Kupferoxyd im Wasserstoff
strom oder durch Fallung dargestellt) langsam und unter Umschiitteln in 1086,0 g Salzsaure 
(spez. Gew. 1,124) ein, bringt in die Flasche eine vom Boden bis zum Halse reichende Spira.\e 
von Kupferdraht und verschlieBt das GefaB mit einem Kautschukstopfen. Die anfangs dunkle 
Losung wird beim Stehen vollkommen farblos, farbt sich aber in Beriihrung mit Luft unter Bil
dung von Cupri-Cuprochlorid wieder dunkelbraun. 1 ccm absorbiert etwa 4 ccm Kohlenoxyd. 

Ammoniakalische Kupfercbloriirlosung nach WINKLER. Man lost 250,0 g Ammonium
chlorid in 750 ccm Wasser und fiigt 200,0 g Ku pferchloriir hinzu. Dieses lost sich beim Um
schwenken unter Hinterlassung von etwas Kupferoxychlorid auf. Man erhalt eine braunliche 
Fliissigkeit, die sich unverandert halt, wenn man in die gut zu verstopfende Flasche eine vom 
Boden bis zum Halse der Flasche reichende Kupferspirale stellt. Vor dem Gebrauch setzt man 
dieser Losung '/S Volum Ammoniakfllissigkeit von 0,905 spez. Gewicht zu. - 1 ccm absorhiert 
etwa 16 ccm Kohlenoxyd. 

Ammoniakaliscbe Kupferchloriirlosung nach HEMPEL. Frisch gefalltes K up fer chi 0 r iir , 
aus lOgKupferoxyd, wie unterCuprum monochloratum angegeben dargestellt, wirddurchAb. 
gieBen von der iiberstehenden Fliissigkeit moglichst befreit; in die mit W~sser auf etwa 150 ccm 
aufgefiillte Mischung von Kupferchlorlir und salzsaurehaltigem Wasser wird solange Ammoniak 
eingeleitet, bis das Kupferchloriir gelost ist und die Losung sich schwach blau farbt. Die so er
haltene Losung des Kupferchloriirs wird durch Zusatz von Wasser auf 200 ccm verdiinnt. -
1 cern absorbiert etwa 6 ccm Kohlenoxyd. 

Cup rum bichloratum. Kupfercblorid. Cuprichlorid. CuC12 +2H20. Mol..Gew.170,5. 
Darstellung. 100 T. Kupferoxyd werden in 360 T. Salzsaure (25% HCI), die mit 

150 T. Wasser verdiinnt ist, in der Warme gelost und.die L6sung auf 300-250 T. oder soweit 
eingedampft, bis ein Tropfen. auf eine kalte Porzellanschale gebracht, erstarrt. Nach dem Er
kalten preBt man die Kristallmasse zwischen Filtrierpapier, trocknet sie bei gewohnlicher Tem
peratur und flillt sie in trockene, gut verschlossene Glaser. 

Eigenschaften. Griine rhombische Kristalle, hygroskopisch, leicht loslich in Wasser 
und auch in Alkohol. Die wasserige Losung ist schon griin, bei sta-rker Verdiinnung blau. Es wird 
etwas liber 100 ° wasserfrei. 
. Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Ais Alterans und Tonikum bei Scropheln, Rhachitis, Hautaffektionen, 
Dyskrasien. Gaben 0,005-0,01-0,015 g drei. bis viermal taglich. GroBte Einzelgabe 0,03 g. 

Cup rum bichloratum siccum. Entwassertes Kupferchlorid. CuCI2• Mol.·Gew. 134,5. 
Wird durch Erhitzen des kristallisierten Salzes auf llO ° erhalten. Gelbbraune, zerflieBliche 

Massen; die wasserige Losung verhalt sich wie die des wasserhaltigen Salzcs. 

Cuprum citricum. Kupfercitrat. Cuprocitrat. CU2CsRI,07 + 2'/2H 20. Mol.-Gew.360. 

Darstellung. Durch Fii.llen einer Losung von Kupfersulfat mit einer Losung von 
Natriumcitrat. 

Eigenschaften. Griines kristallinisches Pulver, in Wasser sehr schwer loslich. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Bei Augenerkrankungen, besonders Trachom, neben Silbercitrat (Itrol) 

in Salben 5-10: 100, die mit einem GJasstab in den Bindehautsack gebracht werden. 
Cusol (FERD. VON ARLT, Wien) ist ein durch einen kleinen Zusatz von Natriumchlorid 

und Natriumborocitrat (etwa 3%) leichter loslich gemachtes Kupfercitrat. Anwendung. 
In der Augenheilkunde und bei Hauterkrankungen. 

Cusylol (AKT.-GES. F. ANILINFABR., Berlin) ist nach Angabe des Herstellers ein Doppel
salz von Kupfercitrat mit Natriumborocitrat der Zusammensetzung Cu 2CsH,07 + 
[C6H,(BO)07Naa + CSHS07Naa], das durch Auflosen von 6,1 T. krist. Ku pferci trat und 5,3 T. 
Natrium boroci trat in Wasser und Eindampfen der Losung erhalten wird. Blaues Pulver, etwas 
hygroskopisch, Ioslich in der gleichen Menge Wasser. Anwendung. In der Augenheilkunde 
in Collyrien 0,5-5,0: 100, in Salben 5-10: 100. Bei Erkrankungen des Urogenitalsystems in 
Liisungen 2-5: 100. 
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Cup rum hydroxydatum. Kupferhydroxyd. Cuprihydroxyd. Cu(OH)z. Mol.-Gew. 97. 
DaTstellung. Eine Losung von 2,5 T. Kupfersulfat in 100 T. Wasser wird in eine 

Mischung von 15 T. Natronlauge und 50 T. Wasser unter Umriihren eingegossen und das Ge
misch auf hiichstens 60 0 (!) er'warmt, bis der Niederschla.g dichter geworden ist. (Bei hoherem 
Erhitzen spaltet das Kupferhydroxyd Wasser ab und geht in Kupferoxyd iiber). Der Niederschla.g 
wird mit Wasser erst durch AbgieBen, dann auf dem Filter gewaschen, bei gelinder Wii.rme ge
trocknet und zerrieben. 

Eigenschajten. Hellblaues Pulver,leicht loslich in Sii.uren und in Ammoniakfliissigkeit. 
AujbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Technisches Kupferhydroxyd dient unter dem Namen Bremer

blau als Anstrichfarbe. Auch das Bremergriin besteht im wesentlichen aUI! Kupferhydroxyd. 
Neuwiederblau oder Kalkblau ist ein Gcmisch von Kupferhydroxyd mit Calciumsulfat, das 
durch Umsetzung von Kupfersulfat mit Kalkmilch erhalten wird. 

Kupferhydroxyd nach STUTZER. (Zur F allung von Ei wei Bs toffen.) 100,0 g krist. K u p
fersulfa.t werden in 5 Liter Wasser gelost und mit 2,5 g Glycerin versetzt. Aus dieser Losung 
wird durch Zusatz von verd. N atronlauge, bis die Fliissigkeit alkalisch reagiert, das Kupfer 
als Hydroxyd ausgefallt. Letzteres wird abfilti:iert, alsdann durch Anreibcn mit Wasser, daa 
im Liter 5 g Glycerin enthii.lt, aufgeschlammt. Na.ch dem Absetzen wird die Fliisaigkeit ab
gegossen und der Niederschla.g mit glycerinhaltigem Wasser erst durch AbgieBen, spater auf 
dem Filter ausgewaschen, bis die Waschfliissigkeit frei ist von Sulfat. Das feuchte Kupfer
hydroxyd wird dann mit einer Mischung von 1 T. Glycerin und 9 T. Wasser zu einer mit der 
Pipette aufsaugbaren gleichmaBigen Mischung verrieben; diese Mischung wird in gut ver
schlossenen Flaschen und im Dunkeln aufbewahrt. Den Gehalt der Mischung an Kupferhydroxyd 
bestimmt man durch Eindunsten eines abgemessenen Volums und Gliihen des Riickstandes. 

Cuprase (Laboratorium DUCATTE, Paris) Boll kolloides Kupferhydroxyd sein. 
Es wird angeblich durch Reduktion von Kupfersalzen bei Gegenwart von EiweiBstoffen dar
gestellt, konnte demnach aua kolloidem Kupferhydroxydul. CuOH, bestehen. Ea ko=t 
in wasseriger Losung (Aufschwemmung) in Ampullen in den Handel. 5 ccm enthalten 1,2 mg Kupfer. 

Anwendung. Zu subcutanen Injektionen bei Krebs und krebsartigen Erkrankungen. 

Cuprum jodatum. Kupferjodiir. Cuprojodid. CuJ. Mol.-Gew.190. 
20 T. krist. Kupfersulfat und 25 T. krist. Ferrosulfat werden in 500 T. Wasser ge

lOst und die filtrierte Losung unter Umriihren mit einer Losung von 14 T. Kaliumjodid in 
150 T. Wasser versetzt. Der Niederschlag wird na.ch einigen Stunden gesammblt, gewaschen 
und im Wasserbad getrocknet. Ausbeute 15 T. WeiBliches Pulver, unloslich in Wasser und 
verdiinnten Sauren,loslich in Ammoniakfliissigkeit und Kaliumjodidliisung. Es enthalt 66,7 % Jod. 
Anwendung: In Salben (1:10). 

Cuprum nitricum. Kupfernltrat. Cuprinitrat. Copper Nitrate. Azotate de 
cuivre. Salpetersaures Kupferoxyd. Cu(NOa)2 + 3H20. Mol.-Gew.241,5. 

DaTstellung. In 100 T. erwarmte Salpetersaure (25 0/ 0) werden nach und nach etwa 
13 T. Kupferspane eingetragen, bis die Ga.sentwicklung aufhort. Die durch Glaswolle filtrier:ta 
Losung wird auf dem Wasserbad bis zum Salzhautchen eingedampft. Die beim Erkalten aus
geschiedenen Kristalle werden auf einem Trichter gesammelt und nach dem Abtropfen zwischen 
FlieBpapier abgepreBt. An Stelle des Kupfermetalles ka.nn man auch Kupferoxyd in Salpeter
saure auflosen. 

Eigenschajten. Lasurblaue Kristalle. hygroskopisch, leicht IOslich in Wasser, auch 
in Weingeist. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. in gut geschlossenen GefiiBen. 
Anwendung. Wie Kupfersulfat. Es wurde friiher innbrlich und auBerlich gegen Syphilis 

empfohlen und zu 0,005-0,0075-0,01 g drei- bis viermal taglich gegeben. GroBte Einzelgabe 
0,025, groBte Tagesgabe 0,1 g. AuBerlich (0,5-1,5 auf 100,0) hat man es zum Vel band 
oder zum Bepinseln syphilitischer Geschwiire, in Injektionen (0,2--.-0,5 auf 100,0) bei GonorrhOe 
und chronischen Hamorrhagien angewandt. Es ist ein Causticum und in seiner Wirkung yom 
Kupfersulfat nicht wesentlich verscbieden. 

Cuprum oleinicum, Kupleroleat, Olsaures Kupferoxyd, (C17H 33COO).Cu, Mol.-Gew.625, 
wird erhalten durch Fallen einer Losung von Kupfersulfat mit einer Losung von Natrium
oleat, Auswaschen des Niederschlages mit Wasser und Trocknen bei gelinder Warme. Grlin. 
blaues korniges Pulver, 100lich in Ather und in Benzin. 

Cuprum oxydatum. Kupferoxyd. Cuprioxyd. Copper Oxide. Oxyde 
de cui vre. CuO. Mol..Gew. 79. 

Das Kupferoxyd kann durch Erhitzen von Kupfer an der Luft oder durch 
Gliihen von Cuprinitrat erhalten werden. Da die so gewonnenen Praparate aber sehr 
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dicht und selteu rein sind, so soll das zum therapeutischen Gebrauch bestimmte 
Kupferoxyd durch Gliihen von basischem Kupfercarbonat dargestellt werden. 

Darstellung. Das basische Kupfercarbonat (s. Cuprum 8ubcarbonieum, S.1144) 
wird in einem Porzellantiegel oder Hessischen Tiegel bei allmahlieh verstarktem Feuer so lange 
geglillit, bis eine aus der Mitte entnommene Probe naeh dem Erkalten in verdiinnter Salpeter. 
saure ohne Aufbrausen von Kohlensaure loslieh ist. Man fiillt es noch warm in die troekenen, 
vorgewarmten GefaJ3e. 

Eigenschaften. Schwarzes, glanzloses, schweres, amorphes Pulver, in verd. 
Salpetersaure leicht loslich. In Ammoniakfliissigkeit lost es sich langsam mit blauer 
Farbe zu Kupferoxydammoniak. 

Prilfung. a) 0,2 g Kupferoxyd miissen sich in 2 ccm Salpetersaure ohne Auf
brausen (Carbonate) kIar losen. - b) Die mit 8 ccm Wasser verdiinnte Losung darf 
durch Bariumnitratlosung nicht sofort getriibt werden (Sulfate). - c) Eine Losung von 
0,5 g Kupferoxyd in etwa 5 ccm Salpetersaure wird mit Wasser auf 50 ccm verdiinnt 
und das Kupfer durch Einleiten von Schwefelwasserstoff ausgefallt; 40 ccm des 
Filtrates diirfen beim Abdampfen und Gliihen hochstens 2 mg Riickstand hinter
lassen (Eisen, Alkali- und Erdalkalimetalle). - d) Wird die Losung von 0,2 g Kupfer
oxyd in 2 ccm verd. Schwefelsaure mit 2 ccm FerrosulfatlOsung gemischt und die 
Mischung auf 2 ccm konz. Schwefelsaure geschichtet, so darf an der Beriihrungsstelle 
keine braune Farbung auftreten (Nitrate). 

Aufbewahrung. Vorsiehtig. 
Anwendung. AuJ3erlieh in Form von Salben (1,0:10,0-20,0 Fett) als zerteilendes 

Mittel bei Driisengesehwiilsten, Gelenkentziindungen, um die Resorption von Exsudaten zu be. 
sehleunigen, Hornhauttriibungen. (Veraltet.) Innerlieh als Wurmmittel, besonders als Band
wurmmittel. GroJ3te Einzelgabe 0,3 g, Tagesgabe 0,8 (Erganzb). Bei der innerlichen Anwendung 
sind saure Speisen zu vermeiden. 

Cuprum oxydatum granulatum, gekorn tes Ku pferoxyd, wird durch Gliihen von 
Kupfernitrat dargestellt. An wend ung. Zur organischen Elementaranalyse. Meistens wird fiir 
diesen Zweck aber das 

Cuprum oxydatum in Drahtform verwendet, das durch Glillien von Kupferdrahtstiieken 
im Sauerstoffstrom erhalten wird. 

Pilulae Cuprl oxydatl. 
BandwurmpilJen. 

Cupri oxydati nigri 6,0 
Calcii carbonici 2,0 
Bali albae 12,0 
Glycerini q. s. 

Fiant pilulae 120. Taglich 4 mal ie 2 PilIen bei 
Vermeidung saurer Speisen. Einige Tage nach 
Beendigung des Gebrauches eine Gabe Rici
nusol. Kinder erhalten zweimal taglich 2 Pil
len, im ganzen 50-60 Pillen. 

Perox 0 COp, ein Bandwurmmittel, besteht naeh J. KOCRS aus 15 abgeteilten Pulvern 
von je 0,12 g Cuprum oxydatum nigrum. 

Cuprum oxydatum ammoniatum. Kupferoxydammoniak. Cuoxam. 
Nur in wiisseriger Losung bekannt. Die wasserigc Losung wird aueh als SCHWEITZERS 

Reagen s bezeiehnet. 
Darstellung. Eine Losung von 2 g krist. Kupfersulfat in 100 eem Wasser wird mit 

einigen Tropfen konz. Ammoniumchloridlosung versetzt und mit einer Losung von 1 g Atz
kali in 100 cem Wasser gemiseht. Das Kupferhydroxyd wird mit Wasser erst durch AbgieJ3en, 
dann auf dem Filter gewaschen. Das vom Filter getrennte Kupferhydroxyd wird in einer 
Porzellansehale mit soviel Ammoniakfliissigkeit (20% NHs) iibergossen, daB es sich gerade lost, 
und die Losung durch Glaswolle filtriert, die mit einer Schieht von reinem, mit Wasser und Am
moniakfliissigkeit ausgewaschenen, Sand bedeckt wird. 

Eigenschaften. Tiefblaue Fliissigkeit, die Cellusose (Filtrierpapier) erst aufquellen laJ3t 
und dann lost. Die Losung zersetzt sich allmahlich und wird weniger wirksam. 

Anwendung. Als Re8gens zum Auf/osen von Cellulose. Technisch zur Darstellung von 
Kunstseide (s. S.885). 

Cuprum oxydulatum. Kupferoxydul. Cuprooxyd. Cu 20. Mol.-Gew. 143. 
Darstetlung. 35 T. krist. Kupfersulfat werden in 500 T. Wasser gelOst, vnd die Losung 

mit einer Losung von 175 T. Kaliumnatriumtartrat in 200 T. Wasser und 300 T. Na.tron. 
lauge (15% NaOH) gemischt. Dann wird eine Losung von 70 T. Trau benzucker in etwa 400 T. 
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Wasser hinzugefiigt und das Gemisch 2 Minuten lang zum Sieden erhitzt. Das ausgeschiedene Kupfer. 
oxydul wird mit heiJ3em Wasser, dann mit Weingeist und Ather gewaschen und rasch getrocknet, 
Technisch im groJ3en erhalt man Kupferoxydul, indem man eine heille Lasung von Kupfer 
chloriir in Kochsalzlosung in eine heiJ3e Sodalasung einflieBen Iallt und langere Zeit erhitzt. Schwe. 
res, sandiges Kupferoxydul erhalt man durch Schmelzen von gemablenem Kupferhammer
schlag (der aus Kupferoxyd und Kupferoxydul besteht) mit einer Mischung von trockenem 
Natriumsulfit und reichlichen Mengen Kochsalz und Auslaugen der erkalteten Schmelze mit 
Wasser. 

Eigenschajten. Rotes, kristallinisches Pulver, unloslich in Wasser. In Ammoniakfliissig
keit ist es laslich; die urspriinglich farblose Lasung wird bei Luftzutritt blau. Durch Salzsaure 
wird es in Cuprochlorid verwandelt; sauerstoffhsltige Sauren, z. B. verd. Schwefelsaure, bringen 
die Hiilite des Kupfers als Kupferoxydsalz in Lasung, wahrend die andere Halfte als metallisches 
Kupfer ungelast bleibt. In feuchtem Zustande oxydiert es sich leicht an der Luft, trocken ist 
es haltbar. Beim Gliihen an der Luft verglimmt es zu schwarzem Kl.'pferoxyd. 

Anwendung. Zum Farben von Glasfliissen, zur Herstellung von galvanischen Elementen, 
als Anstrichfarbe fiir Schiffsbaden zum Schutz gegen das Bewachsen mit Pflanzen und Tieren. 

Cuprohydroxyd, Kupferoxydulhydrat, Cu2(OH)2' wird als kanariengelber Nieder
schlag durch Kalilauge aus Cuprochloridlasungen gefallt. Es wird schon unter 100° in Cupro. 
oxyd und Wasser zerlegt. 

Cuprum phenolsulfonicum. KupferparaphenolsuHonat. p-Phenolsulfonsaures 

K upferoxyd. Cuprum sulfocarbolicum (sulfophenolicum). Sulfocarbolsaures Kupfer
oxyd. Kupfer-Aseptol. [C6H,(OH)SOa12'Cu + 5H20. Mol.-Gew.500. 

Da'l'stellung. Durch Umsetzung von p-phenolsulfonsaurem Barium mit Kupfer
sulfat in heiBer wasseriger Lasung und Eindampfen der filtrierten Lasung zur Kristallisation. 

Eigenschajten und E'I'kennung. Griine rhombische Prismen oder hellgriine Nadeln, 
lOslich in Wasser und AIkohoI. Die wasserige Lasung wird durch iiberschiissige Ammoniakfliissigkeit 
tief blau gefarbt; mit Eisenchloridlosung gibt sie eine violette Farbung. 

Pmfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g+ 10 ccm) darf durch verdiinnte Schwefel
saure nicht getriibt werden (Barium). - b) Wird 1 g Kupferphenolsulfonat in 50 ccm Wasser 
gelOst und aus der mit Schwefelsaure angesauerten Losung das Kupfer mit Schwefelwasserstoff 
ausgefii.llt, so diirfen 10 ccm des Filtrates durch 'Obersattigen mit Ammoniakfliissigkeit nicht 
verandert werden (Eisen, Zink). - c) 30 ccm des Filtrates (b) diirfen beim Abdampfen und 
Gliihen hOchstens 3 mg Riickstand hinterlassen. 

Aujbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. AuJ3erlich als Antisepticum in gleicher Weiee wie Zincum'suljocarbolicum: 

Zu Verbii.nden und Umschlagen 1: 100,0-200,0 Wasser, zu Injektionen in die Urethra und Vagina 
0,5-1,0:200,0 bei GonorrhOe und Blenorrhagie. Es wirkt auch blutstillend. 

Cuprum phosphoratum, Phosphorkupfer, Kupferphosphid, wird dargestellt durch Er 
hitzen von Kupfer mit Phosphor oder durch Verschmelzen von Kupfer mit Calciumphosphat 
unter Zusatz von Kohle und Kieselsaure. Gelblichgraue sprode metallahnliche Masse oder 
grobes graues metallglanzendes Pulver. Anwendung: Zur Herstellung von Phosphorbronze. 

Cuprum phosphoricum. Kllpferphosphat. Cupriphosphat. Phosphorsaures 
Kupferoxyd. CuHPO,. Mol.-Gew. 160. 

Da'l'stellung. Man fiigt eine Lasung von 10 T. krist. Kupfersulfa tin 50 T. Wassel 
zu einer Lasung (nichtumgekehrtl) von 14,5T. krist. Dinatriumphosphat (Na 2HPO, + 12H.O) 
in 100 T. Wasser. Der NiederschIa'g wird ausgewaschen und an der Luft getrocknet, am besten 
auf porasen Tontellern. 

Eigenschajten. Blaugriines Pulver, unlaslich in Wasser, beim Kochen mit Wasser geht es 
zum Teil in basisches Kupferphosphat iiber; laslich in Sauren und in Ammoniakfliissigkeit; durch 
Kalilauge wird es beim Kochen unter Abscheidung von Kupferoxyd zersetzt. 

Aujbewah'I'Ung. Vorsichtig. 

Cuprum salicylicum. Kuplersalicylat. Cuprisalicylat. Salicylsaures Kupfer
oxyd. [C6 H,(OH)COOhCu + 4H20. Mol.-Gew. 410. 

Eine auf 60° erwarmte Lasung von 10 T. Bariumsalicylat wird mit einer ebenfaIIs auf 
60° erwarmten Lasung von 5,8 T. krist. Kupfersulfat versetzt. Aus der vom Ba.riumsulfat 
abfiltrierten Lasung scheidet sich das Cuprisalicylat in graugriinen Nadeln abo In kaltem Wasser 
schwer lOslich. A ufbewahrung. Vorsichtig. 

Cuprum sulfuricum. Kupfersulfat. Cuprisul£at. Copper Sulpha teo 
Sulfa te de cui vre. Schwefeisaures Kupferoxyd. Reiner Kupfervitriol. 
Cuprum sulfuricum purum. CuSO, + 5H20. Mol.-Gew. 250. 
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DU1'stellung. 10 T. Kupfersehnitzel werden mit einem Gemiseh von 18 T. konz. 
Seh wefelsaure und 60 T. Wasser iihergossen. Man fiigt nun in kleinen Anteilen 27 T. Salpeter
saure (25 0/ 0) mnzu und erwarmt allmahlich, schliel3lich zum Sieden. Nach Auflosung des Kupfers 
filtriert man noch heiB, dampft die Losung in einer Porzellanschale ein, ermtzt (zur Vertreihung 
der Salpetersaure) den Riickstand im Sandbad oder iiber einem Drahtnetz, bis schwere weiBe 
Dampre von Schwefelsaure entweichen. Dann laBt man erkalten, lOst den Riiekstand in etwa 
60-70 T. siedendem Wasser, filtriert heil3 und laBt in der Kalte kristallisieren. Ausbeute etwa 
37 T. Das aus der Mutterlauge durch weiteres Eindampfen noch zu gewinnende Kupfersulfat ver
braucht man als rohen Kupfervitriol. - Ais Kristallmehl laBt sich das Kupfersulfat gewinnen, 
wenn man die heiB gesattigte wasserige Losung des reinen Salzes unter Umriihren langsam in ein 
3-4faches Volum Alkohol hineingiel3t, das ausgeschiedene Salz abfiltriert und bei gewohnlicher 
Temperatur trocknet. 

Eigenschaften. Durchscheinende, lasurblaue, schiefrhombische Kristalle von 
metallischem Geschmack, an der Luft allmahlich verwitternd, 16slich in 3,5 T. kaltem 
oder 1 T. heiBem Wasser, unloslich in Weingeist. Die wasserige Losung rotet Lackmus
papier. Durch Erhitzen bis 100 0 verliert das Salz 4 Mol. Kristallwasser, bei 200 0 

wird es vollig entwassert und bildet ein weiBes Pulver, das wieder begierig Wasser 
aufnimmt und sich wieder blau farbt. In gelinder Gliihhitze wird es nicht zersetzt, 
in starker Rotgliihhitze entweichen Schwefelsaureanhydrid, Schwefeldioxyd und 
Sauerstoff, und Kupferoxyd bleibt als Riickstand. - Es kristallisiert mit den Sulfaten 
verschiedener Schwermetalle (ZnSO" MgSO" FeSO,) zusammen und ist von diesen 
durch bloBe Kristallisation nicht zu trennen. . 

Spez. Gewicht und Gehalt der Losungen von Kupfersulfat bei 18 0 (Wasser 180). 

Spez. Gew. Proz. Spez. Gew. Proz. Spez. Gew. Proz. 
CUS04 + 5H.O CuS04 + 5H.O CUS04 + 5H.O 

1,0126 2 1,0649 10 1,1208 18 
1,0254 4 1,0785 12 1,1354 20 
1,0384 6 1,0933 14 1,1501 22 
1,0516 8 1,1063 16 1,1659 24 

E1'kennung. Die wasserige Losung (1 g+ 10 ccm) gibt mit Bariumnitratlosung 
einen weiBen Niederschlag von Bariumsulfat und mit Ammoniakfliissigkeit im Uber
schuB eine tief blaue klare Fliissigkeit. 

Prilfung. a) Wird die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) mit etwa 10 ccm 
Ammoniakfliissigkeit vermischt und die Mischung mit etwa 20 ecm Wasser verdiinnt, 
so muB die Fliissigkeit klar und rein blau gefarbt sein; sie darf auch beim Filtrieren 
keinen Riickstand hinterlassen (Eisen, Mangan). - b) Wird aus der Losung von 1 g 
Kupfersulfat in 45 cem Wasser und 5 ccm verd. Schwefelsaure das Kupfer durch 
Schwefelwasserstoff gefallt, so darf eine Probe des Filtrates durch Ammoniakfliissig
keit im UberschuB nieht verandert werden (Eisen, Zink, Mangan). - c) 25 eem des 
Filtrates von b diirfen beim Abdampfen und Gliihen hochstens 5 mg Riickstand 
hinterlassen (Alkalisulfate). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1320. 

Aufbewuhrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Kupfersulfat fallt in nicht zu starker Verdiinnung EiweiB und Schleim. 

Es wirkt in Substanz oder konzentrierter Lasung auf Schleimhauten und Wunden atzend, in ver
diinnter Losung adstringierend, auBerdem antiseptiseh. Innerlieh genommen wirkt es breehen
erregend. In starken Gaben ist es giftig. Gegenmittel sind EiweiB, Eisenpulver, Sehwefelei8en, 
Blutlaugensalz. Man gab das Kupfersulfat zu 0,004-0,025 g bei Blutungen, Epilepsie. Veitstanz 
und anderen Nervenleiden, als Breehmittel zu 0,05-0,1-0,2 g 4-5mal innerhalh einer Stunde. 
Kupfersulfat dient als Gegengift hei akuter Phosphorvergiftung. Rochs tga hen: GroBte Einzel
und Tagesgahe (als Emetieum) 1,0 g (Germ. Helv.) , 0,5 (Austr.). AuBerlich dient das 
Kupfersulfat in verdiinnten Losungen als adstringierendesMittel hei Entziindungen der Sehleim
haute, in Suhstanz als Atzmittel, namentlieh in der Form der Kupfervitriolstifte. In der Analyse 
wird Kupfersulfat zur Bestimmung des EiweiBes (naeh RITTHAUSEN) und zur Bestimmung des 
Zuekers (nach FEHLING) benutzt. 

Cuprum sulfuricum crudum. Robes Kupfersulfat. Roher Kupfervitriol. Blue 
Vitriol. Vitriol bleu. Vitriolum Cupri. Blauer Vitriol. Blauer Galitzenstein. 
CuSO, + 5H20. Mol.·Gew.250. 
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Darstellung. Das rohe Kupfersulfat wird im groBen durch Rosten von Kupferkies 
und andern Kupfersulfid enthaltenden Erzen an der Luft, Auslaugen des Rostgutes mit Wasser 
und Eindampfen der Losung zur Kristallisation gewonnen. 

Eigenschajten und Erkennung. Es gleicht dem reinen Kupfersulfat, hesteht aber 
meistens aus viel griiBeren Kristallen. Es ist haufig ziemlicb rein, meistens aber mit wechli!6lnden 
Mengen von Eisen., Zink., Mangan., Magnesium. und Aluminiumsulfat verunreinigt. 

Priljung. Wird die wasserige Losung (1 g+ 10 ccm) mit 10 ccm Ammoniakfliissigkeit 
versetzt und die Mischung mit etwa 20 ccm Wasser verdiinnt, so muB die tief blaue Fliissigkeit 
klar oder fast klar sein. (Eisen, Mangan, Aluminium; kleine Mengen dieser Verunreinigungen 
sind zulassig. Man erkennt diese Verunreinigungen a·m besten beim Filtrieren der ammoniakalischen 
Fliissigkeit. Bleibt auf dem Filter ein erhehlicher Riickstand, so ist eine quantitative Bestimmung 
des Gehaltes an Kupfersulfat erforderlich.) 

G ehal tsbestimmung. Man losteineDurchschnittsprobe von 25 gin Wasser zu 500ccm. 
10 ccm der Losung = 0,5 g Kupfersulfat versetzt man mit 2 g Kaliurnjodid und etwa 5 ccm verd. 
Scbwefelsaure, verdiinnt die Mischung mit etw8 100 ccm Wasser, fiigt etwa 10 ccm Starkelosung 
hinzu und titriert mit '/10 n.Natriurnthiosulfatlosung bis zum Verschwinden der Blaufarbung (die 
Mischung wird milchweiB): CuSO,+2KJ+H20=CuJ+J+K2SO,. 1 ccm '/ l0·n.Natrium
thiosulfatlosung = 6,357 mg Cu oder 24,97 mg Cuso, + 5 H 20. Bei IOhem Kupfervitriol kann 
man 1 ccm 1/10·n.NatriumthiosulfatIOsung = 25 mg Cuso, + 5 H 20 rechnen. 

Nach P. B. DALLIMORE kann man Kupfer mit Un terphosphoriger Saure als Metall aus· 
fiHlen: 3 g Kupfervitriol werden in wenig Wasser gelost, die Losung mit Unterphosphoriger Saure 
im 'OberschuB versetzt und erhitzt. In wenigen Minuten hat sicb das Kupfer abgeschieden. Es 
wird auf einem Filter mit Wasser gewaschen und in einem Porzellantiegel bis zum gleichbleibenden 
Gewicht gegliiht und als Kupferoxyd gewogen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In der Farberei alsBeize, in derGerberei, in derGalvanoplastik, zum Tran. 

ken von Holz gegen Faulnis. In groBen Mengen wird es gegen Pflanzenschli.dlinge verwendet, 
z. B. zumBeizen von Saatgetreide, um die Brandsporen zu toten, gegen Pilzkrankheiten der Wein· 
reben und anderer Pflanzen, meistin Form der Ku pferkalkbriihe (Bordelaiser BrUhe s.Bd. II). 

Cuprum sulfuricum sicoum. Entwiissertes KupfersuIfat. Man trocknet zerriebenes 
Kupfersuifat zunachst im Trockenscbrank, dann erhitzt man es in einer Porzellanschale im 
Sand bad unter Umriihren, bis es weiB geworden ist, zerreibt es und fiiUt es sofort in erwarmte. 
gut zu verschlieBende GefaBe abo Es dient zum Nachweis eines Wassergehaltes im Alkohol, 
Ather und anderen organischen Fliissigkeiten. 

Cuprum sulfuricum in bacillis, K u pf e r vi tri 0 Is tif te, werden hergestellt durch Scbleifen 
ausgesuchtcr Kristalle von Kupfersulfat auf einem nassen Schleifstein oder indem man frisch 
gepulvertes Kupfersulfat mit einigen Tropfen Wasser befeuchtet, in einer Porzellanschale unter 
Umriihren zum Schmelzen erhitzt, bis eine zahe Masse entstanden ist, und diese in etwa 4 mm dicke 
Stli.bchen formt. 

Cuprum aluminatum. Kupferalaun. Pierre divine (Gall.). Aiumen 
cupricum. Lapis divinus. Lapis ophthalmicus. Dieses als mildes At?. 
mittel in Form von Stiften oder auch in Losungen angewandte Praparat bedarf bei seiner 
Herstellung einiger Vorsicht: Man miscbt das fein gepulverte KupfersuJfat, Kaliumnitrat und 
den Alaun sehr sorgfaltig und schmilzt die Mischung in einer Porzellanschale bei maBiger Wiirme 
(wenig tiber 1000 I). Der eben noch flieBenden Schmelze rnischt man mit einem erw arm ten Glas· 
oder Porzellanspatel den mit dem Rest des Alauns sorgfaltigst gemischten Campher zu und gieBt 
das Ganze schnell in Formen oder Platten. - Germ., Hung., Croat. und Ross. schreiben 
je 16 T. Alaun, Kupfersulfat und Kaliumnitrat vor und lassen der Schmelze je 1 T. Alaun und 
Campher zufiigen. -Japon.: Je 10 T. Alaun, Kaliumnitrat und Kupfersulfat und 1 T. Campher.
Gall.: Wie Japon mit 0,5 T. Campher. 

Kupferalaun bildet griinblaue, nach Campher riechende Stiicke oder Stabchen, die in 16 T. 
Wasser bis auf einen geringen Riickstand von Campher loslich sind. Er darf keine ungleichartigen, 
Teile erkennen lassen. Losungen von Kupftlralaun sind filtriert abzugeben! 

Aqua coerulea (coelestis). 
Aqua cupro·ammoniacata. 

Cupri sulfurici crystall. 
Aquae destillatae 
Liquoria Ammonii caustici 

ad solutionem 

HAGER Portug. 
1,0 1,5 

575,0 1000,0 
q. s. 50,0 
(5,0). 

Aqua divina externa. 
Aqua ophthalmica HELVETIUS. 

Cupri aluminati 1,0 
Aquae Roaae 200,0. 

Man lOse durch Anreiben und filtriere. 

Aqua ophthalmica ODHELIU •. 
Aqua ophthalmica YVEL. Collyrium SAINT· 
JERNERON. Aqua ophthalmica ALIBOUR. 
ALIBoUR·Wasser. Griines Augenwasser. 

Cupri sulfurici 
Zinci sulfurici M. 1 0 
Camphorae tritae 0;1 
Tincturae Opii crocatae 2,0 
Aquae tepidae 200,0. 

Umgeschiittelt ala Augentropfwasser und Augen
waschwasser. Auch zum Verbinden von Wun· 
den. 
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Aqua ophthalmlca SICHEL. 
Cupri sulfurici 0,2 
Aquae destillatae 60,0 
Tincturae Opii simplieis 0,8. 

Augenwasser gegen chronische Conjunctivitis. 

Aqua Htyptlca. 
Aqua vitriolica coerulea. 

Cupri sulfurici . 
Aluminis 
Aquae destillatae 
Acidi sulfurici cone. 

iiA 10,0 
130,0 

1,3 g. 

Collyrium lapldls dlvlnl. 
Collyre a la pierre divine (Gail.). 

Lapidis divini 0,4 
Aquae dest. 100,0. 

Flltrleren I 

Emetlcum Cupri composltum (F. M. Germ.). 
Cupr. sulfur. 
Aq. destill. 
Oxymeli. Scill. 

1,0 
115,0 

ad 150,0. 

Emetlcum cuprlcum (F. M. Germ.). 

Lapis caustlcus LrovET. 
LrovETs Atzstifte. 

Cupri sulfurici recentis pulv. 60,0 
Aluminis crystal!. contusi 30,0. 

Man schmilzt die Mischung und giellt in Stab chen· 
form aus. 

Liquor corroslvus (Erganzb. III). 
Atzfliissigkeit. Liqueur de VILLATE (Gail.). 

VILLATsche Losung. 
Erganzb. Gail. 

Cupri sulfuric! 
Zinci sulfurici ail 5,0 aa 15,0 
Aceti (6%) 80,0 20,0 
Liquoris Plumbi subacetlci 10,0 30,0 

Nur auf Verordnung zu bereiten. Umschiitteln I 

Pilulae Cuprl sulfuricl ammonlatl. 
Cupri sulfurici ammoniati 1,0 
Boli albae 7,0 
Liquoris Ammonii caustici gtts. XV. 
Glyceriui q. s. 

Fiant pilulae 100. Dreimal taglich eine Pille, bei 
Epilepsie, Chorea. 

Pulvls ophthalmlcus ;rVNGKEN. 
Cupri aluminati 1,0 
Opii 0,6 

Cupr. sulfur. 2,0 Sacchari albi 4,0. 
Aq. destill. ad 60,0. Augenstreupulver bei Hornhautflecken. 

Mikrosol, ein Desinfektionsmittel, enthiilt neben etwa 75% rohem kristallwasserhaltigen 
KupferRulfat etwa 100/0 phenolsulfonsaures Kupfer, 2,3% freie Schwefelsiiure und 12% Wasser. 
(FENDLER.) 

Urinal-Cakes, zum Einlegen in Pissoirbecken, urn diese zu desinfizieren .. Eine Mischung 
von Kupfervitriol, Eisenvitriol, Zinkvitriol, Alaun, Glaubersalz wird unter Zugabe von etwas 
Harzlosung (Harzseife?) in Kuchen gepreJ3t. 

Cuprum sulfuricum ammoniatum. Kupferammoniumsulfat. Kupfer
ammoniaksulfa t. Sch wefelsa ures K upferoxyd-Ammoniak. 
[Cu(NHa)4]S04 + H 20. Mol.-Gew.246. 

Dal'stellung. I T. krist. Kupfersulfat wird unter Umschiitteln in 3 T. Ammoniak· 
fliissigkeit (10% NHa) gelost, und die Losung mit 6 T. Weingeist gemischt. Den Niederschla.g 
Bammelt man auf einem Filttr und trocknet ihn, ohne ihn auszuwaschen. zwischen FlieJ3papier bei 
gewohnlicher Temperatur. - Will man gut ausgebildete Kristalle erziplen, so schichtet man in 
hohen Zylindern auf die ammoniakalische Kupfersulfatlosung vorsichtig ein gleiches Volum Wein. 
geiBt und liiJ3t die Mischung, ohne sie zu bewegen, stehen. Nach einigen Tagen haben sich lange 
dunkelblaue Kristallnadeln abgeschieden. 

Eigenschaften und El'kennung. Dunkelblaues kristallinisches Pulver oder 
Kristallnadeln, an der Luft verwitternd, in 2 T. Wasser loslich. Die Losung 
blaut Lackmuspapier. Die konz. Losung triibt sich auf Zusatz einer groBeren Menge 
Wasser unter Abscheidung von basischen Kupfersalzen. Die mit Salzsaure angesauerte 
wasserige Losung gibt mit BariumnitratlOsung einen weiBen Niederschlag. 

Priifung. Wird aus der mit verd. Schwefelsaure angesauerten Losung von 1 g 
Kupferammoniumsulfat in 50 ccm Wasser das Kupfer durch Schwefelwasserstoff aus
gefiillt, so darf das Fitrat beim Ubersattigen mit Ammoniakfliissigkeit nicht ver
andert werden und beim Verdampfen und Gliihen keinen Riickstand hinterlassen 
(fremde Metalle). 

Au/bewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen GefiiJ3en. 
Anwendung. Es gilt als Adstringens, Antispasmodicum und Antepilepticum. Man gibt es 

(selten) in Pillen und in Auflosung zu 0,01-0,03-0,05 bei einigen Nervenkrankheiten, wie Epi. 
lepsie, Veitstanz, Asthma, Magenkrampf. AuJ3erlich wird es gegen Hornhautflecke, chronische 
Augenentziindungen, zu Einspritzungen gegen Tripper angewendet. GroJ3te Einzelgabe 0,1 g, 
Tagesgabe 0,4 g (Erganzb.). 

Beniform (Chern. Institut Dr. OESTREICHER, Berlin) ist ein Gemiseh von K up fersae· 
charat und Natriumeitrat. . 

Dal'stellung. D.R.P. 283414. In einer Losung von Rohrzucker wird Ku pferhydro xyd 
fein verteilt und N atronlauge bis zur Auflosung des Kupferhydroxyds hinzugefiigt. Die Losung 
wird dann mit Citronensiiure neutralisiert und zur Trockne verdampft. 
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Eigenschaften. Hellblaues kristallinisches Pulver, in der gleichen Menge Wasser los· 
lich. Der Gehalt an Kupfersaccharat betragt 60 0/ 0, an Kupfer 8,2 0/ 0, . 

Erkennung. Die hellblaue wasserige Losung wird durch Ammoniakfliissigkeit tiefblau 
gefarbt. Wird die wasserige Losung nachZusatz von etwas Salzsaure gekocht, dann mit Natron
lauge iibersii.ttigt und wieder gekocht, so scheidet sich Kupferoxydul aus. 

Priifung. Die wii.sserige Losung (1 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von Natronlauge beim 
Kochen kein Kupferoxydul ausscheiden (reduzierender Zucker). . 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In Spiilungen beiVaginitis (1-2 Teeloffel einer 50%igen Losung auf lLiter 

Wasser), bei Dickdarmentziindungen in wasseriger Losung 1: 100. 

Leoutyl ist eine Kupfer-Lecithinverbindung. Es ist ein dunkelgriines, leicht in Ather 
und Chloroform losliches Pulver. In den Handel kommt es a1s Lecutyl-Salbe und Lecutyl
pillen. Die Salbe hat einen Kupfergehalt von 5 0/ 0, dient zur ortlichen Behandlung tuberkuloser 
Prozesse und enthalt 10 0/ 0 Cycloform zur Beseitigung etwa auftretender Schmerzen. Die 
Pillen enthalten je 0,005 g Cu; es Bollen 3mal taglich 1-2 Pillen nach den Mahlzeiten genommen 
werden. 

Curare s. unter Strychnos Bd. II S. 799. 

Curcuma. 
Curouma longa L. Zingiberaceae-Zingibereae. Die Heimat der Pflanze 
ist nicht bekannt, wahrscheinlich Ostindien; Kulturen in tropischen und subtropi
schen Gegenden, besonders in Vorder- und Hinterindien, im siidlichen und ostlichen 
China, ferner auf Ceylon, Java, in Westindien und Afrika. 

Rhizoma Curcumae. Curoumarhizom. Curcuma Root. Racine de 
curcuma. Radix Curcumae. Kurkumawurzel. Gelbsuchtwurzel. Gelb
wurzel. Gurkumei. Turmericwurzel. Long rooted Curcuma. Turmeric 
Root. 

Das nach der Ernte kurze Zeit gekochte, dann vorsichtig und schnell auf Matten 
an der Luft getrocknete Rhizom. Friiher, zuweilen auch jetzt noch, unterscheidet 
man zwei Handelssorten, die aber beide von ein und derselben Pflanze entnommen 
werden und gewohnlich miteinander vermischt in den Handel kommen. Die eine 
Sorte: Rhizoma (Radix) Curcumae rotundae, Curcuma rotunda, wurde 
friiher als der Haupt- und Zentralknollen, der Hauptwurzelstock, angesehen, jetzt 
faBt man sie als die verdickten unterirdischen Internodien von Blattknospen auf. 
Etwa bis 4 cm lange, bis 3 cm dicke, knollig angeschwollene, eirunde oder birn
formige, quergeringelte Stiicke, hier und da besetzt mit diinnen Nebenwurzeln und 
scheibenformigen Narben von abgeschnittenen Seiten- oder Nebentrieben. Die 
zweite Sorte, Rhizoma (Radix) Curcumae longae, Curcuma longa, stellt 
die unverdickten, friiher als Seiten- oder Nebentriebe des Hauptwurzelstockes an
gesehenen Rhizome dar, Stiicke von der Lange des kleinen Fingers, bis 14 mm dick, 
walzenformig oder leicht zusammengedriickt, gerade oder knieformig gebogen, be
setzt mit den Narben der abgeschnittenen oder abgebrochenen Seitenknollchen. In 
der Handelsdroge sind samtliche Stiicke etwa bis 4 cm lang, dicht, schwer, hart, 
fast hornartig, sprode, die AuBenseite ist hockerig, zeigt reichlich Reste kurzer Seiten
zweige usw., ist graubraun bis schmutzig gelblich, mehr oder weniger gerunzelt und 
quer geringelt. Der Querschnitt ist gleichmaBig orangegelb, hellgelb punktiert, 
der Querbruch ist glatt, feinkornig, harzglanzend. Der Geruch ist schwach, an 
Ingwer erinnernd, der Geschmack brennend, bitterlich. Curcumarhizom fiirbt beim 
Kauen den Speichel gelb. 

Mikroskopisches Bild. Der Querschnitt laBt einen diinnen, in einiger Entfernung 
von der teilweise erhaltenen Epidermis angelegten Kork, eine verhaltnismaBig breite Rinde, 
eine wenig deutliche, aus diinnwandigen Zellen gebildete Endodermis und im Innern einen weiten 
GefaBbiindelzylinder erkennen. 1m Grundgewebe der Rinde und des zentralen GefaBbiindel
zylinders Hegen zahlreiche kleine kollaterale Leitbiindel, besonders zahlreich im GefaBbiindel· 
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zylinder dicht an der Endodermis. Zahlreiche Parenchymzellen sind zu Sekretzellen mit verkorkter 
Membran und orangegelbem atherischem 01 oder einem Harzklumpen als Inhalt umgewandelt, 
die iibrigen enthalten Starkemehl vom Typus der Zingiberaceen-Starke, das meist einen gelb
gefarbten Kleisterballen bildet. Sklerenchymfasern sind sehr selten. 

Pulver. Sparlich Stiicke diinnwandigen Korkes bzw. Epidermisgewebe; reichlich Paren
chymgewebefetzen mit gelbgefarbter verkleisterter, seltener unverkleisterter Starke, letztere in 
farblosen, scheibenformigen, sackformigen, konzentrisch geschichteten Kornern; Sekretzellen 
mit verkorkten Wandungen und gelben Oltropfen als Inhalt; reichlich freiliegende verkleisterte 
Starkeballen; vereinzelt GefaBbruchstiicke; Harzklumpen. Keine Sklerenchymfasern (Unter
schied von Rhizoma Zingiberis und Rhizoma Galangae). 

Erkennung. Eine Losung von 1 g Diphenylamin in 20 ccm Weingeist mit einem Zusatz 
von 25 ccm reiner Schwefelsaure gibt nach BELL mit Curcumapulver purpurrote Farbung. Diese 
Farbung tritt auch ohne Diphenylamin ein und verschwindet beim Verdiinnen mit Wasser. 
Friiher nahm man nur Schwefelsaure, doch ist nach LINDE Alkohol-Schwefelsaure empfeblens. 
werter, weil die Rotfarbung eine schonere ist als bei Schwefelsaure allein. Es geniigt aber diese 
Reaktion zum sicheren Nachweis von Curcuma in Pulvergemisohen nicht, denn diese Rotfarbung 
geben auch andere Pflanzenpulver, so z. B. Campeche-, Fernambukholz, Cubeben usw. Curcuma 
gibt seinen Farbstoff an atherisches 01 ab, der Zusatz eines Tropfens Terpentinol unter das 
Deckglas gebracht bei der mikroskopischen Untersuchung bewirkt gelbe Farbung. 

Ein weingeistiger Auszug der Curcuma (I + 10) farbt Filtrierpapier schOn gelb; wird das 
getrocknete Papier mit einer salzsaurebaltigen Borsaurelosung befeuchtet und wieder getrocknet, 
tiO farbt es sich rot. Die Rotfarbung gebt beim Befeuchten mit Ammoniakfliissigkeit oder Alkali
lOsungen in Blau iiber. 

Bestandteile. 3-5,5% atheriscbes 01 (s. 11.), bis 0,3% Curcumin (s. u.), Gummi, 
30-40% Starke, fettes 01, Calciumoxalat. Der Aschengehalt betrltgt 4-7%. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. Durch Ammoniakdampfe wird das Pulver ver· 
farbt. 

Anwendung. Friiher als Magenmittel und bei Gelbsucht, jetzt nur noch als Farbemittel, 
auch zu Butterfarben und Kasefar ben, und als Gewiirz, besonders als Bestandteil des Curry
pulvers. Der weingeistige Auszug, Curcumatinktur, dient als Reagens zum Nachweis von Bor
saure und zum Gelbfarben von Likoren und Schnapsen, das weingeistige Extrakt oder ein oliger 
Auszug zum Farben von Fetten und fetten Olen. 

Curcuma aromatica SALISBURY liefert in Cochinchina ein wahrscheinlich 
auch Curcumin enthaltendes Rhizom (Blockzitwer, Rhiz. Cassumunar), das 
man wie Curcuma longa verwendet. Ebenso scheint das Rhizom von Curcuma 
caesia ROXB. Curcumin zu enthalten. 

Curcuma zedoaria Rose. liefert Rhizoma Zedoariae (s. Bd. II). 
Curcuma angustifolia ROXB., C. rubescens ROXB. und C.leucorrhiza 

ROXB. liefern ostindisches Arrowroot (vgl. Amylum). 

Oleum Curcumae. CurcumaOl, wird durch Destillation der Curcumawurzel mit Wasser
dampf gewonnen; Ausbeute 3-5,5°/0- Orangegelbes, schwach fluoreszierendes 01, nach Curcuma 
ciechend. Spez. Gew. 0,942-0,961 (15°); S.-Z. 1,6-3,1; E.-Z. 7,8-16,0; klar Wslich in 0,5-1 Vol. 
Weingeist von 90 Vol.- 0/0' auf weiteren Zusatz von Weingeist tritt bisweilen milcbige Triihung 
ein. Das optische Drebungsvermogen schwankt stark. Das 01 enthalt einen Alkobol Turmerol, 
C13H 1SO (oder C14H 200) und d-a- Phellandren, C1oH 16• 

Extractum Curcumae spirituosum. Curcumaextrakt zum Farhen: Mittelfein ge· 
pulverte Curcuma erschopft man im Perkolator mit Waingeist und verdunstet den Auszug zu 
einem diinnen Extrakt. 

OIl'um Curcumae, Curcumaol, das zum Farben von Fatten nsw. verwendet wird: 
.125 T. vollkommen trockenen Orlean mischt man sorgfiiltig mit 250 T. Curcumapulver und digeriert 
die Mischung einige Stunden im Wasserbad mit 1000 T. Arachisol oder einem anderen passenden 
01. proJlt warm ab und filtriert nach langerem Absetzen. 

Tinctura Curcumae, Curcumatinktur zur Bereitung von Curcumapapier 
(siehe unter Charta S. 918). Germ • .' 10 T. grob gepulvertes Rhizom werden 24 Stunden mit 75 T. 
Weingeist hei 30-400 digeriert. Nach dem Ahsetzen zu filtrieren. - Curcumatinktur zum 
Fiirben bereitet man durch Maceration mit Weingeist (900/0) 1:5. 

Curcuminum. Curcumin. Curcumagelb. C21H200S' Mol.-Gew.377. 
Konsti tu tionsformel: COH 3(OCH3)(OH)CH: CH· CO· CH 2CO· CH: CHCoH 3(OH)(OCH 3). 

Darstellung. 30 g feines bei 1000 getrocknetes Curcuma wurzelpulver werden jm 
SOXHLETschen Extraktionsapparat zunachst 4 Stunden lang mit Petroleumather ausgezo~en. 
Das so entfettete und wieder getrocknete Pulver wird dann in demselben Apparat mit heiBem 
Benzol 8-10 Stunden lang, unter Anwendung von 100 ccm Benzol, erschopft. Zum Erhltzen 

Hag e r, Handbuch. 1. 73 
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des Benzols kann ein Glycerin- oder Paraffinbad von 115-120° verwendet werden. Beim El'
kalten der Losung scheidet sich in etwa 12 Stunden das Curcumin kristallinisch abo Es wird 
abgesogen, mit Benzol gewaschen und getrocknet. Das so gewonnene Curcumin ist zwar nicht 
vollig rein, abel' fiir die Herstellung von Curcuminpapier durchaus geeignet. 

Eigenschaften. Kleine orangegelbe Prismen, Smp. 183°. Leicht loslich in Ather und 
Weingeist, weniger leicht liislich in Benzol. Konz. Mineralsauren losen es in geringer Menge mit 
karmoisinroter Farbe, Alkalienlosungenlosen es leichtmit lebhaft rotbrauner Farbe; mit weingeistiger 
Curcuminlosung getranktes Papier wird mit Alkalien braunrot, nach dem Trocknen violett; verd. 
Sauren stellen die gelbe Farbe wieder her. Salzsaure enthaltende Borsaurelosung erzeugt eine 
beim Trocknen hervortretende orangerote Farbe, die durch verdiinnte Alkalien in Blau verwandelt 
wird. Erhitzt man eine alkalische Losung von Borsaure-Curcumin mit Mineralsauren, so scheidet 
sich beim Erkalten Rosocyanin in Form eines kornigen Pulvers ab, das sich in Alkohol mit 
roter Farbe lost, die durch Alkalien lasurblau wird. Beim Kochen mit Kalilauge wird Curcumin 
unter Bildung von Vanillinsaure, C6Hs(OCHa)(OH)COOH [3,4,1] und Ferulasaure, 
CoH s(OCHs)(OH)CH: CHCOOH[3, 4, 1] zerlegt. 

Anwendung. Zur Herstellung von Curcuminpapier als Reagens auf Borsaure. 

Cydonia. 
Cydonia vulgaris PERS. (Pirus Cydonia L.). Rosaceae-Pomoideae_ 
Ouittenbaum. Urspriinglieh in Siidwestasien heimisch, heute durch Kultur iiberall, 

bes. in Siid- und Mitteleuropa verbreitet. Die gro.Ben, gelben, anfangs wollig be
haarten, spater kahlen Friiehte sind bald von apfelformiger, bald von birnen
formiger Gestalt (var. maliformis MILL., Apfelquitte, var. oblonga MII,L., 
Birnenquitte), sie sind von dem vergro.Berten, laubig gewordenen Kelch gekront 
und enthalten in jedem der 5 Facher 6-15 (oder mehr) Samen. 

Semen Cydoniae. Ouittensamen. Quince Seed. Semence de coing. 
Semen Cotonae. Kiittenkerne. Schleimk6rner. Quince Kernel. Pepin de 
coing. 

Meist zu mehreren miteinander verklebte, keilformige oder verkehrt eiftirmige, 
durch gegenseitigen Druck gegeneinander abgeplattete und dadurch kantige, bis
I em lange, harte, rotbraune, von eingetroeknetem Sehleim wie mit einem wei.Blichen 
Hautchen bedeckte Samen. In Wasser gelegt quellen sie auf, werden schliipfrig· 
und umgeben sich mit einer breiten Hiille von Schleim, der aus den Zellen der Epi
dermis stammt. Die diinne, zerbreehliche Samenschale umschlie.Bt ein schmales. 
Endosperm und den Embryo mit dieken, wellenftirmig zusammengelegten Cotyle
donen. Geschmack schwach naeh bitteren Mandeln. 

Mikroskopisches Bild. An der Samenschale lassen sichunterscheiden: eineSchleim
epidermis, deren diinnwandige, farblose, palisadenartig gestreckte Zellen auf Wasserzusatz leicht 
aufquellen; eine mehrreihige Schicht dickwandiger Zellen mit festem, braunrotem Inhalt; 
farbloses, diinnwandiges Parenchym und die innere Epidermis aus Zellen mit braunem Inhalt. 
Das Endosperm und die Cotyledonen enthalten 01 und kleine Aleuronkorner. Starke nul' bei 
unreifen Samen. 

Verfiilschungen. Als solche sind Apfel- und Birnensamen zu nennen, die leicht an 
ihrer glatten, glanzenden und dunkelbraunen Oberflache zu erkennen sind. Sie sind regelmaBig· 
gerundet, nicht kantig, ohne wei13lichen Dberzug und geben mit Wasser keinen Schleim, kleben 
deshalb auch nicht aneinander. 

Bestandteile. Die Samen enthalten bis iiber 20% Pflanzenschleim, auBerdem 
Amygdalin, Emulsin, Proteinstoffe, fettes 01, Ger bstoH, 13% Asche mit 42% 
Phosphorsaure. 

Aufbewahrung. Gut getrocknet in gutschlieP.enden GefaBen. 
Anwendung. Zur Bereitung von Quittenschleim fiir schleimige Mixturen, Augen-· 

wasser, fiir kosmetische Zwecke. 
Mucilago Cydoniae. Quittenschleim. Mucilage de semence de coing. - Ergiinzb.: 

Quittensamen werden 1: 50 mit Rosenwasser angeschiittelt. Man laBt 1/2 Stunde unter ofterem 
Schiitteln stehen und seiht durch. - Gall. 18841iiBt 11'. Samen mit 10 T. warmem Wasser 6 StundeI1 
ausziehen und auspressen. - Port'U{f.: 1: 100 mit Wasser anschiitteln usw., nach 1 Stunde kolieren. 
- Stets frisch zu bereiten! 
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l\'IuciIago Cydoniae siccus. Trockener Quittenschleim .. Mucilage desseche de 
semence de coing. - Gall. 1884: Aus 1 T. Quittensamen und 15T.destiII. Wasser durch 12stiindige 
Maceration und Eintrocknen der Seihfliissigkeit in fIachen Schalen bei h6chstens 500. A us
be ute 100/0' Es entspricht also 0,1 g dieses trocknen Praparates 1 g Quittensamen und gibt 
mit den oben angegebenen Gewichtsmengen Wasser sogleich einen Schleim. - Die Ausbeute wird 
erh6ht (auf 12-15%) und das Verfahren bescbleunigt, wenn man 1 '1'. Samen zuerst mit 10, 
dltnn mit 5 'I'. Wasser behandelt, die Fliissigkeit mit 10 '1'. warmem Weingeist mischt, und nun 
die sich abtrennende nntere Schicht eintrocknet. 

Sirupus Cydoniae. Quittensirup, Sirop de coing (Gall.) wird wie andere Frucht· 
sirupe aus gegorenem und filtriertem Qnittensaft hergesteIlt, wie Sirupus Cerasorum. Portug. laBt 
400 T. vergorenen Saft mit 600 T. Zucker verkochen. 

Succus Cydoniae. S u c dec 0 in g. - Gall.: Fast reife Quitten werden mit einem groben 
Tuch abgerieben; die fIeischigen Teile zu einem Brei geschabt; der Brei ausgepreBt. Der Saft wird 
garen gelassen, his er sich klart, und dann durch Papier filtriert. 

Getrocknete Quitten. Die in diinne Scheiben zerschnittenen Quitten werden zu
nachst auf Sackleinen ausgebreitet auf luftigem Boden unter ofterem Wenden 2 bis 
3 Tage abgetrocknet, wobei man sie auf eine andere Stelle bringt, falls die Dielen 
darunter feucht geworden sind. Alsdann bringt man die abgetrockneten Scheiben 
in mit Papier ausgelegten Drahthorden auf einen Of en in maBige Warme, zuletzt 
in einen Trockenofen. Das Trocknen muB solange fortgesetzt werden, bis die 
Scheiben sich fast brechen lassen. 

Cymbopogon. 
Cymbopogon nardus RENDLE (Andropogon Nardus L.). Gramineae. 
Citronellgras. Nur kultiviert bekannt (Ceylon, Malakka, Java, Westindien). 
Liefert Citronello!. Mutterpflanze ist wahrscheinlich das auf Ceylon vorkom
mende Managras, Cymbopogon confertiflorus STAPF. Man unterscheidet 
die Varietat Maha Pengiri (Pangiri), auch "altes Citronellgras" benannt, 
hauptsachlich auf Malakka und Java in Kultur und die Varietat Lenabatu (Lana 
Bata), als "neues Citronellgras" bezeichnet, auf Ceylon kultiviert. Erstere 
liefert ein spez.leichteres, leichtlOsliches und an Gesamtgeraniol reiches 01, letzteres 
ein weniger geschatztes 01, das spezifisch schwerer ist, geringeren Geraniolgehalt hat 
und einen Gehalt an Methyleugenol aufweist. 

Oleum Citronellae. CitronellOi. Citronella Oil. Essence de citronelle. Ceylon. 
Citronellol. Ostindisches Melissenol. Germ. 6 s. Ed. II S. 1347. 

Gewinnung. Citronellol wird durch Destillation des Citronellgrases mit Wasserdampf 
gewonnen. Ceylon-Citronellol, Lanabataol, bildet die Rauptmasse des Handelsiils. 

Eigenschajten. Gelbe bis gelbbraune, zuweilen durch Spuren Kupfer griin gefarbte 
Fliissigkeit. Geruch angenehm, etwas siiBlich. Spez. Gew. 0,898-0,920 (15°); aD _7° bis -22°; 
UD20· 1,479-1,494; liislich in 1-2 Vol. Weingeist von 80 Vol.· 0/0' die Losung bleibt auch bei 
Zusatz von bis zu 10 Vol. Weingeist ldar oder triibt sich nur schwach; Oltriipfchen scheiden sich 
aber nicht abo 

Bestandteile. 10-15% Terpene (Camphen, CloH 16, Dipenten, CloH 16, I.Limonen, 
eloH l6 , 2 Sesquiterpene), Methylheptenon, CsH n COCH3, 6-10% Citronellal, C9H l7CHO 
(der fiir den Geruch \tichtigste Bestandteil), I.Borneol, CloH I7 0H, Farnesol, CIsH 250R, 
Nerol, CloHI7 0R, Geraniol, CloH I7 0H, d·Citronellol, CIOHI90H, Essigsaure, n-Butter· 
saure, iiber 8% Methyleugenol, CllH 140 2, vielleicht auch Thujylalkohol, CloR I7 0H. 
Gehalt an Gesamtgeraniol, d. h. an acetylierbaren Bestandteilen, mindestens 80% (Germ. 6). 

Prujung. 1 ccm 01 muB sich bei 20° in 1-2 ccm Weingeist von 80 Vol.· % klar lOsen 
(fettes 01). Diese Losung darf sich auf Zusatz von bis zu 10 ccm Weingeist von 80 Vol.· % bOch
stens schwach opalisierend triiben; auch nach mehrstiindigem Stehen diirfen sich keine Oltrbpfchen 
abscheiden (fettes 01, Terpene, Petroleum) (SCHIMMELS Test). 01, das man mit 5% amerika. 
nischem oder russischem Petroleum versetzt, muB ebenfalls dieser Anforderung geniigen (SCHIMMELS 
verscharfter Test). Verfalschung mit Alkohol erkennt man an der Erniedrigung des spez. Gewichts, 
sowie daran, daB das 01 beim Schiitteln mit Wasser sein Vol. verringert. 

ZweckmaBig bestimmt man ahnlich wie beim Oleum Santali (Bd. II) den Gehalt an Ge
samtgeraniol dmch Acetylierung; die Acetylierung muB nach SCHIMMEL 2, die Verseifung 
1 Stunde dauern, da man sonst zu niedrige Werte findet; der Berechnung legt man die Formel 

73* 
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ClOH170H (Mol.-Gew. 154) zugrunde' l Verbrauchen a g acetyliertes 01 n cem l/a-n-Lauge, so 
77n 

enthaIt das urspriingliche 01 a -'0,021 n % Gesamtgeraniol. Germ. 6 mindestens 80%. 

Anwendung. Als Riechstoff, besonders fiir Seifen. Zur Herstellung von Likoren. 

Java-Citronellii\. Singapore -Ci tronelloL Pengiri- 01. Wird auf Java, in Johore 
und in Singapore aus einer Varietii.t des Citronellgrases gewonnen. 

Eigenschaften. Farblose oder gelbliche Fliissigkeit; spez. Gew. 0,885-0,901 (150); 
aD schwach links bis _3°; nD20· 1,465-1,472; loslich in 1-2 Vol. und mehr Weingeist von 
80 Vol._o/", selten ist die verdiinnte L5sung schwach opalisierend getriibt. Das 01 hat einen 
feineren Geruch aIs das Ceylon61 und ist dadurch wertvoller. 

Bestandteile. Wesentlich dieselben me im Ceylonol, nur in anderenMengenv~rhii.ltnissen; 
die fiir den Geruch wichtigen Bestandteile Geraniol, CwH110H, d-Citronellol, ClOHl90H 
und Citronellal, C9H17CHO sind reichlicher vorhanden als im Ceylonol; ferner enthalt es 
Spuren Citral, C9H15CHO. Gehalt an acetylierbarenBestandteilen (Gesamtgeraniol) beigutem 
01 mindestens 85 %. 

Cymbopogon citratus STAPF (Andropogon citratus D. C.). Lemongras, 
malayisohSereh. Nur kultiviert bekannt (Ceylon, Straits Settlements, Nieder-Burma, 
Canton, Java, Tonking, Afrika, Menko, Brasilien, Westindien, Madagaskar, Mauri
tius usw.), wird auller zur Olgewinnung hauptsaohlioh fiir Kiiohenzweoke angebaut. 
Liefert das westindisohe Lemongrasol des Handels. 

Westindisches Lemongrasiil. 
Eigenschaften. Spez. Gew. 0,870-0,912 (15°); aD' -1 ° bis + 0°12'; nD20· 1,482 

bis 1,489; die LOslichkeit in Weingeist ist je nach dem Alter und der Aufbewahrungsweise ver
schieden. 

Bestandteile. Es ist nur der wichtigste Bestandteil, das Citral, CgH15CHO, bekannt, 
von dem das 01 53-83 % enthii.lt. 

Prilfung. Der Wert des Oles hii.ngt von seinem Gehalt an Citral ab, das nach der Bisulfit
methode bestimmt werden kann; iiber die Ausfiihrung vgl. OleumOinnamomi (S. 1020). Als Ver
fii.lschung ist oft Ceylon-Citronellol beobachtet worden. 

Cymbopogon flexuosus STAPF (Audropogon flexuosus NEES et STEUD.), Mal a bar
oder Coohingras. Heimisoh und neuerdings angebaut im Tinnevelly-Distrikt und 
Travancore in Vorderindien. Liefert das ostindisohe Malabar-, Coohin-, oder 
Travanoore-Lemongrasol. 

Ferner liefern atherisohes 01: Cymbopogon oaesius STAPF, Kamakshigras, 
C. polyneuros.BTAPF. 

Ostindisches Lemongrasii\' Indisches Yerbenaol. Oil of Lemon grass. Essence 
de verveine des Indes. Malabar-, Travanoore-, Cochin-Lemongrasol. Ci
tronengrasol. 

Gewinnung. Das 01 wird gewonnen im Tinnevelly-Distrikt, in Travancore und in Malabar, 
durch Destillation des Grases mit Wasserdampf; Ausbeute 0,2-0,26%, 

Eigenschaften. Rotlichgelbe bis braun rote, leichtbewegliche Fliissigkeit; Geruch citronen
artig. Spez. Gew. 0,895-0,910 (150); aD + 1 ° 25' bis _50; nD2o. 1,483-1,488; ltislich in 1,5 
bis 3 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%, zuweilen mit Triibung. 

Bestandteile. Die Hauptmasse des Oles besteht aus Citral, C9H15CHO; weiter sind 
vorhanden ein dem Citral isomerer Aldehyd, n-Decylaldehyd, C9HI9CHO, Geraniol, 
C1oH I70H, Dipenten, C1oH18, Methylheptenon, CsHuCOCHa, wahrscheinlich auch Citro
nellal, C9H I1CHO, Linalool, ClOH l10H und Limonen, CloH1S' Der Gesamtaldehydgehalt 
betrii.gt in gutem 0170-85% (nach der Bisulfitmethode bestimmt), 65-80% nach der Sulfit. 
methode bestimmt. 

Prilfung. a) Spez. Gewieht 0,895-0,910 (150). - b) 1 cem 01 muB sieh in 1,5-3 eem 
Weingeist von 70 Vol.-OJolosen. - c) Der Gehalt an Citral kann durch die Sulfitmethode bestimmt 
werden, vgl. Oleum Oarvi, Bestimmnng deB Carvongehaltes S. 855, oder nach der Bisulfit. 
methode, vgl. Oleum Oinnamomi, Zimtaldehydbestimmung. S. 1020. 

Anwendung. AlB Riechstoff, aueh fiir Seifen. 

Cymbopogon Martini STAPF (Andropogon Martini ROXB., A. Schoenan
thus FLUCK. et HANB.), Geraniumgras, Rusagras, heimisoh.und kultjviert in 

Nordindien. Man untersoheidet 2 Abarten des Grases, "Sofia" und "Motia". Sofia 
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heiJlt das Gras in.reifem Zustande, das Destillat,hieraus ist das sog. Gingergrasol; 
Motia ist das junge Gras, Hefert das Palmarosaol des Handels. Nach BURKILL liegen 
:2 verschiedeneVarietaten vor: Cymbopogon Martini STAFF var. MotiafiirPal
marosaol (Motiaol) und C. Martini STAFF var. Sofia fiir Gingergrasol 
(Sofiaol). 
Oleum Palmarosae. Palmarosaol. Oil of Palmarosa. Essence de geranium 
des lndes. lndisches (tiirkisches) Geraniumol (Rusaill). Oleum Andropogonis 
Schoenanthi. Oleum Geranti indicum. Oleum Graminis indici. 

Das Palmarosaol wird falschlich als tiirkisches Geraniumol bezeichnet, weil es friiher 
iiber Konstantinopel in den europaischen Handel kam und einen den Geraniumolen ahnlichen 
Geruch besitzt. 

Gewinnung. Durch Destillation der oberirdischen Teile des jungen Geranium- oder 
Rusagrases mit Wasserdampf. Dos 01 wird in graBen Mengen in Indien gewonnen, namentlich 
in der Prasidentschaft Bombay. 

Eigenschaften. Farblose oder hellgelbe, zuwellen durch Spuren Kupfer griin gefarbte 
Fliissigkeit; Geruch angenehm, rosenahnlich. Spez. Gew. 0,887-0,900 (15°); aD + 60 bis _3 0; 

nD2o. 1,472-1,476; S.-Z. 0,5-3,0; E.-Z. 12-48; loslich in 1,5-3 und mehr Vol. Weingeist von 
70 Vol.-%. 

Bestandteile. Das 01 besteht zu 75-95% aus dem Alkohol Geraniol, CloH l70H, 
hiervon ist der groBte Teil frei, 3-13% sind als Essigsaureester CHsCO· OClaRl7' und als 
n-Capronsaureester, C6H llCOO' CloH 17, vorhanden; weiter sind nachgewiesen 1 % Di
penten, CloHla, Spuren Methylheptenon. CaHllCOCHa• und der Alkohol Farnesol. 
C16H 260. 

Priifung. Fremde Zusatze, von denen man Cedernol, Terpentinol, Petroleum 
u. a. gefunden hat, geben sich durch die Unliislichkeit in Weingeist von 70 Vol.-Ofo zu erkennen. 
Petroleum und Terpentinol erniedrigen das spez. Gewicht, fettes 01 erhOht es. ZweckmaBig 
ist es, durch eine Acetylierung den Gehalt an Geraniol zu bestimmen. Ole von geriDgerem Gehalt 
als 75% sind zu beanstanden; die Ausfiihrung und Berechnung des Geraniolgehaltes geschieht 
wie beim Citronellol. S. 1156. 

Anwendung. Als Riechstoff, als Ersatz fiir Rosenol, besonders fiir Seifen; in Bulgarien 
zur Verfalschung von Rosenol. 

Gingergrasol. Gingergrass Oil. Essence de gingergrass. 
Ge'Winnung. Durch Destillation der oberirdischell Teile des reifen Rusa- oder Geranium

grases mit Wasserdampf. 
Eigenschaften. Gelbes bis braunliches 01; Geruch eigenartig, von dem des Palma

rosaoles deutlich verschieden. Spez. Gew. 0,900-0,953 (15°); aD + 540 bis -300; nD2o· 1,478 
bis 1,493; S.-Z. bis 6,2; E.-Z. 8-29; liislich in 2-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%; bei weiterem 
Weingeistzusatz tritt gewohnlich Triibung ein; liislich in 0,5-1,0 Vol. Weingeist von 80 Vol.-OJo, 
zuweilen mit geringer Triibung. 

Bestandteile. Die Hauptmenge des Oles besteht aus Geraniol, CloH l70H und Di
hydrocuminalkohol, ClOH 180; ferner sind vorhanden d-a-Phellandren, ClOHla , Di
penten, CloHla, d-Limonen, CloHla, ein Aldehyd CloH 160, i-Carvon, CloH 140. 

Als Verfii.lschungen wurden beobachtet: Terpentinol, Mineralol, Gurjunbalsamol; 
Diese Zusatze geben sich durch Anderung der physikalischen Konstanten zu erkennen. 

Anwendung. Als Riechstoff. ' 

Cymbopogon schoenanthus SPRENG. (Andropogon Schoenanthus L.), 

Kamelgras, Wiistenpflanze (Nordafrika, Arabien,~Persien bis Panjab), liefert Kamel
grasill. 

Cymbopogon iwarancusa SCHULT. (Andropogon Iwarancusa JONES), Iwa
rancusa •. Heimisch in Ostindien, in den Tropen hier und da kultiviert. Liefert die 
lwarankusawurzel. 

Radix lwarancusae. Radix Vetiveriae. Iwarankusawurzel. lndisehe Nardenwurzel. 
lndisehe Spieknardenwurzel. Racine de vetiver (vetyver). Racine de chiendent des 
lndes. Vetiver Root. Cuseus Root. 

Die einem kurzen Wurzelstock entspringenden, strohgelben bis hellgelbbraunlichen, mit 
zarten Fasern besetzten Wurzeln von Cymbopogon iwarancusa sind bis iiber 30 em lang, hochstens 
2 mm dick, langsrunzelig, von angenehmem, besonders beim Befeuchten stark aromatischem Geruch 
und bitterlich gewiirzhaftem Geschmack. Entrindete Wurzeln sind wertlos. 

Oleum Vetiveriae S. u. Andropogon S. 439. 
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Cynoglossum. 
Cynoglossum officinale L. Borraginaceae-Borraginoideae-Cynoglos
seae. H undszunge, heimisch im gemii.J3igten Europa, Sibirien, Nordamerika. 

Herba Cynoglossi. Hundszungenkraut. Das getrocknete, bliihende Kraut. 
Der Stengel ist rauhhaarig, mit rauhhaarigen Blattern besetzt, von denen die unteren ellip

tisch und gestielt, die oberen lanzettlich und sitzend oder stengelumfassend sind. Die Bliiten sind 
braunrot, selten weill. Geruch unangenehm. 

Radix Cynoglossi. Hundszungenwurzel. Die getrocknete Wurzel. 
Die Wurzel ist bis 30 cm lang, 2-2,5 cm dick, tief langsrunzlich, braun, innen weiJ3 mit 

braunlichem Holz und liickiger Rinde. Geschmack fade, etwas schleimig, Geruch unangenehm. 
Bestandteile. Das Kraut, die Wurzel und auch die Samen enthalten das amorphe 

Alkaloid Cynoglossin, das mit Salzsaure ein kristallinisches Salz bildet. Ferner ist, besonders 
in der Wurzel, Cholin vorhanden und nach Untersuchungen von DRESCHER und GREIMER 
ein Glykosid-Alkaloid Consolidin, das bei der Hydrolyse in Glykose und einAlkaloid Consolicin 
zerfii.llt. Nach VOURNAZOS sind zwei Alkaloide, Cynoglossin, Smp. 115°, und Cynoglossidin 
Smp. 138°, vorhanden. Inwieweit die von VOURNAZOS beschriebenen Alkaloide mit den von 
anderen Forschern beschriebenen iibereinstimmen, ist nicht festgestellt. Das Kraut enthalt etwa 
0,1 % atherisches 01 von dunkelbrauner Farbe, nach Kamillen riechend. 

Anwendung. Friiher als schmerzlinderndes Mittel, innerlich und auBerlich. Das Cyno
glossin wirkt beim Frosch curareartig lahmend auf die peripheren Nervenendigungen. Conso
lidin und Consolicin wirken lahmend auf das Zentralnervensystem, letzteres dreimal starker 
als ersteres. Nach VOURNAZOS ist das Cynoglossidin der wirksame Bestandteil der Droge 

Pulvls ad PUulas Cynoglossl (Dan.). 
PUulas Cynoglossi (Hisp.). Caryophyllor. poly. . 7,0 

Sacchari pulv. 
Extracti Opii pulv. 
Gummi arab. pulv. 
Croci pulv. 
Castorei pulv. 

Corticis Cinnamomi ceyl. pulv. 7,0 
Radicls Althaeae poly. 7,0 
Opii pulverati 15,0 
Radicis Cynoglossi officin. pulv. 15,0 
Sem. Hyoscyami pulv. 15,0 

Cort. Rad. Cynoglossi pulv 
. l!'iant pilulae 100. 

5,0 
10,0 
10,0 
15,0 
15,0 
15,0. Olibani pulv. 17,0 

Myrrhae pulv. 17,0 • 
Mit Zuckersirup werden aus diesem Gemisch 

1000 Pillen berei tet. 

Pulvls Cynoglossl composltus (Nor v.). 
Radicis Cynoglossi 20,0 
Opii 15,0 
Olibani 15,0 
Myrrhae 20,0 
Foliorum Hyoscyami 10,0 
Croci 8,0 
Caryophyllor. 6,0 
Corticis Cinnamoml 6,0. 

Pilulae Cynoglossi werden 0,1 g pro dosl 
schwer aus diesem Pulver hergestellt. 

Cytisinum. 
Cytisinum. Cytisin. CllH14N20. Mol.-Gew. 190. 

Das Cytisin ist ein Alkaloid, das in allen Teilen des Goldregens enthalten 
ist, besonders in den reifen Samen (zu etwa 1,5%). Identisch mit dem Cytisin ist das 
Baptitoxin aus der Wurzel von Baptisia tinctoria R. BR., das Sophorin aus 
verschiedenen Sophora-Arten und das Ulexin aus dem Samen von Ulex euro
paeus L. 

Darstellung. Die gepulverten rei fen Samen des Goldregens werden im Perkolator mit 
essigsaurehaltigem Alkohol von 60 0/ 0 ausgezogen. Nach Entfernung des Alkohols durch Destilla
tion wird der Riickstand mit Wasser aufgenommen und filtriert. Das Filtrat wird zur Entfernung 
von Farbstoffen usw. mit Bleiacetat gefa11t; das Filtrat hiervon wird mit Kalilauge alkalisch 
gemacht und mit Chloroform ausgeschiittelt. Das nach dem Verdunsten des Chloroforms hinterblei
bende Cytisin ist aus absolutem Alkohol oder aus siedendem Ligroin umzukristallisieren. 

Eigenschaften. Aus absolutem Alkohol kristallisiert farblose, prismatische 
Kristalle. Smp. 152-153°. Bei vorsichtigem Erhitzen sublimiert es ohne Zersetzung. 
In Wasser, Alkohol, Chloroform, Essigather ist es leicht !osUch, schwieriger inXther. 
Benzol, Amylalkohol. Die wasserige Losung reagiert alkalisch. Die Losungen des 
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Cytisins und seiner Salze sind linksdrehend. Es verbindet sich mit Sauren zu Salzen, 
meist als einsaurige Base. 

E1'kennung. Fiigt man zu einer Losung des freien Alkaloids oder eines 
seiner Salze Eisenchloridlosung, so entsteht eine rote Farbung; mgt man dann etwas 
Wasserstoffsuperoxydlosung hinzu, so verschwindet die Farbe; bei gelinder Er· 
warmung auf dem Wasserbad farbt sich die Mischung blau. 

Aufbewuhrung. Sehr vorsichtig. Das Cytisin und seine Salze sind starke Gifte. 

Cytisinum hydrochloricum. Cytisinhydrochlorid. CU H 14N 20' HCI+HzO. Mo!.·Gew. 244,5. 
Das Salz fallt als amorphes Pulver aus, wenn man in die Losung des Cytisins in Chloroform Chlor· 
wasserstoff einleitet. Durch Umkristallisieren des Salzes aus 90 0 /oigem Alkohol erhalt man schwach 
gelbliche Kristalle, die in Wasser leicht lOslich sind. 

Cytisinum nitricum. Cytisinnitrat. S alpetersa ures Cytisin. CuHaN 20. HNOa 

+ H 2 0. Mol.·Gew. 271. 
DU1'stellung. 10 T. Cytisin werden in 20-30T. Wasser gelost und die Losung mit Sal. 

petersii ure (13,3 T.) von 25 0/ 0 genau neutralisiert. Beirn Verdunsten der Losung iiber Calcium· 
chlorid oder Atzkalk oder Schwefelsaure erhalt man gut ausgebildete Kristalle. Zur Reinigung kann 
man die Kristalle in verdiinntem Alkohol auflosen; durch D'berschichten der Losung mit Ather 
erhalt man schone Nadeln oder Blattchen. 

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelbliche Nadeln oder Blattchen, in Wasser 
leicht loslich. Die wasserige Losung reagiert schwach sauer. Leicht loslich in verdiinntem Alkohol, 
schwer loslich in absolutem Alkohol und in Amylalkohol, unlOslich in Ather. Bei 100-110 0 

werden die Kristalle wasserfrei und undurchsichtig. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Nach MARME wirkt Cytisin auf das Riickenmark und die peripherischen 

motorischen Nerven und das respiratorische Zentrum, die zunachst erregt, dann gelahmt werden. 
Der Blutdruck wird sehr stark gesteigert ohne Beeinflussung des Herzens (HUSEMANN, KOBERT). 
KBAEPELIN hat giinstige Erfolge durch subcutane Injektionen von 0,003-0,005 g Cytisin. 
nitrat erzielt bei sog. paralytischer Migrane, bei welcher Erweiterung der BlutgefiiBe vorhanden 
ist. Dosis 0,003- bis 0,005 (!) g subcutan. Es hat sich nicht eingebiirgert. 

Damiana. 
Turnera aphrodisiaca LESTER F. WARD und T. diffusa WILLDENOW. Turnera
ceae. Heimisch im siidlichen Kalifornien, Mexiko, auf den Antillen. Liefert 

folia Damianae. DamianabIatter. Damiana. 
Der Handelsware sind neben den Blattem junge Triebe, Bliiten, kleine Friichte bzw. Frucht· 

teile, Samen und auch wohl altere Zweige beigemengt. Hauptausfuhrort ist der Hafen La Paz. 
Die Blatter sind in der Droge zerbrochen, bei T. aphrodisiaca 1,5-3 em lang, 0,5-1 em 

breit und im ausgewachsenen Zustande kahl mit Ausnahme am Mittelnerven, bei T. diffusa 
1-1,8 em lang, 0,3-0,5 em breit, auch spater noch unterseits kurzwollig·filzig, oberseits mit 
zarten, etwas krausen Haaren dicht besetzt. Aile Blatter langlich oval, keilformig, kurz gestielt, 
steif, am Rande gezahnt, die Zahne zuriickgekriimmt. Der Hauptnerv tritt nur wenig hervor. 
Aus dem Blattstiele gehen sehr kleine, meist pfriemliche Nebenblatter abo Die Zweige haben 
eine rotlich.braune Rinde und sind in der Jugend mit weiBen, wolligen Haaren bedeckt. Die 
Bliiten zeigen 5 KelchbJatter, die mehr oder weniger zu einem zylindrischen, kurz glocken. oder 
trichterformigen Tubus verwachsen sind. Die freien Zipfel gewohnlich mit je 3 wenig deutlichen 
Nerven. Die fiinf freien, dem Schlunde der Kelchrohre eingefiigten Blumenblatter sind oblong 
bis breit umgekehrt eiformig und nach der Basis zu keilformig verschmalert. Fiinf nur an der Basis 
angewachsene Staubfaden, drei freie Griffel, ein einfacheriges Ovarium. Die Frucht eine kugel. 
formige, von der Spitze her loculicid aufspringende Kapse!. Die Samen kurz eiformig, gewohnlich 
mehr oder weniger nach der Raphe zu eingekriimmt. Vom Nabel geht ein diinnhautiger Arillus 
aus. Der Geruch der Blatter ist angenehm, citronenartig, der Geschmack aromatisch, bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Blatter sind auf der Unterseite ebenso wie die jungen 
Zweige, die Vorblatter, die AuBenseite des Kelches, das Ovarium und die Frucht mit sehr kleinen 
Scheibendriisen besetzt, die wahrscheinlich die wirksame Substanz lidem. 

Elixir Damianae (Turnerae). Elixir of Turnera (of Damiana). - Nat. Form.: 
Eine Mischung von 150 cern Fluidextractum Tumerae (Nat. Form.), 250 cern Weingeist 
{92,3 Gew.· %), 65 cern Glycerin und 535 cern Elixir aromat. (Amer.) verreibt man mit 15 g Talk, 
schiittelt haufig durch und filtriert nach 24 Stunden. 
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Extractum Turnerae (Damianae). - Aus dem feingeschnittenen Kraut durch AuszieheD 
mit 45%igem Weingeist und Eindampfen zum dicken Extrakt. Ausbeute 18-20%. 

Extractum Turnerae (Damianae) Iluidum. - Nat. Form.: Aus lOOO g gepulverten 
Bliittern (No. 20) und q. s. einer Mischung aus 2 Raumt. 91 %igem Weingeist und 1 Raumt. Wasser 
bereitet man im Verdriingungswege unter Zuriickstellen der ersten 875 ccm Perkolat 1. a. lOOO ccm 
Fluidextrakt. - Zu 1-3 ccm 3mal tiiglich ais Aphrodisiacum und Stiirkungsmittel. 

Dammar. 
Shorea Wiesneri STAPF. Dipterocarpaceae. Malayische Inseln. Von dieser 
Pflanze stammt das Dammar des malayischen .Archipels, die vorwiegende Handels
marke. Vielleicht liefern auch andere Baume der Familie der Dipterocarpaceen und 
Burseraceen Dammar. Mit dem Namen "D ammar" (= Harz) bezeichnet man in 
Indien eine .Anzahl von Harzen, die in erster Linie zur Beleuchtung, dann aber auch 
allen moglichen anderen technischen Zwecken dienen. Austr. nennt als Stamm
pflanzen "Nicht geniigend bekannte .Arten der Gattung Shorea, Hopea und anderer 
Gattungen" . 

Die friiher gleichfalls als Stammpflanze fUr Dammar angesehene .Agathif.> 
Dammara RICH., Coniferae, liefert keinen Dammar, sondern Copal (vgl. Copal)_ 

Resina Dammar. Dammar. Ostindisches Dammarharz. Katzen-
augenharz. Stein- oder Felsendammar. WeiBes Dammar. Dammar putih_ 

Dammar steUt gelblich. oder rotlichweiBe, durchsichtige, auBen bestaubte, 
tropfsteinartige, teils birnformige, teils keulenformige Korner oder unformliche 
Massen verschiedener GroBe dar. 1m Bruche glasglanzend, muschelig, zwischen den 
Fingern etwas klebend, harter als Kolophonium. Dammar ist leicht loslich in 
Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff, nur teilweise loslich in .Alkohol, Ather. 
Petrolather, Toluol, .Aceton, Essigsaure; in ChloralhydratlOsung von 80% quillt 
Dammar stark auf, ohne daB erhebliche. Mengen in Losung gehen, zum Unterschied 
von anderen Dammararten und Coniferenharz, die in Chloralhydrat klar und voU
standig loslich sind (MAUCH). Dammarharz liefert beim Zerreiben ein weiBes ge
ruchloses Pulver, das nach .Angabe der Germ. 6 bei 90 0 nicht erweicht. Nach Unter· 
suchungen von DIETERICH, BUSSE und anderen erweicht das Harz schon bei der 
Temperatur des siedenden Wassers, meistens schon bedeutend unterhalb einer 
Temperatur von 100 o. Nach SCHROETTER Ibeginnt Dammar bei 75 0 zu erweichen. 
wird bei 100 0 dickfliissig und bei 150 0 diinnfliissig und klar. Spez. Gew.1,04-1,12; 
S.-Z.20-30. Das Harz zerfallt beim Kauen zu einem weiBen Pulver. 

Nach BUSSE haben die echten Shorea-Harze eine dunklere rotgelbe Farbung 
gegeniiber den durchsichtigen farblosen bis hellgelben Hopeaharzen. Germ. 6 gibt als 
Stammpflanzen nur "Baume aus der Familie der Dipterocarpaceae" an. 

D ammarsortendesH andels. Man unterscheidet nach auBerenMerkmalen:Dammar 
putih = weiBes Harz (die echte Arzneibuchware); D. batu = Steinharz, ManilakopaI, 
faischlich auch weiBes Dammar benannt (friiher fiir das Dammar des europaischen Handels ge
halten, stammt aber von Vateria indica, Dipterocarpaceae); D. item = schwarzes 
Dammar, wahrscheinlich von Canarium strictum und Canarium rostratum, Molukken; 
D. mekon = gelbes Harz; D. mat a kutjing = Katzenaugenharz, von Hopea mi
crantha, H. splendida, Singapore; Saulharz, von Shorea robusta, Sumatra, Java; 
D. Dagieng = Rosen.Dammar, von Retinodendron Rassak, Borneo, Malakka; D. 
Selo, von Artocarpus integrifolia, Singapore. 

Erkennung. In konz. Schwefelsaure lost Dammar sich mit roter Farbe 
der in Petrolather unlosliche Antell farbt sich mit FROHDES Reagens gelb bis gelb
rot; mit Chloralhydrat schwach griin. 

Prilfung • . LaBt man 2 g fein gepulvertes Dammar mit 20 ccm .Ammoniak
fliissigkeit unter Umschiitteln eine halbe Stunde lang stehen und iibersattigt das 
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klare oder sehwaeh opalisierende Filtrat mit Essigsaure, so darf keine Triibung 
eintreten (Kolophonium). 0 

Bei einem Gehalt von 5 0/ u Kolophonium scheiden sich einige Flocken ab, bei lO °/0 ent
steht eine starke Abscheidung, bei 20 % eine Gallerte. Auch die Bestimmung der Saurezahl kann 
zur Priifung auf Kolophonium und andere Harze mit hoher Saurezahl dienen. Zur Priifung auf 
Kaurikopal (von Dammara australis DON) kann man eine L6sung von 8 T. Chloral
hydrat in 2 T. Wasser benutzen. Dammar gibt an diese Losung unter Quellung nur wenig ab, 
KaurikopallOst sich vollstiindig darin auf (echte Kopale, Sansibar u. a. losen sich in der Chloral
hydratlosung nicht). 

Umgekehrt kann man Datnmar im Kaurikopal auf folgende Weise erkennen: Man lOst 
das Harz in Chloroform und fiigt absoluten Alkohol hinzu; Dammar gibt einen weiBen Nieder
schlag, wahrend Kaurikopal in Losung bleibt. 

Bestandteile. 230J0 Dammarolsaure, C5,H77 0S(OH)(COOH)2; 40-700J0a-Dammar
Resen (alkoholloslich) CllHlSO, Smp. 65°; 22,5% fJ-Dammar-Resen, CslHnO (Ioslich in 
Ather, Chloroform), Smp. 200°; ferner geringe Mengen atherisches 01, Bitterstoff; Asche 
bis 3,5% 

Anwendung. In der Pharmazie nur als Bestandteil des Heftpflasters; sonst zur Be
reitung von Lacken und Firnissen, die zum Dberziehen von Karten und dgl. dienen sollen. Der 
Dammarlack trocknet schwer und erweicht in der Warme, er eignet sich daher n ic h t zum Lackie
ren von Gebrauchsgegenstanden, die oft mit der Korperwarme in Beriihrung kommen, also nicht 
fiir Papierschilder an StandgefaBen und auch nicht fiir Stiihle und andere Sitzgelegenheiten. 

Emplastrum adhaesivum Petropolitanum. 
Peters burger Heftpfiaster. 

Resinae Dammar 60,0 
Cerae flavae 10,0 
OIei Olivarum 15,0 
Terebinthinae larieinae 5,0. 

Man sehmiIzt bei gelinder Warme und seiht dureh. 

Emplastrum Dammara0 DIETERICH 
Dammarpfiaster. 

1. Resinae Dammar 12,5 
2. Cerae flavae 15,0 
3. Emplastri Lithargyri 65,0 
4. OIei Terebinthinae 7,5. 

Man schmiIzt 1 liber freiem Feuer, fligt 2 hinzu, 
bringt ins Dampibad, setzt 3 und wahrend des 
Er kaltens 4 hinzu. 

DiphthericiduID, Kaupastillen als Vorbeugungsmittel gegen Diphtherie, bestehen aUB 
Dammarharz, Guttapercha, Thymol, Natriumbenzoat und Saccharin (THOMS). 

Datura. 
Datura stramonium L. Solanaceae-Da tureae. Stechapfel. Heimiseh an den 
Ufern und siidlieh des Kaspisehen und Sehwarzen Meeres, heute auf Sehutthaufen 
in fast allen Weltteilen verwildert. Fiir den arzneiliehen Gebraueh hier und dort 
in Kultur. 

Folia Stramonii. Stechapfelblatter. Stramonium Leaves. Feuilles 
de stramoine. Folia Daturae. Thorn Apple Leaves. Feuilles de pomme
epineuse. 

Die Blatter werden zur Bliitezeit gesammelt und raseh getroeknet. 9 T. 
frische Blatter liefern 1 T. trockene. Die gehaltreiehsten Blatter liefern die Pflanzen 
im Anfang der Bliitezeit (Juni). Sie sind bis 20 em lang, bis 10 em breit, am 
Ende zugespitzt, gehen keilfiirmig oder fast herzfiirmig in den bis 10 em langen, 
walzigen, oberseits gefurehten Blattstiel iiber. Die Blattspreite ist breiteifiirmig 
oder eilanglieh, glatt, fast kahl, auf den Nerven mit einzelnen Haaren, oberseits 
dunkelgriin glanzend, unten heller, ungleieh buehtig gezahnt, die gro13en Lappen 
noehmals mit einigen Zahnen. Zu beiden Seiten des Mittelnerven im Winkel von 
35-400 drei bis fUnf starkere Seitennerven, die sieh im oberen Teile gabeln, der 
eine Ast verlauft in den Zahn, der andere anastomosiert mit einem Tertiarnerven 
des naehstoberen Sekundarnerven. Die Blatter rieehen im frisehen Zustande und be
sonders wahrend des Welkens widerlieh, betaubend, getroeknet viel weniger; der Ge
schmaek der frisehen Blatter ist widerlich, stark bitter, der getrockneten unangenehm, 
bitterlich, lSalzig. 

Mikroskopisehes Bild. Spaltoffnungen elliptisch, mit 3-5 Nebenzellen, unterseits 
viel reichlicher alB oberseits. Bei jiingeren Blattern auf beiden Blattseiten, zuweilen auch an alteren 
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erhalten, bis 0,27 mm lange, an der Basis 40-50 ft breite, an der Spitze umgebogene, 2. bis 
5zellige, derbwandige, warzige Gliederhaare, daneben kurzgestielte (Stiel ein· oder mehrzellig) 
Drusenhaare, deren Kopf kugelig oder umgekehrt kegelformig ist. Die Haarbildungen verschwinden 
schon fruh. Die Zellen des einreihigen Palisadengewebes der Oberseite schmal, sehr lang, zuweilen 
an den Langswanden gewellt. Die charakteristischen Kristallzellen (Sammelzellen), die als eine 
einreihige Schicht zwischen Palisaden. und Schwammgewebe sichtbar sind, enthalten groBe Drusen, 
seltener Einzelkristalle (an Blattstiel und Nerven) von oxalsaurem Kalk, treten von der Flache 
gesehen geradezu felderweise zwischen dem Nervennetz auf. Den stets bikollateralen GefaBbundeln 
Hegen Zellen mit Kristallsand an. . 

Pulver. Stucke der Blattepidermis, die Zellen wellig.buchtig, oberseits auch geradlinig. 
polygonal, Spaltoffnungen beiderseits; je nach der Feinheit des Pulvers erhalten oder in Bruch· 
stucken bis 0,27 mm lange, an der Basis 40-50 ft breite, 2-5zellige, zuweilen kollabierte, 
derbwandige Gliederhaare mit grobkorniger Cuticula (hauptsachlich von jungeren Blattern) und 
kurzgestielte Drusenhaare mit kugeligem oder verkehrt kegelformigem Kopf. Fetzen des Meso. 
phyllgewebes mit einreihigem Palisadengewebe; Zellen mit groBen Kalkoxalatdrusen (seltener 
Einzelkristallen) als einreihige Schicht im Schwammgewebe an der Grenze zum Palisadengewebe; 
Flachenbilder mit felderweise zwischen dem Nervennetz sichtbaren Kalkoxalatdrusen in ver· 
schiedener GroBe und Ausbildung (je nach dem Alter der Blatter). Stucke der bikollateralen 
GefaBblindel; Parenchymgewebefetzen aus der Nahe des Hauptnerven mit Oxalatsandzellen. 

VeTwechslungen und Ve1'fiilschungen. Als solche werden aufgeflihrt: 1. Die 
Blatter von Chenopodium hybridum L.; sie sind kleiner, zarter, ganz kahl, im UmriB 
fast gleichschenklig dreieckig, der Blattstiel ist 0 berseits rinnig. 2. Die Blatter von D at u r a 
tatula L., Europa, Amerika, mit blaulichem oder violettem Stiel. 3. Die Blatter von Solanum 
nigrum L., diese sind viel kleiner, kurzer gestielt, ganzrandig oder stumpf gezahnt, Geschmack 
kaum bitterlich. 4. Die Blatter von Carthamus selenioides DESF., Algier, haben weitgezahnte, 
federartig geaderte, lanzettfOrmige Blatter. Kristalldrusen fehlen, doch finden sich wohlausge. 
bildete Sekretbehalter. 5. Xanthium strumarium L. Die Blatter sind gestielt, eiherzformig, 
dreinervig, gekerbt, wellig und rauh, der Stiel so lang wie das Blatt, enthalten Cystolithe, keine 
Kalkoxalatkristalle. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten 0,2-0,5 0/0, meist 0,3-0,4 % H yo s c yam in, das 
wie bei den Belladonnablattern bei der Gewinnung ganz oder zum Teil in Atropin ubergeht. 
Ein aus den Blattern gewonnenes Gemisch von Hyoscyamin und Atropin wurde fruher als ein 
besonderes Alkaloid angesehen und als Daturin bezeichnet. In gut getrockneten Blattern geht 
der Alkaloidgehalt bei der Aufbewahrung nicht zuriick. Die Blatter enthalten ferner l'eichliche 
Mengen von Kaliumnitrat. Der Aschengehalt betragt etwa 17-18%, 

P1'ilfung. Das Pulver darf beim Verbrennen htichstens 20% Asche hinter. 
lassen. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Alkaloidgehaltes kann wie 
bei den Belladonnablattern ausgefiihrt werden. 

Aufbewah1'ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Selten innerlich wie Belladonnablatter, groBte Einzelgabe 0,2 g, Tages. 

gabe 0,6 g. Als Rauchermittel bei Asthma, meist mit Kaliumnitrat getrankt, auch in Form 
von Zigarren und Zigaretten. Asthmarauchermittel mit StechapfelbHittern sollten nur mit 
genauer Gebrauchsanweisung abgegeben werden, da Vergiftungen bei falschem Gebrauch vor· 
gekommen sind. 

Semen Stramonii. Stechapfelsamen. Thorn Apple Seed. Semence 
de stramoine. Semen Daturae. 

Die zu Ende August und Anfang September aus der reifen Frucht gesammelten 
Samen. J ede der aufrechten, kurzgestielten, stacheligen, iiberwalnuBgroBen, vier. 
klappig.wandspaltig aufspringenden, unten vier·, oben zweifacherigen Kapseln ent· 
halt etwa 400 Samen. Die Samen sind flach gedriickt, rundlich nierenformig, 
bis 4 mm lang, mattschwarz, feingrubig punktiert. Die sprode Samenschale um· 
schlieBt ein Endosperm und innerhalb desselben den hakenformig gekriimmten 
Embryo mit langer Radicula und zwei flach aufeinanderliegenden Cotyledonen. 
Beim Zerreiben riechen die Samen widerlich, der Geschmack ist bitter und scharf. 

Mikroskopisches Bild. Die gelben, auf dem Querschnitt radial gestellten Zellen 
der Epidermis der Samenschale besitzen eigenartig gefaltete, dicke Innen· und Seitenwande. 
Von der Flache gesehen sind die Zellen tafelformig, die Wande sehr stark verdickt und tief gewellt. 
Die zweite Schicht der Samenschale ist ein lockeres, zartes Gewebe von mehreren Reihen brauner 
Zellen. Endosperm und Embryo enthalten fettes 01 und Aleuron, aber keine Starke. 
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Pulver. Dieses kennzeichnet sich durch die zahlrelChen Fragmente derSamenschale 
mIt den gefalteten, stark verdickten Epidermiszellen und die vielen Gewebsstiicke des Endosperms 
und Embryos, deren Zellen bis 11 It groBe Aleuronkorner und fettes 01, abel' keine Starke 
fiihren. 

Bestandteile. Die Samen enthalten bis zu 0,4 % Alkaloid, in del' HauptmengeHyoscy
amin, neben kleinen Mengen von Hyoscin (Scopolamin), ferner fettes 01 (12%, nach an
derer Angabe bis zu 25%), das die Glyceride del' Palmitinsaure, Daturinsaure, CI7H3402' 
Olsaure und Linolsaure enthalt. Asche 2-3%' 

Bestimmung des Alkaloidgehaltes kaun wie bei den Belladonnablattern ausgefiihrt 
werden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Das Pulver ist am besten jedesmal frisch zu bereiten. 
Anwendung. Wie Belladonnablatter, als Tinktur odeI' Extrakt. GroBte Einzelgabe 

0,25 g, Tagesgabe 0,5 g (Erganzb.). 

Extractum Stramonii. Stechapfelextrakt. Extractum Daturae. 
- Ergiinzb.: Aus frischem, bliibenden Stechapfelkraut wie Extr. Conii zu bereiten. Ein 
braunes, in Wasser fast kiar losliches Extrakt. - Hisp. und Portug.: Aus frischen B1iittern wie 
Extr. Belladonnae (aquos.). 

Extractum Stramonii spirituosum. - Portug.: 1000 T. frisches Kraut werden 5 Tage 
mit 1000 T. Weingeist (90% ) maceriert. Von der PreBfliissigkeit destilliert man 2/3 ab und dampft 
den Rest zu einem dicken Extrakt ein. - Brit. 1898: Gepulverte Stechapfelsamen erschopft man 
im Perkolator mit Alkohol (70 % ), destilliert Ietzteren ab und dampft zu einem festen Extrakt 
sin. - Amer. Pilular Extract of Stramonium: 100 g Stechapfelblatterpulver 
(Nr. 30) werden mit einerMischung aus 3 Volum Weingeist (92,3 Gew.- % ) und 1 Volum Wasser 
geniigend angefeuchtet. Darauf laBt man die im Perkolator mit dieser Fliissigkeit iiberschichtete 
Droge 48 Stunden stehen und perkoliert dann mit demselben Menstruum weiter, bis die Droge er
schopft ist. Bei einer 70° nicht iibersteigenden Temperatur wird del' Yom Alkohol durch Ab
destillieren befreite Auszug unter fleiBigem Riihren bis zur Pillenkonsistenz eingedampft. Mit Hilfe 
von Glucose (Amer.= Starkesirup) wird del' Alkaloidgehalt dann auf 1 % (0,9-1,1 °/0) eingestellt. 
- Amer.: Powdered Extract of Stramonium. 1000 g Stechapfelblatterpulver 
(Nr.40) werden mit Weingeist (92,3 Gew.-o/o) durchfeuchtet und im Perkolator damit iiber
schichtet 48 Stunden stehen gelassen. Dann worden 2mal 1000 ccm sehr langsam abperkoliert 
und bei moglichst niederer Temperatur erst aus dem zweiten Liter Perkolat del' Weingeist bis 
auf 100 ccm Riickstand abdestilliert und dann das erste Liter Perkolat dazugegeben und 
auch bis zur Sirupdicke abdestilliert. Bei einer 70 ° nicht iibersteigenden Temperatur wird dann 
del' Riickstand in Abdampfschalen bis zu einem weichen Extrakt eingedampft. Nach gutem 
Durchmischen mit 50 g Starke wird das Extrakt bis fast zur Trockne gebracht, mit 20 g Ma
gnesia usta verrieben und in trockner warmer Luft vollig getrocknet. Mit Hilfe von Starke wird 
der Alkaloidgehalt auf 10f0 (0,9-1,10f0) eingestellt. 

Extractum Stramonii fluidum. Stechapfelfluidextrakt. Fluidextract of Stra
monium. - Amer.: Aus gepulverten Stechapfelblattern mit einem Gemisch von 2 Vo!' 
Weingeist (92,3 Gew.-o/o) und 1 Vol. Wasser wie Fluidextractum Aconiti (Amer.). Durch
feuchtungsquantum 400 ccm. Erstes Perkolat 800 ccm. Das Extrakt wird auf ~inen Alka
loidgehalt von 0,35 g in 100 ccm eingestellt. 

Oleum Stramonii, Stechapfelol, Huile de stramoine, wird durch Erhitzen des 
vorher mit Weingeist dllrchfeuchteten Krautes 1: 10 mit fettem 01 wie Oleum Hyoscyami dar
gestellt. 

Oleum Stramonii composituIll. Balsamum tranquillens - Hisp.: Frische zer
quetschte Blatter und zwar je 200 r. Mohn- und Belladonnablatter, je 100 T. Bilsenkraut-, Stech
apfel-, Tabak- und Nachtschattenblatter werden mit 1500 T. Oliveniil bis zum Verschwinden 
des Wassergehaltes digeriert. Mit der Kolatur werden ferne I' digeriert je 25 T. Herba Absinthii, 
Herb. Costi hortensis, FloI'. Lavandulae, Herb. Hyperici, Herb. Hyssopi, Herb. Majoranae, Fo!. 
Menth. pip., Fo!. Rosmarini, Fo!. Rutae, Fo!. Salviae, Herb. Thymi, Flor. Sambuci. A us be ute 
1000 T. Ais schmerzstillendes Mittel .auBerlich anzuwenden. 

Speciesantiasthmaticae. Asthmakrauter (Pulvis antiasthmaticus). 
S p e c i esc 0 n t r a as t h m a. Bei del' Herstellung ist darauf zu achten, daB die ein
zelnen Krauter gleichmaBig fein geschnitten oder mittelfein gepulvert sind. 1st Weingeist 
vorgeschrieben, so durchfeuchtet man die gemischten Spezies oder Pulver mit uiesem, laBt 
12 Stunden bedeckt stehen und impl'agniert erst dann das Ganze mit der Salpeterlosung, indem 
man die Masse mit den Handen sorgfiiltig durcharbeitet. Es empfiehlt sich dabei, del' Nitrat
losung etwa 1-20/ 0 Gelatine zuzusetzen. Hierdurch wird das spateI' auskristallisierende Salz 
besser fixiert. Auch nimmt man zweckmaBig etwas mehr Nitrat, als vorgeschrieben ist, da bei dem 
spateren Absieben del' Spezies ein Teil Nitrat immer mit verloren geht. Die gleichmaBig durch· 
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feuchteteMischung wird durch ein passendes Sieb gerieben und schn-ell in diinnen Lagen auf Horden 
getrocknet. Darauf wird die Mischung abgesiebt und das Pulver, das zum groBen Teil aus Salpeter 
besteht, bei der nachstenHerstellung der Salpeterlosung wieder zugefiigt. Nachdem man sich davon 
iiberzeugt hat, daB das fertige Asthmapulver nach dem Anziinden gleichmiiBig und langsam 
bis zu Ende weiterglimmt, verpackt man es entweder sofort in luftdicht schlieBende Schachteln 
oder bewahrt es vor Feuchtigkeit geschiitzt in gut schlieBenden BlechgefaBen auf. 

Erganzb. und F. M. Germ.: 31,5 Stechapfelblatter, 6 Lobelienkraut, 12,5 Kaliumnitrat, 
25Wasser, 2 Tropfen LavendelOl. - Belg.: Belladonnablatter (Nr.20)400, Stechapfelblatter(Nr.20) 
250, Opium pulv. 50, Kaliumnitrat 300. - Sacks. K .. V., Stechamose: Je 20 T. Belladonna
blatter, Bilsenkrautblatter, 40 T. Stechapfelblatter, je 20 T. Weingeist nnd Kaliumnitrat, 2 T. 
Natriumnitrat, 0,1 T. Kaliumcarbonat, 30 T. Wasser und 3 T. Tinctura Opii benzoica (zuletzt zu
zufiigen). - Norveg.: 2 Opium, 100 Lobelienkraut, 150 Belladonnablatter, 550 Stechapfelblatter, 
170 Kaliumnitrat, 400 Wasser. Der bei nicht iiber 60° getrockneten Mischung werden 28 T. 
fein gepulverter Campher zugemischt. - Suec.: Lobelienkraut, 25 Stechapfelblatter, 32 Zucker, 
37 Kaliumnitrat sind trocken zu mischen. 

Pulvls antiasthmaticus cum Euealyptolo. Eukalyptol-Asthmapulver (D. Apoth.
V.): 60 T. Stechapfelblatter, 10 T. Tollkirschenbliitter, 10 T. Fingerhutblatter, 12,5 T. Salbei
blatter, 12,5 T. Lobelienkraut, 25 T. Kaliumnitrat, 5 T. Zucker, 50 T. Wasser, 12,5 T. Myrrhen
tinktur, 0,5 T. Eukalyptol. 

Tinctura Stramonii. Stechapfeltinktur. Tincture of Stramo
nium. Teinture de stramoine. Wird sowohl aus Stechapfelsamen wie auch aus 
Blattern hergestellt. Die aus Samen bereitete Tinktur muB wegen des groBen Gehaltes der Samen 
an fettem 01 mit Talkum geklart werden. GrBBere Mengen stellt man am besten durch Per
kolation her. Vorsichtig aufzubewahren. -Erganzb.: 1 + 10 mit verdiinntem Weingeist aus grob
gepulvertenSamen durch Maceration. - H elvet. : 1m gleichen Verhaltnis aus Samen durch Perkolation. 
Eine hellbraune, griinlich fluoreszierende Tinktur. - Aus Blattern erhalt man eine braunliche, 
nioht fluoreszierendeTinktur, wie siePortug. vorschreibt, nach der getrockneteBlatter 1 +5 mit ver
diinntem Weingeist zu macerieren sind. - Amer.: Aus 100 g SteohapfelbIatterpulver (Nr. 60) 
wird mit verdiinntem Weingeist (41,5 Gew.- % ) nach Verfahren P (s. u. Tincturae Bd. II) soviel 
(etwa 1000 ccm) Tinktur gewonnen, daB 100 ccm 0,025 g (0,0225-0,0275 g) Stechapfelalkaloide 
enthaIten. -Brit.: 1 ad 5 com durch Perkolation mit verd. Weingeist (37,8 Gew.- % )' - Tinctura 
Stramonii ex Herba recente stellt mannachPortug. durch zehntiigige Macerationzerquetschter 
frischer ;Slatter mit gleichen Gewichtsteilen Weingeist (90%) her. 

Unguentum Stramonii. Stechapfelsalbe. Stramonium Ointment. - Amer.: 
10 g Extr. Stramon. (Amer.), 5 ccm verd. Weingeist (41,5 Gew.-%), 20 g wasserhaltiges Wollfett 
und 65 g BenzoeschmaIz. 

Candelae Stramonll. 
Candelae antiasthmaticae. Asthma

kerzchen. 8techapfelkerzchen. 
Folior. Stramonii pulv. 60,0 
Kalii nitrici pulv. 36,0 
Balsami peruviani 1,5 
Sacchari pulverati 0,5 
Tragacanthae pulv. 2,0. 

Man stoJlt mit MucH. Tragacanth. an und formt 
Kerzchen, denen man durch Bepinseln mit 
Weingeist, worin 0,1 % KOH geHist ist, ein leb
hafteres GrUn gibt. 

Folia antlasthmatlca IF. M. Germ.). 
Fol. Stramon. 
Kal. nitric. /iii. 20,0. 

M. f. pulv. subt. 

Folia Stramonil nUrata. 
Asthmakraut. 

1. Foliorum Stramoniigross. conc. 2,0 
2. Kalii nitrici 1,0 
3. Aquae 3,0. 

Man trAnkt 1 mit der L6sung von 2 in 3, IAJlt 
12 Stunden stehen und trocknet. Siehe auch 
Spezies antlasthmaticae. 

Guttae antlasthmatlcae -RICHTER. 
RICHTERS Asthmatropfen. 

Extract! Stramonii 0,1 
Tincturae Digitalis 4,0 
Aquae Valerianae 30,0. 

Beim Anfall 1 Teeloffel voll. 

Slrupus Stramonll. 
Sirop de stramoine (Gall. 1884). 
Tincturae stramonii 7,5 
Sirupi Sacchari 92,5. 

Tlnctura antiasthmatlca (F. M. Germ.). 
Tinct. Opii simPI. 
Tinct. Stramon. Sem. 
Liq. Ammon. anis. 1i1i 10,0 

Zwei- bis dreistllndlich 15 TroPfen. 

Tlnctura Stramonll aclda. 
Foliorum Stramonil conc. 10,0 
Spiritus diluti (60 Ofo) 100,0 
Acidi sulfurici purl 0,6. 

Tlnctura Stramonll Semlnls aetherea. 
Seminis Stramonli gr. pulv. 1,0 
Spiritus aethere! 10,0. 

Vlnum Stramonll. 
Seminis Stramonii gr. pulv. 10,0 
Vini Hispanici 100,0. 

3 Tage digerieren, ausPressen, filtrieren. 
Asthmaspezialitaten des Handels enthalten in den meisten Fallen Stechapfelkraut. Der 

Zusammengehiirigkeit haIber finden sich in der folgenden Aufstellung aber auch solche, die frei 
davon sind. 

Asthmacarbontabletten der Deutschen Asthmacarbongesellschaft m. b. H. enthalten 
Pulver der Komposite Trichocline argentea, das mit Hille von Gliihkohlen zwecks Einatmung 
der Dampfe verbrannt werden soU. (JUCKENACK und GRIEBEL.) 
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Asthma-Cure, Green Mountain von GUILT, Generalagentur von B. WALTHER in 
Dresden, ist grobes Fenchelpulver und Stechapfelkraut mit Salpeter impriigniert. (QUENZEL.) 

Asthma-Cure, HARALD HAYES, besteht aus verschiedenen Arzneien, deren wichtigste 
eine Terpentiniilemulsion mit J odkalium ist. Auch Eisentropfen und Chininkapseln gehiiren dazu. 
(AVELLIS.) 

Asthma-Cure HIMRODS besteht aus Kalisalpeter, Stramonium, Lobelia, Tee, Fenchel 
usw. (AVELLIS.) 

Asthmakegel und -Zigaretten von BIER FRERES in Brussel sollen bestehen aus Da
tura 0,5, Hyoscyamus 0,2, Belladonna 0,2, Lobelia 0,1, Menthol 0,05. 

Asthmakraut, Holliindisches, des Apothekers PLONES, Weiskirchen bei Trier, sind 
Stechapfelbliitter mit Salpeter impriigniert. (Kadsr. Ortsges.-Rat.) 

Asthmamittel des Oberinspektors SCHAFER in Lindenau-Leipzig ist eine Mischung von 
Zucker, Sul3holz und Pimpinellwurzel. Ein Paket wiegt 60,0 g und ist mit schriftlicher Gebrauchs
anweisung versehen. (QUENZEL.) 

Asthmapillen, Amerikanische, aus Hamburg, sind stark vergoldete Pillen aus Am
moniakgummi. 

Asthmapulver von Dr. ELSWIRTH, Astmol, besteht aus Fol. Stramonii 40,0, Herb. 
Grindeliae robust. 10,0, Bolet. Laricis 10,0, Menthol 3,0, Kal. nitric., Natr. nitric. je 20,0. 

Asthmapulver nach MARTINDALE: Kal. nitric., Herb. Lobeliae, Fol. Stramonii, Theae 
nigr. aa 240. Fruct. Anisi und Fruct. Foeniculi pulv. aa 30. 

Asthmapul ver von Cr.ElRY ist ein Gemisch von Lobeliakraut und Salpeter. (Ortsges.-Rat 
Karlsruhe.) - Nach einer anderen Analyse ist es eine Mischung von je 30 T. Stramonium- und 
Belladonnabliittern, 5 T. Salpeter und 2 T. Opium. 

ABthmapulver Dr. GUILDS, von NEWBERG & SONS in London ist ein Gemisch von ge
pulverten Kriiutern mit Salpeter. 

ABthmapulver, NEUMEIERS und -Zigarillos von Apotheker NEUMEIER in Frankfurt 
enthalten Rad. et Herb. Brachycladi, Cannabis indicae, Gr~ndeliae robustae, Fol. Eucalypti und 
FoJ. Stramonii nitrata. Die Zigarillos sind in ein nikotinfreies Tabakblatt eingewickelt. 

Asthmapul ver, Reichenhaller, besteht aus Eucalyptus, Grindelia robusta, Stechapfel 
Salpeter und Benzoe. (AvELLIs.) 

Asthmapulver, SCHIFFMANNS, besteht aus Datura arborea 51,1 0/ 0 , Symploc. foet. 
14,0%. Eine andere Analyse: Salpeter 25%, Stechapfel 70%, Tollkirsche 5%. (AVELLIS.) 

Asthmapulver Zematone, enthiilt 30,0 Grindelia, 12,0 Stechapfel, 8,0 Liirchenschwamm, 
5,0 Mohn, 22,0 Salpeter (Angabe des Fabfikanten). Es wurden aber auch Fol. Belladonn. und 
FoJ. Hyoscyam. darin nachgewiesen. 

Asthma-Remedy von LANGELL besteht aus einem Gemisch von 10-12 T. gepulverten 
Belladonnabliittern und 1 T. Salpeter. 

Asthmasal be von STANGE in Berlin besteht aus Fetten, Wachs, Terpentiniil, venetiani
schem Terpentin und Chloroform. (BISCHOFF.) 

Asthmasalbe von STURZENEGGER in St. Gallen besteht aus Stearin und Schweinefett, 
durch die Herstellungsweise mit Kupfer verunreinigt. 

Asthmasantee der Asthmacarbongesellschaft m. b. H. in Berlin-Halensee besteht aua 
Kraut nebst Wurzel einer amerikanischen Komposite, die als Punaria ascochingae bezeichnet 
wurde. Nach GILG ist jedoch die Stammpflanze der Droge Trichocline argentea. 

Asthmasan-Zigarillos der Firma BROCKHAUS & Co. in Berlin-Halensee enthalten das 
Kraut von Trichocline argentea. 

Asthmatol, ein alkoholfreies Fluidextrakt, das die wirksamen Alkaloide (0,50/0) von 
Erythroxylon Coca und verschiedenen Solaneen (Belladonna, Datura usw.) enthiilt. 

Asthmamittel des Prof. MAX DANAS in London besteht aus einem Gemisch von Folia 
Stramonii, Herb. Lobeliae, Fol. Theae mit etwa 50 0/ 0 Kalisalpeter. (LENz und LUCIUS.) 

Asthmolysin, eine wiisserige Lasung von Nebennieren- und Hypophysenextrakt in Am-
pullen, wird zur subcutanen Anwendung bei Asthma empfohlen. . 

Asthmazigaretten von GRIMAULT & Co. in Paris enthalten nach einem Gutachten der 
Hamburger Sanitiitsbeharden im wesentlichen Folia Belladonnae (nicht Fol. Stramonii). Es 
wird deshalb vor der Abgabe derselben im Handverkauf gewarnt. 

DUMS Asthmamittel ist nach MANNICH und LEEMHUIS eine Mischung von 1 Teil 
Liquor Kalii arsenicosi und 3 T. einer Liisung eines bitter schmeckenden Pflanzenextraktes. 
Die Asthmapillen enthaJten als wesentliche Bestandteile Morphin und je etwa 0,3 Kalium 
jodatum. 

EXIBARDS abyssinisches Heilmittel gegen Asthma. Die Bestandteile werden wie 
folgt angegeben: Plantae selectae: Azot. Kali 60,0, Datur. Stram. 5,0, Atrop. Bell. 5,0, Lobel. 
infl. 5,0, Digit. purp. 5,0, Oenanth. Phell. 5,0, Balsamod. Opo. 10,0, Bos. Carter 5,0. Von diesen 
absichtlich unverstiindlich gehaltenen Angaben ist z. B. "Bos. Carter" = BoswelliaCarteriBIRDw., 
eine der Stammpflanzen des Weihrauchs (Azot. Kali ist Kaliumnitrat). 
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Fumigateur pectoral d'Espie, Espie-Asthma-Zigaretten, bestehen aus Stech
apfelblattern, Tollkirschenblattern, Bilsenkrautsamen und -stengeln. (MAr und SCHAEFFER.) 

HOFFMANNS Asthma-Raucherpulver "Vesuv" enthalt Stramonium, Digitalis, Hyos
cyamus, Belladonna, Salpeter, Anis und Fenchel. 

Zematone-Zigaretten enthalten nur Salpeter und Stechapfelblatter. 

Datura alba NEES (D. fastuosa L.), in Ostindien, China und dem tropischen 
Afrika heimisch, in Siideuropa, Agypten, Siidamerika in Kultur. Die Blatter, Folia 
D aturae albae, dienen als Narcoticum und Antispasmodicum. Die Samen sind 
grofier als bei Datura stramonium, gelbbraun, flach, etwas ohrformig. 

Bestandteile. HESSE fand in den Bliiten: etwa 0,5 % Hyoscin(Scopolamin), 0,03 % 
Hyoscyamin und 0,01 % Atropin, E. SCHMIDT in den Samen der weiBbliihenden Abart 
0,2% Scopolamin (Hyoscin) und 0,023% Hyoscyamin, in denen der blaubliihenden Abart 
etwa 0,2% Scopolamin und 0,034% Hyoscyamin. AuBerdem enthalten die Samen etwa 
10% Fett. Die Blatter enthalten etwa 0,4% Alkaloid, vorwiegend Hyoscyamin, ferner das 
indifferente Stramonin. 

Anwendung. Die Blatter werden in Indien wie die von D. stramonium verwendet, 
in China mit Aconitum als lokales Anaestheticum. Die Samen werden in Indien innerlich 
als Anthelminticum, auBerlich gegen Herpes angewandt. 

Folia Daturae. Daturabliitter. Datura Leaves (Brit.). Die getrockneten Blatter 
von Datura alba NEES. 

Die Blatter sind braunlich oder gelblichgriin, bis 20 em lang und 13 em breit, oval, zuge
spitzt, mit gekriimmt-gezahntem Rand und langen Blattstielen; am Grunde oft ungleichmaBig; 
zerstreut vorkommende Driisenhaare oder einfache Haare. Geruch eigenartig, Geschmack bitter. 

Semen Daturae, Daturasamen, Datura Seeds ,(Brit.), sind die getrockneten Samen von 
Datura alba NEES. 

Die Samen sind gelblichbraun, etwas keilformig abgeplattet, mit rundlichen, verdickten, 
gefnrchten, wellenformigen Randern; 4-5 mm breit und etwa 1 mm dick. Hilum breit, etwa von 
der Mitte bis zum spitzen Ende des Samens reichend. Oberflache leicht eingedriickt. Nahrgewebe 
klein und durchsichtig, umschlieBt den gekriimmten Embryo. Geruchlos, Geschmack schwach 
bitter. 

Tinctura Daturae seminum. Tincture of Datura Seeds. ~ Brit. 250 g Semen Daturae 
(Nr.20) werden mit 200 ccm Weingeist (62,5 Gew.- % ) angefeuchtet und mit dem Weingeist 
1000 ccm abperkoliert. 

Datura metel L., Siidasien, Siidamerika, Afrika, Mittelmeergebiet, dient gleichen 
Zwecken. 

Datura quercifolia H.B.K., Mexiko, und Datura meteloides D. C., Westliches Nord
amerika. Die Blatter werden als Berauschungsmittel benutzt, ahnlich verwendet 
man andere Arten in Siidamerika, Indien und Australien. 

Bestandteile. Die Blatter von D. metel enthalten Hyoscyamin und Scopolamin, 
ferner das Alkaloid Meteloidin, das bei der Hydrolyse Tiglinsaure und eine neue Base, Te
loidin, liefern soll. In allen Teilen der Pflanze soll das Scopola min die Hauptmenge der Basen 
ausmachen. 

Datura arborea L., Brasilien, Peru, Chile. Zu schmerzstillenden Kataplasmen. 
Bestandteile. BECKURTS fand in den Blattern etwa 0,4 % Alkaloide, in den Blattstielen 

nnr 0,2 % , Die Zusammensetzung der Alkaloide wechselt je nach dem Entwicklungsstadium 
der Pflanze, Standort und Klima, meist ist jedoch Hyoscyamin vorherrschend und Scopola min 
Nebenalkaloid. E. SCHMIDT fand bei Samen das Verhaltnis 4: 1. 

Daturin ist kein besonderes Alkaloid, sondern je nach der Art der Gewinnung ein Gemisch 
von Hyoscyamin und Atropin oder reines Hyoscyamin. Das Daturin von E. MERCK, 
Darmstadt, ist mit Hyoscyamin identisch. Daturinum hydrochloricum und sulfuricum sind 
mit den entsprechenden Salzen des Hyoscyamins identisch. Die Bezeichnung " D at u r in" hat keine 
wissenschaftliche Berechtigung mehr. 

Daucus, 
Daucus carota L. U m belliferae -A pioideae-Da uceae. Mfihre. 

Heimisch in Enropa, Nordafrika, bis nach Sibirien und Indien als Unkraut verbreitet, der als 
Gemiise verwendeten Wurzeln wegen kultiviert. Stengel gefurcht, steifhaarig, Blatter doppelt oder 
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dreifach gefiedert mit Ianglich-Ianzettlichen Zipfeln, Hillle und Hiillchen vielblatterig, die frucht
tragende Dolde in der Mitte korbartig oder vogelnestartig vertieft; die au13eren Bliiten der Dolde 
strahlend. 

Fructus Dauci. Mohrenfrucht. Semence de carotte. Semen Dauci silvestris. 
Mohrensamen. Carottensamen. 

Die Frucht ist oval, vom Riicken her stark zusammengedriickt. Auf den stark entwickelten 
Nebenrippen eine einfa.che Reihe gebogener Stacheln, auf den Hauptrippen kurze Haarzotten. 
Die beiden seitlich stehenden Nebenrippen jeder Teilfrucht besonders stark entwickelt, so daJ3. 
die eigentlich seitlich stehenden Hauptrippen gegen die Fugenflache verschoben werden, die da
durch auffallend breit erscheint. Unter jeder Nebenrippe ein Sekretgang, auf der Fugenflache je 2. 

Bestandteile. Etwa 0,5-1,5 % atherisches 01, farblos, Geruch an Miihren erinnernd, 
spez. Gew. 0,870-0,944 (15°), aD -11 bis - 37 0. Das Ol enthiilt Ester der Isobuttersaure und 
Palmitinsaure, freie Essigsaure und Ameisensaure, Pinen, l-Limonen, Daucol (Sesquiterpenalkohol) 

Anwendung. Friiher ala Diureticum. 

Radix Dauci. Mohrriibe. Racine de carotte. 
Die Wurzel der wilden Pflanze ist wei13lich, diinn, holzig, von stark aromatischem Geschmack. 

Die vielfachen Spielarten, in denen die Pflanze gebaut wird, haben eine wei13e, gelbe oder riitliche 
Wurzel, die stark riibenfiirmig oder mehr kugelig ist. Das au13erordentlich parenchymreiche Ge
webe la13t schmale Markstrahlen, im Holz vereinzelt die Gefa13e erkennen. 1m Parenchym zahl
reiche Farbstoffkiirperchen von Carotin. 

Die frische Wurzel verschiedener Spielarten wird als Gemiise verwendet, ferner zur 
Herstellung von Kaffeesurrogat. 

Bestandteile. Wasser etwa 87%,stickstoffhaltige Stoffe etwa 1,2 % , Rohrzucker 
etwa 20/0' Fruchtzucker etwa 40/0' andere stickstofffreie Stoffe etwa 3 % , Fett etwa 
O,3 0/u, Holzfaser etwa 1,5 %' Asche etwa 10/u' Spuren atherisches 01, ein phytosterin
artiger Stoff Daucosterin, Smp. 1360, kleine Mengen von Harnstoff. Der Farbstoff del' 
gelben und roten Arten ist das Carotin oder Caroten, C'OH&u. Das Carotin bildet dunkelrote 
glanzende Tafelchen, Smp. 1680, unloslich in Wasser, schwer loslich in Alkohol, Ather und Petrol
ather, leicht loslich in Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff, fetten und atherischen Olen. In 
konz. Schwefelsaure lost es sich mit purpurblauer Farbe; aus der Losung werden durch Zusatz. 
von Wasser griine amorphe Flocken von verandertem Carotin ausgeschieden. 1m Licht verliert 
es seine Farbe und wird amorph. Auch im Dunkeln wird es durch Oxydation bald verandert 
und entfarbt. Die gesattigte atherische Liisung scheidet auf Zusatz von atherischer Jodliisung 
dunkelviolette kupferig glanzende Prismen von Carotinjodid, C'OH&sJ2 abo Die Wurzel ent
halt ferner noch Hydrocarotin, C1sH300. 

Daucus hispanicus (vielleicht auch D. gummifer LINK), beide heimisch in Siideuropa, 
liefern ein Gummiharz, Bdellium siculum, das aus Einschnitten in den Stengel gewonnen. 
wird. 

Decocta und Infusa. 
Decocta unri Infusa, Abkochungen und Aufgiisse, Apozemes, Infu

sions, Tisanes, sind wasserige Ausziige aus Arzneidrogen, die in der Regel nach 
besonderer Vorschrift des Arztes hergestellt werden. Bei der Herstellung von A b
kochungen werden die Drogen mit kaltem Wasser angesetzt, dann die vorge
schriebene Zeit erhitzt und warm abgepreBt, wahrend man die Aufgiisse so her
stent, daB man die Droge mit siedendem Wasser iibergieBt, die vorgeschriebene 
Zeit weiter erhitzt und nach dem Erkalten koliert. S. 1169 sind die naheren An
gaben der einzelnen Arzneibiicher zusammengestellt. 

Technik und Appaf'atuf' sind fUr Abkochungen und Aufgiisse die 
gleichen. Die zerkleinerten Arzneidrogen sollen moglichst frei von feinem Pulver sein, 
weilletzteres das KoHeren oft sehr erschwert. Man gibt die Droge in eine Infundier
biichse, die meist aus Zinn, fiir saurehaltige Abkochungen aus Porzellan, 
besteht, iibergieBt sie mit der vorgeschriebenen Menge kalten oder siedenden Wassers, 
laBt im gut bedeckten GefaBe unter ofterem Umriihren die vorgeschriebene Zeit 
stehen und trennt dann den wasserigen Auszug von der Droge durch Abpressen, Ko
Heren oder Filtrieren. 

Man soll stets im Dampfbad erhitzen, nie auf freiem Feuer, da letz
teres eine ungleichmaBige Erhitzung der Gefii.Jlwandungen und damit sehr leicht eine 
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Uberhitzung (Anbrennen) herbeifiihren kann. ZinngefiWe werden dabei auch nicht 
selten angeschmolzen. In grolleren Apotheken diirfte der mit Infundierlochern ver
sehene Dampfapparat stets geheizt sein. Fiir kleinere Apotheken empfiehlt sich die 
Aufstellung eines Bchnell-Infundierapparates nach MURRLE, wie ihn Abb. 232 

Abb.232. Abb.233. 

und 233 veranschaulichen. Ein solcher Apparat ist stets gebrauchsfertig, bedarf 
keiner besonderen Wartung und lallt sich ohne Miihe sauber halten. 

Man gieBt durch den Tuhulus a in den ringformigen Behalter b etwa 11 destilliertes Wasser 
ein, von dem durch die Kommunikationsrohre c eine geringe Menge in das Dampfkesselchen d 

lauft. Wird letzteres durch den Brenner g erhitzt, so . entwickelt 
sich fast sofort Dampf, der die eingehangte Biichse erwarmt und 
durch die Rohre I nacb dem Kaltwasserhehalter b. ahzieht, wo er 
sich kondensiert. Durch die R6hre c flieBt stets so viel Wasser 
nach d wie verdampft. Wenn man, sohald sich Dampf entwickelt, 
die Heizflamme reguliert, so kann man einen ganzen Tag mit dem 
Apparat arheiten, ohne daB sich das Kiihlwasser merklich erwarmt. 

Abpressen und Kolieren. Im.allgemeinen seiht 
man die heWen oder kalten Ausziige unter Pressung durch 
Zusammendrehen des Tuches durch, lallt sie noch eine 
kurze Zeit absetzen und gieBt sie dann, wenn notig 
durch etwas Watte, in die Arzneiflasche. Die hierzu iib
lichen Seihtiicher oder Koliertiicher sind in solche 
fiir bittere, fiir starkgefarbte und fiir schwachgefarbte 
Ausziige zu unterscheiden und in groBerer Anzahl vor
ratig zu halten, damit jederzeit ein passendes Tuch sauber 

Abb.234. und trocken (!) zur Verfiigung steht. Bauberer ist das 
' Kolieren durch Watte, die nach jedesmaligem Ge

brauch beseitigt wird. Handelt es sich um sehr kleine Mengen auszuziehender 
Drogen (Rad. Ipecacuanhae, Folia Digitalis usw.), so geniigt es vollkommen, den 
AnfguB durch Watte zu filtrieren, die iiber der Watte angesammelte Droge gut 
mit einem Glas- oder Porzellanspatel auszudriicken und darauf noch mit einer kleinen 
Menge Wassers nachzuspiilen. Germ. 6 schreibt zum Durchseihen Mull vor. Fiir 
die Abtrennung etwas groBerer Mengen von Arzneidrogen eignet sich der durch 
Abb. 234 veranschaulichte Kolierapparat nach WOLSIFFER. 
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Der kleine Apparat ist aus Aluminium gefertigt und besteht aus einem Trichter und einem 
SchraubverschluB·Sieb. In das aus einem Stiick gestanzte Sieb legt man eine Watte-Kolier
scheibe und schraubt den Trichter fest. Ein beigegebener Druckstempel dient zum Auspressen 
der extrahierten Drogen, so daB die Hande mit dem Auszug nicht in Beriihrung kommen. 

Abkochungen und Aufgiisse sind jedesmal frisch herzustellen. 
Diese im allgemeinen sehr berechtigte Forderung erheben ausdriicklich die Germ.*), 
Amer., .Austr., Gall., Helvet., Hung., ltal. und Suec.; Helvet. und ltal. verbieten aus· 
driicklich die Verwendung von "trockenen" Infusen und Decocten und von Fluid
extrakten. Andere Arzneibiicher machen hieriiber keine Angaben, wahrend einige 
wieder die Anwendung bestimmter konzentrierter Infusa oder von Fluid
extrakten vorschreiben oder erlauben. So sagt z. B. Danica: 

"Es ist dem Apotheker erlaubt, zur Herstellung der entsprechenden Infusa 
die Fluidextrakte von Fingerhut, Enzian, Brechwurzel, Senega und Baldrian 
z u ge brauchen"; bei den einzelnen Fluidextrakten ist angegeben: Wenn nichts anderes 
vorgeschrieben! 

Ebenso liiBt Belg. Infusum Colombo, Condurango und Polygalae aus 
Fluidextrakt und Wasser mischen und die Mischungen filtrieren. .Amer. gibt eine 
besondere Vorschrift zu Infusum Digitalis (s. u. Digitalis S. 1183), und Norveg. 
liiBt Infusum Condurango, Ipecacuanhae, Senegae und Valerianae aus 
konz. Aufgiissen durch entsprechende Verdiinnung mit Wasser herstellen. 

Decocta. Abkochungen. - Germ.: Die zerkleinerten Pflanzenteile werden mit kaltem 
Wasser iibergossen (wenn nichts anderes vorgeschrieben 1: 1O), eine halbe Stunde lang unter 
wiederholtem Umriihren im Wasserbad erhitzt und dann warm abgepreBt. Abkochungen von 
Condurangorinde sind erst nach dem volligen Erkalten abzupressen! A bkochungen von 
Drogen der Tab. C diirien nur abgegeben werden, wenn die Menge der Droge vor· 
geschrie ben ist. - Amer.: Wie Germ. aber 1: 20 und mit 1/4stiindigem Erhitzen. - Austr.: Wie 
Germ. Bei schwer auszuziehendenDrogen ist 1 Stunde lang zu erhitzen. - Brit. hat fiir eine Anzahl 
von Abkochungen besondere Einzelvorschriften. - Dan. laBt bei der Bereitung einer Abkochung 
(1: 1O) nicht mehr Wasser verwenden als Dekoktmenge vorgeschrieben ist und liWt zur Erganzung 
des Gewichts die ausgezogene Droge nochmals mit heiJ3em Wasser iibergieBen und abpressen. 
Konzentrierte A bkochungen, Decocta concentrata der Dan., werden 1:5 hergestellt. - Gall.: 
Apozemes sind Ausziige von einzelnen Drogen oder Drogen. und Chemikaliengemischen, die ent
weder kalt oder heW, mit oder ohne vorhergehende Maceration oder Digestion nach den einzelnen 
Vorschriften hergestellt werden. - Helvet. liWt Abkochungen entweder durch 1/2 stiindiges Erhitzen 
im Dampfbad oder durch Kochen iiber freiem Feuer zubereiten (Vorsicht und standig riihren!), 
wo bei lnindestens das 11/2 fache der Kolatur an Wasser zu verwenden ist. Das Kolieren muB heiJ3 ge· 
schehen. 1st. die Menge des zu verwendenden Arzneistoffes nicht vorgeschrieben, so wird 1/10' 
bei schleimigen Substanzen nur 1/20 der verlangten Kolatur genommen. - Nederl.: Wie Germ. -
Suec.: Wie Germ., jedoch mit kochendem Wasser iibergieBen, 30 Minuten ziehen lassen usw. 

ltal.lii.Bt 1/2Stunde erhitzen und schreibt fiir eineReihe von Abkochungen folgende Mengen. 
verhaltnisse vor: 
Decoctum Althaeae (rad., grob gepulv.) 

Chinae (cort., grob gepulvert) 
Guaj aci (lign., geraspelt) 
Lichenis island. 
Melogranati (frische Wurzelrinde) 

5: 100 
5: 100 
5: 100 
5: 100 
2: 100 

Decoctum Ratanhiae (rad.) 
Sarsa parillae mite 
Sarsa parillae forte 
Taraxaci (rad.) 
Uvae ursae (fol.) 

3: 100 
2: 100 
4: 100 
5: 100 
5: 100 

I nfusa. Aufgiisse. - Germ.: Die zerkleinerten Pflanzenteile werden mit siedendem Wasser 
(wenn nichts anderes vorgeschrieben ist 1: 10) iibergossen, 5 Minuten lang unter wiederholtem 
Umriihren im Wasserbad erhitzt und nach dem Erkalten abgepreBt. Aufgiisse von Drogen der 
Tab. C. diirfen nur abgegeben werden, wenn die Menge der Droge vorgeschrieben 
iat. - Amer.: Ahnlich wie Germ., aber wenn nichts anderes vorgeschrieben ist 1: 20. - Brit. gibt 
keine allgemeinen Anweisungen; sie lii.Bt in den Einzelvorschriften fiir Infusa die Droge mit heiBem 
Wasser iibergieBen und nach 15-60 Minuten langem Stehen, je nach der Einzelvorschrift, kolieren. 
- Dan. 1 : 10 unter Nachwasche!l der ausgezogenen Droge mit heiBem Wasser wie bei Dekokten. 
Konzentrierte A ufgiisse (Infusa concentrata) 1: 5 - Helvet.: Die zerkleinerte Droge wird mit 
kaltem Wasser iibergossen, auf dem Dampfbad bis auf 90 0 erwii.rmt, yom Dampfbad genommen 
und nach 15 Minuten koliert. Sonst wie Germ. - Hisp. lii.Bt Infus. Digitalis (1: 200) filtrieren, 
wii.hrend aIle anderen koliert werden. - N orveg. und Suec.: Wie Germ. - ltal.: Folgende Ver
hii.ltnisse sind, wenn der Arzt nichts anderes verordnet, einzuhalten: 

*} Infusum Sennae compositum ausgenommen. 
Hager, Handbuch. J. 74 
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Infusum Adonidis (herb.) 4: 100 Infusum Koso (£lor.) 6: 100 
Arnicae (£lor.) 1: 100 Lichenis island. 5: 100 
Colombo 5: 100 Polygalae (rad.) 3: 100 
Convallariae 4: 100 Quassiae (lign.) 5: 100 
Digitalis (fo1.) 1 : 100 Sambuci (£lor.) 5: 100 
Phellandrii (fruct.) 6: 100 Tamarindor. (pulp.) 3: 100 
J uniperi (fruct.) 3 : 100 Tiliae (nor.) 5 : 100 
Ipecacuanhae (rad.) 1: 100 Valerianae (rad.) 5: 100 

Inlusa frigide parata, Kalte Aufgiisse, Macerationen, sind bei schleimigen Drogen 
angebracht und fast in allen Arzneibiichern vorgeschrieben. Es kommen dabei vor
nehmlich Radix Althaeae und Semen Liniin Frage,von denen sog. Decocta durch 
einstiindige oder halbstiindige (Germ.) Maceration mit Wasser von gewohnlicher 

Temperatur herzustellen sind. Bei dem Durchseihen iilt starkeres Pressen zu 
vermeiden. Auch Infusum Carnis frigide paratum (Maceratio Carnis) gehort hierzu. 

- Portug. Iailt die gepuiverte Droge in der Regel 2:100 2 Stunden macerieren 
und dann abfiltrieren. 

Convacocta Bahr sind unter vermindertem Druck eingedickte wiisserige p£lanzenausziige, 
die auf das Ausgangsgewicht eingestellt sind und statt frischer Aufgiisse und Abkochungen verwen
det werden sollen, deren Anwendung fiir diesen Zweck in Deutschland und anderen Liindern 
aber verboten ist. 

Extracta solida, Infusa sicca, Decocta sicca, Dauerextrakte, Solid-Extrakte, 
sind mit Hilfe von Zucker und Milchzucker zur Trockne gebrachte P£lanzenausziige. Das Ver
hiiltnis zwischen Zucker und lOslichem Stoff ist so gewiihlt, da13 IT. Dauerextrakt 1 T. Droge 
entspricht. Auch fUr diese Ausziige gilt das bei Convacocta Gesagte, sofern sie als Ersatz fUr 
frische Abkochungen und Au£giisse Verwendung (inden sollen. 

Delphinium. 
Delphinium staphisagria L. Ranunculaceae-Helleboreae. Stephanskraul. 
Heimisch urspriinglich in Italien, Griechenland, Kieinasien, jetzt im ganzen Mittel
meergebiet anzutreffen. In Kultur bei Puglia (Italien) und bei Nimes (Siidfrankreich). 

Semen Staphisagriae. Stepbanskorner. Stavesacre Seed. Graine de ca

pucin. Semen Staphidis agriae. Semen Pedicularis. Lausek6rner. Lausepfeffer. 
Rattenpfeffer. Louseseed. 

Bis 7 mm lange, mannigfach geformte, meist unregelma13ig tetraedrische, kantige, haufig 
verbogene, harte Samen. Die eine Fliiche, die Basis, grii13er und konvex gewiilbt, die anderen 
zwei oder drei kleineren flach oder etwas vertieft, mit einem ungleich hervortretenden Rand. 
Au13en matt dunkelgraubraun und grobrunzelig, zuweilen gelblich-wei13lich angelaufen. Dnter 
der diinnen, sehr spriiden Samenschale und der feinen, farblosen, inneren Samenhaut ein braun
gelbes Endosperm aus iilig-fleischigem Parenchym, darinnen der kleine Embryo. Ohne Geruch, 
der Geschmack bitter, nachher brennend scharf. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis der Samenschale aus einer Reihe fast quadra
tischer bis radial gestreckter, gro/3lumiger Zellen mit verdickten, verholzten, deutlich .geschich
teten, reich getiipfelten, gelbglanzenden Wanden. Die tangentialen Au13enwande der Epidermis
zellen sind stiirker verdickt und zeigen auf der Au13enseite zahlreiche farblose, kurzzylindrische 
Papillen. Dnter der Epidermis eine kollabierte schmale Mittelschicht aus mehreren Reihen farb. 
loser, tangential gestreckter Zellen, die iiu13ersten gewiihnlich mit einem braunen Pigment. Die 
innere Epidermis der Samenschale aus braungefarbten, tangentialgestreckten, ungleichgro13en, 
nach innen starker verdickten Zellen. Im Endosperm fettes 01 und reichlich Aleuronkiirner (mit 
Kristallen und Globoiden). 

Bestandteile. Etwa 15-20% fettes 01. Etwa 1 % Alkaloide: Delphisin, Del
phinin, Delphinoidin, Staphisagrin, Staphisagroin, die zum Teil wenig untersucht 
und wahrscheinlich nicht einheitlich sind. Das Staphisagroin· hat nach AHRENS die Zusam
mensetzung C4oH'6N207' es ist ein wei13es amorphes Pulver, Smp. 275-277°, und gibt keine der 
Reaktionen des Basengemisches. In Chloroform ist es unlOslich. Nach KATZ ist au13er dem 
Staphisagroin nur noch das Delphinin, C22H3sN06' sicher festgestellt. Letzteres spaltet bei 
der Hydrolyse Benzoesaure ab, ist also ein Benzoesaureester. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Selten gegen Dngeziefer. Die Samen wirken narkotisch, die Alkaloide 

ahnlich wie Akonitin. 
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Delphinium consolida L. Ackerunkraut, in Europa, in Nordamerika eingeschleppt. 

Semen Consolidae regalis. Semen. Calcatrippae. Ritterspornsamen. Larkspur Seed. 
Die Samen sind schwarzbraun, kantig, mit hautigen Schuppen bedeckt, 2 mm lang und dick. 
Geschmack bitterlich scharf. Friiher wurden auch die Bliiten Flores Calcatrippae, Florea 
Consolidae regalis, Ritterapornbliiten, Adlerblumen, benutzt. 

Bestandteile. Nach KELLER enthalten die Samen drei verschiedene Alkaloide, die 
noch nicht benannt sind und deren Zusammensetzung noch nicht sicher festgesteUt ist. 

Delphinium Ajacis L. Verbreitete Zierpflanze. SolI als Anastheticum, Ex
citans, Rubefaciens usw. verwendet werden. 

Die Samen enthalten nach KELLER und VOLKER zwei Alkaloide: Ajacin, C1.H21N04 
+ H20, Smp. 143°, und Ajaconin, Smp. 163°. 

D elphini um Z aliI AITCH. et HEMSL. Heimisch in Persien und Afghanistan. 
Das Kraut verwendet man als tonisches Mittel. Die gelben Bliiten werden in Indien 
als Farbstoff (Asbarg) verwendet. Ebenso verwendet man zum Gelbfarben Del
phinium camptocarpum FISCH. et MEY in Persien und Delphinium sani
culaefolium BOISS., Afghanistan. Die letztere Art solI Berberin enthalten. Die 
Bliiten dienen als Heilmittel bei Gelbsucht und Wassersucht. 

Delphinium denudatum WALL. Ein Extrakt der Pflanze wird mit Carda
momen, Sem. Strychni, Semen Ignatii und Semen Lodoiceae gegen Cholcra, Diarrhoe 
und Chlorose angewandt. - Sem. Lodoiceae ist die Seyche11en-NuB: Lodoicea 
seychellarum. 

Extractum Staphisagriae fluidum. Stephanskrautfluidextrakt. Fluidextract of 
Staphisagria. - Amer.: Aus 1000 g Sem. Staphisagriae pulv. (Nr. 20) wird mit Weingeist 
(92,3 Gew.-%) nach Verfahren A (a. u. Extracta fluidal 1 Liter Fluidextrakt bereitet. Das 
sich oft abscheidende 01 kann durch Abkiihlung und darauffolgende Filtration durch ein mit 
Weingeist benetztes Filter leicht beseitigt werden. 

Tlncturae Staphlsagr/ae aclda. 
Semin. Staphisagr. gr. pulv. 10,0 
Spiritus diluti 100,0 
Acidi sulfuric. puri 0,5. 

Unguentum Staphisagrlae (Brit.). 
Stavesacre Ointment. 

Seminis Staphisagriae contus. 40,0 
Cerae flavae 20,0 
Adipis benzoati 170,0. 

Delphocurarin ist ein Alkaloid aus Delphinium scopulorum, Ea wird in Form des 
Hydrochlorids, Delphocurarinum hydrochloricum, wegen seiner curareartigen Wirkung an· 
gewandt. Das Hydrochlorid ist ein gelbliches in Wasser lOsliches Pulver. Aufbewahrung vor
sichtig. 

Desinfektion siehe Bd. II S. 1207. 

Destillation siehe Bd. II S. 1163. 

Dextrinum s. unter Amylum S.435. 

Dialysata. 
Dialysata, Dialysate, sind fliissige, weingeisthaltige Zubereitungen, die aus frischen 

Pflanzen durch Dialyse gewonnen werden. Sie wurden zuerst von Apotheker GOLAZ 
in Vevey hergestellt. Die frisch gesammelten Pflanzen werden nach Entfernung aller 
minderwertigen Teile in einen gleichformigen Brei verwandelt, der unverziiglich einer 
etwa 14tagigen Dialyse, zuniiohst mit Wasser, bzw. stark verdiinntem Weingeist 
spater mit Weingeist von allmahlich steigender Konzentration unterworfen wird 
(vgl. Dialyse, Bd. II). Die Menge des Dialysats wird so bemessen, daB wie bei den 
Fluidextrakten ein Gewichtsteil des Di.alysates einem Gewichtsteil der 
angewandten frischen Pflanze entspricht. Bei der Herstellung wird jede 
Anwendung von Warme, wie auch Eindampfen vermieden. 

Herstellung (nach VAN DER WIELEN). (Dialysatum Digitalis.): Die En
zyme der frischen Blatter werden durch Behandeln mit .Alkoholdampfen getotet; 
dann werden die Blatter in einen Brei verwandelt, welcher auf zu einem Filter ge· 
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formtes Pergamentpapier gebracht wird. Das Filter wird in einen mit Hahn ver· 
schlossenen Trichter gesetzt und in den Trichter verd. Weingeist gegossen, der das 
Filter umspiilt. Fiir 250 g Blatterbrei sind 25 g verd. Weingeist notig. Der Trichter 
wird mit einer Glasplatte zugedeckt, das Trichterrohr mit einem durchbohrten 
Kork auf einem Kolben befestigt. Der verd. Weingeist wird nach vier Tagen ab
gelassen und durch 25 g verd. Weingeist von 20% ersetzt; man dialysiert dann 
weiter mit je 25 g Weingeist von 30%, 40%, 50%' 60 0 / 0, 70%, 80 0/ 0, und zum 
Schlusse zweimal mit Weingeist von 90 0/ 0, Diese Art des Dialysierens laBt sich auch 
bei andern frischen Pflanzenteilen anwenden. 

Man unterscheidet einfache und zusammengesetzte Dialysate. Erstere 
lassen sich aus samtlichen Drogen herstellen, soweit diese frisch zu beschaffen sind. 
Die zusammengesetzten Dialysate werden dadurch gewonnen, daB man zunachst 
jede einzelne Droge fiir sich dialysiert und die so erhaltenen Dialysate nach be
stimmten Verhaltnissen mischt. Von solchen zusammengesetzten Dialysaten sind die 
folgenden im Handel: 

Species amarae Dialysat: Rad. Gentianae, Herb. Artemisiae, Bacc. Juniperi, Herb. 
Menthae und Fruct. Anethi. 

Species depurativae Dialysat: Rad. Saponariae, Fol. und Nuc. Juglandis, Herb. Violae 
tricol. und Herb. Fumariae. 

Species diureticae Dialysat: Rad. Asparagi, Rad. Ononidis, Stigm. Zeae Mayd., Bacc. 
Juniperi und Herb. Equiseti. 

Species nervinae Dialysat: Flor. Matricariae chamomillae, Cort. Aesculi, Rad. Angelicae 
und Rad. Valerianae. 

Species pectorales Dialysat: Herb. Veronicae, Turiones Pini, Flores Tussilaginis und 
Herb. Cetrariae Islandicae. 

Species sudorificae Dialysat: Flor. Sambuci und Herb. Boraginis. 

D ialyse siehe Bd. II S. 1188. 

Dictamnus. 
Dictamnus albus L. Rutaceae-Rutoideae-Ruteae. Diptam. 

Heimisch in Mittel- und Siideuropa, ostwarts bis zum Amur und bis Nordchina, auch haufig 
in Garten als Zierpflanze. Mehrjahriges Kraut mit unpaarig gefiederten Blattern, die Blattchen 
eiformig, am Rande gesagt. Bliiten in einfachen oder unterseits zusammengesetzten Trauben 
mit 2 Vorblattern, 5zahlig, die oberen KronbHitter paarweise aufgerichtet, das untere herab. 
gebogen. 10 Antheren, nach vorn gebogen, am Grunde eines Diskus eingefiigt. Fruchtknoten 
tief 5lappig, Narbe einfach. Frucht eine kurz gestielte, in 5 Teilfriichte zerfallende Kapsel. 

Radix Dictamni. Cortex radicis Dictamni. Diptamwurzel. Racine de dictamne 
blanc. Ascherwurz. Spechtwurzel. Racine de fraxinelle. 

Riemenformig zusammengebogene, weiBliche Stiicke. Frisch von charakteristischem ('.e

ruch und scharfem Geschmack, die aber beim Trocknen fast ganz verschwinden. Der Querschnitt 
laBt in der Wurzelrinde reichlich groBe Drusen von Kalkoxalat erkennen, kurze, spindelfiirmigc, 
stark verdickte Fasern, Bowie Iysigene Sekretbehalter mit gelbem Inhalt. 1m Parenchym reichlich 
Starke. 

Enthalt atherisches 01 und Harz. Friiher als Antihystericum und Diureticum, jetzt 
1m wesentlichen nur noch Volksmittel. Die jungen Blatter der Pflanze werden in Sibirien wie 
Tee benutzt. 

Herba Dictamni cretici, Dictame de Crete, stammen von Origanum dic
tamnus L. (Labiatae). 

Didymium. 
Das friiher als Element angesehene Did Y mist von AUER v. WELSBACH in 

die beiden Elemente Neodym, Nd, Atomgew. 144,27, und Praseodym, Pr, Atomgew. 
140,92, zerlegt worden. Die Didymsalze des Handels bestehen aus einem 
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Gemisch der SaIze dieser heiden Elemente, sie enthalten meist mehr Neodym als 
Praseodym; sie enthalten auch kleine Mengen von Cersalzen und Salzen anderer 
seltener Erdmetalle. 

Das Nitrat des Neodyms ist rotviolett, das des Praseodyms griin gefarbt, ein Gemisch beider 
ist farblos. Die Didymsalze des Handels sind rosa gefarbt (infolge des hoheren Gehalts an Neodym. 
salzen). Die im Folgenden als Didymsalze beschriebenen Verbindungen sind in Wirklichkeit 
Gemische von Neodym. und Praseodymsalzen; das Zeichen Di in den Formeln bedeutet NdT-Pr. 

Gewinnung. Didymverbindungen werden als Nebenprodukte bei der Gewinnung von 
Thoriumsalzen aus Monazit, Cerit und ahnlichen Mineralien gewonnen. 

E1'kennung. Ammoniakfliissigkeit fallt basische Salze, die sich in iiberschiissiger 
Ammoniakfliissigkeit nicht losen, wohl aber bei Gegenwart von Ammoniumchlorid teilweise los
lich sind. Alkalicarbonate fallen Didymcarbonat, unloslich in Ammoniumcarbonatlosung (Unter
schied von Cer), Alkalien fallen Didymhydroxyd, Weinsaure verhindert die Fallung. Oxalsaure 
fallt DidymoxaJat, schwer loslich in kalter, leicht loslich in heWer Salzsaure. Konz. Kaliumsulfat
IOsung fallt Didym langsam und weniger vollstandig als Cer. 

Didymium chloratum, Didymchlorid, kommt in wasseriger Losung in den Handel. Rosa
rote Fliissigkeit, Gehalt an Didymchlorid, DiCI3+ 6H20, etwa 25-30%. 

Anwendung. Als Desinfektionsmittel, zum Tranken von Holz wie Zinkchloridlosung. 

Didymium salicylicum. Didymsalicylat. Dymal (Ver. Chininfabr. ZIMMER u. Co., 
Frankfurt a. M.). Sehr feines Pulver, im Wasser und Alkohol sehr schwer loslich. Anwendung. 
Als antiseptisches und austrocknendes Wundmittel bei Verbrennungen, Ekzemen, Herpes ala 
Streupulver, oder in Salben mit Lanolin 1: 10. 

Didymium sulfuricum, DidymsuUat, Di2(S04)S' 6H20, blaBrotes Pulver, findet Anwendung 
als Desinfektionsmittel. 

Digitalis. 
Digitalis purpurea L. Scrophulariaceae-Rhinanthoideae. Roter Finger
hut. Foxglove. WiIdwachsend im westlichen Europa bis Skandinavien, vor
zugsweise an lichten Stellen in Bergwaldern, seltener in der Ebene: haufig der schonen 
Bliiten wegen in Garten als Zierpflanze in Kultur, hier und dort auch zu arzneilichem 
Gebrauch angebaut. Gesammelt wird vornehmlich in Deutschland (Thiiringen, 
Harz, Odenwald, Rheingebiet), England und in den Vogesen. Die zweijahrige 
Pflanze treibt im ersten Jahre eine groBe Rosette von hodenstandigen Blattern. 
1m zweiten Jahre entwickelt sich der bis 2 m hohe, einfache Stengel mit alternieren. 
den Stengelblattern und groBer einseitswendiger Bliitentraube. Der fiinfteilige Kelch 
umschlieBt eine bauchig glockige Korolle mit fast zweilippigem Saum. Staubblatter 
didynamisch, der Kronrohre angedriickt und die Staubbeutel einander paarweise 
genahert. Der ebenfalls angedriickte Griffel mit zwei Narben. Frucht eine wand
spaltig-zweiklappig aufspringende Kapsel mit zahlreichen kleinen Samen. 

Folia Digitalis. FingerhutbHitter. Foxglove Leaves. Feuilles de 
digitale. Digitalisblatter. Germ. 6 s. Bd. II S. 1329. 

Einsammlung, Ve1'a1'beitung und Aufbewah1'ung. Die Bliitter sind von den 
wildwachsenden bliihenden Pflanzen zu sammeln. Auf das Trocknen ist besondere Sorgfalt zu 
verwenden. Vor der Aufbewahrung sind die Blatter tiber gebranntem Kalk nachzutrocknen. Das 
Pulver ist ohne Riickstand herzustellen und ebenfalls iiber gebranntem Kalk nachzutrocknen 
und in kleinen, ganz gefiillten Glasern ebenso wie die ganzen Bliitter vor Licht und Feuch
tigkeit geschiitzt vorsichtig, nicht iiber 1 Jahr aufzubewahren. Nach FOCKE sollen die 
von Ende Juni bis Ende August gesammelten Blatter in langstens 3 Tagen soweit getrocknet 
werden, daB der Wassergehalt weniger als 1,5 % betragt. Dann soil en die Blatter mittelfein ge
pulvert und so in luftdicht geschlossenen GefaBen aufbewahrt nicht langer als 2 Jahre aufbewahrt 
werden. 

:tiach Ur.tersuchungen von CAESAR und LoRETZ ist es nicht so wichtig, ob die Blatter von 
bliihenden oder nichtbliihenden Pflanzen stammen, viel wichtiger ist das Entwicklungsstadium 
der Pflanzen zur Zeit des Einsammelns. Von der bliihenden zweijahrigen Pflanze sollten die 
Blatter durchschnittlich erst vom Juli ab eingesammelt werden, wahrend die Blatter einjahriger 
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nicht bliihender Pflanzen meistens erst vom August ab ihren vollen Wirkungswert erreiehen und 
dann den besten Blattern von bliihenden Pflanzen nicht naehstehen; sie sind oft sogar besser 
als die letzteren. Die Witterung und der Standort der Pflanzen sind aber auch von grolleni Ein
fIull auf den Wirkungswert der Blatter. 

PERROT und GORRIS sehlagen vor, die frisehen Blatter mit Wasserdampf bei 110 0 5 bis 
10 Minuten zu sterilisieren und dann zu trocknen. Dieses Verfahren liefert nach CAESAR und 
LORETZ eine Droge mit gleiehmaJ3igem Wirkungswert, der aber niedriger ist, als der nach dem 
Verfahren von CAESAR und LORETZ getroekneten Folia Digitali8 titrata. 

Die Blatter sind bis hOchstens 30 cm lang, bis 12 cm breit, langlich-eiformig 
bis langlich, stumpf zugespitzt, runzelig, die unteren in den dreikantigen, gefliigelten 
Blattstiel verschmalert, die oberen am Stengel kurzgestielt oder sitzend, alle am 
Rande einfach bisweilen doppelt unregelmaBig gekerbt, auf der Oberseite der sehr 
charakteristischen ungleich groBen Kerbzahne ein helleres Spitzchen. Oberseits 
sind die Blatter lebhaft griin, schwach behaart, unterseits hellgriin-graugriin durcb 
filzige Behaarung. Blatter aus Kulturen sind weniger behaart, bis fast kahl, doch 
finden sich auch wildwachsende fast kahle und kultiviertekraftig behaarte Blatter. 
Charakteristische Nervatur: Die primiiren Seitennerven gehen unter einem Winkel 
von 20-30 0 vom Hauptnerven ab, der spater in einen solchen von 30-50 0 iiber
geht. Die primaren, sekundaren und tertiaren Nerven anastomosieren untereinander 
und treten, Rippen bildend, auf der Unterseite scharf hervor. Sie bilden ein Netz
werk, in dessen Maschen die feinen, nicht iiber die Blattflache erhabenen Rippen 
sich ausbreiten, die nur im durchscheinenden Licht als feines, helles Netz hervor
treten. Der Geruch der frischen Blatter ist besonders beim Zerquetschen widerlich, 
vergeht teilweise beim Trocknen, zeigt sich wieder beim Infusum; der Geschmack ist 
widerlich, etwas scharf, bitter, adstringierend. 

Mikroskopisches Bild. Epidermiszellen oberseits geradlinig-polygonal wie stark 
wellig-buchtig, unterseits stets stark buehtig ineinandergreifend, fast sternformig. Die Ober
seite fast ohne, die Unterseite mit zahlreichen Spaltoffnungen. Auf beiden Blattseiten mehrzellige 
(zwei- bis vier-, hoohstens sechszellige), stumpfe, handschuhfingerartig zulaufende, diinnwandige, 
weiche, an der Oberflache kleinwarzige Borstenhaare, einzelne Haarzellen kollabiert, ferner kleine 
nierenformige, kopfige Driisenhaare mit ein- bis zweizelligem Stiel und zwei-, drei-, auch vier
zelligem, seltener einzelligem Kop£chen oder einem langen, den Gliederhaaren gleichgebildeten, 
gewohnlich vierzelligen Stiel und einem einzelligen Kopfchen. Das Mesophyll aus ein bis drei Reihen 
ungleicher Palisadenzellen und dickerem Schwammparenchym. Je schattiger die Pflanze steht, 
um so lockerer das Palisadenparenchym, um so kiirzer seine Zellen und um so lockerer das Schwamm
gewebe. Charakteristisch das Fehlen aller sklerenchymatischen Elemente und der Kristallabsonde
rungen. ·Kerbzahne: enorm grolle, weit· hervortretende wechseln mit sehr kleinen ab. Sie tragen 
ein knorpeliges, zapfenartig ausgebildetes, helles Spitzchen, das besonders bei alteren Blattern 
gut ausgebildet ist. Die Kerbzahne sind breit und gewolbt. Auf der Oberseite eines jeden Zahnes 
je eine Wasserspalte. Mittelnerv oben und unten mit einem Kollenchymstrang, diese fehlen bei 
den £einen Seitennerven. In den Zellen des Mesophylls eine mit Eisenchloridlosung sich braun
griin farbende gerbstoffartige Masse. 

Pul ver. Epidermisstiieke, die Zellen der Blattoberseite diinnwandig, meist geradlinig-poly
g~nal, die Zellen der Unterseite stets stark wellig-gebuehtet. Spalt5ffnungen fast nur unterseits, 
von 3-4 Nebenzellen umgeben; Mesophyllgewebefetzen mit einer einreihigen, zuweilen zwei- bis 
dreireihigen Palisadenschieht und lockerem Schwammgewebe. Sehr zahlreiche einfache, hochstens 
6zellige, stumpfe, handschuhfingerartig zulaufende, diinnwandige Borstenhaare mit kleinwarziger 
Cuticula, einzelne Zellen kollabiert; Driisenhaare mit l-2zelligem kurzem Stiel und meist 2-, auch 
3- und 4zelligem, seltener einzelligem Kopfchen. Die Haare je nach der Feinheit des Pulvers er
halten oder in Bruchstiicken. Fragmente zarter, ring- oder spiralformig verdickter Tracheiden 
und breiterer, treppenformig verdickter Gefalle. Keine Sklerenehymfasern. 

VeTwechslungen sind beim Einsammeln von bliihenden Pflanzen ausgesehlossen, da 
nur die offizinelle Pflanze rot bliiht. Es konnen beim Einsammeln von nicht bliihenden Pflanzen 
Verweehslungen mit anderen, zwar nicht sehr ahnlichen Digitalisblattern vorkommen, Z. B. 
D igi ta Ii sam big u a MURR. (D. grandiflora ALL.), Blatter lanzettformig, stiellos, schmaler, mehr 
zugespitzt, weniger runzelig, nur unten behaart, Adernetz nicht so deutlich hervortretend, D i -
gitalis parvifolia L., D. lutea L., Digitalis ferruginea LAM. 

Ahnlich sind nur die Blatter von Verbascum-Arten, Z. B. Verbascum nigrum L., 
Blatter breiter, am Grunde herzformig, doppelt gekerbt, ohne gefliigelten Blattstiel, etwts dick
lich steif, oben dunkelgriin, fast kahl, unten weiJ3lich filzig, mit sternformigen, quirlastigen, starren 
Haaren besetzt. Verbascum lychnitis L., Blatter meist sitzend, keilformig-langlieh oder 
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eiformig-lanzettlich, steif, oberseits fast kahl, unten grauweiB-filzig. Verbascum thapsus L., 
V. thapsiforme SCHRADER und V. phlomoides L., auf beiden Seiten filzig. Die Verbascum
blatter besitzen getrocknet fast keinen Geschmack_ 

S y mph yt u m offi ci n ale L., Blatter rauhhaarig, ganzrandig, in den Blattstiel verschmalert, 
geruchlos, schmecken krauterartig herbe. Conyza squarrosa L., Blatter sehr ahnlich, ebenso 
groB, etwas stumpfer; der Rand einfach gezahnelt, manchmal entfernt buchtig gezahnelt" die 
Ziihnchen undeutlicher, kleiner, mit einer kurzen dicken Stachelspitze. Blatter lebhafter griin, 
Qberseits rauh, unterseits diilmfilzig; Haare lang, unverzweigt, aus einem verbreiterten FuBteil 
und einem spitz zulaufenden Haarschaft mit starken, lichtbrechenden Seitenwanden, beide Teile 
mehrgliederig, die kurzen FuBzeIlen meist verschleimt. Langlich keulenformige Driisenhaare 
aus vier bis acht in vier Etagen iibereinander angeordneten ZeIlen, haufig mit kurzem oder langerem 
Stie!' Der gefliigelte Blattstiel und die Basis des Mittelnervs oben flach, weiB, bei Digitalis rinnen
formig und rotlicher Filz. Solanum tuberosum L., Solanum nigrum L., Althaea offi. 
dnalis L., Arnica montana L., Salvia sclarea L., Inula helenium L., Artemisia 
vulgaris L., Citrus aurantium L. und andere. AIle Verwechslungen lassen sich schon durch 
den Bau der Blattzahne und der Nervatur erkennen, ferner an der Anordnung und dem Bau der 
Trichombildungen. 

ZusammensteIlung der wichtigsten Elemente, die geeignet sind, einen Hinweis auf die Art 
der Verfalsehung eines Digitalispulvers zu geben (nach HARTWICR und BORNY): 

1. Die durehseheinende feine Nervatur kommt vor bei Digitalis purpurea, Digitalis parvi
flora, Teucrium scorodonia, Salvia selarea und Inula helenium. 

2. Form und Gestalt der Haare. 
a) Digitalis parviflora: starke Cutieulawarzehen, Endzelle meist keulenformig 

ver brei tert. 
b) Ver bascum: Stern- und Kandelaberhaare. 
e) Teuerium seorodonia: diekwandige, spitze Gliederhaare sowie Labiatenoldriisen. 
d) Salvia selarea: vielzellige, diinnwandige, lange Haare und Labiatenoldriisen. 
e) Symphytum officinale: Borsten und Hakenhaare oft mit Caleiumearbonat in 

versehiedener Form ausgefiillt; die Spitze und die die Basis umgebenden Epidermis
zellen verkieselt. 

f) Solanum tu berosum: diinnwandige Gliederhaare mit auffallend groBer, ge
teilter Basis. Solanaeeendriisenhaare_ 

g) Solanum nigrum: diinnwandige Gliederhaare mit angesehwollener Basalzelle. 
Solanaeeendriisenhaare. 

h) Althaea offieinalis: Biischelhaare mit getiipfelter Basis. 
i) Inula conyza: diekwandige Haare mit deutliehE'r Basis und darauf memere lange, 

peitschenformige Schaftzellen, deren Spitze verkieselt ist. Driisenhaare kurzgestielt 
und vielzellig in zwei Reihen angeordnet. 

k) Inula helenium: bei den Kopfchenhaaren die beiden letzten Zellen stark in die 
Lange gezogen. Die Basis del' Glicderhaare besteht aus ein bis zwei Zellen. 

1) Arnica montana: diinnwandige Gliederhaare mit kurzer Spitze und tonnenformig 
aufgeblasenen Zellen, ohne Cutieularknotehen. 

m) Artemisia vulgaris: lange T-Haare. 
n) Citrus aurantium: kahl. 

8. Das Vorkommen von Calciumoxalat. 
a) Oxalate fehlen ganzlieh bei den Digitalisarten, Teuerium seorodonia, Inula eonyza, 

Inula helenium. Arniea montana und Artemisia vulgaris. 
b) Es kommen Einzelkristalle vor bei: 

Verbaseum: kleine prismatisehe Kristalle. 
Salvia selarea: ebenso. 
Solanum tuberosum: ebenso, sowie Sand. 
Solanum nigrum: kleine Kristallehen. 
Citrus aurantium: oktaedrisehe und prismatisehe Kristalle, die ersteren 

haufig noeh in der Cellulosetasehe. 
c) Drusen bei: 

Althaea offieinalis. 
4. Vorkommen von Calciumearbonat in Form von Cystolithen und Ausfiillungen der Haare 

bei Symphytum officinale. 
5. Verkieselung der Haare bei Symphytum offieinale, Inula eonyza und Inula helenium. 
U. Fasern finden sich bei Citrus aurantium, Inula helenium, Arnica montana. 
7. Weitere Anhaltspunkte bieten die GroBenmaBe der Spaltoffnungen, der Epidermiszellen 

und der Durchrnesser der Haare. 
Bestandteile. 1m Schrifttum sind von einer Reihe von Forsehern in zahlreichen Arbeiten 

als wirksame Bestandteile der Fingerhutblatter (und der Sarnen) versehiedene Glykoside be-
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schrieben worden, die aber nur zum Teil so weit naher erforscht sind, daB ihre Einheitlichkeit 
feststeht. 

F. KRAFT (1912) gibt als die hauptsachlichsten Ergebnisse seiner Untersuchung folgen. 
des an: 

Das Digitalein der Blatter von Digitalis purpurea wurde unter dem Namen Gitalin 
rein dargestellt und als Hydrat von der Formel C2sH,sOlO + 4H20 auch kri~tallisiert er· 
halten. Gitalin ist gegen Temperaturerhohung und Reagentien sehr empfindlich und geht 
leicht iiber in das bestandige Anhydrogitalin. Letzteres wird durch Hydrolyse zerlegt in An. 
hydrogitaligenin und Digitoxose und steht also in chemischer Verwandtschaft zum Di· 
gitoxin. 

Die Blatter enthalten femer ein dem Digit.onin KILIANI der Samen verwandtes neues 
kristallisiertes Glykosid, das Gitin, welches sich hydrolisieren laBt in Digitogenin und 
Galaktose. 

Daneben enthalten die Blatter noch ein wirkliches amorphes Saponin, ein Pentosen. 
derivat, das mit dem aus dem Samen isolierten Digitonin SCHMIEDEBERG identisch ist. Fiir 
dieses Saponin schlagt KRAFT den Namen Digitsaponin vor. 

Das Digitoxin ist ein wirkliches Glykosid. Das bei der chemischen Wertbestimmung der 
Blatter nach KELLER erhaltene sogenannte Digitoxin besteht hauptsiichlich aus Gitalin 
mit wenig Digitoxin. 

Von WINDAUS und SCHNECKENBURGER wurde ein weiteres Glykosid, das Gitonin, 
C'9HS0023' aufgefunden. WeiBe Blattchen, Smp. 271-2720, linksdrehend, leicht lOslich in Chloro· 
form und heiBem Alkohol. 

Der gelbe Farbstoff der Fingerhutblatter, das Digitoflavon, ist nach REMY Luteolin 
oder Tetraoxyflavon. 

Nach W. STRAUB enthalten die Fingerhutblatter folgende wirksame Stoffe: 
1. Gitalin (KRAFT), das ein Gemenge verschiedener wirksamer Stoffe ist, aber eine selbst. 

standige Fraktion darstellt. Es lost sich in kaltem Wasser 1: 600, leicht in Chloroform, durch 
heiBes Wasser und durch Weingeist wird es zersetzt. 

2. Digitalein (KILIANI und WINDAUS), amorph, sehr leicht lOslich in Wasser, leicht 
in Weingeist, unloslich in Chloroform. Beim Erhitzen der wasserigen I_osung wird es nicht zero 
setzt; bei langerem Stehen der Losung zersetzt es sich allmahlich, wobei die Loaung sauer wird. 

3. Digitoxin, kristallisierend und bestandig, leicht IORlich in Chloroform und in Wein· 
geist, unlOslich in Wasser. 

Weitere wirksame Stoffe sindnachSTRAuB nichtvorhanden. DasimSchrifttumalsDigi. 
talin bezeichnete Glykosidstimmt iiberein mit dem Digitalein. Digitalin um crystallisatum 
ist Digitoxin. Der Name "Digitalin" sollte nur noch fiir das Digitalinum verum KILIANI 
gebraucht werden, das therapeutisch bedeutungslos ist. Das Digitalinum germanicum des 
Handels aus Fingerhutsamen ist ein Gemisch von etwa gleichen Teilen Digitalinum verum 
KILIANI und dem Saponinglykosid Digitonin. 

Die Wirksamkeit der Glykoside, ausgedriickt durch die Gewichtsmenge Glykosid, die 
bei der Injektion in den Bauchlymphsack einen mann lichen Grasfrosch durch systolischen Yen. 
trikelstillstand ohne Riicksicht auf die Vergiftungsdauer eben gerade totet, ist folgende: 

Gitalin 0,00585 mg auf 1 g Frosch 
Digitalein etwa 0,005 mg " 1 g 
Digitoxin 0,00365 mg ,,1 g 

Bei einer quantitativen Bestimmung der Menge der einzelnen Glykoside in den 
Bliittern fand STRAUB folgende Werte: Gitalin 0,375 Ufo, Digitalein etwa 0,37 Ufo, Digitoxin 0,24 Ufo, 
zusammen also rund 1 0/0, 

Bei der Herstellung eines Aufgusses in iiblicher Weise wurden 4 g Fingerhutblatter durch 
100 g Wasser vollstandig ausgezogen. Ein regelrecht hergestellter AufguB aus 100 g Blattern 
entMlt: 0,48 g Gitalin, 0,21 g Digitalein und 0,20 g Digitoxin, zusammen 0,89 g Glykoside. Das 
Gitalin wird bei der Herstellung des Aufgusses teilweise zersetzt, das Digitoxin, das an sich in 
Wasser unloslich ist, wird durch Extraktstoffe in Losung gehalten. Die Wirkung des Allfgusses 
beruht in der Hauptsache auf dem Gehalt an Gitalin und Digitalein. 

Die von STRAUB ausgefiibrte Untersllchung von Fingerhutpraparaten des Handels 
ergab folgendes: 

1. Digalen besteht zu etwa gleichen Teilen aus Gitalin und Digitalein und enthiilt 
kein Digitoxin. 

2. Digipan stimmt mit dem Digalen iiberein. 
3. Digipuratum; (in Ampullen) enthiilt die in einem HeiBwasseraufguB enthaltenden wirk. 

samen Stoffe; es ist etwa 8mal so stark wie ein AufguB 1: 100. 
4. Digitalysatum unterscheidet sich kaum von dem Digipuratum. Ein wesentlicher 

Vorzug vor den aUB trockenen Blattern hergestellten Zubereitungen diirfte ihm nicht zukommen. 
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5. Digifolin (in Ampullen), das nicht eingehend untersucht wurde, enthaIt Alkohol; die 
Gitalinfraktion ist daher nur noch teilweise vorhanden. Der Digitoxingeha,lt ist groBer als bei 
den iibrigen Praparaten, aber nicht entfernt so hoch wie in dem natiirlichen Mischungsverhaltnis. 

Untersuchungen von Fingerhutpraparaten des Handels, die von E. MEYER, Frei· 
burg i. Br. ausgefiihrt wurden, haben folgendes ergeben: 

Digalen und Digipan kommen sowohl an Mengenverhaltnis wie auch der Qualitat nach 
dem durch erschopfende Behandlung mit kaltem Wasser hergestellten Auszug am nachsten; 
Rie enthalten "Gitalin" und sind deshalb wahrscheinlich aus einem kalt bereiteten wasserigen 
Auszug hergestellt. 

Digipurat und Digitalysat stehen einander sehr nahe und gleichen etwa einem HeiB· 
wasseraufgu13. Sie enthalten nur einen Teil des "Gitalins" und daneben Digitoxin. Da 
nach STRAUB der mit heiBem Wasser hergestellte AufguB nicht alles Digitoxin enthalt, so diirfte 
auch der Gehalt dieser beiden Praparate an Digitoxin nur von nebensachlicher Bedeutung sein. 

Die Angabe STRAUBS, daB das Digipan mit dem Digalen iibereinstimmt und dement
sprechend kein Digitoxin enthalt, wird von dem Hersteller des Digipans, Dr. HAAS in 
Stuttgart-Cannstatt, bestritten; nach Angabe des Herstellers enthalt das Digipan auch Digitoxin. 

Priifung. Die Blatter miissen eine gleichmaBige griine Farbung zeigen; beim 
Trocknen braun gewordene Blatter sind unzulassig. Das Pulver soll mattgriin sein_ 

Nachweis des Digitoxins_ Man schiittelt 10 cern eines mit siedendem 
Wasser bereiteten, filtrierten Aufgusses der Blatter (1 + 20) in einem Scheidetrichter 
einige Minuten lang mit 10 cern Chloroform, setzt dann je 5 cern Ather und Wein
geist hinzu, schwenkt urn, trennt das Chloroformathergemisch ab, filtriert es durch 
ein mit Chloroform benetztes Filter und laBt die Fliissigkeit verdunsten_ Der Ver
dunstungsriickstand wird in 3 cern Essigsaure gelost, die Losung mit 1 Tr_ verd. 
Eisenchloridlosung (1 + 19) versetzt und in einem engen Probierrohr mit Schwefel
saure unterschichtet; zwischen den beiden Fliissigkeiten muB eine braunrote, dariiber 
eine blaugriine Zone auftreten (KELLERsche Digitoxinreaktion). 

Nach FOCKE soll ein durch AufgieBen von siedendem Wasser auf gepulverte 
Fingerhutblatter und halbstiindiges Stehenlassen hergestellter AufguB 1: 10 nach 
dem Erkalten beim Zutropfeln von GerbsaurelOsung einen reichlichen Niederschlag 
geben, der sich beim weiteren Zusatz von GerbsaurelOsung nur schwer wieder auflost. 

Quantitative Bestimmung des Digitoxins nach KELLER-FROMME: 28 g gepul
verte Fingerhutblatter werden mit 280 g verd. Weingeist (60 Gew.- Ofo) in einer 401) g-Flasche 
3 Stunden lang unter ofterem Umschiitteln ausgezogen, dann durch ein Filter von etwa 18cm 
Durchmesser filtriert, 207 g des Filtrats auf dem Wasserbad unter Umriihren auf etwa 15 g ein
geengt, dann mit Wasser auf 222 g gebracht, diese mit 25 g Bleiessig versetzt, durch ein 18 cm
Filter 132 g abfiltriert, das Filtrat mit einer Losung aus 5 g kristallisiertem Natriumsulfat in 8 g 
Wasser in einem Erlenmeyer-Kolben versetzt und das Gemisch einige Minuten beiseite ge
stellt. Dann gibt man dem Kolben eine so schrage Lage, daB die Fliissigkeit 'fast die Offnung 
erreicht, stellt zum volligen Absetzen beiseite, gie13t dann vorsichtig 130 gab, versetzt mit 2 g 
Ammoniakfliissigkeit und schiittelt 5mal mit je 30 cern Chloroform in einem Scheidetrichter 
aus. Die Chloroformausziige filtriert man nach dem jedesmaligen Absetzen direkt aus dem Trichter 
in einen gewogenen Erlenmeyer-Kolben ab, destilliert ab und verdampft im Wasserbad zum 
konstanten Gewicht. Den Riickstand wagt man, er ist Roh-Digitoxin. - Zur Reinigung lOst 
man dasselbe in 3 g Chloroform, setzt der Losung 7 gAther und 50 g Petrolather zu, schwenkt 
gut urn, wonach sich das gereinigte Digitoxin flockig ausscheidet, und filtriert durch ein Filter 
von 5-6 em Durchmesser, wobei man das im Kolben haftenbleibende Digitoxin auBer acht laBt. 
Den Riickstand auf dem Filter spiilt man mit heiBem, absolutem Alkohol durch Filtration in den 
Kolben zuriick, verdunstet den Alkohol und trocknet zum konstanten Gewicht. Der Riick
stand X 10 gibt den Digitoxingehalt der Droge an. Zur Wertbestimmung der Tinktur 
dampft man 200 g derselben im Wasserbad ein auf etwa 20 g, nimmt den Riickstand mit Wasser 
auf, verdiinnt auf 222 g, versetzt mit Bleiessig und verarbeitet weiter wie oben. Entsprechend 
verfahrt man beim Fluidextrakt. Das nach dies em Verfahren gewonnene gereinigte Digitoxin 
1st kein reines krist. Digitoxin, es besteht nach KRAFT hauptsachlich aus Gital in und wenig 
Digit"oxin. 

Das Ergebnis einer Reihe von FROMME ausgefiihrter Digitoxinbestimmungen ist fol. 
gendes: 

1. Der Gehalt an Digitoxin schwankt von 0,1-0,620f0. Als Durchschnittsgehalt konnte 
man 0,3 0/ 0 festsetzen. 

2. Die Droge ist nicht spater als Mitte September einzusammeln, von da ab macht sich 
ein erheblicher Riickgang bemerkbar, z. B. 0,290 und 0,327 Ofo gegen 0,139 und 0,170 Ofo. 

3. Nach langer Regenperiode gesammelte Blatter sind minderwertig. 
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4. Die nicht bliihende Pflanze hat einen haheren Digitoxingehalt als die hliihende; die Dif· 
ferenz betragt etwa 10 %. 

5. Die von den Blattstielen und starkeren Rippen befreiten Blatter geben etwa doppelt 
so viel Digitoxin wie die ganzen Blatter. 

6. Bliiten mit den Kelchen ergeben einen ii.hnlich hohen Digitoxingehalt wie die Blatter; 
Wurzeln enthalten nur Spuren. 

7. Die Einwirkungen der Kultur erweisen sich bis jetzt als ungiinstig, kultivierte Blatter 
enthalten erheblich weniger Digitoxin als wildgewachsene, so daB die entsprechenden Forde
rungen der Arzneibiicher ihre Berechtigung haben. 

8. Ein Riickgang sorgfiiltig aufbewahrter Blatter im Digitoxingehalt nach einjahriger Auf
bewahrung scheint nicht stattzufinden. 

9. Dagegen scheint es, als ob das Pulver, wenn es nicht vor Licht und Luft sorgfaltig ge
schiitzt wird, im Digitoxingehalt rasch zuriickgeht. 

Physiologische Wertbestimmung. Da es kein sicheres Verfahren gibt, die Wirksam
keit der Fingerhutbliitter und daraus hergestellter Zubereitungen auf chemischem Wege zu be
stimmen, haben HOUGHTON und JAQUET, FOCKE, ZIEGENBEIN und SIEBERT, GOTTLIEB und 
FRANKEL, JOACHIMOGLU und verschiedene amerikanische Forscher physiologische Ver
fahren ausgearbeitet, nach dem die Wirkung der Blatter oder der Zubereitungen auf die Herz
tatigkeit des Frosches zahlenmaBig bestimmt wird. Bei einigen dieser Verfahren wird die 
untere Grenze der Gabe feetgestellt., die das Herz des Landfrosches (Rana temporaria) zum 
systolischen Stillstand bringt und innerhalb 24 Stunden den Tod des Tieres herbeifiihrt. 

Nach FOCKE wird die Priifung in den Monaten Juli, August oder September in folgender 
Weise ausgefiihrt: Durch AufgieBen von siedendem Wasser auf die gepulverten Blatter und halb
stiindiges Stehenlassen wird ein AufguB 1: 100 hergestellt. Von diesem AufguB wird in einem 
kiihlen Raume mittelgroBen, einige Tage vorher gefangenen Landfroschen eine je dem 50. Teil 
ihres Gewichts gleiche Menge in die Oberschenkellymphsii.cke eingespritzt. Die damuf bis zum 
Dauerstillstand der bloBgelegten Herzkammer vergehende Zeit bei mindestens 4 Versuchen, 
von denen bei keinem diese Zeitdauer unter 7 oder iiber 15 l\linuten lag, soIl im Durchschnitt 
zwischen 9 und 11 Minuten betragen. Der Wirkungswert der Fingerhutblatter wird dann nach 

der Formel V = dP berechnet. In dieser Formel l>edeutet p das Gewicht des Versuchstieres 
·t 

in Gramm, d die Menge des eingespritzten Aufgusses in ccm und t die bei dem einzelnen Versuch 
festgestellte Zeit. Aus den einzelnen Versuchen wird dann Iiir V der Durchschnittswert ermittelt. 

Da d = 1100 P iet, so ist V = ~o , und da t im Durchschnitt zwischen 9 und 11 gefunden werden 

soIl, ist der Wirkungswert V bei guten Fingerhutblattem = rund 4,5-5,5. Durch Misehen starker 
und sehwaeher wirkender Bliitter laBt sieh ein Fingerhutpulverblatter von gleiehmaBigem Wir
kungswert herstellen (Folia Digitalis titrata). 

Verfahren von JOACHIMOGLU: Das zu priifende Praparat wird in versehieden hohen 
Gaben 6 miiglichst gleieh groBen Friisehen eingespritzt und so die Gabe festgestellt, die min
destens 4 von 6 Friisehen innerhalb 24 Stun den tiitet. Die nii.chst hahere Gabe muB dann samt
Hehe 6 Tiere tiiten. Diese Gabe in cem, dividiert durch das durehsehnittliche Frosehgewicht in 
Gramm, ergibt eine Zahl, die als der Titer der gepriiften Liisung in Frosehdosen (F. D.) bezeiehnet 
wird. Dieses Verfahren gibt gegeniiber dem von FOCKE gleichmaBigere Werte. 

AuBer am lebenden Frosch laBt sieh die Wirkung der Fingerhutzubereitungen auch am 
isolierten Froschherzen feststellen. Nach SCHMIEDEBERG und STBAUB ist dieses Ver
fahren das sicherste, es erfordert aber besondere Apparate, ·wahrend die Priifung am lebenden 
Frosch verhaltnismaBig einfach auszufiihren ist. 

Nach KROUGH sollen Landfriische fiir die physiologische Wertbestimmung der Fingerhut
blatter nicht geeignet sein; genaue Werte sollen nur mit den Herzen von Rana eseulenta er
halten werden. 

Die biologische Priifung der Fingerhutblatter kann nach P. S. PITTENGER in einfaeher 
Weise mit Goldfischen ausgefiihrt werden, indem man die kleinste Menge der aus den Blii.ttem 
hergestellten Tinktur bestimmt, die, in 500ccmLeitungswasser gebracht, bei genau 22° einenGold
fisch von 6,5-7,5 cm Lange in 3 Stunden tiitet. 

JAMES BURMANN FILS wamt vor einer Uberschatzung der physiologisehen Titration 
der Digitalisbliitter, da diese nur Auskunft iiber die gesamte Giftigkeit der Blatter gibt, die mit 
der Heilwirkung durchaus nieht iibereinzustimmen braueht. Auch ist die Widerstandsfahigkeit 
der einzelnen Friisehe sehr versehieClen. Die ehemisehe Priifung (Digitoxinbestimmung) sieht 
BURMANN auch nieht ale vollkommen an, zieht sie aber del" physiologisehen Priifung vor. Wenn 
nach dem ehemischen Verfahren aueh nieht die gesamte wirksame Substanz der Blatter gefun
den wird, sondem nur das "analytische" Digitoxin, so erhiilt man damit doch einen MaBstab 
fiir den Gesamtgehalt an wirksamen Stoffen. 

To:clkologischer Nachweis der Digitalisgijte. Bei mutmafilichen Ver
giftungen durch Digitalis sind die Nachforschungen in erater Linie auf Digitoxin 
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zu richten, da dieses von allen wirksamen Bestandteilen in groLlerer Menge anwesend 
und am leichtesten erkennbar ist. Zur Isolierung des Digitoxins liiLIt sich folgender 
Weg einschlagen: 

Das Untersuchungsobjekt wird zerkleinert, innig gemischt und auf dem Wasserbad zur 
Trockne verdampft. Der Riickstand wird zweimal mit warmem Weingeist von 70 % erschopft, 
von dem filtrierten Auszug der Alkohol abdestilliert, der wasgerige Riickstand bis mr Halfte ein. 
gedampft und nach dem Erkalten mit schwacher Bleizuckerliisung - bis sich keine Triibung 
mehr zeigt - versetzt. Man filtriert von neuem, fallt das iiberschiissige Blei mit Natriumsulfat, 
macht das Filtrat hiervon mit Ammoniak deutlich alkalisch und schiittelt mit Chloroform aus. 

Bleibt nach dem Abdunsten des Chloroforms ein Riickstand, so ist mit diesE'm nach seiner 
Reinigung die KELLERsche Digitoxin.Reaktion (S.1182) auszufiihren, wobei eine stark 
verdiinnte Eisenchloridliisung (1: 500 Eisessig) als Reagens zu verwenden ist. Die vorhergehendE' 
Reinigung des Chloroformriickstandes geschieht durch Wiederauflosen in Chloroform, Ausfallen 
des Digitoxins mit einer Mischung aus 1 T. Athylather und 7 T. Petrolather, Abfiltrieren des 
flockigen NiederschlagE's, Losen desselben in Alkohol, Verdampfen des letzteren und schlieJ31ich 
Extraktion des alkoholischen Riickstandes durch Ather. Nach Verdampfen des Athers muB das 
Digitoxin in ziemlich reiner Form als Riickstand verbleiben. 

Wirkung und Anwendung. Die Wirkung ist hauptsachlich auf das Herz gerichtet. 
Durch kleine Gaben wird nach voriibergehender Reschleunigung die Pulsfrequenz herabgesetzt 
und der Blutdruck erhoht infolge erhohter Energie der Herzkontraktionen und gleichzeitiger 
Verengerung der peripherischen GefaBe. - GroBe Gaben erzeugen Pulsbeschleunigung durch 
Lahmung der Hemmungsapparate und Verminderung des Blutdruckes. - Sehr groBe Gaben 
bewirken schnellen, unregelmaBigen, kleinen PuIs und fiihren zur Lahmung des Herzmuskels 
selbst. - Auf die Diurese wirkt bei gesunden Menschen Digitalis nicht ein, wohl aber bei be· 
stehenden, organischen Herzfehlem. - Bei groBeren Gaben wird die Korpertemperatur emiedrigt, 
- Digitalis besitzt kumulative Wirkung, bei wiederholter Darreichung kleinerer Gaben kommt 
es zu Intoxikationserschein ungen: Erbrechen, Kopfschmerz, verlangsamter Puis, Schwindel, 
Halluzinationen, Diarrhoe, Kalte und Schwachegefiihl. - Der Tod kann durch Herzlahmung 
unter Konvulsionen erfolgen. 

Als Gegenmittel bei Vergiftungen durch Digitalis werden zunachst angewandt: Brech· 
mittel, Magenpumpe, Magenausspillun;;en, Gerbsaure, dann Morphin, um Bewegungen, die gefahrlich 
werden konnen, zu verhiiten, femer Nitroglycerin und Stimulantien. 

Man verwendet Digitalis hauptsachlich bei Herzerkrankungen, als Diureticum bei Wasser· 
sucht infolge von Kompensationsstorungen bei Herzerkrankungen, als die Pnlsfrequenz herab· 
setzendes Mittel. 

Bei Lungenentziindungen hat man sehr giinstige Resnltate mit hohen Gaben von Digitalis 
(4 g pro die als Infusum) erzielt und man schreibt diese einer antitoxischen Einwirkung der Di. 
gitalis auf die Stoffwechselprodukte des FRANKELschen Bacillus zu, die vermutlich so hohe 
Gaben ertraglich macht. Zu warnen ist vor Verabreichung von Digitalis bei allen Patienten, 
bei denen eine atheromatose Degeneration der BlutgefaBe wahrgenommen werden kann, und 
bei solchen, die an einer Verkalkung der Gehimarterien leiden oder die das Vorhandensein einer 
Endocarditis verrucosa erkennen lassen. 

Von allen Digitalismedikamenten kommt unstreitig dem In f u sum und der in P u I ve r for m 
genommenen Droge die beste Wirksamkeit zu, weit weniger der Tinktur und dem Extrakt, deren 
Wirkungen leicht groBeren Schwankungen unterworfen sind. DE'r Dbergang des wasserunliislichen 
Digitoxins in den wasserigen AufguB der Blatter soli (nach CLOETTA) durch das leicht liisliche 
Digitonin, das zu ersterem Korper in engen Beziehungen steht, bewirkt werden. 

Nach Lowy (1906) verliert ein DigitalisaufguB bei Zimmerwarme im Laufe von 24 Stunden 
die Halfte seiner Wirksamkeit. Diesen Riickgang vocanlaBt angeblich eine organische Saure, 
deren ungiinstige Wirkung durch Neutralisation durch Natriumbicarbonat beseitigt werden 
kann. Demnach ist eine Herstellung des Digitalisaufgusses im Vorrat zu verwerfen und nur der 
frisch bereitete, moglichst neutralisierte AufguB zu verwenden. 

Nach REMY enthalt nicht der mit Wasser hergestellte AufguB verhaltnismaBig die groBte 
Menge wirksamer Stoffe, sondem die Tinktur. Auch die konzentriertE'n Digitalispraparate des 
Handels sind nach REMY dem Infusum vorzuziehen, besonders Wenn sie von den Begleitsub. 
stanzen, die eine unangenehme Nebenwirkung hervorznrufen imstande sind, befreh sind. 

Man gibt Digitalis innerlich in Pillen, Pulvern oder als Infusum 1,5-2,0: 150,0, bis· 
weilen auch, wenn letzteres nach langerem Gebrauch nicht mehr vertragen wird, als Klysma. 
Bei Herstellung der Aufgiisse soll ein Kochen mit Riicksicht auf die Zersetzbarkeit der Glykoside 
unterbleiben. Nach BENESCHEK ist die heiBe Perkolation das beste Verfahren zur Bereitnng 
gehaltreicher, wasseriger Ausziige. Die Ausziige haben die Eigentiimlichkeit, leicht zu gelatinieren; 
die Ursache sind Bakterien, namlich Bacillus gummosus RITSERT (Bacillus gelatinogenus 
BRAUTIGAM), der Schleim entsteht durch Umwandlung des im Infusum befindlichen Rohr· 
zuckers. Solche gelatinierte Infusa diirfen nicht verwendet werden. Alkalien, Gerbsaure, Metall· 
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salze, Jod sind mit Digitalisarzneien unvertraglich. Die Haltbarkeit der Infusa wird dnrch Zusatz 
von etwas Alkohol vermehrt. 

GroJ3te Einzelgabe: Germ. Helv. 0,2 g AuBtr. 0,2 g Brit. 0,12 g 
Tagesgabe: 1,0 g 0,6 g 

Fiir kleine Kinder rechnet man 0,05 g auf das Lebensjahr als Hochstgabe (BIEDERT). 
Fiir Tiere: 2,0-10,0 g fiir Pferde und Rinder; 0,5-~,0 g fiir Schafe und Ziegen; 0,05-0,3 g 

fiir Hunde, fiir Katzen 0,05-0,2. 
Digitalis und ihre Zubereitungen sind dem freien Verkehr entzog('n und diirfen nur gegen 

arztliche Verordnung abgegeben werden. 
Mit Digitalispraparaten un vertraglich, aus physiologischen Griinden, sind Anti. 

pyrin, Belladonna, Chinin, Jodpraparate und Nitroglycerin. 
Folia Digitalis tltrata pulverata (CAE8.Al!. u. LORETZ, Halle a. S.) sind auf einen be· 

stimmten Wirkungswert nach FocKE, V = 5, eingestellt. 
Folia Digitalis concisa und pulverata (SIEBERT u. ZIEGENBEIN, Marbnrg) sind auf 

einen gleichbleibenden Wirkungswert 0,04 g fUr 100 g Froschgewicht eingestellt. 

Digitalis ambigua MURR. (D. grandiflora ALL.) und Digitalis lutea L. enthalten 
die gleichen Bestandteile wie der Rote Fingerhut. Die Blatter der ersteren stehen an 
Wirkung auf das Herz der D. purpurea nicht nach, doch ist die Wirkung eine stark ere. 
Diese Art wnrde in den letzten Jahren in Osterreich als Ersatz fur Digitalis pur· 
purea empfohlen. 

Digitalis ferruginea L. solI betrachtlich starker wirken als Digitalis purpurea. 

Digitalisglykoside (vgl. auch Bestandteile S. 1176). 

Digitalinum germanicum pulveratum. Deutsches amorphes Digitalin. 
Darstellung. Fingerhutsamen werden mit Weingeist ausgezogen; von dem AUBzUg 

wird der Weingeist abdestilliert, das zuriickbleibende Extrakt mit Wasser verdiinnt und durch 
Fallen mit Bleiacetat gereinigt. Aus der von dem Bleiniederschlag abfiltrierten Fliissigkeit wird 
das iiberschiissige Blei mit Natriumphosphat gefallt. Aus der wieder filtrierten Fliissigkeit werden 
die Glykoside mit Gerbsanrelosung gefallt. Die abfiltrierten Glykosidtannate werden mit Wasser 
gut ausgewaschen und durch Bleioxyd oder Zmkoxyd zerlegt. Das hierbei abgeschiedene Di· 
gitalin wird dnrch Ausziehen mit Weingeist geliist, aus der Liisung wird der Weingeist abdestilliert. 
Das znriickbleibende Digitalin wird so lange mit Ather gewaschen, bis dieser nichts mehr auf· 
nimmt, dann bei niedriger Warme getrocknet und gepulvert. 

Eigenschaften. GelblichweiJ3es, amorphes Pulver, liislich in Wasser und Weingeist, 
unliislich in Ather und Chloroform. Das amorphe Digitalin des Handels ist kein einheitlicher 
Korper, es besteht nach STRAUB aus einem Gemisch von etwa gleichen Teilen Digitalinum 
verum KILIAN! und dem in den Fingerhutsamen enthaltenen Digitonin. 

Diese heiden Hauptbestandteile sind an sich in Wasser sehr schwer liislich, die Liislichkeit 
des Digitalins in Wasser beruht auf dem Vorhandensein von weiteren Stoffen. 

Erkennung. Es lost sich in konz. Salzsaure oder konz. Schwefelsaure mit gelber Farbung. 
Gibt man zu der Losung in Schwefelsanre ein Tropfchen verdiinnte Eisenchloridlosung, so entsteht 
sofort eine blaustichige, je nach der Menge des verwendeten Digitalins mehr oder weniger intensive 
Rotfarbung, die tagelang bestandig ist. Diese Farbung wird sehr wahrscheinlich durch das Spal. 
tungsprodukt des Digitalins, das Digitaligenin, bewirkt. Digitonin gibt keine Farbung, Digitoxin 
gibt schmutzig griinbraune oder braune Farbung. 

Aujbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
An'Wendung. AlB Dinreticum und Herztonicum, aber nur selten. Infolge seiner Wasser· 

liislichkeit wirkt es wenig kumulativ. Es wird entweder in Substanz oder in wasseriger Liisung 
angewandt zu 0,001-0,002 g 2-3mal taglich. 

Digitalinum amorphum (Belg. II und Gall. 1884). Digitaline chloroformique. Digitalin 
HOMOLLE. 

Darstellung. (Gall. 1884): 100 T. gepulverte Fingerhutblatter werden mit 11 Wasser 
hefeuchtet und im Perkolator langsam so lange ausgezogen, bis das Perkolat 31 hetragt. Dieses 
wird mit 250 T. Bleiessig gefaIlt und daa vom Blei getrennte Filtrat znr Entfernung des iiber. 
schiisaigen Bleis mit 40 T. krist. Natriumcarbonat und 20 T. Natrium.Ammoniumphosphat ver· 
setzt. Yom Bleischlamm wird abfiltriert, d~s Filtl'at mit 40 T. Tannin gefallt, das l'annat mit 
25 T. gepulverter Bleiglatte und 50 T. gereinigter Tierkohle vermischt und eingetrocknet. Die 
eingetrocknete Masse wird mit Alkohol (90 Ufo) ausgezogen, der Alkohol abdestilliert, der Riick· 
stand mit Wasser ausgewaschen und darauf wieder in Alkohol (900/~) aufgenommen. Von der 
filtrierten Losung wird der Alkohol wieder abdestilliert und der Riickstand nun mit Chloroform 
erschOpft; beim Abdestillieren des Chloroforms bleibt das Digitalin znriick. 
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Eigenschaften. Gelblich·wei3es, amorphes Pulver von eigenartigem Geruch und bit· 
terem Geschmack; es ist fast unloslich in Wasser, lOslich in Alkohol und Chloroform, unloslich 
in Ather, erweicht bei 90 ° und beginnt bei 100 ° zu schmelzen. Durch Losungen von Bleisalzen 
wird es nicht gefallt; mit Gerbsaure bildet es ein in Wasser unlosliches Tannat, in konz. Salz· 
saure lost es sich mit smaragdgrtiner Farbung. Das amorphe Digitalin ist immer abzugeben, 
wenn nicht ausdrticklich kristallisiertes verlangt wird (Gall. 1884). Die Angaben tiber seine Gif· 
tigkeit lauten verschieden, was seinen Grund darin haben mag, daB es ein Gemenge von nicht 
gleichwertigen Korpern ist. Die Giftigkeit solI etwa t/4_'/3 desjenigen des kristallisierten Di. 
gitalins (des Digitoxins) betragen. 

AufbewahTung. Sehr vorsichtig. 

Anwendung. Es wird wegen seiner ungleichmaBigen Wirkung kaum noch angewandt. 
Gaben: 0,00025, schnell steigend bis 0,002 g taglich. 

Digitalinum crystallisatum NATIVELLE, Digitaline crystallisee (Gall.), ist Digi. 
toxin (s. d.). 

Digitalinum verum KILIAN!. Wabres Digitalin (nach KILIANI). 

Dbereinstimmend mit dem zuerst von SCUMIEDEBERG dargestellten Digitalin. 

DaTstellung. (Nach KILIAN!.) Eine Losung von 1 T. Digitalinum germanicum 
aus Fingerhutsamen in 4 '1'. Alkohol (95 Vol.· %) wird mit 5 T. Ather versetzt und 24 Stunden 
im geschlossenen GefaB stehen gelassen. (Die hierbei erbaltene Ausscheidung ist rohes Digitonin 
s. S.1182.) In einer Probe der klar gewordenen Fltissigkeit bestimmt man dann den Trocken· 
rtickstand, destilliert das Losungsmittel unter vermindertem Druck so weit ab, daB die Menge 
des Rtickstandes das 1,6fache des gesamten Trockenrtickstandes betragt und ftigt die 2,4fache 
Menge des Trockenrtickstandes Wasser hinzu. Aus der Losung scheidet sich das Rohdigitalin 
in einigen Tagen ab, es wird abgesogen, erst mit stark verd. Weingeist (l00/0), dann mit Wasser 
gewaschen, bei weiterer Temperatur getrocknet und durch erneutes Losen in Weingeist und Ent· 
fiirbung mit Tierkohle gereinigt. 

Eigenschaften. WeiBes amorphes Pulver von schwach bitterem Geschmack, loslich 
in 1000 T. Wasser, in 100 T. verd. Weingeist von 50%' leicht in heiBem Weingeist von 90 u. 
mehr Prozent, so gut wie unloslich in Ather und Chloroform. Bei 200 ° beginnt es zu sintern, 
bei etwa 217 ° schmilzt es. In konz. Salzsaure und Schwefelsaure lOst es sich mit gelber Farbe; 
die Losung in Schwefelsaure wird rasch rot. Rohe, eisenhaltige Schwefelsaure gibt blaurote Far· 
bung. Die Zusammensetzung entspricht der Formel C35H56014. Durch Erhitzen mit Salzsaure 
in weingeistigef Losung wird es in Digitaligenin, Digitalose und Traubenzucker zerlegt. 

ETkennung. Es gibt die gleichen Farbenreaktionen wie Digitalinum germanicum 
(s. S. 1180). 

AufbewahTung. Sehr vorsicht g. 
Anwendung. Das KILIANIsche Digitalin ist therapeutisch so gut wie unwirksam und 

findet deshalb keine Anwendung. 

o igitaleinum. Digitalein. Das Digitalein des Handels ist nach dem Verfahren von SCHMIEDE· 
BERG dargestellt, aus dem kalt hergestellten wasserigen Auszug der Fingerhutblatter. Durch 
Fallen mit Ather aus seiner weingeistigen Losung wird es gereinigt. Es ist ein gelblich.weiBes 
amorphes bitter schmeckende~ Pulver, leicht loslich in Wasser und Weingeist, fast unloslich 
in Chloroform, unloslich in Ather. Die wasserige Losung schaumt stark, sie wird durch Blei· 
essig, Ammoniak und Gerbsaure gefallt. Es ist ein Gemisch verschiedener Stoffe. 

Aus dem Digitalein erhielt KRAFT als einheitliche Verbindung das Gitalin, das als Hydrat 
von der Formel C2sH4S010 kristallinisch erhalten wurde. Beim Erhitzen der Losung geht das 
Gitalin in Anhydrogitalin tiber. 

Einheitlich ist das von KILIANI dargestellte Digitalein, das ein amorphes Pulver bildet, 
sehr leicht loslich in Wasser, leicht in Weingeist, unliislichin Ather. Beim Erhitzen der wasserigen 
Losung wird es nicht verandert; bei langerem Stehen der Losung zersetzt es sich allmahlich. 

AufbewahTung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Ais Herztonicum und Diureticum zu 0,001-0,002 g taglich zwei· bis 

dreimal. 

Oigitoxinum crystallisatum. (Erganzb.) Digitoxin. Digitoxinum (Relv.) 
Digitaline crystallisee (Gall.). C34H540U. Mol.· Gew. 638. Gall. gibt die Formel 
C31H 500 I0 an. 

DaTstellung. Zerschnittene Fingerhutblatter werden zur Beseitigung von Extraktiv· 
stoffen erst mit kaltem Wasser ausgezogen, dann scharf abgepreBt und mit verd. Weingeist von 
50-60% ausgezogen. Die weingeistigen Ausztige werden durch Fallung mit Bleiessig gereinigt, 
der DberschuB an Blei wird mit Ammoniak ausgefiillt, der Bleiniederschlag abfiltriert unter 
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Nachwaschen mit verd. Weingeist. Das Filtrat wird durch Abdestillieren unter vermindertem 
Druck vom Alkohol befreit. Aus der zuriickbleibenden wasserigen Fliissigkeit scbeidet sich beim 
Stehen das in Wasser unlCisliche Digitoxin neben Harz, Fett, Farbstoff u. a. abo Die wasserige 
Losung wird vorsichtig abgegossen und der feste Riickstand bei niedriger Temperatur getrocknet. 
Diesem entzieht man das Digitoxin mit Chloroform und erhiUt nach Abdestillieren desselben 
das Rohdigitoxin in Form einer stark gefarbten Masse, die nach dem Waschen mit Ather durch 
Umkristallisieren aus Weingeist von 80 Ofo unter Behandlung mit Tierkoble gereinigt wird. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches, bitter schmeckendes Pulver. Smp. 
238-240 0 , Gall. 2430 (kristallwasserhaltiges Digitoxin schmilzt bei etwa 145 0 und 
wird dann unter Abgabe des Wassers wieder fest). Unloslich in Wasser, fast unlos· 
lich in Ather, schwer loslich in kaltem Weingeist, leicht lOslich in heiBem Weingeist 
und in Chloroform. Durch Salzsaure in wasserig.weingeistiger Losung wird es unter 
'Yasseraufnahme in Digitoxigenin, C22H3204' und Digitoxose, CUH 120 4, ge
spaltet (KILIANI). 

Erkennung. Es lost sich in konz. Schwefelsaure mit braunroter, in Salz
saure beim Erhitzen mit griinlichgelber Farbe. Lost man 0,001 g Digitoxin in 5 cern 
Essigsaure (Eisessig), fiigt 1 Tr. einer verd. Eisenchloridlosung (1 + 19) hinzu unci 
schichtet diese Losung auf das gleiche Volum konz. Schwefelsaure, so bildet sich 
an der Beriihrungsstelle der beiden Fliissigkeiten ein anfangs braunlich.griines,. 
bald dunkelblau werdendes Band, das gegen die Schwefelsaureschicht nur einen 
schmalen, rotbraunen Saum zeigt; die Essigsaureschicht farbt sich allmahlich blau 
(KELLERsche Reaktion). 

Prujung. Beim Verbrennen dan es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen .. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Digitoxin findet bei Herzkrankheiten (Herzklappenfehler, Myocarditiden~ 

Hydrops) als Herztonicum hier und da noch Anwendung. Es wirkt diuretisch und bei Typhus 
und Pneumonie giinstig auf Puis und Temperatur. Von seiner Verordnung muB bei schwerer
Degeneration des Herzfleisches und bei starken Magenstorungen abgesehen werden. Die Einzel· 
gabe betragt 0,00025 g die Tagesgabe 0,001 go Die Gesamtmenge des wahrend einer Krank· 
heit verabreichten Digitoxins soll 0,005 g durch Subcutaninjektion (schmerzhaft!) und 0,007 g. 
per rectum eingefiihrt, nicht iiberschreiten. 

GroBte Einzelgabe: Belv. 0,0003 g; Ergiinzb. 0,002 g. 
GroBte Tagesgabe: Belv. 0,001 g; Ergiinzb. 0,004 g. 
Bei der Verordnung ist besonders darauf zu achten, daB das Digitoxin in einer Form geliist 

in den Korper eingefiihrt wird, die ein Wiederausfallen verhindert. (Darauf, daB man diesen 
wichtigen Umstand nicht beriicksichtigte, diirften vielfach die widersprechenden Angaben be
ruhen, die friiher liber die Wirksamkeit des Digitoxins gemacht worden sind.) 

Digitoninum, Digitonin, CijijH900 29 + 10H20, ist hauptsachlich in den Fingerhutsamen, 
wenIger in den Blattern enthalten. 

Darstellung. Es wird aus dem deutschen Digitalin erhalten, indem man die Ausschei
dung, die bei der Darstellung des KILIANI schen Digitalins (s. S. 1181) aus der mit Ather ver· 
setzten weingeistigen Losung des deutschen Digitalins erhalten wird, nach dem Auswaschen mit 
Ather-Weingeist in der 10fachen Menge heWen Alkohols lost und die Losung sofort in Wasser 
von 45 0 stellt. Nach 6-8 Stunden wird das Digitonin abgesogen und mit Weingeist von 85 0/0.. 
gewaschen. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln oder dichte weiBe Kristallwarzen, nicht klar ltislich 
in 600 T. kaltem und 50 T. heiBem Wasser, klar loslich in 50 T. verd. Weingeist von 50%; die 
Losungen sind linksdrehend. Wasserfrei beginnt es bei 225 0 zu sintern. In konz. Schwefelsaure' 
lost es sich mit roter Farbe, die auf Zusatz von wenig Bromwasser noch verstarkt wird. In Salz. 
saure lOst es sich zunachst ohne Farbung, die Losung wird beim Stehen oder beim Erwiirmen 
gelb und schlieBlich rotviolett. Es ist ein Glykosid, das durch Salzsaure in weingeistiger Losung. 
gespaltet wird in Digitogenin, Traubenzucker und Galaktose. Mit Cholesterin gibt es eine 
in Alkohol so gut wie unlosliche Molekelverbindung. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Das Digitonin ist therapeutisch unwirksam und findet deshalb keine 

medizinische Anwendung; es dient zur Bestimmung von Cholesterin in Fetten. 

Verodigen (C. F. BOEHRINGER, Mannheim.Waldhof) besteht in der Hauptsache aus amorpbem 
Gitalin. 

Darstellung. 1000 T. Digitalisblatter werden zweimal mit je 3000 T. kalten Wassers· 
ausgezogen, und der Auszug durch Behandlung mit Bleisalz gereinigt. Aus der vom iiberschiissigen. 
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Bleisalz befreiten Losung wird das Glykosidgemisch mit 1000 T. Chloroform ausgeschiittelt. Die 
Losung der Glykoside in Chloroform wird durch Schiitteln mit wasserfreiem Natriumcarbonat 
und Natriumsulfat von Digitalissaure und von Wasser befreit, auf 100 T. im Vakuum eingeengt und 
dann in 150 T. Petrolather einlaufengelassen. Das ausgeschiedene Glykosid wird abfiltriert und ge· 
trocknet, durch sehr schnelles Umkristallisieren aus kaltem verdiinntem Alkohol gereinigt und 
durch Losen in Chloroform und Fallen der Losung mit Petrolather wieder in die leichtlosliche 
amorphe wasserfreie Form iibergefiihrt. 

Eigenschajten. Amorphes, weiBes Pulver. In Wasser lost es sich in ziemlich betracht· 
lichen Mengen, ferner leicht in Chloroform. Beim nbergieBen mit verd. Weingeist gibt es ein 
kristallisierendes Hydrat. In fester Form ist es unzersetzt haltbar. Seine wasserige Losung dagegen 
triibt sich bald beim Erwarmen iiber 30 0 unter Abscheidung eines physiologisch unwirksamen 
Korpers. In den Handel kommt es in kleinen Tabletten, die je 0,0008 g Verodigen enthalten und 
dem Wirkungswert von etwa 0,1 g Folia Digitalis entsprechen.) 

Acetum Digitalis. Fingerhutessig. Wird nach Ergiinzb. undNederl. in gleicher 
Weise durch Maceration von 10 T. grob gepulverten Digitalisblattern mit 90 T. 60/ oiger Essigsaure 
und 10 T. Weingeist (90 0/ 0) hergestellt. Eine braunlichgelbe, klare Fliissigkeit. Vorsichtig und 
vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Extractum Digitalis. Fingerhutextrakt. Extract of Digitalis. 
Extrai t de digi tale. Diese Arzneiform erscheint in Anbetracht der leichten Zersetzlich· 
keit der Digitalisglykoside nicht mehr zeitgemaB, zumal wenn wiederholtes langeres Erhitzen 
bei der Herstellung vorgenommen werden muB. Aus frischen Blattern wird es gewonnen 
nach Ergiinzb. wie Extr. Conii und nach Portug. wie Extr. Chelidonii. - Aus getrockneten 
Blattern laBt Belg. mit 70 0/oigem Weingeist ein dickes Extrakt mit 100/0 Feuchtigkeitsgehalt 
herstellen. Dabei darf nicht hoher ala bis auf 50 0 erhitzt werden. - Gall.: 1000 T. mittelfeines 
Digitalispulver erschOpft man im Verdrangungswege mit 6000 T. Weingeist (700/0), destilliert den 
letzteren ab und verdampft zu einem weichen Extrakt. - Hisp.: Aus trockenen Blattern wie 
Extr. Absinthii. Ausbeute 18-200/0' Extr. Digitalis spirituosup. wie Extract. Aconiti 
spirit. Ausbeute 40-42%' - Portug.: Wie Extract. Belladonnae aus gepulverten Blattern. 
Extract. Digitalis rectificatum wie Extr. Belladonnae rectif. - Amer. VIII: Fluidextractum 
Digitalis (Amer. VIII) wird bei hiichstens 500 zur Pillenmassen-Konsistenz eingedampft. 

Extractum Digitalis fluidum. Fingerhut£luidextrakt. Fluid-
extract of Digi talis. - Amer.: Aus lO00g Fingerhutblatterpulver (Nr. 30) nach Verfahren 
A (s. u. Extractafluida) mit einer Mischung von 5 Volum Weingeist (92,3 Gew .. % ) und 1 Volum 
Wasser ala Menstruum. - Dan.: 1000 T. miiglichst frisch getrocknete, gepulverte Digitalisblatter 
werden mit 50 T. Glycerin und 450 T. Weingeist (70 Vol.- %) 2 Stunden maceriert, dann im Perkolator' 
mit 6000 T. des gleichen Weingeistes extrahicrt. Das Perkolat wird auf 1000 T. eingedampft, 
mit 2000 T. Wasser verdiinnt, wieder auf 1500·T. eingedampft, 2 Tage kalt stehen gelassen, fiItriert 
und das Filtrat auf 500 T. eingedampft. Dieser Rest ist mit 500 T. Spiritus (90%) zu mischen. 

Infusum Digitalis. FingerhutaufguB. Infusion of Digitalis. 
Infuse de digitale. Digitalisaufgiisse sind wegen der Sicherheit ihrer Wirkung 
trotz der sehr zahlreich an den Markt gebrachten Digitalisspezialitaten noch immer eine viel 
gebrauchte und von vielen Arzten bevorzugte Zubereitung. Die Sicherheit der Wirkung 
derselben kann aber nur gewahrleistet werden, wenn der AufguB aus allerbester Droge 
jederzeit frisch hergestellt wird, wie dies in Deutschland, Osterreich, Ungarn, Frank
reich, Italien, Schweden und der Schweiz ausdriicklich vorgeschrieben ist, oder wenn zu seiner 
Mischung, die in einigen anderen Landern gestattet oder vorgeschrieben ist, konz. Zubereitungen 
(meist Fluidextrakte) von ganz bestimmtem Gehalt an wirksamen Bestandteilen angewandt 
werden (hieriiber siehe bei Decocta und Infusa S. 1169). Dagegen ist die Verwendung eines konz. 
Aufgusses nach irgendwelcher beliebigen Vorschrift nicht statthaft! 

Belg. laBt den FingerhutaufguB aus feinstem Pulver durch halbstiindiges Erhitzen mit 
Wasser auf 70 0 herstellen. - Amer. gibt folgende Vorschrift: 15 g zerschnittener Blatter werden 
mit 500 g kochenden Wassers iibergossen und nach einer Stunde koliert. Der Kolatur fiigt man 
150 ccm Zimtwasser und soviel Nachkolatur (d. h. durch den PreBriickstand gegossenes kaltes 
Wasser) zu, daB das Ganze 1000 ccm ausmacht. Frisch zu bereiten! 

Infusum Digitalis frigide paratllm. Maceratio Digitalis. Dem Umstande Rechnung 
tragend, daB die wirksamen Bestandteile der Fingerhutblatter auch durch kaltes Wasser leicht 
vollkommen ausgezogen werden, laBt Portug. I T. gepulverte Blatter 4 Stunden mit 100 T. 
Wasser macerieren und dann abfiItrieren. - F. M. Germ.: 1-1,5: 150 bei 12stiindiger Maceration. 

Sirupus Digitalis. Fingerhutsirup. Sirop de digitale. - Belg. und Gall.: Zucker
sirup mit 50/0 Digitalistinktur. - Hisp.: Dasselbe mit 20/0 Fingerhutextrakt. - Portug ... 
Dasselbe mit 50/0 Tinktur aus frischen Blattern. 
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Tinctura Digitalis. Fingerhuttinktur. Tincture of Digitalis. 
Tein ture de digi tale. Wird nach Germ. durch Maceration der grob gepulverten Blatter 
1 +10 mit verdiinntem Weingeist hergestellt. Auf dieselbe Weise 1+5 nach Hung. und Portug. -
Perkolation 1: 10 der gepulverten Bliitter mit verd. Weingeist (70 Vol.-o/o) schreiben vor Amer., 
Austr., Belg., Dan., Gall., Hisp., ltal., Nederl., Norveg., Suec. Mit Weingeist (90 Vol.-o/o) Ross. 
- Brit. HWt 100 g gepulverte (Nr.20) Fingerhutblatter mit 100 ccm Weingeist (62,5 Gew.-OJo) 
anfeuchten und mit dem Weingeist ein Liter Tinktur abperkolieren. Eine griinbraune, bitter 
schmeckende Tinktur, die mit der zehnfachen Menge Wasser nur eine sehr schwache Triibung 
geben solI. - Aufbewahrung: Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. GroBte Einzelgabe 1,5 g, Tages
gabe 5,0 g (Germ.). 

Erkennungsreaktion: Wenn man je 10 g der Tinktur und Wasser im Wasserbad auf 
die Halfte eindampft, mit Bleiessig fallt und die filtrierte Fliissigkeit mit Chloroform ausschiittelt, 
so solI nach dem Verdunsten des Chloroforms ein Riickstand bleiben, der, in konz. Schwefelsaure 
gelost, auf Zusatz vonetwas Bromwassersich violettfarbt (Austr.). - Spez. Gewicht 0,900-0,910 
(Norveg.), 0,902-0,906 (Hung.), 0,90~0,912 (Nederl.), 0,905 (Austr.), 0,906 (Suec.). - Trocken
riickstand mindestens 2,50/0 (Austr., Belg., Norveg.), 2,8°/0 (Nederl.), 3,50/0 (Hung.). 

Tinctura Digitalis ex Herba recente. Tinctura Digitalis recentis. - Erganzb.: 
Aus 5 T. frisch en, zerquetschten Fingerhutblattern und 6 T. Weingeist (90 Vol.-o/o)' Eine braun
griine Tinktur, die durch Wasser triibe wird. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,Og (Erganzb.). 
- Portug.: Aus gleichen Teilen frischer Blatter und 90 °/oigem Weingeist durch 10 tagige Maceration. 

Tinctura Digitalis aetherea. Atherische Fingerhuttinktur. Ethereal Tincture 
of Digitalis. Teinture etheree de digit ale. Etherole de digitale. - Erganzb. Ausgrob ge
pulverten Fingerhutblattern 1 + 10 mit Atherweingeist durch Maceration.- Nach Dan. und Portug. 
im gleichen Verhaltnis durch Perkolation. - Gall. 1884: Aus 100 g mittelfein gepulverten Digitalis
blattern und500 gAther(spez. GewichtO, 758}durch Verdrangung. -Nat. Form. laBt l: lOmitl T.Ather 
und 2 T. Weingeist perkolieren. - Hisp.: Wie Tinct. Belladonnae aeth. (Hisp.). - Eine dunkelgriin 
gefarbte, stark nach Ather riechende Tinktur. Auch in Gelatinekapseln (Zll 0,25 g) im Handel. 

Unguentum Digitalis. Fingerhutsalbe. - Erganzb.: 1 T. Fingerhutextrakt, 6 T. 
wasserfreies Wollfett und 3 T. Paraffinsalbe. 1m Bedarfsfalle frisch zu bereiten. - Portug.: 
10 T. spirituoses Extrakt und 90 T. Schweinefett. 

VinumDigitaIis compositum. Vinum diureticum (Erganzb.). Vinum diureticum 
(TROUSSEAU). Harntreibender Wein. Yin (Oenole) de digitale compose de I'Hotel
Dieu. Yin de TROUSSEAU. Wird durch achttagige Maceration der vorgeschriebenen Drogen 
mit Wein (und Weingeist) hergestellt, in deren Kolatur dann das Kaliumacetat gelost wird. 
MuB vor dem Filtrieren langere Zeit absetzen: 

Erganzb. BeIg. 
Fo!' Digitalis pulv. gross. 10,0 5,0 
Bulbi Scillae conc. 10,0 7,5 
Fruct. Juniperi cont. 60,0 75,0 
VinP) 1000,0 900,0 
Spiritus') 100,0 
Kalii acetici 2,5 50,0 

Infusum Digitalis eompositum 
(F. M. Germ.). 

Infus. Fo!. Digita!. 0,7-1,5: 130,0 
Ka!. acetic. 7,5 
Aq. Menth. pip. ad 150,0. 

Infusum Digitalis cum Cascarilla 
(F. M. Germ.). 

Fo!. Digita!. 2,0 
Cort. CaseariII. 5,0 

infunde 
Aq. ferv. q. s. ad coIat. 130,0 
Liq. Ammon. aeet. 20,0. 

Mixtura Digitalis. 
Miineh. Vorschr. 

Infusi Fo!. Digitalis 0,5 :110,0 
Sirupi simplicis 20,0. 

Mixtura Digitalis eomposlta. 
Miineh. Vorsehr. 

Infusi Digitalis 0,5: 110,0 
Liquoris Kalii acetiei 20,0 
Sirupi simplieis 20,0. 

Mixtura diuretiea HALLE. 
Tineturae Digitalis 18,0 
Vini Colchici 6,0 
Kalil jodati 10,0 

Gal!. 
5,0 
7,5 

75,0 
900,0 
100,0 

50,0 

Ita!. 
5,0 
7,5 

75,0 
900,0 
100,0 

50,0 

Portug. 
13,0 

7,0 
65,0 

900,0 
100,0 

20,0. 

Sirupi Sarsaparill. comp. 50,0 
Aquae destillatae 75,0. 

Bei Walisersucht, teeIiiffeIweise. 
Oxymel dluretieum GUBLER. 

Tincturae Digitalis 
Extracti Secalis eornuti aa 5,0 
Acidi gallici 2,5 
KaJii bromati 
Aquae Laurocerasi aa 15,0 
Sirupi Cerasi 200,0 
Oxymellis Seillae 260,0. 

EBIiiffeIweise bei Herz- und Nierenleiden. 
Pastilli Digitalis LABELONYE. 

Extracti Digitalis 1,0 
Sacchari albi 280,0 
Tragacanthae pulv. 0,05 
Aquae gIycerinatae q. s. 

Z u 300 Pastillen. 
Pilulae beehlcae HElM. 
F. M. Berolin. u. Germ. 

Folior. Digitalis pulv. 
Radieis Ipeeaeuanh. pulv. aa 1,0 
Opii pulverati 0,6 
Radicis Liquirit. puIv. 3,0 
Extraeti Helenii 5,0. 

Zu 50 Pillen. 3 mal taglieh 1 Pille. 

1) Erganzb. schreibt Xereswein vor, Belg., Gall. u. Portug. WeiBwein, ltal. Marsala. 
2) Belg. 8chreibt 95 Vol.-O/oigen Weingeist vor, ftal. 60 0/ oigen, Gall. und Portug. 90 0/ 0 igen. 
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Pilulae dluretlcae PEARSON. 
Folior. Digitalis 
Bulbi Selilae 
Extracti Gentianae 
OIel J uniperl fructus 
Muoilaglnis Gumml arab. 

Ali 3,0 
1,5 
0,6 

q. s. 
Zu 50 Pillen. Bel Wassersucht. 

Pilulae Digitalis composltae (F. M. Germ.). 
Bulb. Scill. pulv. 2,0 
Fol. Digital. pulv. 
Hydrarg. chlorat. aa 0,2 
Muci!. Gummi arab. q. s. 

M. f. pil. No. 20. 

Pilulae hydragogae HEIMII. 
HElMs harntreibende Pillen. 

Ergzb. 
Folior. Digitalis 2,5 
Gutti pulv. 2,5 
Bulbi Scillae pulv. 2,5 
Stibii sulfurat. aurant. 2,5 
Extractl Pimpinell. 2,5 
Extracti Gentianae 
Gummi arabici 
MucUag. Gummi arab. q. s. 
Glycerini, Aquae aa 

Man formt 100 

Form. Berol. 
Helv. u. Germ. 
2,0 1,2 
2,0 1,2 
2,0 1,2 
2,0 1,2 

2,0 
2,0 

gtt.VIII. 
100 

1,2 

q.s. 

50 Pillen. 

Pulvls dluretlcus (F. M. Germ.). 
Fol. Digital. pulv. 
Bulb. Scill. pulv. 
01. Juniper. 
Tart. borax. 

Tal. dos. VIII. 

ali 0,05 
gutts. II 

1,5. 

Tlnctura Digitalis aclda. 
Follorum Digitalis conc. 25,0 
Spiritus dilutl 250,0 
Acidi sulfurici puri 1,5. 

Tlnctura Digitalis composlta (s. rubra). 
Elixir antasthmatlcum AASKOW. 
Folior. Digital. conc. 20,0 
Radic. Liquirit. conc. 40,0 
Lign. Santal. rubr. 4,0 
Spirit. dilut. 
Aq. Foeniculi ali 100,0. 

Tlnctura Digitalis salina. 
Foliorum Digitalis conc. 20,0 
Liquoris Ammouii acetiel 100,0 
Spiritus (90"10) 20,0. 

Durch Maceration bereitet man 100,0 Tinktur. 

Tlnctura dluretlca (F. M. Germ.). 
Tinct. Digital. 4,0 
01. Juniper. 2,0 
Spirit. Aether. nitros. 10,0. 
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Poudre de digitaline crystalllslle au centieme. Pulvis Digitalini crystallisati 
dilutus (Gall.). Digitalini crystallisati Gallici 1,0 g, Sacchari Lactis 96,5 g, Carmini 2,5 g. 

Granules de Dlgltallne crystallls~e (Gall.). Solute de Digltaline crystallls~e (Gall.). 
Digitallni crystallisati dlluti (1:100) 1,0 Solutio Dlgitalinl. 
Racchari Lactis 3,0 DigItalini crystallisati 
Gummi arabicl 1,0 Spiritus 90 0/0 
Mellis q. s. ad granulas 100. Glycerini (1,252) 

Jedes Kornchen enthlUt 0,0001 g DigItalin. Rosa Aquae destillatae q. s. ad. 
zu farben. 

Tlnctura Digitalin! (Portug.). 
Digitalinl 1,0 
Spiritus 65 0 / 0 99,0. 

1,0 
460,0 
400,0 

1000,0 

Adigan ist ein Digitalisextrakt, das von seinem Gehalt an Digitonin und saponinartigen 
Substanzen befreit ist. Es solI keine schii.dlichen Nebenwirkungen zeigen. 

Cordalen ist eine dem Digalen ahnliche, eingestellte Digitoxinlosung zu innerlicher und 
suboutaner Anwendung. -

Corvult, Digitaferm, ist ein eingestelltes Digitalispraparat in Tabletten (8. 0,05) oder 
Pulver, das an Stelle der Blatter Anwendung finden soIl. 

Dedasol solI die gesamten wirksamen Bestandteile der Digitalisblatter enthalten und so 
eingestellt sein, daB 1,0 g genau 1,0 g der Blatter entspricht. 

Digacoffein ZELLUC kommt in Ampullen in den Handel, von denen jede 1 com Digalen 
und 0,07 g citronensaures Coffein enthalt. 

Digalen, Digitoxinum solubile, von CLOETTA eingefiihrt, soIl seiner chemischen Zu
sammensetzung nach identisch mit dem kristallinischen Digitoxin sein. Nach STRAUB besteht 
es aus Gitalin und Digitalein (vgl. S.1176). Es kommt in wasseriger Losung mit 25% Gly. 
cerin versetzt in kleinen Flaschchen zu 15 ccm in den Handel. Jedes Kubikzentimeter Losung 
entspricht 0,3 mg des amorphen Digitoxins = 0,15 g Fol. Digitalis. 

Digaloid ist eine eingestellte Losung von Digitoxin. solubile. 
Digifolin enthalt hauptsachlich Digitoxin und Digitalein (bzw. Gitalin) und ist in Am. 

pullen und in Tabletten im Handel. 1 ccm der Losung sowie eine Tablette sollen dem Wirkungs. 
wert von 0,1 g Fol. Digitalis titrata entsprechen. 

Digimorval (Digitalis-Morphium. Valeriana) werden Tabletten genannt, die be· 
sonders in der Therapie des Herzens und des Kreislaufapparates Anwendung finden sollen. 

Diginorgin enthaIt die durch kaltes Wasser ausziehbaren Digitalisstoffe. 
Diginorm ist ein von Ballaststoffen freier Digitalisauszug. 
Digipan Dr. JIAAS, ein Digitalispraparat, das physiologisch eingestellt ist. 
Digipuratum, ein physiologiseh eingestelltes, die Ballaststoffe des gewohnliehen Digitalis. 

extraktes nicht enthaltendes, haltbares, trockenes Digitalisextrakt, kommt fliissig und in Tabletten 
in den Handel. 

Digisolvin, ein Digitalispraparat in Ampullen. 1 cem = 0,15 g Digitalis. 
Hager. Handbucb. I. 75 
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Digistrophan. Tabletten, die die wirksamen Bestandteile der Digita.1isbIatter und der 
Strophanthussamen enthalten. Jede Tablette entspricht etwa 0,1 g Folia Digitalis und 0,05 g 
Semen Strophanthi. - Digistrophan diureticum kommt in zwei verschiedenen Zusammen
setzungen in den Handel. Tabletten Nr. I entsprechen je 0,1 g Digitalisblattern und 0,05 g Stro
phanthussamen und enthalten 0,2 g Natriumacetat, Tabletten Nr. II enthalten an Stelle des letz
teren Coffein-Natriumacetat. 

Digital GOLAZ, Digitalis Dialysatum GOLAZ, ist ein Dialysat aus frischen Digitalis
blattern. 1,0 g Digital Golaz entspricht 0,1 g Fol. Digitalis. 

Digitaliol werden Gelatinekapseln verschiedener Dosierung mit eingestelltem Digitalis
pulver und 01 genannt. 

Digitalis WINKEL sind Tabletten, die je 0,05 g titrierter Fol. Digitalis in haltbarer Form 
enthalten. 

Digitalon ist ein aus frischen Digitalisblattern 1: 10 hergestelltes Dialysat mit 0,6 % 
Chloreton. Kommt in Ampullen zu 2 ccm = 0,2 g Fol. Digitalis in den Handel. 

Digitalysatum BVRGER, Kardysat. Ein aus frischen Blattern hergestelltes, auf seinen 
Wirkungswert eingestelltes Praparat ~u innerlichem und subcutanem Gebrauch. 

Digitan ist ein Dialysat aus frischen Digitalisblattern. 1,0 g Digitan entspricht 0,001 g 
wirksamer Stoffe. 

Dtgititrat, eine mit absolutem Alkohol hergestellte Tinktur von konstanter Wirkung. 
Digttotal, ein von den Ballaststoffen befreites Digitalispraparat. 
Digityl ist ein konz. Digitalisinfus, dem zur Aufhebung der Digitalisnebenwirkungen Bal. 

drian und Pfefferminz, wahrscheinlich Tinct. Valerian. und Menthol, zugesetzt sind. 
Digosid solI ein saponinfreies Digitalispraparat sein. 
Disotrin enthiilt die wirksamen Bestandteile der Fingerhutblatter und der Strophanthussamen. 
Extractum Digitalis DENZEL ist ein fliissiges Extrakt, von dem 5 gIg Digitalisblattern 

entsprechen; es solI nur das Digitalin und Digitalein enthalten und fast frei von iibeln Neben
wirkungen sein. 

Extradigin (Pulver und Tabletten a 0,1 g) solI die gesamten wirksamen Bestandteile der 
Digitalisblatter enthalten. 

Hydragogin ist eine Mischung von Tinct. Digitalis und Tinct. Strophanthi mit Losungen 
von Scillipikrin, Scillitoxin und Oxysaponin. SolI bei Wassersucht als Diuretikum wirken. 

Liquitalis ist ein von Ba.11aststoffen befreites, physiologisch eingestelltes Fingerhutpraparat 
ohne unangenehme Nebenwirkungen. 

Pandigitale HOUDAS, ein fliissigesDigitalispraparat, solI die gesamten wirksamen Bestand
teile der Digitalisblatter enthalten. 30 Tropfen e.ntsprechen 0,2 g Fol. Digitalis. 

Stroop an, Mittel gegen Krebs·, Leber· und Magenleiden, besteht aus 3 Pulvern, Gemische 
aus Fol. Althaeae und Malva.e mit Zusatz von Digitalis purpurea. (ROHRIG.) 

Valeriana-Digitalysatum BVRGER, ein Dialysat aus Fo!. Digitalis und Rad. Valeriana.e. 
Vereinigt die Wirkungen der Komponenten. 

Veritables pilules anti-nevralgiques du Dr. Mousette sind rote Pillen, die Digitalin 
und Chinin neben etwas Arsen enthalten. 

Diphenylaminum s. unter Anilinum S. 450. 

Dita. 
Alstonia scholaris (L.) R.BR. Apocynaceae-Plumerioideae- Plumie
rieae-Alstoniinae. Ostindien, bis ins tropisehe Australien und naeh Neu. 

guinea. 

Cortex Dita. Ditarinde. Dita Bark. £ coree de dita. Cortex Alstoniae. Al
stonia Bark. £eoree d'alstonia. 

Fla.ch rinnenformige oder rohrige, leichte Stiicke, bis 2 cm dick, auBen gelbgrau, je nach dem 
Alter mit mehr oder weniger stark ausgebildetem, langsrissigem, etwas schwammigem, hellgelb. 
braunlichem Kork, innen weiBlich oder braun, gestreift, auf dem Querschnitt rotlichgelb und fast 
ebenbriichig, kornig. Der Geschmack ist bitter, schwach aromatisch. 

Mikroskopisehes Bild. Der Kork aus abwechselnden Lagen diinnwandiger Zellen 
mit teilweise braunem Inhalt und solcher, die an der Innenseite etwas verdickt sind. In der Mittel· 
rinde reichliche Gruppen sehr verschieden groBer und verschieden stark verdickter, auf dem Quer. 
schnitt teilweise tangential gestreckter, reich poroser und deutlich geschichteter Steinzellen. die 
teilweise fast zu einem Ring zusammentreten. Ferner Milchsaftschlauche. Zahlreiche Gruppen 
starkverdickter Steinzellen gehen auch weit in den Bast hinein, nur die innersten Partien der 
Innenrinde sind vollstandig frei von Steinzellen. Je starker die Rinde. je reichlicher diese Stein. 
zellengruppen. Auf dem Rindenliingsschnitt zeigen manche Steinzellen eine ziemlich langgestreckte 
Gestalt, sind a.ber nicht als Bastfasern anzusprechen. 1m Bast zahlreiche Milchsaftschlauche 
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und (meist zusammengefallene) Siebriihren. Die Markstrahlen meist 3, auch 5 ZelIreihen breit, 
nach auBen zu durch die groBen Steinzellengruppen schlangelig und unregelmiWig, ihre Zellen 
radial gestreckt. 1m Parenchym der Rindenstrahlen und in der Mittelrinde reichlich rhomboedrische 
Einzelkristalle von Kalkoxalat, weniger in den Markstrahlen. 1m Parenchymgewebe feinkiirnige 
Starke. 

Da unter dem Namen Ditarinde auch andere Rinden in den Handel gelangen, so ist genau 
auf den Bau zu achten. 

Bestandteile. Alkaloide: Ditamin, C16H19N02' Echitenin und Ditain oder Echi
tamin,C22H2sN20,,(glykosidisch, giftig). FernerEchicerinsaure, Echikautschin, C50H,u02' 
kautschukahnlich, liislichin Chloroform,Ather, Benzin, Echicerin, C30H,s02' Echitin, C32H6202' 
Echitein, C'2H7002' Echitenin, C2oH27N04' Echiretin. - Ditain wird von konzentrierter 
Salzsaure nach mehreren Stun den purpurrot geliist, eben so lOsen Sch",efelsaure. Vanadinschwefel
saure, Salpetersaure mit roter Farbe. Ditamin wird von Salpetersaure mit gelber Farbe gelOst, 
die Farbe wird dann griin, endlich orangerot. Nach HARNACK sind Ditamin und Ditain glcich. 

Anwendung. Als Febrifugum und Tonicum, besonders bei chronischer Diarrhiie und 
Ruhr, wie Chinarinde, als Fluidextrakt und Tinktur (1: 10), Gabe 3-7 g der Tinktur. 

Ditain (E. MEROK) ist identisch mit dem Echitamin HESSE. C22H2SN20, + 4H20. Mol.
Gew.428. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, in Wasser, Weingeist, Ather und Chloroform liis
lich. Die weingeistige Liisung dreht links. Beim Trocknen bei 80 ° unter vermindertem Druck 
verliert es 3H20. Das Hydrat C22H2SN204 + H,p schmilzt bei 206 ° unter Zersetzung. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Wirkung. Das Ditain wirkt curareartig und erniedrigt den Blutdruck. 

Ditainum hydrochloricum. Echitamin urn hydrochloricum. Ditainhydrochlorid. Farb
lose Kristalle, in Wasser liislich. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Febrifugum zu 0,01-0,05 g. 

Djamboe. 
Psidium guayava L. (Psidium pomiferum et pyriferum L.). Myr
taceae-Myrtoideae. Heimisch in Ostindien, Westindien und Siidamerika, 
iiberall in den Tropen der Friichte wegen in Kultur. 

Folia Djamboe. DjambubUitter. Guava Leaves. Feuilles de go
yadier. Folia Psidii pyriferi. Guayava. Djambu. 

Das Blatt ist kurzgestielt, bis 14 und mehr Zentimeter lang, bis 6 cm breit, 
oval, zugespitzt, ganzranilig, briichig, weiBlichgrau, griinlich bis braunlich und 
von zahlreichen Sekretbehaltern durchscheinend punktiert. Der Hauptnerv und die 
primaren Seitennerven sind oberseits etwas eingesenkt, auf der Unterseite tritt die 
gesamte N ervatur mehr oder weniger stark hervor. Geruch und Geschmack aroma
tisch, ersterer tritt besonders beim Zerreiben hervor. 

Mikroskopisches Bild. Spaltiiffnungen nur unterseits. Unter der Epidermis der 
Oberseite ein 2-3 Zellschichten starkes Hypoderm, dem 4-5 Schichten von Palisaden folgen. 
Schwammparenchym fehlt. 1m Hypoderm und Palisadengewebe Kalkoxalat in Form von Drusen, 
weniger Einzelkristalle und Kristallsand. 1m Palisadengewebe, besonders nahe der Blattunter
seite zahlreiche groBe Sekretbehalter. Beide Epidermen mit einzelligen, sehr stark verdickten, 
haufig mehrfach umgebogenen Haaren. Die GefaBbiindel bicollateral, der Hauptnerv hat einen 
Belag von Sklerenchymfasern. 

Bestandteile. Harz,' Fett etwa 8-10%, atherisches 010,3-0,4%, Gerbstoff 8 
bis 9%, Asche etwa 4%, Das Harz wird von BERTRAND als Guavin bezeichnet. 

Anwendung. Rei Magen. und Darmkatarrhen und Appetitlosigkeit als lnfusum 10:200 
stiindlich 1 EBliiffel, in Pastillen zu 0,5 g, Kindern aile 2 Stun den 1, Erwachsenen aile Stunden 2, 
als Fluidextrakt 20 Tr. stiindlich, am besten in Kognak. Ferner besonders in der Heimat als 
Wund· und Fiebermittel. 

Die Rinde und Wurzel, auch die Friichte werden als Adstringens angewandt, besonders 
bei Diarrhiien der Kinder. Die Rinde mit 25-30 % Gerbstoff went auch zum Gerben und die 
ausgezogene Rinde zur Herstellung von Papier. 

75* 
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Drosera. 
Drosera rotundifolia L. und andere Drosera·Arten, z. B. Drosera intermedia 
HAYNE, Drosera anglica Huns., Drosera obovata MART. et KOCH. 
Droseraceae. Sonnentau. Youthwort. Rosee du soleiI. Heimisch in 

Mitteleuropa und N ordamerika auf sumpfigen, moorigen Wiesen, in Torfmooren. 

Herba Droserae. Sonnentau. Round Leaves Sundew. Herbe de la rosee. 

Herba Roris Solis. Herba Rorellae. HerrgottslOffel. OhrlOffelkraut. Sinntau. 
Sonnenkraut. Sonnenbraut. Edler Widerton. 

Das bliihende, bei gewohnlicher Temperatur getrocknete Kraut. Die Blatter in grund. 
standiger Rosette angeordnet, langgestielt, fast kreisrund, stumpf, frisch etwas saftig. Die Unter· 
seite der Blatter ist glatt, der Blattrand und die Blattoberflache tragen zahlreiche braunrote, 
fadenformige, am Ende eiformig angeschwollene Driisenzotten. Die kleinen, weiBen Bliiten in 
Bliitenahren je am Ende eines aufrechten, bis 20 cm hohen Schaftes, der Bliitenstand nicht selten 
gabelig geteilt. Der Kelch tief fiinfspaltig, die Blumenblatter spatelformig, 5 Staubfaden und 3, 
selten 4 Griffe!' Die Frucht eine dreiklappige Kapse!. Ohne Geruch, von bitterem, scharfem und 
adstringierendem Geschmack. 

D. anglica HUDS. hat meist aufrecht.abstehende, lineal.langliche bis lineal.keilformige 
Blatter, diese 3-4mal so lang als breit und allmahlich in den Blattstiel verschmalert; bei D. 
intermedia HAYNE sind die Blatter keilformig.verkehrt.eifOrmig und aufrecht. Bei letzterer 
ist der Schaft nur wenig langeI als die Blatter, die Pflanze wird bis zu 8 cm hoch. 

Bestandteile. Ein peptonisierendes Enzym, rote und gelbe Farbstoffe, Spuren athe· 
risches 01, A pfelsaure, Citronensaure und Ger bstoff. Das trockne Kraut gibt mit 
verd. Weingeist (60%) 25% Extrakt. 

Anwendung. Bei Bronchitis, Asthma, Husten der Phthisiker und besonders bei Keuch· 
husten als Tinktur (1: 10), zu 1/2 bis 1 Teeloffel voll. 

Drosera Whittakerii PLANCH. Heimisch in Australien, enthalt einen roten, 
CllHs0 6, und einen orangegelben Farbstoff, C llHs 04' 

. Drosera communis St. HIL. Heimisch in Brasilien, wird gepulvert wie Senf· 
mehl zu reizenden Umschlagen verwendet. Auf Schafe solI die Pflanze giftig wirken. 

Drosera villosa St. HIL. Heimisch in Brasilien. Der Saft wird mit Zucker als 
Rustensaft verwendet. Eine andere nicht bestimmte Art wirkt schweiJ3- und harntreibend. 

Extractum Droserae (Rorellae). Sonnentauextrakt. Durch Ausziehen des trockenen 
Krautes mit verdiinntem Weingeist bei gelinder Warme und Eindampfen zur Extraktdicke 
gewonnen. Ausbeute etwa 250/0' . 

Tinctura Droserae (Rorellae). Sonnentautinktur. Teinture de drosera - Ga1l.: 
1 T. Sonnentaukraut, 5 T. verdiinnter Weingeist (600/0), 

Drosan, Sirupus Droserae bromatus, ist ein 10/ 0 Natriumbromid enthaltender Sirup 
aus Herba Droserae. Gegen Keuchhusten empfohlen. 

Droserin, ein Keuchhustenmittel in Tablettenform, soIl aus den wirksamen Bestandteilen 
der Drosera h?rgestellt sein. 

Duboisia. 
Duboisia myoporoides R. BR. Solanaceae-Salpiglossideae. Ein an der Ost· 

kiiste Australiens, in Neukaledonien, auf Neuguinea wachsender kleiner Baum. 

Folia Duboisiae. Duboisiabliltter. Cockwood Leaves. 

Die Blatter sind glatt, diinn, zerbrechlich, bis 12 cm lang, in der Mitte bis 3 em breit, lang. 
lioh lanzettlieh mit stumpflieher Spitze, langgestielt, ganzrandig, der Rand etwas umgerollt. Von 
dem beiderseits hervortretenden Primarnerv gehen unter fast rechtem Winkel zu beiden Seiten 
10-13 Sekundarnerven abo Diese teilen sieh nahe dem Blattrande in 2 Zweige, die sieh mit dem 
naehst oberen und unteren Nerv verbinden. In den Zwisehenraumen ein feineres Maschennetz 
tertiarer und quartarer Nerven. Ohne Gerueh, von bitterlich scharfem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen oberseits sparlich, unterseits sehr zahlreich, 
fast kreisrund, ziemlich groB, dieht beisammen gelegen. Zerstreut keulenformige, mehrzellige 
Driisenhaare von eigenartiger Form, in der Mitte am dicksten, am Grunde ziemlich diinn, mit 
kurzer, zylindriseher Stielzelle, die einem kleinen Zellhiigel, dessen Zellen um die Anheftungs. 
stelle strahlenformig angeordnet sind, entspringen. Der beiderseits stark hervortretende Primar. 
nerv ist bicollateral und auf beiden Seiten von einem breiten, schwaeh kollenchymatisch aua· 
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gebildeten Gewebe umgeben. Palisadengewebe nur an der Oberseite. Oxalatsandzellen sparlich 
in den den Palisaden sich anschlie13enden Zellen. Beim Erwarmen eines Flachenschnittes der Blatt. 
unterseite in Kalilauge flillen sich die Epidermiszellen mit vielen kleinen, in Wasser und Alkohol 
liislichen Kristallen. 

Bestandteile. Hyoscyamin und I.Scopolamin und ein coniinahnliches noch nicht 
naher untersuchtes Alkaloid. Nach E. MERCK auch Pseudohyoscyamin, Smp. 133-134°, 
das bei der Spaltung Tropasaure und eine Base CSH1SNO liefert. SCHULTE fand einmal nur 
Hyoscyamin, in einem andern Muster nur Hyoscin (Scopolamin). Vielleicht sind die 
Basen, die leicht ineinander iibergehen kiinnen, nach Alter und Jahreszeit verschieden. Das bis· 
her als Du boisin bezeichnete Alkaloid ist ein Gemisch der verschiedenen Basen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ahnlich wie die andern narkotisch wirkenden Solanaceen; zur Gewinnung 

der Alkaloide. 

Duboisinum siehe ilnter Belladonna-Alkaloide S.655. 

Duboisia Hopwoodii F. v. MULL. Heimisch im Innern aller australischen Kolonien, mit 
Ausnahme von Tasmania und Viktoria, liefert das Kaumittel Pituri der Ureinwohner Australiens. 
Die Blatter sind lineal.lanzettlich, bis 12 cm lang, bis 8 mm breit, ganzrandig, in den Blattstiel 
verschmalert. 

Bestandteile. Ein Alkaloid Piturin, das nach LADENBURG mit Nicotin identisch 
ist; nach SENFT und HARTWICK ist es yom Nicotin verschieden. Es bildet ein far bioses, in Wasser, 
Weingeist und Ather liisliches 01. 

Dulcamara. 
Solanum dulcamara L. Solanaceae-Solaneae. BittersiiB. Durch ganz Eu. 
ropa., bis nach China und Japan, Nordafrika und Nordamerika verbreitet. Die 
Pflanze ist strauchartig, der Stengel unten holzig, oben mehr krautig, niederliegend 
oder klimmend. Die Blatter gestielt langlich eiformig, ganzrandig, spitz oder zu· 
gespitzt, am Grunde oft herzformig oder selbst geohrt, 3zahlig. Die Bliiten violett, 
selten weill, in langgestielten, rispenartigen, gablig beginnenden Wickeln, dieselben 
durch Anwachsung scheinbar extraaxillar. 

Stipites (eaules) Dulcamarae. BittersiiB-Stengel. Bittersweet Stalks. 
Douce-amere. Amari dulces. Alpenranken. Heiligenbitter. JeIanger
jelieber. Miiuseho17:. 

Die 2- bis 3jahrigen, im ersten Friihjahr oder im Herbst nach dem Abfallen 
der Blatter gesammelten und getrockneten Achsen. Diese sind in der Droge ver· 
schieden lang, rundlich oder undeutlich fiinfkantig, 4-8 mm dick, ha)lfig gedreht, 
mit zerstreuten Blatt. oder Zweignarben und sparlichen Korkwarzen versehen. Der 
diinne, hell graubraune Kork lost sich leicht abo Der Geschmack ist anfangs bitter, 
spater siiB. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis bedeckt noch die Korkschicht. An der inneren 
Grenze der chlorophyllhaltigen, schmalen, primaren Rinde einzeln oder in Gruppen beisammen 
Sklerenchymfasern, in Form eines weitlaufigen Kreises vereinigt. Zuweilen fehlen diese. Die 
sekundii.re Rinde hat einreihige Markstrahlen. Das Holz blaBgelb, deutlich radial gestreift, ein 
oder zwei Jahresringe, einreihige Markstrahlen, zahlreiche weite Tiipfelgefii13e, reichlich Holz. 
fasern und wenig Holzparenchym. An der Innenseite des Holzes markstandige Phloembiindel 
(bicollaterale Gefa13biindel). Alles Parenchym fiihrt Starke, daneben Zellen mit Kristallsand. 
1m Innern ein gro13es, zum Teil geschwundenes Mark. 

Verwechslungen. Als solche werden die Stengel von Lonicera c aprifolium L., 
Geisblatt, Lonicera p ericlymenum L., Caprifoliaceae, und Humulus I upulus L., 
Hopfen, Moraceae, genannt. Diese haben gegenstandige Blattnarben oder Knoten, Solanum 
dulcamara hingegen abwechselnde, und keine bicollateralen Gefa13biindel. 

Bestandteile. Dulcamaretinsaure (ein nichtglykosidisches Saponin), Dulcamarin. 
saure (saures glykosidisches Saponin) und Solacein (basisches Glykosid). Solanin ist nicht 
vorhanden; das bisher als einheitlich angesehene Dulcamarin ist ein Gemisch. 

Aufbewahrung. Gut nachgetrocknet in gut schlieBenden Gefa13en, vor Licht geschiitzt. 
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Anwendung. Innerlich zu 0,5-2,0 im Pulver oder als Abkochung, auch in Teemischun. 
gen, gegen Hautkrankheiten (Psoriasis, Pityriasis), Rheumatismus, Katarrhe, Asthma. In der 
Homoopathie gegen Durchfall. In groBeren Gaben erzeugt die Droge Schluckbeschwerden, "Obel· 
keit, Erbrechen, Schwache, Schwindel, Cyanose, Pupillenerweiterung, Konvulsionen. Die frischen 
Stengel werden zu Fuchswitterungen verwendet. 

~xtractum Dulcamarae. Bitters liBe xtr akt. Extrait de douce-
amere. - Ergiinib. III: 1 T. fein zerschnittene BittersiiBstengel wird zweimal mit je 5 T. sie· 
dendem Wasser iibergossen. erst 6, dann 3 Stunden stehen gelassen, die PreBfliissigkeiten zu einem 
dicken Extrakt eingedampft. - Austr.: Nach der fUr Extractum Centaur. minor. (Austr.) 
gegebenen Vorschrift wird aus zerkleinerten (II) BittersiiBstengeln zunachst ein dickes Erlrakt 
hergestellt, das nach Zumischen eines gleichen Teiles arabischen Gummis zur Trockene verdampft 
wird. - Gall.: 1000 T. grob gepulverte BittersiiBstengel werden mit Wasser durchfeuchtet 6 Stun· 
den maceriert, dann mit Wasser durch Perkolation 10000 T. Perkolat gewonnen. Letzteres wird fil· 
triert, zu einem weichen Erlrakt eingedampft, in der gleichen Gewichtsmenge (wie das Erlrakt) 
Wasser gelost, dann soviel 90 0/oiger Weingeist zugegeben, wie das Gewicht des Extraktes aus· 
machte (zur Fallung des Schleimes). Dann 12 Stunden stehen lassen, filtrieren und zurn weichen 
Extrakt eindarnpfen. - Portug.: Wie Extract. Belladonnae Portug. aus gepulverten Stipites zu 
bereiten. Ein rotbraunes, in Wasser triibe losliches Extrakt. Ausbeute ca. 160/0' 

Sirupus Dulcamarae. 
Extracti Duicamarae 2,0 
Sirupi Sacchari 98,0. 

Sirop de douce·amine (Gall. 1884). 
1. Stipitum Duicamar. cone. 100,0 
2. Aqu. destill. 1500,0 
3. Sacchari 

1 wird mit 2 kochend iibergossen, nach 6 Stunden 
preBt man ab, fiigt auf 100,0 der PreBfliissig· 
keit 180,0 von 3 hinzu und lOst durch Auf· 
kochen. 

Species pectorales BUROW. 
BUROWscher Tee. 

Herbae Cardui benedict. 
Herbae Centaurii min. 
Lichen. Islandici 
Stipit. Dulcamar. aa 60,0. 

Divld. in part. X. Ein Packchen mit 2 I Wasser 
auf 1 I einkochen und tagsiiber iauwarm ver' 
brauchen. In OstpreuBen beliebtes Hausmittel. 

Tinctura Dulcamarae. 
Stipitum Dulcamarae cone. 1,0 
Spiritus diiuti 5,0 

Echinacea. 
Brauneria angustifolia (DC.) HEILER (Echinacea angustifolia DC.). Com
positae-Tubuliflorae-Helianthoideae. Heimisob in den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas von .Alabama bis Texas und nordwestwarts, besonders in 
Kansas und Nebraska, doob niobt in den Oststaaten. 

Radix Echinaceae angustifoliae. Eobinacearinde. Eobinaoea Root. Sampson 
Root. 

Die im Herbst gesammelte Wurzel. 1m H,a.ndel in verschieden langen und verschieden dicken, 
zylindrischen, auBen graubraunen bis rotbraunen, langsgestreiften, etwas spiralig gedrehten, 
unregelmli.J3ig verzweigten Stiicken. Der Bruch kurzfaserig. Ohne Geruch, von schwach aroma· 
tischem, anfal1gs siiBem, spater scharfem, bitterem, speichelziehendem Geschmack. 

Mikroskopisobes Bild. Die Rinde weniger als 1 mm dick. Kennzeichnend ist das 
Vorkommen von schizogenen 01. oder Harzraumen, sowie von langgestreckten Steinzellen, die 
in eine kohlenahnliche Intercellnlarsubstanz (von HANAUSEK aIs melanogene Schicht bezeichnet) 
eingebettet sind. 

Verjiilschungen. Als Verfalschung wnrde eine Wnrzel beobachtet, die wahrscheinlich 
von Parthenium integrifolium stammt und aus St. Louis in den Drogenhandel gelangte. 
1m ganzen Zustand laBt sich die falsche Wurzel von der echten leicht unterscheiden, nicht aber 
in Pnlverform. Die falsche Wnrzel hat im Sklerenchymgewebe sehr lange Holzfasern (200-300 (t) 
mit einem Dnrchmesser von 12-30 {to 

Bestandteile. Geringe Mengen eines Alkaloids, das an der Wirkung nicht beteiligt 
sein soil, viel Zucker und eine unangenehm scharf schmeckende Saure, die als Trager der Wirk· 
samkeit gilt. 

Anwendung. Der GenuB der Wnrzel ruft reichliche Speichelabsonderung hervor. Von 
den Indianern wird die Wurzel gegen SchlangenbiB, Insektenstiche und als Wundheilmittel be· 
nutzt. Als blutreinigendes und antiseptisches Mittel bei Karbunkeln, Abszessen, Typhus und 
Meningitis, gegen Hamorrhoidalbeschwerden, besonders als Fluidextrakt. 

Extractum Ecbinaceae angustifoliae fluidum, aus der Wurzel bereitet, wird gegen 
Hamorrhoidalbeschwerden empfohlen. Man gibt es mit gleichen Teilan Hamamelisextrakt ge· 
mischt; Dosis 7 ccm der Mischung per rectum. 
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Elaeis. 
Elaeis guineensis. L. Palmae-Ceroxyloideae. Olpalme, heimisch viel. 

leicht in Siidamerika; in den Tropen, besonders in Afrika, weit verbreitet ange· 
pflanzt. Die Friichte dienen zur Gewinnung von Palmfett (aus dem Fruchtfleisch) 
und von Palmkernfett (aus den Samen). 

Elaeis melanococca GXRTN., heimisch in Mittel· und Siidamerika, liefert ebenfalls Palmfett. 

Palmfett, Palmbutter, Oleum Palmae. Palm Oil. Beurre de pa.lme. Das 
Fruchtfleisch liefert bis 48,5 % butterartiges Fett. gelb bis rotlich gelb, am Licht bald 
bleichend, Geruch achwach veiIchenartig. Smp. 27 -42,5°, Jodzahl 51-58. Weitere Konstanten 
siehe unter Olea pinguia Bd. II S. 296. 

Bestandteile. Glyceride der Palmitinsii.ure, Stearinsaure, Heptadecylsii.ure, 
Olsii.ure, Linolsaure. Ziemlich viel freieFettsii.uren. BENEDIKT fand in frischemPalmfett 12% 
freie Sii.ure, in altem Palmfett fast nur noch freie Fettsauren. 

Palmkernol. Palm Seeds Oil. Ruile de pepin de palme. Das in Europa 
aus den Samen der Olpalme gepreBte Fett (etwa 24% der Samen) ist butterartig, weiB bis 
gelblich (friiher bei mangelhafter Gewinnung gelb bis braun). Smp. 23-28°. Jodzahl 10-18. 
Weitere Konstanten siehe unter Olea pinguia Bd. II S. 296. 

Bestandteile. Glyceride der Stearinsaure, Palmitinsii.ure, Myristinsii.ure, 
Oleinsaure, La~rinsaure, Caprinsaure, Caprylsaure, Capronsaure. 

Anwendung. Gereinigtes Palmfett und Palmkernfett werden wie Cocosfett alB Speise. 
fett verwendet. 

Elaterium. 
Ecballium elaterium (L.) A. RICH. Cucurbitaceae-Cucurbiteae-Cucu
merinae. Springgurke. Heimisch im Mittelmeergebiet, kultiviert zu Arznei. 

zwecken in Frankreich und England. 

Fructus Ecballii. Springgurke. Wild Cucumber Fruit. Fruit de concombre 

sauvage. Fructus Elaterii (Momordicae, Cucumeris asini). Eselsgurke. Spritz. 
gurke. Elaterium Fruit. 

Die frischen, zu Anfang September mit den Stielen gesammelten, noch nicht vollig reifen 
Friichte kultivierter Pflanzen. Die am gekriimmten Stiel herabhii.ngenden Friichte liisen sich 
bei der Reife leicht ab und entlassen im selben Moment unter Detonation aus der dadurch ent· 
standenen Offnung den Saft und die Samen. 

Die Friichte sind oval, bis 5 cm lang, bis 3 cm dick, gelblichgriin, weichstachelig, drei. 
fii.cherig, in jedem Fach zahlreiche, in einem griinlichen Schleim eingebettete Samen. 

Bestandteile. Der wirksame Stoff der Friichte ist das Elaterin (s. u.). Ferner sind 
vorhanden: Weinsaure, Citronensii.ure, Kohlenhydrate, EiweiBstoffe, ein glykosid. 
spaltendes Enzym und Harz. In letzterem sind nachgewiesen: ein Kohlen wasserstoff (viel. 
leicht Hentriacontan), ein Phytosteri n und Sii.uren. 

Elaterium album (anglicum), Extractum Elaterii, Elaterium, ist der getrocknete 
Bodensatz, der sich beim Stehenlassen des Saftes der Spritzgurke absetzt. Es enthii.lt Elaterin 
und einige andere Bestandteile der Spritzgurke. Die Zusammensetzung ist sehr wechselnd. 
Der Gehalt an EJaterin schwankt zwischen 15 und 50 %. 

Anwendung. Als drastisches AbfiihrungsmitteJ zu 0,003-0,015 g (nach Brit. 1898 0,006 
bis 0,032 g). Wegen seiner Gefiihrlichkeit besonders bei alten Leuten und wegen der ungleich. 
mii.J3igen Beschaffenheit wird es kaum noch angewandt (Brit. 1914 fiihrt es nicht mehr). 

Elaterium nigrum (maltense) ist das durch Eindampfen des Saftes der Spritzgurke er· 
haltene Extrakt, eine griine, in Wasser triibe ltisliche Masse. Es enthii.lt 15-20% Elaterin. 

Elaterinum. Elaterin. 
Das Elateriu wird durch Umkristallisieren des in Wasser unloslichen Anteiles des Ela

teriums aus heiJ3em Weingeist oder Essigsii.ure gewonnen. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle von scharfem, bitterem Geschmack, unltislich in 

Wasser, schwer loslich in Weingeist und Ather, leichter ltislich in Chloroform. 
Die Zusammensetzung wird von verschiedenen Forschern sehr verschieden angegeben. 

ZWENGER und POLLAK C20~80o' THOMS C22H aoOo, v. HEMMELMAYB C2,Hs,08 oder 
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CzcHa.08, BERG Cll8H as0 7• Diese Verschiedenheit der Angaben ist jedenfalls darauf zuriick
zufiihren, daB das Elaterin des Handels kein einheitlicher Stoff ist. Nach F. B. POWER und 
CK. W. MOORE lii.l3t es sich durch wiederholtes Umkristallisieren aus Alkohol in zwei verschiedene 
Stoffe zerlegen, in a-Elaterin, das hexagonale Prismen bildet (etwa 60-80%), Smp. etwa 
230 0 unter Zersetzung, linksdrehend, ohne physiologische Wirkung, und p-Elaterin, das in 
Tafeln kristallisiert, Smp. 190-195°, rechtsdrehend von drastischer Wirkung. Das p -Elaterin 
wurde noch nicht vollkommen rein erhalten. -

A'Ujbewahf"u:ng. Vorsichtig. 
Anweoo'Ung. Als Abfiihrmittel zu 0,005 g. 
Extractum Ecballii. - Portug.: Der frische Prel3saft der von den Kernen befreiten 

Friichte wird einmal aufgekocht, koliert und auf dem Wasserbad zu einem weichen Extrakt 
eingedampft. Vorsich tig aufzubewahren! 

Pulvls Elaterlnl eomposltus (Brit. 1898). 
Compouud Powder of Elaterln. 

Trlturatio Elaterlnl (Amer.). 
Trituration of Elaterin. 

Elaterini 1,0 
Saeebari Laetls 89,0. 

Elaterinl 1,0 
Saccbari Laetls 9,0. 

Electuaria. 
Electuaria, Latwergen, Eleotuaires, sind brei- oder teigformige, zum in
neren Gebrauoh bestimmte Arzneizubereitungen aus festen und fliissigen oder halb· 
fliissigen Stoffen_ Die festen Stoffe sind als feine Pulver zu verwenden und vor dem 
Zusatz der fliissigen oder halbfliissigen Bestandteile gut zu misohen. Zur Aufbe
wahrung bestimmte Latwergen sind, sofern sie keine leichtfliichtigen Bestandteile 
enthalten, nach dem Misohen eine Stunde lang im Wasserbad zu erwarmen. Lat· 
wergen miissen gleichmaBige Beschaffenheit haben. 

Die zur Herstellung von Latwergen verwendeten festen Stoffe sind meist 
Pflanzenpulver, zuweilen auch Mischungen von Pflanzenpulvern mit anorgani
schen und organischen Arzneistoffen. Als Bindemittel werden meist Zucker
sirup oder Honig oder Tamarindenmus oder Pflaumenmus verwendet. Die 
Mischung erfolgt in Reibschalen, indem man zuerst die Pulver sorgfiiltig mischt und 
dann das Bindemittel hinzuriihrt. GroBere Pulvermengen werden zur besseren 
Misohung vorher durch ein Sieb geschlagen. Zur Herstellung von Latwergen fiir 
Tiere konnen auch grobe Pulver verwendet werden. 

Damit die Latwergen bei der Aufbewahrung nicht schimmeln oder in Garung 
geraten, miissen sie duroh Erhitzen keimfrei gemacht und dann heiB in gut gereinigte 
trockene AufbewahrungsgefaBe eingefiillt werden. Das einfache Erhitzen der Lat· 
wergen in einer Schale auf dem Wasserbad ist oft nicht ausreichend. Sicherer ist 
die regelrechte Sterilisation der Latwergen in Einmachglasern. Vor der A b gab e 
sind die Latwergen durchzuriihren, da bei der Aufbewahrung eine Entmischung ein
treten kann. 

Elemi. 
Mit dem Namen Elemi bezeichnet man eine Anzahl verschiedener, wohl 

meist von Burseraceen stammender Harze. 
Canarium luzonicum GRAY, Burseraceae, Philippinen (besonders auf der 
lnsel Luzon), auch auf dem Festlande Asiens kultiviert, liefert nach MERRILL das 
offizinelle und am meisten gebrauchliche Manila- oder Philippinische Elemi. 
Diese Pflanze ist nahe verwandt der friiher als Stammpflanze angesehenen Can ari um 
commune L .. aber nioht mit dieser identisch. 

Elemi. Manila-Elemi. Elemi. Resina Elemi. 
Es bildet eine triibe, weiche, teig- oder terpentinartige Masse von griinlichweiB

gelblicher oder gelblichweiBer Farbe und kOrnig-kristallinisoher Beschaffenheit, mit 
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Pflanzenresten und Kohleteilohen untermisoht. Der Geruoh ist aromatisoh, an 
Fenohel, Citronenol, Terpentin erinnernd, der Gesohmaok gewiirzhaft, bitterlioh. 
Loslioh in Ather, Essigather, Chloroform, Sohwefelkohlenstoff, Benzol, Toluol und 
warmem Alkohol, in kaltem Alkohol sowie in Petrolii.ther nur zum Teil loslioh. 
Unter dem Mikroskop lii.llt es, mit kaltem Alkohol (1: 3) behandelt, reiohlioh Kristall
nadeln (Amyrin) erkennen. Bei langerer Aufbewahrung wird Elemi allmii.hlioh 
fester und nimmt eine mehr gelbe oder brii.unliohe Farbe an. Die harte Sorte ist 
minderwertig. 

Fiir andere Elemi-Arten kommen als Stammpflanzen noch in Betracht: Canarium 
Mehenbetheni GARTN., C. edule HOOK., Afrika; C. strictum ROXB., Ostindien; C. zephy
rinum MIQ., Molukken. Fiir Carana-Elemi gilt Protium Carana (HUMB.) L. M.AItCH., 
Venezuela, Nordbrasilien, fiir Brasilianisches Almesseya-Elemi Protium heptaphyllum 
M.AItCH. var. brasiliense ENGL. als Stammpflanze. Ostafrikanisches Elemi (Luban 
Matti) wird auf Boswellia Frereana BIRDWOOD, eine Sorte aus Kamerun auf Canarium 
Schweinfurthii ENGL. zuriickgefiihrt. Samtliche Pflanzen gehoren zu den Burseraceen, 
nur fiir Yucatan-Elemi werden Amyris Plumieri D. C. und fiir Veracruz-Elemi Amyris 
elemifera, zwei Rutaceen, als Stammpflanzen bezeichnet. 

Handelsso'l'ten (nach DIETERICH). Eigentliche Elemisorten. "Weich" und 
"hart" sind Manila-Elemi (die offizinelle Droge), gewohnlich weich, aber auch hart im 
Handel, und Amerikanisches oder Westindisches Yucatan-Elemi, gewohnlich hart im 
Handel (diese Sorte heller an Farbe), friiher auch weich im Handel. Nur "hart" sind die iibrigen 
Mexikanischen oder Veracruz-Elemisorten, Rio-Elemi, dem Anschein nach ein Ge
misch verschiedener Protium-Elemisorten, Brasilianisches Almesseya-Elemi, Afrika
nisches Elemi, Ostindisches Elemi. 

Ve'I'jiilschungen. Hierzu werden teilweise dem Elemi ahnliche Harze benutzt: 
I. Dem Elemi an Geruch ahnlich: 

Ostindisches Tacamahak, wahrscheinlich von Calophyllum i nophyllum. 
Bourbon-Tacamahak, wahrscheinlich von Calophyllum tacamahaca, West

indisches und Ostindisches Resina Anime (hier ist nur das elemiahnliche Bursera
ceenharz zu verstehen). 

II. Dem Weihrauch an Geruch ahnlich und diesem nahestehend: 
Cayenne-Weihrauch, wahrscheinlich von Icica heptaphylla AUBL. 
Gommart-Gummi von Bursera gummifera. 
Harz von Occume = Westafrika (GabunfluB) - Burseraceae. 
Westindisches Tacamahak, wahrscheinlich von Icica heptaphylla und anderen. 
Bestandteile. Atherisches 01 (bis etwa 300f0), a-Amyrin CaoH,gOH, lange feine 

Nadeln, Smp. 180-181,5°, {J-Amyrin, ebenfalls C30H,sOH, Smp. 193-194°, beide rechts-
4rehend, zusammen etwa 20-~50/0. Bryaidin, CllOH 8SOS' Smp. 133,5°, in Wasser loalich, 
Brein, wahrscheinlich C30H,s(OH}z, Smp. 216-217 0, Breidin(7), Elemisauren (a und {J) und 
Reseno. 

E'I'kennung. Geschmolzenes Elemi fii.rbt sich auf Zusatz von verd. Schwefelsaure (1:4) 
rot. - Eine kleine Menge des Ha:rzes wird in einem flachen Schii.lchen in 1-2 ccm einer I.osung 
von 1 T. Phenol in 31.'. Tetrachlorkohlenstoff geloat. LaBt man dann Bromdampf auf die Ober
flache der Loaung flieBen, so farbt sich die Loaung blau. 

Priljung. a) Die weingeistige I.osung solI neutral reagieren (Terpentin gibt saure Lo
sung). - b) Beim Vermischen der weingeistigen Losung mit Wasser darf nur eine weiBe, milchige 
Triibung auftreten (Terpentin gibt Ausscheidung von harzigen braunlich-gelben Flocken). -
c) Beim Verbrennen darf es hochstens 1010 Asche hinterlassen. 

Aujbewah'l'ung. In gut schlieBenden BlechgefaBen. 
Anwendung. Zu reizenden Salben. Es wirkt ahnlich wie Terpentin, aber milder. T('ch

nisch zu Firnissen. 

Oleum "Elemi. Manila-ElemiiU. Oil of Elemi. Essenoe d'eiemi. 
Bei der Destillation mit Wasserdampf gibt das Elemiharz 20-300f0 farbloses bis hellgeibes 

ii.therisches 01, das nach Phellandren riecht; spez. Gew. 0,870-0,914 (15°); aD + 35-53 0; 
nD 20· 1,479-1,489; S.-Z. bis 1,5; E.-Z. 4-8; Wslich in 0,5-5 Vol. Weingeist von 90 Vol.- Ofo, 
meist auch schon loalich in 5-10 Vol. Weingeist von 80 Vol.- Ofo. Es enthalt d-a- Phellandren 
CloHle, Dipenten CloH l6, Poly terpene, leicht Wasser abspaltende O-haltige Korper, einen 
Sesquiterpenalkohol, Elemicin (ein Phenolather). In einer Anzahl von Olen sind auch 
nachgewiesen worden d-Limonen, ClOH16, Terpinen, CloRle, Terpinolen, ClOHle. 

Elemi depuratum. :mIami purifiee. - Gall.: Man schmilzt Elemi bei gelinder Warme 
und seiht durch Leinwand. Dieses gereinigte Elemi ist gewiihnlich etwas dunkler gefarbt ala 
daa natiirliche Elemi. 
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Unguentum Elemi. Elemisalbe. Onguent d'elemi. Baume d'Ar
caeus. Balsam um Arcaei. Unguen tum Arcaei. - Ergiinw., Helv.: Elemi, 
Larchenterpentin, Hammeltalg, Schweineschmalz gleiche Teile. - Nederl.: 30 T. Elemi, 10 T. 
gelbes Wachs, 40 T. Schweinefett, 20 T. Larchenterpentin. - Hisp.: Je 125 T. Elemi, Schweinefett 
und Terpentin, 150 T. Talg. - Portug.: Je 200 T. Elemi und weiJ3es Wachs, 500 T. Schweinefett 
und 100 T. Terpentin. - Man schmilzt alles auf dem Dampfbad zusammen, seiht durch und 
riihrt bis zum Erkalten. 

Unguentum Elemi rubrum, rote Elemisalbe, erhalt man durch feines Anreiben von 
5 T. Bolus rubra mit 95 T. Elemisalbe. 

Balsamum Arcael IIquldum. Balsamum vulnerarlum Hollandlcum. 
Unguenti Elemi 30,0 Hollandischer Wundbalsam. 
OJei Petrae 70,0. 

Bei gelinder Warme schmelzen und kaltriihreu. 
Elemi 20,0 
Cerae fla vae 5,0 
Terebinth. laricin. 35,0 
OJei Hyperici 40,0. 

Embelia. 
Embelia ribes BURM. Myrsinaceae-Myrsineae. Heimisch im ganzen tro

pischen Asien bis in das siidliche China, besonders in der Provinz Canawar (Ost
indien). 

Fructus Embeliae rib is. Embeliafrucbt. Semen Embeliae ribis. 

Die reifen Friichte. Diese sind bis 5 mm lang, bis 4,3 mm, bei zweisamigen Friichten bis 
5,2 mm und dariiber dick, gelbbraun bis grauschwarz, fast kugelig, sehr oft von oben zusammen· 
gedriickt oder aueh langlich oval, sie haben auJ3erlieh Ahnliehkeit mit dem Piment und dem Pfeffer
korn. Der Fruchtstiel ist nur halb so lang wie der Durehmesser der Frucht, vielfach abgefallen, 
an seiner Stelle eine rundliche Hohlung. An der oberen Seite lauft die Fruehtschale in einer kleinen 
Spitze aus, die den Rest des Griffels bildet. Bei starkem Druck zerspringt die Fruchtschale, unter 
der auileren grauen Schicht eine hell braune, mit starken Langsstreifen versehene Lage. Der Same, 
von einer zarten, lederartigen, rotlichbraunen, Ieicht abtrennbaren, geaderten Haut allseitig um
hiillt, hangt nur am Grunde mit der Fruehtschale zusammen, ist sonst lose und an Form einseitig
plattgedriiekt.kugelig. 

Bestandteile. Der wirksame Stoff ist die von WARDEN aufgefundene Embeliasaure 
(s. u.), die in den Samen zu etwa 2,5 % enthalten ist. Ferner sind vorhanden geringe Mengen 
atherisches 01, fettes 01, Harz, Farbstoff, ein Glykosid Emb elin (SCOTT), das in helIgelbenBlatt
chen kristallisiert, ein Alkaloid Christembin (CHRISTY) und ein Gerbstoff Embetannin. 
Keine Starke. ' 

Anwendung. Als Bandwurmmittel zu 1-5 g. In Indien werden sie als Stomachicum, 
Carminativum, Tonieum und Purgativum angewandt. Sie sollen auch zur Verfalsehung des 
Pfeffers und der Cubeben dienen. 

Acidum embelicum. Embeliasliure. C1sH 280,. Mol.-Gew. 308. 

Gewinnung. Die gepulverten Embeliafriichte werden mit Chloroform ausgezogen. Der 
Auszug wird zuerst zur Entfernung des Alkaloids mit vprd. Salzsaure, und dann mit verd. Na
tronlauge ausgesehiittelt. Aus der alkalischen Aussehiittelung wird die Saure dureh Salzsaure 
gefallt, mit Wasser gewasehen und aus verd. Alkohol umkristallisiert. 

Eigenschajten und Ef'kennung. Goldglanzende Blattehen, Smp. 142 0, unloslieh 
in Wasser, loalieh in Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol; in Natronlauge mit violetter Farbe. 
Die Losung in verd. Alkohol gibt mit Eisenehlorid eine braunrote, mit Zinkehlorid eine violette, 
mit Bleiaeetat eine sehmutziggriine Fallung. Die Emheliasaure ist anseheinend ein Abkommling 
eines Oxychinons. Dureh Reduktion mit Zink und Salzsaure wird sie in Hydroembeliasaure, 
ClsH aoO" iibergefiihrt. Bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat in alkaliseber Loaung ent
steht Laurinsaure. 

Anwendung. Als Bandwurmmittel, meist in Form des Ammoniumsalzes. 

Ammonium embelicum, embeliasaures Ammonium, C1sH 260,(NH,lt, wird durch Ver
dunstenlassen einer mit Ammoniak iibersattigten Looung von Embeliasaure erhalten. 

Eigenschajten. Bei langsamem Verdunsten der Looung kristallisiert es in roten Na
ddn, in den Handel kommt es als ein braunliches Pulver, loslieh in verd. Weingeist. 

Anwendung. Als Bandwurmmittel in PiJlen, 0,2 g fur Kinder, 0,4 g fur Erwaehsene. 
Taeniol FUNCK, ein Bandwurmmittel, besteht aus 6 weiehen Kapseln mit den wirksamen 

Bestandteilen aus Embelia ribes und Kamala. 
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Emplastra. 
Empiastra. Pflaster. Plasters. Emplatres. 
Pflaster sind nach der Germ.: Zum auJ3eren Gebrauche bestimmte Arzneizube

reitungen, deren Grundmasse aus Bleisalzen der in CHen und Fetten vorkommenden 
Sauren, aus Fett, LIl, Wachs, Harz, Terpentin oder aus Mischungen einzelner dieser 
Stoffe besteht. Die Pflaster werden in Tafeln, Stangen oder Stucke von verschiedener 
Form gebracht oder auf Stoff gestrichen. Sie sind bei gewohnlicher Temperatur 
fest und in der Hand knetbar; beim Erwarmen werden sie flussig. 

Diese altere Art der Pflaster ist in neuerer Zeit durch die Kautschukpflaster 
(Collemplastra S. 1198) vielfach· verdrangt worden. 

He'f'stellung. Die zur Herstellung von Pflastern dienenden Rohstoffe 
mussen von einwandfreier Beschaffenheit sein. Die Verwendung von minderwertigen 
Rohstoffen. z. B. von ranzigem (:)1 oder Fett, kann sehr unangenehme Nebenwir
kungen bei der Anwendung zur Folge haben. 

Abb. 235. 

Wenn nicht besondere Vorschriften gegeben sind, 
werden zur Herstellung der Pflaster stets die schwerer 
schmelzbaren Bestandteile zuerst fUr sich geschmolzen, 

Abb.236. 

dann die leichter schmelzbaren hinzugesetzt, und der halb erkalteten 
Masse die gut getrockneten (!) pulverformigen sowie die fluchtigen Stoffe 
und anderen Zusatze durch Riihren beigemischt. Das Ruhren ist immer so lange 
fortzusetzen, bis die Masse so dick geworden ist, daJ3 die einzelnen Bestandteile 
sich nicht wieder absondern konnen. Extrakte mischt man vorher mit Terpentin 
und einigen Tropfen Wasser oder verdiinntem Weingeist, ebenso Gummiharze (siehe 
bei Empl. Lithargyri compo Bd. IT S. 502). Campher lost man in 01 oder reibt ihn 
aufs feinste damit an. 

Das Zusammenschmelzen der Masse geschieht im Dampfbad. Nur bei hoherer 
Temperatur schmelzende Harze usw. sind vorher auf freiem Feuer vorsichtig unter 
stetem Riihren (!) zu schmelzen. Schwer schmelz bare Harze wie Benzoe, Myrrha. 
Mastix mischt man der Pflastermasse in feinst gepulvertem Zustande zu, desgleichen 
Seife und Pflanzenpulver. 

Dber die Darstellung des als Grundmasse fUr andere Pflaster dienenden Blei
pflasters siehe Emplastrum Lithargyri (Bd. II unter Plumbum S. 500). 

Das Formen der Pflaster in Stangen geschieht auf mit Wasser oder OI benetzten 
Pflasterbrettern mit benetzten Handen und einem zum Glatten der einzelnen Stangen 
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dienenden Rollbrett. GriiBere Mengen formt man zweckmaBig mit Pflasterpressen 
(Abb.235). 

Eine mit Warmvorrichtung versehene Pflasterpresse von ROB. LIEBAU in Chemnitz 
zeigt Abb. 236. Das Pressen des PflMters geschieht damit auf folgende Weise: Man gieBt 
dIU! geschmolzene Pflaster in moglichst dickfliissigem Zustand in die beigegebenen Zink

Abb.237. 

becher, lii.Bt es darinnen erkalten und hebt es, 
nachdem man den Becher ein wenig iiber der 
Gas- oder Spiritusflamme erwii.rmt hat, mit 
einem Spatel heraus. Die so gewonnenen 
Pflasterkegel passen genau in den Cylinder. 
Nun braucht man nur den Cylinder mit einem 
Pflasterkegel zu fiiHen und den Kolben nach 
unten· zu drehen und schon nach wenigen 
Umdrehungen tritt dIU! Pflaster in schonen 
geraden Stangen zutage. Vor Beginn des Pres
sens empfiehlt es sich, auf das Rinnenbrett 
etwas 01 oder Wasser zu geben, damit das 
Ankleben der Pflasterstangen vermieden wird. 
Zum Abschneiden der auf RoHen weiterge

fiihrten Pflasterstangen dient eine diinne Schere oder eine Pflasterteilmaschine (Abb. 237). 
Der zu teilende Strang wird in der Rinne b bis zu dem verschiebbaren Teile a vorgeschoben und 
mit c durchgeschnitten. 

Zum Ausgiellen der Pilaster in Tafeln dienen abgeteilte Blechformen (ahnlich 
den Schokoladeformen) oder Papierkasten. Die Blechformen streicht man vor
her mit Seifenspiritus aus und laBt diesen eintrocknen. Eine besonders glanzende 
Oberflache der Pflaster erzielt man durch Auslegen der Blechformen mit Stanniol 
(die gHi.nzende Seite nach oben). Die in bekannter Weise gefalzten Papierkapseln 

Abb.288. 

wischt man, je nach der Art des auszugieBenden Pflaster!!, mit Glycerinsalbe, weicher 
Seife, Talg oder 01 aus. In allen Fallen sind die Pflaster in halb erkaltetem Zustande 
miiglichst dicht liber der Form (um die Schaumbildung zu vermeiden) auszugieBen. 

Streichen der Pflaster. Das Streichen eines Pflasters mit der Hand unter Zu. 
hilfenahme besonderer Pflasterrahmen kommt nur noch selten vor. Die meisten 
Pflaster werden mit besonderen Vorrichtungen gestrichen und in gestrichenem 
Zustande vorratig gehalten. Es ist durchaus nicht schwierig, auch im Kleinbetrieb 
sauber und gleichmaBig gestrichene Pflaster herzustellen. Die Dicke der Pflaster
schicht ist durch GeTm. und Belg. auf etwa 1 mm festgesetzt. Als Unterlage fiir die 
Pflastermasse dient in der Regel Schirting, seltener Segeltuch, Cambric oder Seide. 
AHe diese Stoffe sind vor dem Bestreichen frisch und sehr glatt zu bligeln, wenn sie 
nicht schon in geglattetem Zustande, meist aufgerollt, in Arbeit genommen werden. 
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Die einfachste Pflasterstreichmaschine besteht aus einem eisernen Lineal, das hoch
kantig an einem Tisch festgeschraubt wird. Unter diesem Lineal zieht man in gleichmaBiger 

Abb.239. 

glatter Spannung den Schirting hinweg, wahrend hinter dem Lineal die Pflastermasse gleich. 
maBig aufgegossen wird. Was dabei auf den Seiten abflieBt, wird in einer untergestellten Wasser· 
wanne aufgefangen. GleichmaBiges, 
r uhiges Ziehen ist dabei die Haupt· 
sache und erfordert eingeiibte Hilfs· 
krafte. Sehr einfach, aber recht brauch
bar ist die durch Abb. 238 dargestellte 
Pflasterstreichmaschine von ROB. LIE· 
BAU in Chemnitz. Sie besteht aus 
einer Eisenplatte a, zu deren beiden 
Seiten Stander b angebracht sind, die 
2 Lineale c und d halten. Vor dem 
Lineal d Jiegt ein mit L6chern ver· 
sehenes Gasrohr e zum Anwarmen des 
Lineals. Winde I dient zum Aufwik. 
keln des zu verarbeitenden Stoffes. 
Derselbe wird unter den Linealen hin
durchgeschoben und die fliissige Masse 
dann zwischen die Lineale, die rechts 
und links dicht abgesperrt sind und so 
einen dichten Kasten bilden, eingegossen. 
Der Stoff wird dann gleichmal3ig und 
ruhig unter der Masse durchgezogen 
und auf h1ngen Tischen Ilousgebreitet. 
Etwas komplizierter, aber ebenso leicht 
zu bedienen ist die in Abb.239 abge
bildete Streichvorrichtung, die BACH 
u. RIEDEL in Berlin liefern. 1 ist der 
Kasten, der die streichfertige Pflaster· 
masse enthaIt. Sie tritt durch einen 
Spalt heraus und ergieBt sich gleich
maBig iiber den unter dem Spalt durch· 
gezogenen Schirting. 2 sind verschieb
bare Metallplatten, um die Breite des 
"Strichs" zu fixieren. Durch die Schrau
ben 3, 3 wird die Pflasterschicht, die 
Dicke des Strichs, eingestellt. Zu feineren 
Einstellungen dienen die mit 4 bezeich· Abb. 240. 
neten Metallplattchen von 0,8-1,1 mm 
Starke, die unter die Kastenwand geschoben werden. Ziffer 5 bezeichnet einen vierkantigen, 
drehbaren, mit Handgriff versehenen Eisenstab zum Aufwickeln und Abwickeln des Schirtings. 
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Bevor der Stoff unter den Spalt des Kastens geleitet wird, mull er um den in der Abbildung 
mit 6 bezeichneten run den Eisenstab herumgehen, um beim Vorziehen wagerecht und faitenios 
zu bleiben. Die Vonichtung liefert bei einiger "Ubung in kurzer Zeit grolle Mengen ge
strichenen Pflasters. Selbstverstandlich ist dabei, daB die zu streichende Masse vollkommen 
frei von Verunreinigungen und Knotchen ist und eine Konsistenz besitzt, die sie befahigt, 
bald zu erharten. Eine Pflasterstreichmaschine mit Vorrichtung zum Erwarmen der Masse zeigt 
Abb. 240 S. 1197. 

Zum Streichen von Pflaster und Salbenmull eignet sich die durch Abb.241 
veranschaulichte Maschine von ROB. LIEBAU in Chemnitz. Auf einer GuBeisenplatte sind zu 
beiden Seiten Stander angebra.cht, zwischen weiche genau gearbeitete Lineale geschoben sind. 
Am vorderen Stander ist ein mit feinen Lochern versehenes Messingrohr angebracht zum Erwarmen 
des vorderen Lineals mittels Gas oder Benzin. Am hinteren Teil befindet sich ein Wickelapparat 
zum Aufwickeln und Abrollenlassen der Stoffstreifen. 

Zunachst wird der Stoff an dem einen Ende mittels einer Blechklemme an der vier
kantigen Welle befestigt und stra£! auf die Welle aufgewickelt. Dann fiihrt man das vordere 
Ende des Stoffes unter die runde untere Welle und unter beiden Linealen hinweg iiber das 
vorn angebrachte Streichblech und befestigt es in der beigegebenen Holzklammer. Dann erst 

Abb. 241. 

stellt man beide Lineale genau ein, indem ma.n rechts und links unter die Lineale soviel 
Kartonpapierstreifen einschiebt, wie die gewiinschte Starke des Pflasteraufstrichs erfordert. 
Dann schraubt man die Lineale fest. Nachdem man nun die Fliigelschraubchen der Brems
lager, in welchen die Stoffwelle lauft, 80 gestellt hat, da.B sich der Stoff leicht abwickeln lallt, 
wird die durchgeseihte Pfiastermasse aufgegossen und der Stoff mittels der Holzklammer 
einfach unter den Linealen hinweggezogen und zum Trocknen an einem geeigneten Ort 
aufgehangt. Die beiden beigege];enen eisernen Schieber miissen rechts und links zwischen 
die Lineale eingeschoben werden, weil BOnst die Pflastermasse durch die Bohrungen ab
fHeBen wiirde. Beim Streichen von Salbenmull beseitigt man diese Schieber und 
fiihrt die beigegebenen Eisenstiibchen in die Bohrungen ein. Der Stoff wird dann iiber 
das hintere Lineal und unter das untere Stabchen, iiber das obere Stabchen hinweg und 
zwischen beide vordere Lineale hindurch gefiihrt, wodurch ein Streichen von beiden Seiten des 
Stoffes erfolgt. 

Aufbewshrung der PUsster. Pflaster in Blocken, Tafeln oder Stangen sind 
locker geschichtet, zwischen Pergament oder Wachspapier, kiihl, trocken und VOT 

Licht geschiitzt aufzubewahren. Gestrichene Pflaster rollt man auf, nachdeDl 
sie vollkommen getrocknet sind. Urn spateres Zusammenkleben zu verhindp,rD, kann 
man Harzpflaster usw. vorher mit Talcum abreiben. Andernfalls roUt man diinnes 
Ceresinpapier dazwischen und bewahrt die einzelnen Rollen aufrecht stehend kiihl 
imd vor Luft und Staub geschiitzt auf. Harzhaltige Pflaster, die leicht absplittern, 
bewahrt man in gleicher Weise bei Zirnrnertemperatur auf. 
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Collemplastra. Ka u tsch ukpflaster. Kautschukpflaster sind gestrichenc 
Pflaster, deren Pflastermasse als wesentlichen Bestandteil Kautschuk enthillt. 

Collemplastrum adhaesivum. Kautschukheftpflaster. HardPlaster. 
Emplatre caoutchoute simple. Sparadrap caoutchoute. 
Collemplastrum. Sparadrap cum Caoutchouc. Sparadrap adhaesivum 
gummi elastici. Tela adhaesiva. 

Dieses Pflaster bildet im wesentlichen die Grundlage zu allen anderen Kaut
schukpflastern. Von groJlter Bedeutung fur die Gute des Pflasters ist die Beschaffen· 
heit des Kautschuks. Es ist nur bester gereinigter, nicht vulkanisierter 
Para·Kautschuk zu verwenden (s. unter Kautschuk S. 875). 1m Kleinbetrieb ver· 
wendet man am besten Resina elastica in foliis. 

Die Herstellung der Grundmasse geschieht unter Beriicksichtigung der sehr guten 
Vorschrift der Germ. folgenderma13en: 134 T. Adeps Lanae anhydric. werden mit 16 T. Balsamum 
Copaivae zusammengeschmolzen und kurzeZeit (10 Minuten) auf 100 °erhitzt. Dashalberkaltete Ge
misch wird in 30 T. Benzin. Petrolei gelost und die Losung nach dem Erkalten einer Los ung von 50 T. 
Kautschuk in 30 T. Petroleumbenzin zugesetzt. Das Ganze wird mit 50 T. Rhizom. Iridis su bt. 
pulv., die vorher bei 100 0 getrocknet (!) mit der niitigen Menge Benzin. Petrolei fein verrieben sind, 
durch Umschiitteln gemischt. Der Kautschuk wird vorher bei gewiihnlicher Warme in stark
wandigen Glasflaschen geliist. Werden die Flaschen taglich gewendet, so hat man in ungefahr 
10 Tagen gie13bare und gleichma13ige Liisungen. Haufiges Schiitteln fiihrt nicht schneller zum Ziele. 
Auch die Liisung der Copaivabalsam-Wolliettmischung geschieht am besten durch einfaches 
Schiitteln in Glasgefa13en; in flachen Schalen bilden sich infolge des Verdunstens von Benzin leicht 
Hautchen und Kliimpchen. Es ist am besten, man halt beide Liisungen vorratig und mischt sie 
erst kurz vor dem Gebrauch. Beirn Anreiben des Veilchenwurzelpulvers mit Benzin ist zunachst 
eine dicke Paste herzustellen; erst wenn aIle Kliimpchen daraus verschwunden sind, gibt man soviel 
Benzin hinzu, da13 sich das Ganze gie13en la13t. Wird von Anfang an eine grii13ere Menge Benzin 
genommen, so erhalt man sehr schwer eine klumpenfreie Pflastermischung; sind aber Klumpen 
in der Mischung vorhanden, so mu13 sie durch ein Sieb gegossen werden - Germ. 6 s. Bd. II S. 1318. 

Die Vorschriften anderer Pharmakopoen weichen in der Technik von der der Germ. nicht ab, 
doch sind die Grundstoffe und Liisungsmittel vielfach verschieden. Japan la13t an Stelle von Kaut
schuk gereinigte Guttapercha verwenden. 

Austr.: Man bringt 6 T. Harziil (Oleum Resinae empyreumaticum), 10 T. gereinigten Kaut
schuk und 45 T. Petrolather in eine gut zu verschlie13ende Flasche, la13t unter haufigem Umschiitteln 
einige Tage stehen, bis Liisung erfolgt ist, und setzt dann eine gleichfiirmige Mischung aus je 4 T. 
Copaivabalsam und Geigenharz, je 2 T. Wollfett, gelbem Wachs und Sandarak, 9 T. gepulverter 
Veilchenwurzel und 16 T. Ather hinzu. - Belg.: Kautschuk 25,0, Ather (0,720) 150,0, werden zur 
Liisung unter iifterem Schiitteln beiseite gestellt. Andererseits schmilzt man Colophonii 20,0, Cerae 
albae 5,0, Empl. Plumbi simpl. 35,0 und fiigt der Schmelze zu: Balsam. Copaivae 10,0, 01. Tere· 
binthin. 5,0. Dieses Gemisch wird nach und nach mit der Kautsllhukliisung gemischt, alles gut 
durchgeschiittelt usw. - Dan.: Pyrolei Colophonii (Harziil) 150,0, Balsam. Copaivae, Colophonii 
aa 100,0, Adipis lanae 50,0, Cerae flavae 30,0, Aetheris 1600,0, Resinae elastic. conc. 250,0, Rhiz. 
Iridis subt. pulv. 220,0, Resin. Sandarite. pulv. 50,0. Die ersten fiinf Bestandteile werden zu
sammengeschmolzen. Die kolierte, abgekiihlte Masse wird in 1200 T. Ather geliist, dann der 
Kautschuk zugegeben und bis zur Liisung geschiittelt. Zuletzt fiigt man das. mit 400 T. Ather 
angeschiittelte Iriswurzel- und Sandarakpulver zu. - Gall.: Resin. Dammar. 100,0, Olei Vaselini 
80,0, Cerae albae 320,0, Adipis lanae 240,0, Kautschuk 40,0, Benzini 800,0, Spiritus (95 0/ 0) 500,0, 
01. Terebinth. 40,0. Der Kautschuk wird in dem Benzin, das Dammarharz in dem Gemisch des 
Alkohols mit dem Terpentinol geliist. Auf dem Wasserbad werden das Wachs und das Wolliett 
zusammengeschmolzen; dann fiigt man das Vaseliniil und die KautschuklOsung hinzu und riihrt 
bis zum Erkalten. Schlie13lich wird die Dammarlosung zugesetzt, die Mischung unter fortwiihrendem 
Riihren auf 50 0 erwarmt, bis die fliichtigen Liisungsmittel verjagt sind, und dann in einen Topf 
koliert. - Hisp.: 100 T. Kautschuk werden in 750 T. Petroleumbenzin (Sdp. 60-70 0) geliist. 
Anderseits schmilzt man 400 'f. (auf dem Wasserbad vollkommen entwiissertes!) Bleipflaster 
mit 100 T. Dammarharz, 50 T. festem Paraffin und 350 T. Kolophonium zusammen, mischt die 
Schmelze mit der KautschuklOsung, erwarmt auf dem Wasserbad bis zur Verjagung des Benzins 
und streicht auf Leinen usw. - Hung.: 21 T. Veilchenwurzelpulver werden mit 1,1 T. gepulverter 
Salicylsaure gemischt und dann mit 100 T. Corpus collemplastri und 300 T. Solutio resinae elasticae 
(siehe S. 1200) weiter verarbeitet. -Japan. :150,0 01. resinae empyreumatic., 100,0 Balsam. Copaivae, 
100,0 Colophonium, 50,0 Lanolin. anhydr., 30,0 Cera £lava und 250,0 fein zerschnittene Gutta
percha depurata werden in 1200,0 Ather geliist. Dieser Losung fiigt man eine Mischung aus 220,0 
Rhiz. Iridis subt. pulv., 50,0 Sandarac. subt. pulv. und 400,0 Ather zu. - Suec.: Zu bereiten aus 
6 T. Harzbl, 10 T. Kautschuk, 40 T. Benzin, 4 T. Copaivabalsam, 4 T. Kolophonium, 2 T. Wolliett, 
2 T. gelbem Wachs, 2 T. Sandarakpulver, 9 T. Veilchenwurzelpulver und 16 T. Ather. 
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Corpus ad collemplastra (Hung.): 45 T. gepulvertes, bei 50 0 getrocknetes Kolo
phonium werden in einem eisernen Kessel vorsichtig mit 15 T. wasserfreiem Wolifett zusam
mengeschmolzen. Der halberkalteten Masse fiigt man nach und nach 60 T. Benzin zu, koHert, 
nachdem alies gelost ist und erganzt zuletzt mit Benzin auf 100 T. 

Solutio resinae elasticae (Hung.): 30 T. fein zerschnittener Kautschuk werden durch 
anhaltendes Schiitteln mit 270 T. Benzin zu einem dicken Schleim aufgelost, der keine unge
losten Kautschukteile oder fremde Bestandteile enthalten darf. 

Corpus ad Collemplastrum (DIETERICH). Kautschukheftpflasterkorper. 30T. Harzol, 
4OT. Copaivabalsam, 20 T. Larchenterpentin, 4OT. gelbes Colophonium, 12 T. gelbes Wachs werden 
geschm.,?lzen. Die Mischung wird durchgeseiht und in einer J;llechkanne mit weiter 6ffnung mit 
600 T. Ather bis zur Losung geriihrt. Dann fiigt man 100 T. in kleine Stiicke zerschnittenen Kaut
schuk hinzu und riihrt ununterbrochen 6 Stunden lang. Dann wird die Blechkanne mit einem 
Kork verschlossen und bis zum andern Tag stehen gelassen. Die Masse wird dann gut durch
geriihrt und das Riihren alle 6 Stunden wiederholt bis der Kautschuk geltist und gleichmaBig ver
teilt ist. Durch Zusatz von Ather wird das Gemisch auf 800 T. erganzt und die Masse nochmals 
durchgeriihrt. Der Raum, in dem die Arbeit vorgenommen wird, muB eine Temperatur von 15-20 0 

haben; auch nachts soli die Temperatur nicht unter 15 0 sinken. 
Das . Streichen der Kautschukpllaster geschieht mit denselben Maschinen, wie 

sie zum Streichen anderer Pflaster Verwendung finden, aber k al t oder wenigstens 
bei moglichst niedriger Temperatur in sehr gut geliifteten Raumen (Benzindampfe, 

Abb.242. 

Feuersgefahr!). Es ist vorteilhaft, 10-11 m lange Streifen zu streichen und diese 
ohne Verzug auf eine feste Unterlage (lange Tische) zu legen. Beim Verwenden von 
Leinen oder Stiihlen zum Aufhangen des Pflasters bilden sich leicht Blaschen, die 
das Pflaster unansehnlich machen. Frisch gestrichene Pflaster sollen zum Trocknen 
nicht langer als einen Tag an der Luft liegen. In der Regel kann man sie schon nach 
kiirzerer Zeit· aufroHen, wobei man weitmaschige Gaze zwischenlegt. Das Trocknen 
des Pflasters wird wesentlich beschleunigt, wenn man mit einem Geblase oder einem 
Luftsauger einen raschen Luftstrom darliberstreichen lallt. Der Schirting mull beim 
Streichen wagerecht unter dem mit der Masse angefiillten Kasten der Pflasterstreich
maschine hindurchgehen, und zwar unter dem an der einen Seite der Maschine an
gebrachten Eisenstabe (Abb. 239, S. 1197). Auf der anderen Seite muB der Schirting 
liber die scharfe Kante nach unten gezogen werden. Die Dicke des Pflasters solI 
nach Germ. 0,9 mm betragen (mit dem Schirting). Um haufiges Reinigen der Ma
schine zu umgehen, empfiehlt es sich, mehrere RoHen Schirting, die dann auf eine 
drehbare Winde aufgezogen werden, beim Streichen bereit zu halten. 1st eine Rolle 
verbraucht, dann wird der Kasten der Maschine so gestellt, daB die Pflastermasse 
nicht heraustreten kann. Jetzt werden der Anfang der neuen und das Ende der 
alten Rolle zusammengenaht, das zusammengenahte Stuck wird hindurchgezogen, 
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und mit Hilfe der kleinen Metallplatten, die bei jeder Maschine mitgeliefert werden, 
von neuem auf eine Dicke von 0,9 mm eingestellt. Nach kurzem Trocknen konncn 
die Pflasterstreifen auf den Tischen aufeinandergelegt werden, ohne daB sie zu. 
sammenkleben. Der Schirting muB dem Faden nach gerissen werden. 

Zu Streckverbanden dienendes Pflaster wird auf Segeltuch 1,1 mm 
dick (einsehlieBlieh Tueh) aufgestriehen. Der 80 em breite Stoff wird mit der 
Bindensehneidemasehine in fiinf 16 em breite Streifen zerlegt. Naeh dem Streiehen 
und naeh dem Verdunsten des Benzins werden die einzelnen Streifen mit der 
Sehere zersehnitten, so daB 8 em breite und 5 m lange Bander entstehen. Diese 
werden ohne Zwisehenlage zusammengerollt. 

Abb.243. 

Das Schneiden und Durchlochern der Kautschukpflaster und anderer gestrichener 
Pflaster gesehieht, Bofern groBere Mengen in Frage kommen, mit Maschinen. 

Die in Abb. 242 wiedergegebene Maschine ist zum Schneiden von 20 Streifen Bandpflaster 
von je 1 cm Breite bestimmt. Sollen breitere Streifen geschnitten werden, dann werden die 
Zwischenraume der Messer entsprechend verbreitert. Die beiden Wellen tragen in der Zeichnung 
21 Paar Stahlmesser, durch die das Pflaster selbsttatig uber das Anlauf· nach dem Ablaufbrett 
getrieben und glatt durchgeschnitten wird. 

Abb. 243 zeigt eine Pflasterperforiermaschine fUr Handbetrieb. Die Durchlochung 
geschieht durch Stahlstifte, die sich in Stahlliicher einsenken; dazwischen liegt das Pflaster. 
Dem GroJ3betrieb dient eine von A. HOGENFORST in Leipzig konstruierte Perforiermaschine 
(Abb. 244 S. 1202), die mit Auf· und Abwickelvorrichtung versehen ist und ermoglicht, um· 
fangreiche Rollen von Pflastern automatisch zu durchlochen. 

Aufbewahrung der Kautschukpflaster. Durch die Einwirkung von Luft und 
Licht erlangen Kautsehukpflaster nach und nach eine schmierige Besehaffenheit. 
Sie sind deshalb vor Lieht und Luft gesehiitzt kiihl aufzubewahren. 

Collemplastrum Acidi boriei. Borsaurekautschukpflaster. Nach SCHNEEGANS und 
CORNEILLE: Zu bereiten aus 8 T. Kautschuk, 40 T. Benzin, 20 T. Dammarharz, 15 T. weiJ3em 
Wachs, 25 T. Benzoetalg und 20 T. Borsaurepulver. 

Hager, Handbuch. 1. 76 
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Collemplastrum Aluminii acetici. Essigsaure Tonerde· Ka.utschukpflaster. Nach 
DIETERICH: Kautschukpflasterkorper 800,0, Rhizomatis Iridis pulv. 65,0, Sandaracis 20,0, Alu
minii acetici 17,0, Olei resinae 35,0, Aetheris 150,0. 

Collemplastrum Arnicae. Nach DIETERICH: Kautschukpflasterkorper 800 g werden nach 
und nach einer mit Harzol 20 g, Ather 300 g angefeuchteten, gleichmiWigen Pulvermischung 
aus Arnikabliiten 90 g, San~rak 20 g, Salicylsaure 6 g zugeriihrt. 

Collemplastrum Belladonnae. Belladonna-Kautschukpflaster. Nach DIETERICH: 
Kautschukpflasterkorper 800,0, Foliorum Belladonnae pulv. 70,0, Sandarac. 20,0, Acidi salicy
lici 6,0, Olei Resinae 30,0, Aetheris 160,0. 

Collemplastrum Cantharidini. Cantharidin-Kautschukpflaster. Nach DIE'fE
RICH: Kautschukpflasterk6rper 800,0, Rhizomatis lridis pulver. 88,0, Sandaracae 20,0, Olei 
Resinae Pini (Harz61) 20,0, Acidi salicylici 6,0. Cantharidini subt. pulv. 2,5, Aetheris 150,0. 

Collemplastrum Cantharidini perpetuum. Wie voriges, doch nur mit 0,25 Cantharidin 
und 30,0 Rhizom. Iridis, und statt Sandarak mit 50,0 Euphorbium und 20,0 Olibanum zu bereiten. 

Collemplastrum Capsici. Capsicumpflaster. Nach DIETERICH: Kautschukpflasterkorper 
800,0, Rhizomatis Iridis pulv. 
90,0, Olibani 20,0, Extracti 
Capsici aetherei 20,0, Olei 
Resinae Pini 15,0, Acidi sali
cylici 6,0, Aetheris 150,0. 
Auf Lein wand gestrichen und 
durchlocht gibt diese Masse 
einen Ersatz fiir das Cap· 
sin.Porous-Pflaster, BEN· 
SONS Plaster aus New York. 

Collemplastrum Chry
sarobini. Chrysaro bin
Kautschukpflaster 5%, 
Nach DIETERICH: Kaut
schukpflasterkorper 800,0, 
RhizomatisIridis pulver.57,0, 
Chrysarobini subtile pulv. 
16,0, Sandaracae 20,0, Olei 
Resinae 25,0, Aetheris 150,0. 

Collemplastrum Hy
drargyri. Quecksil ber
Kautschukpflaster. Nach 
SCHNEEGANS und COR
NEILLE: Man schmilzt 17 T. 
Benzoetalg mit 10 T. Dam
marharz, koliert das Gemisch 
und setzt ihm eine Llisung 
von 3 T. Kautschuk in 15 T. 

Abb.244. Benzin zu. Nachdem man das 
Benzin im Wasser bad hat ver

dampfen lassen, l'iihrt man ein gleichf6rmiges Gemisch von je 10 T. Quecksilber und Wollfett hinzu. 
Collemplastrum Ichthyoli, Ichthyol-Kautschukpflaster. Nach SCHNEEGANS und 

CORNEILLE: Man schmilzt je lOT. Dammarharz und Benzoetalg und setzt zur kolierten Mischung eine 
L6sung von 4 T. Kautschuk in 12T. Benzin hinzu. Nachdem man das Benzin im Wasserbad hat ab
dunsten lassen, riihrt man ein Gemisch von lOT. Ichthyol, 5 T. Glycerin und 6T. Wollfett darunter. 

Collemplastrum Jodolormii. Jodoform-Kautschukpflaster. Nach SCHNEEGANS und 
CORNEILLE: Einer kolierten Schmelze aus 3 T. Dammarharz und 6 T. Benzoetalg setzt man 
unter Umriihren 4 T. Wollfett und eine L6sung von 1 T. Kautschuk in 5 'f. Benzin zu. Nach
dem man das letztere auf dem Wasserbad hat verdunsten und die Masse wieder erkalten lassen, 
setzt man eine Anreibung von 4 T. Jodoform mit 2 T. Glycerin zu. 

Collemplastrum salicylatum. Salicylsaure.Kautschukpflaster. - AU8tr.: 4 T. Sali
cylsaure werden mit 20 T. Petrolather und 100 T. Kautschukheftpflastermasse fein verrieben. 

Collemplastrum saponato-salicylatum. - Hung.: 20 T. Veilchenwurzelpulver, 6,5 T. 
gepulverte medizinische Seife und 13 T. gepulverte Salicylsaure werden mit 100 T. Corpus collem
plastri (Hung.) (s. S. 1199) und 300 T. Solutio resinae elasticae (Hung.) (s. S. 1200) zum Pflaster 
verarbeitet, wie bei Collempl. Zinci oxydati angegeben. 

Collemplastrum Zinci (oxydati). Zink-Kautschukpflaster. - Germ.: 134 g Adeps 
Lanae anhydric. werden mit 16 g Balsam. Copaivae zusammengeschmolzen, kurze Zeit auf 100° 
erhitzt und nach dem Erkalten mit 57 g Zinc. oxydat. crud. und 27,5 g Rhizom. Iridis pulv. (beide 
vorher bei 100° getrocknet!) zu einer gieichmi1J3igen Salbe verarbeitet. Die Mischung wird gelinde 
erwarmt, mit 60 g Benzin. Petrolei verdiinnt und nach volligem Erkalten einer Losung von 50 g 
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Kautsohuk in 300 g Benzin. Petrolei zugesetzt, duroh Umsohiitteln gemisoht und auf ungestarkten 
Schirting 0,9 mm diok (einsohl. Sohirting) ausgestriohen. Unter Hinweis auf das iiber die Her. 
stellung des Kautsohukheftpflasters auf S. 1199 Gesagte ist dieser Vorsohrift nur wenig zuzufiigen. 
Das sehr fein verriebene Zinkoxyd liiBt sich unschwer mit der Pflastergrundlage, auch ohne 
Salbenmiihle, in einem Salbenmiirser verreiben. Wird die Masse dabei zu dick, so wird der Miirser auf 
einem Wasserbad gelinde erwarmt. Alle Zinkoxydkliimpchen miissen aus der Salbe verschwun
den sein; sie wiirden dem gestrichenen Pflaster ein hookeriges Aussehen verleihen und zum Ver
stopfen der Masohine Veranlassung geben. - Hung.: 122 T. Zinkoxyd und 21 T. Iriswurzel
pulver werden gut gemischt und 72 T. geschmolzenes Wollfett zugefiigt. Dazu mischt man nach 
und nach 100 T. Corpus ad collemplastra (Hung.) und 300 T. Solutio resinae elastic. (S. 1200). 
Das Ganze laBt man in gut verschlossenem GefaB 3 Tage stehen und streicht dann auf Schirting; 
100 Gewichtsteile fertiges Pflaster sollen 40 T. Zinkoxyd enthalten. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1318. 

Collemplastrum Zinci salieylatum. Nach DIETERICH: Kautschukpflasterkiirper ROO,O, 
Rhizomatis Iridis subt. pulv. 40,0, Sandarac. pulv. 20,0, Zinci oxydati 30,0, O1ei Resinae 60,0. 
Aoidi salicylici pulv. 15,0, Aetheris 175,0. 

Arsenik-Salieyl-Cannabis-PUastermull nach UNNA enthalt Acidum arsenicosum, 
Extractum Cannabis lUi 5 g. Acidum salioylicum 20 g auf 1 m. 

Bonnaplast ist Zinkoxyd-Kautsohukpflaster. 
DR. DREUWS Guttapercha-Pflastermull zur Behandlung der Psoriasis enthalt neben 

einer reizlosen Pflastermasse eine Mischung aus Acid. salicylic. 5,0, Chrysarobin 10,0, 01. Rusci 
10,0, Sapo medicatus 12,5. 

Durana ist Guttapercha-Pflastermull. 
Germaniaplast ist Zinkoxyd-Kautschukpflaster. 
Guttaplast, Guttaperchapflastermull naoh UNNA, besteht im wesentlichen aus einer 

mit den verschiedensten Arzneisubstanzen mischbaren Salbengrundlage (iilliaures Aluminium), 
die auf Guttaperchapapier aufgestrichen wird, das vorher auf Gaze aufgewalzt wurde. 

Heifoplast. Unter dieser Bezeichnung gelangt das Collemplastrum adhaesivum durch die 
Chem. Fabrik HELFENBERG .A.-G. in Helfenberg in den Handel. 

Leucoplast ist Zinkoxydkautsohukpflaster. 
Mollplaste, Salbenpflaster, sind Praparate, die die Eigensohaften von Salben und 

Plastern in sioh vereinigen. 
Paraplaste nennt UNNA eine neue, dem Guttaperchamull ahnliche, auf diohtes Baumwoll· 

gewebe gestrichene Pflastermasse. 
PflastermuUe werden wie Salbenmulle hergestellt (siehe S.1198). 
TricopJaste ist ein auf Trikot gestrichenes Salicylsaurekautsohukpflaster, dem die ver· 

sohiedensten Arzneimittel zugesetzt werden kiinnen. 
Vulnoplast ist in Streifen geschnittenes Kautschukheftpflaster mit einer Auflage von 

Dermatolmull. 

Emulsiones. 
Emulsiones. Emulsionen. Emulsum. - Emulsionen sind milchahnliche 

.Arzneizubereitungen, die Ole, Fette, Harze, Gummiharze, Campher, Walrat, Wachs, 
Balsame oder ahnliche wasserunlOsliche Stoffe in sehr feiner und gleichmaBiger Ver. 
teilung enthalten. Sie werden aus Samen oder aus den genannten St<\ffen, notigenfalls 
unter Zusatz von Bindemitteln, wie .Arabisches Gummi, Gummischleim, Traganth, 
Eigelb usw., durch inniges ZerstoBen, Verreiben oder Schiitteln mit Fliissigkeiten her
gestellt und miissen in frischem Zustande die emulgierten Ole, Fette u. dgl. ebenso 
gleichmaBig und fein verteilt· enthalten, wie das Butterfett in der Milch verteilt ist. 
In der Regel sind die Emulsionen bei Bedarf frisch herzusWllen. 

Zusatze zu Emulsionen, welche die Emulgierung beschleunigen sollen, wie Seife, 
Quillayaabkochung und dergl., sind, wenn sie nicht ausdriicklich vorgeschrieben werden, 
ffir Emulsionen zum innerlichen Gebrauch unbedingt zu unterlassen. 

Die Hultburkeit samtlicher Emulsionen ist eine beschrankte. Gleichwie 
bei langerem Stehen sich aus der Milch das Butterfett nach und nach abscheidet, 
so trennen sich auch in den kiinstlichen Emulsionen nach langerer oder kiirzerer 
Zeit die emulgierten Stoffe wieder vom Emulgens. Doch laBt sich diese Trennung durch 
Zusatze mancherlei.Art (siehe beiLebertran-Emulsion Bd. II) sehrwesentlich verzogern. 

Unvertriiglich sind aUe Emulsionen mit Sauren, sauren Sirupen oder Tinkturen, 
mit konz. Salzlosungen, Alkohol und allen anderen Zusatzen, welche die physika
lischen Eigenschaften der wasserigen Fliissigkeit wesentlich andern oder zersetzend auf 
das Emulgens (arabisches Gummi usw.) oder auf den emulgierten Stoff einwirken. 

76* 
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Die Aujbe'Wahrung etwa vorratig zu haltender Emulsionen, z. B. Lebertran
emulsion, geschehe kiihl, vor Licht geschiitzt unter Ofterem Umschiitteln_ 

Samen-Emulsionen konnen nur aus solchen Samen hergestellt werden, die fettes 01 neben 
einer hinreichend groBen Menge von Schleim- und EiweiBstoffen enthalten. Die Samen sind vor 
der Emulgierung durch Waschen mit kaltem Wasser sehr sorgfiHtig von anhaftendem Staub zu 
befreien. Die so gewaschenen Samen werden in einem Emulsionsmorser aus HartporzeJIan oder 
Marmor (metallene Morser sind zu vermeiden) mit einem Pistill aus Hartholz unter Zufiigung 
einer sehr geringen Menge Wasser sehr fein zerrieben bzw. zu einem diinnen, milchigen Brei. 
in dem grooore Samenteilchen nicht mehr vorhanden sind, angestoBen. Der Zusatz von weni,; 
Wasser ist notig, weil sonst die zerstoBenen Samen einen oligen Brei oder eine Paste bildon wiirden, 
die sich nur schwer emulgieren laBt. 

Die mit wenig Wasser fein zerstoBenen Samen schlammt man dann unter sehr allmah
lichem Zusatz der vorgeschriebenen Menge Wasser oder wasseriger Fliissigkeit auf ein sehr sau
beres, fiir Emulsionen besonders bestimmtes Seihtuch aus Flanell oder sog. MiiJlertuch, laBt 
gut ablaufen und preBt den Riickstand mit der Hllnd abo 

Samenemulsionen werden, wenn nichts anderes verordnet ist, nach allen Arzneibiichern 
1 : 10 hergestellt. Bei starkwirkenden Samen muB das Mengenverhaltnis vom Arzt vorgeschrieben 
sein. Emulsio Amygdalarum nach Gall. 5: 100_ 

Ol-Emulsionen erfordern mehr Geschicklichkeit, als die einfachen Samenemulsionen, 
weil jedes 01 seine besonderen Eigentiimlichkeiten besitzt und das Gelingen der Emulsion 
von Zufalligkeiten abhangt, die nicht immer vorausgesehen werden konnen. 

Wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, bedient man sich ganz allgemein des Gummi arabi
cum als Bindemittel, und zwar gilt fiir aile fetten Ole folgendes Mischungsverhaltnis 1 ): 

Fettes 01 
Arabisches Gummi 
Wasser 
Wasser 
Emulsion: 

10,0 
5,0 
7,5 

77,5 
100,0. 

Danach werden die Olemulsionen, sofern ein anderes Verhaltnis nicht besonders vorgeschrieben 
ist, 1: 10 wie folgt hergestellt: , 

In eine Reibschale mit AusguB, oder in eine halbkugelige Emailleschale mit Henkel, die 
man tarieren kann (Abb. 245), wagt man 10 g 01 und 5 g feinstes Gum!nipulver und 

verreibt beides auBerst sorgfaltig! D,ann fiigt man 7,5 g Wasser hinzu 
und riihrt!nit einem 'glatten Porzellan- oder Glaspistill sehr schnell 
so lange, bis sich eine zahe, gleichmaBige, beim Riihren "knackende" 
Mischung gebildet hat. Dieser riihrt man dann zuerst tropfenweise, 
spater in etwas groBeten Mengen das iibrige Wasser (oder die vor
geschriebene wasserige Fliissigkeit) zu, wobei sich eine vollkommen 
gleichmaBige, haltbare "Milch" bilden muB, die dann !nit den etwa 

Abb. 245. noch in Frage kommenden iibrigen Bestandteilen der Arznei (Sirup 
usw.) sehr gut durchzuschiitteln ist. 

Sollen an Stelle des arabischen Gummis andere Bindemittel angewandt werden, :so konnAn 
die folgenden, vomNational Formtdary aufgestellten Mischungsverhiiltnisse eingehalten werden I): 

Carragheenschlelm: Eigelb: 
Olei • 600 ccm Olel 500 ccm 
Mucilaglnls Carragheen 825 " Glyceritum Vltelli(N.Form) 175 " 
Aquae ad 1000 " Aquae ad 1000 " 

Dextrin: 
Olel 500 ccm 
Mucilag\nis Dextrlni 325" 
Aquae ad 1000 " 

Dem Carragheenschleim, Eigelbglycerin oder Dextrinschleim fiigt man das 01 in kleinen 
Portionen zu und emulgiert. Erst wenn eine vollkommen gleiche Misohung erzielt ist, fahrt man 
mit dem Olzusatz fort usw., bis alles 01 gleiohmaBig emulgiert ist. Zuletzt fiigt man naoh und 
nach das Wasser zu. 

Mucilago Carragheen (Nat. Form.): 30T. Carragheen werden mit kaltem Wasser ab
gewasohen und mit 1000 T. Wasser 15 Minuten im Dampfbad erhitzt, heiB koliert und naoh dem 
Erkalten auf 1000 ccm gebraoht. 

Mucilago Dextrini (Nat. Form.): 335 T. Dextrin werden in 665 T. Wasser duroh Er
warmen volliggelost, koliert und das verdampfte Wasser erganzt auf 1000 ccm. 

1) Nach Germ.! In anderen Arzneibiiohern, z. B. He1vet. iet mehr arabisohes Gummi vor
gesohrieben (10 g). Notwendig ist dieser DoorsohuB aber nioht. 

2) Diese konz. Emulsionen sind natiirlich naoh ihrer Fertigstellung wie oben angegeben 
noch weiter zu verdiinnen. 
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Glyconin. Glyceritum Vitelli (Nat. Form.): 45 T. frisches Eigelb werden mit 55 T. 
GIyce,:in innig gemischt. 

Atherische Ole last man, wenn nur geringe Mengen in Frage kommen, in etwas fettem 
01 und bereitet dann eine Emulsion in vorher beschriebener Weise. Terpentinal und ahnliche 
Ole emulgiert man am besten mit Eigel b. Auf 10 g 01 rechnet man 1 Eigelb, das sehr innig mit 
dem 01 zu mischen ist. Hierauf wird nach und nach das Wasser zugefiigt usw. Auch mit dickem 
Gummischleim lassen sich solche Ole emulgieren, doch braucht man hierzu verhaltnismaf3ig viel 
Gummipulver. Man laf3t 10 T. Gummipulver 1/4 Stunde mit 7,5 T. Wasser quellen und fiigt dem 
gleichmaf3igen Schleim tropfenweise 5 T. Terpentinal zu. Die fertige Emulsion kann dann be· 
lie big verdiinnt werden. 

Balsam-Emulsionen, z. B. aus Perubalsam und Copaivabalsam, werden wie 01-
Emulsionen bereitet, doch nimmt man etwas weniger Wasser und setzt (bei Perubalsam) einige 
Tropfen Weingeist zu, also etwa 10 Perubalsam, 5 arabisches Gummi, 6 Wasser und 15-20 Tropfen 
Weingeist. Bei diesen dicken Balsamen fiihrt oft aber das umgekehrte Verfahren des Nat. Form. 
sicherer zum Ziel: Man verreibt das Gummipulver mit dem Wasser zu einem gleichmaf3igen 
Schleim, laf3t diesen noch etwa 5-10 Minuten queHen und riihrt nunmehr den Balsam tropfen. 
weise sehr sorgfaltig darunter, bis eine vollkommen gleichmaf3ige Emulsion erfolgt ist. 

Campher-Emulsionen. 1 T. frisch (mit Hilfe einiger Tropfen Ather) gepulverter Campher 
wird mit 10 T. Gummipulver innig gemischt und die Mischung durch tropfenweisen Zusatz kalten 
Wassers nach und nach in eine emulsionsartige Form gebracht. Man kann den Campher auch mit 
der natigen Menge Mucilago Gummi arabici aufs feinste anreiben und diese Anreibung nach und 
nach mit Wasser verdiinnen. 

Harz- und Gummiharz-Emulsionen, d. h. solche mit Ammoniacum, Asa foetida, 
Galbanum, Gutti, Myrrha, Terebinthina, Resina Guajaci, Resina Jalapae usw. 
lassen sich in der Regel so herstellen, daB man die (festen) Harze mit der halOOn Gewichtsmenge 
arabischem Gummi sehr fein pulvert und die Mischung nach und nach mit Wasser anreibt. 
Bei Terebinthina nimmt man die gleiche Gewichtsmenge Gummipulver. Auch mit Hilfe von 
Eidotter lassen sich solche Emulsionen gut herstellen. 

Lebertran-Emulsion siehe unter 01. Jecoris Aselli Bd. II S. 301 u. 1322. 
Lycopodium-Emulsionen werden wie Harz·Emulsionen hergestellt; sie werden nicht 

kollert. 
ParaffinOl-Emulsionen werden wie OI.Emulsionen hergestellt. 
Petroleum-Emulsionen werden mit Hille eines dicken Gummischleims wie Terpentinol. 

Emulsionen bereitet. 
Wachs-, Kakaobutter- und Walrat-Emulsionen werden ahnIicttwie die OI·Emulsionen her· 

gestellt: In den Marser gibt man 10,0 Wachs (oder Kakaoal oder Walrat) und 10,0 Gummipulver 
und erwarmt den Marser im Wasserbad bis zum Schmelzen des Wachses. Das Pistill wird fiir 
sich bis zu gleicher Tempsraturhahe erwarmt. Dann reibt man (nach Entfernung des Marsers 
aus der Warme des Wasserbades) Gummi und Wachs zusammen und setzt auf einmal 15,0-16,0 
kochend heWes Wasser unter Fortsetzung des Agitierens hinzu. Man agitiert, bis das Ganze auf 
35-400 abgekiihIt und eine weiBe, gleichmij,f3ige Emulsion entstanden ist. Dann setzt man in 
kleinen Portionen die iibrigen 85,0 Wasser von gewahnlicher Tempsratur unter fleiBigem Agitieren
hinzu, zuletzt den Sirup usw. 

Ephedra. 
Ephedra vulgaris RICH. (E. distachya L.). Gnetaceae. Heimisch imMittel. 
meergebiet und Orient bis zum Himalaya, nardlich bis ins Wallis, Tirol und Ungarn. Die ober. 
irdischen vegetativen Teile der Pflanze sind ein altes Mittel gegen Diarrhae. Die Pflanze ist auch 
als Mittel gegen akuten und chronischen Rheumatismus empfohlen worden. 

Bestandteile. Zwei mydriatisch wirkende Alkaloide: Ephedrin, C10H 15NO, Smp. 
38-400, und Pseudoephedrih, evenfallsC10H1SNO, den Ephedrin stereoisomer, rechtsdrehend, 
Smp. 117-1180. Ferner phytosterinahnliche Verbindungen und Brenzcateohin. 

Anwendung. Gegen Diarrhoe und Rheumatismus. Die Friichte, Amenta Uvae 
marinae, wurden friiher als Fiebermittel angewandt. 

Ephedra andina POEPPIG. In Peru und auch sonst auf den Anden Siidamerikas. Ver. 
wendung finden die Wurzeln gegen Steinleiden. Sie sind 5 mm dick und dicker, mit einer hell· 
braunen, blattrigen Rinde bedeckt. Querschnitt zierlich gestreift. Unter der Borke die karminrote 
Rinde. Das Holz gelb. In der Rinde stark verdickte, lange unverholzte Fasern und eigentiimlich 
gestaltete Idioblasten. Das Holz mit echten Gefaf3en. 

Ephedra Ariana TEL. In Brasilien. Die J<'riichte verwendet man gegen Fieber. E. trio 
furca TORR. an der Siidkiiste der Vereinigten Staaten. Mittel gegen Gonorrhoe. E. an tisyphi. 
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litia C. A. MEy. (E. nevadensis S. WATS.). In den westlichen Vereinigten Staaten. Mittel 
gegen Gonorrhoe und Syphilis. Ephedra fragilis DESF. 1m ostlichen Mittelmeergebiet. Mittel 
gegen Hamorrhoiden. 

Ephedrinum. Ephedrin. C1oH 15NO oder CeHo·CH(OH)·CH(NHCHa)·CHa , Mol.-Gew. 165. 
Das Alkaloid aus Ephedra vulgaris und anderen Ephedra-Arten (vgl. Bd. II S. 1380). 

Gewinnung. Das Kraut wird mit Alkohol ausgezogen, der Auszug vom Alkohol befreit, 
der Riiekstand mit Ammoniak alkaliseh gemaeht und mit Chloroform ausgesehiittelt. Das beim 
Verdampfen des Chloroforms zuriiekbleibende Alkaloid wird mit Salzsaure in das Hydroehlorid 
verwandelt und dieses aus Alkohol unter Zusatz von Ather oder aus Aeeton umkristallisiert. 
Aus dem Hydroehlorid wird die freie Base durch Ammoniak wieder abgeschieden und mit Chloro
form wieder ausgeschiittelt. Ephedrin wird auch synthetisch dargestellt (von E. MERCK, Darmstadt). 

Eigenschaften. WeiBe Kristallmasse, Smp. 38-40°, bei 255° ohne Zersetzung destil
lierhar, in Wasser, Alkohol, Ather und Chloroform leicht loslich. 

Ephedrinum hydroch loricum. Ephedrinhydrochlorid. C1oH 1SNO. HCI. Mol.-Gew.201,5. 

Dal'stellung. Eine alkoholische Losung von Ephedrin wird mit Salzsaure und darauf 
mit Ather versetzt. Die ausgeschiedenen Kristalle werden mit Ather gewaschen und aus AI
kohol + Ather oder Aeeton umkristallisiert. 

Eigenschaften. Farblose nadelformige Kristalle, Smp. 215 0, leicht 100lich in Wasser. 
Anwendung. Ais Mydriatieum in wasseriger Losung I: 10. 

Equisetum. 
Equisetum arvense L. E quisetaceae. Schachtelhalm. In Europa auf feuch
ten und sandigen Wiesen und Ackern, an Graben usw. sehr gemein. 
Herba Equiseti. Sehaehtelhalmkraut. Herba Equiseti arvensis (minoris). Kan. 
nenkraut. Katzenwedel. Schaftheu. Sehafthalmkraut. Zinnkraut. 

Die getrockneten sterilen Stengel, meist gebiindelt oder schon zerschnitten im Handel. 
Die bis 50 em langen, sehlanken, hohlen, unfruehtbaren Stengel treten erst nach den fruchttragenden 
Stengeln aus dem Rhizom hervor. Sie sind an der Oherflache gefurcht, rauh, griin, gegliedert, an 
den Gliedern mit einer trockenhautigen, etwas krautigen, 5-15zahnigen Scheide mit lanzettlich
pfriemigen Zahnen versehen, soviel Rippen, soviel Zahne. Die Stengel an den Scheiden wirbel
astig, mit dem Stengel gleichgestalteten, viereckigen, gegliederten, mit Scheiden versehenen, 
langen, diinnen Asten. Ohne Geruch und Geschmaek; das Kraut knirscht zwischen den Zahnen. 

Bestandteile. Aconitsaure, die deshalb friiher auch als Equisetsaure bezeichnet 
wurde. Das Kraut ist reich an Kieselsaure. 

Anwendung. Ala Diureticum, gegen Wassersucht, als Decoct 5-25: 100 und als Dialysat. 
Die Wirkung solI auf dem hohen Gehalt an Kieselsaure beruhen. E. hie male wird in Amerika 
zusammen mit Digitalis angewandt. Zum Scheuern von Zinngeraten (Zinnkraut) und als Schleif· 
mittel fiir Holzgegenstande. 

Equisetum ramosissimum DESF. Das Kraut wird in der Mandschurei gegen Augen. 
entziindungen und als Adstringens angewandt. 

Einige Equisetum-Arten, besonders E. palustre L. und E. silvaticum L. wirken auf 
Tiere giftig. E. arvense L., E. limosum L., E. pratense EHRH. und E. maximum LINK 
sind ungefahrlich. 

Eriodictyon. 
Eriodictyon glutinosum BENTH., Eriodictyon tomentosum BENTH., Eriodictyon an
gustifolium BENTH., Hydrophyllaceae. Heimisch in den Vereinigten Staaten 
Nordamerikas (siidlich bis Nordmexiko) und in Brasilien. 

Folia (Herba) Eriodictyonis. Santakraut. Holy Herb. Saint herbe. 
Folia (Herba) Santa. Mountain Balm (Peach). Yerba Santa. 

Die getrockneten Laubblatter, vielfach untermischt mit diinnen, holzigen 
Stengelteilen. 

Die Blatter sind bis 12 cm lang, bis 2,5 em breit, langlich oder langlich-Ianzett. 
Hch, kurzgestielt, scharf .zugespitzt, lederartig, zerbrechlich, am leicht umgerollten 
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Rande teils unregelmiWig gezahnt, teils buchtig, seltener ganzrandig, oberseits grau
griin, glatt, glanzend und durch harzig~ Ausscheidungen oft klebrig, unterseits heUer 
und behaart. Die gelbbraunen kahlen Haupt- und Sekundarnerven treten an der 
Unterseite stark hervor, die letzteren anastomosieren nahe dem Rande und senden 
kiirzere N erven in die Blattzahne. Der Geschmack ist aromatisch, etwas sii.l3lich. 

Mikroskopisches Bild. Spaltiiffnungen oberseits nur vereinzelt, unterseits reichlich. 
Unter einem 3-7 Zellagen breiten Palisadengewebe ein schmales Schwammparenchym mit nach 
der Unterseite hin stellenweise palisadenartiger Anordnung. Die Palisadenzellen sind teilweise 
gefa.chert und fiihren Kalkoxalatdrusen, oft bis neun Kristalle fiihrende Zellen hintereinander 
in ganzer Hiihe der Palisadenschicht. 1m Schwammparenchym die Drusen weniger zahlreich. 
In der Blattoberseite zahlreiehe Driisensehuppen, ein 1-4zelliger Stiel und ein 6-8, seltener 
mehrzelliges Kiipfchen. Die Blattunterseite mit zahlreichen langen, einzelligen, stark verdickten, 
gewundenen Haaren; Driisensehuppen sind hier nur unterhalb der Nerven. 

Bestandteile. Spuren a.therisches 01, Fett, Gerbstoff, Zucker, Gummi, Amei
sensaure, Essigsaure, Harz, kristallinisches Eriodictyonin oder Homoeriodictyol, 
C1oH 140 e, Smp. 223°, Eriodictyol, C15H 120 e, Smp. 267°, Eric:idictyonsaure, C14H 1S0 6, 

Smp. 87 ° (naeh QUIRIN! in den Stengeln zu 2,4 % vorhanden), ist wahrscheinlich unreines Homo
eriodictyol. Homoeriodictyol ist der Monomethylather des Eriodictyols. 1m Harz sind ent
halten Pentatriacontan, wahrscheinlieh aueh Triaeontan, ferner Ameisensaure, Butter
saure, Cerotinsaure, Phytosterin, Chrysoeriodictyol (= Chrysoeridol) CuHnOe, 
gelbe Blattehen, Smp. iiber 337°,Xanthoeriodietyol (= Xanthoeridol) C1sH 140 7, goldgelbe 
Nadeln yom Smp. 258°, Eriodonol (= Eriodonal) C19HlS07, Smp. 199° (naeh Abgabe einer 
Molekel Kristallwasser 209°). Die letzteren drei sind zu je etwa 0,01 % auf die trockenen Blatter 
berechnet vorhanden, sie haben Phenoleigenschaften. Das Fett besteht zum griiBeren 'reil aus 
dem Glycerid einer ungesattigten Fettsaure, daneben enthalt es geringe Mengen einer gesat
tigten und einer ungesattigten Fettsaure. 

Elixir Eriodictyi aromaticum. Aromatic Elixir of Eriodictyon. Aromatic 
Elixir of Yerba Santa. Elixir corrigens. -Nat. Form.: Man mischt 440 cern Elixir Taraxaci 
compos. (Nat. Form.) mit 500 ccm Sirup. simp!' und 30 g feinem Bimsteinpulver und fiigt hinzu 
60 ccm Fluidextraetum Eriodictyi (Amer.). Nach 2 Stunden filtriert man durch Baumwolle, 
schiittelt das Filtrat mit 10 g Magnesiumcarbonat wiederholt durch, filtriert nach 12 Stunden ab 
und fiillt das Filtrat mit Elixir Taraxaci auf 1000 cern auf. 

Extractum Eriodictyi fluidum. - Fluidextract of Yerba Santa. Amer.: Aus 1000 g 
Santakrautblatterpulver (Nr.30) werden nach Verfahren A (s. u. Extractafluida) miteiner 
Mischung aus vier Volum Weingeist (92,3 Gew.- % ) und einem Volum Wasser alsMenstruum und 
unter Zuriickstellung der erBten SOO ccm Perkolat 1000 ccm Fluidextrakt bereitet. 

Sirupus Erlodlctyl (Nat. Form.). 
Extract. Eriodietyi fluid. 32 ccm 
Liquor. Kal. hydrici 50/ 0 25 
Tinct. Cardamom. cps. 65" 
01. Sassafras 0,5 " 
01. Citri 0,5 " 
01. Caryophylli 1 
Spiritus Vini 32 " 
Sacchari 500 g 
Aquae q. s. ad 1000 ecm. 

Yerba santa wird ein Fluidextrakt aus Eriodictyon genannt, das, auf die Zunge gebracht, 
Geschmacklosigkeit bewirken Boll und bei Krampfhusten, Asthma, Entziindungen der Gesehlechts
und Harnorgane, ferner urn den unangenehmen Geschmack bitterer und Bcharfschmeckender 
Arzneistoffe zu verdecken, gebraucht werden soli. 

Erodium. 
Erodium cicutarium (L.) L'HERITIER (Geranium cicutarium L.) Geraniaceae. 
Geranieae, Reiherschnabei, einjahriges Kraut, heimisch in Mittel- und Nord
europa. 

Herba Erodii cicutarii. Reiherschnabelkraut. Das getrocknete bliihende Kraut. 

Der niederliegende Stengel ist 15-40 em lang, rauhhaarig, die Blatter sind gefiedert, die 
Blattchen sitzend, tief eingeschnitten, fiederspaltig. Der Bliitenstand ist doldig-vielbliitig, die 
Blumenkrone purpurrot, gefleekt oder ungefleckt. Die 5 auBeren StaubgefaBe ohne Staubbeutel, 
die 5 anderen am Grunde verbreitert. 

ExtractuID Erodii Cicutarii aquos. spiss •• aus dem ganzen Kraut hergestellt, ist ein starkes 
Haemostaticum. Dosis 0,15-0,3 g zweistiindlich in wasseriger Losung. 
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Eryngium. 
Eryngium campestre L. Umbelliferae - Saniculoideae - Sanicule ae. 
Mannstreu, Brachdistel. Panicaut. Chardon Roland. Heimisch 

in einem groBen Teile Europas. Nordafrika, siidliches Sibirien. 

Radix Eryngii (Lyringii, Acus Veneris). Racine de pauicaut. 1O-15cm lange, 
5-10 mm dicke Stiicke, die auBen grau, runzelig, hockerig sind. Die Rinde ist schwammig-blattrig, 
das Holz strahlig. 1m Holz und in der Rinde findet sich Oxalat. in der Rinde Rhomboide und 
Drusen, im Holz Drusen. 

Anwendung. Ais Diureticum. 
Ais Diureticum und Sudorificum verwendet man in Nordamerika E. aquaticum L .• als 

Fiebermittel und gegen Schlangen biB E. foetid um L., in Cayenne und Jamaica, endlich als 
die Milchsekretion hemmendes Mittel E.maritimum L. 

Erysimum. 
Erysimum officinale L. [Sisymbrium officinale (L.) SCOPOLl]. Cru
ciferae-Sinapeae-Sisym brinae. Rauke. Wilder Senf. 

Einjahriges Kraut, heimisch in Mittel- und Siideuropa, Nordafrika, an Wegen, 
Heoken, Mauern, Schutthaufen. 

Herba Erysimi. Raukenkraut. Wildes Senfkraut. 

Der Stengel ist stielrund, weichhaarig, oft violett angelaufen, mit sparrigen, oft horizontalen 
Asten. Die Blatter stehen wechselstandig, sie sind schrotsagezahnig mit liinglichen oder lan
zettlichen, gesagten Zipfeln. Der endstandige Zipfel ist sehr groB spieBformig oder dreieckig, 
spitz, stumpf oder abgestutzt. Die kleinen gelben Bliiten stehen in rundlichen, iihrenartigen 
Trauben. Die Schoten sind kurzgestielt, pfriemformig verschmalert, meist kurzhaarig, der Spindel 
ziemlich angedriickt. Die kleinen Samen sind oval, von einer Langsfurche durchzogen, braun. 
Geruch schwach kresseartig, Geschmack etwas scharf. 

Anwendung. Gegen Kehlkopfkatarrh, Heiserkeit, Verschleimung (Sangerkraut). 

Erysimum aureum BlEB. Die bitteren Samen enthalten ein Glykosid Erysimin, 
(C,H70 2)n, amorphes Pulver, Smp. 190°, in Wasser und Alkohol leicht loslich. Es ist wahr
scheinlich dem Cheiranthin aus Cheiranthus cheiri verwandt und wahrscheinlich auch in 
den Samen anderer Erysimumarten enthalten. Es wirkt wie Digitalis auf das. Herz. Die Samen 
sollen ferner ein lahmend wirkendes Alkaloid enthalten. 

Erythritum. 
Erythritum. Erythrit. Erythrol. Erythromannit. Erythroglucin. Phycit. 

C,H6(OH),. Mol.-Gew. 122. 
Dieser vierwertige Alkohol wird aus dem in verschiedenen Flechten vorkommenden E r ythrin 

durch Einwirkung von Basen gewonnen. 
Da1'stellung. Man zieht die Flechten (Roccella tinctoria DC., R. fuciformis AeR.) 

kalt mit verd. Kalkmilch aus. filtriert und fallt aus dem Filtrat mit Salzsaure das Erythrin. Der 
gallertartige Niederschlag wird gut gewaschen und einige Stunden hindurch mit Kalkmilch ge
kocht. Man filtriert, £alIt das Calciumhydroxyd durch Einleiten von Kohlendioxyd und dampft 
zum Sirup ein, den man mit Sand vermischt und eintrockm>t. Durch Ather wird dem gepulverten 
Riickstand zunachst Orcin entzogen. Dann zieht man mit Wasser aus, fallt die konz. Losung 
mit Alkobol, lost den Niederschlag noclnnals in Wasser, entfarbt mit Tierkohle und laBt 
kristallisieren. 

Eigenschaften. Quadratische Prismen von siiBem Gesclnnack, sehr leicht loslich in 
Wasser, wenig loslich in Alkohol, unlOslich in Ather. Die Losungen sind optisrh inaktiv. 

Erythritum tetranitricum, Nitroerythrit, Erythrolum. tetranitricum, Erythrolnitrat, 
C4H 6(ON02 ),. Mol.-Gew. 302. ist der Salpetersaureester des Erythrits. 

Da1'stellung. Man tragt Eryihrit in abgekiihJte rauchende Salpetersaure ein. 
Nachdem Auflosung erfolgt ist, laBt man kurze Zeit stehen und gibt zur Losung ein gleiches Volnm 
konz. Schwefelsaure und gieBt die Mischung in Wa.sser, wodurch die Verbindung ausgefallt 
wird. Man kristalIisiert sie aus siedendem Wasser oder aus Alkohol urn. 



Erythrophloeum. 1209 

Eigensclw,ften. Aus Alkohol kristallisieren farblose, groBe Kristallblatter, unloslich in 
kaltem Wasser, loslich in siedendem Wasser und in Alkohol. Smp. 610. Es explodiert durch 
Druck und Schlag, daher Vorsichtl Der reine Nitroerythrit jst wie das Nitroglycerin ein Spreng. 
stoff; zur Darstellung und Aufbewahrung ist deshalb besondere polizeiliche ErlaubniB erfor. 
derlich. In den Handel kommt der Nitroerythrit deshalb nur in Tabletten oder in alkoholischer 
Losung. 

Aufbewahrung. Vorsi ch tig. 
Anwendung. Bei Angina pectoris, Asthma, Herzkrankheiten, chronischer Nierenent· 

ziindung, in alkoholischer Losung (1: 60) odt'r Tablettt'n in Gaben von 0,03-0,06 g. 

Erythrophloeum. 
Erythrophloeum guineense s. DON. Leguminosae-Caesalpinioideae-Di
morphandreae. Red Water Tree. Bou vane des floupes. Heimisch 

im Westen und Osten des aquatorialen Afrika. AuBerdem werden noch andere Ery. 
throphloeumarten: E. Laboueherii F. v. M., Seychellen, E. Coumingo BAILL., 
Seychellen, E. Adansonii (solI identiseh sein mit E. Coumingo), Afrika, E. ehloro. 

staehys HENNIGS, Australien, E. Fordii OLIV., siidl. China, als Lieferanten der 

Sassy.Rinde angegeben, ob mit Recht, sei dahingestellt. Man unterscheidet im 
Handel selbst als Sassy.Rinde, die von E. guineense abstammen solI, verschiedene 
Rinden. 

Cortex Sassy. Sassy-Rinde. Sassy Bark. Ecorce de manc<>ne (de tali). Cortex 

Erythrophloei. Cortex Maneona. N'eassa·Rinde. Manconerinde. Tali·Rinde. Casea 

(Saxon, Doom) Bark. Erythrophloeum Bark. 
Sehr harte, schwere, bis 1 cm dicke, flache oder rinnenfOrmige Stiicke, auBen mattzimtbraun 

bis rostbraun, stellenweise mit weiBgriinem Anflug, rauh, langsrissig und flach quergerunzelt, 
innen schwarzlich, groblangsstreifig. Der Bruch kurzsplitterig, fast kornig, der Geschmack sehr 
adstringierend, bitter, nachher kratzend. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Der Kork aus 10-12 Reihen zum kleineren 
Teil sklerosierter Korkzellen, darunter diinnwandiges Phelloderm. In der Mittelrinde sehr reich· 
lich Steinzellen in Gruppen oder quergestreckten Platten, an der Grenze von Mittel· zur Innen. 
rinde verschmelzen BastfaBern und Steinzellen zuweilen zu einem gemischten Sklerenchymring. 
Wenn kein Sklerenchymring vorhanden, finden sich einige Reihen parenchymatischer Zellen, denen 
sich Steinzellen anschlieBen, 80 daB die primare Rinde in abwechselnden Schichten von diesen 
beiden Komponenten gebildet wird. Die Steinzellen bis 0,150 mm groB, stark verdickt, geschichtet, 
poros, die Lumina mit rotbraunem Inhalt, vereinzelt von Kristallen begleitet, die Bastfasern 
lang, diinn, englumig, geradlaufig, glattwandig. In der sekundaren Rinde abwechselnde Reihen 
von diinnwandigem, sekundarem Parenchym und obliterierten Siebrohren. vereinzelt Bastfasern. 
ein· und zweireihig von Kristallkammerfasern begleitet. Im Parenchym der sekundaren Rinde 
einfache Starkekorner und rotbrauner Inhalt. Die Markstrahlen immer zweireihig, gewunden, nicht 
sklerotisch, ohne Kristalle. 

Bestandteile. Geringe Mengen eines amorphen Alkaloids Erythrophlein, das auch 
nur amorphe Salze bildet; leicht loslich in Alkohol und Essigather, wenig WsEch in Ather und 
Chloroform. Beim Kochen mit Salzsaure wird es gespaltet in stickstofffreie Erythrophlein. 
saure und einen stickstoffhaltigen Korper (Manconin). Ferner sind vorhanden Gerbsaure, 
Z uck!'r (13,5 Ufo), Harz. In letzterem sehr geringe Mengen Ipuranol und Luteolin, ferner 
Cerotin., Palmitin., Stearin., Olein. und Linolsaure. 

Anwendung. In der Heimat als Pfeilgift, wahrscheinlich auch zu Gifttranken. Das 
Erythrophlein wirkt wie Digitalis, zugleich ahnlich wie Picrotoxin. Die Rinde wird selten ahnlich 
wie Digitalis angewandt. 

Erythrophleinum sulfuricum. ErythrophleinsuUat. 

Das schwefelsaure Salz des Erythrophleins. Amorphes Pulver. In konz. Schwefelsaure 
lOst es .sich mit gelber Farbe, spateI' wird die Losung rosa und griin. FROHDES Reagens liist mit 
griiner Farbe; mit Schwefelsaure und Kaliumpermanganat gibt es voriibergehend Violettfiirbung. 

Anwendung. Nach LEWIN lassen sich Erythrophleinsalze als lokales Anii.stheticum 
besonders fiir die Augen verwenden. Die Wirkung wird von anderen bestritten. Die verschiedene 
Beurteilung ist wahrscheinlich darauf zuriickzufiihren, daB die Erythropbleinsalze des Handels 
nicht immer gleich gewesen sind. Ein Erythrophleinhydrochlorid zeigte nach HARNACK 
reine Digitaliswirkung. 
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Eschscholtzia. 
Eschscholtzia californica CHAM. Papa veraceae-Eschscholtzieae. Rei· 
misch von Kalifornien bis Neu-Mexiko und Utah, haufig kultiviert. 

Herba Eschscholtziae. Eschscholtzienkraut. California Poppy Leaves. 
Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut. Die Blatter abwechselnd, mehrfach schmal fieder

Bchnittig. Die einzeln in den Bla.ttachsen sitzenden Bliiten langgestielt, gelb, orangefarben oder 
weiB. vierblattrig, die Blumenblatter rundlich, die Kapseln achotenformig, zehnrippig, zehn· 
streifig, zweiklappig. Die Samen klein, kugelrund. 

Mikroskopisches Bild. Beim BI",tte Spaltoffnungen auf Ober- und Unterseite gleich. 
maBig verteilt. Das Palisadengewebe aus 3 Reihen ziemlich gleichmaBiger Zellen. 

Bestandteile. Na.ch FIscHER die A1ka.loide Protopin, p- oder r-Homochelidonin, 
wahrscheinlich auch in geringen Mengen Chelerythrin und Sanguinarin. M orphin iat sicher 
nicht vorhanden. BlUNDEJONC fand nur e in Alkaloid, das Jon i din, C19H 25N 40 4 (in der trockenen 
Wurzel zu 0,25 % ), farblose Kristalle (aus Alkohol), Smp. 154-156°. In Schwefelsaure lost es sich 
farblos, in N02-haltiger Schwefelsaure und in ]BORDES Reagens violett bis braun. 

Anwendung. Das Kraut wirkt schlafmachend und schmerzmildernd. Bei Kindern Boll 
es das Opium ersetzen konnen. Gaben 2-10 g des Krautes im AufguB, Fluidextrakt 1-2 ccm, 
auch in Pillen oder als Sirup. 

Eucalyptus. 
Eucalyptus globulus LABILLARDI1i:RE. Myrtaceae-Leptospermae. Euka
Iyptusbaum. Fever Tree. Reimat Australien (Neu.Siidwales, Vandiemens· 
land), haufig angebaut seiner Schnellwiichsigkeit und seines giinstigen EinflusseB 
wegen, so in Afrika, im siidlichen Europa und anderen warmeren Landern zur Ent· 
wasserung sumpfiger Fiebergegenden. 

Folia Eucalypti. EukalyptusbUitter. Fever Tree Leaves. Feuilles 
d'eucalyptus. 

Die Blatter des Baumes sind dimorph. Verwendung finden nur die alteren 
Blatter, nicht die diinnen, oval-herzformigen, bifacial gebauten Blatter junger 
Zweige. Die alteren Blatter sind bis 25 cm lang, bis 5 cm breit, steif lederig, schmal 
lanzettlich, sichelformig gebogen, in eine lange Spitze ausgezogen, am Grunde un
gleichhalftig, schlef abgerundet oder etwas in den Blattstiel zusamJ;Ilengezogen. 
graugriin und kahl. Der Blattstiel ist bis 3,5 cm lang, gedreht. Bei Lupenbetrachtung 
ist das Blatt durchscheinend punktiert. Der Mittelnerv tritt scharf hervor, parallel 
dem verdickten Blattrande verlauft jederseits ein Randnerv. Geruch gewiirzig, an 
Campher erinnernd, Geschmack bitterlich gewiirzig. 

Mikroskopisches Bild. Unter der beiderseitigen, reichlich Spaltoffnungen fiihrenden, 
von einer dicken Cuticula. bedeckten Epidermis eine 2-3reihige Palisadenschicht. Die Mittel
schicht des Mesophylls aus lockerem Schwammparenchvm, dessen Zellen in gleicher Richtung !nit 
den Palisadenzellen verlaufen. 1m MesophyU groBe schizogene SekretbehiUter, Drusen und Einzel. 
kristalle von oxalsaurem Kalk. AuBerdem nicht selten im Blatte Korkwucherungen, die das
selbe als braune Punkte durchsetzen. Wegen der starken Cuticula sind die SekretbehiUter dem 
freien Auge nicht sichtbar und nur vermittels der Lupe zu erkennen. 

Bestandteile. Atherisches 01, 1,6-3,0% in den trockenen Blattern, Gerbstoff, 
Harz, Bitterstoff. 

Aufbewah1'ung. In gut schlieBenden BlechgefaBen. 
Anwendung. Als Tinktur bei Magen- und Darmkatarrh und Blasenleiden, mit Wasser 

verdiinnt zu Gurgelwii.ssern und zu Wundverbanden. Ala AufguB 4: 180, zweimal taglich 1 Tasse 
voll bei Diabetes (FAULDS). Zur Gewinnung des atherischen Oles. 

Eine Anzahl von Eucalyptus.Arten ist des reichen Gerbstoffgehaltes verschiedener 
Teile wegen von Bedeutung: Die Rinde vom Eucalyptus leucoxylon F. v. M. ent
hilt 410/0, die Rinde von Eucalyptus occidentalis ENDL., die Maletto-Rinde 
des Handels 40% Gerbstoff. Die Bli~tter der E. macrorhyncha F. v. M. enthalten 
18,4% Gerbstoff, vonE. 0 bli quaL'Him.. 17,20/0, E. stellulata SIEB. 16,6%, E. Gunnii 
HOOKER 16,6% , auf E. rostrata SCHLECHTD. vorkommende Gallen enthalten 43,4% , 
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Ferner liefem eine Anzahl Eucalyptusarten Kino und Gummi. Beides liiBt sich an
scheinend nicht scharf trennen, insofern das Sekret mancher Arten als adstringierend sohmeokendes 
Gummi besohrieben wird und anderseits manche Kinosorten beim Behandeln mit Alkohol ein 
Gummi hinterlassen. Das austretende Sekret ist zuerst farblos, wird aber an der Luft bald rot 
bis schwarz. Vgl. Kino, Bd. II S.30. 

Einige Arten liefem der Manna ahnlicheStoffe, so duroh den Stich der Cicada moerens 
Eucalyptus viminalis LABILL., E. mannifer a MUDIE, E. resinifera SMITH, 
E. Gunnii HOOK. Die Manna der zuletzt genannten Art enthalt eine bei 87 ° sohmelzende 
Melitriose, die bei der Hydrolyse Galaktose, Glykose und Fruktose liefert. 

Viele Arten liefem atherisohes 01: Euoalyptus globulus LABILL., E. corymbosa 
SM., E. haemastoma SM., E. maoulata HOOK., E. obliqua L'HER., E. piperita SM., 
E. odorata BERR, E. amygdalina LABILL., E. oleosa F. v. MtJLL., E. sideroxylon 
CUNN., E. rostrata SOHLECHTD., E. dumosa MAID., E. Baileyana F. v. MtJLL., E. 
microcorys F. v. MtJLL., und viele andere. Die Zahl der bereits untersuohten Eucalyptusarten 
betragt zur Zeit iiber 250. 

Oleum Eucalypti. Eucalyptus!)l. Oil of Eucalyptus. Essence d'eucalyptus. 
Oleum Eucalypti globuli. Germ. 6 s. Bd. II S. 1348. 

Das Eucalyptusol des Handels stammt in der Regel von Eucalyptus globulus LAB., 
doch wird auch von zahlreichen anderen Eucalyptusarten 01 gewonnen. Das Eucalyptusol des 
Handels enthalt auch sehr haufig neben dem Globulus-Ol andere Ole beigemischt. Brit. laBt aucB. 
das 01 von E. dumosa A. CUNN. und von anderen Arten zu, wenn es in seinen Eigenschaften 
mit dem 01 von E. glo bulus iibereinstimmt, mindestens 55 % Cineol und nicht zuviel Phellandren 
enthalt (s. Priifung). 

Gewinnung. Hauptsachlich in Siidaustralien durch Destillation der Blatter von Euca
lyptus globulus mit Wasserdampf; frische Blatter geben etwa 0,7%' trockene 1,6-3% 01. Das 
bei der Destillation zunachst erhaltene Rohol ist wegen seines Gehaltes an Aldehyden, die zum 
Husten reizen, arzneilich nicht ohne weiteres zu verwenden; es wird durch Schiitteln mit Natron
lauge von den Aldehyden und verseifbaren Korpem befreit. Das so gereinigte 01 ist das 01 des 
Handels. Der bei dieser Reinigung verbleibende seifenartige Riickstand findet Anwendung als 
Desinfektionsmittel oder zum Parfiimieren billiger Seifen. 

Eigenschaften und Erkennung. Farbloses, hellgelbes oder griinliohes, diinnfliis
siges 01; Geruoh angenehm nach Cineol, Gesohmack gewiirzig, kiihlend. Spez. Gew. 0,910-0,930 
(150); Hung. 0,850-0,866, Hi8p. 0,90-0,92; aD rechts, bis + 15 0, Brit. - 10 ° bis + 10 0; 
nD20. 1,460-1,469; iOslich in 2-3 Vol. und mehr Weingeist von 70 Vol.- %' Je reicher ein 01 
an Cineol ist, desto hoher ist das spez. Gewicht und desto niedriger ist das Drehungsvermogen; 
Ole mit sehr hohem Gehalt an Cineol erstarren in der Kalte zu einer kristallinischen Masse. -
Tragt man in 5 T. Eucalyptusol bei 50 °allmahlich 1 T. zerriebenesJodein, so erstarrt die Mischung 
beim Erkalten zu einem Kristallbrel, der aus Cineoljodid, CloHlSOJZ besteht. - Fiigt man 
zu gut abgekiihltem Eucalyptusol in klein en Anteilen die gleiche Menge sirupdicke Phosphor
saure (spez. Gew. 1,750) unter Umriihren hinzu, so entsteht eine kristalline Molekelverbindung 
von der Zusammensetzung CloHlSO.HsPO,. 

Bestandteile. Das 01 enthalt als Hauptbestandteil (mehr als 40%) Cineol (= Euca
lyptol), CloHlSO (s. S. 1212), ferner d-a-Pinen, CloHle, Camphen, CloH l8 ; robes or enthalt 
stecbend riechende Aldehyde: Valeraldehyd, Butyraldehyd, Capronaldehyd. Ferner sind 
vorhanden Pinocarveol, CloHl.OH, eine Saure, ein Sesquiterpenalkohol Globulol, 
Cl.H250H, ein Ses quiterpen, ein ungesattigter Sesquiterpenalkobol Eudesmol, Cl5H 260, 
vielleicht auch Fenchen, CloHld. Das Sesquiterpen ruft die Rotfarbung hervor, die bei der 
Einwirkung von Phosphorsaure auf das 01 eintritt. 

Prilfung. Brit. Wird eine Mischung von 1 ccm Eucalyptusol, 2 ccm Essigsaure (Eis
essig) und 5 ccm Petroleumbenzin mit 2 ccm einer gesattigten Losung von Natriumnitrit sanft 
geschiittelt, so darf in der oberen Schicht keine kristallinische Ausscheidung auftreten (phellan
drenreiche Eucalyptusole). AuBerdem laBt Brit. den Cineolgehalt in gleicher Weise wie bei 
Oleum Oajeputi (s. d.) bestimmen und fordert mindestens 55 Vol.- % Cineol. 

Das von der Brit. fiir Oleum Cajeputi und Oleum Eucalypti vorgeschriebene Phosphor
saureverfahren ist ungenau, weil das Cineolphosphat nur bei sehr niedriger Temperatur quan
titativ abgeschieden und gesammelt werden kann. 

Bestimmung des Gehaltes an Cineol (Eucalyptol). 
Resorcin verfahren von SCHIMMEL u. Co. Cineol (Eucalyptol) gibt mit Resorcin 

eine Verbindung, die in iiberschiissiger ResorciniOsung loslich ist. Mit Resorcinlosurig kann die 
Bestimmung in gleicher Weise ausgefiihrt "erden, wie die Bestimmung des Zimtaldehyds im 
Zimtol mit Natriumbisulfitlosung: 10 ccm Eucalyptusol werden in einem 100 ccm fassenden 
Kolbchen mit geteiltem Hals mit so viel wasseriger Resorcinlosung (1 + 1) versetzt, daB das Kolb
chen zu etwa 1/. gefiillt ist. Die Miscbung wird 5 Minuten lang tiichtig durchgeschiittelt, und 
das ungeli:iste 01 durch Nachfiillen von Resorcinli:isung in den Kolbenhals gebracht, durch of teres 
Drehen und Beklopfen des Kolbchens bringt man auch die an den GefiiBwandungen haftenden 
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Oltropfen an die OberflachlJ. Nachdem die ResorcinlOsung sich vollstandig oder nahezu voll
standig geklart hat, was meist erst nach Verlauf mehrerer Stun den der Fall ist, liest man das 
abgeschiedene Olvolum ab und findet durch Subtraktion desselben von 10 den Cineolgehalt 
des angewandten Oles, der dann durch Multiplikation mit 10 in Volumprozenten ausgedriickt 
wird. Fast ebenso genau kann man die Bestimmung auch mit 5 ccm Ol in dem gewohnlichen 
Zimtolkolbchen von 50 ccm ausfiihren. Wenn neben Cineol verhaltnismaBig viel Aldehyde, Pino
carveol usw., zugegen sind, fallen die Resultate zu hoch aus. Man fiihrt dann die Bestimmung 
nicht mit dem urspriinglichen Ole aus, sondern mit der fiir Cineol in Betracht kommenden Fraktion. 
Zu diesem Zwecke werden 100 ccm 01 aus einem LADENBUltGschen Dreikugelkolben in 
der Weise destilliert, daB in der Sekunde etwa 1 Tropfen fiilIt. Die zwischen 170 und 190 0 

siedenden Anteile, die das gesamte Cineol des Ols enthalten, werden gesondert aufgefangen und 
dem Volumen nach bestimmt. Man ermittelt sodann den Cineolgebalt der Fraktion in der be
schriebenen Weise und recbnet ibn auf das ursprtingliche 01 um. Die storenden Bestandteile 
werden durch die Destillation entfernt. . 

Ole, die iiber 85 % Cineol enthalten, werden zweckmaBig vorher mit dem gleichen Volum 
Terpentinol verdiinnt, da sonst unter Umstanden das Cineolresorcin auskristallisiert und die 
ganze Fliissigkeit zum Erstarren bringt. In diesem Falle muB das Ergebnis natilrlich mit 2 multi
pliziert werden. 

Der Gehalt eines guten Eucalyptusoles an Eucalyptol betragt mindestens 50 Vol.- 0/0' 
Das zur Bestimmung verwendete Resorcin kann wiedergewonnen werden, indem man die 

von dem ungelOsten 01 getrennte Ltisung mit Wasserdampf behandelt, wobei das Resorcincineol 
zerlegt wird und Cineol iiberdestilliert. Die zuriickbleibende Resorcinlosung wird 'eingedampft. 
und das so wiedergewonnene Resorcin zu neuen Bestimmungen benutzt. 

Einen .hohen Cineolgehalt haben die Ole folgender Eucalyptusarten: 
Eucalyptus odorata BERR. Olausbeute 1,4%, spez. Gew. 0,899-0,922 (15°), rechts

drehend. Neben Cineol enthalt das 01 auch Cuminaldehyd, C9H llCHO. 
Eucalyptus oleosa F. v. MULL. Olausbeute 1.0%, spez. Gew. 0,925 (15°), links

drehend. 
Eucalyptus dumosa A. CUNN. Olausbeute 1 Ufo, spez. Gew. 0,902-0,905 (15°). 

rechtsdrehend. 
Eucalyptus rostrata SCHLECHTEND. Olausbeute 0,1-0,4 % , spez. Gew. 0,912 

bis 0,925 (150), in der Regel rechtsdrebend. 
Wenig Cineol enthiilt das 01 von 
Eucalyptus amygdalina LABILL. Olausbeute bis 4,2%, spez. Gew. 0,86-0,91 

(15°). Es enthalt viel Phellandren und riecht pfefferminzartig. . 
lIIanche Eucalyptusole sind frei von Cineol, einige enthalten Citral, SO das 01 von Euca

lypt.us Staigeriana F. v. MULL. Die cineolarmen und cineol£reien Eucalyptusole werden in 
beschranktem MaBe zum Parfiimieren von billigen Seifen und bei der Erzaufbereitung verwendet. 

Anwendung. Ahnlich wie Eucalyptol. In Einreibungen gegen Rheumatismus. Als 
Inhalationsmittel soli es bei Diphtherie, ScharIach, Keuchhusten, Bronchialkatarrh (besonders 
foetidem), Lungengangran, Lungenentziindung und Influenza gute Dienste leisten. InnerIich 
wird es sowohl per os als auch subcutan verabreicht, in letzterem Falle dienen Olivenol und Gly. 
cerin als Verdiinnungsmittol. Bei subcutaner Anwendung ist es in einigen Fallen von Pyamie, 
Kindbettfieber und Septicamie sowie bei Erysipelas von geradezu spezifischer Wirkung gewesen 
(HALL). Als Abwehrmittel gegen Miicken und andere Insekten. Auch als Wurmmittel ist es 
mit Erfolg benutzt worden, besonders wirksam sind cineolreiche Ole. GroBe Mengen Eucalyptusol 
werden zur Gewinnung von Cineol (Eucalyptol) verbraucht. Die billigen, phellandrenreichen 
Eucalyptusole, die in Australien von zahlreichen Eucalyptusarten, besonders von E. amygda
!ina gewonnen werden, dienen bei der Aufbereitung von Erzen zur Trennung von Blei- und 
Zinksul£id vom Gestein nach dem Schwimmverfahren (Flotationsverfahren). (Das Verfahren 
besteht darin, daB man die Erze unter Zusatz einer kleinen Menge 01 fein pulvert und sie dann 
mit Wasser schlammt. Die von 01 umhiilltcn Metallsulfidteilchen schwimmen auf dem Wasser, 
wahrend Quarz. und andere Gesteinsteilchen untersinken.) Als Geruchs· und Geschmackskorrigens 
fiir Zahnpulver und -Tinkturen. 

Eucalyptolum. Eucalyptol. Cineol. Cajeputol. Terpan. C1oH1SO. Mol.. 
Gew. 154. 

Das Eucalyptol findet sich in groBter Menge im atherischen 01 von Euca. 
lyptus globulus LABILLARDIERE, aber auch von anderen Eucalyptusarten und in 
vielen anderen atherischen Olen. Es ist identisch mit dem im Wurmsamenol ent. 
haltenen Cineol, mit dem Cajeputol aus dem Cajeputol und mit dem Terpan 

von BOUCHARDAT und VOIRY. Es ist auch in vielen anderen atherischen Olen ent
halten. 
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DarsteUung. Man kiihlt Eucalyptu801 oder die zwiscben 170-180° siedenden An. 
teile desselben in einer Kii.ltemischung stark ab und leitet einen Strom trocknen Chlorwasser. 
stoff ein, bis die Fliissigkeit zu einem Kristallbrei erstarrt ist Die entstandene Eucalyptol. 
Chlorwasserstoffverbindung, C1oH1SO· HCl, wird scbarf abgepreJ3t, mit Wasser in Salzsii.ure und 
Eucalyptol zerlegt, und das abgeschiedene 01 nach dem Waschen und Trocknen destilliert. 

Eigenschaften Farblose, campherartig riechende Fliissigkeit, in Wasser sehr wenig los
lich, mit Weingeist, Ather, Chloroform, Terpentinol und fetten Olen mischbar. Spez. Gew. (150) 
0,928-0,930 (Erganzb.) (Gall. (0°) 0,940), Erstarrungspunkt etwa 0°, Sdp. 176-177°, (Erganzb.). 
Hisp.174 0, Norv. 175-1770.) Kiihlt man Eucalyptol in einer Kii.ltemischung von Eis und 
Kochsalz ab, so ersterrt es vollkommen zu langeu Kristallnadeln, die bei 1 ° wieder scbmelzen. 

Erkennung. Befeuchtet man die Wandung eines Probierrohrs mit etwas Euca
lyptol und Hi..Bt dann Bromdampf einflie.Ben, so bilden sich ziegelrote Kristalle einer 
Bromverbindung CloHlSOBr2' 

Prilfung. Erstarrungspunkt 0-1°, Sdp. 175-177°. - Germ. 6 s. Bd. II 
S. 1322. 

Aufbewahrung. Vor Licbt geschiitzt. 
Anwendung. Eucalyptol dient au!3erlich zu reizenden Einreibungen bei Rheumatism us

Neuralgien. Ferner zum desinfizierenden Wundverband bei atonischen Geschwiiren, Ho~pita.]
brand, Gangran (Verbandpackchen der britischen Kolonialtruppen), als Inhalation bei Asthma, 
fotider Bronchitis usw. Die antiseptische Wirkung des Eucalyptols wie der EublyptusOie soll 
nachHALL in erster Linie auf ihren Gehalt an OZOIl zuriickzufiihren sein. Nach KOBERT unterstiitzt 
das Eucalyptol die Wirkung des Santonins wesentlich. Innerlich wird es bei chronischer Bron
chitis, Lungengangrii.n, Asthma, katarrhalischen Affektionen der Harnwege und bei Intermittens 
gegeben. Man gibt mehrmals tii.glich 5-30 Tropfen in Gelatinekapseln oder in Emulsion. Fiir 
sich oder in Verbindung mit Santonin als WurmmitteI. 

Elixir Eucalypti. Eucalyptuselixir. Elixir of Eucalyptus. - Nat. Form.: Je 
125 ccm Fluidextractum Eucalypti (Amer.) und Weingeist (92,3 Vol.-%), 15 g Talk, je 375 ccm 
Sirupus Coffeae (Nat. Form.) und Elixir Taraxaci compos. (Nat. Form.) werden gemischt, wieder
holt geschiittelt und nach 48 Stunden filtriert. 

Extractum Eucalypti f1uidum. Eucalyptus -Fluidextrakt. Fluidextract of 
Eucalyptus. - A mer. : Aus 1000 g Eucalyptusblatterpulver durch Perkolation mit 3 Vol. Wein
geist (92,3%) und 1 Vol. Wasser, nach Verfahren A (s. u. Extracta fluida S. 1227). 

Tinctura Eucalypti. Eucalyptustinktur. Teinture d'eucalyptus. - Erganzb., 
Gall., ltal. und Portug.: Aus grob gepulverten Eucalyptusblii.ttern 1 +5 mit verdiinntem Weingeist 
durch Maceration zu bereiten. - Belg., Helvet., Hi8p. und Nederl. lassen 1: 5 mit verdiinntem 
Weingeist perkolieren. 

Eine griinlichbraune Tinktur. Spez. Gewicht: 0,902-0,910 (Nederl.). - Trockenriick
stand mindestens 2,50/0 (Nederl.). - IOccm Tinktur sQllen mit 1 ccm Wasser eine triibe Mischung 
geben, die auf Zusatz von 3 ccm Wasser einen starken, flockigen Niederschlag abscheidet. 

Vinum Eucalypti. Eucalyptuswein. Yin d'eucalyptus. - Gall. 1884: 3: 100 mit 
Malaga durch Maceration zu bereiten. 

Unguentum El,lcalyptl. Eucalyptussalbe. Eucalyptus Ointment. - Brit.: 10 T. 
EucalyptusOl, werden einem halb erkalteten Gemisch aus 40 T. Hartparaffin (Smp. 50-600 ) und 
50 T. Weichparaffin (Smp. 42-460) zugemischt. 

Acetum Eucalypti (Hambg. Vorschr.). 
Eucalyptusessig. 

01. Eucalypti 
01. Menth. pip. 
Tinct. Santali 
Acid. acetic! 
Aquae 
Spiritus 

2,0 
4,0 
6,0 

46,0 
444,0 
600,0. 

Essentia Eucalypti (Hambg. Vorschr.). 
Eucalyptusessenz. 

01. Eucalypti 2,0 
01. Menth. pip. 4,0 

Formallnum eucalyptatum. 
Formalinl (40"10) 26,0 
Tincturae Eucalypti 6,0 

. Spiritus 170,0. 

Murrels Liniment. 
gegen Rheumatismus usw. 
Natr. salicylic. 16,0 
01. Cajeputi 2,0 
01. Eucalypti 1,0 
Linim. saponat. ammon. 16,0 
Spiritus dilut. 200,0. 

Tinct. Santali 6,0 Sirupus Eucalypti (Hisp.). 
Tinct. Eucalypti 60,0 Folior. Eucalypti conc. 20,0 
Aquae 439,0 Aquae ebuIlientis q. s. ad colaturae 360,0 
Spiritus 600,0. Sacchari 640,0. 

Athrole werden wasserlosliche Antiseptika und Kosmetika genannt, die Eau de Cologne, 
Eucalyptol, Pfefferminziil usw. enthalten. Es kommt auch ein Athrolpulver als Desinfiziens 
und Waschpulver in den Handel. 

Convulsin, gegen Keuchhusten und andere Erkrankungen der Atmungsorgane empfohlen. 
besteht im wesentlichen aus Eukalyptllsbliitterfluidextrakt und VanilJesirup. 
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Eucalyptine, eine franzosische Spezialitat, ist ein oliges Eucalyptus-Extrakt, dem etwas 
Guajakol und Jodoform zugesetzt ist. 

Eucalyptol-Iodoform ist eine Losung von 5 T. Jodoform in 95 T. Eucalyptol. 
Eucalyptushonlg. VorJahren wurde ein angeblich von Eucalyptusarten gesammelter 

Honig ala hervorragendes Heilmittel empfohlen. Es zeigte sieh, daB es sich dabei um gewohn. 
lichen, mit Eucalyptusol parfiimierten Honig handelte. DaB indessen die Bienen in Australien 
auch von Eucalyptusarten Honig sammeln, ist zweifellos und durch das A uffinden zahlreicher Pollen· 
korner von Eucalyptus in demselben erwiesen. 

HEss' Eucalyptusmittel ist lediglich Oleum Eucalypti. 
Longlifeessenz, zur Luftverbesserung in Abortanlagen, ist eine Misehung von etwa 2 cem 

Eucalyptusol, 3 ccm Lavendelol, 2 ccm Essigather, 0,5 cem Ammoniakfliissigkeit, 20 ccm Spiritus, 
5 ccm Wasser. 

Naphthol-Eucalyptol, Eunol. (D.R.P. 100551.) Beim Zusammenschmelzen aquimoleku
larer Mengen ex- oder p.Naphthol mit Eucalyptol sollen chemische Verbindungen entstehen, die einen 
intensiv aromatischen Geruch und stark bitteren Geschmack besitzen. Die so erhaltenen Produkte 
sollen zur antiseptischen Wundbehandlung und zur Behandlung von Hautkrankheiten dienen. 
ex-Naphthol-Eucalyptol und p-Naphthol-Eucalyptol sind mit Wasserdampfen fliichtig, 
unloslich in Wasser, leicht laslich in Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol usw., ferner in Olivenol 
und heiBem Glycerin. 

Nosol ist eine Mischung von Eugenol2g, Nelkenol2g, Eucalyptusol2g, Gaultheriaoll0 Trop
fen, Zimtoll g, Thymol 1 g; als Antisepticum und schmerzlinderndes Mittel in der Zahnheilkunde 
anzuwenden. 

Percalmin, ein zuckerhaltiges Extrakt aus.den Blattern von Thymus vulgaris und Eucalyptus 
globulus, wird gegen Keuchhusten usw. empfohlen. 

Puralin ist ein Eucalyptus-Zahnwasser. 
Sanosin, Thieucalyptol, ein Mittel gegen Lungentuberkulose, das in Form von Raucherun

gen angewandt werden soll, besteht aus Eucalyptusol, Eucalyptusblatterpulver, Schwefel und 
Kohle. 

SCHLOSSAREKs Eucalyptusbonbons bestehen aus Eucalyptusol 2,5 g, Weinsaure 7,5 g, 
Gerstenextrakt 12 g, Kakao 50 g, Pfefferminzoll,2 g, Bonbonmasse 1070 g zu 700 Bonbons. Fabri
kant: C. ACKERMANN in Berlin. 

TANCR1!l-Inhalation. Die Eucalyptus.Inhalation von TANCRE in Wiesbaden ist wahr
scheinlich ahnlich der fiir den gleichen Zweck dienenden SPIEssschen zusammengesetzt: Menthol. 
1,0, 01. Eucalypti 2,0, Paraffin. liquid. 97,0; me enthalt aber auch etwa 10% Petrolather. 

·Yaldapastillen gegen Husten, Heiserkeit usw. enthalten pro dosi Eukalyptusol 0,0005 g, 
Menthol 0,002 g, Zucker und Gu=i arabicum je 0,5 g. 

Yaporin ist ein Keuchhustenmittel, das mit Wasser verdampft und eingeatmet wird. Es 
besteht aus Naphthalin. purissim. pulv. 180,0, Camphor. trit. 20,0, 01. Eucalypt. glob., 01. Pini 
picea.e ill. 3,0. 

Eugenia. 
Eugenia caryophyllata siehe Caryophylli S. 857. 
Eugenia Cheken HOOKER et ARNOTT. Myrtaceae-Myrtoideae. Heimisch 
in Chile. 

Folia Cheken. Chekenbllitter. Folia Chekan. Chequen. 

Die Blatter sind 1,25-4 cm lang, etwa halb so breit, vorn spitz oder stumpf, am Grunde 
spitz, etwas in den kurzen und dicken Stiel zusa=engezogen, steif, lederartig, elliptisch bis 
eiformig, ganzrandig, am Rande leicht umgerollt, hellgriin. Beide Seiten kahl und gleichmaBig 
feinrunzelig, feindriisig.punktiert, einnervig, mit wenigen bogenformigen, undeutlich schlingen'. 
bildenden Sekundarnerven. Der Geruch schwach aromatisch, der Geschmack anfangs gewiirzhaft, 
etwas herbe, spater bitter. 

Mikroskopi sches Bild. Die Epidermiszellen beiderseits wellig, Spaltoffnungen nur 
unterseits. 1m Mesophyll oberseits einreihiges, kurzes Palisadengewe be (1/5-1/. des Blattquer. 
schnittes), darunter Schwammgewebe; in der Palisadenschicht kugelige, bis an die Epidermis 
reichende Olraume und zahlreiche Zellen mit Kalkoxalatdrusen. Die GefaBbiindel mit Bast. 
faserbelag. Gerbstoff in allen Parenchymzellen. 

Bestandteile. Etwa 1 % dem Myrtenol ahnliches iLtherisches 01 (enthaltend d·a 
Pinen und Cineol), ferner 0,08 % kristallinisches Chekenon, CaoH"Os, Cheken bitter (amorpher 
Bitterstoff), Chekenin, ClJInO, (kristallinisches Alkaloid), kristallinische ChekeninsiLure, 
kristallinisches Chekenetin, Cn H70. + H 20, fettE'S 01, Harz, Gerbstoff, Zucker, 
Cholin, AmeisenSiLure, EssigsiLure; 9,5 % Asche. 
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Eugenia acris WIGHT et ARNOTT. (Pimen ta acris WIGHT). Heimischin West
indien, Venezuela, Ostafrika, Kamerun . .Aus den Bliittern destilliert man das echte 
BayOl, Oleum Myrciae (stammt nicht von Myrcia acris!). 

Die Friichte als "kleine spanische, Kron- oder Craveiro-Pimentfriichte" im 
Handel, 5-10 mm lang, 5 mm breit, langlich rund, oft noch gestielt; Ersatz fiir Fructus Amomi, 
Pimento 

Oleum Myrciae, Bayol, Oil of Bay, Essence de Bay, wird in Westindien, Venezuela, 
Ostafrika und Kamerun durch Destillation der Blatter und jungen Zweigspitzen von Eugenia 
acris gewonnen. Ausbeute 1,2-1,3 % , 

Eigenschajten. Gelbes, an der Luft bald braun werden des 01. Geruch angenehm, 
dem NelkenOl ahnlich. Geschmack gewiirzig, scharf. Spez. Gew. 0.965-0,985 (15°); aD, 
bis -2°, selten bis _3°; nD2o· 1,510-1,520; loslich III 1-2 Vol. Weingeist von 70 VoL_o/o' 
Die Loslichkeit nimmt mit dem Alter des Oles abo Das 01 enthiUt 59-66 % Phenole (Eugenol, 
C10H 120 2 undCha vicol, C9HJ.O(»)' Methyleugen 01, CllH 140 2,Myrcen, C1oH 16,1- Phellandren, 
C10H 16, Citral, C9H 15CHO, Methylchavicol, C1uH120. _ 

Prujung. Ais Verfalschung sind Petroleum und Terpentinol beobachtet worden; 
diese geben sich durch Erniedrigung des spez. Gewichts zu erkennnen, Terpentinol auch durch 
folgende Reaktion: Von 10 ccm OJ destilliert man 1 ccm ab und fiigt zum Destillat 1 ccm Amyl
nitrit und 2 ccm Eisessig; dann fiigt man unter Eiskiihlung weiter tropfenweise ein Gemisch aus 
gleichen Teilen Eisessig und Salzsiiure hinzu, so lange noch eine Blaufarbung entsteht. Bei An
wesenheit von 10 0/0 und mehr Terpentillol entsteht ein weiEer Niederschlag von Pinennitroso
chlorid. 

Anwendung. Das Bayol dient in der Parfiimerie zur HersteUung von Bay-Rum (Mittel 
zur Pflege der Kopfhaut, gegen Moskitos, Hautausschliige). 

Eugenia tabasco G. DON. Mexiko, Yucatan. Die Friichte, Pimenta de Tabago, 
sind als "groBes englisches Gewiirz, spanisches Gewiirz" im Handel, dienen gleichfalls als Ver
fiilschung fiir Pimento 

.Andere.Arten: Eugenia lucidula MIQ. Die Friichte werden unter dem Namen 
Daden Salen als Gewiirz verwendet. Eugenia sandwicensis .ASA GRAY und 
Eugenia malaccensis L. Von beiden .Arten verwendet man Blatter, Bliiten und 
Rinde gegen Schwindsucht und Halskrankheiten. Von Eugenia Michelli LAM. 
verwendet man die Blatter gegen Rheumatismus. Eugenia j avanica LAM., Java, 
liefert eBbare Friichte. 

Eugenia jambolana LAM. s. Syzygium Bd. IT S.829. 

Eupatorium. 
Eupatorium cannabinum L. Compositae-Eupa torieae-Agera tinae. 
Wasserhanf. Heimisch in Europa und Vorderasien. 

Herba Eupatorii cannabini. Wasserhanfkraut. Dutch .Agrimony. Herbe de 
Sainte Cunegonde. Herba Cannabinae aquaticae. Herba Origani aquatici. 
Hirschklee. K unigundenkraut. Lammerschwanz. Wasserdosten. 

Der Stengel krautig, steif-aufrecht, veriistelt, stumpfkantig, etwas rauhhaarig. Die Blatter 
gegenstandig, unten kurzgestielt, oben fast sitzend, gedreit oder 3- seltener 5teilig, nach oben 
z. T. ungeteilt. Die Zipfel eilanzett.formig, spitz, ganzrandig oder ungleich gesagt, rauhhaarig 
oder auch fast glatt, oberseits dunkelgriin, unterseits graugriin. Die Bliitenkorbchen (je 5-6 
Bliiten) an der Spitze des Stengels und der Zweige in doldentraubiger, reichbliitiger Rispe. Der 
Hiillkelch der Korbchen langlich-zylindrisch. Der Kelch haarformig, einreihig; die Blumen
krone rohrig, mit fiinfteiligem Rande, rotlich, selten weiB, die Staubblatter in der Blumenkrone 
eingeschlossen, die Staubbeutel aufrecht, zu einer Rohre verwachsen, nach innen aufspringend. 
Der Fruchtknoten unterstandig, mit dem haarformigen Kelche verwachsen, der Griffel von der 
Mitte an zweiteilig gespalten; die Friichte liinglich, gerieft, kantig, fiinfseitig, gekront von dem 
weiBen Pappus. Der Geruch frisch angenehm gewiirzhaft, der Geschmack gewiirzhaft, bitter, etwas 
scharf. 

Bestandteile. Ein Alkaloid (Glykosid oder Bitterstoff?) Eu patorin, atherischeB 
01, Harz, Ger bstoff. 
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Anwend'Ung. Bei Scorbut, Icterus und Fieber alB Tonicum, Irritans, Febrifugum, Diure. 
ticum, in groJ3eren Gaben wirkt eB alB Emeticum und PurganB. AuJ3erlich als Wundmittel und 
gegen HautauBschlage. 

Eupatorium triplinerve VAHL (Eupatorium Ayapana VENT.). In Brasi· 
lien heimiscb, in Indien, auf Java kultiviert. 

Herba Eupatorii triplinervis. Ayapana. Herba (Folia) Ayapana. 
Die Blatter dienen zu Genullzwecken, Ersatz fiir Kaffee und Tee. Die echte Ayapana 

besteht aus Blattem mit 40-500/0' Rindenfragmenten. Die Rinde ist unbehaart und glatt 
gegeniiber der behaarten und langBgefurchten Rinde der unechten Ayapana von Eupato. 
rium cannabinum L. Die Blatter sind alle lederartig, lanzettformig, 8-10 cm lang. dreifach 
nervig, lang zugespitzt, kahl, ganzrandig und etwaB zuriickgerollt. 

Eupatorium perfoliatum L. In den Vereinigten Staaten N ordamerikas, von 
Kanada bis Florida und Texas. Die Blatter und Bliiten, Boneset, Feverwort, 
Thoroughwort, Crosswort, Vegetable Antimony, friiher in den Ver. 
einigten Staaten offizinell. 

Del' Stengel krautig, stie1rund, zottigrauhhaarig; die Bliitter gegenstandig, lanzettformig, 
langzugespitzt, kerbiggezahnt, etwas runzelig; unterseits gl'aufilzig. Am Ende del' Stengel eine 
gedrungene Doldentraube von 8-10 bliitigen Bliitenkorbchen. Die Blume weill. 

Eupatorium purpureum L., Purple Boneset, Trumpet Weed, 
Gravelwort, ist in den Vereinigten Staaten ebenso gebrauchlich. 

Eupatorium aromaticum L. Vereinigte Staaten Nordamerikas. Volksmittel. 
Eupatorium laeve D.C., E. indigoferum PAR. undE.lamiifolium BENTH. 

et HOOK. Siidamerika, liefem Indigo. 
Eupatorium Re baudian um BERT., die Paraguay.Siillstoffpflanze, Siid· 

amerika, enthiiJ.t in den Blattem 20-26% krist. glykosidischen Bitterstoff. 
Extractum Eupatorii Iluidum. Fluidextract of Eupatorium. - Amer. VIII.: Aus 

den gepulverten Blattem von Eupatorium perfoliatum mit verde Weingeist (41,5 Gew .. % )' 

Durchfeuchtungsmenstruum 400 ccm. Erstes Perkolat 800 ccm. Verfahren sonst wie bei Fluid· 
extractum Calumbae (Amer. VIII, S. S. 1091). 

Euphorbia. 
Euphorbia resinifera BERG. Eu·phorbiaceae-Euphorbieae. Heimiseh im 
lnnern Marokkos, an den Abhangen des Atlas und besonders siidostlich der Stadt 
Marokko. 

Euphorbium. Euphorbium. Euphorbe. Gummi-resina. Euphorbium. 
Der zur Bliitezeit nach Einschnitten in den Stamm und die Zweige austretende. 

an der Pfianze erhii.rtete Milchsaft. Die Droge bildet rundlich-eckige, unregelmaBige. 
oft stalaktitenartige. schmutzig-gelbliche oder braunliche, durchscheinende, matte 
odet bestaubte, leicht zerbrechliche Stiicke, die meist beim Sammeln abgerissene 
Teile der Pfianze (Stache1n und Stengelfragmente) einschlieBen oder doch die Hoh. 
lungen zeigen, in denen solche Teile lagen. Der Geschmack ist anfangs schwach. 
dann anhaltend brennend scharf, der Geruch frisch stark, etwas stechend, im trockenen 
Zustande beim Erhitzen schwach aromatisch, an Weihrauch erinnernd. Unter dem 
Mikroskop ist Euphorbium amorph, laBt aber hier und da die fiir die Euphorbiaceen 
charakteJ:istischen, knochenformig gestalteten Starkekorner erkennen. Wasser bildet 
mit ihm keine Emulsion, sondem entzieht ihm, wenn man as damit verreibt, nur 
Gummi und verschiedene SaIze. In Wasser wenig loslich, besser in Alkohol, Ather, 
Essigather und atherischen Olen, doch lo!!t keine dieser Fliissigkeiten vollstandig. 
Vor der Verwendung soweit als moglich von den Stacheln, Friichtchen und Samen 
der Mutterpfianze, wie Staubteilcben und Steinchen zu befreien. 

ETkennung. (Nach TSCHIRCH und PAULo) 0,1 g Euphorbium werden mit 10 ccm 
Petrolii.ther ausgezogen und del' filtrierte Auszug auf konz. Schwefelsaure geschichtet, die auf 
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20 ccm 1 Tr. konz. Sa1petersaure enthiilt; die Beriihrungsfliiche der beiden Fliissigkeiten fiirbt 
sich blutrot; beim Umschiitteln farbt sich die Schwefelsaure schon rot. Ein Auszug von 0,01 g 
Euphorbium mit 10 ccm Petrolather gibt noch eine deutliche Reaktion. 

Priifung. Beim vollkommenen Ausziehen mit siedendem Weingeist diirfen hochstens 
50 % ungeliist bleiben. - Beim Verbrennen darf es hochstens 10 % Asche hinterlassen. 

Bestandteile. Nach HENKE: Etwa 35 % Euphorbon, 27% atherlOsliches Harz 
(der medizinisch wichtigste Bestandteil), 14 % in Ather unlosliches Harz, 1 % Kautschuk, 
1,5% Apfelsaure, 20% Gummi und Salze. 

Nach TSCHIRCH und PAUL: 0,7% freie Harzsauren (Euphorbinsaure, amorph), 
61 % Resene (davon 40% kristallisierendes Euphorbon und 21 % amorphe Resene, Eu· 
ph or boresen, C33H,sO" Smp. 74-76 O,a.Euphor boresen, C2sH4SO, Smp. 75°).27 % wasser· 
losliche Stoffe (darunter 25% apfelsaure Salze, besonders Calciummalat und 2 % 
Kohlenhydrate), Bitterstoff, Verunreinigungen, ein scharfer Stoff, ein aldehyd. 
artiger Korper. 

Das Euphorbon, C15H 2,O, wird durch Ausziehen des Euphorbiums mit Petrolather und 
Verdunstenlassen des Auszuges gewonnen. Man kann auch das Euphorbium erst mit Wasser, 
dann mit Weingeist und schlieBlich mit Ather ausziehen; letzterer nimmt das Euphorbon auf. 
Smp. nach WIESNER 132-136°, nach anderen Angaben wechselt der Schmelzpunkt sehr je nach 
den Losungsmitteln, aus denen die Kristalle erhalten wurden (aus Petrolather 670, aus Alkohol 
114°). Es ist rechtsdrehend, liislich in Petrolather, Ather, Chloroform, Alkohol, Benzol, Aceton, 
sehr schwer loslich in heiBem Wasser (1: 10000). Schwefelsiiure lost es mit roter Farbe. 

Aufbewahrung. Pulverung. V 0 r sic h t i g aufzubewahren! Unzerkleinert wird 
es nicht gebraucht und auch selten vorriitig gehalten. ManlaBt es unter Beobachtung der groBten 
Vorsicht (vgl. bei Cantharides S. 785) am besten im Freien stoBen und kann zur Verminderung 
des Staubens auf 100 g zwei siiBe Mandeln zusetzen. Da indessen trotz aller Vorsicht das Pulvern 
des Euphorbiums, dessen Staub schon in geringer Menge zu heftigem und anhaltendem Niesen 
reizt, eine der unangenehmsten Arbeiten ist, so iiberlaBt man sie in der Regel den GroBhandlungen; 
hier wird das Gummiharz in geschlossenen Pulvermiihlen gemahlen und gelangt dann in dicht 
verklebten Pappkastchen von 1/, und l/Z kg Inhalt in den Handel. 

Anwendung. Hauptsachlich in der Tierheilkunde zu reizenden und blasenziehenden 
Sal ben und Pflastern. 

Euphorbonhaltige, dem Euphorbium ahnliche Milchsiifte, die auch zum groBen Teil 
Verwendung finden, liefern ferner: Euphorbia Cattimandoo W. ELLIOT, Ostindien, 
E. eremocarpus CUNN., E. piluliferaL., Australien (siehe unten), E. helioscopia L. 
Europa, E. geniculata ORTG., Siidamerika, E. lathyris L., Siideuropa (siehe unten). 
E. Tirucalli L., heimisch in Ostafrika, kultiviert in Indien, und andere. 

Euphorbia lathyris L. In Siideuropa heimisch, in Mexiko und Peru eingefiihrt. 
Die Samen, Semen Cataputiae minoris, Spring. (Purgir.)korner, Semence 
d'epurge, Semen Tithymali latifolii, Semen Lathyridis majoris, enthalten 40% 
eines stark abfiihrend wirkenden 01es (Huile d'epurge), ferner A.sculetin und 
einen zweiten kristallinischen Korper. 

Euphorbia pilulifera L. Heimisch in Australien, verbreitet in Ostindien, Nord·, 
Mittel. und Siidamerika, Westindien, Ost- und Westafrika. 

Herba Euphorbiae piluliferae. PillenwolfsmiIchkraut. Euphorbia Herb. Schlan
genkraut. Snakeweed Herb. Pill Bearing Spurge Herb. 

Die Handelsware besteht gewohnlich aus Stengel. undBlattstiicken, Bliitenstand und Friichten. 
Die Blatter gegenstandig, langlich·eiformig oder schief lanzettlich, stumpfspitzig, 18-35 mm 
lang. kurzgestielt, an der Basis ungleichseitig keilformig, sehr fein gesagt, oberseits glanzend 
dunkelgriin und unterseits hellgriin, beiderseits behaart. Die zahlreichen kleinen Bliitenstande 
in dichten achselstandigen oder endstandigen, sitzenden oder kurzgestielten, kugeligen Trug
dolden; die Kapselfriichte etwa 2 mm groB, gelblich, dreikantig und dreifacherig. 

Bestandteile. POWER und BROWNING fan den im wasserloslichen Teil des alkoho
lischen Extraktes Gallussaure, Quercetin, ein Phenol, amorphe Glykoside, ein 
linksdrehendes Kohlenhydrat, Spuren Alkaloide (1); im wasserunloslichen Teil des alko
holischen Extraktes: Weiches Harz, darin Triacontan, Cerylalkohol (7), Euphosterol, 
C2sHs90H, Smp. 274-275 ° (einwertiger Alkohol), ein Phytosterin, Smp. 132-133 0, ein 
Phytosterolin (Phytosteringlykosid), Jambulol, C16H S0 4(OHls, Melissinsaure, ein 
Gemisch von organischen Sauren, das drr Hauptsachenach Palmitin-, Olein- und Linol
saure zu enthalten scheint. 

Die arzneiliche Wirksamkeit der Pflanze scheint durch keine dieser Bestandteile bedingt 
zu sein. 

Anwendung. Bei Bronchitis und Asthma, besonders als Fluidextrakt. 
Hager, Handbuch. 1. 77 
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Euphorbia peplus L. Heimisch in den Mittelmeerlandern, durch fast ganz Eu
ropa, N ol'dafrika und N ordasien ver brei tet, nach N ordamerika eingeschleppt. 

Herba Euphorbiae pepli. Gartcnwolfsmilcbkraut. Round Leaved Spurge. 
Herbe d'euphorbe des marins. Hexennrilchkraut. Wanzenkraut. 

Die Blatter abwechselnd oder 'erstreut, gestielt, umgekehrt eiformig, ganzrandig, kahl, 
abgestutzt, nehmen von unten nach oben an GroBe zu. Die Eliiten in dreistrahligen, wiederholt 
3-6mal gegabelten Dolden, die Htillblatter elliptisch, der Htillkelch des Cyathiums bauchig; 
die grtinen Drtisen zeigen zwei seitliche, lange, parallel verlaufende Fortsatze. Die Frucht eine 
kugelformige, aufspringende, tief dreifurchige Kapse!. 

Daneben ist in den Vereinigten Staaten Nordamerikas das Kraut von Euphorbia nutans 
LAG., E. corollata L. und E. hypericifolia A. GRAY gebrauchlich. Euphorbia heterodoxa. 
MULLER ARG., die Alvelozpflanze, in Nordbrasilien wildwachsend, liefert den Alvelozbalsa.m 
(Alvelozmilch), Seiva de alveloz, der bei der Behandlung von Geschwtiren, bei Epithelkrebs der 
Lippen, der Nasen, der Augenlider usw. als Atzmittel vorztigliche Dienste leisten soll. 

Extractum Eupborbiae piluliferae fluidum. - Hamb. Vorschr.: Aus mittelfein ge
pulvertem Kraut mit verdtinntem Weingeist durch Perkolation. 

Tinctura Eupborbii. Euphorbiumtinktur. Teinture d'euphorbe. - Ergiinzb. 1 T. 
grob gepulvertes Euphorbium, 10 T. Weingeist (87%), - Gall. 1884: Wie Tinctura Cinnamomi 
Gall. zu bereiten. - Portug.: 1:5 mit 850/ oigem Weingeist durch Perkolation zu bereiten. -
Eine riitlichgelbe Tinktur, die durch Wasser milchig getrtibt wird. 

Emplastrum Capuclnorum. 
KapuzinerpfIaster. GiehtpfIas,ter. 

Pieis navalis nigrae 80,0 
Cerati Resinae Pini 40,0 
ErupJ. Galbani crocat. 20,0 
Euphorbii pulver. 2,0 
Benzoes pulver. 8,0. 

Oleum Euphorbll. 
Euphorbii pulv. 10,0 
Olei Terebinthin. 10,0 
Olei Olivarum 90,0. 

Digerieren, naeh dem Absetzen fiItrieren. 

EmpJastrum Euphorbll. Unguentum Euphorbll. 
Em pia strum isehiad!eum. 
Euphorbii pulv. 8,0 
Cerati Resinae Pini 97,0. 

Euphorbii pulv. 1,0 
Adipis suilli 20,0. 

BAUNSCHEIDTs 01, durch Ausziehen von Euphorbium und Seidelbastrinde mit Weingeist 
und Oliveniil dargestpllt, dient zum Einreiben der mittels des sog. "Lebensweckers" erzeugten 
Nadelstiche. 

Evonymus. 
Evonymus atropurpurea JACQ. Celastraceae-Evonymeae. Spindelbaurn. 
Spindle Tree. Heimisch im nordlichen und mittleren Teile der Vereinigten Staaten 

von N ordamerika. 

Cortex Evonymi atropurpureae radicis. Pfaffenbiitcben-Wurzelrinde. Wahoo Bark. 
Ecorce d'evonymus. 

Die Rinde der Wurzel wie auch der jungen Zweige. Bis 20 cm lange, bis 1 cm breite, halb
rinnenformige, rohrige oder wurmfiirmige, bis 3 mm dicke Stticke, auBen uneben, gefurcht, rissig 
und aschgrau oder gelblichgrau, innen glatt und weiBlich, gelblich oder blaBbraunlich. Der 
Bruch ist kurz, weiBlich, zeigt zarte, seidenartige Fasern. Oft haften der Innenseite noch Reste 
des hellen, weiBgelben Holzes an. Der Geschmack ist beim Kauen anfangs stiBlich-fade. spater 
kratzend, zuletzt anhaltend bitter. Der Rinde von E. atropurpurea ist in der amerikanischen 
Droge gewiihnlich die Rinde von E. americana L. beigemengt, was gestattet ist; die Bezeichnung 
Wahoo ist ohne Unterschied ftir beide Pflanzen gebrauchlich. 

Mikroskopisches Bild. In dem aus vielen Reihen dtinnwandiger Zellen gebildeten 
Kork wechseln Lagen groBerer, mehr radial gestreckter Zellen mit solchen schmaler, tangentialer 
Zellen abo Darunter ein nur wenigreihiges Phelloderm. Die auBeren Lagen der Mittelrinde stellen
weise kollenchymatisch verdickt, alle Zellen reichlich mit Starke erftillt, manche mit Drusen von 
Kalkoxalat. Die sekundare Rinde aus schmalen Rindenstrahlen und einreihigen Markstrahlen, 
daneben sehr stark entwickelte, nach auBen BiBb facherartig erweiternde Markstrahlen. Die Rinden
strahlen zeigen auf dem Querschnitt nur diinnwandiges Gewebe, abwechselnd Gruppen von Bieb
rohren und griiBeren. Starke- oder Oxalatdrusen ftihrenden Parenchymzellen mit Gruppen un
verdickter Zellen, die, wie der Langsschnitt zeigt. keine eigentlichen Bastfasern vorstellen. sondern 
eigenttimliche, faserartige. auf der AuBenseite mit Grubchen versehene Gebilde. die nach 
MOLLER und PASCHKIS durch Umwandlung normaler Bastfasern in Schleim und Pektin ent
standen sind. Die Markstrahlen ftihren neben kleinkiirniger, einfacher Starke vielfach einen 
mit Kalilauge sich braunrot farbenden Inhalt. 
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Bestandteile. Spuren atherisches 01, Wachs und Harz, Evonsaure, Evonymin 
(Glykosid), Farbstoffe, 11,6 0/ u Asche. 

Nach HOEHNEL enthalt die Rinde auch Dulcit, Asparagin und Atropurpurin. 
Nach ROGERSON enthaIt die Rinde einen kristallinischen Alkohol Evonymol, CIlHaoO" 

Smp. 248-250 0, ein Kohlenhydrat, Tannin, Farbstoff; das Harz enthalt drei Alkohole, 
Evonysterol, C81H n O.OH, Smp. 137-138°, Homoevonysterol, C&oHsuO'OH, Smp. 139 
bis 140°, Atropurol, C27H,,(OH}2' Smp. 283-285°; ferner Citrullol, CS2HssOz(OH}s, Pal. 
mitin., Cerotin., Olein., Linolsaure. 

Das atherische OJ siedet nach ROGERSON bei 120-160 ° (25 mm); es gibt starke Furfurol. 
reaktion und scheidet beim Stehen eine Saure yom Smp. 120 0 ab (Furan.p-monocarbonsiure 7). 

An'Wendung. Ais Cholagogum, Laxativum, Diureticum; bei Wechselfieber und Dys· 
pepsie, Wassersucht und Leberleiden. GraBere Gaben sollen auf das Herz wirken. 

Evonyminum, Evonymin, ist das Glykosid aus Evonymus atropurpurea. Gelb· 
braunes Pulver von bitterem Geschmack, in seiner Wirkung ahnlich dem Podophyllin. 
Mit dem Namen Evonymin wird auch ein Bitterstoff aus den Samen von Evonymus euro· 
pae a bezeichnet. 

Evonyminum fuscum, braunes Evonymin, ist eine durch Fallen eines weingeistigen 
Auszuges der Wurzelrinde von Evonymus atropurpurea mit Wasser gewonnene harzige 
Masse von wechselnder Zusammensetzung, die noch mit indifferenten Stoffen gemischt wird. 
Wirkliches Evonymin ist haufig gar nicht oder nur in geringer Menge darin enthalten. 

Evonyminum viride, griines Evonymin, ist ein dem braun en Evonymin ahnliches Pri. 
parat aus der Zweigrinde. 

Elixir Evonymi. Elixir of Euonymus. Elixir of Wahoo. - Nat. Form.: 150 ccm 
Fluidextractum Evonymi (Amer.), 125 ccm Wasser, 125 ccm Sirupus Coffeae (Nat. Form.) und 
600 ccm Elixir Taraxaci compos. (Nat. Form.) werden gemischt. 

Extractum Evonymi. Extract of Euonymus. Extrait d'evonymus atropurpurea. 
Evonymine brune. - Amer. VIII.: 100 ccm Evonymusfluidextrakt werden in einer Porzellan· 
schale auf dem Wasserbad bei nicht iiber 70 0 nnter Umriihren zur Trockne verdampft. Der gepul· 
verte Riickstand wird mit so viel SiiBholzpulver gemischt, daB die Menge des fertigen Extrakts 
25 g betragt. - Brit.: 100,0 Rinde werden durch Perkolation mit Weingeist (45%) erschOpft. Das 
Perkolat wird zur Trockne eingedampft, mit einem Viertel des Gewichts des trockenen Extraktes 
an Calciumphosphat gemischt und unter mehrmaligem Nachtrocknen gepulvert. - Gall.: Man 
befeuchtet 1000 g gepulverte Rinde mit 500 g Weingeist (60%), perkoliert nach 24 Stunden mit 
5500 g des Weingeists, verdrangt letzteren durch Wasser und destilliert yom Perkolat den Wein. 
geist abo Den filtrierten Auszug dampft man zum weichen Extrakt ein, last in destill. Wasser 
filtriert und dampft wiederum ein und bringt mit 20 g gepulvertem Milchzucker zur Trockne 

Extractum Evonymi fluidum. Fluidextract of Euonymus. - Amer. VllI.: Aus 
der gepulverten Rinde mit q. S. eines Gemisches aus 4 Vol. Weingeist (92,3 Gew .• % ) und 1 Vol. 
Wasser. Durchfeuchtungsmenstruum 350 ccm. Erstes Perkolat 800 com. 

Extracta. 
(Germ. 6 vgl. Bd. II S. 1322.) 

Extracta, Extrakte, Extra.ots, Extra.its, sind eingedickte Ausziige aus 
Pflanzenstoffen oder eingedickte Pflanzensiifte1). Zum Ausziehen der Pflanzenstoffe 
verwendet man als Losungsmittel: Wasser, Weingeist (meist mit Wasser ver· 
diinnt), Ather und Ather. Weingeist. Man unterscheidet danach: 

Wasserige Extrakte(Extracta aquosa). 
Weingeistige Extrakte (Extracta spirituosa). 
Atherische Extrakte (Extracta aetherea). 

Die Verwendung von Essigsaure (Eisessig) zur Herstel1ung von Extrakten, die in 
Amerika versucht wurde, hat keine praktische Bedeutung erlangt. 

Germ. 6 teilt die Extrakte nach ihrer aulleren Beschaffenheit (Konsistenz) ein in: 
Dunne Extrakte von der Konsistenz des mschen Honigs, 

~~~-

l} Fleischextrakt und andere aUs tierischen Stoffen gewonnene Extrakte kommen hier 
nicht in Betracht. 

77* 
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Dicke Extrakte, d~e erkaltet sich nicht ausgieBen lassen, und 
Trockenextrakte, die sich zerreiben lassen. 

Diese Einteilung findet sich im wesentlichen auch in AUBtT., Dan., Gall. und Japon. 
Die ungenauen Angaben diinne, dicke und trockene Extrakte waren nach einem Vorschlag 

von A. HEIDUSOBXA und J. SCHMID besser durch eine Festsetzung des Gehalts an Trocken· 
riiokstand zu ersetzen: Diinne Extrakte 40-50°/1/' dicke Extrakte 72-750/0' trockene Extrakte 
mindestens 97%' Diese Festsetzungen konnen aber nur fiir wasserige und weingeistige Extrakte 
gelten, nicht aber fiir atherische wie z. B. Extractum Filicis und Extr. Cubebarum. 

He1.fJ. untersch.eidet 4 Groppen von Extrakten: sehr weiche (Honigkonsistenz), 
weiche (mit 17-22°/. Wassergehalt), feste (mit ca. 10 Ufo /Wassergehalt) und trockene 
Extrakte mit hochstens 4Ufo Wassergehalt. In gleicher Weise unterscheidet Hwng. 
Ex.tracta subspissa (35-40Ufo Wasser), Extr. spissa (15-26 0/ 0 Wasser) und 
Extr. sicca mit hochstens 5-6% Wasser. Be1.g. hat Extracta mollia, firma 
und sicca (Extraits mous, fermes und secs, wie GaU.). Weiche Extrakte sollen 
hoohstens 25%, dicke Extrakte hOchstens 20 % Wasser enthalten. NederZ. unter· 
scheidet nur dicke und trockene Extrakte (spissa und sicca), erstere mit hochstens 
20% Wasser, ltal,. nur trockene und weiche (Estratti molli und sacchi), Portug. 
Estracto molle, duro und sicco. Amer. hat Pilular Extracts von fester oder halb· 
fester Beschaffenheit, und Pow de re d E xtr act s, die trocken und feingepul vert sind. 
Brit. hat 4 verschiedene Extraktformen: weiche Extrakte (soft Extracts), dicke 
(firm Extracts), maBig dicke (moderately firm Extracts) und trockene Ex. 
trakte (dry Extracts). 

AuBer den genannten Extraktarten haben fast aIle Pharmakopoon noch Fluid· 
extrakte, Extracta fluida (liquida), aufgenommen, deren Herstellung in einem 
besonderen Abschnitt beschrieben werden soIl (s. S. 1225 u. f.). 

Hersfell'Ung der Eartrakfe. I. Ausziehen der Drogen. Die Drogen konnen 
mit dem Losungsmittel entweder durch Maceration oder durch Perkolation aus· 
gezogen werden. 

1m Gegensatz zu Germ., die nur Fluidextrakte durch Perkolation bereiten liiJlt, 
schreiben Amer., AUBtT., HeZv., NederZ. und ltaJ,. auch fiir andere Extrakte, nament· 
lioh fiir weingeistige und atherische, das Verdrangungsverfahren vor. BeZg. stellt es 
frei, die Auszuge durch Perkolation (eluendo, par lixivation) oder durch Maceration 
herzustellen. 

Wasserige Extrakte mussen moglichst schnell und mit besonderer Sorgfalt 
hergestellt werden, weil die wasserloslichen Stoffe der in Frage kommenden Drogen 
zu Zersetzung neigen, und die zunachst gewonnenen, diinnen Auszuge nur kurze Zeit 
haltbar sind. Sind die Drogen mit kaltem Wasser auszuziehen, so darf die Ma· 
ceration nicht langer alJ:I 2 Tage, in der heiBen Zeit 24 Stunden dauern. 1st Ex. 
traktion mit heiBem Wasser vorgeschrieben, so empfiehlt es sich, die Drogen 
vorher etwa.12 Stunden mit kaltem Wasser stehen zu lassen und dann einige Stunden 
im Dampfbad zu erhitzen. Oder man maceriert mit kaltem Wasser, preBt ab, I:1Bt 
den PreBruckstand etwa 2 Stunden mit heiBem Wasser stehen, preBt wieder ab, ver· 
einigt die PreBflussigkeiten und erhitzt im Dampfbad. Es bietet dieses Verfahren 
den Vorteil, daB durch die Maceration mit kaltem Wasser die EiweiBstoffe der Pflanzen· 
teile in Losung gehen; diese werden dann durch Erhitzen koaguliert und lassen sich 
mit FlieBpapier (siehe unter KIarung) leicht aus der Extraktbriihe entfemen. 
Duroh Perkolation lassen sich wasserige Auszuge aus Drogen nur mit heiBem 
Wasser herstellen nach dem Verfahren D der Amer. (s. S. 1228). Perkolation mit 
kaltem Wasser ist nicht anwendbar, weil bei der langen Dauer des Verfahrens Zero 
setzungen der Auszuge durch Bakterien, Hefe und Schimmelpilze eintreten. 

Je feiner die zu extrahierende Droge zerkleinert ist, um so mehr Angriffspunkte 
bietet sie dem Extraktionsmittel und um so schneller und vollstandiger liiJlt sie sich 
ausziehen. Man verwendet die Drogen deshalb meistens grob oder mittelfein gepulvert. 
Schleimreiche Drogen, Z. B. Enzianwurzel, werden grob zerschnitten und durch Ab. 
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sieben vom Pulver befreit. Wird letzteres unterlassen, so gelingt es spater schwer, 
die Erlraktbriihe klar zu erhalten. Nach NederZ. werden zu einigen Extrakten die 
Drogen in diinnen Scheiben verwendet. 

Weingeistige Extrakte konnen durch Maceration oder durch Perkolation 
(s. S. 1226) hergestellt werden. Die schnellste Arbeitsmethode ist hier die Maceration, 
die aber nicht, wie in den Arzneibiichern vielfach angegeben ist, 8 Tage zu dauern 
braucht. Es geniigt in den meisten Fallen, wenn man 2 Tage bei Zimmerwarme 
maceriert, auspre1lt, wieder 2 Tage maceriert und nochmals gut auspre1lt. 

Atherische Extrakte. Mit Ather (oder Ather-Weingeist) lassen sich die 
Drogen durch Maceration oder Perkolation ausziehen. Um Verluste an Ather zu 
vermeiden, verwendet man gut schlie1lende Gefa1le. Am besten eignet sich dazu 
ein gut schlie1lender Perkolator, aus dem das Ablaufende eben. 
falls unter gutem Verschlu1l aufgefangen werden kann. Han
delt es sich dabei nicht um sehr gro1le Mengen Fliissigkeit, 
so empfiehlt sich als Aufnahmegefa1l fiir das Perkolat 
entweder eine fest "mit dem Perkolator verbundene WULFF
sche Flasche oder eine Flasche mit doppelt durchbohrtem 
Stopfen (Abb. 246). Gro1lere Mengen Perkolat fangt man 
mit der gleichen Sicherheitsvorrichtung in Glasballonen oder 
Blechgefa1len auf. Es wird perkoliert, bis das Ablaufende 
beim Verdunsten auf einer Glasplatte keinen wesentlichen 
Riickstand mehr erkennen la1lt. 

Das Ausziehen der Drogen durch Maceration 
mit Wasser oder Weingeist erfolgt in weithalsigen GlasgefWen, 
die man entweder mit Kork oder mit Pergamentpapier gut 
verschlie1lt, oder in mit Deckeln versehenen Steinguttopfen, 
die auch mit einer Ausflu1loffnung dicht iiber dem Boden 
versehen sein konnen (Abb. 247). Starkwandige Steingut
gefa1le, die als Extraktions-, Losungs- und KochgefWe ver
wendet werden konnen, werden in allen GroBen von den 
DEUTSOHEN TON- und STmNZEUG-WERKEN Akt.-Ges. in Char-
lottenburg hergestellt. Auch Holzbottiche eignen sich zum 
Ansetzen mancher Extrakte (und Tinkturen) recht gut, eben-
so auch gut verzinnte EisenblechgefaBe. Die Deckel solcher Ge- c
faBe werden entweder durch Klemmschrauben dicht auf
geschraubt oder dadurch gedichtet, daB man zwischen sie 
und den nach innen gefalzten GefaBrand einen Filzring legt; 

Abb.246. 

die Schwere des Deckels geniigt dann meist zur Abdichtung. 
Die notwendige oftere Durchmischung des Extrak

tionsgutes geschieht bei Glasgefa1len durch Schiitteln, bei 
groBeren Gefa1len mit spatelformigen Riihrern aus Holz; 

borAh/luB
~====~ .futzen 

Abb.247. 

im Fabrikbetrieb durch Riihrwerke, die sich in den Extraktionskesseln bewegen. 

1m Kleinen bringt man die extrahierten Drogen nach Abgie1len der dariiber
stehenden Fliissigkeit direkt in den Pre1lbeutel. Wurden gro1lere Mengen angesetzt, 
so hebt man die iiberstehende Fliissigkeit mit einem Heber ab, Ia1lt den Rest 
durch den Ablaufstutzen des Ansatzgefa1les gut ablaufen und schaufelt dann daB 
Extraktionsgut auf die PreBtiicher. 

Das Ausziehen der Drogen durch Perkolation ist in dem Abschnitt 
Extracta fluida naher beschrieben. 

Ununterbrochenes AUBziehen von Drogen mit einem einheitlichen Losungs
mittel, z. B. Alkohol (nicht verdiinnt) oder Ather, ermoglichen die nachstehend beschriebenen 
Apparate. In Abb.248 ist die Einrichtung dieser Apparate Bchematisch dargestellt. Die Drogen 
werden durch Perkolation erschopft und das Extraktionsmittel sofort wiedergewonnen. Das 
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GefaB mit dem Extraktionsmittel steht in einem Wasserbad und ist mit dem aufrechtstehenden 
Kiihler verbunden. Letzterer laBt, je nach derStellung der einzelnen Hahne, das kondensierteDestil
lat entweder immer wieder in den Perkolator laufen, aus dem es mit neuen Extraktmengen beladen 
in das DestillationsgefaB zuriickflieBt, oder, wenn die Extraktion beendet ist, in ein besonderes 
GefaB. Packt man also die zu extrahierende Droge in iiblicher Weise in den Perkolator, fiillt 
Mentruum auf und laBt dann in den Destillationskolben ablaufen, so hat man bei entsprechender 
Einstellung der Heizung eine kontinuierliche Extraktion mit gleichzeitiger Konzentration des 
Extraktes bei verhaltnismaBig geringem Verbrauch an Extraktionsmittel. Natiirlich eignet sich 
das Verfahren nur zur Herstellung von Extrakten, die auch unter gewohnlichen Umstanden langerer 
Erhitzung ausgesetzt sein wiirden. 

Einen nach diesem Prinzip eingElrichteten Extraktionsapparat zeigt Abb.249. A ist 
ein kupferner Kessel mit dem Zu· und Ableitungsrohr A und B (unten) fiir den Dampf 

0' [J fmc 
B 

L 

und dem AbfluBrohrO fiir 
den Kesselinhalt. Bei Q 
ist der abnehmbare Ober
teil des Kessels durch 
einen Flanschenring ge
dichtet. Durch E kann 
notigenfalls Fliissigkeit in 
den Kessel nachgefiillt 
werden, wahrend durch F 
die Dampfe des Menstru
ums entweichen, urn in 
den Kiihlrohren G des 
Bottichs C kondensiert 
zu werden und durch 0' 
in den Perkolator B zu 
gelangen. Dieser tragt an 
seiner schmalsten Stelle 
einen Siebboden, auf den 
das Extraktionsgut auf
geschichtet wird, und 
ist durch J' mit dem 
Kessel verbunden. Bei 
P und P' ist der Per
kola tor drehbar auf
gehangt, so daB er zur 
Reinigung, Fiillung und 
Entleerung leicht gekippt 
werden kann. Will man 
nach beendigter Extrak
tion das Menstruum ab
destillieren, so wird der 
Weg 0' vom Kondensator 
zum Perkolator ver
schlossen, der Weg A' 
vom Perkolator zum Kon
densator und der HahnE' 
geoffnet und das verdich
tete Extraktionsmittel bei 
E' abgelassen. 

Abb.248. Einen nach dem 
gleichen Prinzip einge

r!chteten Extraktionsapparat von der Firma G. J. MURRLE, Pforzheim, zeigt die Abb. 250. 
Ahnliche Extraktionsapparate werden auch von andern Apparatebauanstalten gebaut. 

Abb.249. 

K18ren und Filtrieren der Ausziige. Atherische und weingeistige Aus
ziige (auch mit verd. Weingeist hergestellte) lassen sich leicht durch Filtrieren 
durch Papier klaren. Kalt hergestellte wasserige .Ausziige enthalten meist EiweiB
stoffe gelost, die sich beim Erhitzen der Fliissigkeit ausscheiden und sich dann leicht 
abfiltrieren lassen, besonders wenn man der Fliissigkeit noch Filtrierpapierbrei zu
setzt. GroBere Mengen kann man anstatt durch Papier auch durch Flanellspitz
beutel filtrieren, in die man vorher diinnen Filtrierpapierbrei gieBt, um sie zu dichten. 
Nach mehrmaligem ZuriickgieBen erhalt man in der Regel ein klares Filtrat. 1st 
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das nioht der Fall, so muB die Fliissigkeit ein zweites Mal aufgekooht und fein an· 
geriebenes Talkpulver zugefiigt werden. 

Ein Zusatz von Weingeist zu der duroh Eindampfen konzentrierten Fliissigkeit, 
wie er von den Arzneibiiohern in manohen Fallen vorgesohrieben wird, falit Pektin 
und ahnliohe Stoffe. Man laBt dann etwa 2-3 Tage an einem kiihlen Ort absetzen 
und filtriert. 

Manohe Ausziige lassen sioh auch durch Zusetzen von fein angeriebenem Talk· 
oder Boluspulver klaren. Man setzt 
auf 1 kg der Fliissigkeit etwa 1-10 g 
des Klarpulvers zu und filtriert dann 
naoh haufigem, kraftigem Duroh
sohiitteln und Absetzenlassen. 

Eindampfen der Auszuge. Das 
Eindampfen darf nie auf freiem 
Feuer gesohehen, da eine zu starke 
Erhitzung Zersetzungen der Extrak
tivstoffe bedingt. Alle Ausziige wer
den deshalb auf dem Wasser - oder 
Dampfbad eingedampft. Germ. 5 
sohreibt vor, daB die Verdampfungs
temperatur bei wasserigen und wein
geistigen Extrakten 85 0, bei atheri
sohen Extrakten 35 0 nioht iiber
sohreiten soll. Das Eindampfen muB 
mogliohst sohnell gesohehen, da
mit die Erhitzung sowie der Luft
sauerstoff nioht unnotig lange auf die 
in der Fliissigkeit gelOsten Stoffe ein
wirken_ Standiges Riihren der 
Fliissigkeit wahrend des Abdampfens 
ist de3halb unerlaJllioh. Wird das 
Riihren langere Zeit unterbroohen, 
so bildet sioh leioht ein Hautohen 
auf der Fliissigkeit, welohes das 
Entweichen von Wasserdampf hin· 
dert und daduroh eine Verlang
samung des Eindampfens herbei
fiihrt. 

Germ. 6 laJlt bei allen Extrak-
ten die Ausziige im luftverdiinnten 
Raum eindampfen. 

Abb.260_ 

t 

n 

w 
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Als AbdampfgefaBe sollen mogliohst nur Porzellan· oder Steinzeug. 
i!ohalen (mit bleifreier Glasur) Anwendung finden. Metallschalen leiten zwar die 
Warme besser, sie lassen aber, besonders im letzten Stadium des Eindampfens, 
die Extrakte leioht zu heiB werden, wodurch diesel ben nioht selten brenzlichen Geruch 
und Geschmack und in der Regel eine dunklere Farbe annehmen. Dabei kann auch 
·eine chemische Einwirkung von Pflanzensauren, Gerbstoffen usw. auf das Metall 
stattfinden. Allenfalls kann man diinne Extraktbriihen bis zu einer gewissen Kon
zentration in Zinnsohalen eindampfen, um sie dann in Steinzeug- oder Porzellan
schalen fertig einzudicken. 

Die Abdampfsohalen miissen moglichst tief im Dampf hangen und oben 
dioht an den Dampfmantel ansohlieBen. Dieser diohte VersohluB wird bei kleineren 
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SOOalen, die einen Einsatzring aus Metall tragen, durch den glatten SOOliff dieses 
Binges, oft verbunden mit einem Bajonettverschlull, bewirkt. GroBere und 
schwerere Schalen dichtet man, wenn es notig ist, auf die Dampfiasser oder Dampf
schalen durch Asbest- oder Filzringe oder dicke Wollschniire, wie sie z. B. zum 
Abdichten von Fenstem Anwendung finden. - Hangen die Schalen nicht tief genug 
im Dampf, so findet an der aus dem Dampf herausragenden kiiJteren Schalenwandung 
eine nicht unbetrachtliche Kondensation der Dampfe statt, wodurch das Eindampfen 
verlangert wird . 

. GroBere Mengen Extraktbriihe dampft man am besten im Vakunm ein. 
Beim Eindampfen weingeisthaltiger Ausziige scheiden sich gegen Ende 

des Eindampfens oft harzige Massen aus, die in der an Weingeist armer werdenden 
Fliissigkeit nicht mehr loslich sind. Um diese Ausscheidungen moglichst gleichmaBig 
zu verteilen, setzt man der Fliissigkeit unter lebhaftem Umriihren mehrmals kIeine 
Mengen Weingeist zu. Man kann dazu von dem wiedergewonnenen Weingeist nehmen. 

Gereinigte weingelstige Extrakte, Eztracta 8pirituo8a rectiticata nach Portug., 
erhalt man durch 12stiindige Maceration der eingedickten Extrakte mit Weingeist, 
Filtrieren und Eindampfen (nicht hOher als 60 0 !) zu einem weichen Extrakt. 

Trockenextrakte werden nach Germ. 6 so bereitet, daB man die Ausziige im 
luftverdiinnten Raum eindampft, bis sie eine zahe Masse darstellen. Diese nimmt 
man noch warm aus der Schale heraus, zieht sie in diinne Streifen, zerreibt sie und 
trocknet sie iiber gebranntem Kalk. 

Amer. liU3t alkaloidhaltige trockene Extrakte mit einem Verdiinnungsmittel, in der Regel 
getrocknete Starke oder Magnesiumoxyd. auf einen bestimmten Alkaloidgehalt einstellen 
Andere trockene Extrakte werden mit dem Verdiinnungsmittel so eingestellt, daB eine bestimmte 
Menge des Extrakts einer bestimmten Menge der Droge entspricht; so entspricht z. B. bei Extr. 
Cascarae sagradae 1 g Extrakt 3 g der Droge, bei Extr. Cimicifugae 1 g des Extrakts 4 g der Droge. 
A1s Verdiinnungsmittel sind auch zulassig: Zucker, Milchzucker, Siillholzpulver, Magnesium
carbonat oder die ausgezogene feingepulverte Droge, aus der das Extrakt gewonnen wurde. In 
ahnlicher Weise lii.Bt Amer. auch die Pilular Extracts mit Starkesirup einstellen. 

Dan. laBt zuerst dic~e Extrakte herstellen und diese in diinner Schicht auf Platten von 
Porzellan oder dickem Glas oder auf Porzellantellern bei nicht iiber 50 0 trocknen, bis kein Gewichts
verlust mehr eintritt. AuBerdem laJ3t Dan. aus diinnen und dicken Extrakten trockene Extrakte 
durch Zusatz von 1 T. SiiBholzpulver auf 1 T. Extrakt. Eintrocknen bei nicht iiber 50 0 und Ergii.uzung 
des Gewichts der zerriebenen Masse mit SiiBholzpulver auf 2 T. herstellen. Von den so hergestellten 
trockenen Extrakten ist bei Arzneizubereitungen die doppelte Gewichtsmenge des verschriebenen 
diinnen oder dicken Extrakts zu nehmen. 

Trockene narkotischeExtrakte (1 + 1) laBt Germ. 5 dadurch herstellen, daB man 
4 Teile dickes Extrakt und 3 Teile feines SiiBholzpulver mischt und das Gemisch im 
Wasserbad bis zum konstanten Gewicht austrocknet. Die trockne Masse wird noch 
warm zerrieben und mit so viel SiiBholzpulver gemischt, daB im ganzen 8 Teile Trocken
extrakt erhalten werden. In gleicher Weise verfahrt J apon. Andere Arzneibiicher 
weichen von dieser Vorschrift ab: Die Vorschrift der Helv. unterscheidet sich von der 
der Germ. nur dadurch, daB vor dem Zumischen des SiiBholzpulvers das Extrakt in 
wenig Weingeist zu IOsen ist. AU8tr. schreibt arabisches Gummi statt SiiBholzpulver 
vor. Man lost von letzterem 1 Teil in 1 T. Wasser auf dem Wasserbad, fiigt 1 T. Ex
trakt hinzu, dampft die Mischung unter Umriihren zur Trockne und mischt schlieBlich 
noch so viel Gummipulver zu, daB 2 T. der Pulvermischung 1 T. Extrakt entsprechen. 
(Nur Extractum Cannabis soll mit 3 T. Gummipulver eingedampft werden.) Nach 
Groat. wird 1 T. Extrakt mit 1 T. Dextrin im Wasserbad zur Trockne gebracht und 
das Ganze mit Dextrin auf 2 Teile erganzt. N ederl. gestattet, von Extractum Bella· 
donnae eine Pulvermischung vorratig zu halten, die in folgender Weise zu bereiten ist: 
Man trocknet 1 T. Extrakt mit 2 T. Reisstarke bei hochstens 800 nnd setzt noch so viel 
Starke zu, daB 3 T. der Mischung 1 T. Extrakt entsprechen. Belg. beschrankt das Vor
ratighalten solcher Extrakt-Pulvermischungen nicht allein auf die starkwirkenden 
Extrakte, sie erlaubt vielmehr, von allen weichen Extrakten durch Mischen mit 
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Milohzuoker und Austrocknung bei 50 0 Pulvermisohungen derart zu bereiten, daB 
aus 1 T. Extrakt 2 T. des Extraktgemisohes erhalten werden. 

I,osungen narkotisoher Extrakte (1 + 1) diirfen nach Austr., Belg. und Helv. 
nach folgender Vorschrift bereitet, vorratig gehalten werden: Extrakt 10 T., Was
ser 6 T., Weingeist 1 T., Glycerin 3 T. Belg. gestattet, von allen Extrakten Lo
sungen vorratig zu halten, und zwar "kann" fiir wasserige Extrakte die ange
gebene Glycerin-Weingeist-Wassermisohung Verwendung finden. Zum Losen der 
iibrigen Extrakte kommt dagegen die zur Extraktbereitung vorgesohriebene Ex
traktionsfliissigkeit in Anwendung. Dan. und N orveg. lassen die Losungen aus 
10 T. Extrakt, 10 T. Glyoerin und 10 T. Weingeist, also 1 + 2, herstellen. Suec.laBt 
die narkotischen Extrakte mit der gleichen Menge verdiinntem Weingeist losen. 

Priifung. Einige Pharmakopoen fordern einen bestimmten Gehalt an 
Trockenriickstand oder setzen eine Hochstgrenze fiir den Wassergehalt fest. 
Dber die Ausfiihrung dieser Priifung s. S. 58. 

Gall. fordert, daB 1 g eines Extraktes beim Losen in 20 oom des zur Herstellung 
des Extraktes verwendeten Losungsmittels und Filtrieren der Losung nur einen sehr 
geringen Riiokstand auf dem Filter zuriicklassen darf. 

Germ.laBt die Extrakte auf Sohwermetalle priifen (herriihrend von der Ver
wen dung von MetallgefaBen bei der Herstellung): Wird der beim Verbrennen von 2 g 
eines Extraktes hinterbleibende Riiokstand mit 5 oom verd. Salzsaure erwarmt, so 
darf die filtrierte Fliissigkeit duroh Sohwefel\lasserstoffwasser nioht verandert \lerden. 
Naoh Helv. darf die Losung des Verbrennungsriiokstandes von 1-2 g des Extrakts 
in 5 oem verd. Salzsaure duroh Sohwefelwasserstoffwasser nioht verandert werden 
und naoh dem Dbersattigen mit Ammoniak duroh Sohwefelammonium nur gefarbt, 
nioht aber gefii.llt werden. - Gall. sohreibt folgende Probe auf Kupfer vor: 4 g des 
Extrakts werden in 12 oom Wasser gelost, die Losung erhitzt und mit einigen Tropfen 
Salzsaure versetzt. Wird in die Losung ein blanker Eisenbleohstreifen gestellt, so 
darf dieser naoh dem Erkalten der Fliissigkeit keinen roten Belag zeigen. 

Dber Gehal tsbestimmungen siehe dieeinzelnen Extrakte (unter den Drogen). 
Aufbewahrung. Samtliohe Extrakte sind in trookenen Raumen kiihl 

und vor Lioht gesohiitzt aufzubewahren. Ungeeignet fiir die Aufbewahrung 
der Extrakte sind die vielfaoh nooh gebrauohten PorzellangefaBe mit lose auf
liegenden Deokeln. Austr., Helv. und Belg. lassen die Extrakte in gut 
versohlossenen GefaBen aufbewahren. Nederl. und Amer. treffen diese 
Anordnung dagegen nur fiir diejenigen Extrakte, die fliiohtige Stoffe enthalten oder 
hygroskopisoh sind. Nederl. und Belg. sohreiben auBerdem Liohtsohutz, Austr., 
Helv. und ltal. fiir die Aufbewahrung der Extrakte einen trockenen und kiihlen 
Platz und H elv. fiir die der Fluidextrakte einen Ort von mittlerer Temperatur vor. Eine 
Anzahl hygroskopisoher, trookener Extrakte laBt Nederl. iiber gebranntem Kalk 
aufbewahren, nach Belg. sind dagegen fiir aIle trockenen Extrakte "reoipients 
dessicateurs" zu verwenden, worunter die bekannten ExtraktgefaBe, deren GIas
stopfen mit Kalkstiickchen gefiillt sind, zu verstehen sind. 

Extracta fluida. 
(Germ. 6 vgl. Bd. II S. 1325.) 

Extracta f1uida, Fluidextracte, Extracta liquida, Fluidextracts, Liquid 
Extra.cts, Extraits liquides (dits fl uides). 

Fluidextrakte sind fliissige Ausziige aus Pflanzenteilen, die so hergestellt sind, 
daB die Menge des Fluidextrakts gleich der Menge der verwendeten lufttrookenen 
Pflanzenteile jst. 

A mer., Brit. und Ita1. lassen aus 1000 g der Droge 1000 oem Fluidextrakt herstellen. 
Bei alkaloidhaltigen Fluidextrakten lii.Bt Brit. das Extrakt durch Verdiinnen mit der 
Extraktionsflilssigkeit auf einen bestimmten Gehalt einsteJlen. 
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He'rstellung. Unter Benutzung der allgemeinen Vorschrift der Germ. steUt 
man Fluidextrakte auf folgende Weise durch Perkolation oder Verdrangung her: 
100 T. der nach Vorschrift (grob oder mittelfein) gepulverten lufttrockenen Droge 
werden mit einer bestimmten (bei den einzelnen Extrakten verschiedenen) Menge Ex
traktionsfliissigkeit (meist mehr oder weniger verdiinntem Weingeist) sehr gleich
maBig durchfeuchtet, was am besten in einer halbkugeligen Schale durch Mischen 
mit den Handen geschieht. Dabei wird nur so viel Fliissigkeit verwendet, daB man 
eine gleichmii.Jlig kriimelige Masse erhalt (die Pharmakopoen schreiben in manchen 
Fillen zuviel Fliissigkeit zum Befeuchten vor). Das feuchte Pulver laBt man nun gut 
bedeckt 12 Stunden stehen, reibt es dann durch ein grobes Sieb (1) und packt es mit 
den Handen so in einen Perkolator, daB die Masse ganz gleichmaBig fest eingedriickt 
ist, und sich nirgends groBere Luftraume bilden. Man deckt darauf eine doppelte 
Lage rund geschnittenes FlieBpapier iiber die fest und glatt gedriickte Oberflache 
der feuchten Masse und beschwert das Papier mit einer Siebplatte aus Porzellan oder 
Steingut oder auch durch eine diinne Schicht von gewaschenem Kies. Unbedingt 
notig ist das Bedecken der Oberflache der Droge nicht. Vor dem Einfiillen der Masse 
legt man unten in den Perkolator eine kleine Siebplatte aus Porzellan, darauf eine 
Schicht Watte und darauf eine groBere Siebplatte, die man noch mit einem leinenen 
Lappen umhiillen kann. An Stelle der Siebplatte kann man auch gewaschenen groben 
Kies verwenden. Nach dem Einfiillen der Droge offnet man den Perkolator unten und 
gieBt langsam und vorsichtig, damit die Masse nicht aufgeriihrt wird, so viel Ex· 
traktionsfliissigkeit auf, daB das Pulver vollig durchtrankt und mit einer etwa 1/2 cm 
hohen Fliissigkeitsschicht bedeckt ist. Dann schlieBt man den Perkolator unten und 
gieBt die kleine Menge abgelaufene Fliissigkeit wieder in den Perkolator zuriick, 
schlieBt letzteren auch oben und laBt ihn 48 Stun den stehen (bei Zimmerwarme). 
Darauf setzt man unter den Perkolator eine tarierte Flasche und offnet den Hahn 
(Glashahn oder Schraubenquetschhahn) vorsichtig soweit, daB in einer Minute 
hOchstens 30 Tropfen abflieBen (vgl. die Anmerkung iiber die Ablaufgeschwindigkeit 
S.1227). 

Man fangt nun unter N achfiillen des Losungsmittels zunachst 85 Teile oder die 
im Einzelfalle vorgeschriebene Menge Perkolat auf. Dann wird die Flasche gewechselt 
und so lange von dem Losungsmittelnachgefiillt, bis die Droge erschOpft ist (vgl. S. 1227). 
Wahrend der ganzen Dauer der Perkolation muB die Droge mit dem Losungsmittel 
gleichmallig so durchtritnkt sein, daB sich keine Luftraume oder Risse in der Masse 
bilden konnen. Man fiillt deshalb daB LOBungsmittel in der Weise nach, daB die Ober
nache der Masse mit einer Fliissigkeitsschicht bedeckt bleibt. Man kann das Losungs
mittel von Zeit zu Zeit in kleinen Mengen nachgieBen, besser aber ist eine selbsttatige 
NachfiilIvorrichtung, wie sie durch die Abb. 255 und 256, S_ 1229 wiedergegeben ist. 
Das zweite Perkolat wird bei moglichst niedriger Temperatur, am besten unter ver
mindertem Druck, zu einem diinnen Extrakt eingedampft; dieses wird mit den zuerst 
gewonnenen 85 T. Perkolat vereinigt und das Gemisch mit so viel des vorgeschriebenen 
Losungsmittels versetzt, daB 100 T. Fluidextrakt erhalten werden. 

Das so gewonnene Fluidextrakt iiberlaBt man bei mittlerer Temperatur einige 
Tage (besser einige Wochen!) der Ruhe und filtriert es dann (vgl. Amer. S. 1228). 

Aus 100 T. Droge laBt AU8tr. wie Germ. in der Regel 85 T. erstes Perkolat ge
winnen, NederZ. meist 80, Belg. 75 und ltal. 70 T., Helv. von 75 bis 90. 

HeZv., Amer. und ltal. lassen wie Germ. das Nachperkolat zu einem diinnen 
Extrakt eindampfen; letzteres wird in dem ersten Perkolat gelost und die Menge des 
Fluidextrakts mit Losungsmittel auf 100 T. erganzt (nach Amer. auf 1000 ccm fiir 
1 kg Droge). AUBtr., NederZ. und Belg. schreiben - von einigen Ausnahmen abo 
gesehen - vor, das Nachperkolat nur soweit einzudampfen, daB durch Mischen der 
eingedampften Fliissigkeit mit dem ersten Perkolat 100 T. Fluidextrakt erhalten 
werden. 
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1st, wie es meistens der Fall ist, die Extraktionsfliissigkeit weingeisthaltig, so gewinnt 
man aus dem zweiten Perkolat vor dem Eindampfen den Weingeist durch Abdestillieren wieder, 
ebenso auch aus dem im Perkolator noch zuriickbleibenden Losungsmittel, das man von dem 
Drogenpulver durch Abpressen trennt. Man kann aber auch das abgepreBte und filtrierte Lbsungs. 
mittel fiir eine weitere Herstellung des gleichen Fluidextrakts aufbewahren. 

Die Ablaufgeschwlndigkeit mit hiichstens 30 Tropfen in der Minute ist von der Germ. 
ohne Riicksicht auf die Menge der Droge vorgeschrieben. Da das erste Perkolat um so gehaltreieher 
wird, je langsamer es abtropft, ist eine geringere Ablaufgeschwindigkeit, als die nach der Germ. zu
llissige, zweckmaBig. Dabei wird die Ablaufgeschwindigkeit der Menge der Droge angepaBt. Nach 
~er Vorschrift der Amer. diirfen bei der Perkolation nach dem Verfahren A, Bu. C (so S. 1228) bei 
Anwendung von 1 kg Droge zunachst in der Minute nur 10 Tropfen abflieBen, bis die vorgeschriebene 
Menge des ersten Perkolats abgelaufen ist; dann wird mit 20 Tropfen in der Minute weiter perkoliert. 
AuBer der Drogenmenge spielt bei der Bemessung der Ablaufgeschwindigkeit auch die Weite und 
Hohe des Perkolators eine Rolle. Bei gleicher Drogenmenge liefert ein engerer Perkolator bei 
gleicher Ablaufgeschwindigkeit ein gehaltreicheres erstes Perkolat ala ein weiterer. Die Ablaufge
schwindigkeit kann deshalb bei hoherer Drogenschicht groBer sein aIs bei weniger hoher Schicht. 
Gall. schreibt fUr den Perkolator bestimmte MaBe vor (unter Zugrundelegung einer Drogenmenge 
von 500 g, s. S. 1229). Bei der Perkolation groBer Drogenmengen kann die Ablaufgeschwindigkeit 
direkt proportional der Drogenmenge bemessen werden. Verwendet man z. B. einen Perkolator, 
der 5 kg Droge faBt, mit gleicher Schichthohe wie ein Perkolator fiir I kg Droge, so kann die Ab
laufgeschwindigkeit 5 mal so groB sein, weil der groBere Perkolator als ein System von 5 kleineren 
angesehen werden kann, deren Ablaufmengen zu addieren sind. Man kann also unter Zugrunde
legung der Vorschrift der Amer. in der Minute 50 Tropfen abflieBen lassen. (Germ. 6 8. Bd. II 
S.1325.) 

Gall. weist auf die Bemessung der Ablaufgeschwindigkeit nach der Drogenmenge ausdriicklich 
bin, allerdings ohne eine bestimmte Tropfenzahl auf die Minute vorzuschreiben. Das Abtropfen solI 
sehr langsam geschehen und in der Regel so bemessen werden, daB in 24 Stunden das P/2fache 
-Gewicht der Droge an Perkolat erhalten wird. Bei einpr Drogenmenge von 1 kg diirfen also in 
24 Stunden 1500 g Perkolat abflieBen. Danach kommt auf die Minute rund 1 g Perkolat = rund 
20 'l'ropfen. 

Die Dauer der Perkolation bis zur v6lligen Erschiipfung der Droge ist nicht in allen 
Fallen gleich, sie ist auBer von der Ablaufgeschwindigkeit auch von der Natur der Droge abhangig. 
Es ist in jedem Einzelfall von Zeit zu Zeit festzustellen, ob die abtropfende Fliissigkeit noch nennens
werte Mengen der Inhaltsstoffe der Droge aufgenommen hat. Man kann zu diesem Zwecke eine 
bestimmte Menge der abtropfenden Flussigkeit, z. B. 10 g, fur sich auffangen, in einem gewogenen 
Schalchen auf dem Wasserbad zur Trockne verdampfen und den Ruckstand wagen. Man kann 
~ann leicht berecbnen, wieviel Extrakt noch ein weiteres kg Perkolat Hefern wiirde, und ob sich die 
weitere Perkolation noch lohnt. Nach der Vorschrift der Amer. ist die Droge in der Regel als er· 
8chopft anzusehen, wenn auf I kg Droge 3000 ccm Perkolat abgelaufen sind; nach der Vorschrift 
~er Gall. sind fiir I T. Droge 10 T. Losungsmittel ausreicbend. 

Bei alkaloidhaltigen Drogen kann man folgende von der Helv. vorgeschriebene Probe be
nutzen: 

10 ccm des zuletzt abgeflossenen Perkolates werden mit 3 Tr. verd. Salzsaure (100/ 0 HCl) 
versetzt und im Dampfbad verdulliltet. Der Riickstand wird mit 5 ccm Wasser aufgenommen 
und filtriert; es soil dann im Filtrat auf Zusatz von MAYERS Reagens (Quecksilberkalium
jodidlosung) nioht sofort Triibung eintreten. Nederl. gibt hei jeder Einzelvorsohrift fiir 
Fluidextrakte ein Priifungsverfahren an. 

Bei nioht alkaloidhaltigen Drogen erkennt man nach HeZv. die Erschopfung daran, daB 
we abflieBende Fliissigkeit nicht mehr den Geruch und den Geschmack der Droge zeigt. 

Nach dem S. 1226 beschriebenen Verfahren laBt Germ. aUe Fluidextrakte her· 
stellen mit Ausnahme des Extractum Chinae fluidum, fiir das ein besonderes 
Verfahren vorgeschrieben ist (s. unter China, S. 932). Bei der Herstellung von Ex
tractum Secaiis cornuti fluidum werden dem zweiten Perkolat vor dem Ein· 
dampfen auf je 100 T. Mutterkorn 2,4 T. Salzsaure zugefiigt. 

Amer. schreibt 4 verschiedene allgemeine Perkolationsverfahren vor: 
Verfahren A. Nach diesem gewohnlichen Verfahren werden die Fluid

extrakte mit Weingeist ouer einer Weingeist- Wassermischung hergestellt. 
Das Verfahren stimmt mit dem der Germ. iiberein, doch solI das angefeuchtete Drogenpulver 

vor dem Einfiillen in den Perkolator nur 6 statt 12 Stunden stehen und aus 1000 g Droge sollen 
1000 ccm Fluidextrakt hergestellt werden. 

Verfahren B. Nach diesem Verfahren werden die Fluidextrakte hergestellt, 
bei denen Glycerin oder eine Saure und zwei Extraktionsmittel nacheinander 
gebraucht werden. Menstruum I enthalt das Glycerin oder die Saure im bestimmten 
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Verhiiltnis zur Menge der Droge. Menstruum II ist eine Mischung von Weingeist 
und Wasser, mit der die Droge vollig ausgezogen wird. 

1000 g der gepulverten Droge werden mit der notigen Menge des vorgeschriebenen Men. 
struums I gut durchfeuchtet und 6 Stunden im dicht geschlossenen GefaB stehen gelassen. Dann 
driickt man das Pulver in den Perkolator, offnet diesen unten und gieBt den Rest des Menstruums I 
auf. Sobald diese Fliissigkeit eingezogen ist, gieBt man nach und nach von dem Menstruum II auf, 
so daB die Oberflache der Masse mit einer Fliissigkeitsschicht bedeckt wird. Wenn die Fliissigkeit 
abzutropfen beginnt, schlieBt man den Perkolator unten und oben, laBt ihn 48 Stunden stehen und 
perkoliert dann mit dem Menstruum II wie hei dem Verfahren A. Ais erstes Perkolat werden 850 ccm 
aufgefangen. 

Verfahren C. Verfahren der gebrochenen oder geteilten Perkolation 
(Reperkolation). Dieses Verfahren ist besonders fiir Drogen vorgeschrieben, die 
fliichtige Bestandteile oder Stoffe enthalten, denen Hitze schadet. Es kann auch in 
den Fallen, in denen Verfahren A vorgeschrieben ist, benutzt werden. 

J e 1000 g der gepulverten Droge we~den in drei Teile geteilt. Teil I 500 g, Teil II 300 g. 
Teil III 200 g. Teil I des Drogenpulvers wird mit der notigen Menge des vorgeschriebenen Men
struums gut durchfeuchtet und 6 Stunden in einem dicht geschlossenen GefaB stehen gelassen. 
Darauf driickt man die Misehung in einen Perkolator und gieBt soviel von dem Menstruum auf, 
daB eine Fliissigkeitsschicht dariiber stehen bleibt. Sobald die Fliissigkeit aus der unteren cJffnung 
abzutropfen beginnt, wird die Ablaufoffnung verschlossen. Nachdem nun auch noch die obere 
cJffnung des Perkolators gut zugedeckt ist, laBt man 48 Stunden stehen. Nach dieser Zeit laBt 
man langsam perkolieren und laBt von dem Menstruum in gleichem MaB zuflieBen. Die ersten 
200 ccm des Perkolats werden zuriickgestellt. Die durch fortgesetzte Perkolation erhaltenen 
1500 ccm zweites Perkolat werden auch zuriickgestellt und von nun ab wird das Perkolat in aufein
anderfolgenden Mengen von je 300 ccm zuriickgestellt. 

Teil II (300 g) der gepulverten Droge wird mit der notigen Menge des nach vorstehendem 
Verfahren sofort nach den ersten 200 ccm gewonnenen zweiten Perkolats gut durchfeuchtet und 
6 Stunden in einem dicht geschlossenen GefaB stehen gelassen. Darauf driickt man die Mischung 
in einen Perkolator und liWt, wie es fiir den Teil I des Drogenpulvers vorgeschrieben ist, macerieren 
und dann perkolieren, indem man als Menstruum die nach dem vorhergegangenen Verfahren er
haltenen Perkolate in der Reihenfolge verwendet, wie man sie erhalten hat. Wenn diese Menge 
nicht geniigt, wird mit dem urspriinglichen Menstruum weiter perkoliert. Die ersten 300 cern 
Perkolat werden zuriickgestellt und die Perkolation fortgesetzt bis 800 ccm zweites Perkolat er
halten sind. Von nun an werden immer je 200 ccm Perkolat nacheinander aufgefangen. 

Teil III (200 g) der gepulverten Droge wird mit der notigen Menge des nach dem vorher
gehenden Verfahren sofort nach den ('rsten 300 ccm gewonnenen zweiten Perkolats gut durch
feuchtet und 6 Stunden in einein dicht geschlossenen GefaB stehen gelassen. Die Mischung wird 
dann wie vorher beschrieben maceriert und perkoliert, indem man als Menstruum die nach dem 
vorhergegangenen Verfahren erhaltenen Perkolate in der Reihenfolge verwendet, wie man sie er
halten hat. Wenn diese Menge nicht geniigt, wird mit dem urspriinglichen Menstruum weiter per
koliert, bis 500 CflID Perkolat abgelaufen sind. Dieses Perkolat wird mit den beiden ersten Perko
laten, die aus dem Teil I (200 ccm) und Teil II (300 cem) erhalten und zuriickgestellt waren, ge-. 
mischt und dadurch 1000 ccm fertiges Fluidextrakt erhalten. 

Wenn das Verfahren C fiir Fluidextrakte vorgeschrieben ist, die auf einen bestimmten 
vorgeschriebenen Alkaloidgehalt eingestellt werden sollen, sammelt man von Teil III der Droge 
nur 420 ccm Perkolat anstatt der oben vorgeschriebenen 500 ccm. Dieses Perkolat wird mit den 
zwei ersten zuriickgestellten Perkolaten von Teil lund Teil II gemischt. Ein Teil dieser Mischung 
wird untersucht und dann das Volum dureh Zufiigen des vorgeschriebenen Menstruums so einge
steUt, daB je 100 ccm des fertigen Fluidextraktes die vorgeschriebene Alkaloidmenge enthalten. 

Verfahren D. Fiir Fluidextrakte, bei denen die ErschOpfung durch AufguB 
und Perkolation mit siedend heiBem Wasser bewirkt wird, und Weingeist nur 
zur Haltbarmachung der konzentrierten Fliissigkeit zugefiigt wird. 

1000 g der Droge werden mit 5l kochendem Wasser iibergossen, sorgfaltig gemischt und an 
einem warmen Ort in einem bedeckten GefaB 2 Stun den stehen gelassen. Dann wird die nasse 
Droge in einen verzinnten oder emaillierten Perkolator gepackt und bis zur Erschopfung mit 
kochendem Wasser perkoliert. Das Perkolat wird auf dem Wasser- oder Dampfbad bis auf das 
angegebene Volum eingedampft. Nach dem Erkalten wird der vorgeschriebene Weingeist zugefiigt. 
Bei diesem Verfahren ist eine Ablaufgeschwindigkeit nicht vorgeschrieben; man lii.Bt den Auszug 
ziemlich rasch abtropfen, weil der Inhalt des Perkolators sich sonst abkiihlt. 

Die Fluidextrakte sollen nach einmonatlichem Stehen klar in braune Flaschen 
gefiillt werden. Ein vorhandener Bodensatz wird Darb dem AbgieBen der klaren 
Fliissigkeit abfiltriert und das klare Filtrat mit der abgegossenen Fliissigkeit gemischt. 
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Perkolatoren. tJ'ber die Form und GroBe des Perkolators maeht nur Gall. bestimmte 
Angaben. Danaeh braueht man zur Ersehopfung von 500 g Drogenpulver einen Perkolator von 

Abb. 251. Abb. 252. Abb.253. 

2 Liter Inhalt, dessenHohe( ohne den verjiingten Teil) 36 em, 
dessen Weite oben 10 em, unten 6,5 em betragt, so daB also 
die Abweiehung der Langsseiten von der Parallele etwa 
30 ausmaeht. Bei groBeren Perkolatoren darf das GefaB 
noeh etwas mehr koniseh geformt sein, doeh solI die Ab
weiehung nieht mehr als 50 ausmaehen. Der untere 
starker verjiingte Teil soll nieht hoher als 5 em sein 
(Abb.251). 

Die Perkolatoren werden aus Glas, emailliertem 
Eisenblech, WeiBbleeh, verzinntem Kupfer oder Steinzeug 
verfertigt. Metall ist nur verwendbar, wenn die Emaillie
rung oder Verzinnung eine sehr gute und gleiehmaBige 
ist. Steinzeugperkolatoren sind ebenso brauohbar 
wie Glasperkolatoren; sie werden weder von den Inhalts· 
stoffen der Drogen, noeh von den Extraktionsfliissigkeiten 
angegriffen. Die DEUTSCHEN TON- u. STEINZEUGWERKE 
Akt.-Ges. in Charlottenburg liefern Perkolatoren aus 
Steinzeug in jeder gewiinsohten GroBe und Ausfiihrung, 
ebenso die Firma BXRENSPRUNG u. STARKE in Frankenau 
i. S. (Abb. 252 und 253). 

Abb. 254 zeigt einen Perkolator aus Glas in 
eisernem Gestell von der Akt.-Ges. WENDEROTH in 
Kassel. Abb.255 einen ahnliohen Perkolator von VEREI
NIGTELABORBEDARFS- UND GLASLIEFERUNGS-G.M.B.H., 
BERLIN. Die Zeiehnung stellt den Apparat betriebsfertig 
gefiillt dar. Offnet man den AbfluBhahn, so flieBt aus 
der Naohfiillflasehe immer soviel Extraktionsfliissigkeit 
naoh, wie notwendig ist, um das Drogenpulver immer be
deekt zu halten. Einen Perkolator der Firma GUSTAV 
CHRIST in Berlin zeigt Abb. 256. Das PerkolatorgefaB 
kann aus Glas, Metall oder Steinzeug hergestellt sein. 

Auoh GefaBe mit seitliohem Ablaufstutzendioht iiber 
dem Boden lassen sioh ala Perkolatoren verwenden. In den 
Ablaufstutzen befestigt man mit einem durohbohrten Kork 
ein Glasrohr, das bis in die Mitte des GefaBes reieht. In 
das GefaB wird dieht iiber dem Ablauf ein Siebboden gelegt, 
der mit Leinen bedeokt wird. Zur Herstellung kleiner 

Abb. 254. 

Abb. 255. 
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Mengen von Fluidextrakten kann man auch sehr gut Arzneiflaschen oder Weinflaschen mit 
abgesprengtem Boden verwenden. 

Abb. 257 zeigt einen Heberperkolator fiir groBe Mengen. Der aus Holz, Steinzeug oder 
Metall bestehende Bottich hat wenige Zentimeter oberhalb des Bodens ein Sieb, durch das eine 

Abb. 256. 

R5hre gesteckt wird. Das Sieb wird mit Leinwand oder ahnlichem 
Stoff bedeckt. Darauf kommt dann das Drogenpulver, das moglichst 
fest und gleichmaBig eingedriickt wird. Dann bedeckt man die Masse 
mit einem zweiten Siebboden aus Holz oder Metall, bedeckt diesen 
ebenfalls mit Stoff und beschwert ihn durch Gewichte oder Steine. 
Zuletzt wird ein Deckel, der wie die beiden Siebboden fiir die mittlere 
Rohre eih passendes Loch hat, dicht aufgesetzt und der so beschickte 
Heberperkolator durch vorsichtiges ZuflieBenlassen des Extrak
tionsmittels in Gang gesetzt. Durch die mittlere Rohre fiihrt man nun 
ein Heberrohr bis auf den Boden des GefaBes und regelt durch dieses 
den AbfJuB des Perkolators in bekannter Weise. Solche Perkola
toren eignen sich besonders zur Extraktion von Drogen, die leicht 
schleimig werden, wie z. B. Secale cornutum u. a. 

Aufbewahrung def' Fluidea;tf'akte. Fluidextrakte 
sind bei mittlerer Temperatur aufzubewahren, nach Amer. 
vor Licht geschiitzt. Sie triiben sich in zu kalten Raumen 
und setzen dann abo Diese Triibungen verschwinden aber 

Zl¢Tv8 ~ 
=---=-= 

DroB' Dr08' 

Abb.257. 

zum Teil wieder, wenn man 
die Fluidextrakte durch 
Einstellen in Wasser auf 
etwa 50-60 0 erwarmt und 
tiichtig durchschiittelt. 

Fabiana. 
Fabiana imbricata RUIZ et 
PAVON. Solaneae-Ce
streae- Nicotianinae. 
Heimisch in Bolivien, Chile. 
Peru, Argentinien und dem 
siidlichen und westlichen 
Brasilien. 

Herba Fabianae imbricatae. Fabianakraut. Lignum Fabianae. Herba (Lignum) Pichi
Pichi. 

Die getrockneten beblatterten diinnen Zweige, gemischt mit losen Blattchen, kahlen, diin
neren Ast- und selbst dickeren Stammstiicken oder nur die beblatterten Zweigspitzen. Die be
blatterten Zweigspitzen sind meist 0,3-3 cm lang und dicht bedeckt entweder mit fest an den 
Stengel angedriickten, sich etwa bis zu ihrer halben Hohe gegenseitig dachziegelformig deckenden, 
in engen Spiralen angeordneten, ganzrandigen, kahlen, ungestielten, dreieckigen, langlichovalen, 
bis 2 mm langen, bis I mm breiten, auf dem Riicken gekielten Blattchen oder mit etwas horizontal 
abgelenkten, lanzettlichen, etwa 4 mm langen und 1 mm breiten Blattchen. An den Enden der 
Zweige haufig die kleinen, aus dem kurzen fUnfzahnigen Kelch und der rohrig-trichterformigen, 
mit schmalem Saum versehenen Blumenkrone bestehenden weiBlichen oder lilafarbenen Bliiten. 
Die Zweigspitzen lassen eine diinne griinliche oder griinlichgraue Harzschicht erkennen, die die 
Blatter untereinander und mit den Zweigen verklebt. 

Die diinneren Zweige von etwa 2-5 mm Durchmesser sind von brauner Farbe, gerade oder 
gebogen, zylindrisch oder durch die angedriickten Blattchen und kleinen Zweige gerundet kantig 
und zeigen abgestreift in regelmaBigen Zwischenraumen die Narben der abgefallenen Blatter und 
Zweige. Altere, 1-2,5 cm dicke Aste sind auBen schwarzlich grau, fein gerunzelt, zart quer- und 
langsrissig, mehr oder weniger hockerig und mit den Narben abgefallener Zweige versehen. 

Der Geschmack ist gewiirzhaft bitterlich, der Geruch schwach aromatisch. 
Bestandteile. Nach KUNz·K!tAusE enthalten die Blatter ein atherisches 01 (mit. 

dem Hauptbestandteil Fa bianol) von angenehmem Campher- und Krauseminzgeruch und dessen 
Oxydationsprodukte; Fabianaresen, weiBe Kristalle vom Smp. 280 0; Fabiana-Glyko
tannoid, ein hellgelbes, hygroskopisches, schwach sauer reagierendes Pulver (Glykosyldioxy
zimtsaure) und dessen Zersetzungsprodukte; Chrysat ropasaure (= fl-Methylaesculet in). 
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einen nicht kristallisierenden, optisch inaktiven, reduzierenden Zucker; Cholin; reichliche 
Mengen Magnesiumphosphat, Ameisensaure(?), kein Alkaloid. Infolge des Gehaltes an 
Chrysatropasaure fluoresciert die Abkochung der Droge blau. 

Anwendung. Bei Erkrankungen der Blase (Blasensteine), Entziindungen der Harn· 
wege, bei Nierenleiden und Gonorrhiie als Abkochung, dickes Extrakt oder Fluidextrakt. Gabe: 
Fluidextrakt 2-5 g, dickes Extrakt 0,1- 0,6 g. In Siidamerika auch gegen den Leberegel (Di. 
stoma hepaticum) der Schafe und Ziegen. 

Extracturn Pichi-Pichi fluidurn, ein aus den Zweigen von Fabiana imbricata bereitetes 
Extrakt, wird bei Gonorrhiie und Cystitis mit starker Eiterung empfohlen. 

Dr. A. HEMPELs Gonorrhoe-Tabletten bestehen aus 6 T. Salol, 3 T. Pichi·Extrakt und 
1 T. Starke. 

Urosteriltabletten Nr. I werden aus zur Trockene eingedampftem Pichi·Pichi·Extrakt 
hergesteUt. Urosteriltabletten II bestehen aus je 0,125 g Salol und Tannin und 0,25 g Pichi·Pichi· 
Extrakt. Bei der Behandlung von Harnkrankheiten in Anwendung. 

Faex. 
Faex, Hefe. Barrn, Yeast. Lie, Levure. Als Hefe oder Hefepilze bezeichnet 
man die zu den Askom yceten gehorenden niederen Pflanzen, die bei ihrer Lebens· 
tatigkeit durch ein in ihrem Zellsaft enthaltenes Enzym, die Zymase, Zuckerarten 
in Alkohol und Kohlendioxyd spalten. Man unterscheidet SproBhefen, Spalt. 
hefen und hefeahnliche Pilze. Die fUr die Alkoholgewinnung wichtigsten Hefen 
gehoren zu der ersten Gruppe. Nach der Art des Verlaufs der Garung unterscheidet 
man untergarige Hefe, die hauptsachlich in der Bierbrauerei eine Rolle spielt, 
und obergarige Hefe, die hauptsachlich fUr die Gewinnung von Branntwein 
in Frage kommt. 

PreBhefe, Baokhefe, Barme, Gest. Die zum Backen dienende Hefe ist ober· 
garige Branntweinhefe. Sie wird in den Hefefabriken durch Vergarung von 
zuckerhaltigen Flussigkeiten gewonnen. Die Vergarung wird jetzt meist in starker 
Verdiinnung unter Luftzufuhr vorgenommen (Lufthefeverfahren). 

Als Rohstoffe fiir die Gewinnung der PreBhefe kiinnen aUe Getreidearten dienen, auch 
Kartoffeln, ferner Zuckerriiben, Zucker und Melasse. Die Starke der Getreidearten und Kar. 
toffeln wird durch Diastase (Malz) verzuckert. Zur Beforderung des Wachstums der Hefepilze 
wird die zu vergarende Fliissigkeit mit Ammoniumsulfat und Superphosphat versetzt, 
aus denen die Hefe Stickstoff und Phosphat aufnimmt; die Hefe wird also kiinstlich gediingt. 

Nach beendeter Garung wird die Hefe durch Ausschleudern in Zentrifugen von der Fliis· 
sigkeit getrennt, in einer Strangpresse zu einem vierseitigen Strang gepreBt, der in Wiirfel von 
500 g zerschnitten wird. Die Wiirfel werden in Pergamentpapier verpackt. 

Zusammensetzung Die PreBhefe enthalt etwa 73,7-76,7% Wasser und 23,3-26,3°/0 

Trockensubstanz. Letztere enthalt: N .haltige Stoffe 43,3-50,3%' N·freie Stoffe 41,6 bis 
46,7% Asche 8,1-9,9%' Die Asche enthalt etwa 52,7-54,4% Phosphorsaure. 

Die gute Beschaffenheit der PreBhefe des Handels gibt sich durch folgende 
Merkmale zu erkennen: Der Geruch muB rein und frisch, nicht unangenehm sein. 
Die Oberflache der Stucke muB glatt sein, und die Stucke mussen lose in der Pa· 
pierumhiillung liegen. Sie durfen also nicht klebrig sein, sondern mussen Neigung 
zum Austrocknen zeigen. Die Stucke mussen eine gewisse Festigkeit haben und 
beim Zerbrechen muschelige Bruchflachen zeigen. Wird die Hefe einige Tage bei 
25-30 ° Hegen gelassen, so darf sie nicht weich oder schmierig werden. Die Farbe 
die je nach den Rohstoffen heller oder dunkler ist, darf bei der Aufbewahrung nicht 
dunkler werden. 

Durch mikroskopische Priifung kann festgesteUt werden, ob wertlose Hefen, wie Kahm· 
hefe und Zusatze von verbotenen Streckungsmitteln, wie Starke, vorhanden sind. Auch ein Zu· 
satz von Bierhefe, der gesetzlich verboten ist, laBt sich mikroskopisch nachweisen. 

Fiir die FeststeUung der Wirksamkeit der Hefe, ~ie fiir die praktische Verwendung wichtig 
ist, ist von dem Verband der Deutschen Hefenfabriken, dem "Hefenverband", ein besonderes 
Verfahren festgesetzt, nach dem im Laboratorium des Verbandes eine Priifung der Hefe der ein· 
zelnen Fabriken vorgenommen wird. 
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Anwendung. Die PreBhefe wird hauptsiichlich in der WeiBbrotbackerei zum Lockern 
des Teiges verwendet. Diese beruht auf der Vergarung der in dem Mehl enthaltenen Zucker
arten zu Kohlendioxyd und Alkohol. AuBerdem werden durch proteolytische Enzyme der Hefe 
die EiweiBstoffe des Mehles teilweise abgebaut und leichter verdaulich gemacht. 

Gesetzliche Bestimmungen. Gemische von Branntweinhefe mit Bierhefe 
diirfen nicht in den Verkehr gebracht, auch nicht im gewerbsmaBigen Verkehr angekiindigt 
oder vorratig gehalten werden. 

Unter Branntweinhefe (Lufthefe, PreBhefe, Pfundhefe, Stiickhefe, Barme) im Sinne dieses 
Gesetzes werden die bei der Branntweinbereitung unter Verwendung von starkemehl- oder zucker
haltigen Rohstoffen, insbesondere von Getreide (Roggen, Weizen, Gerste, Mais), Kartoffeln, Buch
weizen, Melasse oder Gemischen der bezeichneten Rohstoffe erzeugten obergarigen frischen Hefen 
oder Gemische dieser Hefen verstanden. 

Branntweinhefe darf nicht unter einer Bezeichnung in den Verkehr gebracht werden, die 
auf die Herstellung aus einem bestimmten Rohstoff hinweist (z. B. als Getreidehefe, Roggen
hefe, Maishefe, Kartoffelhefe, Melassehefe), wenn die Hefe nicht ausschlieBlich aus diesem Roh
stoff hergestellt worden ist. 

Unter Bierhefe im Sinne dieses Gesetzes wird diejenige frische Hefe verstanden, die bei 
der Bereitung von Bier oder bierahnlichen Getranken unter Verwendung der durch die Bier
steuergesetzgebung zugelassenen Rohstoffe erzeugt ist. 

Bierhefe darf nur unter dieser Bezeichnung, PreBhefe, die aus Bierhefe hergestellt ist, jedoch 
auch als BierpreBhefe in den Verkehr gebracht werden. Branntwein- und Bierhefe, die einen 
Zusatz von anderen Stoffen erhalien hat, darf nioht in den Verkehr gebracht werden. Der 
Reichsminister des Inneren wird ermaohtigt, Bestimmungen fiir die Untersuchung der Hefe zu 
treffen. 

Trockenhefe, Dauerhefe. Seit einer Reihe von Jahren kommt trockene Hefe fiir Backzwecke 
in den Handel, die nach besonderen Verfahren hergestellt ist. Meist werden der Hefe vor dem 
Trocknen Zucker, Starke und starkehaltige Mehle zugesetzt. Die Hefe wird dann in diinner 
Schicht oder auch in diinne Faden gepreBt bei niedriger Temperatur eingetrocknet. Bei guter 
Trockenhefe ist die Lebensfahigkeit und damit die Garkraft fast viillig erhalten. 

Florylin ist iIi Fadenform gepreBte getrocknete Hefe, die zum Backen wie frische Hefe 
verwendet wird. 

Vierka-T-Weinhefen (Dr. SAUER, Gotha) dienen zur Obst- und Beerenweinbereitung. Sie 
werden gewonnen, indem man Friichte verschiedener Art von den anhaftenden wilden Hefen 
durch Entkeimen befreit, sie dann mit Weinhefen von bestimmten Weinsorten mischt und trocknet. 
Die Weinhefen von bestimmten Weinsorten sollen den Obst- und Beerenweinen den Charakter 
der betreffenden Weinsorte geben. 

Acetondauerhefe. Die Hefe kann auch dadurch in trockene Form iibergefiihrt werden, daB 
man ihr mit Aceton das anhaftende Wasser entzieht und sie dann bei gelinder Warme trocknet. 
Die Hefe wird zunachst soweit wie miiglich durch Pressen vom Wasser befreit, dann in Aceton 
verriihrt, abgepreBt, mit Aceton und nachher mit .Ather nachgewaschen und getrocknet. Die 
so getrocknete Hefe ist zwar nicht mehr lebend, sie ist aber noch garkraftig, weil die Zymase 
unverandert erhalten ist. 

Nahrhefe ist getrocknete Hefe, meistens Bierhefe. Die Bierhefe war friiher ein ziemlich 
wertJoses Nebenprodukt der Bierbrauereien und wurde nur als Viehfutter verwertet. Fiir die 
Ausnutzung der eiweiBreichen Hefe als menschliches Nahrmittel war der Gehalt der Hefe an 
Hopfenbitterstoff hinderlich. Jetzt ist es gelungen, die Hefe zu entbittern. Zu diesem Zwecke 
wird sie nach HAYDUCK erst mit Wasser gewaschen, dann mit einer schwachen Liisung von 
Natriumcarbonat behandelt, wieder mit Wasser gewaschen, auf Walzentrocknern bei etwa 125° 
ge'trocknet und fein gemahlen. Auch Liisungen von Borax, Weinsaure und Natriumchlorid wer
den zur Entbitterung der Bierhefe verwendet. 

Zusammensetzung. Nach CLuss: 6-8 % Wasser, 52-58 % Rohprotein, 3 % Fett, 
25-30% stickstoffreie Stoffe, davon bis zu 20% Glykogen; 7-9% Asche. 

Anwendung. Zur Herstellung von Suppen, als Zusatz zu Gemiise usw. 
Fischol ist ein Gemisch von Trockenhefe mit Calciumglycerinphosphat, Eigelb, Seetang

extrakt, ~filchzucker und Rohrzucker. Anwendung. Als Krii.ftigungsmittel an Stelle von Le· 
bertran. 

Hacosan ist ein Nahrmittel aus Trockenhefe mit Lecithin. 
Neuraton ist ein Hefepraparat in Tablettenform, das als Krii.ftigungsmittel dienen soil 
Nutramin ist ein Nahrmittel mit einem Zusatz von Hefe. 

Faex medicinalis. Medizinische Hefe. (Germ. 6 s. Bd. II, S. 1326.) Gereinigte 
untergarige Bierhefe galt von altersher als ein Tonicum und Antisepticum und wurde schon friiher 
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innerlich als gelinde abfiihrendes Mittel, ferner bei Skorbut und typhosem Fieber sowie auBerlich 
als desodorierendes faulniswidriges Mittel bei offenen iibelriechenden Geschwiiren gebraucht. 

Neuerdings werden Hefepraparate vielfach bei Hautkrankheiten, wie Akne, Follikulitis, 
chronischen Ekzemen und besonders bei Furunkulose angewandt. Auch gegen infektiOse Darm· 
katarrhe, Diabetes, Influenza, Typhus und Darmtragheit empfohlen. Zu Vaginalspiilungen bei 
Scheidenkatarrh (speziel! gonorrhoischem). 

Die Zahl der medizinischen Hefepraparate des Handels ist sehr groB. Die Praparate be
atehen zum Teillediglich aus getrockneter Hefe oder Acetondauerhefe oder aus Gemischen dieser 
Trockenhefen und anderen Arzneistoffen. Sie werden teils innerlich, teils auBerlich angewandt. 
Es gehoren hierher folgende Praparate: Antidiabethefe ZYMA, Antidiabetine (Trocken· 
hefe mit Pankreatin und EiweiBstoffen); Baermin; Bicarbonathefe ZYMA; Cenovis· 
Medizinaltrockenhefe; Depurase; Diabetylintabletten; Diaferm; Faexase; (Pankreas. 
Hefepraparat und Lecithin); Fermentin; Fermocyltabletten; Foecanin; Furolseife 
{Bierhefe cnthaltende Seife); Furulin; Furunkosan; Hefonat (Trockenhefe mit Alkalien und 
Pankreasenzym); Furunkulin; Furunkolosin; Intolin; Madaretten (Tabletten aus Bier
hefe mit einem Zusatz von Phenolphthalein); Levuretin; Levurin; Levurinose; Maltozym 
{Trockenhefe mit Malz und Blutsalzen); Medicoferment (Kultur-Traubenhefe); Menstrualin; 
Mycodermin; Nova-Faex; Oinose (Traubenhefe); Pyrmonter Ferment; Torulin; Try
gase; Yeastin; Zymekzin; Zymin. 

Biofaexpillen von GESCHER in Gronau gegen Blutgeschwiire empfohlen, enthalten Faex 
medicinalis 1000 T., Extr. Rhei, Frangulae, Equiseti, Cascarae, Sarsaparillae, Aloes, Sennae, 
Sacch. Lactis, Ka!. phosphor., Magncs. sulf. je 20 T., Asparagin 5 T. Sie wirken im wesentlichen 
a bfiihrend. 

Fluoralbin werden elastische Vaginalstabchen mit Zymin genannt. 
Hefekataplasmen zur ortlichen Behandlung von Geschwiiren, Erysipel, Gangran usw. 

stellt man her, indem man 250,0 Bierhefe mit 500,0 Weizenmehl mischt, das Gemisch erwarmt, 
bis die Masse sich aufzublii.hen beginnt, und dann noch 50-60g fein gepulverte Holzkohle zumischt. 

Rheolkugeln zur Behandlung des Fluor albus bestehen aus Gelatinekugeln 
mit lebender Hefe. 

Xerase besteht aus 150 T. reiner getrockneter Hefe, 125 T. Bolus alba, 20 T. Traubenzucker 
und 3 T. Nahrsalzen. Ein graues Pulver, zur Behandlung blenorrhoischer und gonorrhoischer 
Erkrankungen, jauchiger Wunden, inoperabler Carcinome, Furunkulose usw., sowie bei Sexual
erkrankungen der Frauen (in Form von Gelatinekapseln) empfohlen. 

Cerolin (C. F. BOEHRINGER, Mannheim.Waldhof) ist Hefefett, das aus getrockneter Hefe 
durch Ausziehen mit einem Fettlosungsmittel gewonnen wird. Gelbbraune, honigartige Masse 
von schwachem Hefegeruch. Es enthalt Glyceride der Laurinsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure, 
ferner Lecithin, Cholesterin, ein atherisches 01 und Vitamine. Anwendung. Wie andere Hefe· 
praparate gegen Furunkulose und andere Krankheiten, hauptsachlich in Pillen und Tabletten. 

Hefenextrakte finden Verwendung als Speisenwfuze, als Ersatz fiir Fleisch· 
extrakt, mit dem sie eine gewisse Ahnlichkeit haben. Man gewinnt die Extrakte 
aus Bierhefe nach zwei Verfahren. 

1. Die durch Waschen mit schwacher Natriumcarbonatlosung und Wasser entbitterte Hefe 
wird mit Dampf erhitzt, so daB die Zel!en platzen und der Saft austreten kann. Der so gewonnene 
wasserige Auszug wird filtriert und unter vermindertem Druck eingedampft. 

2. Die entbitterte Hefe wird durch Pressen moglichst yom Wasser befreit, mit 5-10°/0 Koch
salz verrieben, die verfliissigte Masse mit heiBem Wasser verdiinnt, 2 Stunden gekocht, die Fliis
sigkeit abgepreBt, filtriert und eingedampft. 

Die Hefenextrakte des Handels bilden braune extraktartige kornige Massen, 
deren Geruch und Geschmack an Fleischextrakt erinnert. 

In den Handel kommen Hefenextrakte unter verschiedenen Namen, z. B. 
Carnos, Cenovisextrakt, Obron, Ovos, Sitogen, Vito x, Wuk. 

Extractum Faecis Germ. 6 s. Bd. II S. 1323. 
Bios (Soc. ANONYME LA BIOS, Belgien) wird aus Hefe durch kiinstliche Verdauung (mit 

Pepsin) gewonnen und enthalt die EiweiBstoffe der Hefe in Form von Albumoscn und Peptonen. 
In trockener Form wird es als Eurystase (Eurostose?) bezeichnet. Es wird wie Fleisch

pepton als Nahrmittel angewandt. 
Carnos ist ein Nahrextrakt aus Hefe, das mit Salz und Gewiirz versetzt ist. 
Cenovisextrakt wird zusammen mit Cenovis-Trockenhefe auch als vorziigliche Grund

masse iiir Pillenmassen empfohlen. 
Hage r, Handbucb. 1. 78 
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Fagus. 
Fagus silvatica L. Fagaceae. Buche. Rotbuche. Beech. Hetre. 
Heimisch im groBten Teile Europas und im westlichen Asien. 

Die Friichte, Bucheckern, sind dreikantige SchlieBfriichte, zu zweien von der Cupula 
ganz umschlossen, die bei der Reife aufreiBt, um die Friichte zu entlassen. Die Frucht ist bis 
18 mm lang, bis lO mm breit, auBen glanzend braun. In der Fruchtschale unter der Epidermis 
mehrere Lagen stark verdickter Steinzellen, im darauf folgenden Parenchym reichlich Oxaiat
drusen. Der Samenschale fehlen kennzeichnende Elemente, sie umschlieBt innerhalb eines diinnen 
Endosperms den Embryo mit breiten, mehrfach gefalteten Kotyledonen. Der letztere enthii.lt 01, 
Oxalat in Drusen, Aleuron und kleinkornige Starke (die Kornchen bis 5 p,). Die Friichte geben 
67% Kerne, letztere dienen zur Gewinnung des fetten Oles. 

Bestandteile. Die ungeschii.lten Friichte enthalten: Wasser etwa5%,stickstoffhal. 
tige Stoffe etwa 14%, Rohfett etwa 23%, stickstofffreie Extraktstoffe etwa 15%. 
Rohfaser eha 22%, Asche etwa 3,5°/0" Durch Pressen erhalt man aUB den Friichten etwa 
12-17% fettes 01. 

Oleum Fagi silvaticae. Bucbeekernin •. Beech Oil. Huile des fruits du Mtre. Das 
durch Pressen aUB den Bucheckern gewonnene fette 01. 

Eigenschajten. Das 01 ist hellgelb, geruchlos von mildem Geschmack. Spez. Gew. 
0,920-0,922, Erstp. -17,5°, Smp. der Fettsauren 24°, Erstp. der Jj'ettsiuren 17°, HEuNERsche 
Zah195, Jodzahl 104, V.-Z. 196. Es besteht in der Hauptmenge aUB Olein. 

Anwendung. Ala Speiseol und BrennOl. Die PreBkuchen dienen als Viehfutter. Sie 
Bollen bei Pferden giftig wirken konnen. 

Oleum Fagi empyreumaticum siehe unter Pix Bd. II S.479. 

Faham. 
Angraecum fragrans Du PETIT-THOUARS. Orchidaceae-Sarcantheae. Eine 
auf den Inseln Mauritius und Reunion heimische, auf den Baumen wachsende 
Pflanze. 

Folia Faham. Fabamtee. Orchid Tea. The de l'isle Bourbon (de Mada
gasca.r). Folia. Angraeci. Bourbontee. Orchideentee. 

Die Blatter braunlich-griin oder hellbraun, lineal-bandformig, bis 12 cm lang, bis 14 mm 
breit, ganzrandig, an der Spitze ungleichhalftig zweilappig aUBgerandet, diinn. zihe, biegsam, 
ka.hl. parallelnervig, mit unterseits stark hervortretenden Mittel- und zahlreiahen feinen, dicht 
genaherten Seitennerven. Geruch angenehm tonkaahnlich, Geschmack gewiirzhaft, zugleich 
bitter. 

Mikroskopisches Bild. Nur in der unteren Epidermis Spaitoffnungen. In vielen 
Epidermiszellen neben einer braunen, kornigen Masse und farblosen O1tropfen einzelne oder zahl
reiahe Einzelkristalle von Kalkoxalat. Auf beiden Blattseiten in trichterformigen Vertiefungen 
kleine Driisen, von denen meist nur die Stielzelle naah Behandlung mit Kalilauge nachgewiesen 
werden kann. Unter der Epidermis ein Hypoderm aUB groBen, axial gestreckten derbwandigen 
Zellen. Der Hauptnerv an der Oberseite des Blattes starker entwickelt ala an der Unterseite. 
1m Mesophyll Raphidenzellen, einzelne sklerenchymatische Zellen, Zellen mit braungelbem Inhalt 
und zarte GefaBbiindel. 

Bestandteile. Cumarin, o.Oxyzimtsaure (o-Cumarinsii.ure, Phenolpropenyl
saure) etwa 6-7% Asche. 

Anwendung. Gegen Schwindsucht, als Ersatz des chinesischen Tees. Auch zu Zigarren 
mit einem Deckblatt aUB Tabak. 

Farfara. 
Tussilago farfara L., Compositae-Tubuliflorae-Senecioneae. Huf
lattich. Heimisch in Europa, Nordafrika und dem gemaBigten Asi6n, im ostlichen 
Nordamerika eingebiirgert. Kraut mit tief in die Erde gehendem, mehrkOpfigem, 
Auslaufer treibendem Rhizom. 1m ersten Friihjahr erscheinen die nur mit S chuppen
blattern besetzten Bliitentriebe, nach der Bliitezeit die Laubblatter. 
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Flores Farfarae. Huflattichbliiten. Coltsfoot Flowers. Fleurs de tussilage 
(de pas d'§.ne). Flores Tussilaginis. Ackerlattichbliiten. Brustlattichbliiten. Feld. 
lattichbliiten. 

Die Kopfchen etwa 11/2 em lang, 2 em breit, die Bliiten von goldgelber Farbe, der Hiill. 
keleh griinlieh, weiBlieh spinnewebig behaart, zylindriseh, aus zwei Reihen angedriickter Blattchen 
bestehend. Bliitenboden ohne Spreublatter. Weibliche Randbliiten in mehreren Reihen, schmal 
zungenformig; die zwitterigen Scheibenbliiten rohrig, fiinfzahnig. Griffelaste halb.walzenformig, 
stumpf. 

Anwendung. Wie Folia Farfarae. 

Folia Farfarae. Huflattichblatter. Coltsfoot Leaves. Feuilles de 
tussilage (de pas d 'ane). Folia (Herba) Tussilaginis. Huflattich. 
Brandlattich. Brustlattich. EselshufbUitter. Feldlattich. LehmbHitter. 
Sandkraut. 

Die Blatter werden im Mai und Juni gesammelt und moglichst schnell an 
der Sonne oder in warmer Luft getrocknet. 5 T. frische Blatter geben 1 T. trockne. 

Die bis handgro.3en Blatter sind langgestielt, herzformig.rundlich, winkelig. 
gezahnt, die Zahne rotbraun, knorpelig. Das Blatt ist von einem Mittelnerven 
durchzogen, die ersten Sekundarnerven gehen am Grunde des Blattes ab, so da.3 
die N ervatur handformig erscheint. Die Sekundarnerven endigen in den Haupt. 
zahnen des Blattrandes, ihre Zweige in den kleineren Zahnen. Oberseits sind die 
Blatter kahl, unterseits, wenigstens in der Jugend, filzig. Ohne besonderen Geruch, 
von schleimigem, etwas bitterlich herb em Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen der Oberseite wenig buchtig, die der 
Unterseite stark buehtig, Spaltoffnungen beiderseits, unten zahlreicher. Die Haare der Blatt· 
unterseite aus einer Anzahl kiirzerer, etwas angeschwollener Zellen, an die sich eine diinnere, 
am Grunde ebenfalls angeschwollene, auBerordentlich lange Endzelle anschlieBt. Unter der Ober. 
seite drei Reihen kurzer Palisaden, das Schwammparenchym auBerordentlich locker, so daB weite 
Maschen entstehen, die von schmalen Parenchymstreifen gebildet werden. Diese Maschen treten 
auf mit Chloralhydrat durchsichtig gemachten Stiickchen des Blattes von der Unterseite sehr deut. 
lich hervor. Der Blattstiel ist im Querschnitt langgezogen herzfiirmig, mit meist 13 GefaBbiindeln, 
unter der Epidermis mit sehr stark ausgepragtem Collenchym, bei dem besonders die Tangential· 
wande erheblich verdickt sind. 

Pulver. Stiicke der Epidermis, Spaltoffnungen in beiden Blattflachen; reichlich mehr· 
zellige peitschenfOrmige Filzhaare von der Blattunterseite, die 3-6 untersten Zellen kurz, weit, 
etwas angeschwollen, die oberste Zelle dickwandiger, lang, hin und her gebogen. Stiicke des 
Mesophyllgewebes mit 3 Reihen Palisadenzellen an der Blattoberseite und groBen, mehr oder 
weniger regelmaBigen, wabenartigen Luftkammern im unteren lockeren Blattparenchym. 

Ve'l'wechslungen und Ve'l'fiilschungen. Die Blatter von Petasites officinalis 
MOENCHhaben bis 60 cmimDurchmesser, sie sind kaum eckig, unterseits wollig, die von Petasites 
tomentosus D. C. fast dreieckig·herz£i:irmig, unterseits 8chneeweiB·filzig, Lappen des Grundes 
vorne verbreitert, einwarts gekriimmt, die von Petasites niveus BAUMGARTEN sind ahn· 
lich, aber die Lappen des Grundes auseinandertretend Alle sind den Huflattichblattern ahnlich 
gebaut, doch haben sie nur eine Palisadenschicht. 

Die Blatter der Kletten, Lappa offioinalis ALLIONI und Lappa tomentosa LINK, 
sind oval herzfOrmig, zugespitzt, klein gezahnt, mit stark auf der Unterseite hervortretenden 
Nerven. 

Bestandteile. Spuren ii.therisches 01, Schleim, ein glykosidischer Bitterstoff zu 
etwa 2,5%, ein kautschukartiger Stoff, Gallussii.ure, Dextrin, EiweiBstoffe, ein 
ein. und ein zweiwertiges Phytosterol (= Faradiol), etwa 17 % Asche. 

Anwendung. Als Tee bei Katarrhen der Atmungsorgane. 

Species Hlspanicae. 
Thea Hispanica. Spanischer Tee. 

Kiiutertee. 
Florum TiJiae 
Foliorum Fariarae 
FoJiorum MilJefolii 
Foliorum Menth. pip. 
Herbae Veronicae 
Rhizomat. Gramlnis aa 85,0 
Fructus Ceratoniae 
Horde! perlati aa 80.0 
Her bae Violae trl color. 

Florum Rhoeados 
Rhizom. Polypodii 
Rhizom. Calami 
Ligni Sassafras 
Fructuum Foeniculi 
Fru~tuum Anisi 
Passular. major. 
Folior. Rosmanni 
Folior. Laun 
Florum Primuiae 
Florum Cyani 
Rhizomat. Iridis 

aa 50,0 

aa 30,0 

aa 10,0. 

78* 
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Species majales. 
Maikurtee. 

Specier. Hispanic. 500,0 
Natrii sulfuric. in cryst. parv. 50,0 
Florum Verbasci 
Florum Rhoeados all. 25,0. 

Fel. 

Carrageen 
Fruct. Foeniculi 
Fo!. Menthae pip. 
Herb. Thymi gal!. 
Herb. PolygaJae 

all. 10,0 
5,0 
2,5 
2,0 
0,5. 

Thea Helvetica. 
Species pectorales KNEIPP. Species vulnerariae. Especes 

KNEIPPs Hustentee 
Follorum Farfarae 20,0 vulneraires (Gal!.). The suisse. 

FIorum Arnicae 
Foliorum Urticae FIorum Gnaphalil diolci 
Herbae Equiseti aa 10,0 
Fruct. Foeniculi Flornm Tussilaglnls 

Herbae Absinthii 
Fruct. Juniperi Betonieae 
Folior. Plantaginis Calaminth. offie. 
Flor. Malvae arbor. Chamaedryos 
Flor. Tiliae all. 5,0 Hyssopi 
Semin. Foenugraeei Heder. terrestr. 
Flor. Verbasel aa 2,5. " . Origani 

Species PuJmonariae (Saehs.Kr.-V.u.F.M.Germ.). Vincae pervine. 
Lungenkrautertee. Dapulmontee. Rosmarini 

Herb. GaJeopsid. grandifi. Sanieulae 
Fo!' Farfarae Sco!opendrii 
Rad. Liquiritiae aa 20,0 Seordii 
Fo!' Rubi frutieosi Thymi 
Flor. Malv. silvestris Veronicae all. part. aeq. 

BOCKs Pectoral, Hustenpastillen, enthalten nach Angabe des Fabrikanten: Huflattich 
SiiBholz, Island. Moos, Rom. Kamillen, Sternanis, Veilchenwurzel, Eibisch, Schafgarbe, Klatsch
rose als Auszug, mit Malzextrakt, Salmiak, Traganth, Zucker, Vanille und Rosenol zu Pastillen 
geformt. 

HABERLANDs Alpenkriiutertee, ein Blutreinigungsmittel, besteht aus Eibischwurzel, 
SiiBholz, Senna, Guajakholz, Sassafras, Ringelblumen, Klatschrosen, Schlehen- und Schafgarben
bliiten, Waldmeister und Huflattich. 

Harzer Gebirgstee, von PAUL HEIDER. Eine Mischung von Schafgarbe, Lavendel, Schleh
dornbliiten, Sassafras, Senna, Pfefferminze, Huflattich, SiiBholz. 

Lippspringer Tee. Huflattich, Island. Moos, Eibisch-, Alant-, SiiBholzwurzel, Wasser
fenchel, Schafgarbe je 20,0, Klatschrosen, Malvenblumen, WolIblumen je 10,0. 

Fel. 
Fel, Galle, Bile, ist ein Gemenge des Sekretes der Leberzellen mit Schleim, der von den 
Driisen der GalIengange und von der Schleimhaut der Gallen blase abgesondert wird. Das Sekret 
der Leber, die LebergaIle, ist diinnfliissig und klar, die in der GalIen blase angesammelte GaHe 
1St mehr dickfliissig und infolge Beimengung von ZeIlen, Pigmentkalk und dergl. triibe. Thera
peutische Verwendung findet nur die Rindergalle. 

Fel Tauri. Rindergalle. Ochsengalle. Ox Bile. Oxgall. Bile de 
boeuf. Fel Bovis. 

Die frische, aus der Gallen blase frisch geschlachteter Rinder entnornmene und durchgeseihte 
Galle. 

Eigenschaften und Erkennung. Braunlichgriine oder dunkelgriine, schleimig-dickliche, 
eigentiimlich, a·ber nicht widerlich oder faulig riechende Fliissigkeit von sehr bitterem, unangeneh
mem Geschmack, von neutraler oder schwacb a.lkalischer Reaktion. Mit Wasser geschiittelt, 
schaumt sie seifenartig. Spez. Gew. (15 0) = 1,018-1,028. Lost man eine sehr kleine Menge Galle 
in einem Porzellanschalchen in wenig konz. Schwefelsa.ure und erwarmt nicht iiber 70 0 oder miscbt 
man ein wenig gallensaUlehaltige Fliissigkeit mit konz. Schwefelsaure, wobei die Temperatur 
nicht iiber 70 0 steigen darf, und fiigt dann unter Umriihren mit einem GIasstab einen Tropfen 
Zuckersirup hinzu, so erhalt man eine prachtvoll rote Fliissigkeit, deren Farbe im Verlaufe eines 
Tages mehr blauviolett wird. Die rote Fliissigkeit zeigt vor dem Spektroskop zwei Absorptions
streifen, den einen bei Fund den anderen zwischen D und E, neben E (PETTENKOFERs Gallen
saure-Reaktion). Nach MYLIUS und UDRANSKY kann man die Reaktion auch mit O,l % iger 
Furfurollosung ausfiihren: zu 1 ccm alkoholiscber Gallenliisung setzt man 1 Tr. 0,1 O/oige Furfurol
losung und 1 cern konz. Schwefelsaure und kiihlt, wenn notig, etwas abo 

Bestandteile. Die Galle entbalt 8-10% Trockensubstanz, bestehend aus: Gallen
sauren (Glykocholsa.ure, C2sH,aN0s, und Taurocholsaure, C2sH4SNS07)' an Kalium und 
Natrium gebunden, Gallenfar bstoffe (Biliru bin, Biliverdin), kleine Mengen Lecithin, 
Cholesterin, Seifen, Neutralfette, Harnstoff und Mineralstoffe [NaCl, Caa(PO,)z, 
Mga(PO,)z und FePOJ. Die galIensauren Alkalisalze sind loslich in Wasser und Alkohol, un
liislich in Ather. Die alkoholische Losung der Salze wird durch Ather gefalIt, diese FiilIungen konnen 
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auch kristallisiert erhalten werden (PLATTNERS kristallisierte Galle), durch Fallung mit 
Alkohol kann man die Schleimstoffe, durch Extraktion mit Ather das Fett, Cholesterin und 
verwandte Stoffe, durch Digestion mit Tierkohle die Farbstoffe entfernen. 

Anwendung. Die frische Rindergalle wird liiffelweise hypochondrischenHamorrboidariern 
gegeben. Technisch wird sie zur Herstellung von Gallseife verwendet. 

AufbewahTUng. I<'rischeGalle laBtsich hoohstens 1-2 Tage im Eisschrank aufbewahren. 
Ein Zusatz von 3% Atherweingeist oder 1010 Ather macht sie etwas lii.nger haltbar. 

Fel Tauri inspissatum. Eingedickte Ochsengalle. Extractum 
animale amarum. - Erganzb. und Nederl.: Erwarmte und durch Leinwand geseihte, 
frische Ochsengalle dampft man sofort im Dampfbad in einer Porzellanschale ohne umzu
riihren zur Konsistenz eines dicken Extraktes ein. Ausbeute 11-130/0' Ein griinlich-braunes, 
in Wasser etwas triibe losliches, erst siiBlich, dann bitter schmeckendes Extrakt. In der Volks
medizin auBerlich als Wurmmittel angewandt. - Extrait de fiel de boeuf. Gall. 1884: 
Frische OchsengaIJe wird durch ein Wolltuch koliert und die koHerte Fliissigkeit im Wasser· 
bad zum trocknen Extrakt eingedampft. 

Fel Tauri depuratum siccum. Gereinigte trockne Ochsengalle. 
Natrium choleinicum. Extractum Fellis taurini. - Erganzb.: 
Gleiche Volume frischer Ochsengalle und Weingeist werden unter Schiitteln gemischt und 
2 Tage beiseite gestellt, filtriert, hierauf von dem Filtrat der Weingeist durch Destillation im 
Wasserbad abgezogen und der Riickstand unter haufigem Umschiitteln mit so viel feuchter, 
durch Salzsaure gereinigter Tierkohle (s. S. 816) nach und nach versetzt, bis eine filtrierte Probe 
nur noch schwach gelb gefarbt erscheint. Alsdann filtriert man und dampft zu einem trocknen 
Extrakt ein. Ausbeute etwa 6,5%' - PortUIJ.: 1000 T. Ochsengalle werden 24 Stunden mit 
1000 T. Weingeist (90%) maceriert. Dann destilliert man 2/3 des Weingeists ab, fiigt dem Rest 
100 T. Kohlepulver zu, laBt wiederum 24 Stunden stehen, filtriert und dampft zur Trockne ein. 

Ein gelblichweiBes, erst siiBHch, dann bitter schmeckendes, hygroskopisches Pulver, in 
Wasser und verdiinntem Weingeist klar loslich. 100 T. sollen 12-14 T. weiBe Asche von alkalischer 
Reaktion geben. Die Bestandteile der trockenen reinen Galle sind vorwiegend Taurocholsaure, 
Glykocholsaure, hauptsachlich an Natrium, teils auch an Kalium gebunden, dann Cholin, Glycerin
phosphorsaure, etwas fleischmilchsaure Salze. Die gereinigte trockne Galle ersetzt das sog. (un. 
reine) choleinsaure Natrium, Natrium choleinicum. 

Erkennungsreaktion: Versetzt man die wasserige Losung, die beim Schiitteln stark 
schaumt, mit etwas Zucker und dann allmahlich vorsichtig mit konz. Schwefelsaure. so wird 
sie dunkelpurpurrot gefarbt (PETTENKOFERsche Gallenprobe) und gibt dann mit viel Wasser ver
diinnt, eine triibe zimtfarbene Fliissigkeit. 

Anwendung. Man gibt die trockene gereinigte Ochsengalle zu 0,3-0,5-1,0 mehrmals 
taglich in Pilleu bei Verdauungsschwache, chronischen Ma,genkatarrhen, zur Anregung der Gallen
sekretion, bei Storungen der Leberfunktionen, chronischen Leber· und Milzanschwellungen, Diabetes 
mellituB usw. AuBerlich hat man sic als Streupulver auf Wunden gebraucht. 

G1ycer/tum rellis bovis. 
(New-Yorker Vorschr.) 

Fellis tauri inspiss. 100,0 g 
Glycerini 70,0 " 
Acidi salicylici 1,0 " 
Aquae destill. q. s. ad 200 ccm. 

D. S. 30--40 ccm mit Seifenwasser zum Klystier. 

Linimentum Sanctae Mariae. 
St. Marienbalsam. Unguentum RONCALL. 

Fellis Tauri recentis 100,0 
Salis culinaris 20,0 
Olei Papaveris 10,0. 

Zum Einreiben (bei Verhiirtungen und Anschwel· 
lungen, besonders der Briiste). 

Pilulae aperientes HUFELAND. 
Fellis Tauri inspissati 
Extracti Taraxaci 
Saponis medicati 
Rhizomatis Rhei aa 5,0. 

Fiant pilulae 150. 
Cortice Cinnamomi Cassiae pulverato consper· 

gantur. Tiiglich dreimal 5-10 Pillen. 

Pllulae resolventes WEICKARD. 
Fellis taurini depurati sicel 10,0 
Extracti Gentianae 
Extracti Centaurii minoris 
Rhizomatis Rhei aa 5,0 
Radicis Gentianae q. S. 

Fiant pilulae 150. 
Taglich dreimal 4-8 Pillen (bei Hypochondrie). 

PlIulae aperientes CLAY. Unguentum vermifugum. 
Fellis taurini inspissati 10,0 Aloes pulveratae 5,0 
Olei Carvi gtts. XII Fellis Tauri inspissati 7,5 
Magnesii carbonici q. S. Glycerini 

Fiant pilulae 50. Spiritus Vini aa gtts. XV 
Tiiglich dreimal drei Pillen (bei Verstopfung aus Unguenti Rosmarini compositi 25,0. 

mangelnder Gallenabsonderung). Tiiglich dreimal die NabeJgegend einzureiben. 

Gereinigte Ochsengalle fUr Buchdruckereien (nach HILDEBRAND): In 1 l gekochter 
und abgescbaumter Galle lost man 40-50 g fein gepulverten Alaun, fiillt sie dann in eine groBe 
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Flasohe und verkorkt diese luftdioht. In einem zweiten Liter gekoohter und abgesohaumter 
Galle werden 40~50 g Koohsalz aufgeliist und diese ebenfalls in eine Flasche gefiillt und gut 
verkorkt. Beide Liisungen iiberlaBt man nun etwa 3 Monate der Ruhe. Nach dieser Zeit haben 
sioh darin Niederschlage gebildet, und die iiberstehende Fliissigkeit ist viillig klar. Beide Fliis
sigkeiten werden nun filtriert und gemisoht, wobei der gelbe Farbstoff der Oohsengalle gefam 
und diese als klare, viillig farblose haltbare Fliissigkeit erhalten wird. 

Extractum Fellis bovis. Extraot of Oxgall. - Amer.: 800 g Rindergalle werden 
unter Umriihren langsam mit 1000 ccm Weingeist (92,3 Gew.- % ) versetzt und die klare 
Fliissigkeit naoh 2 Tagen abgegossen. Der Bodensatz wird mit 500 ccm Weingeist ausgewaschen 
und die gemischten weingeistigen Fliissigkeiten duroh noohmaliges Absetzenlassen filtriert. 
Yom Filtrat wird der Weingeist abdestilliert und der Riiokstand bei 75-80 0 zum dicken 
Extrakt eingedampft. Auf Glasplatten wird das Extrakt bei nicht iiber 70 0 sorgfaltig ge
trocknet, daun gepulvert und mit bei 100 0 getrookneter Starke auf 100 g gebracht, gemisoht 
und durohgesiebt. 

Natrium glycocholicum, Glycocholsaures Natrium, Natriumglyeoeholat, 
C!eH,2NOeNa, ist ein Bestandteil der Galle und wird aus der Rindergalle gewonnen. Gelbliches 
Pulver, loslioh in Wasser und Weingeist. 

Anwendung. Als Cholagogum zu 0,2--0,3 g ta.glioh. 

Strontium cholicum, cholsaures Strontium, (CUH390')2Sr+ IOH20. 
Da'l'stellung. Naoh D.R.P. 254530 durch Neutralisation von Chols8.ure mit Stron

tiumhydroxyd. 
EigenscluJjten. Farblose, sehr feine Kristalle, in etwa 120 T. koobendem Wasser loslioh. 

Die wa.sserige Losung reagiert neutral und sohmeokt bitter. In organisohen Losungsmitteln ist 
es unlOslioh. 

Aufbewahrung. Vorsiohtig. 
Anwendung. Ais GallensteinmitteI. Es bild'lt den Hauptbestandteil des Agobilins. 

Agobilin (GEHE u. Co., Dresden) kommt in Tabletten in den Handel, von dem jede naeh R. 
WERNER und H. RUNNE 0,088g oholsaures Strontium, 0,032g Strontiumsalieylat und 
0,04g Phenolphthalein enthii.lt. Anwendung. Bei Gallenerkrankungen. 

Amiral (HOOCK u. Co., Hamburg) ist ein Praparat aus Rindergalle, das als Entfettungsmittel 
auBerlich angewandt wird. 

Degalol (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) 1St eine Verb in dung von Dioxycholansaure mit 
Menthol. Farbloses kristallinisches Pulver ohne scharlen Schmelzpunkt. Unliislioh in Wasser 
und verd. Sauren, leieht liislioh in alkalihaltigem Wasser und Natriumcarbonatliisung. Geruoh 
und Geschmaok angenehm, sohwaoh an Menthol erinnernd. 

Anwendung. Bei Erkrankungen der Leber und der Gallenwege, besonders zur Verhiitung 
und Behandlung von Gallensteinleiden. Ferner bei Darmerkrankungen. 3mal taglieh 1-2 Til.' 
bletten, bei Anfallen von Gallenkoliken 3mal taglioh 3-4 Tabletten. 

Eubilein (Dr. R. u. 0. WEIL, Frankfurt a. M.) ist ein aus glyooeholsaurereicher Galle 
hergestelltes Praparat in Gelatinekapseln, die im Magen unliislioh sind. Anwendung. Ais 
Cholagogum. 

Felamin (Chem. Fabr. vorm. SANDOZ, Basel) ist ein Gemisoh von Gallenstoffen mit 
Hexamethylentetramin in Tabletten. Anwendung. Gegen Gallensteine. 

Fellitin (K' Fr. TOLLNER, Bremen) ist naoh besonderem Verlahren behandelte Rindergalle, 
die fiir sioh und in Form einer Seife gegen Frostbeulen angewandt wird. 

Ovogal (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist gallensaures Eiweill. 

Darstellung. Duroh Fa.llung einer EiweiBlosung mit einer Losung von Rindergalle. 
Eigenschajten. Griinliohgelbes Pulver, unloslioh in Wasser, Ather, Chloroform, Fetten, 

Alkohol entzieht der Verbindung bei langerer Einwirkung kleine Mengen von Gallensaure. AI. 
kalien liisen es unter Spaltung in EiweiB und Gallensauren (Glykooholsaure und Taurooholsaure). 

Erkennung und Prujung. Beim gelinden Erwarmen mit einer Misohung von I Vol. 
konz. Sehwefelsaure und 2 Vol. Wasser gibt es eine purpurrote Farbung. - Beim Erhitzen von 
0,5 g Ovogal mit I-200m Salzsaure entsteht eine klare griine Liisung, aus der sich beim Zu
satz von 30-40 oem absolutem Alkohol ein reiohlioher flockiger Niedersohlag von EiweiB aus
scheidet. - 0,1 g Ovogal sollen obne Riiokstand verbrennen. 
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Anwendung. Bei Darmerkrankungen, besonders aber bei akuten und chronischen Ka
tarrhen der Leber und der Gallenwege, und bei Gallensteinen. Ferner bei Magengeschwiiren und 
als Diagnostikum bei Typhusbazillentragern. Messerspitzen. und teeliiffelweise mit Wasser, Tee, 
Kaffee, sauren Fruchtsaften. 

Gallisan-Tabletten enthalten Ovogal, Rhabarber, Hunyadi-Janos-Salz, Anaesthesin, Kakao 
und Zucker. 

Ferrum. 
Ferrum. Eisen. Iron. Fer. Mars_ Fe. Atomgew.55,84. 

Das technische Eisen enthalt stets Kohlenstoff: Schmiedeeisen 0,1-0,5%, 
Stahl 0,5-2%, GuBeisen 3-5%, ofters auch andere Metalle wie Mangan in 
Spiegeleisen, Chrom, Nickel, Wolfram in verschiedenen Stahlsorten. Das 
gewohnliche Eisen enthiilt meistens auch kleine Mengen von Schwefeleisen, es 
kann auch Eisenphosphid und Eisensilicid, ferner Arsen, Kupfer und 
Zink enthalten. Zur Darstellung von Eisenverbindungen fiir pharmazeutische 
Zwecke solI moglichst reines Eisen verwendet werden. Aus sehr reinem Eisen, 
bis zu 99,6%, besteht der KIa vierdr ah t (.Ferrum in filis). Auch der feinste Eisen
draht, der sogenannte Blumendraht, ist fast rein" Gewohnlicher Eisendraht 
und Drah tstifte sind fUr die Darstellung von Eisenverbindungen rein genug und 
sind bequem anzuwenden; GuBeisen ist hierfiir nicht brauchbar. Eisenfeilspane 
{Ferrum Zimatum, Limatum ferri) und Eisendrehspane sind hiiufig verunreinigt, 
fiir viele Zwecke aber auch verwendbar, da die Verunreinigungen meistens nicht 
hinderlich sind. 

Eigenschaften. Reines Eisen ist silberweiB, sehr ziihe. Spez. Gew. 7;6-7,8. 
Smp. etwa 1600°. Kohlenstoffhaltiges Eisen ist harter als reines Eisen und leichter 
schmelz bar. Schmiedeeisen Smp.1400-1500 0, StahISmp.1300-1400 0, GuBeisenSmp. 
1100-1200°. An der Luft gegliiht verbrennt das Eisen zu Eisenoxyduloxyd, FeaO., 
(Hammerschlag), im reinen Sauerstoff verbrennt es sehr lebhaft mit sehr hellem Feuer
schein. In Beriihrung mit Wasser rostet es; ein Gehalt des Wassers an Sauren, be
sonders Salzsaure, auch Kohlendioxyd, beschleunigt das Rosten. Auch SaIze, beson
ders Chloride, z. B. Natriumchlorid und Ammoniumchlorid, beschleunigen das Rosten 
stark. Alkalien, auch Calcium- und Magnesiumoxyd und -hydroxyd verhiiten das 
Rosten. 

E'l'kennung. Das Eisen wird yom Magneten angezogen. In Salzsaure und 
verd. Schwefelsaure lost das Eisen sich unter Wasserstoffentwicklung zu Ferro
salzen, die mit Kaliumferricyanidlosung einen blauen Niederschlag (TURNBULLS 

Blau) geben. Bei gewohnlichem Eisen zeigt der beim Auflosen in Siiuren entwickelte 
Wasserstoff einen unangenehmen Geruch durch Beimengung von Kohlenwasser
stoffen und Schwefelwasserstoff. 

Pm/ung. Auf bedenkliche Verunreinigungen, wie Kupfer, Blei, Zink, Arsen 
priift man das Eisen, besonders die Feil- und Drehspane, in der unter Ferrum pulve
Tatum angegebenen Weise. 

Das Eisen ist in seinen Verbindungen zweiwertig (Ferroverbindungen 
oder EisenoxYdulverbindungen) und dreiwertig (Ferriverbindungen oder 
Eisenoxyd verbind ungen). 

Ferrosalze entstehen bei Auflosung von Eisen in verd. Sii.uren, z. B. Ferrochlorid, FeCI!, 
beirn Auflosen in Salzsaure, Ferrosulfat, FeSO" beim Auflosen in verd. Schwefelsaure. Durch 
Oxydationsmittel wie Salpetersaure, WasBerstoffperoxyd, werden die Ferrosalze bei Gegenwart 
der geniigenden Menge Saure in Ferrisalze iibergefiihrt. Ferrochlorid wird auch durch OhIor in 
FerrichIorid iibergefiihrt. Die Ferrosalze sind wasserfrei weiB, wasserhaltig und in wasseriger Losung 
griinlicb oder blaulichgriiu gefarbt. lhre Losungen geben mit Alkalilauge weiBes Ferrohydro
xyd, daB sehr rasch blaulich oder griinlich wird und an der Luft durch Sauerstoffaufnahme bald in 
braunes Ferrihydroxyd iibergeht. Durcb Scbwefelwasserstoff werden Ferrosalze nicht gefallt, 
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wenn -die LCisungen Mineralsii.uren enthalten. Schwefelammonium fii.lIt schwarzes Ferro
sulfid, FeS. Manche orgarusche Sii.uren, besonders Oxysii.uren, auch Zucker, verhindern die 
Fii.lIungdurchAIkalihydroxyd. Ammoniak fii.llt das Eisen nUr teilweise als Ferrohydroxyd aus. 
Kaliumferricyanid gibt mit Ferrosalzen einen blauen Niederschlag von TUXNBULLS Blau, 
[Fe(CN}eJ:aFea. Kali u mferroc yani d gibt einen weissen Niederschlag von Ferrokaliumferrocyanid. 
[Fe(CN}aJK.Fe, das an der Luft durch Sauerstoffaufnahme rasch blau wird. Kaliumrhodanid 
gibt mit Ferrosalzen keine Fii.llung oder Fii.rbung. 

Die wasserfreien Ferrisalze sind weiB, die wasserhaltigen gelb bis braun. Sch wefel wasser
stoff bewirkt in den mit Mineralsauren angesauerten FerrisalzlOsungen milchige Triibung infolge 
Ausscheidung von Schwefel; gleicbzeitig werden die Ferrisalze zu Ferrosalzen reduziert. Sch wefel
ammonium fallt aus neutralen wie aus alkalischen LOsungen schwarzes Ferrosulfid, FeS, mit 
freiem Schwefel gemengt. Kalilauge, Natronlauge und Ammoniak bewirken die Fallung 
von rotbraunem Ferrihydroxyd, Fe(OH}a; manche organische Sauren (Weinsaure, Citronensaure). 
ebenso Zucker, verhindern, falls sie in hinreichender Menge vorhanden sind, die Fii.llung. Kalium, 
ferrocyanid bewirkt die Ausscheidung eines blauen Niederschlages von Berlinerblau, 
[Fe(CNe)J:aFe" das in Sii.uren unlOslich ist, durch Alkalihydroxyd unter Abscheidung von Ferri. 
hydroxyd zersetzt wird. KaIiumferricyanid fii.rbt Eisenoxydsalzlosungen dunkler braun, gibt 
aber keine Fallung. Ka Ii u m rhoda ni d erzeugt in BanTon Eisenoxydsalzliisungen blutrote Fii.rbung 
infolge Bildung von Ferrikaliumrhodanid, das beirn Schiitteln mit Ather in diesen iibergeht. In 
essigsauren Losungen tritt die bJutrote Farbung des Ferrikaliumrhodanids erst auf, nachdem man 

die Losung mit Salzsaure angesauert hat, ebenso bei Losungen, die Oxalsaure, Wein
saure, Citronensii.ure, Phosphorsii.ure, Arsensaure enthalten. 

Quantitative Bestimmung des Eisens. 
I. Gewichtsanalytisch. Eisenoxydulsalze werden durch Oxydation mit Chlor. 

Brom, Salpetersaure oder Konigswasser in Oxydsalze verwandelt. Etwa vorhandene 
Kieselsii.ure ist vorher abzuscheiden. Die Eisenoxydsalzlosung versetzt man mit Am m 0-

niumchlorid, fiigt Ammoniakfliissigkeit im UberschuB hinzu und erbitzt bis 
nahezu zum Sieden. Man lii.J3t kurze Zeit absetzen, dekantiert durch ein Filter. 
wascht den Niederschlag vollstandig aus, trocknet und gliiht bis zum gleichbleiben
den Gewicht. Die Menge des gewogenen Eisenoxyds, Fe.Oa'x 0,6994 = metallischesEisen. 

ll. MaBanalytisch. Die maJ3analytische Bestimmung des Eisens geschieht ent
weder oxydimetrisch durch Kaliumpermanganat oder jodometrisch. 

a) Oxydimetrisch. Versetzt man eine, geniigende Mangen freierSchwefelsaure 
enthaltende, Losung von Ferrosulfat mit Kaliumpermanganat, so wird das Ferrosalz. 
zum Ferrisalz oxydiert, und das Kaliumpermanganat so lange entfarbt, wie noch 

Abb. 258. Ferrosalz vorhanden ist. Sobald alles Ferrosalz oxydiert ist, bleibt die rote Fii.rbung 
des KaIiumpermanganats bestehen. Voraussetzung ist demnach, daJ3 bei dieser 

Bestimmung das Eisen als Oxydulverbindung zugegen ist. 1st dies nicht der Fall, liegt 
z. B. metallisches Eisen vor, so ist dieses durch Auflosen in verd. Schwefelsii.ure in das Oxy
dulsalz iiberzufiihren. Um wahrend der Auflosung die Luft abzuhalten, verschlieJ3t man das 
Kolbchen mit einem BUNsENven til (Gummischlauch mit einem Schlitz und Glasstabver
schluJ3, Abb. 258). 

Enthii.lt die Ferrosalzlosung eine geniigende Menge freier Schwefelsaure, so ist sie vor 
der Oxydation hinreichend lange geschiitzt. 

Liegt eine Ferrisalzlosung vor, so dampft man diese (falls nicht nUr Ferrisulfat vorhan
den), mit einem UberschuJ3 von Schwefelsii.ure ein, um fliichtige Sii.uren zu verjagen. Man lost den 
Riickstand in Wasser, fiigt noch etwas Schwefelsaure hinzu, tragt einige Stiicke (Stangen) eisen
freies Zink ein und erwii.rmt im Wasserbad unter gelegentlichem Umschwenken so lange, bis eine 
mit einem Platindraht auf eine Porzellanplatte gesetzte Probe durch KaliumrhodanidlOsung nicht. 
mehr gerotet wird. Dann gieJ3t man die LOsung vom Zink ab, spiilt 1-2 mal mit ausgekochtem 
Wasser nach und titriert ohne Verzug. 

Die Ausfiihrung der Titrierung erfolgt in der Weise, daJ3 man iiber einer weiJ3en Unterlage 
(Filtrierpapier) zu der in einem Kolben befindlichen Losung unter Umschwenken so lange Kalium
permanganatlosung zuflieBen lii.J3t, bis die Fliissigkeit eben eine bleibende schwach rote Farbung 
zeigt. ' 

Nach der GIeichung: 

lO FpSO, + 2 KMnO, + 8 H 2SO, = 5 Fea(SO,}a + 2 MnSO, + KaSO, + 8 H 20 
entsprechen 316 g KMnO, = 558,4 g Fe, und 1 eem 1/10•n.Kaliumpermanganatliisung 

(3,16 mg KMnO,) = 5,584 mg Fe. 
b) Jodometrisch. Ferrisalze Machen aus Jodwasserstoff Jod frei: FeCIa+ HJ = 

FeCI. + HCI + J, wobei sie in Ferrosalze iibergehen. 
Ferrosalze miissen vorher in Ferrisalze iibergefiihrt werden, mit Hilfe von Kalium

permanganatIosung (0,5: 100), die man bis zur Rotfii.rbung zusetzt. Der UberschuB an Kalium
permanganat wird durch Zusatz von einigen eg Weinsii.ure wieder beseitigt. Abwesend sein 
miissen Substanzen, die Jod aus Kaliumjodid in Freiheit setzen, z. B. freies Chlor, Salpetersaure. 
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Jodsaure. Die Losung soll Salzsii.ure oder Schwefelsii.ure entha.lten; Salpetersaure wird durch 
Eindampfen mit Schwefelsii.ure verjagt. 

Man bringt die Ferrisalzlosung, die etwa 0,1-0,2 g Fe entha.lten kann, in eine Fla.sche 
mit gut schlieBendem Gla.sstopfen, setzt, wenn notig, noch etwas Salzsii.ure zu und etwa S g Kali u m
j odid. Das Glas wird geschlossen, der Inhalt vorsichtig gemischt, so daB der Stopfen nicht he
netzt wird und nun 1 Stunde unter Lichtabschluss stehen gelassen. Dann titriert man mit l/lJI-n
NatriumthiosulfatlOsung. wobei man gegen Ende der Titration etwa 10 ccm Stii.rkelosung zusetzt. 
Nach der Gleichung FeCIa + HJ = FeCI. + HCl + J entspricht 1 ccm l/lJI-n-Natriumthiosulfat
lOsung (= 12,692 mg J) 5,584 mg Fe. 

Sehr kleine Mengen von Eisen, z. B. in der Milch, im Blut, im Harn und 
in den Faeces (bei Stoffwechselversucben), kaun man jodometrisch auf folgende Weise be
stimmen: 10-lO0 ccm der Fliissigkeiten oder 4-5 g Faeces werden mit konz. Schwefelsii.ure unter 
Zusatz von Salpetersaure bis zur ZerstOrung der organischen Substanzen erhitzt (Abzugl), was 
etwa 20-30 Minuten in Anspruch nimmt. Den noch freie Schwefelsaure enthaltenden Riickstand 
nimmt man mit Wasser auf; die saure Fliissigkeit wird mit Ammoniak neutralisiert und mit 
Schwefelsaure schwach angesauert. Dann wird das Eisen durch eine Anreibung von Zinkoxyd 
im geringen VberschuB als Hydroxyd gefii.llt und mit dem Zinkoxyd abfiltriert. Der Niederschlag 
wird ausgewaschen, dann in Salzsii.ure gelOst, die Losung mit Kaliumjodid im Uberschuss ver
setzt, im geschlossenen GlasstOpselgefii.B auf 70-800 erwarmt, und das durch die Ferriverbindung 
in Freiheit gesetzte Jod mit l/lOO-n-NatriumthiosulfatlOsung titriert (nach A. NEUlIUNN). 

Bestimmung von Eisen in Eisenerzen. 
I. Oxydimetrisch mit Kaliumdichromat (Tiipfelverfahren). Erforderlicbe 

Liisungen: 1. Kaliumdichromatliisung; 4,S92 g reines Kaliumdichromat (s. S.1006) werden 
in Wasser zu lOOO ccm geliist. 1 ccm der Liisung = 5 mg Fe. 

2. Zinnchloriirliisung; 60 g krist. Zinnchloriir, SnCI. + 2H20, liist man mit Hilfe von 
30 g konz. Salzsaure in Wasser zu etwa 1000 ccm. 

S. Quecksilberchloridliisung; 10 g Quecksilberchlorid + 190 g Wasser. 
Ausfiihrung der Bestimmung: 10 g des sehr fein gepulverten Eisenerzes erhitzt man 

in einer Porzellanschale auf dem Wasserbad mit 100 g Salzsaure (25%) und 10 g Salpetersaure 
(spez. Gew. 1,4) und dampft unter bisweiligem Umriihren bis fast zur Trockene ein; das freie 
Chlor muB vollstandig entfernt sein. Den Riickstand iibergieBt man mit 200-S00 ccm heiBem 
Wasser und 10 g Salzsaure (25%)' erhitzt noch einige Zeit und spiilt die Liisung mit dem Riick
stand in einen II-MeBkolben, fiillt nach dem Abkiihlen mit Wasser bis zur Marke auf, mischt 
durch und filtriert in eine trockene Flasche. Dann gibt man 100 ccm der Eisenliisung (= 1 g 
Erz) in einen SOO ccm-Erlenmeyerkolben, erhitzt zum Sieden und laBt von der Zinnchloriirliisung 
aus einer Biirette vorsichtig soviel zuflieBen, bis die gelbe Farbung verschwunden ist, wartet 
2 Minuten und gibt dann noch 2 Tropfen Zinnchloriirliisung hinzu. Man kiihlt dann die Liisung 
durch Einstellen in eine Schale mit kaltem Wasser auf 15-200 ab. Inzwischen wascht man etwa 
0,2 g Kaliumferricyanid (moglichst groBe Kristalle) dreimal mit wenig Wasser ab, lost sie dann 
in etwa 200 g Wasser auf; diese Liisung ist jedesmal frisch zu bereiten. Von dieser Liisung gibt 
man in jede 6ffnung einer Titrierplatte 1-2 Tropfen. 

Vortitration: Hat sich die Eisenlosung abgekiihlt, so fiigt man 20 ccm (MeBzylinder) 
der Quecksilberchloridliisung hinzu - es darf dadurch nur eine schwache wolkige Triibung, kein 
starker Niederschlag von Queeksilberchloriir entstehen. Dann titriert man sofort mit der Di
ehromatliisung. In dem Verbrauch an Zinnchloriirliisung hat man einen ungefahren Anhalt fiir 
den Verbrauch an Diehromatliisung, do. 5 ccm der Zinnchloriirliisung 20-25 ccm Dichromat
liisung entsprechen. Hat man also z. B. 7 ccm Zinnchloriirliisung verbraucht, so laBt man 28 cern 
Diehromatliisung auf einmal zulaufen, schwenkt um und gibt mit einem Glasstab einen Tropfen 
zu einem Tropfen Kaliumferricyanidliisung; tritt noch eine Blaufarbung ein, so laBt man weiter 
1 ccm Dichromatlosung zulaufen, tiipfelt wieder, so von ccm zu ccm fortfahrend, bis an Stelle 
der Blau- oder gegen Ende der Reaktion Blaugriinfarbung die Gelbrotfarbung des Ferroferri
cyanids auftritt. Beispiel: Bei 28, 29, SO ccm Dichromatliisung noch Blaufarbung, bei 31 ccm 
Gelbrotfarbung. 

Genaue Titration (nach dem vorher angenommenen Ergebnis): 100 ccm der Eisen
liisung versetzt man genau wie vorher mit Zinnchloriir- und Quecksilberchloridliisung, laBt dann 
zunachst SO ccm Dichromatliisung zulaufen, dann bis SO,2, 30,4, SO,6 ccm; bei SO,4 noch Blau
griinfarbung, bei SO,6 Gelbrotfarbung; dann nimmt man das Mittel zwischen den zwei letzten 
Werten, hier SO,5. 1 ccm der Dichromatliisung zeigt 5 mg Fe an, 30,5 also 0,1525 g Fe in 1 g 
Erz = 15,25%. 

II. J odometrisches Verfahren. Zu 100 ccm der wie unter I hergestellten Eisenliisung, 
die man in eine Glasstopfenflasche von SOO ccm gibt, fiigt man 2-3 g Kaliumjodid und etwa 
5 ccm konz. Salzsaure und laBt verschlossen eine Stunde lang stehen. Dann titriert man mit 
1/10-n.Natriumthiosulfatliisung, bis die Liisung eine gelbbraune Farbe angenommen hat, fiigt 
etwa 10 cem Starkeliisung hinzu und titriert weiter, bis die Liisung farblos geworden ist. 1 ccm 
1/10·n·Natriumthiosulfatliisung entspricht 5,585 mg Fe. Sind z. B. 27,S ccm 1/10·n.Natrium-



1242 Ferrum. 

thiosulfatlosung gebraucht, so enthiHt 1 g Erz 27,3 X 5,585 mg = 0,1525 g Fe = 15,25%. Beide 
Verfahren geben genau iibereinstimmende Werte. 

Bestimmung von Mangan in Eisenerzen. 
500 cem (Me.Bkolben) der naeh I hergesteliten Losung des Erzes (= 5 g Erz) dampft man 

in einer Schale naeh Zusatz von etwa 20 ccm konz. Schwefelsaure ein und dampft den Oberschu.B 
der Saure abo Den Riickstand befeuchtet man mit Salpetersiiure und erwarmt mit Wasser bis 
alies gelost ist. Dann neutralisiert man den gro.Bten Teil der Saure mit Natronlauge, spiilt die 
Losung in einen Literme.Bkolben, fiigt so lange mit Wasser angeriebenes Zinkoxyd hinzu, bis alies 
Eisen gefiillt ist, fiillt mit Wasser bis zur Marke auf, mischt durch und filtriert nach 1/4 Stunde 
in eine troekene Flasche. 200 ecm Filtrat (= 1 g Erz) erhitzt man nun zum Sieden und la.Bt 
unter Umschwenken Kaliumpermanganatliisung (3,830 g KMn04 :lOOO ccm) zuflie.Ben, bis 
die iiber dem Niederschlag stehende Fliissigkeit rotgefarbt ist. 1 ccm der Kaliumpermanganat
losung entspricht 2 mg Mn; hat man z. B. 6 cem verbraucht, so enthalt 1 g Erz 0,012 g Mn = 1,2 0/ 0• 

Medizinische Anwendung des Eisens und seiner Verbindungen. Das Eisen ist 
ein unentbehrlicher Bestandteildes Blutfarbstoffes. AuchFleisch, Eier undMilch enthaltenEisen. 
Die im Korper eines Erwachsenen enthaltene Menge Eisen betragt etwa 3-4 g. 1m allgemeinen 
geniigt fiir den normalen Bedarf des menschlichen Korpers an Eisenverbindungen die Zufuhr 
mit der Nahrung, bei manchen Krankheiten ist aber die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung 
ungeniigend. Eine Verarmung des Korpers an Eisen hat verschiedene krankhafte Zustande zur 
Folge, die durch eine Zufuhr von Eisenverbindungen wieder behoben werden konnen. In welcher 
Form das Eisen dem Korper am besten zugefiihrt wird, ob in anorganischen oder organischen Ver
bindungen, ist noch nicht aufgeklart. AuBer dem metallischen Eisen in Form des gepulverten und 
des reduzierten Eisens werden deshalb zahlreiche anorganische und organische Eisenverbindungen 
medizinisch angewandt. Die Hauptmenge des so eingefiihrten Eisens wird durch die Faeces als 
Sehwefeleisen wieder ausgeschieden. Manche Eisenverbindungen, besonders anorganische in 
saurer Losung, haben den Nachteil, da.B sie die Zahne angreifen und schwarzen. Es werden des
halb organische Eisenverbindungen bevorzugt, besonders solche, die das Eisen in sogenannter 
organischer Bindung (in Losung nicht ionisiert) enthalten. 

Die Anwendung des Eisens ist in allen den Fallen angezeigt, in denen der Eisengehalt des 
Blutes (der Gehalt an roten Blutkorperchen) gemindert ist. Daher geIten Eisenpraparate und 
Eisenwasser als Heilmittel bei Bleichsucht, nach Blutverlust, bei anamischen Zustanden, Veits
tanz, K6rpersehwache, Gliederzittem, Migrane, Facialschmerz, Hysterie, Katarrhen, femer 
hei allen Krankheiten, zu deren Heilung eine kriiftige Blutbildung erforderlich ist, wie bei 
kachektischen Zustiinden, Skropheln, Rachitis usw. Kontraindiziert ist der Eisengebrauch (aus
genommen in sehr geringen Gaben) bei allgemeiner Vollbliitigkeit, fieberhaften Leiden, beson
ders Lungentuberkulose, gewissen Herzkrankheiten und I];Iagengeschwiiren. 

Ferrum in filis pro analysi. Elsendraht zur chemischen Analyse. Zur Titerstellung 
von Kaliumpermanganatlosungen benutztman Blumendraht oder diinne KIa viersaiten, die 
durch Abreiben mit Bimsstein oder Schmirgelpapier und darauf mit Filtrierpapier von Un
reinigkeiten und Oxyd befreit sind. Man kann annehmen, da.B dieser Draht 99,6 0/ 0 Eisen enthalt. 
Fiir ganz genaue Bestimmungen mu.B der Eis'3ngehalt des Drahtes besonders festgestellt werden. 

Ferrum pulveratum. Gepulvertes Eisen. Eisenpulver. Limaille de 
fer- porphyrisee. Limatura Martis praeparata. Limatura Ferri alcoho
lisata. Ferrum porphyrisatum. Pulvis Ferri alcoholisatus. 

GeUJinnung. Reinstes Eisen (Schmiedeeisen, besonders steiermarkisches oder schwe
disches) wird zunachst mit gro.Ben Feilen, die durch Wasserkraft bewegt werden (besonders in 
Tirol) gefeilt, und die Feilspane durch Sto.Ben in Stahlmorsern noch weiter zerkleinert. Das Pulver 
wird durch Luftgeblase oder durch Siebe sortiert, die groberen Teile werden weiter gepulvert. 
Eine andere Art der Zerkleinerung des Eisens besteht darin, daB man wellblechartige Eisenplatten 
von 2 m Lange, 1 m Breite und einigen cm Dicke mit Maschinenkraft aufeinander schleifen la.Bt; 
das Pulver wird durch Seidengewebe gesiebt und die groberen Anteile in Stahlmorsern weiter 
gepulvert. 

Technisches Eisenpulver ist meist gepulvertes Gu.Beisen. 

Eigenschaften und Erkennung. Feines, schweres, graues, etwas metal
lisch glanzendes Pulver, das vom Magneten angezogen wird. In verd. Schwefel
saure oder Salzsaure lost es sich unter Entwicklung von Wasserstoff. Die mit Wasser 
verdiinnten Losungen geben mit Kaliumferricyanidlosung einen tiefblauen Nieder
schlag von TURNBULLS Blau. 

Prilfung. a) Wird 1 g gepulvertes Eisen in einem Kolbchen von etwa 100 ccm 
Inhalt mit 15 ccm verdiinnter Salzsaure versetzt, so darf das entweichende Gas 
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mit Bleiacetatlosung befeuchtetes Filtrierpapier sofort nur schwach braunen (Schwefel
eisen). - b) Beim Erwarmen mit 15 ccm verd. Salzsaure mull sich 1 g gepulvertes 
Eisen bis auf hochstens 0,01 g Riickstand aufiosen (Graphit, Kohle, Sand). - c) Wird 
1 g gepulvertes Eisen in 10 ccm Salzsaure durch Erwarmen gelost, die nicht filtrierte 
Losung mit 5 ccm Salpetersaure versetzt, nach dem Erhitzen mit Ammoniakfliissig
keit (etwa 20 ccm) iibersattigt und filtriert, so mull das Filtrat farblos sein (Kupfer) 
und dad durch Schwefelwasserstoffwasser kaum verandert werden (fremde Schwer
metalle). - d) In ein Probierrohr gibt man 0,4 g gepulvertes Eisen und 0,4 g Kalium
chlorat, stent das Probierrohr in kaltes Wasser und gibt tropfenweise 4 ccm Salz
saure hinzu (die man in einem anderen Probierrohr abgemessen hatte). Wenn die 
Einwirkung beendet ist, wird die Mischung bis zur Entfernung des freien Chlors 
erwarmt und dann filtriert. Eine Mischung von 1 ccm des Filtrates und 3 ccm Zinn
ehloriirlosung dad innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbimg annehmen (Arsen); 

Anmerkungen. Zu a). Anstel1e dieser Probe, die ziemlieh unbestimmt ist, hat ENELL folgen
des Verfahren vorgesehlagen, na.ch dem nur ein iiber 0,02% betragender Gehalt an Schwefel an
gezeigt wird: In einem kleinen Siedekolben werden 0,25 g Eisenpulver mit 10 eem verd. Salzsii.ure 
(12,5% RCll iibergossen. Man versehlieBt den Kolben und leitet das Gas in eine Mischung von 
30 eem Wasser und 1 eem Ammoniakfliissigkeit. Gegen Ende der Reaktion wird der Kolben er
wii.rmt. Na.chdem der Inhalt der Vorlage mit Sa.lpetersii.ure eben angesii.uert ist, wird Bleia.cetat
IOsung zugegeben. Das Ausb1eiben einer Brii.unung zeigt einen Sehwefelgehalt von weniger als 
O,02%an. FiirFerrum reduetum kann man die Priifung dureh Anwendung von 1 g versehii.rfen; 
weniger als 0,005% Schwefel geben dann keine Brii.unung mehr. 

Zu b). Das UngelBste wird, wenn die Menge nieht augenseheinlieh weniger als 0,01 g 
betrii.gt, auf einen bei 100° getroekneten gewogenen Filter gesa.mmelt, mit Wasser gewasehen, ge
trocknet und gewogen. 

Zu c). 1 mg Kupfer = 0,1 % ist leieht erkennba.r. SolI die Probe auf Kupfer noch ver-
8ehii.rft werden, so sii.uert man da.s Filtrat mit Essigsii.ure an und versetzt es mit Ka.liumferro· 
cyanidlosung; as darf keine Fii.rbung oder Tl'iibung eintl'eten. 

Gehaltsbestimmung. In ein Mellkolbchen von 100 ccm bringt man durch 
einen Trichter 1 g gepulvertes Eisen, das auf einem Uhrglas genau abgewogen war, 
spiilt Uhrglas und Trichter mit so viel verd. Sehwefelsaure nach, dall das Kolbchen 
zur Hallie gefiillt wird und erwarmt das Kolbchen auf dem Wasserbad, bis das 
Eisen gelQst ist. Nach dem Abkiihlen fiillt man mit Wasser bis zur Marke auf. 10 eem 
der Losung werden in einem weithalsigen Glasstopfenglas von etwa 100 eem Inhalt 
mit Kaliumpermanganatlosung (0,5:100) bis zur schwachen Rotung versetzt, wozu 
etwa 12-13 cem erforderlich sind, und die Fliissigkeit dureh einige Tropfen Wein
saurelosung oder einige Centigramm gepulverte Weinsaure wieder entfarbt. Die 
Mischung wird mit 3 g Kaliumjodid und 10 ccm verd. Schwefelsaure versetzt und 
in dem verschlossenen Glas 1 Stunde lang an einem dunklen Ort stehen gelassen. 
Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods miissen dann mindestens 17,6 eem llto-n-Na
triumthiosulfatlOsung erforderlich sein (Stitrkelosung als Indikator) = mindestens 
97,8% Eisen (GeTm.). (1 ccm llto-n-Natriumthiosulfatlosung = 5,584 mg Fe.) HeZv. 
und JOIp. fordern mindestens 98% Fe. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1327. 

Die Gehaltsbestimmung kann aueb mit l/lO-n-Kaliumpermanganatlosung aus
gefiihrt werden: Man lost Ig Eisenpulver in einem MeBkOlbehen von 100 eem, durehErwikmen in 
50 eem verd. Schwefelsii.ure, wobei auf das Kolbchen ein BUNSENventil (s. S. 1240) gesetzt wird, 
und fiillt mit ausgekoehtem Wasser bis zur Marke auf. 10 eem der LOsung werden mitetwa 20 eem 
ausgekochtem Wasser verdiinnt und mit l/lO-n-KaliumpermanganatIBsung bis zur Rotung titriert; 
es miissen mindestens 17,5 eem verbraueht werden. 1 eem l/lO-n-KaliumpermanganatIBsung 
= 5,584 mg Fe. 

Gewiehtsanalytisehe Gehaltsbestimmung. 1 g gepulvertes Eisen wird in 25 cem 
verd. Salzsii.uregel5st, und die Losung auf 100 eem verdiinnt. 20 eem der filtrierten Losung=O,2 g 
gepulvertes Eisen werden mit 10 eem Salpetersii.ure und 100 eem Wasser versetzt und einige Zeit 
erhitzt, obne daB die Fliissigkeit ins Sieden gerii.t. Dann wird Ammoniakfliissigkeit in geringem 
UbersehuB hinzugefiigt, der Niedersehlag Meh dem Absetzen abffitriert, ausgewasehen, gegliiht 
und gewogen. Das Gewieht des erhaltenen Eisenoxyds solI mindestens 0,280 g betragen = 98 010 Fe. 

Aufbewahrung. In dieht schlieBenden Glii.sern. 
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Ferrum reductum. Ferrum hydrogenio reductum. Reduziertes Eisen. Re
duced Iron. Fer reduit par l'hydrogene. Ferrum redactum (Brit.). 

Gewinnung. Reines Eisenoxyd, aus Ferrihydroxyd durch Erhitzen dargestellt, 
wird im W asserstoffstrom erhitzt, bis kein Wasserdampf mehr entweicht. Dann lii.Bt man das 
reduzierte Eisen im Wasserstoffstrom erkalten und fiilIt es sofort in Glii.ser. Der Wasser stoff muB 
sorgfii.ltig gereinigt sein, besonders von Arsen- und Schwefelwssserstoff befreit sein. Das so geo 
wonnene Eisen ist nicht vollig reines Eisen; es enthii.lt noch bis zu etwa 10 % Eisenoxyduloxyd. 

Eigenschaften und Erkennung. Feines, sehweres, grausehwarzes, glanzloses 
Pulver, das vom Magneten angezogen wird und beirn Erhitzen an der Luft unter 
Verglimmen in sehwarzes Eisenoxyduloxyd iibergeht. Es 10!lt sich in verdiinnter 
Sehwefelsaure oder Salzsaure unter Entwicklung von Wasserstotf; die Losungen 
geben auch in groBer Verdiinnung mit Kaliumferricyanidlosung einen tiefblauen 
Niederschlag. ' 

Priifung. a) 1 g reduziertes Eisen muB sich in 15 eem verdiinnter Salzsaure bis 
auf hoehstens 0,01 g Riiekstand losen; das entweiehende Gas darf einen mit Blei
acetatlosung benetzten Papierstreifen sofort nieht mehr als braunlieh farben 
(Sehwefeleisen). - b) Die (von der G6'I"IfI,. nieht vorgesehriebene) Priifung auf 
fremde Sch wermetalle wird in genau gleicher Weise ausgefiihrt wie bei Ferrum 
pmveratum. - c) Kocht man 2 g reduziertes Eisen mit 10 cem Wasser und filtriert, so 
darf das Filtrat Laekmuspapier nieht blauen (.Alkaliearbonate) und beirn Ver
dunsten hochstens 0,003 g Riiekstand (wasserlosliehe Salze) hinterlassen. -
d) Die Priifung auf Arsen wird in gleicher Weise ausgefiihrt wie bei Ferrum pm
veratum. 

Anmerkungzua) Die Probe auf Schwefeleisen konnte verscbii.rftwerden. Artter.fordert 
innerhalb 5 Minuten keine Verii.nderung des Bleiacetatpapieres. Man kann auch das vonENELL vor
geschla.gene Verfahren zur Schii.tzung des Schwefelgehaltes anwenden (s. unter Ferrum pulveratum). 

Gehaltsbestimmung. Gehalt an Eisen im ganzen mindestens 96,6% 
= 90% metallisches Eisen. Die Ausfiihrung gesehieht in genau gleicher Weise 
wie beiFerrum puZveratum. Zur Bindung des ausgesehiedenen J ods miissen mindestens 
17,3 cem lho-n-Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden = mindestens 96,6 % 

Eisen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1327. 
Anmerkung zur Gehaltsbestimmung. 1m Gegensatz zu friiher liiBt die Germ. 

nicht mehr den Gehalt an metallischem Eisen bestimmen, sondern den Gesamtgehalt an Eisen, 
also auch das Eisen, das in Form von Oxyden (meist Eisenoxyduloxyd) vorhanden ist. Diese Art 
der Gehaltsbesti=ung ist sicherer und erfiilIt den gleichen Zweck wie die friihere. Ein Prii.parat, 
das mindestens 96,6 % Gesamteisen enthii.lt, enthii.lt auch mindestens 900/0 metallisches Eisen. 
Die Bestimmung des Eisens lii.Bt sich auch hier mit Hilfe von 1/10-n-Kaliumpermangana.t aus
fiihren (vgl. Ferrum pulveratum). 

Gewichtsanalytische Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Gesamteisen
gehaltes kann auch gewichtsanalytisch ausgefiihrt werden wie bei Ferrum pulveratum (S.1243). 
Das Gewicht des erhaltenen Eisenoxyds solI mindestens 0,276 g betragen = 96,6°/0 Fe. 

Bestimmung des Gehaltes an metallischem Eisen. Man hat friiher in dem redu
zierten Eisen den Gehalt an metallischem Eisen fiir sich bestimmt nach verschiedenen Verfahren: 
I. durch Behandlung mit Jod, II. mit Quecksilberchlorid und m. mit Kupfersulfat. Die 
beiden ersteren Verfahren liefern zu niedrige und auBerdem sehr scbwankende Werte. Das K u pf e r
sulfatverfahren ist brauchbar in folgender Ausfiihrung: 

Etwa 0,3 g reduziertes Eisen werden mit 1,5 g krist. Kupfersulfat und 15 ccm Wasser 
unter ofterem Umschiitteln eine halbe Stunde auf dem Wasserbad erhitzt, auf 100 ecm auf
gefiillt und filtriert. 50 ccm des Filtrates werden mit Wasser auf 100-150 ccm verdiinnt, 
mit etwa 10ccm Salpetersii.ure (250/0) versetzt, erhitzt und mit Ammoniak gefii.Ut. DerNieder
schlag wird abfiltriert, mit a=oniakbaltigem Wasser gewaschen und in warmer verdiinnter 
Salzsii.ure aufgelOst, indem diese tropfenweise auf das Filter gegossen, und die ablaufende 
Losung in dem selben Becherglas aufgefangen wird, in welchem die erste Fii.llung vorgeno=en 
war. Das Filter wird mit Wasser gut nachgewaschen, und das Filtrat auf etwa. 100-150 ccm 
mit Wasser verdiinnt. Nach dem Erhitzen wird von neuem mit Ammoniak gefii.lIt, und der Nieder
schlag duroh Gliihen in Eisenoxyd iibergefiihrt. Die Menge des gefundenen Eisenoxyds 
mnltipliziert mit 1,4 ergibt die Menge des metalliscben Eisens in der abgewogenen Menge des 
reduzierten Eisens. Einen Vorteil vor der Bestimmung des Gesamtgehalts an Eisen besitzt die 
Bestimmung des metalIischen Eisens aber nicht. 
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Nach L. W. WINKLER laBt sich der Gehalt an metallischem Eisen ziemlich genau durch 
Gliihen des reduzierten Eisens an der Luft bestimmen. Durch das Gliihen wird das Eisen 
fast vollstii.ndig in Eisenoxyd, F 20S' iihergefiihrt. WINKLER fand hei reinem Eisen auf 1 g eine 
Gewichtszunahme von 420 mg, wahrend sich fiir die vollstii.ndige 'Oherfiihrung in Eisenoxyd eine 
Gewichtszunahme von 429 mg berechnet. Man wagt in einem flachen Tiegel etwa 1 g redu. 
ziertes Eisen genau ab, gliiht 15-20 Minuten, wagt nach dem Erkalten und wiederholt das Gliihen 
bis zum gleichhleibenden Gewicht. Man berechnet dann die Gewichtszunahme auf 1 g reduziertes 
Eisen und aus der Gewichtszunahme den Gehalt an metallischem Eisen nach der Gleichung: 
420 mg:100 %= gef. Gewichtszunahme: x. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasern. 

Elektromartiol (CLIN COMAR U. Co., Paris) ist eine kolloide Eisenlosung (Eisenoxychlorid
losung?) mit einem Gehalt von 1 g Eisen im Liter. Die Losung ist durch Zusatz von Salzen 
isotonisch gemacht, sie kommt in Ampullen zu 2 und 5 ccm in den Handel. 

Eigenschaften. Rotgelbe, etwas schillernde Fliissigkeit. Beirn Erwarmen mit Salzsaure 
wird die Losung hellgelh und gibt dann mit Kaliumferrocyanidlosung eine tiefblaue Farbung. 

Anwendung. Ais Eisenpraparat, aber nur in Einspritzungen; subcutan zu je 2 ccm bei 
leichteren Fallen, intravenos bei schweren und'akuten Fallen zu 5 ccm. 

Ferrum colloidale HEYDEN (v. HEYDEN, Radebeul) ist kolloides Eisen, das auf chemi
schem Wege gewonnen ist. Gehalt an Eisen etwa 11-12%' In Wasser kolloid Wslich. 1m Handel 
in Tabletten mit etwa 0,01 g Fe. (Eisentabletten HEYDEN.) - Anwendung. Wie andere Eisen
praparate, dreimal taglich 1-4 Tabletten. 

Elektroferrol (v. HEYDEN, Radebeul) ist eine durch elektrische Zerstaubung hergestellte 
sterilisierte kolloide Eisenlosung mit einem Gehalt von etwa 0,05% Eisen (Metall). In Ampullen 
zu 1 und 5 ccm. - Anwendung. Bei Anamie und ahnlichen Zustanden intravenos zu 1/4-1 cem. 

Mixtnra Ferri aromatlca. MUnch. A.-V. 
HELLENDEN's Ink. HEBERDEN's Mixture. Ferri reducti 

1. Corticis Chinae gr. pnlv. 30,0 Radicis Liquiritiae 
2. Radicis Colombo concisae 15,0 Succi Liquiritiae depurati 
3. Caryophyilorum contusorum 7,5 Fiant pilulae 90. 
4. Ferri pnlverati 10,0 

5,0 
2,0 

q. s. 

5. Aquae Menthae piperitae 400,0 
6. Tincturae aromaticae 50,0 Pllulae tonico'nervlnae (F. M. Germ.). 
7. Tinctnrae Anrantii Corticis 25,0. 

Man maceriert 1-5 wiihrend 2 Tagen, filtriert 
nnd versetzt 350,0 des Filtrates mit 6 nnd 7. 
Tiiglich 2-3 ELlli:iffel als Tonicum. 

Ferri reducti 
Chinin. hydrochlorici 
Pulv. Cacao 
Sacchar. albi 

Fiant pilulae 50. 

M 2,5 

M 1,25. 

Pilnlae FerrI reductio 
F. M. Berol. u. Germ. Trochlscus Ferri redact! (Brit.). 

Ferri reducti 5,0 Reduced Iron Lozenge 
Radicis Gentianae 1,0 enthaiten pro dosi 0.06 g Eisen. Mit Simple 

Basis (Brit.) (siehe unter Pastilli Bd. II S.391) 
herzustellen. 

Extracti Gentianae 3,0. 
Fiant pilulae 50. - Tiiglich 2 mal 2 Pillen. 

Vlnum Ferri (Brit. u. Portug.). 
Eisen wein. Iron Wine. 

Ferri in filis 50,0 
Vini Xerensis 1000 ccrn. 

30 Tage so zu rnacerieren, daB der Luftsauerstoff 
einwirken kann. Brit. fordert 0,125-0,3 g Fe 

in 100 ccm Wein. 
Omega-Magnet-Stahlpulver Yom Versandhaus Omega in Rheinsberg (Mark) gegen 

Bleichsucht empfohlen, ist lediglich reduziertes Eisen. (AUFRECHT.) 
Dr. DERRNEHLs Pulver gegen BIutarmut und Blutstockung. Ferri pulverati 16,0, 

Amyli 20,0, Sacchari 65,0. 
Komer KlosterpiIIen. Ferri pulverati, HerbaeCardui benedicti, Succi Sambuci aapart. aequo 
HOHLs Eisenpulver. Ferri pulverati 1,4 g, Sacchari albi 10,0, Pulveris Herbarum 8,6. 

Divide in partes X. 
Schwarzbeize fUr Eisen. Um kleinere Eisenteile schwarz zu farben, bestreicht man sie 

mit einem Haarpinsel unter Erwarmen mit einer Losung von 70 T. Kupfernitrat in 30 T. Wein
geist und erwarmt auf Eisenblechen. Das Bestreichen und Erwarmen ist zu wiederholen, bis der 
gewiinschte schwarze Ton erzielt ist. Nimmt man an Stelle von Kupfernitrat Mangannitrat, so 
~rhalt man Bronzetone. 

Eisenverbindungen. 
Au/bewahrung der Eisenve1'bindungen. Ferriverbindungen werden durch 

das Licht zu Ferroverbindungen reduziert, besonders in Losungen. Sie sind deshalb vor Licht 
geschiitzt aufzubewahren. Ferroverbindungen werden durch das Licht nicht verandert. 
Da das Licht einer Oxydation durch den Sauerstoff der Luft entgegenwirkt, sind die Ferroverbin
·dungen moglichst im hellen Licht aufzubewahren. 
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Ferrum aceticum. Eisenacetat. Ferriacetat. 
Ahnlichwie dasAluminiumhydroxyd gibt auch dasEisenhydroxyd beirnAuf

losen in verd. Essigsaure eine Losung von basischem Ferriacetat (siehe Liquor 
Ferri subacetici). Wird die Losung bei gewohnlicher Temperatur auf Glasplatten 
verdunstet, so erhalt man in Wasser wieder losliches basisches Ferriacetat in 
Form von Lamellen, Ferrum subaceticum solubiZe. Wird die Losung von basischem 
Ferriacetat durch Erhitzen eingedampft, so erhalt man unlosliches basisches 
Ferriacetat, Ferrum acetwum siooum. Die Zusammensetzung der verschiedenen 
basischen Ferriacetate ist wechselnd. Die Losung von basischem Ferriacetat ent
halt in der Rauptsache das 2/a-Acetat, (CRaCOO)2FeOR, aus dem beim Erhitzen ein 
Teil der Essigsaure abgespaltet wird. 

Ferrum aceticum solubile (in lamellis). Losliches basisches Ferriacetat. 
Darstellung. Eisenacetatlosung wird auf Glastafeln in einer etwa 1,5mm hohen 

Schioht ausgegossen und moglichst im Dunkelli unter AusschluB von Staub bei nicht iiber 
250 eingetrocknet, bis der Verdunstungsriickstand sich von den Glastafeln in sprooen Lamellen 
abstoBen laBt. 

Eigenschaften. Rotbraunes Pulver oder braunrote Lamellen, in kaltem Wasser und in 
Weingeist langsam, aber klar und vollstii.ndig zu einer braunroten Fliissigkeit liislich. Durch heiBes 
Wasser erfolgt Zersetzung unter Abscheidung unliislicher basischer Salze. 1 T. entspricht 6 T. 
des LiqUO'l' Ferri 8ubacetici des Ergiinzb. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Ferrum aceticum siccum ist unlosliches basisches Ferriacetat, das sich aus einer 
Losung von basischem Ferriacetat beim Erhitzen abscheidet. Es bildet ein gelbbraunes, in 
Wasser unlosliches Pulver. 

Liquor Ferri subacetici, Basisch-Ferriacetatlosung, Sol u t ion of Ferric Acetate. 
Liquor Ferri Acetatis, Ferrum aceticum solutum, ist eine Losung von Ferri-
2/3 -Ace tat (oder 1/3 basischem Ferriacetat), (CR3COOhFeOR, mit einem Gehalt 
von 4,8-5,0% Fe. 

Darstellung. (Erganzb.) Eine Mischung von 5 T. Eisenchloridliisung (10% Fe) 
und 25 T. Wasser wird in eine Mischung von 5 T. Ammoniakfliissigkeit (lO%NHa) und 
100 T. Wasser unter Umriihren eingegossen. Nach dem Mischen muB die Fliissigkeit Lackmus
papier deutlich blauen, andernfalls ist nooh etwas verdiinnte Ammoniakfiiissigkeit zuzusetzen. Bei 
richtiger Zusammensetzung der Eisenchloridliisung und riohtigem Geha.It der Ammoniak
fliissigkeit reicht die angegebene Menge Ammoniak aber aus, do. auf 56 T. Eisen nur 51 T. NHa 
erforderlich sind. Der Niederschlag wird erst durch AbgieBen, dann auf einem leinenen Filter
tuch mit Wasser solange gewaschen, bis das Waschwasser nach dem Ansii.uern mit Salpetersii.ure 
durch Silbernitratliisung nicht mehr getriibt wird. Daun wird das Eisenhydroxyd miiglichst stark 
abgepreBt. 

Das abgepreBte Eisenhydroxyd wird in eine Flasche gebracht und mit 4 T. verd. Essigsii.ure 
(30%) iibergossen. Die Mischung wird an einem kiihlen Ort unter ofterem Umschiitteln solange 
stehen gelassen, bis das Eisenhydroxyd sich viillig oder bis auf einen sehr geringen Riickstand 
geliist hat. Dann wird die LOsung filtriert und mit Wasser bis zum spez. Gew. 1,087-1,091 ver
diinnt (auf ein Gesamtgewicht von etwa 10 T.). 

Eigenschaften und Erkennung. Rotbraune Fliissigkeit, die schwach nach 
Essigsaure riecht. Beirn Erhitzen scheidet sich 'ein rotbrauner Niederschlag von un
loslichem basischen Ferriacetat aus. Die mit Salzsaure versetzte Losung gibt mit 
Kaliumferrocyanidlosung einen blauen Niederschlag. 

Prilfung. a) Wird 1 ccm der Losung mit 5 ccm Wasser verdiinnt, und die 
Mischung mit Salzsaure und Kaliumferricyanidlosung vermischt, so darf keine blaue 
Farbung auftreten (Ferrosalz). - b-e) 10 ccm der Losung werden mit 20 ccm Wasser 
verdiinnt, und das Eisen mit 10 ccm Ammoniakfliissigkeit ausgefallt: - b) 5 ccm 
des Filtrates diirfen durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (fremde 
Schwermetalle). - c) 5 ccm des Filtrates diirfen nach dem Ansauern mit Salpeter. 
saure durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). - d) 5 ccm des 
Filtrates diirfen nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung in 
2 Minuten hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - e) 10 ccm des Filtrates 
diirfen beim Verdampfen und Gliihen hochstens 2 mg Riickstand hinterlassen. 



Ferrum. 1247 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 4,8-5% Fe (5,16-5,45 g Fe in 100 ccm). 
10 cern der Losung werden in einem MeJ3kolbchen von 100 ccm mit etwa 25 ccm 
Salzsaure gemischt, und die Mischung mit W'asser auf 100 cern aufgefiillt. 20 cern 
der Mischung werden in einem Glasstopfenglas mit 2-3 g Kaliumjodid versetzt, 
und nach einstundigem Stehen das Jod mit l/lO"n.Natriumthiosulfatlosung titriert. 
Es mussen 18,5-19,5 ccm verbraucht werden = 0,1033-0,1089 g Fe in 2 ccm 
Liquor Ferri subacetici. 

Die Gehaltsbestimmung kann, vorausgesetzt daB die Losung frei ist von Verunreinigungen, 
auch gewich tsanalytisch ausgefiihrt werden, indem man () cern der Losung verdampft und 
den Riickstand gliiht; es miissen 0,369-0,389 Eisenoxyd hinterbleiben. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt moglichst bei 10-20°. Bei niedriger Temperatur 
entstehen Ausscheidungen, die aber bei lO-200 wieder in Losung gehen. 

Eisenacetatlosung fiir teehnische Zwecke, Essigsaures Eisenoxyd (fliissig), H olz· 
saure Eisenbeize, wird ebenfalls durch Aufiosl3n von frisch gefalltem Eisenhydroxyd 
in verd. Essigsaure hergestellt. Sie enthalt etwas mehr Essigsaure wie die EisenacetatlOsung fiir 
medizinische Zwecke und darf kleine Mengen von Sulfat oder Chlorid enthalten. Sie wird mit 
verschiedenem Gehalt an Eisenacetat hergestellt und nach BAUMEl.Graden bezeichnet, 150, 200, 
30 0 Be. 

Anwendung. Ais Beize in der Farherei. 

Tinctura Ferri acetiei Rademacheri. RADEMACHERs Eisenaceta t -Tink
tur. Diese Tinktur enthalt Ferriacetat, das durch Umsetzen von Ferrosulfat mit Blei· 
acetat in essigsaurer Losung und Oxydation an der Luft erzeugt wird. Die Menge des Ferro· 
sulfats ist so groB bemessen, daB sicher allesBlei alsSulfat ausgefallt wird. Die Tinktur kann nicht, 
wie dies ofters vorgeschlagen wurde, durch eine ex tempore bereitete Mischung von Eisenacetat· 
liisung mit Weingeist ersetzt werden. Wo sie ofter gebraucht wird, halt man zwei StandgefaBe 
vorratig; der Inhalt des einen kann dann ablagern, wahrend der des anderen verbraucht wird. 
- Ergiinzb.: Man reibt in einem Morser 23 T. Ferrosulfat, FeSO, + 7H20, mit 24 T. Bleiacetat 
(CHsCOO)2Pb + 3H2 0 zusammen, bis eine breiartige Masse entstanden ist. Diese wird mit 
48 T. Wasser und 96 T. Essig (von 6% Essigsauregehalt) in einem eisernen Kessel bis zum Sieden 
erhitzt und nach dem Erkalten mit 80 T. Weingeist vermischt. Die Mischung wird in einer lose 
verschlossenen Flasche unter ofterem Umschiitteln einige Monate (!) an einem dunklen, kiihlen 
Ort stehen gelassen, dann filtriert und vor Licht geschiitzt aufbewahrt. Eine rotbraune 
klare Fiiissigkeit, die wein· und fruchtatherartig riecht und zusammenziehend schmeckt. Zur 
F:eststellung der Anwesenheit von Bleisalzen geniigt die Feststellung der Anwesenheit eines 
Uberschusses von Sulfat: Eine Mischung von 5 ccm der Tinktur mit 15 ccm Wasser und 2 cern 
Salzsaure muB mit Bariumnitratlosung einen Niederschlag von Bariumsulfat geben. 

Anwendung. Man gibt sie zu 30-60 Tropfen in Wasser drei· bis vierstiindlich bei 
Lungenentziindung. 

Mixtura Ferri acetici Rademacheri. Tincturae Ferri acetici Rademacheri 30,0, Aquae 
destillatae 200,0, Gummi arabici 30,0. . 

Tinctura antiphthisica FULLER ist der 'RADEMACHERschen Eisentinktur ahnlich. Je 
10,0 reiner Eisenvitriol und Bleiacetat werden zusammen gerieben, dann mit 100,0 verdiinntem 
Weingeist iibergossen, unter ofterem Umschiitteln (im offenen GefaB) 24 Stunden maceriert und 
dann filtriert. ' 

Tinetura Ferri acetiei aetherea. Atherische Eisenacetattinktur. Tinc
ture of Acetate of Iron. Teinture de fer acet-ique etheree. Tinctura 
Martis KLAPROTH. Tinctura (Solutio) Acetatis ferrici aetherea. -
Diese Tinktur wird nach Germ. III und Helvet. durch Mischen von 8 T. Liquor Ferri acetici 
mit je 1 T. Weingeist und Essigather hergestellt. ROB8. laBt 9 T. Liquor Ferri acetici mit 2 T. 
Weingeist und 1 T. Essigather mischen. - Nederl. laBt fiir die Tinktur die Eisenacetatlosung 
frisch bereiten: Man gieBt in ein Gemisch aus 40 T. Ammoniakfliissigkeit (lO%) und 800 T. 
Wasser ein Gemisch aus 26 T. Eisenchloridiosung (mit 15% Eisen; spez. Gewicht 1,47-1,482) 
und 100 T. Wasser. Den gut ausgewaschenen und ausgepreBten Niederschlag lost man durch 
Umschiitteln in 42 T. Essigsaure (30%), filtriert die Losung' und erganzt das Filtrat durch 
Auswaschen des Filters mit Wasser auf 80 T. Dann setzt man so langsam, daB eine Erwarmung 
unterbleibt (!), eine (erkaJtete) Mischung aus 12 T. Weingeist (90 Vo!..%) und 8 T. Essigather zu. 

Eine dunkelrotbraune, nur in diinner Schicht durchsichtige, nach Essigather riechende, sauer· 
lich zusammenziehend schmecke;nde Fliissigkeit, die sich mit Wasser klar mischt. Eisengehalt 
4% (Germ. III und Relv.), mindestens 3,7% (Neder!.). Spez. Gewicht 1,044-1,046 (Germ. III), 
1,042-1,047 (Helvet.), 1,049-1,053 (Nederl.). Aufbewahrung kiihl und vor Licht ge· 
schiitzt I Nach Helvel. stets frisch zu mischen! 
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Tinctura Ferri acetico-Iormicata. Ersatz fiir HENSELS Tonicum. - Munch. Apoth .• 
V.: 60,0 Calciumcarbonat werden mit einer Mischung aus 200,0 Ameisensii.ure (25%) und 155,0 
Wasser iibergossen. Nach Aufhi>ren der Kohlensii.ureentwicklung wird eine Liisung von 21,0 
krist&ll. Ferrosulfat, 80,0 Ferrisulfatliisung (spez. Gewicht 1,428-1,430), 80,0 Wasser und 320,0 
verdiinnter Essigsiiure (30°/0) zugesetzt und gut durchgeschiittelt. Dann fiigt man 400,0 Weingeist 
und 15,0 Essigii.ther zu, lii.Bt an einem dunklen und kiihlen Ort unter bisweiligem Liiften des 
Stopfens 4 Wochen stehen und filtriert alsdann. Eine dunkelrotbraune, klare, mit Wasser misch· 
bare Fliissigkeit. 10-30 Tropfen in Wasser als Tonicum. 

Hiimatin-Eisen nach HENSEL enthii.lt die festen Bestandteile von HENSELS Tonicuro. 

Liquor Ferri et Ammonll Acetatls (Amer.). 
BASHAJIIS Mixture. 

Tincturae Ferri chloratl 
(enthaltend 130/ 0 FeCI.) 40 ccm 

Aceti (6 0/ 0 ) 60 " 
Liquoris Ammonii acetici 

(7"10) 
Elixir aromatici 
Glycerin! 
Aquae 

500 " 
120 " 
120 " 

q. s. ad 1 L 

Sirupus Ferri acetlcl. 
Liquoris Ferri acetici 10,0 
Sirupi Sacchari 90,0. 

Tlnctura Martis BOERHAVE. 
Liquoris Ferri acetici 
Aceti (6"10) aa 10,0 
Sirupi Saccharl 110,0 
Spiritus Vini 20,0. 

Nach einer iiJteren Vorschrlft werden 10,0 Eisen· 
feile, 120,0 Essig und 80,0 Zucker bis auf 140,0 
eingekocht, die Kolatur mit 20,0 Weingelst ver· 
mischt und nach einiger Zeit filtrlert. 

Ferrum albuminatum. E isenalbum inat. Oxidum ferricum albuminatum. 
Gehalt an Eisen 13-14%. 

DaT'stellung. Das nach der unter Liquor Ferri albuminati angegebenen Vorschriit, aber 
besser mit 220 T. frischem Eiweiss statt 75 T. auf 120 T. Eisenoxychloridliisung, dargestellte 
Eisenalbuminat wird auf einem leinenen Seihtuch gesammelt, ausgewaschen, gut abgepreBt und bei 
nicht iiber 300 getrocknet. 

Eigenschaften. Ockerfarbenes, geschmackloses Pulver, in Wasser unlOslich. 
PrUfung. a) 3 g Eisenalbuminat werden mit einer kleinen Menge einer Mischung 

von 1 ccm Natronlauge und 20 ccm Wasser fein verrieben, die Mischung in ein MeJ3-
kolbchen von 100 ccm gespiilt und mit dem alkalihaltigen Wasser auf 100 ccm auf· 
gefiillt; es muJ3 allmii.hlich eine im durchfallenden Licht klare, im auffallenden Licht 
wenig triibe, rotbraune Losung entstehen. Diese Losung solI den an Liquor Ferri 
albuminati gestellten Anforderungen b bis d entsprechen. 

Gehaltsbestimm ung. Das Eisen wird in der mit alkalihaltigem Wasser herge. 
stellten Losung (3 g: 100 ccm) in gleicher Weise bestimmt, wie bei Liquor Ferri albumi· 
nati (s.8.1251). Es miissen bei derTitration 7,O-7,5ccm lho·n.Natriumthiosulfatlosung 
verbraucht werden =0,0392-0,0420 g Fe in 0,3 g Eisenalbuminat = 13-14% Fe. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Ferrum albuminatum in lamellis erhiilt man nach DIETERICH durch Auf· 
streichen des frisch bereiteten schwach ausgepreBten Eisenalbuminatniederschlags 
in dicker 8chicht auf Glasplatten und schnelles Trocknen bei 40-50°. Granatrote, 
durchsichtige hygroskopischeLamellen, die in Wasser, das 0,15 % Natriumhydroxyd 
enthii.lt, klar lOslich sind. -

Ferrum albuminatum cum Natrio citrico. Eisenalbuminat-Natrium
citrat nach DmTERICH. Den bei der Bereitung von Liquor Ferri albuminati 
(Germ.) (8. 1249) aus 300,0 g Liquor Ferri oxychlorati gewonnenen Eisenalbumi· 
nat·Niederschlag preBt man, nachdem er chloridfrei gewaschen, schwach aus. 
Andrerseits lost man 7,5 g Citronensaure in 30,0 g destilliertem Wasser und neu· 
tralisiert unter Kochen mit q. s. (15-17,0 g) kristall. NatriumcaIbonat. Den 
moglichst fein zerbrockelten Niederschlag iibergieBt man in einer Porzellanschale 
mit der erkalteten Natriumcitratlosung und iiberlaJ3t die bedeckte Schale der 
Ruhe. Wenn sich alles, wenn notig nach Zusatz von etwas Wasser, gelost hat, 
seiht man durch, gieBt auf Glasplatten und trocknet bei 25-350• - Granat· 
rote, luftbesLandige, in Wasser klar und neutral losliche Lamellen. Eisen
gehalt 15%. 



Ferrum. 1249 

Liquor Ferri albuminati. Eisenalbuminatlosung. Ferrum albu
lllinatum solutum. Liquor Oxydi ferrici albuminati. 

Darstellung. Nach der Germ. wird mit 'Wasser verdiinnte dialysierte 
Eisenoxychloridlosung bei 50° mit einer EiweiBlosung versetzt, wodurch 
ein rostbrauner Niederschlag von "Eisen albumin at" entsteht. Es kommt vor, 
daB das Eisenalbuminat zunachst kolloid gelOst bleibt; in diesem Falle wird es durch 
Zusatz von Natriumchloridlosung abgeschieden (ausgeflockt). 

Uber die Zusammensetzung des "Eisenalbuminats" ist naheres nicht be
kannt. Fiir die Bildung eines eigentlichen Eisenalbuminats ist die Menge des Ei
weiBes bei der hohen MolekelgroBe des EiweiBes bei weitem nicht ausreichend. Es 
ist deshalb anzunehmen, daB das sogenannte Eisenalbuminat eine Mischung von 
kolloidloslichem Eisenhydroxyd und Eisenalbuminat ist. Die Menge des letzteren 
schwa.nkt mit der Menge des angewandten EiweiBes. Nach SCHMATOLLA besteht 
der Niederschlag aus Verbindungen von EiweiB mit Eisenoxychlorid, da er trotz 
des Auswaschens chlorhaltig bleibt. 1m folgenden solI der Niederschlag ohne Riick
sicht auf die Zusammensetzung kurz als Eisenalbuminat bezeichnet werden. 

Das Eisenalbuminat ist in Wasser und in salzhaltigem Wasser unloslich; es 
iost sich aber in Wasser, das geringe Mengen Alkali enthitlt. Das mit Wasser ge· 
waschene, noch feuchte Eisenalbuminat wird durch einen geringen Zusatz von 
Natronlauge in Losung gebracht, und die Losung mit den iibrigen vorgeschrie
benen Zusatzen gemischt. 

Nach der Helv. wird gewohnliche, nicht dialysierte Eisenoxychlorid
losung verwendet, und die Abscheidung des Eisenalbuminats nach dem Zusatz 
der EiweiBlosung dadurch bewirkt, daJl die sauer reagierende Mischung mit stark 
(1: 100) verdiinnter Natronlauge genau neutralisiert wird (gegen Lackmus). Dabei 
entsteht Natriumchlorid, das das Eisenalbuminat ausflockt. Letzteres wird dann 
wie nach der Vorschrift der Germ. ausgewaschen, gelOst usw. 

Auch einige andere Phaormakopoen lassen gewohnliche EisenoxychloridlOsung 
verwenden. Dan. und Norv. lassen das Eisenalbuminat nicht abscheiden und wieder 
auflosen, sondern lassen die Mischung der verdiinnten EisenoxychloridlOsung mit 
-der EiweiBlosung 1/2 Stunde auf dem Wasserbad erwarmen (Dan. nicht iiber 90°, 
N orv. nicht iiber 85°) und dann die iibrigen Zusatze hinzufiigen. 

Ein von allen anderen abweichendes Verfahren unter Verwendung von Eisen. 
,chloridlosung schreibt Nederl. vor (siehe Solutio Ferri albuminata S. 1251). 

Einige Pharmakopoen lassen frisches Ei weiB verwenden (Germ., Helv., 
Hung.) andere getrocknetes EiweiB (Dan., Japon., Norv., R08S., Bueo.). 

Die Verwendung von getrocknetem EiweiB ist unzweckmaBig, weil das ge. 
trocknete EiweiB des Handels oft minderwertig ist und sich oft auch nur unvoll· 
standig in Wasser lOst. Die gute Beschaffenheit des frischen EiweiBes laBt sich 
-ohne weiteres feststellen. 

Die Ei weiBmenge, die nach den einzelnen Pharmakopoen auf die gleiche 
Menge EisenoxychloridlOsung zu verwenden ist, ist sehr verschieden; wie aus nach· 
stehender Zusammenstellung hervorgeht (10 T. getr. EiweiB entsprechen 75--80 T. 
frischem). 

Germ. 5 Dan. Helvet. Hung. Japon. Norveg. Ross. Suec 
Frisches Ei weiB 75 220 240 
"Trockenes EiwelB 10 35 10 30 4U 
Eisenoxychloridlosung 120 120 120 120 120 120 120 120 
N atronlauge 150/ 0 3 2,5 20 <'1, n.) 2,25 2 3 
Glycerin 10 
Zimtwasser 100 150 100 100 100 100 150 
Zuckersirup 310 
Weingeist 150 150 50 150 180 100 
Aromatische Tinktur 2 2 2 2 20 2 
Wasser ad 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Eisengehalt 0/0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Die von der Germ. vorgeschriebene EiweiBmenge ist zu gering bemessen. Sie reicht zwar 
dazu aus, aIles Eisen uuter den angegebenen Umstiinden aus der Losung auszufiiIlen, es kann 
dabei aber nur ein sehr eiwf';Barmes Eisenalbuminat entstehen, da bei einem Eisengehalt der 
Eisenoxychloridlosung von 3,5 0/ 0 auf 4,2 T. Eisen nur rund 10 T. trockenes EiweiB kommen, 
auf 56 g Eisen (1 Grammatom) nur rund 133 g. Eine nach der Vorschrift der Germ. hergestellte
Eisenalbuminatlosung gerinnt oft naoh kurzer Zeit gallertartig. Dagegen erhiilt man bei Anwen· 
dung der von der Bel". vorgeschriebenen fast dreimal so groBen EiweiBmenge (220 T. statt 75 T.) 
eine sehr lange Zeit haltbare Eisenalbuminatlosung. Es scheint demnaoh, daB eiweiBreichere
Eisenalbuminate infolge ihras groJ3eren Gehaltes an Schutzkolloid nioht so leicht als Gel abge· 
schieden werden, wie eiweiBii.rmere. Zur Vermeidung des Gelierens der Eisenalbuminatlosung ver
wendet man deshalb zweckmiiBig 220 T. frisches EiweiB statt 75 T. auf 120 T. Eisenoxychlorid
lOsung. - Germ. 6 liiBt 220 T. EiweiB verwenden (s. Bd. II S. 1339). 

Die Herstellung der EisenalbuminatlOsung wird in folgender Weise aus-· 
gefiihrt: 

220 T. frisches EiweiJ3 (von Hiihnereiern) riihrt man (mit einem Borstenpinsel) durcho 
ein Haarsieb, mischt es mit 2000 T. auf 50° erwarmtem Wasser, seiht die Mischung dur(lh und 
gieBt sie in diinnem Strahl unter Umriihren in eine ebenfalls auf 50° erwarmte Mischung von. 
120 T. dialysierter EisenoxychloridlOsung und 2000T. Wasser. Wenn das Eisenalbuminat 
sich nicht abscheidet, wird die Fallung durch Zusatz einer Losung von 4 T. Natriumchlorid in 
100 T. Wasser beschleunigt. Von der Natriumchloridlosung wird nur soviel zugesetzt, wie zur 
guten Abscheidung des Eisenalbuminats notig ist. 

Der Niederschlag wird nach dem AbgieBen (Abhebern) der iiberstehenden Fliissigkeit durch. 
wiederholtes Mischen mit lauwarmem Wasser und AbgieBen nach dem Absetzen ausgewasohen, 
bis das Waschwasser nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung hochstens. 
noch schwach opalisierend getriibt wird. Nach dem AbgieBen des letzten Waschwassers sammelt 
man den Niederschlag auf einem angefeuchteten leinenen Seihtuch, laBt ihn gut abtropfen, bringt 
ihn in eine Weithalsflasche oder Porzellanschale und fiigt 3 T. Natronlauge hinzu, wodurch eine
kIare Losung entsteht. Die Natronlauge wird zweckmaBig vorher mit Wasser etwas verdiinnt. 
Die Losung wird dann mit einer Mischung aus 2 T. aromatischer Tinktur, 100 T. Zimt
wasser und 150 T. Weingeist und zuletzt mit so viel Wasser versetzt, daB das Gesamtgewicht 
der Fliissigkeit 1000 T. betragt. 

Anmerkungen. Das Auswaschen und Auflosen des Eisenalbuminats muB moglichst. 
rasch geschehen, da das Ei,senalbuminat sich bei lii.ngerem Stehen so verandern kann, daB es· 
sich nicht mehr kIar in dem alkalihaltigen Wasser lost. Die Herstellung der Losung muB dashalb 
an einem Tage beendet werden. Es ist vorgeschlagen worden, das bei der Herstellung der Losung. 
verwendete Wasser vorher abzukochen, um es von Kohlensaure zu befreien und dann wieder 
auf 500 abzukiihlen. Man hat angenommen, daB die Kohlensaure durch Bildung von Natrium
carbonat (mit dem Natriumhydroxyd) die Ursache der Gelierung der Losung sei; die Richtig
keit dieser Annahme wird aber auch bestritten. Will man die Bildung von Natriumcarbonat 
vermeiden, so geniigt es, das Waschwasser und das der Losung zuletzt nooh zusetzende Wasser 
vorher abzukochen. 

Eigenschajten und E",kenn'Ung. EisenalbuminatlOsung ist eine rotbraune, 
klare, im auffallenden Lioht wenig triibe Fliissigkeit von ganz sohwaoh alkalisoher' 
Reaktion. Sie rieoht und sohmeckt sohwaoh naoh Zimt, hat aber kaum einen Eisen· 
gesohmack. Sie misoht sioh klar mit Wasser, Miloh und mit wenig Weingeist (vie}' 
Weingeist bewirkt flockige Ausscheidungen), ebenso mit NatriumbicarbonatlOsung. 
Auf Zusatz von Salzsaure gibt sie eine starke rotbraune Triibung; beim Erwarmen· 
sondert sich die Mischung in eine klare gelbe Fliissigkeit und weiBliche Flocken. 
(von EiweiIl). Sohwefelwasserstoffwasser farbt die Eisenalbuminatlosung naoh Zu-· 
satz von Ammoniakfliissigkeit sofort sohwarz und fallt danach einen sohwarzen. 
Niederschlag. 

Prifung. 8) Spez. Gewicht 0,986-0,990. (Ein hOheres spez. Gewioht deutet 
auf einen Zusatz von Zuoker hin; der Zuoker solI die Haltbarkeit erhohen). - b} 
Eisenalbuminatlosung dad sich weder beim Aufkoohen, nooh beim Vermischen mit 
etwa der gleichen Menge Weingeist triiben (freies EiweiB). - 0) Eine Mischung 
von 40 ccm Eisenalbuminatlosung mit 0,5 ccm n-Salzsaure mull ein farbloses Filtrat 
geben (fremde Eisensalze, iiberschiissiges Natriumhydroxyd). - d) Wird eine Mi.· 
schung von 2 ccm Eisenalbuminatlosung, 4 ccm Wasser und 1 ccm Salpetersaure 
erwitrmt und filtriert, so darf das Filtrat durch SHbernitratlosung nur sehr schwach. 
opalisierend getriibt werden (Chloride). 
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Anmerkung zu c): Enthalt die Losung zuviel Natriumhydroxyd, so reicht die zu
gesetzte Menge n-Salzsaure zur Fallung des Eisenalbuminats nicht aus, und die Losung bleibt 
gefarbt. 

In kauflicher Eisenalbuminatl6sung und in den sog. 10 fachen Praparaten fanden wir 
einige Male kleine Mengen von Borsaure, ein Zeichen, daB zur Herstellullg der Praparate mit 
Borsaure haltbar gemachtes technisches EiweiB verwendet worden war. Zum Nachweis der 
Borsaure kann man 10 ccm der Eisenalbuminatl6sung unter Zusatz von etwas Natriumcarbonat 
verdampfen und veraschen, den Riickstand mit Wasser ausziehen, und das mit Salzsaure angesauerte 
Filtrat mit Curcuminpapier in bekannter Weise priifen. 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 0,39-0,40% Fe (Germ .• sieheAnmerkung). In 
einem MeBkolbchen von 100 cern werden 20 g Eisenalbuminatlosung und 30 g verd. 
Schwefelsaure irn Wasserbad erwarrnt, bis der anfangs rotbraune Niederschlag weiB
lich geworden ist. N ach dem Erkalten wird mit Wasser auf 100 cern aufgefiillt und 
filtriert. 60 cern des Filtrates werden in einern Glasstopfenglas von etwa 200 cern 
mit Kaliumpermanganatlosung (0,5: 100) bis zur schwachen, kurze Zeit bestehen 
bleibenden Rotung versetzt (dazu sind etwa 1,5-2 cern erforderlich). Nach dem 
Wiederverschwinden der Rotung werden 2-3 g Kaliumjodid hinzugefiigt. Nach 
einstiindigem Stehen im geschlossenen Glas titriert man das Jod mit l/lO"n-Natrium
thiosulfatlosung. (Starkelosung 10 ccm.) Es Bollen 7,0-7,2 cern verbraucht werden 
= 0,0391-0,0402 g Fe in 10 g Eisena,lbuminatlosung. 

Anmerkung: Da bei der zur Darstellung zu verwendenden Eisenoxychloridl6sung 
eine Schwankung im Eisengehalt von 3,3-3,6 0/0 zugelassen ist, miiBte bei der Eisenalbuminatl6sung 
eine ahnliche Schwankung gestattet werden. Unter der Voraussetzung, daB das Eisen ohne Verlust 
aUB der Eisenoxychloridl6sung in die Eisenalbuminatl6sung iiberginge, wiirde bei einem Gehalt 
der ersteren von 3,3 0/ 0 Fe die letztere 0,396 0/ 0 Fe und bei einem Gehalt von 3,6 % Fe 0,432 0/ 0 Fe 
enthalten k6nnen. Da kleine Verluste an Eisen bei der Darstellung unvermeidlich sind, wird man 
0,4 0/ 0 als obere Grenze belassen und 0,37 0/ 0 als untere Grenze festsetzen k6nnen. Wenn die Zahlen 
der Germ. beibehalten werden sollen, muB fiir die EisenoxychloridlOsung der Eisengehalt in engeren 
Grenzen festgesetzt werden, was auch leicht angeht. 

Aufbewahrung. Vor Licht und Temperaturschwankungen geschiitzt bei mittlerer 
Temperatur. 

Anwendung. Eisenalbuminatl6sung steht in dem Rufe, ein milde wirkendes, leicht ver
dauliches, den Magen nicht belastigendes Eisenpraparat zu sein. Man gibt es Kindern und Er
wachsenen je nach dem Alter zu 5-30 Tr. oder zu 1/2-1/1 Teel6ffel und mehr dreimal taglich 
vor oder nach den Mahlzeiten, entweder mit Wasser oder mit Milch vermischt. 

Solutio Ferri alburninata (Nederl.). Solutio Albuminatis ferrici dialysata. Nederl.: 
120 T. trockenes HiihnereiweiB werden in 1000 T. Wasser gelOst. Zu 1000 T. dieser L6sung gibt 
man unter stetem Riihren eine Mischung aus 20 T. Eisenchloridlosung (15% Fe) und 75 T. 
Wasser, laBt 1/2 Stunde absetzen und filtriert. Das Filtrat wird dialysiert, bis 2 ccm des Dialy
sats, mit 2 ccm Natriumchloridlosung (ca. 3 + 7) gemischt, filtriert und mit Salzsaure an
gesauert, durch Kaliumrhodanidl6sung kaum mehr gefarbt werden. Das Dialysat wird dann so
weit verdiinnt, daB nach Zufiigen von 10 0/ 0 Zimtspiritus 0,175 0/ 0 Eisen vorhanden sind . 

. Liquor Ferri albuminati saccharatus. VerstiBte Eisenalbuminat
Essenz. Elixirium Ferri albuminati. - Hung.: 75T. Liquor Ferrialbumi
nati werden mit 25 T. Sirupus simplex gemischt. Eisengehalt ca. 0,3%, - Ergiinzb.: 8 T. 
N atronlauge werden mit 580 T. Wasser vermischt und darin 30 T. fein gepulvertes' Eisen· 
albuminat durch Anreiben gel6st. Die L6sung bleibt unter 6fteremUmschiitteln zwei Tage 
stehen, dann fiigt man eine vorher bereitete Mischung aus 100 T. Weinbrand, 75 T. Weingeist, 
201,5 T. Zuckersirup, 3 T. Pomeranzentinktur, 1 T. aromatischer Essenz, 0,05 T. Vanillin und 
1,5 T. Ceylonzimttinktur zu, zuletzt noch auf je 1000 g 2 Tropfen Essigather. Ais Ersatz fiir 
BRAUTLECHTS Eisenalbuminatsirup in Gebrauch. 

Erkennung und P'l'iifung. Wie bei Liquor Ferri albuminati (Germ.). Spez. Gew. 
1,040-1,050. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung wird genau so ausgefiihrt wie bei Liquor Ferri 
albuminati (Germ.). Es miissen 7,0-7,5 ccm 1/1O-n-NatriumthiosulfatJ6sung verbraucht werden 
= 0,39-0,42% Eisen. 

Liquor Ferri alburninati DREES (Apotheker Dr. H. G. DREES in Bentheim, Hannover), 
DREEssche Eisenalbuminati6sung, wird nach einem geheimgehaltenen Verfahren hergestellt 
und unterscheidet sich von der Eisenalbuminat16sung der Germ. dadurch, daB sie stark opali
sierend trii be ist. Der Eisengehalt betragt nach SCHMATOLLA 0,3 %. 
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Nach LINCKERSDORF erhint man eine dem DREEs schen Praparat ahnliche Eisenalbuminat
lOsung auf folgende Weise: In eine Mischung von 120 T. Eisenoxychloridlosung (nicht dialy
siert) mit 1000 T. Wasser gieBt man unter Umriihren 1000 T. frische Magermilch, sammelt 
den Niederschlag auf einem Leinentuch, laBt ihn ohne auszuwaschen abtropfen und bringt 
ihn in einer Schale oder Flasche mit 3 T. Natronlauge in Losung. Die Losung wird mit 130 T. 
Zimtwasser, 200 T. Weingeist, 2,6 T. aromatischer Tinktur und so viel Wasser versetzt, daB die 
Gesamtmenge 1330 T. betragt. 

Auch folgende Vorschrift soil ein ahnliches Praparat liefern: Man lost den aus 2400 g 
dialysierter Eisenoxychloridlosung nach der Vorschrift S. 1250 dargestellten Eisenalbuminat
niederschlag in 60 g Natronlauge und so viel Wasser, daB das Gesamtgewicht der Losung 8000 g 
betragt. Diese Losung wird mit einer Mischung von: 01. Eucalypti gtts. 4, 01. Anisi gtts. 4, 01. 
Calami gtts. 3, 01. Caryophyllorum gtts. 12, Aquae Cinnamomi 2000 g, Spiritus (96 Vol.-%) 
2000 g, Aquae destill. 8000 g versetzt. SchlieBlich wird unter fortwahrendem Umriihren nach 
und nach eine Losung von 22,5 g Weinsaure in 50 g Wasser zugesetzt. Die Mischung soli nach 
8tagigem Stehen dem DREEsschen Praparat durchaus ahnlich sein und sich auch im Geschmack 
nicht davon imterscheiden. 

Diese Nachahmungen diirfen natiirlich nicht an Stelle des DEEEsschen Praparates ab
gegeben werden, wenn letzteres verordnet oder gefordert wird. 

Liquor Ferri albuminati cum Natrio citrico. Ferri albuminati cum Natrio citrico (Seite 
1248) 28,0 lost man unter ofterem Schiitteln in Aquae destillatae 770,0 und setzt der Losung zu: 
Spiritus (90 0/ 0 ) 100,0, Spiritus e Vino 100,0, Tincturae Zingiberis, Tincturae Galangae, Tine
,turae Cinnamomi ceylanici M 1,5. 

Liquor Haemino-albumlnatuB (D. Ap -V). 
Ferralbumin-Essenz. 

1. Ferralbumini *) 30,0 
2. Aquae caUdae 652,0 

Arrac 10,0 
Vanillini 0,1 
Spiritus Aeth. nitros. 2,0 
Spiritus Vini 100,0 
Sirup. simpl. 200,0 
Sacchari Cumarini (1:1000) 0,2 
Elaeosacchari Amygd. amar. 0,4 
Elaeosacchari Rosae 0,4. 

1 wird in 2 gelOst und die vorher bereitete Mi
schung des iibrigen der Losung zugesetzt. Nach 
dem Absetzen wird fitriert. 

Liquor Haemlno-albuminatuB cum China. 
Ferralbumin-Essenz mit China. 
Extract. Chinae fluid. 2,0 
Liquor. Haemino-albumin. 98,0. 

Liquor Haemlno-albuminatus cum Condu
rango. 

Ferralbumin-Essenz mit Condurango. 
Extract. Condurango fluid. 2,0 
Liquor. Haemino-album. 98,0. 

Pilulae GuaJacoli haemlno-albumlnatae. 
(F. M. Germ.). 

Ferralbumini *) 
Guaiacol. carbon. 
Extr. Strychni 
Extr. Gentianae 
Tragacanth. 
Glycerin. 

M. f. pil. No. 50. 

5,0 
2,5 
0,175 
0,5 

q. s. 

Sirupus J<'errl albumlnatl (Dresd. Vorschr.). 
Album. Ovi sicci 3,0 
Aquae 17,0 
S rupi Saccha ri 60,0 
Ferri oxydati saccharati sol. 20,0. 

Das Eiwei/3 wird im Wasser gelOst und das 
ii brige der Losung zugemischt. 

Ferratin. Mit dem Namen Ferratin wurde von SCHMIEDEBERG eine aus der Schweine
leber gewonnene organische Eisenverbindung bezeichnet. 

Ferratin (C. F. BOEHRINGER u. SOIINE, Mannheim- Waldhof) ist kiinstlich dargestelltes
Ferrial buminsaures N atri um. 

Die Ferrialbuminsaure wird aus HiihnereiweiB durch Einwirkung von Eisensalzen ge
wonnen. 

Eigenschaften. Hellbraunes Pulver, in Wasser und schwach anges8.uertem Wasserunl5slich. 
In schwach alkalischem Wasser ist es bei gelindem Erwarmen leicht loslich. Es enthalt bei 103 0 

getrocknet 6 0/ 0 Eisen. 
Anwendung. Zu 0,5-2,0 g taglich in Pulvern oder Pastillen. 

Ferratose ist eine Losung von 5 T. Ferratin in 68 T. Wasser mit einem Zusatz von 
20 T. Glycerin, 6 T. Weingeist und 1 T. Angosturaessenz. Gehalt 0,3 0/ 0 Fe. Kiihl und vor Licht 
geschiitzt aufzubewahren. 

Arsenrerratin und Arsenferratose s. u. Arsenum S.580. 
Jodferratin und Jodferratose s. S. 1295. 

Metaferrin (LECINWERK, Hannover) ist eine Verbindlmg von Eisen, Metaphosphor
saure und EiweiBstoffen (Casein). 

Eigenschaften. Feines hellbraunes Pulver, geruchlos und fast geschmacklos. In Wasser 
ist es unloslich, leicht loslich in alkalihaltigem Wasser. Der Gehalt an Eisen betragt 10 ole, an 
Phosphorsaure etwa ebensoviel. ' 

*) Ersatzprodukt fiir Haemalbumin "DAHMEN", zU bcziehcn von R. HAREAS in Augsburg. 
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Priifung. 1 g Metaferrin muE sieh in 25 eem Wasser und 25 eem l/lO·n.Natronlauge 
bei gewohnlieher Temperatur klar losen; die Losung darf mit Schwefelwasserstoffwasser nur 
eine griine Fihbung, aber hochstens eine sehr geringe Fallung geben. 

Anwendung. Wie andere organische Eisenverbindungen; zu 0,25 g drei· bis sechsmal 
taglich. 

Eisensomatose (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Eisen·Albumoseverbin
dung, (vgl. Somatose S.849) mit einem Gehalt von 2 0/ 0 Eisen. Hellbraunes Pulver, fast ge. 
schmack- und geruchlos, leiGht lOslich in Wasser. 

Polylaktol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Mischung von Eisenalbumosen, 
Maltose und Galaktose. 

Anwendung. Als milchtreibendes und milchvermehrendes Mittel. 

Ferrum arsenicicum s. u. Arsenum S.563. 

Ferrum benzoicum. Eisenbenzoat. Ferribenzoat. Benzoesaures Eisenoxyd. 

Darstellung. 20 T. Benzoesaure (aus Toluol) werden in 400 T. Wasser gelost und 
mit Ammoniakfliissigkeit (100f0 NHa) genau neutralisiert (es sind etwa 28T. erforderlich). 
Zu derLosung setzt,man eineMischung aus 31 T. Ferrichloridlosung (10%Fe)und 1000T. 
Wasser. Der Niederschlag wird zunachst durch AbgieEen, dann auf dem Filter gewaschen, 
bis da.s ablaufende Wasser nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung 
nicht mehr getriibt wird, dann maBig abgepreBt und bei einer 30 0 nicht iibersteigenden Warme 
an einem schattigen Ort getrocknet. Ausbeute 30 T. 

Eigenschaften. Braunlich rotliches, geschmackloses Pulver, in Wasser unlOslich. Durch 
heiBe Salzsaure wird es mit gelber Farbe gelost, beirn Erkalten der Losung scheidet sich Benzoesaure 
in Kristallen abo Durch Natronlauge wird es unter Abscheidung von Ferrihydroxyd zersetzt. 
Frisch bereitet lost es sieh zu etwa 10f0 in fetten Olen (Lebertran), die Loslichkeit in Olen nimmt 
aber bei der Aufbewaluung abo 

Priifung. 1 g Ferribenzoat hinterlasse beim Gliihen O,24·-0,25g Ferrioxyd= 17-180f0Fe. 
Wird der Gliihriickstand mit 1 ccm Wasser befeuchtet, so darf das Wasser rotes Lackmuspapier 
nur schwach blauen. (Alkalisalze.) 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Zur Bereitung von Eisenlebertran. 

Ferrum bromatum, Eisenbromiir, FeBr2, Mol.-Gew. 216, entsteht in gleicher Weise wie 
Eisenjodiir, wenn man Eisenpulver (60 T.) unter Wasser mit Brom (160 T.) zusammen
bringt: Fe + 2 Br = FeBr2' Die von dem ungelosten Eisen abfiltrierte Losung wird auf einen 
bestimmten Gehalt an FeBr2' Z. B. 10 0/ 0, verdiinnt. Aus der Losung, die noch mit etwas Brom
wasserstoffsaure versetzt ist, erhalt man durchEindampfen wasserhaltiges Eisenbromiir, FeBr2+ 
2 H20, a18 ein griinlich weiBes Pulver; beirn Auskristallisierenlassen der konz. Losung scheidet es 
sich in hellgriinen Kristallen aus. Da das Eisenbromiir sehr wenig haltbar ist und sich sehr leicht 
oxydiert, ist es stets frisch zu bereiten. Es wird kaurn noch angewandt. 

Ferrum sesquibromatum solutum. Eisenbromidlosung. Ferribromidlosung. 
Liquor Ferri sesquibromati. 

Eine wasserige Losung von Ferri bromid, Fe Bra, Mol.-Gew. 296. 
Darstellung. 2,5 T. Eisenpulver werden in einem Kolben mit 60 T. Wasser iibergossen 

und nach und nach mit 5,4 T. Brom versetzt. Nach dem Filtrieren, wobei Kolben und das Filter 
mit Wasser nachgewaschen werden, wird die Eisenbromiirlosung mit noch 2,7 T. Brom versetzt 
und mit Wasser auf 100 T. aufgefiillt. 

Eigenschaften. Dunkelbraune Fliissigkeit. Gehalt an Ferribromid = 10 Ofo. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Ferrum carboni cum, Ferrocarbonat, FeCOa, Mol. Gew.116, entsteht beim Eingie

/len einer heiBen Losung von F e rr 0 s ulf a tin eine ziemlich heiBe Losung von N a tr i u m -
bicarbonat unter Entweichen von Kohlendioxyd als ein grunlichweiBer Nieder· 
schlag. Beim Trocknen an der Luft oxydiert es sich sehr leicht unter Abspaltung von 
Kohlendioxyd und Atrfnahme von Wasser zu Eisenhydroxyd und wird braun. Das 
im Handel alsFerrum carbonicum oder Crocus Martis bezeichnete Praparat ist meistens 
lediglich Eisenhydroxyd. Viel haltbarer ist das Ferrocarbonat, wenn es unter Zusatz 
von Zucker getrocknet wird. Es wird deshalb fast ausschlieBlich in Form des zucker
haltigen Ferrocarbonats, Ferrum carbonicum saccharat'IJ,m, angewandt. 
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Ferricarbonat ist nicht bekannt. Ferrisalzlosungen geben mit loslichen Car
bonaten und Bicarbonaten unter Entweichen von Kohlendioxyd mir Ferrihydroxyd. 

Ferrum carboni cum saccharatum. Zuckerhaltiges Ferro- (Eisen-) 
Carbonat. Saccharated Ferrous Carbonate. Carbo nate ferreux 
sucre. Ferri Carbonas saccharatus. Hydrocarbonas ferro sus 
saccharatus. - Das etwa 100 / 0 Eisen enthaltende Praparat besteht im wesent
lichen aus Ferrocarbonat, das durch Zusatz von Zucker vor Oxydation geschiitzt 
und haltbar gemacht worden ist. 

Da'l'stellung. Man bereitet zunachst Ferrocarbonat durch Fiillung einer Ferro
sulfatlOsung mit Natriumbicarbonat (Austr., Brit. Natriumcarbonat). Damit das 
Ferrocarbonat moglichst wenig oxydiert wird, wendet man die Ferrosulfatlosung 
hei.B (!) an, die Erwarmung der NatriumbicarbonatlOsung dagegen solI nicht iiber 
60 0 hinausgehen. Man bringt die Natriumbicarbonatlosung in eine passende Flasche 
(auf 100 g Ferrosulfat nimmt man eine 21-Flasche, die gut vorzuwarmen ist), fil
triert die hei.lle Ferrosulfatlosung dazu, fiiIlt die Flasche sofort mit ausgekochtem 
Wasser vollig an und liiJlt unter Verschlie.llen der Flasohe mit einem Kork ab
setzen. Nach dem Absetzen hebert man die iiber dem Niedersohlag stehende Fliis
sigkeit ab, fiillt die Flasohe wiederum mit ausgekoohtem Wasser vollig an, sohiittelt 
um, liiJlt absetzen und hebert wieder abo Dieses Auswasohen mit heillem Wasser 
wiederholt man so oft, bis die iiberstehende Fliissigkeit n:ach dem Ansauern mit 
Salpetersaure, durch Bariumohloridlosung kaum nooh getriibt wird. (Zum Ab· 
hebern bedient man sioh dabei eines unten umgebogenen Hebers, um ein Auf
riihren des Niedersohlages naoh Moglichkeit zu vermeiden.) 1st dieser Punkt erreioht, 
so lallt man den Niedersohlag sioh mogliohst dioht absetzen, hebert die Waschfliissig
keit tunliohst vollstandig ab und giellt alsdann den riiokstandigen Breiin eine PorzeIlan
sohale, welohe die vorgeschriebene Menge Zuoker bereits enthiLlt. Die letzten Reste 
kann man mit Hille von mehreren kleinen Mengen Alkohol dazubringen. Man 
dampft nun die Zuokermisohung im Wasserbad unter stetem Riihren rasoh zur 
Trookne; zerreibt den trocknen Riickstand, bringt ihn durch Vermisohen mit Zuoker 
auf das geforderte Gewioht und hierauf sofort in vorgewarmte, dicht versohlie.ll
bare Gefa.lle. 

Germ., Belg., Helv., Japan., Norveg., ROB8_: In eine hinreichend geraumige Flasche filtriert 
man eine Losung von 70 T_ Natriumbicarbonat in 1000 T_ Wasser (von 50-60 0). In diese 
Losung gieBt man eine filtrierte Losung von 100 T. Ferrosulfat (Germ. mit Weingeist gefiillt) 
in 400 T. siedendem Wasser_ Der Niederschlag wird wie oben angegeben ausgewaschen, dann 
in eine Porzellanschale iibergefiihrt, die 20 T. Milchzuckerpulver und 60 T. Zuckerpulver ent
halt und mit diesen zur Trockne verdampft und ausgetrocknet. Der Trockenriickstand wird 
zerrieben und durch Vermischen mit Zuckerpulver auf 200 T_ gebracht. - Helv. laBt das Ab
setzen bei 70 0 in heiBem Wasser oder im Dampfbad vor sich gehen. - AU8tr.: Eine siedende 
Losung von 300 T. krist. Natriumca.rbonat in 1200 T. Wasser wird mit 50 T. gereinigtem 
Honig vermischt. Dann setzt man unter Umschwenken in kleinen Anteilen 250 T. priicipitiertes 
Ferrosulfat hinzu (das Schiiumen liiBt sich durch Zusatz kleiner Mengen Weingeist unterdriicken). 
Der Niederschlag wird, wie oben angegeben, gewaschen, mit 150 T. Zuckerpulver und 50 T. Milch
zucker eingedampft bzw_ eingetrocknet und mit Zuckerpulver zu 500 T. erganzt. - Brit.: In 
eine Losung von 105 g Natriumcarbonat (NazCOs + lOHzO) in 150 g siedendem Wasser gieBt 
man unter Umriihren eine Losung von 97,5 krist_ Ferrosulfat und 15 g Starkesirup in 300 g sie
dendem Wasser. Nach dem Vermischen mit 400 g siedendem Wasser liiBt man den Niederschlag 
sich absetzen. Die Fliissigkeit wird abgegossen und der NiederschIag zweimal mit je 400 g heiBem 
Wasser naohgewaschen. Der gewaschene Niedersohlag wird mit 15 g Starkesirup gemischt und 
bei einer 100 0 nioht iibersteigenden Temperatur getrocknet. Gehalt an Eisen = mindestens 
50% FeCOs' - Amer.: Eine heiBe Losung von 50 T. kristall. Ferrosulfat in 200 T. heiBem 
Wasser, die mit einigen Tropfen verd. Schwefelsaure v.ersetzt ist, wird in eine Losung von 35 T. 
Natriumbicarbonat in 500 T. Wasser, das nicht iiber 50 0 heiB sein solI, eingetragen, der Nieder
schlag, wie oben angegeben, ausgewaschen, mit 80 T. Zucker eingedampft und schlieBlich mit 
Zucker auf das Gesamtgewicht von 100 T. gebracht. - 1m Texte der Japan. III befindet sich 
ein Druckfehler; an Stelle von 50 T. muB es 5 T. Ferrosulfat heiBen (auf 3,5 T. Natriumbicarbonat). 

Anmerkung. Es ist nicht notig, zur Darstellung des Ferrocarbonats das mit Wein
geist gefallte teure Ferrosulfat der ~erm. zu verwenden. Man verwendet reines kristallisiertes 
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Ferrosulfat oder einfach eine frischbereitete Losung von Ferrosulfat, wie man sie 
durch Auflosen von Eisen nach der Vorschrift zur Darstellung von Ferrum sulfuricum erh/i1t. 
Wenn diese Losung etwas iiberschiissige Schwefelsaure enthalt, so macht dies nichts aus. Die 
anzuwendende Menge Natriumbicarbonat richtet sich nach der Menge der angewandten 
Schwefelsaure. Der Eisengehalt der FerrosulfatlOsung wird in gleicher Weise ermittelt, wie bei der 
Darstellung von Liquor Ferri sesquichlorati, namlich durch Zuriickwagen des ungelOst gebliebenen 
Eisens. Den lO T. Ferrosulfat der Vorschrift der Germ. entsprechen 2 T. Eisen. 

Nach der Vorschrift der Germ. solI die Fallung und das Auswaschen des Ferrocarbonates in 
einer geraumigen Flasche vorgenommen werden. Bei "der Darstellung kleinerer Mengen, etwa 
100-200 g des Praparates, laBt sich dies auch ganz gut ausfiihren. Will man aber groBere Mengen 
darstellen, etwa 1 kg, so miiBte man eine Flasche von lO-15 Liter Inhalt benutzen, und da das 
Auswaschen mit siedendheiBem Wasser geschehen solI, ist die Gefahr des Zerspringens der Flasche 
recht groB. AuBerdem ist es unvorteilhaft, daB man die zur Fallung notige groBe Flasche zum 
Auswaschen immer wieder mit Wasser ganz anfiillen muB. Man kommt mit viel weniger Wasser aus, 
wenn man das Auswaschen in einer kleineren Flasche oder Kolben vornimmt, und die groBe 
Flasche wird vollstandig umgangen, wenn man die Fallung in einem Steintopf oder emaillierten 
Kessel ausfiihrt. Durch die Anwendung einer Flasche bei der Fallung solI die Oxydation des 
Ferrocarbonates durch den Sauerstoff der Luft moglichst verhindert werden. Vollkommen laBt 
sich die Oxydation auch dann nicht vermeiden, und bei Verwendung eines Kessels oder Stein
topfes ist sie kaum erheblicher, als bei Verwendung einer Flasche. Durch das in groBer Menge 
entwickelte Kohlendioxyd wird bei der Fallung selbst die Luft vollstandig abgehalten, beim Stehen 
bildet sich allerdings auf der Oberflache der Fliissigkeit eine Raut von braunem Oxyd, aber dieses 
laBt sich durch AbgieBen sehr leicht entfernen, und der dadurch bedingte Verlust an Eisen ist so 
gering, daB er bei der zulassigen Schwankung im Eisengehalt des fertigen Praparates nicht ins 
Gewicht falIt. Am einfachsten verfahrt man zur Darstellung von 1 kg des Praparates in folgender 
Weise: 115 g eiserne Nagel werden mit 180 g konz. Schwefelsaure und lOOO g Wasser erwarmt, 
bis die Gasentwicklung aufgehort hat. Die Losung wird filtriert, das Filter mit Wasser nach
gewaschen, und das Filtrat mit 5 g verd. Schwefelsaure versetzt. Das ungeloste Eisen wird ge
trocknet und gewogen. Die filtrierte Losung wird mit 1 Liter Wasser verdiinnt und zum Sieden 
erhitzt. In einem emaillierten Kochkessel von 12 Liter Inhalt erhitzt man 5 Liter Wasser auf etwa 
600 und lost darin 360 g Natriumbicarbonat unter Umriihren auf. Dann wird die heiBe Ferrosulfat
IOsung unter Umriihren in die Natriumcarbonatlosung allmahlich eingegossen, der Kessel mit 
dem Deckel verschlossen, und die Temperatur des Inhalts etwa '/2 Stunde lang auf 70-80° gehalten. 
Dann wird der Kessel schrag gestellt und ruhig stehen gelassen. Die Fliissigkeit wird dann von 
dem Niederschlag soweit wie moglich abgegossen, der Niederschlag einmal in dem Kessel mit etwa 
21/2 Liter heiJlem Wasser ausgewaschen, dann mit etwa 21/2 Liter heiBem Wasser in einen 
Kochkolben von 3 Liter Inhalt gespiilt und der Kolben mit dem Wasser ganz gefiillt. Der Kolben 
kann durch ein aufgelegtes Uhrglas oder mit einem Korkstopfen lose verschlossen werden. Der 
in einem Kommentar zur Germ. vorgeschlagene VerschluB mit einem N atronkalkrohr 
ist zwecklos. Nach dem Absetzen wird die Fliissigkeit abgehebert, und das Auswaschen mit 
heiBem Wasser noch 3-4 mal wiederholt, bis eine Probe des Waschwassers, mit Salzsaure 
angesauert, durch Bariumnitratlosung nicht mehr sofort getriibt wird. Der Niederschlag wird 
dann mit wenig Wasser in eine Porzellanschale gespiilt, mit lOO g Milchzucker versetzt und 
zur Trockne verdampft. Es empfiehlt sich nicht, bereits einen Teil des Rohrzuckers beirn Ein
dampfen zuzusetzen, wie von der Germ. vorgeschrieben; die Masse wird dann sehr hart und laBt 
sich schwer pulvern. Die getrocknete, feingepulverte Masse wird mit so viel feingepulvertem Rohr
zucker gemischt, daB die Gesamtmenge das 8-9fache des in Losung gegangenen Eisens betragt. 
Dann bestimmt man den Gehalt an Eisen und stelIt den Gehalt schlieBlich durch weiteren Zusatz 
von Rohrzucker auf 9,5-10% Fe ein. Man kann auch gleich in dem feingepulverten Gemisch 
von Ferrocarbonat und Milchzucker den Eisengehalt bestimmen (unter Anwendung von 0,3-0,4 g) 
und dann mit Rohrzucker auf den richtigen Gehalt einstellen. 

Eigenschajten. Ein griinlichgraues, hygroskopisches Pulver von anfangs 
siiBem, hinterher von mildem Eisengeschmack. Beim UbergieBen mit verdiinnter 
Salzsaure lOst es sich unter Aufbrausen (Entwicklung von Kohlensaure) zu einer 
gelblichen Fliissigkeit auf. Bei sorgsamer Bereitung sind von dem vorhandenen 
Gesamteisen etwa 25% als Ferrihydroxyd und etwa 75% als Ferrocarbonat 
zugegen; die salzsaure Losung gibt daher sowohl mit Kaliumferrocyanid, wie 
auch mit Kaliumferricyanid einen blauen Niederschlag. 

Priifung. a) Die mit Hilfe einer moglichst geringen Menge Salzsaure her
gestellte Losung von 0,2 g des Praparates in 10 ccm Wasser darf durch Bariurnnitrat
losung hochstens schwach getriibt werden (Sulfate). 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 9,5-10% Fe. (Germ.) 1 g des Praparates 
wird in einem Glasstopfenglas von etwa 200 ccrn in 10 ccrn verd. Schwefelsaure kalt 
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gelost, die Losung mit Kaliumpermanganatlosung (0,5: 100) bis zur schwachen, klirze 
Zeit bestehen bleibenden Rotung und nach dem Wiederverschwinden der Rotfarbung 
mit 2-3 g Kaliumjodid versetzt. N ach einstiindigem Stehen im geschlossenen Glas 
wird mit l/lO·n.Natriumthiosulfatlosung titriert (Starkelosung etwa 10 ccm). Es 
miissen 17,0-17,8 ccm verbraucht werden ~ 0,0948-0,0992 g Fe in 1 g (1 ccm 
l/lO·n.Natriumthi~sulfatlosung = 5,585 mg Eisen). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1326. 

Will man den Gehalt an Ferroearbonat fiir sieh bestimmen, so lost man 1 g des Pra· 
parates in 10 eem verd. Schwefelsaure und 20 eem Wasser und titriert mit l/lO·n.Kaliumpermanganat. 
losung, bis die Rotfarbung kurze Zeit bestehen b1eibt. 1 eem l/lO·n.Kaliumpermanganatlosung 
= 11,6 mg FeCOa. Amer. laJ3t die Losung von etwa 2 g des Praparates (genau gewogen) in 
15 eem verd. Sehwefelsaure, mit Wasser auf etwa 100 eem verdiinnt, mit l/lO·n.Kaliumdiehromat. 
losung titrieren, bis die Tiipfelprobe mit KaIiumferrieyanid keine Blaufarbung mehr gibt. Es 
sollen mindestens 15 0/ 0 FeCOa gefunden werden; 1 cem l/lo·n.Kaliumdiehromatlosung = 
11,6 mg FeCOa. 

Aufbewah'I'Ung. In gut gesehIossenen GefaJ3en. 

Massa pilularum Ferri carbonici. Massa pilularum Valleti. Massa 
Ferri Carbonatis. 1m wesentlichen eine Zucker und Honig enthaltende 
Ferrocarbonatmischung, die wie bei Ferrum carbonicum saccharatum angegeben 
herzustellen ist. 

Gall.: Man lost 100 g kristall. Ferrosulfat in 400 g heiBer 50fuiger Zucker
losung und gieBt die heilie Losung in eine noch heiBe Losung von 120 g 
kristaU. Natriumcarbonat in 1000 g 5 Ofoiger ZuckerlOsung. Der Niederschlag wird 
in einer stets vollig gefiiUt und gut verschlossen zu haltenden Flasche mit heiBer 
Zuckerlosung gewaschen, bis das Waschwasser nach dem Ansauern mit Salpeter
saure durch Bariumnitrat nicht mehr merklich getriibt wird. Dann bringt man 
ihn auf ein mit Zuckersirup angefeuchtetes Leinen·Kolatorium, laBt die Fliissigkeit 
ablaufen und preBt unter der Presse allmiLhlich, aber stark abo Den PreBriickstand 
bringt man in eine Porzellanschale, fiigt 30 g Honig und 30 g Milchzucker zu und 
dampft zur Konsistenz eines dicken Extraktes ein, aus dem mit Hilfe von (etwa 
40 g) SiiBholzpulver 700 Pillen geformt werden. - .Amer.: Man fant eine erkaltete 
Losung von 100,0 g kristall. Ferrosulfat in 200,0 g heiBem Wasser + 20 ccm Zucker
sirup mit einer gleichfalls kalten Losung von 46,0 g getrocknetem Natriumcarbonat 
in 200,0 g Wasser, dekantiert, wascht mit Zuckerwasser (1 T. Zuckersirup, 19 T. Was
ser) aus, sammelt auf einem Leinen·Kolatorium, preBt moglichst stark und dampft 
den Riickstand in einer Porzellanschale mit 38,0 g gereinigtem Honig und 25,0 g 
Zucker bis zum Gewicht von 100,0 g im Wasserbad abo 

Pilulae Ferri carbonici Valleti, VALLlIITsche Eisenpillen, Pilules de 
carbonate ferreux, werden aus vorstehend besehriebener Masse hergestellt und 
unterseheiden sieh lediglieh dadurch von den mehr gebraUOhIichen BLAUDsehen Eisenpillen 
(siehe weiter unten), daB sie das Ferroearbonat bereits fertig gebildet enthalten, wahrend es 
bei Herstellung der BLAUDsehen Pillen sich erst frisch bildet. Jede Pille enthalt etwa 0,03 g 
Fe. Pilulae Valleti (Relv.) siehe S. 1257. 

Pilulae Ferri carbonici Blaudii. BLAUDsche Pillen. Iron Pills. Pills 
of Ferrous Carbonate. Pilules de Blaud. Pilules de carbo
nate de fer composees. Pilulae Carbonatis ferrosi. Pilulae 
Ferri (sulfurici). Pilulae Blaudii alcalinae. Wahrend man bei derRer· 
stellung dieser Pillen friiher das Eisencarbonat ad hoc fallte, mit den anderen Ingredienzien 
mischte und das Ganze zur Pillenmasse eindampfte, laJ3t man zur Zeit die ehemische Umsetzung 
zwischen Ferrosu1fat und der vorgeschriebenen Menge Kaliumearhonat meist in der fertigen 
Pillenmasse vor sich gehen. Die naeh der Vorschrift der Germ. hergestellten Pi11en enthalten 
je annahernd 0,028 g Eisen. 

Man verreibt die vorgesehriebenen troekenen Best&ndteile sehr fein und innig und 
stiiJ3t sie mit dem vorgesehriebenen Glycerin (Sirup. simplex usw.) zur Pil1enmasse an. Letztere 
ersoheint rein griin und zunaehst kriimelig und sprode, wird aber beim Kneten in der Rand 
plastisch und laJ3t sieh sehr gut zu Pillen ausrolIen, die in sehr gut sehlieBenden GefaJ3en auf
zubewahren sind: Fiir 100 Pillen sehreiben vor: 



Ferroaulfat (getrocknet) 
Ferroaulfat (FeSO. + 7 H.O).) 
Kaliumca.rbonat 
Gebrannte Magnesia 
Zucker 
M1Ichzucker 
ElblschwurzeI .. ) 
SiiBholzwurzel 
TragantlJ . 
Gummi arabicum 
Honig 
Zuckersirup 

Ferrum. 

Germ., 
Japon. Amer. Austr. Dan. 

9,0 9,0 

7,0 
0,7 
3,0 

1,3 

16,0 
8,0 

4,0 

1,0 

1,0 

5,0 
2,5 
0,5 
2,0 

7,0 

15,0 
1,5 
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Helv. Hisp. Hung. Ital. Nederl. Norv. Suec, 
6,5 8,0 9,0 6,5 

5,0 
2,0 
5.5 

4,0 

16,0 12,0 15,0 
8,0 6,0 15,0 

6,0 
2,0 4,0 

6,0 
1,0 8,0 

6,5 
1,0 
1,0 

0,4 

7,0 
2,0 
2,0 

7,0 

4,0 

3,0 

Glycerin ••• ) 4.0 {- 3,0 6,0 q. a. q. s, 
Wasser -aa q.a. etwa15Tr. -

4,0 5,5 q.s. 

Belg.: In einer Porzellanschale werden 8 g Gummi arabicum, 3 g Glycerin und 25 g Zucker
sirup auf dem Wasserbad bis zur Losung des Gummis erhitzt, dann werden 100 g gepulvertes 
Ferrosulfat (FeS04 + 7H20) und darauf 62 g Natriumbicarbonat hinzugemischt und die Masse 
bis zur mehr harton ala weichen Pillenkonsistenz eingedampft. Aus der Masse werden Pillen von 
je 0,25 g hergestellt. Diese Vorschrift gilt fiir BLAUDSche und VALLETsche Pillen. - GaZZ.: In 
einer Porzellanschale werden 2,5 g Gummi arabicum in 15 g Wasser gelost, 7,5 g Zuckersirup 
und 15 g Ferrosulfat (FeS04 + 7H20) hinzugefiigt und gemischt. Dann werden 7,5 g gepulvertes 
Kaliumcarbonat und darauf 5 g Siillholzpulver zugesetzt und die Masse zur Pillenkonsistenz 
eingedampft (auf etwa. 30 g). AUB der Masse werden 100 Pillen hergestellt. - Brit.: 33 g ge· 
trooknetes Ferrosulfat werden mit 31 g Stii.rkesirup (Glu!loile Brit.) und 2 ccm Wasser verriebeD, 
dann werden 21 g getrocknetes Natriumcarbonat hinzugefiigt und die Mischung nach 10 Mi· 
nuten mit 2 g Traganth und 8 g Gummi arabicum zu einer Masse angestollen, aus der die Pillen 
von dem vorgeschriebenen Gewicht hergestAllt werden. - Dan. hat auller grollen BLAUDSchen 
Pillen, Pilulae Blaudii majores, mit je etwa 0,03 g Eisen, kleine, Pilulae Blaudii minores, die 
nur 1/8 so groll sind und etwa je 0,01 g Eisen enthalten. - Germ. 6 schreibt vor, dall die Pillen 
zur Abgabe frisch zu bereiten sind. 

Zu konspergieren sind die BLAUDschen Pillen mit Lycopodium (Germ., Amer., 
Dan., Brit., Helvet., Japon., Portug., Suec.), mit Zimtpulver (Austr.), mit Silber (Belg., Gall., 
Nederl.), mit Tolubalsam, in Chloroformgelost (Hung.). 

Pilulae Ferri carboniei Blaudii LENHARTZ: Ferr. sulfuric. (Germ.) 120,0, Sacchar. alb. 
pulv. 40,0, Glycerin. ,42,0, Kal. carbonic. pulv. 60,0, Natr. bicarbonic. 60,0 werden zu 1000 Pillem 
verarbeitet. - Ferrosulfat, Zucker und Glycerin werden der Reihe nach zu einer vollig gleich. 
mii.lligen Masse gemischt, dann erst werden Kaliumcarbonat und zuletzt Natriumbicarbonat 
zugesetzt; die gut durchgearbeitete Mischung wird auf das Dampfbad gebracht und mit Aqua 
destillata 75,0 angeriihrt. Nach zwei· bis dreitii.gigem Stehen auf dem Dampfbad wird eine 
Mischung von Magnesia usta 10,0 und Rad. Althaeae pulv. 20,0 zugesetzt. Man dampft bis zurn 
Gesamtgewicht von 300,0 ein und setzt beim Durchkneten der Pillenmasse noch etwas Glycerin
salbe zu. Das Gewicht der einzemen Pille soIl etwa 0,3 g betragen. 

Compound Pills of Iron (Nat. Form.). 
Myrrhae 9,75 
Natrii carbonici cryst. 
Ferri sulfurici cryst. 
Sirupi Sacchari 

Fiant pilulae 100. 

aa 4,85 
q. s. 

Mlxtura antlhectlca GRIFFITillI. 
GRIll'FITHsche Mixtur. Mixtura antl

phthisica GRIFFITH. Mixtura Ferri com-
posita (Erganzb. III U. Hamb. Vorachr.) 

1. Ferri sulfurici 1,25 
2. Kalii carbonici 1,50 
3. Aquae Menthae crispae 250,0 
4. Myrrhae pulveratae 4,0 
5. Sacchari 15,0. 

Man lOst 1 und 2 getrennt in 3, mischt, reibt 4 
mit 5 fein und reibt es mit der Losung an. 

Dan. 
Ferri sulfurici 
Kalil carbonici 
Aqua Roaae 
Myrrhae pulv. 
Sirupi simplicia 

10,0 
7,0 

868,0 
15,0 

100,0. 

PlIulae Ferri compositae (Dan. u. Norveg.). 
Pilulae Myrrhae ferratae. Pilulae Ferri 

compo GRIll'll'ITHII. t) 
Myrrhae pulveratae 10,0 
Kalii carbonici 5,0 
Ferri sulfurici sicci 3,0. 

Glycerlni q. S. ad pilulas 100. 

Pllulae Blaudll cum Lecithlno 
(F. M. Germ.). 

Ferri sulfurici sicc. 
Kalli carbonici 
Sacchar. alhi 
Magnes. ustae 
Had. Althaeae pulv. 
Lecithini 
Glycerini 

Fiant pilulae 50. 

9,0 
7,0 
3,0 
0,7 
1,3 
3,0 

q. a. 

Pilulae Ferri carbonlcl (Helv.). 
Pllulae VALLETI. 

Gummi arabici 2,5 
Ferri carbonici saccharati 20,0 
Glycerini gtts. VII 
Aquae q. a. 

Fiant pilulae 100. 

*) ltal. lii.llt das krist. Ferrosulfat vor dem Mischen mit den iibrigen Bestandteilen bei 
400 trocknen. **) Germ. 6 statt Eibischwurzel Extr. Faecis 1,3. 

***) Helv. Mischung von 1 T. Glycerin mit 3 T. Wasser. 
t) Die Originalvorschrift von GRIFFITH enthii.1t fiir 100 PilleD nooh 2,5 g Enzianerlrakt! 
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Pulvls Ferri moschatus (F. M. Germ.). 
Ferri carbon. saccharati 0,3 
Sem. Myrist. poly. 0,2. 

Sirupus Ferri carbonlcl. 
Sirupus ferratus. 

Massae pilularum V ALLETI 2,0 

Dentur tal. dos. No. X. 
Aquae destillatae 5,0 
Sirupi Sacchari 93,0. 

Umgeschiittelt taglich 2-4mal 1 KinderWffel. 

Ferrum chloratum. Eisenchloriir. Ferrochlorid. Ferrous Chloride. 
Protochlorure de fer officinal. Ferrum chloratum crystaIIisatum (viride). 
FeCl2 + 4H2 0. Mol.-Gew. 199. 

Darstellung. In einen Glaskolben bringt man 150 T. reine Salzsaure (25% HCI) und 
gibt dazu allmahlich 35 T. Eisen (kleine Nagel oder Draht). Wenn die Gasentwickelung bei ge
wohnlicher Temperatur fast aufgehort hat, so erwarmt man den Kolben einige Zeit maBig" bis 
die Einwirkung der Saure auf das Eisen vollig beendet ist. Man filtriert dann rasch und dampft 
das Filtrat alsbald in einer Porzellanschale iiber freiem Feuer bis zum Salzhautchen ein. Man 
fiigt zu der Fliissigkeit dann 1 T. Salzsaure (25 0/ 0) hinzu und dampft unter Umriihren mit einem 
Glasstab bis auf 98-100 T. Riickstand ab oder so lange, bis eine Probe, auf einen kalten Gegen
stand gebracht, zu einer Kristallmasse erstarrt. Man laBt dann die ganze Menge erstarren, zer
riihrt die Kristallmasse und fiiUt sie sofort in gut zu verschlieBende GefaBe. 

Eigenschaften und Erkennung. ,Griinliehes kristallinisehes Pulver, das sieh 
in der gleiehen Menge Wasser unter Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure mit 
griiner Farbe klar lost. Die mit Wasser verdiinnte Losung gibt mit Kalilauge einen 
schmutziggriinen, mit Kaliumferrieyanidlosung einen tiefblauen Niederschlag. Die 
wasserige, mit Salpetersaure versetzte Losung (0,5 g + 10 eem) gibt mit Silbernitrat
IOsung einen weillen Niedersehlag. 

Priifung. a) Die Losung von 1 g Eisenehloriir in 3 eem Wasser und einigen 
Tropfen Salzsaure mull klar sein und beim Vermisehen mit 10 eem .Weingeist klar 
bleiben (fremde Salze). - b) Die Losung von 0,5 g Eisenchloriir in 10 eem Wasser 
und einigen Tropfen Salzsaure darf dureh Bariumnitratlosung nieht verandert werden 
(Sulfate). - c) Wird die Losung von 1 g Eisenehloriir in 1 eem Wasser und einigen 
Tropfen Salzsaure mit 3 eem Zinnchloriirlosung versetzt, so darf die Mischung inner
halb 1 Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). - d) Die Losung von 0,5 g 
Eisenehloriir in etwa 1 eem Wasser wird mit etwa 1 cem Salpetersaure versetztunderhitzt, 
bis sie eine gelbe Farbe angenommen hat, mit 10 eem Wasser verdiinnt, mit 
Ammoniakfliissigkeit im 1Jbersehull versetzt und filtriert; das Filtrat mull farblos 
sein (Kupfer). 

Aufbewahrung. Am besten im hellen Licht, in gut schlieBenden Glasern. 

Ferrum chloratum siccum. Trockenes Eisenehloriir. Ferrum chloratum insola
tione paratum. Zusammensetzung annahernd FeC12 + 2 H 2 0. 

Darstellung. Die wie bei Ferrum ehloratum erystallisatum dargestellte heiBe Eisenchloriir
losung wird statt mit 1 T. mit 3 T. Salzsaure versetzt und weiter eingedampft, bis eine Probe der 
Masse erstarrt. Die erkaltete Kristallmasse wird gepnlvert und auf Porzellantellern in etwa 0,5 cm 
dicker Schicht dem hellen Sonnenlicht ausgesetzt. Wenn die auBere Schicht weill geworden ist. 
wird das Pulver umgeriihrt und die Einwirkung des Sonnenlichtes so lange fortgesetzt, bis eine 
Probe, in Wasser gelost, mit Kaliumferrocyanidlosung sofort hochstens eine schwache Blau
farbung gibt. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, wenig hygroskopisch, im Wasser fast kIar loslich. Die 
w1i.sserige Losung gibt mit Kaliumferrocyanidlosung eine weiBliche Triibung, die erst allmahlich 
blau wird. Es enthalt etwa 80 0/ 0 wasserfreies Eisenchloriir. 

Priifung. Wie beim kristallisierten Eisenchloriir. 
Aufbewahrung. Am besten im hellen Licht, in gutschlieBenden kIeinen Glasern. 

Liquor Ferri chlorati (Erganzb.) Eisenchloriiriosung. Chloruretum ferrieum 
liquidum (!tal.). Eine Losung von Eisenchloriir, FeCI2 • mit einem Gehalt von 10% 
Eisen oder 22,7 0/ 0 wasserfreiem Eisenehloriir, FeCI2 • Mol.-Gew. 127. 

Darstellung. 110 T. E i sen (Nagel oder Draht) werden in einem geraumigen Kolben mit 
520T. Salzsaure (25 0/ 0 HCI) so lange gelinde erwarmt, bis keine GasentwickIung mehr stattfindet. 
Dann wird die Eisenchloriirlosung mit 1 T. Salzsaure versetzt und rasch filtriert. Das Filter wird 
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mit Wasser nachgewaschen, und das Gewicht der Losung mit Wasser auf 1000 T. gebracht. (Der 
kleine Zusatz von Salzsaure vor dem Filtrieren hat den Zweck, eine Oxydation wahrend des Fil
trierens zu vermeiden; eine vollkommen saurefreie Eisenchloridlosung oxydiert sich sehr leicht 
an der Luft.) 

Eigenschaften. Klare grunliche Fliissigkeit, die Lackmuspapier schwach 
rotet. Spez. Gew. 1,226-1,230. 

PrUfung. a) Eine Mischung von 2 ccm Eisenchloriirlosung und 6 ccm Weingeist 
muB kIar sein (fremde Salze). - b) Durch Schwefelwasserstoffwasser dad Eisen
ehloriirlosung nur sehr schwach weiBlich getrubt werden (Eisenchlorid, das die Ab
scheidung von Schwefel bewirkt). - c) 5 ccm Eisenchloriirlosung werden mit 2-3 ccm 
Salpetersaure versetzt und erhitzt, bis die Flussigkeit braun geworden ist. Nach 
dem Verdunnen mit 20 ccm Wasser wird Ammoniakflussigkeit in tJberschuB zu
gesetzt und filtriert; dasFiltrat muB farblos sein(Kupfer). - d) 10 ccm des Filtrates c 
diirfen durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (fremde Metalle). -
e) 10 ccm des Filtrates c diirfen nach dem tJbersattigen mit Essigsaure durch Barium
nitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). 

Solutio subchloreti ferrici (Dan. Suec. Norv.) ist eine Eisenchlorlirlosung mit einem 
Gehalt von 3,5 %Eisen, spez. Gew. 1,050. Sie wird durch Verdiinnen von 3,5 T. Eisenchlorlir
losung des Erganzb. mit 6,5 T. Wasser dargestellt. 

Liquor Ferri Protochloridi. - Nat. Form.: Ferri metallici 160,0 g, Acidi hydrochlorici 
(31,9%) 625,0 g, Glycerini 250,0 cern, Acidi hypophosphorosi diluti (10%) 10 cern, Aquae destil
latae q. s. ad 1000 cern. 

Tinctura Ferri chlorati. Eisenchloriirtin ktur. Erganzb.: 25 T. frisch dargestelltes 
Eisenchloriir (FeCI2 + 4 H20) werden in einer Mischung aus 1 T. Salzsaure und 225 T. verd. 
Weingeist geliist. Eine gelblichgriine Fliissigkeit, in kleinen Flaschen im hellen Tageslicht 
aufzubewahrenl 

Sirupus Ferri Protochloridl (Nat. Form.). 
Syrup of Protochloride of Iron. 

Liquoris Ferri ProtocWoridi 
(Nat. Form.) s. vorher. 50 ccm 

Glycerini 125 " 
Aquae Aurantii Florum 125 " 
Sirupi Sacchari q. s. ad 1000 " 

Ferrum citricum oxydatum. 
nensaures Eisenoxyd. Ferric 
C3 H4(OH)(COOhFe + x aqua. 

Ferricitrat. Eisenoxydcitrat. Citro
Citrate. Citrate de fer. 

Darstellung. Frisch ge£alltes und gut abgepreBtes Eisenhydroxyd aus 25 T. Eisen
chloridlosung (10 % Fe) (Darstellung siehe unter Liquor Ferri subacetici, S. 1246) werden in einer 
Flasche mit einer Losung von 9 T. Citronensaure in 35 T. Wasser vor Licht geschlitzt unter 
haufigem Umschlitteln so lange stehen gelassen, bis moglichst vollstandige Auflosung eingetreten 
ist. Notigenfalls erwarmt man etwas, aber nicht liber 50°. Sobald alles gelost erscheint, filtriert 
man. Die filtrierte Losung wird bei gelinder Warme (45-50°) bis zur Sirupdicke eingedampft und 
auf Glasplatten ausgestrichen, bei 30---45° getrocknet. Ausbeute 12 T. 

Eigenschaften und Erkennung. Dunne, rubinrot durchscheinende Blattchen; 
beimErhitzen verkohlt es unter Entwickelung eines eigenartigen Geruches und Hinter
lassung von Eisenoxyd. In Wasser ist es langsam, aber vollstandig loslich. 

Die wasserige Losung (I g + 10 ccm) schmeckt schwach eisenartig und rotet 
Lackmuspapier schwach. Schwefelwasserstoff gibt keinen Niederschlag von Schwefel
eisen; Ammoniakfliissigkeit gibt infolge Bildung von loslichem Ferri-Ammonium
citrat keine FaUung. Natronlauge fallt Eisenhydroxyd aus; wird die von diesem 
abfiltrierte Flussigkeit mit Essigsaure neutralisiert, mit Calciumchloridlosung ver
setzt und erwarmt, so entsteht ein kristallinischer Niederschlag von Calciumeitrat. -
Die wasserige Losung (1 g + 10 cem) gibt mit Kaliumferroeyanidlosung eine blaue 
Farbung, naeh dem Ansauern mit Salzsaure einen blauen Niedersehlag. 

PrUfung. a) Die wasserige Losung (1 g + 10 cem) darf naeh Zusatz von 
etwas Salpetersaure durch SHbernitratlosung nur opalisierend getrubt werden 
(Chloride). - b) Die wasserige Losung (1 g + 10 cem) dad mit Kaliumferrieyanid
Wsung hoehstens eine blaugrunliehe Farbung geben l(Ferrosalze). - c) Der Verbren-
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nungsriickstand (von 1 g Ferricitrat) darf feuchtes rotes Lackmuspapier nicht blauen 
(Alkalisalze). - d) Wird aus der wasserigen Losung (lg+ 1Occm) das Eisen mit 
Kalilauge ausgefallt. und das Filtrat mit Essigsaure angesauert, so darf auch bei 
langerem Stehen keine kristallinische Ausscheidung auftreten (Weinsaure gibt Kalium
bitartrat). 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 19-20% Fe (Erganz~.) (Amer. verlangt 16°/oFe.) 
Man lost 0,5 g Ferricitrat in einem Glasstopfenglas in 2 ccm Salzsaure und 15 ccm 
Wasser, fiigt 2-3 g Kaliumjodid hinzu und la3t die Mischung in d~m verschlos
senen Glas 1 Stunde lang stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen 
17-18 ccm 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein = 19,04-20,16% Fe 
(rund 19-20%). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. 0,1-0,5 g drei - bis viermal tiiglich. 

Ferrum citricum ammoniatum fuscum. Braunes Ferri-Ammonium
oitrat. Eisenoxydammoniumcitrat. Citronensaures Eisenoxyd
Ammonium. Iron anp Ammonium Citrate. Citrate de fer ammo
niacal. Ferrid-Ammonium citricum fuscum. 

Da'l'sfellung. Eine frisch hergestellte LOsung von Ferricitrat wird mit Citronensaure 
und dann mit Ammoniakfliissigkeit bis zur alkalischen Reaktion versetzt und auf Glasplatten 
bei gelinder Warme (nicht iiber 50°) eingetrocknet. Die Mengenverhaltnisse in den Vorschriften 
verschiedener Pharmakopoen weichen voneinander ab, und damit auch der Gehalt des Praparates 
an Eisen. 

Ergiinzb. III. Das frisch gefii.llte, ausgewaschene und abgepreBte Eisenhydroxyd 
aus 50 T. Eisenchloridlosung (10% Fe), (Darstellung siehe Liq. Ferri 8ubacetici S. 1246) 
wird mit 18 T. Citronensaure in 70 T. Wasser gelost, notigenfalls bis auf 500 erwarmt. 
Die hellrote Losung wird mit 9 T. Citronensaure und dann mit Ammoniakfliissigkeit 
bis zur alkalischen Reaktion versetzt, bei nicht iiber 50° zum Sirup eingedampft und auf Glas-
platten getrocknet (nicht iiber 500). . 

Helv. Eisenhydroxyd aus 100 T. Eisenchloridlosung wird mit 35 T. Citronen
saure in 70 T. Wasser gelost, die filtrierte Losung mit 'Ammoniakfliissigkeit bis zur 
alkalischen Reaktion versetzt, bei nicht iiber 500 eingedampft und auf Glasplatten getrocknet. 

Brit. Das gewaschene, nicht abgepreBte Eisenhydroxyd aus 200 ccm Ferrisulfat
losung (spez. Gew. 1,441) und 460ccm Ammoniakfliissigkeit wird mit 80 g Citronen
saure in 80g Wasser gelost, die Losung mit 110 ccm Ammoniakfliissigkeit versetzt, 
durch Flanell geseiht und bei nicht iiber 40° abgedampft und auf Glasplatten getrocknet. 

Gall. Das gewaschene, nicht abgepreBte Eisenhydroxyd aus 200 T. Eisenchlorid
losung (8,95 % Fe) wird mit 100 g Citronensaure in Losung gebracht. die Losung mit 
18 g Ammoniakfliissigkeit (20 % NHa) versetzt, einige Zeit bis auf 600 erwarmt, filtriert, 
bei 40-500 eingedampft und auf Glasplatten getrocknet. 

Eigenscha/fen und E'l'kennung. Diinne, durchscheinende, etwas hygro
skopische Blattchen von hellrotbrauner Farbe und salzigem, spater schwach eisen
artigem Geschmack. Beirn Erhitzen verkohlt es unter Entwickelung von Ammoniak 
und hinterla3t beim Gliihen Eisenoxyd. Es lost sich leicht in kaltem Wasser, kaum 
in Weingeist. Die wasserige Losung rotet blaues Lackmuspapier schwach. Sie wird 
durch Ammoniakfliissigkeit nicht gefiillt, aber dunkler gefiirbt. Auf Zusatz von 
Kali- oder N atronlauge entsteht ·ein Niederschlag von Eisenhydroxyd, beim Erwiir
men tritt Ammoniak auf. 

Prillung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 
Salpetersaure durch Silbernitratlosung nur schwach opalisierend getriibt werden 
(Chloride). - b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf mit Kaliumferricyanid
losung hochstens eine blaugriine Fiirbung geben (Ferrosalze). - c) Der Verbrennungs
riickstand (von Ig) darf angefeuchtetes rotes Lackmuspapier nur ganz schwach blauen 
(Alkalisalze). - d) Nach dem Ausfallen des Ferrihydroxyds aus der wasserigen 
Losung (0,5 g + 10 ccm) durch Kalilauge darf das Filtrat beim ttbersattigen mit 
(Essigsaure auch nach langerem Stehen keine kristallinische Ausscheidung geben 
Weinsaure ). 
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Gehaltsbestimmung. Gehalt an Eisen: Erganzb.: 13,7-14,5 % ]'e, Gall.: 
18 % Fe, Brit.: 31-32% Fe20a, Amer.: 16-18% Fe, HeZv.: 16,2-16,8% Fe. 

ErgolT/IZ!J.: 0,0 g braunes Ferri·Ammoniumcitrat werden in 2 ccm Salzsaure und 15 ccm 
Wasser gelOst und die L5sung etwa 3 Minuten auf dem Wasserbad erhitzt. Nach dem Erkalten 
fiigt man 2 g Kaliumjodid hinzu und laBt die Mischung 1 Stunde lang im geschlossenen GIas 
stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods miissen 12-13 ccm'/lO-n-Natriumthiosulfat-
15sung erforderlich sein = 13,4-14,5°/0 Eisen. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, in kleinen, gut verschlossenen GIasern. 
Anwendung. 0,2-1,0 g 3-4mal tiglich in Pulvern, Pillen oder L5sung. Zur Herstellung 

von Lichtpausen. 

Ferrum citricum ammoniatum viride. Grones Ferri-Ammoniumcitrat. 
Gehalt an Eisen mindestens 12,85%. 

Da'l'steUung. Das frisch gefallte, ausgewaschene und abgepreBte Eisenhydroxyd aus 
100 T. Eisenchloridl5sung (10% Fe) wird mit 36,25 T. Citronensaure und etwa 40 T. 
Wasser in Losung gebracht; die Losung wird auf etwa 2/3 eingedampft, und mit so viel 
Ammoniakfliissigkeit (10 0/0 NBs) versetzt, bis sie dunkelgrun geworden ist. Dann wird die 
Losung zur Sirupdicke abgedampft und auf Glasplatten eingetrocknet. 

Eigenschaften und E'I'kennung. Diinne, durchscheinende Blattchen von 
griiner oder gelbgriiner Farbe und salzigem, darauf schwach eisenartigem Geschmack. 
Beirn Erhitzen verkohlt es unter Entwickelung von Ammoniak und Hinterlassung 
von Eisenoxyd. - Es lost sich leicht in kaltem Wasser. Die Losung rotet blaues 
Lackmuspapier und scheidet, mit iiberschiissiger Kalilauge erhitzt, unter Entwicke
lung von Ammoniak Eisenhydroxyd aus. Das Filtrat gibt, mit Essigsaure angesauert 
und mit Calciumchloridlosung versetzt, in der Siedehitze allmahlich eine weiBe, 
kristallinische Ausscheidung. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 
einigen Tropfen verdiinnter Salpetersaure durch Silbernitratlosung hochstens 
opalisierend getriibt werden (Chloride). - b) Wird eine unter LichtabschluB bereitete 
Losung von 1,5 g griinem Ferri-Ammoniumcitrat in 5 ccm Wasser mit 1 ccm Kalium
ferricyanidlosung gemischt, so darf nicht sofort ein blauer Niederschlag entstehen 
(Ferroverbindungen). 

Gehal ts bestimm ung. Wie bei dem braunen Ferri-Ammoniumcitrat. Es mussen min· 
destens 11,5 ccm '/10-n.NatriumthiosulfatI5sung zur Bindung des bei Anwendung von 0,0 g Ferri· 
Ammoniumcitrat frei gewordenen Jods verbraucht werden = mindestens 12,85°/0 Fe. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschutzt. 
Anwendung. Wie braunes Ferri-Ammoniumcitrat. 

Cerevlsla ferrata. Sirupus Ferri cltrlcl ammonlatl. 
Eisenbier. Sirup. CltratiB ferrici ammonlati (Portug.). 

Ferri citrlcl 1,0 Sirop de citrate de fer ammoniacal 
Cerevisiae fUBeae 500,0. (Gall. 1884). 

Drei· bls vierma! taglich ein Weinglas voll. Ferri citrici ammoniati 
Aquae destillatae aa 25,0 

Pliulae Ferri cltrlcl (F. M. Berol. U. Germ.) 
Sirupi Sacchari (sp. G. 1,32) 950,0. 

Ferri citrici oxydati 5,0 Sirupus Ferri cltrlcl. 
Radicis Gentianae 1,0 Ferri citric! 
Extracti Gentianae 3,0. Aquae destillatae Ali 25,0 

Fiant piluiae 50. Sirupi Sacchari (sp. G. 1,32) 950,0. 

Vinum ferratum. Eisenwein. Stahlwein. Vinum Ferri citra tis. Wine of Iron 
Citrate. Vin chalybe. - Hispan.: 5 T. Ferriammoniumcitrat, 10 T. Wasser und 985 T. M&
laga. - Amer. VIII: 40 g Ferriammoniumcitrat, 100 ccm Zuckersirup, 60 ccm Apfelsinentinktur 
und WeiBwein ad 1000 ccm. - Brit.: 18 g Ferriammoniumcitrat werden in Pomeranzenwein 
(Brit.) ad 1000 ccm gelost, nach 3 Tagen filtriert. - Japon.: 2 Ferriammoniumcitrat in 98 T. 
WeiBwein zu IOBen. - Erganzb. und Gall. 1884: 5 T. Ferriammoniumcitrat und 1000 T. SiidweiD 
(Xereswein, Erga7tzb.). 

Ferrum cyanatum. Ferriferrocyanid. Berlinerblau. Ferrum borussicum. Ferrum 
zooticum. Blausaures Eisen. [Fe(CN)6]sFe4, + x H 20. 

Da'l'stellung. Man gieBt unter Umriihren eine Losung von 10 T. Kaliumferrocyanid 
in 100 T. Wasser in eine Mischung aus 20 T. Ferrichloridl5sunl/: (10% Fe) mit 200 T. Wasser. 
Der blaue Niederschlag wird zunii.chst wiederholt mit salzsaurehaltigem warmen Wasser durch 
AbgieBen, sohlieBlicb ",uf dem Filter mit Wasser gewaschen, bis das Waschwasser nicht mehr sauer 
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reagiert und durch Silbernitrat bum noch getriibt wird. Nach dem Abtropfen wird der noch 
feuchte Niederschlag vom Filter abgelost und auf Porzellantellern in miUliger Wii.rme getrocknet. 

Eigenschaften. Tiefblaues, amorphes, geschmackioses Pulver, unloslich in Wasser, Wein. 
geist und verdiinnten Sii.uren. Beim Erwii.rmen mit Kalilauge wird es unter Bildung von Kalium
ferrocyanid und Abscheidung von Ferrihydroxyd zerlegt. Durch Kochen mit Quecksilberoxyd 
wird es unter Bildung von Mercuricyanid und Ferro-Ferrihydroxyd zerlegt. Beirn Erhitzen an der 
Luft entweichen Dii.mpfe, die nach Ammoniak und nach Blausii.ure riechen, schlieBlich hinter
bleibt Ferrioxyd. Das lufttrockne Prii.parat enthii.lt in der Regel etwa 20% Wasser. 

Prufung. a) 1 g Berlinerblau wird in einem Kolben aus Jenaer Glas von etwa 200 ccm 
mit 2-3 ccm Wasser angeschiittelt, mit 10 g konz. Schwefelsaure versetzt und im Luftbad etwa 
2 Stunden lang so hoch erhitzt, daB eben Schwefelsauredampf entweicht {Abzug!}. Nach dem Er
kalten wird die Mischung mit 50 ccm Wasser versetzt und auf dem Wasserbad erhitzt. In etwa 
einer Stunde ist eine klareLOsung entstanden {Bariumsulfat,Sand, bleibenungelost,mehralsSpuren 
von BIei gibt weiBe Triibung von Bleisulfat}. - b) 10 ccm der Losung a diirfen mit Schwefel
wasserstoffwasser keine dunkle Farbung geben {Blei, Kupfer, weiBe Triibung riihrt her von 
Schwefelausscheidung}. - c) 10 ccm der Losung a werden nach GUTZEIT auf Arsen gepriift. -
d) Der Rest der LOsung a wird mit Natronlauge {etwa 40 ccm} iibersattigt, und filtriert. Das 
Filtrat darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht dunkel gefarbt oder weill getriibt werden 
{Blei, Zink} und durch Ammoniumchloridlosung nicht verandert werden {Aluminium}. 

Anwendung. Als Malerfarbe; zur Darstellung von Quecksilbercyanid. 

Ferrum cyanatum solubile, Kaliumlerrilerrocyanid, LosIiches BerIinerblau, 
Fe{CN}sKFe+ x H 20, entsteht, wenn man eine Ferrichloridlosung mit einem 'OberschuB 
von Kaliumferrocyanid fallt. 

Man trii.gt eine Mischung von 8 T. Ferrichloridlosung {1O% Fe} mit 100 T. Wasser in 
eine Losung von 10 T. Kaliumferrocyanid in 100 T. Wasser ein. Nach dem Absetzen wird 
der Niederschlag auf ein Filter gebracht und so lange mit Wasser ausgewaschen, bis das Filtrat 
blau durchzulaufen beginnt. Sobald dies der Fall ist, lost man den Niederschlag in Wasser, um 
die Losung als blaue Tinte zu verwenden, oder man trocknet ihn nach dem Abtropfen bei 25-30 0 

auf Porzellantellern. Will man die Verbindung rein erhalten, so wascht man den Niederschlag 
zunii.chst mit verdiinntem Weingeist, dann lost man ihn in Wasser und fii.llt ihn aus dieser Losung 
wieder durch Zusatz von Weingeist. 1m trocknen Zustande ist es ein violettblaues Pulver, das in 
Wasser mit blauer Farbe loslich ist, seine Loslichkeit aber durch Trocknen bei 100-110 0 verliert. 

Technisches BerIinerblau, wird meist dargestellt, indem man Ferrosulfatlosung mit 
Kaliumferrocyanidlosung fii.lltund den Niederschlag vonFerroferrocyanid der Oxydation 
durch die Luft iiberlii.Bt, wodurch er blau wird. In verschiedenen Farbentonungen wird es als 
Malerfarbe verwendet und zu diesem Zwecke hii.ufig mit Tonerde, Gips, Kreide, Schwerspat 
vermischt. Ais die reinsten Sorten gelten Pariserblau und Berlinerblau, als die unreinste 
das Mineralblau. Hamburgerblau, Erlangerblau, Diesbacherblau, WJLLIAM.SONS 
Blau sind sii.mtlich technische Sorten von Berlinerblau. 

Bleu Suisse ist eine eingetrocknete Losung von Pariserblau in konzentrierter Oxal
sii.urelosung. 

TURNBULLS BIau, [Fe{CN}s1F8+ ~O, entsteht durch Fii.llung von Ferrosalzen mit 
Kaliumferricyanid. Es ist dem Berlinerblau sehr ii.hnlich, aber teurer als dieses und hat 
vor dem Berlinerblau keine Vorziige. 

Ferrum glycerinophosphoricum, Ferriglycerophosphat, glycerinphos
phorsaures Eisenoxyd, [CaH5(OH)20POa]aFe2' 

Da'l'stellung. Frischgefii.lltes Eisenb,ydroxyd wird in einer w8.sserigen Losung der 
berechneten Menge von Glycerinphosphorsaure aufgelost, die Losung unter vermindertem 
Druck bis zur Sirupdicke eingedampft und auf Glasplatten getrocknet. 

Eigenschaften. Griingelbe Blattchen, in Wasser langsam, aber reichlich loslich, 
auch loslich in verd. Weingeist. Der Gehalt an Eisen betragt 14-150J0. 

E'l'kennung. Die wasserige Losung (0,5 g + lO ccrn.) gibt mit Kaliumferro
cyanidlosung eine tiefblaue Fiirbung; beim Ansauern mit verd. Salzsaure scheidet 
sich das Berlinerblau abo - Werden 0,2 g Ferriglycerophosphat gegliiht, der Riick· 
stand in Salzsaure gelost und die Losung mit Ammoniummolybdatlosung versetzt, 
so entsteht ein gelber Niederschlag von Ammoniummolybdophosphat. 

Prifung. a) Die wasserige Losung (0,5 g+ 10 ccm) mull klar seine - Die wasserige 
Losung (je 0,5 g + 10 ccm) darf: b) nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch 
Sllbernitratlosung nur getriibt, aber nicht gefallt werden (Chloride), - c) durch 
Bariumnitratlosung nicht sofort getriibt werden (Sulfate), - d) nach dem Ansauern 
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mit Salzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht sofort dunkler gefarbt werden 
(Schwermetalle), - e) mit 20 ccm Ammoniummolybdatliisung versetzt nach ein
stiindigem Stehen bei Zimmerwarme keinen gelben Niederschlag zeigen (Phosphate). 

Anwendung. Wie andere Eisenpraparate bei Anamie und Chlorose und als Tonikum 
in Mixturen, Pulvern und Pillen, auch mit Wein in Gaben von 0,1-2 g, Tagesgabe 0,3-0,6 g. 
Fiir Kinder 0,05-0,2 g. Fiir Erwachsene auch subcutan in Gaben von 0,1 g in steriIer wasseriger 
Losung. 

Ferrum hypophosphorosum oxydulatum. Ferrobypopbospbit. Unterphosphorig
saures Eisenoxydul. Fe(P02H 2 )2' Mol.-Gew.186. 

Da1'stellung. 10 T. Calciumhypophosphit und 16,4 T. zerriebenes krist. Ferro
sulfat werden mit 50T. kaltem Wasser verrieben, und das Gemisch eineStunde lang gelinde er
warmt. Die dann von dem Calciumsulfat abfiltrierte Losung wird bei malliger Warme eingedampft. 
Ausbeute etwa 11 T. 

Eigenschaften. Griingelbliches kristallinisches Pulver, sehr leicht zersetzIich durch 
Oxydation. 

Ferrum hypophosphorosum oxydatum. Ferribypopbospbit. Ferri Hypophosphis 

(Amer.). Unterphosphorigsaures Eisenoxyd. Hypophosphis ferricus (Norv.). 
Fe(H 2P02 )3' Mol.-Gew. 249. 

Da1'stellung. Man lost 100 T. krist. Ferri-Ammoniumsulfat in 400 T. Wasser, andrer
seits 67 T. Natriumhypophosphit in 125 T. Wasser und mischt beide Losungen unter Um
riihren. Man wascht den Niederschlag mit Wasser, bis das Waschwasser nur noch Spuren von 
Sulfat enthalt und trocknet schlielllich an einem warmen Ort. 

Eigenschaften. Grauweilles, fast geschmackloses Pulver, an der Luft bestandig. Unlos
lich in Wasser, leicht loslich in Salzsaure. Eine Losung von Natriumcitrat nimmt es mit griin
licher Farbung auf. 1m Glasrohr stark erhitzt, entwickelt es selbstentziindlichen Phosphor
wasserstoff. 

P1'ufung. In verd. Essigsaure mull es sich ohne Riickstand auflosen (Ferriphosphat» 
die essigsaure Losung darf mit AmmoniumoxalatlOsung keinen weillen Niederschlag geben. 
(Calcium.) 

Ferrum jodatum. Eisenjodfir. Ferrojodid. FeJ2• Mol.-Gew.310. 
Da1'stellung. 3 T. Eisenpulver iibergiellt man mit 12 T. Wasser und bringt nach und 

nach 10 T. J od hinzu. Wenn alles Jod gebunden ist und die Fliissigkeit hellgriin geworden ist, 
wird die Losung filtriert, und das ungelOste Eisen mit wenig Wasser ausgewaschen. 

Aus der durch Eindampfen konzentrierten Loaung scheidet sich beirn Erkalten 
FeJ2 + 4H2 0 in griinen Kristallen aus. Wasserfreies Eisenjodiir (z. B. fiir PilIen
massen) erhalt man durch Eindampfen der Losung zur Trockne, am besten in einer 
blanken eisernen Schale. Da das Eisenjodiir nicht haltbar ist, soll es stets frisch be
reitet werden. 41 T. Jod liefern 50 T. Eisenjodiir. 

Anwendung. Man gibt das Eisenjodiir in allen den Fallen, wo man die Wirkung des Jods 
mit derjenigen des Eisens kombinieren will (Anamie, Skrofulose), zu 0,1-0,15-0,3 g 3-4mal 
taglich. Grollte Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 3,0 g. Aullerlich findet es Anwendung nur sehr 
selten in Badern (30,0-50,0 g auf ein VolIbad), zu Injektionen (1,0 g auf 80,0-lOu,0 g Wasser), 
in Salben (1,0 g auf 50,0 g Fett). 

Liquor Ferri jodati (Germ. 5), Eisenjodiirlosung. Ferrum jodatum solu
tum (Helv. Belg. Ross.). Eine wasserige Losung von Eisenjod iir mit einem Gehalt 
von 50% FeJ2• Sie ist bei Bedarf frisch zu bereiten aus 41 T. Jod, das man nach und nach 
mit 12 T. gepulvertem Eisen unter 50 T. Wasser zusammenbringt. Das Gewicht der filtrierten 
Losung wird unter Nachwaschen des ungelosten Eisens mit Wasser auf 100 T. gebracht. 

Liquor Ferri Jodidi (Nat. Form.). Aus 200g Eisenpulver, 664g Jod und der notigen 
Menge Wasser (etwa 750 ccm), wird eine Eisenjodiirlosung hergestelIt, die mit 25 ccm Acidum 
hypophosphor08um dilutum (10%) versetzt wird (zur Verhiitung der Oxydation). 100 ccm ent. 
halten etwa 81 g FeJ 2' 

Ferrum jodatum saccharatum. Zuckerhaltiges Eisenjodlir. Ferri 
J odid um saccharatum. 

Da1'stellung. Ergiinzb.: Man bereitet zunaehst aus 2,5 T. Eisen, 10 T. Wasser 
und 8,2 T. Jod eine Losung von Eisenjodiir und filtriert diese Losung durch ein 
kleines Filter in eine Porzellanschale, die 40 T. mittelfein gepulverlen Milchzucker 
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enthiUt, wascht das Filter mit Wasser nach und dampft die Mischung im Wasser
bad unter bestandigem Umriihren zur Extraktdicke ein. Man zieht alsdann die 
Masse in Streifen, trocknet diese tunlichst rasch im Trockenschrank aus und ver
wandelt sie durch Zerreiben in ein mittelfeines Pulver, das sogleich in gut zu ver
schlieBende, kleine Glaschen gebracht wird. 

Japon_: Eine Eisenjodiirlosung aus 6 T. Eisen, 17 T.Jod und 20 T. Wasser wird zu 40 T. Milch
zucker filtriert (Filter nachwaschen!). Die Mischung wird zur Trockne eingedampft und mit 
29 T. Milchzucker und 1 T. reduziertem Eisen zu einem feinen Pulver verrieben. 

Eigenschaften. GelblichweiBes Pulver von siiBlichem und zugleicb eisen· 
artigem Geschmack. IJ? 7 T. Wasser klar lOslich. 100 T. enthalten etwa 20 T. Ferro
j odid, FeJ2 • 

E",kennung. Wird die wasserige Losung (je 0,2 + 2ccm) mit einem Tropfen Eisen
chloridlosung versetzt und alsdann Starkelosung zugegeben. so tritt Blaufarbung 
ein. Wird die wasserige Losung mit Kaliumferrocyanidlosung versetzt, so fiirbt 
sie sich nur hellblau. 

Gehal ts bes timm ung. 1,25 g zuckerhaltiges Eisenjodiir werden in einer Glasstopfen. 
flasche von etwa 200 cern in 10 cern Wasser gelost, und die Losung mit 4 g Eisenchloridlosung 
dureh Umsehwenken gemischt. Naeh I-P /2 stiindigem Stehen in gesehlossener Flasehe wird 
die Bestimmung des ausgesehiedenen Jods naeh Zusatz von Phosphorsaure in der unter Sirupu8 
Ferri jodati angegebenen Weise ausgefiihrt. Es miissen 15,8-16,2 eem '/10-n-Natriumthiosul· 
fatlosung verbraueht werden = 16,04--16,44010 Jod. 

Pilulae Ferri jodati BLANCARD. BLANCARDsche J odeisenpillen. Pills of Fer· 
rous Iodide. Pilules de iodure de fer. Pilulae Blaneardi. Pilulae Jodeti fer
("osi. Pilulae Protojodureti' Ferri. - Die BLANcARDsehen Jodeisenpillen werden aus 
einer friseh bereiteten Eisenjodiirlosung, die man in Zucker, Milehzucker oder Honig filtriert, 
unter Zusatz der iiblichen Konstituentien hergestellt. Sie werden meist so dosiert, daB jede Pille 
0,05 g Eisenjodiir enthalt. Die Eisenjodiirlosung wird in der Regel aus 2 T. Eisenpulver, 4 T. 
Jod und 6 T. Wasser auf 100 Pillen hergestellt. Als Bindemittel kann man SiiBholzpulver, 
Altheewurzelpulver oder beide gleichzeitig verwenden. Die Vorschrift der Form. magistr. Germ. 
z. B. lautet: 4,1 g Jod und 2 g Eisenpulver werden mit 6 g Wasser zu Eisenjodiir gelost. Die 
Losung filtriert man in 5 g gereinigten Honig und formt mit SiiBholz- und Altheewurzelpulver 
100 Pillen. 

K 0 n s pe r gi e rt werden die Pillen, wenn nichts anderes vorgesehrie ben ist, mit Lycopodium; 
NederI. schreibt Talkum vor, vielfach rollt man sie auch in Graphit oder Eisenpulver (Gall.) 
und iiberzieht sie dann mit Tolubalsamlosung (Dan., Gall. und Suee.). Lediglich einen Tolu
balsamiiberZug (ohne vorherige Konspergierung) schreiben Amer., Belg., Croat., Hung., Ital. 
und Norveg_ vor. 

Sirupus Ferri jodati. J odeisensiru p. Eisenj od iirsiru p. Syrup 
of Ferrous Iodide. Sirop de iodure de fer. Sirup us Jodeti 
ferrosi (jodoferratus, Protojodureti Ferri). -Eine Losung von Eisenjodiir 
i.n Zuckersirup mit einem Gehalt von rund 5°/0 FeJ2 (GalZ. 0,5010). Aus der vorgeschriebe
nen Menge Eisenpulver, Jod und Wasser wird eine Losung von Eisenjodiir hergestellt, in
dem man das Eisen mit dem Wasser iibergieGt und nach und nach das Jod unter Umriihren 
hinzuiiigt. Die Eisenjodiirlosung filtriert man in die vorgeschriebene Menge Zuckersirup und 
wascht das Filter mit der zur Erganzung des Gewichts auf 1000 T. notigen Wasser nacho -
Haltbar kann man den Sirup durch Zusatz einer geringen Menge Weinsaure oder Citronensaure 
machen. Durch diese wird ein Teil des Rohrzuckers invertiert. Die hierbei entstehende Glykose 
reduziert dann das etwa durch den EinfIuG des Luftsauerstoffs sich bildende basische Ferrijodid. 
Einige Arzneibiicher schreiben einen solchen Zusatz von Saure auch vor: 

Auf 1000 g Jodeisensirup schreiben vor 
Germ., Japon., Ital., Suec. Amer. Austr. Dan. Gall. 

Eisenpulver 12,0 12,5 13,0 15,0 2,0 
Jod 41,0 41,6 41,0 41,0 4,1 
Wasser 1) 50,0 150,0 50,0 24,0 10,0 
Zuckerslrup 850,0 850,0 975,0 
Zuckerpulver 850,0 600,0 
Citronensaure 1,0 
Weinsaure 1,0 

Helvet. Hisp. 
15,0 20,0 
40,0 41,0 

100,0 100,0 
850,0 700,0") 

0,5 

Hung. Norveg. Nederl. Port. 
12,5 15,0 20,0 20,0 
41,0 41,0 41,0 40,0 
50,0 50,0 60,0 100,0 

625,0 
1,0 

800,0 900,0 

1,0 
600,0 

0,5 

Ross. 
20,0 
41,0 
50,0 

650,0 
1,0 

Amer. laBt 20 ccm verd. Unterphosphorige Saure (10 0/oHsPOz) zur Verhiitung der Oxy
dation zusetzen, Germ. 6 auf lOOOg Ig Citronensaure. 

1) Das zur Ergii.nzung der vorgeschriebenen 1000,0 g notige Wasser ist fortgelassen. 
2) Als Aromatikum zuzufiigen 20,0 g Pomeranzenbliitensirup. 
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PTufung. a) Auch nach langerem Aufbewahren darf der Sirup hochstens 
schwach gelblich gefarbt sein, - b) 1 g Jodeisensirup wird mit 50 ccm Wasser ver
diinnt, und die Mischung nach Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure mit Silber
nitratlosung irn geringen UbersehuB versetzt. Naeh dem Absetzen wird die Fliissig
keit von dem Niederschlag abgegossen und letzterer mit Wasser durch AbgieBen 
sorgfaltig gewasehen. Dann wird der Niederschlag mit 5 cem Ammoniakfliissigkeit 
iibergossen und nach einigen Minuten abfiltriert. Das Filtrat darf beirn tJbersii.ttigen 
mit Salpetersaure hochstens eine weiBliche 'l'riibung zeigen (Chloride, Bromide). 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 4,01-4,11% Jod =rund 5% FeJs• In 
eine Flasche von etwa 200 ccm (mit Glasstopfen) bringt man I) g J odeisensirup 
und 4 g Eisenchloridlosung, wobei der Hals der Flasche nicht benetzt werden darf, 
mischt durch sanftes Umschwenken und laBt das Gemisch in der geschlossenen Flasche 
I-PIli Stunde lang stehen. Dann setzt man etwa 100 ccm Wasser, etwa 10 ccm 
Phosphorsaure und nach dem Umschwenken 1 g Kaliumjodid hinzu und titriert 
sofort mit 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung (Stii.rkelosung als Indikator). Es sollen 
nicht weniger als 15,8 und nicht mehr als 16,2 ccm verbraucht werden = 4,01-
4,11% Jod. 

Anmerkung. Das Eisenchlorid macht aus dem Eisenjodiir dasJod frei:FeJz+2FeCla= 
3FeClz+2 J. Sofort nach dem Zusatz des Eisenchlorids lii.Jlt sich das Jod nicht titrieren, weil 
das iiberschiissige Eisenchlorid aus dem bei der Titration entstehenden Natriumjodid immer 
wieder Jod freimachen wiirde, bis alles Eisenchlorid verschwunden ware. Man wiirde also nicht 
das Jod, sondern indirekt die Menge des zugesetzten Eisenchlorids bestimmen. Setzt man aber 
nach dem Zusatz des Eisenchlorids Phosphorsaure hinzu, dann wird das iiberschiissige Eisen
chlorid unschadlich gemacht; Ferriphosphat macht aus Jodsalzen kein Jod frei. N ach dem Zu
satz der Phosphorsaure kann man noch Kaliumjodid hinzufiigen, nicht aber vorher. Die Reihen
folge: Jodeisensirup, Eisenchlorid, Phosphorsaure, Kaliumjodid, Titration ist deshal b streng 
innezuhalten. Die Titration ist sofort ·nach dem Zusatz der Phosphorsaure auszufiihren, 
weil bei Gegenwart von Phosphorsii.ure das freie Jod allmii.hlich zum Teil wieder gebunden wird, 
indem es Ferrosalz in Ferrisalz iiberfiihrt. 

AujbewahTung. In kleinen, ganz gefiillten Flaschen moglichst im hellen Sonnenlicht 
(am Fenster). Weinsaure oder Citronensaure enthaltender Jodeisensirup bleibt auch im Dunkeln 
lange Zeit farblos. 

Anwendung. 1,0-3,0 g fiir Kinder, bis 7,5 g fiir Erwachsene mehrmals taglich. Zu 
beachten ist, daB der Birwpus Ferri ;odati der Gall. nur 0,5% FeJz enthii.lt, statt 5% nach den 
ii brigen Pharmakopoen. 

Sirupus Joduri ferrosi attenuatus nach Hisp. ist ein mit 9 T. Zuckersirup verdiinnter 
Eisenjodiirsirup, er entspricht also dem SirupUB Ferri jodati der GaZZ. 

Sirupus Ferri Citro-Iodidi. Syrup of Citro-Iodide of Iron. Tasteless Syrup 
of Iodide of Iron. - Nat. Form.: Man mischt in cinem Kolben 28 g Eisenpulver mit 250 g 
Wasser und fiigt 40 g Jod hinzu_ Das Gemisch erhitzt man erst mii.Big, bis cine griine Losung 
erhalten ist, dann zum Sieden und filtriert hierauf den Kolbeninhalt unter Nachwaschen des Filters 
mit 32 ccm warmem Wasser. In diesem Filtrat lost man weitere 20 g Jod, mischt dann eine Losung 
von 85 g Kaliumcitrat in 200 ccm Wasser hinzu, bringt in dem Gemisch 650 g Zucker durch 
Umschiitteln zur Losung und fiillt mit Wasser auf 1000 cern auf. 

Sirupus Ferri et Mangani Iodidi. Syrup of Iodide of Iron and Manganese. -
Nat. Form.: Eine aus 81,5 g Jod, 28 g Eisenpulver und 250 cern Wasser bereitete Ferrojodidlosung 
filtriert man in eine 800 g Zucker enthaltende Flasche, fiigt cine Mischung aus einer Losung von 
26,5 g Mangansulfat in 125 ccm Wasser und einer Losung von 31,5 g Kaliumjodid in 100 ccm verd. 
Wcingeist {41,5 Gew.-%} hinzu, schiittelt, bis der Zucker gelost ist, koliert und fiillt I]lit Wasser 
auf 1000 cern auf. 

Tinctura Ferri jodati. Eisenjodiirtinktur. Eine Eisenjodiirlosung aus 3,0 g Ferr. 
pulv., 8.2 g Jod und 20 g Wasser wird mit 50 g Spiritus versetzt und filtriert. Durch Nach· 
waschen mit Spiritus wird das Gewicht auf 100 g gebracht. 

Oleum Ferro·jodatum. 
Ferri pulverati 1,0 
Olei Olivae 100,0 
Jodi 0,3. 

Man HiBt nnter hiLufigem Umschiitteln 24 Stunden 
an einem warmen Ort stehen und filtriert. 

Hager, Handbuch. I. 

Sltchs. K.-V. SOfo. 
Jodi 
Ferri reducti 
Olei Olivar. q. B. ad 

17,0 
10,0 

250,0. 

so 
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Sirupus Ferri jodati LUTAND. Sirupus jodoferratus (Ital.).l) 
LUTANDs Jodeisensirup. Sciroppo di RUSPINI. 

Ferro-Kalii tartarici 20,0 Tartari ferrati 
Aquae Cinnamomi 60,0 Kalii jodati 
Kalii jodati 20,0 Sirupi simplicis 
Sirupi Sacchari 900,0. Aquae Aurantii ]'Ior. 

I} Nicht zu verwechseln mit Sirupus Ferri jodati (Ital.). 

6,0 
6,0 

300,0 
50,0 

Ferrum kakodylicum s. u. Arsenum S.570. 

Ferrum lacticum. Ferrolactat. Milchsaures Eisenoxydul. Iron 
Lakta teo Lactate de fer. (CaH50a)2Fe + 3H20. Mol.-Gew. 288. 

Darstellung. 100 T. Calcium lac tat, (CaH50shCa+5HzO, werden in 400T. heillem 
Wasser gelost, und die Losung in einer weithalsigen Flasche mit 182 T. frisch bereiteter Eisen
chloriirlosung (10% Fe, spez. Gew. 1,226-1,230) versetzt: 

(CSH60 3)ZCa + FeClz = (CaH60 s)zFe + CaClz_ 
Nach 2-3 Tagen hat sich das Ferrolactat an den Wandungen der Flasche in Kristallkrusten ab
geschieden. Die Mutterlauge wird abgegossen, die Kristalle erst mit wenig Wasser, dann mit 
Weingeist abgesplilt und bei nicht liber 50 0 getrocknet. 

Eigenschaften. GrunlichweiBe, aus kleinen, nadelformigen Krist allen be
stehende Krusten oder ein kristallinisches Pulver von eigenartigem Geruch. Es lost 
sich bei fortgesetztem Schutteln in einer verschlossenen Flasche langsam in etwa' 
40 T. ausgekochtem Wasser von 15 0 und in 12 T. siedendem Wasser. In Weingeist 
ist es sehr schwer loslich. 

Erkennung. In der grunlichgelben wasserigen Losung, die Lackmuspapier 
rotet, wird durch Kaliumferricyanidlosung ein dunkelblauer, durch Kaliumferro
cyanidlosung ein hellblauer Niederschlag hervorgerufen (Spuren von Ferrisalz sind 
vorhanden). Beim Erhitzen verkohlt es unter Entwickelung eines karamelartigen 
Geruches und hinterlaBt beim Gliihen Eisenoxyd. 

Priifung. a) Die mit ausgekochtem, wieder abgekiihltem Wasser in einer ver
schlossenen Flasche hergestellte Losung (1 g + 50 ccm) muB klar sein (teilweise 
oxydiertes Eisenlactat). - Je 10 ccm der L03ung a durfen: - b) durch Bleiacetat
!Osung hochstens opalisierend getrubt werden (Weinsaure, Zitronensaure, Apfel
saure). - c) nach Zusatz von etwa 10 Tr. Salzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht dunkler gefarbt (fremde Schwermetalle) und hochstens opalisierend getrubt 
werden (Ferrisalz), - d) nach Zusatz von etwa 10 Tr. Salpetersaure durch Barium
nitrat!Osung hochstens opalisierend getrubt werden (Sulfate), - e) nach Zusatz 
von etwa 10 Tr. Salpetersaure durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend ge
trubt werden (Chloride). - f) Werden 0,6 g Ferrolactat mit etwa 30 ccm Wasser 
und 3 ccm verd. Schwefelsaure einige Minuten lang gekocht, die Losung mit uber
schiissiger Natronlauge (etwa 5 ccm) versetzt und filtriert, so darf das Filtrat beim 
Erhitzen mit etwa 10 ccm alkali scher Kupfertartratlosung keinen roten Nieder
schlag geben (Zucker). - g) Werden 0,5 g Ferrolactat mit 5 ccm konz. Schwefel
saure verrieben, so darf sich das Gemisch innerhalb einer halben Stunde nicht braun 
farben (Zucker, Gummi, Weinsaure). - b) Der Gliihruckstand von 1 g Ferrolactat 
darf an Wasser nichts abgeben und angefeuchtetes Lackmuspapier nicht blauen 
(Alkalisalze). . 

Anmer kungen: Zu a): Germ. fordertnicht ausdrlicklich, daB die Losung klar sein muB; 
es geht dies aber aus der weiteren Probe mit Bleiacetatlosung hervor. Klare Losungen gibt nur 
das Ferrolactat in Krusten, auch nach langerer Aufbewahrung, nicht aber das billigere 
Pulver. 

Zu f): Etwa vorhandener Rohrzucker wird durch das Kochen mit verd. Schwefelsaure in 
reduzierenden Invertzucker verwandelt. 

Zu g): Germ. fordert beim Verreiben mit konz. Schwefelsaure auch das Ausbleiben einer 
Gasen twicklung. Eine schwache Gasentwicklung tritt aber auch bei dem reinsten Ferrolactat 
ein, weil die Milchsaure unter Entwicklung von Kohlenoxyd allmahlich zersetzt wird. Wenn 
die Probe zum Nachweis von Carbonat dienen solI, ist sie auch noch mit verd linn ter Schwefel· 
saure auszufiihren; die Priifung auf Carbonat ist aber liberfliissig, wenn das Ferrolactat in aus· 
gekochtem Wasser klar loslich ist. 

Zu b): Alkalilactat gibt beim Gliihen Alkalicarbonat, beim Abrauchen und Gliihen mit 
Salpetersaure Alkalinitrat und Alkalinitrit, bei starkem Gliihen entsteht aus letzterem auch Alkali-
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oxyd. Die Priifung mit Lackmuspapier aHein geniigt nicht: Man erwarmt den Riickstand mit 
etwa 1 ccm Wasser, filtriert das Wasser ab und verdampft es auf einem Uhrglas. 

Gehaltsbestimmung. 1 g Ferrolactat wird in einem Porzellantiegel mit 
etwa 3 bis 4 Tr. Salpetersaure durchfeuchtet, die Saure auf dem Wasserbad oder 
durch vorsichtiges Erhitzen liber freier Flamme verdampft und der Riickstand gegliiht, 
bis alle Kohle verbrannt ist. Nach dem Erkalten wird der Riickstand noch einmal mit 
4-5 Tr. Salpetersaure befeuchtet und nach dem Verda~pfen der Saure wieder ge
gliiht. Es miissen mindestens 0,27 g Eisenoxyd hinterbleiben = mindestens 18,9% 
Eisen oder 97,3% Ferrolaotat. 

Nach E. RupP laBt sich der Eisengehalt einfacher nach folgendem Verfahren bestimmen. 
In einen Erlenmeyerkolben mit Glasstopfen wird die Losung von 0,6 g feingepulvertem Ferro
lactat in 15 ccm Wasserstoffsuperoxydlbsung (3 0/ 0) mit 5 ccm konz. Schwefelsa.ure versetzt und 
2 Minuten lang zum Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten verdiinnt man die Losung mit 20-30 ccm 
Wasser, gibt 2 g Kaliumjodid hinzu, laBt die Mischung 1 Stunde lang in dem geschlossenen 
Kolben stehen und titriert mit l/lO·n.NatriumthioBuifatlbsung bis zur Entfarbung (ohne Starke
lOsung). Es Bollen 16,9 ccm verbraucht werden = 18,9 0/ 0 Eisen. - Germ. 6 s. ~d. II S. 1327. 

Aujbewah'I'Ung. Germ.: Vor Licht geschiitzt. Als Ferrosalz ist das Ferrolactat im 
Lichte haltbarer, als im Dunkeln. Bei der Aufbewahrung in dicht geschlossenen Glasern halt sich 
das Ferrolactat in Krus ten Behr gu.t, das Pulver wird Behr bald teilweise oxydiert. 

Anwendung. Zu 0,1-0,4 g taglich in Pulvern, Pillen, Pastillen, nicht in Losungen, weil 
diese nicht haltbar sind. 

Elixir Ferri Laotatis. Elixir of Lactate of Iron. - Nat Form.: Zu bereiten aus 
17,5 g Eisenlactat in Krusten, 52,5 g Kaliumcitrat, 120 ccm Wasser und Elixir aromat. (Amer.) 
q. s. ad 1000 ccm. 

Sirupus Ferri phospho-Iactici. Syrupus Ferri Lactophosphatis. Syrup of Lacto
phosphate of Iron. - Nat. Form.: Zu bereiten durch Mischen einer mit Hilfe der gerade not
wendigen Menge Phosphorsaure (850/ 0 ) hergestellten LOBung von 17,5 g Eisenlactat in 32 ccm 
Wasser und Zuckersirup q. B. ad 1000 ccm. 

Pastilli Ferri lactici (Japan.). 
Ferri Lactici 5,0 
Sacchari lactis 95,0 

Misce, fiant pastilli 100. 

Pilulae Erb. 
nach Prof. ERB in Heidelberg. 
Ferr. lactici 5,0 
Extract. Gentianae 2,0 
Extract. Strycbni 0,5 
Extract. Chinae aquas. 4,5 
R&d. Gentian. 2,0 

m. f. pi!. Nr. 100. 

Pilulae Ferri lactici. 
Pi!. ferratae. F. M. Berol. 

Ferri lactici 5,0 
Radicis Gentianae 1,0 
Extracti Gentianae 3,0. 

Fiant piluiae No. 50. 

Croat. 
Ferri lactici 
Radicis Liquiritiae 

10,0 

Gly~erini q. 8. ad mass. pilul. 20,0. 
Fiant pi!ul. No. 100. Mit Tolubalsam zu iiber

ziehen. 
Hung. 

Ferri lactici 
Glycerini 

Fiant pilulae No. 200. 

20,0 
3,0. 

Ferrum malicum, Apfelsaures Eisen, entsteht durch Auflosen von Eisen in einer 
Losung von Apfelsaure. Es wird nur in Form des eisenhaltigen Apfelextraktes 
angewandt. 

Extractum Ferri pomati_ Eisenhaltiges Apfelextrakt. Ferrated 
Extract of Apples. Crude Malate of Iron. Extrait de fer pomme. 
Extractum Malatis Ferri. Extr. Martis pomatum. Extr. Pomi 
ferratum. Ferri malas crudus. Das Extrakt wird hergestellt durch Auflosen 
von Eisen (nach einigen Pharm. Eisenhydroxyd) in Apfelsaft und Eindampfen der Losung. 

Herstellung mit metallischem EiBen nach Germ.: 50 T. reife saure Apfel werden 
in einem Bteinernen Morser oder zwischen Walzen aus Stein, Steingut oder Holz zerquetscht, 
dann ausgepreBt. Diesem PreBsaft fiigt man sofort 1 T. Eisenpulver zu und erwarmt die 
Mischung auf dam Wasserbad so lange, bis die Entwicklung von Wasserstoff aufgehOrt hat. 
Dann bringt man durch Wasserzusatz wieder auf 50 T., laBt 2-3 Tage absetzen, filtriert und 
dampft zu einem dioken Extrakt ein. Kupfergerate sind bei allen diesen Arbeiten zu ver
meiden! - Um ein sohiines griinschwarzes Extrakt zu gewinnen, soIl man nach DIETE
RICH die doppelte Menge Eisen nehmen und den ApfelpreBsaft zunachst 3-4 Tage in der 
Kiilte auf das Eisen einwirken lassen. Erst dann erhitzt man auf dem Dampfbad (nicht iiber 
500 I) usw. Die klar abgegossene Briihe dampft man nun bis zur Honigkonsistenz ein, verdiinnt 
dann mit der dreifaohen Menge Wasser, filtriert und dampft zum dicken Extrakt ein. - Aus
beute 6-7 T . .::.... Germ. 6 schreibt Eindampfen im luftverdilnnten Raum vor. 

80* 
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Austr. und Hung. haben das DIETERIOHsche Verfahren aufgenommen. - Dan., Japan., 
Norveg., Ross. und Suec. verfahren im wesentlichen so wie Germ. - Nat. Form. desgleichen, nur 
ist das Eisen vor dem Erwarmen mit dem PreJ3saft 24 Stunden kalt stehen zu lassen. 

Herstellung mit Eisenhydroxyd nach Helvet. und Croat.: Helv. Zu einer Mischung 
von 100 T. Eisenchloridlosung (10 0/ 0 Fe) und 100 T. Wasser fiigt man langsam und unter fleiJ3i
gem Umriihren eine Mischung von 70 T. Ammoniakfliissigkeit (10 0/ 0 NHa) und 70 T. Wasser. 
Die Mischung wird mit Wasser auf 2000 T. verdiinnt und dann gleichzeitig mit einer Mischung 
von 30 T. Ammoniakfliissigkeit und 1000 T. Wasser langsam und unter fleiJ3igem Umriihren in 
2000 T. Wasser eingegossen. Das Umriihren wird noch langere Zeit fortgesetzt. Der Nieder
schlag wird durch AbgieJ3en so lange ausgewaschen, bis im Waschwasser mit Silbernitratliisung 
kein Chlorid mehr nachweisbar ist. Dann wird der Niederschlag auf einem Tuch gesammelt, 
abgepreJ3t und in 1000 T. frisch ausgepreJ3tem Apfelsaft durch mehrstiindiges Erwarmen im 
Wasserbad geliist. Die erkaltete Losung wird filtriert und zum dicken Extrakt eingedampft. 

Eigenschaften. Ein dunkel-griinschwarzes Extrakt, das sich in Wasser klar mit dunkel
brauner Farbe lost, von eisenartigem aber mildem Geschmack. (Ein aus Ebereschenfriichten dar
gestelltes Extrakt, das wegen seines hohen Gehaltes an Apfelsaure als Ersatz fiir das offizinelle Pra
parat empfohlen worden ist, hat einen unangenehmen, kratzenden Geschmack.) Sind in der Fliissig
keit wahrend der Bereitung infolge von Garungen Milchsaure und Bernsteinsaure entstanden, 
so enthalt das Extrakt auJ3er apfelsaurem Eisen auch noch milchsaures und bernsteinsaures 
Eisen. Das Eisen ist in dem Extrakt der Helv. ala Ferrisalz, in dem der Germ. und Austr. 
zum groJ3eren Teil als Ferri., zum geringeren Teile ala Ferrosalz zugegen. - Sind erhebliche
Mengen von bernsteinsaurem Eisen zugegen, so lost sich das Extrakt nicht vollig in Wasser; das 
bernsteinsaure Eisen bleibt als kristallinischer, sandiger Riickstand zuriick. - Eisengehalt 
mindestens 3 0/ 0 (Hung.), 5 0/ 0 (Germ., Austr., Norveg., Helvet.), 7 0/ 0 (Croat.). - Eine Losung 
gleicher Teile Extrakt und Wasser soIl das spez. Gewicht 1,197-1,200 zeigen (Norveg.). 

Gehal ts bes timm ung. 1 g eisenhaltiges Apfelextrakt wird in einem Porzellantiegel ein· 
geaschert; der Riickstand wird wiederholt mit einigen Tropfen Salpetersaure befeuchtet und 
wieder zur Trockne gebracht, dann gegliiht und nach dem Erkalten in 5 ccm Salzsaure durch 
Erwarmen gelost. Die Losung wird mit Wasser (etwa 20 ccm) in ein Glasstopfenglas von etwa 
200 ccm gespiilt, mit 2 g Kaliumjodid versetzt und nach einstiindigem Stehen im geschlo~senen 
Glas mit l/lO·n-Natriumthiosulfatlosung titriert (etwa 10 ccm Starkelosung). Es miissen mindestens 
9 ccm l!to-n-Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden = mindestens 5 0/ 0 Eisen. 

N ach E. R upp laJ3t sich der Eisengehalt einfacher nach folgendem Verfahren bestimmen: 
In einem Erlenmeyerkolben mit Glasstopfen erhitzt man 1 g des Extrakts mit 20 ccm Wasser 
zum Sieden, versetzt die Losung mit 30 ccm Wasserstoffsuperoxydliisung (3 0/ 0) und schiittelt 
die Mischung 1/2 Minute lang. Nach dem Aufhoren der Gasentwicklung fiigt man unter Um· 
schwenken 5 ccm konz. Schwefelaaure hinzu und erhitzt wieder bis zum Sieden. Nach dem Er
kaIten versetzt man die Mischung tropfenweise mit Kaliumpermanganatlosung (0,5: lOO), bis 
di@ Rotfarbung 1/2 Minute bestehen bleibt. Nachdem die Losung wieder farblos geworden ist, 
gibt man 2 g Kaliumjodid hinzu, laJ3t die Mischung in dem gf'schlossenen Kolben I Stunde lang 
stehen und titriert mit 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung (lO ccm Starkeliisung ala Indikator). Es 
miissen mindestens 9 ccm l/IO-n-Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden = mindestens 5 0/ 0 
Eisen. - Germ. 6 lii.J3t den Eisengehalt nach dem Verfahren von Rupp bestimmen. 

Elixir Ferri pomati. Elixir St. Vincent de Paul. - Luxemb. Ap.-V.: Extr. 
Ferri pomati 50 g, Aquae 550 g, Spiritus 150 g, Sirup. simp!. 200 g, Tinct. aromatic. 4 g, Tinct. 
Vanill. 4 g, Aether. acetic. gtts. V, Aquae ad 1000 g. 

Sirupus Ferri pomati compositus, Sirupus magistralis, Magistralsirup.
Helv.: Extr. Ferri pomat. (Helv.) 1 T., Aqu. Cinnamom. 4 T., Sirup. Aurant. cort. 20 T. 
Sirup. Sacchar. 24 T., Sirup. Rhei 50 T., Tinct. Cinnamom. 1 T. 

Tinctura Ferri pomati. Apfelsaure Eisentinktur. Teinture de 
fer pomme. Tincture of Crude Malate of Iron. Tincture of 
Ferrated Extract of Apples. Tinctura Malatis Ferri. Tinc
tura Pomi ferrata. Solutio Ferri pomata. - Diese Tinktur wird meist 
durch Auflosen von Extr. Ferri pomati in Zimtwasser mit oder ohne Weingeist nach folgenden 
Vorschriften hergestellt: 

Extract. Ferri pomati 
Aqua Cinnamomi (spirituosa) 
Spiritus 

Germ. Austr. Belg. Dan. Helvet. Hung. Japon. Norveg. Ross. Suee. 
1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 
9 5 9 5 9 83 7 5 8 3 

2 1 2 

Nederl. und !tal. lassen die Tinktur aus frischem ApfelpreBsaft und Eisen wie folgt her
stellen. Nederl.: 1000 T. Saft aus sauren, frischen, kaum reifen Apfeln werden mit 20 T. Eisen
pulver 2 Tage maceriert, dann 8 Tage digeriert. Die kolierte Flussigkeit wird so weit eingedampft, 
daB, nachdem auf je 94 T. derselben 6 T. Zimtspiritus zugemischt sind, das Gemisch 0,60/ 0 Eisen 
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enthalt. - ltal.: 12 T. Mus aus unreifen Apfeln maceriert man mit 1 T. Eisenpulver 5 Tage, pre LIt 
ab und dampft die PreLlfliissigkeit auf 6,5 T. ein. Nach dem Erkalten mischt man 1,1 T. Weingeist 
(90 Vol._%) zu und filtriert. Die fertige Tinktur muLl langere Zeit absetzen! - Eisengehalt 
0,5% (Germ., Belg., Helvet., Hung.), 0,6% (Nederl.), 0,78% (Austr.). - Spez. Gewicht 1,02 
bis 1,03 (Norveg.), 1,05 (Austr.). - Trockenriickstand mindestens 12% (Norveg.), 12,5% 
(Austr.). 

Ferrum nitricum. Forrinitrat. Salpetersaures Eisenoxyd. 
Fe(NOala + 6 oder 9H2 0. 

Ferrinitrat wird erhalten durch Auflosen von Eisen oder von Eisenhydroxyd in Salpeter
saure. Je nach der Konzentration der Losung scheidet es sich mit 6 oder 9 Mol. H 20 in farblosen 
Kristallen aus. Es ist zerflieLllich, lost sich sehr leicht in Wasser mit brauner Farbe. 

Anwendung. In der Farberei und Zeugdruckerei als Beize (salpetersaure Eisen
beize). Es kommt auch in wasseriger Losung in den Handel, meist mit 331/a O/o, spez. Gew.l,250. 

Die salpetersaure Eisen beize wird auch hergestellt durch Auflosen von 25 T. Eise n
vitriol in einem Gemisch von 2 T. konz. Schwefelsaure und 5 T. roher Salpetersaure und 
Verdiinnen mit 16 T. Wasser. Die so hergestellte Losung enthalt im wesentlichen Ferrisulfat. 

Liquor Ferri nitrici. EisennitratlOsung. Tinctura Ferri nitrici KERR. 
Eine wasserige Losung von Ferrinitrat mit einem Gehalt von 5% Eisen. 

Darstellung. 5 T. Eisen (kleine Nagel, Draht) werden nach und nach in 60 T. Salpeter
saure (spez. Gew. 1,185) eingetragen. Wenn die Reaktion langsamer wird, erwarmt man bis zur 
Losung des Eisens auf dem Wasserbad, filtriert die Losung durch Glaswolle oder Asbest, dampft 
sie bis zur Sirupdicke ein und verdiinnt sie mit Wasser auf 100 T. 

Eigenschaften. Dunkelrotbraune Fliissigkeit, die die Reaktionen der Ferrisalze gibt. 
Anwendung. Bei chronischer Diarrhoe, Blennorrhoe, Leukorrhoe, drei- bis viermal tag

lich 5-15 Tr., allmahlich steigend bis 25 Tr., mit Wasser stark verdiinnt. AuLlerlich gegen 
Aphthen und schlaffe Geschwiire. Wenig gebrauchlich. 

Ferrum nucleinicum, nucleinsaures Eisenoxyd, ist ein hellbraunes Pulver, unlOslich in 
Wasser, loslich in Sauren. 

Triferrin (KNOLL u. Co., Ludwigshafen) ist paranucleinsaures Eisen. 
Darstellung. Durch Verdauen von Casein und Fallen der erhaltenen Fliissigkeit mit 

Eisensalzen. 
Eigenschaften. Rotgelbes Pulver, in Wasser und verdiinnten Sauren unloslich, loslich 

in alkalihaltigem Wasser und in starkeren Sauren. Gehalt an Eisen etwa 14%, an Phosphor 2,5%, 
Liquor Triferrini compositus ist eine aromatische, P/2 % Triferrin enthaltende Fliis

sigkeit. Eine hollandische Vorschrift dazu lautet: Triferrin 75 g werden mit 1500 g warmem 
(40°) Wasser geschiittelt. Dann gibt man langsam 55 g Natrium bicarbonic. zu und erwarmt 
weiter auf 40°, bis Losung erfolgt ist. Der klaren Fliissigkeit fiigt man eine wieder erkaltete 
Liisung aus 780 g Saccharum in Aq. destill. 1500 g zu, sowie eine Liisung aus Natr. citric. neutral. 
3,8 g, Aqu. destill. 50 g. Nachdem alles gemischt ist, gibt man noch hinzu: Tinct. aromat. compo 
50 g, Spiritus (96%) 853 g, Aq. dest. q. S. ad 5000 g. Die hierzu niitige Tinct. aromat. comp. 
wird gemischt aus Tinct. Aurantior. 30 g, Tinct. arom. 5 g, Tinct. Cinnamom. 10 g, Tinct. Chinae 
comp. 15 g, Aq. Cinnamom. 10 g, Sol. Vanillini (1 % in 96% Spiritus) 10 g. 

Triferrin-Maltyl ist ein Triferrin enthaltendes trockenes Malzextrakt. 
Triferrol, aromatische Triferrin-Essenz, enthalt 1,5% Triferrin. 
Arsentriferrin S. u. Arsenum S. 581. 

Ferrinol (PARKE, DAVIS u. Co., Detroit) ist eine lOsliche Nuclein·Eisenverbin
dung. Braunes Pulver, geschmacklos, in Wasser loslich; Gehalt an Eisen etwa 4,5°'0' an Phos· 
phor 4,5%. 

Ferrum oxalicum oxydulatum. Ferrooxalat. Oxalsaures Eisenoxydul. 
(COO)2Fe + 2H20. Mol.-Gew.180. 

Darstellung. 10 T. Oxalsaure werden in 50 T. heiLlem Wasser gelost, die Losung mit 
(27 T.) Ammoniakfliissigkeit (10% NHa) neutralisiert und mit einer Losung aus 21 T. krist. 
Ferrosulfat in 45 T. Wasser versetzt. Der Niederschlag wird nach Erkalten auf einem Filter 
ausgewaschen und bei maBiger Warme getrocknet. 

Eigenschaften. BlaBgelbes bis citronengelbes, kristallinisches Pulver, fast geschmacklos, 
luftbestandig, fast unloslich in Wasser, unloslich in Weingeist. Beim Erhitzen an der Luft ver
glimmt es zu Eisenoxyduloxyd, schlieLllich hinterbleiben 44,4% Eisenoxyd, Fe20a. 

Anwendung. Als photographischer Entwickler, auch zur Darstellung von reinem Eisen
oxyd und Ferrum reductum. 
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Ferrum oxalicum, Oxalate de fer (Gall.). ist wasserfreies Ferrooxalat 
(COO)2Fe. Amorphes gel~liches. in Wasser fast unlosliches Pulver. 

Ferrum oxychloratum. Eisenoxychlorid. Basisches Eisenchlorid. 
Eine Losung von Eisenchlorid lost groBe Mengen von frisch gefalltem EiSenhydroxyd auf, 

unter BiJdung von basischen Ferrichloriden (Eisenoxychloriden), z. B. FeCla + 2 Fe(OH)a 
= 3 FeCI(OH)a, es konnen aber auch komplexe Oxychloride mit sehr viel geringerem Chlorgehalt 
entstehen, so vermag 1 Mol. FeCIa noch 12 Mol. Fe(OH)3 in LOsung zu bringen. Eisenoxychlorid
losungen entstehen auch, wenn man frisch gefalltes Eisenhydroxyd mit sehr wenig Salzsaure 
zusammenbringt. 

Liquor Ferri oxychlorati. Eisenoxyehloridlosung. Ferrum oxychloratum 
solutum. (Helv.) 

Fiir Liquor Ferri oxychlorati ist nach Vorschrift der Germ. Liquor Ferri oxychlorati dialY8ati 
abzugeben (a. u.). 

Da1'stellung. Germ. 4: Man falIt aua 35 T. Eisenchloridlosung das Eisenhydroxyd. 
wie unter Liquor Ferri subacetici (s. S.1246) angegeben, und verriihrt das auagewaschene und aus
gepreBte Eisenhydroxyd mit 3 T. S alzs a u re (25 %). Nach 3tii.gigem Stehen wird die Mischung bis 
zur volligen Losung des Niederschlages auf etwa 40° erwarmt und nach dem Erkalten mit Wasser 
bis zum spez. Gewicht 1,050 verdiinnt. 

Die Vorschriften der BeZg., Bel'/). und Bung. stimmen mit dieser Vorschrift iiberein. 
Eigenschaften und E1'kennung. Braunrote, klare oder fast klare, sauer reagierende 

Fliissigkeit von nur schwach adstringierendem Geschmack. Sie laBt sich mit Wasser, wenig 
Weingeist, auch Zuckerlosung, ohne Triibung miachen. Konz. Salzlosungen flocken Eisenoxy
chloride aus; durch Kalilauge, Natronlauge oder Ammoniakfliisaigkeit wird Ferrihydroxyd ge
falIt. Die Losung enthiilt noch Ferri-Ionen und gibt deshalb mit Kaliumferrocyanid blaue Fal
lung, mit Kaliumrhodanidlosung eine tiefrote Farbung. Die Losung gerinnt nach iifterem Erhitzen, 
in der Kalte nach Zusatz von Spuren Schwefelsaure. 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 3,5% Fe. Die Bestimmung wird ausgefiihrt wie bei 
Liquor Ferri oxychlorati dialY8ati. 

Aufbewahrung. Kiihl, vor Licht geschiitzt. 

Liquor Ferri oxychlorati dialysati (Germ.). Dialysierte Eisenoxy
chloridlosung. Ferrum hydroxydatum dialysatum liquidum (Austr.) 

Da1'stellung. Germ. 6: 50 T. Eisenchloridloaung (10% Fe) werden durch Einstellen in 
Eis gut gekiihlt und unter stetigem Umriihren allmahlich in kleinen Anteilen mit 33 T. Am
moniakfliissigkeit versetzt, in derWeise, daB die entstehende Fallung vor erneutem Zusatz 
von Ammoniakfliissigkeit wieder in Losung gebracht wird. Ist der letzte Anteil Ammoniakfliissig
keit zugeaetzt, so wird noch so lange geschiittelt oder geriihrt, bis eine vollstandig klare LOsung 
entstanden ist. Diese wird so lange dialysiert, bis eine Probe des umgebenden Wassers nach 
dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung sofort hochstens noch schwach opali
sierend getriibt wird. Dann wird die Fliissigkeit entweder durch Wasserzusatz oder durch Ab. 
dampfen im luftverdiinnten Raum bei einer 400 nicht iiberateigenden Temperatur auf die 
vorgeschriebene Dichte (200) 1,041-1,045 gebracht. 

Durch den Zusatz von Ammoniakfliissigkeit entsteht in der EisenchloridlOsung jedesmal 
ein Niederschlag von Eisenhydroxyd, der von dem noch vorhandenen Eisenchlorid unter Bildung 
von Eisenoxychlorid wieder gelost wird. Daneben entsteht Ammoniumchlorid, das durch 
die Dialyse (s. Bd. II S. 1189) entfernt wird. 

Neben den Ammoniumchlorid gehen auch kleine Mengen Ferrichlorid, vielleicht auch Eisen
oxychloride von kleiner MolekelgroBe durch das Pergamentpapier, wahrend die komplexen Oxy
chloride von groBer MolekelgroBe nicht durch das Pergamentpapier hindurchgehen. Zum SchluB 
geht nur noch Chlorwasserstoff in das umgebende Wasser, der von den komplexen Oxychloriden 
noch abgespaltet wird. Die Dialyse verJauft im Anfang sehr rasch, weil das Konzentrationsgefii.lle 
sehr groB ist. Etwa 75 % des Ammoniumchlorids werden in einem guten Apparat bereits in 24 
Stunden entfernt und weitere 20 % in den nachsten Tagen; dann aber verlauft die Dialyse immer 
langsamer. 

Zur Entfernung der dialysierbaren Chloride bis auf den von der Germ. geforderten geringen 
Chloridgehalt ist wochenlange Dialyse mit sehr groBen Mengen von destilliertem Wasser er
forderlich. Wenn das Wasser nicht vollkommen ausgenutzt wird, indem man systematisch chlorid
reichere Losungen mit dem von chloridarmeren LOsungen abflieBenden Wasser weiter dialysiert, 
wird die Darstellung durch den Verbrauch an Wasser sehr teuer. Zur Darstellung im groBen 
verwendet man am besten Dialysatoren, wie sie friiher zur osmotischen Gewinnung von Zucker 
aus der Melasse benutzt wurden. 
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Etwas rascher kommt man zum Ziele, wenn man erat gewohnliche Eisenoxychlorid
loaung heratellt (a. 8.1270) und dieae dialysiert. In dieser Weise Hell daa Ergaruh. 3 die Loaung 
darstelIen, und die Literaturangaben iiber die Darstellung der dialysierten Eisenoxychlorid. 
losung beziehen aich alle auf dieses Verfahren. 

Nach der Vorschrift dea Germ. solI man solange dialysieren, "bis eine Probe des umgebenden 
Wassera nach dem Ansauern mit 8alpetersaure durch 8ilbernitratlosung sofort hochstens noch 
schwach opaiisierend getriibt wird". Diese Probe ist sehr unbestimmt, da der Chloridgehalt des 
Wassers abhangig ist von dem Mengenverhaltnis der heiden Fliissigkeiten und von der Zeit, in 
der das Wasser mit der zu dialysierenden Fliissigkeit in Beriihrung gewesen ist. Die Probe kaun 
nur ungefahr einen Aufschlull geben, wieweit die Dialyse fortgeschritten ist. Zur sicheren Fest· 
stellung, ob die Dialyse beendet werden kann, ist eine Bes t imm ung des Chloridgehaltes 
der EisenoxychloridlOsung erforderlich, die wie unter Priifung angegeben auagefiihrt wird. Dabei 
ist aber zu beriicksichtigen, dall die Losung durch Eindampfen noch konzentriert werden mull. 
Es ist deshalb auch die Menge der Fliissigkeit und das spez. Gewicht oder der Eisengehalt fest. 
zustellen. 

Bei der Dialyse wandert auch Wasser in die Eisenoxychloridlosung hinein, so dall deren 
Konzentration nach beendeter Dialyse steta geringer ist, als die von der Germ. geforderte. Es 
ist deshalb immer ein A bdam pfen erforderlich. Das Abdampfen Boll nach der Vorschrift der 
Germ. 6 im luftverdiinnten Raum bei nicht iiber 40 0 erfolgen; man kann das Abdampfen aber 
auch bei hoherer Temperatur, bis etwa 800 (auf dem Wasserbad), vornehmen. 

Eigenschaften und E"kennung. Klare, tiefbraunrote FIiissigkeit. Sie rotet 
Lackmuspapier schwach, schmeckt herbe, aber kaum eisenartig. 5-10 ccm, mit 
1 'fr. verd. Schwefelsaure versetzt, geben sofort eine gelb- bis braunrote Gallerte. 
Die dialysierte Eisenoxychloridlosung enthii.lt keine Ferri-lonen mehr; sie gibt des
halb mit Kaliumferrocyanidlosung keine blaue und mit Kaliumrhodanidlosung 
keine rote Farbung. 

Prilfung. a) Spezifisches Gewicht 1,043-1,047. - b) Werden 2ccm der Losung 
mit einigen Tropfen Kaliumferrocyanidlosung versetzt, so darf nur eine schwarz
braune, gallertige Ausscheidung, jedoch kein blauer Niederschlag entstehen (Eisen
(lhlorid). - c) Werden 20 ccm dialysierte Eisenoxychloridlosung mit etwa 4-5 ccm 
Natronlauge zum Kochen erhitzt, so dad der Dampf angefeuchtetes Lackmus· 
papier nicht blauen (Ammoniumchlorid). - d) Werden 20 ccm der Losung mit 
etwa 3-4 ccm Ammoniakfliissigkeit versetzt, so mull das Filtrat farblos sein (Kupfer) 
nach dem Eindampfen des Filtrates mull der Riickstand sich beim Gliihen voll· 
standig verfliichtigen (Alkalien und Erdalkalisalze). - e) €I ccm der Losung werden 
mit 15 ccm Salpetersaure bis zur Klarung gekocht, die Mischung mit 4,5 ccm 
1/10-n.Silbernitratlosung versetzt und filtriert. Das Filtrat dari durch weiteren Zu· 
satz von Silbernitratlosung nicht verandert werden (unzulassig hoher Chlorgehalt). 

Anmerkungen. Zu b): Die in der Losung enthaltenen komplexen Eisenoxychloride geben 
mit Kaliumferrocyanidlosung kein Berlinerblau, im Gegensatz zum Ferrichlorid und den Oxy. 
oehloriden von kleiner Molekelgrolle, die in der gewohnlichen Eisenoxychloridlosung enthalten 
sind. Die Mischung darf nach dem Zusatz von Kaliumferrocyanidlosung auch beim Verdiinnen 
mit Wasser keine blaue Farbung erkennen lassen. Man kann auch vorher die Eisenchloridlosung 
mit Wasser verdiinnen (3 Tr.+20ccm) und die Mischung dann mit einigen Tropfen Kalium. 
ferrocyanidlosung versetzen; die Mischung darf nur braun, nicht aber griinbraun bis dunkelgriin 
gefarbt werden. Handelspraparate en tsprechen dieser Anforderung sehr haufig 
nicht, auch solche nicht, die mit der Bezeichnung D.A.B. 5 oder Ph.G. V geliefert werden. Man 
weise solche Praparate stets zuriick; sie sind nicht nach der Vorachrift dea D.A.B. 5 dargestellte 
dialysierte, sondern gewohnliche Eisenoxychloridlosung des D.A.B. 4. Zur Unt,erscheidung 
der dialysierten Eisenoxychloridlosung von der nicht dialysierten kann auch die Probe mit Ka· 
liumrhodanid dienen. Erstere gibt mit Kaliumrhodanidloaung eine braune Fallung, aber keine 
Rotfarbung der Fliissigkeit, und Ather, der mit der Mischung geschiittelt wird, farbt sich nicht 
rot. Nicht dialysierte Eisenoxychloridlosung gibt bei dieser Probe mit Kaliumrhodanidlosung 
eine tiefrote Farbung, und der Ather farbt sich rot. 

Zu e): Will man den Chlorgehalt genau bestimmen, so fiigt man zu der mit Salpetersaure 
erhitztenLosung 10 ccm 1/10·n.Silbernitratlosung und titriert mit l/to·n-Ammoniumrhodanidlosung 
zuriick. 1 ccm 1/10-n-8ilbernitratlosung 3,55 mg 01. Auf Zusatz von 8alpeteraaure acheidet Bich 
zuerst Eisenoxychlorid aua, das beim Erwarmen unter Bildung von Ferrinitrat wieder in Lo· 
sung geht. 4,5 ccm l/lO-n.Silbernitratloaung = 16 mg Cl, 100 ccm der Losung diirfen also bOch
stens 0,320 g 01 enthalten. 
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Gehaltsbestimmung. Gehalt 3,3-3,6% Fe. 10 ccm der Losung werden in 
einem Mellkolben von 100 ccm mit 20 ccm Salzsaure erwarmt, bis eine klare, hellgelbe 
Losung entstanden ist. Nach dem Erkalten wird mit Wasser auf 100 ccm aufgefiillt. 
20 ccm der Mischung werden in einem Glasstopfenglas mit 3 g Kaliumjodid versetzt. 
Nach lstiindigem Stehen im gesehlossenen Glas wird mit l/JO"n-Natriumthiosulfat. 
losung titriert (etwa 10 eem StarkelOsung). Es miissen 12,5-13,5 eem verbraueht 
werden = 0,0698-0,0754 g Fe in 2 eem = 3,34-3,60%. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. - Anwendung. Zur Herstellung von Eisen. 
albuminatlosung und anderen Eisenpraparaten. 

Ferrum oxydatum hydricum. Ferrum oxydatum fuscum (Erganzb.). Brau
nes Eisenoxydhydrat. Magisterium Vitrioli Martis. Besteht im wesentliehen aus 
Ferrihydroxyd, Fe(OH)s' Mol.-Gew. 107. 

DaTstellung. Aus Eisenchloridliisung wird das Eisenhydroxyd, wie unter Liquor 
Ferri 8'Ubacetici S. 1246 angegeben, ausgefii.llt. Nach dem Auswaschen und Auspressen wird es 
bei nicht iiber 30° getrocknet. An Stelle der Eisenchloridliisung kann auch FerrisulfatlOsung 
verwendet werden. 

Eigenschaften. Feines rotbraunes Pulver, gesehmaeklos, unloslieh in Wasser, 
loslieh in verd. Sauren. 

ETkennung. Die Loaung von Eisenoxydhydrat in verd. Salzsaure gibt die 
Reaktionen einer Eisenehloridlosung. 

Priifung. a) 1 g Eisenoxydhydrat muB sieh in 5 g Salzsaure bei gewohn
lieher Temperatur leicht und ohne Aufbrausen vollstandig losen (Carbonate, wasser
iirmere, zu hoeh erhitzte Eisenoxydhydrate). Die Losung a wird mit 100 em Wasser 
verdiinnt. Je 10 em der verd. Losung diirfen: - b) dureh Kaliumferricyanid
losung nicht sofort geblaut werden (Eisenoxydulverbindungen), - c) dureh Barium. 
nitratlOsung nur opalisierend getriibt werden (Slilfate). - d) Werden 10 eem der ver· 
diinnten Losung a mit Ammoniakfliissigkeit geHillt, so mull das Filtrat farblos sein 
(Kupfer) und darf dureh Sehwefelwasserstoffwasser kaum verandert werden (fremde 
Metalle). - e) Die Losung von 0,1 g Eisenoxydhydrat in etwa 1 eem Salpetersaure 
und. 10 eem Wasser darf dureh Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt 
werden (Chloride). - f) Werden 2 g Eisenoxydhydrat mit Natronlauge erhitzt, so 
darf kein Ammoniakgerueh auftreten (Ammoniumverbindungen). 

Anwendung. Ais mildes Eisenpraparat 0,15-1,Og, 3-4mal tii.glich. Friiher auBerlicb 
als Einstreupulver bei jauchigen Wunden, Krebsgeschwiiren u. a. 

Ferrum oxydatum hydricum in Aqua. Ferri Hydroxidum (Amer.) Sesqui
oxyde de fer hydrate (Gall.) 

Das aus Eisenchloridliisung mit Ammoniakfliissigkeit in der unter Liquor Ferri 8ubacetici 
beschriebenen Weise ausgefii.llte und ausgewaschene Eisenhydroxyd wird unter Wasser aufbewahrt 
(Gall.: nicht iiber 6 Monate, die Menge des Wassers ist von der Gall. nicht angegeben). Amer. 
lii.Bt das aus 100 T. Ferrisulfatliisung (10% Fe) mit Ammoniak gefallte Eisenhydroxyd nach dem 
Auswaschen mit soviel Wasser iibergieBen, daB das Gesamtgewicht 300 T. betrii.gt. 

Anwendung. Ais Gegengift bei Arsenikvergiftungen; die Wirksamkeit nimmt bei 
der Aufbewahrung ab. 

Ferrum carbonicum oxydatum (Gall.), Safran de mars aperitif, ist im wesentlichen 
Eisenhydroxyd mit Spuren von Ferrocarbonat. Es wird dargestellt durch Fallen einer 
Losung von Ferrosulfat mit Natriumcarbonat und Oxydation des ausgewaschenen Nieder
schlages an der Luft. 

Ferrum oxydatum (rubrum). Eisenoxyd (rotes). Ferrioxyd. Crocus Martis 
adstringens. Fe20s. Mol.-Gew. 160. 

DaTstellung. a) Durch Trocknen und schwaches GIillien von Eisenhydroxyd. b) Ein 
Gemisch von 100 T. krist. Ferrosulfat und 9 T. Kaliumnitrat wird in einem Tiegel, der mit 
dem Gemisch nur zur Halfte angefiillt ist, zuerst bei gelindem, allmahlich bei stiirkerem Feuer 
gegliiht. Na.ch dem Erkalten wird die Masse gepulvert und mit Wasser ausgekocht. Das zuriick
bleibende Eisenoxyd wird gut ausgewaschen, getrocknet und zerrieben. 

Eigenschaften. Rotbraunes Pulver, unloslich in Wasser. Von Sauren wird es sehr lang
sam gelOst, besonders wenn es stark gegliiht wurde. 



Ferrum. 1273 

Anwendung. Von K. TAEGE ist das Eisenoxyd als Ersatz fiir Wismutsubnitrat als 
Schattenmittel bei Rontgenaufnahmen empfohlen worden. Technisch wird Eisenoxyd durch 
verschieden starkes Gliihen in verschiedenen Farbentonen, rot bis violett, dargestellt und als 
Malerfarbe verwendet. 

Lapis Haematites, Blutstein, Hamatit, Bergrot, Roter Glaskopf, ist natiirlich 
vorkommendes Eisenoxyd von kristallinischem spieBig-faserigen Gefiige, braunrot bis stahlgrau. 
als Pulver rot. 

Anwendung. Fingerlange Stiicke von Blutstein werden von Steinmetzen und Bau
handwerkern zum Bezeichnen von Steinen und Eisenteilen benutzt. Das Pulver dient als Schleif
mittel und ala Anstrichfarbe. 

Eisenglanz ist natiirlich vorkommendes, in Rhomboedern kristallisiertes Eisenoxyd. 
Fein gepulvert wird es wie Blutstein als Anstrichfarbe verwendet. 

Caput mortuum, Totenkopf, Englisch Rot, Colcothar Vitrioli. Crocus MARTIS 
vitriolatus, Colcothar, Vitriolrot, Braunrot, ist der bei der Darstellung von rauchender 
Schwefelsaure aus Eisenvitriol hinterbleibende Riickstand, der aus Ei seno xyd (und kleinen 
Mengen von basischem Ferrisulfat) besteht. 

Anwendung. Als Anstrichfarbe und als Poliermittel fiir Glas (Brillenglaser, Linsen und 
andere Glaser fiir optische Zwecke). Zum Polieren von Metall. Geschlammter Totenkopf ist das 
beste Putzpulver fiir Gold. 

Eisenmennige ist Tonerde enthaltendes, kiinstlich dargestelltes Eisenoxyd von hell
roter Farbe. Sie dient in verschiedenen Farbentonungen als Anstrichfarbe, besonders fiir Eisen. 

Polierpulver fUr Stabl ist ein Gemisch aus kohlensaurer Magnesia IT., gebrannter Magnesia 
I T. und braunem Eisenoxyd 2 T. 

Putzpomade. Adipis 5 kg, Acidi stearinici 700,0 g, Acidi oleinici 1,8 kg, Capitis mortuum 
500,0, Terrae tripolitanae 6 kg, Nitrobenzoli 75,0 g. Die Pulver miissen fein geschlammt sein. 
Zum SchluE laBt man die ganze Masse durch eine Farbenmiihle gehen. 

Ferrum oxydato-oxydulatum. Eisenoxyduloxyd. Magneteisenstein. Magnetit. 

FeaO,. Mol.-Gew. 232. 
Der natiirliche Magneteisenstein wird sehr fein gepulvert (durch ein Sieb mit 5000 Maschen 

auf 1 qcm gesiebt) als Ersatz fiir Wismutsubnitrat als Schattenmittel bei Rontgenaufnahmen 
des Magens und des Darmes angewandt. Da die Kontrastwirkung schwacher ist als bei Wismut
subnitrat, sind gr6Bere Mengen anzuwenden. Der natiirliche Magnetit ist in Wasser und ver
diinnten Mineralsauren vollkommen unloslich. Neben Eisen hat man im Handelsmagnetit Ma~ne
sium, Mangan, Chrom, Aluminium, Nickel und Titan nachgewiesen. Arsen kann nur durch Zu
fall oder durch Versehen hineingelangen. Da fiir eine Magenuntersuchung etwa 100-140 g Magne
titpulver verwendet werden, ist sorgfaltige Priifung auf Verunreinigungen erforderlich. Das 
Pulver darf an Wasser und verdiinnte Salzsaure auch beim Kochen nichts abgeben. Auf Arsen 
kann man nach dem GUTZEITschen Verfahren priifen. 

Diapbanit nach ALEXANDER ist ein zum Einnehmen fertig gemachtes Gemisch von fein
gepulvertem Magneteisenstein, Kakao, Milchzucker und Salep. Zum Gebrauch wird es 
mit heiEem Wasser angeriihrt. 

Ferrum oxydulatum nigrum. Eisenmobr, Aethiops martialis, ist wasserhaltiges 

Eisenoxyduloxyd. FeaO, + aqua. 
Darstellung. Eine Lasung von 25 T. krist. Ferrosulfat in 350 T. Wasser wird in einem 

eisernen Kessel mit 100 T. Ferrisulfatlosung (spez. Gew. 1,318) gemischt, und die Mischung 
unter Umriihren nach und nach mit 105-110T. Ammoniakfliissigkeit versetzt, so daB sie deut
lich nach Ammoniak riecht. Das Gemisch wird so lange gekocht, bis der Niederschlag pulverig ge
worden ist. Das zuerst entstehende Eisenoxyduloxydhydrat, Fea(OH)s, spaltet beim Er
hitzen Wasser ab und geht in ein wasserarmeres Hydrat iiber. Der Niederschlag wird auf einem 
leinenen Filter gesammelt, mit heiBem Wasser ausgewaschen und bei gelinder Temperatur, am 
besten auf porosen Tontellern getrocknet. Ausbeute etwa 15 T. 

Eigenschaften. Schwarzes Pulver, in Salzsaure beim Erwarmen loslich; die mit Wasser 
verdiinnte Losung gibt die Reaktionen der Ferro- und der Ferrisalze. 

Anwendung. Von SPUDE ist es neben andern Mitteln bei Krebs empfohlen worden. 
Technisches Eisenoxyduloxyd(hydrat) wird als schwarze Anstrichfarbe und als Ersatz fiir RuB 
zur Herstellung von Druckerschwarze verwendet. 

Ferrum oxydatum saccharatum. Eisenzucker. Ferrisaccharat. 
Oxydum ferricum saccharatum. Saccharas ferricus. Eisenhydroxyd, 
Fe(OHh, ist bei Gegenwart einer geringen Menge Natriumhydroxyd in Zuckerlosung 
kolloid loslich. Das erforderliche Natriumhydroxyd laUt Germ. besonders zusetzen, 
nach Helv. bleiben geniigende Mengen Natriumhydroxyd in dem Eisenhydroxyd-
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,niedersohlag, da dieser absiohtlich nioht bis zur volligen Beseitigung des N atrium
'hydroxyds ausgewasohen wird. Die Vorsohrift der Germ. liefert unter allen Um
.standen ein losliohes Praparat. 

Dal'stellung. Germ.: 30 T. Eisenchloridlosung (10% Fe) werden mit 150 T. kaltem 
destillierten Wasser verdiinnt; dann wird nach und nach eine heiB bereitete, filtrierte und wieder 
vollstii.ndig erkaltete Losung von 261'. krist. Natriumcarbonat in 150 T. Wasser mit der 
Vorsicht hinzugesetzt, daB bis gegen Ende der Fallung vor jedem weiteren Zusatz die Wieder
.auflosung des entstandenen Niederschlages abgewartet wird. Nachdem die Fallung vollendet ist, 
iibergieBt man den Niederschlag mit etwa der 3-5fachen Menge kalten destillierten Wassers, 
.zieht die klare Fliissigkeit nach etwa 2 stiindigem Absetzenlassen mit Hille eines Hebers klar ab 
und wiederholt dies so oft, bis das Ablaufende, mit 5 Raumteilen Wasser verdiinnt, nach dem Fil
trieren und Zusatz von etwas Salpetersaure durch Silbernitratlosung sich nicht mehr als opalisie
.rend triibt, bis also das Natriumchlorid bis auf Spuren entfernt ist. Alsdann wird der Niederschlag 
auf einem angefeuchteten, dicht gewebten, leinenen Tuch gesammelt und nach dem Abtropfen 
nur gelinde abgepreBt. (Man ziehe die Presse sehr langsam und vorsichtig an, weil sonst das Tuch 
>ieicht platzt.) Hierauf mischt man den noch feuchten Niederschlag in einer Porzellanschale mit 
50 T. Zuckerpulver und zuniichst mit 3 T. Natronlauge (von 15% NaOH). Man achte hierbei 
·sorgfiiltig darauf, daB sich nicht etwa unzerteilte Kliimpchen von Eisenhydroxyd in dem Gemische 
befinden, weil sich diese beim spiiteren Erhitzen und Eindampfen nur schwierig oder gar nicht auf
.losen, sondern zu kleinen festen Stiickchen, aus Eisenoxyd bestehend, eintrocknen. Die Mischung 
wird nun im Dampfbad bis zur vollstiindigen Kliirung erwiirmt, notigenfalls noch etwas Natron
.lauge von 15% NaOH (0,5 bis hochstens 2 T., so daB im ganzen hOchstens 5 T. Natronlauge 
verbraucht werden) zugesetzt, darauf unter Umriihren zur Trockne eingedampft, zu mittelfeinem 
Pulver zerrieben, diesem noch so viel trockenes mittelfeines Zuckerpulver zugemischt, daB das 
.Qewicht der Gesamtmenge 100 T. betriigt, das Pulver durch ein Sieb geschlagen und sofort in 
luftdicht schlieBende trockene GefiiBe gefiiUt. 

In ganz iihnlicher Weise lassen Amer., Norveg. und Suec. den Eisenzucker darstellen. -
Helve!. verfiihrt aDders: 30 T. Ferrichloridlosung, 10 T. Zucker und 10 T. Wasser werden ge
mischt, alsdann allmiihlich und unter Umriihren mit 40 T. Natronlauge von 300/0 NaOH (oder 
80 T. Natronlauge von 15% NaOH) versetzt. Man liiBt einige Stunden his zum Klarwerden stehen 
und gieBt die Fliissigkeit in diinnem Strahle in 500 T. siedendea Wasser. Das Gemisch wird bis 
nach erfolgter Kliirung zur Seite gestellt, die iiberstehende klare Fliissigkeit spater abgehebert 
und der Niederschlag so lange mit Wasser ausgewaschen, wie die Fliissigkeit farblos ablauft und 
deutlich alkalisch reagiert. Der noch feuchte Niederschlag wird in einer Porzellanschale mit 90T. 
Zucker gemischt, die Mischung wird im Dampfbad eingetrocknet, der Riickstand gepulvert und 
durch Zumischen von Zucker auf das Gewicht von 100 T. gebracht. - Nederl.: Einer Mischung 
aus 20 T. Eisenchloridloaung (15% Fe), 20 T. Zuckersirup (62%) und lO T. Wasser fiigt man unter 
Vermeidung der Erwiirmung iiber 150 eine Losung von 24 T. Natriumcarbonat in 60 T. Wasser 
zu und, sabala die Gasentwicklung voriiber ist, 26 T. Natronlauge (16 0/0) oder so viel wie zur 
Auflosung des Niederschlages notig iat. Die klare LOsung versetzt man mit 9 T. Natrium
bicarbonat und 600 T. Wasser, wascht den entstandenen Niederschlag aus, bis Silbernitrat nur 
noch schwache Triibung hervorbringt, preBt leicht ab, mischt 80 T. Zuckerpulver zu und dampft 
zur Trockne ein. 

Eigenschaften. Eisenzuoker bildet ein rotbraunes, suB und sohwaoh naoh 
Eisen sohmeokendes, etwas hygroskopisohes Pulver, in Wasser sehr leioht Wslioh. 
Die wasserige Losung reagiert kaum alkalisoh. Phosphate, Carbonate, Arsenate 
erzeugen in der Losung keine Fallung. Die Losung enthalt keine Ferriionen und 
gibt deshalb mit Kaliumferrooyanidlosung keine Blaufarbung (erst naoh Zusatz 
von Salzsaure), mit Kaliumrhodanidlosung keine Rotfarbung. Dagegen fallt Sohwefel
ammonium alles Eisen als Sohwefeleisen. - Dumh viele Neutralsalze (z. B. NaCl, 
KBr, KJ, Sulfate, Nitrate u. a. m.) wird aus der Losung beim Erwarmen sofort, 
bei gewohnlioher Temperatur allmahlioh unlosliohes Eisensaooharat (Eisenhydroxyd Y) 
ausgeflookt. - Auf Zusatz von Sauren zur Losung des Eisenzuokers erfolgt zunaohst 
Absoheidung von unlosliohem Eisensaooharat (EisenhydroxydY), bei weiterem Zu
satz von Saure werden die betreffenden Salze des Eisens gebildet. 

Prilfung. a) 1 g Eisenzucker muB mit 2000m heiBem Wasser eine vollig klare, 
rotbrauneLosunggeben, die Laokmuspapierhoohstens sohwaoh blaut. -b) Die Losung 
a darf duroh KaliumferrooyanidlOsung allein nioht verandert werden, erst auf weiteren 
Zusatz von Salzsaure wird sie zuerst sohmutzig grun, dann rein blau gefarbt. -
c) Die mit 200m Salpetersaure versetzte, dann erhitzte und wieder abgekiihlte was-
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serige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend 
getriibt werden (Chloride). 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 2,8-3% Fe. 1 g Eisenzucker wird in einem 
Glasstopfenglas von etwa 100 ccm in 10 ccm verd. Salzsaure unter Erwarmen auf 
dem Wasserbad gelost, die Losung nach dem vollstandigen Verschwinden der rot· 
braunen Farbe und nach dem Erkalten mit 2 g Kaliumjodid ver.setzt. Nach ein· 
Btiindigem Stehen in geschlossenem Glas wird mit 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung 
titriert (Starkelosung etwa 10 ccm als Indikator). Es miissen 5,01-5,37 ccm ver· 
braucht werden = 0,028-0,0296 g Fe in 1 g = 2,8 bis rund 3,0% (Germ. 6). 

Anwendung. Zu 0,3-1,0 g 3-4mal taglich in Pulvern, Pillen und Pastillen, besonders 
in der Kinderpraxis. 

Ferrum oxydatum saccharatum liquidum. Fliissiger Eisenzucker. 
Sirupus Ferri (oxydati) saccharati. (Sirupus Ferri oxydati Germ. 
s. S. 1276.) - Ergiinzb., Sach8 Kr.- V.: Der Niederschlag, der nach Germ. (siehe S. 1273) 
bei der Darstellung des trockenen Eisenzuckers aus 30 T. Eisenchloridlosung erhalten wird, 
wird ausgewaschen, leicht (!) abgepreBt und mit 45 T. grobem Zuckerpulver vermiecht. Nach 
Zusatz von 1 T. Kaliumtartrat wird bis zur Losung auf dem Dampfbad erwarmt und das 
Ganze auf 95 T. gebracht. Nach dem Erkalten werden 5 T. Weingeist zugesetzt. 

Erkennung und Prilfung. Eine Mischung von 0,5 g fliissigem Eisenzucker und 
10 ccm Wasser wird durch Kaliumferrocyanidlosung nicht verandert, bei weiterem Zusatz von 
Salzsaure wird die Mischung zuerst schmutzig.griin, dann rein blau gefarbt.-Wird 0,5 g fliissiger 
Eisenzucker mit 10 ccm Wasser und 2-3 ccm Salpetersaure erhitzt, so darf die Mischung nach 
dem Abkiihlen durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). Spez. 
Gewicht 1,230-1,260. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung wird genau so ausgefiihrt wie bei Ferrum oxy. 
datum saccharatum (Germ.); der Gehalt an Eisen soIl ebenfalls 2,8-3,0% betragen. 

Ferrum oxydatum saccharatum crystallisatum. Kristallisierter Eisenzucker. 
lOOO T. weiBer Zucker werden mit lOO T. Ferrum oxydatum saccharatum solubile gemischt, in 
300 T. Wasser bei gelinder Warme geliist und an einem Ort von etwa 30° zur Kristallisation bei· 
seite gestellt. 

Ferrum oxydatum lactosaccharatum ist ein dem Ferrum oxydatum saccharatum ent
sprechendes, jedoch mit Milchzucker an Stelle von Rohrzucker hergestelltes Praparat mit einem 
Gehalt von 2,5 0/ 0 Eisen. 

Liquor Ferri oxydati sine Alcohole. Alkoholfreie Eisenessenz. Marsi
nal. - Erganzb., Sachs. K.· V.: 200 T. alkoholfreier fliissiger Eisenzucker (Ferr. oxyd. sacch. 
liquid. ohne Weingeistzusatz) werden mit 50 T. Glycerin, 2 T. aromatischer Tinktur, 2 T. Pome
I'anzentinktur, 1 T. Zimttinktur, 745 T. Wasser gemischt. Der Mischung fiigt man auf je lOOO g 
5 Tropfen Essigather zu. Das Praparat ist, zumal im Sommer, nicht lange haltbar. - Brom· 
Marsinal und J od·Marsinal enthalten je 1 % Brom· bzw. Jodkalium. Beide sind stets frisch 
zu bereiten. 

Erkennung und Prilfung. Eine Mischung von 2 T. alkoholfreier Eisenessenz 
mit lO cern Wasser wird durch Kaliumferrocyanidlosung nicht verandert, durch weiteren Zusatz 
von Salzsaure wird die Mischung zunachst schmutzig.griin, dann rein blau gefarbt. Spez. Gew. 
1,063-1,069. 

Gehaltsbestimmung. lO g alkoholfreie Eisenessenz werden in einem Kolben mit 20 g 
verd. Schwefelsa.ure auf dem Wasserbad erwarmt, bis die rotbraune Farbe verschwunden und 
die Mischung klar geworden ist. Nach dem Erkalten wird die Fliissigkeit mit Kaliumpermanganat. 
losung (0,5:100) bis zur schwachen, kurze Zeit bestehen bleibenden Rotung und, wenn diese voll
kommen verschwunden ist, mit 2,5 g Kaliumjodid versetzt. Das Gemisch lallt man 1 Stunde 
lang in dem gut verschlossenen Kolben stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen 
lO-lO,7 ccm 1/10·n-Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein = 0,56-0,6 0/0 Eisen. 

Liquor Ferri oxydati saccharati arsenical is. Arsen-Eisenessenz. Arsen
Marsinal. 

Erganzb.: Fliissiger Eisenzucker 200T., Glycerin 50 T., Weingeist 75 T., FOWLERscheLosung 
10 T., Aromatische Tinktur 2 T., Pomeranzentinktur 2 T., Wasser 661 T., Essigather 3 Tropfen 
auf 1000 g. Fast klare, rotbraune Fliissigkeit, spez. Gew.l,038-1,048. Geruch gewiirzig, Ge· 
schmack gewiirzig·siill. Gehalt an Eisen etwa 0,6 0/0, an Arseniger Saure 0,01 0/0, 

Erlwnnung und Prilfung. Eine Mischung von 2 g Arsen·Eisenessenz mit lO cern 
Wasser wird durch Kaliumferrocyanidlosung nicht verandert, auf weiteren Zusatz von Salzsa.ure 
farbt sich die Mischung zunachst schmutziggriin, dann reinblau. - Wird 1 ccm Arsen·Eisen-
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essenz mit 5 ccm Wasser, 5 ccm Salzsaure und 0,5 g gekorntem Zink in einem Probierrohr, dessen 
Offnung mit einem Bii.uschchen Watte verschlossen und mit einem mit Quecksilberchloridlosung 
befeuchteten Stiickchen Filtrierpapier bedeckt ist, 10 Minnten lang stehen gelassen, so fii.rbt sich 
das Filtrierpapier braunlichgelb. Spez. Gewicht 1,038-1,048. 

Eisenbestimmung. 109 Arsen·Eisenessenz werden in einem gewogenen Porzellan. 
tiegel auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft; der Riickstand wird zunachst mittels kleiner 
Flamme vorsichtig .erhitzt, dann gegliiht. Der Gliihriickstand wird nach dem Erkalten mit Sal· 
petersii.ure durchfeuchtet und nach anfanglich vorsichtigem Erhitzen unter allmahlicher Steige. 
rung der Temperatur schlieBlich stark his zur Gewichtskonstanz gegliiht. Das Gewicht des Riick
standes (FezOa) soli O,081-O,087g betragen = 0,56-0,6% Eisen (lg FezOa, = 0,7 g Fe). 

Liquor Ferri saccharati cum Mangano. Eisen-Manganessenz. Dulcifer
man. Am einfachsten aus den fertigen Sirupen zu mischen. Sachs. Kr.· V.: 2000 T. Sirupus Ferri 
oxydati, 500 T. Sirupus Mangani oxydati, 1100 T. Weingeist (90 0/0), 50 T. Mixtura aromatica 1), 

mit Wasser auf 10000 T. zu erganzen. - Erganzb.: Eine Mischung von 200 T. fliissigem Eisenzucker 
und 50 T. fliissigem Manganzucker (Erganzb.) werden mit einer Mischung von 125 T. Weingeist, 
3 T. Pomeranzentinktur, 1,5 T. aromatischer Tinktur und 0,05 T. Vanillin versetzt, mit Wasser 
auf 1000 T. gebracht und dann noch mit 3 Tropfen Essigather auf 1000 g der Mischung versetzt. 

Pruj'Kng und Erkennung. Wird der aus 19Eisen.Manganessenz erhaltene Verbrennungs
riickstand mit der fiinffachen Menge Natriumcarbonat und -nitrat geschmolzen, so zeigt die 
Schmelze eine blaugriine Farbe. - Eine Mischung von 1 g Eisen.Manganessenz mit 10 ccm Wasser 
wird durch Kaliumferrocyanidlosung nicht verandert, auf weiteren Zusatz von Salzsaure farbt 
BiBb die Mischung zunachst schmutziggriin, dann rein blau. Spez. Gewicht 1,035-1,045. 

Gehaltsbestimmung. (Erganzb.). 10 g Eisen-Manganessenz werden in einem 
Schalchen auf etwa 6 g eingedampft, dann unter mehrmaligem Nachspiilen des Schalchens mit 
je 2 g Wasser in einen Kolben gebracht und mit 20 g verd. Schwefelsaure auf dem Wasserbad 
erwarmt, bis die rotbraune Farbe verschwunden, und die Mischung klar·geworden ist. Nach dem 
Erkalten wird die Fliissigkeit mit KaliumpermanganatlOsung (0,5:100) bis zur schwachen, kurze 
Zeit bestehenbleibenden Rotung und, wenn diese vollkommen verschwunden ist, mit 2,5 g Kalium
jodid versetzt. Die Mischung lii.Bt man 1 Stunde lang in dem gut verschlossenen Kolben stehen. 
Zur Bindllng des ausgeschiedenen Jods sollen 10-10,7 ccm '/10·n-Natriumthiosu!fatlOsung er
forderlich sein = 0,56-0,60/0 Eisen. 

Sirupus Ferri oxydati. Eisenzuckersirup. Germ.: 1 T. Eisenzucker wird in 
1 T. Wasser gelost und die Losung mit 1 T. Zuckersirup gemischt. Gehalt an Eisen 0,9-1,0 % , 

Germ. 6 s. Bd. II S. 1362. 

Tinctura Ferri aromatica. Aromatische Eisentinktur. Milord ulcan. 
Erganzb. 

Sirupi Ferri oxydati 70,0 
Sachs. Kr.-V. Ramb. Vorschr. 

Sirupi simpJicis 200,0 
Spiritus 150,0 
Tinct. Aurantii 3,0 
Tinct. aromaticae 2,0 
Tinct. Vanillae 5,0 
Aquae 570,0 
Aetheris acetici gtts. V 
Mixt. aromaticae S. Kr.-V. 1) 

Ferri oxydati sacch. 
Aquae 
Sirupi Sacchari 

70,0 33,0 (O,6 % Fe) 
200,0 240,0 
100,0 165,0 

625,0 

5,0. 
Relvet. Norveg. 

3,0 
1,5 
1,5 

636,0 
gtts. V 

. Nederl. 

Spiritus (90 Vol.-"Io, Nederl. 70 Vol.-Dfo) 
Tinct. Aurantii 

70,0 
580,0 
180,0 
164,0 

S,O 
1,5 
1,5 

70,0 
620,0 
200,0 
100,0 

7,0 
1,0 

70,0 
655,0 
160,0 
100,0 
10,0 

Tinct. aromaticae 
Tinct. Vanillae 
Tinct. Cinnamomi 

Emplastrum Oxydl ferrlcl (Portug.). 
Emplastr. Lithargyri 600,0 
EmpI.Plumbicomp.(Portug.) 200,0 
Cerae flavae 100,0 
Terebinthinae 50,0 
Ferri oxydati subtiliss. pulv. 50,0. 

2,0. 5,0 
Liquor Ferri cum Cacao (Ramb. Vorscru.) 
Aromatische Eisenessenz mit Kakao. 

1. Cacao exoleati 20,0 
2. Spiritus (90"10) 
3. Aquae lUi 240,0 
4. Sirupi Ferri oxydati 

sacch. (R. V.=0,6 % Fe) 33,0 
5. Aquae 227,0 
6. Sirupi Sacchari 240,0 
7. Mixturae aromaticae 5,5. 

Man maceriert 1-3 wahrend 3 Tagen. Dem 
Filtrat setzt man 4-7 zu. 

1) Mixtura aromatic a Sacha. Kr.- V.: Tinct. Aurant. 55,0, Tinct. Cinnamomi 12,5, Tinct
Vanillae 18,0, Tinct. aromaticae 12,5, Aether. acetici 2,0. 
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Unguentum Ferri composltum (F.lII. Germ.~ 
Sirupus Ferri aromatlcu8 (F.lII. Germ.). 

Sirup. Ferr. oxyd. sine Alcohole 20,0 
Glycerini 5,0 
Tinct. aromatic. 0,5 
Aq. destillatae ad 100,0. 

Frostheilsalbe. 
Boli rubrae 
Ferri oxydatl (ErgAnzb.) 
Terebinthin. veneme 
Seb. ovilis 
Adip. suilli 
01. Lavandulae 

0,25 

aa 0,5 

aa 4,35 
0,05. 

Ferrum peptonatum. Eisenpeptonat. Peptonate 
nate de fer. Ferripeptonat. Peptoneisen. 

of Iron. Pepto-

Das nach der folgenden Vorschrift dargestellte Praparat besteht im wesent· 
lichen aus kolloid loslichem Eisenoxychlorid mit Eisenpeptonat als Schutzkolloid. 

DaTstellung. 20 T. trocknes Pepton werden in 2000 T. Wasser gelost, worauf 
der kalten Losung eine Mischung aus 240 T. Eisenoxychloridlosung (Germ. IV, 
nicht dialysiert) und 2000 T. Wasser in diinnem Strahl und unter fortwahrendem 
Umriihren zugefiigt wird. Zur Fallung des Eisenpeptonats wird die Mischung mit 
stark verdiinnter Natronlauge n,5 % NaOH) bis zur ganz schwach alkalischen 
Reaktion versetzt. Hierauf wird der Niederschlag moglichst schnell durch Abgiellen 
mit Wasser so lange ausgewaschen, bis eine Probe des Waschwassers durch Silber· 
nitratlosung nicht mehr verandert wird. Der Niederschlag wird alsdann auf einem 
angefeuchteten leinenen Tuch gesammelt und nach dem Abtropfen in einer Por. 
zellanschale mit 3 T. Salzsaure (25 % Hel) bis zur Auflosung erwarmt. Die Losung 
wird nunmehr im Dampfbad zur Sirupdicke eingedampft, der Sirup mit einem 
weichen Pinsel auf Glasplatten gestrichen und bei 50-60 0 getrocknet. 

Eigenschaften. Gliinzend braune, durchscheinende Blattchen oder Schiippchen. 
Es lost sich langsam in kaltem, schneller in warmem Wasser zu einer schwach sauer 
reagierenden Fliissigkeit, die weder durch Kochen noch durch Zusatz von Wein. 
geist getriibt wird. Wird die Losung von 0,5 Eisenpeptonat in 10 ccm Wasser mit 
2 ccm Salzsaure versetzt und langsam bis zum Kochen erhitzt, so findet zunachst 
Triibung, dann flockige Ausscheidung statt, bevor Auflosung eintritt. 

Gehaltsbestimmung. 1 g Eisenpeptonat wird in heiBem Wasser gelost, und die erkal· 
tete Losung in einem MeBkolben auf 100 ccm mit Wasser aufgefiillt. 20 ccm dieser Losung gibt 
man in einen Erlenmeyerkolben mit GIasstopfen, fiigt 20 ccm verd. Schwefelsaure hinzu und er· 
hitzt die triibe gewordene Mischung auf dem Wasserbad, bis die Fliissigkeit klar geworden ist, 
worauf dasErhitzen noch einigeZeit fortgesetztwird. Nach dem Erkalten fiigt man 30 ccm Wasser, 
ferner Kaliumpermanganatlosung (1: 100) bis zur schwachen, kurze Zeit bestehenbleibenden 
Rotung hinzu und schlieBlich, nachdem die Rotung vollig verschwunden ist, 2,5 g Kaliumjodid. 
Die Mischung laBt man in dem geschlossenen Kolben 1 Stunde lang stehen. Zur Bindung des 
ausgeschiedenen Jods sollen 8,6-9 ccm 1/1o·n.NatriumthiosulfatlOsung erforderlich sein (Smrke. 
losung als Indikator) = 24,0-25,1 % Eisen. 

Au/bewah'1'ung. Vor Licht geschiitzt! 

Liquor Ferri peptonati. Ei sen peptona tessenz. 
Erganzb.: 300 T. Eisenpeptonat·Sirup werden mit einer Mischung von 100 T. Weingeist 

(90 0/ 0), 3 T. Pomeranzentinktur, 1,5 T. aromatischer Essenz, 0,05 T. Vanillin und 300 T. Wasser 
versetzt und mit einer Losung von Citronensaure (1 : 100) bis zur schwach alkalischen Reaktion 
abgestumpft, dann wird mit Wasser auf 1000 T. erganzt und auf 1000 g 2 Tropfen Essigather 
zugesetzt. Es empfiehlt sich, die Essenz langere Zeit zu lagern und vom Bodensatz klar abo 
zugieBen. 

Eine klare, rotbraune, angenehm schmeckende Fliissigkeit. 
ETkennung und Prilfung. Eine Mischung von 1 g Eisenpeptonatessenz mit 10 ccm 

Wasser wird durch KaliumferrooyanidlOsung nicht verii.ndert, auf weiteren Zusatz von Salzsii.ure 
fii.rbt sich die Mischung zunii.chst schmutziggriin, dann blau. - Werden gleiche Teile Eisen· 
peptonatessenz und verd. Salzsii.ure liingere Zeit auf dem Wasserbad erwii.rmt, so hellt sich die 
Fliissigkeit unter der Losung zunii.chst entstandenen Ausscheidungen auf. Spez. Gew. 1,035 
bis 1,045. 

Gehaltsbestimmung. 10 g Eisenpeptonatessenz werden mit 20 g verd. Schwefelsii.ure 
in einem MeBkolben von 100 ccm auf dem Wasserbad erhitzt. Das Erhitzen wird, nachdem die 
rotbraune Farbe verschwunden und die Fliissigkeit k1ar geworden ist, nooh einige Zeit fortgesetzt. 
Nach dem Erkalten wird die Mischung mit Wasser auf 100ccm verdiinnt. 1)0ccm der Fliissigkeit 
werden in einem Glasstopfenglas mit KaliumpermanganatlOsung (1: 100) bis zur schwachen, kurze 
Zeit bestehenbleibenden Rotung und, wenn diese vollkommen verschwunden ist, mit 2,5 g 
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KaliUl)1jodid versetzt. Die Mischung lii.llt man 1 Stunde lang in dem verschIossenen GJas 
stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen 5,1-5,6 ccm 1/10-n-Natriumthiosu)fat
losung edorderlich sein = 0,57 bis 0,625% Eisen = rund 0,6%' 

Liquor Ferri peptonati cum Mangano. Eisen-Mangan -Peptonatessenz~ 
Erganzb.: 300 T. Eisenpeptonatsirup, 50 T. fJiissiger Manganzucker werden mit einer Mi

schung von 100 T. Weingeist. 3T. Pomeranzentinktur, 1,5T. aromatischerTinktur, 0,05 T. Vanillin 
nnd 300 T. Wasser versetzt. Die Mischung wird mit Citronensaurelosung (1 : 100) bis zur schwach 
alkalischen Reaktion abgestumpft. Dann wird Wasser bis zum Gewicht von. 1000 T. hinzugefiigt 
nnd schlielllich auf 1000 g der Mischung 2 Tropfen Essigather zugesetzt. 

SacAs. Kr.-V. Peptoferman: 3000 T. Sirupus Ferri peptonati (Sachs. Kr.-V.), 500 T. Siru
pUB Mangani oxydati (Sachs. Kr.-V.) werden mit 1000 T. Weingeist, 75 T.Mixtura aromatica (s. S. 
1275) und 3000T. Wasser vermischt. Hierauf wird von einer Losung von 6 T. Citronensaure in 
2000 T. Wasser so viel hinzugefiigt, dall die Reaktion noch sch wach alkaliBch ist; die Fliissigkeit 
mull jedoch dabei klar bleiben oder dad nur opalisieren! Schlielllich wird mit Wasser auf 
10000 T. erganzt. Eisenmanganpeptonatessenz setzt mit der Zeit etwas ab; sie ist deshalb langere
Zeit zu lag ern und vor dem Abfiillen in braune Flaschen kJar abzugiellen! 

Erkennung und Prijung. Wie bei Liquor Ferri peptonati (Erganzb.). Zum Nach
weis des Mangans schmilzt man den aus 1 g der Essenz erhaltenen Verbrennungsriickstand mit 
etwa der fiinffachen Menge Natriumcarbonat und -nitrat; die Schmelze mull blaugriin gefarbt sein. 

Gehaltsbestimmung. Genau wie bei Liquor Ferri peptonati; der Gehalt an Eisen 
solI 0,57-0,625% betragen. 

Liquor Ferri peptonati cum Chinino. Eisenpeptonatessenz mit Chinin. 
Erganzb.: ISO T. dialysierte EisenoxychIoridlOsung (Germ.) werden mit 0,9 T. verd. Salzsaure 

(12,5°/0 HOI) im Wasserbad erwarmt und nach und nach mit einer filtrierten Losung von 7 T. 
kochsalzfreiem Pepton in 63 T. Wasser versetzt. Die Mischung wird, wenn notig, so lange im Wasser
bad erwarmt, bis sie kJar geworden ist und mit Wasser auf 644 T. verdiinnt. Dann wird ein Gemisch 
aus 100 T. Weingeist, 201,5 T Zuckersirup, 0,05 T. Vanillin, 3 T. Pomeranzentinktur, 1,5 T. Aro
matischer Tinktur und schlielllich eine unter Zusatz der eben ausreichenden Menge Salzsaure
hergestellte Losung von 5 T. ChininhydrochIorid in 45 T. Wasser hinzugefiigt. Je 1000 g der ferti
gen Essenz werden tnit 5 Tropfen Essigather versetzt. 

Prijung. Zum Nachweis des Chinins werden 25 g der Essenz durch Eindampfen auf 
dem Wasserbad vom Weingeist befreit, dann mit 10 ccm Wasser und 10 ccm Natriumcarbonat
losung (1 + 2) versetzt und mit 50 ccm Ather durchgeschiittelt. Der nach dem Verdunsten des 
abgehobenen Athers verbliebene Riickstand wird in Wasser unter Zusatz von 1-2 Tr. verd. 
Salzsii.ure aufgeJOst, die Losung mit ChIorwasser (oder 1 Tr. Bromwasser) und dann mit Ammoniak
fJiissigkeit versetzt; die Mischung mull sich griin farben. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Eisengehaltes edolgt in der bei Liquor 
Ferri peptonati angegebenen Weise. Der Gehalt an Eisen solI 0,594-0,648°/0 betragen. 

Liquor Ferri Mangani jodopeptonati bildet eine braune Fliissigkeit, deren Gehalt an' 
Eisen ca.' 0,5°/°' an Mangan 0,1 010 und an Jodeisen 0,050/0 betragt. 

Sirupus Ferri peptonati. Eisen peptona tsiru p. Erganzb. und Sachs. Kr.- v.~ 
80 T. Pepton (ohne Salz) werden durch Erwarmen in 5000 T. Wasser gelOst. Der erkalteten 
Losung wird eine Mischung von 1750 T. dialysierter EisenoxychIoridlosung und 4000 T. Wasser 
zugesetzt. Mit verdiinnter Natronlauge (1 + 9 = 1,5°/0 NaOH) wird genau neutralisiert (wozu 
etwa 650-700 T. verd. Natronlauge edorderlich sind). Der NiederschIag wird chlorfrei gewaschen 
und gelinde ausgedriickt. Darauf wird er in einer Porzellanschale mit 1200 T. grobem Zuckerpulver 
verrieben und unter Zusatz von verdiinnter Natronlauge (1 + 9) (etwa 450-500 T. sind erforder
lich) durch anhaltendes Erhitzen gelOst. Es darf nicht iiber 90° erhitzt werden! Die Losung wird 
auf 2S00 T. eingedampft und mit 200 T. Weingeist versetzt. Gehalt an Eisen etwa 2%. - F. M. 
Germ.: 45 T. Eisenpeptonatliquor werden mit 105 T. Zuckersirup gemischt. 

Pilulae Ferri peptonati.' Eisenpeptonatpillen. - F. M. Berol., F. M. Germ. 
Ferri peptonat. sicc. 5 g, Rad. Gentian. 1 g, Extr. Gentian. 3 g. Fiant pilul. Nr. 50. 

PIZZALAs Eisenpeptonatessenz. Elixir Ferri peptonati. Peptofer JAlLLET. 
Elixir de peptonate de fer ROBIN. Liquor Ferri peptonati saccharat. - Luxemb .. 
Apoth.-V. (Ersatzpraparat): Man lOst 16 g Eisenpeptonat (25%) in 550 g dest. Wasser, setzt eine
Mischung aus 75 g Kognak, 100 g Weingeist, 200 g Zuckersirup, je 4 g aromatischer Tinktur, 
Vanilletinktur und Ceylonzimttinktur und 5 Tropfen Essigather hinzu und bringt das Gewicht des 
Ganzen durch Wasserzusatz auf 1000 g. 

Ferrum phosphoricum oxydulatum. Ferrophosphat. Phosphorsaures 
Eisenoxydul. Ferrum phosphoricum caeruleum. Fea(PO,)a' Mol.-Gew. 358. 
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Darstell'Ung. Ergiinzb.: Zu einer Losung von 3 T. krist. Ferrosulfat in 18T. Wasser wird 
eine Losung von 4 T. krist. Natriumphosphat (NaaHPO, + 12HaO) in 16 T. Wasser unter 
Umriihren hinzugesetzt. Der Niederschlag ist zunii.chst weill, wird aber rasch blaulich. Nach 
dem Absetzen und Abgiellen der Fliissigkeit bringt man den Niederschlag auf ein leinenes Filter 
und wascht ihn solange mit Wasser, bis das Ablaufende, mit Salpetersaure angesauert, durcb 
Bariumchlorid nichtmehr getriibtwird, und trocknet ihn bei nicht iiber 25°, am besten auf porosen 
Tontellern. 

Eigenschaften. Lockeres, graublaues, geschmackloses Pulver. Beirn Erhitzen 
wird es griinlichblau, dann graubraun. In Wasser und Weingeist ist es unlOslich, von 
Mineralsauren wird es leicht gelost. Die Losung in verd. Salzsaure ist schwach 
gelb gefarbt. Es enthalt neben dem Ferrophosphat, Fes(PO,)z, geringe Mengen 
Ferriphosphat, FePO" und Eisenoxyduloxyd. 

Prilj'Ung. Wird 1 g Ferrophosphat in der hinreichenden Menge Salzsaure gelOst, 
und die Losung mit Wasser auf 20 ccm verdiinnt, so darf sie durch Bariumchlorid· 
losung nur schwach getriibt (Sulfate), durch Schwefelwasserstoffwasser nicht dunkel 
gefarbt werden (Schwermetalle). 

A'U/beW,Ohrung. In gut geschlossenen Glii.sern, moglichst im Licht. 
Anwend'Ung. 0,1-0,6 g mehrmals taglich, besonders bei Rachitis. 

Ferrum phosphoricum oxydatum. Ferriphosphat. Eisenoxydphos
phat. Phosphorsaures Eisenoxyd. Ferrum phosphoricum album. FePO, + 
4HzO. Mol.·Gew. 223. 

Darstell'Ung. Eine Mischung von 1 T. Eisenchloridlosung (10% Fe) mit 9 T. Wasser, 
und eine Losung von 1 T. krist. Natriumphosphat (NaaHPO,+ 12HzO) in 9 T. Wasser 
werden bei gewohnlicher Temperatur gleichzeitig in diinnem Strahl unter Umriihren in ein 
Gefall eingegossen, das 20 T. Wasser enthalt. Der Niederschlag wird erst durch Abgiellen, dann 
auf einem leinenen Filter so lange mit kaltem Wasser gewaschen, bis eine Probe des Waschwassers 
nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung nur noch opalisierend getriibt 
wird, und dn.nn bei gelinder Warme getrocknet, am besten auf porosen Tontellern. Wird beim 
Trocknen die Temperatur von 500 iiberschritten, so gibt es noch weiter Wasser ab; bei 100 0 

getrocknet hat es die Zusammensetzung FePO, + 2 H20. 
Eigenschaften. Wei.6es oder gelblichweilles Pulver, fast geschmacklos, in Wasser 

und Weingeist unloslich, loslich in Mineralsauren, unlOslich in Essigsaure; beim 
Erhitzen wird es gelbbraun. 

Erkenn'Ung. Die unter schwachem Erwarmen hergestellte Losung von etwa 
0,2 g Ferriphosphat in einigen Tropfen Salzsaure und 10 ccm Wasser gibt mit Kalium. 
ferrocyanidlosung einen blauen Niederschlag von Berlinerblau. Wird die gleiche 
Losung mit Ammoniumchloridlosung und mit Ammoniakfliissigkeit irn Uberschull ver' 
setzt, zum Sieden erhitzt und filtriert, so gibt das Filtrat mit ammoniakalischer 
Magnesiumsulfatlosung einen weiJ3en kristallinischen Niederschlag von Ammonium. 
Magnesiumphosphat. 

Prilf'Ung. a) Die Losung von 0,2 g Ferriphosphat in 2-3 ccm Salzsaure und 
10 ccm Wasser darf durch viel Schwefelwasserstoffwasser nur weill getriibt werden 
(Schwermetalle; die weille Triibung riihrt von Schwefel her). - b) Die Losung von 
0,2 g Ferriphosphat in 2-3 ccm Salpetersaure und 10 ccm Wasser darf durch Silber. 
nitratlOsung nur opaiisierend getriibt werden (Chloride). 

A'Ujbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Ferrum phosphorioum oum Natrio oitrioo. Losliehes Ferriphosphat. Ferri Phos
phas (soiubilis). (Amer.). Ferrum phosphoricum solubile. 

Man lOst 50 T. Ferrici tra t in 100 T. Wasser unter Erwarmen auf dem Wasserbad, fiigt 
55T. krist. Natriumphosphat hinzu, riihrt bis zu dessen Auflosung, dunstet die Losung bei 
60° zum Sirup ein, streicht diesen auf <Jlasplatten und trocknet. GJanzende, griine, durchsichtige 
Blattchen, leicht und vollig loslich in Wasser, unloslich in Alkohol. Es enthiilt 12% Fe. 

Lac Ferri cum Calcio phosphorieo (Hamb. Vorschr.). Zu einer Losung von 100 g Natrium
pyrophosphat in 21 Wasser werden eine Mischung von 100 g Ferrichloridlosung (spez. Gewicht 
1,282) und 50 g einer CalciumchloridlOsung (I + 2) sowie 2 1 Wasser gegossen. Der entstandene 
Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, nach volligem Abtropfen wiederholt mit geringen 
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Mengen Wasser gewasehen und mit 0,5 g Natriumpyrophosphat, 400 g weiBem Sirup und so viel 
Wasser angeriihrt, daB man 2 I erhii.lt. 

Sirupus Ferri, Quininae et Stryehninae Phosphatum. Syrup of the Phosphates 
of Iron, Quinine and Stryehnine.-Amer.VIII: Zu bereiten dureh Misehen von 250 cem GIy. 
ceritum Ferri, Quininae et Stryohninae Phosphatum und Zuokersirup q. s. ad 1000 oom. 

Sirupus Hydroehlorophosphatum. Compound Syrup of Phosphates with Qui. 
nine and Stryohnine. Compound Syrup of Hydroohlorophospha.tes. - Nat. Form.: 
Zu einer Losung von 70 ocm Phosphorsaure (850/ 0 ) und 75 g Citronensaure in 100 ocm Wasser 
fiigt man allmahlioh je 20 g Kaliumbioa.rbonat, Magnesiumearbonat und Caloiumoarbonat und 
misoht weiterhin hinzu eine Losung von 17,5 g Ferri Phosphas solubilis (Amer.), 4,4g Chinin· 
hydrochlorid und 0,14 g Stryohninsulfat in 125 ccm Pomeranzenbliitenwasser, sodann 250 ocm 
Glycerin. In dieser Fliissigkeit lost man ohne Erwarmen 525 g Zuoker und fiillt mit Wasser auf 
1000 cem auf. 

Sirupus Phosphatum eompositus. Compound Syrup of the Phosphates. "Chemi. 
cal Food". - Nat. Form.: Eine Losung ans 35 g praeip. Calciumcarbonat, je 4 g Kalium· und 
Natriumbicarbonat, 82 g Citronensaure, 385 ccm Glycerin, 125 ccm Pomeranzenbliitenwasser 
und 70 g Phosphorsaure (850/0) mischt man mit einer (kalten) Losung von je 17,5 g Ferri Phos· 
phas solubilis (Amer.) und Ammoniumphosphat in 250 ccm Wasser und filtriert das Gemisch 
durch einen Wattebausch in eine Flasche, die 300 g Zucker enthalt. Nachdem letzterer duroh 
Schiitteln gelOst ist, werden noch 16 ccm Tinct. Persionis (Nat. Form.) zugefiigt und das Ganze 
mit Wasser auf 1000 ccm aufgefiillt. 

Elixir Ferri Phosphatls (Nat. Form.). 
Ferri phosphorici Bolubilis (Amer.) 35,0 g 
Aquae 60,0 ccm 
Elixir aromatici q. 8. ad 1000 ccm. 

Ellxlr Ferri Hypophosphltls (Nat. Form.). 
Liquoris Ferri Rypophosphitis 

(Nat. Form.) 100 cem 
Elixir aromatici 900 ccm. 

GIycerltum Ferri, Qulnlnae at Strychnlnae 
phospha.tum (Amer. VUIl. 

Glycerite of the Phosphates of Iron, 
Quinine and Strychnine. 

1. Ferri phosphorici solub!lis 80,0 
2. Chinini 104,0 
3. Strychnini 0,8 
4. Acidi phosphoricl (85"/0) 200 cern 
5. Glycerlni 500 ccm 
6. Aquae q. s. ad 1000 ccm. 

1 wird in 250 ccm von 6 durch Erwarmen, nicht 
liber 70·, gelOst, 2,3, 4 und soviel von 6 hln
zugefilgt, daB die LosUDg 500 ccm betragt. 
Das Ganze wird mit 5 gemischt. 

Pulvls Ferri Phosphatls effervescens 
(Nat. Form.). 

Ferri phosphorici solubilis (Amer.) 24.,0 
Natrii bicarbonici 366,0 
Acidi tartarici 330,0 
Sacchari 280,0. 

Simpus Ferri hypophosphorosi 
(Ergitnzb. Ramb. V.). 

1. Ferri sulfurici crystall. 3,0 
2. Aquae 4,5 
3. Acidi phosphorici (25°/.) 3,0 
4. Calcil hypophosphorosi 2,05 
5. Sirup! Sacchari q. s. 

Man bereitet eine Losung von 1-3, tragt 4 ein. 
Nach 5 Minuten wird der entstandene Nieder
schlag durch Kolleren und Pressen entfernt. 
1 T. des Filtrates mit 8 T. Sirupus Saccharl 
gemischt. 

Simpus Ferri Hypophosphltls (Nat. form.). 
Ferri hypophosphorosi 

(Amer. VIII) 17,5 g 
Kalli citrici 25,0 g 
Aquae Aurantii florum 65,0 ccm 
Sirupi Sacchari q. s. ad 1000 ccm. 

Sirupus Ferri Phosphatls (Brit.). 
Liquor Ferri HypophoBphltls (Nat. Form.). 1. Ferri in filia 8,6 

Ferri-Ammom.i sulfurici 2. Acldi phosphorici (66%) 62,5 
3. Sirupl simplicis 700 cern 

(Eisen-Ammonlumalaun) 330,0 g 4. Aquae q. s. ad 1000 ccm. 
Natrli hypophosphorosi 220,0 g Das Eisen wird In der mit der glelchen Menge 
Kalii citrici 215,0 g Wasser verdilnnten Phosphorsiure durch 
GlycerIni 150,0 ccm gelindes Erwarmen gelOst, die filtrierte Liisung 
Aquae q. s. ad 1000 cern. mit 3 und 4 gemischt. 

Calcium ferro-phospholacticum. Calciumferrophospholactat. WeiBes Pulver, los
Hch in 5 T. siedendem Wasser. Anwendung; Bei Rachitis und Skrofulose zu 0,2-0,5 g 
mehrmals taglich in Zuckersirup. 

Carniferrin (FARBWERKE HOCHST) ist ein Eisensalz der Phosphorfleischsiiure. Rot
braunes geschmackloses Pulver, loslich sowohl in saure- wie alkoholhaltigem Wasser. Gehalt an 
Eisen 30°/0' Gabe: Erwachsene taglich 0,5 g, Kinder 0,2-0,3 g. 

Phosiron (Dr. SoMER, Frankfurt a. M.) ist phosphorweinsaures Eisenoxyd. 

Da'l'stellung. Durch FaIlen einer Ferritartratlosung mit Phosphorsii.ure. 
Eigenschajten. Gelbliches Pulver, geschmacklos, in Wasser und in verd. Sii.uren schwer 

IOslich, in alkalihaltigem Wasser leicht loslich. Gehalt 1~% Fe und 6,5% P. 
Anwendung. Wie andere Eisenpraparate, fiir Kinder taglich eine, Erwachsene zwei 

Tabletten zu 0,1 g. 

Eisenphytin (GES. F. CHEM. INDUSTRIE, Basel) solI ein "neu trales Eisensalz der 
Phytinsii.ure (Inositphosphorsaure) in kolloidaler Form" sein, mit einem Gehalt von etwa 
7,5 % Eisen und 6 Ofo Phosphor. 
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DarsteUung. Durch Umsetzen von Phytin (s. S. 197) mit Eisenchlorid unter Zusatz 
von Casein. Die Verbindung kommt nicht rein in den Handel, sondern nur in Pillen und mit 
Kakao zusammen gekornt. 

Anwendung. Wie andere Eisenverbindungen zu etwa 3 g des gekornten Praparates = 
je etwa 0,02 g Eisen und Phosphor. 

Ferrum pyrophosphoricum. Ferripyrophosphat. Eisenpyrophosphat. 
Pyrophosphorsaures Eisenoxyd. Ferri Pyrophosphas. Fe,(P207la + 
9 H 20. Mol.·Gew. 908. 

Darstellung(Erganzb. III). Eine kalte Losungvon 84 T. N a tri urn pyrophos phat in 500T. 
Wasser wird allmahlich in eine kalte Mischung von 126 T. Eisenchloridlosung (10% Fe) mit 
800 T. Wasser unter Umriihren eingegossen. Man laBt absetzen, gieBt die klare Fliissigkeit ab, wascht 
den Niederschlag auf einem leinenen Filter solange aus, bis das Filtrat nach dem Ansauern mit 
Salpetersaure durch Silbernitrat nur noch wenig opalisierend getriibt wird und trocknet den Nieder. 
schlag bei gewohnlicher Temperatur, am besten auf porosen Tontellern. Ausbeute etwa 50 T. 

Eigenschaften. WeiBliches, fast geschmackloses amorphes Pulver, fast un· 
lOslich in Wasser, langsam loslich in verdiinnter Salzsaure, sowie in einer wasserigen 
Losung von Natriumpyrophosphat. Frischgefallt wird es auch durch Ammoniak
fliissigkeit und durch Ammoniumcitratlosung gelOst. 

PrUfung. a) 1 g Ferripyrophosphat :muB sich in 20 ccm Wasser unter Zusatz 
von 3 g Natriumpyrophosphat langsam, aber vollkommen auflosen. - b) Die Losung 
a muB beim Zusatz von Salpetersaure in der Kalte klar bleiben. - Die mit Sal
petersaure versetzte Losung darf nicht mehr als opalisierend getriibt werden: -
c) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - d) durch Silbernitratlosung (Chloride). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico. Eisenpyrophosphat 
mit Ammoniumcitrat. Pyrophosphas ferric us cum Citrato 
ammonico. - Erganzb.III: Der nach der boi Ferrum pyrophosphoricum (siehe oben) an
gegebenen Vorschrift erhaltene, noch feuchte Niederschlag wird in eine Losung aus 26 T. Citronen
saure, 50 T. Wasser und 100 T. Ammoniakfliissigkeit eingetragen, wobei ein wenig Ammoniak im 
DberschuB bleiben solI. Die so erhaltene klare, notigenfalls filtrierte Losung wird in einer Porzellan
schale bei nicht iiber 50 0 ( !) zur Sirupdicke eingedampft, auf Glasplatten gestrichen und schnell 
getrocknet. -Nederl. laBt das Praparat in gleicher Weise sus 54 T. Natriumpyrophosphat, 60 T. 
Eisenchloridlosung (150/ 0 Fe), 20 T. Citronensaure und 50 T. Ammoniakfliissigkeit herstellen. 

Eigenschaften und Erkennung. Griinlichgelbe Blattchen von schwachem Eisen
geschmack, langsam aber vollstandig in wenig Wasser loslich. - Mit Natronlauge erhitzt, gibt 
die wasserige Losung unter Entweichen von Ammoniak einen rotbraunen Niederschlag. 

PrUfung. a) Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) darf mit Ammoniakfliissigkeit keinen 
Niederschlag geben (fremde Eisensalze). - b) Die Losung von 0,5 g des Salzes in 5 cern Salpeter
saure darf durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). 

Gehal ts bestimm ung. 0,5 g des Salzes werden in einem Glasstopfenglas von 100 cern 
in 4-5 cern Salzsaure gelost, die Losung mit 15 cern Wasser verdiinnt, mit 3 g Kaliumjodid ver· 
setzt und 1 Stunde lang in dem geschlossenen Glas stehen gelassen. Zur Bindung des ausgeschie
denen Jods miissen mindestens 14 ccm '/lo-n-Natriumthiosulfatlosung erforderIich sein= min
destens 15,6 % Fe. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Ferrum pyrophosphoricum solubile, Losliches Ferripyrophosphat, Ferri Pyro
phosphas solubilis (Amer.), wird erhalten durch Eintrocknen einer Losung von 50 T. 
Ferrici tra t. die mit 50 T. N a tri urn pyrophosphat versetzt wurde. Griine durchsichtige Blatt
chen, leicht loslich in Wasser. Gehalt 10% Fe. 

Elixir Ferri Pyrophosphatls (Nat. Form.). 
Ferri pyrophosphorici solubilis 

(Amer.) 35,0 g 
Aquae destillatae 60 ccm 
Elixir aromatici q. S. ad 1000 ccm. 

Trochiscl ferrati (Neder!.). 
Ferri pyrophosphorici c. Ammonio citrico 10,0 
Sacchari pulv. 45,0 
Pastae Cacao 45,0 

M. f. trochisci 100. 
Hager, Handbuch. I. 

Liquor Ferri pyrophosphorici. 
Solutio Pyrophosphatis natrico-ferrici 

(Neder!.). Solution de LERAB. 
1 ~ Liqu. Ferri sesquichlorati (15 0/ oFe) 8,0 

Aquae destillatae 500,0 
2 Natrii pyrophosphorici 18,0 

Aquae destillatae 500,0. 
Losung 1 in 2 gieBen, stehen lassen, bis die Mi

schung kiar erscheint. - Vor Licht ge
Bchiitzt auibewahrenl 
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Lac Ferri aromaticum. Aromatische Eisenmilch. - SacM. Kr.-V.: 
20 T. Ammoniumpyrophosphat werden in 800 T. Wasser gelOst. Dieser L5sung wird allmii.hlich 
eine Misohung aus 63 T. Eisenohloridlosung und 800 T. Wasser zugesetzt. Den Niedersohlag lii.J3t 
man absetzen, dann wird die iiberstehende Fliissigkeit abgehoben und 'duroh 800 T. destilliertes 
Wasser ersetzt. Diese Waschung wird noch ein zweites Mal wiederholt. Den verbleibenden 800 T. 
wird folgende Mischung zugefiigt: Aqua. Flor. Aurantii, Sirupi simplicis, Glycerini, Spiritus A1 
50,0. - Vor der Abgabe gut durohzuschiitteln! 

Ferrum pyrophosphoricum cum Natrio pyrophosphorico. Natrium pyrophos
phoricum ferratum (Erginzb.). Natriumferripyrophosphat. 

Da'l'stellung. 20 T. krist. Natriumpyrophosphat werden zu Pulver zerrieben, mit 
40 T. kaltem Wasser iibergossen und unter bestii.ndigem Umriihren allmii.hlich mit einer Mischung 
von 12T. Eisenchloridlosung (10 0/ 0 Fe) und 20T. Wasser versetzt, wobeiman vor jedem neuen 
Zusatz das Wiederauflosen des Niederschlages abwartet. Die Losung wird dann mit 100 T. Wein· 
geis t naoh und naoh gemischt, der Niederschlag wird abfiltriert, mit etwas Weingeist gewaschen, 
zwischen FlieJ3papier ausgepreJ3t und bei gelinder Wii.rme getrocknet. Ausbeute etwa 12,5 T. 

Eigensclw.jten. WeiBes, amorphes Pulver von mild salzigem, nicht styp
tischem Geschmack. In kaltem Wasser lost es sich langsam und gibt eine blaBgriin
liche Losung, aus der es durch Weingeist wieder ausgefiUlt wird. Wird die Losung 
bis zum Aufkochen erhitzt, so scheidet sich weiBes Ferriorthophosphat abo Die 
Zusammensetzung entspricht ungefiihr der Formel Fe,(P2 0 7 h + 3 Na,P2 0 7 + 14H,O; 
das Priparat enthaIt aber auch Natriumchlorid. 

ETkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Silbernitrat
losung einen weiBen Niederschlag von Silberpyrophosphat (und Silberchlorid) und 
nach Zusatz von Salzsaure mit Kaliumferrocyanidlosung einen blauen N.iederschlag 
von Berlinerblau. 

Prilfung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach dem Ansauern mit 
Salpetersaure durch Bariumnitratlosung nicht mehr als opalisierend getriibt werden 
(Sulfate). 

AufbewahTUng. In gut geschlossenen Glii.sern, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. In Pulvermischungen und Pillen zu 0,2-1,0 g 2-3mal taglich. In der Lo

sung vermeide man saure Zusatze. 
Pyrophosphorsaures Efsenwasser S. S. 509. 
Salz fUr pyrophosphorsaures Eisenwasser. Eine Mischung von 45,0 g Natrium·Ferri· 

pyrophosphat, 5,0 g entwii.ssertem Natriumpyrophosphat und 5,0 g Natriumchlorid. Eine Messer· 
spitze voll wird mit einem GIas kohlensaurem Wasser geno=en. 

Ferrum salicylicum, Eisensalicyl~t, Salicylsaures Eisenoxyd, wird erhalten durch 
Umsetzen gleicher Teile Eisenchloridlosung und Natriumsalicylat in wii.sseriger Losung. 
Es entsteht ein brauner Niederschlag, der sich bald violett farbt und nach dem Auswaschen und 
Trocknen ein schwarzbraunes Pulver bildet. Es ist nicht das einfache Ferrisalz der Salicylsaure, 
sondern ein Ferrisalz einer komplexen Ferrisalicylsaure. 

Anwendung. Zu 0,2-0,6 g in Pillen als Tonicum, Antisepticum, Adstringens und 
Antirheumaticum. 

Ferrum sesquichloratum crystallisatum. Kristallisiertes Eisenchlorid. 
Ferrichlorid. Ferric Chloride. Perchlorure de fer. Ferri Chloridum. 
Ferrum perchloratum. FeCl3 + 6H2 0. Mol.·Gew.270. 

Da'l'stellung. 1000T. Eisenchloridlosung(lOOJoFeCIa,spez. Gew. l,28)werdenineiner 
Porzellanschale 80uf 483 T. eingedampft und in der bedeckten Sehale an einem kiihlen trocknen 
Ort erkalten gelassen. In 1-2 T80gen ist die Fliissigkeit zu einer gelben Kristallmasse erstarrt. 
Man warmt dann die Sebale iiber einer Flamme rasch an, nimmt den Kristallkuchen heraus, 
zerkleinert ihn in einer Reibschale und bringt die Stiicke sofort in trockene Glaser, die gut zu ver· 
8chlieJ3en sind (mit Paraffindiohtung). - Wird die Eisenchloridl5sung weiter als auf 4.83/1000 ein. 
gedampft, so scheidet sich beim Erkalten ein wasserarmeres Salz in roten warzigen Kristallen aul!. 

Eigensclw.jten. Gelbe zerfliellliche Kristallmasse, leicht Mslich in Wasser, 
Weingeist und Atherweingeist. Beim Erwiirmen schmilzt es bei etwa 35-400 
Die Losung in etwaj der gleichen Gewichtsmenge Wasser verhaIt sich genau wie 
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Liq'UOr Ferri sesquichlorati und kann auch wie dieser auf Reinheit gepriift 
werden. 

AufbewahTUng. Vor Licht geschiitzt in dichts'chlieBenden Glasern. 

Liquor Ferri sesquichlorati. Eisenchloridlosung. Solution of Ferric 
Chloride. Perchlorure de fer dissous. Solutio Chloreti ferrici. 
Ferrum sesquichloratum solutum. Liquor Ferri Chloridi. Liquor Ferri 
Perchloridi. Liquor stypticus. 

Eine wasserige Losung von Ferrichlorid, FeCla, die man durch Einleiten von 
Chlor in eine Losung von Eisenchloriir, FeCI2, erhalt oder durch Erhitzen der letzteren 
mit Salzsaure und Salpetersaure. 

Der Gehalt betragt nach den meisten Pharm. 29% FeCla = 10% Fe. Gall. 
8,95% Fe. Brit. in 100 ccm 5 g Fe. Nederl. 75% FeCla, 6 H 20 = 14,8-15% Fe. 

Durstellung. Germ. 5 : 125T. Eisen (Nagel) werden mit 500T. (oder 625T" s. Anmerkung) 
Salzsaure (25 0/ 0) in einem geraumigen Kolben so lange gelinde erwarmt, bis keine Gasentwick
lung mehr stattfindet. Die Losung nebst dem ungelosten Eisen wird noch warm auf ein (auf 
der Handwage) gewogenes Filter gebracht, der Filterriickstand mit Wasser nachgewaschen, ge
trocknet und gewogen. Auf je 100 T. gelostes Eisen werden der Losung 260 T. Salzsaure (25%) 
und 135 T. Salpetersaure (25 0/ 0) hinzugefiigt. Die Mischung wird in einem etwa zur Halfte 
gefiillten Glaskolben mit aufgesetztem Trichter im Wasserbad so lange erwarmt, bis sie eine rot
lichbraune Farbe angenommen hat, und bis ein zur Probe herausg@nommener Tropfen nach dem 
Verdiinnen mit Wasser durch Kaliumferricyanidlosung nicht mehr sofort geblaut wird. Die 
Fliissigkeit wird dann in einer gewogenen Porzellanschale auf dem Wasserbad eingedampft, 
bis das Gewicht des Riickstandes fiir je 100 T. darin enthaltenes Eisen 483 T. betragt, und der 
Riickstand so oft mit Wasser verdiinnt und wieder auf 483 T. eingedampft, bis sich beim "Oberschich
ten einer erkalteten Mischung von 2 ccm der Fliissigkeit und 2 ccm Schwefelsaure mit 1 ccm Ferro
sulfatlosung zwischen den beiden Fliissigkeiten keine gefarbte Zone mehr bildet. Dann wird die 
Fliissigkeit vor dem Erkalten mit Wasser bis zum zehnfachen Betrage des Gewichts des darin ge
lOsten Eisens verdiinnt . 

.Anmerkungen. Nach der Germ. sollen auf 1 T. Eisen nur 4 T. Salzsaure genommen 
werden; es bleibt dann mehr als 1/5 des Eisens ungelost. Da die eisernen Nagel, die man am besten 
verwendet, fast reines Eisen sind, kann man ohne Bedenken die Menge der Salzsaure auf 5 T. fiir 
1 T. Eisen erhohen und so das Eisen bis auf einen geringen Rest in Losung bringen. Ein kleiner 
"OberschuB an Eisen muB aber bleiben. 

Das durch Auflosen von Eisen in Salzsaure entstandene Eisenchloriir wird durch Erhitzen 
mit Salzsaure und Salpetersaure in Eisenchlorid iibergefiihrt: 3 FeCl2 + 3 HCI + HNOa = 
3 FeCls + NO + 2 H 20. Urn' das Eisenchloriir aus 100 T. Eisen in Eisenchlerid iiberzufiihren, 
sind nach der Gleichung 26 T. Salzsaure (25%) und 150,4 T. Salpetersaure (25%) erforderlich. 
Die vorgeschriebene Menge Salzsaure reicht aus, die Menge der Salpetersaure ist aber urn 1/10 
geringer als die berechnete (135 statt 150 T.). Es gelingt aber auch mit der geringeren Menge 
Salpetersaure das Eisenchloriir vollstii.ndig in Eisenchlorid iiberzufiihren, weil das Stickoxyd, NO, 
durch den Sauerstoff der Luft in Stickstoffperoxyd (N02 und N20,) iibergefiihrt wird und 
dieses mit dem Wasserdampf Salpetersaure und Salpetrige Saure bildet: N 20, (oder 
2 N02) + H 20 = HNOa + HN02, Verhindert man das Entweichen des Stickoxyds, ohne die 
Luft abzuschlieBen, so entsteht also von neuem Salpetersaure und auBerdem Salpetrige Saure. 
Letztere wirkt noch rascher oxydierend als die Salpetersaure, weil sie den Sauerstoff leichter ab
gibt. Die Oxydation verlauft am raschesten in einem mit der LOsung etwa zu 1/3-1/2 gefiillten 
offen en Kolben ohne den aufgesetzten Trichter. Letzterer solI das Entweichen der Dampfe 
moglichst verhiiten, er erschwert aber den Zutritt der Luft, die Oxydation erfordert deshalb die 
doppelte bis dreifache Zeit, als im offenen Kolben. Auch ohne den Trichter entweichen die Dii.mpfe 
nur in geringen Mengen, weil bei der "Oberfiihrung des Stickoxyds in Stickstoffperoxyd und weiter 
in Salpetersaure und Salpetrige Saure eine Volumverminderung stattfindet. Nach beendeter 
Oxydation enthalt die Eisenchloridlosung noch iiberschiissige Salpetersaure, einerlei ob man 
einen Trichter aufsetzt oder nicht, ohne Trichter vielleicht etwas mehr als mit Trichter. Diese 
Salpetersaure 8011 durch wiederholtes Abdampfen mit dazwischenliegender Verdiinnung mit 
Wasser beseitigt werden. Die Beseitigung gerade der letzten Reste von Salpetersaure ist fast 
unerreichbar. Man muB das Abdampfen sehr oft wiederholen, und zwar unter Zusatz kleiner 
Mengen von Salzsaure, weil beim Abdampfen auch Chlorwasserstoff entweicht und Eisenoxy
chlorid gebildtlt wird. (Die iiberschiissige Salzsaure laBt sich leicht wieder verjagen.) Das haufige 
Abdampfen laBt sich vollstandig umgehen, wenn man das Erhitzen mit Salpetersaure 
unter LuftabschluB vornimmt und den letzten Rest des Eisenchloriirs durch 
Einleiten von Chlor in Eisenchlorid iiberfiihrt. 
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Man erbitzt die mit der notigen Menge Salzsaure versetzte Eisenchloriirlosung auf dem Wasser
bad mit einer Salpetersauremenge, die um 3-5% kleiner ist, als die berechnete (z. B. auf 100 g 
gelostes Eisen 145 g Salpetersaure von 25%). Dabei wird der Zutritt der Luft ausgeschlossen, 
indem man auf den Kolben ein Sicherheitsrohr setzt, in dem sich einige Tropfen Wasser befinden. 
Nach beendeter Reaktion wird die Fliissigkeit mit freier Flamme zum Sieden erbitzt, bis alles 
Stickoxyd ausgetrieben ist. 

In die auf 60-700 abgekiihlte Losung wird dann Chlor eingeleitet, bis das iibriggebliebene 
Eisenchloriir auch in Eisenchlorid iibergefiihrt ist. 

Dann wird die Losung einmal unter Umriihren eingedampft (fUr 100 g Eisen auf 483 g), 
um den kleinen DberschuB an Chlor und an Chlorwasserstoff zu beseitigen, und dann auf das 
richtige Gewicht mit Wasser verdiinnt. Zur Entwicklung der kleinen Menge Chlor benutzt man 
am einfachsten einige Gramm Kaliumpermanganat und rohe Salzsaure (s. S. 1001). 

Natiirlich kann man auch die Gesamtmenge des Eisenchloriirs durch Einleiten von Chlor 
in Eisenchlorid iiberfiihren; der Zusatz von Salzsaure unterbleibt dann. Die Eisenchloriirlosung 
muB beim Einleiten von Chlor auf 60-70 ° erwarmt werden. Der DberschuB von Chlor wird durch 
Erbitzen verjagt. Auf diese Weise laBt die Belg. die Eisenchloridlosung darstellen. 

Man kann auch das krist. Eisenchlorid des Handels in der gleichen Gewichtsmenge Wasser 
auflosen und die Losung auf den vorgeschriebenen Gehalt einstellen. Nederl.laBt 75 T. FeCla ·6H20 
in 25 T. Wasser auflosen; die so hergestellte Losung enthalt 15% Fe. 

Eigenschaften und Erkennung. Eine klare, gelbbraune Fliissigkeit, die 
stark zusammenziehend schmeckt. In der mit Wasser (etwa 1 + 10) verdiinnten 
Eisenchloridlosung wird durch SilbernitratlOsung ein weiBer Niederschlag von Silber
chlorid, durch Ammoniakfliissigkeit ein brauner Niederschlag von Eisenhydroxyd 
und durch Kaliumferrocyanidlosung ein dunkelblauer Niederschlag von Berlinerblau 
hervorgerufen. 

Prilfung. a) Spezifisches Gewicht 1,280-1,282 = 10% Fe oder 29% FeCls• 
b) Wird der Eisenchloridlosung ein mit Ammoniakfliissigkeit benetzter Glasstab 
genahert, so diirfen sich keine Nebel bilden (freie Salzsaure). - c) Ein mit Jodzink
starkelosung getrankter Papierstreifen darf sich bei Annaherung an die Eisenchlorid
losung nicht blauen (freies Chlor). - d) Werden 3 Tr. Eisenchloridlosung mit 
10 ccm l/lO"n-Natriumthiosulfatlosung langsam zum Sieden erhitzt, so miissen sich 
beim Erkalten einige Flockchen Eisenhydro:x:yd abscheiden (Eiseno:x:ychlorid, freie 
Saure). - e) Eine Mischung von 1 ccm Eisenchloridlosung und 3 ccm Zinnchloriir
losung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). - f) In 
einer Mischung von 1 ccm Eisenchloridlosung, 10 ccm Wasser und 5 Tr. Salzsaure 
darf Kaliumferricyanidlosung keine blaue Farbung hervorrufen (Ferrochlorid). -
g bis 1): 10 ccm Eisenchloridlosung werden mit 40 cem Wasser und Ammoniak
fliissigkeit im UberschuB (etwa 15 ccm) versetzt: - g) Das Filtrat muB farblos 
sein (Kupfer), - h) nach dem Ansauern mit Essigsaure darf des Filtrat durch 
Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate), - i) nach dem Ansauern mit 
Essigsaure darf es durch Kaliumferrocyanidlosung nicht verandert werden (Zink, 
Kupfer). - k) Werden 2 ccm des Filtrates mit 2 ccm (besser 5 ccm) konz. Schwefel
saure gemischt, und die Mischung mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, so 
darf sich zwischen den beiden Fliissigkeiten keine gefarbte Zone bilden (Salpetersaure, 
Salpetrige Saure). - I) 5 ccm des Filtrates diirfen beim Verdampfen und Gliihen 
keinen Riickstand hinterlassen (Alkali-, Erdalkalisalze). 

Anmerkung zu d): Durch die Probe wird die Abwesenheit von freier Saure und 
die Anwesenheit einer kleinen Menge von Eisenoxychlorid gefordert. 1st nur FeCls zugegen oder 
gleichzeitig freie Saure, so tritt keine Ausscheidung von Eisenhydroxyd ein, weil sich dann nUr in 
Wasser losliches FerritbiosuIfat, Fe2(S20s)a, und aus diesem ebenfalls losliches Ferrotbiosulfat, 
FeS20 a und Ferrotetratbionat, FeS406 bilden. Vom Eisenoxychlorid, FeCls+ x Fe(OH)s, 
bleibt nach der Umsetzung Eisenhydroxyd iibrig. Der Gehalt an Eisenoxychlorid soil aber nUr 
so gering sein, daB sich nur einige Fliickchen von Eisenhydroxyd ausscheiden. K. FEIST empfiehlt 
die quantitative Bestimmung des Chlorgehaltes der Losung: {) ccm der fUr die Eisenbestimmung 
verwendeten Mischung (5 g zu 100 ccm) werden mit 1 ccm Salpetersaure, 20 ccm Wasser und unter 
Umschwenken mit 20 ccm 1/10-n-Silbernitratlosung versetzt, und der DberschuB an Silbernitrat 
mit 1/10-n-Ammoniumrhodanidlosung zuriicktitriert. Es miissen 6,4-6,9 ccm verbraucht werden, 
so daB 13,1-13,6 ccm '/10-n-Silbernitratlosung zur Bindung des in 0,25 g Liquor Ferri sesquichlorati 
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enthaltenen Chlors verbraucht werden miissen (= 46,45-48,23 mg Chlor). Bei einem Geha.lt 
von genau 10 0/ 0 Eisen als FeCI3 entha.lten 0,25 g der Losung 47,6 mg Chlor. 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 10% Fe. I) g Eisenehloridlosung werden 
mit Wasser auf 100 cem verdiinnt. 20 ccm der Misehung werden in einen Glasstopfen. 
glas von etwa 200 eem mit 4 eem Salzsaure und 3 g Kaliumjodid versetzt und in dem 
versehlossenen Glas 1 Stunde lang stehen gelassen. Zur Bindung des ausgesehiedenen 
Jods miissen 18 eem l/lo-n-Natriumthiosul£atlosung erforderlieh sein = 0,1005 g Fe 
in 1 g = 10% Fe. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1339. 

Anmerkung. Wenn das spez. Gewicht richtig ist, und Verunreinigungen nicht vor
handen sind, ist die Gehaltsbestimmung nicht notig. Wenn die Bestimmung genau ausfallen 
solI, muB die Eisenchloridlosung in dem MeBkolbchen auf der analytischen Wage gewogen werden. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Eisenchloridliisung koaguJiert EiweiB, wirkt daher im konz. Zustande auf 

Schleimhauten und Wunden atzend, in starker Verdiinnung adstringierend. Innerlich erzeugt 
sie in konz. Form heftige Magenentziindung. In starker Verdiinnung zeigt sie allgemeine Eisen
wirkung, stort aber die Verdauung. Man benutzt sie: AuBerlich als Atzmittel bei wildem Fleisch, 
Kondylomen, Diphtherie, als blutstillendes Mittel, verdiinnt zu adstringierenden Injektionen. 
Innerlich nur selten und dann entweder in Form von Tropfen (3-6 Tr. stark verdiinnt) oder von 
Pillen. Hochste Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 4,0 g (Helv.). 

Konz. Eisenchloridlosung mit 15-16% Fe (durch Eindampfen von Liquor Ferri seaquichlorati 
auf etwa 2/8 des Gewichts dargestellt) wurde von GARRETT mit gutem Erfolg gegen Haar
flechte (Herpes tonsurans) angewandt. 

Eisenchlorid vertragt sich nicht mit Natriumcarbonat, Tannin, gerbstoffualtigen Aufgiissen, 
Schleimen, Gummi arabicum, Opium, Morphin, Secale cornu tum, Ergotin, EiweiBstoffen, Queck
silbersalzen, Arseniger Saure, Brechweinstein, Schwefelantimon. 

Spez. Gew.1 

1,670 
1,659 
1,648 
1,636 
1,624 
1,612 
1,600 
1,587 
1,573 
1,560 
1,547 
1,533 
1,520 
1,507 
1,494 
1,481 
1,469 
1,454 
1,441 
1,428 

Spezifisches Gewicht nnd Gehalt von EisenchloridlOsungen 
an FeCla unci Fe (bei 17,50, Wasser 17,5°). 

Proz. 

I 
Proz. 

Spez. Gew. 
Proz. Proz. 

Spez. Gew. 
Proz. 

FeCI. Fe FeCI. Fe FeCI. 

60 

I 
20,7 1,415 40 I 13,8 1,180 20 

59 20,3 1,403 39 13,4 1,170 19 
58 20,0 1,390 38 13,1 1,160 18 
57 19,6 1,376 37 12,8 1,150 17 
56 19,3 1,364 36 12,4 1,140 16 
55 19,0 1,352 35 12,0 1,131 15 
54 18,6 1,340 34 11,7 1,123 14 
53 18,3 1,328 33 11,4 1,113 13 
52 18,0 1,316 32 11,1 1,104 12 
51 17,6 1,304 31 10,7 1,095 11 
50 17,2 1,292 30 10,3 1,087 10 
49 16,8 1,280 29 10,0 1,078 9 
48 16,5 1,268 28 9,6 1,069 8 
47 16,2 1,256 27 9,3 1,060 7 
46 15,9 1,245 26 9,0 1,051 6 
45 15,5 1,234 25 8,6 1,042 5 
44 15,2 1,223 24 8,2 1,033 4 
43 14,8 

I 
1,212 

I 
23 7,9 1,025 

I 

3 
42 14,5 1,202 22 7,6 1,016 2 
41 14,1 1,191 I 21 7,2 1,008 1 

I Proz. 
Fe 

I 
6,8 
6,5 
6,2 
5,9 
5,5 
5,2 
4,8 
4,5 
4,1 
3,8 
3,4 
3,1 
2,8 
2,4 
2,0 
1,7 
1,4 
1,1 
0,7 
0,3 

Das spezifische Gewicht der Losungen vermehrt oder vermindert sich zwischen 8-24 ° bei 
Ab- und Zunahme der Wii.rme um 1 ° bei einem Geha.lt an wasserfreiem Chlorid 

von 50-60% durchschn. um 0,0008 von 30-39% durchschn. um 0,0005 
" 45-49" " 0,0007 " 20-29" " 0,0004 
" 40-44" " 0,0006 " 10-19" " 0,0003 

Liquor Ferri Perchloridi fortis (Brit.), Strong Solution of Ferric Chloride, ist eine 
Eisenchloridlosung, die in 100 ccm 20 g Fe, in 100 g 15,8 g Fe als FeCia gelost enthii.lt, spez. 
Gew. etwa 1,49. 

Ferrum sesquichloratum anhydricum. Wssserfreies Eisenchlorid (Ferrichlorld). 
Ferrum sesquiehloratum sublimatum. FeCia. Mol.-Gew.162. 



1286 Ferrum. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Eisendraht in einem Strom von trockenem Chlor, 
wobei es sublimiert. 

Eigenschaften. Cantharidenglanzende Kristallblattchen, an der Luft sehr zerflieBlich, 
leicht lOslich in Wasser, Weingeist und Ather. Die durch ZerflieBen der Kristalle an der Luft er
haltene Losung wurde friiher als Oleum, Marti8 per deliquium bezeichnet. Praktische Verwendung 
findet es nicht. 

Ammonium chloratum ferratum. Eisensalmiak. Chloretum ferricum 
etC h lor e tum am m on i cum. 1st keine chemische Verbindung, sondern eine Mischung.
Ammonii chlorati 32,0 T. werden in einer Porzellanschale mit Liquoris Ferri sesquichlorati (1,280 
bis 1,282 spez. Gewicht) 9,0 T. gemischt und unter fortwahrendem Umriihren im Dampfbad zur 
Trockne verdampft. - Nederl.: Liq. Ferri sesquichlorati (1,470) 1 T. wird mit 5 T. Chlorammonium 
auf dem Dampfbad zur Trockne geriihrt. 

Ein pomeranzengelbes, kristallinisches, etwas hygroskopisches Pulver, in 3 T. Wasser los
Hch. Vor Licht geschiitzt iiber Atzkalk aufzubewahren (Nederl.). 

Ferrostyptin (Dr. MARQUART, Beuel) ist eine Verbindung von Ferrichlorid mit 
Hexamethylenhydrochlorid, FeC13 • (CH2)6N4 . HCl. Gelbrotes Pulver, Smp. III 0, Ieicht 
liisHch in Wasser. Anwendung: Als blutungstillendes Mittel in Losung (20 bis 40: 100). 

Tinctura Ferri chlorati aetherea. Atherische Chloreisentinktur. 
Teinture de chlorure de fer etheree. Solutio chloreti ferrici 
spirituos·o-aetherea. Spiritus aethereus ferratus. Spiritus 
Ferri sesquichlorati aethereus. Solutio alcoholico-aetherea 
Chlorureti ferrici. Tinctura Ferri Chloridi. Tinctura ner
vina Bestuscheffi. Die von den einzelnen Pharmakopoen gegebenen Vorschriften 
weichen zwar in den Mengenverhaltnissen voneinander abo Sie stimmen aber darin iiberein, 
daB man die Mischungen in weiBen, zu etwa 2/3 gefiillten, gut verstopften Flaschen zunachst dem 
Sonm;mlicht aussetzen soli, bis sie far bios geworden sind. Dann soli man sie an einem dunklen 
Ort unter ofterem Liiften des Stopfens stehen lassen, bis sie wieder goldgelbe Farbung an· 
genommen haben. Die einzelnen Vorschriften lauten: 

Germ. Austr. Croat. Dan. Helvet. Hung. !taL, Japon. Portug. Suec. 
Liquor. Ferri sesquichlor. 10 10 10 20 10 10 10 20 
Ferri sesquichlorat. 20 
Spiritus 70 135 70 
Aether 20 45 20 
Spiritus aethereus 90 100 80 90 90 80 

Atherische Chloreisentinktur ist klar, gelb, riecht atherisch und schmeckt brennend, zu
gleich eisenartig. In mit Wasser verdiinnter atherischer Chloreisentinktur ruft sowohl Kalium
ferrocyanidlosung als auch Kaliumferricyanidlosung einen blauen, Ammoniakfliissigkeit einen 
schmutziggriinen bis braunen und Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag bervor. - Spez. 
Gewicht 0,843-0,845 (Croat., Nederl.), 0,850-0,860 (Ital., Japon.). 

Tinctura Ferri cblorati. Eisenchloriirtinctur. Ergiinzb.: 25 T. frisch dargestelltes 
Eisenchloriir werden in einer Miscbung aus 1 T. Salzsaure und 225 T. verd. Weingeist geliist 
Eine gelblichgriine Fliissigkeit, in kleinen Flaschen im hellen Tageslicht aufzubewahren. 

Tinctura Ferri Citro-Cbloridi. Tincture of Citro-Chloride of Iron. Tasteless 
Tincture of Iron. Tasteless Tincture of Ferric Chloride. -Nat. Form.: In einer Mischung 
aus 350 ccm Liquor Ferri Chloridi (Amer.) und 150 ccm Wasser lost man 425 g Natriumcitrat, 
fiigt 157 ccm Weingeist (92,3 Gew.-OJo) hinzu, filtriert nach einigen Tagen und fiiUt das Filtrat 
mit Wasser auf 1000 ccm auf. 

Eisencblorid-Gelatine, aus je 100 T. Gelatine, Glycerin und Wasser, sowie 50 T. Liquor. 
Ferri sesquichlorati bereitet, soil in Form von Wiirfeln (zu 1 ccm) bei Magengeschwiiren a.ngewandt 
werden 

Antldotum Arsenlcl (Dan.). 
Liquor. Ferri sesquichlor. 

(10"10 Fe) 
Aquae destillatae 
Magnesiae ustae 

150,0 
825,0 
25,0. 

Glycerlnum cum ChI ore to ferrico (Portug.). 
Liquoris Ferri sesquichlor. (1,26) 10,0 
Glycerini 90,0. 

Limonada Chloretl ferrici (Portug.). 
Liquoris Ferri sesquichlorati 4,0 
Sacchari 56,0 
Aquae destiIlatae 940,0. 

SirupusFerri chlorati (sesquichlorati) (Portug.) 
Liquoris Ferri sesquichlor. 2,0 
Sirupi simplicis 98,0. 

Solutio Chloretl ferrlcl splrltuosa. 
Dan. Norveg. Suec. 

Liquor. Ferri sesquichlor. 375,0 200,0 200,0 
Spiritus diluti 625,0 750,0 800,0 
Glycerini 50,0 

Tlnctura excitans (F. M. Germ.). 
Tinct. Ferr. chlor. aether. 
Aq. Menth. pip. aa 40,0. 
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Ferrum succinicum. Ferrisueeinat. Basisoh-bernsteinsaures Eisenoxyd. 
Da'l"stellung. Man neutralisiert 32 T. Bernsteinsii.ure mit etwa 90 T. Ammoniak

fliissigkeit (10 0/ 0 NHa), verdiinnt die Losung mit einem gleichen Volum Wasser und trii.gt in 
dieselbe eine Mischung von 100 T. Eisenchloridlosung (10 0/ 0 Fe) und 150 T. Wasser unter 
Umriihren ein. Der Niederschlag wird mit Wasser gewaschen und bei 30-40 0 getrooknet. 

Eigenschajten. Brii.unliches Pulver, nur wenig liislich in kaltem Wasser; durch sie
dendes Wasser wird es teilweise unter Abspaltung von Bernsteinsii.ure zersetzt. 

Ferrum sulfuratum. Schwefeleisen. Ferrosul£id. Einfach-Schwe
feleisen. Iron Sulphide. Sulfure ferreux. FeS. Mol.-Gew. 88. 

Darstellung. 60 T. reine Eisenfeilspane und 45 T. gereinigter Schwefel werden ab
wechselnd in etwa 0,3 cm dicken Schiohten in einen irdenen Schmelztiegel bis 1/, seines Raum
inhaltes unter Driicken eingeschiohtet. Dann wird der mit dem Deokel geschlossene Tiegel im 
Kohlenfeuer erhitzt. Sohon bei verhii.ltnismii.Big geringer Hitze verbindet sioh das Eisen mit dem 
Sohwefel. Es tritt eine sehr lebhafte Reaktion ein, die sioh duroh Auftreten von SohwefeldiLmpfen 
zu erkennen gibt. Man erhitzt unter Verstii.rknng des Feuers weiter, bis der iiberschiissige Sohwefel 
verdampft und das Sohwefeleisen gesohmolzen ist, und gieBt dieses entweder auf eine Eisenplatte 
oder in Stabformen aus. 

Eigenschajten und E'I"kennung. Dunkelgraue oder grausohwarze, stellen
weise blasige, harte Massen. Spez. Gew. 4,7. Mit verd. Salzsaure gibt es Sohwefel
wasserstoff. 

Priifung. a) Es mull sioh in verd. Salzsaure oder verd. Sohwefelsaure fast 
ohne Riickstand losen. Der dabei entwickelte Sohwefelwasserstoff muB sich beirn Ein· 
leiten in Kalilauge fast vollstandig losen (Wasserstoff, der bei Gegenwart von metal
lischem Eisen entwickelt wird, bleibt ungelost). Wird der gewasohene Sohwefel
wasserstoff in Salpetersaure eingeleitet und die Saure dann verdampft, so darf in 
dem Riickstand durch das Verfahren von GUTZEIT oder nach MARSH kein Arsen nach
weisbar sein. 

Anwendung. Zur Darstellung von Schwefelwasserstoff. 

Ferrum sulfuratum hydratum. Wasserhaltiges Sehwefeleisen. Sulfu re de fer h y
dra te (Gall.). 

Eine heiBe Losung von 139 T. krist. Ferrosulfat in der 20fachen Menge Wasser wird 
miteiner ebenfalls heWen Losung von 120 T. krist. Natriumsulfid in der 20fachen Menge Wasser 
gefii.llt; der Niederschlag wird durch AbgieBen mit Schwefelwasserstoffwasser gewaschen und 
naB in kleinen Flaschen aufbewahrt, die mit ausgekochtem Wasser angefiillt und dicht verschlossen 
werden. 

Anwendung. Als Gegengift bei Vergiftungen mit Metallsalzen. 

Ferrum sulfuricum crystallisatum (oxydulatum). Kristallisiertes 
Ferrosulfat. Ferrous Sulphate. Sulfate de protoxyde de fer of

ficinal (Gall.)_ Schwefelsaures Eisenoxydul. Reiner Eisenvitriol. Ferri 

Sulphas (Amer. u. Brit.) Vitriolum Martis purum. Sulfas ferrosus. FeSO, 
+ 7H2 0. Mol.-Gew.278. 

Darstellung. In einem Kolben werden 20 T. eiserneNii.gel oder Draht mit einerMischung 
von 30 T. konz. Sch wefelsaure und 100 T. Wasser iibergossen. Wenn die Gasentwicklung lang
samer wird, wird der Kolben erwii.rmt, bis die Gasentwicklnng aufhort. Die nooh heiBe Losung 
wird von dem ungeliisten Eisen abgegossen, mit 5 T. verd. Schwefelsii.ure versetzt, in eine Schale 
filtriert und erkalten gelassen. Die nach 24 Stunden ausgeschiedenen Kristalle werden auf einem 
Trichter gesammelt, erst mit wenig Wasser, dann mit verd. Weingeist (50%) abgespiilt und auf 
Filtrierpapier bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. Aus der Mutterlauge kann man durch 
Abdampfen noch weitere Mengen gewinnen. Auch kann man die Mutterlauge nach Zusatz von 
Schwefelsaure wieder zum Auflosen von weiteren Mengen Eisen benutzen. 

Eigenschaften. Blall-griinlichblaue Kristalle, loslich in 1,8 T. kaltem Wasser 
oder in 0,5 T. siedendem Wasser, in Alkohol oder lther unloslich. Die wasserige 
Losung ist blall-griinlichblau, reagiert sehr sohwach sauer und verwandelt sich unter 
Sauerstoffaufnahme aus der Luft allmahlich in eine Ferroferrisalzlosung, von braun
gelber Farbe, aus der sich ein gelbes basisches Salz (Ferroferrioxysulfat) abscheidet. 



1288 Ferrum. 

Die Oxydation kann ellllge Zeit verzogert werden durch Ansauern der wasserigen 
Losung mit etwas verd. Schwefelsaure. Beim Liegen an der Luft verwittern die 
Kristalle allmahlich, bei 30-40° ziemlich schnell, zu einem fast wei Ben Pulver. 
In feuchter Luft wird es braungelb unter Bildung von Ferroferrioxysulfat. Bei 1000 
entweichen 617 des Kristallwassers, das letzte 1/7, das sogenannte Konstitutionswasser, 
erst bei 250-300°. Bei 80° kristallisiert aus der gesattigten Losung ein Salz von 
der Zusammensetzung FeSO, + 4 H20. 

Erkennung und PrUfung. Wie bei Ferrum 8uljuricum (Germ.) (s. u.). 

Spez. Gewicht und Gehalt der Losungen an Ferrosulfat bei 150 (Wasser 150 ). 

Proz. --[~pez. Gew.1 Proz. [spez. Gew'l Proz. [spez. Gew.1 Proz. [spez. Gew.1 Proz. [spez. Gew. 
FeSO 4 bei 150 FeSO. bei 150 FeSO. bei 150 FeSO. bei 150 FeSO. bei 150 
+ 7H.O + 7H.O + 7H.O + 7H.O + 7H.O 

40 1,239 32 1,187 24 I 1,137 16 I 1,088 8 1,043 
39 1,232 31 1,180 23 1,131 15 1,082 7 1,037 
38 1,226 30 1,174 22 1,125 14 1,077 6 1,032 
37 1,219 29 1,168 21 1,118 13 1,071 5 1,027 
36 1,213 28 1,161 20 1,112 12 1,065 4 1,021 
35 1,206 27 1,155 19 1,106 11 1,059 3 1,016 
34 1,200 26 1,149 18 1,100 10 1,054 2 1,011 
33 

I 
1,193 25 1,143 17 1,094 I 9 1,048 1 1,005 

Ferrum sulfuricum (Germ.). Ferrosulfat. Gefiilltes Ferrosulfa t. 
Ferrum sulfuricum praecipita tum. FeSO, + 7H2 0. Mol.-Gew.278. 

Darstellung. 2T. Eisen (Nagel, Draht) werden in einer Mischung aus 3T. konz. Schwefel
saure und 10 T. Wasser unter Erwarmen gelost. Die noch warme Losung wird, sobald die Gas
entwicklung nachgelassen hat, in 6 T. Weingeis t filtriert, der durch Umriihren in kreisender Be
wegung erhalten wird. Das abgeschiedene Kristallmehl wird sofort auf ein Filter gebracht, mit 
Weingeist nachgewaschen, zwischen Filtrierpapier abgepreBt und zurn raschen Trocknen auf 
Filtrierpapier ausgebreitet. 

Eigenschaften. Kristallinisches, an trockner Luft verwitterndes, hellgriines 
Pulver, das sich in 1,8 T. Wasser mit blaulichgriiner Farbe lost. Die wasserige 
Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Kaliumferricyanidlosung einen tiefblauen Nieder
schlag von TURNBULLS Blau und mit Bariumnitratlosung einen weiBen, in verdiinnten 
Sauren unloslichen Niederschlag von Bariumsulfat. 

Priifung. a) Die mit ausgekochtem und abgekiihltem Wasser frisch bereitete 
Losung (0,5 g + 10 ccm) muB klar sein (basisches Ferrisulfat) und darf Lackmus
papier nur schwach roten (freie Schwefelsaure). - b) 2 g Ferrosulfat werden in 10 ccm 
Wasser und 5 ccm Salpetersaure (25%) gelost, die Losung bis zur Gelbfiirbung 
erhitzt und mit 10 ccm Ammoniakfliissigkeit gefant. Die vom Niederschlag ab
filtrierte Fliissigkeit muD farblos sein (Kupfer). Sie dart durch Schwefelwasserstoff
wasser nicht verandert werden (Kupfer, Mangan, Zink) und beim Abdampfen und 
Gliihen hochstens 0,002 g Riickstand hinterlassen (Alkali-, Erdalkalisalze). 

Aufbewahrung. In dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. Ferrosulfat beschrankt die Absonderung der Schleimhaute der Verdauungs

wege. In groBen Gaben wirkt es atzend und erzeugt Entziindung der Magenschleimhaut. Inner
lich zu 0,05-0,2 g und mehr ta.glich 3-4mal bei inneren Blutungen, chronischen Katarrhen 
des Darmkanals, der Lungen und Urogenitalorgane, Chlorose. AuBerlich als Adstringens zu 
Einspritzungen, Waschungen bei Schleimfliissen, Nasenbluten, bei Auflockerung der Bindehaut, 
bei Hornhautflecken. 

Ferrum sulfuricum siccum. (Germ. Helv.). Getrocknetes Ferrosulfat. 
Ferri Sulphas exsiccatus (Brit.). Sulfas ferrosus siccatus. (Dan. Nederl. Norv. 
Suec.). Zusammensetzung annahernd FeSO, + H 2 0. Gehalt an Eisen mindestens 
30,2%. 

Darstellung. Germ.: Ferrosulfa t wird in einer Porzellanschale im Wasserbad allmahlich 
erwarmt, bis es 35-36% an Gewicht verloren hat. 
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Anmerkung. Erwii.rmt man das FerrosuHat sofort auf dem Wasserbad, so schmilzt es 
teilweise zusammen und gibt teilweise harte Massen, die erst wieder zerrieben werden miissen, 
auch wird es leioht miBfarbig, und das so dargestellte Prii.parat ist unansehnlich. Man muB das 
Ferrosulfat erst diinn ausgebreitet bei nicht iiber 40 0 verwittern lassen. Wird es dann duroh 
Erhitzen auf dem Wasserbad weiter erwii.rmt, so erhii.lt man es als ein feines lockeres Pulver. 

Eigenschaften. WeiBliches Pulver, das sich in Wasser langsam zu einer meist 
opalisierend getriibten Fliissigkeit lost. 

Erkennung und Prilfung wie bei Ferrum 8ulfuricum mit Losungen von 
1 g in 30 ccm Wasser. 

Gehaltsbestimmung. 0,2 g getrocknetes Ferrosulfat werden in einem Glas
stopfenglas von etwa 100 ccm in 10 cem verd. Sehwefelsaure gelost, und die Losung 
mit Kaliumpermanganatlosung (O,5: 100) bis zur sehwachen Rotung versetzt. Die 
Rotfarbung wird durch einige Tropfen Weinsaurelosung (oder einige Zentigramm 
gepulverte Weinsaure) wieder beseitigt. Naeh Zusatz von 3 g Kaliumjodid wird die 
Misehung in dem gesehlossenen Glas eine Stunde lang stehen gelassen. Zur Bindung 
des ausgeschiedenen Jods miissen dann mindestens 10,8 eem 1/10-n-Natriumthiosulfat
lOsung erforderlieh sein (Starkelosung, etwa 10 ccm, als Indikator) = 0,06032 g Fe 
in 0,2 g = 30,16% Fe. Helv. mindestens 29,9% Fe. Brit. 77% FeSO,. 

Anwendung. Wie Ferrum sulfuricum, besonders in Pillen. 

Ferrum sulfuricum crudum. Eisenvitriol. Rohes Ferrosulfa t. Green 
Vitriol. Couperose verte. Sulfate de protoxyde de fer ordinaire. Gru
ner Vitriol. Kupferwasser. Rohes Ferrosulfat. Vitriolum Martis. Vitrio
lum romanum. 

Darstellung. Der Eisenvitriol wird im groBen durch Rosten von Schwefelkies, FeS2' 
Auslaugen mit Wasser und Eindampfen der Losung zur Kristallisation gewonnen. 

Eigenschaften. Griine Kristalle oder kristallinische Bruchstiicke, die meist 
etwas feucht, bisweilen an der Oberflache weiBlieh bestaubt sind. In 2 T. Wasser 
etwas triibe loslich. Die wasserige Losung rotet Laekmuspapier und schmeekt zu
sammenziehend, tintenartig. Der Eisenvitriol ist gewohnlich verunreinigt mit Mangan-, 
Zink- und .A.luminiumsulfat, zuweilen auch mit Kupfersulfat. Meist hat man aber 
das wertvolle Kupfer vorher abgeschieden. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (5 g + 20 ccm) darf keinen erhebliehen 
ockerartigen Bodensatz (basisches Ferrisulfat) absetzen und tnuB nach dem Filtrieren 
eine blaugriine Farbe zeigen. - b) 10 ccm der Losung diirfen nach dem Ansauern 
mit Salzsaure durch Sehwefelwasserstoffwasser hochstens sehwach gebraunt werden 
(Kupfer). 

Aufbewahrung. Kleine Mengen in Steinzeuggefii.J3en, groBere Mengen in Holzkii.sten oder 
in Holzfii.ssern an einem kiihlen, aber nicht feuohten Ort. 

Anwendung. Eine Liisung von Eisenvitriol wird zum Vertilgen des Hederiohs in Ge
treidefeldem verwendet. Die Losung darf keine freie Sohwefelsii.ure enthalten, do. diese auch 
das Getreide abtotet. Eine unter der Bezeiohnung Fliissiger Eisenvitriol, Spritzw8.sser, 
in den Handel gebrachte Losung enthielt nach FROHLlNG 22 0/0 freie Sohwefelsii.ure und zer
storte nioht nur alIe Pflanzen. sondern auch die Kleider der Arbeiter und die Spritzgerii.te. 

Der Eisenvitriol wird ii.uBerlich zu Bii.dem (25.0-50,0 g auf ein Vollbad) angewandt, 
ferner zur Desinfektion und Geruchlosmaohen von Fii.ka.lmasaen fiir sich in Loaung, oder als 
Pulver oder in Misohung mit Atzkalkpulver. 

G1ycerlnum cum Sulfato ferroso (Portug.). 
Ferri sulfnrici pulv. 10,0 
Glycerini 90,0. 

Mlxtura Ferri composlta. 
Compound Mixture of Iron. 

Amer. VIlI. Brit. Norveg. 
1. Ferri sulfurici crist. 6,0 6,0 3,0 
2. Myrrhae 18,0 15,0 4,0 

6. Aquae Rosarum 890,Oadl000ccm-
6. Aquae Menthae pip. 135,0. 
2, 3 und 4 werden mit 700 ccm von 6 fein an

gerieben und gelilst und 5 hinzugefiigt. 1 wird 
in 50 com von 6 gelilst zugesetzt, und mit 6 
auf 11 aufgefiillt. Ex tempore parat.l 

Plluiae Ferri cum Magnesia 
Eisenmagnesiapillen. 

F.M.Germ. 3. Sacchari 18,0 _1) 12,0 
4. Kalii carbonici 8,0 8,0 2,0 Erganzb. 
5. Spiritus Lavanduiae 60 ccm Ferri sulfnrlc. slcc. 18,0 

u. Bero!. 
17,0 
2,0 5 S "t M . t' 10 Magnes. ustae 2 0 

. pm us yns lcae ccm - Glycerini q. s. ad pilu!. Nr. ioo. 
1) An Stelle des Zuokers schreibt Brit. je 15,0 Gummi arabicum pulv. und Glucose (Brit.) vor. 
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Pilulae ferratae cum Chlnlna (8uec.). 
Ferri sulfurici 5,0 
Chinini sulfurici 3,0 

Pulvls aiirophorus ferruginosus. 
Poudre gazoglllle ferrugineuse (Gall. 1884) 

Acidi tartarici 80,0 
Radicis Althaeae 2,0 Natrii bicarbonici 60,0 
Glycerini 1,(1 Sacchari 260,0 
Sir. simp!. q.s. 
F. pilul. 100. 

Ferri sulfurici cryst. 3,0. 

Sirupns Ferri snlfurlcl. 
Pilulae tonlco-nervlnae (Norv.). Sirupus chalybeatus WILLIS. 
Ferri sulfurici 5,0 
Myrrhae 5,0 
Extracti Gentianae 5,0 

Ferri sulfurici crystallisati 2,0 
Sirupi Sacchari 100,0. 

Fiant pilu!. No. 100. 

Ferrum sulfuricum oxydulatum ammoniatum. Ferro-Ammonium
sulfat. Ferro-Ammonium sul£uricum. Ferrum sulfuricum ammoniatum. 
Eisendoppelsalz. M01ffisches Salz. Eisenoxydulammoniumsulfat. 
Pe(NH')2(SO')2 + 6H 20. Mol.-Gew.392: 

Darstellung. 100 T. Ferrosulfat und 48 T. Ammoniumsulfat werden durch Er
hitzen in einer Mischung von 200 T. Wasser und 5 T. verd. Schwefelsaure geliist. Die aus der 
filtrierten Liisung beirn Erkalten sich ausseheidenden Kristalle werden mit wenig Wasser ab
gespiilt und zwischen Filtrierpapier bei gewiihnlicher Temperatur getrocknet. Man kann das 
Salz auch in Form eines Kristallmehles erhalten, wenn man die Liisung wie bei Ferrum sulfuricum 
(Germ.) in das doppelte Volum Weingeist unter Umriihren eingieBt. 

Eigenschaften. Hellblaulichgriine Kristalle oder kristallinisches Pulver, liislich in 4 T. 
Wasser, unliislich in Alkohol. Beim Erwarmen mit Natronlauge wird Ammoniak entwickelt. 
Die wasserige Losung (0,5 g + 10 cern) gibt mit Bariumnitratiosung einen weiBen Nieder
schlag von Bariumsulfat und mit Kaliumferricyanidliisung einen blauen Niederschlag von 
TURNBULLS Blau. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 
einigen Tropfen verd. Salzsanre dnrch Kalinmferrocyanidlosnng nicht sofort stark 
blau gefarbt werden (Ferrisalze). - b) Die Losung von 5 g Ferro-Ammoninmsnlfat 
in 50 ccm Wasser wird mit 5 ccm Salpetersanre versetzt, wenige Minuten lang gekocht 
und nach Znsatz von 15 ccm Ammoniakfliissigkeit filtriert: Das Filtrat muB farb· 
los sein (Knpfer). - c) 30 ccm des Filtrates b diirfen nach dem Verdampfen und 
Gliihen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen (Alkalien, alkalische Erden). -
d) Der mit Essigsanre angesauerte Rest des Filtrates b darf dnrch Kaliumferrocyanid
losung nicht verandert werden (Zink). 

Anwendung. Zur Einstellung von Kaliumpermanganatlosung fiir die Oxydimetrie. 
Daa Salz ist bestandiger als Ferrosuifat, es oxydiert sich nicht an der Luft und verwittert bei 
gewohnlicher Temperatur nieht. Der Gehalt an Eisen betragt fast genau '/7 des Gewichts. 

Ferrum sulfuricum oxydatum. Ferrisulfat. Ferric Sulphate. Sul
fate ferrique. Schwefelsaures Eisenoxyd. Ferri Persulphas. 
Fe2(SO,)a. Mol.-Gew. 400. Wird erhalten dnrch Oxydation von Ferrosulfat mit 
Salpetersanre bei Gegenwart von Schwefelsanre: 6FeSO, + 3H2SO. + 2HN03 

= 3Fe2(SO,la +2NO +4H20. Es kommt meist in wasse;igerLosung in den Handel. 
Ferrum sulfuricum oxydatum siccum, Ferrisulfat, Schwefelsaures Eisenoxyd, 
Fea(SO')3' Mol.-Gew.400, wird erhalten durch Eindampfen von Ferrisulfatlosung bis zur Sirup
dicke und Erkaltenlassen. WeiBe kristallinische Masse, an der Luft zerflieBlich. 

Liquor Ferri sulfurici oxydati (Erganzb., J apon.). FerrisulfatlOsung. S ch wefel. 
saure Eisenoxydlosung. Liquor Ferri Persnlphatis (Amer.). Ferrum snlfnricum 
oxydatum solutum (Relv.). 

. Darstellung. (Erganzb.) 80 T. krist. Ferrosulfat, 40 T. Wasser, 15 T. Sch wefelsii.ure 
(spez. Gew. 1,836) und 22 T. Salpetersaure (25 0/ 0) werden in einem Glaskolben auf dem Wasser
bad erhitzt, bis die Mischung eine braune Farbe angenommen hat, und 1 Tropfen der Losung, 
mit Wasser verdiinnt, durch frisch bereitete Kaliumferricyanidliisung nieht mehr blau gefarbt 
wird. Die Fliissigkeit wird dann in einer gewogenen Porzellanschale auf dem Wasserbad auf 
100 T. abgedampft. Der Riickstand ist so oft mit Wasser zu verdiinnen und wieder auf 100 T. 
einzudampfen, bis aile Salpetersaure entfernt ist (siehe Priifung). Dann wird die Fliissigkeit vor dem 
Erkalten mit Wasser auf 160 T. verdiinnt. 

Eigenschaften und Erkennung. Klare, etwas dickliche, braunlichgelbe 
Fliissigkeit. Spez. Gew. 1,428-1,430. Mit Wasser verdiinnt (1 g + 10 ccm) wird 
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sie durch Bariumnitratlosung weill und durch Kaliumferrocyanidlosung tiefblau 
gefallt. 

Priifung. a) Wird .eine Mischung von 3 Tr. FerrisulfatlOsung mit 10 ccm 
1/10-n-Natriumthiosulfatlosung langsam zum Sieden erhitzt, so mussen sich beim 
Erkalten einige Flockchen Eisenhydroxyd abscheiden (basisches Ferrisulfat, 
freie Schwefelsaure, vgl. Liquor Ferri sesquichlorati, Anmerkung zu d). - b) Eine Mi
schung von 1 ccm Ferrisulfatlosung, 10 ccm Wasser und 5 Tr. Salzsaure darfmit Kalium
ferricyanidlosung keine blaue Farbung geben (Ferrosulfat). - c) Eine Mischung von 
5 ccm Ferrisulfatlosung und 20 ccm Wasser wird mit Ammoniakflussigkeit im V'ber
schull versetzt und filtriert; das Filtrat mull farblos sein (Kupfer). - d) Nach dem 
V'bersattigen mit Essigsaure darf das Filtrat c durch Kaliumferrocyanidlosung 
nicht verandert werden (Kupfer, Zink). - e) Nach dem V'bersattigen mit Salpeter
saure darf es durch Silbernitratlosung nicht getrubt werden (Chloride). - I) Wird 
eine erkaltete Mischung von 2 ccm des Filtrates c und 2 ccm konz. Schwefelsaure 
mit 1 ccm Ferrosulfatlosung uberschichtet, so darf keine braune Zone auftreten 
(Nitrate, Nitrite). - g) 5 ccm des Filtrates c durfen beim Abdampfen und Gliihen 
keinen Ruckstand hinterlassen (Alkali- und Erdalkalisalze). 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 35,7% wasserfreies Ferrisulfat, 10% Fe. 
Die Bestimmung wird in gleicher Weise ausgefiihrt wie bei Liquor Ferri sesquichlorati. 
Sie ist nicht notig, wenn das spez. Gewicht richtig ist und Verunreinigungen nicht 
vorhanden sind. 

Spez. Gewicht und Gehalt der Losungen an wasserfreiem Ferrisulfat und an 
Eisen bei 18 0 (Wasser 18°). 
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1,557 I 44 12,32 1,380 33 9,24 1,232 22 6,16 1,107 11 3,08 
1,540 

I 
43 12,04 1,365 32 8,96 1,220 21 5,88 1,097 10 2,80 

1,523 42 11,76 1,351 31 8,68 1,208 20 5,60 1,087 9 2,52 
1,506 41 11,48 1,337 30 8,40 1,196 19 5,32 1,077 8 2,24 
1,490 40 11,20 1,323 29 8,12 1,184 18 5,04 1,067 7 1,96 
1,474 39 10,92 1,310 28 7,84 1,173 17 4,76 1,057 6 1,68 
1,458 38 10,67 1,297 27 7,56 1,162 16 4,48 1,046 5 1,40 
1,442 37 10,36 1,284 26 7,28 1,151 15 4,20 1,036 4 1,12 
1,427 36 10,08 1,271 25 7,00 1,140 14 3,92 1,027 3 0,84 
1,411 35 9,80 1,258 24 6,72 1,129 13 3,64 1,017 2 0,56 
1,395 34 9,52 1,245 23 6,44 1,118 12 3,36 

Aufbewahrung. Vor Licht gesch iitzt. 
Anwendung. Die Ferrisulfatlosung dient zur Darstellung anderer Ferrisalze und des 

Antidotum Arsenici. Sie muBte friiher in jeder Apotheke fiir diesen Zweck in einer Menge von 
500 g vorratig gehalten werden. Im Notfalle diirfte sie durch die Eisenoxychloridlosung ersetzt 
werden konnen. 

liquor Ferri oxysulfurici (subsulfurici). Eisenoxysulfatlosung. Liquor Ferri Sub· 
sulphatis (Amer.). Liquor haemostaticus MONSEL. MONSELS Solution. Eine wasserige 
Losung von basischem Ferrisulfat mit einem Gehalt von etwa 13,60/ 0 Fe. 

Darstellung. Eine Mischung von 65 g konz. Schwefel saure und 400 g Wasser erhitzt 
man in einer Porzellanschale zum Sieden, gibt 178 g Salpetersaure (25% HNOa) hinzu und 
tragt nun in vier Teilen insgesamt 675,0 g (also jedesmal etwa 170 g) zerriebenes krist. Ferro· 
s u 1£ a t unter Umriihren ein. Man setzt eine neue Menge erst dann zu, wenn die durch den vorher
gegangenen Zusatz veranlaBte Entwicklung von Stickoxyden beendigt ist. Wenn alles Ferrosulfat 
zugegeben und gelost ist, fiigt man einige Tropfen Salpetersaure hinzu. Wenn hierbei noch rote 
Dampfe auftreten, so gibt man tropfenweise so lange Salpetersaure hinzu, bis Stickoxyde nicht 
mehr entweichen. Dann erhitzt man die Losung so lange, bis sie eine rubinrote Farbe annimmt 
und nicht mehr nach Salpetriger Saure riecht. SchlieBlich bringt man sie auf ein Gesamtgewicht 
von 1000 g. 



1292 Ferrum. 

Eigenschaften. Braunrote Fliissigkeit, spez. Gew. 1,55 (15°), mit Wasser und Weingeist 
in jedem Verhaltnis klar mischbar. 

Ferrum sulfuricum oxydatum ammoniatum. Ferri-Ammoniumsulfat. 
Eisenammoniumala un. Ferri et Ammonii Sulphas. 
Fe(NH,)(SO')2 + 12H20. Mol..Gew.482. 

Darstellung. In 240 T. Ferrisulfatlosung (10 % Fe) werden 28 T. Ammonium
sulfat gelost. Die nach langerem Stehen ausgeschiedenen Kristalle werden in einem Trichter 
gesammelt, mit wenig Wasser abgewaschen und auf FlieBpapier ohne Anwendung von Warme 
getrocknet. 

Eigenschaften und Erkennung. GroBe, blaBviolette, durchsichtige, oktaedrische 
Kristalle, die an der Luft oberflachlich verwittern. Loslich in 2 T. Wasser, unloslich in Weingeist. 
Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) rotet Lackmuspapier, sie gibt mit Bariumnitrat einen weiBen 
Niederschlag von Bariumsulfat, mit Natronlauge einen braunen Niederschlag von Eisenhydroxyd. 
Beim Erwarmen mit Natronlauge wird Ammoniak frei. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach Zusatz "Von 5 Tr. 
Salzsaure durch 1 Tr. KaliumferricyanidlOsung weder blau noch griin gefiirbt werden 
(Ferrosalze). - b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 1 ccm 
Salpetersaure (15 Tr.) durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Chloride). -
c) Die Losung von 2 g Ferriammoniumsulfat in 50 ccm Wasser wird mit 10 ccm 
Ammoniakfliissigkeit versetzt und filtriert; das Filtrat muB farblos sein (Kupfer) 
- d) 10 ccm des Filtrates c diirfen nach dem Ansauern mit Essigsaure durch 
Kaliumferricyanidlosung nicht verandert werden (Kupfer, Zink). - e) 30 ccm des 
Filtrates c diirfen beim Abdampfen und Gliihen hochstens 2 mg Riickstand hinter
lassen (Alkali- und Erdalkalisalze). 

Anwendung. Ais Indikator beirn Titrieren mit Ammoniumrhodanidlosung. 

Ferrum tannicum. Ferritannat. Gerbsaures Eisenoxyd. Tannas ferricus. 
Darstellung. Zu einer Losung von 65 T.Gerbsaure in 500 T. Wasser wird eineMischung 

von 100 T. Ferriacetatlosung (Liquor Ferri subacetici, s. S. 1246) mit 200 T. Wasser unter 
Umriihren in langsamem Strahl zugegossen. Der entstandene Niederschlag wird nach dem Ab· 
setzen mit lauwarmem Wasser ausgewaschen, auf einem Filter gesammelt und bei gewohnlicher 
Temperatur getrocknet, am besten auf porosen Tontellern. 

Eigenschaften. Schwarzes geschmackloses Pulver, Gehalt 13-14% Fe. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Ferrum tartaricum. Ferritartrat. Eisentartrat. Weinsaures Eisenoxyd. 
(C,H,Osla ·Fe2 + x H 20. 

Darstellung. Eisenhydroxyd aus 100 T. Eisenchloridlosung (10% Fe), wie 
unter Liquor Ferri 8ubacetici S. 1246 angegeben dargestellt, wird in einer Losung von 50 T. Wein· 
saure in 150 T. Wasser bei nicht iiber 50° gelost. Die Losung wird filtriert, bei nicht iiber 500 
zum Sirup eingedunstet, dieser auf Glasplatten gestrichen und bei 40-500 getrocknet. 

Eigenschaften und Erkennung. Diinne, durchscheinende, rubinrote Blattchen von 
sauerlichem Eisengeschmack. Beirn Erhitzen verkohlt es unter Auftreten von Karamelgeruch und 
hinterlaBt Eisenoxyd. Leicht loslich in kaltem Wasser, die wasserige Losung rotet blaues Lackmus· 
papier. Die wasserige Losung gibt nach dem Ansauern durch Salzsaure mit Kaliumferrocyanid 
einen tiefblauen Niederschlag. Durch Kalilauge wird sie in der Kalte nur dunkIer gefarbt, nicht 
gefallt, erst beim Kochen scheidet sich ein braunroter Niederschlag abo Wird das alkalische Filtrat 
mit Essigsaure ubersattigt, so scheidet sich beirn Stehen ein kristallinischer Niederschlag von 
Kaliumbitartrat abo 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Kaliumferricyanidlosung 
nur blaugriin gefarbt, nicht blau gefallt werden (Ferrosalze) und - b) nach Zusatz von Salpeter. 
saure durch Silbernitrat nur opalisierend getriibt werden. (Chloride) - c) Der Verbrennungs
ruckstand darf, mit Wasser befeuchtet, Lackmuspapier nicht blauen (Alkalitartrat). 

Gehaltsbestimmung. Wie beL Ferrum citricum. Fur 0,5 g Ferritartrat miissen 
14-15 ccm l/lO·n.Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden = 0,0782-0,0838 g Fe in 0,5 g 
= 15,6 bis 16,7% Fe. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Ferri-Ammonium tartaricum. Ferri-Ammoniumtartrat. Ferri et Ammonii Tar. 
t r as (.A.mer.). Iron et Ammonium Tartrate. Es wird erhalten durch Auflosen von Eisenhy. 
droxyd in einer Losung von Ammoniumbitartrat, Eindunsten der Losung und Eintrocknen auf Glas-
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platten bei nicht iiber 60 0• Granatrote bis braunrote, etwas hygroskopische Blii.ttchen, leicht 
loslich in Wasser, unloslich in Alkoho!. Gehalt mindestens 150/0 Fe (Amer.). Aufbewahrung. 
Vor Licht geschiitzt. 

Ferri-Kalium tartaricum. Kaliumferritartrat. Tartrate ferrico
potassique. Tartarus ferratus. Eisenweinstein. Kalium ferro
tartaricum. Tartras ferrico-potassicus. Ferri et Potassii Tar
tras. Ferrum tartarisatum. 

Da'J'stellung. Erganzb. III: Man tragt eine Mischung von 300 T. Ferrichloridlosung (spec. 
Gew. 1,280-1,282) und 1500 T. Wasser in eine Mischung von 300 T. Ammoniakfliissigkeit (spec. 
Gew. 0,960) und 6000 T. Wasser ein und wii.scht da.s gefii.llte Ferrihydroxyd sorgfaltig aus. Der noch 
feuchte Niedersehlag wird in einer Porzella.nscha.1e mit 100 T. gepulvertem Kaliumbitartrat und 
der erforderlichen Menge Wasser unter AusschluB des Sonnenlichtes im Dampfbad bei nicht 
iiber 600 erwarmt, bis er sich unter Hinterlassung eines nur geringen Riickstandes gelost hat. 
Die filtrierte Losung wird bei etwa 600 zum Sirup eingedampft, dieser auf Glasplatten ge· 
strichen und bei 50-600 unter LichtabschluB getroeknet. Starke Erhitzung beim Ein
dampfen und Einwirkung des Sonnenlichtes befordern die Bildung von Ferrotartrat. - Japon. 
laBt 121'. Ferrisulfatlosung (1,428) mit 120 T. Wasser verdiinnen und mit 10 T. Ammoniakfliissig
keit (1O%) u. 20 T. Wasser fallen, das Eisenhydroxyd mit 4 T. Kaliumbitartrat 10sen usw. wie 
Erganz b. III. 

Eigenschajten. Diinne, brannrot durchscheinende, glanzende Blattchen 
von fast schwarzer Farbe, von mild adstringierendem, kaum eisenartigem Geschmack, 
!Oslich in 5 T. Wasser, unloslich in. Alkohol. HinterlaJ3t beim Gliihen einen stark 
alkalischen, Eisenoxyd enthaltenden Riickstand. Erganzb. III verlangte einen Eisen
gehalt von 16-17% , Amer. VIII dagegen bei gleicher Darstellung nur 15% Fe. 

Tartarus lerratus crudus. Roher Eisenweinstein. Ein Gemisch von Ferrotartrat, Ferri· 
tartrat und Weinstein. 1 T. grob gepulverte Eisenfeilspii.ne und 5 T. grob gepulverter Weinstein 
werden in einem irdenen GefaBe mit Wasser zu einem Brei angeriihrt und dieser unter ofterem Urn
riihren und Ersatz des verdampften WasRers so lange bei 35-400 digeriert, bis eine gleichmaBige, 
schwarze Masse entstanden ist, und bis eine aus der gut umgeriihrten Masse entnommene Probe 
sich zum groBten Teil (zu einer griinschwarzen Fliissigkeit) lost. Man trocknet alsdann die Masse 
an einem warmen Ort ein und verwandelt sie in ein mittelfeines Pulver. Ausbeute etwa 5,6 T. -
Schmutzig griinliches, mit der Zeit braun werdendes Pulver, in 16 T. kaltem Wasser zum groBten 
Teilloslich. HinterlaBt beim Gliihen eine stark alkalische, Eisenoxyd enthaltende Asche. 

GlobuIi martiales. Eisentartratkugeln, Stahlkugeln, Boule de Nancy. - Zu 
Kugeln geformter roher Eisenweinstein, der zur Bereitung von Stahlbadern Anwendung findet. -
AUBtr: 1 T. Eisenpulver, 6 T. roher Weinstein und 4 T. Wasser werden unter haufigem Umriihren 
so lange digeriert, bis das Eisen nahezu vollkommen gelost ist. Das verduustende Wasser ist zeit
weilig zu ersetzen. Es entsteht ein schwarzgriiner, zaher Brei, der in warmem Wasser groBtenteils 
loslich ist. Aus diesem werden Kugeln im Gewichte von 30,0 g geformt, und bei gelinder Warme 
getrocknet. - Nach dem Trocknen iiberstreicht man die Kugelo haufig mit einer Losung von 
arabischem Gummi, der einige Tropfen Gallapfeltinktur zugesetzt sind, damit sie glanzend und 
schwii.rzlich werden. Es gibt auch Messingformen, in denen man die Kugeln durch Pressen 
herstellt. 

Sirupus Ferro-KaIii tartarici, Ferri-Kalii tartarici Sirupus, Sirupus Tartratis 
Ferri et Potassii, Sirop de tartrate ferrico-potassique (Belg.). Zu bereiten aus je 
25 T. Eisenweinstein und Zimtwasser und 950 T. Zuckersirup. 

Tablettes de tartrate de fer ammoniacal (Gall. 1884). 
Ferri·Ammonii tartarici 50,0 
Sacchari 1000,0 
Sacchari Vanillae 30,0 
Mucilaginis Tragacanthae 100,0. 

Fiant tabulettae No. 1000. 

Tlnctura Ferri tartarisata. 
Tinctura Martis Ludovici (Glauberi). 

1. Ferri sulfllricl cryst. 8.0 
2. Tartari depurati 4,0 
3. Aquae destillatae 30,0 
4. Spiritus diluti 70,0. 

Man reibt 1 und 2 mit 3 fein an, digeriert die Mischung 
unter hlullgem Umschiitteln 24 Stunden, fiigt 4 
hinzu, lASt einige Stunden absetzen und filtrirt. 

Anaemin ist ein fliissiges Eisenpepsinsaccharat der Firma J. P. LIEBE in Dresden. 
Anaemosemilch wird eine Jod-Eisen-Buttermilch-Konserve genannt, die 0,15 0/ 0 Jod

eisen enthalt. 
Albolerrin, ein EiseneiweiBpraparat, stellt ein hellbraunes, fast geschmack- und geruch

loses, in Wasser leicht lOsliches Pulver dar. 
Arteriose ist ein alkoholfreier Eisen-Mangan-Albuminat-Liquor, der 4% Eisen und 1°/0 

Mangan enthalt. 
ATHENSTAEDTs Eisentinktur ist der Tinctura Ferri composita (Erganzb.) ahnlich ZU· 

sammengesetzt, s. S. 1276. 
Atoxyl-Blaudkapseln enthalten BLAUDsche Pillenmasse mit 0,05 g Atoxyl pro dosi. 
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Blaudiol, Liquor massae pilularum BIaudii oompositus, soIl die wirksamen 
Bestandteile der Blaudsohen Pillen in fIiissiger, sohmackhafter und haltbarer Form enthaIten. 

Blaudium ist ein Ferrum oarbonioum frigide paratum (D.R.P. 178878). 
Blutan, ein alkoholfreier, kohlensaurehaltiger Aoidalbumin-Eisen-Manganpeptonatliquor 

mit 0,60/0 Eisen und 0,1 0/0 Mangan, kommt auch als Bromblutan mit 0,10/0 Brom, als Jod
blutan mit 0,10/0 Jod sowie als Chinablutan und Diabetikerblutan in den Hande!. 

Cascolerrin enthalt Triferrin (s. S. 1269) und einen entbitterten Auszug aus Cortex Cascarae 
sagradae. 

China-Lecin (siehe Leoin S.1295) enthalt im Liter den Auszug von 30,0 Chinarinde. 
Citroferrol ist ein fliissiges, angeblioh 1 % oitronensaures Eisenoxyd enthaltendes, zuoker

haItiges Eisenpraparat mit 40/0 Alkoho!. 
Dorema-Pulver, von HORATIO CARTER in Berlin SW., als Aphrodisiaoum und Tonicum 

angepriesen, enthalten zuokerhaltiges Ferrooarbonat, Roggenmehl, Calciumphosphat und Bitterstoffe. 
Dragees de fer Briss, eine franzosisohe Spezialitat, enthalten Artemisin 0,01, Quassiin 

0,01, Ferr. oxalio. oxydulat. 10,0. 
Eastons Pills. Pilulae Trium Phosphatum. Jede Pille enthalt etwa 0,06 g Eisen

phosphat, 0,06 g Chininsulfat, 0,002 g Stryohnin und 0,09 oem starke Phosphorsaure. 
Eisen-Niihrzucker besteht aus Dr. SOXHLETs Nahrzuoker ohne Salz und 0,7% Ferrum 

glyoerinophosphorioum. - Eisen-Niihrzuckerkakao besteht aus Dr. SOXHLETS Nahrzuoker
kakao mit 100/0 Ferrum oxydatum saocharatum solubile. Dr. SOXHLETS Nahrzuoker s. u. 
Saooharum Bd. II S. 609. 

EisenvalerianatRiebel, Liquor Ferri valerianatus, ein fliissiges, angenehm sohmeoken
des Baldrianeisenpraparat von nioht naher bekannter Zusammensetzung. 

Euferrol, ein 16sliohes Eisenpraparat, das die wirksamen Bestandteile des Levioowassers 
enthalt. Es kommt in Gelatinekapseln in den Handel, dilren jede etwa 0,012 g Eisen und 0,00009 g 
Arsenige Saure enthalt. 

Felkes Pflanzentonicum stellt (nach ZERNIK) im wesentlichen eine mit Alkohol und dem 
Auszug einer emodinhaltigen Droge versetzte, stark versiiBte, etwa 150/oige wasserige L6sung 
von Ferrum oxydatum saoohar. dar. 

Fergon ist eine dem Liquor Ferri albuminati ahnliche, sterile und neutrale Eisenalbuminat-
16sung. 

Fermangol, ein Eisenmanganpraparat, enthalt 0,50/0 Eisen, 0,1 % Mangan, Glyoerinphos
phorsaure, Zuoker, Aromatioa 11SW. 

Ferralbumose, ein hollandisohes Fleisohpeptoneisenpraparat, wird aus zerhaoktem, von 
Fett befreitem Fleisoh duroh Behandlung mit kiinstliohem Magensaft, Befreien der filtrierten 
Fliissigkeit von EiweiB, Neutralisation mit Natriumoarbonat und Eindampfen der nochmals 
filtrierten L6sung im Vakuum dargestellt. 

Ferralbol, ein EiseneiweiBpraparat mit 30/ 0 Eisen und 1 % Leoithin, wird in Form von Pulver 
oder Tabletten (je 0,5 Ferralbol) in den Handel gebracht. 

Ferramat, Dr. STOCKMANNS EisenpiIlen, enthalten Eisen, Bitterstoffe und Gewiirze. 
Ferratogen ist eine auf biologischem Wege gewonnene Eisennuoleinverbindung mit etwa 

1 % Fe. Es wird dargesteIlt, indem man Hefe auf eisenhaltigem Nahrboden kultiviert, das ent
standene Eisennuolein auswascht, mit Magensaft verdaut und sohlieBlioh mit salzsaurehaltigem 
Alkohol bis zum Versohwinden der Eisenreaktion auswasoht. Gelbgraues Pulver, unl6slioh in 
Wasser. 

Ferripton ist ein konz., sog. kiinstlioh verdautes Eisenpraparat aus HiihnereiweiB, das 
tropfenweise in Wasser genommen oder suboutan injiziert werden soIl. 

Fer Robin ist ein franzosisohes Eisenpeptonat. 
Ferromanganin, enthalt neben Zucker und aromatisohen Stoffen 0,50/ 0 Eisen, 0,1 % Man

gan und 150/ 0 Weinbrand. 
Ferrosol, Liquor Ferri oxydati natronati saooharati, wird als Doppelsaooharat 

von Eisenoxyd-Chlomatrium mit 0,77 0/ 0 Fe bezeichnet. 
Fersan wird die Eisenverbindung genannt, die in den Erythrocyten des frisohen Rinder

blutes enthalten ist und eine eisenhaltige Paranucleoproteidverbindung darstellen solI. - J od
Fersanpastillen enthalten pro dosi 0,1 g Jodkalium und 0,4 g Fersan. 

Gloria Tonic. Der Ortsgesundheitsrat in Karlsruhe wamte vor diesem Praparat, das im 
wesentlichen aus Jod und Eisen enthaltenden Tabletten bestehen soIl. 

Guderin ist ein Eisenmanganliquor mit 0,40/ 0 Eisen, 0,1 % Mangan, etwa 4,50/0 EiweiB, 
50/0 Zuoker, 100/ 0 Wein, aromatisohen Stoffen, Glyoerin und Wasser. 

Haman, Sangan, ein fIiissiges Rhodaneisenpeptonat, soIl gegen Anamie und auoh 
bei Gioht als Tonicum angewandt werden. 

Haematicum Glausch. Als Ersatz fiir diese verbreitete Spezialitat wurde folgende Misohung 
empfohlen: 90% Spiritus 100,0, Tinot. Aurantii Cort. 2,0, Tinot. Chinae Ilomp. 0,3, Tinot. Gentianae 
0,1, Sirup. simp!. 50,0, Aquae destill. 648,0, Liquor. Ferri mangan. saooh. decemp!. (Siood) 100,0. 

Jodlerratin enthalt 60/ 0 Eisen und 6%Jod, und zwar letzteres mit den EiweiBk6rpern des 
Ferratins (siehe S. 1252) in organisoher, aber leioht spaltbarer Bindung. 
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Jodferratose, Sirupus Ferratini jodati, wird eine versiiBte Losung von Jodferratin 
genannt, die je 0,3 0/ 0 Eisen und Jod enthiilt. 

Jodiirol ist 50/ oiges EisenjodiiroJ. Mit Lebertran (4: 100) gemischt, gibt es sofort klaren 
Jodeisenlebertran von 0,20/ 0 • 

Kolaferrin, als Nerventonicum empfohlen, enthiilt in 1 Teeloffel Triferrin 0,25, Kolaextrakt 
0,4, Chinatinktur 0,4, Strychnin 0,0015, Orangensirup 4,0. (Triferrin s. S. 1269.) 

Lebenspillen von Dr. HUENTA sollen den Blaudschen Pillen entsprechen. 
Lecin, neutrales EiseneiweiB nach LAVES, wird hergestellt aus frisch gefiiIltem Eisen

albuminat, das zu einer neutral reagierenden, klaren Fliissigkeit gelOst wird, und dem etwa 200/ 0 
Weinsprit, 10 0/ 0 Zucker und Essenzen zugesetzt sind. 

Liquor Ferri maltonati, Hamatose-Maltan, ist ein hamoglobinhaltiges Eisenmalz
priiparat. 

Neoferrol wird ein fliissiges Lecithin-Eisenmangansaccharat genannt. 
Osteogen, Sirupus Ferri et Calcii phosphorici, ist ein Kalkeisensirup, der in 100 ccm 

3,1022 g phosphorsauren Kalk und 0,2661 g saures phosphorsaures Eisenoxyd enthalten soll. 
Pink-Pills bestehen aus Ferr. sulfuric., einem Alkalicarbonat, SiiBholzpulver und Zucker und 

sind durch Carmin rot gefarbt. Einige Analytiker haben auch Arsen darin gefunden. 
Plenulae Blaudii sind luftfrei gefiilIte Gelatinekapseln, die pro dosi 0,052 g Ferrum carbonic. 

und 0,12 g Lebertran enthalten. 
Protoferrin ist Ferrum paranucleinicum, das in Pulver- und Tablettenform in den Handel 

gelangt. 
Regenerin, als alkoholarmes Ovolecithinmanganeisen bezeichnet, soIl 0,30/ 0 Lecithin, 0,60/ 0 

Eisen und 0,1 % Mangan enthalten. 
Sepdelen ist eine angenehm schmeckende, sirupartige Fliissigkeit, die in 100 T. 0,5 g Jod

eisen enthalt. 
Siderinpillen sind BLAUDsche Pillen der Concordia medica, G. m. b. H. in Erfurt. 
Zambelettis losliches Eisenarseniat ist losliches arsensaures Eisen, das in Form von 

Pillen oder Tropfen eingenommen bzw. unter die Haut gespritzt werden Boll. 

Filix. 
Nephrodium Filix mas MICHAUX (Aspidium Filix mas (L.) SWARTZ, 

Polystichum Filix mas ROTH). Filicales-Polypodiaceae-Aspi
dieae. Wurmfarn. Male Fern. Fougere male. 

Heimisch in ganz Europa, von der Ebene bis auf 2000 m steigend, in .Algerien, 
N ordasien, Kaukasus und Himalaya, in .Amerika siidwarts bis Peru. Blatter der 
Pflanze einen Trichter bildend, nach vorn allmahlich, nach dem Grunde wenig ver
schmaIert, oberseits dunkelgriin, unterseits heller mit haarahnlichen Spreuschuppen, 
Stiel kiirzer ala die Blattflache, mit groBen. braunen Spreuschuppen. Fiedern ab
wechselnd, kurz gestielt, aus breiter Basis lineal-Ianzettlich, Fiederchen am Grunde 
mit breiter Basis miteinander verschmelzend, kerbig oder eingeschnitten gesagt. 
In der Regel nur der mittlere und obere Teil der Blatter fruktifizierend, die Sori 
zweireihig an den Fiederchen, selten bis zur Spitze derselben vorhanden. Indusium 
herz-nierenformig. Sporangium mit unvollstaniligem, auf der Bauchseite in die 
schmalen Zellen des Stomium iibergehenden Ring. Sporen dunkelbraun mit unregel
maBigen, gewundenen Leisten. 

Rhizoma Filicis. Farnwurzel. Male Fern Root. Rhizome de 
fougere male. Radix Filicis maris. Radix Polypodii Filix mas. Jo
hanniswurzel. Johannishand. Wurmfarnwurzel. 

Das im Herbst von wildwachsenden Pflanzen gesammeite, von den Wurzeln, 
Spreuschuppen und abgestorbenen alteren Teilen moglichst befreite, bei gelinder 
Wiirme getrocknete, ungeschaite Rhizom mit den Blattbasen. Das fast flach im 
Boden hinkriechende, schiefe, bis 3 dm lange, bis 2,5 em, mit den Wedeln bis 6 em 
dicke Rhizom ist auf allen Seiten mit aus den Blattstielbasen vorbrechenden schwarz
braunen Wurzelfasern und dichtgedrangten, bogenformig gekriimmten, aufsteigen-
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den, etwas zusammengedriickten, etwa 3 cm langen, 8-10 mm dicken, schwarz
braunen, kantigen, von sehr zahlreichen rostbraunen Spreuschuppen eingehiillten, 
innen hellgriinen Wedelbasen bedeckt. Die jiingsten von den mit braunen Spreu
schuppen bedeckten Blattern sind haufig an der Stammknospe noch vorhanden und 
schneckenformig eingerollt. Oft sind die Stiicke im Handel der Lange nach halbiert. 
Der Geruch ist bei der ziemlich frischen Droge stark, der Geschmack siilllich, etwas 
herbe und kratzend. Der Rhizom- Querschnitt ist auBen unregelmaBig viellappig, durch 
die dicht anliegenden Blattstielbasen verschiedenartig eingedriickt. Die Rinde ist 
diinn und von zahlreichen kleinen GefaBbiindeln durchsetzt. 1m Innern ein grolles 
Mark, um dasselbe ein Kreis von 8-12 ungleichgrollen Gefallbiindeln, daneben noch 
zahlreiche auBere, kleinere, zerstreute Leitbiindel. Der Blattbasen-Querschnitt ist 
nicht stielrund, etwas abgerundet-plankonvex, die innere Seite meist weniger ge
wOlbt als die auBere, 5-10, meist 7-9 in einem Halbkreis bis Dreiviertelkreis ge
stente GefaBbiindel. 

Mikroskopisches Bild. Rhizom und Wedelbasen zeigen einen ziemlich ahnlichen 
Bau. Unter der diinnwandi~en Epidermis eine 6-8schichtige Hypodermis aus braunen, lang
gestreckten, schmalen, beiderseits zugespitzten, starkwandigen Zellen. Dlis Gmndgewebe 1St ein 
liickiges Parenchym, rundliche, diinnwandige, in der Langsrichtung etwas gestreckte, mit Starke 
erfiillte Zellen. In den zahlreichen groJ3eren oder kleineren Intercellula.ren einzeln oder zu zweien 
birnen- oder flaschenformige, einzellige Driisenhaare, die durch eine Wand von der Parenchym
zelle, der sie aufsitzen, abgetrennt sind. Die Driisen sondem zwischen ihrer Membran und der 
infolgedessen abgehobenen Cuticula ein griinlich-gelbes Sekret ab, das die wirksamen Be
standteile der Droge enthiiJt. Neben der Starke fiihren manche Parenchymzellen braunen 
Inha.lt, der mit Eisensa.lzen schmutzig griin und danach mit Natriumcarbonat behandelt violett 
oder bla.u wird (Gerbstoff). Die Gefii.J3biindel bicollateral-konzentrisch (innen Holzteil, auJ3en 
Siebteil, entstanden aus einer Vereinigung mehrerer Biindel) mit deutlicher Scheide. Der ovale 
HolzkOrper besteht nur aus leiterformig oder treppenformig verdickten Tracheiden mit spitzen 
Enden. Die eilanzettIichen, am Rande spitz gezahnten Spreuschuppen mit hochstens zwei Driisen 
am Grunde. 

Pul ver. Bei einem Pulver aus ungeschaltem Rhizom: kein Kork, die Epidermis diinn
wandig; ein vielschichtiges Hypodermgewebe aus braunen, langgestreckten, schma.1en, beider
seits zugespitzten, starkwandigen Zellen. Hypoderm und Epidermis feblen bei der geschalten 
Droge. Reichlich starkeha.1tiges, diinnwandiges Parenchymgewebe, die Stiirkekomer einfach, 
3-18 '" groJ3; Intercellularraume mit eigenartigen, bimen- oder flaschenformigen Haar
bildungen (Sekretionszellen) mit verkorkter Membran; Fragmente von leiter- oder treppenformig 
verdickten Tracheiden. 

Ver'Wechslungen und VerJiilschungen. Die Rhizome der iibrigen in Mittel
europa heimischen Fame sind meist im Aussehen und in den Dimensionen dem offizine1len 
Rhizom so unahnlich, daJ3 an eine irrtiimliche Verwendung in der Apotheke nicht wohl zu denken 
ist. Da aber solche Rhizome nicht selten zur Verarbeitung auf Extrakt angebcten werden, so ist 
es doch zweckmaJ3ig, die unterscheidenden Merkmale anzugeben: 

1. Aspidium spinulosum Sw. (Polystichum spinulosum D.C.). Rhizom 
aufsteigend, 5 cm lang. Durchmesser 8 mm, locker mit Blattbasen besetzt. 1m Querschnitt un
regelmaJ3ig gebuchtet, mit 5-7 GefaJ3biindeln. Blattbasen im Querschnitt mit 5-8, meist 6 und 
7 GefaJ3biindeln. 1m Parenchym Driisen. Spreublattchen ziemlich breit, in eine lange, aus einer 
Zellreihe bestehende Spitze mit einer (oft abgebrochenen) Driise auslaufend. Rand des Spreu
blattchens wenig buchtig, mit wenig Driisen. 

2. Aspidium cristatum Sw. (Polystichum cristatum ROTH). 1m Parenchym 
Driisen. Blattbasen im Querschnitt mit 5-8, meist 5 und 6 Biindeln. Spreublattchen ganz
randig, selten mit kurzen und stumpfen Zahnen, breit, Driisen am Rande sehr sparlich oder fehlend. 

3. Aspidium montanum ASCHERS. (Polystichum mont anum ROTH). Rhizom 
kurz, aufsteigend. Driisen im Parenchym felliend. Spreublattchen ganzrandig, Driisen von 
zweierlei Form, kleine, einzellige und groJ3ere mit 2-3zelligem Stiel, nicht nur am Rande, sondern 
auch auf der Flache. Blattbasen im Querschnitt fast dreieckig, zwei GefaJ3biindel zeigend. 

4. Aspidium rigidum Sw. (Polystichum rigidum D. C.). ImParenchymDriisen. 
Blattbasen im Querschnitt fast rund mit 4-6 Biindeln, von denen drei groJ3er sind. Spreu
blattchen am Rande mit sparlichen Zahnen, am Rande mit kleinen Driisenhaaren. 

5. Aspidium lobatum Sw. Ohne Driisen im Parenchym. Blattbasenim Querschnitt 
dreieckig mit ausgezogenen Seiten, mit 4-6 Biindeln. Spreublattchen ohne Driisen, am Rande 
durch die zablreichen Zii.hne verzerrt. 
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6. Aspidium dilatatum Sw. 1m Parenchym Driisen. Spreublattchen wie bei 
A. spinulosum, aber mehr in die Lange gezogen und allmahlicher zugespitzt. 

7. Asplenium Filix femina BERNH. (Aspidium Filix femina Sw., Athy
rium Filix femina ROTH). Rhizom schief aufsteigend, 10 cm lang, 0,5-1,0 cm im Durch
messer, innen blaBgriin, im Querschnitt mit 4-7 Biindeln. 1m Parenchym keine Driisen. Blatt
basen im Querschnitt fast dreieckig mit breiter Basis, mit 2 Biindeln; ahulich wie A. montanum, 
aber groBer. Spreublattchen ganzrandig, ohne Driisen. 

Nach LAUREN laBt sich auf Grund der Anzahl der GefaBstrange in den Blattstielen eine 
Unterscheidung fremder Rhizome yom Rhizoma Filicis nicht vornehmen. Als Unterscheidungs
merkmal schlagt LAUREN die auf den Wedelstielbasen und auf den eingerollten Bla.ttanlagen 
vorhandenen Spreuschuppen (Paleae) nach dem Bau des Randes und dem Vorhandensein oder 
Fehlen von Driisen vor. 

1. Spreuschuppen ohne Driisen (oder wenn vorhanden nur zwei an der Basis). 
A. Spreuschuppen ganzrandig. Athyrium Filix femina. 
B. Spreuschuppen am Rande mit einfachen, langen, spitzigen Zahnen. Nephrodium 

Filix mas. 
C. Der Rand durch die groBe Zahl vorhandener Zahne vollstandig verzerrt. Aspidium 

lobatum. 
II. Spreuschuppen mit reichlichen Driisen. 

A. Rand mit spitzigen Zahnen. Aspidium rigidum. 
B. Rand ganz. 

a) Driisenhaare einformig, einzellig, nur a.m Rande der Schuppe. Aspidium 
cristatum, Asp. spinulosum, Asp. dilatatum. 

b) Driisenhaare zweierlei: kurze, einzellige und langgestielte, groBe, beide nicht nur 
am Rande, sondern auf der ganzen Schuppenflache. Asp. montanum. 

PENNDORF fand, daB etwa 60% der von ihm untersuchten Drogen proben Rhizome von A s pi
dium spinulosum enthielten, manche bis 90%. Rhizome von Athyrium Filix femina wurden 
jedoch niemals vorgefunden. Wenn die Filixsaure wirklich der hauptsachlichste Trager der Filix
wirkung ist, so ware gegen diese beiden anderen Rhizome nichts einzuwenden, da. sie von dieser 
Filixsaure fast gleiche Mengen enthalten; doch erscheint dies nach Untersuchungen von KRAFT 
zweifelhaft. PENNDORF ist auch der Ansicht, daB nach Entfernung der Wedel die Wurzelstooke 
nicht mehr makroskopisch, sondem nur auf mikroskopischem Wege mit Sicherheit zu erkennen sind. 

Nach CAPELLE lassen sich auBer der Zahl der GefaBbiindel noch folgende Unterschiede 
feststellen: Die Wedelbasen von Nephrodium Filix mas zeichnen sich durch eine starke Be
deckung von hellbraunen Spreuschuppen in fiinf verschiedenen Formen aus, die sich fest aulegen 
und die Wedelbase nicht durchsehen lassen. Die Spreuschuppen der Wedelbasen von Aspidium 
spinulosum sind braunschwarz, stehen sehr locker, die griinen Wedelbasen erkennen lassend. 
Die Farbe der Wedelbasen ist am unteren Drittel dunkelbraun, weiter nach oben in Griin iiber
gehend. Beim Trocknen schwinden samtliche Teile des Wurzelstockes bis zum dritten Teile seines 
Umfanges; das Rhizom hat dann nicht die geringsteAhnlichkeit mehr mit demRhizom vonNephro
diumFilix mas. Aspidium dilatatum hat festanliegende, breite, schwarzbraune, lanzettlich lang 
zugespitzte Spreuschuppen. Die Wedelbasen sind matt brautlschwarz und haben auBen an der 
inneren Seite zwei starke, gelblich gefarbte Leisten. Bei Polypodium alpestre sind die Spreu
schuppen locker gestellt, lanzettformig in zwei Formen, teils fest anliegend, teils abstehend. Die 
beiden Leisten an dem inneren Rande der Wedelbase mit sehr locker gestellten Zahnen versehen, 
die aber gerade a.bstehen und nicht hakig nach oben gebogen sind, wie bei Athyrium Filix femina. 
Grundfarbe der Wedelbasen mattschwarz, ihr Querschnitt halbkreisformig, das innere Zellgewebe 
gelblichweiB, beim Trocknen ein Drittel verlierend. Aspidium loba.tum hat sehr dicke, locker 
gestellte, langlich eiformige, dunkelbraune Spreuschuppen. Unterer Wedelstiel in die Wedelbase 
ohne merkliche Verdickung iibergehend. Zellgewebe braunschwarz gefarbt. 

Bestandteile. Filicin (= Filixsaure, iiber die Zusammensetzung siehe unten), Flav
aspidsanre, C28H2S0S' Albaspidin, C25Rs20S' Aspidinol, C12R 1UO" Phloraspin (Flav
aspidinin), C2sH2S0S' Filmaron, C'7H6Z016' Filixgerbsaure und Filixnigrine, ferner 
Zucker etwa 11 %, atherisches 01 in frischer lufttrockener Wurzel im Sommer etwa 0,025 % , 

im Herbst etwa 0,04-0,045 Ofo; es enthiHt freie Fettsauren und Hexyl- und Oktylester hOherer 
Fettsauren, Fettes 01 (5-6%), das im wesentlichen aus Olsaureglycerid neben wenig Pal
mi.tinsaure- und Cerotinsaureglycerid besteht. 

Filicin (Filixsaure) hat nach BOHM die Zusammensetzung CS6H8S012' nach LUCK 
C26H 300 9, nach DACCOMO C14H1U0 5, nach GRABOWSKY ist es Dibutyrylphloroglucin. 
Nach POULSON hat kristallinisches Filicin die Zusammensetzung CS6R4U012 und ist un
wirksam. Wirksam ist nach POULSON aber amorphes Filicin, Cs6R,zOla, Smp. 125°, das 
aus einer Losung des krist. Filicins in verdiiunter Natronlauge durch EingieBen in fiber
schiissige Salzsaure erhalten wIrd. Nach M. GALLAS hat sowohl das kristallinische wie das amorphe 
Filicin die Zusammensetzung ClsHzzOu, Smp. 189,5°. 

Hager, Handbuch. :r.. 82 



1298 Filix. 

Aus den sehr verschiedenen Angaben iiber die Zusammensetzung des Filicins geht hervor, 
daB der von den verschiedenen Forschern untersuchte Stoff je nach der Art der Darstellung ver· 
Bchiedenartig ist und wahrscheinlich aus einem Gemisch vt'rschiedener Stoffe besteht. 

Flavaspidsaure, C2SH2S09' ist nach BaRll:[ und HAUSMANN in der Mutterlauge von 
der Reindarstellung der Filixsaure enthalten. Sie findet sich auch in den Rhizomen ,on Athy
rium Filix femina und von Aspidium spinulosum. Sie kristallisiert aus Methylalkohol 
in gelben Tafeln oder Prismen und tritt in zwei Formen auf: a-Flavaspidsaure, Smp.92°, 
und fJ-Flavaspidsaure, Smp. 156°. Die erstere Form geht durch Schmelzen in die zweite, 
die letztere durch Umkristallisieren aus Alkohol wieder in die erstere iiber. 

Albaspidin, C25Hs20S' ist nur in sehr kleiner Menge vorhanden, in etwas groBerer Menge 
findet es sich in dem Rhizom von Aspidium spinulosum. Es bildet feine farblose Nadeln, 
Smp. 148-149°, ziemlich leicht loslich in Ather und Benzol, schwer I6s1ich in Alkohol. Die alko
holische Losung wird durch Eisenchlorid dunkelrot gefarbt. In konz. Schwefelsaure lost es sich 
mit gelber Farbe. Nach BaRll:[ entsteht das Albaspidin bei langem Kochen von Filixsaure mit 
Alkohol. 

Aspidinol, Ca H 180" kristallisiert nach BaRll:[ aus Wasser in feinen gelblichweiBen 
Nadeln, Smp. 156-161°, in Benzol und Petrolather ist es schwer, in anderen Losungsmitteln 
leicht 16slich. Die alkoholische L6sung wird durch Eisenchlorid griin gefarbt. 

Phloraspin, C2aH2S0S' ist nach BaRll:[ anscheinend identisch mit dem Flavaspidinin 
nach KRAFT. Es bildet blaBgelb gefarbte Nadeln, Smp. 211 0, fast unloslich in Ather, Benzol, 
etwas leichter in Chloroform, Aceton und siedendem absoluten Alkohol. Die alkoholische Lo
sung wird durch Eisenchlorid rotbraun gefarbt. 

In den Handel kommt von den Filixstoffen als Arzneimittel nur das Filmaron s. S 1300. 
Filixnigrine sind nach KRAFT amorphe, schwarzbraune Stoffe, die durch Zersetzung 

anderer Stoffe bei der Verarbeitung der Farnwurzel entstehen. 
Filixgerbsaure ist der Chinagerbsaure ahnlich. Nach REICH ist sie ein stickstoffhaltiges 

Glykosid der Zusammensetzung CS2H76N203S' Beim Kochen mit, alkoholischer Salzsaure liefert 
sie Filixrot, C7sH64N20ao' Nach WOLLENWEBER hat die Filixgerbsaure die Zusammensetzung 
C,lH"NOn + 2H20. 

PTiif'Ung. Das Rhizom und die Wedelbasen miissen auf dem Bruch griin 
sein. Die griine Farbe ist zwar kein Beweis fUr die Frische, nicht griinbrechende 
Rhizome sind aber unter allen Umstanden zu verwerfen. - Das Pulver mull gelb
griin sein. Braungriines oder braunes Pulver ist zu verwerfen: es darf weder ab
gegeben, noch zur Bereitung des Extrakts verwendet werden . .Asche hachst. 4%. 

Der Gehalt an atherischem Extrakt soil mindestens 8% betragen. 15g der fein
gepulverten Wurzel werden mit 150 gAther unter ofterem Umschiitteln 48 Stunden lang stehen 
gelassen. 100 g des rasch durch ein Faltenfilter abfiltrierten atherischen Auszuges (= 10 g Farn
wurzel) werden in einer Glasschale oder Erlenmeyerkolben vorsichtig abgedampft, der Riick
stand bei hochstens 100 ° getrocknet und nach dem Erkalten im Exsikkator gewogen. Das Ge· 
wicht solI mindestens 0,8 g betragen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1356. 

Gehaltsbes ti mm ung. Soil eine Bestimmung des Filicingehaltes ausgefiihrt werden, 
so stt'llt man aus einer Probe der gepulverten Wurzel das atherische Extrakt her und priift dieses 
nach dem unter Extractum Filicis angegebenen Verfahren. Aus dem gefundenen Filicin
gehalt des Extraktes und dem Extraktgehalt der Wurzel laBt sich dann der Filicingehalt der 
letzteren berechnen. 

Nach CAESAR und LORETZ sollen die Rhizome der Pflanzen, .die auf vulkanischem Boden 
oder auf Tonschiefer wachsen, am gehaltreichsten sein. 

A'Ufbewahr'Ung. Die Farnwurzel und das daraus hergestellte Pulver sind iiber Atz
kalk nachzutrocknen und in gut geschlossenen GefaBen vorsichtig vor Licht gesch iitzt und 
nicht iiber 1 Jahr aufzubewahren. 

Anwend'Ung und Wirk'Ung. Die Farnwurzel und die daraus hergestellten Zuberei
tungen, besonders das atherische Extrakt, sind die am sichersten wirkenden Bandwurm
mittel (sowohl bei Taenia wie bei Botryocephalus). Von der gepulverten Wurzel werden bis 10 g 
einmal gegeben. Meist wird der Bandwurm nioht getotet, sondern nur betaubt; durch ein Ab
fiihrmittel, Ricinusol oder Kalomel ist deshalb die Wirkung zu untt'rstiitzen. Die Filixstoffe 
konnen unter Umstanden lahmend auf das Zentralnervensystem des Menschen wirken und ein
seitige oder beiderseitige dauernde Erblindung herbeifiihren, nicht selten ist auch cin todlicher 
Ausgang der Vergiftung beobachtet worden. Die A bga be von Farnwurzeln und deren Zuberei
tungen darf deshalb nur auf arztliche Verordnung erfolgen. AuGer gegen Bandwiirmer 
werden die Farn wurzel und dieZubereitungen gegen dieAnchylostomiasis der Bergleute angewandt. 

Es ist bisher noch nicht festgestellt, welch em der Filixstoffe die Wirkung der Farnwurzel 
zukommt, wahrscheinlich sind mehrere der Stoffe an der Wirkung gleichzeitig beteiligt. Nach 
KRAFT solI die Wirkung ausschlieBlich dem Filmaron zukommen. Nach JAQUET ist daB Aspi
dinol wirkungslos, die iibrigen Stoffe in ihrer Wirkung einander ungefahr gleichwertig. Unmittel-
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bar in die Blutbahn eingefiihrt, klinnen sie durch Lahmung todlich wirken. Das iitherische 01 
wird als wirkungslos angesehen, ebenso die Filixnigrine und die Filixgerbsaure. 

Nach STRAUB sind die Filixstoffe Muskelgifte und wirken auch als solche auf die Band· 
wiirmer. 

Die zuweilen auftretenden Vergiftungserschein ungen (Erblindungen) sind nach KRAFT 
auf die Art der Anwendung zuriickzufiihren. Wird das Mittel in ofteren, kleinen Gaben an· 
gewandt und wird es nicht durch gleichzeitige Anwendung eines Abfiihrmittels moglichst rasch 
wieder aus dem Korper herausgeschafft, so besteht die Moglichkeit, daB die giftigen Stoffe durch 
den Darm resorbiert werden und Vergiftungen hervorrufen. Das Filmaron solI nach KRAFT frei 
Bein von giftigen Nebenwirkungen; bei hohen Gaben von Filmaron sind bei Tierversuchen aber 
auch Vergiftungserscheinungen beobachtet worden. 

TISSIER empfiehlt gegen Lymphentziindungen bei gewissen Arten von Tuberkulose ein 
Extrakt, das durch aufeinanderfolgende ErschOpfung der wchen und bei niederer Temperatur 
schnell getrockneten Droge mit Alkohol und Ather gewonnen ist und das entweder in Form oliger, 
subcutaner Einspritzungen oder von Pillen mit 0,1 g Extrakt fUr Erwachsene und 0,05 g fiir 
Kinder verabfolgt wird. 

Extractum Filicis (aethereum). Farnextrakt. Liquid Extract of 
Male Fern. Extrait de fougere male. Extractum Filicis Maris 
(liquidum). Oleoresina Filicis. Oleoresina Aspidii. Oleum Fi
licis maris. 

BersteUung. DieGewinnung eines wirksamenFarnextraktes ist von 2 Hauptfaktoren 
abhangig: Allerbestes, frisch gesammeltes, iiber Kalk getrocknetes, mittelfein gepulvertes 
Rhizom und ein rationelles Verdrangungsverfahren! - Maceration groben Pulvers, wie sie z. B. 
von Germ. 6 vorgeschrieben wurde, bedingt groBe Verluste an Ather und eine verhii.ltnismaBig 
geringe Ausbeute. 1m iibrigen ist es ziemlich gleichgiiltig, welche Athermengen zur ErschOpfung 
des Rhizoms von den einzelnen Pharmakopoen vorgeschrieben werden, denn jeder Apotheker 
wird bestrebt sein, das Rhizom nach Moglichkeit auszunutzen. 3 T. Ather, wiePortug. vorschreibt, 
sind zu wenig, 6 T. (nach R08s.) zu viel. Wenn nachstehend beschriebenes Verfahren befolgt wird, 
werden 4 T. Ather vollkommen ausreichen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1324. 

Man bereite das Farnextrakt selbst! Nur im Notfalle kaufe man es aus unbe
dingt sicherer Quelle. 

1000 T. mittelfein gepulvertes Farnrhizom bringt man in einen sehr gut verschlieBbaren 
Perkolator, durchfeuchtet mit Ather, laBt 3 Tage im Kiihlen stehen und perkoliert langsam 
mit Ather bis zur Erschopfung, wozu in der Regel nicht mehr als 4000 T. Ather notig sind. Von 
dem gewonnenen Extrakt wird unter den in Bd. II unter Destillation angegebenen VorsichtsmaBregeln 
der Ather zum groBten Teil abdestilliert, der Riickst&nd in eine Porzellanschale gegeben und nun 
unter stetem Riihren so lange erwarmt (nicht iiber 50°), bis durch den Geruch kein Ather mehr 
wahrzunehmen ist. Man erhalt auf diese Weise etwa 9-10% Ausbeute an Extrakt. Von dem 
Inhalt des Perkolators destilliert man, - wenn es sich um einigermaBen nennenswerte Mengen 
handelt - den Ather selbstverstandlich auch abo 

Gall. laBt das von dem groBten Teil des Athers befreite Extrakt kalt riihren, bis kein 
Athergeruch mehr wahrzunehmen ist. 1m GroBbetrieb entfernt man den letzten Ather unter ver· 
mindertem Druck. - Buec. laBt vor der Destillation das Perkolat mit trockenem Natriumsulfat 
entwassern und filtrieren. 

Eigenschaften. Farnextrakt ist diinnfliissig, braunlich.griin, mit Wasser nicht misch· 
bar. Es enthalt neben den als wirksamste Bestandteile bezeichneten Verbindungen (siehe bei 
Rhizoma Filicis) harzige Stoffe, fettes und atherisches OJ. Diese Zusammensetzung bedingt es, daB 
sich das Extrakt bei ruhigem Stehen in dickere und diinnere Schichten trennt. Es setzt auch meist 
eine kristallinische Substanz (wahrscheinlich Filixsaure) ab und ist deshalb vor dem Gebrauch 
umzuschiitteln oder durchzuriihren. 

Prilfung. Germ. fordert, daB sich in dem mit Glycerin verdiinnten Extrakt unter dem 
Mikroskop keine Starkekornchen finden diirfen. Einzelne Starkerkorner sind nicht zu beanstanden; 
sie kommen vor, wenn der atherische Auszug der Farnwurzel nicht sehr sorgfaltig filtriert wurde. 
Nederl. Nachweis der Filixsaure. Schiittelt man eine Losung von 0,025 g des Extrakts in 
2 ccm Ather mit je 5 ccm Barytwasser (1 = 25) und Wasser, so solI die filtrierte wiisserige 
Schicht durch iiberschiissige Salzsiiure flockig gefiillt werden. 

Priifung auf Aspidin. Wenn bei der Herstellung des Extraktes falsche Farnrhizome, 
besonders von Aspidium spinulosum, dem echten Rhizom beigemischt waren, enthiilt das 
Extrakt Aspidin, das auf folgende Weise nachgewiesen werden kann: Das Extrakt wird mit 
so viel gebrannter Maguesia verrieben, daB ein gleichmaBiges Pulver entsteht. 50 g des Pulvers 
werden mit 5 l Wasser 24-36 Stunden ausgelaugt. Die abfiltrierte Liisung wird mit Schwefel· 
saure angesiiuert, das Rohfilicin abkoliert, mit Wasser ausgewaschen und iiber Schwefelsaure 
getrocknet. Die Menge des Rohfilicins betragt etwa 6-18% des Extraktes, bei aspidinhaltigen 
Extrakten ist aie verhaltnismaBig niedrig. DaB getrocknete Rohfilicin wird in moglichat wenig 
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Ather gelost. Bei Gegenwart von Aspidin erstarrt die Liisung in wenigen Stun den zu einem KristalJ· 
brei, den man in Ideinen Anteilen in absoluten Alkohol eintriigt und damit verrUhrt. Das in 
Alkohol fast unliislicheAspidin wird auf der Nutsche abfiltriert, mit absolutemAlkobol gewaschen 
und aus siedendem absoluten Alkohol umkristallisiert. Das so rein dargestellte Aspidin schmilzt 
bei 124-125°. 

Gehaltsbesti'ln'lnuflg. Wenn auch eine genaue Bestimmung des Gehaltes an wirksamen 
StoHen nicht mt:glich ist, WE'il die Wirkung nicht auf dem Gehalt an einem bestimmten StoH be· 
ruht, so gibt doch eine Bestimmung der StoHe saurer Natur, die man zusammen alsRohfilicin be· 
zeichnet, einen Anhalt fiir die Beurteilung des Wertes des Extraktes. Hdv. schreibt folgendes Ver· 
fahren vor: 

5 g des gut umgeriihrten Farnwurzelextraktes werden in einer Arzneiflasche von 200 ccm In· 
halt in 30 gAther geliist und mit 100 g Atzharytliisung (3 = 100) wiihrend 5 Minuten anhaltend 
und krii.ftig geschiittelt. Hierauf bringt man die Mischung in einen Scheidetrichter, lii.J3t sie hier 
10 Minuten lang ruhig stehen und filtriert alsdann die wiisserige Schicht abo 86 g des Filtrates 
werden mit Salzsiiure (etwa 3 ccm) bis zur sauren Reakt.ion versetzt und mit 30, 20 und 15 ccm 
Ather ausgeschiittelt. Die vereinigten atherlschen Ausziige werden filtriert; das Filter wird mit 
Ather nachgewaschen und das Filtrat in einem gewogenen Kolben durch Destillation vom Ather 
befreit. Der Riickstand wird bei 100 0 bis zum gleichbleibenden Gewicht getrocknet und nach 
dem Erkalten gewogen. Sein Gewicht soIl 1,04-1,12 g betragen, was einem Gehalt von 26 bis 
28% Rohfilicin im Farnwurzelextrakt entspricht. (Germ. 6, Bd. II S.1324, fordert mind. 25%.) 

Brit. schreibt das gleiche Verfahren vor und fordert mindestens 20 0/ 0 Rohfilicin. Nach 
BOHRISCH betriigt der Rohfilicingehalt oft weniger ala 15 %. 

Das Verfahren der Hdv. liefert nach A. GoRIS und M. VOISIN zu hohe Werte, weil der 
Ather, der sich in dem Barytwasser liist, andere nicht aus Filicin bestehende Stoffe mitnimmt. 
Der in dem Barytwasser gelOste Ather muB deshalb entfernt werden. Man erwarmt die nach 
dem Verfahren der Hdv. erhaltenen 86 g der Losung auf 45-50°, bis der Ather verjagt ist, fil· 
triert, wiischt Kolben und Filter mehrmals mit Barytwasser nach und gibt 100 ccm Ather und dann 
Salzsiiure hinzu, trennt nach dem Durchschiitteln den Ather ab, wiederholt das Ausschiitteln mit 
50, 30 und 20 ccm Ather und fiihrt die Bestimmung nach dem Verfahren der Hdv. zu Ende. Die 
so ge£undenen Werte sind urn etwa 30 % niedriger alB die nach dem Verfahren der Hdv. gefun. 
denen. 

Bestimmung des Gehaltes an Filixsiiure imExtractumFilicisnachFRoMME: 
5 g Extract. Filicis, 30 gAther und 100 g Barythydratlosung (1 %) werden in einer 200 g.Flasche 
5 Minuten anhaltend geschiittelt, dann in einen Scheidetrichter gegossen und 10-15 Minuten der 
Ruhe iiberlassen. Von der unteren, wiisserigen Losung werden 86 g (= 4 g Extrakt) mit 25-30 
Tropfen Salzsiiure iibersiittigt und nacheinander mit 25, 15, 10 und 10 ccm Ather ausgeschiittelt. 
Die vereinigten iitherischen Ausschiittelungen werden nach dem Filtrieren in einem tarierten 
100 ccm·Kolben zur Trookne abgedunstet. Der Riickstand wird mit 1 ccm Amylalkohol und I ccm 
Methylalkohol fiber freier Flamme durch Schwenken gelOst und der Liisung so lange tropfenweise 
Methylalkohol zugegeben, bis die Losung beim Schwenken nicht wieder Idar wird. Dann wird sovie1 
Methylalkohol zugegeben, daB die g a n z e verwendete Menge desselben 30 ccm betriigt, worauf sich 
die Filixsiiure ausscheidet. Das Ganze liiBt man dann 10-12 Stunden bei moglichst niederer 
Temperatur stehen, filtriert durch ein gewogenes Filter, wiischt Kolben· und Filterriickstand mit 
2 X 5 ccm Methylalkohol aus, preBt das Filter mit Inhalt zwischen FlieBpapier vorsichtig aus, 
bringt es in den Kolben zuriick, trocknet zuniichst bei 40 0, dann bei 80 0 und wiigt. - Das Gewicht 
minus Kolben und Filter ist die Filixsiiure in 4 g Extrakt. Der nach diesem Verfahren ermittelte 
Gehalt an' Filixsiiure betragt nach CAESAR nnd LORETZ: 5,0-9,8 % , 

AujbewahTUflg. Vorsich tig kiibl, vor Licht geschiitzt. 
Aflwendung. Siehe Rhizoma Filicis. GroBte Einzelgabe und Tagesgabe 10 g. (Germ.) 

Filmaron (C. F. BOEHRINGER U. SOHNE, Mannheim.Waldho£) ist eine von KRAFT aus dem 
Farnwurzelextrakt isolierte amorphe Siiure, C'7H52018' die der Triiger der Wirkung der Faro· 
wurzel sein solI. 

Dal'stellung. Atherlsches Farnwurzelextrakt wird mit Wasser und Erdalkalien erwiirmt; 
aus der Liisung der Erdalkalisalze wird ein Siiuregemisch abgeschieden, aus dem das Filmaron 
durch wiederholte Behandlung mit geeigneten Lbsungsmitteln isoliert wird. 

Eigenschajten. Strohgelbes amorphes, leicht zusammenbackendes Pulver, Smp. etwa 
60°, unloslich in Wasser, ziemlich schwer liislich in Alkohol und Petroliither, sehr leicht liislich 
in Chloroform, Ather, Essigiither, Aceton, liislich auch in fetten Olen. Die alkoholische Liisung 
wird durch Eisenchloridliisung rotbraun gefiillt. In Aceton geliist zersetzt es sich allmiihlich in 
Filixsiiure und Filixnigrine. Es ist zweifelhaft, ob das Filmaron ein einheitlicher Korper ist. 

Anwendung. Ala Bandwurmmittel zu 0,5-0,6 g, meist in Ricinusol geliist ala Fil· 
maronoL 

Extractnm Aspidii spinulosi wird aus dem Rhizom von A. sp. wie Extract. Filicis aether. 
hergestellt. Es solI ein zuverliissiges, ungiftiges Bandwurmmittel sein. Dosis 4 g. 
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Tritolum Filicis, Bandwurm-Tritol, nennt DIETERICH eine Gallerte aus Farnextrakt, 
Ricinusol und Malzextrakt. 

Boli Flllels marls (F. M. Germ.). 
Extr. Filic. aether. 
Rhizom. Filic. pulv. aa 5,0. 

M. f. I. a. boli No. XX. 

Eleetnarlum contra taenlam (F. M. Germ.). 
Extr. Filic. mar. 8,0 
Pulp. Tamar. depur. 22,0 
Sacchar. alb. pulv. q. s. 

Emulslo Extractl FllIels (Berlin. Ap.-V.). 

01. Menth. pip. aa gtts. II. 
M. f. emulsio. 

Filicin schwach enthiilt 6 g Extr. Filicis 
und 0,3 g Kalomel. 

Mlxtura Extractl Filicls (F. M. Germ.). 
Extr. Filic. recent. 8,0 
Electuar. e Senna 30,0 
Sirup. simpl. 25,0 
Glycerin. 5,0. 

Filicin stark. Pilulae Filicis maris (Hisp.). 
Extr. Filicis recent. 8,0 Extracti Filicis aeth. 4,0 
Kalomel 0,5 Gummi arabici pulv. 1,0 
Sir. simpl. 25,0 Aquae 1,0 
01. Absinth. Rhiz. Filicis q. s. ad pilul. 40. 

Bandwurmmittel. Nachdem die Abgabe des Extractum Filicis aether. infolge einiger Faile 
von Erblindung, die durch dasselbe hervorgerufen worden sind, im Handverkauf der Apotheken 
in Deutschland verboten worden war, machte sich das Bediirfnis nach anderen, ungiftigen Band
wurmmitteln allgemein geltend. Es gibt deren sehr viele, wie folgende Zusammenstellung zeigt. 

Von den wurmtreibenden Drogen sind Cortex Granati, Flores Koso und Kamala 
in den meisten Pharmakopoen noch angefiihrt, wenn sie auch nur beschrankte Anwendung 
finden. Granatwurzelzubereitungen scheinen die beliebtesten Ersatzmittel fiir das Filixextrakt 
zu sein. 

Von leicht zuganglichen Drogen kommen die Semen Cucurbitae (Kiirbissamen) in 
Frage, von denen 30-60 g, am besten zerstoBen mit Zucker vermengt, als wirksames Mittel 
gegen Bandwurm, besonders in der Kinderpraxis, empfohlen werden (siehe auch weiter unten). 
Auch die gepulverten Semen Arecae sollen in Dosen von 4-6 g bandwurmtreibend wirken, 
ebenso die Fructus Em beliae (von E. ribes, einer ostindischen Myrtacee), von denen man 
morgens niichtern 3-4 g in Milch nimmt. In neuerer Zeit ist auch das Fluidextrakt aus 
Cortex Cascarae Sagradae in Dosen von 3mal taglich 8 gals wirksames Taenifugum emp
fohlen worden. 

Sicherer als die genannten Drogen wirken vielfach die aus ihnen isolierten chemischen 
Inhaltsstoffe, von denen zunachst das Pelletierin zu nennen ist, das als P. tannicum 
in Dosen von 0,5-1,0 g in einem SennaaufguB innerhalb 1/2 Stunde genommen werden soli. 
Kosin und Koussein gibt man zu 0,5 g 3mal in Zwischenriiumen von 1/2 Stunde, Arecolin 
zu 0,004-0,006 g und Ammonium em belicum in einmaligen Gaben von 0,18 g bei Kindern 
und 0,36-0,5 g bei Erwachsenen. Letztere heiden Priiparate sind aber noch wenig gepriift. Von 
anderen organisch-chemischen Priiparaten wurde besonders das Butylchloralhydrat als 
Bandwu),mmittel empfohlen. Man fertigt 24 Pillen an aus 4,5 g Butylchloralhydrat, 0,1 g Traganth, 
0,25 g Gummi arab. und Sirup. sp!. q. s. uud liiBt abends und morgens je 4 Pillen nehmen (EWALDS 
Arzneiverordnungslehre ). 

Auch Buttersiiure und buttersaureSalze sollen den Bandwurm vertreiben, ebenso Thymol 
in Dosen von 1-2 g pro Tag. Auch Chloroform ist als Bandwurmmittel empfohlen worden, 
vielfach mit Extr. Filicis und Crotonol gemischt, aber auch rein als Schiittelmixtur mit Sirup. 
simp!' Das Thymol dagegen soIl besonders als Thymolcarbonat, das unter dem Namen Thymotal 
in den Handel gebracht wird, als Anthelminthicium wirken. Ebenso hat man Naphthalin, mit 
Bergamottol versetzt, in einmaligen Dosen von 1 gals Bandwurmmittel empfohlen, ferner Ter
pentinol und auch Campher. 

Von anorganischen Priiparaten scheint das Kupferoxyd das bekannteste Bandwurm
mittel zu sein. HUSEMANN empfahl folgende Vorschrift: Cupr. oxyd. 6,0, Calc. carbo 2,0, Boli 
albae 12,0, Glycerini 10,0. M. f. pi!. Nr.120. Tiiglich 4x2 Stiick eine Woche hindurch zu nehmen. 
Es soli sich jedoch auch empfehlen, 10-12 Tage lang 3mal tiiglich 0,04-0,07 g reines Cupr. oxydat. 
nigr. neben einem guten Abflihrmittel zu geben. Neuerdings ist das auf galvanischem Wege ge
wonnene Stannum praecipitatum als Bandwurmmittel empfohlen worden. Dasselbe soll 
vollkommen ungefiihrlich sein. Das giftige S tan n u m chI 0 rat u m wurde in Dosen von 0,005-0,03 
mehrmals tiiglich ebenfalls mit Erfolg angewandt, ebenso das Strontium lacticum. Man 
lost 20,0 des letzteren in 120,0 Wasser, gibt 30,0 Glycerin dazu und liiBt 5 Tage lang frlih und 
abends einen EBloffel dieser Mixtur nehmen. Auch der Zuckerkalk, Calcium saccharatum, 
soll in Dosen von 0,6-2,0 g den Bandwurm vertreiben. SchlieBlich seien noch das J od und das 
J odkali urn erwiihnt, die beide besonders in Frankreich gegen die Taenia empfohlen worden 
sind, Z. B. in folgender Mixtur: Jodi 0,75, Kalii jodati 2,25, Aquae 30,0. M. D. S. 3mal tiiglich 
10 Tropfen zu nehmen. 

Als Bandwurmmittel aus Klirbiskernen sind bekannt das "Anti taenia" genannte 
Priiparat der Pharmacia internationale Sareme Vacchieri und DUPONTS Band wurmmitte!. 
Ersteres ist eine Paste aus 50,0 Kiirbiskernen, 10,0 Zucker, 10,0 Glycerin und etwas Orangen
bllitenwasser. Das DUPONTsche Bandwurmmittel erhiilt man durch AnstoBen von 20-45,0 ge-
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8chiilten Kiirbiskernen mit 25,0 Zucker und Anriihren der 80 erhaltenen Paste mit 60,0 Milch. 
Diese Mischung gibt man morgens niichtern, nach 2 Stunden etwas Ricinusii1. JUNGCLAUSSENS 
Bandwurmmittel wird ebenfalls aus Kiirbiskernen hergestellt. 

Antitaenin, ein Bandwurmmittel, enthalt nach Angabe des Fabrikanten 9,0 Extr. Filicis, 
1,0 Koussobliiten und 0,05 g Podophyllin. Fabrikant: Chem. Fabrik Erfurt, G. m. b. H. in Erfurt
Ilversgehofen. 

Bandwurmmittel von RADLAUERs Kronen-Apotheke in Berlin enthalt in Gelatinekapseln 
Koussin, Filixextrakt und Ricinusiil. 

Contrataeniam, ein Bandwurmmittel, besteht aus konz. Fluidextrakt der Granatwurzel
rinde und einer Ricinusiilemulsion. Fabrikant: Hofapotheke in Dresden. 

Hellin, Helfen berger Wurmmittel, das vornehmlich zur Vertreibung des Erregers 
der Wurmkrankheit, d. h. von Anchylostomum duodenale und anderer Darmparasiten empfohlen 
wird, enthalt pro dosi fiir Erwachsene 4 g Extr. Filicis und 8 g 01. Ricini, dane ben 11 Kapseln, 
in denen 3 g 01. Terebinthinae und 30 g 01. Ricini gemischt verteilt sind. 

La-Kama ist ein Wurmmittel in Kapseln, das in 2 Stiirken in den Handel gebracht wird: 
1. Schwach: jede Kapsal enthiilt 1,25 g Kamala und 0,1 g trockenes Granatwurzelrindenextrakt. 
2. Stark: jede Kapsel enthalt 1,5 g Kamala und ebenfalls 0,1 g Granatwurzelrindenextrakt. 

Aspidium marginale WILLDEN OW (Dryopteris marginalis ABA GRAY). 

Heimisch in Nordamerika. Das Rhizom ist dem von Nephrodium Filix mas sehr 
ahnlich, in Nordamerika neb en diesem offizinell, solI aber im Querschnitt nur 
etwa 6 Biindel erkennen lassen. Aspidium rigidum Sw. wird in Nordamerika 
auch als Anthelminticum verwendet. 

Aspidium athamanticum KUNZE. Heimisch in Siidafrika. Das Rhizom, 
Radix Pannae gelangt seit 1851 auch zuweilen nach Europa. 

Es ist bis 15 cm lang, 2-5 cm dick, aullen rotbraun, von allen Seiten mit dach
ziegelformig angeordneten Blattbasen oder deren Narben und mit Spreublattchen 
bedeckt. Der Querschnitt ist wie bei N ephrodium Filix mas durch Druck der Wedel
basen unregelmaBig buchtig, wohl meist von brauner Farbe, er zeigt 8-13 in einen 
Kreis angeordneter GefaBbiindel. Der Querschnitt der Blattbasen ist meist halb
rund, aber auch fIacher, etwa 1 cm breit, liUlt 1-2 starke und 7-8 kleinere in einen 
Kreis gestellte Biinde! erkennen. 

1m Parenchym einzellige Driisenhaare wie bei Nephrodium Filix mas, die Starke
kornchen sind groBer, eifOrmig oder nierenfOrmig. Intercellularraume sind etwas spar
Hcher wie bei dieser, auch die Zellwande des Parenchyms dicker. 

Bestandteile. Nach Kl1RsTEN 0,15% Pannasaure, CllH 140 7 = Monobutyryl
methylphloroglucin nach HEFTER; Flavopannin, C21H 280 7, Smp. 151 0 (aus Ather), Albo
pannin, C21H 240 7 und Pannol. Letzteres ist mit der Pannasiiure identisch. Flavopannin ist 
stark giftig, Albopannin etwas weniger giftig, Pannol ungiftig. Ferner 3-40/0 Iettes 01, 8 bis 
9% Harz, etwa 3% Gerbstoff, 2% Farbstoff, 10% Starke, 8% Asche. 

Anwendung. Als Bandwurmmitte1. Nach ALTAN wurden 12 g der frisch gepulverten 
Wurzel in 3 Portionen in Zwischenraumen von je 5 Minuten gegeben und 1/, Stunde nach der 
letzten Gabe 50 g Ricinusiil. Bei Kindem von 7-14 Jahren sollen 3 Gaben zu je 1 g geniigen. 
Ein atherisches oder alkoholisches Extrakt der Wurzel ist nicht sO wirksam wie die frisch gepul
verte Wurzel. 

Polypodium vulgare L. Polypodiaceae-Polypodieae-Polypodiinae. 
Heimisch in Europa, N ord- und Westasien bis Japan, N ordamerika, Afrika. 

Rhizoma Polypodii. EngelsuBwurzel. Polypody Root. Rhizome de 
polypode (polypode de chene). Radix Polypodii (Filicis dulcis). 
Eichenfarnwurzel. Erdfarnwurzel. Korallenwurzel. Kreuzfarnwurzel. 
Stein- (Tupfel-) farnwurzel. Common Malefern Root. Rhizome de fougere 
douce (de reglisse des bois). 

Der getrocknete, von den Spreuschuppen, Wedelresten und Wurzeln befreite 
Wurzelstock. Das iiber 20 cm lange Rhizom kommt in den Handel meist in 2-6, 
auch bis 12 cm langen, 3-8 mm dicken, etwas hin und her gebogenen und meist 
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etwas flachgedriickten, auJlen dunkelbraunen. schwach kantigen, fein langsrunzeligen, 
briichigen Stiicken. Die Oberseite ist durch die zweireihig stehenden, 1-4 mm 
hohen, kreisrunden, etwas konkaven und meist napfformig vertieften Wedelnarben 
gleichsam gezahnt, die Unterseite 'zeigt die zahlreichen, zerstreuten. hockerartigen 
Narben der abgeschnittenen Wurzeln. In dem starkereichen Grundgewebe ein Kreis 
von 10-12 kleinen hellfarbenen elliptischen GefaBbiindeln. Von schwachem. an 
ranziges 01 erinnernden Geruch und siiBlichem. spater kratzendem, bitterlichem 
Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die AuBenrinde zeigt Zellen mit brauner, 
verkorkter, auBen und seitlich verdickter Wandung. Rinde und Mark aus starkehaltigen, ziem
Hch dickwandigen, fein portisen, polygonalen, auf dem Langsschnitt verlangerten Zellen. Die 
GefaBbiindel auf dem Querschnitt kreisrund oder elliptisch, mit zentralem Holzteil aus nicht sehr 
weiten Treppentracheiden und peripherem Siebteil, die Biindel umgeben von einer Endodermis 
aus Zellen mit stark verdickter tangentialer Innenwand. Die Starkektirner einfach, rundlich, 
gerundet-dreieckig, flach, etwa bis 45/J lang, bis 9/J breit. 

Bestandteile. Etwa 8% fettes 01, 5 0/ 0 Zucker, ferner Harz, Gerbstoff, Mannit 
und Glycyrrhizin oder ein diesem ahnlicher Stoff, EiweiB, Starke, Schleim, ii.pfelsaures 
Calcium. 

An'Wendung. Selten als Expectorans und Diureticum. 
Ebenfalls als Expectorans gelangt noch zuweilen nach Europa aus Peru und Chile R hi z 0 m a 

Calahualae (Calagualae) von Polypodium Calaguala RUIZ, mit dem oft die 
Rhizome von Acrostichum Huascaro Rurz und Polypodium crassifolium L. 
vermengt werden. Das echte Rhizom ist 4 cm lang, 1,5 cm dick, mit Spreuschuppen bedeckt. Die 
Riickseite tragt Blattbasen, die Bauchseite Narben. Querschnitt des Rhizomes oval, seicht aus
gerandet, er zeigt 10-12 GefaBbiindel, von denen zwei grtiBer als die iibrigen sind. 

Polypodium adiantiforme L. verwendet man auf Portorico als Antisyphili
ticum und Sudorificum. Polypodium incanum Sw. dient ala Emmenagogum. 

Foeniculum. 
Foeniculum vulgare MILL. (Foeniculum capillaceum GILBERT, Foeni
culum officinale ALL.) und Varietaten. Umbelliferae - Apioideae
Seselineae. Fenchel. Fennel. Fenouil. Beimisch yom Kaukasus bis 
Abessinien, vielfach kultiviert. Ein- bis mehrjabriges kahles Kraut mit bis 2 m 
hohem, zart gerilltem. bereiftem Stengel. Blatter drei· bis mehrfach sparrig geteilt, 
die letzten Zipfel pfriemlich, oberseits schmal rinnig; Dolden 10-20strahlig. Hiille 
und Hiillchen fehlen, Bliite gelb. 

Fructus Foeniculi. Fenchel. Fennel Fruit. Fruit de fenouil. 
Semen Foeniculi germanici (majoris). Fencheltee. 

Die ganzen Spaltfriichte sind bis 10 mm lang, bis 4 mm breit, oft noch mit dem 
Stiel versehen. AuJlen glatt, kahl, braunlich-griin, meist in die beiden Teilfriichte 
zerfallen1). Die Verschiedenheit der GroBenangaben in den einzelnen Arzneibiichern 
ist darauf zuriickzufiihren, daB die einzelnen Varietaten der Pflanze Friichte ver
schiedener GroBe besitzen. Die Form annahernd zylindrisch, oben und unten etwas 
verjiingt, haufig leicht gekriimmt, an der Spitze das Griffelpolster und die zwei 
kurzen Narben. Die Teilfriichte mit fiinf strohgelben, starken Rippen, die aneinander
stoBenden Randrippen treten am meisten hervor. Geruch angenehm aromatisch, 
stark fenchelartig, Geschmack gewiirzhaft, siiBlich. 

Mikroskopisches Bild. Der Querschnitt gestreckt elliptisch bis fast kreisftirmig_ In 
jedem der vier Tii.lchen ein starker, 0,2 mm breiter Olgang (bisweilen zwei), auf der Fugen£lache 
deren zwei. Die sechs Striemen meist breiter als die Rippen, besitzen ein meist braun gefii.rbtes, 
kleinzelliges Epithel und sind durch braune Haute gekammert. Exocarp kleinzellig. Mesocarp 

1) Nach O. LINDE sind die Friichte nur zum kleineren Teil in die Teilfriichte zerfa.llen. 



1304 Foeniculum. 

ein liickiges Parenchym. Gefallbiindel zu je eines in den Rippen, von Sklerenchymfasem begleitet; 
meist 1-2 winzige Sekretgange in den Rippen. Die etwas starker verdickten Zellen zwischen 
Leitbiindel und Olgang sind bei den einzelnen Sorten sehr verschieden ala leistenfiirmig oder netz
fiirmig verdicktes Parenchym ausgebildet. Die ziemlich grollen Zellen des Endocarps parkettiert, 
etwa je acht der schmalen Zellen Teilprodukte einer tafelfiirmigen Mutterzelle. Das auf der Fugen
seite sehr schwach vertiefte Endosperm ist reich an fettem 01 und Protein. Aleuronkiimer mit ein 
oder zwei Globoiden und charakteristischen sehr kleinen Oxalatrosetten. 

Pulver. HauptBachlich Stiicke des farblosen Endospermgewebes und des Embryos mit 
fettem 01 und' Aleuron; charakterisches verholztes Parenchymgewebe aus dem Mesocarp mit 
leistenfiirmiger oder netzfiirmiger Wandverdickung; Fragmente von Olstriemen; Stiicke der 
inneren Epidermis der Fruchtwand (parkettierte Zellen); Gefallbiindelstiicke; Sklerenchymfasem 
aus den Gefallbiindeln der Fruchtwand, dem Carpophor und dem Fruchtstie1. 

H andelssorten. 1. Deutscher Fenchel, bis 10 mm lang, bis 4 mm dick, oblong, 
eifiirmig, oft leicht gebogen. Graubraun. Die fiinf Rippen jeder Teilfrucht sehr deutlich, heller, 
die seitlichen die griillten. Die Olstriemen im Querschnitt bis 0,22 mm lang, 70-80 fl breit; 
liefert etwa 4,7% 01. 1m Querschnitt treten die Rippen stark hervor, die Striemen haufig ver
doppelt. 

2. Franziisischer (siiller), riimischer, kretischer, florentinischer Fenchel, von F. dulce 
D. C., in Siidfrankreich, Siideuropa heimisch und kultiviert, liefert Fructus Foeniculi dulcis 
(romani, cretici). 1st gegeniiber dem deutschen Fenchel im allgemeinen griiller, bis zu 14 mm 
lang, stark gekriimmt, mit stark hervortretenden Rippen. Aroma feiner und milder. Oblong, 
zylindrisch, 3-4 mm dick, mit glatter Oberflache, blall, gelblichgriin. Olgange im Querschnitt 
0,11 mm lang, 40-50 fl breit. Ausbeute an 012,5%. 

3. Franziisischer (bitterer) Fenchel, bis 5 mm lang, 2 mm dick, in der Reife in den 
Furchen schorfig. Rippen weniger 'hervortretend als bei voriger Art. Olgange im Querschnitt 
bis 0,2 mm lang, 70-80 fl breit. 

4. Pugliser Fenchel, aus Apulien, dem deutschen ungefahr gleich, die Farbe dunkler. 
5. Indischer Fenchel. Oblong, 6-7 mm lang, gerade, braun, gibt 7,22% 01. Olstriemen 

0,1 mm lang, bis 40 fl breit, bisweilen kaum erkennbar. Geschmack erinnert an Anis. Stammt 
von F. Panmorium D.C. 

6. Russischer Fenchel, bis 6 mm lang, 1,5-2 mm dick, braunlichgriin, mit hervor
tretenden Rippen. Olgange im Querschnitt 0,2 mm lang, 40-50 fl breit. Liefert 4,8 0/ 0 01. 

7. Mazedonischer Fenchel, 6-8 mm lang, in der Mitte bis 3 mm dick, gelblichgriin, 
mit stark hervortretenden Rippen. 

8. Galizischer Fenchel, dem russischen sehr ahnlich, bis 5 mm lang, 1-1,5 mm dick, 
graugriin. Olgange bis 0,22 mm lang, bis 0,1 mm breit. Liefert 4,4% Ol. 

9. Persischer Fenchel, 6-7 mm lang, bis 2 mm dick, gerade, griin, Rippen hervor
tretend, Olgange 1,5 mm lang, 50 fl breit. 1,70/0 Ol. 

10. Japanischer Fenchel, 3-4 mm lang, 2-3 mm dick, nicht gebogen, blallgriiulich
braun. Die Friichte sind sehr anisahnlich, doch ohne Haare. Der Geruch ist wie der des europaischen 
Fenchels, der Geschmack siill, hinterher bitter. 1m Querschnitt oblong, ohne sehr hervortretende 
Rippen. O1gange im Querschnitt 0,15-0,16 mm lang, 70-80 fl breit. Liefert 2,1 % Ol. -
Nur der deutsche und die beste Sorte des franziisischen Fenchels entsprechen hinsichtlich der Griille 
den Anforderungen der Germ. 

Verun'l'einigungen'lind Ve'l'jiilschungen. Der Fenchel ist nicht selten mit fremden 
Friichten, Samen, Doldenstrahlen, Erde usw. yerunreinigt. Femer kommen haufig Friichte 
in den Handel, denen das 01 ganz oder zum Teil entzogen ist, entweder durch Destillation oder 
durch teilweise Extraktion mit Alkohol. Die extrahierten Friichte sind immer mehr oder weniger 
entfarbt, man stellt die Farbe clann wieder her mit Chromfarben, griinem Eisenocker oder 
Schiittgelb. 

Endlich sind als "Fenchel" vorgekommen die Friichte von Meum athamanticum JAQC., 
die als Barenfenchel, wilder Fenchel usw. in der Volksmedizin eine Rolle gespielt haben. 
Sie sind so groll wie die Fenchelfriichte, aber etwas breiter, von brauner Farbe, schmecken auf
fallend nach Sem. Foenugraeci und haben in jedem Talchen nicht einen, sondem mehrere (2-3) 
Sekretgange. Die Friichte von Sium latifolium L. sind nur 6mm lang, von der Seite zusammen
gedriickt, mit gleichmallig entwickelten Rippen. Der sizilianische Fenchel, Eselsfenchel genannt, 
stammt von F. piperitum D.C., er hat scharfer, fast beiJ3end schmeckende Friichte. 

Bestandteile. Atherisches 01 2-6%. deutscher Fenchel 4,5-6%, fettes 01 bis 
etwa 12,5 Ofo. Zucker 4-5 Ufo. Starke etwa 15 Ufo, stickstoffhaltige Stoffe etwa 16 Ofo, 
Rohfaser etwa 140f0, Asche etwa 8-9%, Wasser 10-15%. 

P'l'Ujung. Ausgezogener und wieder aufgefarbter Fenchel wird daran erkannt, 
daB er beirn Schiitteln mit Weingeist die Farbe verliert und braun wird. Die unlos
lichen Erdfarben setzen sich beirn Stehen zu Boden. Guter Fenchel liefert 20-25% 
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wasseriges und 13-17% weingeistiges Extrakt, ausgezogener viel weniger. Die beste 
Prufung ist die Bestimmung des Gehaltes an atherischem 01 (s. Ed. II S. 1292, 
Germ. 6 mind. 4,5%). Sand und Erde bestimmt man durch Absieben und Abwaschen 
mit Wasser. Ein Gehalt von uber 3 0/0 an solchen Verunreinigungen ist zu beanstanden. 
Fenchelpulver darf beim Verbrennen hochstens 100/0 Asche hinterlassen. 

Aufbewahrung. In BlechgeflWen. 
Anwendung. AuBerlich als AufguB oder Tinktur zu Augenwassern, als Stomachicum 

Carminativum, Expectorans und Galactogogum 5,0-15,0: 150,0 als AufguB. Als Gewiirz. 

Oleum Foeniculi. Fencheliil. Oil of Fennel. Essence de fenouil. 
Gewinnung. Durch Destillation zerquetschter Fenchelfriichte mit Wasserdampf; haupt

sii.chlich wird sachsischer, rumanischer, mahrischer und galizischer Fenchel verwendet; andere 
FenchelsortE'n liE'fern Ole von anderer Zusammensetzung und anderen Eigenschaften. Die Aus
beute betragt 4-6%. Nach SCHIMMEL u. Co. gibt sachsischer Fenchel 4,4-5,5%, galizischer 
4-6 % , mahrischer 4 % , rumanischer 4,6 % 01. Die Destillationsriickstande enthalten nach 
dem Trocknen 14-22 % Protein und 12-18,5 % Fett und sind ein wertvolles Viehfutter. 

Eigenschaften. Parbloses oder schwach gelbliches 01. Geruch kriiftig nach 
Fenchel, Geschmack zunachst bitter, campherahnlich, dann suB. Spez. Gew.: Germ. 
0,965-0,975 (150), SCHIMMEL, Helv. 0,965-0,977 (150), Amer. 0,953-0,975 (250); 
aD2o· (Germ., Amer.) + 12 bis + 240 (ScmMMEL + 11 bis + 200, selten bis + 240); 
nD20· 1,528-1,538; loslich in 5-8 Vol. Weingeist von 80 Vol._%, zuweilen mit 
geringer Triibung, und in 0,5 Vol. Weingeist von 90 Vol._%. Beim Abkiihlen auf 
unter 00 scheiden sich Kristalle von Anethol aus. Germ. 6 s. Bd. II S. 1348. 

Bestandteile. Der wertvollste Bestandteil ist das zu 50-60 % vorhandene Anethol, 
CloH 120, vgl. S. 463, ferner sind vorhanden: Fenchon, CloH I60, d-Pinen, CloH16, 

Camphen, C]OH16, a-Phellandren, C1oH16, Dipenten, C10li16, Phellandren, ClOH16 , 

Methylchavicol, CloH120, Anisaldehyd, C6H4(OCHs)CHO, Anissaure, C6H4(OCHa)COOH. 
Priifung. a) Spez. Gewicht 0,965-0,975. - b) aD20· +11 bis+ 24°. -c) IccmFencheliil 

muB sich in 1 ccm Weingeist (90 Vol._%) losen. - d) Kiihlt man Fenchelol unter Reiben mit 
einem Glasstab auf unter ° ° ab, so scheiden sich Kristalle aus, die erst beim Erwarmen auf min
des tens + 5 bis + 6 ° wieder vollstandig geschmolzen sein diirfen. Bei CiIen, denen ein Teil des 
Anethols entzogen ist, liegt der Erstarrungspunkt unter + 5 0; nach SCHIMMEL liegt die unterste 
zulassige Grenze bei + 3°; bei guten Olen steigt der Erstarrungspunkt bis auf + 10°. 

Aufbewahrung. In ganz gefiillten Flaschen vor Licht geschiitzt. Bei mangelhafter Auf
bewahrung entstehen durch Einwirkung von Licht und Luft Oxydations- resp. Polymerisations
produkte, die das spezifische Gewicht und die Lbslichkeit des Oles erhobE'n, wahrend der Erstar
rungspunkt herabgedriickt wird; schlieBlich erstarren derartige Ole iiberhaupt nicht mehr. 

Anwendung. Als Geschmackskorrigens und als Carminativum, meist mit Zucker ver
rieben. Dosis 0,05-0,15 g = 2-6 Tr. Zur Herstellung von Likoren. 

Terpacid (Dr. K. RVLKE. Charlottenburg) ist reines Fenchon, C1oH 160. Mol.-Gew. 152. 

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche Fliissigkeit; Geruch campherartig, Ge
schmack campherartig bitter und brennend. Spez. Gew. 0,950, Sdp. 193-196°; rechtsdrehend. 
In Wasser ist es unloslich, loslich in Weingeist, Ather, fetten und atherischen Olen. 

Priifung. a) Werden 2 ccm Terpacid mit 2 ccm einer Mischung von gleichen Gewichts
teilen konz. Schwefelsaure und Essigsaure gemischt, so darf die Mischung sich nicht farben, 
hochstens ist eine schwache Rosafarbung zuIassig, die beim Stehen allmahlich dunkler wird. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Nur auBerlich in Einreibungen ahnlich wie Campher, als Antirheumaticum 

und Antineuralgicum. Es wirkt auch antiseptisch und stillt den Juckreiz. 

Radix Foeniculi. Fenchelwurzel. Fennel Root. Racine de fenouil. Die im 

Herbst gesammelte getrocknete Wurzel. 
Die Wurzel ist spindelformig, 15-40 cm lang, 0,5-2,5 cm dick, oben durch Blattnarben 

geringelt, unten langsrunzlig, mit einigen einfachen 2-6 mm dicken Nebenwurzeln besetzt. 
AuBen grauweiB bis hellgraubraun, innen blaBgelblich. Die Handelsware ist meist in Stiicke 
von 1/2-1 em Lange zerschnitten. Geruch und Geschmack wenig ausgesprochen. 

Querschnitt. Der Kork ist graubraun bis lehmiggelb, langsrunzlig. Die bis etwa 1 mm 
dicke Mittelrinde zeigt vier und mehr konzentrische Ringe, die Innenrinde ist etwas strahlig. 
Der weite Holzkorper ist feinstrahlig mit deutlichen GefliBoffnungen, das Mark ist klein, weill_ 
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Bei den Nebenwurzeln nimmt die Rinde etwa 1/3 des Durchmessers ein, sie zeigt abwechselnd 
helle und dunkle Ringe und ist fast gar nicht strahlig. Das Holz ist deutlich strahlig und porig. 
Das Mark fehlt. 

Bestandteile. Atherisches 01, Zucker, Starke. 

Foenioulum duloe D. C •• suBer Fenchel, heimisch und angebaut in Siideuropa, 

besonders Siidirankreich, gilt als Abart von F. vulgare, liefert 

Fruotus Foeniouli romani (oretici). Romischer (kretischer) FencheL Siiller 

Fenchel. Sweet Fennel Fruit. Fruit de fenouil doux (Gall.). 
Die Friichte sind groBer als der deutsche FencheI, etwa 10-14 mm lang, stark gekriimmt, 

mit stark hervortretenden Rippen und glatter Oberflache, blaB gelblich.griin. Die Olgiinge sind 
auf dem Querschnitt 0,11 mm lang, 0,04-0,05 mm breit. Geruch angenehm, milder als beim 
gewohnlichen Fenchel. Geschmack gewiirzig und siiB. Olgehalt 2,5 Ufo. 

Anwendung. Wie gewohnlicher Fenchel. 

Radix Foeniouli romani (cretici). Romische (kretische) Fenchelwurzel. 
Die' getrocknete Wurzel ist gewohnlich in Stiicke von 2-3 cm Lange zerschnitten, dickere 

Stiicke sind auch der Lange nach durchgeschnitten. Die Wurzel gleicht der gewohnlichen Fenchel. 
wurzeL 

Folia Foeniouli romani (cretici). Romische (kretische) Fenchelbliitter. Feuilles 

de fenouil doux. 
Die Blatter sind mit einer stark hellen Blattscheide versehen, die Fiederblattchen sind 

linear fadenformig stark verlangert. Verwendet werden die frischen Blatter. 

Aqua Foeniculf. Fenchel wasser. Fe nnel Water. Eau de fe
nouil. Hydrolatum Foeniculi. Wird nach den meisten Pharmakopoen durch 
Destillation aus frisch zerquetschtem Fenchelsamen, der mit etwas Wasser vorher 12 Stunden 
maceriert wurde, mit Wasserdampf gewonnen, und zwar in folgenden Verhaltnissen: 1 : 4 (Ita!., 
Portug.), 1: 10 (Brit.) 1: 20 (Autr., Groat., Hung.), 1: 25 (Helv., Nederl.) und 1 : 30 (Germ., Japan., 
Ross.) 

Das destillierte Fenchelwasser enthalt so groBe Mengen iiberschiissigen Fenchelols, daB es 
sich empfiehlt, das Destillat in einer Florentiner Flasche aufzufangen und das obenauf schwimmende 
61 zu sammeln. 

Mit Fenchelol durch Mischen hergestelltes Fenchelwasser schreiben vor Amer. (2: 1000) 
und Dan. (1 : 2000), BeZg. laBt das Wasser ex tempore 3: 100 aus Spiritus Foeniculi und Wasser 
mischen. Nach Amer. wirdUas 61 vorher mit 15 g Talkum verrieben. Germ. 6 s. Bd. II S. 1307. 

Spiritus Foeniculi. Fenchelspiritus. Esprit de f enouil, eine Losung von Fenchelol 
in Weingeist, nach Belg. 1:100, nach Japon. 5:100. 

Tinctura Foeniculi (composita). Zusammengesetzte Fencheltinktur. ROMERS· 
HAUSENs Augenessenz. Essentia ophthalmica. Spiritus ophthalmicus. Teinture 
de fenouil composee. - Erganzb.: 100 T. grob gepulverten Fenchel zieht man 3 Tage mit 
500 T. verdiinntem Weingeist aus, preBt ab, filtriert und lOst im Filtrat 1 T. Fenchelol. - Helvet.: 
Aus 20 T. gepulvertem (IV) Fenchel durch Perkolation mit verdiinntem Weingeist 100 T. Tinktur 
zu bereiten. 

Aqua ophthalmlcaRolllERsHAUSEN (Erganzb.) 
ROlllERHAUSENs Augenwasser. 
Tinct. FoeDicull compo 1,0 
Aquae destilJatae 5,0. 

Zum Waschen der Augen behufs Starkung der 
Sehkraft. 

Augentrost KNEIPPB. 
Extracti Alo~s 
Fmctuum Foeniculi 
Herbae Euphrasiae 
Spiritus 
Aquae destill. 

Digerieren und filtrieren. 

0,2 

aa 10,0 
20,0 
80,0. 

FencheIhonig·Extrakt. 
Olei Foenlculi gtts, V 
Spiritus 5,0 
Glycerini 2,5 
Mellis depurati 250,0 
SImpi simplicis(f1iiss. Raffinade) 500,0. 

Handverkaufs·Artikel. 

Mel Foenlcull. 
Fenchelhonig. 

I. 
SImpi FoeDiculi 
Mellis depurati aa part. aequo 

II. 
Olei Foeniculi gtt. XXV 
Sirupi simplicis 400,0 
Mellis depurati 600,0, 

Man mischt durch kraftiges Schiitteln, erwarmt 
im Wasserbad, filtriert heiB, und fiillt in klei· 
ne Flaschen. 

III. (Nach RODERFELD). 
1. Fruct. FoeDiculi gr. plv.200,0 
2. Spiritus 100,0 
3. Aquae destillatae 400,0 
4. Mellis crudi 2000,0 
5. Aquae destillatae 1000,0 
6. Sacchari albi 1200,0. 
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Man zieht 24 Stun den 1 mit 2 und 3 aus, preUt 
ab, vermischt mit 4 und 5, erwarmt 1 Stunde im 
Dampfbad und filtriert heW, notigenfalls unter 
Zusatz von etwas weiBem Bolus. 1m Filtrat 
lOst man 6 und seiht durch. Statt 1-3 kann 
man eine Losung von 4,0 FenchelOl in 36 Wein
geist und 360 Wasser verwenden. 

Mel Foenicnli cnm Malto. 
Sirupus Malti foeniculatus. Malz-

Fenchelhonig (Hamb. Vorschr. u. Erganzb.). 
Olei Foeniculi 1,0 
Mellis depurati 500,0 
Extracti Malti 100,0 
Sirnpi simplicis 400,0. 

Pulvls Foeniculi composltus. 
Pulvis Magnesiae compositus. Pulvis 
galactopaeus ROSENSTEIN. Pulvis lac 

provocans ROSENSTEIN. Ammenpul ver. 
Fructus Foeniculi pulv. 25,0 
Corticis Aurantii pulv. 10,0 
Magnesii carbonici pulv. 45,0 
Sacchari albi pulv. 20,0. 

TeelOffelweise. 

II. 
Cort. Aurantii pulv. 
Fruct. Foeniculi pulv. 
Sacchari pulv. 
Magnesii carbonici 

20,0 
20,0 
20,0 
40,0. 

Sirupus diuretlcus_ 
SirupuB de quinque radicibuB composi

tUB. Sirupus Foeniculi composituB. 
Sirop des cinq racines. Sirop diuretique 

(Gall.). 
Radicis Foeniculi 

Asparagi 
Petroselini 

" Apii graveolentis 
Rhizom. Rusci aculeati aa 10,0 
Aquaedestillatae ebullientis 300,0 
Sacchari albi 200,0. 

Species placantes. 
Kinderberuhigungstee (Wiener Vorschr.). 

Fructuum Foeniculi 
Florum Chamomillae aa 100,0 
Radicis Althaeae 
Radicis Liquiritiae 
Rhizom. Graminis aa 200,0. 

Species galactopaeae BERG. 
Milchtee. Ammentee. 

Fructus Foeniculi 50,0 
Fructus Anisi 10,0 
Herbae Melissae 
Rhizom. Polypodii aa 20,0. 

Species diureticae. 
Especes diuretiques. Cinq racines 

aperitives (Gall. 1884). 
Radicis Apii graveolentiB 

ABparagi 
Foeniculi 
Petroselini 
Rusci aculeati aa part. aequo 

Dr. BUFLEBs Augenwasser ist Fenchelwasser. 
MOLLERsches Augenwasser ist eine 3,50/ oige Losung von Zinksul£at, mit weingeistiger 

Fenchelessenz versetzt. (RUMPEL.) 

Fluorverbindungen siehe unter Acidum hydrofluoricum S. 168. 

Formaldehyd. 
Formaldehyd. Oxymethylen. Formaldehyde_ Formaldehyde. 

CH 20 oder HC<~. Mol.-Gew.30. 

Der Formaldehyd entsteht durch Oxydation von Methylalkohol. Er bildet ein 
farbloses Gas von sehr stechendem Geruch, das in Wasser leicht loslich ist. Durch 
starke Abkiihlung (mit festem Kohlendioxyd und Ather) wird das Gas zu einer farb
losen Fliissigkeit verdichtet, die bei -210 siedet. Oberhalb -20 0 polymerisiert 
sich der reine wasserfreie Formaldehyd sehr leicht. Verwendung findet der Formal
dehyd in wasseriger Losung, Formaldehyd solutus, und in polymerer Form, 
Paraformaldehyd oder Trioxymethylen. 

Formaldehyd solutus. Formaldehydliisung. Solution of Formal
dehyde. Solute officinal de formaldehyde. Formin. Formol. 
Formalin. Solutio Fomraldehydi. Aldehydum formicicum. Liquor Form
aldehydi. Eine wasserige Losung von Formaldehyd, HCHO, Mol.-Gew. 30. 

Gehalt: Germ. 35%. Ital. 35-40 %. Brit. 36-38%. Amer. 37 %. Gall. 
Hung. Japon. Dan. Suec. Norv. etwa 35%. Nederl. 33-34%. Helv. 380 g im Liter. 

Da1'stellung. Eine wasserige Losung von Formaldehyd erhalt man, wenn man Methyl
alkoholdampf mit Luft gemischt iiber heiBe zusammengerollte Kupferdrahtnetze leitet und den 
entstehenden Formaldehyd gleichzeitig mit dem entstehenden Wasser und dem unverandert iiber
gehenden Methylalkoholdampf in Vorlagen mit Wasser auffangt. Die Kupfernetze werden nur 
im Anfang erhitzt, nachher bleiben sie infolge der Rcaktionswarme von selbst gliihend. Das Kupfer 
wirkt katalytisch, indem es den Sauerstoff der Luft zuerst bindet (unter Bildung von Kupferoxyd) 
und ihn dann wieder abgibt unter Riickbildung von Kupfer. An Stelle des Kupfers kann nach 
einem patentierten Verfahren von O. BLANK auch Silber verwandt werden. Nachder Gleichung: 
CH30H + ° = H 20 + HCHO, entstehen aus 32 T. Methylalkohol 18. T. Wasser und 30 T. 
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Formaldehyd. Durch das Wasser der Vorlage und durch den unveranderten Methylalkohol wird 
die Losung so weit verdiinnt, daB sie etwa 35-40 0/ 0 Formaldehyd enthalt. 

Eigenschajten. Klare, far blose, stech end riechende Fliissigkeit. Spez. Gew. 
1,079-1,081 bei einem Gehalt vonrund 35% HCHO. Die Liisung verandert Lackmus
papier nicht, oder riitet es schwach, weil Spuren von Ameisensaure zugegen sind, 
die durch Oxydation von Formaldehyd entsteht. Mit Wasser und Weingeist ist 
sie in jedem Verhaltnis mischbar, nicht mit Ather. 

Die Formaldehydliisung enthalt auBer geliistem gasfiirmigen Formaldehyd auch 
das Hydrat CH2(OH}2 und nichtfliichtige polymere Hydrate. Ferner enthalt. sie 
etwa 12 0J0 -15°/ ° Methylalkohol. 

Erkennung. AuBer an dem stechenden Geruch erkennt man Formaldehyd
liisungen durch folgende Reaktionen: Beim Eindampfim auf dem Wasser bad hinter
bleibt eine amorphe weiBe, in Wasser unliisliche Masse = Paraformaldehyd, 
(HCHO}n. - Wird Formaldehydliisung mit Ammoniakfliissigkeit bis zur stark 
alkalischen Reaktion versetzt und dann eingedampft, so hinterbleibt ein weiBer 
kristallinischer, in Wasser sehr leicht liislicher Riickstand von Hexamethylen
tetramin: 6HCBO + 4NHa = C6H12N4 + 6H20. - Ammoniakalische Silber
nitratliisung wird durch Formaldehyd reduziert. (Man mischt etwa 2 ccm Silber
nitratliisung mit 10-12 Tr. Ammoniakfliissigkeit, fiigt 2-3 Tr. Formaldehyd
liisung hinzu und erwarmt.) - Aus alkalischer Kupfertartratliisung scheidet Formal
dehyd beim Erhitzen rotes Kupferoxydul ab. (Man erhitzt etwa 5 ccm der alkalis chen 
Kupfertartratliisung und fiigt dann einige Tropfen Formaldehydliisung hinzu. Ein 
ttberschuB an Formaldehyd reduziert das Kupferoxydul weiter zu Kupfer.) - Wird 
eine Mischungvon 1 Tr. Formaldehydlosung und etwa 1 ccm konz. Schwefelsaure mit 
einer Spur Guajakol versetzt, so farbt sich die Mischung dunkelrot. Mit Morphin 
gibt die Formaldehydschwefelsauremischung eine violette Farbung. (S. auch S 1310.) 

Priifung. Eine Mischung von Formaldehydliisung mit der vierfachen Menge 
Wasser darf nicht verandert werden: a} diuch Silbernitratliisung (Salzsaure, Chloride), 
- b} durch Bariumnitratliisung (Schwefelsaure, Sulfate), - e} durch Schwefel
wasserstoffwasser (Schwermetalle, besonders Kupfer). - d) 1 ccm Formaldehyd
liisung darf nach Zusatz von 1 Tr. '/l-n-Kalilauge Lackmuspapier nicht riiten. -
e) Werden 10 ccm Formaldehydliisung eingedampft und der hinterbleibende Para
formaldehyd verbrannt, so darf hiichstens 1 mg Riickstand hinterbleiben = 0,01 %. 

Anmerkung zu d}: Die Menge der vorhandenen Saure (Ameisensaure) laBt sich 
leicht durch Titrieren mit '/lo-n-Kalilauge feststellen (Phenolphthalein als Indikator). Wir fanden 
fiir 10 cern Formaldehydlosung einen Verbrauch von 2-3 cern '/lo-n-Kalilauge = rund 0,9 bis 
1,3 % Ameisensaure. Eine Formaldehydlosung mit etwa 2 % Ameisensaure wiirde noch der 
Probe d der Germ. entsprechen, aber nicht der Forderung der Germ., daB Lackmuspapier hochstens 
schwach gerotet wird. 

Gehaltsbestimmung. Man liist in einem MeBkolben 25g zerriebenes krist. 
Natriumsulfit (Natrium 8ulfur08um) in Wasser zu 100 ccm. 

I. 50 eem der Natriumsulfitliisung werden in einem Kolben von 100-200 ccm 
mit 3 cern Formaldehydliisung und 1 Tropfen Phenolphthaleinliisung versetzt und mit 
n-Salzsaure bis zur Entfiirbung titriert. (Es. werden etwa 38-40 ccm verbraucht. 
Werden nicht mindestens 37,8 ccm verbraucht, so ist der Gehalt der Liisung an Formal
dehyd sicher unter 350/0.) 

II. 12 ccm der N atriumsulfitliisung werden mit 80 ccm Wasser und 1 Troplen 
Phenolphthaleinliisung versetzt und mit n-Salzsaure bis zur Entfarbung titriert. 

Die Zahl der unter II. verbrauchten Kubikzentimeter, etwa 0,3-0,5, wird 
von der Zahl der unter I. verbrauchten abgezogen. Die Differenz (nach Germ. min
destens 37,8 ccm) gibt mit 30,02 multipliziert die Zahl der Milligramme HCHO in 
3 ccm Formaldehydliisung. 37,8·30,02 mg = 1,1347 g HCHO. 3 ccm Formal
dehydliisung = 3,24 g. 3,24:1,1347 = 100:35 .. 100 cern Formaldehydliisung sollen 
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37,8 g, 100 g 35 g HCHO enthalten. Die Zahl der Gramm HCHO in 100 cern ergibt 
sieh ohne weiteres aus der Zahl der Kubikzentirneter n·Salzsaure, wei! 3 cern Forrn
aldehydliisung angewandt werden und 1 cern n-Salzsaure 30 rng HCHO entsprieht. 

Formaldehyd und Natriumsulfit setzen sieh urn zu formaldehydsehwefligsaurem 
Natrium und Natriumhydroxyd: 

CHzO+NazSOa+HzO = CHz<g~zNa+NaOH. 
Da 1 Mol. Formaldehyd (Mol.-Gew. 30,02) 1 Mol NaOH gibt, entsprieht 1 eem n-Salzsaure 
30,02 mg HCHO. 

Die Natriumsulfitlosung reagiert infolge hydrolytiseher Spaltung eines Teiles des NaZS03 

in NaHS03 und NaOH gegen Phenolphthalein alkaliseh; es ist deshalb die Menge n-Salzsaure 
bei der Titration zu beriieksiehtigen, die fiir das iibrigbleibende Natriumsulfit zum Ausgleieh der 
hydrolytisehen Spaltung erforderlieh ist. Wenn dureh einen "ObersehuB an Formaldehyd alles 
Natriumsulfit der angewandten 50 eem der Losung umgesetzt wiirde, wiirden 50 eem n-Salz
saure zur Bindung des NaOH verbraueht werden. Da durehsehnittlieh bei Anwendung von 3 eem 
FormaldehydlOsung 38 eem n-Salzsaure verbraueht werden, bleibt das Natriumsulfit in 12 eem 
der Losung iibrig; deshalb werden fiir die II. Titration 12 cem verwendet. (Genau genommen 
miiBte man den Untersehied zwischen dem wirkliehen Verbraueh an n-Salzsaure und 50 ver
wenden.) Die hydrolytisehe Spaltung ist von der Verdiinnung der Fliissigkeit abhangig. Da 
naeh der Titration die Menge der Fliissigkeit etwa 90 eem betriigt, sind die 12 eem bei der II. Titra
tion mit 80 eem Wasser zu verdiinnen. 

Von der Phenolphthaleinlosung darf in diesem Falle nieht mehr als 1 Tropfen zugesetzt 
werden, wahrend bei anderen Titrationen mit Phenolphthalein als Indikator die Menge der zu
gesetzten Phenolphthaleinlosung belanglos ist. Der Umsehlag ist nicht sehr scharf, gegen einen 
weiBen Hintergrund aber doch deutlieh genug zu erkennen. 

Das Natriumsulfit darf kein Natriumbisulfit enthalten. Letzteres ist nieht zugegen, 
wenn die wiisserige Losung des Natriumsulfits (2,5 g + 10 eem) dureh 1 Tr. Phenolphthalein
losung gerotet wird. 

Die friiher gebrauehliehe Bestimmung des Formaldehyds dureh "Oberfiihrung in Hexa
methylentetramin mit Hilfe einer bestimmten Menge Ammoniak und Zuriiektitrierens des iiber
sehiissigen Ammoniaks ist ungenau. 

Helv.liiBt den Gehalt jodometriseh bestimmen: 10 eem Formaldehydlosung werden mit 
Wasser auf 400 eem verdiinnt; 5 ccm der Verdiinnung versetzt man mit 40 ccm 1/10-n-Jodlosung, 
gibt gleich tropfenweise Natronlauge hinzu, bis die Farbe in Hellgelb umschliigt, liiBt dann 
10 Minuten stehen. Naeh Zusatz von 2,5 cem verd. Salzsiiure wird mit '/lo-n-Natriumthiosulfat
losung zuriiektitriert (Stiirkelosung als Indikator); es sollen hoehstens 8,35 '/lO-n-Natriumthio
sulfatlosung verbraucht werden = 38 g HCHO in 100 cem Formaldehydlosung. Der Formal
dehyd wird dureh alkalisehe Jodlosung (Natriumhypojodit) zu Ameisensaure oxydiert: HCHO+ 
JONa + NaOH = HCOONa + NaJ + H 20. JONa entsteht neben NaJ aus 2J und 2NaOH, 
deshalb HCHO = 2J, und 1 cern '/lo-n-JodlOsung = 1,5 mg HCHO. 31,65 eem 1/10-n-Jodlosung 
sollen verbraueht werden. 31,65 X 1,5 mg = 0,0475 g HCHO in 0,125 cern Formaldehydlosung 
(5 cern der Verdiinnung 10:400) = 38 g in 100 cern. Germ. 6 laBt den Gehalt ebenfalls jodo
metrisch bestimmen (s. Bd. II S. 1330). 

Verfahren von BLANK und FINKENBEINER: 5 g Formaldehydlosung werden mit 
45 g Wasser verdiinnt. 10 ccrn der Verdiinnung (= 1 g FormaldehydlOsung) werden in einem ge
raumigen Erlenmeyerkolben mit 26 cern n-Kalilauge und 10 eem WasserstoffperoxydlOsung (3 % l 
versetzt und auf kleiner Flamme auf 60-70 0 erwarmt. Naeh dem Erkalten fiigt man 50 eem 
Wasser und 3-5 Tropfen Methylrotlosung hinzu und titriert mit n-Salzsaure bis zum Umsehlag 
in Rot. Es diirfen hochstens 13,3 eem n·Salzsaure verbraucht werden, so daB 11,7 eem n Kalilauge 
durch die entstandene Ameisensaure neutralisiert sind = mindestens 35% HCHO (1 eem n-Kali
lauge = 30 mg HeHO). 

Spez. Gewicht wiisseriger rnethylalkoholhaltiger Formaldehydlosungen bel 18,60 

(Wasser 18,50 ) naeh H. LVTTKE. 

Proz. I Spez. Gew., Proz. I Spez. Gew., Proz. I Spez. Gew., Proz. I Spez. Gew., Proz. I Spez. Gew. 

1 1,002 9 1,023 17 1,041 25 1,06 33 1,078 
2 1,004 10 1,025 18 1,043 26 1,067 34 1,079 
3 1,007 11 1,027 19 1,045 27 1,069 35 1,081 
4 1,008 12 1,029 20 1,049 28 1,071 36 1,082 
5 1,015 13 1,031 21 1,052 29 1,073 37 1,083 
6 1,017 

I 
14 1,033 22 1,055 30 1,075 38 1,085 

7 1,019 15 1,036 23 1,058 31 1,076 39 1,086 
8 1,020 16 1,039 24 1,061 32 1,077 40 1,087 
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Formaldehydlosung, die das von der Germ. vorgeschriebene spez. Gewicht 1,079-1,081 
zeigt, enthiHt neben etwa 35% Formaldehyd etwa 15% Methylalkohol. Nach M. BAUROTH 
kommen Formaldehydlosungen von hoherem spez. Gewicht in den Handel, bei denen die 
Erhohung des spez. Gewichts nicht durch eine Erhohung des Formaldehydgehaltes, sondern 
durch eine Verminderung des Gehaltes an Methylalkohol bedingt ist. Eine Losung mit dem 
spez. Gewicht 1,093 enthielt nur 31,2% Formaldehyd und nur 1,15% Methylalkohol. Solche 
methylalkoholarme Formaldehydlosungen haben den Nachteil, daB sie sich bei niedriger Tem. 
peratur viel starker triiben und absetzen, als die vorschriftsmaBige Losung. Als Desinfektions. 
mittel sind die methylalkoholarmen Formaldehydlosungen brauchbar. 

Nachweis kleiner Hengen von Formaldehyd. a) Beirn Schiitteln mit Anilin wasser ent· 
steht eine milchige Triibung durch Bildung von Anhydroformaldehydanilin; sie entsteht noch bei 
einer Verdiinnung von 1: 20000. Mit Dimethylanilin tritt nach l'RILLAT eine ebenfalls zum 
Nachweis des Formaldehyds geeignete Kondensation zu einer unloslichen Verbindung ein. -
b) mit NESSLERS Reagens entsteht ein gelber Niederschlag, der allmahlich rot bis braun 
wird. - c) Salzsaures Phenylhydrazin erzeugt eine milchige Triibung, die auf Zusatz 
von Nitroprussidnatrium und Natronlauge sich blau und nach einiger Zeit rot farbt 
(F. JEAN). Diese Reaktion tritt mit Akrolein nicht ein (METH). - d) Wird die verdiinnte 
Losung des Formaldehyds mit salzsaurem Phenylhydrazin, dann mit Eisenchlorid. 
schlieBlich mit starker Salzsiioure versetzt, so entsteht eine Rotfarbung, die spater in orangerot 
iibergeht (RIMINI). Die Reaktion tritt jedoch auch mit Akrolein ein (METH). - e) Fiigt 
man zu 1 ccm einer formaldehydhaltigen Fliissigkeit 2 Tr. einer Losung aus 1 g salzsaurem 
Phenylhydrazin und 1,5 g Natriumacetat in Wasser, dann 2 Tr. Schwefelsaure, so tritt Griin· 
farbung ein. Die Reaktion gelingt noch, wenn man 3 ccm einer Losung von 1 T. Formaldehyd 
in 100000 T. Wasser mit 4 Tr. Reagens und 4 Tr. Schwefelsaure eine halbe Minute lang erhitzt 
(PlLHASNY). - f) Beim Erwii.rmen einer Formaldehyd enthaltenden Losung mit a.a.Methyl. 
phenylhydrazin und Salzsii.ure entsteht eine dunkelgriine Fii.rbung (GoLDSCHMIDT). -
g) Verdiinnte Losungen von Formaldehyd geben mit etwas Phloroglucin und Salzsaure 
bald eine weiBliche Triibung, und allmahlich eine Abscheidung von hellroten dicken Flocken 
(COUNCLER). - h) Kocht man eine reine wasserige Formaldehydlosung 30 Sekunden lang mit 
dem gleichen Raumteil einer wii.sserigen Losung von 5% Resorcin und 40-50% Natrium. 
hydroxyd, so tritt Rotung ein (Empfindlichkeitsgrenze 1: 10 000 000). Farbstoffe und EiweiB· 
stoffe verhindern oder beeintrii.chtigen die Reaktion. Stoffe, die in alkalischer Losung Chloroform 
bilden, geben eine ahnliche Reaktion, doch tritt diese erst bei einer Verdiinnung von 1:5000 ein. 
wahrend man durch die Isonitrilreaktion Chloroform schon in Verdiinnung 1:50000 zu erkennen 
vermag. Harn entfii.rbt man mit Blutkohle, er ist dann zur Anstellung der Reaktion geeignet. 
Die Fii.rbung lii.Bt sich auch zur kolorimetrischen Bestirnmung verwerten; in diesem Falle muB 
man mit Verdiinnungen von 1: 100000 bis 1: 1000000 arbeiten (LEBBIN). - i) Eine Losung von 
Morphin oder Codein in konz. Schwefelsaure wird durch Formaldehyd violett gefarbt. -
k) Eine Losung von Guajakol in konz. Schwefelsii.ure wird durch Formaldehyd rot gefarbt. 
- I) Metol (schwefelsaures Methylparaminophenol) fii.rbt sich mit Formaldehyd. 
losungen granatrot, die Reaktion wird durch schwaches Erwarmen, das nicht iiber 75° 
gehen darf, beschleunigt (THERENON). Die Reaktion tritt noch mit Losungen von 1: 40000 
ein und wird weder durch Essigsaure noch durch Milchsaure, weder durch Natrium. noch 
durch Magnesiumsulfat gestort. Sie eignet sich daher zum Nachweise von Formaldehyd in 
Milch; man faUt das Casein mit etwas Essigsaure, filtriert, gibt zu dem erhaltenen Milchserum 
einige Metolkristalle und erhalt die Mischung im Wasserbad auf 70°. Bei Anwesenheit von Formal· 
dehyd tritt die Fii.rbung spatestens in einer halben Stunde ein. - m) Schichtet man Formalin ent
haltende Milch. die zweckmii.Big mit dem gleichen Raumteil Wasser verdiinnt ist, oder eine 
Mischung von Milch mit wasseriger Formalinlosung iiber Schwefelsaure von 90-94% H 2S04, so 
entsteht ein violetter Ring, der mehrere Tage bestehen bleibt (Empfindlichkeit 1: 200000) 
(HERNER). Formalinfreie Mildh lie£ert an der Beriihrungsstelle eine schwach griinliche Fii.rbung. 
Acetaldehyd gibt die Reaktion nicht, bei Gegenwart groBer Formaldehydmengen tritt sie nicht 
auf; in diesem FaIle ist die Milch mit reiner Milch zu verdiinnen oder die Destillationsprobe aus· 
zufiihren. 

nber den Nachweis des Formaldehyds in Fleisch und Fleischwaren s. unter Caro 
S.838). 

Zum Nachweis von Formaldehyd in Milch werden 100 ccm Milch mit 4-5 Tr. Schwefel· 
saure versetzt, zum Koagulieren des EiweiJ3es auf 70° erhitzt und dann unter Zusatz von pulver. 
formigem Natriumsulfat destilliert. Die ersten 50 ccm des Destillates werden wie beirn Nachweis 
des Formaldehyds im Fleisch untersucht. 

Quantitative Bestimmung kleine't' Mengen von FO't'maldehyd. 
Zur maBanalytischen Bestimmung kann das jodometrische Verfahren der Helv. an· 

gewandt werden, es diirfen aber andere Jod bindende Stoffe, auch Alkohol, nicht zugegen ~ein. 
Gewichtsanalytische Bestimmung. Zur kalten wasserigenLosung einerhinreichenden 

Menge von reinem kristallisierten salzsauren p. Dih ydrazinodiphenyl, H 2N· NH . C6H,· 
C6H, . NH· NH2, das aus Ben zidin, H 2N· C6H, . C6H, . NH2, durch Diazotieren und Reduktion der 
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Diazoverbindung mit Zinnchloriir erhalten wird, setzt man langsam unter Umriihren die Formal
dehydlosung, die 0,1-0,2 0/ 0 HCHO enthalten solI, und erwarmt das Gemisch eine Viertelstunde 
lang auf 50-60°. Nach dem Erkalten sammelt man den Niederschlag in einem GoocHschen Filtrier
tiegel, wascht zuerst mit heiBem Wasser, dann mit Alkohol, mit Ather und trocknet bei 90 o. Dabei 
muB der Niederschlag seine hellgelbe Farbe behalten. Der Niederschlag hat die Zusammensetzung 
CH2 :N ·NH· CeH,·CeH,· NH· N :CH2• 238 T. dieser Verbindung entsprechen 60 T. HCHO, also 
fast genau 4 T. des Niederschlages = 1 T. HCHO (E. NEUBERG). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt, nicht zu kalt. Durch das Licht 
wird eine Oxydation des Formaldehyds durch den Sauerstoff der Luft vermittelt, der Saure
gehalt nimmt also zu. Bei starker Abkiihlung scheidet sich polymerer Formaldehyd aus, der 
aber bei maBiger Warme wieder in Losung geht, wenn die Losung nicht liinger als 8-10 Tage kalt 
gestanden hatte. 

Anwendung. Formaldehyd ist ein starkes Protoplasmagift, es totet niedere Organismen 
rasch ab und wird deshalb in verdiinnter Losung als Antiseptikum verwendet, zum Reinigen der 
Hande und der Instrumente, ferner in sehr stark verdiinnter Losung (20 Tr. auf 1 Liter Wasser) 
als Augenwasser, 1-3 EBloffel auf 1 Liter Wasser zu Vaginalspiilungen. Es dient ferner zum Halt
barmachen von anatomischen Praparaten. Die Haltbarmachung von Nahrungsmitteln durch 
FormaldehydlOsung ist unzulassig, die Behandlung von Fleisch mit Formaldehyd ist durch das 
Fleischbeschaugesetz yom 28. Juli 1902 verboten. Formaldehydlosung (mit einem Gehalt von 
etwa 5 0/ 0 HCH 0) wird als Hart un gs mit te lfiir anatomische Praparate verwendet, tierische Organe 
werden dadurch in harte knorpelige Massen verwandelt, die sich gut schneiden lassen. Lebendes 
Gewebe wird durch konz. Formaldehydlosung abgetotet, sie lii.Bt sich deshalb verwenden zur 
Beseitigung von Warzen und anderen Wucherungen. Mit Wasser etwas verdiinnt wirkt die Formal
dehydlosung auf die Haut adstringierend, sie wird deshalb gegen FuB- und HandschweiB ver
wendet. 

Formaldehyd dient ferner zur Wohnungsdesinfektion. Er wird zu diesem Zwecke gas
formig durch Erhitzen von Paraformaldehyd oder durch Verdampfen von Formaldehydlosung er
zeugt (s. Desinfektion Bd. II). In Brauereien und Brennereien wird Formaldehydlosung ebenfalls als 
keimtOtendes Mittel verwendet. Auch in der Farberei, Zeugdruckerei und Gerberei findet Formal
dehyd Verwendung. Vorschriften fiir die Verwendung des Formaldehyds fiir die verschiedenen 
Zwecke konnen von der Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges. in Konstanz bezogen 
werden. Nach TRILLAT und LEGENDRE laBt sich Formaldehydlosung vorziiglich als Fliegengift 
verwenden; ein Gemisch von 3 T. Formaldehydlosung, 4 T. Milch und 13 T. Wasser wird in flachen 
Schiisseln aufgestellt. 

Er wird weiter auch zur Darstellung zahlreicher Arzneistoffe verwendet. 
Te c h ni s c he Verwendung finden durch Einwirkung von Formaldehyd auf Phenole entstehende 

harzartige Stoffe, K un s th a rz e (Bakelit und andere) und eine durch Ein wirkung von Formaldehyd 
auf Casein entstehende, dem Hartgummi ahnliche Masse (Galalith). 

Man verwendet als Ersatz fiir Kupfersulfat Formaldehydlosung zum Beizen des Saat· 
weizens, urn die Brandsporen abzutoten. 

Beizen von Saatgetreide mit Formaldehyd. Man fiiIlt einen Bottich ungefahr bis zur 
Halfte mit einer genau gemessenen Menge Wasser. Dann gieBt man den Formaldehyd zu und riihrt 
urn. Auf 100 LiterWasser ist genau'/4Liter Formaldehyd zu verwenden. 100Liter 
der Mischung reichen aus, 2-3 Zentner Saatgut auf einmal zu beizen. Die Beizfliissigkeit kann 
an demsel ben Tag mehrmals benutzt werden. Zum Beizen schiittet man das Getreide in die 
Fliissigkeit, so daB dieselbe noch dariiber steht. Durch Umriihren der diinnfliissigen Masse werden 
die einzelnen Getreidekornern anhaftenden Luftblasen entfernt, die sonst eine allseitige Benetzung 
der Korner verhindern wiirden. Dabei steigen auch die leichten Brandkorner, Spreu, Unkrautteile 
an die Oberflache und werden mit einem Handsieb abgeschopft; man kann auch das Getreide in 
einem halb gefiillten Sack in die Beizfliissigkeit eintauchen, der Sack wird in dem GefaBe hin und 
her bewegt, damit die Beizfliissigkeit gut eindringt. 

Die Beizdauer betragt 15 Min u ten. Die Sacke, in die das Getreide zum Saen gefiillt 
wird, miissen ebenfalls in die Beizfliissigkeit getaucht werden, urn die damn haftenden Krank
heitskeime abzutoten. Das gebeizte Getreide ist zum Trocknen auf einen Boden zu bringen. 
der vorher durch Aufwaschen gut gereinigt ist. Damit es rasch trocknet, was un bedingt not
wendig ist, darf es nicht hoher als handhoch aufgeschiittet und muE mehrmals gewendet 
werden. Beirn Trocknen verdunstet der Formaldehyd vollstandig, das beim Saen iibrig bleibende 
Getreide kann daher zum Mahlen und Verfiittern verwendet werden. 

Die Beizfliissigkeit darf nicht starker als angege ben sein, weil sonst die K e i m k r aft des Ge
treides leidet; ebenso darf die Beizdauer nicht iiberschritten werden. Fiir Weizen wird allerdings 
auch eine Beizdauer von 1/2 Stunde angegeben, fiir Spelz (Dinkel) sogar von 2 Stunden. Pilzkrank
heiten anderer Pflanzen, z. B. der Kartoffeln, des Flachses u. a., lassen sich ebenfalls durch 
FormaJdehydbehandlung verhiiten. 

-aber die Anwendung von Formaldehydlosung zum Beizen von Getreide hat DROSTE 
Versuche angestellt, aus denen folgendes hervorgeht: Formaldehydlosung mit 0,1 % HCHO be-
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eintra.chtigt die Keimfahigkeit auch bei zweistiindiger Einwirkung nicht, eine Losung mit 1 % 
HCHO nicht nach l/zstiindiger Einwirkung. Eine Losung mit 20f0 HCHO beeintra.chtigt die 
Keimfa.higkeit bei lstiindiger Einwirkung um 500f0, bei 2stiindiger Einwirkung urn 70-800f0. 
Die Wirkung der Formaldehydlosung mit 0,1 % HCHO ist am giinstigsten, wenn das Getreide 
von der Fliiasigkeit vollig bedeekt iat. 

Paraformaldehyd. Paraform. Polyoxymethylen. Trioxymethylen. 
Triformol. (CH2 0}n. Mol.-Gew. 30Xn. 

Darstellung. Wird Formaldehydlosung unter Zusatz von etwas konz. Sehwefelsaure er
hitzt, so erha.lt man Polyoxymethylen, (C~O}n, das aber nicht einheitlich iat, sondern aus 
mehreren verschiedenen Polyformaldehyden besteht, die sich durch ihre Loslichkeit in Wasser 
unterscheiden. Dieses Gemisch von Polyoxymethylen ist der Paraformaldehyd des Handels, 
der auch als Trioxymethylen bezeichnet wird. Letztere Bezeichnung ist nicht richtig, da 
die Molekel sicher mehr als 3 Molekeln C~O enthii.lt. (Das wirkliche Trioxymethylen, (CH20)s' 
entsteht durch Polymerisation von gasformigem Formaldehyd, es schmilzt bei 63°, ist leicht 
fliichtig, und sublimiert in Nadeln.) 

Wird Formaldehydlo'sung ohne Zusatz von Schwefelsa.ure eingedampft, so hinterbleibt 
eine weiBe amorphe Masse von polymerem Formaldehyd unbekannter Molekelgrolle. In war
mem Wasser ist dieser Polyformaldehyd loslich; die Losung verhltlt sich genau wie die Losung 
von gewohnlichem Formaldehyd. 

Eigenschaften. Der Paraformaldehyd des Handels ist ein weiJ3es undeut
lich kristallinisches Pulver, bei gewohnlicher Temperatur fast geruchlos, beirn Er
hitzen stechend nach Formaldehyd riechend. Er schmilzt unscharf bei 165-172°, 
sublirniert teilweise schon unter 100°; bei raschem starken Erhitzen geht er wieder 
in gewohnlichen Formaldehyd iiber. Er lost sich kaum in Wasser, Weingeist und 
Ather, ist aber loslich in Alkalilaugen, .Ammoniak und in warmen verdiinnten Sauren. 

Erkennung. Wird eine Losung von Paraformaldehyd in Ammoniakfliissig
keit irn Wasserbad eingedampft, so hinterbleibt ein weiBer, kristallinischer, in 
Wasser sehr leicht lOslicher Riickstand (von Hexamethylentetramin). - Lost man 
0,1 g Paraformaldehyd in 5 ccm Ammoniakfliissigkeit und setzt 5 ccm Silber
nitratlosung zu, so entsteht nach einigem Stehen ein Silberspiegel. 

Prilfung. a) Schiittelt man 1 g Paraformaldehyd mit 20ccm Wasser und filtriert, 
so darf das Filtrat Lackmuspapier nicht verandern und: - b) durch Silbernitrat
losung (Chloride), - c) durch Bariumnitratlosung (Sulfate) hochstens opalisierend 
getriibt werden. - d) Eine LOsung von 0,5 g Paraformaldehyd in 3 ccm .Ammoniak. 
fliissigkeit und 10 ccm Wasser darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert 
werden (Schwermetalle). - e) 0,1 g Paraformaldehyd muJ3 sich in 1 ccm konz. 
Schwefelsaure ohne Farbung losen (organische Verunreinigungen). - f) Beim Ver
brennen darf er hochstens 0,5% Riickstand hinterlassen. 

Gehal ts bes timm ung. 0,2 g Paraformaldehyd werden in 30 ccm n-Kalilauge gelost und 
die Losung mit Wasser auf 100 cern aufgefiillt. 26 cern dieser Losung werden mit 60 em 
l!Io-n-Jodlosung versetzt und in einem verschlossenen Glas 5 Minuten lang stehen gelassen; dann 
wird mit 10 ccm n-Salzsa.ure angesa.uert und naeh 15 Minuten das iiberschiissige Jod zuriiek
titriert. Es sollen hiichstens 18,4 cern 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein = min
destens 95% Formaldehyd (1 cern '/10-n-Jodlosung = 1,5 mg Formaldehyd). 

Anwendung. Besonders zur Zimmerdesinfektion (Autanverfahren u. a_ siebe Des
infektion, Bd. II S. 1209). 

Amyloform (LUDWIG WILH. GANS, Frankfurt a. M.) wird dureh Einwirkung von Formal
dehydlosung auf Starke dargestellt_ 

Eigenschaften. Weilles geruehloses Pulver, mit Wasser quellbar, aber keinen Kleister 
mehr gebend, es kann ohne Zersetzung bis 1800 erhitzt werden. Beim Erhitzen mit verdiinnten 
Sauren und Alkalien wird Formaldehyd abgespaltet. Mit Jodlosung gibt es Blaufarbung, unter 
dem Mikroskop zeigen sich schollige Massen (keine Stii.rkekorner). 

Anwendung. In der Wundbehandlung als Antiseptikum und Austrocknungsmittel, 
besonders bei infizierten Wunden, Phlegmonen uSW. 

Dextroform, Dextrinoform (LUDWIG WILH. GANS, Frankfurt a. M.l wird wahrscheinlch 
durch Eindampfen einer konz. Dextrinlosung mit Formaldehydlosung dargestellt. Weilles, in 
Wasser losIiehes Pulver. Es wird als Wundantisepticum und zu Ausspiilungen verwendet. 
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Glutol Dr. SCHLEICH (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) ist Formaldehyd-Gelatine, 
d. h. Gelatine, die durch Einwirkung von Formaldehyd in Wasser unloslich gemat'ht ist. 
Die Formaldehydgelatine wird auch als Glutoform bezeichnet. 

DUTstellung. Man erhii.lt die Formaldehydgelatine in Form einer harten, schwer zerreib. 
lichen Masse, wenn man Gelatine in Formaldehydlosung einweicht und wieder trocknet. Pul ver
formig, wie sie meist verwendet wird, erhalt man sie nach einem der folgenden Verfahren: 

Nach J. B. SCHMIDT: 500g Gelatine werden in 375g Wasser aufgelost. Man gibt 25Tr. 
Formaldehydlosung zu, gieJ3t die Masse aus und trocknet sie in einem geschlossenen Kasten, 
in welchem sich ein mit Formalin getra.nkter Wattebausch befindet, iiber Atzkalk soweit, daJ3 
man eine plastische Masse erhalt. In diesem Zustande zerkleinert man das Praparat durch Rei.ben 
im Morser und trocknet dann vollstandig. 

Nach VANVLOTEN. Man lost 100 T. Gelatine in 400 T. Wasser, setztdie notigeMengeForm
aldehydlosung zu, schlagt die Fliissigkeit miteinem Eierriihrer zu Schaum und trocknet diesen. 
Der Schaum verhii.lt sich genau wie trockner Eierschaum und kann leicht in ein feines Pulver 
verwandelt werden. 

Nach ScHROEDER. Man lost 50 T. Gelatine in 50T. Wasser, fiigt zu dernoch warmenLosung 
2 ccm Formaldehydlosung und riihrt krii.ftig durch, worauf sich die Masse als dicker Klumpen 
um den Riihrstab festsetzt. Man bringt dann die noch warme Masse in eine kalte Schale, iiber
gieJ3t sie darauf in einem geschlossenen GefaJ3 mit Formalinlosung und laJ3t sie damit einige Zeit 
in Beriihrung. Die so behandelte Gelatine wird dann zu grobem Pulver zerrieben, mit Wasser gut 
gewaschen und im Exsikkator getrocknet. Dann trocknet man noch kurze Zeit im Wasserbad 
und zerreibt zu Pulver. 

Eigenschajten. WeiJ3es Pulver, in kaltem Wasser unloslich, beirn Erhitzen mit Wasser 
unter Druck !Oslich. 

Anwendung. Ais Wundantisepticum. 

Formaldehyd-Casein wird durch Einwirknng von Formaldehyd auf Casein ahnlich wie 
die Formaldehydgelatine dargestellt und ist ein geruchloses, fast geschmackloses, gelbliches Pulver, 
das von verdiinnten Sauren langsam ge!Ost und aus diesen Losungcn durch Natronlauge wieder 
abgeschieden wird. Es wird als Wundantisepticum verwendet. 

Formicin (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.) ist Formaldehydacetamid, CHsCONH·CHaOH. 

DUTstellung. Durch Erwarmen von Acetamid, CHsCONHa, mit Formaldehyd oder 
Paraformaldehyd. 

Eigenschajten. Schwach gelblich gefarbte, sirupartige Fliissigkeit, spez. Gew. 1,14-1,18, 
von schwachem Geruch und schwach sauerlich-bitterlichem Geschmack. Mit Wasser, Weingeist 
und Glycerin mischbar, nicht mit Ather. Gehalt an Formaldehyd 33%. Beim Erhitzen ent
weicht Formaldehyd; die Abspaltung von Formaldehyd beginnt schon bei 25°. 

PTUjUng. Die wii.sserige Losung (1 + 4) solI beirn Sehiitteln mit Anilinwasser nicht sofort 
getriibt werden (freier Formaldehyd gibt sofort eine Triibung, Formiein erst bei lii.ngerem Stehen). 

Anwendung. In 2-50/oiger Losung als Wundantisepticum, zu Ausspiilungen und in 
der Zahnheilkunde. 

Liquor Formaldehydi saponatus. Formaldehydseifenlosung. Eine 
l\iischung von Formaldehydlosung, Weingeist und Kaliseife, die hergestellt wird durch einfaches 
Mischen der Bestandteile, und zwar entweder mit fertiger Kaliseife oder mit Xtzkali und Oisaure. 
In ietzterem FaIle mischt man zunachst die Kalilauge mit der Formaldehydlosung und fiigt 
dieser Misohung unter kraftigem Schiitteln die Olsaure (bei 120 nooh fliissig bleibend!), den 
Weingeist und das etwa noch hinzukommende atherisohe 01 hinzu: 

Formaldehydi solut. 
Sapon. Kalini 
Liqnor. Kali caust. 
Acidi oleinici redestillati 
Spiritns 
OIei Lavandulae gtts IV 
Mentholi 

Erganzb. S. Kr.-V. F. M. Germ. Brit. 
440,0 150,0 450,0 200 ccm 

400g 
260,0 
200,0 
100,0 

1,0 

230,0 
170,0 
100,0 

200,0 
200,0 
150,0 

1,0 
300ccm 

Aquae 350,0 ad 1000 com 

Norveg. 
400,0 
400,0 

200,0 

Suec. 
400,0 
400,0 

200,0 

Bedingung zum Gelingen des Praparates ist die Anwendung einer bei 120 noch fliissigblei
benden Olsaure. - Formaldehydseifenlosung ist eine klare, gelbliche, mit Wasser und Wein
geist in jedem Verhaltnis sowie mit 3-4 T. Chloroform klar mischbare Fliissigkeit mit etwa 150/0 
Formaldehydgehalt. - Aufbewahrung bei mittlerer Temperatur, im Winter in etwas geheizten 
Raumen, da sie sich in der Kii.1te triibt. Anwendung rus Antiseptikum und Desinfiziens. 

Gehaltsbestimmung. Erganzb.: Annahernd 3 g Formaldehydseifenlosung wagt man ge
nau in einem MeJ3kolben von 100 cem ab, setzt 30 ccm Wasser und 10 cem verdiinnteSchwefelsaure 
hinzu, fiillt nahezu bis zur Marke auf und laJ3t nach Umschiitteln die Mischung stehen, bis sich 

Hager, Handbuch. I. 83 



1314 Formaldehyd. 

die Fettsauren tropfemormig abgeschieden haben. Dann fiiUt man genau bis zur Marke auf. 
Bchiittelt um, filtriert und gibt I) cem des Filtrates in einen mit Glasstopfen versehenen Erlen
meyerkolben. Dann fiigt man 40 ccm l/lO·n.Jodlosung und darauf tropfenweise Natronlauge bis 
zur strohgelben Farbung hinzu. Naeh 10 Minuten wird mit 60 ccm Wasser verdiinnt, mit 10 cern 
verd. Salzsaure angesauert, und das wieder ausgeschiedene iiberschiissigeJod mit l/lO·n-Natrium
thiosulfatlosung zuriicktitriert, Starkelosung als Indikator. Hierzu miissen, wenn genau 3 g Form
aldehydseifenlosung abgewogen waren, 24,5-26,6 ccm l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung verbraucht 
werden, was einem Gehalt von 14,6 bis 16,6 0/ 0 Formaldehyd entspricht (1 cem l/lO-n-Jodlosung 
= 1,6 mg Formaldehyd. 

Lysoform ist eine Mischung von Formaldehydlosung mit Ka.liseife, die dem Liquor 
Formaldehydi saponatus lIehr ahnlich ist. Nach D.R.P. Nr. 141744 bringt man in einen 
Kessel 60 T. Kaliseife, setzt 24 T. destilliertes Wasser hinzu und leitet bei einer Temperatur 
von 45-600 unter Umriihren Formaldehyd bis zur Verfliissigung ein, wozu 10-15 T. notig sind. 
Man kann auch den Formaldehyd in der der Seife zuzusetzenden Wassermenge losen. Man ver
fliissigt dann mit dieser wiisserigen FormaldehydlCisung die Kaliseife. - Pfefferminz-Lyso
form, ein PfefferminzOl enthaltendes Lysoform wird ala Zahn- und Mundpflegemittel empfohlen. 

Unguentum Formaldehydi. Formaldehydsalbe 8%. Fu.13schwei.13-
sal be. Vorschrift der Deutschen Heeresverwaltung: 50,0 Sapo medicatus plv. werden in einem 
gut geschlossenen GefaJ3 im Dampfbad in 300,0 Formaldehyd solut. gelost. Dann gibt man eine
geschmolzene Mischung aus 100,0 Adeps Lanae anhydricus, 510,0 Sebum, 200,0 Vaselin. flav .• 
10,0 Acid. salicyl. hinzu. Das Gemiseh wird so lange geschiittelt, bis es zu erstarren beginnt, dann 
werden hinzugefiigt 5,0 01. Gaultheriae oder 5,0 Thymol (in Spiritus gelost). Darauf wird die
Salbe in den Trichter der Fiillmaschine gegossen, bis zum Erkalten darin geriihrt (Holzspatel) 
und in Tuben zu 50,0 gepreJ3t. 

Unguentum Formaldehydi refrigerans, Formaldehydkiihlsalbe nach UNNA, besteht. 
aus 10-20,0 Formaldehydlosung, 20,0 wasserfreiem Wollfett und 10,0 Vaselin. 

Aqua formallnata (Japon.). Sacchar. albi 46,0 
2,5 

q. s. 
Formaldehyd· Wasser. Amyli Marant. 

Formalini 1,0 Spirit. Vini 
Aquae destillatae 34,0. ut f. pastilli No. 50. 

Tablettae Paraforml (F. M. Germ. u. Sachs. Paraform-Streupulver. 
Kr.·V.). Ersatz fiir Formamint·Tabletten. 

Gehamlnt-Ta bletten. 
Paraformi sicc. 2,0 
Amyli Tritici 10,0 

Paraform. sicc. 0,2 
Acid. citrici 0,5 
01. Flor. Aurantii 0,01 
01. Menth. pip. 0,038. 

Talci pulv. 80,0 
Magnes. carbonic. 6,0 
01. Paraffini 2,0. 

Formaldehyd enthaltende Spezialitaten zu auJ3erlichem und innerlichem Gebrauch: 
Adorin ist ein Formalin enthaltendes FuJ3streupulver. 
Antisputol wird ein Desinfektionsmittef fiir Spucknapfe usw. genannt. Es soIl eine innige 

Mischung von 100 T. Torfmull mit 15 T. gesattigter Kupfersulfatlosung mit Zusatz von 2 0/ 0 
Formalin und einem atherischem 01 sein. 

Autan, ein Gemisch von 29 T. Paraform und 71 T. Bariumsuperoxyd, findet zur Raum
desinfektion Verwendung. 

Autoform, ein wie Autan zur Raumdesinfektion empfohlenes Mittel, besteht aus Kalium 
permanganicum und Festoform (eine mit Seife in feste Form gebrachte Formaldehydlosung) in 
getrennten Packungen. 

Bactoform, ein Desinfektionsmittel, besteht im wesentlichen aus Paraform und Natronseife. 
Belloform, ein Desinfektionsmittel, enthalt neben hoehsiedenden Kohlenwasserstoffen und 

Seife Kresole und Formaldehyd bzw. ein Kondensationsprodukt der letztgenannten Stoffe. 
Carboformal, ein Desinfektionsmittel, soIl im wesentlichen aus Formaldehyd und Carbol

saure bestehen. - Carboformal-Gliihblocks sind Kohlebriketts, die in der Mitte mit Para
formaldehyd gefiillte Hohlungen haben. Angeziindet gliihen sie weiter und bringen den Para
formaldehyd zum Verdampfen. 

DeciIan, ein Antiseptioum und Desinficiens, wird als Formaldehydkaliumoleinatlosung 
bezeiohnet, ist also eine Formaldehydseifenlosung. 

Empyroform, ein fast geruchloses, nicht reizend wirkendes Formaldehyd-Teerpraparat, 
ist ein braunes Pulver, das in Wasser unloslich ist. 

Eucalyptus-Formalin besteht aus Formaldehyd sol. (40%) 25,0, Tinot. Eucalypti 25,0, 
Spirit. (80%) q. s. ad 200,0. Es soIl ein kriiftiges Desinfektionsmitteliiir Krankenzimmer u. dgl. sein. 

Eupicin, ein Praparat aus Nadelholzteer und Formaldehyd, wird in Form von Salben, Ein
reibungen und Seifen bei Hautkrankheiten usw. angewandt. 

Festoform, Hartformaldehyd, wird erhalten durch Misohen von 3 T. Formaldehyd
losung mit 1 T. Natronseife oder durch Einleiten von Formaldehydgas in Seifenlosung. Es 
kommen Festoformtabletten und eine Festoform-Hautcreme in den Handel. 
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Formalinseife, fliissige, der Firma HAHN u. Co. in Schwedt a. d. O. besteht aus Olivenol
oder Leinolseife mit 10% Formaldehyd, als Mittel gegen Nachtschwei13 der Phthisiker empfohlen. 

Formaminttabletten enthalten pro dosi 0,01 g Formaldehyd neben aromatischen Stoffen 
und Zucker. Sie sollen an Stelle von Gurgelwassern bei infektiOsen Halserkrankungen, Schnupfen 
und Rachenkatarrh Anwendung finden. 

Formatol ist ein Desinfektionsstreupulver, dessen Wirksamkeit auf einem Gehalt von etwa 
12% Formaldehyd beruhen solI. 

Formazol ist ein Inhalationsmittel fiir Lungen- und Kehlkopftuberkulose und chronischen 
Bronchialkatarrh, das neben ca. 80% Formolgehalt kleine Mengen von Jodoform, Chloralhydrat, 
Terpin und Menthol enthalt. 

Formysol ist eine etwa 4--10 0/ oige wasserige Formaldehydseifenlosung. 
Glutoidkapseln werden aus mit Formaldehyd geharteter Gelatine bereitet. 
Glycoformal ist eine Mischung aus 75 T. Formaldehydlosung, 15 T. Wasser und 10 T. 

Glycerin, als Antisepticum empfohlen. 
Haloform wird ein Formaldehyd-Mentholpraparat genannt, das Anwendung bei Schnupfen 

finden Boll. 
Hygienal, ein Mundwasser, besteht aus Alkohol, Chloroform, Formalin, Saccharin, Natr. 

chlorat. und 01. Menth. pip. (HERBER). 
Igazo), ein zu Einatmungen gegen Lungentuberkulose empfohlenes Praparat, soll aus 88,5 '1'. 

Paraformaldehyd, 8 T. Chloralhydrat, 2 T. Terpinhydrat und 1,5 T. Jodoform bestehen. 
KAISERLINGsche Formolliisung tiir Praparate zur makroskopischen Demonstration: 

Die Organe hoherer Tiere werden in einem Gemisch von 40 cern Formalin, 200 cern Wasser, 3 g 
Kaliumnitrat, 6 g Kaliumacetat wahrend 12 Stunden fixiert, darauf zur Wiederherstellung der 
Farbe des BIutes einige Zeit in Alkohol (80%) eingelegt und schlie13lich in einer Mischung aus 
20 g Glycerin, 10 g Kaliumacetat, 200 g Wasser aufbewahrt. - Sehr umfangreiche Organe kon
Berviert man durch Injektion mit einer Mischung von 3 g Kaliumnitrat, 5 g Kaliumacetat, 
40 cern Formalin, 100 cern Wasser. 

Lysan, ein Wundantisepticum und Des~nfektionsmittel, soll durch Einwirkung von Form
aldehyd auf gewisse Terpene bzw. diesen nahestehende Korper (wie Eucalyptol, Menthol, Eugenol 
u. a. m.) und Losen des Reaktionsproduktes in wasserig-alkoholischer Fliissigkeit hergestellt 
werden und enthalt neben den genannten Bestandteilen noch Seife. 

Manuform wird ein Formaldehydseifencreme zur Handedesinfektion genannt. 
Melioform, ein Desinfektionsmittel, enthalt neben 25% FOFmalin 15% essigsaure Ton

erdelosung und einige indifferente Stoffe. Nach ZERNIK diirfte Melioform eine rotgefarbte und 
mit Bergamottol parfiimierte Mischung aus FormaldehydlOsung 25 g, Liq. Alumin. acet. 15 g, 
Borax 2,5 g, Glycerin 30 g und Aqua ad 100 g sein. 

Menthasept heil3t ein Ersatzmittel fiir Formamint. 
Menthoform, als Ersatz fiir daB Forman in den Handel gebracht, ist eine Mischung von 

Chlormethyl-Menthyl(ither mit der gleichen Menge Vaselino1. (Forman B. Bd. II S. 168.) 
Miiglitzol, ein Fu13schweiBmittel, enthiilt atherische Ole und einen ichthyolartigen Stoff 

neben 6% Formaldehyd in denaturiertem Weingeist (ZERNIK). 
Perolin ist eine aromatisierte FormaldehydseifenlOsung. 
Plantan soll eine Mischung von Formaldehyd und Kohlenpulver sein. 
Septoforma, ein fiir Tierarzneizwecke bestimmtes Desinficiens und Desodorans, ist eine 

dem Lysoform ahnliche Formaldehydseifenlosung. 
Sterilisol, ala Weinkonservierungsmittel angepriesen, enthalt im wesentlichen Formaldehyd 

(oder Trioxymethylen) und Kochsalz neben Spuren von Magnesium, Calcium, Kalium und Schwefel
saure C~1ALMANN). 

Stomantabletten sollen eine Verbindung (?) von Maltose mit Formaldehyd enthalten 
und zur Desinfektion der Mundhohle dienen. 

Sudol, ein FuBschweil3mittel, besteht aus 65,0 Wollfett, 15,0 Glycerin, 15,0 Paraffinsalbe, 
3,0 Formaldehyd und 2,0 Gaultheriao1. 

Methylalum, Methylal, Methylendimethylather, CH2(OCHa)2, Mol.-Gew. 76, 
ist ein Kondensationsprodukt aus Formaldehyd mit Methylalkohol. 

Darstellung. Man erwarmt in einer Retorte oder Destillierkolben ein Gemisch von 1 T. 
Methylalkohol, 1 T. Braunstein und 1,5 T. konz. Schwefelsaure, die mit 1,5T. Wasser 
verdiinnt wurde. Unter Eintritt einer lebhaften Reaktion destilliert eine Fliissigkeit iiber, die 
neben Methylal noch Methylalkohol, Ameisensaure und Wasser enthalt. Man rektifiziert das 
Destillat und fangt die zwischen 40 und 50° iibergehenden Anteile auf, entwassert zunachst 
mit geschmolzenem Calciumchlorid, dann mit gegliihter Pottasche und fraktioniert so lange, bis 
man ein bei 42° vollstandig iibergehendes Produkt erhiilt. 

Eigenschaften. Farblose, leichte, neutrale, nach Chloroform und Essigather riechende 
Fliissigkeit, spez.Gewicht (15°) 0,855, Sdp. 42°. Loslich in 3 T. Wasser, mischbar mit Alkohol, 
Ather, fetten und atherischen Olen, nicht leicht entziindlich. VonAlkalien wird es nicht verandert, 
von Sauren beim Erhitzen in Formaldehyd und in Methylalkohol zerlegt. 
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Aufbewah'I'Ung. Vor Licht geschiitzt in nicht zu groJ3en Glii.sern. 
Anwendung. AuJlerlich in Linimenten und Salben als schmerzstillende Einreibung. 

Innerlich in Gaben von 1-5 gals Sedativum und Hypnoticum bei einfacher Schlaflosigkeit 
sowie bei Geisteskranken. Eingeatmet (30-50 g) als Inhala.tionsanasthetikum. Die hypnotische 
Wirkung tritt auch na.ch subcutaner Injektion ein. 

Formica. 
Formica rufa L. Hymenoptera aculea ta-Formicariae. Waldameise. 
Durch ganz Europa, Nordasien und Nordamerika, besonders in Nadelwaldungen 
lebend. 

Formicae. Ameisen. Pismiren. Ants. Fourmis. 
Einsammlung. Man fangt die Ameisen in den Sommermonaten in Flaschen, die 

man neben den Ameisenhaufen eingrabt, so daJ3 die innen mit Honig bestrichene Miindung eben 
noch hervorragt, und totet die hineingefallenen Insekten mit etwas Ather oder Weingeist. 

Die Tiere sind ungefliigelt, 4-6 mm lang. Der breite, abgerundet dreieckige Kopf ist braun, 
an den Seiten rotbraun, die 13gliedrigen Fiihler noch einmal so lang wie der Kopf. Zwei umgekehrt 
eiformige Augen, auJ3erdem an der Stirn ein gleichseitiges Dreieck bildend noch drei Nebenaugen. 
Der Rumpf ist braunrot, mit sechs dunkelrotbraunen, oben etwas helleren Beinen, Hinterleib 
sechsgliedrig, rundlich-eiformig, schwarzbraun mit braunen Haaren, durch einen zweigliedrigen 
Stiel mit dem Rumpf verbunden, mit Giftblii.schen, die eine scharfe, im wesentlichen aus Ameisen
saure bestehende Fliissigkeit enthii.lt, die fortgespritzt werden kaun. 

Bestandteile. Ameisensaure, 1 % atherisches 01, fettes 01. 
Anwendung. Zur Herstellung einer Tinktur und von Ameisenspiritus (AUBtr., s. S. 

150). Zu Badem, 300-750g auf ein Vollbad. Die aus frischen Ameisen hergestellten Zubereitungen 
konnen durch Ameisenspiritus aus Ameisensaure ersetzt werden, vg1. Acidum formicicum 
S.150. 

Tinctura Formicarum. Ameisentinktur. Brauner Ameisenspiritus. Tincture 
of Ants. Tein ture de fourmis. - Erganzb. 3: Aus 2 T. frischen, zerquetschten Ameisen und 
3 T. Weingeist (87 % ) durch Maceration zu bereiten. Eine rotbraune Tinktur, die sich mit Wasser 
milchig triibt. 

Ova Formicarum, Ameisenpuppen (falschlich Ameiseneier genannt), sind die ge
trockneten Puppen der Waldameisen. Sie werden im Sommer gesammelt und als Futter fiir in. 
sektenfressende Vogel und Fische verwendet. 

Aufbewah'I'Ung. Gut nachgetrocknet in BlechgefaJlen oder Glii.sem. 

Fragaria. 
Fragaria vesca L. (F. vulgaris Emm.) Rosaceae-Potentilleae. Erd
beere. Stra wherry. Fraisier. Heimisch in Europa und Nordasien, reich

lich in Garten in Kultur. 
Frische Erdbeeren enthalten: Etwa 88% Wasser, etwa 6% Zucker, etwa 1 % Saure 

(Apfelsaure, Citronensaure), etwa 0,8 % Asche. 

Folia Fragariae. Erdbeerbliitter. Wild Strawberry Leaves. Herbe de fraisier 

des bois. Erbelkraut. Rotbeerkraut. Walderdbeerkraut. 
Die zur Bliitezeit gesammelten Blatter wildwachsender Pflanzen. Sie sind langgestielt, 

dreizahlig, oberseits hellgriin, unterseits graugriin bis fast weiJ3lichgriin, die eiformigen Blattchen 
asymmetrisch, scharf- und grobgesagt, mit zahlreichen, besonders unterseits seidenartig glanzenden 
Haaren besetzt, die N ebenblatter dem Blattstiel angewachsen. Die sekundaren Nerven fast parallel, 
in gleicher Zahl der Blattzahne, in jedem Blattzahn verlauft ein Nerv. Ohne Geruch, von herbem, 
etwas schleimigem, bitterlichem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen, von der Flache gesehen, beiderseits 
ahnlich, die Zellen an der Unterseite zarter und starker gewellt, Spalten nur unterseits. Beider
aeits einzellige, sehr lange, steife und meist gerade Haare mit verdickter, getiipfelter Basis und zarte 
Gliederhaare mit kolbenformiger Endzelle, deren Wand in Lauge stark aufquillt. Im Mesophyll 
zwei Reihen kurzer Palisadenzellen, in diesen, seltener im Schwammgewebe reichlich groJ3e Einzel
kristalll'. 
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Bestandteile. Gerbstoff. 
Anwendung. Nach KNEIPP als AufguJ3; auch als Ersatz fiir chinesischen Tee. 

Rhizoma Fragariae. Erdbeerwurzel. Wild Strawberry Root. Racine de frai
si er des bois. 

Das'Rhizom bildet zylindrische, etwas gebogene Stiicke, die 8-lO cm lang, 1 cm dick sind. 
Der Bruch ist glatt. 1m Holz breite primare und einreihige sekundare Markstrahlen. 1m Mark 
und in der Rinde Drusen von Kalkoxalat, 

Bestandteile. Gerbstoff. 
Anwendung. Als Adstringens. 

Sirupus Fragariae. Erd beersiru p. 1m Gegensatz zu anderen Fruchtsirupen stellt 
man den Erdbeersirup nicht aus vergorenem Saft, der viel von dem zarten Aroma der Erdbeeren 
verliert, sondern meist aus frischen, unzerkleinerten Erdbeeren wie folgt her: 

I. Man lost unter Erwarmen 5 kg Zucker in 1 kg Wasser, setzt alsdann 2,5 kg moglichst 
reile Walderdbeeren hinzu, riihrt sanft (!) um, lii.J3t kurze (!) Zeit aufkochen und koliert ohne 
zu driicken oder zu pressen (!) durch ein wollenes Kolatorium. Der Riickstand kann zu Erdbeer· 
marmelade verwendet werden oder zur Bereitung eines Erdbeerlikors noch mit verdiinntem Wein
geist ausgezogen werden. 

II. Man schichtet die Beeren abwechselnd mit Zuckerpulver, seiht nach einigen Tagen 
den Sirup durch, kocht einmal auf und fiiIlt nach Zusatz von etwas Rum auf Flaschen. 

III. Erdbeeren,· feinste Raffinade zu gleichen Teilen, Man gieJ3t die gelii.uterte, heiJ3e, 
konz. Losung der Raffinade iiber die durch Waschen und Trocknen auf einem Tuche gereinigten 
Friichte, liWt eine Nacht miiJ3ig warm stehen, seiht durch ein feines Haarsieb und fiiIlt auf kleine 
Flaschen. 

IV. Will man das Giirungsverfahren anwenden, so empfiehlt sich folgende Vorschrift: lOOO g 
frische Walderdbeeren werden zerquetscht und mit 20 g Zucker bei Zimmerwiirme ausgaren ge
lassen. Dann fiigt man 100 g WeiJ3wein hinzu, laJ3t 24 Stunden stehen, preJ3t ab, schiitte1t mit 
Talk und filtriert. In 500 g Filtrat lost man kalt 800 g Zucker und 2.5 g Citronensiiure, seiht durch 
und fiillt auf kleine Flaschen. 

Frangula. 
Rhamnus frangula L. {Frangula Alnus MILL.} Rhamnaceae-Rham
neae. Faulbaum. Buckthorn. Bourdaine. Heimisch in Europa, Nordwest
asien, Nordafrika; zur Gewinnung von Holzkohle (fiir SchieI3pulv,er) in Kultur. 
Bis 6 m Hohe erreichender Strauch mit unscheinbaren, zwitterigen, griinlichen, 4· bis 
5zahligen Bliiten. Die Frucht ist eine anfangs rote, spater schwarze Steinfrucht. Die 
Blatter elliptisch, ganzrandig oder schwach wellig ausgerandet, an wechselstandigen, 
dornenlosen Zweigen. 

Cortex Frangulae. Faulbaumrinde. Buckthorn Bark. E coree de 
bourdaine. Cortex Rhamni Frangulae. Cortex Avorni (Alni nigrae). 
Gelbholzrinde. Pulverholzrinde. Black Alder Bark. Dog Wood. Ecorce 
d'aune noir. 

Die Rinde wird im Mai und Juni gesammelt, hauptsachlich bei der Verarbeitung 
des Rolzes zu SchieBpulverkohle. Wegen ihrer unangenehmen (brechenerregenden) 
Nebenwirkungen in frischem, oder frisch getrocknetem Zustande darf sie, wie Germ. 
und Relv. besonders vorschreiben, erst nach wenigstens einj ahriger Lagerung 
in Gebrauch genommen werden. Es empfiehlt sich, auch die eingekaufte Rinde min· 
destens 1 Jahr lang liegen zu lassen. Die gleiche Veranderung, die eine solche langere 
Ablagerung bewirkt, solI nach AWENG durch einstiindiges Erhitzen der !rischen 
Rinde auf 100 0 zu erreichen sein, da die brechenerregende Wirkung der frischen 
Rinde auf die Gegenwart eines Enzyms zuriickzufiihren ist, das durch das Erhitzen 
unwirksam gemacht wird. 

Die leicht in groBeren Stiicken abschalbare Rinde der .!ste und Stamme jiin. 
gerer Striiucher, bis 30 cm lange, bis 2 cm dicke, eingerollte Rohren, die Rindo 
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selbst bis 1,5 mm dick. Jiingere Rinden auBen rotbraun, etwas gHinzend, zart 
liingsrunzelig, altere graubraun bis grauschwarzlich, mit weiBlich-grauen, quer
gestreckten Lenticellen (letztere am zahlreichsten an jungen Rinden). Die 
Innenflii.che fast glatt oder langsrunzelig, glanzend citronengelb, rotgelb bis braun
lich (bei alteren Rinden, schlecht getrockneter oder aufgeweichter Ware rotbraun); 
die Farbe variiert sehr nach dem Standort. In KalkwaBser und Kalilauge wird 
die gelbrote Farbe der Innenseite je nach dem Alter der Rinde und der Lange des 
Lagerns in prachtvolles Rot verandert, bei frischer Rinde keine Farbung. Der Bruch 
der Rinde ist gelb bis gelbbraun, weich- und kurzfaserig, hiBt die kurzen Bastfasern 
der Innenrinde erkennen. Unter der dunkelroten Korkschicht die primare griinliche 
Rinde. Die sekundare Rinde gelbbraun, feinstrahlig. Der Geschmack ist gegen
iiber der frischen Rinde nur schwach siiBlich-bitterlich, schleimig, der Speichel wird 
gelb gefarbt. Nach Germ. 6 darf die Rinde htichstens 1,2 mm dick sein. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Zu auBerst eine diinne Korkschicht aus flachen 
Zellen mit rotem Inhalt. Der auBere Teil der primaren Rinde etwas collenchymatisch, der innere 
Teil aus diinnwandigem Parenchym mit Oxalatdrusen fiihrenden Zellen, hier und da Gruppen 
schwachverholzter langer primarer Fasern. In nicht zu alten Rinden die "Oberreste weiter, stark 
tangential gedehnter, lysigen entstandener, mit Schleim gefiillter Hohlraume. Die Markstrahlen 
1-3, meist 2 Zellreihen breit, bis 25 Zellen hoch, die Zellen radial gestreckt und mit gelbem 
Inhalt. In den Baststrahlen rundliche oder tangential gedehnte Gruppen langer, verdickter 
Fasern (12-24 ft dick), von Lingsreihen kleiner, quadratischer, Einzelkristalle fiihrender Zellen 
(Kristallkammerfasern) begleitet. 1m starkereichen Parenchym Zellen mit Oxalatdrusen; Stein
zellen fehlen. 

Verwechslungen. 1. Rinde der ErIe, Alnus glutinosa (L.) GXRTN., Betulaceae. 
Sie ist braun und glatt. Beim Schalen zeigt sie keine rote, sondern nur eine gelbbraune Farbe. 
Mit Ferrichlorid wird der Auszug schwarz. Die Lenticellen sind sparlich, punktformig. Der Bruch 
ist nicht faserig. Die Rinde hat einen aus Fasern und Steinzellen gebildeten, "gemischten sklero
tischen Ring". 

2. Die Rinde von Alnus incana (L.) D.C. ist der vorigen ahnlich. 
3. Die Rinde von Rhamnus cathartica L. ist glanzend rotbraun. Lenticellen sparlich. 

Sie bildet viel kiirzere Stiicke wie Cortex Frangulae. Der Bruch laBt lange, gelbe Fasern erkennen. 
4 Die Rinde von Rhamnus Purshiana D.C. hat Steinzellen (vgl. Rhamnus Bd. II). 
5. Die Rinde der Traubenkirsche, Prunus padus L., Rosaceae. Riecht frisch nach 

bitteren Mandeln. Sie hat rundliche, griingelbe oder gelbgraue Korkwarzen und feinfaserigen 
Bruch mit weiBen Bastfasern. 

Chetnische ETkennung. Durch Einwirkung von Kalkwasser wird die Innenseite der 
Rinde rot gefarbt. - Ein mit siedendem Wasser hergestellter Auszug (1 + l00) farbt sich bei 
Vermischen mit der gleiohen Menge Ammoniakfliissigkeit sofort kirschrot (Cascara sagrada 
gibt orangegelbe Farbung), mit wenig Eisenchloridlosung braun. - He1v.: 0,1 g gepulverte Faul
baumrinde wird mit 10 Tr. Weingeist benetzt und dann mit 10 ccm Wasser aufgekocht. Nach 
dem Erkalten wird mit 10 ccm Ather ausgeschiittelt und 3 ccm des gelb gefarbten Athers mit 
3 ccm Ammoniakfliissigkeit ausgeschiittelt; letztere solI nach dem Verdiinnen mit 20 ccm Wasser 
noch deutlich kirschrot gefarbt sein. - Gall.: Wird die Rinde mit Benzol ausgezogen, so muB 
eine gelbe Liisung erhalten werden, die beim Schiitteln mit Ammoniakfliissigkeit eine kirsch
rote Farbung gibt. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1319. 

Bestandteile. Nach AWENG: Emodin, Frangulin, Chrysophansaure, Fran. 
gularhamnetin, Frangularhamnin und ein Doppelglykosid, das bei der Hydrolyse 
zuerst in Zucker und Pseudofrangulin zerfallt. Letzteres solI dann bei weiterer Hydrolyse 
Pseudoemodin und Zucker liefern. Der Hauptbestandteil ist das von CASSELMANN zuerst 
isolierte Frangulin, C21H 200 9, ein Glykosid, gelbe, geschmacklose Kristalle, Smp. 228-230°. 
Bei der Hydrolyse wird es in Emodin, C15HI005' und'Rhamnose, CaH 120 5, zerleg;t. Das 
Emodin, identisch mit dem Emodin des Rhabarbers, ist Trioxymethylanthrachinon. 
Nach TROPPE und MILLER ist in der Rinde auch ein Isoemodin vorhanden, nach ENZ auch 
Rhamnoxanthin. (Nach KRASSOWSKY ist das aus der Rinde von Rhamnus cathartic a 
gewonnene Rhamnoxanthin mit dem Frangulin identisch.) Ferner enthalt die Rinde noch 
Gerbstoff, Zucker, Apfelsaure?, einen Bitterstoff. Als brechenerregender Stoff der 
frischen Rinde gilt eine EiweiBverbindung oder ein Enzym, Rhamnustoxin. Es verliert seine 
Wirkung auBer durch langeres Liegen der Rinde auch beim lingeren Erhitzen der trockenen 
Rinde auf 100 0. 

Die Rotfarbung mit Kalkwasser (oder Alkalilauge) ist bedingt durch die Anwesenheit 
von Anthrachinonabkommlingen, besonders des Frangulins. Frische Rinde gibt diese 
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Anthrachinonreaktion nicht. ~ie tritt bei Sommerrinde erst nach 2 Monaten, bei Winterrinde 
nach 3 Wochen ein und wird bei langerem Liegen starker. Das Frangulin entsteht also erst bei 
der Aufbewahrung der Rinde; nach Annahme von AWENG durch Umwandlung eines anderen 
primar vorhandenen Glykosids. Auch andere Umwandlungen gehen in der Rinde bei der Auf
bewahrung vor sich, wahrscheinlich durch die Wirkung von Enzymen. 

Die Rinde liefert mit Weingeist 16-20% Extrakt. CAESAR und LORETZ fanden bei 
ganzer Rinde 31,5% und bei grobem Pulver 24,6% Extrakt. Aschengehalt hochstens 100/0' 

Gehaltsbestimmung. Der Gehalt an Frangulin und anderen Anthrachinonab
kommlingen betragt etwa 3,5 bis 5% (die Rinde von Rhamnus Purshiana enthii.lt nur 1,4-2%), 
Der Gehalt an Anthrachinonabkommlingen laBt sich nach TSCHIRCH colorimetrisch bestimmen. 
Das Verfahren ist unter Rhizoma Rhei Bd. II naher beschrieben. O. LINDE schlagt folgendes Ver
fahren vor, das dem von der Germ. fiir Rhizoma Rhei vorgeschriebenen Verfahren entspricht: 
(J,01 g gepulverte Faulbaumrinde wird mit 10 ccm verd. Kalilauge oder Natronlauge (1 % KOH 
()der NaOH) aufgekocht; nach dem Erkalten wird die Fliissigkeit filtriert, mit Salzsaure Bchwach 
angesauert und sofort mit 10 ccm Ather ausgeschiittelt. Der gelbgefarbte Ather wird abgehoben 
und in einem Probierrohr von 20 mm Weite sofort mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit geschiittelt; 
letztere muB von der Seite gesehen kirschrot gefarbt erscheinen. 

Nach TUNMANN laBt sich Gehalt der Faulbaumrinde an Anthrachinonabkommlingen auf 
folgende Weise gewichtsanalytisch bestimmen: 1,6 g der feingepulverten, im Exsikkator getrockneten 
Rinde wird in einen Erlenmeyerkolken mit 100 g verd. Natronlauge (4% NaOH) versetzt, die 
Fliissigkeit bis zum Sieden erhitzt und 10 Minuten geschiittelt. Nach dem Absetzen wird die Fliissig
keit durch ein Faltenfilter in einen Scheidetrichter abgegossen. Der Riickstand im Kolben wird 
nochmals mit 60 g verd. Natronlauge 10 Minuten kraftig durchgeschiittelt. Dann wird der Inhalt 
des Kolbens auf das Filter gebracht und letzteres mit 10 g verd. Natronlauge und dann mit etwas 
Wasser nachgewaschen. Die Fliissigkeit im Scheidetrichter wird mit Salzsaure (etwa 30 g) iiber
sattigt und mit 160 g Chloroform 30 Minuten kraftig geschiittelt. Nach zweistiindigem Stehen wird 
das meiste Chloroform durch ein Faltenfilter abfiltriert. 120 g des Chloroforms (= 1,2 g der Rinde) 
werden im Scheidetrichter mit 120 g verd. Natronlauge (4% NaOH) einige Minuten geschiittelt. 
Nach dem Absetzen laBt man das farblose Chloroform und eine kleine Menge der roten wasserigen 
Fliissigkeit ablaufen. Die iibrige Menge der wasserigen Fliissigkeit wird durch ein doppeltes Falten
filter filtriert. 100 g des Filtrats (= 1 g der Rinde) werden in einem Becherglas mit verd. Salzsaure 
(12,5% HCI, etwa 30 g) angesauert und iiber Nacht stehen gelassen. Dann wird der Niederschlag 
.auf einem gewogenen Filter gesammelt, mit salzsaurehaltigem Wasser (1 : 100) ausgewaschen, 
bei 60 ° getrocknet und gewogen. 

Anwendung. Als billiges und sicher wirkendes Abfiihrmittel bei Verstopfung, Ha
morrhoidalbeschwerden und Leberleiden in Form der Abkochung, 8-15-30 g: 150-200 g, oft 
in Verbindung mit Natriumsulfat. GroBere Gaben bewirken Kolikschmerzen. Frische Rinde 
wirkt brechenerregend. 

Elixir Frangulae. Frangulaelixir. Lenilaxin. Carilaxan. Es
sentia. laxativa.. Elixir of Frangula. Elixir of Buckthorn. - Er
ganzb.: Extr. Frangulae fluid. examarat. 300,0, Spiritus 100,0, VanilliniO,l, Tinct. Aurantior. 3,0, 
Tinct. aromatic. 1,0 Sirup. simp!. 500,0, Aquae 96,0. Nach 8tagigem Stehen wird filtriert und zu 
je 1000,0 des Filtrates 3 Tropfen Essigather zugesetzt. - Sachs. Kr.- V.: 1000 T. Faulbaum
I'inde und 50 T. gebrannte Magnesia werden 24 Stunden mit 5000 T. Wasser maceriert, alsdann 
1 Stunde gekocht und abgepreBt. Der Riickstand wird nochmals eine halbe Stunde mit 3000 T. 
Wasser gekocht und abgepreBt. Die vereinigten Ausziige werden auf 1700 T. eingedampft, 200 T. 
Weingeist, 100 T. Glycerin, 20 T. Pomeranzentinktur hinzugefiigt und nach 8tagigem Stehen 
filtriert.- Nat. Form.: 250 ccm Fluidextractum Frangulae (Amer.), 60 ccm Weingeist (92,3 Gew.· %)' 
250 ccm Elixir Taraxaci compos. (Nat. Form.) und 444 ccm Elixir aromat. (Amer.) werden ge· 
mischt und nach 48 Stunden filtriert. 

Extractum Frangulaefluidum. Faulbaumrindenfluidextrakt. Fluid· 
extract of Frangula. Extrait £luide de bourdaine. Extractum 
Rhamni Frangulae £1 uid urn. - Germ.: Aus 100 T. mittelfein gepulverter Rinde 
und q. s. einer Mischung von 3 T. Weingeist (87 % ) und 7 T. Wasser durch Perkolation. Man be
feuchtet mit 55 T., laBt 48 Stunden im Perkolator stehen, fangt zuerst 85 T. auf, dampft den zweiten 
Auszug zum diinnen Extrakt ein und lost dieses in q. s. des Losungsmittels, so daB man im 
ganzen 100 T. Fluidextrakt erhalt. Zur Perkolation sind etwa 1000 T. Losungsmittel erforder
lich. - Amer.: Der nach Verfahren D (S. 1228) aus 1000 g Faulbaumrindenpulver (Nr.30) 
erhaltene wasserige Auszug wird auf 750 ccm eingedampft und nach dem Erkalten und Zumischen 
von 250 cern Weingeist (92,3 Gew, .. %) mit Wasser auf 1000 cem gebracht. - Dan.: Cort. Frangu
lae gr. plv. 1000,0 Aquae q.s., Spiritus (90 0/ 0) 200,0, f. Extract. fluid. 1000,0. Die Rinde wird mit 
kaltem Wasser perkoliert. Die ersten 700 g Perkolat sind beiseite zu stellen. Das iibrige wird 
auf 100 g eingedampft, mit dem ersten Perkolat vermiseht und die Misehung mit 200,0 Spiritus 
versetzt. - Gall.: Mit 30 0/ oigem Weingeist zu perkolieren. - Helv.: 100 T. Faulbaumrinde (V) 
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werden mit einer Mischung von 25T. Weingeist (S6 Gew •. o/o) und 15T. Wasser durchfeuchtet und 
mit der notigen Menge eines Gemisches von gleichen Teilen Weingeist und Wasser perkoliert.-Nor
veg.: Mit 25 0/ 0 igem Weingeist zu perkolieren. - ROBS.: Wie Germ. - 8·uec.: 100 T. Rinde mit 45T. 
verdiinntem Weingeist und 5 T.Glycerin zu durchfeuchten und mit 30 °1 oigem Weingeistzu perkolieren_ 

.Spez. Gewicht 1,05-1,07 (Norveg.), 1,070 (Suec.). - Trockenriickstand: mindestens 
15% (Norveg.), IS % (Helvet.j. 

Priifung. Wenn man je 1 ccm des Fluidextrakts und Wasser mit 10 ccm Ather durch
schiittelt, den citronengelb gefarbten Ather abhebt und ibn mit 5 ccm Wasser und einigen Tropfen 
Ammoniak durchschiittelt, so solI die wasserige Schicht kirschrot gefiirbt sein. Die gleiche Reaktion 
zeigcn iibrigens auch Extractum Cascarae Sagradae fluid. und Extract. Rhei fluid. 

. Anmerkung. Nach O. LINDE muB eine kirschrote Farbung schon bei Anwendung 
eines Tropfens des Fluidextraktes (statt 1 ccm) erhalten werden. 

Extractum Frangulae fluidum examaratum. Entbittertes Faulbaum
fl ui de X t r a k t. - Erganzb.: Aus einer Mischung von 100 T. mittelfein gepulverter Faulbaum
rinde und 5 T. gebrannter Magnesia werden mit einer Mischung aus gleichen Teilen Weingeist (S7 0/0) 
und Wasser 100 T. Fluidextrakt hergeste11t. Das Extrakt schmeckt nur noch schwach bitter. 

Extractum Frangulae siccum. Trockenes Faulbaumrindenextrakt. 
Extractum Rhamni Fran,gulae. - Erganzb.: 10 T. grob gepulverte Faulbaumrinde 
werden zuerst 6 Tage mit einem Gemisch von 15 T. Weingeist und 35 T. Wasser, dann nochmals 
3 Tage mit einem Gemisoh von 9 T. Weingeist und 21 T. Wasser ausgezogen. Die vereinigten PreB
fliissigkeiten laBt man 2 Tage absetzen, filtriert und dampft zu einem trockenen Extrakt ein. 
Dunkelbraunes, in Wasser triibe lOsliches Extrakt. - N ederl.: Ein trockenes Extrakt, das aus 
gepulverter Faulbaumrinde wie Extr. Cardui benedict. bereitet wird. - Norv.: 1 T. geschnittene 
Faulbaumrinde wird mit 5 T. siedendem Wasser iibergossen, 24 Stunden stehen gelassen und ab
gepreBt. Der PreBriickstand wird mit 4 T. Wasser nochmals 12 Stunden in gleicher Weise be
handelt. Die Ausziige werden, jeder fiir sich, mit Filtrierpapierbrei aufgekocht und zum Absetzen 
beiseite gestellt, darauf koliert, zur Sirupdioke eingedampft und gemischt zur Trockene weiter 
verarbeitet. -ROBS.: Wie Extract. Menyanth., j,edoch ein trookenes Extrakt. Ausbeute 14°/0' 
- Buec.: Wie Norveg. - Aufbewahrung: Uber Atzkalk (Nederl.). -

Priifung. Erganzb.: 0,25 g Faulbaumextrakt werden in 2 ccm Wasser gelost, und die 
Losung mit 10 ccm Ather gesohiittelt. Wird der citronengelb gefarbte Ather abgehoben und mit 
5 ccm Wasser und einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit geschiittelt, so muB die wasserige Schicht 
nach dem Absetzen eine kirschrote Farbe zeigen. 

Anmerkung. Die vorgeschriebene Menge des Extraktes ist viel zu groB. NederZ. liiBt nur 
0,05 g verwenden und fordert dunkelrote Farbung der wasserigen Schicht. Auch bei Anwendung 
von nur 0,01 g des Extraktes muB eine starke kirschrote Farbung auftreten. 

Sirupus Rhamni Frangulae. Faulbaumrindensirup. -Nederl.: Man infundiert 10 T. 
gepulverte Rinde 1 Stunde mit so viel Wasser, daB man nach dem Abkolieren 3S T. Fliissigkeit 
erhiUt, die mit 62 T. Zucker zu einem Sirup verkocht werden. - Suec.: 100 T. eines Dekoktes 
aus 4 T. Pomeranzenschalen und 10 T. Faulbaumrinde werden mit 63 T. Zuoker zum Sirup ver
kocht. - F. M. Germ.: 5 T. Fluidextrakt und 95 T. Zuckersirup. 

Vinum Frangulae. Fa ul ba umrindenwein. - Erganzb.: 50 T. entbittertes Faul. 
baumfluidextrakt dampft man im Wasserbad auf 20 T. ein und lOst in SO T. siiBem Siidwein 
(Goldmalaga ). 

Essentla Frangulae. 
Ramb. Vorschr. 

I. 
1. Cort. Frangnl. min. conc. 10,0 
2. Aquae destiJlat. 50,0 
3. Tinct. Aurant. cort. 1,0 
4. Spiritus 1,0. 

Man erhitzt 1-2 mehrere Stunden im Dampfbad, 
preBt aus, dampft auf 8,0 ein und fiigt 3-4 
hinzu. 

II. 
Extract. Frangul. fluid. 10,0 
Tinct. Aurantii Cort. 1,0. 

Maceratlo Frangulae composlta (F. M. Germ.). 
Cort. Frangnl. concls. 50,0 

mac. per h~r. 24 c. 
Aquae 250,0 

Deinde coque per unam horam 
ad colaturae 85,0 

adde 
Spirit. Vinl 10,0 
Glycerini 5,0 
Tinct. Aurantii cort. 0,5. 

Pllulae aperlentes mltlores (Norv.). 
Extractl Frangnlae siee. 10,0 
Extracti Aloes 1,0 
Radlels Liqulritiae 2,0 
Adlpis Lanae q. S. ad pi!. No. 100. 

Species angllcae. 
Englischer Tee. 

Cortle. Frangnlae 75,0 
Fructus Carvi 
Cortic. Aurant. Fruct. iiii 12,5. 

Species aperlentes. 
Bromtee. 

Cort. Frangnlae 40,0 
Folior. Sennae 
Florum Acaeiae 
Florum Tiliae 
Ligni Sassafras iiii 15,0. 

Species Frangulae cortl~18. 
Hitmorrhoidal-Tee. Schwediseher Tee. 

Cort. Frangul. gr. pulv. 200,0 
Sacehari albl pulv. 
N atrii sulfuric! pulv. 
Natril biearbonicl pulv. 
Fruet. Carvi ree. gr. pulv. iili 25,0 
Aquae destillat. 50,0. 



Fucus. 

Man trocknet bei gelinder Warme und treibt durch 
ein feines Teesieb 1 Etlloffel auf 1 Tasse 
kochendes Wasser. 

Species gynaecologlcae MARTIN. 
MARTINBcher Tee. 

Form. Berolin. Erganzb. F. M. Germ. 
Corticis Frangulae conc. 
Foliorum Sennae conc 
Herbae Millefolii CODC. 
Rhizomat. Graminis conc. aa 25,0. 

Visci albi 
Flor. Acaciae 
Foliar. Fragariae 
Folior. U rticae 
Summitat. Juniperi 

aa 10,0 

aa 5,0 
2,5. 

Tlnctura Frangulae (Dresd. Vorschr.). 
Fa ul ba umrindentinktur. 

Cart. Fraugulae gr. plv. 1,0 
Spiritus diluti 5,0. 

Species lax antes KNEIPP. Vlnum Frangulae compositum (Norv.) 
KNEIPPs Blutreinigungstee Corti cis Frangulae 200,0 
Corticis Frangulae Corti cis Aurantii 25,0 
Florum Sambuci Fructus Carvi plv. 15,0 
Foliar. Sambuci Fructus Cardamomi 10,0 
Radicis Ebuli Vini Malacensis 1000,0. 
Ligni Santali 8 'fage macerieren. 
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Berliner Universal-Frauentee enthiLlt Cortex Frangulae, Rhiz. Graminis, Herb. Mille· 
folii, Fo!. Sennae und Herb. Asperulae. (Unters.·Amt Berlin.) 

Feigol, ein Abfiihrmittel, soll bestehen aus 60 T. Extract. Frangulae et Caricae, je 19 T. 
Sirupus Sennae compo und Sirupus Menthae pip. und 2 T. Elixir aromaticum. 

Frangol wird ein angenehm schmeckendes Fluidextrakt aus Faulbaumrinde genannt. 
STAHLs Jungblut von STAHL in Berlin enthiLlt Cort. Frangulae, Rad. Althaeae, Rad. Liqui. 

ritiae, Flor. Stoechados, Bacc. J uniperi, Lich. islandicus, Flor. Lavandulae, Flor. Malvae, Flor. 
Sambuei, Flor. Acaciae, Flor. Millefolii, Fruct. Foenieuli, Fruet. Anisi, Fruet. Coriandri, Fo!. 
Farfarae, Fo!. Sennae, Lign. Guajaei, Herb. Serpylli, Herb. Asperulae, Herb. Violae tricol., Herb. 
Veronicae, Herb. Absinthii, Fo!. Juglandis, Rhiz. Calami. (JUCKENACK und GRIEBEL.) 

Fucus. 
Fucus vesiculosus L. (F. quercus marina GMEL.) Phaeophyceae
Fucaceae. Eine an felsigen Kusten des Atlantischen und des Stillen Ozeans sehr 

haufige Meeresalge; findet sich an den Kusten von fast ganz Europa. 

Fucus vesiculosus. Blasentang. Sea Oak. Varech vesiculeux. Alga vesiculosa. 
Quercus marina. Hockertang. Meer. (Sel) Eiche. Schweinetang. 

Man verwendet die ganze Pflanze. Der Thallus wird iiber 1 m lang, ist flach, bandfiirmig, 
ganzrandig,lederig.laubartig, wiederholt gabeJiLstig oder zweit\lilig verzweigt, mit 1-2 cm breiten, 
lineaJen, am Ende stumpfen Asten. Die Verzweigungen zeigen eine verdickte Mittelrippe und beider. 
seits derselben kugelige oder langliche, paarweise gestellt,e Luftsacke. Die Jetzten Zweige sind 
keulenfiirmig verdickt, warzig uneben durch die Miindungen der eingesenkten krugfiirmigen 
Fruchthiihlen (Conceptacula), die die Oogonien und Antheridien enthalten. Getrocknet hart und 
knorpelig, beim Aufweichen schleimig. Die Farbe wechselt zwischen frisch olivenbraun und ge
trocknet bis braunschwarz_ Der Geruch ist etwas seeartig, der Geschmack unangenehm, schleimig 
und salzig. Die yom Meere ausgeworfenen Pflanzen sind medizinisch nicht zu verwenden. 

Mikroskopisches Bild. Rinden- und Markschicht. Erstere aus mehreren Reihen 
fast parenchymatischer Zellen, die auBerste Reihe radial gestreckt, die inneren mehr oder weniger 
tangential gestreckt, alle mit farbloser, gallertartiger Wandung und gallertartigem, braunen, das 
Lumen der Zelle ausfiillenden Inhalt. Die Markschicht aus fadenfiirmigen, durcheinander ver
flochtenen, gedrangtliegenden Zellen, die Wande gallertartig, teils braun, dann die Zellen inhaltslos. 
teils farblos, dann brauner Zellinhalt. 

Bestandteile. Der frische Tang enthiLlt nach MARCHAND 74% Wasser, 22% orga
nische Stoffe, 3% Asche. FRISBY fand bei getrocknetem Tang mit 22,6% Wasser 15.9% 
Asche. Die Asche enthiLlt auBer anderen Salzen Bromide und Jodide. Del' Tang enthiLlt 
organische Jodverbindungen, die aus dem frischen zerkleinerten Tang mit Wasser und 
Weingeist ausgezogen werden kiinnen, nicht aber aus dem getrockneten. Die Angaben iiber den 
Jodgehalt sind sehr schwankend. Nach MARCHAND sollen 0,72 % , nach VIBRANS 1,0%' 
nach anderen Angaben nur 0,03 % Jod vorhanden sein. Nach FRISBY enthalt die Asche etwa 
16 % Natriumjodid = 2,5 % NaJ oder rund 2 % Jod, berechnet auf lufttrockenen Tang mit 22.6 % 
Wasser, oder 3,3°io NaJ oder 2,8 % Jod auf den vollkommen trockenen Tang berechnet. Die 
Verschiedenheit del' Angaben kann darauf zuriickzufiihren sein, daB nicht angegeben ist, ob die 
Zahlen auf den frischen oder lufttrockenen Tang berechnet sind. AuBerdem kann der Jodgehalt 
je nach dem Standort 'lVechseln. Der Jodgehalt des an der Kiiste von Japan wachsenden Blasen
tangs soli 0,740/0 betragen, andere dort wachsende Fucusarten, deren Asche ebenfalls auf Jod 
verarbeitet werden soli, enthalten angeblich 0,8-1,2 % Jod. 
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Anwendung. Aus dem Blasentang hergestellte Praparate, besonders Extrakte, werden 
als Entfettungsmittel, femer bei Skrofeln und Kropf angewandt. Die Wirkung soIl durch 
die organischen Jodverbindungen bedingt sein. 

Fueus Vesieulosus tostus, Aethiops vegeta bilis, Tangkohle, Meereichenpulver, 
Vegetabilischer Mohr, wird gegen Skrofeln und Kropf gebraucht. 

Extraetum Fuei vesieulosi. Blasentangextrakt. Aus grob gepulvertem Tang mit 
45% igem Weingeist durch Maceration, dann Perkolation und Eindampfen. Weiches Extrakt. 

Extraetum Fuei vesieulosi fluidum. Blasentangfluidextrakt. Aus 1000 g grob ge
pulvertem Tang mit 6O % igem Weingeist durch Verdrangung. Man sammelt zuerst 750 g, er
schopft mit 21 Weingeist, dann mit warmem Wasser q. s. zu 31, dampft den zweiten Auszug auf 
250 g ein, mischt beide und filtriert nach langerem Stehen. 

Corpulin, ein Mittel gegen Fettsucht, enthalt Blasentangextrakt, Cascarasagradaextrakt 
und Tamarindenmus. 

Entfettungstabletten enthalten Extr. Fuci, Extr. Cascar., Extr. Frangul., sowie Kakao 
(MHRIG). 

Fueosin-Tabletten gegen Fettleibigkeit enthalten 0,1 Extr. Fuci vesiculosi, 0,05 Extr. 
Rhei und 0,05 Extr. Cascar. sagradae. 

Fueopbyt, ein Entfettungsmittel in Form von Tabletten, solI enthalten Extr. Fuci vesi
culosi, Rad. Phytolacc., Extr. Cascar. sagrad. U O,l. 

Fueol ist ein aus jodhaltigen Meeresalgen und geeigneten PflanzenOlen hergestellter Leber
tranersatz. 

Fukusin-Entfettungstabletten. 50 Stiick enthalten 2 g Fukusin (angeblich der wirksame 
Bestandteil von Fucus vesiculosus) und 4 g zusammengesetztes Rhabarberextrakt. 

Gravidin, ein Fluidextrakt aus Fucus serratus, wird gegen das Erbrechen der Schwangeren 
empfohlen. 

Marienbader Pillen von KLEEWEIN in Krems bei Wien bestehen aus: Extr. Fuci vesiculosi 
8,0, Sal. Marienbad. natural 2,0, Natr. taurocholic. 1,0, Ingluvini, Poly. Castorei mosc. all 0,50, 
Extr. et Pulv. Cascar. sagrad. quant. sat. ut fiant pilul. Nr. 50, obduct. Sacch. et tum Argent. foliat. 

Reduetol werden Tabletten genannt, die Extractum Fuci vesiculosi und Extractum Cas
carae sagradae enthalten. 

Tablettae Extraeti Fuei veSielllosi, Entfettungstabletten, enthalten pro dosi 0,06 g 
Extr. Fuci vesiculos., 0,1 g Extr. Frangulae, 0,1 g Extr. Cascar. sagradae examarat. und Miloh
zucker. 

Veseulan-Tabletten, ala Entfettungsmittel empfohlen, sollen bestehen aus Extr. Fuoi 
vesioulosi 0,12, Podophyllin. 0,02, Extr. Rhei comp. 0,12. 

Vesolpastillen, als Entfettungsmittel empfohlen, sollen die wirksamen Bestandteile von 
Phytolaoca decandra und Fucus vesiculosus enthalten. 

Fumaria. 
Fumaria officinalis L. Papa veraceae-Fumarioideae. Erdrauch. Heimisch 
in Europa und Asien, nach Amerika eingeschleppt. 

Herba Fumariae. Erdrauchkraut. Fumitory Herb. 

fumeterre. Ackerrautenkraut. Erdkraut. Feldrautenkraut. 
Kratzheil. Rauchkraut. Taubenkerbel. 

Herbe de 

Grindkraut. 

Die oberirdischen Teile der bliihenden P£lanze. Der Stengelist glatt, ausgebreitet 
astig, kantig und hohl, tragt wechselstandige, doppelt-fiederspaltige Blatter mit 
2-3teiligen Abschnitten und langliehen oder verkehrt eiformigen, mehrspaltigen 
Zipfeln. Das ganze Kraut ist zart, kahl, grau- bis bli.i.ulichgriin bereift. Die kleinen 
kurzgestielten Bliiten in blattgegenstandigen, einfachen, lockeren Trauben; sie sind 
hell- bis purpurrot mit dunkelpurpurnem oder braunem Fleck an der Spitze. Die 
Blumenkrone doppelt so lang wie der zweibli.i.ttrige Kelch. Das obere breitere Blatt 
der vierbli.i.ttrigen Blumenkrone ist gespornt. Zwei Staubfi.i.den, jeder mit drei An
theren; eine fast kugelige SchlieJlfrucht, etwas breiter als hoch, vorne abgestutzt 
oder etwas ausgerandet, griin, einsamig. Ohne Goruch, von bitterlich salzigem 
Geschmack. 

Bestandteile. Das ala Fumarin bezeichnete Alkaloid ist Protopin, CllOH19NO" das 
in vielen Papaveraceen vorkommt. Ferner Fumarsaure, HOOC·CH:CH·COOH. 
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Anwendung. Als Blutreinigungsmittel, als Amarum, Tonicum, Diaphoreticum, Resol
vens, als Volksmittel. Der Saft des frischen Krautes wird ebenfalls als Blutreinigungsmittel, als 
augenstii.rkendes Mittel und gegen Spulwiirmer angewandt. 

Extractum Fumariae. Erdrauchextrakt. Extraotum Capni. Extrait de fume· 
terre. - Hisp.: Duroh Perkolation des Krautes mit Wasser wie Extr. Absinthii zu hE'reiten. 
Ein diokes Extrakt. - Portug.: Wie Extr. Belladonnae aquos. zu bereiten. - Ausbeute ca. 
22% (Hisp.). 

Extractum Fumariae parviflor. aquos. spiss., aus dem Kraut von F. parviflora be
reitet, solI ein Speoifioum gegen Lepra, Krebs, Ekzeme usw. sein, auoh als Laxans und Diureticum 
empfohlen. Dosis 0,5-2,0 g. 

Sirupus Fumariae. Sirop de fumeterre (Gall.). Wie Sirupus Adianthi (Gall.) zu bereiten. 

Acidum fumaricum. FumarsiLure. HOOC·CH:CH·COOH. Mol.-Gew. 116. 1st im Kraut 
von Fumaria offioinalis enthalten, ferner im islii.ndischen Moos, in verschiedenen Schwam
men (Agaricus piperatus, Boletus pseudo-igniarius u. a.), im Kraut von Glaucium 
luteum, Corydalis bulbosa. 

Da1'stellung. Man fallt aus dem Saft oder dem wasserigen Auszug des Krautes von Fu
maria officinalis die Saure durch Zugabe von Bleiacetat als fumarsaures Blei, das durch Kristal
lisation aus siedendem Wasser gereinigt wird. Man verteilt das Bleisalz dann in Wasser, zersetzt 
es unter Erwii.rmen durch Einleiten von SchwefelwaBBerstoff, filtriert und dampft das Filtrat zur 
Kristallisation ein. Kiinstlich kann die Fumarsaure erhalten werden durch Erhitzen der Apfel
saure auf 150 o. 

Eigenschajten. Farblose Prismen, Nadeln oder Blatter, bei 200 ° ohne zu schmelzen 
fast unzersetzt sublimierend. 

Fungus. 
Fomes fomentarius (L.) FRIES (Polyporus fomentarius FRIES). Hymeno
mycetes-Polyporaceae. Ein in fast ganz lfitteleuropa an Buchen, Birken 
und Eichen vorkommender Pilz. 

Fungus Chirurgorum. Wundschwamm. Surgeon's Agaric. Aga
ric de chene. Agaricus (Boletus) Chirurgorum. Fungus (Boletus) igni
arius praeparatus. Agaricus praeparatus. Agaricus (Boletus, Fungus) 
quercinus. Feuer- (Blut-, Zunder-) Schwamm. Touchwood. German Tinder. 

Der halbkreisformige oder fast dreieckig-hutformige, seitlich der Stammober
flache angewachsene Fruchtkorper. Bis 30 cm breit, an der Anhaftungsstelle bis 
20 cm dick, mit breiter Seite aufsitzend. von korkartiger Konsistenz, oberseits ge
wOlbt, kahl, mattgrau bis gelbbraun, mit konzentrischen dunkleren Zonen, unter
seits flach, rostfarben und feinporig. Die allein gebrauchliche weiche, lockere, zimt· 
braune, mittlere Gewebeschicht wird aus dem Fruchtkorper herausgeschnitten und 
durch Macerieren in Wasser, Trocknen und Klopfen in eine weiche und lockere Platte 
verwandelt. - Unter dem Mikroskop zeigt die Droge nur braune, dickwandige, 
lockere Hyphen. 

Der Wundschwamm kommt meist aus den Karpathenlandern, Bohmen, Polen, 
Thiiringen und Schweden in den Handel. Fiir die Verwendung als Zunder trankt 
man den bearbeiteten Schwamm mit Salpeterlosung und trocknet ihn. Ein solcher 
Feuerschwamm wird von den Arzneibiichern verworfen, laBt sich aber im Notfal1e 
durch sorgfaltiges Auswaschen mit Wasser, Ausdriicken und Trocknen zur Wund
behandlung verwendbar machen. 

Guter Wundschwamm ist weich und dehnbar, verglimmt angeziindet ohne 
Gerausch und ohne Funkenspriihen und nimmt leicht und reichlich Wasser auf; 
wird letzteres abgepreBt und eingedampft, so darf es nur einen geringen Riickstand 
hin terlassen. 

Ve1'wechslungen. Der aus Fomes igniarius L., Weidenschwamm (auf Pflaumen. 
baumen, Apfelbaumen, Weiden wachsend) hergestellte Feuerschwamm ist viel harter. Ebenso 
auch der aus Fomes marginatus FR. hergestellte. 
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Anwendung. AlB blutstillendes Mittel bei kleinen Wunden, z. B. Blutegelbissen. 
Fomitin ist ein auf kaltem Wege gewonnenes Fluidextrakt aua Fomes einnamomeus und 

F. fomentariuB, das bei Blasenleiden, Dismenorrhoe, Hamorrhoiden new. angewandt wird. Dosis 
1-2 EBloffel vall. 

Elaphomyces granulatus FR. [E. cervinus (PERS.) SCHROETER]. "Euasco· 
mycetes-Tuberaceae-Elaphomycetaceae. Hirschbrunst. Ein in Wal
dungen unter Kiefern und Fichten, seltener Eichen und Buchen, schmarotzender Pilz. 

Fungus (Boletus) cervi nus. Hlrschbrunst. Tubera cervina. Hirschkugeln. Hirschpilz. 
Hirschschwamm. HirschtriiffeI. 

Der Fruehtkorper ist kugelig, bisweilen mit Eindriieken versehen, hasel- bis walnuBgroB, 
auBen sehmutziggelblieh bis braun, wird beim Troeknen nieht runzelig. 1m Innern der harten, 
nieht aufspringenden, meist dieht stumpfwarzigen Sehale eine dunkelviolette, fast schwarze, 
mit helleren Capillitiumfasern vermengte Sporenmasse. Die Sporen unter dem Mikroskop als 
kugelige, braunrotliehe, verhiiltnismaBig groJ3e (etwa 35 p) Zellen. Die Hiille laBt zwei Schichten 
erkennen, eine auJ3ere, aus parallel der Oberflache gelagerten Hyphen, die um die Warzen strahlig 
angeordnet sind, und eine innere, die ein aus dieht verfilzten Hyphen zusammengesetztes, farb
loses Scheinparenchym bildet. Giltrocknet ohne Gilruch, von fadem, bitterlichem Gilschmack. 

Besfandfeile. Rine Zuckerart (C12H 220 U + 2H20), Mannit, Mykose, Meta
pektinsaure. Farbstoff, Salze. Nach LUDWIG und BUSSE Mykodextrin und Mykoinulin, 
die von dem gewohnlichen Dextrin und Inulin verschieden sind. 

Anwendung. Der Pilz wird von Landleuten als Brunstmittel fiir Rinder und Schweine 
zu 50-60 g verwendet. Man zerstoJ3t ibn und verwendet nur den pulverigen Inhalt. entweder 
in Getrii.nk oder in Form einer Latwerge. Als Brunstpulver dient auch eine Mischung der Sporen
masse mit Zimtpulver oder mit Pulvis aromaticus. 

Fungus Laricis siehe Agaricus, S. 326. 

Furfurolum. 
Furfural. Furfuraldehyd. Brenzschleimsaurealdehyd. Furanaldehyd. Furol. 
C4HaO·CHO. Mol.-Gew.96. 

Das Furfurol, ein Abkommling des Furfurans, entsteht beim Erhitzen von 
Pentosen mit Salzsaure oder verd. Schwefelsaure. Es ist zuerst aus der Weizen. 
kleie durch Erhitzen mit verd. Schwefelsaure dargestellt worden und bat daher den 
N amen erhalten (furfur = Kleie). Es ist aucb im FuselOl entbalten. 

HC CH 

HC~)CH 
o 

Furfuran. 

HC CH 

HcI-' -lIc " C{H y ~O 
Furfurol. 

Da'l'sfellung. 1 T. Weizenkleie wird mit einer Mischung von 3 T. Wasser und 1 T. konz. 
Schwefelsii.ure destilliert, bis 3 T. iibergegangen sind. Man neutralisiert das Destillat mit Natrium
carbonat und sii.ttigt es mit Kochsalz. Hierdurch wird das Furfurol abgeschieden (anegesalzen). 
Zur Reinigung behandelt man es mit sehr verdiinnter Schwefelsii.ure unter Zusatz kleiner Mengen 
von Kaliumdichromat, entwii.ssert es mit Calciumchorid und rektifiziert es wiederholt im Wasser
stoffstrom. Auebeute etwa 3% der Kleie. 

Eigenschajfen. Frisch destilliert ist es eine klare, farblose Fliissigkeit von aro
matischem Geruch (zugleich nach Zimtol und Bittermandelol riecbend); an der Luft 
und im Licht farbt es sich bald gelb bis braun, scblieBlich gebt es in eine teerartige 
Masse iiber. Spez. Gew. (15 0 ) 1,165, Sdp. 160-1620. Es ist in 12 T. Wasser loslich, 
in Alkohol und in lther sehr leicht loslich. 

Das reine Furfur 01 wird in Rohrchen in den Handel gebracht, die mit Wasserstoff 
gefiillt und zugeschmolzen sind. Es empfiehlt sich, den Inhalt eines solchen Rohrchens 
sogleich zur Herstellung der als Reagens verwendeten 2prozentigen alkoholischen 
LOsung zu verbrauchen, die lange Zeit haltbar ist. Leichte braunlicbe Farbung 
macht das Furfurol nicht unbrauchbar. 
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AufbewahTUng. Vor Licht geschiitzt in zugeschmolzenen Glasern. 
Anwendung. Ais Reagens zumNachweis von Sesamol in andernOlen (von Margarine inder 

Butter). 

Galanga. 
Alpinia officinarum HANCE. Zingiberaceae-Zingibereae. Galgant. Hei
misch urspriinglich wahrscheinlich an der Siidkiiste und Ostkiiste der chinesischen 
Insel Hainan, kultiviert auf Hainan, der gegeniiberliegenden chinesischen Halbinsel 
Leitschou und den benachbarten Kiisten, ferner in Siam. Weitere Stammpllanzen 
fiir Galgant sind Alpinia calcarata ROXB. (China) und A. zingiberina HOOK. 
(Siam). 

Rhizoma Galangae. Galgant. Galangal Root. Galanga de la 
Chine. Rhizoma (Radix) Galangae minoris. Galanga minor. Fieberwurzel. 
Galgantwurzel. 

Der Wurzelstock wird von 4-5, besser 10jahrigen Pflanzen entnommen, miilt 
dann etwa 1 m, wird gewaschen, frisch zerschnitten, an der Lnft getrocknet. Die 
Droge besteht aus 5-10, meist bis 6 cm langen, bis 2 cm dicken, zylindrischen, oft 
kniefiirmig gebogenen, zuweilen verastelten oder mehr oder weniger gegabelten 
Stiicken. An jedem Stiicke sind die zwei breiten Schnittflachen des eigentlichen 
Rhizomteiles und mehrere kleine Narben der entfernten diinneren Rhizomzweige 
erkennbar. Auilen kupferrot, der Lange nach fein gestreift und durch fast ringsuID 
laufende, schmale, wellige, weiilliche, oft gefranste Niederblattscheidenreste in un
regelmailigen Abstanden geringelt. Der Bruch zahe, faserig, zimtfarben. Von aro
matischem Geruch und eigenartig brennend gewiirzhaftem Geschmack. Stapelplatze 
der Droge sind an erster Stelle Hoichow auf Hainan, daneben in etwas geringerem 
Maile Hankow und Schanghai. 

Mikroskopisches Bild. Eine kleinzellige, braune, haarlose, oft mehrschichtige 
Epidermis. Die an Breite mindestens dem Durchmesser des Zentralzylinders gleichkommende 
Rinde aus derbwandigen, porosen Parenchymzellen mit eingestreuten braunen, verkorkten Sekret
zellen. Die nicht sehr zahlreichen GefaBbiindel der Rinde collateral, mit einer Faserscheideumgeben. 
Die nicht sehr deutliche Endodermis aus diinnwandigen, starkefreien ZeUen. 1m Zentralzylinder 
die GefaBbiindel sehr zahlreich, collateral, von einer gelben Faserscheide umkleidet, die bei den 
an die Endodermis grenzenden, hier besonders zahlreichen und eng beisammenliegenden Biindeln 
meist aneinanderstoBen. An ihrer AuBenseite sind die der Endodermis anliegenden Biindel ohne 
Faserscheide. 1m Parenchym reichlich Starkemehl. Die Korner sind keulenformig, stabformig, 
zuweilen etwas gebogen, mit dem Kern am dickeren Ende, 25-40 fl groB. Daneben kommen 
kleinere rundliche, ovale, auch aus bis vier Teilkornchen zusammengesetzte Komer vor. Die 
keulenformigen Kiirnchen sind das am meisten charakteristische Element der Droge. In der Um
gebung der GefaBbiindel, in der Nahe der verhaItnismaBig wenigen Netz- bzw. Treppen- und Tiipfel
gefaBe kleine langgestreckte Sekretzellen mit unverkorkter Wandung und tiefbraunem Inhalt 
( Gerbstoff). 

Pulver. Reichlich derbwandiges, poroses, starkehaltiges Parenchymgewebe mit zer
streuten braunen verkorkten Sekretzellen; die Starkekiirner keulenfiirmig, 25-40 fl groB, 
deutlich exzentrisch geschichtet, das Starkezentrum im dickeren Ende. Kein Kork, die 
Epidermis kleinzellig, braun, ohne Haarbildungen, oft mehrschichtig, mit Spaltiiffnungen. Netz
bzw. Treppen- und TiipfelgefaBe; reichlich dickwandige gelbe Sklerenchymfasern; in der Um. 
gebung der GefaBe kleine braune, gestreckte, unverkorkte Sekretzellen (Gerbstoff). 

Bestandteile. 0,5-1 % atherisches 01, Starke etwa 20-25%, Asche (manganhaltig) 
etwa 3,5-4%, Ferner 0,06-0,08% Kampferid, C16H 120 6 + H 20, etwa 0,1 % , Galangin, 
C15HIOOs+H20, und Galanginmethylather, C15H9(CHa)05' Das von JAHNS auBerdem an
gefiihrte Alpinin ist nach TESTONI ein Gemisch von Kampferid und Galangin. Kampferid 

/0-C-C6H,OCHa. Es bildet schwefelgelbe Kristalle, 
ist Trioxy-methoxyflavon, (HO)sC6H, II 

"CO·CH . 
/O-C • C6HS' Gelbe Kristalle. 

Smp. 121-1220. Galangin ist Trioxyflavon, (ROhCR, II 
'CO·CH 
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<O-C'C6HS . 

Smp.217-21So. Das Flavon, C6 H4 II ,ist die Grundsubstanz einer Reihe von 
CO·CH 

gelbgefarbten Pflanzenstoffen. 
AufbewahTung. In gut schlieBenden GefaBen. 
Anwendung. Als Gewiirz, als magenstarkendes und die EBlust anregendes aromatisches 

Mittel innerlich zu 0,5-1,0-1,5 g; ala Kaumittel; vielfach auch in der Tierheilkunde. Das Pulver 
ist als Verfalschung des Pfeffers vorgekommen. 

Oleum Galangae. Galgant61. Oil of Galangal. Essence de galanga. 
Gewinnung. Durch Destillation der zerkleinerten Wurzel mit Wasserdampf. Ausbeute 

0,5-1%. 
Eigenschajten. Griinlichgelbes OJ von campherartigem Geruch, Geschmack schwach 

bitter, hinterher etwas kiiblend. Spez. Gew. 0,915-0,921 (15 0); an - 1 0 30' bis -5 0 30'; nn20. 
1,476 bis 1,4S2; S.·Z. bis 2, E.·Z. etwa 14, mischbar mit l/Z Vol. und mehr Weingeist von 90 Vol .• %. 
klar liislich in 10-25 Vol. Weingeist von SO Vol.· %. 

Bestandteile. d.a.Pinen, C1bH18• Cineol, C1oH1SO, 25 0/ 0 Eugenol, C1oH 120 Z' Ses· 
quiterpene C16H z4, vermutlich auch Cadinen, C16Hz4, ein Kiirper von der Zusammensetzung 
ClOH180, ein Sesquiterpenhydrat, C15H z80. 

Tinctura Galangae. Galganttinktur. - Erganzb.: Aus 1 T. grob gepulverter 
Galgantwurzel und 5 T. verdiinntem Weingeist (60 0/ 0 ) durch MacAration. 

Eau d'Orval. 
Orvalstropfen. 

Tinctur. aromatic. 60,0 
Tinctur. Galangae 
Tinctur. Aurant. cort. 
Tinctur. Calami aa 10,0 
Spiritus Juniperi 20,0 
Olel Foeniculi 
Ole! Anis! ail gtts. V. 

Teeliiffelwe!se lnit Wein zu nehmen. 
Goldbalsam, roter, der Kiinigst'er Olititenhiindler. Je IS0.0 Galgant, Nelken, Zedoaria, 

je 90,0 Salbei und rotes Sandelholz, je 60,0 MuskatnuB, weiBer Senf. Alkanna, 45,0 Drachenblut, 
30,0 Kalmus, 12 I SOO/oiger Weingeist, je 10,0 Campher und Citronenal. 

SCHLEITHNERs BeatriceIikiir. Ein mit Lavendel., Nelken·, Ginsengal (1) und Perubalsam 
versetzter weingeistiger Auszug aus Galgant, Baldrian, Enzian, Rhabarber, Chinarinde und Myrrhe. 

Alpinia galanga WILLD., kultiviert auf dem gesamten hollandisch.ostindischen 
Archipel, liefert Rhizoma (Radix) Galangae majoris, Galanga maj or, 
groBer Galgant. Man unterscheidet von dieser Pflanze zwei Varietaten, eine, deren 
Wurzel eine gelbweiBe Epidermis besitzt, und eine zweite mit roter Epidermis. Nur die 
letztere findet medizinische Verwendung, wird aber im europaischen Handel nur selten an
getroffen. Bei dieser ist das Rhizom bis 4 cm dick, walzenrund, heller gefarbt, innen hellbraun, 
zum Teil graugelblich und fast weiBlich und weniger aromatisch. Die Sekretzellen sind spar
licher, die Faserbelege um die GefaBbiindel schwach entwickelt, die einzelnen Fasern dunn. 
wandiger. Die Starke ist anders gestaltet, zwar keulenfiirmig mit dem Nabel am dickeren Ende. 
aber erheblich schlanker, kleiner, bis 20 fl lang und 5 fl breit. 

Das Rhizom vom Alpinia j aponica MIQ. ist nur wenig aromatisch, das der 
siamesischen Alpinia zingiberina HOOK. dagegen mehr. Der Wurzelstock von 
Alpinia nutans Rosc., Indischer .A.rchipel, Alpinia Allughas Rosc., Ostindien, 
und Alpinia pyramidata BL., Java, sollen eine schlechtere Sorte des kleineren 
Galgant liefern. Kaempferia Galanga L., Indien, liefert ein als Gewiirz dienendes 
Rhizom, das friiher dem offizinellen Galgant beigemischt gefunden sein soli. 

Galbanum. 
Galbanum. Galbanum. Gummiresina Galbanum. Mutterharz. Mutter
gummi. Galbensaft. Das Gummiharz verschiedener Ferula-Arten. 

Ferula galbaniflua BOISSIER et BUSSE (Peucedanum galbanifluurn BAILL.), 

vom Demawend bis Afghanistan. Ferula Schair BORSZCZOW, am Syr-Darja 

bei Tschardara. Chiwa usw., solI das feste, persische Galbanum liefern. Ferula 
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rubricaulis BorSSIER (Peucedan urn ru brica ule BOISS.), in Siidpersien; nach 

SCHUMANN mit F. Schair identisch. Ferula ceratophylla REGEL et SCH1tiALHAUSEN, 
in den Gebirgen Turkestans, ist zweifelliaft, liefert ein durchsichtiges, dem Galbanum 
ahnliches Gummi an den Blattern und zwischen den Dolden. Umbelliferae
Peucedaneae. 

Das in langen schizogenen Sekretbehaltern sowohl in den zahlreichen mark
standigen Biindeln der Stengel, wie auch im Mark und in der Rinde der Pflanzen 
vorkommende Harz wird gewonnen, indem man das meist freiwillig am Grunde des 
Stengels und der Blattscheiden, aber auch durch fortschreitendes Wegschneiden 
des Stengels dicht oberhalb der Wurzel austretende Gummiharz einsammelt. In den 
meisten Fallen findet eine Verwundung nicht statt. 

Friiher kam die Droge auf dem Landwege iiber Orenburg und Astrachan nach 
RuBland, jetzt kommt sie direkt von Kleinasien oder iiber Bombay in den Handel. 

Nur eine reine, aus Kornern oder aus Stiicken mit vielen Kornern bestehende 
Ware ist pharmazeutisch zulassig. 

Eigenschajten. Galbanum bildet entweder rundliche, erbsen- bis walnuB
groBe, unregelmaBige lose oder zusammenklebende, matte oder firnisartig harz
glanzende Korner von braunlichgelber oder hellgelber, oft schwach griinlicher Far
bung = Galbanum in Kornern, Galbanum in granis (lacrymis), oder aber 
eine ziemlich gleichartige, formlose, griinlich-braune, durchscheinende, leicht er
weichende Masse, die Korner ersterer Art, sowie stets Fragmente der Stamm
pflanzen einschlieBt = Galbanum in Massen, Galbanum in massis (pla
cen tis). (Die letztere Sorte ist zwar unreiner und nicht offizinell, enthalt aber viel 
atherisches 01, ist deshalb fiir pharmazeutische Zwecke brauchbar, doch sind die 
Pflanzenreste vorher zu entfernen.) Auch auf der frischen Bruchflache erscheinen 
GalbanumkOrner gelblich oder gelblich weiB, nie rein weiB. 

Der Geruch ist eigentiimlich und stark gewiirzig, widerlich, der Geschmack bitter. 
aromatisch, widerlich, nicht eigentlich scharf, an Terpentin erinnernd. 

Mikroskopisch betrachtet zeigt Galbanum eine homogene Grundmasse, in die 
zahlreiche kleine Kornchen (Harz) und Tropfchen (01) eingebettet sind. 

P ul v er. Um Galbanum zu pulvern, trocknet man ausgelesenes, von anhangenden Pflanzen
teilen befreites Gummiharz zuvor bei hochstens 30 0 oder wahrend 8 Tage iiber gebranntem Kalk. 
Man pulvert es bei moglichst niederer Temperatur und verwahrt das Pulver in gut verschlossenen 
GefaBen an einem kiihlen Ort iiber Kalk. 

Che1nische Erkennung. Man erhitzt etwa 0,1-0,2 g zerriebenes Galbanum mit 
etwa 2 ccm Salzsaure (25 % Hel, die von der Germ. vorgeschriebene rauchende Salzsaure ist nicht 
notig) kurze Zeit zum Sieden, gibt dann etwa 10 ccm Wasser hinzu, filtriert und iibersattigt das 
Filtrat mit Ammoniakfliissigkeit (etwa 5 ccm). Die Fliissigkeit zeigt dann eine starke blaue 
Fluoreszenz. Die Reaktion beruht auf dem Vorhandensein von Umbelliferon (Oxycumarin), 
sie tritt auch ein bei Asa foetida, nicht aber bei Ammoniacum. 

Nach Helv. soll sich die Salzsaure beim Erhitzen mit Galbanum violettrot farben. Diese 
Farbung geben nicht aile Handelssorten. Nach Germ. sind auch die Sorten zuliissig, die keine 
Violettfarbung mit Salzsaure geben. Nach Helv. soil auch ein weingeistiger Auszug des Gal
banums nach Zusatz von Salzsaure sich beim Erhitzen violett farben. 

Bestandteile. Atherisches 01 5-22%, ferner Harz 50-65%, Gummi und Ver
unreinigungen. Das Harz enthalt etwa 0,25 0/ 0 freies Umbelliferon, etwa 50 0/ 0 Galbaresino. 
tannol und etwa 50 0/ 0 Umbelliferon·Galbaresinotannolather. Der Gehalt an Asche 
ist infolge von Verunreinigungen und Verfalschungen mit Sand usw. sehr weohselnd. Reine 
Korner geben nur sehr wenig Asche, 0,3-0,5 %' zusammengeklebte Korner und besonders G. 
in massis erheblich mehr. In der Handelsware sind bis iiber 30 % Asche gefunden worden. 

Galbaminsaure, die von HmSCHSOHN angegeben wird, ist nach TSCHIRCH und KNITL 
nicht vorhanden, nach WIESNER soil die Angabe HIRscHSOHNS aber zu Recht bestehen, d. h. 
einige Sorten Galbanum sollen auch Galbaminsaure enthalten. 

PTUjUng. a) Werden 5 g Galbanum mit siedendem Weingeist (je etwa 20 ccm) 
ausgezogen, so dad das Gewicht des unloslichen Riickstandes (bei 100 0 getrocknet) 
hochstens 2,5 g betragen (Germ., Helv.). - b) Beim Verbrennen diirfen hochstens 
10% Asche hinterbleiben (Germ., Helv.). 
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Die zur Priifung des Galbanums vorgesehlagene Bestimmung der Saurezahl und Ester
zahl hat wenig praktisehen Wert, da die Zahlen infolge der ungleiehmaBigen Besehaffenheit 
des Gummiharzes sehr groBe Sehwankungen zeigen. 

Anwendung. Innerlieh friiher bei Luftriihrenkatarrh, eiterigen Entziindungen der 
Harnwege, aueh als Menstruationsmittel, als Emulsion (Lac Galbani) oder in Pillen. Jetzt nur 
noeh auBerlieh zu erweiehenden und gelinde reizenden Pflastern hei Driisenansehwellungen, 
Geschwiiren, Rheumatismus, Hiihneraugen. Teehniseh zu Kitten. 

Ais Ersatz fiir Galbanum empfiehlt THOMS das Laretiaharz von Laretia aeaulis 
GUILL. et HOOK, Umbelliferae, Chile. Enthalt gleichfalls Umbelliferon sowie ein bei 160 0 

iibergehendes Terpen. Es gibt die Salzsaure-Reaktion schwacher als Galbanum. 

Galbanumdepuratum. Gereinigtes Galbanum. Galbanum purifie. 
- Gall.: Wie Ammoniaeum depuratum (S. 383) zu hereiten. - Naeh DIETERICH: 1000 T. 
grob gepulvertes Galhooum durchfeuehtet man mit 250 T. Weingeist (900/ 0 ), laBt in gut ver
sehlossenem GefaB 12 Stunden stehen, erhitzt dann auf 500 und knetet so lange dureh, bis 
aile Gummiharzzteile sieh gelost hahen. Dann fiigt man 500 T. Weingeist hinzu und reiht die 
Misehung dureh ein feines Metallsieb. Den Riiekstand erhitzt man auf 900 und wiederholt das 
Kneten. Dann miseht man wieder 250 T. Weingeist zu und reibt durch das Sieb. Die gemisehten 
durehgesiehten Massen gieBt man naeh dem Absetzen von dem sandigen Bodensatz ah und dampft 
unter standigem Rilhren (!) so lange ein, bis die Masse naeh dem Erkalten sprode erscheint und 
sieh zerreihen laBt. Man rollt nun auf nassem Pergamentpapier aus und hewahrt die in gleiehes 
Papier eingewiekelten Rollen kilhl auf. - Ausbeute ca. 75%' 

Emplastrum Galbani. Galbanum Plaster (Nat. Form. Appendix.). Zu bereiten aus 
16 T. Galhanum, 2 T. Terpentin, 6 T. Fiehtenharz und 76 T. Bleipflaster (Amer.). 

Tinctura Galbani. Galbanumtinktur. 1 T. gestoBenes Galhanum wird bei gelinder 
Warme mit 5 T. 87 0/ oigem Weingeist ausgezogen. 

Tinctura Galbani aetherea. 1 T. gepulvertes Galbanum, 10 T. Atherweingeist. 

EmpJastrum diaehyJon fuscum. 
Brauner Diakel. Braunes DiaehyJon

pfiaster. Gummipfiaster. Brannes oder 
geJbes Zug- und Heilpfiaster. 

FUr den Handverkauf. 
1. Sebi taurini 20,0 
2. Resinae Pini 40,0 
3. Cerae fla vae SO,O 
4. Emplastr. Lithargyr. 650,0 
6. Ammoniaei pulv. 15,0 
6. Galbani pulv. 50.0 
7. Terebinthinae SO,O 
S. Aquae 40,0 
9. Oehrae fuscae plv. 25,0. 

Man schmilzt 1-4, ebenso 5-11. miseht beide und 
fligt 9 hinzu. In Stangen auszurollen. 

Empla.trum dlaehylon gummatum. 
Empilltre diaehylon gomma (Gall.). 

1. Lithargyri pulv. 
2. Adipis suilli 
3. Ole! Olivarum 
4. Aquae 
5. Cerae fla vae 
6. Resinae Pini Burg. 

aa 620,0 
1250,0 

7. 'fereblnth. lariein. aa 120,0 
S. Ammoniaci 100,0 
9. Galbam 100,0 

10. Olel Terebinthinae 60,0. 
Man kocht 1-3 mit 4 zum Pflaster und !aGt 

4 zum gr6Bten Tell verdampfen. Daun emul
giert man S-10 mit 1000,0 Wasser, seiht durch, 
dampft zu Houigdicke eiu, mischt mit dem 
Pflaster uud fligt 5-7 geschmolzen uud durch
geseiht hiuzu. Gibt auf Leinwaud gestricheu 
den Sparadrap cum diachylo gummato 
(Gall.). 

Emulslo Galbant. 
Galbanum-Emulsion. 

Siehe unter EmulslOnen S. 1205. 

Emplastrum Galbanl. 
Mu tterharzpflaster. 

1. Cerae flavae 
2. Resinae Pini aa 5,0 
3. Galbani depurati 20,0 
4. Terebinthinae 10,0. 

Man schmi!zt 1 mit 2, 3 mit 4 und mischt. 

Emplastrum Galbani compositum Phocbl. 
Zusammengesetztes Galban umpfiaster 

nach PHOEBUS. 
Opii pulverati 5,0 
Aquae 2,0 
Camphorae tritae 10,0 
Ammon. carbon. pyro·oleos. 5,0 
OIei Cajeput! 3,0 

mischt man uud fligt es unter stetem Riihren zu 
geschmolzenem 

Emplastr. Galbani eroeat. 75,0. 

Emplastrum Galban! erocatum (Ergiinzb.). 
Safranhaltiges Galbanumpflaster. 

1. Emplastri Lithargyri SO,O 
2. Cerae flavae 25,0 
3. Resinae Pini 
4. Terebinthinae aa 10,0 
5. Galban! ' 72.0 
6. Croci subti!. pulv. 3,0. 

Man schmi!zt 1-2, ebeuso 3-5, miseht und fUgt 
6, mit etwas Weingeist angerieben, hinzu. 

Pilula Galbanl composlta (Brit. 189S). 
Compound Pill of Galbanum. 
Compound Pill of Asafetida. 

Asae foetidae 
Galbani 
Myrrhae aa 50,0 
Sirupi Glueosi 25,0. 

Man sehmilzt im Wasserbad und riihrt bis zur 
Pillenkousistenz. Dosis 0,25-0,5. 

Oleum Galbani. GalbanumOi. Galbanum gibt bei der Destillation mit Wasserdampf 10-22 % 
gelbliehes 01. Spez. Gew. 0,905-0,955 (15°); aD _10° bis + 20°; nD2o· 1,494-1,506. Nach 
HmSCHSOHN dreht das 01 aua persischem Galbanum reehts, aus levantinischem links. (Nach 
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HOLMES stammt alles Galbanum aus Persien.) Es enthiiJt d.a.Pin~n, ClOH18, p.Pinen, Ca. 
dinen, C15H2t, Myrcen, ClOH1S' eine Substanz ClOH180 (vermutlich ein Keton), einen tertiaren 
Sesquiterpenalkohol Cadinol, C16HSSO. 

Galega. 
Galega officinalis L. Papilionaceae-Galegeae. Geisraute. Reimiseh in 
Mittel. und Siideuropa, in Garten kultiviert. 

tlerba Galegae. Geisrautenkraut. Common Goat's Rues. Rerbe de lava. 
nase. Rerba. rutae eaprariae. Bockskraut. Geisklee. Galei. Pockenraute. Sueht. 
kraut. Ziegenraute. 

Der Stengel aufrecht, glatt. die Blatter abwechselnd, unpaa.rig gefiedert und 15-20 cm 
tang. Die 13-15 etwa bis 5 cm langen und 2-6 mm breiten Fiederblattchen sind kurz gestielt, 
eilanglich oder lanzettformig, ga.nzrandig, spitz, stumpf oder ausgerandet, kahl oder nur wenig 
behaart, hochgriin, einnervig und zeigen zahlreiche unter sehr spitzem Winkel entspringende feine, 
gerade verlaufende und knapp am Rande anastomosierende Sekundarnerven. Die kleinen wei Ben 
bis violettblauen Bliiten am Ende der Stengel und Zweige in reichbliitigen, langgestielten, blatt· 
winkelstandigen aufrechten Trauben. Schmetterlingsbliite. Geruchlos, von bitterem, etwas 
herbem Geschmack. 

Bestandteile. Bitterstoff, Gerbstoff. 
Anwendung. Das Kraut wurde friiher in der Volksmedizin schon als Galactagogum, 

auch als Harn. und schweiBtreibendes Mittel angewandt. Von BERINGER und von anderer Seite 
ist die Wirkung des Krautes als Galactagogum bestatigt worden. Verwendet wird ein AufguB 
10:200 oder meist das Fluidextrakt zu 0,3-0,6 g. Auch ala Sirup, Elixir und Tinktur wird es, 
besonders in Frankreich, angewandt. 

Elixir Galegae. 200 T. Tinctura Galegae, 80 T. Sirupus simplex und 30 T. Tinotura Foeni· 
>culi werden gemischt. 

Extractum Galegae aquos. siccum wird aus dem ga.nzen, frisch gesammelten und getrock. 
neten Kraut von Galega offioinalis bereitet. Man gibt das Extrakt 2-4mal taglich zu 0,5-1,0 g 
in Form von Sirup, Mixtur oder Pastillen. 

Extractum fluidum Galegae. Man befeuohtet 1000 g des grob gepulverten Krautes mit 
J)OO g Spiritus dilutus, gibt die Masse in einen Perkolator, iibersohichtet mit Spiritus dilutus, liiBt 
2-3 Tage macerieren, perkoliert mit Spiritus dilutus und stellt die ersten 900 com des Perkolats 
beiseite. Dann wird weiterperkoliert und in iiblicher Weise ein Fluidextrakt 1: I hergestellt. 

Simpus Galegae. Extract. Galegae fluid. 15 ccm, Sirup. simpl. 105 ccm, 01. Foeniculi 1 ccm. 
Tinctura Galegae wird 1+ 5 mit verdiinntem Weingeist durch Maceration hergestellt. 

Sirupus galaetagogus. 
Mlichtreibender Sirup. 

Extr. Ga\egae aquos. 
Calc. chlorhydrophosphoric. 
Tinct. Foeniculi rut 10,0 
01. Cumlni gtts. XV 
Sirup. simp!. 400,0. 

M. S. Taglieh viermal einen EBUlffel voU. 
Galegol wird durch Extraktion des Krautes, Eindampfen des erhaltenen Extra.ktes und 

Granulieren mit Milohzuoker gewonnen. Ala Galactagogum empfohlen. 

Galeopsis. 
Galeopsis ochroleuca LAMAROK. Labiatae-Stachyeae-Lamiinae. GroB
bliihender Hohlzahn. In Mittel. und Siideuropa auf lekern und sandigen Fluren 

sehr haufig. 

Herba Galeopsidis. Hohlzahnkraut. Herba Galeopsidis grandiflorae 
( ochroleucae). 

Die oberirdisehen Teile der bliihenden Pflanze. Der stumpf.vierkantige, bis 
45 em hohe Stengel ist wie die Blatter weiehhaarig, oft purpurn gefiirht, unter den 
Knoten nieht verdiekt; er tragt gekreuzt.gegenstandige, bis 5 em lange, gestielte, 
in den Blattstiel verschmalerte, eiformige bis lanzettliche, spitze, von der Mitte bis 
zur Spitze grob gesagte, am Grunde ganzrandige Blatter. Die etwa 3 em langen 
Bliiten stehen in aehselstandigen, 6-10 hliitigen Scheinquirlen; sie hahen einen 

Hager, Handbuch. I. 84 
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kurzen, stachelspitzigen, driisig behaarten Kelch und eine drei- bis viermalliingere. 
bleichgelbe, zottig behaarte, zweilippige Blumenkrone mit weiBer, am Grunde mit 
einem schwefelgelben Fleck gezeichneter Unterlippe. Der Geruch ist schwach, der 
Geschmack salzig-bitterlich. 

Mikroskopisches Bild. Die Behaarung der Blatter wird von einfachen, meist zwei
zelligen, starkwandigen, zart warzigen, spitzen Gliederhaaren, Kopfchenhaaren und Oldriisen 
vom Typus der Labiatendriisenschuppen mit 4-8zelligem Kopf und solche mit einem 16-32zel. 
ligemKopf gebildet. 1m Stengel groBzelliges, nach innen hohles Mark und eingeschlossener Holzring. 

Verwechslungen. Galeopsis ladanum L., schmalblatterige Hanfnessel. 
Blatter schmaler, matter, mehr dunkelgriin, langlich.lanzettformig, Gliederhaare kiirzer, Driisen
haare selten oder nicht auf ausgewachsenen Blattern; Bliiten kleiner, etwa doppelt so groB als del' 
Kelch und purpurfarben. Galeopsis versicolor CURT. Stengel borstig, an den Kanten auf
getrieben; Blatter langgestielt, breit-eiformig, rauhhaarig durch lange, bis fiinfzellige, sehr stark
wandige und groBwarzige Gliederhaare. Blumenkrone gelblichweiB, Unterlippe gelb mit einem 
groBen violetten Fleck. Galeopsis tetra hit L., Stengel sehr rauhhaarig mit abwartsstehenden 
steifen Haaren. Blatter bis 10 cm lang, bis 4 cm breit, rauhhaarig; Bliiten rosarot und kleiner. 
Lamium purpureum L., L. maculatum L., Galeobdolon luteum HUDS. haben herz
formige oder eirunde Blatter. Stachys recta L., Blatter und Stengel mit abstehenden Haaren 
Blumenkrone kaum langer als der Kelch. 

Bestandteile. Bitterstoffe, Harz 
Anwendung. Gegen Husten und Katarrh zu 20-30 g taglich im AufguB. Unter der 

Bezeichnung Blankenheimer Tee, LrnBERsche Krauter, Auszehrungs-Gesundheits
Schwindsuchtskrauter und andern Namen ist das Kraut gegen Schwindsucht angepriesen 
worden. 

BROCKHAUS' Mittel gegen Lungenschwindsucht, Brockhaustee und BROCKHAUS' 
Johannistee besteht aUS Blattern und Bliiten von Galeopsis ochroleuca. Der Ortsgesundheitsrat 
in Karlsruhe warnte vor dem Mittel. 

Danosanum, Dr. med. J. SCHAFFNERS Brustreinigungspulver, ist ein mittelfeines Pulver 
aus Herba Galeopsidis ochroleucae. (JUCKENACK und GRIEBEL.) 

Herbosanum, ein Teegemisch gegen Erkrankungen der Luftwege, enthalt Herb. Galeopsid. 
grandiflor., Herb. Polygalae amar., Herb. Farfarae, Lichen islandicus, Rad. Liquiritiae, Sem. 
Phellandrii aquatici, Sem. Anisi und Sem. Foeniculi. 

Husten- uud Lungentee, GRUND MANNs, besteht aus Herba Galeopsidis conc. (JUCKE. 
NACK und GRIEBEL.) 

Lebenstee von C. BORIN SKI u. Co. enthalt Herba Galeopsidis grandifl., Herba Polygalae
am., Fol. Farfarae, Lich. islandicus, Rad. Liquiritiae, Fruct. Phellandrii und Fruct. Foeniculi. 
(JUCKENACK und GRIEBEL.) 

POHLs Familientee ist Herba Galeopsidis. (LENZ und LUCIUS.) 
Pflanzenheilmittel der Firma BROCKHAUS u. Co. ist nichts anderes als der von dieser 

Firma schon friiher vertriebene J ohannistee, vor dessen Bezug schon im Jahre 1903 iiffentlicb 
gewarnt wurde und der aus Galeopsis ochroleuca bestehen soll (Ortsges.-Rat Karlsruhe). 

Dr. TSCHERNICHs Universal-Lungenkraut ist zerschnittenes Kraut der Galeopsis ochro
leuca. (BEYTillEN.) 

Galium. 
Galium verum L., Rubiaceae-Galieae. Heimisch von Europa durch Nord
asien, auch am Himalaya, in N ordafrika. 

Herba Galii lutei. Gelbes Labkraut. Yl{llow Bedstraw Herb. Sommite £leurie 
de caille-Iai t. Gliedkraut. GelbesKiiselabkraut. Liebfrauenshoh. GelbesSternkraut. 

Der Stengel aufrecht, rundlich mit 4 hervorragenden Linien, diinn, gegliedert, astig; die
Blatter schmallinealisch, stachelspitzig, am Rande umgerollt, ganzrandig, unterseits weiBlich, kurz 
weichhaarig, oberseits griin, gewohnlich zu 8-12 quirlartig zusammen. Die Bliiten klein, gelb, 
in dichten, aufrechten, zusammengesetzten Rispen. Zipfel der Corolle stumpf, kurz stachelspitzig. 
Die Frucht glatt, meist kahl. Ohne Geruch, von bitterlichem Geschmack. 

Bestandteile. Das frische Kraut enthiilt ein Enzym, das wie das Labenzym aua 
dem Kii.lbermagen Milch zum Gerinnen bringt. 

Anwendung. Zur Kasebereitung (in England). 

Galium aparine L. Heimisch in Europa, Nordafrika, Asien, Amerika. 

Herba Galii aparinis. Klebendes Labkraut. Cleavers Herb. Herbe de caille

lait grimpant. Herbe Aparines. Klebrich. Klimmkraut. Kletterndes Labkraut r 

Zaunkleber. Catchweed Herb. Goosegras. 
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Der schwache, kletternde Stengel ii.stig, briichig, vierkantig, an den Kanten rauhhaarig; 
die Blatter in Quirlen zu 6-9, linealisch-Ianzettlich, stachelspitzig, rauhhaarig, am Rande und 
an dem Kiele riickwarts-rauhstachelig, einnervig, hellgriin. Die kleinen weiJ3lichen bis griinlichen 
zweigeschlechtlichen Bliiten in den Achseln der Blatterquirle. Die Friichte hakenborstig. Ohne 
Geruch, von bitterlichem Geschmack. 

Anwendung. Der frische Sait ist bei Hautkrankheiten angewandt worden. 
Galium mollugo L. hat einnervige, scheinbar zu 8-10 in Quirlen stehende schmale, 

verkehrteiformige bis lanzettliche, am Rande rauhe Blatter; G_ boreale L. und G. cruciata 
ScoP. haben dreinervige, nur zu 4 stehende Blatter. 

Galium triflorum MICHX. enthii,lt Cumarin. 

Gallae. 
Cynips tinctoria HARTIG (Cynips Gallae tinctoriae OLIVER), Cynipidae. 
Psenides, die weibliche Gallwespe, erzeugt auf Quercus infectoria OLIV. (Q.' 
lusitanica a infectoria ALPH. D.C.), Fagaceae-Castaneae, krank
hafte Wucherungen, die Gallen. Die strauchige Eiche mit welligen, stachelig-gezahnten 
Blattern ist heimisch im ostlichen Mittelmeergebiet und in ganz Kleinasien. 

Die Wespe legt im Sommer je ein Ei in die junge Blattknospe. Der durch dieses Ei und die 
sich spater entwickelnde Larve selbst oder durch Sekrete, die das Tier abscheidet, verursachte 
Reiz regt die Knospe (an der Infektionsstelle) zu abnormer lokaler Entwicklung an, so daB schlieB
lich die Ga.lle entsteht, in der die Larve des Insektes 5-6 Monate verbleibt, um sich dann durch 
ein Flugloch einen Weg nach auBen zu bahnen. Des ofteren geht das Insekt vorher zugrunde 
oder hat nicht die Kraft die Gallenwand bis nach auBen zu durchbohren. Nach LABoULBENE 
sind die gallenerregenden Eigenschaften nicht dem mechanischen Reiz der Insektenstachel, sondern 
den Fliissigkeiten zuzuschreiben, die von dem Insekt ausgeschieden werden. Die gallenerregenden 
Fliissigkeiten befinden sich in besonderen Driisen neben dem weiblichen Genitalapparat, oder sie 
entstammen der Membrane eines Eies, oder Driisen, dio sich innerhalb des Mundes oder in den, 
Saugorganen befinden. 

Gallae. GalUipfel. Gall Nuts. Noix de galle d'Alep. Gallae asiaticae 
(halepenses, levanticae, turcicae). Gallae Aleppo nigrae. Gallae quercinae. 
Nuces (Poma) Gallarum. Gallnusse. Eichapfel. Nutgalls. Oak Apples. 
Galle de chene d' Alep. 

Handelsso'l'ten. 1. Aleppische Gallen von schwarzlichgriiner Farbe, sehr hart und 
sprode, meist vor dem Auskriechen des Insektes gesammelt. Ais besonders gute Sorte gelten 
Jerligallen, besonders kleine, ausgesuchte heiBen Soriangallen. Diese Sorte entspricht in 
erster Linie den Anforderungen der Arzneibiicher. 

2. Mossulische Gallen, etwas heller gefarbt oder wie bestaubt aussehend_ Selten im 
Handel. 

3. Smyrnaer Gallen. Von gelblicher oder braunlicher Farbe, meist durchbohrt. Sie 
gelten als am wenigsten wertvoll, indessen kommen als Smyrnaer Gallen neuerdings auch solche 
vor, die von 1. nicht zu unterscheiden sind. 

4. Tripolitanische Gallen, Bollen den Smyrnaer ahnlich sein, vielleicht sind es solche 
von Quercus ilex L. und Qu. coccifera L., die aus Tripolis exportiert werden. 

Die Gallen sind kugelig, nach unten meist in einen ganz kurzen, stielartigen 
Fortsatz verschmiilert, in der oberen HaUte mit kurzen Hockern, Stacheln oder 
Falten. Der Durchmesser betragt bis 2,5 cm. Etwas unterhalb der Mitte liegt das 
ungefahr 3 mm weite Flugloch, wenn das Insekt nach seiner Ausbildung die Galle 
bereits verlassen hat. Die Farbe ist schwarzlich-griinlich, braun, braungelb bis gelb. 
Bereits durchbohrte Gallen sind heller und weniger wertvoll als dunkle, nicht durch
bohrte. Geschmack herbe, stark zusammenziehend. Die Gallen sind sehr hart und 
sprode, so daB sie unter dem Hammer in scharfkantige Stiicke zerspringen. Auf 
einem Querschnitt unterscheidet man unter der Lupe: 1. die dichte oder zuweilen 
zerkliiftete, weiBliche oder braune AuBengalle und 2. die aus einer "Schutzschicht" 
und der innerhalb derselben gelegenen "Niihrschicht" bestehende Innengalle. In 
letzterer groBe StarkekOrner, die aber nicht direkt dem Insekt zur Nahrung dienen, 
sondern vorher (durch ein von dem Tier abgesondertes Enzym') mit anderen Zell-

84* 
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bestandteilen eine Umwandlung erleiden, als deren Produkt hauptsaohlich 01 und 
Aleuron festzustellen sind. Daneben finden sich groBe, braune, von einer Membran 
umschlossene Gerbstoffkugeln und an den Zellwanden rundliche oder traubige, ge· 
schichtete, an Cystolithen erinnernde Wucherungen, die stark verholzt sind. Die 
letzteren, die mit Phloroglucin und Salzsaure leuchtend rot werden, sowie die Gerb· 
stoffkugeln, die sich mit Eisenchlorid allmahllch schwarzen, sind die am meisten 
charakteristischen Bestandteile der Gallen und im Pulver mit Hilfe der genannten 
Reagenzien leicht aufzufinden. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis fehlt meist, sie zerreiBt friihzeitig und faUt 
in Schuppen abo Die auBerste Schicht der AuBengalle aus tangential gestreckten, ziemlich kleinen 
Zellen. Nach innen zu werden die Zellen allmahlich rundlich, groBer, poros, lassen Intercellularen 
zwischen sich, strecken sich dann radial und bilden den Ubergang zur Innengalle. In dieser letzteren 
Partie und in der nun folgenden Innengalle sind oft bedeutende Mengen von Oxalat abgelagert. 
Die AuBengalle enthalt hauptsachlich die Gerbsaure in durchsichtigen Kugeln und Ballen, auBer. 
dem neben der Starke und den Oxalaten rundliche braune Spharokristalle. Die schwachen GefaB. 
biindel von einfach collateralem Bau verlaufen in der auBeren HaIfte der AuBengalle. Die Innen· 
galle ist eine Sklerenchymschicht, die das Insekt wahrend seiner Entwicklung zu schiitzen hat, 
stark verdickte Zellen von haufig recht charakteristischer Form. 1m Innern dieser Steinzellen. 
Bchicht ein Gewebe rundlicher Zellen, die sogenannte Nahrschicht 

Ver/iilschunyen. 1. Man gibt hellen. durchbohrten Gall~ das Aussehen dunkler, indem 
man sie in eine Losung von Eisensulfat legt und die Locher mit Wachs verklebt; in heiBem Wasser 
kann man das Wachs wieder ausschmelzen. 

2. Man verfalscht sie mit Kollarigallen und anderen Sorten (s. S. 1333), die minder. 
wertig sind. 

Bestandteile. Aleppische Galliipfel enthalten 60-700/0 Gallusgerb. 
saure (Tannin), andere Sorten viel weniger. Ferner etwa 3% Gallussaure, 
etwa 2% Ellagsaure (Gallogen), C14H60 S + 2HzO, Cyclogallipharsaure, 
CzoH24,(OH)COOH, Smp. 89°, etwa 3% Zucker, 2% Starke, Harz, Gummi, 
etwas atherisches 01. Der Aschengehalt betriigt etwa 1,5%. 

Pm/uny. In einen Literkolben bringt man 1 g gepulverte Gallapfel, befeuchtet das Pulver 
mit Weingeist, iibergieBt es mit viel Wasser und laBt unter ofterem Umschiitteln einige Zeit 
stehen. Nach dem Auffiillen mit Wasser bis zur Marke und Durchschiitteln werden 10 Tr. der 
Fliissigkeit mit 10 ccm Wasser verdiinnt. Dieses Gemisch muB durch 1 Tr. Eisenchloridliisung 
noch deutlich blau gefarbt werden (Belv.). - Beim Ausziehen mit Wasser sollen die Gallapfel 
mindestens 50 % Extrakt ergeben. - Der Aschengehalt solI nicht iiber 2 % betragen. 

AufbewahTung. In Holzkiist.en oder Fassern, das Pulver in Glasern. 

Anwenduny. Arzneilich werden die Gallapfel selbst selten ang~wandt, das Pulver wird 
zuweilen mit Talkum oder Lycopodium als Streupulver verwendet. Ein AufguB von Gallapfeln 
wird zuwt'ilen innerlich und auch auBerlich als Adstringens angewandt, auch als Gegengift bei 
Vergiftungen mit Brechweinstein und Alkaloiden. Meist wird diE' Tinktur angewandt oder das 
aus den Gallapfeln gewonnene Tannin. Technisch dienen die Gallaptel zum Gerben und zur 
Rerstellung von Tinte. Bei der Verarbeitung von Gallapfeln sind eiserne Gerate zu vermeiden. 

Tinctura Gallarum. Gallapfeltinktur. Tincture of Galls (Nut
gall). Tein ture de noix de galle. - Wird nach Germ. und den meisten an· 
deren Pharmakopoen aus grab gepulverten Gallapfeln und verdiinntem Weingeist 1 + 5 durch Mace· 
ration bereitet. -Japon. schreibt japanische Gallen (von Rhus semialata) vor. - Amer. VIlI: 
Aus 200 g Gallapfelpulver (Nr. 40) und einer Mischung von lOO ccm-Glycerin und 900 ccm Wein· 
geist (91 %) im Verdrangungswege. Man erschiipft zuletzt mittels Weingeist, so daB man lOOO ccm 
Tinktur erhiilt. 

Eine sauer reagierende, mit Wasser klar mischbare Tinktur, die durch Eisencbloridlosung 
schwarzblau gefarbt wird. - Spez. Gewicht: 0,940-0,950 (Hung.), 0,943-0,950 (Nederl.), 
0,950 (Austr.). - Trockenriickstand mindestens lOO/o (Hung.), 11% (Austr.), 12% (Neder!.). 

Unguentum Gallae. Gall Ointment. Nutgall Ointment. - Amer.: 20 T. sehr fein 
gepulverte Gallapfel und 80 T. "Unguentum" (Amer.). - Brit.: 1 + 4 mit Benzoefett zu bereiten. 

Sirupus Gallarum. 
Tlncturae Gallarum 15,0 
Sirupi simplicis 85,0_ 

Unguentum GaUae cum Oplo (Brit.), 
Gall and Opium Ointment. 

Unguentl Gallae (Brit.) 92,5 
Opli subt. pulv. 7,5. 



Gambir. 1333 

AuBer den S. 1331 beschriebenen Gallen sind zahlreiche andere von erheblicher technischer 
:Bedeutung. Die wichtigsten sind folgende: 

a) Eichengallen. 
1. Morea- oder Krongallen von Quercus cerris L. Bis 10 mm lang, kreiselformig, 

am den oberen Teil mit einem Kranz stumpfer Spitzchen, glanzend braun oder braun und grau 
gefleckt. Kommen unter den offizinellen zuweilen vor. (Bis 30% Gerbsaure.) 

2. Osterreicbiscbe, bobmiscbe, deutscbe Gallen erzeugt durch C yni p s K 0 11 ari HART. 
auf verschiedenen Eichen. Auch als persiscbe Gallen vorgekommen. Von GroBe der aleppischen 
Gallen, braun, meist ohne Hocker, schwammig. Kommen zuweilen unter den offizinellen vor. 
(Bis 30% Gerbsaure.) 

3. Istriscbe Gallen, haufig ein Gemenge, in dem kleine aleppische, kleine ungarische 
Gallen (von Cynips lignicola HART. auf Quercus ped unculata EHRH. undsessili
flora SM.) und Kollarigallen von Cynips Kollari HART. vorkommen. (Bis 300/0 
Gerbsaure.) Unter diesem N amen sind auch aleppische und Smyrnaer Gallen vorgekommen. 

4. Knoppern, erzeugt durch Cynips calicis BURGSDORFF auf Quercus peduncu
lata EHRH., vielleicht auch sessilifJora SM. und pubescens WILLD., bilden unregel
maBig gefliigelte Auswiichse am Fruchtbecher. In Osteuropa und Siideuropa (Bis 33 0/ 0 Gerb
saure.) 

In Amerika verwendet man noch folgende Arten: 
5. ErbsengroBe Gallen auf den Blattern von Quercus al baL., erzeugt durch Acraspis 

erinacei WALCH. (Bis 18% Gerbsaure.) 
6. Auf den Blattern von Quercus palustris Du Ror (Y) erzeugt durch Holiaspis 

glo bul us. (Bis 9,5% Gerbsaure). 
7. Wachsartig glanzende runde Gallen auf den Zweigen von Quercus alba L. erzeugt 

durch Arten von Cecidomyia und Diplosis. 

b) Sumachgallen. 
8. Chinesische Gallen, auf Rhus semialata MURRAY var. OSBECKII, Anacar

diaceae, verarsacht durch Aphis chinensis J. BELL (Schlechtendalia chinensis 
L!CHTENST.), nordliches und nordwestliches Indien, China und Japan. Man unterscheidet in 
China zwei Sorten, beide hohle, blasenfOrmige, leichte, 2-10 cm lange, bis 4 cm dicke Gebilde 
von sehr mannigfacher Gestalt, mit vielen hohlen Fortsatzen und Hockern und, weil vor dem 
Trocknen abgebriiht, von sproder, hornartiger Konsistenz, der Bruch glanzend, rotlich, die AuBen
aeite ist mit einem feinen, gelblichen Filz bedeckt. (Mit 770/0 Gerbsaure.) 

9. Pflaumen- oder birnenformige Gallen aus China, den vorigen sehr ahnlich, aber un· 
verzweigt. Sollen noch reicher an Gerbsaure sein. 

10. Japanische Gallen, von derselben Abstammung wie 8, aber kleiner, reicher verzweigt 
und heller gefarbt. (Bis 60% Gerbsaure.) 

11. In Amerika verwendet man auf Rhus glabra L. vorkommende Gallen, die 8. ahnlich 
sind. (Bis 61,7% Gerbsaure.) 

c) Pistaciengallen. 
12. Durch Arten der Gattung Pemphigus auf Pistacia atlantica DEsF., 

P.lentiscus L. und anderen Pistacia-Arten, Europa, Asien und Afrika, erzeugt. 
Davon gelangen zuweilen die Bokhara - Gallen mit 32% Gerbsaure und die Caro be di 
Giudea mit 60% Gerbsaure in den Handel. 

d) Tamarixgallen. 
13. Auf den Zweigen von Tamarix articulata VAHL in Marokko und Algier, 

T. africana Porn. in Tripolis, T. indica W., T. furos BucH, T. dioica RoxB. in 
Arabien und Indien, T. gallica L. var. mannifera in Persien, teilweise durch den Stich von 
Cecidomyia tamaricis KCLL. erzeugt. Selten im Handel. (Bis 50% Gerbsaure.) 

Gambir. 
Gambir. Gambir. Pale Catechu. Cachou clair. Catechu pallidum. TerraJaponica. 

Extractum Uncariae. 1 Gambir-Catechu. Gutta Gambir. Ein Extrakt aus den Blattern 
und jungen Trieben verschiedener Uncaria-Arten: 

Uncaria Gambir ROXB. (Ourouparia Gambir BAILL.) und Uncaria dasyo
neura KORTH. {Uncaria Gambir THWAITES}.Rubiaceae -Cincho
noideae-N a ucleeae. Erstere Art in Hinterindien, besonders an der StraBe 

von Malakka heimisch, kultiviert auf Ceylon, Sumatra, Java, Borneo und an den 
Kiisten von Malakka. Die zweite Art auf Ceylon heimisch. AuBerdem geJten noch 
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als Gambirpflanzen Uncaria acida RoxB., Molukken, Java, U. B ernaysii v. MULL., 
Neu-Guinea, und U. lanosa WALL., Ostindien. 

Die Droge wird aus den 3-4mal im Jahre gesammelten Blattern und jungen Trieben durch 
Auskochen in Kesseln oder eisernen Pfannen bzw. durch Extraktion mit Dampf gewonnen. Das 
Dekokt wird so weit eingedampft, daB es nach dem AusgieBen in flache Holzkasten und nach 
dem Erkalten harte, dichte, briichige, braunliche, innen hellere, zerreibliche Massen oder durch 
und durch dunkelbraune, matte oder wenig glanzende, groBmuschelig und harzglanzend brechende 
BlOcke bildet. Der Geschmack ist zusammenziehend, bitter, zuletzt siiBlich. Je nachlassiger 
das Eindampfen und Trocknen betrieben wird, um so dunkler wird das Extrakt. 

Sorten. Von Gambir-Catechu unterscheiden die Malayen: 1. Gambir bulat (runder 
Gambir, Round Gambir). meistens zum Kauen benutzt, kreisrunde Biskuits. 2. Gambir papan 
(Tafel-Gambir), hellbraun, brockelig, in diinnen Tafelchen im Handel, auch zum Kauen benutzt. 
3. Gambir paku (Nagel- [Finger-] Gambir), ca. 10 Zolliange, tiefschwarze Stiicke. 4. Gambir 
dudoor (Wiirfel-Gambir), aus 3 cm hohen Wiirfeln, auBen rotbraun, innen heller. 5. Block· 
Gambir. In Blocke gepreBt und in Matten eingenaht. Dieses sind die gebrauchlichsten Sorten. 
Andere Formen werden, hauptsachlich von Malayen, gemacht zum Gebrauch an Stelle von Betel
niissen. Das Catechu aus Niederlandisch-Indien und ein chinesisches Catechu = das gel be 
Catechu des Handels, die sogenannte Terra Japonica, sind Gambir-Catechu-Sorten. 

Bestandteile. Zwei Catechine (Catechinsaure): Catechin-b, C15H 140 8• H 20, Smp. 175 
bis 177° und sehr wenig Catechin.c, C15H 140 8, Smp. 235-237°, ferner Catechugerbsaure, 
Gambirfluorescin, Quercetin, Gummi, Fett, Wachs, Mineralstoffe. Der Gehalt 
an Reincatechin betragt 19-35%. Asche 3,4-4,7%, Wasser 10-11 %. 

El'kennung. 1 g gepulvertf"s Gambir wird mit 10 ccm n-Kalilauge, 30 ccm Wasser und 
10 ccm Benzin geschiittelt; nach dem Absetzen zeigt das Benzin griine Fluoreszenz (Unterschied 
von Catechu, das den fluorescierenden Korper nicht enthalt). - Die verdiinnte weingeistige Lo
sung von Gambir gibt mit Eisenchloridliisung eine griine Farbung, die nicht, wie bei Catechu, 
Bofort in Braun iibergeht. 

Prilfung. Starke, die ala VerfiUschung vorkommt, liiBt sich mikroskopisch nachweisen. 
Der Aschengehalt soil nicht hOher als 5 % sein. 

Anwendung. Wie bei Catechu. Gabe 0,3-0,9 g (Brit.). Technisch zum Farben und 
Gerben. In Ost- und Siidasien wird es in groBen Mengen als Zusatz zum Betelkauen verwendet, 
indem man ein Blatt des Betelpfe£fers um etwas Kalk, ein Stiick ArekanuB und etwas Gambir 
wickelt und das Ganze zusammen kaut. 

Tinctura Gambir composita. Compound Tincture of Gam biro - Amer.: 50 g 
Gambir und 25 g Saigonzimt maceriert man 48 Stunden mit 75,0 ccm verd. Weingeist (41,2 
Gew.- % ), filtriert und erganzt das Filtrat durch Nachwaschen des Filters mit verd. Weingeist 
auf 1000 ccm. 

TrochisciGambir.- Amer. VIII.: Aus Gambir 6,0 g, Sacchari 65,0 g, Tragacanthae 2,5 g 
werden mit q. S. Aquae Flor. Aurantii 100 Trochisci hergestellt. 

Garcinia. 
Garcinia mangostana L. Guttiferae-Clusioideae-Garcinieae. Mango
stine. 

Wahrscheinlich auf Malakka heimisch, in den Tropen haufig angebaut. Die gerbstoffreiche 
Fruchtschale dient als Mittel zum Gerben und Farben, in der Medizin gegen Diarrhoe. Sie ent· 
haIt in schizogenen SekretbehaItern einen gelben Farbstoff Mangostin, C:iOH2205' - DieFriichte 
sind ein sehr beliebtes Obst. 

Garcinia purpurea ROXB. (Garcinia indica CHOIS.) Mangostane. Heimisch 
in Vorder- und Hinterindien. Die Samen enthalten 30% Fett, von dem man aber durch Aus
kochen nur etwa 100/ 0 erhiLlt. (Kokum-Ol oder Kokum-Butter.) 

Die Fruchtschalen verwendet man als Antiscorbuticum ihres Sauregehaltes wegen und 
ala Gewiirz zum indischen Curry. Sie sind glanzend-schwarz. 

Die Samen sind nierenformig, abgeplattet, 1-2 cm lang, bis 1 cm breit, von brauner Farbe. 
In der Samenschale Sekretbehalter, im Embryo das deutlich kristallinische Fett und einige Aleuron
korner, von denen eines auffallend groB ist; zerstreute Zellen des Embryo mit braunem InhaIt, 
der auf Gerbstoff reagiert. 

Garcinia cola HECK. siehe Cola S. 1076. 

Garcinia Hanburyi HOOK. FIL. siehe Gu t tiS. 1417. 



Gaultheria. 1335 

Gaultheria. 
Gaultheria procumbens L. Ericaceae -Arbutoideae - Gaultherieae. 
Heimisch in den atlantischen Staaten N ordamerikas, von Kanada bis Karolina. 

Folia Gaulthetiae. Gaultheriabliitter. Boxberry Leaves. The du Canada. 
Kanadischer Tee. Amerikanisches Wintergriin. Wintergreen Leaves. 

Die Blatter sind rundlieh bis verkehrt ei£ormig oder ei£ormig.langlieh, in den kurzen Blatt· 
stiel versehmalert, kurz.stachelspitzig, bis 5,5 em lang, bis 4, meist nur bis 2,5 em breit, glatt, 
kahl, lederartig, am Rande nervig gesaumt wie etwas knorpelig verdiekt und zuriiekgebogen, 
flach. und entfernt sagezahnig, jeder der kleinen Zahne tragt eine kurze, in der Droge schwer 
erkenntliche Borste. Die Farbe ist dunkelgriin bis braunlichrot, unterseits blasser. Ein Haupt. 
nerv mit wenigen schlingenbildenden Sekundarnerven, die Nerven treten unterseits stark hervor, 
oberseits sind sie schwaeh eingesenkt. Ohne besonderen Geruch, von aromatisehem und adstrin· 
gierendem Geschmack. . 

Mikroskopisches Bild. Die Cuticula beiderseits ziemlich stark entwickelt, Spalt. 
<iffnungen nur unterseits, mit 2 Nebenzellen. Sehr vereinzelt dickwandige kleine Haare. Unter 
der oberen Epidermis 2-3 Schichten Palisadenzellen, etwa 1/,_1/8 der Blattdieke einnehmend, 
das iibrige Mesophyll als sehr lockeres Schwammgewebe. 1m Parenchym Kalkoxalatdrusen. Keine 
sklerotischen Zellen, die bei den Ericaceen sonst haufig sind, kein Collenchymgewebe, und um 
die GefaBbiindel Faserbelag. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten 0,55-0,8 Ofo atherisches 01, das in der Haupt. 
menge aus Methylsalieylat besteht, ferner Gerbstoff, die Glykoside Arbutin und Eri· 
colin, Zucker, ein Enzym Gaultherase, Dextrose, Gummi, Gerbsaure, eine der Gallus· 
saure ahnliche Saure, Harz, Wachs, Schleim. Aschengehalt 40/0-
Gaultheria fragrantissima WALL., Ostindien, G.leucocarpa BL., Java. Die 
Blatter werden wie Betel gekaut. G. odorata WILLD., Tropisch Amerika, G. reo 
pens BL., Java, G. hispidula MUHLB., Japan, Nordamerika, liefern ebenfalls Me· 
thylsalicylat. 

Anwendung. In Amerika als GenuBmittel im AufguB wie der chinesische Tee; als Carmi. 
nativum, Tonicum und Geschmackskorrigens; ferner gegen Asthma, bei Menstruationsbeschwer. 
den und als Antisepticum; hauptsachlich aber zur Gewinnung des atherischen Oles. 

Oleum Gaultheriae. Wintergriinol. Oil of Wintergreen. Essence 
de gaultheria. (Vergl. auch Met,hylium salicylicum S. 205.) 

Gewinnung. Die zerkleinerten Blatter werden mit WasEer angeriihrt, iiber Nacht bei 
50 0 stehen gelassen, damit das Glykosid Gaultherin zerlegt wird, und dann mit Wasserdampf 
destilliert. Das dunkel gefarbte RobOl wird durch Rektifikation gereinigt. Ausbeute 0,55-0,8%. 

Eigenschaften. Farbloses, gelbes oder riitliches 01; Geruch kraftig, eigen. 
artig. Spez. Gew.l, 180-1,193 (15 0 ), Sdp. 218-221 0 ; aD - 0 0 25', bis - 1 0 ; nD2o· 
1,535-1,536; V.·Z. 354-365 entsprechend 96-99% Methylsalicylat; bei 200 klar 
loslich in 6-8 Vol. Weingeist von 70 Vol.· Ufo. Mit dem 01 geschiitteltes Wasser 
wird durch Eisenchloridliisung tief violett gefarbt. . 

Bestandteile. 96-99% Salicylsauremethylester, C6H,(OH)CO'OCHa; der Rest 
besteht aus Triaeontan, CaoH82' einem nach Oenanthaldehyd riechenden Korper, einem AI· 
kohol Cg H160, und einem Ester C14H2,02' Der Alkohol und der Ester bedingen den Unterschied 
im Geruch von dem des kiinstliehen Methylsalicylats. 

Priifung. Fremde Ole sowie Petroleum erkennt man durch die Erniedrigung des.spez. 
Gewichts; Gemische mit dem 01 von Betula lent a oder kiinstlichem Methylsalicylat sind nur 
durch die Erniedrigung der ohnehin geringen Drehung zu erkennen. Durch die meisten Ver· 
falschungen wird aueh die L6s1ichkeit in Weingeist von 70 Vol.· % vermindert. Schiittelt man 
1 ccm des Oles in einem Probierrohr mit 10 ccm vent Kalilauge (5 % KOH), so muB eine klare, 
farblose oder gelbliche Losung entstehen; bei Anwesenheit von fremdpn Olen, Petroleum, Chloro. 
form usW. bleibt die Mischung triibe, und nach einiger Zeit scheiden sich am Boden oder an der 
{)berfli1che der Fliisslgkeit Tropfchen abo 

Die Esterzahl des Oles soIl 354-365 betragen = 96-99 % Methylsahcylat. Man verseift 
1-1,5 g des Oles durch zwelStiindiges Erhitzen mit 30 ccm weingeistiger 1/2·n.Kalilauge. Amer. 
verlangt mindestens 98 % , 

Anwendung. Bei Gelenkrheumatismus innerlich (10-20 Tr. in Kapseln oder Milch), 
meist aber auBerlich (als Salbe oder rein eingerieben), da es von der Haut aus leicht resorbiert 
wird. In der Parfiimerie, zur Bereitung von Fruchtessenzen. 
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Spiritus Gaultherlae (Amer. VIII). 
Spirit of Gaultheria. 

Olei Gaultherlae 50 cern 
Spiritus (91 %) 950 ccm. 

Safe Cure Medicines von WARNER Co. in Chikago und Frankfurt a. Mo, alB Allheilmittel 
angepriesen. - Safe Cure Boll enthalten: virgo WolfsfuBkraut 20,0, Edelleberkraut 15,0, Gaul
theriaextrakt 0,5, Kalisalpeter 2,5, Weingeist 80,0, Glycerin 40,0, deBt. Wasser 375,0. - Safe 
Pills enthalten Aloe, Seife, Altheepulver und SiiBholzextrakt. 

Gelatina. 
Gelatina alba. WeiDer Leim. WeiSe Gelatine. Gelatine. Grene
tine. Gelatina animalis alba. 

Gelatine ist reiner tierischer Leim, der aus Knochen und Hautabfiillen 
gewonnen und in Form diinner Blatter, die auf Netzen getrocknet sind, in den Han
del gebracht wird. Die Handelssorten sind in ihrer Giite verschieden. Fiir pharma
zeutische Zwecke sind nur die besten Sorten verwendbar. 

EigenscluJ,jten. Die Gelatine des Handels bildet farblose oder nahezu farblosc r 

durchsichtige, diinne Tafeln von glasartigem Glanz, geruchlos und fast geschmacklos. 
In kaltem Wasser quillt sie stark auf, ohne sich zu losen. In heiBem Wasser lost si& 
sich leicht zu einer klebrigen, klaren oder schwach opalisierenden FIUssigkeit, di& 
beim Erkalten noch in der Verdiinnung 1: 100 gallertartig erstarrt. In Weingeist 
und Ather ist Gelatine unloslich. Die wasserige Losung dreht links. 

Wasserige Losungen von Gelatine werden, auch in starker Verdiinnung, gefallt 
durch Gerbsaurelosung und durch Quecksilberchloridlosung, nicht aber durch 
Sauren, Bleiacetat, Bleiessig, Kupfersulfat, Eisensalze, Alaun, Kaliumferrocyanid. 

Wasserige Losungen von Gelatine unterliegell leicht der Faulnis, weil der Leim 
ein vorziiglicher Niihrboden fiir Bakterien ist. 

Mit Formaldehyd gibt die Gelatine eine in Wasser unlosliche Verbindung~ 
ebenso mit Kaliumdichromat unter Mitwirkung des Lichtes. 

Die Gelatine besteht fast ganz aus Glutin, dem eigentlichen Leimstoff, der 
in seiner Zusammensetzung den EiweiBstoffen nahesteht und wie diese auBer Kohlen
stoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff auch kleine Mengen Schwefel ent
halt (0,6%). 

Die Eigenschaft des Glutins, mit Wasser gallertartig zu erstarren, geht durch 
Kochen mit Alkalien und verd. Sauren verloren, ebenso auch durch langes Erhitzen 
der wasserigen Losung, besonders auf iiber 100° (unter Druck auf etwa 1200). Das 
Glutin erleidet dabei eine mehr oder weniger weitgehende hydrolytische Spaltung. 

Bei der vollstandigen Hydrolyse durch Kochen mit Salzsaure erhalt man als 
SpaltunKsprodukte wie aus EiweiB eine Reilie von Aminosauren, darunter etwa 
12-16% Aminoessigsaure oder Glycocoll (LeimsiiB). 

Nach SKB.A.UP und BIEHLER liefert Gelatine bei der Hydrolyse folgende Aminoverbindungen: 
Glycocoll 12,4% , Alanin 0,6 % , Prolin 50.4%. Leucin 9,2 % , Asparaginsii.ure 1,2 % , 

Gluta~insii.ure 16,8 % , Phenylalanin 1,0%. Oxyprolin 3,0 % , Lysin 6,0 % , Histidin 
0,40/ 1f, Arginin 9,3%. 

Priljung. a) Die Gelatine muB in einzelnen Blattern betrachtet so gut wi& 
farblos sein, in dickeren Schichten zeigt sie meistens einen gelblichen oder auch griin
lichen Schimmer. - b) Sie darf auch nach dem Aufquellen in Wasser keinen unan
g!lnehmen Geruch und Geschmack zeigen, ebensowenig einen unangenehmen Geruch 
beim Aufweichen in Natriumcarbonatlosung (Zersetzungsprodukte, die vor dem 
Eintrocknen durch Faulnis entstanden sind). - c) Man laBt 5 g Gelatine in einem 
weithalsigen Kolbchen von etwa 150 ccm Inhalt mit etwa 30 ccm Wasser quellen. 
lost dann bei gelinder Wiirme auf dem Wasserbad, fiigt etwa 5 g Phosphorsaure 
hinzu, verschlieBt das Kolbchen lose mit einem Kork, an dessen Unterseite ein am 
unteren Ende angefeuchteter Streifen Kaliumjodatstiirkepapier befestigt ist, unll 
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erwarmt unter ofterem, vorsichtigem Umschwenken auf dem Wasserbad. Innerhalb 
einer Viertelstunde darf keine voriibergehende oder bleibende Blaufarbung des 
Papierstreifens auftreten (Schweflige Saure.). - d) Beirn Verbrennen diirfen 
hochstens 2% Riickstand hinterbleiben. - e) Lost man den durch Verbrennen von 
10 g Gelatine erhaltenen Riickstand in 3 ccm verdiinnter Salzsaure und iibersattigt 
die Losung mit Ammoniakfliissigkeit, so darf keine blaue Farbung auftreten (Kupfer). 

Anm erkungen. Zu e): Der Streifen von Kaliumjodatstii.rkepapier darf n ur am un tern 
Ende mit Wasser angefeuchtet werden, sodaB er also halb trocken und halb feucht ist. Die Blau
farbung tritt dann an der Grenze am starksten ein, weil durch das Wasser aus dem angefeuchteten 
Teil des Papiers das gesamte Kaliumjodat dorthin verdrangt ist. Der trockne Teil des Papiers wird 
nur sehr langsam schwach geblaut. Feuchtet man das Papier ganz an, dann wird das Kaliumjodat 
in den im Kork steckenden Teil oder an die Rander des Papieres verdrangt, und nur hier kann 
die Reaktion eintreten, sie kann deshalb leicht iibersehen werden. Da die Blaufii.rbung der Jod
sti.i.rke beim Erhitzen verschwindet, erwarmt man nach dem Anbringen des Papierstreifens nur 
solange, bis die Fliissigkeit heiB geworden ist, und nimmt dann den Kolben yom Wasserbad 
herunter. Bei Anwesenheit von groBeren Mengen SchwefJiger Saure verschwindet die Blaufarbung 
wieder, weil das J od zu J od wasser stoff reduziert wird. Die Reaktion verlauft nach den Gleichungen: 
2HJOs+5S02+4H20=2J+5H2S04 und 2J+S02+2H20= 2HJ+H2S04. Bei der h1ichst 
geringen Menge Kaliumjodat, die in dem Kaliumjodatstarkepapier enthalten ist, kann gerade 
bei Anwesenheit groBerer Mengen von Schwefliger Saure das Eintreten und Wiederverschwinden 
der Blaufarbung so rasch aufeinanderfolgen, daB die Blaufarbung iibersehen wird. Deshalb fiihrt 
man die Probe besser mit starkerem Kaliumjodatstarkepapier aus. Man stellt zunachst Starke
pa pier ohne Kaliumjodat her, indem man Filtrierpapier mit Sti.i.rkelosung (1: 100) trankt und 
trocknet. Dieses haltbare Starkepapier wird dann vor der Benutzung mit einer frisch hergestellten 
Losung von 0,01 g Kaliumjodat in 10-12 Tr. Wasser befeuchtet. Wenn die Blaufii.rbung durch 
langere Einwirkung von Schwefeldioxyd verschwunden ist, kann man sie wieder hervorrufen, 
indem man von neuem einen Tropfen der Kaliumjodatlosung auf das benutzte Papier bringt. 

Schweflige Saure ist in der Gelatine sehr haufig enthalten, weil die Leimlosungen zur Ver
hiitung der Faulnis wahrend des Eintrocknens mit Schwefliger Saure versetzt werden. Nur bei 
den besten und teuersten Sorten kann man Abwesenheit von Schwefliger Saure erwarten. 

Ein geringer Gehalt der Gelatine an Schwefliger Saure macht sie nach A. MULLER nicht un
tauglich zur Herstellung von Nahrgelatine fiir die Bakteriologie. Da aber Gelatinesorten mit 
auBerordentlich hohem Gehalt an Schwefliger Saure in den Handel kommen, so ist es zweck
maBig, fiir die Herstellung von Nahrgelatine nur feinste weiBe Gelatine zu verwenden, die den 
Anforderungen der Germ. entspricht. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1331. 

Zu d): Man bringt nach und nach 1 g in kleine Stiicke zerschnittene Gelatine in einen 
erhitzten Porzellantiegel (Abzug!). Nach volliger Verkohlung, wenn keine Dampfe mehr ent
weichen, lii.Bt man erkalten, befeuchtet die Kohle mit etwa 10-15 Tr. Salpetersaure und erhitzt 
wieder. Das Abrauchen mit Salpetersaure wird so oft wiederholt, bis die Kohle vollig verschwun
den ist. Das Gewicht der Asche darf dann hochstens 0,02 g betragen. 

Zu e): Die zur Priifung der Asche auf Kupfer zu verwendenden 10 g Gelatine werden eben
falls nach und nach in einem Porzellantiegel verbrannt. 

Die Verbrennung der groBen Menge Gelatine ist sehr miihsam und erfordert mehrere Stunden 
an Zeit. Man kann sie ausfiihren, indem man die zerschnittene Gelatine nach und nach in einen 
erhitzten Porzellantiegel von 40-60 ccm Inhalt bringt und bis zur volligen Verkohlung erhitzt. 
Hierzu ist eine Zeit von etwa 2 Stunden erforderlich. Nach dem Erkalten wird die Kohle mit 
einem Glasstab zerdriickt, mit etwa 30 ccm Wasser erwarmt und auf einem Filter mit weiteren 
50-100 ccm heiBem Wasser ausgewaschen. Dann wird die Kohle mit dem Filter in den Tiegel 
zuriickgebracht und verascht, unter wiederholtem Abrauchen mit roher, chlorfreier Salpetersaure. 
Nach der Veraschung wird der wasserige Auszug der Kohle in dem Tiegel verdampft, der Riick
stand gegliiht und nach dem Erkalten mit 3 ccm verd. Salzsaure erwarmt. Die durch ein kleines 
Filterchen fiItrierte Losung wird mit Ammoniakfliissigkeit (etwa 2-3 ccm) iibersattigt. Es darf 
keine blauliche Farbung auftreten. Kupfer ist nicht selten in der Gelatine enthalten. Kleine 
Mengen von Kupfersalzen werden zuweilen bei der Gewinnung der Gelatine zugesetzt, urn eine 
gelbliche Farbung zu verdecken. Kupferhaltige Gelatine ist besonders zur Herstellung von Nahr
boden fiir Bakterien ungeeignet. 

In Speisegelatine fand KOPKE wiederholt Arsen, wenn auch nur in Spuren. Das Arsen 
kann beim Ausziehen der Knochen mit roher Salzsaure, das bei der Gewinnung der Gelatine 
vorgenommen wird, in die Gelatine hineingelangen. Zum Nachweis von Arsen zerstort 
man eine groBere Menge Gelatine, etwa 10 g, in 500 cern Wasser gelost, durch langeres Kochen 
mit 20-30 ccm Salzsaure unter Zusatz von 1-2 g Kaliumchlorat, und weist dann das Arsen 
wie in der toxikologischen Analyse nach (vgl. S.551). 

Anwendung. In groBter Menge zuSpeisezwecken. Von demLeimgeruch und -geschmack, 
den die meisten fiir Speisezwecke noch verwendbaren billigeren Sorten haufig zeigen, kann die 
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Gelatine durch Auswaschen mit kaltem Wasser ziemlich befreit werden. Man laBt die Blatter 
langere Zeit in kaltem Wasser liegen, das einige Male erneuert wird. Medizinische Anwendung 
findet sie als Arzneistofftrager fiir Suppositorien und andere Arzneiformen. Innerlich gegen Durch
fall. Sterilisierte Gelatinelosungen (s. d.) dienen zur Injektion bei Blutungen. Zur Her
stellung von Gelatinekapseln. Gelatine wird ferner verwendet zur Herstellung von festen 
Nahrboden fiir Bakterien und andere Pilze. In der Photographie zur Herstellung von Gelatine. 
platten und -papieren. 

Gelatine-Leim, franzosischer oder belgischer, ist ein fast farbloser durchsichtiger Leim, 
also eine farblose Gelatine, in dicken Leimtafeln, der namentlich zur Herstellung von Gelatine
kapseln dient. 

Gelatina pro injectione, Injektionsgelatine. Da nach Anwendung Von 
Gelatineinjektionen, die gegen Hamaturie mit Erfolg gebraucht werden, FaIle 
von Tetanus beobachtet worden sind, ist mit groBter Peinlichkeit bei der Her· 
steIlung solcher Injektionen zu verfahren und nur die allerbeste Gelatine zu 
verwenden. Von dieser werden 2-20 g mit 100 g Wasser 12 Stunden lang der Quel. 
lung iiberlassen. Dann wird nach Zusatz von 0,6°/0 NaCl in gelinder Warme gelost, 
die Losung mit frischem EiweiB gut durchgeschiittelt, etwa 1 Stunde imDampftopf ge
kocht und filtriert. Die klare Losung wird in sterile Glaser oder Rohren gefiillt und 
sterilisiert. Am sichersten macht man die GelatinelOsungen durch fraktionierte Steri· 
lisation keimfrei, und zwar so, daB man dieselben 5 Tage hintereinander je 1 Stunde 
im stromenden Dampf erhitzt. - Eine zu Injektionen bestimmte Gelatina sterili· 
sata bringt E. MERCK in Darmstadt fertig in den Handel. 

Gelatina soluta sterilisata. Solutio Gelatinae salita. Solute de gelatine. -
Helvet.: Die zu verwendende Gelatine ist vorher in 20%iger Losung an Meerschweinchen auf 
Keimfreiheit zu priifen. Man stellt aus verschiedenen Stichproben der zu priifenden Gelatine eine 
20 0/0ige Losung her. Von dieser werden einigen Meerschweinchen je 4-5 ccm injiziert. Sterben 
Versuchstiere an Tetanus, so wird die Gelatine von der Verwendung ausgeschlossen. Mit anderen 
Stichproben wird eine gewohnliche lOO/oige Nahrgelatine hergestellt und diese in Rohrchen ein
gefiillt. Die Rohrchen werden evakuiertl), zugeschmolzen und 8-10 Tage bei 37° im Brutschrank 
gehalten. Von jedem der Proberohrchen wird dann 1 cern je einem Meerschweinchen subcutan 
eingespritzt. Werden durch diesen Tierversuch oder mikroskopisch die Erreger des malignen 
Odems oder des Tetanus nachgewiesen, so wird die Gelatine von der Verwendung ebenfalls aus
geschlossen. Die Gelatine die diese Proben bestanden hat, wird in physiologischer Kochsalz· 
Wsung 1: 10 gelost, gekocht, filtriert, in Riihrchen von 10-100 ccm verteilt, zugeschmolzen und im 
Autoklaven bei 1000 an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 15 Minuten lang sterilisiert. Zwischen 
den Sterilisationen werden die Riihrchen im Brutschrank bei 37° aufbewahrt. Nach der letzten 
Sterilisation kommen alle Rohrchen fiir eine Woche wieder in den Brutschrank bei 37°. Die 
Rohrchen, bei denen sich Wachstum zeigt, werden ausgeschaltet. Nach einem Monat werden 
wieder Stichproben an Meerschweinchen und Mausen gemacht. BlEiiben die Tiere gesund, so 
kann die Gelatineliisung nunmehr als steril angesehen und gebraucht werden. - Gall.: Gelatinae 
albae 10,0, Natrii chlorati 7,0, Aquae destillatae q. s. ad 1000,0. Die Gelatine wird mit dem Salz in 
500,0 Wasser warm geliist und die Losung, wenn sie sauer reagieren sollte, vorsichtig (tropfenweise !) 
mit 1/10·n-Natronlauge neutralisiert. Dann fiillt man mit Wasser zu 1000,0 auf, erhitzt im Auto· 
klaven 6 Minuten auf 110°, filtriert heiB und fiillt in sterilisierte Glaser zu je 100 g, die nochmals 
1/4 Stunde auf 110° erhitzt werden. 

Gelatina sterilisata RIEDEL enthiilt lO% Gelatine und kommt in Ampullen zu 10 und 
40 cern in den Handel. An wend ung. Bei Blutungen, subcutan, fiir Erwachsene 40 ccm, fiir Kinder 
5-10 ccm. Die Ampullen sind vor dem Offnen auf Korperwarme zu erwarmen. 

Gelatina glycerinata. Glycerinleim. Glyceringelatine. - Ergiinzb.: 25 T. 
feinste weiBe Gelatine werden mit 25 T. Wasser iibergossen. Nach halbstiindigem Quellen werden 
50 T. Glycerin hinzugefiigt. Die Masse wird durch Erwarmen im Dampfbad unter bestandigem 
Riihren gelost, abgeschaumt, sorgfaltig koliert und in gut verschlossenen Glasern kiihl aufbewahrt. 
Zur Bereitung von weichem Glycerinleim, Gelatina glycerinata mollis, nimmt man 
an Stelle von 25 T. Gelatine nur 15 T. mit 30 T. Wasser und 55 T. Glycerin. - Amer.: 100 g 
Gelatine laBt man mit einer geniigenden Menge Wasser 1 Stunde lang quellen. Das Wasser wird 
abgegossen, die Gelatine in 100 g Glycerin im Wasserbad geliist und die heiB kolierte Losung auf 
200 T. eingedampft. Diese Glyceringelatine wird in Stiicke geschnitten, die man in Pergament
papier einwickelt. 

1) Wegen der anaeroben Eigenschaften der Odem- und Tetanusbazillen. 
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Gelatina in lamellis. Gelatine-Lamellen. Disci. Lamellae. 
Discs. - Eine von ALMEN in Upsala empfohlene Arzneiform. Papierdiinne, in 
gleichmiillige Quadrate von etwa 1,5 cm oder 0,8 ccm Seitenliinge geteilte Bliittchen, 
deren Grundmasse aus weiBer Gelatine mit Zusiitzen von Glycerin und Gummi 
arabicum besteht. Dieser Grundmasse werden verschiedene Arzneimittel einverleibt. 

Der Apparat zur Herstellung dieser Gelatinelamellen besteht aus einer Glasplatte oder 
Schieferplatte, auf der man durch Aufkitten von Glasleisten ein rechteckiges Kastchen von 
15 X 15 cm Seitenlange hergestellt hat In die Platte ist eine Teilung eingeritzt. Boden und 
Seitenflachen werden schwach mit Fett eingerieben. 

Die durch Erwarmen hergestellte Glycerinlosung mit der vorgeschriebenen Menge des 
Arzneistoffes wird noch lauwarm in die mit einer Wasserwage horizontal eingestellte Form ge· 
gossen. Nach dem Erstarren wird die Masse bei hochstens 350 an einem staubfreien Ort getrocknet. 
Die dann von der Form abgeloste Gelatineplatte wird von anhaftendem Fett befreit und in 
Quadrate von- der vorgeschriebenen GroBe zerBchnitten. In Wasser nicht vollig losliche Arznei. 
stoffe werden in der Gelatinelosung durch Verreiben fein verteilt. Kommen diese Arzneiformen 
haufiger vor, so empfiehlt es sich, jedes einzelne Quadrat mit einemGummistempel zu signieren,die 
Signatur solI den abgekiirzten N amen des Arzneistoffes und die Dosis enthalten, z. B. Atrop. 0,001.-

Suec. gibt Vorschriften fiir folgende Gelatinelamellen: Gelatinae chloreti morphici: 
Gelatin. alb. 4 g, Glycerin. 0,8 g, Aqua dest. 50 g, Morphin. hydrochlor. 1 g. Zu 100 Lamellen 
mit je 0,01 g Morphinhydrochlorid. - Gelatinae Opii: Gelatin. alb. 3 g, Glycerin. 1,5 g, Mucil. 
Gummi arab. 1 g, Aqua dest. 65 g, Opii 3 g. Zu 100 Lamellen mit je 0,03 g Opium. - Gelatinae 
sulfatis atropici: Gelatin. alb. 3 g, Glycerin. 0,3 g, Aqua dest. 80 g, Atropin. sulfuric. 1 g. 
Zu 1000 Lamellen von 8 mm Seitenlange mit je 1 mg Atropinsulfat. - Gelatinae sulfati s 
chinici: Gelat. alb. 2 g, Glycerin. 3g, Mucilag. Gummi arab. 2g, Aqu. dest. 65 g, Chinin. sulfuric. 
10 g. Zu 100 Lamellen mit je 0,1 g Chininsulfat. 

Lamellae ophthalmicae, fUr die Augenpraxis, werden aus Gelatineblattchen ausgeschnitten 
oder wie Pastillen ausgestochen. Sie werden mit einem feinen Haarpinsel unter das untere 
Augenlid gebracht. Sie losen sich dort sofort auf und vermischen sich mit der Tranenfliissigkeit. Als 
Grundlage dient eine Mischung aus 16,5 T. bester Gelatine, 1,25 T. Glycerin und 82,25 T. Wasser, 
Letzteres wird abgekocht und nach dem Erkalten mit dem Glycerin gemischt. Dann laBt 
man die Gelatine in dem Gemisch erweichen und erhitzt schlieBlich bis zur vollkommenen 
Losung, Letztere wird durch Musselin gegossen und erkalten gelassen. - Zum Gebrauch schmilzt 
man in der Regel 5 g der Masse, fUgt die verordnete Arzneilosung (mit ausgekochtem und 
wieder erkaltetem Wasser bereitet) zu und gieBt die Mischung auf eine 100 mm im Quadrat groBe, 
mit einer diinnen Schicht von Bienenwachs oder Kakaool iiberzogene, auI etwa 380 erwarmte 
Glasplatte aus. Nach dem Trocknen bei etwa 400 wird die Gelatinehaut vorsichtig abgezogen 
und in Tafelchen von etwa 3,5 mm (nach Hisp. u. ltal. in runde Scheiben von 4,5 mm) Durch· 
messer geschnitten. Was bei dem Ausschneiden oder Ausstanzen abfallt, wird beim nachsten 
Male wieder mit verarbeitet. Die Tafelchen sind aseptisch in sehr gut verschlossenen Gl1isern 
aufzubewahren. 

Brit. laBt eine Grundmasse aus 18 T. Gelatine, 2 T. Glycerin und 88 T. Wasser verwenden, 
von der die in den Einzelvorschriften angegebenen Mengen geschmolzen und nach Zusatz des 
Arzneistoffes auf 100 qcm groBe, horizontalliegende und mit Wachs iiberzogene Glasplatten ge· 
gossen werden. Nach dem Trocknen bei nicht iiber 360 wird das H1iutchen abgezogen und daraus 
Scheibchen von 3 mm Durchmesser geschnitten. - Lamellae Atropinae, Discs of A tropine: 
0,016 g Atropinsulfat und 8,8 g Grundmasse. Gehalt jedes Scheibchens 0,013 mg. Lamellae 
Cocainae, Discs of Cocaine: 1,65 g salzsaures Cocain und 15,0 g Grundmasse. Gehalt jedes 
Scheibchens 3,5 mg. - Lamellae Homatropinae, Discs of Homatropine: 0,82 g Homa
tropinhydrobromid und 10,1 g Grundmasse. Gehalt jedes Scheibchens 2,1 mg. Lamellae 
Physostigminae, Discs of Physostigmine: 0,082 g Physostigminsulfat und 8,45 g Grund· 
masse. Gehalt jedes Scheibchens 0,065 mg. 

Hisp.: Lamellae ophthalmicae C. Atropina: Aus 0,75g Atropinum sulfuricum, 109 
Gelatine, 0,01 g Fuchsin und 250 g Wasser wie Lamellae Atropini Ital. (s. S. 647). Jedes 
Scheibchen 4,5 mm Durchmesser enth1ilt 0,1 mg Atropinsulfat. Ebenso werden hergestellt: 
L. cum Cocaina: 0,75 g Cocain. hydrochl. auf 10 g Gelatine. L. cum Eserina; 0,75 g 
Eserinum salicylic. auf 10 g Gelatine. - ltal.: Lamellae ophthalmicae cum Cocaina werden mit 
3,75 g Cocainhydrochlorid auf 10 g Hausenblase wie Lamellae Atropini (Ital. S. 647), aber 
ohne Farbstoff, hergestellt. 

Gelatina jodata, Jodgelatine, stellt man nach BRUSCHELLI aus 3 g Gelatine, 2 g Kalium· 
jodid, 1,2 g Jod, 100 g Wasser, 2 g Natrium· und 2 g Calciumhypophosphit her. Das Ganze wird 
im Wasserbad unter Riihren bis zum volligen Schmelzen der Gelatine erwarmt. Nach dem Fil· 
trieren erhalt man eine klare und farblose Losung. Das Praparat soil als gut bekommliches Jod· 
praparat innerlich gegeben werden. 
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Gelatina lIquida, die alB Antidiarrhoicum und Stoma.chicum Anwendung findet, erhiUt 
man durch Kochen von 10 g Gelatine mit Wasser q. s. ad 80,0, Filtration der erkalteten Liisung 
und Zusatz von 1 g Citronensaure und 20 g Zuckersirup. 

Gelatins roborans, Weingelee.-Miinch. Ap.-V.: Gelatin. alb. 5g, Aquaedest.50g, 
Simp. simpl. 200 g, Vini a.1bi 375 g, Acid. citri 0,5 g. 

Gelatol ist eine Sa.lbengrundlage aus Gelatine, Glycerin, 01 und Wasser. 

Gelanthum ist ein Hautfirnis, der aus gleichen Teilen Traganth und Gelatine unter Zusatz 
einer Mischung aus gleichen Teilen Glycerin und Rosenwasser nebst etwas Thymol hergestellt wird. 

Glutektone, Leimstifte, HELFENBERGER, enthalten als Kiirper Glycerinleim mit Zusatzen 
von Alpha.-Eigon, Zinkoxyd mit Salicylsaure oder Ichthyol bzw. heiden in verschiedenen Starken. 
Zum Gebrauche naBt man die zu behandelnde Hautstelle mit einem feuchten Schwamm und reibt 
dann mit dem Glutekton so lange, bis Rich ein diinner Uberzug einer Leimdecke gebildet hat. 

Gluton (AXT.-GES. f. ANILINFABR., Berlin) ist ein aus Gelatine hergestelltes Nihrprs
parat. Loslich in Wasser, die Liisung gelatiniert nicht mehr. 

Glyeeringelatinemisehungen nach UNNA, Gelatinae "UNNA", mit 5% Essigsiiure, 
5-20% Salicylsaure, 10% essigsaurer Tonerde, 10% Argilla., 10% Chloralhydrat, 5% Campher, 
3% Zinkoxyd werden mit einer Grundmasse aus 10 T. Gelatine, 35 T. Wasser und 30-50 T. 
Glycerin hergestellt. 

Kaloderma, Glycerin- and Honey-Jelly. Glycerin-Honig-Gelatine, ist ein be
liebtes Cosmeticum. 

Ein im stiidtischen Krankenhaus zu Frankfurt a. M. eingefiihrtes Ersatzpriiparat fiir Kalo
derma hat nach E. RICHTER folgende Zusammensetzung: Gelatine 150,0, Aq. destill. 2800,0, 
Glycerin 6000,0, Mel. 500,0, Maigliickchen-Extrakt 100,0 (BERGMANN-Waldheim). Man liiBt 
150 g Gelatine 2 Stunden in 1800 g Wasser quellen, setzt 6000 g Glycerin zu, erwarmt im Dampf
bad bis zur Liisung, lost inzwischen 500 g Honig in 1000 g warmem Wasser, vereint die Losungen, 
koliert, setzt der halb erkalteten Masse das Parfiim zu und gieBt in Tuben aus. Die Tuben stehen 
in einem Blechkasten, der mit Eisstiicken und fliellendem Leitungswasser gekiihlt wird. Ein 
Zinkblecheinsatz mit entsprechend groBen Liichern gibt den, Tuben den niitigen Halt. In der 
Gebrauchsanweisung ist ausdriicklich bemerkt, daB die Honig-Gelatine stets auf der nassen 
Haut zu verreiben ist. 

Colla. Leim. Tischlerleim. Kolner Leim. 
Der Leim entsteht bei anhaltendem Kochen von leimgebenden tierischen Geweben, Knochen, 

Sehnen, Haut- und Lederabfiillen, mit Wasser. Zur Gewinnung von Hautleim und Lederleim 
werden die Hautabfille zur Entfernung des anhaftenden Fettes und Fleisches langere Zeit mit 
Kalkmilch behandelt, dann gewiiossert und getrocknet und nun ebenso wie auch der Lederabfall, 
mit Wasser gekocht. Zur Gewinnung von Knochenleim werden die Knochen langere Zeit ge
dii.mpft, und die dabei gewonnene Leimliisung weiter verarbeitet oder man behandelt die Knochen 
mit Salzssure, wsscht das zuriickbleibende Knorpelgewebe mit Wasser unter Zusatz von Kalk
milch und kocht es dann mit Wasser. Die niitigenfalls durch Eindam pfen unter vermindertem Dmck 
konz. Leimliisungen werden in Kiiosten erstarren gelassen, die Bliicke zerschnitten, und die Tafeln 
auf Netzen getrocknet. Auch Abf811e von Fischen, Kiipfe, Flossen, Schuppen, Graten, dienen zur 
Gewinnung von Leim (Fischleim). Der beste Leim mit gro/3ter Klebkraft ist der H au t- un d Le d e r
leim (KOlner Leim). Knochenleim, der durch einfaches Dampfen von Knochen gewonnen wird, 
14ebt weniger gut, als der na.ch der Behandlung mit Salzsaure aus den Knorpelgeweben gewonnene 
Knochenleim. Klarer, durchscheinender Leim ist meistens Haut- oder Lederleim, Knochenleim 
ist meist triibe durch Beimischung von Calcium phosphat; zuweilen wird auch noch Schwerspat 
Zinkwei/3 oder Kreide zugesetzt (russischer Leim). 

Der Raut- und Lederleim Bowie auch der Knochenleim bestehen in der Hauptsa.che aus 
GIu tin (vgl. Gelatine). 

Fiir die Beurteilung des Leimes ist weniger die aullere Beschaffenheit, als die Kle bkraft 
ausschlaggeoond. Guter Leim ist in der Regel hell, es gibt aber auch dunkle Sorten von vorziig
Hcher Klebkraft. Der Leim soIl glanzend, durchscheinend, hart und sprOde Rein und an der Luft 
trocken bleiben. In bItes Wasser gebra.cht darf er auch na.ch 48 Stunden nur stark gequollen 
sein aber nicht zerfliellen. Die Wasseraufnahmefahigkeit wird zuweilen auch zur Beurteilung 
herangezogen, und der Leim als der bessere bezeichnet, der innerhalb 24 Stunden das meiste Wasser 
aufnimmt. 

1m lufttrockenen Leim fand KISSLING 12-18% Wasser, 1-5% Asche, 0-0,8% fliichtige 
sauren und 0-400/0 in Wasser unliisliche Stoffe. Nach anderen Angaben enthiilt der Leim 
4-15°/0 Wasser. Man oostimmt den Wassergehalt durch Austrocknen von 2-3 g geraspeltem 
Leim im Luftbad. 

Die wichtigste Probe ist die Feststellung der Klebkraft, die in folgender Weise aus
gefiihrt wird: 3 T. Leim (nicht unter 250 g) werden mit 6 T. Wasser im Dampfbad erhitzt, und 
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die Losung bis auf 5T. eingedampft. Je zwei Stii.be aus hartem und weichem Holz von 42cm Lange 
und 4cm Dicke (quadratisch) werden in der Mitte durchgesii.gt, und die Sii.geflii.chen mit der Leimlosung 
wieder kunstgerecht zusammengeleimt. Nach 72stiindigem Liegen werden die HOlzer in folgender 
Weise zerbrochen: durch das eine Ende wird 18 cm von der Leimstelle entfernt in der Mitte 
der Flache ein Loch gebohrt, durch das ein Bolzen gesteckt wird, der am untern Ende umgebogen 
ist. Das Holz wird mit KIammern an einen Tisch so befestigt, daB die Leimfuge 1 cm iiber den 
Rand mgt. An den Haken des Bolzens wird dann eine Wagschale gehangt, und diese zuerst mit 
25 kg, einschlielllich des Gewichts der Schale, dann weiter mit je 5 kg belastet, bis der Bruch er
folgt. Bei gutem Leim mull die Schale mit mindestens 70 kg belastet werden konnen. 

Fiir die KIebkraft des Leimes ist seine Vorbereitung und Behandlung von groJ3er Bedeutung. 
Die beste KIebkraft wird erzielt, wenn man den Leim 12-18-24 Stunden in Wasser quellen lii.llt, 
dann das iiberschiissige Wasser abgiellt und den gequollenen Leim im Wasser bad bis zur Auf
losung erhitzt. "Ober freiem Feuer wird der Leim leicht iiberhitzt (angebrannt), wodurch er an 
KIebkraft einbiillt. Die KIebkraft wird auch verringert, wenn der Leim oft im Wasserbad wieder 
fliissig gemacht wird. 

Anwenilung. Ala Klebemittel. Medizinisch werden Leimlosungen zum Einpinseln 
erfrorener Fiille angewandt. 

Chromgelatine, Chromleim. Man quellt 10 T. Gelatine oder Leim in 90 T. Wasser, lost 
durch schwaches Erwii.rmen und fiigt unmittelbar vor dem Gebrauch unter Lichtabschlull (photo
graphisches Dunkelzimmer!) eine Losung von 2 T. Kaliumdichromat in 10 T. Wasser hinzu. Wird 
dieser Leim dem Lichte ausgesetzt, so wird das Dichromat reduziert unter Bildung von Chromi
chromat CrOS·Cr20a, das die Gelatine gerbt. Letztere wird dadurch in Wasser unquellbar und 
unIoslich. Man benutzt diesen Leim zum "Gelatine.Druck", ferner zum Kitten und Kleben, 
z. B. von Pergamentpapier. Der Leim ist vor der Verwendung frisch herzustellen. 

Cornu Cervi raspatum. Geraspeltes Hirschhorn. Cornu Cervi tornatum. Rasura 
Cornus Cervi. 

Das Hirschhorn findet Anwendung wegen seines Gehaltes an Leim und an Calcium· 
phosphat. Es kommt von verschiedener Giite in den Handel, entweder als Abfall von ver
arbeitetem Hirschhorn, oder besonders aus den grolleren Stiicken des Abfalls geraspelt. Erste 
Sorte, Cornu Cervi raspatum, ist schwer an Gewicht und hoohstens zu Abkochungen ver
wend bar, dagegen ist die zweite, etwas teurere, aber schon weiJ3e, durch Abdrehen von Hirsch· 
geweihen gewonnene Sorte, Cornu Cervi tornatum, besonders fiir Teegemische zu empfehlen. 

Bestandteile. Das Hirschhorn besteht aus ungefii.hr 25% lOslichen Anteilen (Leim), 50% 
Calciumphosphat, 150/0 Calciumcarbonat und 100/0 Feuchtigkeit nebst geringen Mengen anderer 
Saize und unloslicher Stoffe. 

Anwendung. Hirschhorn wurde friiher wie Gelatine verwendet (mit Wasser abgekocht 
ond durchgeseiht); heute ist es durch die reine Gelatine verdrangt. Gelegentlich wird es noch 
Teemischungen fiir Kinder zugesetzt. 

Decoctum Cornus Cervi (composltom). 
Decoctum album SYDENHA, 

Hisp. Nederl. 
1. Cornus Cervi raspati 7,0 8,0 
2. Micae 'Panis 28,0 10,0 
3. Sirupi simplicis 60,0 10,0 

Aquae Aurantll Flor. 6,0 
4. Aquae q. s. ad colaturae 1000. 90,0. 

1 wird mit der geniigenden Menge Wasser 
Yo Stunde gekocht, desgieichen 2. Die erhal
tenen Kolaturen werden mit 4 aufgefiillt und 
das iibrige zugefiigt. 

Species Intantlum. 
Kindertee. 

Cornus Cervi albi tornati 60,0 
Radicls Liquiritiae 16,0 
Radicls Althaeae 3,0 
Fructus Foeniculi non contusl 22,0. 

Species Longovallenses. 
Langenthaler Tee. 

Cornus Cervi tornati 
Florum Calendulae 
Florum Cyani 
Theae nigrae Sinensis 
Tragacanthae 

iill 16,0 
50,0 
5,0. 

Cornu Cervi ustum, Gebranntes Hirschhorn, wird meist dUTCh Conchae praeparatae 
ersetzt. 

Antituman (J. D. RIEDEL, Berlin. Britz) ist chondroitinschwefelsaures Natrium, 
ClsH26NS017Na2' 

Darstellung. Aus Knorpelsubstanz, in der die Chondroitinschwefelsii.ure als 
Hauptbestandteil des darin enthaltenen Chondromucoids vorkommt. 

EigenscluJlten. Weilles in Wasser leicht losliches Pulver. In den gewohnlichen organischen 
Losungsmitteln ist es unloslich. 

Anwendung. Zur Behandlung krebsiger Neubildungen jeder Art, subcutan, zu 0,1 g 
tii.glich 4-6 Wochen lang. Das Antituman kommt in 2,5°/oiger Losung mit einem Zusatz von 
0,25 % p.Eucain in Ampullen zu 4,4ccm in den Handel. 
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Gelatinae. 
Gelatinae. Gallerten. Gelees. - Mit diesem Namen bezeiohnet man 

halbfeste, meist durohsoheinende, leioht (in der Regel bei Korpertemperatur) 
sohmelzende Massen, die als Arzneimitteltrager zur innerlichen und auBer
lichen Anwendung dienen und als Grundlage weiBen Leim (Gelatina alba) oder 
Carrageensohleim, Traganthschleim, Hausenblase u. dgl. neben Glycerin und Wasser 
enthalten. 

Gallerten aus Pflanzenstoffen erhiiJt man duroh Einkochen der Kolatur 
der fraglichen Abkochung unter Zusatz von mehr oder weniger Gelatine. Man schaumt 
sehr gut ab, setzt die vorgeschriebenen Arzneimittel der halberkalteten (noch fliis
sigen) Masse zu und fiillt sie in Weithalsgliiser. Derartige Gallerten sind stets frisoh 
zu bereiten. Konservierungsmittel wie Glyoerin oder 50 / 0 Weingeist sind nioht 
ohne weiteres zulassig. 

Gallerten zu auBerlichem Gebrauoh werden meist mit Hilfe von Gly
oeringelatine (s. S. 1338) hergestellt. Unlosliohe Arzneistoffe verreibt man fein mit 
dem Glyoerin und setzt diese Verreibung der kolierten Gelatinelosung zu. Andere 
Arzneimittellost man in etwas Wasser und misoht diese Losung mit der verfliissigten 
Glyceringelatine. 

Gelsemium. 
Gelsemium sempervirens AlT. Loganiaceae-Loganioideae-Gelsemieae. 
Heimisoh von Virginien bis Texas und Florida. Schlingender Strauoh mit gegen
standigen, lanzettliohen, gestielten Blattern und wenigbliitigen, axillaren Bliiten
standen. die zuweilen auf die Endbliite [reduziert sind. Bliiten groB, trichter
formig, gelb. 

Rhizoma Gelsemii. Gelsemiumwurzel. Gelsemium Root. Rhizome 
de gelsemium. Radix Anonymos. Gelbe Jasminwurzel. Yellow Jas
mine Root. 

Der bisweilen verzweigte Wurzelstook ist sehr hart, holzig, bis 15, seltener 
bis 30 mm diok, walzenrund, meist hin- und hergebogen, an einzelnen Stellen an
geschwollen und tragt ca. 2 mm dicke, violettbraune Stengelreste und bis 8 mm 
dicke starre Wurzeln. Wurzeln und Rhizom sind auBen braunliohgelb oder grau
gelblich mit purpurbraunen Langsstreifen, innen blaBgelblich. Der Bruch ist beim 
Rhizom splitterig, bei den Wurzeln sprode, der Querschnitt zeigt unter einer schmalen 
Rinde einen strahligen Holzkorper und beim Rhizom ein kleines Mark, das bei den 
Wurzeln fehlt. Der Geruch ist narkotisoh aromatisch, der Gesohmaok bitter. Die 
oberirdischen, meist purpurn gefarbten Stengelreste der Pflanze, die an den gegen
standigen Blattnarben und dem meist ganz oder groBtenteils versohwundenen Mark 
zu erkennen sind, diirfen nicht verwendet werden. 

Mikroskopisches Bild. Der Wurzelstookquersohnitt zeigt unter dem Kork in der 
primil.ren Rinde zerstreut lange Bastfasern und Steinzellen, in der sekundaren Rinde zahlreiohe 
Bander obliterierter Siebrohren. nach auJ3en sich erweiternde Markstrahlen, Steinzellen und im 
gesamten Parenchym der Rinde Starke und Kalkoxalatkristalle. 1m zentralen, feinstrahligen. 
grobporosen Holzkorper liegen die GefaBe einzeln, von Holzparenchym und Tracheiden umgeben. 
Das Mark ist klein und oft geschwunden. Auf dem Wurzelquerschnitt sind keine oder nur wenige 
obliterierte Siebrohren sichtbar, mechanische Elemente fehlen, das Parenchym birgt Starke und 
Kalkoxalate. Der Holzkorper ist geschlossen; kein Mark. 

E'I'kennung. Ubergiellt man 1 g der gepulverten Droge mit 50 ccm Kalkwasser. so 
nimmt dieses gelbliche Farbe an und zeigt blauliche Fluorescenz, die durch Zusatz von ver-
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diinnter Schwefelsaure abgeschwacht oder aufgehoben wird. In dem braunriitlichen AufgnB der 
Gelsemiumwurzel (1 + 10) wird durch Eisenchloridlasung ein griinlichbrauner Niederschlag hervor
gerufen; auf Zusatz von Kaliumdichromat entsteht darin keine Fallung 

Bestandteile. Etwa 0,25% Alkaloide: Gelsemin, kristallinisch, Smp. 178 0, Gelse
minin (amorph) und Gelsemoidin (ebenfalls amorph). Ferner Aesculin, das sich nach TUN
MANN durch Mikrosublimation leicht nachweisen laBt und P -Methylaesculetin (friiher als 
Gelseminsaure bezeichnet). Diese beiden bewirken die Fluorescenz der Ausziige aus der Droge. 
Ferner Ger bstoff, Harz, Fett. 

Gehalts bestimm ung. Helv. fordert mindestens 0,25 % Alkaloide. 15 g gepulverte Gel
semiumwurzel werden in einer Arzneiflasche von 250ecm mit 150 gAther ii bergossen. N ach 10 Minuten 
werden 5 g A=oniakfliissigkeit zugesetzt und kraftig durchgeschiittelt. Das Gemisch wird 
unter wiederholtem Umschiitteln 1 Stunde lang stehen gelassen. Nach dem Absetzen gieBt man 
80g des Athers (= 8g des Pulvers) durch einen Bausch Watte in einen Scheidetriehter und schiittelt 
mit salzsaurehaltigem Wasser aus (2 g Salzsaure von 25 % + 98 g Wasser) zuerst mit 30 cern, 
dann so oft mit je 10 cern bis einige Tropfen der letzten Ausschiittelung mit MAYERS Reagens 
keine Triibung mehr geben. Die vermischten sauren Ausziige werden in einem anderen Scheide
trichter mit Ammoniakfliissigkeit alkalisch gemacht und erst mit 20 dann zweimal mit je 10 ccm 
Chloroform ausgeschiittelt. Das Chloroform wird durch ein kleines trockenes Filter in ein 
gewogenes Kalbchen filtriert und auf dem Wasserbad verdampft, zuletzt unter Zusatz von etwa 
5 ccm Weingeist. Das Gewicht des bei 100 0 getrockneten Riiekstandes soil mindestens 0,02 g 
betragen = 0,25 0/0, 

Aufbewahrung. Vorsichtig, die zerkleinerte Wurzel auch vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei Neuralgien, Zahnschmerz, Asthma, Lungenentziindung, Pleuritis und 

Keuchhusten in Abkochung, haufiger alB Fluidextrakt und Tinktur. Von letzterer 0,25-1 gals 
Einzelgabe. GriiBere Gaben verursachen Schwindel, Pupillenerweiterung, Muskelschwache und 
Atmungslahmung. 

Extractum Gelsemii. Extract of Gelsemium. Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 40) Wurzel 
werden mit Wdngeist (92,3 Gew.- % ) angefeuchtet und dann im Perkolator damit iiberschichtet 
48 Stunden stehen gelassen. Dann wird mit Weingeist perkoliert und aus dem Perkolat bei mag
lichst niedriger Temperatur der Weingeist bis auf 500 ccm Destillationsriickstand abdestilliert. Der 
Riickstand wird bei nicht iiber 70 0 zum weichen Extrakt eingedunstet, mit 50 g einer Mischung aua 
1 T. gebrannter Magnesia und 3 T. getrockneter Starke gut gemischt und in diinner Schicht im Luft
bad bei nicht iiber 70° sorgfaltig getrocknet. Durch weiteren Zusatz der Starke.Magnesiamischung 
wird das GewlCht des Extraktes auf 250 g gebracht. Nach sorgfaltigem Mischen und Durchsieben 
wird es in gut verschlossenen Glasern aufbewahrt. Ein Gramm Extrakt entspricht 4 g der Wurzel. 

Extractum Gelsemii fluidum. Gelsemiumwurzelfluidextrakt. Fluid Extract of 
Gelsemium. - Amer.: Aus 1000 g gepulverter Wurzel (Nr.4O) und einer Mischung aus 4 Volum 
Weingeist (92,3 Gew.- 0/0) und 1 Volum Wasser als Menstruum nach Verfahren A, s. S. 1227. 

Extractum Gelsemii spirituosum wird nach Brit. 1898 durch Perkolation der Wurzel mit 
verdiinntem Weingeist und Eindampfen des Perkolats zu einem dicken Extrakt erhalten. 

Tinctura Gelsemii. Gelsemi umwurzel tinktur. Tincture of Gel
semi urn. - Wird nach Ergiinzb., Brit., Helvet. und Japan. durch Maceration der grob ge
pulverten Wurzel 1+10 mit verdiinntem Weingeist hergestellt. GraBte Einzelgaben 1,0 g, Tages
gabe 3,0 g (Ergiinzb.). -Amer.: 100 g gepulverte Gelsemiumwurzelliefern mit einem Gemisch aus 
je 65 Vol. Weingeist (92,3 Gew.- % ) und 35 Vol. Wasser im Verdrangungswege 1000 ccm Tinktur. 

Gelseminum (Resinoid), Gelsemin (Harz), ist ein dem Podophyllin ahnliches harz 
artiges Extrakt aus der Gelsemiumwurzel. Braunliches Pulver. Es enthalt die Alkaloide der Droge. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Analepticum, Antipyreticum, Anodynum, Hypnoticum zu 0,008 bis 

0,01 g mehrmals taglich. 

Gelseminum (purissimum crystallisatum). Gelsemin. Das reine kristallisierte Alkaloid 
aus der Gelsemiumwurzel. 

Gewinnung. Aus dem Alkaloidgemisch wird das Gelsemin durch Dberfiihrung in das 
Hydrochlorid und Umkristallisieren aus Alkohol gewonnen, aus dem nur das Gelseminhydro
chlorid auskristallisiert. Durch Natriumcarbonat wird das Salz wieder zerlegt. 

Eigenschaften. Kleine farblose Kristalle, Smp. 154 0 (nach MOORE 178 0). Die Zusam
mensetzung wird sehr verschieden angegeben, z. B. von MOORE C20H 22N 2°2' von SPIEGEL und 
GOLDNER C22H26N20a, von THOMPSON C64H6SN4012' von CUSHNY C49H6aN6014' Es ist in 
Wasser schwer lOslich, leicht liislich in Weingeist, Ather und Chloroform. Es gibt kristallinische 
Salze. 1m Handel sind Gelseminum hydrochloricum, hydrobromicum, nitric urn, sali 
eylicum, sulfuricum und tartaricum. 
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Erkennung. Mit konz. Schwefelsaure und Kaliumdichromat gibt es eine rote, dann 
violette und zuletzt blaulichgriine Farbung, mit konz. Schwefelsaure und Ceroxydul eine kirsch
tote Farbung. Mit konz. Schwefelsaure und Zucker gibt es rotblaue Farbung. In konz. Salpeter
saure liist es sich far bios, bei gelindem Erwarmen farbt sich die Losung griin. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Als Antineuralgicum und Antispasmodicum zu 0,0005-0,002 g. Das 

Geise min ahnelt in seiner Wirkung dem Strychnin und Curarin. Die Wirkung wird z. T. auch 
einer kleinen Beimengung von Gelseminin zugeschrieben, das viel starker wirkt als Gelsemin, 

Gelsemininum. Gelseminin. Unter dem Namen Gelseminin (und Gelsemin) sind im 
Schrifttum Alkaloide aus Gelsemium sempervirens AlT. und SaIze dieser Alkaloide be
schrieben, die aber nicht rein und einheitlich und in ihrer Zusammensetzung teilweise von ein
ander verschieden waren. Die Wirkung dieser Alkaloide war deshalb auch sehr verschieden. Die 
Angaben iiber die Wirkung und Dosierung der Gelseminine und ihrer Salze sind deshalb sehr 
unsicher. Rein und einheitlich ist das kristallisierte Gelseminin MERCE. 

Gelsemininum crystallisatum MERCK. Kristallisiertes Gelseminin. C22H26N20a' 
Mol.-Gew. 350. 

Eigenschaften. WeiBe Kristalle, Smp. gegen 160°, fast unlOslich in Wasser, loslich in 
Weingeist, Ather, Chloroform und verdiinnten Sauren. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Wirkung. Das Gelseminin ist stark giftig, es wirkt tetanisierend, hat aber nicht die lah. 

mende Wirkung auf die Nervenendigungen ",ie das Gelsemiumextrakt und die Gelsemiumbasen
gemische. Therapeutische Anwendung hat es bisher kaum gefunden. 

Gelsemininum hydrochloricum (amorphum). Gelsemininhydrochlorid. Das Hydro. 
ehlorid des amorphen Gelseminins ist ebenfalls amorph. Es bildet ein weiBes in Wasser losliches 
Pulver. 

Erkennung. In konz. Schwefelsaure lost es sich mit gelber, in konz. Salpetersaure mit 
griiner Farbe. Mit konz. Schwefelsaure und Kaliumdichromat gibt es violette, spater griine 
Farbung. 

Genista. 
Sarothamnus scoparius (L.) WIMMER (Cytisus scoparius LINK, Genista 
scoparia LAM.K.), Pfriemen- oder Besenginster, Mitteleuropa bis Ural und Spar
tium junceum L. (Sarothamnus junceus LAME.), Spanischer Ginster, Europa, 

Amerika. Papilionaceae-Genisteae. 

Flores Genistae. Ginsterbliiten. Broomflowers. Fleurs de genM. Flores 

Genistae scopariae (Spartii scoparii). Flores Spartii juncei. Besenginsterbliiten. 
Rasenginsterbliiten. Pfriemenbliiten. 

Bei Sarothamnus scoparius sind die Bliiten groB, gelb, in endstandigen, gestreckten, 
reichbliitigen Trauben; aus den Blattwinkeln ragen 1-2 Bliiten. Der Kelch kurz, glockenfOrmig 
und zweilippig. Die Oberlippe mit 2 undeutlichen Zahnen, die Unterlippe 3zahnig, die Fahne 
am Rande ausgeschweift, der Kie! stark gekriimmt, der Griffel am Grunde verhiillt, vollstandig 
ringformig gebogen. Spartium junceum hat gleichfalls groBe, gelbe, wohlriechende Bliiten in 
gestreckter, endstandiger Traube. Der Kelch ist tief bis zum Grunde gespalten, nur einiippig, 
fast scheidig, an der Spitze klein 5zahnig. Die Fahne ist stark kreisfOrmig zuriickgebogen. Der 
Kiel schnabelformig zugespitzt, der Griffel am Ende gebogen, aber niemals kreisfOrmig eingerollt. 
Man pfliickt die Bliiten mit den Kelchen von der im Mai und Juni bliihenden Pflanze, trocknet 
aie sorgtaltig und Bchnell und bewahrt sie in dicht geschlossenen Blech- oder GlasgefaBen auf. 
Bei sorgloser Behandlung gehen Farbe und Geruch leicht verloren. 

Bestandteile. Etwa 0,2-0,3% Spartein (CAESAR und LORETZ fanden 0,28%), nach 
anderen Angaben nur 0,03%, ferner Cytisin und Scoparin (gelber, kristallinischer Farbstoff), 
atherisches 01, Gerbstoff, Zucker, Wachs, Schleim. 

Anwendung. Als Diureticum. Beide Sorten Ginsterbliiten werden als Diureticum und 
Purgans und bei Gicht, Rheumatismus, Leberleiden angewandt. In der Volksmedizin als 
Blutreinigungsmittel. 

Vor der Anwendung der Bliiten von Sp. junceum ist gewarnt worden, weil Vergiftungs
erscheinungen beobachtet wurden. Die giftige Wirkung diirfte auf den ziemlich hohen Spartein
gehalt zuriickzufiihren sein. Auch bei den Bliiten von Sarothamnus scoparius, die noch 
mehr Spartein enthalten konnen, ist deshalb Vorsicht geboten. 
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Herba Spartii scoparii. Besenginsterkraut. Broom Tops. GenM a. balais. 
Summitates Scoparii (Genistae). 

Aus dem frischen Kraut preBt man den Saft und verwendet ihn als hamtreibendes Mittel, femer 
bereitet man daraus ein Extrakt, aus dem getrockneten eine Tinktur, gibt indessen seit Reindar· 
stellung der wirksamen Bestandteile diesen den Vorzug. Bekannt ist die Verarbeitung der Zweige 
zu Besen und Biirsten (daher der Name). Das Kraut enth8J.t etwa 0,03 0/ 0 Spartein. Die 
Knospen werden hier und da statt der Kapem, die reifen, gerosteten Samen bisweilen als Kaffee. 
ersatz benutzt. 

Extractum Scoparii. Extr. Spartii scoparii. Man digeriert die frischen bliihenden 
Zweige mit 500/ oigem Weingeist und dampft zum dicken Extrakt ein. Zu 0,2-0,4 g mehrmals 
taglich. Hochstgabe 0,6 g. 

Inlusum Scoparii. Infusion of Broom. - Brit.: Aus 100 g goschnittenem Besenginster· 
kraut und 1000 ccm siedendem Wasser. Nach 1/4. Stunde heiB abpressen. 

SUCCUS Scoparii. Juice of Broom. - Brit.: Frisches Besenginsterkraut zerquetscht man, 
preBt. den Saft aus, mischt 3 Vol. desselben mit 1 Vol. Weingeist (90 Vol..%) und filtriert 
nach 7 Tagen. 

Tinctura Spartii scoparii wird aus 1 T. Ginsterbliiten und 5 T. verdiinntem Weingeist 
durch Digestion bereitet. Ebenso eine Tinktur aus dem Sam e n des Strauches. 

Ginsterextrakt des Pfarrers KNEIPP ist Extr. Spartii scoparii spirituosum. 

Genista tinctoria L. Farberginster. Farbblumen. Gilbkraut. Genet 
des teinturiers. Genistrole. 

Heimisch durch fast ganz Europa bis nach Sibirien. Man verwendete friiher die Blatter. 
Herba Cytisogenistae, und die Bliitenstande, Summitates Genistae, medizinisch. Ent· 
halt einen gelben Farbstoff; man verwendet sie daher hier und da in der Farberei (z. B. zur 
Darstellung des Schiittgelb). Ahnlich verwendet man G. ovata W. et K., G. anglica L., 
G. sagittalis L., G. monosperma LAM., G. purgans L. 

Die Fasern von Genista virgata D. C. und einigen anderen Arten werden zur Her· 
stellung von Geweben benutzt. 

Verschiedene Arten enthalten das giftige Cytisin, so G. ramosissima Pom., G. flo. 
rida L., G. germanica L., G. ephedroides D.C., G. racemosa MARN., G. mo· 
nosperma LAM., G. spicata Eon. et ZEYH. 

Genista tridentata L. in Brasilien, liefert ein atherisches 01: CarquejaOl. Spe~. 
Gew.0,9962. Drehung -31 0 15'. Es ist gelb, rienht campherahnlich. Enthalt Cineol und spaltd 
bei der Destillation Essigsaure abo 

Gentiana. 
Gentiana lutea L. Gentianaceae-Gentianeae. Gelber Enzian. Heimisch 
auf den mittleren Hohen der Gebirge von Portugal bis Thiiringen. Mit 1,5 m hohem, 
einfachem Stengel. Untere Blatter handbreit und doppelt so lang, elliptisch, ganz. 
randig, in einen breiten Stiel verschmalert, mit 5--7 Hauptnerven. Obere Blatter 
sitzend, allmahlich in die Hochblatter des Bliitenstandes iibergehend. Alle Blatter 
gegenstandig. Bliiten groB, gelb, Scheinquirle bildend, 5· und 6zahlig, die Corolle 
fast bis zum Grunde in langlich.lanzettliche Zipfel gespalten. Die hautigen Kelche 
reWen einseitig auf. 

Gentiana pannonica SCOPOLI. Heimisch in den osterreichischen Alpen, in den 
Alpen Siiddeutschlands, in der Schweiz, Siebenbiirgen, Ungaro, Bohmen und Nor. 
wegen. Mit glockigem, fast gleichmaBig gezahntem Kelch. Zipfel der Bliite dreimal 
kiirzer, als ihre Rohre, 6-7 zahlig, purpurn mit dunkleren Punkten. Antheren 
rohrig zusammenhiingend. 

Gentiana purpurea L. Heimisch von den Apenninen durch die Alpen bis Nor· 
wegen, auch in den Karpathen. Corolle glockig, auBen purpurrot, innen gelblich, Blii. 
ten meist 6ziihlig. Laubblatter meist 5nervig. Kelchzahne zuriickgekriimmt. 

Gentiana punctata L. Heimisch in den Alpen, Karpathen und Sudeten. Bliiten mit 
glockiger. 6-7 ziihliger, gelber, schwarzpunktierter Corolle. Ke1chzahne aufrecht. 
Die Pflanzen kommen erst 10-25 Jahre nach der Keimung zur Bliite. jiihrlich 
bringt das Rhizom die dekussierten Laubblatter hervor. 

Hager, Handbuch. I. 85 
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Radix Gentianae. Enzianwurzel. Gentian Ro ot. Racine de gen. 
tiane. Radix Gentianae rubra. Bitterwurzel. Roter (gelber) Enzian. 
Fieberwurzel. Bergfieberwurzel. Hochwurzel. Zinzallwurzel. 

Einsammlung. Wenn man die imFriihling frisch gegrabenen Rhizome undWurzeln 
gut und schnell trocknet, wie es das richtige ist, so bleiben sie vollig weiB und brechen leicht. Die 
gelbrote und braune Farbe entwickelt sich nur, wenn durch langsames Trocknen oder, um die Ro
tung schneller herbeizufiihren, durch langert's Liegen der feuchten, aufeinandergeschichteten und 
festgetretenen Wurzeln und darauffolgendes Trocknen tiefergehende Zersetzungen des Zellinhaltes 
eintreten. Dann entwickelt sich auch der eigenartige Geruch der Droge, der bei schnell getrock. 
neter Ware kaum vorhanden ist. Infolge des Garungsprozesses wird der Wert der Ware beein
trachtigt, der Extraktgehalt einer solchen Wurzel wird betrachtlich vermindert. Gut und schnell 
getrocknete Ware nimmt nach langerem Liegen (6-8 Monate) die Eigenschaften (Farbe und Ge
ruch) der langsam getrockneten Wurzeln an. 1m Volke zieht man unberechtigterweise die dttnkler 
gefarbten, kraftiger riechenden Wurzeln den helleren vor; pharmazeutisch soIl aber nur eine ent
weder schnell getrocknete und gelagerte oder eine langsam getrocknete, aber nicht gegorene Wurzel 
verwendet werden, da die Arzneibiicher die rotbraune Farbe vorschreiben. 

Die ganzen, ohne vorausgehende Fermentation schnell und gut getrockneten, 
unterirdischen Teile ziemlich kraftiger, alterer Pflanzen bilden die Handelsdroge. 
An erster Stelle besteht diese aus den in der Schweiz, Spanien und Siidfrankreich 
gesammelten, frisch fleischigen, mehr oder weniger verastelten Wurzeln (diese in der 
Hauptsache) wie den oben bisweilen noch von Blatt- und Stengelresten beschopften, 
einfachen oder verzweigten Wurzelstocken von Gentiana lutea. Die Droge kommt 
entweder ganz in den bis 6 dm langen, oben bis 4 cm dicken, zylindrischen, einfach 
bis mehrkopfigen, sonst wenig verastelten, zuweilen im oberen Teile langsgespaltenen 
Wurzeln oder geschnitten in den Handel. Der kurze Wurzelstock ist durch die 
friiheren Blattansatzstellen quergeringelt und mit vierzeilig angeordneten Knospchen 
besetzt; die frisch fleischigen Wurzeln schrumpfen beim Trocknen durch den gr()Ben 
Wasserverlust stark ein und werden mehr oder weniger tief langsfurchig. Bei 
beiden ist die Oberflache gelbbraun, rotlichbraun bis dunkelbraun, der Bruch hart, 
rotlichgelb bis rotlichbraun und glfttt, weder holzig, noch faserig, noch mehlig. Nach 
Aufnahme von Feuchtigkeit queh;3n die Wurzeln wieder stark und werden weich, 
zah und biegsam. Der Geruch ist eigenartig siiBlich, an getrocknete Feigen erinnernd, 
der Geschmack stark und anhaltend bitter. Die Wurzeln von G. punctata, G. pur
purea, G. pannonica sind nicht so stark und ineist dunkler gefarbt, sonst den Wur
zeIn von G. lutea sehr ahnlich. 

Lupenbild. In der verhaltnismaBig diinnen, oft stark liickigen Rinde nur in der Nahe 
des als dunldere Linie sichtbaren, meist etwas wellig verlaufenden Cambiumringes eine undeut
lich strahlige Struktur, die deutlicher wird nach dem Einweichen in Wasser. Die Zeichnung wird 
durch die Anordnung der durch den TrocknungsprozeB hauptsachlich braun gefarbten 8iebgruppen 
bedingt. Der dicke, fleischige Holzkorper ist sozusagen ohne radiale Anordnung. 1m Inneren 
parenchymatisches Gewebe. 

Mikroskopisches Bild. Bei allen Stammpflanzen ziemlich iibereinstimmend. AuBen 
wenigzelliger, schwach verholzter Kork, darunter ein Hypoderm. Die Rinde besteht zum groBten 
Teil aus groBzelligem, gelockertem Parenchym, dessen Zellwande in Wasser stark aufquellen. 
In der Rinde unregelmaBig verteilte kleinere oder groBere Siebrohrenstrange, begleitet von dick
wandigen Ersatzfasern. Keine Markstrahlen in der Rinde. Das Cambium mehrreihig. 1m Holz 
viel Parenchym, die GefaBe unregelmaBig gelagert, einzeln oder in kleinen Gruppen beisammen, 
sie bilden im Rhizom moist gegen das Cambium hin an Deutlichkeit zunehmende, konzentrische 
Reihen, in der Wurzelliegen die GefaBe im inneren Holzteil zerstreut, sind jedoch gegen das Cam
bium hin fast stets unregehnaBig vielstrahlig angeordnet. Neben den GefaBen kurze, unverholzte 
Efsatzfasern und Siebrohrengruppen, letztere iiber den ganzen Querschnitt verteilt, besonders 
zahlrcich nahe dem Cambium. Das Parenchym ist starkefrei oder laBt Starke nur in geringen 
Mengen erkennen, es enthalt neben gelblichen, in Wasser fast vollig IOslichen Massen kleine olartige 
Tropfchen und in den Wurzeln geringere, im Rhizom meist reichlichere Mengen von Oxalatkristallen 
in Form kleiner Nadeln und monokliner Tafelchen, seltener auch groBe Oktaeder und Wiirfel. 
Der Oxalatgehalt ist besonders bei Gentiana lutea ziemlich bedeutend, wahrend Calciumoxalat
kristalle boi Gentiana purpurea, punctata und pannonica meist iiberhaupt nicht, in einzelnen 
Fallen nur sehr sparlich vorhanden sind. Keine Markstrahlen, keine Sklerenchymfasetn. 
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Pulver. Hauptsachlich Stiicke diinnwandigen, starkefreien, in Wasser quellenden Paren
chymgewebes, die Zellen enthalten neben gelblichen, in Wasser fast vollig loslichen Massen kleine 
olartige Tropfchen und sehr kleine, selten auch gro/3ere Oxalatkristalle (das Praparat ist mit 
Kalilauge oder Chloralhydrat gut aufzuhellen!); kurze, unverholzte, getiipfelte Ersatzfasern; 
Stiicke von etwa 60-100 ft weiten Tracheen mit ringformig, netzig- oder leiterartig verdickten 
gelblichen Wanden und kreisformig durchbrochener Zwischenwand, daneben Fragmente schmaler, 
15-30 u weiter GefaBe. Steinzellen konnen vereinzelt vorkommen aus dem Gewebe der Bliiten
sproBnarben (Auslaufer des mechanischen Ringes des Bliitenschaftes). In geringen Mengen Kork
stiicke. 

Ve1'fiilschungen. Die Wurzeln von Bryonia dioica JACQ. und Laserpitium lati
folium L. Radix Laserpitii latifolii wurde friiher als Radix Gentianae albae (Cer
variae albae) in den Apotheken gefiihrt. Ferner der Wurzelstock von Rumex alpinus L .• 
Radix Rhei monachorum. Bei dieser ist der Querschnitt gelb gefarbt und wird nach Be
netzung mit einem Tropfen Kalilauge sofort tiefrot. 

1m Pulver sind Beimengungen von Mandelschalen, Fichtenspanen, Rumexrhizom usw. 
nachgewiesen worden. 

Bestandteile. Das Glykosid Gentiopikrin, C16H 200 9, das aus dem wasserigen oder 
weingeistigen Extrakt am besten der frischen Wurzel durch Ausziehen mit siedendem Essig
ather, Verdunsten des Auszuges und Umkristallisieren des Riickstandes aus heiBem Alkohol und 
zuletzt aus Essigather in farblosen Nadeln erhalten wird. Ausbeute etwa 3,5 % der Wurzel. 
Leicht loslich in Wasser, schwerer in Alkohol, unloslich in Ather. Smp. 191 0, wasserhaltig, C10H 200 9 
+ H20, Smp. 122 0, linksdrehend, Geschmack stark bitter. Bei der Hydrolyse liefert es Glykose 
und Gentiogenin, C10H 6(OH),. Das Glykosid Gentiin, C2sH2S0I" kleine gelbliche Nadeln, 
Smp. 274 0, fast un1i:islich in kaltem Wasser, schwer loslich in Alkohol. Mit konz. Salpetersaure 
gibt es eine griine Farbung, mit Eisenchlorid eine schwarzgriine. Bei der Hydrolyse liefert es Gen
tienin, CUHIOOS' Glykose und Xylose. Das Glykosid Gentiamarin, C16H22010 oder C16H200IO' 
amorph, in Wasser und in Alkohol sehr leicht 1i:islich. Bei der Hydrolyse gibt es Glykose und eine 
braune, in Wasser unlosliche Verbindung. Die Wurzel enthalt ferner verschiedene Zuckerarten, 
besonders Gentianose (eine Hexotriose) und Rohrzucker, in geringerer Menge Glykose und 
Lavulose. Beim Trocknen und Lagern der Wurzel nimmt der Gehalt an Zucker und Gentio
pikrin allmahlich ab, besonders aber wenn die Wurzel nicht rasch getrocknet oder vorher der 
Garung unterworfen wird. Ferner ist in der Wurzel enthalten das Gentisin, CUHIOO., das auch 
als Gentianin oder Gentiansaure bezeichnet wird zu etwa 0,1 0/0, Es ist ein Methylather 
eines Trioxyflavons, ClsHlS02(OHhOCHs' Es kann aus der mit Wasser erschopften Wurzel 
durch Ausziehen mit Alkohol, Fallen des eingedampften Auszuges mit Wasser und Umkristalli
sieren des mit Ather gewaschenen Niederschlages aus heiBem Alkohol gewonnen werden. BlaB
gelbe Nadeln, Smp. 267 0, sublimierbar, geschmacklos. 

Ferner sind noch vorhanden: etwa 6 0/0 eines Fettes von terpentinartiger Beschaffenheit, 
es ist nach H.ARTWICH ein Cholesterinfett. Der Aschengehalt betragt etwa 5-8 0/0, 

E1'kennung. Zur Erkennung der Enzianwurzel kann man nach TUNMANN die Mikro
BU blimation des Gentisins benutzen. Das beimErhitzen einer kleinenMenge des Pulvers erhal
tene Sublimat zeigt bei 2-300facher VergroBerung die hellgelben Nadeln des Gentisins, hanflg zu 
Biischeln vereinigt. Dieses Verfahren kann auch zum Nachweis von Ausziigen aus Enzianwurzel, z. 
B. der Tinktur benutzt werden. Etwa 50 ccm der Fliissigkeit werden zur Trockene verdampft, 
der Riickstand wird mit Wasser erschopft und das Ungeloste mit starkem Alkohol ausgezogen. 
Der alkoholische Auszug wird wieder zur Trockene verdampft und der Riickstand vorsichtig 
zum Sublimieren gebracht. 

P1'ufung. VorschriftsmaBig rasch getrocknete Enzianwurzel ist von langsam getrock
neter und fermentierter Wurzel am besten durch die Bestimmung des Extraktgehaltes zu 
unterscheiden. Gute Enzianwurzelliefert mit Wasser bis 40 0/0 Extrakt, Austr. fordert mindestens 
33 %. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1355. - Aschengehalt Helv. hOchstens 6 %, Austr. hOchstens 5 %. 

Aufbewahrung. Gut nachgetrocknet in dicht schlieBenden GefaBen, das Pulver in 
Glasern vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Als Tonicum und Stomachicum, auch als Fiebermittel. Nach TANRET 
soll das Gentiopikrin sowohl wie das Enzianextrakt bei Malaria giinstig wirken. Haufig wird 
das Extrakt zusammen mit Chini n in Pillen verordnet, aber mehr als Konstituens als zur 
Unterstiitzung der Chininwirkung. Das Pulver wild in der Veteriniirpraxis haufiger verwendet, 
frische Wurzel wird besonders in denAlpenlandern durch Garung und Destillation zu Enzian
branntwein verarbeitet. 

Elixir Gentianae glycerinatum. Glycerinated Elixir of Gentian. - Nat. Form.; 
10 ccrn Fluidextractum Gentianae (Amer.), 15 cern Fluidextractum Taraxaci (Amer.), 5 ccm 
Essigather, 8,5 ccm Phosphorsaure (850/0 ), 15 cern Tinct. Aurantii dulcis (Amer.), 60 cern Tmct. 
Cardamom. compos. (Amer.), 30 cern Liquor Saccharini (Nat. Form.). 400 ccm Glycerin und eine 
Losung von 200 g Zucker in 325 ccm WeiBwein werden gemischt. Nach 24 Stunden wird filtriert 
und mit WeiBwein auf 1000 cern aufgefiillt. 

85* 
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Extractum Gentianae (aquosum). Enzianextrakt. Extract of 
Gentian. Extrait de gentiane. - Enzianextrakt wird allgemein durch Ein
dampfen eines filtrierten, in den meisten Fiillen durch Mischen mit Weingeist von triibenden 
Bestandteilen befreiten, wiisserigen Auszuges der Wurzel bereitet. Dabei ist zu beachten, daJ3 die 
Wurzel staubfrei sein muJ3 und nicht vergoren sein darf. Staubige grobe Pulver 
oder Spezies liefern Ausziige, die sehr schwierig zu kliiren sind. Vergorene, d. h. innen deut
lich rot gefiirbte Wurzeln, haben durch den FermentationsprozeJ3 einen Teil ihres Zucker
gehaltes verloren und liefern demzufolge geringere Ausbeuten als "schnell getrocknete", d. h. 
innen gelbliche, bis hellbraunliche Wurzeln, wie sie Germ. vorschreibt. Die wiisserigen Aus· 
ziige sind leicht verderblich. Es empfiehlt sich deshalb, den ersten Auszug bereits einzudampfen, 
wiihrend der zweite hergestellt wird. Germ. 6 laJ3t die grob zerschnittene stau bfreie Wurzel 
mit Chloroformwasser (1+199) wie Germ. 5 ausziehen und den Auszug im luftverdiinn
ten Raum eindampfen. 

Germ. 5: 1 T. grob geschnittene Enzianwurzel wird mit 5 T. Wasser 48Stunden lang unter wie
derholtem Umriihren maceriert, alsdann ausgepreJ3t. Die abgepreJ3te Fliissigkeit wird (sofort!) ein
gedampft. Der ausgepreJ3te Riickstand wird in gleicher Weise mit 3 T. Wasser 12 Stunden lang 
behandelt, ausgepreJ3t und die PreJ3fliissigkeit mit dem ersten Auszug vereinigt. Man dampft 
nun die Mischung auf 3 T. ein, versetzt sie nach dem Erkalten ( !) mit 1 T. Weingeist, liiJ3t 2 Tage 
lang an einem kiihlen Ort stehen, filtriert und dampft zU einem dicken Extrakt ein. 

Ganz iihnlich lassen die folgenden Pharmakopoen unter Einhaltung folgender Verhiiltnisse 
verfahren: 

Enzianwurzei 
Wasser I Maceration 

.. II 
Weingeist 

Austr. 
10 
40 
30 
20 

Beig. 
10 

q. s. 
q. s 

Croat. 
10 
60 
20 

Dan. 
10 

q. s. 
q. s. 

Gall. Heivet. 
10 10 
50 50 
30 30 

10 

Hung. 
10 
50 
30 
10 

Nederl. 
10 
60 
30 

Noryeg. Ross. 
10 10 
50 60 
40 30 
10 

Suee. 
10 
50 
40 

Danach Jassen Belg., Croat., Dan., Gall., N ederl., Ross. und Suec. ohne Weingeistfiillung arbeiten, 
Groat. liiJ3t dafiir die kalten Ausziige vor dem Eindampfen einmal aufkochen. Auch A·u8ir. schreibt 
das vor, obgleich spiiter mit Weingeist gefiillt wird, und JiiJ3t den Weingeist durch Destillation zum 
groJ3en Teil wiedergewinnen·. - Die anderen in vorstehender Tabelle angefiihrten Pharmakopoen 
lassen die gekliirten wiisserigen Ausziige einfach eindampfen. 

Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 20) Enzianwurzel werden mit 400 ccm Wasser befeuchtet, nach 
24 Stunden im Perkolator mit Wasser erschopft, der Auszug auf 2000 ccm eingekocht, durchgeseiht 
und zur Pillenkonsistenz eingedampft. - Brit.: 1 T. Wurzel wird mit 10 T. Wasser 2 Stunden 
eingeweicht, dann 15 Minuten gekocht, abgepresst, koliert und die Fliissigkeit zu einem weichen 
Extrakt eingedampft. - Hisp.: Wie Extr. Absinthii aquos. Hisp. - ltal.: Wie Extr. Centaurii 
minoris aquos. -Japon.: Wie Germ., aber aus Radix Gentianae scabrae! - Portug.: Wie Extr. 
Belladonnae aquos. 

Verfahren nach DIETERICH: 1000,0 kleingeschnittene staubfreie Enzianwurzel, 3500,0 
destilliertes Wasser liiJ3t man 24 Stunden bei 15-200 stehen und preJ3t dann aus. Die 
Seihfliissigkeit vermischt man mit Papierfaser, die man aus 20,0 Filtrierpapierabfall durch 
Verriihren mit Wasser herstellt, kocht unter Abschiiumen auf und filtriert durch Flanellspitz
beute!. Wiihrend man das Filtrat bis zur Sirupdicke abdampft, zieht man die PreJ3riickstiinde 
in der vorherigen Weise nochmals 12 Stunden lang mit 2500,0 destilliertem Wasser aus. 

Man behandelt den zweiten Auszug durch Aufkochen und Abschiiumen, wie den ersten mit 
10,0 Filtrierpapierabfall, filtriert, lost den eingedampften ersten Auszug in diesem Filtrat und 
dampft die Losung auf 750,0 ein. Man fiigt nun diesem diinnen Extrakt 1500,0 Weingeist (90%) 
hinzu, iiberliiJ3t 24 Stunden der Ruhe und filtriert. Den Filter-Riickstand maceriert man mit 
1250,0 verdiinntem Weingeist (68 % ), seiht auf cinem dichten Tuch ab, preJ3t aus und filtriert. 
Die vereinigten Filtrate bringt man in eine Blase und destilliert 2000,0 Weingeist iiber. Die 
der Blase entnommene Extraktlosung dampft man zu einem dicken Extrakt ein, liiJ3t dieses 
8 Tage im kiihlen Raum stehen, um aile im Wasser unloslichen Teile auszuscheiden, lost es 
dann in der dreifachen Menge Wasser, filtriert und dampft zur vorgeschriebenen Dicke ein. 

Ausbeute nur 150/ 0 nach Ross., d. h. durch einfache kalte Extraktion mit Wasser, 
wobei wahrscheinlich kiinstlich vergorene Wurzel in Rechnung gez.:>gen ist. Aus schnell ge
trockneter Wurzel erzielt man hei rationellem Arbeiten 25-35 0/ 0 Ausbeute. 

Eigenschaften: Ein dickes, aromatisch-bitter schmeckendes, in Wasser fast klar (Germ.) 
losliches, braunrotes, dickes bzw. weiches (nur nach Norveg. ein trockenes!) Extrakt. - Trocken
riickstand 75-85 0/ 0 (Hung.). - Erkennungsreaktion: In einer Losung von I g Extrakt 
in 9 T. Wasser entsteht beim Erwarmen mit I ccm verd. Salzsaure (spez. Gewicht 1,067) ein 
Niederschlag, der sich auf Weingeistzusatz Wst (Nederl.). 

Extractum Gentianae fluidum. Enzianfluidextrakt. Fluidextract of Gentian. 
- Amer.: Aus 1000 g gepulverter (Nr. 30) Enzianwurzel und verdiinntem Weingeist (41 %) nach 
Verfahren A (S. 1227). - Dan.: Wie Extr. Frangulae fluid. 
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Sirupus Gentianae. Enziansirup. Sirop de gentiane. - Be1g.: 10 T. Extractum 
Gentianae werden in 990 T. Zuckersirup gelost. - Gall.: Wie Sirupus Adianthi. 

Tinctura Gentianae. Enziantinktur. Tincture of Gentian. Tein
ture (AI coole) de gentiane. - Germ.: 1 T. grob gepulverte Enzianwurzel wird mit 
5 T. verd. Weingeist ausgezogen. Auch aile anderen Pharmakopoen lassen die Tinktur 1+5 durch 
Maceration oder Perkolation (Belg., Hi8p. Nederl.) mit verdiinntem Weingeist bereiten.-Eine gelb
braune, aromatisch bitter schmeckende Tinktur. - Spez. Gewicht: 0,913-0,928 (Nederl.), 0,915 
(Au8tr.), 0,918-D,922 (Hung.), 0,925-D,945 (Norveg.). - Er kenn ungsreaktion: Mischt man2ccm 
Tinktur ganz allmahlich mit dem gleichen Volum konz. Schwefelsaure, so soil eine braune Farbung 
und bei weiterem Zusatz von 25 ccm Wasser ein reichlicher flockiger Niederschlag entstehen (Austr.). 

Tinctura Gentianae aquosa Hisp. ist eine Maceration von 1 T. Wurzel und 100 T. Wasser. 
Tinctura Gentianae composita. Compound Tincture of Gentian. - Amer.: Ein 

Gemisch aus 100 T. Enzianwurzel, 40 T. Pomeranzenschalen und 10 T. Kardamomen (alles pulv. 
Nr. 40) wird zuerst mit einer Mischung aus 100 ccm Glycerin, 500 ccm Weingeist (92,3 Gew.- %) 
und 400 ccm Wasser und darauf mit verd. Weingeist (41,5 Gew.- %) perkoliert, bislOOOccmTinktur 
erhalten sind. - Brit.: 10 g Wurzel, 3,75 T. Pomeranzenschalen und 1,2 g Kardamomensamen 
mit 100 ccm Weingeist (37,8 Gew.- % ) zu macerieren. -Japon.: 100 T. Enzianwurzel, 37,5T. Po
meranzenschalen, 12,5 T. Kardamomen, 416 T. Weingeist (90 0/ 0)' 500 T. Wasser. 

Tinctura Gentianae scabrae wird nach Japon. aus Rad. Gentianae scabrae und verdiinntem 
Weingeist 1 + 5 durch Maceration hergestellt. 

Vinum Gentianae. Enzianwein. Vin (Oenole) de gentiane. - Gall.: 30,0 ge
schnittene Enzianwurzel maceriert man 24 Stunden mit 60,0 Weingeist (60 0/ 0 ), fiigt 1000,0 WeiB
wein hinzu, laBt 10 Tage stehen und fiItriert. - H elvet.: Feingeschnittene Enzianwurzel 50,0 
werden mit herbem Siidwein 1000,0 8 Tage maceriert. - Portug.: Aus gepulverter Wurzel mit 
Portwein 1: 20 durch Maceration. - Ex tempore: 1 T. Enzianextrakt in 99 T. SiiBwein zu losen 
und blank zu filtrieren. 

Elixir Gentianae (Nat. Form.). 
Enzian-Elixir. Elixir of Gentian. 

1. Extract Gentian. fluid (Amer.) 35 ccm 
2. Liquoris Ferri Persulphatis 25 
3. Spirit. Cardamom. comp. (Nat. Form.)') 25 " 
4. Liquor. Ammonii caustici (10 0/ 0 ) 28" 
5. Spiritus (91 0/ 0 ) } 
6. Aquae destillatae q. s. 
7. Elixir aromatici (Amer.) 
Man verdiinnt 2 mit 250 ccm kaltem Wasser, 

miseht mit der mit Wasser aa verdiinnten Lo
sung 4, sammelt den Niedersehlag auf einem ge
naBten Musselinseihtuch, lidlt v611ig abtropfen, 
verriihrt mit 250 cem Wasser. bringt wieder auls 
Seihtueh und waseht in gleicher Weise noch
mals mit 250 cem Wasser aus. Hierauf befreit 
man den Niederschlag durch Pressen moglichst 
Yom Wasser, wagt, fiigt '/5 seines Gewiehts 
Weingeist, ferner I, 3 und 750 ccm von 7 hinzu, 
stellt 24 Stunden unter bisweiligem Schiitteln 
beiseite, filtriert durch Papier und bringt durch 
Nachwaschen mit q. s. von 7 auf 1000 ccm. 

Elixir Gentianae cum Tinctura Ferri Chloridi 
(Nat. Form.) 

Elixir of Gentian with Tincture of Chlo
ride of Iron. 

Tinct. Ferri Citro-Chloridi (Nat. Form.) 100 ccm 
Elixir Gentianae (Nat. Form.) 900 .. 

Elixir Gentianae et Ferri Phosphat is 
(Nat. :Form.). 

Infusum Gentianae composltum. 
Compound Infusion of Gentian. 

Brit. Suee. 
Radicis Gentianae lO,O 

10,0 
10,0 

Cortieis Aurantii Fruet. ail 12,5 
Corticis Citri Fruct. recent 25,0 
Aquae destillat. ebullient. 1000,0 1000,0. 

N aeh y. Stunde heIE abzupressen. 

(Nat. Form.). 
Infusi Gentian. compos. fortior. Nat. Form. 1 Vol. 
Aquae destillatae 3 Vol. 

Infusum Gentianae compositum tortius 
(Nat. Form.). 

Stronger Compound Infusion of Gentian. 
Radic. Gentian. pulv. (No.40) 125,0 g 
Fruct. Coriandri " 35,0 " 
Cort. Aurantii Fruct. 35,0 .. 
Spiritus diluti (41 0/ 0 ) q. S. 

1m Verdrangungswege gewinnt man 1000,0 cem 
Auszug. 

Mixtura amaro-alkalina (Dan.). 
1. Radicis Gentianae coneis. 50,0 
2. Aquae destillatae q. S. ad colaturae 950,0 
3. Natrii carbonici 35,0 
4. Spiritus aetherei 15,0 
1 wird mit 2 infundiert, 3 zugefiigt, koliert, 

filtriert und nach dem Erkalten 4 zugesetzt. 
Elixir of Gentian and Phosphate of Iron. 
Elixir Gentianae ferratum. Ferrated Pilulae stomachicae cum J<'elle (F. M. Germ.). 

(Ferrophosphated) Elixir of Gentian. Extr. Centaurei 4,0 
Ferri Phosphatis (Amer.) 17,5 g Extr. Gentianae 
Aquae destillatae 35 cem Fellis Tauri 

man lost unter Erwarmen und fiigt hinzu Rhizom. Rhei pulv. 
Elixir Gentianae (Nat.. Form.) q. s. ad 1000ccm. Fiant pilulae 100. 

ail 2,0 
q. 8. 

Tinctura amara. Bi ttereTinktur. Tinctura Gentianae composi ta.. 
Tinctura stomachica. Bittere Magentropfen. Bittertropfen. Gall
tropfen. Magentinktur. Teinture amere. 

Germ. 3 T. Enzianwurzel, 3 T. Tausendgiildenkraut, 2 T. Pomeranzenschalen, 1 T. un
reife Pomeranzen, 1 T. Zitwerwurzel, alles grob gepulvert, werden mit 50 T. verd. Weingeist 
ausgezogen. 

I} Compound Spirit of Cardamom. Nat. Form.: 01. Cardamomi 2 ccm, 01. Carvi 
0,75 ccm, 01. Cinnamom. Casso 0,5 ccm, Spiritus (910/0) 500 ccm, Glycerin 65 cern, Aq. destill. q. B. 

ad 1000 ccm. 
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Rad. Gentianae 
Herb. Centaurei minor. 
Herb. Absinthii 
Cort. Aurantii 
Fruct. Anisi 
Fruct. Aurantii immatur. 
Fruct. Cardamomi 
Rhiz. Zedoariae 
Fol. Trifolii fibrini 
Aquae Cinnamomi spirit. 

Germ. 
6 
6 

4 

2 

2 

Austr. 
2 
2 

2 

2 

Aquae Cinnamomi 90 
Spiritus diluti 100 10 

Croat. Hung. Japon. Nat. Form. Norveg. Portug. Ross. 
2 5 5 5 3 14 6 
2 5 5 6 

2 

2 
100 

5 

5 
100 

5 35 

2 

2 2 

100 100 

10 

1 
3 

3 

100 

5 

() 

1 

100 100 
N atrii bicarboniei 1 1 

Spez. Gew.: 0,915-0,925 (Norveg.), 0,984-0,988 (Hung.), 0,996 (Austr.). - Trockenriiekstand 
mindestens 2,3% (Austr.), 2,6% (Hung.), 3,5% (Norveg.). 

Tinetura amara aeida. 
Miinch. Vorsehr. 

Acid. hydrochlor. dilut. (12,5%) 1,0 
Tinctur. amarae 
Tinctur. aromatieae aa 15,0. 

Tinetura amars composits. 
Tinctur. amarae 40,0 
Tinctur. Aurant. Cort. 
Tinctur. Gentianae aa 20,0 
Tinctur. Angelicae 
Tinctur. Zingiberis aa 10,0. 

Natrii carbonici crist. 3,0 
Spiritus diluti (60°/.) 300,0. 

Man maceriert 10 Tage, prellt und filtriert. 

Tinctura salina Halensls. 
Cortic. Aurant. Fruct. 
Radic. Gentianae aa 20,0 
Kalii carbonicl 80,0 
Aquae fervidae 250,0. 

Nach dem Erkalten fiigt man hinzu 
Spiritus (90 Vol.·%) 100,0. 

Dureh Digestion zu bereiten. 

Vinum Gentianae composltum. 
Tinctura Gentlanae alcallna (Gall. 1884) Vinum amarum. Bitterwein. Magen wein. 

Tein ture de gentiane alcaline. Elixir amer Extracti Gentianae 20,0 
de PEYRlLHE. Elixir anti· Tincturae Aurant. Cort. 50,0 
scrophulosum PEYRILHE. Tincturae aromaticae 30,0 

Radie. Gentian. gr. pulv. 10,0 Vini Xerensis 900,0. 

Extractum Cbironii. - Portug.: Wird aus Summitates Chironii (von Gentiana Centaureum) 
wie Extract. Belladonnae aquosum Portug. dargestellt. 

Vinum amarum. - Nederl.: Cascarillrinde 8,0, Tausendgiildenkraut 4,0, Kardobenedikten· 
kraut 4,0, EnzianwurzeI2,0, Pomeranzenschalen 1,0, verd. Weingeist 5,0, Malagawein 95,0. -
Jtal.: Wermutkraut, Tausendgiildenkraut, Pomeranzenschalen je 2,0, Bitterklee, Enzian je 1,0 
werden gemischt. Die Mischung wird 1: 10 mit Marsala maceriert. 

Benno-Pillen von VOlT u. Co. in Miinchen, blutreinigende Magen. und Abfiihrpillen, 
enthalten als wirksame Substanz Enzian und Rhabarber (RoHRIG). 

Lebensbalsam von SPUDAEUS wird bereitet aus je 120 g Enzian- und Angelikawurzel, 
80 g Kalmus, 580 g Aloe, 100 g Rhabarber, 20 g Safran und 10 kg Franzbranntwein. 

St. Mariae vegetabilisebes MageneIixir aus Wien ist eine stark alkoholische Losung 
von Bitterstoffen (Enzian), Harzen und Zucker mit Chlorophyll, Zimtol und NelkenOi (Wiener 
Stadtphysikat). 

Gentianinum. Gentianin. Gentianin ist eine Bezeichnung fiir Gentisin (s. Rad. Gentianae, 
Bestandteile). Das unter der Bezeichnung "Gentianin" in den Handel kommende Praparat ist 
nicht das reine Gentisin, sondern ein Gemisch verschiedener bitterer Bestandteile der Enzian
wurzel. Es ist ein braunes, in Weingeist losliches Pulver. 

Anwendung. Als Tonicl;lm bei Dyspepsie, Hysterie u. a. zu 0,25-1,0 g mehrmals taglich. 

Gentiana cruciataL., Kreuzenzian. Europa, Nordasien. Das Kraut, Herba Gerr

tianae eruciatae dient als Heilmittel; es enthalt Bitterstoff. 
In Japan verwendet man wie Enzianwurzel die Wurzel von Gentiana sea bra 

BUNGE var. IX Buergeri MAX., in Nordamerika vielfach ebenso diejenige von 
G. ochroleuca FROL., in Indien die von Gentiana Karrooa. 

Geranium. 
Geranium maculatum L. Geraniaceae-Geranieae. Heimisch in den Ver

einigten Staaten von Nordamerika, von Neufundland bis Manitoba, siidlich bis 
Georgia und Missouri. 

Rhizoma Geranii maculati. Alaunwurzel. Alum Root. Racine d'alun. Storch

schnabelwurzel. Cranes Bill Root. Racine de bee-de-grue tachete. 
Der Wurzelstock ist etwa 2-12 em lang, bis 2,5 em dick, reich verzweigt, stark langsrunzelig, 

oft knollig, aullen dunkelbraun, innen heller braun, weill oder rotlich, fleischig und zeigt einzelne 
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krii.ftige, meist unter 15 em lange Wurzeln von 1-2 mm Durchmesser. Ohne Geruch, von stark 
adstringierendem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Au13enrinde aus einer diinnen Korkschicht, darunter 
liegen Reihen stark tangential verlangerter Zellen. Die Innenrinde ohne deutliche radiale Struktur. 
Eine breite Markschicht, eine deutliche, selten kreisrunde, an einzelnen Stellen der Oberfliich3 
mehr genaherte Cambiumzone und wenige Gefa13biindel in ungleichen Entfernungen voneinander. 
Eisenblauender Gerbstoff in fast allen Zellen, in einzelnen reichlicher als in anderen, in den Wan
dungen wie im Zellinhalt. Die Starkekorner glatt, etwas langlich oder eirund, mit einem an der 
breiteren Seite gelegenen Hilum, meist ohne Spalten, exzentrisch geschichtet; selten doppelte 
Korner. 

Bestandteile. Besonders Gerbstoff, im Herbst bis etwa 10%, im April bis 28%, 
Harz, Starke u. a. Der Gerbstoff liefert bei der Hydrolyse Gallussaure und Geraniumrot. 

Anwendung. In Amerika haufig als Adstringens. 
Geranium Robertianum L.lieferte frillier Berba Ruperti. G. sanguineum 

L. lieferte Berba und Radix Sanguinariae. 
Extractum Geranii fluidum. Fluidextract of Gerani um. -Amer.vm: 1000g gepulver

tes (Nr. 30) Geraniumrhizom durchfeuchtet man mit 350 ccm eines Gemisches (I) aus 100 ccm 
Glycerin, 600 ccm Weingeist (92,3 Gew._%) und 300 ccm Wasser, packt die Masse in den Perkolator, 
gie13t von dem Gemisch (I) die weiter notige Menge hinzu und perkoliert nach 48 Stunden ab, 
indem zunachst der Rest des Gemisches (I), dann q. s. eines Gemisches (II) aus 3 Vol. Weingeist 
und 2 Vol. Wasser nachgegossen wird. Erstes Perkolat 800 cem. Mit diesem mischt man das zu 
einem dunnen Extrakt eingedampfte Nachperkolat und fiiIlt mit Gemisch (II) auf 1000 ccm auf. 

Oleum Geranii. GeraniumOl. Pelargoniumiil. Oil of Rose Geranium. Essence 

de geranium rose. 
Gewinnung. Durch Destillation der Blatter und Eliiten verschiedener Pelargonium

arten, hauptsachlich der P. odoratissimum WILLD., P. capitatum AlT., P. roseum WILLD. 
und P. graveolens AlT., mit Wasserdampf. Die Ausbeute ist sehr vom Ausgangsmaterial ab
hangig und betragt 0,07-1,980/0, Man unterscheidet hauptsiichlich Afrikanisches, Franzo
sisches, Reunion- und Spanisches Geraniumol. 

Eigenschajten. Farbloses, griinliches oder braunliches 01 von angenehmem Rosen
geruch. Spez. Gew. 0,888-0,907 (150); aD -70 50' bis -160; nD200 1,462-1,472; S.-Z. 1,5-12,0; 
E.-Z. 34-99 entsprechend 14,3-41,70/0 Geranyltiglinat. Mit Ausnahme des spanischen Oles 
in der Regel kIar Wslich in 2-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.-Ofo, auf Zusatz von mehr Weingeist 
tritt Ausscheidung von Paraffinkristallchen ein. 

Bestandteile. Der wesentliche Bestandteil ist Geraniol, C1oH170H, ferner sind vor
handen Citronellol, C1oH190H, Linalool, C1o H170R, Borneol (7), C1oH 170H, i-a-Terpineol, 
C1oH170H, Phenylathylalkohol (der den Rosengeruch bewirkt), C6 H 6CH2CH2 0H, Menthol, 
CxoH190H, ein Amylalkohol. 

Priijung und VeTjiilschung. Fettes 01 gibt sich durch seine Unloslichkeit in Wein
geist von 70 Vol._% zu erkennen, Terpentinol, Cedernholzol und Gurjunbalsambl durch ihre Unlos
lichkeit in Alkohol von 70 Vol._% und durch die Erniedrigung der E.-Z. Ais Verfalschung hat 
man weiter beobachtet Gingergrasol, Benzoesiiure-, Oxalsaure- und Phthalsiiureester. 

AufbewahTung. In Glasflaschen; das in Blechflascheh aufbewahrte 01 nimmt haufig 
eine braune Farbe und Geruch nach faulen Eiern an; dieser verschwindet leicht, wenn man das 
01 einige Tage in fIachen Schalen der Luft aussetzt. 

Anwendung. In der Parfiimerie, auch fiir Seifen. 

Indisches (tiirkisches) Geraniumol s. unter Cymbopogon S. 1157. 

Ginseng. 
Panax Ginseng c. A. MEYER (Aralia Ginseng H. Bu., Panax quinque

folium L. var. coreense LIEB.). Araliaceae-Aralieae. Wildwachsend in 

den schattigen Gebirgswaldern Ostasiens von Nepal bis zur Mandschurei, kultiviert 
in Nordchina, der Mandschurei, in Korea nnd Japan. Diese Pflanze liefert die echte 
koreanische (chinesische, japanische) Ginsengwurzel. 

Aralia quinquefolia DECNE. et PUNCH. (Panax quinquefolium L.), Nord· 

amerika, in dichten feuchten Waldern von Kanada bis Karolina, in Alabama, Te-
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nessee, vom Maine bis Mississippi. auch in Kultur, liefert die amerikanische Gin. 
sengwurzeL 

Der Index Kewensis zieht P. Ginseng MEYER und P. quinquefolium L. 
als Aralia quinquefolia DECNE. u. PLANCH. zusammen. Ausdauernde, aufrechte 
Pflanzen von 25-45 cm Rohe. Auch andere Arten der Familie der Araliaceen 
scheinen Ginseng zu liefern; das japanische "Ninzi" stammt jedoch von Si um N in zi 
THBG., einer Umbellifere. 

Radix Ginseng. Ginsengwurzel. Ginseng Root. Racine de ginseng chinois 
(americain). Radix Schinseng. Chinesische (amerikanische) Ginsengwurzel (Panax. 
wurzel). KraftwurzeL Schinsengwurzel. Five Fingers Root. Five Leaved Panax Root. 

Die Ginsengwurzel des europaisohen Handels, worunter die amerikanische Ginseng zu ver· 
stehen ist, besteht aus spindelformigen, 5-12 und mehr Zentimeter langen, zylindrischen, ein· 
fachen oder zweischenkligen, am oberen Er.de 1,0-2,5 em dicken, nach unten verschmalerten, 
zuweilen gegen die Spitze gekriimmten, knorrigen, besonders im oberen Teile reich geringelten. 
ungeschalten, faserlosen Wurzeln. Ohne Geruch, von bittersiiBem, schwach aromatischem Ge· 
schmack. 

Die hellbraunliche bis gelbe, langsrunzelige Rinde wird bis zu 3 mm stark, das Innere der 
Wurzel ist weiBgelblich, hornartig, hart, sprode. In der Rinde sehr kleine, zerstreutstehende, 
orangerote Harzbehalter, im Holze die schmalen Holzstrahlen durch breitere, hellere Markstrahlen 
getrennt, im Innern ein weiBes, mehliges Mark. 

Ginseng, wild und kultiviert, ist das am meisten geschatzte Heilmittel der Chinesen. 
Am hochsten bewertet sind die Sorten aus der Mandschurei und Korea, weniger im Werte 
stehen die japanischen, noch weniger die amerikanischen Wurzeln. Der Hauptmarkt fiir die 
Ginsengwurzel ist Schanghai, woselbst ~ Sorten gehandelt werden, 4 Sorten von P. Ginseng MEYEH 
(chinesischer wilder Ginseng, chinesischer kultivierter Ginseng, koreanischer Ginseng und japa. 
nischer Ginseng) und der amerikanische Ginseng von Aralia quinquefolia. Die am meisten ge. 
Bchatzte, oft sehr hoch bezahlte Wurzel von in China wildwachsender P. Ginseng ist sehr schwierig 
zu bekommen. Fiir ein groBeres Exemplar der 40-50 jahrigen mandschurischen Wildlingswurzel 
werden bis 500, selbst 1000 Taels bezahlt, wahrend die chinesische kultivierte Wurzel sehr billig 
ist. Letztere wird in den nordlichen Provinzen von China und in der Mandschurei auf schattigen 
Bergabhangen kultiviert und wegen ihres langsamen Wachstums erst im fiinften bis siebenten 
Jahre gesammelt. Die chinesischen Wurzeln sind gelbbraun und an den von der Oberhaut 
befreiten Stellen hornartig durchscheinend. Der Geruch ist Bchwach, nicht unangenehm, der 
Geschmack anfangs bitter, dann siiB, Bchleimig. Auf Korea gehort die Ginsengwurzel zu den 
Hauptprodukten des Landes, besonders ausgedehnt ist die Kultur in der Nahe der Stadte, wo fast 
ausschlieBlich Ginseng gebaut wird. 1m siebentenJahre sind die Wurzeln "reif". Die koreanische 
Wurzel ist ledergelb, komrrit ungeputzt mit ihren diinnen, geflochtenen Nebenwurzeln in den 
Handel; japanische Ginsengwurzel ist blaBgelb, spindelformig, hart, hoi zig und von den Wurzel. 
fasern befreit. Von geschalter amerikanischer Ginsengwurzel werden jahrlich iiber 100000 
engL Pfund nach Shanghai exportiert, Hauptstapelplatze sind Cincinnati, Louisville, St. Louis. 
Die amerikanische Wurzel wurde bis zum Jahre 1752 ausschlieBlich aus Kanada exportiert, seit. 
dem kommt sie aus den Neu.Englandstaaten und den Landern westlich bis zum Vfer des Missis· 
si ppi. Wisconsin und Minnesota'verschicken die groBten Mengen. In Virginia und West. Virginia 
ist das Sammeln der Wurzel gesetzlich geregelt. Die ungeschalte amerikanische Wurzel ist langs. 
runzelig gewunden, hellgelb, die geschalte Wurzel hat ein glasartiges Aussehen. Die Nachfrage 
nimmt stetig zu. Durch die Abnahme des Pflanzenbestandes in den in Betracht kommenden 
Gebieten schien ein Erloschen des Ertrages unvermeidlich, da man der Ansicht war, daB eine kiinst· 
liche Zucht aussichtslos sein wiirde. Es haben sich jedoch die zuerst 1897 begonnenen, anfanglich 
ungiinstigen Anbauversuche seit 1905 bewahrt und als lohnend gezeigt. 

Verfiilschungen und Verwechslungen. Ais absichtliche Verfalschungen kommen 
die Wurzeln von Panax sessiliflorum PANCH., Campanula glauca THUNB., Platycodon grandi. 
florum BENTH. et HOOK., Adenophora verticillata FISCH., Sophora angustifolia SIEB. et Zucc., 
Angelica polyclada FRANCH-, Rehmannia chinensis FISCH. et MEY., Phyteuma japonicum MIQ., 
Campanumoea pilosula FRANCH. und Gynura pinnatifida D. C. vor. Die Ersatzmittel der chine· 
sischen Mediziner unterscheiden sich auffallig von der Ginsengwurzel und kommen daher als 
Verfalschungen nicht in Betracht. Als Ersatzmittel sind vorgeschlagen: Apocynum juventas 
LOUR., Dioscorea sativa L., Ophiopogon japonicusKER.GAWL., Pardanthus chinensis KER·GAWL., 
Kaempheria scaposa BENTH. et HOOK., Saussurea arenaria MAx., Barkhausia repens SPRENG., 
Batatas edulis CHOISY, Aralia edulis SIEB. et Zucc., Robinia amara LOUR., Ceragana £lava PaIR. 

Bestandteile. Ein saponinartiger Stoff, ein Glykosid Panaquilon (Panakilon, 
Panakolin), ferner Panacin, atherisches 01, Harz, Starke, Zucker. Das Panaquilon 
soIl der wirksame Stoff sein. Nach FUGITANI wirkt reines Panaquilon muskellahmend und den 
Blutdruck herabsetzend. nach anderen Angaben solI es nur auf den Geschmack wirken. 
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Anwendung. In Amerika zuweilen als Stimulans und als Gewiirz, in China als Allheil
mittel bei allen moglichen Krankheiten, auch als Aphrodisiacum. Nach GALGALO beruht die 
Wirkung der Wurzel auf einer Verlangsamung der Herztii.tigkeit, Herbeifiihrung von Mattig
keit, Schlafsucht und Empfindungslosigkeit. 

Glaucium. 
Glaucium corniculatum CURT., roter Hornmohn und GI. luteum SOOP., gelber 
Hornmohn. Papaveraceae, heimisch in Mittel- und Siideuropa, liefern 

Herba Glaucii, Hornmohnkraut. Das im Friihjahr oder Herbst, vor oder nach 
der Bliite gesammelte Kraut mit der Wurzel. 

Gl. corniculatum wird 10-50 cm hoch; Stengel und Blatter behaart, untere 
Blatter gestielt, die oberen mit abgestutztem Grunde sitzend, fiederspaltig. Krone 
hochrot, mit schwarz em Fleck am Grunde. 

Gl.luteum wird 30-60 cm hoch; Stengel fast kahl, untere Blatter gestielt, die 
oberen mit tief herzformigem Grunde stengelumfassend, lappig-fiederspaltig. Krone 
citronengelb, ziemlich groll. 

Die Frucht ist bei beiden eine verlangerte, schotenformige zweiklappige Kapsel, 
borstig rauhhaarig bzw. knotig rauh. 

Bestandteile. Etwa 0,5% Alkaloide: Glaucin, C21H 2SNO" besonders im Kraut, 
farblose Prismen, Smp. 119-1200, loslich in Alkohol, Ather, Chloroform, Aceton, unlOslich in 
Wasser. In konz. Schwefelsii.ure lost es sich mit blaBgelber Farbe, nach einigen Stunden fii.rbt 
sich die Losung blau. In konz. Salpetersii.ure (spez. Gew. 1,4) lost es sich mit griiner Farbe, die 
rasch in rotbraun iibergeht. Mit FRoHDEs Reagens gibt es griine, dann blaue und zuletzt violette 
Fii.rbung. In der Wurzel besonders Protopin, daneben in sehr kleiner Menge Chelerythrin, 
Glaucopikrin und Sanguinarin. 

Anwendung. In Form des Fluidextraktes bei Diabetes und Neurasthenie dreimal 
tii.glich 1/.-1 Teeloffel voll. Auch ohne Anwendung besonderer Diabetikerkost solI giinstige 
Wirkung erzielt worden sein. 

Glechoma. 
Glechoma hederacea L. (Nepeta glechoma BENTH.). Labiatae-Stachyo
ideae-N epeteae. Heimisch in Europa und dem nordlichen Asien, in Amerika 
eingeschleppt. 

Herba Hederae terrestris. Gundelrebenkraut. Ground Ivy Herb. 
Herbe de lierre terrestre. Herba Glechomae. Herba Nepetae. Donner
rebe. Erdefeu. Grundrebe. Gundermannkraut. Huderichkraut. Katzen
minze. Widerruf. Gill Herb. Herbe de terr~te. 

Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut. 
Der Stengel niederliegend, an den Knoten wurzeltreibend, astig, vierkantig, 

teiIweise blauviolett gefarbt; die bliitentragenden Zweige einfach, aufsteigend, weich 
und zottig behaart. Die Blatter gegenstandig, mit dem langen Stiel 2-5 cm lang, 
die oberen Blatter rundlichei- oder eiherzformig, die unteren rundlichnierenformig, 
aIle am Rande grobgekerbt, etwas grobrunzelig, oberseits dunkelgriin oder etwas 
blallrotlich, unterseits heller, zerstreut behaart durch kurze einzellige und mehr
zellige Gliederhaare und vertiefte Driisenschuppen mit 1-2zelligem oder 8zelligem 
Kopf. Die Bliitenscheinquirle 2-6bliitig, einseitswendig in den Blattwinkeln, die 
Bliiten infolge von Gynodiocie groll- und kleinbliitig. Der Kelch 5zahnig, rohren
formig, die BlumenkrQne nur dreimal Hinger als der Kelch, hell violett oder blau, 
nur selten weilllich, zweiIippig mit zweispaltiger Ober. und dreispaltiger Unterlippe 
der Mittelabschnitt der Unterlippe flaoh, rundlioh ausgerandet. Die Friiohte sind 
Niillchen. Fast geruohlos, Gesohmack gewiirzhaft, bitter, herb und schwach kratzend. 
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Bestandteile. Atherisches 01 etwa 0,06 % (dunkelgriin, spez. Gew. 0,925), Harz, 
Wachs, Fett, Zucker etwa 3 % , Gerbstoff etwa 2,5 % , Asche etwa 16%, 

Anwendung. Als Volksmittel bei Lungenleiden, Asthma, Erkrankungen der Hamwege, 
in Amerika gegen Fieber, Brechreiz. 

Herbae beehleae. 
Brust· und Lungenkrauter 
Herbae Hederae terrestris 
Herbae Veronieae 
Folior. Farfarae 
Radicis Liquiritiae 
Stipit. Dulcamarae aa 20,0 

Sirupus Hederae terrestrls (Portug.) 
Sirop de Jierre terrestre. 

1. Herbae Hederae terrestris 20,0 
2. Aquae ferventis 350,0 
3. Sacchari 650,0. 

1 mit 2 zwei Stun den infundieren, in der heiJ3en 
Kolatur 3 Wsen. 

Species crueiatae Hispanicae. 
Spaniseher Kreuztee. 

Fructus Anisi stellati 
Foeniculi 
Anisi vulgaris 
Coriandri 

aa 25,0 
20,0 
10,0 

Cortie. Cinnamom. 
Caricarum siccat. 
Flor. Rhoeados 
Herb. Hederae terr. 

" Hepaticae 
Fol. Farfarae 
Rhizom. Chinae 

Galangae 
Calami 

" Iridis flor. 
Radicis Liquirit. 

" Sarsaparill. 
Rhizom. Graminis 

" Caricis aren. 
Ligni Sassafras 

25,0 
50,0 
20,0 

aa 100,0 
80,0 

aa 50,0 
70,0 
60,0 
20,0 

100,0 

Fruet. Ceratoniae aa 50,0 
Passular. minor. 5,0 
Cornu Cervi raspat. 70,0 
Flor. Chamomill. Rom. 100,0 

.. Primulae 35,0. 
Wird in cylindrischen Paketen zu 90,0 und 450,0 

abgegeben. 

Globularia. 
Globularia alypum L. Globulariaceae, immergruner Strauch, heimisch in Sud-
europa. . 

Die Blatter, die in den Mittelmeerlandern ahnlich wie Sennesblatter als 
Purgans verwendet werden, enthalten G 10 bularin( Y), Pikro glo bularin, Glo
bularescin, Glo bulariasaure, Glo bulariacitrin und Zimtsaure. 

Globularinum, Globularin, ist in den Blattern von Globularia alypum und 
anderen, z. B. G. vulgaris, enthalten. Es bildet ein braungelbes Pulver. Es soll ein 
Glykosid sein und bei der Hydrolyse Glykose und Globularetin liefern. 

Globularetinum. Globularetin, bildet ein braunlich gelbes Pulver. 
Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Glo bularin soIl ahnlich dem Coffein erregend wirken und die Ausschei

dung der festen Stoffe durch den Harn verrnindem. Glo bularetin soIl vermehrte Hamaus
scheidung bewirken und den Darm reizen, auch die Gallenabsonderung anregen. Beide werden 
zusammen angewandt bei Diabetes, Rheumatismus, Gicht, Typhus, Pneumonie und BRIGHTBCher 
Krankheit. Gabe: zweimal taglich 12 mg Globularin und 17 mg Globularetin in Weingeist gel6st. 

Es ist zweifellia,ft, ob das Glo bularin des Handels (und auch das Globulare
tin) ein einheitlicher Stoff ist. TIEMANN konnte einen Stoff mit den fur Globularin 
angegebenen Eigenschaften nicht auffinden. Er fand das Pikroglo bularin, 
C24H3007, das ein Rhamnosid ist und bei der Spaltung Quercetin, Glykose 
und Rhamnose liefert. Nach WUNDERLICH ist das Pikroglobularin mit Rutin 
identisch. 

Glycerinum. 
Glycerinum. Glycerin (auch engl.). Glycerine. 

Das Glycerin ist der dreiwertigeAlkohol Trioxypropan, CH 2(OH)·CH(OH). 
CH 2(OH). Mol.-Gew. 92. 

Gewinnung. Es wird erhalten durch Spaltung der Fettsii.ureglycerines ter (Glyceri
de), aus denen die Fette und fetten Ole bestehen, bei der Darstellung von Seuen und bei der 
Gewinnung von Stearinsaure und Olsaure. Die Glycerinwasser der Seuen- und Fettsii.urefabriken 
werden nach dem Eindampfen der Destillation mit iiberhitztem Wasserdampf unterworfen, und daB 
iibergetriebene Glycerin durch emeute Destillation mit Wasserdampf gereinigt. 

Neuerdings wird Glycerin auch durch eine besondere Garung aus Zucker gewonnen. Bei 
der gewohnlichen weingeistigen Garung entsteht Glycerin in sehr kleinen Mengen. Bei dem 
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neuEU Verfahren, das als Protolverfahren bezeichnet wird, !aBt man den Zucker durch Hefe 
in alkalischer Losung vergii.ren, uuter Zusatz von Natriumsulfit; dadurch wird die Bildung von 
Glycerin gegeniiber der Bildung von Weingeist bedeutend erhoht. 

HandelssOTten. Man unterscheidet im Handel: a) Rohglycerin, das lediglich durch 
Eindampfen der Glycerinwii.sser erhalten wird und eine braune dicke Fliissigkeit bildet. -
b) Raffiniertes Glycerin, das aus dem Rohglycerin durch Behandlung mit Chemikalien und 
Tierkohle ohne Destillation erhalten wird. - e) Destilliertes Glycerin und d) doppelt 
des tilliertes Glycerin. 

AHe Handelssorten enthalten mehr oder weniger Wasser und werden nach dem Glycerin
gehalt, der durch das Bpez. Gewicht oder durch BAUMEgrade ausgedriickt wird, bewertet. Fur 
pharmazeutische Zwecke ist nur daB doppelt destillierte Glycerin, Glycerinum bisdestilla
tUln puri88imum, verwendbar. 

Eigenschaften. (Des wasserfreien Glyoerins.) Farblose, dickfliissige, 
siiB schmeckende Fliissigkeit, spez. Gew. (15 0 ) 1,2645, Es siedet bei 290 0 unzersetzt, 
wenn es vollig rein ist; enthalt es aber auch nur kleine Mengen von Verunreinigungen, 
besonders anorganische Salze, so wird es teilweise zersetzt unter Abspaltung von 
Wasser und Bildung von Acrolein. Unter vermindertem Druck oder mit Wasserdampf 
ist es unzersetzt destillierbar. Es verdampft bei 100 0 auch schon in geringen Mengen. 
An der Luft zieht es begierig Wasser an. Bei starker Abkiihlung wird es immer 
dickfliissiger und schlieBlich glasartig fest. Unter 0 0 abgekiihlt erstarrt es bei langerem 
Stehen kristallinisch, besonders wenn es Erschiitterungen ausgesetzt ist. Durch 
Hineinbringen eines Glycerinkristalles erstarrt das abgekiihlte Glycerin sehr rasch 
zu einer Kristallmasse; as schmilzt dann wieder bei 17 0• 

Das Glycerin ist nicht leicht entziindlich, es laBt sich aber in Dochtlampen 
brennen; die Flamme leuchtet nicht. - Das Glycerin ist ein gutes Losungsmittel fiir 
viele organische und auch fUr manche anorganische Stoffe. 

Chemisches VeTluJlten und E'I'kennung des Glycerins. Es verbindet 
sich mit manchen Metallhydroxyden zu loslichen Verbindungen, verhindert deshalb 
die Fallung von Kupfersalzen durch Alkalien, auch beirn Kochen. Bei raschem 
Erhitzen iiber den Siedepunkt hinaus wird durch Wasserabspaltung Acrolein 
gebildet, das am stechenden Geruch leicht erkannt wird. Leichter bildet sich das 
Acrolein beirn Erhitzen von Glycerin mit Borsaure oder besser noch Kaliumbisulfat. 
Zum Nachweis kleinster Mengen von Glycerin (z. B. bei der Priifung von Adep8 
Lanae, s. d.) ist die Bildung von Acrolein beim Erhitzen mit Kaliumbisulfat sehr 
geeignet. . 

Kaliumpermanganat, Chromsaure und Kaliumdichromat oxydieren das 
Glycerin leicht. Beirn Zusammenbringen dieser Stoffe mit unverdunntem Glycerin 
kann Entzundung eintreten. 

Glycerinum (Germ.). Glycerin. 
Das Glycerin der Germ. 6 ist reines, doppeltdestilliertes Glycerin mit 

einem Gehalt von 84-87% Glycerin und 16-13% Wasser (s. Bd. II S.1333). 
Eigenscha/ten. Klare, far blose, sirupdicke, suB schmeckende Fliissigkeit, 

Dichte (200) 1,221-t,231. In kIeinen Mengen ist es bei gewohnlicher Temperatur 
geruchlos, groBere Mengen lassen einen schwachen, eigenartigen Geruch erkennen. 
Mit Wasser, Weingeist und Atherweingeist ist es in jedem Verhaltnis kIar mischbar, 
nicht mit Ather, Chloroform und fetten Olen. - Es laJlt sich ohne zu erstarren bis 
auf. -40 0 abkiihlen. 

PriiJung. a) Es dad mit Wasser angefeuchtetes Lackmuspallier nicht ver
andern. - b) Es muB auch in dicker Sehicht in einer weiBen Flasche gegen eine weiBe 
Unterlage betrachtet farblos sein. - e) Dichte (200) 1,221-1,231 = 84-87% 
Glycerin und 16-13% Wasser. - d) Verreibt man einige Gramm Glycerin zwischen 
den Handen, so darf kein Gerueh wahrnehmbar sein. - e) Eine Mischung von 1 ccm 
Glycerin und 3 ccm Zinnchloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde keine dunkIere Far
bung annehmen (Arsen). - f-k) Die wasserige Losung (2 g + 10 ccm) dad nicht 
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verandert werden: -I) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - g) durch 
Bariumnitratlosung (Schwefelsaure, Sulfate), - h) durch Sllbernitratlosung (Salz
saure, Chloride), - i) durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - k) durch Calcium
chloridlosung (Oxalsaure, Oxalate). -I) Die wasserige LOsung (2 g + 10 ccm) darf 
nach Zusatz einiger Tropfen Salzsaure durch Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort 
geblaut werden (Eisen). - m) 5 ccm Glycerin miissen, in offener Schale bis zum 
Sieden erhitzt und angeziindet, bis auf einen dunklen Anflug verbrennen (fremde 
Beimengungen, Rohrzucker); bei weiterem Erhitzen darf nur ein unwagbarer Riick
stand hinterbleiben (anorganische Verunreinigungen). - n) Wird eine Mischung von 
1 cc~ Glycerin und 1 ccm Ammoniakfliissigkeit im Wasserbad auf 60° erwarmt, 
so darf sie sich nicht gelb farben (Acrolein). - 0) Wird die Mischung n nach dem Ent
fernen vom Wasserbad sofort mit 3 Tr. Silbernitratlosung versetzt, so darf innerhalb 
5 Minuten weder eine Farbung noch eine Ausscheidung eintreten (reduzierende 
Stoffel. - p) Die Mischung von 1 ccm Glycerin und 1 ccm Natronlauge darf beim 
Erwarmen im Wasserbad sich weder far ben (Traubenzucker), noch Ammoniak 
(Ammoniumverbindungen) oder einen Geruch nach leimartigen Stoffen entwickeln. -
q) Wird eine Mischung von 50 ccm Glycerin, 50 ccm Wasser und 10 ccm 1ho-n-Kall. 
lauge eine Viertelstunde lang im Wasserbad erwarmt, so miissen zum Neutralisieren 
der abgekiihlten Fliissigkeit mindestens 4 ccm 1/wn-Salzsaure erforderlich sein. 
Phenolphthalein als Indikator (Fettsaureester). - r) 5 ccm Glycerin diirfen sich beim 
Kochen mit 5 ccm verd. Schwefelsaure nicht gelb fii.rben (Schonung8mittel). 

Anmerkungen. Zu a): Sicherer als mit Lackmuspapier kann man das Glycerin mit 
Phenolphthalein priifen: 5 g Glycerin durfen durch Phenolphthaleinliisung nicht geriitet werden, 
auf Zusatz von 1 Tr.1/10-n-Kalilauge muB die Mischung rot gefarbt sein. 

Zu b und r): Gelblich gefarbtes Handelsglycerin wird haufig durch einen blauen Farbstoff 
(z. B. Methylenblau) entfarbt (geschiint) und zeigt dann in dickerer Schicht einen eigenartigen 
dunklen oder blaulichen Schimmer. Man beobachtet das Glycerin am besten in weiBen Flaschen 
von etwa .1 Liter Inhalt. 

Zu c): Die meisten Pharmakopiien stellen die gleichen Anforderung wie Germ.: Amer. fordert 
spez. Gewicht 1,246 (25°) = mind. 95 % , Gall. 1,264 (15°), Brit., Hi8p. 1,260, leal. 1,226-1,260. 

Zu d): Empfindliche Nasen kiinnen bei dieser Probe auch den eigenartigen Geruch erkennen, 
den man an griiBeren Glycerinmengen leichter wahrnimmt. 

Zu e): Zur Priifung auf Arsen ist nach HELLRIEGEL auch die GUTZEITsche Probe brauchbar 
unter Anwendung von 2 cem Glycerin. Germ. 6 s. Bd. II S. 1333. 

Zu n): Die Temperatur von 60° darf nicht uberschritten werden, das Wasserbad darf des
halb nicht zum Sieden, sondern nur auf etwa 60 ° erhitzt werden. Das Probierrohr ist vorher sorg
faltig zu reinigen, am besten mit konz. Schwefelsaure. 
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1,263 83 I 1,223 69 1,185 55 1,145 41 1,107 27 1,068 13 1,032 
1,261 82 1,221 68 1,182 54 1,143 40 1,104 26 1,066 12 1,029 
1,258 81 1,218 67 1,179 53 1,140 39 1,101 25 1,063 11 1,027 
1,255 80 1,215 66 1,176 52 1,137 38 1,098 24 1,060 10 1,024 
1,253 79 1,212 65 1,173 51 1,134 37 1,096 23 1,058 9 1,022 
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1,234 72 1,194 58 1,153 44 1,115 30 1,077 16 1,039 2 1,004 
1,231 1 I 1,1)02 
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Zu 0): Die Reduktion wird nach G. FR. BERGH bewirkt durch eine Verbindung von Glycerin 
mit Acrolein, Glycerinacrylal, das aueh in besseren Glyeerinsorten haufig enthalten ist. 

Zu q): Spuren von Estern sind in jedem Glycerin enthalten. Zur Verseifung der Ester in 
50 cern Glycerin diirfen nicht mehr als 6 cern 1/10-n-Kalilauge erforderlich sein. Bei guten Glycerin
sorten ist die Menge der notigen Lauge meist noch geringer, oft aber auch groBer. Es empfiehlt 
sich, diese Probe immer zuerst auszufiihren. 

Aufbewah1'ung. Um die StandgefaBe in der Offizin auBen sauber zu erhalten, benutze man 
GefaBe mit Tropfensammlern (siehe S. 621). Will man ein GlycerinstandgefaB so abwischen, 
daB es sich nicht mehr feucht anfiihlt, so muB dies mit Spiritus geschehen. Eine Filtration 
des Glycerins erfolgt am besten in einer Warme von 50-600, bei groBeren Mengen mit Hilfe 
eines Warmwassertrichters. 

Anwendung. Innerlich bei Trichinosis, bis zu 150 g tiiglich. AuBerlich benutzt 
man es namentlich bei aufgesprungener oder gereizter Haut del' Hande und des Gesichtes. Dabei 
ist zu beachten, daB un verd iinn tes Glycerin stark reizt, es ist deshalb fiir diesen Zweck mit 
etwa 30% Wasser zu verdiinnen. In Suppositorien als Abfiihrmittel. Von SEIFFERT und SPIEGEL 
ist es zum Sterilisieren von Instrumenten empfohlen worden, indem man diese in Glycerin auf 
120 ° erhitzt. 

In der Technik wird es in sehr groBen Mengen zur Darstellung von Nitroglycerin (Dynamit) 
verwendet. Raffiniertes Glycerin dient zum Fiillen von Gasuhren, ferner als Heizbad fiir fahrbare 
Kiichen. Mit Bleioxyd gibt Glycerin einen allmahlich erhiirtenden sehr festen Kitt. 

Suppositoria Glycerini. Dber Vorschriften zu Glycerinstuhlzapfchen und deren Her· 
stellung findet sich Naheres unter "Suppositoria" Bd. II S. 818. 

Unguentum Glycerini. Glycerinsalbe. Glycerite (Glycerin) of 
Starch. Glycere d'amidon. Glyceratum (Glycerolatum, Glyce
rinum) Amyli. Glycerinum amylatum. Glyceritum Amyli. 
Germ. und andere Pharmakopoen lassen die Starke sehr sorgfaltig 
und gleichmaBig(!) mit Wasser anreiben, dann das Glycerin zu
setzen und das Ganze unter stetem Umriihren ( !) erhitzen, bis ein 
gleichmaBiger, vollkommen kliimpchenfreier, durchscheinender 
Kleister entstanden ist. Es geschieht das am besten in einer POl'
zellaninfundierbiichse im Dampfbad oder in einem Doppeltopf, wie 
er durch Abb. 259 veranschaulicht wird. Niemals auf freiem Feuer! 

Die DoppeltOpfe bestehen aus zwei GefaBen, die durch 
einen oberen, nicht ganz geschlossenen Rand fest miteinander 
verbunden sind. Die dem AusguB gegeniiber angeordnete Offnung 
dient zum Einfiillen und Kontrollieren des Heizwassers und zum 
Entweichen des Dampfes. Rei kurzen Infundierungen fiillt man 
den AuBenbehalter mit (mogliehst warmem) Wasser ungefahr halb 
voll, dann kippt man den Doppeltopf soweit, daB er wagerecht 
steht und liWt etwaigen DberschuB abflieBen. 

Abb. 259. 

Eine zweite Herstellungsmethode, die von Amer. und Austr. vorgeschrieben wird, besteht 
darin, daB man die Anreibung von Starke und Wasser nach und nach in bereits auf 1100 (Austr.) 
140 ° (Amer.) (nicht hoher!) erhitztes Glycerin einriihrt und weiter erhitzt, bis eine gleichmaBige 
Gallerte gebildet ist. - Groat., Norv. und Suec. lassen die Starke ohne Wasserzusatz mit dem 
Glycerin anreiben und die Mischung bis zur Gallertbildung erhitzen. Die folgenden Gewichtsver
haltnisse entsprechen den Vorschriften del' einzelnen Pharmakopoen: 

Germ. Amer. Austr. Belg. Brit. Croat. Dan. Gall. Hisp. Helv. Ital. Jap. Norv. Port. Ross. Suee. 
Weizenstarke 10 10 10 10 20 4 15 10 10 7 7 10 6 5 10 
Wasser 10 10 20 15 30 15 10 20 7 3 15 10 10 
Glycerin 90 80 100 90 130 60 70 130 80 93 90 90 94 85 140 94 
Fertige Salbe 100 100 

Danach fordern nur Germ. und Helvet., daB die Mischung auf 100 T. (durch Eindampfen) 
gebracht wird, wahrend alle anderen Pharmakopoen einfach bis zur Gallertbildung erhitzen lassen. -
Portug. schreibt Mandiocastarke vor und Hung.: 2 Traganth, 10 Wasser und 98 Glycerin. - Man 
halte nieht zuviel Glycerinsalbe vorratig, da sie leicht Wasser anzieht und sich mit 
der Zeit verfliissigt. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1370. 

Glycerin·Gelatine zum Einschliellen mikroskopischer Praparate nach KAISER. Man 
weicht 1 T. Gelatine in 6 T. Wasser ein, gibt 7 T. Glycerin zu, in dem 0,14 T. krist. Karbolsaure 
gelost ist, und lost durch Erwarmen im Wasserbad. Man filtriert durch Glaswolle, die kurz 
vorher mit heiBem Wasser ausgewaschen ist. 

GlycerinmiIch. Man versteht hierunter entweder eine Lanolin-Glycerin-Emulsion, oder 
eine Misc~ung von etwa 3,0 g Zinkoxyd, dem WeiBen von einem Ei, 70,0 g Glycerin und Wasser 
q. s. ad 100,0 g. Oder auch eine Mischung von Starke, Zinkoxyd und Glycerin. 
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Glycerinum lacto-carbolieum wird eine Mischung von Glycerin, Milchsiiure und Phenol 
genannt, die in Form von Pinselungen bei Kehlkopftuberkulose Anwendung finden solI, und zwar 
in steigender Konzentration: 

I. II. III. 
Acidum carbolicum 1,0 2,0 5,0 
Acidum lacticum 2,0 4,0 15,0 
Glycerin 20,0 20,0 20,0 

Glyeerinum panereatinatum, Pankreatin-Glycerin nach GRUBLER: Pancreatin. abo 
solut. 10,0, Aquae destill. 40,0, Glycerini 50,0. Nach dem Auflosen zu filtrieren. (Antwerp. 
Apoth.-V.) 

Glycerinum pepsinatum, Pepsinglycerin: 
I. 80 g Pepsin (WITTE) reibt man mit einer Mischung von 525 ccm Glycerin. pur. und 15 g 

250/0 SaIzsiiure an und fiigt so viel destilliertesWasser zu, daB das Gesamtvolum 875 ccm betriigt. 
Man steUt 8 Tage beiseite und filtriert. 

II. Nach GRUBLER: Pepsini 10,0, Acid. hydrochlor. dilut. 5,0, Aquae destill. 25,0, Glycerini 
90,0. Nach achttiigiger Maceration zu filtrieren. (Antwerp. Apoth.-V.) Dazu ist zu bemerken, daB 
das GRUBLERsche Originalpriiparat keine gewohnliche Losung von Pepsin in salzsiiurehaltigem 
Glycerin ist, sondern nach einem besonderen Verfahren direkt aus Magensaft gewonnen werden 
soll. EB enthiilt daB Pepsin in nativem Zustande und daneben noch andere Enzyme des Magen
saftes. 

Ceratum Glycerlnl (Hisp.). 
Ole! Amygdalarum 
Cerae albae 
Glycerini 

Glyetlrtl de Tanln (Gall.). 

585,0 
115,0 
300,0. 

Acidi tannici 10,0 
Glyceriti Amyli Gall. 50,0. 

Glyctlrtl d'oxyde de Zinc (Gall.). 
Glyceritum Zinci oxydati. 

Zinc! oxydati 10,0 
Glyceriti Amyli (Gall.>. 20,0. 

Glycerin - Honig - Gelee. 
SliChs. Kr.-V. 

Agar·Agar 10,0 
Aquae destillatae 260,0 
Mellis depurati 60,0 
Acidl bor!ci 15,0 
Glycerilll 160,0 
Spiritus 495,0. 

Agar in heiBem Wasser nach vorherigem Auf
weichen zu !iSsen, der halb kolierten, erkalteten 
LlSsung das ilbrige zuzusetzen. 

Mit Rosengeruch: 20 Tropfen Rosenill zo· 
zusetzen. 

Mit Veilchenlleruch: 2 g VeUchenparfilm. 
!'Tach 24stiindigem Stehen auf Eis wlrd das fertlge 

Gelee in Tuben gefUllt. 

Glycorlnum Jodatum (Dresd. Vorschr.). 

Jodi 
Kalii lodati 
Glycerini 

J odglycerin. 

Glyeerlnum 8aponatum REBRA. 

1,0 
1,0 

98,0. 

Saponis Cocois 10-20,0 
Glycerini 80-90,0. 

Werden im Dampfbad gelOst und !n Formen ge· 
gossen. 

Glyeerltnm Acldl tannlcl (Amer.). 
Acidi tannici 20,0 
Glycerini 80,0 

Lanollmentum boricum (Els.·Lothr. Ap.·V.). 
B orogly cerin- L anolincrem e. 

Lanolini 40,0 
01. Olivar. 15,0 
Ungt. 'Parafflni 10,0 
Aq. Naphae 10,0 
Aq. destill. 15,0 
Glycerin! 5,0 
Acid. borici 4,0 
Boracis 1,0 
01. Geranii gtts. II 
Extr. triple Ylang-Ylang gtts. X 

Llmonada Glycerlnl. 
Glycerinlimonade. 

Glycerini 30,0 
Acidi citric! 5,0 
Aquae fontan. 1000,0. 

M. D. S. Tliglich '/.-1 Liter zu genieBen. 

Unguentum Boroglycerlnl. 
Boroglycerinsalbe (Ramb. V.). 

Lanolin! 5,0 
Acidi borici 10,0 
Glycerini 25,0 
Unguenti Paraffin! 60,0. 

Ungnentum Glycerlnl cum Arnica 
Amyl. Tritic. 
Acid. boric. 
Aq. destill. 
Glycerin. 
Tinct. Arnic. 
Fuchsin. solut. (5"10) 
Essent. Viol. 
01. Rosar. 

(F. M. Germ.). 
6,0 
1,5 

10,0 
40,0 
4,5 

gutt. 0,3 
0,3 

gutt. 0,6. 

Glycerin.Ersatzmittel, die aber nur zu technischen, niemals zu pharmazeutischen Zwecken 
Anwendung finden diirfen, sind von verschiedenen Seiten in den Handel gebracht worden: Algin 
besteht aus einer durch 24stiindige Maceration von Laminaria mit Sodalosung erhaltenen schlei
migen Losung, die durch Alkohol, Methylalkohol, Mineralsiiuren und einige Salze gefii.llt wird. -
N ovoglycerin besteht im wesentlichen aus eiI:ler mit etwas Glycerin versetzten 20 % igen Leim· 
liisung. - Ein anderer Glycerinersatz des HandelB besteht aus einer Losung von technischem 
Traubenzucker und Chlormagnesium (21 p. c. wasserfreies Magnesiumchlorid und 40 bis 60 p. c. 
Traubenzucker). - Perkaglycerin ist eine konz. Losung von Natriumlactat. 

AntiphJogistin, Antlthermalin, wird eine alB Ersatz fiir Breiumschliige empfohlene Kaolin
glycerinmischung genannt. 

Glycerincreme: Traganthpulver 7,5 g werden im Morser mit 150 g Glycerin angerieben und 
mit der gleichen Menge destillierten Wassers vermischt. Die Masse bleibt unter bisweiligem Um
l'iihren einige Stunden (kalt) stehen und wird dann mit Flieder, Ylang oder Rosenol parfiimiert. 
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Ein so hergestellter Glycerincreme entspricht allen Anforderungen, welche die Kosmetik heute 
an ein vollig einwandfreies Praparat stellt (Apoth.-Ztg.). 

Glycozon ist mit Ozon gesattigtes Glycerin, das bei Magengeschwiiren und Dyspepsie 
innerlich kaffeeloffelweise gegeben wird. 

Katheterpurin Dr. Melzers zum Bestreichen von Kathetern vor deren Einfiihrung, besteht 
aus: Tragac. 3 g, Aq. destill. 100 g, Glycerin. puriss. 20 g, Hydrargyr. oxycyanat. 0,246 g. (CASPER). 

Mittel gegen das Beschlagen und Gefrieren der Schaufenster und Brillengliiser. I. 55 g 
Glycerin werden in 1 Liter 630/ oigen Spiritus aufgelost, dem man etwas Bernsteinol zufiigt. Sobald 
die Mischung wasserklar erscheint, wird die innere Flache der Schaufenster mittels eines Fensterleders 
oder Leinwandlappens damit abgerieben, wodurch nicht nur das Gefrieren, sondern auch das Be
schlagen und Schwitzen der Fenster verhiitet wird. II. Eine Spezialitat "Oculustro", gegen 
das Beschlagen der Brillengliiser empfohlen, besteht im wesentlichen aus einer mit ca. 300/ 0 
Glycerin und wenig Terpentinol tersetzten Oleinkaliseife. Ahnliche Mischungen sind auch zum 
Polieren der Kehlkopfspiegel, Schaufenster u. dgl. empfohlen worden, um das Beschlagen derselben 
zu verhindern. III. Ein elektrischer Schaufensterwiirmer der Allgemeinen Elektrizitats·Gesell· 
Bchaft in Berlin ist so eingerichtet, daB Drahte vor einem mit Asbest iiberzogenen, etwa 10 cm hohen 
Eisenblech ausgespannt sind, das der Breite der zu erwarmenden Glaswand entsprechend am 
unteren Ende des Fensters angebracht wird. Eine seitlich angebrachte Reguliervorrichtung aus 
zwei Spiralfedern verhindert ein Erschlaffen der gespannten Drahte nach stattgehabter Erwarmung. 
Der Schaufensterwarmer kann fiir jede Spannung eingerichtet werden und ist fiir Gleich· und 
Wechselstrom gleich brauchbar. 

Nitroglycerinum. Nitroglycerin. Salpetersaureglycerinester. Glyce
rinum trinitricum. Glycerintrinitrat. Trinitrin. Glonoin. Angioneurosin. 
CaH s(ON02 la. Mol.·Gew.227. 

Das sogenannte Ni tro glyceri n ist keine Nitroverbindung, sondern der Tri· 
salpetersaureester des Glycerins. 

Da'l'stell'Ung. Zur Darstellung von Nitroglycerin ist nach Vorschrift des Sprengstoff. 
gesetzes besondere polizeiliche Erlaubnis erforderlich! Man mischt 100 T. wasserfreies Glycerin 
mit 3 T. Schwefelsiiure (spez. Gew. 1,840) und tragt diese Mischung allmahlich in kleinen 
Mengen in ein erkaltetes und durch sorgfaltige Kiihlung mit Eis kalt gehaltenes Gemisch 
von 280T. Salpetersiiure (spez. Gew. 1,48) und 300T. Schwefelsiiure (spez. Gew. 1,840) ein. 
Nach dem jedesmaligen Eintragen einer Menge der Glycerinmischung mischt man die Fliissigkeit 
durch sanftes Schwenken gut durch. Nach dem Eintragen der letzten Menge wartet man 10-15 
Minuten und gieBt dann das Gemisch in ein sechsfaches Volum kaltes Wasser; das Nitroglycerin 
scheidet sich als schweres 01 abo Es wird solange mit destilliertem Wasser gewaschen, bis es keine 
sa u re Reaktion mehr zeigt. Dann wird es gesammelt und im luftverdiinnten Raum iiber Schwefel· 
siiure bis zur Entfernung jeder Spur von Feuchtigkeit getrocknet. 

Die Darstellung auch kleiner Mengen von Nitroglycerin ist nicht ungefahrlich, wenn man 
nicht die angegebenen Bedingungen genau einhalt, besonders das Gemisch sehr gut kiihlt. 
Das Auftreten rotbrauner Dampfe zeigt an, daB die Salpetersaure auch oxydierend wirkt, und in 
diesem FaIle kann leicht freiwillige Explosion erfolgen, der man durch gute Kiihlung oder durch 
Zugabe von viel Wasser vorbeugen kann. 

Eigenschaften. Farblose oder gelbliche, olige, geruchlose Fliissigkeit, im 
Geschmack dem Glycerin ahnlich, spez. Gew. 1,60. 1 g lost sich in etwa 800 ccm 
Wasser, in4ccm absolutemAlkohol oder in 10ccm Weingeist von 87 0/ 0, In jedem Ver. 
haltnis ist es mischbar mit Ather, Chloroform, Eisessig, wenig oder gar nicht loslich 
dagegen in Glycerin. Auch in fetten Olen ist es nicht unbetrachtlich loslich. 

Durch Schlag, Stoll oder plotzliches Erwarmen auf etwa 200 0 explodiert es mit 
ungeheurer Gewalt. Unter 8 0 erstarrt es in langen Nadeln und explodiert dann noch 
leichter als das fliissige Nitroglycerin. Auch freiwillige Explosion kann besonders bei 
mangelnder Reinheit eintreten. 

A'U/bewah'I"Ung. Sehr vorsichtig. Die Aufbewahrnng von reinem Nitroglycerin ist 
nur mit polizeilicher Erlaubnis unter Beobachtung der Vorschriften des Sprengstoffgesetzes zu· 
lii.ssig. Man halt es deshalb nur in alkoholischer oder oliger Losung (mit Mandelol) 
vorriitig. Erganzb. schreibt eine L6sung von 1 T. Nitroglycerin in 99 T. Weingeist vor. 
Die Los.ungen sind sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt an kiihlem Ort aufzubewahren. 

Anwend'Ung. Es solI dem Amylnitrit und dem Natriumnitrit analog, aber viel inten· 
siver und nachhaltiger als das erstere wirken. Man gibt es in Gaben von 0,0003-0,001 g und mehr, 
am besten in absolut alkoholischer Losung. Es ist empfohlen worden bei Angina pectoris, Schrnmpf. 
niere, Migrii.ne, Neuralgien, Seekrankheit, einigen Formen von Anamie, besonders des Gehirnes. 
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Man beginnt mit ganz kleinen Gaben, z. B.einem halben Tropfen einer 1 Ofoigen LOsung, und steigt, 
bis der Patient das Gefiihl von Blutandrang, Schwere oder Pulsation im Kopfe hat. So kann man 
bei Gewohnung an das Mittel allmii.hlich auf 5-lO Tr. der 1 Ofoigen Losung steigen. Tabletten 
sind unzweckmii.Big. GroBte Einzelgabe 0,001 g, Tagesgabe 0,004 g (Ergiinzb.). 

Nitroglycerinum solutum. Nitroglycerinlosung. Solution (Spirit) of 
Nitroglycerin (of Glyceryl Trinitrate). Liquor (Solutio) Nltrogly
cerini (Trinitrini). Spiritus Glycerilis Nitratis. Spiritus Nitro
glycerini. - Nachfast allenPharmakopoen eineLosung von 1 T. Nitroglycerin in 99T. Wein
geist, die nach Hung. durch einige Tropfen Ferrosulfatlosung schwach rotbraun zu farben ist. -
N eIlerl.: Unter guter Kiihlung (I) mischt man 2,5 ccm Salpetersaure (1,46-1,48) mit 2,5 ccm kon
zentrierter SchwefeIsii.ure und gibt langsam, Tropfen fiir Tropfen (I) unter stetem Schiitteln (und 
dauernder Abkiihlung) 1 g Glycerin (1,230) zu. Das Gemisch gieBt man in 30 ccm Wasser, 
lii.Bt absetzen, wascht mit Wasser die Saure vollkommen aus. Das 80 gewonnene Nitroglycerin 
bringt man auf ein getrocknetes Filter, das zwischen 2 Uhrglasern genau gewogen ist, wagt es und 
lost es in der 99fachen Menge Spiritus. - Spez. Gew. 0,814-0,820 (250) (Amer.), 0,840 (Brit. und 
Japon.). - Germ.6 s. Bd. II S.I345. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtigl Kiihl und dunkel. 
Tablettae (Tabellae) Nitroglycerini (Trinitrini). Nitroglycerin-Tabletten. Trinitrin 

Tablets. Pastilli Nitroglycerini. Man lost 0,1 g Nitroglycerin in Weingeist (oder nimmt 
die entsprechende Menge der vorratigen Losung), mischt diese Losung gut mit 130 g Schokoladen
pulver und 70 g Gummi arabicum plv. oder Milchzucker, und formt Tabletten oder Pastillen, deren 
jede 0,0005 g Nitroglycerin enthiilt. Nach Ergiinzb. III. 0,001 g und 0,0005 g, Brit. schreibt Schoko
ladetabletten von je 0,3 g Gewicht und je 0,5 mg Nitroglycerin vor. NitroglycerinlameUen, 
werden wie Ge1atinelamellen (s. unter Gelatina S. 1339) hergestellt. 

Guttae Nltroglycerini (F. M. Germ,), Pllulae Glonolnl (Nat. Form.). 
Nitroglycerini 0,2 Spiritus Nitroglycerini (1°/.) 6,5 
Tinct, Capsici 2,5 Radlcls Althaeae 6,5 
Spirit. Vini Confectio Rosae (Amer. VlIl) q. sat, 
Aq. M enth. piperitae M 12,5. flant pi! 100. 

Neurosin. Unter diesem Namen sind zwei verschiedene Praparate bekannt: ein Gemisch 
'von Nitroglycerin mit Coffein in Tablettenform, sowie eine franzOsische Spezialitat, die glycerin
phosphorsaures Calcium enthiilt. (Siehe auch Calcium glycerinophosphoricum, S. 195). 

Acetinum. Acetin. Acetine sind die Essigsauseester des Glycerins, Mono-, Di
und T,riacetin: CaH,(OH)200CCHa, CsH5(OH)(OOCCHa)2 und CaHs(OOCCHs)a. In der Technik 
bezeichnet man aIs Acetin ein Gemisch von Mono· und Diacetin mit wenig Triacetin. 

Da'l'stellung. Glycerin wird mit der doppelten Menge Easigsii.ure (Eisessig) 2 Tage 
lang am RiickfluBkiihler erhitzt. Die nicht gebundene Essigsaure wird dann abdestilliert. 

Eigenschaften. Dickliche, farblose oder gelbliche FliiBsigkeit, mit Wasser mischbar. 
Anwendung. In der Zeugdruckerei als Losungsmittel fiir Farbstoffe und Tannin. 

Dianole (KALLE u. Co., A.-G., Biebrich a. Rh.) werden die drei Glycerinester der Milch
sii.ure genannt. 

Dianor I = Glycerinmonolactat, CaH,(OH).OOC· CH(OH)· CHao 
Dlanol II = Glycerindilactat, CaH5(OH)[OOC, CH(OH), CHJz. 
Dianol ill = Glycerintrilactat, CaH,[OOC· CH(OH)· CHJa. 
Da'l'stellung. Nach D.R.P. 216917 durch Veresterung von Glycerin mit Milchsaure 

oder durch Umsetzung von milchsauren Salzen mit Chlorhydrinen. 
Eigenschajten. Sirupdicke, farblose oder blaBgelb gefii.rbte Fliissigkeiten von schwach 

obstihnlichem Geruch und sii.uerlichem, schwach bitterem Geschmack, leicht loslich in Wasser 
und Weingeist. Spez. Gew.: Dianol I 1,25; II 1,27; III 1,28-1,29. Durch Erhitzen mit Wasser 
oder verdiinnteR Alkalien werden sie verseift. 

Zur Feststellung, welches der drei Dianole vorliegt, ist neben dem spez. Gewicht die Menge 
der abspaltbaren Milchsii.ure festzusteIlen, was durch Titrieren mit,n-Natronlauge (Phenolphthalein) 
in der Siedehitze geschieht. Es erfordet je 1 g Dianol 16,10 ccm, II 8,50 ccm, ill 9,45 ccm n-Natron
la.uge. 

Aufbewahrung. Vor Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Als Beizmittel in der Farberei und Zeugdruckerei. Als Atzmittel an 

Stelle von Milchsii.ure; die Anwendung solI weniger schmerzhaft sein. 

Tricarbin (DR. SCHEUBLE u. DR. HOCHSTETTER, Tribuswinkel) ist Kohlensiiureglycerinester, 
(CaH&lt(OC02ls' Mol.-Gew. 262. 

Eigenschajten. Wei.Bes, amorphes, in heiBem Wasser losliches, in den meisten orga· 
nischen LosungsllJ.itteln unlosliches Pulver. Smp. 149°. 
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Anwendung. Ais indifferentes und reizloses Verdiinnungsmittel und Vehikel fiir Arznei. 
mittel (s. Novojodin unter Jodum S. 1555). 

Dichlorhydrin. a-Dichlorhydrin. CH2CI·CH(OH).CH2Cl. Mol.-Gew.129. 

Dal'stellung. Durch Erwarmen von wasserfreiem Glycerip mit der 21/ 2fachen Menge 
Chlorschwefel im Kochsalzbad wahrend mehrerer Stunden: CaHsOa+2S2Cl2= CaHuCI20+ 
2HCI+ S02+ 3S. 

Eigensclmften. Farblose und fast geruchlose, dickliche Fliissigkeit, in etwa 7 T. Wasser 
li:islich. Spez. Gew. (16°) 1,396. Sdp. 176-177°. 

Anwendung. Zur Herstellung von Lack als Li:isungsmittel fiir Kopal und andere 
Harze, auch fiir Nitrocellulose. 

Epichlorhydrin. C.aHsClO. Mol.-Gew.92,5. CH2CI·CH-CH2• 

y 
Dal'stellung. Durch Erhitzen von a-Dichlorhydrin mit der Halfte des Gewichts gepul

vertem N atriumhydroxyd; an Stelle von Natriumhydroxyd werden auch Erdalkalihydroxyde 
und Alkalicarbonate verwendet (D.R.P.246242), wobei das Epichlorhydrin unter vermindertem 
Druck abdestilliert wird. 

Eigensclmften. Farblose, etwas chloroformahnlich riechende, leicht bewegliche Fliissig
keit. Spez. Gew. (15°) 1,191. Sdp. 117°. 

Anwendung. Ais Li:isungsmittel wie Dichlorhydrin. 

Glycolum. 
Glycolum. Glycol . .Athylenglycol. Dioxyathan. CH 2 0H·CH 2 0H. Mol.-Gew. 62. 

Dal'stellung. 1m kleinen erhalt man es durch Kochen von Athylenbromid mit. einer 
Li:isung von Kaliumcarbonat: CH2Br·CH2Br + ~C03 + H 20 = CH20H·C~OH + CO2 
+2KBr. ZweckmaBiger ist es, aus dem Athylenbromid durch Erhitzen mit Kaliumacetat 
und Essigsaure zuerst Athylenacetat darzustellen und dieses dann zu verseifen. Man erhitzt 
ein Gemisch von 190T. Athylenbromid, 100 T. wasserfreiem Kaliumacetat und 5 T. 
Essigsaure 10 Stunden unter RiickfluBkiihlung, destilliert die Fliissigkeit unter vermindertem 
Druck ab und erhitzt sie nochmals mit Kaliumacetat und Essigsaure. Durch fraktionierte Destil
lation erhalt man das Athylendiacetat rein. Verseift wird das Athylendiacetat mit Salzsauregas, 
geli:ist in Methylalkohol. Man erhalt dabei neben dem Glycol Essigsauremethylester. 

Eigensc1u:Jften. Farblose, dickliche Fliissigkeit, Geruch schwach aldehydartig, Ge
schmack siiBlich, spez. Gew. 1,12 (13°), Sdp. 197-1980. Erstp. 17,4°. 

Es mischt sich mit Wasser und Weingeist, in Ather ist es schwer li:islich. Eine Mischung 
von 1 T. Glycol und 1 T. Wasser erstarrt erst unter - 25°, eine Mischung von 1 T. Glycol und 
2 T. Wasser erstarrt bei - 24°. 

El'kennung und Prilfung. Beim Erhitzen verfliichtigt es sich unzersetzt owe Riick
stand. Der Dampf brennt mit nicht leuchtender Flamme. Die Priifung auf Verunreinigungen 
kann wie bei Glycerin ausgefiihrt werden. 

Anwendung. Ais Ersatz fiir Glycerin. Zur Darstellung des Salicylsaureesters (Spirosal). 

Glycyrrhiza. 
Glycyrrhiza glabra L. Leguminosae-Papilionaceae-Galegeae. SilB
holzstrauch. Die Pflanze ist in den oberirdischen Teilen krautig, die Wurzel 

ausdauernd, mit zahlreichen fingerdicken, langen Auslaufern, die schuppige Nieder
blatter tragen, aus deren Achseln neue SchoBlinge entstehen. Die Blatter unpaarig, 
5-8fach gefiedert, die Fiedern oval, stachelspitzig. Die Bliitentrauben kiirzer als 
die Blatter. Die Hiilsen meist viersamig, kahl. Man unterscheidet hauptsachlich 

zwei Formen der Pflanze: 1. Glycyrr hiza gla bra L. var. typica REGEL 

et RERDER, im siidlichen Europa und im siidwestlichen Asien heimisch, in England, 

Deutschland, Osterreich, Ungarn, Italien, Siidfrankreich, besonders aber in Spanien 
kultiviert. Diese Pflanze liefert das ungeschalte, sog. spanische (italienische, 

deutsche, mahrische) Siillholz, 2. G. gla bra L. var. gland ulifera 
REGEL et HERDER, heimisch im siidostlichen Europa und in Westasien, kultiviert 

Hager, Handbuch. r. 86 



1362 Glycyrrhiza. 

besonders in RuInand an den Ufern der unteren Wolga, am Ural usw., liefert das 
geschalte, sog. russische SiiBholz. 

Die mehrere Meter lang werdenden zahlreichen Auslaufer der var. typica 
bilden neben nur vereinzelten Haupt- und N ebenwurzeln die Hauptmenge des im 
Handel vorkommenden ungeschalten, spanischen SiiBholzes, zerschnitten in ver
schieden langen, etwa 2 cm dicken, geraden oder nur wenig gebogenen, zylindrischen 
Stiicken. Die beste spanische Ware kommt aus Tortosa in Catalonien, eine zweite 
Sorte aus Alicante in Valencia, eine etwas mindere aus Cordova usw. Unterschieden 
werden die Wurzeln in rote, braune und gelbe. Hauptausfuhrorte sind Sevilla, Ali· 
cante, Barcelona, Bilbao. Ais spanisches SiiBholz bezeichnet man im Randel neben 
der in Spanien gewonnenen Droge auch eine Ware italienischer und siidfranzosischer 
Herkunft. Nur diese Lander kommen fUr den GroBhandel in Betracht. Klein
asiatisches und syrisches SiiBholz kommen an Giite der spanischen Alicante
Ware gleich. 

Das russische SiiBholz, bestehend aus den starken, spindelformigen, oben 
oft keulig verdickten Wurzeln und den iiberall fast gleichstarken Auslaufern von var. 
glandulifera, kommt stets geschiilt in den Handel. In der Handelsware sind 
Wurzeln und' Auslaufer vielfach zu gleichen Teilen. Gewinnung besonders bei Sa
repta, auf den Inseln der Wolgamiindungen, an den Ufern des Ural und in der Bu
charei an beiden Seiten des Amu-Darja. 
Glycyrrhiza uralensis FISCHER liefert asiatisches SiiBholz, das in groBen 
Mengen in Sibirien, Turkestan und der Mongolei gesammelt wird. Es steht der 
besten russischen Sorte nur wenig nacho 

Radix Liquiritiae. ·SiiBholz. Licorice Root. Racine de reglisse. 
Radix Glycyrrhizae. Radix Liquiritiae (Glycyrrhizae) glabrae (hispanica, 
rossica). Lakritzenwurzel. SiiBholzwurzel.. Spanisches (russisches) SiiBholz. 

Spanisches SiiBholz. Verschieden lange, bis 2 cm dicke, gerade, zylin
drische Stiicke, auBen graubraun mit langen, parallel verlaufenden heller gefarbten 
Langsfurchen und Knospen oder deren Anlagen. Der Bruch grob- und steiffaserig; 
sehr zahe, schon gelb. 

Russisches SiiBholz. Bis iiber 1 m lange, bis 4 cm (meist bis 2 cm) dicke, 
gleichmaBig hell citronengelbe, nur wenig gebogene, im Bruch sehr faserige und 
grobsplitterige Stiicke, an der Oberflache durch die abgelosten Fasergruppen der 
durch das Schalen freigelegten Rinde faserig-rauh. Der Geschmack bei beiden gleich, 
eigenartig siiB, saftig, schwach bitterlich, leicht kratzend. 

Lupenbild. Spanisches SiiBholz. Unter einer diinnen Korkschicht eine relativ 
breite, radialgestreifte gelbe Rinde, helle, breite Markstrahlen und dunklere, nach auBen sich 
langsam verbreiternde, durch dunkle Punkte (Bastfaserstrange) charakterisierte Rindenstrahlen .. 
Dunkler Cabiumring. Der Holzkorper = 2/3 des Halbdurchmessers, gelb, durch weite GefaBe 
~tark poros, mit dunklen Punkten (Holzfaserstrange), deutlich strahlig. Ein geringes, meist 
fiinfseitiges, oft auch unregelmaBig geformtes Mark. Den Wurzeln fehlt das Mark. 

Russisches SiiBholz. Kein Kork und keine primare, teilweise auch keine sekundare 
Rinde, letztere oft bis auf das Camhium ahgeschalt. Die Struktur der Rinde und des Holzes grob
strahliger, die Markstrahlen des Holzes und der Rinde verhaltnismaBig schmal, oft durch Aus
trocknen zerrissen, dadurch liickig. Kein Mark, oder, in den Auslaufern, von erheblicherer 
Machtigkeit. 

M ikroskopisclles Bild. ISpanisches SiiBholz. Querschnitt durch einen alteren 
Auslaufer. Zu auBerst zuweilen Reste der primaren abgestorbenen Rinde. Der Kork 10-25 Zell
lagen dick, nach innen mit 1-2 Lagen etwas tangential gestreckter Phellodermzellen. In der unter 
dem Kork liegenden Rindenpartie Bastfasern und sehr zerstreute obliterierte Protophloembiindel. 
Die sekundare Rinde aus Mark- und Rindenstrahlen. Die Markstrahlen am Cambium 3-8 Zellen 
breit, nach au Ben hin breiter. Die ziemlich starkwandigen Siebrohren obliterieren schon bald 
und bilden Streifen und Bander (Hornprosenchym, Keratenchym), die das Querschnittsbild in 
oft sehr zierlichen Figuren durchziehen. Sie sehen auf den ersten Blick wie Wandverdickungen 
aus, doch erkennt man deutlich das Lumen. 1m Rindenparenchym Starke, fettes 01 und Kalk-
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oxalat in Drusen und Zwillingskristallen; letztere in der Umgebung der Bastfasergruppen in 90-

genannten Kristallkammerfasern. Vielfach zwei Gruppen der sehr langen, stets stark verdickten 
Fasern nebeneinander in jedem Rindenstrahl und diese in tangentialen Bandern mit Parenchym
binden abwechselnd. 1m Holzkiirper sehr zahlreiche, bis 0,17 mm weite TtipfelgefaBe, die meisten 
0,lO-0,13 mm. Zwischen den einzelnen GefaBgruppen, diese voneinander trennend, tangentiale 
Bander von Holzparenchym mit Starke und eingelagerte Gruppen von Holzfasern. Letztere 
gleichen den Bastfasern der Rinde und sind auch von Kristall ftihrenden Kammerfasern be
gleitet. 1m Mark vereinzelt griiBere monokline Kristallbildungen. Russisches StiBholz. 1m 
Holzteil mehr GefaBe als Holzfaserbtindel. Bei gespaltenen Wurzeln tritt zuweilen Verkorkung 
der peripherischen Markpartien (Wundkorkbildung) auf. 

Pulver. Bruchstticke des starkereichen Rinden- oder Holzparenchyms und der Mark
strahlen; die.Starkekiirner meist rund oder rundlich.eckig, auch ei- oder stabchenfiirmig, meist 
einzeln, nur selten zu 2 oder 3 zusammengesetzt, die kleineren meist 1,5-7 {t, die griiBeren 
9-20 {t, selten bis 30 {t groB; sehr reichlich Bruchstticke der schmalen, sehr stark verdickten, 
deutlich geschichteten Sklerenchymfasern der Rinde und des Holzes, von Kristallkammerfasern 
mit Einzelkristallen begleitet; Einzelkristalle und Kristallsplitter, nur selten Drusen (letztere 
aus dem Rindenparenchym); GefaBbruchstticke mit citronengelber, spaltenfiirmig bis netzfiirmig 
verdickter oder behiift-gettipfelter Membran, Durchmesser 25-170 (t; Fetzen oblit. Siebriihren
btindel (Hornprosenchym). An wesenheit von Kork laBt auf ungeschaltes spanisches StiBholz schlieBen. 

Verfiilschungen. Bei unzerkleinertem StiBholz kommen Verfalschungen (und auch Ver
wechslungen) kaum vor, da sie zu leicht zu erkennen sind. Auch in der geschnittenen Wurzel sind 
fremde Beimischungen an der abweichenden Farbung meist leicht zu erkennen. Eher ist eme 
Verfalschung des Pulvers miiglich, besonders mit dem Pulver ausgezogener Wurzeln, ferner 
mit Starke und Mehl verschiedener Art, Aufbesserung der Farbe mit gelben Lack- und Erd
farben und des Geschmackes mit Saccharin oder Zucker. Solche Verfalschungen sind teils 
mikroskopisch, teils durch die Bestimmung des Extrakt- und Aschengehaltes zu erkennen. 

Bestandteile. Der wichtigste Bestandteil ist das Glycyrrhizin, das aus dem Kalium
und Calciumsalz der Glycyrrhizinsaure, CU H640 19, besteht. Der Gehalt an Glycyrrhizin 
betragt bei den besten Sorten StiBholz 5-7 %. Hiihere Angaben sind nach TSCHIRCH auf Un
reinheit des isolierten Glycyrrhizins zuriickzufiihren. Russisches SiiBholz enthalt mehr Gly
cyrrhizin als spanisches. Die Glycyrrhizinsaure liefert bei der Hydrolyse Glykuronsaure, 
C6H 100 7 und Glycyrrhetinsaure, C32H,s07' Ferner sind vorhanden Asparagin (2-4 % ), 

Mannit, 6-10% (bei russischem bis 16%) Zucker (Glykose und Saccharose), 20-300/0 
Star ke, ferner Harz, Gummi, Far bstoH, sehr wenig Ger bstoff, Spuren von atherischem 
01 (etwa 0,03-0,035%), das Methylsalicylat enthalt. Der Gehalt an wasserliislichen 
Stoffen (Extraktgehalt) betragt bei russischem SiiBholz nach TSCHIRCH meist 35-38%, bei 
spanischem 20-25 % , nach anderen Angaben bei russischem 26-38 % , bei spanischem 15-27 % _ 
Der Gehalt an Asche 3-6%' der Gehalt an Wasser in der lufttrockenen Wurzel 6,5-lO o/0, 

meist 8-9%. 
Priifung. Bestimmung des Extraktgehaltes. Helv.: 10 g Sii13holz (fein 

geschnitten oder grob zersto13en) iibergie13t man (in einem gewogenen Kolben) mit 
100 g Wasser, liWt unter Ofterem Umschiitteln 1/, Stunde lang stehen, erwarmt 
'/2 Stunde lang auf dem Wasserbad, erganzt verdampfendes Wasser und filtriert 
nach dem Erkalten. 10 ccm des Filtrates (= 1 gRad. Liquiritiae) miissen beim 
Verdampfen und Trocknen bei 100 0 mindestens 0,280 g Riickstand hinterlassen 
= 28% Extrakt. Austr. fordert bei ungeschaltem Sii13holz mindestens 30 % Extrakt. 

Aschengehalt. Helv., Austr. hi:ichstens 6%, Germ. 6 hi:ichstens 6,5%. 
Bestimmung des Glycyrrhizingehaltes. 25 g SiiBholz werden mit 250 g Wasser 

ausgezogen wie bei der Bestimmung des Extraktgehaltes. 150 g des filtrierten Auszuges = 15 g 
SiiBholz werden auf 75 g eingedampft, nach dem Erkalten werden 75 g Weingeist zugesetzt und 
die Mischung nach sechsstiindigem Stehen filtriert, 100 g des Filtrats = 10 g SiiBholz werden in 
der unter Succus Liquiritiae angegebenen Weise (II. Verfahren) weiter behandelt. Wenn 
das SiiBholz von guter Beschaffenheit ist und geniigenden Extraktgehalt hat, ist eine Bestim
mung des Glycyrrhizingehaltes nicht erforderlich. 

_4nwendung. In Teemischungen oder im AufguB bei Husten und katarrhalischen Leiden 
(Sauren, Alkaloide und deren Salze sind dabei zu vermeiden), auch als geschmackverbesserndes 
Mittel. Das Pulver dient als Bindemittel fiir Pillen. 

Aqua Liquiritiae, Eau de reglisse, ist eine Mischung aus 3 Teilen SiiBholzfluidextrakt 
und 97 T. destilliertem Wasser. 

Elixir GIycyrrhizae, Elixir of Glycyrrhiza (of Licorice), Elixir adjuvans. -
Amer.: 125 ccm Fluidextractum Glycyrrhizae (Amer.) und 875 ccm Elixir aromaticum (Amer.) 
werden gemischt und das Gemisch, wenn notig, filtriert. - Nat. Form.: 125 ccm Fluidextractum 
Glycyrrhizae (Amer_) verreibt man mit 20 g Magnesiumcarbonat fiigt 875 ccm Elixir aromaticum 
(Amer.) hinzu, schiittelt wiederholt wahrend einer Stunde und filtriert. 

8il'" 
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Elixir GIycyrrhizae aromaticum. Aromatic Elixir of Glycyrrhiza (of Licorice) 
- Nat. Form. Je 0,75 ccm Nelkenol und Zimtiil, 0,5 ccm MuskatnuBol, 1,5 ccm FenchelOl verreibt 
man mit 15 g Talk, setzt allmahlich 875 ccm Elixir aromat. (Amer.) und 125 ccm Fluidextractum 
Glycyrrhizae (Amer.) zu, schiittelt wiederholt wahrend einer Stunde und filtriert nach 1-2 Tagen. 

Extractum Liquiritiae. Extractum Glycyrrhizae 1 ) (purum). StiB
holzextrakt. Extract of Glycyrrhiza (of Liquorice). Extrait de 
reglisse. - SiiBholzextrakt wird allgemein durch Ausziehen der zerkleinerten, mag· 
lichst staubfreien oder in diinne Scheiben geschnittenen Wurzel mit Wasser hergestellt, nur 
Amer. laBt dem Wasser Ammoniak zusetzen, und Hung. schreibt ein Extr. Liquirit. Spiritu 
depuratum (siehe dieses) vor. - Da die wasserigen Ausziige leicht verderben, so ist dieses Ex
trakt moglichst schnell und moglichst wahrend der kalten Jahreszeit zu bereiterr. Das Filtrat 
der vereinigten Ausziige muB vollkommen klar sein, was am besten dadurch erzielt wird, daB 
man die Ausziige mit einem Brei aus Filtrierpapierschnitzeln anschiittelt und darauf durch Flanell
spitz beutel filtriert. 

Austr.: Man maceriert 10 T. zerkleinertes SiiBholz 12 Stunden mit 30 T. Wasser, preBt ab, 
iibergieBt den PreBriickstand mit 20 T. siedendem Wasser und preBt nach 1 Stunde wieder abo 
Die gemischten PreBfliissigkeiten werden langere Zeit bis zum Sieden erhitzt und durch Ab
schaumen geklart, filtriert, dann zu einem diinnen Extrakt eingedampft. Letzteres lost man 
nach 2 Tagen in 2 T. Wasser, filtriert und verdampft das Filtrat zu einem dicken Extrakt. -
Ergiinzb. III, Belg., Croat., Dan., Gall., J apon., ltal., N ederl., Portug., Ross. verfahren ahnlich. Brit.: 
1000 g SiiBholzpulver werden mit 2500 ccm Chloroformwasser 24 Stunden eingeweicht und dann 
ausgepreBt. Der Riickstand wird nochmals 6 Stunden mit 2500 ccm Chloroformwasser ausgezogen 
und wieder abgepreBt. Die vereinigten PreBfliissigkeiten werden nach dem Aufkochen durch 
Flanell koliert und zum weichen Extrakt eingedampft. - Americ.: Extract. Glycyrrhizae 
purum. 1000 g SiiBholzpulver werden mit einem Gemisch von 150 cem Ammoniakfliissigkeit 
(10%) und 3000 ccm Wasser durch Perkolation extrahiert, und zwar zunachst mit 1000 ccm der 
Mischnng durchfeuchtet und 24 Stunden maceriert, dann mit dem Rest des Gemisches im Perkolator, 
zuletzt unter Nachperkolieren mit Chloroformwasser, erschopft. Das Perkolat wird zur Pillen
masse-Konsistenz eingedampft. 

Ein weiches (nur nach Belg. trockenes 1) gelbbraunes in Wasser klar losliches Extrakt. -
Glycyrrhizingehalt 20% (Nederl.). - Ausbeute aus spanischer Wurzel 20-250/0' aus rus
sischer Wurzel 35-380/0 (DIETERICH). 

Extractum Liquiritiae Spiritu depuratum. - Hung: 100 T. geschnittenes SiiBholz werden 
unter iifterem Umriihren mit 4000 T. Wasser 24 Stunden maceriert. Dann preBt man ab, maceriert 
nochmals 6Stunden mit 2000 T. Wasser, dampft alles auf2000T. ein, fiigtnach dem Erkalten 1000 T. 
Spiritus (90%) zu, filtriert nach einigen Tagen und dampft so weit ein, daB ein dickes Extrakt mit 
60-65% Trockenriickstand erhalten wird. - Aufbewahrung. Sterilisiert in sehr kleinen 
Flaschen. 

Extractum Liquiritiae fluidum. StiBholzfluidextrakt. Fluidextract 
of Glycyrrhiza. Extrait fluide de reglisse. Extractum Glycyr
r hizae fl uidu m. - Ergiinzb.: 100 T. mittelfein gepulvertes SiiBholz werden mit 35 T. einer 
Mischung aus 3 T. Ammoniakfliissigkeit, 49 T. Weingeist und 48 T. Wasser durchfeuchtet und 
nach zweitagigem Stehen im Perkolator mit der notigen Menge dieser Mischung erschopft. Die 
crsten 70 T. werden als VorIauf zuriickgestellt, der Nachlauf wird nach Zusatz von 3 T. Ammo
niakfliissigkeit auf 25 T. eingedampft und im VorIauf gelOst. SchlieBlich wird das Ganze mit ver· 
diinntem Weingeist auf 100 T. gebracht. - Amer.: 1000 g SiiBholzpulver (Nr. 20) werden mit 
einer geniigenden Menge einer Mischung von 300 ccm Ammoniakfliissigkeit und 2700 ccm Chloro
formwasser angefeuchtet, in einen Perkolator gepackt, und mit der Mischung von Ammoniak. 
fliissigkeit und Chloroformwasser in iiblicher Weise perkoliert. Die ersten 500 ccm Perkolat werden 
fiir sich aufgefangen. Das Nachperkolat wird auf dem Wasserbad zum weichen Extrakt einge
dampft, dieses in dem ersten Perkolat gelOst, notigenfalls unter Zusatz von einigen Tropfen Am
IDoniakfliissigkeit. Die Mischung wird mit Wasser auf 750 ccm gebracht. Dann werden 250 ccm 
Weingeist (92,3 Gew.-OJo) zugesetzt. Nach 7 Tagen wird die Fliissigkeit klar abgegossen, der 
Riickstand auf ein Filter gebracht und nach dem Ablaufen mit soviel einer Mischung von 1 Vol. 
Weingeist und 3 Vol. Wasser nachgewaschen, daB die Gesamtmenge der Fliissigkeit 1000 cern 
lbetragt. - Belg. laBt mit 300/oigem Weingeist perkolieren. - Suer.: 100 T. grob gepulvertes 
'SiiBholz werden mit 5 T. Ammoniakfliissigkeit, 15 T. Weingeist und 30 T. Wasser durchfeuchtet 
und mit einem Gemisch aus 1 T. Weingeist und 2 T. Wasser perkoliert. 

Trockenriickstand mindestens 25 % (Belg.). 

1) Extractum Glycyrrhizae der Amer. ist Succus Liquiritiae (s. S. 1366), 
Extractum Glycyrrhizae der Norveg. und Suec. ist Succus Liquiritiae depuratus 
(s. S. 1368). 
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Extractum Glycyrrhizae Iiquidum. Liquid Extract of Liquorice. - Brit.: Man 
verfiihrt wie bei Extr. Glyeyrrhizae (Brit.) angegeben, dampft aber die PreBfliissigkeiten nur bis 
zum speo. Gew. von 1,200 ein, vermisoht mit 1/", ihres Volums Weingeist (91 Vol .. ofo), liWt abo 
setzen und filtriert. 

Glycyrrhizinum ammoniatum. Glyzina. Glyeyrrhizine ammoniac ale. Ammonia
ted G lye yrr hizin. - Amer. VIII: 500 g SiiBholzpulver (Nr. 20) befeuehtet man mit einer Misehung 
von 475 cern Wasser und 25 cern Ammoniakfliissigkeit (l00/0), paekt in einen glii.sernen Perkolator 
und sammelt nach 24 Stunden durch NachgieBen von Wasser 500 cem Fliissigkeit. Man setzt vor
siehtig und langsam unter stetem Umriihren verd. Sohwefelsaure zu, solange noeh ein Niederschlag 
ent~teht, sammelt denselben auf einem Kolatorium und waseht mit kaltcm Wasser bis zum Ver
schwinden der sauren Reaktion. Durch nochmaliges Losen in ammoniakalischem Wasser, Fallen 
Illittels Schwefelsaure und Waschen wird der Niederschlag gereinigt, hierauf in q. s. mit Wasser 
verdiinnter Ammoniakfliissigkeit gelost, auf Glasplatten gestrichen und getrocknet. - Dunkel. 
braune oder rotbraune, geruchlose, in Wasser und Weingeist leicht loslicheSchuppen von sehr siiBem 
Geschmack. - Gall. 1884: lOOO g SiiBholz (Smyrna) wird, zu feinen Fasern zerstoBen, zweimal mit 
je 2000 g Wasser 4 Stunden ausgezogen, die Fliissigkeit aufgekocht, filtriert und nach volligem 
Erkalten nach und nach mit einer Mischung von 20 g Schwefelsaure (spez. Gew. 1,843) und 80 g 
Wasser versetzt, solange noch ein Niederschlag ent.steht. Man laBt absetzen, sammelt den Nieder
schlag, wascht ihn mit Wasser bis zum Aullioren der sauren Reaktion, lost ihn auf dem Wasser
bad in moglichst wenig 50/oiger Ammoniakfliissigkeit und trocknet bei 400 auf Glasplatten 
ein. - Ausbeute aus guter Wurzel 6-70/0" 

Pasta Liquiritiae. SiiBholzpaste. - Erganzb.llI: 1 T. grob zerschnittenes SiiBholz zieht 
man mit 30 T. Wasser 12 Stunden aus' lost im Filtrat ohne Erwarmen 15 T. arabisehes Gummi und 
9 T. Zucker, setzt etwas zu Schaum geschlagenes EiweiB zu, kocht auf, seiht durch Flanell, dampft 
unter Umriihren auf 40 T., dann weiter ohne Umriihren so lange ein, bis eine Probe beim Erkalten 
erstarrt, gieBt in schwach geolte WeiBblechformen in 3-4 mm dicker Schicht aus und schneidet 
in Tafelchen. Letztere werden in diinnen Schichten auf Pergamentpapier bei 20-250 getrocknet. 
- Austr.: Pasta Liquiritiae £lava. 94 T. frisch bereitete Gummipaste (Austr.), 5 T. SiiBholz
extrakt und 1 T. Vanillezucker werden zu einem Teige gemischt, den man in Tafeln schneidet und 
trocknet. - Gall.: Pate de reglisse officinale. 100 g Lakritz in Stiicken werden auf einem 
Haarsiebe durch Einstellen in 2500 g kaltes Wasser ausgezogen, die filtrierte Losung mit 1500 g 
Senegalgummi, lOOO g Zucker, 0,75 g Opiumextrakt versetzt und weiter verfahren, wie bei pa.te de 
Lichen (s. u. Lichen islandicus Bd. II) angegeben. Enthiilt etwa 0,02 % Opiumextrakt. - Pasta 
Liquiritiae pellucida: 5 T. geschnittenes SiiBholz iibergieBt man mit 30 T. Wasser, laBt 
1 Stunde stehen, koliert und lost in der Kolatur lOO T. Gummi arabicum und 80 T. Zucker auf. 
Die kolierte Losung wird bei gelinder Warme zur Halfte eingedampft und nach sorgfaltiger Ent· 
fernung des Schaumes und des gebildeten Hautchens mit 5 T. Orangenbliitenwasser versetzt. 
Darauf gieBt man in Formen aus usw. - Nach DIETERICH: 600,0 arabisches Gummi, Pulver 
M/g, lost man ohne Erwarmen in 2500,0 destilliertem Wasser, fiigt 400,0 Zucker, 2,0 trockenes 
HiihnereiweiB,letzteres in etwas Wasser gelost, hinzu, verriihrt lO,OFiltrierpapierabfall darin, kocht 
unter Abschiiumen auf und filtriert durch diehte, vorher genaBte Flanell.Spitzbt!uteJ, zuJetzt mit 
etwas Wasser nachwaschend; das Filtrat dampft man im Dampfbad unter Riihren ein bis zu einem 
Gewicht von 1600,0, setzt lO,O klar losliches SiiBholzextrakt zu und erhitzt nun, ohne Zll 

riihren (!) noch so lange, bis sich das Gewicht auf 1300,0-1400,0 vermindert hat oder die Masse 
so dick geworden ist, daB eine herausgenommene Probe beim Erkalten nicht mehr flieBt. Die auf 
der Oberflache gebildete Haut entfernt man nun und gieBt die darunter befindliche klare Masse 
in Papier- oder geolte Blechkapseln aus. Die nach dieser Vorschrift bereitete SiiBholzpaste ist im 
durchfallenden Licht vollig klar. 

Pulvis Liquiritiae compositus. 
of Liquorice (of Glycyrrhiza). 
vis pectoralis K urellae. 

Brustpulver. Compound Powder 
Poudre de reglisse composee. Pul-

Germ.: lO T. mittelfein gepulverter Zucker, 3 T. fein gepulverte Sennesblatter, 3 T. fein ge
pulvertes SiiBholz, 2 T. mittelfein gepulverter Fenchel, 2 T. gereinigter Schwefel werden sorg· 
faItig gemischt. ZweckmaBig mischt man erst den Schwefel mit dem Zucker und setzt dann die 
iibrigen Pulver hinzu und schlagt das Gemisch durch ein mittelfeines Sieb. Vor dem Bezug von 
fertigem Brustpulver muB gewarnt werden, weil die Beschaffenheit oft sehr fraglich, und eine 
Feststellung der vorschriftsmaBigen Beschaffenheit nicht moglich ist. 

Germ., Bell! .. 
Gall •• Japon. Amer. Austr. Brit. Dan. Ital. Nederl. Norveg. Ross. Suee. 

Fruet. Foenieull pulv. 10 10 75 50 10 8 10 8 
SuHuris depur. 10 80 10 10 75 50 10 8 10 8 
Folior. Sennae pulv. 15 180 20 20 175 100 15 16 20 16 
Rad. Liquirit. pulv. 15 236 20 20 175 100 15 16 20 16 
Saccbari pulv. 50 500 49 65 500 100 50 52 60 32 
OIei Foenieuli 4 1 
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AsohengehaIt hochstens 4 0/ 0 (Nederl.). Aufbewahrung in gut schlie13enden GefiWen 
vor Licht geschiitzt (Nederl.). 

Sirupus Liquiritiae. SiiBholzsirup. Sirup us Glyeyrrhizae. 
Germ. und Suec.: 4 T. grob gepulvertes SiiBholz werden mit 1 T. Ammoniakfliissigkeit (100/ 0 ) und 
20 T. Wasser 12 Stunden lang bei Zimmertemperatur unter wiederholtem Umschiitteln ausgezogen 
und alsdann ausgepreBt. Die Pre13fliissigkeit wird auf 2 T. eingedampft. Der Riickstand wird mit 
2 T. Weingeist versetzt, die Mischung nach 12 Stunden filtriert und das Filtrat durch Zusatz von 
Zuckersirup auf 20 T. gebracht. Scheiden sich wiihrend des Eindampfens durch Abspaltung von 
Ammoniak Flocken von schwer laslichem sauren Ammoniumglycyrrhizinat aus, so lassen sich die
selben durch vorsichtigen Zusatz von Ammoniak wieder in Lasung bringen. - Nederl. 25 T. in 
diinne Scheiben zerschnittenes Sii13holz maceriert man mit 120 T. Wasser 24 Stunden, kocht die 
Kolatur auf und dampft sie auf 50 T. ein. Die eingeengte Fliissigkeit filtriert man, lOst darin 80 T. 
Zucker durch Erwarmen auf und mischt dem erhaltenen Sirup noch 80 T. Mel depuratum zu. 

Succus Liquiritiae. (Austr. Germ. Relv.). Sii8holzsaft. Lakritz. La
kritzensa£t. Sue de reglisse. Succus Liquiritia.e crudus. Extractum Gly
cyrrhizae (Amer.). Extractum Glycyrrhizae crudum (Norv. Suec.). 

Ge'Win:nung. In Italien werden von November bisJuni die Nebenwurzeln der mindestens 
4 Jahre alten 8iiBholzpflanzen geerntet. Die Wurzeln werden gewaschen, zerschnitten und mit 
Wasser zu einem feinen Brei zermahlen. Die Masse wird etwa 15 Stunden lang mit Wasser ausge
kocht, abfiltriert und abgepreBt, durch Absetzenlassen geklart, in flachen Abdampfschalen iiber 
kleinem Feuer eingedickt und das Extrakt schlieBlich in Stangenform gebracht. Die Stangen werden 
mit dem Stempel des Herstellers versehen, an der Luft getrocknet, durch Abreiben mit Lakritzen
lasung glanzend gemacht und zwischen Lorbeerbllittern in Kisten verpackt. In modernen Fabriken 
wird das Eindampfen der Extraktlasung unter vermindertem Druck vorgeno=en. AuBer in Italien 
wird der SiiBholzsaft auch in Spanien, Frankreich, Kleinasien, Tillis, England und Deutschland 
gewonnen. 

HandelssMten. Die sehr zahlreichen Sorten werden nach ihrem Ursprungsland und meist 
auch mit dem Namen des Herstellers bezeichnet. Die bekanntesteSorte, die als die beste gilt, ist die 
Marke Barracoo aus Italien. Unter der gefalschten Bezeichnung Barracco kommen haufig aber 
auch minderwertige Sorten in den Handel. Einige weitere Marken sind in der folgenden Zu
sammenstellung angefiihrt. 

Eigenschaften. Harte, schwarze oder schwarzbraune Stangen, die beim 
Erwarmen etwas erweichen. Geschmack rein siiB. In Wasser triibe loslich. 

Zusammensetzung einiger Sorten von Succus Liquiritlae nach PROLLIUS. 

s ' ·a a ' .S 

~ 
$§,d :a fiI "§,d :a 

Bezeichnung <ilfil~ ~ Bezeichnung 
OJ ~~~ I:: 

~ ~~~ CJ ~ ~ m:~ ~ 
S dol .... ,.e. J-<~ C 

Selbst bereitet. 12,8 3,9 23,0 Imit. Sicil. Barracco 13,0 35,0 15,0 
Sanitas Tillis 12,5 10,0 30,0 Duca di Atri . 11,3 28,6 11,0 
Sinib. Oddo • 11,0 23.0 19,0 Uso Barracco . 14,0 34,0 10,0 
Fichera. 16,5 16,2 19,0 Grimaldi .. 11,7 35,0 9,0 
Zagarese u. Co. 13,5 20,0 10,0 Spanischer Barracco 14,8 29,0 9,0 
Barracco 13,0 24,0 11,0 Messina. 9,2 33,0 11,0 
Barone Amorello 14,0 22,0 16,0 Cassano. 11,5 34,0 5,0 
Gui Grosso 7,0 24.0 14,0 Salozzi • 15,0 40,0 6,0 
Muzzi 12,0 23,0 9,0 Pignatelli . 14,6 26,0 13,0 
Gerace 10,5 23,9 11,0 F.S.D .. 10,0 32,0 12,0 
P.S .• 11,8 22,7 17,0 Baron Compagno 36,0 31,0 18,0 

PrUfung. a) Die Stangen oder Stucke miissen glanzendbraunlichschwarz 
sein und angenehm sull schmecken. Brenzlicher Geschmack ist durchaus un
zulassig, Schimmelansatz ebenso. - b) Bestimm ung des Wassergehaltes. 
2-3 g grobgepulverter SiiJlholzsaft werden in einem Wageglas genau gewogen 
und bei 1000 getrocknet. Der Gewichtsverlust darf hochstens 17% betragen. - c) Be-
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stimm ung des Aschengehal tes. 2 g SiiBholzsaft werden in einem Porzellantiegel 
verascht. Das Gewicht der Asche soIl mindestens 0,1 g und hochstens 0,22g betragen 
=5-110f0· HeZv. 6-80f0. Amer. 60fa. - d) Priifung auf Kupfer, Blei und 
Zink. Die Asche von 2 g SiiBholzsaft wird mit 2-3 ccm Salzsaure und 2-3 Tr. 
Salpetersaure iibergossen und die Fliissigkeit vollig abgedampft. Der Riickstand wird 
mit 5 ccm verd. Salzsaure (12,5 % ) erwarmt, die filtrierte Fliissigkeit dan durch 5 ccm 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Kupfer, Blei). Zur Priifung auf 
Zink fiigt man nach dem Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser noch 5 ccm Kalium
acetatlosung hinzu; es darf keine Triibung durch Zinksulfid eintreten. - e) Be
stimmung dss Extraktgehalts (und der in Wasser unloslichen Anteile). 5 g 
grobzerstoBener SiiBholzsaft werden in einem 100-ecm-MeBkolben mit etwa 25 ccm 
. Wasser iibergossen und bei maBiger Warme (bei etwa 30°) unter ofterem Umschwenken 
bis zum Zerfall der Stiickchen stehen gelassen. Dann wird mit Wasser bis zur Marke 
aufgefiillt (der Schaum wird durch einige Tropfen Weingeist zerstort), die Fliissig
keit filtriert und 20 ccm des Filtrates (= 1 g SiiBholzsaft) in einer flachen Schale ab
gedampft. Der Riickstaud wird bei 1000 getrocknet. Das Gewicht muB mindestens 
0,62 g betragen, wenn der Wassergehalt des SiiBholzsaftes die Hochstgrenze von 
17% erreicht. - Germ. 6 Priifung auf Kupfer wie Bd. II S. 1322, Extracta. 

1st der Wassergehalt geringer, so mua der Extraktgehalt entsprechend hoher sein. Bei einem 
Wassergehalt von z. B. 12% miissen mindestens 0,66 g Extrakt gefunden werden, oder auf was
serfreien SiiJ3holzsaft berechnet solI der Extraktgehalt mindestens 75% betragen. Die Menge 
des Mindestgewichtes des Extraktes aus 1 g ergibt sich nach dem Ansatz (100 - % Wasser) 
X 0,0075 g. A mer. fordert 60 0/ ° in Wasser losliche Bestandteile. 

f) Bestimmung des Gehaltes an wasserunloslichen Anteilen. 2 g 
grobzerstoBener SiiBholzsaft werden in einem Kolben oder Becherglas mit etwa 
20-30 cem Wasser bei etwa 30 ° bis zum volligen Zerfall der Stiickchen stehen ge
lassen. Dann wird die Mischung mit etwa 50 ccm Wasser verdiinnt, und natlh dem 
Absetzen das Ungeloste auf einem gewogenen Filter gel>ammelt, mit Wasser aus
gewaschen, bei 1000 getrocknet und gewogen. Germ. 6 s. Bd. II S. 1364. 

Der Gehalt an wasserunloslichen Anteilen solI nach Germ. hochstens 25% des nicht ge
trockneten Siiaholzsaftes betragen (bei einem Hochstgehalt von 17% Wasser). Trocknet der 
Siiaholzsaft bei der Aufbewahrung aus, so steigt natiirlich der Gehalt an wasserunloslichen An
teHen, und er kann dann auch iiber 25% betragen. Auf wasserfreien Siiaholzsaft berechnet, 
konnte der Gehalt an wasserunloslichen Anteilen bis zu 30% steigen. Die Zulassung von 25% 
wasserunlOslicher Anteile in dem nicht getrockneten Siiaholzsaft mit bis 17% Wasser ist zu hoch; 
es diirfen nicht mehr als 25% berechnet auf wasserfreien Siiaholzsaft gefunden werden. Der 
zulii.ssige Hochstgehalt an wasserunloslichen Anteilen (in %) berechnet sich na.ch der Gleichung 
x = (100 - % Wasser) X 0,25. Bei einem Wassergehalt von 17% diirfen sich also hOchstens 
(100 - 17) X 0,25 = 22% wasserunlOsliche Anteile ergeben. 

g) Mikroskopische Priifung des Riickstandes. Ein kleiner Teil der 
bei der Gehaltbestimmung abfiltrierten, in Wasser unloslichen Anteile wird mit Wasser 
ausgewaschen; unter dem Mikroskop diirfen in . dem Riickstand keine fremden 
und keine unverquollenen Starkekorner erkennbar sein. 

Da bei lii.ngerem Kochen der Wurzel mit Wasser auch Starke in Losung geht, enthalt der 
Siiaholzsaft stets auch diese, aber bei regelrechter Zubereitung nicht in unverquollenen Kornern. 
Sind salcha vorhanden, so ist Starke oder Mehl zugesetzt, was unzulassig ist. 

Vereinzelte fremde Starkekorner konnen kaum als Verfii.lschung angesehen werden, weil 
ilie Arbeiter in einzelnen Fabriken bei der Verarbeitung die Hande mit Mehl bestauben, um das 
Ankleben zu verhiiten. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1364, Nachweis von Masticogna. 

b) Bestimmung des Gehaltes an Glycyrrhizinsaure. Verfiilschungen 
des SiiBholzsaftes mit wasserlosliehen Stoffen wie Dextrin, Starkezucker u. a. werden 
durch die vorstehenden Proben nicht erkannt. Zur sicheren Beurteilung der Giite 
des SiiBholzsaftes ist deshalb auch eine wenigstens annahernde Bestimmung des 
Gehaltes an Glycyrrhizinsaure erforderlich. 

I. Nach HAFNER: 109 grob gepulverter Siiaholzsaft werden mit 200 ccm Weingeist (95-96 
Vol.-%) und 25 ccm n-Schwefelsaure bei gelinder Warme einige Stunden lang unter haufigem 
8chiitteln stehen gelassen. Nach dem Absetzen wird die Losung filtriert, und der ungelOste Riick-
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stand auf dem Filter mit einem warmen Gemisch von 8 Vol. Weingeist und 1 Vol. n-Schwefel
saure nachgewaschen. Das Filtrat wird mit 100 ccm Wasser verdiinnt und mit Ammoniakfliissig
keit alkalisch gemacht. Dann wird der Weingeist durch Abdampfen verjagt oder abdestilliert, 
der Riickstand wird mit Ammoniakfliissigkeit wieder alkalisch gemacht, mit Wasser auf 100 ccm 
verdiinnt und filtriert. Das Filtrat wird mit verd. Schwefelsaure (etwa 10 ccm) versetzt, wodurch 
die Glycyrrhizinsaure ausgefallt wird. Letztere wird nach einer Stunde auf einem gewogenen 
Filter gesammelt, mit einem Gemisch von 1 T. verd. Schwefelsaure und 7 T. Wasser, zuletzt mit 
wenig Wasser ausgewaschen, bei 100° getrocknet und gewogen. Nach ZIMMERMANN ist dieses Ver
fahren von allen das einfachste und fiir die Beurteilung des SiiBholzsaftes vollig ausreichend. 

II. Auch folgendes Verfahren konnen wir nach eigenen Versuchen empfehlen: 

Abb.260. HAGERSches ExtrahiergefaB. 

7,5 g grobzerstoBener SiiB
holzsaft werden in einer Arznei
flasche oder ei~em Kolben von 
150 ccm mit 70 g Wasser bei 
maBiger Warme (etwa 30°) un
ter ofterem Umschwenken bis 
zum volligen Zerfall der Stiick
chen stehen gelassen. Dann wer
den 75 g Weingeist zugesetzt, 
und die Fliissigkeit nach dem 
Umschiitteln und sechsstiindigem 
Stehen filtriert. 100 g des Fil
trates (=5 g SiiBholzsaft) werden 
in einer Porzellanschale auf etwa 
30 g eingedampft, die einge
dampfte Fliissigkeit wird in einen 
Erlenmeyerkolben von 100 ccm 
gebracht und mit Wasser, das 
erst zum Nachspiilen der Schale 
dient, auf 50 g erganzt. Dann 
wird die Fliissigkeit mit 5 ccm 
verd. Schwefelsaure (1 + 5) ver
setzt, umgeriihrt und 24 Stunden 
auf Eis stehen gelassen. Die Gly
cyrrhizinsaure hat sich dann als 
harzige Masse am Boden und den 
Wandungen des Glases angesetzt. 
Die Fliissigkeit wird dann durch 
ein glattes Filter abgegossen, 
und das KOlbchen und Filter 
mit kleinen Mengen eiskaltem 
Wasser nachgespiilt. Der Boden
satz in dem Kolben wird dabei 
nicht losgelost. Dann setzt man 
den Trichter mit dem Filter auf 
den Kolben und gieBt nach und 
nach eine Mischung von 5 ccm 
Ammoniakfliissigkeit und 5 ccm 

Wasser durch das Filter und wascht letzteres noch mit wenig Wasser nacho Die Glycyrrhi
zinsaure wird dann durch gelindes Erwarmen des Kolbens in Losung gebracht, die Losung in 
einer gewogenen flachen Schale zur Trockne verdampft, der Riickstand bei 1000 getrocknet und 
gewogen. Das Gewicht ergibt die Menge des Rohglycyrrhizins in 5 g SiiBholzsaft. 

Das Verfahren ergibt nur annahernd genau den Gehalt an reiner Glycyrrhizinsaure, 
weil das Gewicht der Glycyrrhizinsaure durch kleine Mengen von Verunreinigungen und durch 
das gebundene Ammoniak vermehrt wird. Dafiir bleiben aber auch kleine Mengen von Glycyrrhizin
saure bei der Fallung mit verd. Schwefelsaure gelost. Zur Beurteilung des Wertes des SiiBholz
saftes geniigt das Verfahren aber vollkommen. Nach anderen, meist viel umstandlicheren Ver
fahren erhii.lt man auch nur annahernd genaue Werte. 

Der Gehalt an Rohglycyrrhizin, nach dem angegebenen Verfahren bestimmt, soli 
mindestens 11 % betragen. 

Succus Liquiritiae depuratus (inspissatus). Gereinigter SiiBholzsaft. 
Extractum Glycyrrhizae (Norveg., Suee.) - Zur Reinigung des Rohsuccus 
des Handels (am besten eignet sich der Barraceo-Succus) benutzt man am besten ein Extrahier
gefiW mit Ablaufhahn (Abb. 260). Letzteres kann man aus einem HolzfaB oder SteingutgefaB 
oder aueh aua einer eisernen Trommel (Kupfer ist zu vermeiden!) selbst herstellen. An Stelle der 
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Schraube konnen auch Steine zum Beschweren des oberen Siebbodens verwendet werden. Der 
untere Siebboden wird mit Leinwand und hierauf mit einer diinnen, etwa zentimeterhohen Schicht 
von parallel gelegtem Stroh, oder mit einer ebenso hohen Schicht Holzwolle belegt. Beides. 
Holzwolle und Stroh, muB vorher vollkommen von Staub befreit und durch eintagige Maceration 
mit Wasser ausgezogen werden, damit der Succus keinen fremden Geschmack annimmt. 

Auf die Stroh- oder Holzwollunterlage wird eine Schicht Lakritzenstangen nebeneinander, 
doch nicht zu dicht und so gelegt, daB sie nicht parallel den Strohhalmen liegen. Auf diese Schicht 
kommt eine neue, etwa 4 em dicke Stroh· oder Holzwollschicht, dann wieder Lakritzenstangen 
und so fort, bis das GefaB bis zum oberen Siebboden gefiillt ist, worauf dieser durch die Schraube 
sanft angedriickt oder mit Steinen beschwert wird. Nun wird kaltes destilliertes Wasser auf
gegossen, bis dieses den oberen Siebboden eben bedeckt. Zur besseren Losung kann man auf 1 Liter 
5,0 Ammoniakfliissigkeit zufiigen. Man iib~rlaBt nun das Ganze im Sommer 3, im Winter 7-8 und 
im Herbst und Friihling 5 Tage der Maceration, zapft dann die Losung ab, gieBt neues Wasser auf 
und laBt noch einmal, aber nur die Halfte der angegebenen Zeit macerieren. Hiermit ist der La
kritzen praktisch erschopft, was man beim Zerdriicken derStangeniiberreste, die eine braune, lockere, 
aber noch zusammenhangende Masse bilden, daran erkennt, daB in deren Innerem keine dunkel
braunen Teile mehr vorhanden sind. Nur selten lohnt eine dritte Extraktion, d. h. nur dann, 
wenn der wasserige Auszug einer Probe ein spez. Gewicht von mindestens 1,015-1,02 zeigt und der 
Trockenriickstand mindestens 5 % betragt. - Kleine Mengen Succus Liquiritiae depuratus 
kann man auch im Perkolator herstellen. Der in erbsengroBe Stiicke zerschlagene Rohsuccus ist 
dann mit grobem gewaschenen Sand oder Kies oder Glassplittern zu mischen und mit Wasser 
zu perkolieren. 

Die vereinigten Ausziige werden nach 2-3tagigem Absetzen durch !lin feines Tuch gegossen 
(Croat- laBt sie noch durch EiweiB klaren) und sofort in Porzellanschalen unter stetem Riihren 
zur vorgeschriebenen Konsistenz eingedampft. - A us beute 75-80 0/ 0, 

Gereinigter SiiBholzsaft ist ein braunes, in Wasser klar losliches Extrakt; er schmeckt rein 
siiB. Trockenriickstand mindestens 70 0/ 0 (Germ.), 55--60 0/ 0 (Hung.). Aschengehalt hoch
stens 11 % (Germ.). Wird del' beim Verbrennen von 2 g des Succus verbleibende Riickstand mit 
5 cern verdiinnter Salzsaure erwarmt, so darf die filtrierte Fliissigkeit auf Zusatz von Schwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Kupfer, Blei). Germ. 6 wie Extracta, Bd. II S.1322. 

Aufbewahrung in einem trockenen, kiihlen Raum, aber moglichst nicht im Keller, weil 
dort der Succus zum Schimmeln neigt. Hung. laBt den gereinigten SiiBholzsaft in kleine Flaschen 
abfiillen und sterilisieren. 

Liisungen von Succus Liquiritiae dl'puratus zu Rezepturzwecken stellt man am besten 
wie die Losungen narkotischerExtrakte aus 10 T. Succus, 6 T. Wasser, 3 T. Glycerin und 1 T. Wein
geist her. Dieselben halten sich, in kleine Flaschchen gefiiIlt, langere Zeit unzersetzt. Succus Li
quiritiae solutus (Helv.): SiiBholzsaftstangen werden in 4-5 T. zerschnitten und im Perkolatol' 
zwischen gut ausgewaschene Holzwolle gelagert. Hierauf wird mit soviel Chloroformwasser iiber
gossen, daB das Ganze davon bedeckt ist. Nach 2 Tagen laBt man die Losung abflieBen, fiiIlt neu 
mit Chloroform wasser auf und wiederholt dieses in zweitagigen Pausen so oft, als noch ein stark ge
fiirbter Auszug abflieBt. In 10 g der vereinigten klaren Ausziige wird durch Eindampfen und Trock
nen bei 1000 der Trockenriickstand bestimmt. Die Losung wird nun soweit eingedampft, daB deren 
Trockenriickstand etwa 45 0/ 0 betragt. Je 90 T. dieses Extraktes werden mit 10 T. Spiritus versetzt. 

Das bisweilen beobachtete Gelatinieren ammoniakalischer Succuslosungen ist 
wahrscheinlich auf einen Pilz zuriickzufiihren. 

Succus Liquiritiae depuratus in bacillis, Gereinigter Lakritz in Stangen. Nach 
DIETERICH lOst man 300,0 Zuckerpulver unter Erwarmen in 400,0 gereinigtem Lakritz, stoBt mit 
300,0 SiiBholzpulver zur gleichmaBigen Masse und rollt diese aus oder preBt sie durch gelochte 
Platten vel'mittelst sog. Succus- oder Cachoupressen. 

Elixir e Succo Liquiritiae (Germ.) Brustelixir. Elixir pectorale. 
Elixir regis Da.niae. Elixir Ringelma.,nnii. Elixir pectoral du 
roi de Danemark. Pectoral Elixir. 

Germ.5, Ross. Dan. HeJvet. N orveg., Suec. 
'--v---" '----v---' 

Succi Liquirit. de pur. 30 20 20 20 
Aq uae Foeniculi 90 60 60 60 
Liquor. Ammon. caust. 5 3,5 3,5 
Olei Anisi 1 0,3 0,3 
Spiritus. 24 16,2 16,2 
Liquor. Ammonii ani •. 20 

Der Succus wird in dem Fenchelwasser gelost, die Ammoniakfliissigkeit hinzugesetzt und die 
Mischung 36 Stunden lang beiseite gestellt. Alsdann wird die Losung des Anisols in Weingeist hin
zugefiigt, kriiftig umgeschiittelt, die Mischung 8 Tage lang absetzen gelassen, der klare Teil abo 
gegossen und der Rest unter moglichster Vermeidung von Ammoniakverlust (im bedeckten Trichter!) 
filtriert. - Germ. 6 S. Bd. II S. 1321. 
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Tabulae Liquiritiae cum Ammonio chlorato (Erganzb.), Sal miakta bletten, 
siehe unter Ammonium chloratum (S.396). 

Bacilli Llquiritlae anlsatl. 
Succus LJquirltiae depuratus in bacillis 

(in filis). Cachou. Caschu. 
I. 

Succi Liquir. dep. insplss. 75,0 
Gummi arabici pulver. 8,0 
Tragacanthae ·2,0 
Sacchari albi pulver. 15,0 
Olei Anisi gutts. XX. 

Man mischt unter Erwarmen 1m Wasserbad und 
preBt mittels einer Cachoupresse in Faden, die nach 
dem Trocknfn in WeiBblechgefaBen aufbewahrt 
werden. 

II. 
Die unter Succ. Liq uirit. dep. in bacil!. angegebene 

Masse mischt man mit 4,0 Anisiil, 1,0 FenchelOl 
und behandelt sie wie I. 

Liquor Extractl Glyeyrrhlzae (Nat. Form.). 
Solution of Extract of Glycyrrhiza (of 

Li corice). 
1. Succi Liquirit. depur. sicci 250 g 
2. Spiritus (91 0/ 0 ) 125 ccm 
3. Glycerini 250 ccm 
4. Aquae q. s. ad 1000 ccm. 

In einer kleinen Probe Succ. Liquir. depur. inspis
sat. bestimmt man den Trockenriickstand, be
rechnet daruach die 250 g trocknem Extrakt ent
sprechende Menge, lOst diese in 250 ccm Wasser, 
fiigt 3, dann 2 hinzu und bringt mit 4 auf 1000 ccm. 

Mistura Glyeyrrhlzae composlta (Amer.). 
Compound Mixture of Glycyrrhiza. 

Brown Mixture. 
Extract! Glycyrrhizae puri (Amer.) 30 g 
Sirupi Sacchari 50 ccm 
Gummi arabici granulat. 30 g 
Tincturae Opii eamphoratae 120 cern 
Tartar! stiblat. 0,24 g 
Spiritus Aetheris nitrosi 30 cern 
Aquae destillatae q. s. ad 1000 cern. 

Pastllli Glycyrrhlzlnl. 
Gegen Hust en usw. nach VECHTMANN. 

Glycyrrhizin. ammon. 
Amyli 

I II III 
1,0 1,0 1,0 

20,0 20,0 20,0 
Sacchar. pulv. 
01. Laurocerasi 
Codein. hydro chI. 

80,0 80,0 80,0 
gtt. I gtt. I gtt. I 

0,8 2,0. 
M. f. trochisci Nr. 100. 

Pastllli pectorales DIETERIOH. 
Trochisci b echic!. Hustenpastillen. 

I. WeiBe Hustenpastillen. 
Radicis Liquiritiae pulv. 
Rhizomatis lridis fior. pulv. 
Dextrini 
Sacchari albi pulv. 
Olei Rosae 
Olei Aurantii Flor. 
Sirupi Sacchari 

Zu Pastillen von 1 g zu verarbeiten. 

aa 50,0 
300,0 

gtts. III 
gtt. I 
q. s. 

II. Gelbe Hustenpastillen. 
Wie I., doch mit einem Znsatz von 

Croci pnlverati 10,0. 

III. Schwarze Hustenpastillen. 
Frnctus Anisi pulv. 
Fructus Foeniculi pulv. 
Rhizom. Iridis fior. pulv. 
Radicis Liquiritiae pulv. 
Sacchari Cumarini 
Sacchari albi 
Sirupi Liquiritiae 

Verfahren wie bei den vorigen. 

aa 25,0 
50,0 

100,0 
2,0 

300,0 
q. s. 

, Pasta pectoralis GEORGE. 
PAte pectorale de GEORGE. 

1. Gummi arabici 600,0 
~. Sacchari albi 400,0 
3. Aquae 1000,1) 
4. Magnesiae ustae 12,5 
5. Morphini hydrochlorici 0,25 
6. Decocti Rad. Liquirit. (e 12,5) 50,0. 

Man erhitzt 1- 3 zwei Stunden im Wasserbade, ent· 
ferut die gebildete Haut, seiht durch, dampft auf 
die Halfte ein, fiigt 4 - 6 hinzu, dampft bis zur 
Pastillenkonsistenz ein und formt rautenfiirmige 
Tafelchen. In Frankreich gebrauchliches Husten
mittel. 

Pilulae ad prandum HALL (Nat. Form.). 
HALL'S Dinn er Pill. 

Aloes purificatae (Amer. VIII.) 
Extracti Liquiritiae 
Saponis 
Sirupi communis (Melasse) aa 6,5 g. 

Zu 100 Pillen. 

Potlo pectoralis. 
Eclegma pectorale (StraBb. Apoth.-Ver.). 

Succi Liquiritiae depur. 5,0 
Aquae destillatae 100,0 
Liquoris Ammonii anisati • 1,0 
Sirupi simplicis 15,0. 

Prlnz·Albert·Cachou 
nach DIETERICH. 

Rhiz. Iridis 2,5 
Rad. Llquiritiae 2,5 
Cardamomi 0,5 
Caryophyllor. 0,25 
Vanillini 0,02 
Cumarini 0,01 
Moschi 0,005 

Olei Menthae piperitae gtts. III, Olei Rosae gtts. II 
Olei Citrl gtts. II, Olei Aurantii gtts. II, Olei Cinna
momi gtt. I. Suce. Liqulritlae q. s Pillen von 
0,05 Gewicht, welche zu versilberu sind. 

Pulvls Llqulrltlae ·crocatu •• 
Pulvis pectoralis crocatus. Gelbes Brust-

pulver. 
1. Gummi arabici pulv. 
2. Radicis Liquiritiae pulv. 
3. Rhizom. Iridis fior. pulv. 
4. Tragacanthae pulv. 
5. Saccbari albi pulv. 
6. Croci pulv. 
7. Spiritus 

Man verreibt 6 mit 7, mischt 5 hinzu, 
vermischt mit 1-4. 

aa 100,0 
25,0 

670,0 
5,0 
5,0. 

trocknet und 

Pulvla pectoralis Vlennensls. 
Wiener Brustpulver. Fiakerpulver. 

Stibii sulfurati aurant. 0,5 
Fructus Anisi pulv. 4,5 
Folior. Sennae pulv. 
Radieis Liquiritiae pulv. 
Sulfuris depurati 
Sacchari albi 

ali. 15,0 
50,0. 

Pul vis pectoralis Quarlnll n. VOMAOKA. 
Croci pulverati 
Stibii sulfurati aurant. 
Amyli 
Gummi arabicl 
Succi Liquiritiae pulv. 

aa 0,5 
15,0 
35,0 
49,0. 
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Sirupul Liquirltlae aromaticUB. 
(Amer. Drugg.) 

1. Corti cis Uinnamom. ceyl. 20,0 
2. Rhizom. Zingiberis 12,0 
S. Caryophyllorum 8,0 
4. Seminis Myristicae 3,0 
5. Extracti Liquiritiae 50,0 
6. Sacchari albi 750,0. 

Man sammelt durch Perkolieren von 1 - 4 mit 
q. s. Alkohol 100 ccm, mischt diese mit 6 und ver
dunstet den Alkohol in der Wirme. Alsdann S8m
melt man durch NachgieSen von Wasser 500 ccm 
Perkolat, lost darln 5 und 6, kocht auf und steUt 
1. a. 1000 g Sirup her. 

Species lnfantum. Beruhlgungstee (F. M. Germ). 
Flor. Chamomill. 
Fruct. Foenicul. aa 5,0 
Rad. Althaeae 
Rad. Llquir. 
Rhiz. Gramln. aa 10,0 
Sem. Petroselin. 2,5 

Species pectorales HENNIG. 
Dr. HENNIGS Brusttee. 

Florum TiIiae 
Fructus Anisi stellati 
Radicis Senegae 
Rhizom. !ridis f1or. 
Radicis Liquiritiae 
Stipit. Dulcamarae 
Fruct. Coriandri 
Carrageen 

1 Elllllffel auf 1/. I kochendes Wasser. 

aa 5,0 
10,0 

aa 15,0 
20,0 
25,0. 

Succus Llquirltlae tabulatu8. 
Lakri tzen tifel chen. 

Succi Llquirit. depur. 400,0 
Sacchari albi pulv. 250,0 
Radicis Liquirit. pulv. 150,0 
Mucilag. Gummi anb. SOO,O vel q. s. 

Man mischt in der Warme, giellt die Masse in dUnner 
Schicht in mit Wachs abgeriebene Blechformen 
und trocknet in der Wilrme, oder man sWllt mit 
q. B. Mucilago zur Masse und rollt diese mit elnem 
Nudelholz aus. Man schneidet mit dem Rollmesser 

In rauteufllrmige StUcke und trocknet scharf aus. 
Um die Tlifelchen zu versilbern, veriihrt man wie 
beim Versilbern von PilIen, oder man legt den 
ausgerollten Kuchen mehrere Stunden in einen 
feuchten Keller und Uberzleht ihn dann mit Blatt
silber. Scharf ausgetrocknet in Blechgefilllen auf
zubewahren. Durch Feuchtwerden zusammenge
backte Vorrilte dUrien nicht in der Wilrme, sondern 
nUr liber Atzkalk ausgetrocknet werden I 

Tabulettae pectorales. 
Tabulae Pulveris Liquiritiae compositi. 

Folior. Sennae pulv. 
Radic. Liquiritiae pulv. iia 2,0 
Fruct. Foeniculi pulv. 
Sulfuris depurati pulv. aii 1,0 
Gummi arabici pulv. 
Sacchari albi pulv. aa 1,5 
Aquae destillatae gtts. V. 

Man preSt 10 Tabletten und bestl1ubt mit Lycopodium. 

Trochlsci Llqulrltlae. 
Schweizer Brustkuchen. Pastilles de 

Nyon. Pectorale suisse. 
Succi Liquiritiae pulv. SOO,O 
Sacchari albi pulv. 600,0 
Rhiz. Jridis f1or. pulv. 60,0 
Gummi arabici pulv. 20,0 
OIei Anisi gutts. XX 
Aquae 60,0 vel q. s. 

Man stollt zur Masse, formt Pillen von 0,5 und drUckt 
diese mittels eines am Ende sterniormig einge
kerbten Stabchens f1ach. In der franzosischen 
Schweiz beliebtes Hustenmittel. 

TrochlBcl Glycyrrhlzae et Opll. 
Troches of Glycyrrhiza and Opium. 

Trochisci Glycyrrhi zae (Suec.) 

Extract. Liquiritiae pulv. 
Opii pulverati 
Gummi arabici pulv. 
Sacchari albi pulv. 
OIel Anisi 
Aquae 

Zu 100 Pastillen. 

Amer VIII. Suec. 
15,0 15,0 
0,5 1,0 

12,0 15,0 
20,0 SO,O 

gutts. IV 
q. s. q. s. 

Bmsttee, Hamburger, von Dr. KONIG. Der Hauptsache nach eine Mischung aus SiiJ3holz, 
Eibischwurzel und -blii.ttern, Klatschrosen und Malvenbliiten. 

Cough-Lozenges, Hustenpastillen von KEATING, enthalten neben Zucker, Lakritz und 
SaImiak etwa 0,002g Morphin im Stiick, vielleicht auch Lactucarium. (Hamb. Staatslaboratorium.) 

Mittel der Frau EURENER. 1) Brustwasser, eine Mischung von 30,0 Brustelixir und 
270,0 Fenchelwasser. 2) Purgierlimonade. 3) Salbe aus Altheesalbe und Lorbeeriil. 

Hustentropfen, Dr. BOTTGERS: Acid. benzoici 5,0, Alcohol absol. 30,0, Liq. Ammon. caust. 
q. s. ad sol. pracipit., Tinct. Opii benz. 25,0, Elixir e Succo Liquir. 20,0, Aquae dest. q. s. ad 120,0. 
Dreimal taglich 15-20 Tr. 

Katarrhbrijtchen, Dr. MULLERS, enthalten Zucker, Salmiak, Sternanis, SiiJ3holz, FencheloL 
Krautersalt, B. SPRENGELS: 30 g Jalapenpulver in 150 g eines mit Weingeist versetzten 

Auszuges aus SiiJ3holz und Faulbaumrinde. 
Omega, Katarrhpastillen, von RUD. POSCICH in Rheinsberg, enthalten Chlorammonium 

und SiiJ3holzextrakt, sind also nichts anderes ala Salmiakpastillen. (AUFRECHT.) 
Spec. pectoral. Kaplick wird nach folgender Vorschrift bereitet: Lichen Islandic. conc., 

Carrageen conc., Rad. Liquirit. conc., Rad. Consolid. conc., Rad. Althaeae conc., Spec. pectorales 
aa 40,0, Fruct. Foenicul. cont. 40,0, Rad. Seneg. conc. lO,O, Fruct. Anisi stellato cont. 6,0. 

Venus-Pillen der Firma A. HOCQUETTE in Paris enthalten eisen- und tonhaltigen Lakritzen 
und etwas Ammoniumchlorid. (SCHWEDES.) 

WEIDHAAS'Scher Sterntee. Urvorschrift: Rad. Consolid. 4,5, Rad. Liquirit. 7,5, Rhiz. 
Iridis 3,0, Herb. VelOnic., Centaurii min., Galeopsid., Urticae U 6,0, Herb. Violae tric. 3,0, Herb. 
Millefol. 4,5, FoL Althaeae, Fol. Farfar. U 9,0, Fol. Sennae 0,75, Lich. Island. 7,5, Flor. MillefoL 
2,25, Fruct. Foeniculi, Ceratoniae U 9,0, Carie. tost. 13,0. 

Wyberttabletten sollen bestehen aus Succ. Liquirit. dep. 54OT., Sacchar. alb. pulv. 900T., 
01. Menth. pip. lO T., Gummi arab. pulv. 360 T .. 

Gnaphalium. 
Helichrysum arenarium D. C. (Gnaphalium arenarium L.). Compo
sitae-Tubuliflorae- Inuleae. Heimisch in Europa und Mittelasien. 
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Flores Stoechados citrinae. Gelbe Katzenpfotchenblumen. Immortelles. Flores 
Amaranthi lutei. Flores Gnaphalii arenarii. Flores Stoechados germanicae. Harn
blumen. Gelbe Immortellen. Rainblumen. Ruhrkrautbliiten. Sandimmortellen. 
Sandgoldblumen. Gelbe Mottenkrautblumen. 

Die vor dem volligen Aufbliihen gesammelten Trugdolden. Die fast kugeligen BliitenkOpf
chen messen 4-5 mm im Durchmesser, haben einen a.us dachziegelig angeordneten, abstehenden, 
breit lanzettlichen, citronengelben, trockenhautigen Blattem bestehenden Hiillkelch und einen 
nackten Bliitenboden, auf dem sich zahlreiche gelbe Rohrenbliiten befinden, von denen die eine 
Reihe bildenden Randbliiten weiblich, die Scheibenbliiten zwitterig sind. Aile Bliiten mit Pappus. 
Der Fruchtknoten ist mit einzelligen, keulenformigen Haaren bedeckt. Die Blatter des Hiill
kelches und die Bliiten tragen Driisenhaare. Die die Bliitenkorbchen tragenden Achsen sind 
wollig behaart. Von aromatischem Geruch und bitterlichem Geschmack. 

Bestandteile. Atherisches 01, Bitterstoffe. 
Anwendung. Friiher als Diureticum, bei Gicht, Gelbsucht, Hautkrankheiten, auch als 

Anthelminthicum. Gegen Motten. 

Helichrysum Stoechas D. C. (Gnaphalium Stoechas L.), Siideuropa, liefern 
Flores Stoechados neapolitanae, die wie die vorigen verwendet werden. 

Flores Stoechados arabicae (purpureae), Flores Lavandulae romanae, 
stammen von Lavandula Stoechas L., Labiatae, Nordafrika, Spanien, Portugal, 
Provence, Nordgriechenland, Inseln des griechischen Archipels. Sie sind dunkel
violett, die Oberlippe ist zweilappig, die Unterlippe dreilappig. Die dichte Bliiten
libre ist mit einem Schopf von blauen oder purpurrpten Bllittern gekront; sehr wohl
riechend. 
Gnaphaliumpurpureum L. In den wlirmeren Gegenden der ganzen Erde, 
wird gegen Husten benutzt. Gn. polycephal um Mcnx. in Nordamerika gilt 
als Diureticum. 

Antennaria dioeca GARTNER (Gnaphalium dioecum L.). Heimisch in Europa, 
N ordasien, N ordamerika, liefert 

Flores Gnaphalii. Katzenpfotchenblumen. Cats Foot Flowers. Capitule de pied 
de chat. Flores Gnaphalii albi. Flores Pilosellae albae. Flores pedis cati. WeiBe 
(rote) Immortellen. . 

Mann1iche und weibliche Bliiten, beides Robrenbliiten, stehen getrennt in halbkugeligen 
Korbchen. Die auBeren Blattchen des Hiillkelches der mannlichen Bliiten sind weill, der weib. 
lichen rosenrot. Bei den weiblichen Bliiten sind die Hiillkelchblatter oft langer als die Bliiten. 
Die weiblichen Bliiten werden auch fiir sich gesammelt und kommen als Flores Gna phalii ru bri 
in den Handel; sie haben starkeren Geruch als die mannlichen Bliiten. 

Besiandteile. Atherisches 01, ein Kohlenwasserstoff C2sH6S' Smp. 65°. 
Anwendung. Zu Teemischungen. 

Gossypium. 
Gossypium barbadense L. Malvaceae-Hibisceae. Heimisch wabrscheinlich 
auf den Antillen, kultiviert in Nord- und Mittelamerika, Brasilien, Peru, Nordafrika, 
Queensland. G. arboreum L. Heimisch in Afrika, kultiviert in Abessinien, Arabien, 
Indien, auf Ceylon. G. herbaceum L. Heimisch wabrscheinlich in Ost· 

indien, hier und in Arabien seit alter Zeit in Kultur. G. religiosum L., heimisch an

geblich in China, nach P ARLATORE aber eine amerikanische Form, und G. hirsutum L., 

Westindien, Mexiko, sind Varietltten von G. herbaceum. G. sandvicense PARLATORE, 
auf den Sandwichinseln, G. taitense PARLATORE, auf den Gesellschaftsinseln. Aus. 
dauernde oder krautige Pflanzen mit meist gelappten Blltttern und schonen groBen, 
gelben oder roten Bliiten. Die Frucht ist eine 3-5facherige, fachspaltig auf
springende Kapsel, aus der die Samen (5-8 in jedem Fach) mit den reichlich daran 
sitzenden Haaren als zusammenhiingende Ballen herausquellen. 
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Cortex Gossypii radicis. Baumwollwurzelrinde. Cotton Root Bark. 
Ecorce du racine du cotonnier. 

Die in den Vereinigten .Staaten N ordamerikas gebrauchliche und von dort aus
gefiihrte Baumwollwurzelrinde stammt fast ausschlieBlich von Gossypium hirsutum L. 

Die Rinde bildet lange, schmale, bandformige, zahe, 0,5-1 mm dicke Stiicke, 
auBen gelbrot, innen weiBlich, je nach dem Alter hellrotlich seidenglanzend, von 
einem sehr diinnen, leicht zu entfernenden Kork bedeckt. Die AuBenfliiche ist netz
artig gerunzelt, tragt Lenticellen und zahllose kleine schwarze Punkte (Pilz oder 
Flechte). Oft fehlt die ganze, diinne AuBenschicht oder man findet hier und da 
braunlich orangegelbe Flecken, wo diese diinne Schicht abgestoBen oder abgekratzt 
ist. Der Bast ist leicht in diinnen, durchsichtigen, porosen Schichten von der helleren 
Innenrinde ablOsbar. Der Bruch langsfaserig. Bei Lupenbetrachtung ist die innere 
Rinde flammenartig gezeichnet, helle, nach auBen sich erweiternde Markstrahlen 
wechseln ab mit dunklen, deutlich tangential gestrichelten Rindenstrahlen. Die 
Rinde ist geruchlos, Geschmack etwas scharf und adstringierend. 

Das weiBliche Rindengewebe wird durch Jodwasser kaum verandert, durch 
Eisenchloridlosung dunkelbraungriin gefarbt, namentlich nach Zusatz von Weingeist. 

Mikroskopi sches BiId. Der Kork aus groBen diinnwandigen, tangential gestreckten 
Zellen. Die nur schmale primare Rinde laBt kleine Gruppen gerbstoffiihrender Zellen und ver
einzelt Zellen mit Einzelkristallen von oxalsaurem Kalk erkennen. In der sekundaren Rinde 
sind die Markstrahlen nach auBen teilweise stark facherartig erweitert. Die nach auBen sich ver
schmalernden Rindenstrahlen zeigen sehr zahlreiche, ziemlich umfangreiche, tangentialgestreckte 
Sklerenchymfaserbiindel, durch Weichbastgruppen mit meist zusammengefallenen Siebriihren 
getrennt. Die Fasern ziemlich weitlumig, nicht sehr stark verdickt, lang und schmal, beiderseits 
lang zugespitzt. Die primare Rinde und die Markstrahlen fiihren groBe Sekretbehalter mit braunem 
lnhalt, der in Alkohol, Ather und Alkalien liislich ist. Das iibrige Parenchym der Rinde birgt 
S~arke, Gerbstoffe und sehr haufig Kalkoxalat in Form von Drusen. 

Pul ver. Diinnwandiges Korkgewebe; diinnwandiges Markstrahlengewebe; Gruppen von 
ziemlich weitlumigen, sehr langen, beiderseits lang zugespitzten Bastfasern; Sekretbehalter; 
Kalkoxalatdrusen, vereinzelte Einzelkristalle von Kalkoxalat. Die Starkekiirner meist einfach, 
rundlich oder polyedrisch, mit Kernspalte, seltener zusammengesetzt. 

Bestandteile. Noch wenig untersucht, etwa 8 % Harz (rotes und gelbes). 
Anwendung. Die Droge fiihrt Contractionen des Uterus herbei, wird daher als Ersatz 

fiir Mutterkorn als Wehenmittel und gegen Blutungen verwendet, in Amerika auch miBbrauchlich 
als Abortivmittel. Durchschnittsgabe: Amer. 2 g. 

Baumwollsamen. Die bei der Gewinnung der Baumwolle in groBer Menge 
abfallenden Samen dienen zur Gewinnung des Baumwollsamenols (siehe Oleum 
Gossypii) und als Viehfutter. Die geschalten Samen enthalten: etwa 8 0/ 0 Wasser, 
etwa 20-25% Fett, 30 0/ 0 stickstoffhaltige Stoffe, 4-5 0/ 0 Holzfaser und etwa 
8 0/ 0 Asche. Die ausgepreBten Baumwollolkuchen, die als Viehkraftfutter dienen, 
enthalten noch etwa 7-15 0/ 0 Fett, ferner 30-50% Rohprotein und 18-26 0/ 0 stick
stofffreie Extraktstoffe. 

Oleum Gossypii. BaumwollsamenOl. Cotton Seed Oil. Huile de cotonnier. 
Oleum Gossypii seminis. Das durch Pressen gewonnene gereinigte fette 01 der Samen 
der verschiedenen Gossypium-Arten. 

Gewinnung. Die Baumwollsamen enthalten 15-30 %, meist 20-25 % fettes 01, von 
dem etwas mehr als die Hal£te durch Pressen gewonnen werden kann (der Rest durch Ausziehen 
mit Liisungsmitteln). Das ausgepreBte 01 ist rot bis braunschwarz gefarbt und wird zur Reini
gung mit Schwefelsaure und danach mit Lauge behandelt, auch durch Behandlung mit Wasser
dampf von den riechenden Stoffen befreit. Bei niedriger Temperatur scheidet sich ein festes 
Fett, das Baumwollsamen-Margarin, kristallinisch aus. Es wird abgepreBt und als Speise. 
fett verwendet. Der fliissigbleibende Teil kommt als gereinigtes Baumwollsameniil in den 
Handel. 

Eigenschaften. Das 01 ist blaBgelb, geruchlos, von mildem, nuBartigem Geschmack. 
An der Luft trocknet es schwach. Spez. Gew. (15 0) 0,922-0,930. Unterhalb 12 0 scheidet es 
festes Fett aus, bei etwa 0 bis - 50 wird es fest. Jodzahl 102-108, Refraktometerzahl 1,4732, 
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V.-Z. 191-196, V.-Z. der Fettsauren 204-208, HEHNERsche Zahl 95-96. Smp. der Fett
sauren 34-40°. 

E'I'kennung. Wird ein Gemisch von 10 Tr. Baumwollsamenol, etwa 2 ccm Amylalkohol 
und einer Losung von 0,02 g Schwefel in etwa 2 ccm Schwefelkohlenstoff im Wasserbad 20 bis 
30 Minuten erhitzt, so nimmt die zuriickbleibende Fliissigkeit eine gelbrote bis rote Farbung an. 
- Werden 5 ccm des Oles mit einer Losung von 0,05 g Silbernitrat in 5 ccm Weingeist und 1 Tr. 
Salpetersaure kraftig geschiittelt und etwa 5 Minuten im Wasserbad erhitzt, so nimmt das 01 
eine rote oder rotbraune Farbung an. Altes oder hoch erhitztes 01 gibt diese Reaktion nicht mehr. 
- Bei der Elaidin pro be farbt sich das 01 rotbraun. "Ober den Nachweis von BaumwollsamenOl 
in Schweineschmalz (und in fetten Olen) siehe unter Adeps (S.273). 

Bestandteile. Das Baumwollsamenol besteht aus den Glyceriden der Olsaure, Palmitin
saure, Linolsaure und Linolensaure, sowie in geringer Menge einer Oxysaure, der Cottonolsaure, 
die der Ricinolsaure verwandt ist und geringen Mengen aldehydartiger Verbindungen. Das rohe 
Baumwollsamenol enthalt auch Farbstoffe und eine unangenehm riechende schwefelhaltige Ver
bindung. 

Anwendung. Ais Speiseol, zur Verfalschung anderer Ole, zur Herstellung von Seifen. 

Cottonolmargarin ist der durch Abkiihlen und Abpressen gewonnene feste Anteil des 
Baumwollsamenoles. Es ist ein hellgelbes, weiches, schmalzartiges Fett. Spez. Gew. bei 15 ° 0,923. 
Smp. 30-39°, Erstp. 16-22°. Smp. der Fettsauren 27-30°, Erstp. der Fettsauren 21-;-23°. 
HEHNERsche Zahl 95,5-96,3. V.-Z. 194,6, Jodzahl 88,7-92,8. Jodzahl der Fettsauren 94,3. 

Anwendung. Als Speisefett, zur Herstellung von Margarine, zur Verfalschung von 
Schweineschmalz. 

Extractum Gossypii, Ba um woll wurzelri ndene xtrakt. - Ergiinzb.: 
2 T. Cort. Rad. Gossypii werden mit einem Gemisch von 2,5 T. Weingeist und 7,5 T. Wasser 
3 Tage lang bei 15 - 20° unter wiederholtem Umriihren ausgezogen und schlieBlich aus
gepreBt. Der Riickstand wird in gleicher Weise mit einem Gemisch von 1,5 T. Weingeist und 4,5 T. 
Wasser behandelt. Die abgepreBten Fliissigkeiten mischt man, laBt sie 2 Tage lang stehen, filtriert 
und dampft sie zu einem dicken Extrakt ein. 

Extractum Gossypii fluidum, Baumwollwurzelrinden-Fl uidextrakt. 
Ergiinzb.: Aus 100 T. mitteJfein gepulverter Baumwollwurzelrinde und der notigen Menge 
einer Mischung aus gleichen TeHen Weingeist und Wasser werden 100 T. Fluidextrakt her
gestellt. 

Extractum Gossypii radicis corticis liquidum. Liquid Extract of Cotton Root 
Bar k. Brit.: 1000 g gepulverte (Nr. 30) Baulllwollwurzelrinde wird mit einer Mischung von 250 ccm 
Glycerin und 750 ccm Weingeist (90 0/ 0) angefeuchtet und dann perkoliert. Die Perkolation wird 
mit so viel Weingeist von 90 % fortgesetzt, bis nach dem Verfahren der Brit. 1000 ccm Perkolat er
halten sind. 

Lactagol, ein trockenes Extrakt aus Baumwollsamenmehl, wird an Stelle des sonst zu gleichem 
Zwecke iiblichen Baumwollsamenmehls den Kiihen in Dosen von 100-150 g taglich gegeben, um 
die Milchsekretion zu vermehren. Frauen nehmen zu gleichem Zwecke taglich 10-12 g. 

Kalfroom, das dazu dienen soIl, die Magermilch fiir die Kalberernahrung brauchbarer 
zu machen, besteht aus einer Mischung von frisch gefalltem Casein, Rohrzucker und Baumwoll
samenol. 

RegulationspiIIen fiir Damen von GOMERIEZ u. Co. in Paris bestehen nach Angabe der 
Fabrikanten aus Wurmkraut, Flohkraut und der Wurzelrinde der Baumwollpflanze. Nach AUF
RECHT enthalten die Pillen im wesentlichen Aloe. 

Gossypium. Baumwolle. Cotton. Coton. 
Der rundlich-eiformige Baumwollsamen tragt 2 Formen von Haaren: 1. lange, 

lockig gewellte Haare, die die Baumwolle des Handelsliefern, und 2. ganz kurze (0,5 bis 
3,0 mm), gerade Haare, die sog. Grundwolle. Die Haare 1. werden in der Egre
niermaschine (Entkornungsmaschine) von den Samen getrennt, dann mit 
verschiedenen Maschinen weiter von allen Unreinigkeiten befreit, in Ballen yon 200 kg 
gepreBt und als Rohbaumwolle in den Handel gebracht. 

Das einzelne Baumwollhaar laBt eine Basis erkennen, wo es abgerissen er
scheint und am anderen Ende eine mehr oder weniger schlanke, kegel-, spatel
oder kolbenformige natiirliche Spitze. Es ist etwas zusammengedriickt bis bandartig 
flach, zuweilen von einem oder beiden Randern eingebogen, streckenweis korkzieher
artig um sich selbst gedreht. Das Haar verjiingt sich nicht gleichmaBig gegen die 
Spitze, die groBte Breite liegt etwas unterhalb der Mitte, und erst von da ab ver-
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lauft es in die Spitze. In Luft unter dem Mikroskop betrachtet, ist es auf der AuBen. 
seite mehr oder weniger feinrunzelig oder feinkornig durch UnregelmaBigkeiten 
der Cuticula. Mit Chlorzinkjodlosung befeuchtet quillt die Membran stark auf und 
nimmt eine violette, mit JodlOsung eine braune, mit Jodschwefelsaure eine schon 
blaue Farbung an (Cellulosereaktion), in Phloroglucin und Salzsaure bleibt sie 
farblos, wird nicht rot (Abwesenheit von Verholzung). 1m Kupferoxydammoniak 
(SOHWEITZERS Reagens) quellen einzelne Teile der Faser kugel· oder tonnenformig auf, 
zwischen denen die Cuticula ringformig sich zusammenschiebt. Auf den blasenformig 
aufgequollenen, wulstig eingeschnurten Stellen erkennt man sehr deutlich zahlreiche 
feine Schichten. die die gequollenen Zellwandverdickungsschichten darstellen. Die 
gequollenen Teile losen sich bald auf, es bleiben nur der Innenschlauch und die 
Cuticularringe zuruck. Die innerste Membranschicht bleibt langere Zeit unverandert, 
erscheint als schmaler, wurmformig gewundener Schlauch. Der Querschnitt der 
Haare ist eiformig, seitlich stark gequetscht aussehend. Das meist sehr weite 
Lumen ist nur selten auf einen engen Kanal reduziert. Eigentliche Porenkanale 
sind nicht vorhanden. 

Die Lange und Breite eines Haares betragt 
bei G. barbadense Lange bis 4,0 cm, Breite 19-281' 
" G. arb oreum " 2,5 " 20-38 " 
" G. herbaceum " 1,8 " 12-22" 

Die Rohbaumwolle wird in den Spinnereien weiter verarbeitet. Zur Gewin· 
nung der Gereinigten Baumwolle fUr medizinische Zwecke (Gossypium de. 
puratum, s. d.) dienen meistens die Abfalle der BaumwollspiJmereien, die wegen 
ungenugender Lange der Haare sich schlecht verspinnen lassen. 

Bestandteile. Die Rohbaumwolle enthalt lufttrocken 87 0/ 0 Cellulose, 
6 0/ 0 Wasser, etwa 0,3-0,5 0/ 0 Wachs (in der Cuticula), etwa 0,03--0,04 stickstoff· 
haltige Stoffe (im Protoplasmal, ferner Farbstoffe und bis etwa 1 % Asche. 

Gossypium depuratum siehe Verbandstoffe, Bd. II S.999. 

Obersicht iiber die wichtigsten Textilfasern. Fiir die Untersuchung geniigt ein 
gutes Mikroskop mit 300facher linearer VergroBerung. Man uberzeugt sich zuerst 
bei schwacherer VergroBerung (60-80mal), ob das Untersuchungsobjekt gleich. 
formig ist oder aus verschiedenen Fasern besteht, und priift dann die einzelnen 
Fasern genauer bei starkerer VergroBerung. 

Man untersucht die Fasern in Wasser, worin sie etwas aufquellen und sich 
meist etwas verkurzen. Tierische Fasern werden 10-14% dicker, kiinstliche Seide 
bis 100%, pflanzliche Fasern bis 29010. 

Reagenzien: JodlOsung, Schwefelsaure, Phloroglucin undo Salzsaure, Kupfer. 
oxydammoniak. 

Um Querschnitte von Fasern anfertigen zu konnen, fertigt man von denselben, 
indem man sie moglichst parallellegt, bleistiftdicke Stabchen, die man mit folgender 
Losung trankt: 70 g Gummi arabicum werden in gleichviel Wasser langsam gelost. 
4 g Hausenblase laBt man in 16 g warmem Wasser quellen und filtriert durch Mus· 
selin. 10 g des Filtrats werden der Gummilosung zugefUgt, das Ganze im Wasser. 
bad erhitzt und 10-12 g Glycerin zugefiigt. Die damit getrankten Fasern werden 
getrocknet und mit scharfem Rasiermesser geschnitten. Die Schnitte bringt man 
in einen kleinen Tropfen Wasser und legt das Deckglaschen vorsichtig auf. 

Die Abb. 261-276 sind samtlich; bei 400facher linearer VergroBerung ge. 
zeichnet. 

A. Die Faser ld{3t ein deutliches Lumen erkennen (Ptlanzentasern). 
L Pflanzenhaare. Die Faser laBt einen Gegensatz von Basis und Spitze er· 

kennen. a) unverholzt, also mit Jod und Schwefelsaure blau, mit Phloroglucin 
und Salzsaure farblos: Baumwolle: vgl. oben. Das seit einigen Jahren angewandh' 
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Mercerisieren der Baumwolle, das in einem Behandeln derselben mit Laugen 
besteht, um der Faser dadurch seidenartigen Glanz zu geben, verandert die Faser, 
indem sie dadurch etwas aufquillt, so daB die Unebenheiten der Cuticula verschwin
den; der Querschnitt ist rundlicher und die Wand dicker. b) schwach verholzt, 
mit Jod und Schwefelsaure gelb bis braun, mit Phloroglucin und Salzsaure rot: 
Kapok, Haare der Samen 
von Eriodendron an
fractuosumD.C. (Bom
bacaceae). Bis 3,5 cm 
lang, 18-44 ft dick, im 
Querschnittrund, an einer 
Seite etwas starker ver
dickt, an der Basis mit 

a c c b 

Abb.262. Lein. a Faser mit schie- Abb.263. Hanf. a. b, c Spltzen von 
Abb. 261. Kapok. a Basis des fer Llingsstreifung. b Faser mit Ver- Fasern. b mit angedeuteter. emit 
Haares. b:Langsansicht aus der schiebungsstellen. cSpitzeeiner Faser. ausgepriigter Verzweigfing. d Quer-
Mitte. c Spitze. d Querschnitte. d Querschnitt durch ein Faserbiindel. schnitt durch ein Faserbiindel. 

schwachen, netzformigen Verdickungsleisten. Aus Hinterindien. Gutes Polster. 
material, da sich ij.ie Fasern nicht zusammenballen, aber die einzelne Faser ziem· 
Hch bruchig (Abb.261). 

II. Echte Fasern aus Rinden, also an beiden Seiten gleich gestaltet. 
a) unverholzt. 
1. Lein oder Flachs. Faser von Lin um usi tatissim um L. (Linaceae). Die 

Lange der ursprunglichen zusammengesetzten Faser schwankt zwischen 0,6 und 1,2 m. 
Die Elementarfasern, in die die zusammengesetzte Faser durch Behandlung mit 
Kalilauge oder Chromsaurelosung zerlegt wird, sind 4--66 mm, meist 25--30 mm 
lang, der Durchmesser im Mittel 15--20 p,. Enden schlank, peitschenformig zuge
spitzt, selten stumpflich. Querschnitt rund, polyedrisch oder etwas gestreckt, laBt 
deutliche Schichtung erkennen. Haufig "Verschiebungsstellen", wo die Faser auf der 
einen Seite etwas vorgewolbt erscheint. Hiiufig mit steilen Spirallinien. Diese Spiral. 
linien, die den Lein scharf vom Hanf unterscheiden und die Risse in der Wand sind, 
erkennt man am besten, wenn man die Fasern scharf austrocknet und dann in abso
lutem Alkohol untersucht. Da es trotzdem oft nicht moglich ist, die einzelnen Fasern 
mit Sicherheit vom Hanf zu unterscheiden, kann man bei groben Geweben, Seilen usw. 
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auf das iibrige Rindengewebe, die "begleitenden Gewebselemente" achten: Epidermis. 
zellen sind groB, rechteckig, die Spaltoffnungen groB und deutlich, rund, mit zwei 
Nebenzellen, die Zellen des subepidermalen Gewebes kleiner als die der Epidermis 
(Abb.262). 

2. Hanf. Faser von Cannabis sativa L. (Moraceae). Die Lange der zusam· 
mengesetzten Fasern ist sehr verschieden. N ach TOBLER sollen Hanfsorten mit bis 
zu 3 m Lange der Fasern vorkommen (Algierhanf). Die Elementarfasern sind 
5-55 mm, meist 25-30 mm lang und 16-50 p" meist 22 p,' dick. Wanddicke 
etwa 3-5 p,. Enden fast immer stumpf mit Neigung zu seitlicher Aussackung 
oder Zweigbildung. Querschnitt wie bei 1. Schichtung haufig deutlicher. 
Ebenfalls Verschiebungsstellen. Schiefe Spiralstreifung fehlt. Da der Hanf primare 
und sekundare Fasern bildet (der Flachs nur primare), so sind die sekundaren haufig 
viel diinnwandiger. "Begleitende Gewebselemente": Epidermiszellen unregelmaBig 
polyedrisch, kleiner wie bei 1. Spaltoffnungen sehr sparlich und klein, iiber das 
Niveau der Epidermis emporgewolbt. In der Epidermis groBe, dicke, gebogene. 
warzige Haare, die am Grunde in der Hohlung zuweilen einen Cystolithen fiihren. 
Die Zellen des subepidermalen Gewebes sind groBer als die der Epidermis; in den
selben Oxalatdrusen und Milchsaftschlauche mit braunem Inhalt. - Die Fasern des 
Hanfes sind zuweilen ganz schwach verholzt (Abb. 263). 

3. Ramie oder Cbinagras von Boehmeria nivea (L.) HOOK. et ARN. (Urtica
ceae). Auf den Sundainseln undinChina, auchinEuropa angebaut. Diese vortreffliche 
Faser wird in Asien, wo man die einzelnen Fasern durch miihsame Handarbeit isoliert, 
seit lange Z11 "N esseltuch" verarbeitet, neuerdings gelingt es, die Fasern auch bei 
uns durch Maschinen im groBen abzuscheiden. 'Die Elementarfasern sind 6-25 
(meist 12) em lang, und bis 80 (meist 50) p, dick, also langer und dicker als 1 und 2. 
Spiralstreifung und Verschiebungsstellen vorhanden, Enden stumpf, Querschnitt 
meist breit und deutlich geschichtet (Abb. 264). 

b) verholzt. 

'1. Jute von Cor chorus capsularis L., C. olitorius L., auch C. fuscus L. 
und C. decemangulatus ROXB. (Tiliaceae). In Bengalen. Lange der Fasernbiindel 
bis 2,5 m. Lange der Elementarfasern 1,5-5,0 mm, Dicke bis 25 p,. Enden stumpf, 
nicht selten ausgesackt oder verzweigt. 1m Querschnitt lassen sich wie beim 
Hanf deutlich starker verdickte (primare) und schwacher verdickte (sekun
dare) Fasern unterscheiden. Schichtung niemals zu erkennen. Lumen strecken
weise verengert oder sogar ganz geschlossen. Nicht selten feine Tiipfel in steiler 
Spirale. Obschon die Faser verholzt ist, farbt sie sich doch mit Jod und Schwefel. 
saure violett. Es ist ferner darauf aufmerksam zu machen, daB man der Jute die 
verholzenden Substanzen zuweilen entzieht, so daB sie sich dann mit Phloroglucin 
und Salzsaure nicht rot farbt. Wird zu groberen Geweben: Sacken, Vorhangen, 
Tischdecken usw. verwendet (Abb. 265). 

2. Manilabanf (Abaca, Plantainfibre, Siamhemp), von einer Anzahl Musa
Arten (Musaceae), an erster Stelle von Musa textilis L. NEE, auf den Philippinen, 
in Niederl.-Indien, Australien usw. in Kultur. Daneben Musa paradisiaca L., 
M. sapientum L. und M. ensete GMEL., doch ist deren Kultur bei weitem nicht so loh
nend. Faser weiBgelb, ziemlich starr, bisweilen schon glanzend. Lange der Fasern
biindel im Rohmaterial oft iiber 2 m, die einzelne Faserzelle iiber 2 mm Lange, 
Durchmesser etwa 20 p, an den breiteren Stellen. Wanddicke 4-5 fl. Querschnitt 
polygonal mit stark abgerundeten Ecken oder rundlich. Lumen groB, zuweilen 
mit gelbem Inhalt. Sehr charakteristisch sind kleine verkieselte Plattchen (Steg
mata), die die Fasernbiindel haufig begleiten. Sie sind liinglich viereckig, solid mit 
einer runden, durchscheinenden Grube in der Mitte. Man sieht sie am besten, wenn 
man die Fasernbiindel in Chromsaure maceriert. Wird zu Seilen und Tauen verwandt. 

Hager, Handbucb. I. 87 
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(Abb.266). Mauritiushanf wird aus den Blattern von Fourcroya gigantea VENT. 
(Amaryllidaceae) gewonnen. Mittel·Amerika. Die ganze Faser bis 1 m lang, Durch-
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Abb. 264. Ram i e. a Spitzen von Fasern. 
b Querschnitte durch Faserbiindel. 

messer durchschnittlich 0,170 mm. 
8-20 ft, durchschnittlich 14 ft dick. 
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Abb.265. Jute. a Faser mit Verengerung und Ver
schiull des Lumens. b Faser mit Verengerung und 
mit Tiipfeichen. c Faserenden. d Gegabeites Ende_ 
e Querschnitt durch ein BiindeJ der primaren, t der 

sekundilren Fasern. 

Die einzelne Bastzelle 1,5-2 mm lang und 

3. Sisalhanf (Henequen, Fiber, Laquil, Catulla), von Agave rigida MILLER. Hei

b 
Abb.266. Manilahanf. 

a Liingsansicht aus der Mitte 
der Faser. b Spitze. c Quer
schnitt durch em Faserbiin
del. d Stegmata von oben, 

e von der Seite. 

o 

Abb. 267. Co i r. 
a Fasern. b Stegmata, 

misch in Zentralamerika, hauptsach
Hch Mexiko, Hauptkulturgebiet ist 
die mexikanische Halbinsel Yukatan. 
ferner angebaut in Mittelamerika. 
Westindien, Deutsch-Ostafrika. Man 
kultiviert hauptsachlich die Formen 
A. rigida var. sisalana TERR. und A. 

b rigida var. elongata. Die Faser besteht 
aus den Blattnerven. Farbe gelblich
weill, Lange der Fasernbiindelim Roh
material bis 1,5 m, Breite am unteren 
Ende durchschnittlich 0,840 mm. Die 
einzelnen Faserzellen durchschnittlich 
2,5 mm lang, etwa 20 ft breit. · 

4.Coir. FaserausdemPericarp der 
CocosnuB: Cocos nucifora L. (Pal
mae). Die Fasern bilden meistrunde, 
einen Kanal einschlieBendeBiindel, der 
GefaBe enthalt. Die Fasernbiindel sind 
braun, haben eine Lange von etwa 
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15-35 em, eine Dicke bis zu 300 ft; die einzelnen Bastzellen etwa 0,38-1 mm lang 
und meist 15-18 ft breit mit ca. 5 ft dicker Wand. Deutlich getiipfelt. Die Fasern 
sind ebenfalls von verkieselten Plattchen (Stegmata) begleitet, die von rundlicher 
Form sind. Wird zur Herstellung von groben Teppichen, Schniiren usw. verwendet 
(Abb.267). 

5. Torflaser (Abb. 268), wird in Form von Torfmehl, Torfstreu, Torfbriketts 
und Torfwatte als billiges desinfizierendes und aufsaugendes Mittel verwendet. 
Die Torfwatte stent in trockenem Zustande ein braunes Gemenge leicht zerbrech· 
Hcher Faden dar, deren Lange meist 1-3, aber auch 3-8 cm betragt. Die 
Faden zeigen im Langsschnitt deutlich ausgebildete Faserzellen (Abb. 268, 1 und 
3), im Querschnitt das Bild stark verdickter Holzzellen (Abb.268, 2). Als weitere, 
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Abb.268. Torffaser. 
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Abb.269. Schafwolle. a Haar mit reichlicher Mark· 
entwicklung. b Haar mit sparIicher Markentwicklung. 

c Feines Merinohaar ohue Mark. 

fiir die meisten Torfsorten charakteristische Merkmale gelten: Zellen von Sphag. 
num (Abb. 268, 6), Epidermisstiicke (Abb. 268, 4) und Parenchymkomplexe .mit 
mehr oder weniger angegriffenen Zellwanden (Abb. 268, 6 und 7). Chemisch lassen 
sich im Torfe Lignin und Cellulose, auch Pektinstoffe nachweisen, nicht dagegen 
Starke. 

B. Die Faser liifJt kein Lumen erkennen (tierische Fasern). 

1. Die Faser ist mit einer aus Schuppen bestehenden Epidermis bedeckt: Schal
wolle (Abb. 269). Die Faser besteht giinstigsten Falles 1) aus der schuppigen Epidermis, 
2) aus der faserigen Rindenschicht, 3) aus der aus iibereinander stehenden Zellen be. 
stehenden Markschicht. Von diesen dreien kann die Markschicht ganz oder teilweise 
fehlen, so besonders bei feinen Merinowollen. Die Rindenschicht kann aullerordentlicb 
reduziert sein, feblt aber wobl nie vollig. Ebenso ist die Epidermis normal stets vor· 
banden, kann aber feblen, wenn die Haare von Korperteilen stammen, an denen sicb 
die Tiere baufig reiben oder in Kunstwolle (Sboddy). Die Dicke ist sebr wecbselnd: 
Merino 12-37 ft, Leicester 30-90 ft. Die Liinge kann 20 cm und mebr erreichen. 

87* 
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JodlOsung farbt braun, MILLONS Reagens beim Erwarmen ziegelrot. Beim Verbrennen 
riecht die Faser unangenehm nach verbranntem Horn. Verdiinnte KaIilauge lost 
vollstandig. 

II. Die Faser besteht aus einem einfachen, soliden Faden; Seide. Der vollstan. 
dige, von der Raupe des Seidenspinners (Bombyx Mori L.) secernierte Seidenfaden 
besteht aus zwei nebeneinander verlaufenden Fibroinfaden, die mit einer im frischen 
Zustande klebrigen Substanz verklebt und umhiillt sind (Sericinhiille). Durch den 
DegummierungsprozeB wird die HiiBe entfernt und die beiden Faden getrennt. 

e 

'-

Der einzelneFaden ist im Querschnitt rund· 
~ lichoder rundlichdreieckig, glatt, hochstens 
.:~:\.".: .~ fein gestreift, zuweilen etwas abgeplattet 

,I 

h 

a d 

Abb.270. Seide. a Roher Seidefaden von Bom
byx Mori, in der Mitte die beiden Fibroinfllden. 
b Die Sericinhtille. c Ein solcher Faden querdurch
schnitten. d Einfacher Seidenfaden. e Querschnitt. 

I Faden von TusBah.eide. g im Querschnitt. 

oder umeinander gedreht. Dicke 8-24 
(meist 15) ft (Abb. 270). Mit Jodlosung 
hellbraun; beim Auswaschen mit Wasser 
bleibt die Farbe lange Zeit. Konzentrierte 
Kalilauge lost die Seide auf. Mit MILLONS 
Reagens rot, mit Zucker und Schwefelsaure 
rosa. Beim Kochen mit Salzsaure wird 
Mori·Seide kaum violett, fremde (wilde) 
Seiden meist deutlich violett. 

Die Faden der sog. wilden Seiden, wie 
Z. B. der Yamamayseide, der Tussahseide 
sind viel dicker, braunlich oder g~lblich, 
deutlich gestreift, im Querschnitt meist 
gestreckt dreieckig, deutlich punktiert 
(Abb. 270 f u. g). 

Kunstseide. Die nach verschiedenen Ver· 
fahren hergestellte Kunstseide (s. S. 885) bildet 
strukturiose Faden von starkem Glanz, meist 
20-35 p. dick. In Wasser quellen die Faden bis 
zur doppelten Dieke auf. Die Querschnitte 
zeigen je nach der Herstellungsart der Kunst· 
seide sehr verschiedene Formen; sie konnen regel. 
maBig sein, oval mit glatten Randern, oder eckig 
oder unregelmapig mit Einbuchtungen und Ein· 
schniirungen. Eine Unterscheidung der einzelnen 
Kunstseidearten ist mikroskopisch kaum moglich, 
da die Verschiedenheit der Faden weniger von 
dem chemischen Verfahren als von der mechani· 
schen Art der Fadenbildung abhangt. Von an· 
deren Faserstoffen laBt sich die Kunstseide 
leicht unterscheiden. 

Vgl. weiter iiber Fasern: V. HOHNEL, 
Mikroskopie der technisch verwendeten Faserstoffe; HERZOG, Mikro.photographischer 
Atlas der technisch wichtigen Faserstofie. 

Mikroskopische Untersuchung von Papier. Bei der Untersuchung von Papier 
handelt es sich, abgesehen von den physikalischen Priifungen, fiir die besondere 
Apparate notig sind, um die Aschenbestimmung, die Bestimmung der Art der 
Leimung, Nachweis von Chlor und freien Sauren, um die Feststellung der das
selbe zusammensetzenden Fasern, wobei es einmal auf die Art der Fasern an
kommt, dann meist auf die Feststellung, ob sich "Holzschliff" unter denselben 
befindet. 

Als Papierfasern kommen in Betracht: 1) von den bereits besprochenen 
hauptsachlich: Baumwolle, Lein, Hanf, Jute, neuerdings auch Ramie und 
Manilahanf. Sind diese Fasern direkt zu Papier verarbeitet, so bereitet ihr Nach
weis nach den vorher angegebenen Merkmalen keine besondere Schwierigkeit. Anders 
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ist es, wenn das Papier aus Lumpen, "Hadern" hergestellt ist; die Fasern sind dann 
haufig weitgehend zertriimmert. Man kann sich dann an folgende Merkmale 
halten: Baumwolle bewahrt die Form am besten, man findet immer gedrehte 
Stucke, die aber haufig den Beginn der Zertrennung in Fibrillen zeigen, die in steiler 
Spirale angeordnet sind. Lein zeigt die schiefe Streifung und Verschiebungsstellen, 
Hanf Verschiebungsstellen und stumpfe Enden, Jute die Verengerungen des Lu
mens und Abwesenheit von Schichten in der Wand. 

Zu diesen kommen dann 2) Fasern und faserahnliche Stoffe, die, wenigstens 
bei uns, nur fiir Zwecke der Papierfabrikation benutzt werden: a) die Faser des 
Papiermaulbeerbaumes, Broussonetia papyrifera (L.) VENT., aus der man das be
kannte japanische Papier macht, die aber auch bei uns verarbeitet wird. Solche 
Papiere, besonders zum Schreiben usw. benutzte glatte Sorten, zeichnen sich durch 
einen eigentiimlichen und unverkennbaren seidigen Glanz aus. Die Faser i~t 6 bis 

a. 
Abb. 271. Elemente des Strohstoffs. a Epidermis

zeUen. b Haare. c Parenchymzellen. 
Abb. 272. Nadelholztrachel
den !'lit behOften Tiipfeln. 

Abb. 273. Bruchstiick 
eines GefliBes aus 

Laubholz. 

25 mm lang, 25-35 fl dick. Sie sieht im allgemeinen der Baumwolle recht ahnlich, 
laBt aber Schichtung und Verschiebungsstellen erkennen. Zuweilen haften den 
Fasern kleine Oxalatkristalle an und die Fasern stecken zuweilen in einer mit Jod 
und Schwefelsaure sich gelb farbenden Scheide, die der primaren Membran angehort. 
b) Strohstoff: Als solcher kommen die zerriebenen Stengel und Blatter unserer 
Cerealien, ferner Reis, Maislieschen, Esparto (von Lygeum spartum L.), HaIfa (von 
Stipa tenacissima L.) in Betracht. Sie werden samtlich erkannt an den lang ge
streckten, vielfach buchtigen Epidermiszellen, kurzen, gekriimmten, dickwandigen, 
einzelligen Haaren, schlauch- oder sackformigen Parenchymzellen, die, obgleich 
ziemlich diinnwandig, doch offen bar vermoge ihrer Elastizitat im Papier wohlerhalten 
sind (Abb. 271). Dazu kommen die schlanken, diinnen Fasern und GefaBe. c) H olz
schliff und Holzcellulose: Beide werden aus dem Holze unserer Nadel- und 
Laubholzbiiume durch nasses Schleifen mit Schleifsteinen gewonnen. Der Holzschliff 
witd dann direkt zur Papierfabrikation verwendet, seine Elemente sind groBtenteils 
verholzt und werden daher mit Phloroglucin und Salzsiiure rot; zur Gewinnung der 
Holzcellulose wird das Holz mit Natronlauge oder Calciumbisulfitlosung unter 
Druck behandelt; dabei wird das Lignin beseitigt, und die Faser gibt die Phloroglucin
reaktion nicht oder nur sehr schwach. Der Nachweis von Holzschliffist oft von groBer 
Wichtigkeit, da daraus hergestelltes Papier wenig haltbar ist. Die Feststellung, ob 
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Nadel. oder Laubholz verwendet ist, ist leicht zu fiihren, im ersteren Fall achtet 
man auf die Tracheiden des Holzes mit ihren behOften Tiipfeln (Abb. 272), im zweiten 
auf die sehr charakteristischen Bruchstiicke der GefaBe (Abb.273). 

Um ein Papier fiir die mikroskopische Untersuchung vorzuberei· 
ten, erhitzt eine Probe desselben, in Stiickchen von etwa 1 qcm GroBe zerschnit· 
ten, in einem Kolben mit Ather etwa 1/2 Stunde am Riick£luBkiihler, dann gieBt 
man den Ather ab, spiilt noch einige Male damit nach, laBt das Papier abtrocknen 
und kocht es dann in Wasser in einer Porze1lanschale unter Ersatz des verdampfen. 
den Wassers mindestens eine Stunde. (Den allgemein angegebenen Zusatz von 
Natronlauge konnen wir nicht empfehlen, da es nicht ausgeschlossen erscheint, daB 
bei zu starker Konzentration der Losung beim Kochen die Lauge die Fasern 
angreift und ihre Erkennbarkeit erschwert.) Dann bringt man die aufgelockerten 
Papierstiickchen in einen Morser und zerreibt sie mit wenig Wasser unter 
schwa·chem Druck mit dem Pistill zu einem gleichformigen Brei, von dem 
man kleine Mengen auf den Objekttrager bringt, sie fein verteilt und dann unter 
dem Mikroskop untersucht. Fiir eine vorlaufige Klassifizierung der Fasern ist es 
sehr niitzlich, die Fasern in J odlo sung (20 Wasser, 1,15 Jod, 2 Jodkalium, 1 Glycerin) 
zu untersuchen. Es bleiben dann farblos oder werden ganz schwach gelb gefarbt: 
Holz., Strohcellulose. Es werden gelb gefarbt: Holzschliff, Jute. Es werden braun 
gefarbt: Baumwolle, Leinen, Hanf. Fiir den speziellen Nachweis von Holzschliff 
dient Phloroglucin und Salzsaure. Man soll sich aber nie damit begniigen, die Be. 
stimmung der Fasern nur nach solchen Farbreaktionen vorzunehmen, sondern solI 
durch genaue Untersuchung die Natur der einzelnen Fasern feststellen. Die quanti. 
tative Abschatzung der einzelnen Bestandteile eines Papieres ist schwierig und 
verlangt ziemlich viel tJbung. Man hat sich dabei davor zu hiiten, die Menge stark 
gefarbter (rot oder braun) Fasern zu iiberschatzen. 

Granatum. 
Punica granatum L. Myrtiflorae- Punicaceae. Granatbaum. Heimisch in 
Nordwest·Indien, Nordafrika, kultiviert in fast allen Landern mit subtropischem 
und warmem gemaBigten Klima, beso~ders im Mittelmeergebiet. 

Cortex Granati. Granatrinde. Pomegranate Bark. Ecorce de gre. 
nadier. Cortex Punicae Granati. Die Granatrinde des Handels ist ein Ge· 
misch der getrockneten Stamm., Ast· und Wurzelrinden verschiedenen Alters, meist 
von den als Obstbaume nicht mehr verwendbaren Exemplaren geerntet. Nach 
Deutschland kommt die Rinde namentlich aus Algier und Siidfrankreich. 

Stammrinde. Rohren. oder rinnenformige, bis 20 cm lange, bis 3 mm dicke, 
unregelmaBige Stiicke, je nach dem Alter auBen gelblichgriin, graugriin bis braunlich. 
Jiingste Stiicke mit zarter Korkschicht und runden Lenticellen, bei alteren treten 
letztere mehr hervor und sind langsgestreckt. Auf der Rinde meist kleine schwarze 
Apothecien und Flechten aus der Gruppe der Graphideen (Arthonia astroidea HEPP, 
Arthonia punctiformis AOHARIUS, Arthopyrenia atomaria MULL.ARG., besonders haufig 
die erstere). Unter den auBeren Rindenpartien bei nicht zu alten Stammrinden 
chlorophyllhaltiges Gewebe. Innen glatt, gelblich, wenn schlecht getrocknet braunlich. 

Wurzelrinde. Kleinere, dickere, fast £lache, nicht selten umgebogene Stiicke, 
der Kork etwas mehr braunlich, an alten Wurzeln durch starke Borkenbildung 
muldenformig abgeschuppt, dunkler gefarbte Narben zuriicklassend. Natiirlich 
ohne Flechtenreste, mit nur sehr wenigen Lenticellen und keiner griinen Farbung 
der Phellodermzellen. Der Bruch bei beiden Rinden sprode, glatt, gelblich. Der 
Geschmack herb, kaum bitter. 
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Mikroskopis'ches Bild. Querschnitt. Die Korkzellen (Abb. 274) nach innen 
mit farbloser, getiipfelter, U-formiger Verdickungsschicht, das Phelloderm aus collenchymatisch 
verdickten, im Querschnitt etwas tangential gestreckten Zellen, vereinzelt mit Einzel
kristalIen, in jungen Stammrinden mit Chlorophyll. In der primaren Rinde hier und 
l1a groBe, schon geschichtete, unregelmaBig vielgestaltete, fast vblJig verdickte, 20 big 
200 I-' groBe Steinzellen (Abb. 275), vereinzelt oder zu zwei bis drei, oft umgeben von 
Zellen mit je einem EinzelkristaH von Kalkoxalat. Die starke sekundare Rinde ist sehr 
regelmaBg gebaut aus Markstrahlen und Rindenstrahlen; in letzteren wechseln tangentiale 
Kalkoxalatdrusen fiihrende Zellreihen mit Tangentialbandern aus Parenchym und wenig 
deutlichen Siebrohren ab, wodurch die tangentialen Streifen der Lupenansicht bedingt werden. 
(Abb.276.) Die sekundaren 
Markstrahlen stets einreihig, 
die primaren ein-, selten zwei-
reihig, nach auBen hin sehr 
sich verbreiternd. Keine 
Bastfasern. AHe keine Kri. 
staHe in sich schlieBenden 
Parenchymzellen der Rinde 
sind mit kleinen Starke
kornern und einer amorphen 
Substanz erfiillt, die mit 
Eisenchlorid eine intensiv Abb.274. Korkzellen aus 
blaue Farbe annimmt. Durch Cortex GranatL 
sehr friihes AbstoBen der 

Abb. 275. Steinzellen aus Cortex Granat!. 

auBeren Rindenschichten als Borke zeigt die anatomisch nur wenig verschiedene Wurzelrinde 
auf dem Querschnitt vielfach nur Kork und sekundare Rinde bzw. sehr schmale primare Rinde. 

Pulver. Griinlichgelbe, seltener gelbbraunliche Korkstiicke, die Zellen im Querschnitt 
auf der Innenseite (U-formig) verdickt, poros, verholzt; Stiicke koHenchymatisch verdickten, 
starkehaltigen Phelloderms, einzelne Zellen mit Einzelkristallen; Parenchymgewebefetzen mit 
abwechselnden Reihen kristaH- (Drusen) und starkefiihrender Zellen (charakteristisch !), die 
Starkekorner rundlich, einzeln, 5-10 fL groB, selten zusammengesetzt; vereinzelt auffaHend 
groBe (20-200 fL), stark verdickte Steinzellen mit deutlich geschichteten, reich porosen 
Wanden; sehr viele freiliegende OxalatkristaHe, hauptsachlich Drusen (etwa 15 fL groB) und 
deren Triimmer. 

VeTwechs lung en. Die Rinde der Berberitze, 
Berberis vulgaris L., Berberidaceae, gelblichgriine, 
stark langsstreifige Innenflache, Geschmack bitter, ohne 
Gerbstoff. Die Rinde des Buxbaumes, Buxus sem· 
pervirens L., Buxaceae, graubraune Korkschicht und 
gelbbraune Rindenschicht, Geschmack bitter, ohne Gerb
stoff. Die Strychnosrinde, sogenannte falsche An
gosturarinde, schwarzliche Innenflache, sehr bitterer 
Geschmack, der AufguB wird mit Eisenchlorid geschwarzt. 
Mikroskopisch aile drei von der Granatrinde zu unter
scheiden durch das Fehlen der charakteristischen schach· 
brettartigen Zeichnung der letzteren. 

Cortex Granati in dicus, Ostindische Granat
rinde, stammt von einer weiBbliihenden Varietat, Punica 
granatum fl. albo, auf Java kultiviert. 

Chemische Erkennung. 1 g grob zerstoBene M 
Granatrinde gibt mit 100 cern Wasser und einigen Tropfen 
Salzsaure bei einstiindigem Stehen bei gewohnlicher Tem
peratur einen gelb gefarbten Auszug. 10 ccm des filtrierten 
Auszuges werden durch 1 Tr. Eisenchloridl6sung schwarz· 

Abb. 276. Querschnitt aus dem Bast von 
Cortex Granati. M Markstrahlen. B Bast

strahlen. 

blau gefarbt (Gerbstoff). 10 cern des filtrierten Auszuges geben mit 50 ccm Kalkwasser eine gelb
rote, triibe Mischung, die unter Ausscheidung von orangeroten Flocken allmahlich farblos wird. 
Durch Ammoniakfliissigkeit wird der Auszug tiefgelb und aHmahlich rot braun gefarbt. 

Bestandteile. Die Rinde enthii.lt als wirksame Bestandteile Alkaloide, die zum Teil 
von PELLETIER zuerst aufgefunden und spater ihm zu Ehren benannt wurden. Die Alka
loide sind fliichtig, 4 sind fliissig, eins ist fest. In der Rinde sind sie in Form von Salzen, 
Qrganischen Sauren (Gerbsaure u. a.) enthalten. (Uber den Gehalt an Alkaloiden siehe Prii
fung.) Pelletierin (Punicin), CSHISNO, farblose, olige Fliissigkeit, fliichtig (s. S. 1386). Iso. 
pelletier in, CSHISNO, ist dem Pelletierin in·seinen Eigenschaften gleich, auch im Siedepunkt 
(195°), aber optisch inaktiv. K. HESS und A. EICHEL fanden nur die inaktive Base, die sie Pelle· 
tierin nennen; die Bezeichnung "Isopelletierin" fiir das inaktive Pelletierin ist nach HESS und 
EICHEL zu streichen. Pelletierin und Isopelletierin machen etwa die Hiilfte der Gesamtmenge 



1384 Granatum. 

der Alkaloide aus und bedingen hauptsachlich die Wirkung der Rinde als Bandwurmmittel. P s eu do. 
pelletierin (Granatonin), CUH15NO + 2H.O, ist mehr in der Stammrinde als in der Wurzel
rinde enthalten. Farblose Kristalle, Smp. 48°, Sdp. 246°, leicht liislich in Wasser, Weingeist, 
Ather. Die Salze sind meist kristallinisoh. Methylpelletierin, CUH17NO, farblose Fliissigkeit. 
Sdp. 215°, leicht liislioh in Alkohol, Ather, Chloroform, schwerer in Wasser (1:25). Die SaIze 
sind kristallinisch, aber sehr zerflieBlich. Isomethylpelletierin, CUH17NO, farblose Fliissig
keit, Sdp. 114-117 ° (28 mm B.), dem Methylpelletierin iihnlich, aber mit Wasser mischbar. 

Methyipelletierin (TANRET) und Isomethyipelletierin (PrCCINI) sind nach HESS 
und EtCHEL identisch oder es sind stereoisomere Formen einer Base, die sich nicht vom Pelletierin. 
sondern von einem in der Rinde nicht vorkommenden Isopelletierin ableitet und demnach ala 
Methylisopelletierin zu bezeichnen ist. 

Ferner enthiiJt die Rinde 22-28% Gerbsii.ure, zum Teil Granatgerbsii.ure, zum Teil 
wahrscheinlich mit der GalIusger bsii.ure identisch. Mit Wasser solI die Rinde etwa 12 %, mit 
Weingeist etwa. 10 % Extrakt Hefern. (Diese Angaben stimmen mit den Angaben fur den Gerb
siiuregeha)t nicht uberein.) Der Aschengehalt der Rinde wird sehr verschieden angegeben, 
3-20% (Il. u. Priifung). Der Wassergehalt lufttrockener Rinde betrii.gt etwa 5-10%. 

Pm/ung. Die Bestimmung des Alkaloidgehaltes ist besonders wichtig. 
weil der Gehalt sehr stark schwankt und baufig im Handel Rinden mit sehr geringem 
Alkaloidgehalt angetroffen werden. Es wird die Gesamtmenge der5Alkaloide bestimmt_ 
Germ. fordert 0,4 % , Belt·. 0,5 0/ 0, Nederl. nur 0,25%. Die Forderung eines Mindest
gehaltes von 0,4 0/ 0 ist durchaus berechtigt, da Granatrinde mit diesem Gehalt zu 
beschaffen ist, wenn auch zuweilen mit Schwierigkeiten. Der Gehalt steigt oIt auch 
iiber 0,5 % , Ein wesentlicher Unterschied im Gehalt zwischen Stamm·, Zweig
und Wurzelrinde scheint nicht zu bestehen. Nach anderen Angaben soIl die Wurzel
rinde aber mehr Alkaloid enthalten (bis 1 0/ 0 ), Den hochsten Gehalt an Alkaloiden 
hat die Granatrinde aus J a va, die aber in Europa kaum zu haben ist. EWERS 
.fand in eigens fiir die Untersuchung aus Java bezogener Rinde fast 1 % Alkaloide, 
in europaischer 0,5-0,7 % , Bei langerer Aufbewahrung soIl der Gehalt der Rinde 
an Alkaloiden abnehmen. 

Gehaltsbestimmung. Bei der Bestimmung des AlkaIoidgehaltes ist nach Unter· 
suchungen von DIOHGANS zu beriicksichtigen, daB die Rinde sehr viel Gerbsii.ure enthii.lt und 
daB deshalb mehr Alkali zur Abscheidung der Basen niitig ist als bei gerbstoffii.rmeren Drogen. Die 
Verfahren der meisten Pharmakopiien, auch der Germ., sind deshalb fehlerhaft und geben zu niedrige 
Werte. Wahrscheinlich sind aus diesem Grunde die im Schrifttum fiir den Alkaloidgehalt an· 
gflgebenen niedrigen Zahlen teilweise nicht richtig. Das Verfahren der Germ. hat weiter noch den 
Nachteil, daB es sehr umstii.ndlich ist. Nach DWHGANS ist das Verfahren von KELLER· FROMME 
mit einer Erhiihung der Menge der Natronlauge einfach und genau; die Bestimmung kann mall. 
analytisch und gewiohtsanalytisch ausgefiihrt werden. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1319. 

MaBanalytisch: 7 g fein oder mittelfein gepulverte Granatrinde (lufttrocken) werden in 
einem Arzneiglas von 150 ccm mit 70 gAther durchgeschiittelt. Dann werden 7 g Natronlauge 
(15 % NaOH) zugesetzt und das Gemisch 1/2 Stunde lang unter iifterem Umschiitteln stehen gelassen. 
Nach dem Absetzen giellt man den Ather durch ein Wattebauschchen in ein Arzneiglas und schiittelt 
ibn mit 5-10 Tr. Wasser, wodurch der Ather kIar wird. Nach dem Absetzen werden 50 g des Athers 
(= 5 g Granatrinde) in einen Scheidetrichter von etwa 150 ccm Inhalt filtriert und mit I) cern 
l/lO·n.Salzsii.ure und 5 ccm Wasser kriiftig durchgeschuttelt. Nach dem Absetzen lii.llt man die 
saure Fliissigkeit in ein Arzneiglas von 200 ccm fliellen und schiittelt den Ather noch zweimal mit 
je etwa 10 ccm Wasser aus, das man ebenfaI1s in das Arzneiglas bringt. Die gesammelte Fliissigkeit 
wird mit Wasser auf etwa 100 ccm gebracht, mit Ather 1 cm hoch iiberschichtet, mit 10 Tr. Jodeosin· 
liisung versetzt und mit l/lO·n.Kalilauge vorsichtig unter kriiftigem Durchschiitteln titriert, bis die 
wasserige Schicht rotlich ge£ii.rbt ist. Der Verbrauch an l/lO·n.Kalilauge wird von der angewandten 
Sii.uremenge (5 cem) abgezogen. Der Rest (Zahl der ccm) mal 14,8 mg ergibt die Menge der Alkaloide 
fiir 5 g Granatrinde (in Milligramm) (Pelletierin, Isopelletierin, Pseudopelletierin, Methylpelletierin 
und Isomethylpelletierin, mittleres Normalgewieht 148). 

Gewiehtsanalytisch. Wie bei der maBanalytischen Bestimmung werden 7 g der ge· 
pulverten Rinde mit 70 gAther und 7 g Natronlauge 1/2 Stunde lang unter Umschiitteln ausge· 
zogen. 50 g des gekIii.rten Athers werden in einem Scheidetriehter erst mit 10 ccm Wasser 
und 3 Tr. Salzsii.ure (25% HCl) und dann zweimal mit je 10 ccm Wasser und 1 Tr. SaIzsiiure aus· 
geschuttelt. Die wii.sserigen Fliissigkeiten werden in einem Scheidetrichter gesammelt, mit etwa 
20-25 Tr. Natronlauge versetzt und nacheinander mit 20, 10 und 10 cem Chloroform ausge· 
schiittelt. Das Chloroform wird in ein genau gewogenes Kiilbchen filtriert, mit 5 Tr. Salzsii.ure 
(25 % HCl) versetzt und nach dem Durchschutteln abdestilliert oder verdampft. Der Riickstand. 
der aus den Hydrochloriden der Basen besteht, wird erst bei etwa 800, dann im Exsikkator ge· 
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trocknet und gewogen. Das Gewicht des Riickstandes mal 0,8 ergibt die Menge der freien Basen. 
184,5 T. der Hydrochloride = 148 T. der freien Basen oder 100 T. Hydrochlorid = rund 80 T. 
der freien Basen. 

Besti m mung des Aschengehaltes. Der Aschengehalt soil von 3-20 % schwanken 
kiinnen. Germ. 6 gestattet bis 17 %. CAESAR und LoRETZ fan den 15,4 %. Schlecht gereinigte 
Wurzelrinde kann natiirlich leicht eine erhebliche Erhiihung des Aschengehaltes zeigen. 

Aufbewah1'ung. Da die Rinde allmiihlich an Wirksamkeit verlieren solI, ist sie miig
lichst oft zu erneuern. Besonders das Pulver ist nicht zu lange aufzubewahren und nur in dicht 
schlieBenden GefaBen. Nach Helv. ist die Rinde jahrhch zu erneuern. 

Anwendung. Ais Bandwurmmittel in Abkochung (am besten Macerationsdekokt) aus 
40-60 g der Rinde. Die Abkochung wird heiB koliert oder filtriert, der scblechte Gt'schmack. 
der leicht Erbrechen hervorruft, kann durch Ingwersirup verdeckt werden. Die Abkochung wird 
in 3-4 T. innerhalb 1 Stunde genommen. Da bei Anwendung griiBerer Mengen der Rinde schwere 
Vergiftungen vorkommen kiinnen, muB vor einer Anwendung der Rinde ohne arztliche Verord
nung dringend gewarnt werden. Bei Anwendung von 150 g der Rinde vedief eine Vergiftung 
tiidlich. Bei Hunden und Katzen wird die Rinde ebenfalls als Bandwurmmittel angewandt 
in Gaben von 5-20 g. An Stelle der Rinde wird auch das Fluidextrakt angewandt, ferner das 
Pelletierin in Form des Tannates, s. Pelletieri num tannicum. Die Rinde und das Fluid
extrakt werden ferner noch angewandt als Adstringens und Emmenagogum. Die Rinde dient 
auch zum Gerben (besonders in Marokko). 

Apozema Corticis Granati. Apozeme d'acorce de racine de grenadier. - GaU: 
60,0 frische, zerstoBene Granatwurzelrinde maceriert man wenigstens 6 Stunden mit 750,() 
destill. Wasser, kocht iiber freiem Feuer auf '1./8 ein, seiht durch und filtriert (heiS I). 

Decoctum Granati Corticis. Granatrindenabkochung. Decocta de grenadier. 
Decoction of Pomegranate. - Belg.: 250 T. Granatrinde werden mit etwa 1500 T. Wasser 
6 Stunden maceriert und eine halhe Stunde gekocht, so daB 1000 T. Kolatur verbleiben. -
Brit. 1898: 200 g gepulverle Granatrinde kocht man 10 Minuten mit 1200 ccm destill. Wasser. 
seiht durch und bringt durch Naehwaschen mit Wasser auf 1000 ccm Fliissigkeit. 

Extractum Grana:ti. Granat rindenextrakt. Extractum Punicae 
Granati. Extractum Granati hydroalcoholicum. Extraitdegre
nadier. - Ein wasserig.alkoholisches Extrakt. Erganzb.: Wie Extract. Chamomillae (s. S. 911), 
doch solI der 2. Auszug nur 24 Stunden stehen. - Amtr.: Wie Extract. Belladonnae (S. 639). -
Groat.: Wie Extract. Belladonnae (Croat.). - Nederl.: Gepulverte Granatrinde wird mit verd. Wein
geist (70 Vol.- %)' perkoliert und das Perkolat zu einem trockenen Extrakt eingedampft. - Ital.: 2 T. 
frische gestoBene Granatrinde maceriert man 4 Tage mit 10 T. Weingeist (70 Vol.· 0/0)' preBt ab 
und maceriert den PreBriickstand von neuem mit 5 T. Weingeist. Die gemischten PreBfliissigkeiten 
werden nach dem Abdestillieren des Weingeistes zu einem weichen Extrakt eingedampft. - Por
tug.: Wie Extract. Ipecacuanhae (Portug.). - R088.: Aus 1 T. Rinde und 6 T. Weingeist (38 0/0} 
wie Extract. Cascarillae (S. 865). 

A usbeute 10-200/0, - Alkaloidgehalt mindestens 0,80/0 (Nederl.). - Er kenn ungs
reaktion: Die weingeistige Liisung (1: 100) farbt sich auf Zusatz einer Spur Eisenchlorid blau 
(Austr.). 

Extractum Granati detannatum. 500 T. Granatwurzelrindenpulver und 60 T. gebrannte 
Magnesia sWBt man mit etwa 500 T. Wasser zu einer gleichmaBigen Paste an, liiBt 12 Stunden 
stehen, trocknet im Wasserbad, perkoliert die getrocknete Masse mit verdiinntem Weingeist und 
dampft zu einem dicken Extrakt ein. 

Extractum Granati fluidum. Granatrinden-Fluidextrakt. Fluid
extract of Pomegranate. -Germ. 5: Grob gepulverte Granatrinde wird mit einem Ge
misch aus gleichen Teilen Wasser und Weingeist (90 Vol.· 0/0) erst durchfeuchtet usw. und dann perko. 
liert. - Amer.: Verfahren B (S. 1227). Ala Durchfeuchtungs. bzw. Perkolationsmenstruum kommt 
auf 1000 g gepulverte (Nr. 30) Granatrinde zuerst ein Gemisch aus 100 ccm Glycerin und 400 ccm 
Weingeist und weiterhin q. s. verd. Weingeist (41,5 Gew.· 0/0) zur Anwendung. - Eine braunrote, 
herbe schmeckende, mit Wasser und Weingeist triibe mischbare Fliissigkeit. Alkaloidgehalt 
mindestens 0,2% (Germ.) 

Gehaltsbestimmung. 10 g Granatrindenfluidextrakt dampft man in einem ge
wogenen Schalchen auf dem Wasserbad auf etwa 5 g ein, bringt den Riickstand noch warm in eine 
Flasche von 150 ccm und fiigt 10 g Natronlauge (15%) hinzu, mit der man vorher nach und nach 
das Schalchen nachspiilt. Dann bringt man 60 g Ather in die Flasche, schiittelt einige Minuten 
kraftig durch und laBt das Gemisch bis zur viilligen Trennung der Schichten stehen. (Man kann die 
wiisserige Fliissigkeit auch durch Zusatz von Traganthpulver und kraftiges Schiitteln binden). 
Von dem Ather filtriert man dann 48 g (= 8g Extrakt) in einen Scheidetrichter von etwa 200ccm, 
fiigt 20 ccm 1/ 100-n.Salzsaurc hinzu und schiittelt kraftig. N ach dem A bsetzen laBt man die wasserige 
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Fliissigkeit in ein Arzneiglas von 200 ccm flieBen und schiittelt den Ather noch zweimal mit je 
10 ccm Wasser aus, das man auch in das Arzneiglas bringt. Die Fliissigkeit wird dann mit Wasser 
.auf etwa 100 ccm gebracht, mit 10 Tr. Jodeosinlosung versetzt und mit l/lOO·n.Kalilauge titriert. 
Von letzterer diirfen hochstens 9,2 ccm verbraucht werden, so daB 10,8 ccm l/lOO·n.Salzsaure 
.zur Bindung der Alkaloide verbraucht sind = mindestens 0,2 0/ 0 Alkaloide (1 ccm l/lOO·n.Salzsaure 
= 1,48 mg Granatrindenalkaloide). 

Gewichtsanalytisch kann die Bestimmung in gleicher Weise mit 48 g des Athers = 8 g 
Extrakt ausgefiihrt werden wie bei Cortex Granati (s. S. 1384). Es miissen mindestens 20 mg 
Alkaloidhydrochloride gefunden werden. 

Tinctura Radicis Granati - Portug.: 20 T. grob gepulverte Wurzelrinde werden mit 100 T. 
Weingeist (85%) 10 Tage maceriert. 

Decoctum contra taenlam BWCH. 
BLOCH'S Bandwurmmittel. 

Cort. Granati Rad. gr. pulv. 50,0 
Aquae destillatae 300,0 

kocht man liber miHligem Feuer auf 1/. ein, fiigt 
hinzu 

!l'lor. Koso 10,0 
liiBt erkalten, seiht durch, bringt die Seihfllissig

keit auf 85,0 und setzt hinzu 
Spiritus (90 0/ 0) 15,0. 

Decoctum Granatl compositum (Portug.). 
1. Corticis Rad. Granat! gross. pulv. 200,0 
2. Aquae 2000,0 
3. Tincturae Granati (1: 5) 100,0 

1 mit 2 auf 900,0 einkochen, erkalten lassen, 3 
zuftlgen, absetzen lassen und ftltriren. 

Decoctum Granatl cum Extracto FlIIcls 
(F. M.Germ.). 

Cort. Granati 60,0 
mac. per hor. 24 cum 

Aquae destillatae 300,0 
Deinde coq. ad colat. 150,0 
adde 

Extr. Filicis aether. 2,0. 

Decoctum Granatl cum Rhlzomate FlIIcls 
(F.M. Germ,) 

Cort. Granat! 25,0 
mac. cum 

Aquae destillatae 
per horas 24. 
Deinde coq. cum 

Rhizom. Filicis recentis 
ad colat. 

250,0' 

15,0 
150,0 

SlrupUB Granatl cortlcl •• 
Extract. Granati 5,0 
Spiritus 5,0 
Sirupi simplicis 90,0. 

Dr. Kohlers Antidysenterlcum besteht aus den Fluiderlrakten von Cortex Granati. Cortex 
'Simarubae und Campecheholz, versetzt mit etwas Silbernitrat. 

Pillen, indische (auch Antldysentericum genannt), enthalten Pelletierin, Myrobalani, 
Extr. Granator. und Extr. Rosas. 

Cortex Granati fructuum. Granatapfelschalen. Pomegranate Fruit Bark. :ecorce 
des fruits de grenadier. 

Zerbrochene, unregelmaBig gestaltete, gewolbte, 1-2 mm dicke, runzelige, hartlederartige 
Stiicke der Fruchtschale, gewonnen durch Auskratzen der Friichte. Die Samen, Samentrager und 
Scheidewande werden entfernt. DieStiicke sind briichig, auBen gelbIichbraun, bisweilen schmutzig
I'otbraun, teils glatt, teils warzig, auf der Innenflache schmutzig-gelblich, uneben, mit Eindriicken 
von den Samen. Ohne besonderen Geruch, von adstringierendem Geschmack. 

Das gelbe Innere besteht aus einem diinnwandigen Parenchym mit Gruppen von Stein
zellen und GefaBbiindeln. 

Flores Granati. Granatbliiten. Pomegranate Flowers. Fleurs de grenadier. 
Flores Balaustiorum. Balaustia. 

Die mit dem Kelche gesammelten, getrockneten Bliiten der gefiillten Form. Der Unter
ketch becherformig, mit den Karpellblattern des Stem pels verschmolzen, fleischig, auBen glanzend, 
granatrot, geht oben in einen fleischig lederartigen, 5-8teiligen Kelch iiber und tragt hier nach 
innen bei der einfachen Bliite 5-8, sonst zahlreiche, schOn scharlachrote, langlich-runde oder 
verkehrt eiformige, etwas wellenformige, hinfiillige Blumenblatter. Unterhalb derselben zahl. 
reiche perigyne StaubgefaBe, bei der gefiillten Form meist in Blumenblatter verwandelt. Der 
falschl1nterstandige Fruchtknoten mit fadenformigem Griffel, durch eine Querwand in 2 Etagen 
geteilt, die untere mit 2, hochstens 5, die obere mit 4-8 Fachern. Ohne Geruch) von sehr herbem 
Geschmack. Rei der Droge ist die Farbe dunkler als bei den frischen Bliiten. 

Fructus Granati. Granatfrucht. Pomegranate. Fruit de grenadier. 
Bis 8 cm im Durchmesser fassende, fast kugelrunde, undeutlich kantige Friichte, oben mit 

einer fiinfzahligen, 1 cm weiten Kelchrohre gekront. 

Pelletierinum. Pelletierin. Punicin. CSH1SNO. Mol.-Gew. 141. 
Da'l'stellung. Gepulverte Granatwurzelrinde wird mit Kalkmilch versetzt und in 

-einem Perkolator mit Wasser ausgezogen. Den Auszug schiittelt man mit Chloroform aus und 
-entzieht diesem die Basen durch Schiitteln mit stark verdiinnter Schwefelsaure. Diese Lo-
sung, die sii.mtliche Alkaloide enthii.lt, wird mit iiberschiissigem Natrium bicarbonat versetzt, 
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wodurch Pseudopelletierin und Methylpelletierin ausgeschieden werden, die man durch 
Ausschiitteln mit Chloroform gewinnt. Aus der wasserigen Fliissigkeit scheidet man dann P ell e
tierin und Isopelletierin (inaktives Pelletierin) mit Kalilauge ab und schiittelt wieder mit 
Chloroform aus. Dem Chloroform entzieht man die beiden Alkaloide mit stark verdiinnter Schwefel
saure. Man dampft die so erhaltene Losung der Sulfate der beiden Alkaloide zur Trockne und 
setzt den Salzriickstand auf Filtrierpapier der Luft aus. Isopelletierinsulfat (inaktives Pelle
tierinsulfat) zerflieBt an der Luft und zieht in das Filtrierpapier ein, wahrend Pelletierinsulfat 
in Kristallen zuriickbleibt. - Man zerlegt das Sulfat in wasseriger Losung mit Kalilauge, schiittelt 
die Base mit Chloroform oder Ather aus, destilliert das Losungsmittel ab, trocknet die Base mit 
Atzkali und destilliert sie im Wasserstoffstrom. 

Eigenschaften. (jlige, far blose, an der Luft sich braunende Fliissigkeit von 
gewUrzigem, an Wein erinnernden Geruch. Spez. Gew. (210) = 0,985. Sdp. = 1950. 
Die freie Base ist rechtsdrehend; die Salze dagegen sind linksdrehend. Beim Er
hitzen auf 1000 wird das Pelletierin optisch inaktiv. Es lOst sich in 20 T. Wasser, 
in jedem Verhaltnis in .Alkohol, Ather und Chloroform, gibt fast aIle allgemeinen 
Reaktionen der Alkaloide; als starke, fliichtige Base gibt es mit Salzsauredampfen 
Nebel. Es bildet gut kristallisierende Salze. Platinchlorid erzeugt in der wasserigen 
Pelletierinlosung keinen Niederschlag. Der durch Gerbsaurelosung erzeugte Nieder
schlag ist im UberschuB des Fii.llungsmittels loslich. 

Das Pelletierin des Handels ist ein Gemisch von Pelletier in und 
Isopelletierin (= inaktives Pelletierin). Braune olige Fliissigkeit, die sich dem 
reinen Pelletierin ahnlich verhalt. 

Das Pelletierin hat nach K. HESS und A. EICHEL folgende Konstitutionsformel: 
CH2 

/" H2C
1 

ICH2 

H2C,,/CH. CH2CH2CHO. Es ist also ein Aldehyd und steht in sehr naher Beziehung zum 

NH 
Coniin. Durch Reduktion der Aldehydgruppe zur CH3-Gruppe wird es in inaktives Coniin 
ii bergefiihrt. 

Aufbewuhrung. Vorsichtig, vor Licht und Sauredampfen geschiitzt. 
Anwendung. Die freie Base wird nur selten in Gaben von 0,1-0,5 g in Pulvern und 

Pillen als Bandwurmmittel verwendet, meist wird das Tannat angewandt (siehe PeUetierinum 
tannicum). 

Pelletierinum sulfuricum. Pelletierinsulfat. Punicin um s ulfuricum. Punicin
sulfat. (C8H15NO)~· H2S04, Mol.-Gew. 380. 

Eigenschaften. Das reine Pelletierinsulfat bildet farblose, nicht hygroskopische Kristalle, 
leicht in Wasser l6slich. Beim Stehen an der Luft, ebenso beim Verdampfen derwii.sserigen Losung 
nimmt es leicht saure Reaktion und gelbbraune Farbe an. 

Das Pelletierinsulfat des Handels ist ein Gemisch von Pelletierinsulfat und Iso
pelletierinsulfat (= inaktives Pelletierinsulfat), und bildet meist eine sirupdicke Fliissigkeit, 
da das Isopelletierinsulfat sehr leicht zerflieBt. 

Aufbewuhrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Bandwurmmittel zu 0,5 g, zusammen mit 0,5 g Tannin in 30 cern 

Wasser. 

Pelletierinum tannicum. Pelletierintannat. Punicin um tannicum. 
Punicintanna t. 

Das Pelletierintannat des Handels ist entweder ein Gemisch von Pel
letierintannat und Isopelletierintannat (= inaktives Pelletierintannat) oder 
ein Gemisch der Tannate aller .Alkaloide der Granatwurzelrinde. ErgWnzb. schreibt ein 
Gemisch der Tannate der verschiedenen in der Granatrinde enthaltenen .Alkaloide 
vor. Da Pelletierin und Isopelletierin die wirksamen Alkaloide sind, ist das 
Gemisch der Tannate dieser beiden Alkaloide vorzuziehen. 

DUl'stellung. 1 T. des aus der Granatwurzelrinde gewonnenen Gemisches von Pelle
tierin und Isopelletierin (oder des Gemisches aller Granatwurzelalkaloide) wird in Weingeist 
gelost, und die Losung nach Zusatz einer Losung von 3 T. Gerbsaure in Weingeist bei gelinder 
Warme eingedunstet; der getrocknete Riickstand wird zerrieben. 
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Eigenschajten. GelblichweiBes (oder hellgelbes), amorphes, geruch- und ge
schmackloses Pulver, loslich in etwa 700 T. Wasser oder in 80 T. Weingeist, leicht
lOslich in verdiinnten Sauren beim Erwarmen. Angefeuchtet rotet es Lackmus
papier schwach. 

Erkennung. Die wasserige Losung wird durch Eisenchloridlosung blau
schwarz gefarbt. Wird die durch Erwarmen mit verd. Salzsaure hergestellte LOsung 
mit iiberschiissiger Natronlauge versetzt und dann mit Ather ausgeschiittelt, so 
verbleiben beirn Verdunsten des Athers schwach gelbliche, olige, eigenartig riechende 
Tropfen, die Lackmuspapier blauen und beim Annahern von Salzsaure Nebel bilden. 

Prilfung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 
Anmerkung. Do. die Gerbsiiure na.ch der Germ. 0,2 0/ 0 Riieksto.nd hinterlo.ssen 

do.rf, und do.s Pelletierinta.nna.t rund 75 0/ 0 Gerbsiiure enthalt, wird mo.n einen Verbrennungsriick
sto.nd von 0,15 0/ 0 nieht beanstanden kiinnen. 

AufbewaJirung- Vorsiehtig. 
Anwendung. Als Bandwurmmittel zu 0,5-1 gin 30 cem Wo.sser verriihrt. lIs Stunde 

no.eh dem Einnehmen soli o.ls Abfiihrmittel ein Sennesblii.ttero.ufguB gegeben werden. GriiBte 
Einzelgo.be 1,0 g (Erganzb.). 

Granula. 
Granula. Korner. Saccharura. Granules. Parvules. Korner sind Arznei

zubereitungen in Gestalt von Kiigelchen, deren Grundmasse aus Zucker oder Milch
zucker besteht. 

Germ.: Zur Eereitung von Kornern werden die Arzneistoffe entweder unmittel
bar oder nach vorheriger Losung in Ather, Weingeist oder Wasser mit der einem 
Gewichte von 0,05 g fiir das einzelne trockene Korn entsprechenden Menge einer 
fein gepulv6Iten Mischung aus 4 T. Milchzucker und 1 T. arabischem Gummi 
sorgfaItig gemhcht. Aus dem Gemenge wird mit Zuckersirup, welchem auf 
je 9 T. 1 'T. Glycerin zugesetzt worden ist, eine bildsame Masse hergestellt, und 
letztere dann in die vorgeschriebene Anzahl runder Korner geformt, die, wenn nichts 
anderes vorgeschrieben, mit einerMischung aus gleichen Teilen fein gepulvertem Zucker 
und Talk bestreut werden. Ein oberflachliches Befeuchten vorratiger, aus indifferenter 
Masse geformter Korner mit einerLosung des Arzneistoffes ist nur bei den homoo
pathischen, sogenannten Streukiigelchen gestattet. Die Grundmasse der Gra
nula der anderen Pharmakopoen ist im wesentlichen die gleiche wie bei GeTm. 

Das AnstoBen der Kornermasse erfolgt zweckmaBig in einem mit Kalilauge sorg
fiiltigst gesauberten, glasierten Porzellanmorser. Man stoBt die Masse ziemlich derb 
an. Zum Ausrollen halte man eine besondere Pillenmaschine. AIle Teile, mit denen 
die Korner in Beriihrung kommen, auch die fertige Masse, reibe man kurz vor dem 
Ausrollen mit Talcum ab, desgl. die Finger. 

Sollen die Korner aufbewahrt werden, so stoBt man sie ohne Glycerinzusatz, 
nur mit Gummischleim oder mit Zuckersirup an, weil sie sich, mit Glycerin an
gestoBen, leicht abplatten. 

Wenn mehrere Sorten Korner vorratig gehalten werden, empfiehlt es sich, die 
einzelnen Sorten zur Vermeidung von Verwechslungen in verschiedenen 
Farben zu Urben. Man benutzt hierzu Losungen von Eosin, Tinctura Croci, Tinc
tura Curcumae und dgl. Auch kann man die Korner versilbern oder vergolden. 

Hisp. laBt die Masse mit Honig (an Stelle von Zuckersirup) anstoBen. Belg. 
laBt alle Granula mit 0,001 g wirksamer Substanz weill; andere sind zu versilbern. 
NachGall. sind Granules mit O,OOOlg (also die schwiicheren!) rosa zu farben. Derartige 
Korner stent man am besten mit Verreibungen der fraglichen Arzneimittel (1: 100) 
her. Nederl. laBt samtliche Granula mit Talk bestreuen oder mit Silber uberziehen. 
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Saccharolata granulata nennt Bilg. Zuckerkiigelchen von gleichmaBiger GroBe, die, wenn 
nichts anderes vorgeschrieben ist, mit 5% der Arzneimittellosung (in Weingeist oder Zuckersirup) 
getrankt, sehr gut durchgemischt und schnell getrocknet werden. 

Graphites s. unter Ca.rbo S. 813. 

Gratiola. 
Gratiola officinalis L. Scrophulariaceae-Gratioleae. Gottesgnadenkraut. 
Heimisch in :Mittel. und Siideuropa, Mittelasien, im siidI. Nordamerika wahrschein
lich eingeschleppt. 

Herba Gratiolae. Gottesgnadenkraut. Hedge Hyssop. Herbe de 
gra tiole. Herba gratiae dei. Wilder (weiBer) Aurin. Purgierkraut. 
Heckenhyssop. Gnadenkraut. Gichtkraut. WeiBes Gallenkraut. Herbe 
a pauvre homme. Sene des pres. 

Die zur Bliitezeit gesammelten oberirdischen Teile der Pflanze. Der Stengel 
ist aufrecht, unten rund und meist violett angelaufen, oben vierkantig, vollig kahl, 
tragt gegenstandige, halbstengelumfassende, bis 5 cm lange, lanzettliche, 3- bis 
5nervige, von der Mitte bis zur Spitze am Rande gesagte Blatter. Die gestielten 
Bliiten mit zwei linealen Vorblattern einzeln in den Achseln der Blatter, der Kelch 
tief fiinfteilig, die Kelchzipfel schmal und spitz. Die Blumenkrone weill oder rotlich, 
rohrig, mit vierteiligem Saum, fast zweilippig. Sie umschlleBt zwei obere Staub
blittter und zwei untere Staminodien. Geruchlos und von sehr bitterem und bren
nendem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Behaarung der Blattunterseite aus eingesenkten Driisen
haaren mit meist achtzelligem Kopf. Spaltoffnungen in beiden Epidermen, reichlicher in der der 
Unterseite. 1m Mesophyll oberseits ein zweireihiges, lockeres Palisadengewebe, darunter ein fast 
ebenso breites Schwammparenchym, letzteres in seiner untersten Reihe etwas palisadenartig. 
Keine Kristallbildungen. Der Kelch tragt am Rande Driisenhaare mit einzelligem Kopf, auf der 
Flache solche mit vierzelligem Kopf. Die Innenseite der Blumenkrone ist mit langen, einzelligen, 
diinnwandigen Haaren besetzt. 

Bestandteile. Von den friiher von WALZ angegebenen Korpern Gratiolin, Gratio
solin und Gratiolacrin hat RETZLAFF nur das erstere finden konnen. Die beiden letzteren 
sind wahrscheinlich fertig gebildet nicht vorhanden, sondern entstehen erst durch Einwirkung 
der angewandten Reagentien. Das Gratiolin, C43H700 15, kristallisiert aus Alkohol von 50% 
in feinen weiBen Nadeln, Smp. 235-237°, wenig ltislich in Wasser, leicht Itislich in AlkohoI, un
Itislich in Ather. In konz. Schwefelsaure lost es sich mit gelber, spater kirschroter Farbe und 
gelber Fluorescenz. Es ist ein Diglykosid und wird bei der Hydrolyse zerlegt zuerst in GIy
kose und Gratioligenin, Cn H 800 10, farblose Nadeln, Smp_ 285°, unltislich in Wasser undAther, 
schwer 1000ich in Alkohol. Letzteres wird dann weiter zerlegt in GIykose und Gratiogenin, 
C31H IiO0 5, farblose Tafelchen, Smp. 198°, unltislich in Wasser, loslich in Alkohol, schwerer in 
Ather. Ferner fand RETZLAFF in dem Kraut das Gratiolon, CsoH4s0a, das der Terpenreihe 
angehort. Farblose Nadeln, unloslich in Wasser, schwer ltislich in Alkohol und Ather. 

IMBERT und TAICHERE geben als Bestandteil des Krautes noch an das Gratiolinin, 
amorphes weiBes Pulver, Geschmack etwas gewiirzig, nicht bitter. Ferner sollen noch vorhanden 
sein: Gratioloin und Gratioloinsaure, iiber die nichts Niiheres bekannt ist. Welcher Stoff 
die Wirkung des Krautes bedingt, ist noch nicht festgestellt, das Gratiolin jedenfalls nicht. 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Selten ala Abfiihrmittel zu 0,15-0,3 gals Pulver oder Abkochung. GroBte 

Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g (Erganzb.). Auch bei Wassersucht in Form des Extraktes. 
Extractum Gratiolae. Gottesgnadenkraut-Extrakt. - Erganzb.'III: Wird aus dem 

frischen, bliihenden Kraut wie Extractum Conii (S.1097) bereitet. Ausbeute etwa 30/0' Vor
sichtig aufzubewahren. 

Aqua Hussoni medicinalis: 1 T. Tinct. Gratiolae und 2 T. spanischer Wein werden gemischt. 
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Grindelia. 
Grindelia robusta NUTTALL, Gum Plant, und Grindelia squarrosa PURSH 

(DUNAL), Scaly Grindelia. Compositae - Asteroideae. Heimisch in 
N ordamerika, erstere in den Staaten westlich der Rocky Mountains, letztere von 
Saskatchewan bis Minnesota, siidlich bis Texas und Mexiko, westlich bis Kalifornien. 

Herba Grindeliae. Grindeliakraut. Hardy Grindelia. Herbe de grindelie. 

Flores (Stipites, Summitates) Grindeliae. Yellow Tarweed. Wild Sunflower. 
Die getrockneten Blatter und bliihenden Stengelspitzen. Die diinnen, weill

flaumigen Bliitenzweige tragen die in der Droge 0,5-1 em breiten Bliitenkopfchen. 
Die Blatter gekreuzt gegenstandig, sitzend oder halbstengelumfassend, langlich
lanzettlich oder breitspatelformig, bis 5 cm lang, am Grunde herzformig, mehr oder 
weniger gesagt oder stachelspitzig, lederartig steif, leicht zerbrechlich und durch
scheinend punktiert (letzteres ist durch die die beiderseitige Epidermis bedeckende 
Harzschicht oft undeutlich). Die gelblichen, mit Harz bedeckten Bliitenkorbchen 
einzeln an den Enden der Zweige, erreichen 1,5 cm Durchmesser. Der fast halb
kugelige H iillkelch aus dachziegelartig angeordneten, lineal lanzettlichen, ganzran
digen, in eine zuriickgekriimmte Spitze endigenden, harzglanzenden Blattchen. Der 
flach gewolbte Bliitenboden ist grobwabig, tragt 1,5 cm lange, weibliche Strahlbliiten 
und 6-8 mm lange, zwitterige Scheibenbliiten, beide gelb. Der Fruchtknoten hat 
einen Pappus von Lange der Scheibenbliiten. Geruch gewiirzhaft, Geschmack bitter
lich, gewiirzig. Das Kraut ist von ausgetretenem Harz klebrig. 

Mikroskopisches Bild. Beiderseits zahlreiche von Nebenzellen umgebene SpaIt
offnungen; nur dem Blattrande sind kleine, einzellige, starkwandige, zahnformige Haare aufgesetzt. 
In der Epidermis oberhalb der Nerven 3-4 Zelletagen hohe Kopfchendriisen mit bis 48, s~lbst 
60 Secernierungszellen, in jeder der letzteren eine kleine Kalkoxalatdruse. Das Mesophyll zeigt 
beiderseits 4-5 Reihen liickiger Palisaden, dazwischen Schwammparenchym; ferner oberhalb 
und unterhalb der zahlreichen Nervenbiindel chlorophyllfreies bis zur Epidermis reichendes 
Collenchym. Dem Bastbelag des Siebteiles liegt stets ein kleiner schizogener Sekretbehalter an. 

Vel'wechslungen. Der Droge Bollen auch andere Grindelia.Arten beigemengt werden, 
so Grindelia integrifolia D. C., Gr. inuloides WILLD., Gr. glutinosa DUNAL, Gr. 
hirsu tula HOOK. et ARN., Gr. ru bricaulis D. C. 

Bestandteile. Als wirksamer Bestandteil gilt das Harz, von dem das Kraut etwa 100/ 0 

enthalt. Der in Petrolather lOsliche Teil des Harzes besteht nach POWER und TUTIN zum 
groBen Teil aus fliissigen, ungesattigten cyklischen Sauren. AuBerdem fan den sie darin Cerotin
saure und wahrscheinlich auch Palmitinsaure, ferner einen Kohlen wa sserstofi und Gly
cerinester, einen in Tafeln kristallisierenden Alkohol und ein in gelben Prismen kristalli
sierendes Phenol. Ferner enthalt das Kraut atherisches 01, Ameisensaure, Butter
aaure, I-Glykose, Gerbstoff. Alkaloide sind nicht vorhanden. Der von CLARK als 
Grindelin bezeichnete saponinartige Stoff konnte von anderen nicht nachgewiesen werden. 

Anwendung. Als Expektorans bei Bronchitis, Keuchhusten und Lungenleiden, bei 
Asthma, ferner bei Blasen- und Harnrohrenkatarrh, Nierenieiden, auch gegen Rheumatismus 
und Wechsplfieber, meist als Fluidextrakt zu 2-4 g. GroBere Gaben wirken giftig. AuBerlich 
bei Verbrennungen, Hautkrankheiten, Leucorrhoe, Gonorrhoe. 

Elixir Grindeliae. Elixir of Grindelia. - Nat. Form.: 65 ccm Extract. Grindeliae fluid. 
(Amer.), 10 ccm Spirit. Aurantii comp. ·(Amer.), 115 ccm Alcohol (92,5 0/ 0 Gew.· 0/0), 810 ccm Elixir 
Taraxaci comp. (Nat. Form) werden gemischt. 

Extractum Grindeliae fluidum. Grindelia-Fluidextrakt. Fluidex
tract of Grindelia. Extrait fluide de grindelia. - Erganzb.: Aus grob ge
pulvertem Grindeliakraut mit verd. Weingeist. 1 T. Kraut erfordert 7-71/2 T. Losungsmittel.
Amer.: Aus gepulvertem (Nr. 30) Grindeliakraut nach Verfahren A (S. 1227) mit einer 
Mischung von 3 Vol. Weingei~t (92,3 Gew.· %) und 1 Vol. Wasser. - Brit.: Liquid Extrakt of 
Grindelia: 1000 g Grmdeliapulver (Nr. 40) werden mit q. s. Weingeist (90Vol.-0J0) durch Perko
lation erschtipft. Aus dem Perkolat wird der Alkohol abdestilliert, und der Riickstand in einer 
Mischung von 100 g Natriumbicarbonat mit 500 g Wasser gelost. Nach dem Aufbrausen wird 
daB Volum mit Wasser auf 750 ccm gebracht und dann mit Weingeist (90 Vol.-OJo) auf 1 Liter 
aufgefiillt. - Gall.: laBt mit 75 Vol.- Ofgigem Weingeist perkolieren. 
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Sirupus Grindeliae. 5,0 Grindelia·Fluidextrakt, 95,0 Zuckersirup. 
Tinctura Grindeliae. Tein ture de grindelia. - Gall.: Aus den grobgepulverten Zweig. 

spitzen durch lOtagige Maceration mit 80 Vol.- %igem Weingeist 1: 5 zu bereiten. 

Guajacolurn. 
Guajacolurn. Guajacol. Brenzka techinmonomethyHither. GaiacoI 
(Gall.). CsH,(OCHa)OH[1,2]. Mol.-Gew. 124. 

Das Guajacol ist im Buchenholzteer- Kreosot enthalten und wird sowohl 
aus diesem gewonnen wie auch synthetisch dargestellt. 

Darstellung. I. Aus Kreosot. Die bei 200-205° iibergehenden Anteile des Kreosots· 
werden stark abgekiihlt (unter 0 0) und mit einem Guajacolkristall geimpft. Das auskristallisierende 
Guajacol wird von den fliissig bleibenden Anteilen getrennt und aus Petrolather umkristallisiert. 

II. Syn the tisch: Ortho·Ni trophenol, C6H,(OH)N02 [1,2], wird in alkalischer Losung 
mitDimethylsulfa t, SO,(CHa)2' in o·Ni troanisol (o.Nitromethylphenylather), CeH,(OCHa)NO!, 
[1,2], und dieses durch Reduktion in o·Anisidin, C8H,(OCHs)NH2 , iibergefiihrt. Dann wird die 
Aminogruppe durch Diazotierung und Erhitzen mit Schwefelsaure unter Zusatz von viel Natrium. 
sulfat gegen die Hydroxylgruppe ausgetauscht. Beim Erhitzen des Gemisches auf 130-1500-
destilliert das Guajacol mit den Wasserdampfen iiber. 

Eigenschaften. Vollkommen reines Guajacol bildet groBe, farblose, prismatische 
Kristalle, Smp.33°, Sdp. 205°, leicht IOsllch in Weingeist und Ather, schwer IOs
lich in Wasser. Durch kleine Beimengungen wird der Schmelzpunkt erniedrigt. 
Mit Natriumhydroxyd bildet es in Wasser leicht losliches Natriumguajacolat~ 
C6HiOCHa)ONa; es ist deshalb leicht IOslich in verd. Natronlauge. .Aus letzterer 
Losung wird es durch Sauren wieder abgeschieden. Das Guajacol aus Kreosot ist 
meistens fliissig. Einige Pharmakopoen fordern das reine kristallisierte Guajacol 
(vgl. Priifung), andere das fliissige (siehe Guaiacolum liquidum). 

Erkennung. Die wasserige Losung (etwa 0,05 g + 10 ccm Wasser) gibt mit 
1 Tr. verd. Eisenchloridlosung (1 Tr. + 20 Tr. Wasser) eine blaue Farbung, die sofort 
in Rotbraun iibergeht. Die weingeistige Losung (0,1 g + 10 ccm) gibt mit 1 Tr. verd. 
Eisenchloridlosung einesmaragdgriineFarbung, die durch Blau in Griinbraun iibergeht. 

Priifung. Das Guajacol ist um so reiner, je naber der Schmelzpunkt (Erstar
rungspunkt) an 33° liegt. Es fordern: Amer. 28,5°, Gall. 32°, Hisp. 28,50, ltal. 
28-29°. Nederl. 27,4-27,8°. Siedepunkt 205°. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Nach GUTTMANN totet das Guajacol, wenn es in einer Verdiinnung von 

1:2000 im Blute zirkuliert, die Tuberkelbazillen; bei einer Verdiinnung von 1:4000 schwiicht 
es sie noch. Es dient daher in ausgedehntem MaBe zur Bekii.mpfung der Tuberkulose. In Gaben 
von 0,1-0,5 g mehrmals tiiglich in Pillen, Kapseln, Losungen, auch in weingeistiger Losung 
(1 + 1) auBerlich aufgepinselt in Mengen von 0,75 g-I,5 g, in Salben percutan zu 0,75 g 
bei Meningitis. GroBte Einzelgabe 0,5g (Erganzb., Helv.), Tagesgabe 2,5g (Erganzb.), 1,5g (Helv.j 

Guajacolurn liquid urn, Guajacol (f1ussig), ist fast reines Guajacol, dessen 
Schmelzpunkt durch kleine Beimengungen von anderen Phenolen soweit erniedrigt. 
ist, daB das Guajacol bei gewohnlicher Temperatur fliissig ist. 

Eigenschajten. Klare farblose oder schwach gelblich gefarbte Fliissigkeit, 
Geruch rauchartig, Geschmack brennend. Spez. Gew. 1,120-1,143, Sdp.200-2050. 
Loslich in etwa 60 T. Wasser, leicht in Weingeist, Ather, Chloroform und Schwefel
kohlenstoff. 

Erkennung. Wie bei reinem Guajacol. 
Priifung. a) Wird 1 ccm Guajacol in 2 ccm Natronlauge unter Erwarmen 

gelost, so muB die Losung beim Erkalten zu einer Kristallmasse erstarren, die in 
25 ccm Wasser kIar IOslich sein muB (Kohlenwasserstoffe geben triibe Losung). -
b) Wird 1 Tr. Guajacol mit 10 Tr. Schwefelsaure geschiittelt, so muB eine reingelb~ 
(nicht rotliche) Farbung auftreten (Kreosot). 
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Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. Dunkel gewordenes Guajacol 
kann durch Destillation aus einem Siedekolbchen leicht wieder farblos erhalten werden. 

Anwendung. Wie reines Guajacol. GroJlte Einzelga be 0,5 g; Tagesgabe 2,5 g (Er. 
ganzb.), 1,5 g (Helv.). 

Guajacolum aethylenatum. GuajacolSthyleniither. [CHaO· CeH,0]2· C2H,. Mol.-Gew, 
274. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Guajacolnatrium mit Athylenbromid oder 
A thylenchlorid in alkoholischer Losung unter Druck. 

Eigenschaften. Farblose Kristallnadefn, in Wasser schwer loslich, leicht loslich in 
heiBem Alkohol. Smp.138-139°. 

Anwendung. Wie Guajacol, 0,5-1,0 g zweimal taglich. 

6uajacolum benzoicum. Guajacolbenzoat. 
zoylguajacol. Benzoesaureguajacolester. 
Mol.-Gew. 228. 

Benzosol (FARBWERKE HOCHST). Ben
Benzoguajacol. C6H sCO . UC6H,OCHs. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Benzoylchlorid, CeHsCOCI, auf Guajacol
kalium und Umkristallisieren aus Alkohol. 

Eigenschajten. Farbloses, kristallinisches Pulver, geruch- und geschmacklos, fast un
lOslich in Wasser, leicht Wslich in Ather, in Chloroform und in heiBem Alkohol. Smp. 60-61 0. 
Durch alkoholische Kalilauge wird es in Guajacolkalium und Kaliumbenzoat gespaltet. Von 
konz. Schwefelsaure wird es mit citronengelber Farbe gelost. Die alkoholische Losung gibt mit 
Eisenchlorid keine Farbenreaktion. 

Erkennung. Erhitzt man Guajacolbenzoat mit weingeistiger Natronlauge (100/0 NaOH), 
50 tritt zunachst Losung .!lin und plotzlich erstarrt die Fliissigkeit zu einer weiBen gallertartigen 
Masse; beim Erhitzen tritt der Geruch des Benzoesaureathylesters auf. 

Prufung. a) 1 g Guajacolbenzoat muB sich in 10 g Weingeist beim Erhitzen klar losen. -
b) Schiittelt man 1 g Guajacolbenzoat mit 10 ccm Wasser, so darf das Filtrat nach dem Ansauern 
mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Chloride). - c) Beim Ver
brennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie Guajacolcarbonat, 0,25-0,3 g taglich. 

Guajacolum carbonicum. Guajacolcarbonat. Kohlensaureguaja· 
colester. Duotal (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN und CHEM. FABR. V. HEYDEN, 
Radebeul). Guajacol Car bona teo Car bona te de gaiacol.CO(OCeH,OCHsb. 
Mol.-Gew.274. 

Darstelluny. Durch Einwirkung von Kohlenoxychlorid, COCI2, auf Guajacol. 
na tri urn: COCI2 + 2N aO· CsH,· OCHs = 2 NaCl + CO(OCeH,OCHs)2' Durch Urnkristalli· 
5ieren aus Alkohol wird es gereinigt. 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches Pulver, Smp. 86-880, fast geruch
los, leicht Wslich in Chloroform und heiBem Weingeist, schwer loslich in kaltem Wein
geist und Ather, unloslich in Wasser. Es enthalt 91,5% Guajacol. 

Erkennung. Lost man 0,2 g Guajacolcarbonat unter Erwarmen in einer 
Mischung von je 5 cem Weingeist und Kalilauge, verdampft den Weingeist auf dem 
Wasserbad und schiittelt den Riickstand nach tlbersattigung mit verd. Schwefel
saure mit lther aus, so hinterlaBt der Ather beim Verdunsten einen nach Guajacol 
riechenden Riicbtand, dessen LOsung in 10 ccm Weingeist dureh 1 Tr. Eisenchlorid
losung griin gefarbt wird. - Kocht man 0,2 g Guajacolcarbonat mit einer klaren 
Losung von 0,5 g Kaliumhydroxyd in 10 ccm absolutem Alkohol 2-3 Minuten lang, 
so scheidet sich ein weiBer kristallinischer Niederschlag ab, der nach dem Waschen 
mit absolutem Alkohol und nachherigem Troeknen beim tlbergieBen mit Salzsaure 
reichlich Kohlensaure entwickelt. (Der Niederschlag besteht aus Kaliumcarbonat.) 

Prilfung. a) Schmelzpunkt: Germ. 86-88°. Amer. 84-870. Gall. 860. Nederl. 
87,5-88°. Ital. 89-900. Hisp. 86-900. - b) Die Losung von 0,5 g Guajacol. 
earbonat in 10 ccm heiBem Weingeist darf mit Wasser angefeuchtetes Lackmus
papier nicht verandern und - c) durch 1 Tr. Eisenchloridlosung nicht blaugriin 
gefarbt werden (freies Guajacol). - d) Schiittelt man 1 g Guajacolcarbonat mit IQ ccm 
Wasser und filtriert, so. dad das Filtrat nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch 
SHbernitratlosung nicht verandert werden (Salzsaure, Chloride). - e) 0,1 g Guajacol-
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carbonat mull sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung losen (organische 
Verunreinigungen). - I) Es darf beim Verbrennen hochstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. 

Anwendung. Bei Tuberkulose, anfangs tii.glich 0,2-0,5 g (als Pulver), spii.ter steigend 
bis auf 2-4 g tii.glich. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g (Germ. 5). Es wird erstim Darm in 
Guaiacol und Kohlensaure gespaltet. 

Guajacolum cinnamylicum. Guajakolcinnamat. Styracol (KNOLL u. CO., Ludwigs
hafen a. Rh.) Cinnamoyl- Guajacol. Zimtsii.ure -Guajacolester. C6H5CH : CHCO· 
OC6H,OCHs' Mol.-Gew. 254. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Cinnamoylchlorid, C,H6CH:CH·COCl, auf 
Guaiacol. 

Eigenschaften. Farblose Kristallnadeln, Smp. 142°, in Wasser so gut wie unloslich, 
in Alkohol, Chloroform und Aceton lOslich. 

Anwendung. Innerlich bei bronchitischen Erkrankungen, bei Lungen-, Nieren- und 
Darmtuberkulose, besonders auch bei diarrhoischen Erscheinungen mehrmals taglich. 

Guajacolum phosphoricum. Guajacolphosphat. Phosphorsaureguajacolcster. 
PO(OC6H,·OCH3 ls. Mol.-Gew.416. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid, POCla, auf Guaiacol. 
Natrium. 

Eigenschaften. WeiBes Kristallpulver, fast geruchlos, unloslich in Wasser, loslich in 
Alkohol, Chloroform und Aceton. Smp. gegen 98°. , 

Anwendung. Wie Guajacolcarbonat. 

Guajacolum salicylicum. Guajacolsalicylat. Guaj ac 01. Salol. Salicylguajacol. 
Salicylsaure-Guajacolester. C6H,(OH)CO. OC8H,OCH3• Mol.·Gew. 244. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid, POCls, auf ein Gemisch 
von Guajacolnatrium und Natriumsalicylat wie Phenyl~alicylat (S. 208). 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, Smp.65°, geruch- und geschmacklos, 
fast unloslich in Wasser, loslich in Alkohol, in Ather und in Chloroform. Durch alkoholische 
Kalilauge wird es in Guajacolkalium und Kaliumsalicylat gespaltet. 

Antvendung. Wie Guajacol, gleichzeitig als Darmantiseptikum zu 1-10 g tii.glich. 

Guajacolum valerianicum. Guajacolvalerianat. Iso·Valeriansaure· 

Guajacolester. Geosot(KAl'SELFABRIKJ.F.LEHMANN,Berlin). (CHS)2CHCH2CO. 
OC6H,OCHs. Mol.·Gew. 208. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Iso- Valerylchlorid, (CHa)sCHCHsCOCI, auf 
Guajacolnatrium. 

Eigenschaften. Gelbliche, olige Fliissigkeit, zugleich nach Guajacol und nach 
Baldriansaure riechend, spez. Gew. 1,037. Sdp. 255-265°. Wenig Ioslich in Wasser, 
leicht loslich in Alkohol, Ather, Benzol, Chloroform. 

ETkennung. 0,2 g Guajacolvalerianat werden mit 5 ccm Weingeist und 
5 ccm Kalilauge crwarmt. und der Weingeist auf dem Wasserbad abgedampft. Der 
Riickstand wird mit verd. Schwefelsaure iibersattigt. und die Mischung mit Ather 
ausgeschiittelt. Beirn Verdunsten des Athers hinterbleibt eine nach Guajacol rie
chende Fliissigkeit, deren LOsung in 10 ccm Weingeist durch 1 Tr. Eisenchlorid
losung griin gefar bt wird. 

Prilfung. a) Die weingeistige LOsu~g (0,2 g + 10 CCill) darf angefeuchtetes 
Lackmuspapier hochstens schwach roten (freie Valeriansaure). - b) Die weingeistige 
Losung darf durch 1 Tr. verd. Eisenchloridlosung (1 + 1) nicht (blau oder griin) 
gefarbt werden (freies Guajacol). - c) Beirn Verbrennen darf es hochstens 0,1 % 
Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie Guajacol bei Lungentuberkulose, in Haferschleim oder in Gelatine
kapseln zu 0,2-1,Og, 3-6 Kap3eln tii.glich. GroBte Einzelgabe 1,Og, Tagesgabe 3,Og (Erganzb.). 

Brenzcain ist Guajacolbenzylather, C6H,(OCH3 )OCH2C,H5[I,2]. Mol.-Gew.214. 
Es entsteht durch Einwirkung von Benzylchlorid, C,H6CHgCl, auf Guajacol-Natrium. 
Farblose Kristalle, Smp. 62°, fast geruchlos und fast geschmacklos, aber hinterher kratzend und 
anii.sthesierend schmeckende, Kristalle, in Alkohol und Ather loslich. Weder die wii.sserige nooh 
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die alkoholische Losung wird durch Ferrichloridliisung gefiirbt. In Natronlauge ist es unliislich. 
Beim Kochen mit Kaliumpermanganatlosung und verd. Schwefelsaure tritt der Geruch nach Bitter
mandelol, beim Kochen mit Salzsaure der Geruch nach Guajacol auf. 

Anwendung. Als ortliches Anasthetikum, rein oder in Losung zum Aufpinseln Inner
lich zu 2-4 g taglich. 

Euguform (CHEM. FABRIK GnsTROW in Mecklenburg) ist teilweise acetyliertcs 

Methylendiguaj ac 01. 
Darstellung. Durch EinwirkunG von Formaldehyd auf Guajacol und nachfolgende 

Acetylierung. 
Eigenschajten. Feines weiJles, fast geruchloses Pulver, unloslich in Wasser, liislich 

in Aceton. 
Anwendung. Als Wundantiseptikum, in Salben (5-10%) oder Streupulver. 
Euguform solu He ist eine 50 %ige Losung von Euguform in Aceton. 

Eucol (C. ERBA, Mailand) ist Guajacolacetat, C6H4(OCHa)O.OCCHa. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Acetylchlorid oder von Essigsaureanhydrid 
auf Guajacol. 

Eigenschajten. Farblose Fliissigkeit, Sdp.235-2400, mit Alkohol und Ather misch. 
bar, in fetten Olen zu etwa 20 °/0 loslich. 

Anwendung. Subcutan bei Tuberkulose. 

Guaethol (Aj acol, Athacol, Thana toll ist Brenzka tech inm on oa thyla ther. 
C6H 4(OH)OC2H 5[1,2]. Mol .. Gew. 138. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Brenzkatechin mit A thylalkohol unter Zusata 
von Chlorzink im geschlossenen Gefall auf 180-220°. 

Eigenschajten. GroJ3e farblose, feucht aussehende Kristalle, Geruch guajacolahnlich. 
Smp.26°, Sdp.209-21O°. In Wasser schwer loslich (1: 120), leicht loslich in Alkohol und in 
Ather. 

Erkennung. Fiigt man zur weingeistigen Losung (0,1 g + 10 CClll) 1 Tr. verd. Eisen. 
chloridlosung, so farbt sie sich zunii.chst blau, durch mehr Eisenchlorid wird die Farbung griin. 
lich, schlielllich olivenfarbig. Verdiinnt man jetzt mit Wasser, so nimmt die Losung fcurig braun. 
rote Farbung an. 

AujbewahTllng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Guajacol. 

Guajacetin ist brenzkatechinmonoacetsaures Natrium (siehe unter Pyroca· 
techin um Bd. II S. 534). 

Guajaform (Dr. G. F. HENNING, Berlin) oder Geoform, ist ein Kondensationsprodukt von Gua
jacol mit Formaldehyd. 

Eigenschajten. Gelbes, geschmackloses Pulver, frisch geruchlos, spater von vanille· 
artigem Geruch. In Wasser und Ather unliislich, loslich in Alkohol sowie in Kr.li· und Natronlauge. 

Anwendung. Wie Guajacol. 
Tanno·Guajaform (Dr. G. F. HENNING, Berlin) ist ein Kondensationsprodukt von Guajacol 
und Tannin mit Formaldehyd. - Anwendung. Wie Guajacol und als Darmantiseptikum. 

Guajamar, Oresol (Oreson), ist Guajacolglycerinather, C6H4(OCHa)OCaHs(OH)s. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Guajacol auf Glycerin unter Druck bei An
wesenheit wasserentziehender Mittel oder aus Monochlorhydrin, CsH,CI(OH)2' und Guajacol. 
alkali. 

Eigenschajten. Weilles kristallinisches Pulver, Smp. 75°, Geschmack bitter, gewiirzig; 
loslich in etwa 20 T. Wasser, ferner in Alkohol, Ather, Chloroform, Glycerin. 

Aufbewahrung. V orsich tig. 
Anwendung. 0,2-1 g 3mal taglich, hauptsii.chlich als Darmdesinficiens; auch auller· 

lich, da es von der Haut aus resorbiert wird. 

Guajaperol (Guajaperon), Piperidin-Guajacolat, Piperidinum guajacolicum. 

C6H llN· [C6H 4(OCH a)OH]2. 
Es entsteht durch Auflosen von 85 T. Piperidin und 248 T. Guajacol in Petrolather 

oder Benzol. - Farblose, prismatische Nadeln, in 30 T. Wasser loslich, auch liislich in den meisten 
organischen Losungsmitteln. Smp.800. A ufbewahrung: Vorsich tig. An wend ung: 0,2 bi!! 
0,6 g mehrmals taglich, bis zu 1,8 g Tagesgabe. 
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Guajasanol odor Gujasanol (FARBWERKE HOCHST) war das Hydrochlorid des Dili

thylglycocoll-Guajacols. HCI,(C2Ha)2N·CH2CO·OCsH,OCHa. Es ist nicht mehr 
im Handel. 

Hexamekol (HOFFMANN-I'A ROCHE U. Co., Basel) ist eine Verbindung von Guajaool 
mi t Hexamethylen tetramin, (CHs)eN, . [CeH,(OCHa)OH]a' 

Darstellung. D.R.P. 220267, 225924 u. 281726. Durch Einwirkung von Hexame
thylentetramin auf Guajacol oder von Formaldehyd auf eine ammoniakalische Losung von 
Guajacol. 

Eigenschaften. WeiBes, feinkristallinisches Pulver, Geruch nach GuajacoI. Durch 
Wasser wird es zerlegt unter Abscheidung von Guajacol in oligen Tropfchen, es lost sich aber 
in 25 T. Wasser klar auf. In Weingeist und in Chloroform ist es leicht loslich. Es enthalt 65% 
Guajacol. 

Erkennung. Beim Erhitzen mit verd. Schwefelsaure wird das Hexamethylentetramin 
abgespaltet und in Formaldehyd und Ammoniak zerlegt. Letzteres kann nachher durch Er
warmen mit Natronlauge nachgewiesen werden. In konz. Schwefelsaure lOst es sich mit rot
violetter Farbung. 

AufbewahTUng. Vorsich tig. 
Anwendung. Nur aullerli9h, bei Pleuraschmerzen durch Einreiben von je 2 g des Pul

vers ein- bis zweimal taglich; die Hand wird dabei mit einem Gummihandschuh bekJeidet. Auch 
bei Hautkrankheiten, die mit Pruritus verbunden sind, wird es zur Beseitigung des Juckreizes 
angewandt. 

Monotal (FARBE:SFABRIKEN LEVERKUSEN) war Methylgl ycolsaure- Guajacolester. 

CHaOCH2CO·OC,H,OCHa• Es ist nicht mehr im Handel. 

Novocol (G. RICHTER, Budapest) ist das Natriumsalz der Monoguajacolphosphor
saure, CHsOCeH40·PO(ONa)2+2H20. MoI.-Gew.284. 

Darstellung. Guajacol wird durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid in Gua
jacolphosphorsaurechlorid, CHaOCsH,OPOCls' und dieses durch Wasser in Guajacol
phosphorsaure, CHSOC6H,OPO(OH)2' iibergefiihrt. Aus letztercr wird erst das saure Natrium
salz und aus diesem nach dem UmkristaIlisieren durch Neutralisieren mit Natriumcarbonat das 
neutrale Salz dargestellt. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, sehr leicht in Wasser loslich, die Lo
sung blaut Lackmuspapier schwach. Es enthalt 50 0/ 0 GuajacoI. 

AufbewahTUng. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie andere Guajacolverbindungen zu 0,25-0,5 g dreimal taglich, fUr 

Kinder 0,1-0,15 g. 

Kalium sulfoguajacolicum. Guajacolsulfonsaures Kalium. T hiocol (HOFF

MANN - LA ROCHE U. Co., Basel) Kalium guajacolsulfonicum. C6H s(OH) 

(OCHa)SOaK[I, 2, 4] und [1,2,5]. Mol.-Gew.242. 
Von den vier moglichen Guajacolsulfonsauren entstehen bei der Einwirkung 

von konz. Schwefelsaure auf Guajacol die beiden Sauren 

C·OH C·OH 

HC{~C.OCHa und HC{~C.OCHa 
HC,"",fCH HOsS,C,"",!"CH 

C·SOaH CH 

Da'l'Stellung. Guajacol wird mit konz. Schwefelsaure im "UberschuB auf hOchstens 
70-80 0 erwarmt (bei hOherer Temperatur entstehen isomere Guajacolsu!fonsauren). Das Ge
misch wird in Wasser gelOst und mit Bariumcarbonat neutralisiert. Aus der vom Barium
sulfat abfiltrierten Losung der Bariumsalze erhalt man durch Umsetzen mit Kaliumsulfat die 
Kaliumsaize der beiden Sulfonsauren. 

Eigenschajten. Wei.6es, kristallinische Pulver, Geschmack schwach bitter
lich, hinterher sii.6lich, lOslich in Wasser (1 + 7,5), unloslich in Alkohol und lther-

Erkennung. Beim Erhitzen schmilzt es und verbrennt unter starkem 
Aufbliihen; die mit Salzsaure angesauerte Losung des Riickstandes gibt mit Barium-
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chloridlosung einen weiBen Niederschlag. Die wasserige Losung des guajacolsulion
sauren Kaliums wird durch EisenchloridlOsung blauviolett gefi.irbt; sie reduziert 
Silbernitrat schon bei gewohnlicher Temperatur, rascher beim Erhitzen. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (lg + 20 ccm) darf nicht verandert werden 
- a) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - b) durch Schwefelwasserstoffwasser 
(Schwermetalle). Gehaltsbestimmung Germ. 6 s. Bd. II S. 1336. 

Anwendung. Als ungiftige Guajacolverbindung gegen Lungentuberkulose und Bronchitis, 
3-4mal taglich 0,5-1 g in Pulver oder Losung. 

Aphthisinsirup ist ein Sirupus Guajacoli compo der Firma G. HELL U. CO., Troppau. 
Dentila, ein Zahnschmerzmittel, enthaIt nach Angabe des Fabrikanten Guajacol 1,0, 

Mastix 0,4, Sandarak, Myrrhe je 0,2, 01. Menth. pip., 01. Anisi, 01. Caryophyllor. je 0,05 in 
Alkohol 5,0 gelost. 

Eisensorisin ist ein Sorisin (siehe S. 1397), in welchem die Halfte des guajacolsulfonsauren 
Kaliums durch guajacolaulfonsaures Eisen ersetzt ist. Dasselbe enthalt demnach je 5 T. der ge
nll.nnten Sulfoguajacolate in 130 T. Pomeranzenschalensaft gelost. 

Epocol (VICTOR ADLER, Wien u. Oberlaa) istnach ZERNICK ein Gemisch von Ammonium· 
guajacolsulfonat (30°/0 ), Kaliumguajacolsulfonat (25%) und Natriumbenzoat 
(45%). 

Dr. Ernis Tuberkulosepillen oder FcrroguajacinnamylpiUen enthalten zimtsaures Na· 
trium, guajacolaulfonsaures Natrium und gezuckertes Eisencarbonat. 

Dr. Ernis Tuberkulosepulver oder Ferroguajacinnamylpulver entspricht in seiner Zu· 
sammensetzung den Pillen; nur ist ihm noch etwas Pfefferminzol beigefiigt. 

Erosan, eine Spezialitat gegen Lungenleiden, besteht aus 10 T. Kal. sulfoguajacolic., 30 T. 
Wasser, 105 T. Zuckersirup, 5 T. Pomeranzenschalenfluidextrakt und 0,3 T. Morphinathylat (Dionin ?). 

Faguline, eine Spezialitat, die bei verschiedenen Erkrankungen der Atmungsorgane An· 
wendung finden solI, ist eine LOBung von rund 15 T. paraguajacolsulfonsaurem Kalium, 1 T. 
Kaliumsulfat und 48 T. Zucker in 360 T. verd. Weingeist (36,5%). 

Guajacose wird die 50/0 guajacolsulfonsaures Calcium enthaltende fliissige Guajacolsoma. 
tose der Farbenfabriken Leverkusen genannt. 

Guathymin enthalt nach Angabe des Fabrikanten 70/0 Kal. sulfoguajacolic., 4% Thymian· 
extrakt, 2% aromatische Substanzen und als Hauptbestandteile Honig und Glycerin. 

Histosan, als Triguajacolalbuminat bezeichnet, wird ein Praparat genannt, dessen wesent· 
licher Bestandteil eine GuajacoleiweiBverbindung sein solI. Es kommt als Histosansirup und 
-pulver in den Handel. Von ersterem gibt man taglich 3-4mal einen Tee· oder EBloffel voll, 
von letzterem ebenso oft 0,25-0,5 g. 

Jodokol ist ein Jodguajacolpraparat, welohes bei Lungen. und Kehlkopfleiden Anwendung 
finden soIl. 

Junicosan ist ein aus Wacholdersaft und guajacolaulfonsaurem Kalium bestehendes Pra· 
parat, das gegen Erkrankungen des Magens und der Atmungsorgane Anwendung finden solI. 

Liquor Thiophosphini, ala Ersatz des Sirupus Guajacoli empfohlen, enthalt 5% guaja.col. 
Bulfonsaures Kalium neben Kalkverbindungen usw. 

Siran, soIl aus 10,0 g Kalium sulfoguaja.colicum, 8,0 g Extractum Thymi concentratum, 
1,0 g Acidum thymicum und Sirupus Menthae piperitae ad 170,0 g bestehen. 

Sirolin ist ein Thiocol.Orangensirup von angenehmem Geschmack, welcher 6-7% Thiocol 
(= Kal. sulfoguajacolicum) enthalt. 

Sirupus Kalii sulfoguajacolici, Ersatzmittel fiir Sirolin, wird nach folgenden Vor· 
schriften hergestellt: 

GuajasuI, Guakalin Austr. 
Sanitol Ergiinzb. Hung. Els.·Lothr Ap ·V.l) Hamb.Ap.·V·. 

Kalii sulfoguajacolici 7,0 7,0 10,0 35,0 7,0 7,0 
Extraoti Aurantii Cort. fluid. 3,0 3,0 3,0 
Sirup. Aurantii Cort. 100,0 325,0 65,0 
Sirupi simplicis 90,0 85,0 63,0 
Spiritus 5,0 25,0 3,0 3,5 
Aquae 40,0 115,0 20,0 23,0 

Das Kilo!' sulfoguajacolic. wird in dem Zuckersirup oder dem vorgesohriebenen Wasser heiB 
gelost, die Loaung durch Watte gegossen, nach dem Abkiihlen die klare Mischung der iibrigen 
Substanzen zugefiigt. Das Ganze wird, wenn notig, nochmals durch Watte gegossen. Filtrieren 
ist moglichst zu vermeiden! Aufbewahrung bei Zimmertemperatur, damit keine Triibungen 
und Ausscheidungen erfolgen. 

Bestimmung des Gehaltes. 3 g des Sirups werden mit 0,01 g Ammoniumvanadat 
und 15,0 g Salpetersaure (spez. Gew.l,4) auf dem Wasserbad erhitzt lim Becherglas 

1) Mit Zuckercouleur zu far ben ! 
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mit aufgelegtem Uhrglas), bis die Entwicklung roter Dampfe voriiber iat. und dann zur 
Trockne eingedampft. Der Riickstand wird noch 1-2mal mit je 10-15 g Salpetersa.ure ab
geraucht, dann in 100-200ccm Wasser gelost, die Losung mit 2-3 ccm Salzsii.ure versetzt, zum 
Sieden erhitzt und mit heiBer Bariumchloridlosung gefii.llt. Das Bariumsulfat wird abfiltriert, 
gewaschen und gegliiht. 233 T. BaSO, = 242 T. guajacolsulfonsaures Kalium. . 

Sirsol, eine dem Sirolin ii.hnliche Zubereitung, enthalt 10 g guajacolaulfonsaures Kalium, 
30 g Wasser, 5 g Pomeranzenfluide:rlrakt und 105 g Sirupus simplex. 

Simpus KoppU enthii.lt in 100 g 2 g guajacolaulionsaures Calcium, 5 g ohlorhydrophosphor
saures Calcium und 5 g Zimtsii.ure ala wesentliche Bestandteile. 

Sorisin, eine 6%ige Losung von Thiocol (guajacolaulfosaurem Kalium) in Sirup. Cort. 
Aurant., alao eine dem Sirolin ii.hnliche Zubereitung. 

SuHosotsirup ist eine lO%ige Losung eines Gemisches von guajacol- und kreosot&ulfon· 
saurem Kalium in Zuckersirup. 

Tbiocolsemm ist eine Losung von Thiocol in Blutserum, die ala Klistier angewandt werden soli. 
Tbiosan-Kakes enthalten pro dosi 0,5 g Kalium sulfoguajacolicum und 2 g trockenes Malz

e:rlrakt. 
GuaJaeolum Jodoformlatum 

Guajacol-J odof orm v. MOSETIG. 
Olel Amygdalarum 1,0 
Guajacoli 4,0 
J odoformii 1,0. 

Durch miU3Ige Wllrme zu losen. Injektionen von 
0,5-1,0 ccm (I) gegen Gelenktuberkulose. 

PlIulae GuaJacoll 
(Form. Berol. u. Germ.). 

Guajacoli 2,5 
Radicis Liq ulritiae 5,0 
Kalli carbonici 0,5 
Glycerini q. s. 

Fiant pilulae Nr.50. 

Liquor Kalil sulfoguajaeollcl saceharatus novus 
(F. M. Germ.). 

Kal. suIfoguajacolici 
solve in 

Aq. destillatae 
Sirup. Cort. Aurantii 
Sacchar. Vanill. (1: 50) 
Sacchar. Cumarin. (1: 1000) 
Spirit. Vini 

7,0 

23,0 
64,25 
0,6 
0,15 
5,0. 

Sirupu8 CaieU ehlorhydrophosphorlel cum 
Guajaeolo (EIs.-Lothr. Ap.-V.). 

Tinct. Balsam. tolut. 1: 4 50,0 
Aq. dest. fervid. 200,0 
Sacch. alb. 2000,0 
Aq. dest. 1000,0 
Calc. chlorhydrophosphoric. 
Aq. dest. M 100,0 
Guajacol. 20,0 
Spirit. 200,0. 

Die Tolubalsamlosung wird noch warm in den heUlen 
Sirup IIltriert, ebenso die heiSe Liisung des Cal
ciumsalzes und nach dem Erkalten das Guajacol 
zugemischt. 

Sulfonlnslrup. 
Sirupus Kalii suUokreosotici, Ersatz fllr 

Sulfosotsirup (Form. Berol. 1908). 
Kalii sulfokreosotici 
Kalli sulfoguajacolici 
Aquae destillatae 
Extracti Gentianae lIuidi 
Sirupi simplicis 

M 7,5 
35,0 
1,0 

100,0. 

Vlnum GuaJaeoll FXAENTZEL 
Guajacoli 13,5 
Tincturae Gentlanae 30,0 
Spiritus (90 0/ 0) 250,0 
Vinl Hispanici q. s. ad 1000,0. 

2-3mal tllglich 1 EBliilfel in einem Weinglas voll 
Wasser. 

Guajacum. 
Guajacum officinale L. und Guajacum sQ.nctum L. Zygophyllaceae-Zygo
phylleae. Erstere heiinisch auf vielen westindischen Inseln und an der 
Nordkiiste von Siidamerika. Immergriiner Baum, bis 13 m hoch, mit 2-3paarig 
gefiederten Blattern, Fiedern eiformig bis eiformig-Ianglich. Die hellblauen Bliiten 
in Dolden. Frucht eine zweifacherige, verkehrt herzformige, von den Seiten zu
sammengedriickte Kapsel, in jedem Fach ein Same. Liefert die Hauptmasse der 
Droge. Letztere Art heimisch auf einem Teile der Antillen, den Bahamainseln und 
im siidllehen Florida. Blatter 3-4paarig, Blattehen kurz bespitzt. Frucht fiinf
fliiglig und fiinffachrig. 

Lignum Guajaci. Guajakholz. Guaiacum Wood. Bois de gayac. 
Lignum sanctum (benedictum, gallicum, vitae). Pockholz. Franzosen
holz. Heiligenholz. Schlangenholz. 

1m GroBhandel in bis 30 em dicken, schweren (spez. Gew. 1,3), von der Rillde 
befreiten Stamm- und Zweigstiicken, im Kleinhandel geraspelt und geschnitten. 
Entweder von dem gelbliehweiBen Splint befreit (Germ. 5,Austr.) oder mit dem Splint 
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(Germ. 6undHelv.). Nach Helv. solI das Kernholz in der geschnittenen Droge uber
wiegen. Die Schnittfliiche des Kernholzes dunkelgrunlichbraun, des Splintes gelblich
weill. Das gegenuber dem scharf abgesetzten hellgelblichen Splint harzreichere 
Kernholz ist sehr hart, schlecht spaltbar, da die Elemente des Holzes abwechselnd 
rechts- und linksschief verlaufen. Die anfanglich hell ere Farbe dunkelt nach an der 
Luft und am Licht infolge Oxydation des Harzes, wird bis braungrun. Keine Jahres
ringe. Die unregeimalligen konzentrischen Zonen ruhren von ungieichmalliger Ein
lagerung des das Holz farbenden Harzes her. In Wasser sinkt es unter. Geruch 
gewurzig, beim Erwarmen deutlicher, benzoeartig, Geschmack kratzend, der Splint 
fast geruch- und geschmacklos. 

Mikroskopisches Bild. Die Markstrahlen einreihig, 3-6 Zellen hoch. Die kurz
gliederigen GefaBe in den Holzstrahlen sind groB, oft den Zwischenraum zwischen zwei Mark
strahlen ausfiillend; mit ihnen zusammen fallen s('hmale tangentiale Bander von Parenchym 
auf. Die Hauptmasse wird von stark verdickten, langen, hin und her gebogenen, fest verflochtenen 
Holzfasem gebildet. Vereinzelt in den Parenchymzellen Einzelkristalle von Kalkoxalat. 

Pulver. Hauptsachlich Bruchstiicke sehr stark verdickter, langer, hin und her gebogener 
und fest verflochtenerSklerenchymfasern: wenigeI haufig Fragmente sehr breiLer, einzelnstebender, 
dickwandiger, kurzgliedriger GefaBe, meist von Holzparenchym umgeben. Querschnittstiicke 
mit meist einreihigell Markstrahlen, diesa auf Langsschnitten bis 6, meist 4 Zellen hoch. Die GefaBe 
mit hellbraunem. selten ziegelrotem, Harz erfiillt. 

Chemische E'I"kennung. Ein durch kurzes Schiitteln von etwa 0,5 g Guajakholz 
mit etwa 10 ccm Weingeist hergestellter Auszug wird durch 1 Tr. Kupfersulfatlosung (1 + 50) 
und 8-10 Tr. Bittermandelwasser (oder l!to·n.Ammoniumrhodanidl6sung) tiefblau gefii.rbt. 
Auch durch 1 Tr. verd. Eisenchloridlosung (1 + 9) werden 10 ccm des weingeistigen Auszuges 
blau gefii.rbt. 

Bestandteile. Ha.rz (na.ch FLUCKIGER 22 %, na.ch PAETZOLD etwa. 15 %). Door 
die Besta.ndteile des Ha.rzes s. Resina. Gua.jaci. Ferner Guttin (Gua.jaguttin, das dem 
Viscin ahnlich ist), Sa.poninsaure und Saponin (Gua.jaksa.ponin), Asche etwa 0,6%. 

Das Splintholz enthii.lt nur etwa. 3 % Ha.rz, aber nach SCHAER und PAETZOLD mehr 
Sa.ponin a.ls das Kernholz. Es soll deshalb wirksamer sain ala da.s Kernholz, da. nach SCHAER 
und PAETZOLD die Wirkung dem Saponin zuzuschreiben ist und nicht den Bestandteilen des 
Harzes. 

Prilfung. Helv. Werden 10 g des Holzes mit siedendem Weingeist vollkommen aus
gezogen, so solI der filtrierte Auszug beim Verda.mpfen mindestens 2,2 g Riicksta.nd hinterlassen. 

Anwendung. Als Blutreinigungsmittel, als schweiBtreibendes Mittel, bei Syphilis, selten 
fiir sioh als Abkochung (10:200), meist in Teemischungen. Durch Zusatz von Natriumcarbonat 
oder Kaliumcarbona.t wird die Menge des bei der Abkochung in L6sung gehenden Harzes erhoht. 
Seiner Harte und Festigkeit wegen dient das Holz zur Herstellung von Kegelkugcln und Achsen· 
la.gern. 

AuBer den Arten der Ga.ttung Gua.ja.cum entha.lten a.uch a.ndere Zygophylla.ceen im 
Holz mit Oxydationsmitteln sich blau farOOnde Stoffe, also vermutlich Guajakonsaure. Es 
kommen in dieser Beziehung in Betracht: 1. Das Gua.ja.kholz von Chile von PorIieria 
hygrometrica R. et P., das in Form diin~er A.ste, die nur wenig dunkles Kemholz haben, 
verwendet wird. 2. Das Holz einer oder mehrerer Bulnesia-Arten (B. Sarmienti LOR. 
und B. a.rborea.). Es kommt in dicken Stiicken mit reichlichem dunklen Kemholz nach Europa. 
unter dem Na.men Palo ba.lsamo, Bois de ga.yac. 

Resina Guajaci. Guajakharz. Guajacum Resin. Resine de gayac. 
Gummi Guajaci. Resina Guajaci nativa. 

Das Harz fliellt teils freiwillig, teils infolge von Einschnitten in den Stamm des 
Baumes aus, Resina Guajaci in lacrimis (granis). grolltenteils wird es durch 
Schwelung der mit Einschnitten versehenen Stamme gewonnen. Resina Guajaci 
in massis (naturalis). Letzteres geschieht, indem man den Stamm und die 
grolleren Aste der Baume in Klotze von etwa 3 Full Lange zersiigt, der Lange nach 
ein enges Loch durchbohrt und das eine Ende des Klotzes so an das Feuer Jegt, daB 
das schmelzende Harz durch das Loch in eine Calebasse abfliellen kann, was durch 
geneigtes Auflegen der Klotze auf zwei holzerne Gabeln erreicht wird. Beim Schwelen 
pes Holzes findet keine tiefergehende Beeinflussung der Harzsubstanz statt, im 
Holz sind diesel ben BestandteiIe wie in dem durch Schwelung gewonnenen Harz. 
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Resina Guajaci in lacrimis, eine sehr gute, aber seltene Ware, bei uns 
wenig im Handel, kommt in haselnuB- bis walnuBgroBen, kugeligen oder fast kuge
ligen, dunkelrotbraunen, auBen schmutzig griinlich bestaubten Kornern oder Tranen 
vor. Die Arzneibuchware, Resina Guajaci in massis, die Hauptsorte des Han
dels, bildet unregelmaBige, formlose, dunkelgriine oder rotbraune, sprode, glanzendc 
Stiicke, die an der Oberflache meist griinlich bestiiubt und an den Kanten durch
scheinend sind. Diese Sorte ist oft mit Holz- und Rindenstiickchen verunreinigt. 

Es kommen auch schlechte und zu sehr mit Rinden und Holzstiickchen ver
unreinigte Sorten vor. Diese wie auch das durch Extraktion des Holzes 
mit Weingeist erhaltene Guajakharz sind pharmazeutisch nicht verwendbar, wenn 
schon letzteres an Wirkung dem offizinellen Harz gleich kommt. Durch Losen 
in Weingeist und Eindampfen der Losung gewinnt man ein gereinigtes Harz, Resina 
Guajaci depurata. 

Das Pulver ist frisch bereitet weiBlich, wird aber durch Oxydation an der Luft bald 
griin und blau gefiirbt, am Licht wird es rotlichbraun. 

Eigenschaften. Das Guajakharz ist schwerer als Wasser (spez. Gew. 1,22 
bis 1,25), Smp. etwa 90 o. GroBtenteils loslich in Ather, Alkohol, Amylalkohol, 
Chloroform, Alkalilauge, unloslich oder nur teilweise loslich in Benzol, Schwefelkohlen
stoff und iitherischen Olen (mit Ausnahme von Nelkenol, in dem es sich lost). Ge
Tuch besonders beim Erwiirmen benzoeartig angenehm, Geschmack scharf und 
kratzend. 

Chemische Erkennung. Die weingeistige Losung wird durch Eisenchloridlo.ung 
und durch oxydierende Realtentien, besonders auch durch Cyanwasserstoff und Rhodanwasser
~toff bei Gegenwart von wenig Kupfersulfat, blau gefiirbt. Eine Losung von etwa 0,02 g des Harzes 
in 10 ccm Weingeist wird durch 1 Tr. Kupfersulfat16sung (I + 50) und 8-10 Tr. Bittermandel
wasser oder I/Io-n-Ammoniumrhodanidliisung tief blau gefiirbt. 

Bestandteile. Der Haupt.bestandteil des Harzes, etwa 700/0' ist die Guajakonsiiure, 
die zum Teil kristallisiert (fi-Guajakonsaure, C21H 260 5), Smp. 127°, zum Teil amorph ist 
(a-Guajakonsaure, C22Hz600)' Nur die a-Guajakonsaure wird durch Oxydation blau gefarbt 
TIuter Bildung von Guajakblau, CZ2H2409 (P. RICHTER). Ferner enthalt das Harz: Guajak
harzsaure etwa II Ufo, Guajacinsaure (tJ-Harz) etwa 12-15 % , Gummi (in Alkohol unlos
Hch) etwa 3-4 % , atherisches 01 etwa 0,7 % ; Guajakgelb, C20Hzo07' etwa 0,7%' blaB
gelbe Oktaeder, Smp. 115°, Ioslich in Alkohol und viel heiBem Wasser, in konz. Schwefels!l-ure 
mit blauer Farbe 16slich, in Alkalieu mit gelber, Guajaksaure, Vanillin. Nach PAETZOLD 
-enthalt da. Harz auch ein Saponin (Guajaksaponin), dem die Wirkung des Harzes zukommen 
~oll. In AlkohoI losen sich etwa 80-91 % des Harzes, der Rest besteht aus Gummi und Ver
unreinigungen. 

Priifung. Werden 2 g des feinzerriebenen Harzes mit 10 cern Petrolather 10-15 Minuten 
geschiittelt und das Filtrat mIt einer Losung von 0,01 g Kupferacetat in 10 ccm Wasser geschiittelt, 
-so darf keine Triibung eintreten (Kolophonium). - Die weingeistige Losung (0,5 + 10) darf 
~iqh belm Erwarmen mit der gIeichen Menge rohem Terpentinol nicht blau farben (Austr.). -
Der Aschengehalt soli hochstens 1% betragen (Au8tr., Ergiinzb.j, 1,5 0/0 (Ilelv.), 4% (Brit., 
Amer.). In Weingeist von 900J0 diirfen hiichstens 100J0 unloslich sein (Brit.), hiichstens 150J0 
~Amer.). 

Anwendung. Sehr selten medizinisch. Es wirkt diuretisch und in groBen Gaben abfiih· 
~end. Eiue wein)reistige Losung, Guajaktinktur, dient als Reagens zum Nachweis von En
:lymen und von Cyanwasserstoff. Besser als die weiugeistige Losung soli sich nach SCHAER und 
PAETZOLD eine Losung des Harzes in Chloroform als Reagens eignen. 

Resina Guajaci (Portug.). Guajakharz. - Portug.: 1000 T. Guajakholz werden zweimal 
bintereinand"l" mit je 3000 T. Weingeist (900/0) je 24 Stunden bei etwa 500 extrahiert. Den Kola. 
turen fiigt man 1000 T. Wasser zu, destilliert etwa 2/3 des verbrauchten Weingeists ab, laBt er
kalten, wiischt das ausgeschiedene Harz zweimal mit kaltem Wasser aus und trocknet dasselbe bei 
niedriger Temperatur. 

Cortex Guajaci. Guajakrinde. Pockwood Bark. l!:corce de gayac. Heiligen. 

holzrinde. Pockholzrinde. Franzosenholzrinde. Schlangenholzrinde. 
Unregelmal3ige, flache oder schwach gewolbte, harte und schwere Rindenstiicke von 4-6 mm 

Dieke und etwa 10 cm Lange. AuBen graubraun mit gelben Flecken, bei iilteren Rinden muschelige 
Vertiefungen. Die Innenseite hellgelblich, eben, der Lange nach gestreift, mit aul3erst feinen, nur 
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mit der Lupe erkennbaren, genaherten, horizontalen Querstreifen. Der Bruch kurz, bHitterig. 
auf dem Bruche und auf der Innenflache zahlreiche glanzende Punkte (Kristalle). Der Geruch, 
besonders beim Erwarmen, gewiirzig, der Geschmack schwach bitter und kratzend, bitterer 
als beim Holz. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. AuBen ein geschichteter Kork aus diinn
wandigen Zellen und Steinzellen. Primare Rinde fehit bei alteren Rinden. Die fast schachbrett
artig gefelderte sekundare Rinde aus abwechselnden tangentialen breiten Lagen von Steinzell
gruppen (Steinzellen und Bastfasern) und schmalen Parenchymstreifen, radial durchschnitten 
von Behr zahireichen, meist einreihigen, durchschnittlich 5-10 Zellreihen hohen Markstrahlen. 
Die Parenchymstreifen aus meist 3-4 Reihen in der Lange gestreckter, diinnwandiger Zellen, die 
haufig lange Oxalateinzelkristalle fiihren, die anderen mit Starke. Die Steinzellen sehr stark 
verdickt, sehr verschieden groB und reichlich poros. In den auBeren Partien der Innenrinde be
stehen die sklerotisierten Bander nur aus Steinzellen, mehr nach innen zu sind diese Steinzellen
gruppen beiderseits an der Begrenzung zum Parenchymgewebe von etwas langeren, gestreckten 
Steinzellen begleitet. 1m innersten Teile sind nur farblose Bastfasern. keine der obigen gelblichen 
Steinzellen. Der innerste Teil der Innenrinde geschichtet, es wechseln 3-4 Zellreihen starke 
Parenchymstreifen mit Reihen obliterierter Siebrohrenbiindel. Auch hier in sehr groBer Anzahl 
vierseitige, an beiden Enden zugespitzte, prismatische Oxalateinzelkristalle. Auf dem Langs
schnitt Bind aile Rindenparenchymzellen sehr regelmaJ3ig in Reihen stockwerkartig iibereinander 
angeordnet und vollig gleich lang. 

Extractum Guajaci (aquosum). Guajakholzextrakt. Extrait de gayac.-Ein wasse· 
riges Extrakt, welches nach Gall.1884, Hisp., ltal. und P01'tug. etwa auf die gleiche Art hergestellt 
wird: 1 T. geraspeltes Guajakholz koeht man naeheinander zweimal mit je 6 T. Wasser 2 Stunden 
lang aUB. Die gemischten Kolaturen dampft man auf 1/3 ihres Gewichtes ein, stellt beiseite, filtriert 
nach dem Absetzen klar ab, engt das Fiitrat zu einem dicken Sirup ein, gibt den 8. Teil des Ge· 
wichts Weingeist (90 Vol._%) hinzu und verdampft dann zu einem weichen Extrakt. 

Extractum Guajaci spirituosum stellt man aus dem gepulvertem Guajakholz durch Per
kolation mit verdiinntem Weingeist und Eindampfen deB AUBzuges zur Trockne her. 

Sirupus Guajaci. Sirop de gayac. - Gall. 1884: 300,0 geraspeltes Guajakholz kocht 
man zweimal je 1 Stunde mit 3000,0 destill. Wasser, dampft die vereinigten Seihfliissigkeiten auf 
600,0 ein, filtriert, lost 1000,0 Zucker und bringt auf das spez. Gewicht von 1,26. - Ex tempore: 
10 T. Guajakholztinktur, 90 T. Zuckersirup. 

Species Lignorum. Holztee. Blutreinigungstee. Species purificantes 
(sudorificae). Especes ligneuses (sudorifiques). 

Germ. 
. Ligni Guajaei conc. 50 
Rad. Ononidis conc. 30 

Austr. 
20 

Rad. Liquiritae cone. 10 10 
Ligni Sassafras cone. 10 20 
Rad. Bardanae conc. 10 
Rad. Sarsaparillae conc. 10 
Ligni Juniperi cone. 20 
Ligni Santali rubri conc. 10 

Gall. 

20 

20 

20 

Rhiz. Chinae conc. 20 

Helvet. 
20 

20 
20 

20 
20 

Norveg. 
40 

5 
20 
20 

Stipit. Duleamarae conc. 10 
Fruct. Foeniculi contus. 2 

Suec. 
50 

5 

35 

Rad. Saponariae contus. 10 

Tinctura antacrida. Antaerid Tinoture. Dysmenorrhoea Mixture, FENNERS 
Guaiac Mixture (Nat. Form.). Je 130g Canadabalsam und fein gepulvertes Guajakharz er
hitzt man mit 750 cern Weingeist (92,3 Gew.-%) in einem lose verschlossenen Kolben auf dem Was
serbad allmahlieh zum Sieden. filtriert die Fliissigkeit nach dem Erkalten, setzt dem Filtrat 32 cern 
Sassafrasol und eine Losung von 5,5 g Queeksilberehlorid in 32 ccm Weingeist zu und erganzt das 
Ganze durch Nachwaschen des Filters mit Weingeist auf 1000 ccm. 

Tinctura Guajaci Ligni. Guajakholztinktur. Teinture de gayac 
(bois). - Wird durch Maceration des grob gepulverten Holzes mit verdiinntem Weingeist her
gestellt nach Ergiinzb., Helvet., Portltg. 1 + 5 und naeh Gall. 1884 1 + 10. 

Tinctura Guajaci Resinae. Guajakharztinktur. Tincture of Guaiac. 
Teinture de resine de gayac. Wird naeh Ergiinzb. und a.nderen Pharm. (mit Aus 
nahme von Amer. u. Croat) dureh Maceration von gepulvertem Guajakharz mit Weingeist 1 + 5 
hergestellt. A mer. 1 g ad 5 cern Tinktul'. Croat. lii!3t 25 T. Harz mit 100 T. Weingeist mace-
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rieren und das Filtrat mit Weingeist auf das spez. Gewicht 0,873 bringen. - Eine dunkeibraune, 
angenehm riechende, kratzend schmeckende Tinktur. Spez. Gew. 0,870 (Austr.), 0,873 (Croat.); 
Trockenriickstand mindestens 160/0 (Austr.). 

Tinctura Guajaci ammoniata. Ammoniakhaitige Guajaktinktur. Ammoniated 
Tincture of Guaiac. - Amer.: Wie Tinctura Guajaci Resinae 1 g ad 5 ccm, doch kommt 
statt Weingeist Spiritus Ammoniae aromaticus (S. 390) zur Anwendung. - Brit.: 200 g ge· 
pulvertes Guajakharz werden mit 75 ccm Ammoniakfliissigkeit (300/0 !) und 700 ccm Weingeist 
(85,7 Gew .. %) zur Losung gebrauht. Dem Filtrat fiigt man zu: 3 ccm MuskatnuBol und 2 ccm 
CitronenOl und erganzt mit Weingeist auf 1000 cern. -Portug.: Durch Maceration von 150 T. Gua· 
jakharz mit 150 T. Ammoniakfliissigkeit und 700 T. Weingeist (85%). - Suec.: Aua 3 T. Gua· 
jakharz, 5 T. Ammoniakfliissigkeit und 10 T. Weingeist (91 Vol.-%). 

Tinctura Guajaci composita. Compound Tincture of Guaiac. - Nat. Form.: 125 g 
Guajakharz, 6 g Pottasche, 32 g Piment und 65 g Bimsstein werden gemischt und mit 435 ccm Wein
geist angerieben. Dann setzt man nach und nach 435 ccm Wasser zu, filtriert und wascht mit 
400/oigem Weingeist nnch bis zu 1000 ccm. 

Apozema sudatorium. 
Apozeme sudorifique (GalJ.1884). 

SchweiUtreibeuder Trauk. 
1. Ligui Guaiaci rasp. 60,0 
2. Rad. Sarsaparili. couc. 30,0 
3. Ligni Sassafras cone. 10,0 
4. Rad. Liquiritiae cone. 20,0 
5. Aquae destillat. q. s. 

Man liiJ3t 1 mit 21 Wasser eine Stunde koehen, fiigt 
2-4 hinzu und stelit i. a. 11 Fliissigkeit her. 

Aqua ginglvalis JACKSON. 
Aqua balsamica JACK30N. 

Cort. Aurant. Fruct. recent. 
Cort. Citri Fruct. recent. 
Radic. Angelicae aa 100,0 
Ligni Guaiaci 
Radie. Pyrethri aa 300,0 
Balsam. tolutani 
Benzoes ail 150,0 
Myrrhae 50,0 
Spiritus diluti (70 Vo!.·'/.) 5000,0. 

Man maceriert, destilliert 4500,0 iiber und fiigt hinzu 
Spiritus Cochleariae 
Spiritus Menthae pip. ail 500,0 
Vanillini 0,25. 

Collutorium nntiscorbutlcum AUDIBERT. 
Ligni Guaiaci gr. pulv. 100,0 
Fruct. Anisi stellato 25,0 
Herb. Sal viae 50,0 
Spiritus (90 Vo!.·'/.) 400,0 
Aquae Cinnamomi 700,0. 

Man digeriert einen Tag, preUt ab und filtriert. 

Decoctum Guajaci composltum WALDENBURG. 
Ligni Guaiaei 50,0 
Rad. Sarsaparili. 
Rad. Bardanae 
Rhizom. Graminis 
Aquae 

Coq ue. Colaturae refrigeratae 
Tinctur. aromat. 
Spirit. Aether. nitros. 

In einem Tage zu verbrauchen. 

ali 10,0 
q. s. 
400,0 ad de 
10,0 
5,0. 

Glyceritum Gunjaci (Nat. Form.). 
Glycerite of Guaiac. 

1. Resinae Guaiaci pulv. 85 g 
2. Liq. Kali caust. 5'/. 65 ccm 
3. Glycerini 600 ccm 
4. Aqnae destill. q. s. ad 1000 ccm 

1 mit 2 nnd 300 ccm Wasser 24 Stunden macerieren 
filtrieren, 3 nnd 4 znfiigen. 

Gnttae Jesuitarum. 
J e sui t e r t r 0 p fen. 

Tinct. Guaiaci Resin 
Balsami pernvian 
Olei Foenicnli 

1-3 Tee16ffel taglich. 

100,0 
1,0 

gtts X. 

Mistura Guajacl (Brit.). 
Guaiacum Mixture. 

1. Resinae Guaiaci pulv. 
2. Sacchari albi pulv. aa 25,0 g 
3. Tragacanth. pulv. 5,0 g 
4. Aquae Cinnamom. (Brit.) ad 1000 ccm. 

Man mischt 1-3 und fiigt nach und nach 4 hinzn. 

Pilulae alterantes QUARIN_ 
Resinae Guaiaci 15.0 
Sulfuris depurat. 20,0 
Stibii sulfurati nigr. 5,0 
Extract. Cardui bened. q. S. 

Man formt Pillen von 0,15. Tiiglich 8-10 Stiick. 

PUulae antarthritlcae FRANK. 
Hydrarg. et Stibii sulfurat. 
Resinae Guaiaci 
Extracti Dulcamar. aa 5,0. 

Zu 120 Pillen. Dreimal taglich 5-10 Stiick. 

Sapo guajaclnus. 
G u ai a k -Har zseif e. 

Resinae Guaiaci pulv. 6,0 
Kali caustici fusi 3,0 
Aquae destill. q. s. 

Zu 10,0 Pillenmasse. Dosis 0,1-0,4. 

Sirupus antlrheumatlcus RICORD. 
Tinct. Guaiaci Resin. 
Tinct. Colchici Sem. 
Sirupi Sacchari 

Dreimal taglich 1 EU16ffei. 

aa 7,5 
85,0. 

Sirnpus depurativus LARREY. 
Si ro p d ep u r a tit de LARREY. 

1. Radic. Sarsaparillae 100,0 
2. Ligni Guaiaci 25,0 
3. Ligni Sassafras 
4. Rhizom. Chinae aa 5,0 
5. Folior. Sennae 3,0 
6. Succi Sambuci 20,0 
7. Aquae fervidae 850,0 
8. Sacchari albi 635,0. 

Man digeriert 1-7 eine Stunde, preUt ab, dampft die 
Fliissigkeit auf 365,0 ein und lost darin 8. 

Sirupus depurativus compositus 
Sirupi depurativi LARREY 
Hydrargyr. bichlor. corro,. 
Ammon. hydrochloric. 
Extract. Opii 

Speci es nmarae (N orv.). 
Ligni Guajaci 
Fruct. Juniperi 
Foliorum Trifolii 

LARREY. 
100,0 

ali 0,05. 

Foliorum Sennae aii 25,0 

Trochlscus Guaiac! Resinae (Brit.). 
Guaiacum Resin Lozenge. 

Aus Resinae Guaiaci werden mit Hilfe von Frueht
grundlage (Fruit basis) Pastillen geformt, von denen 
iede 0,2 g Guaiakharz enthiilt. 
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Blutreinigungspulver von J. U. Hom.. 1,0 Guajakharz, 2,0 Stiefmiitterohen, 1,5 Ringel
blumen, 0,5 Goldschwefel, 1,0 Sarsaparille, 2,0 Schafgarbe, 12,0 Zucker, in 12 Pulver getcilt. 

Holztropfen. Konigseer Holztinktur. Es~entia Lignorum. :Mit Sassafrasol versetzte 
Tinktur aus Holztee. 

Pain Killer, PERRY DAVIS', besteht aus 20 g Campherspiritus, 20 g Capsicumtinktur, 100 g 
Guajakharztinktur. Painkiller von WASMUT u. Co. soIllediglich aus Menthol bestehen, welches 
je nach Bellarf in Hoffmannstropfen, Kognak u. dgI. zu losen ist. 

Salztroplen, Konigseer Salztinktur. Eine 1'inktur aus Holztee, mit PerubaIsam, Sassa
frasol, Tinctura kalina und Ammon. uarbon. pyrooleos. versetzt. 

Schlumbergers Tee und Salhe. 1) 30,0 Sassafras, 15,0 Sarsaparille, 90,0 Holztee, 7,5 Sennes· 
blatter, 15,0 rotes Sandelholz. 2) Je 20,0 Wermut- und KaImuspulver, 5,0 rotes Sandelholz, 200,0 
Fett. 

Zeuners HalspastiIIen gegen Mandelentziindungen bestehen aus je 0,2 g Resina Guajaci 
und Zucker sowie geringen Mengen Menthol, Rosenol und Aniisthesin. 

Oleum Ligni Guajaoi. GuaJakholziil. Oil of Guajacum Wood. Essence de bois 
-de ·gayac. 

Gewinnung. Das 01 wird von SCHIMMEL u. ~o. nicht aus dem eigentlichen Guajakholz, 
.sondern aus dem Holz von Bulnesia Sarmienti LOR. (s. S. 1398), eines in Argentinien einheimischen 
Baumes, das dcm Guajakholz sehr ahnlich ist und seit 1892 aIs Palo balsamo in den Handel 
kommt, durch Destillation mit Wnsserdampf gewonnen. Die Ausbeute betragt 5-6 Ufo. 

Eigenschaften. Dickfliissiges, zahes 01, das allmahlich zu einer weiBen oder gelblichen, 
kristallinischen Masse erstarrt. Gernch sehr angenehm, veilchen. und teeartig. Smp. des fest· 
,ge",ordenen Oles 40-500. Spez. Gew. 0,965-0,975 (300); aD - 3 0 bis - 8°; nD2o· 1,503-1,504; 
S.·Z. 0-1,5, E.·Z. 0-5,0; IBsJich in 3-5 und mehr Vol. Weingcist von 70 Vol.· %. . 

Bestandteile. Der feste geruchlose Bestandteil ist Guajakalkohol (Guajol), C15H280, 
ein tertiarer Alkohol, der mit wasserentziehenden Mitteln ein Sesquiterpen, C15HU' liefert. Der 
riechende Bestandteil ist noch nicht bekannt. 

Anwendung. In der Parfiimerie zur Erzeugung des Teerosengernches; in Bulgarien iet 
-es gelegentlich zur Verfalschung des Resenols verwendet worden. 

Guarana. 
Paullinia sorilis MARTJUS (P. Cupana H.B. K.). Sapindaceac. Ein im 
Norden und Westen Brasiliens und in Siidvenezuela, hauptsiichIich im Gebiet des 
Amazonas heimischer und kultivierter Kletterstrauch. Die fast kugeligen, bis zenti
metergroBen, glanzend dunkelbraunen, weiBgenabelten Samen, die die Droge liefern, 
filtecken in einer diinnen zerbrechlichen Schale, ihr Gewicht ist etwa 0,5-0,8 g. Der 
Kern besteht aus den groBen halbkugeligen. im trockenen Zustande schwer trenn
baren Cotyledonen, die ein sehr kleines und wenig ausgebildetes Wiirzelchen ein
filchlieBen; es ist kein Niihrgewebe vorhanden. 

Guarana. Guarana. Pasta Guaranae. Pasta seminum Paulliniae. Gua
ranapaste. 

Die Friichte der Pflanze werden in Wasser gelegt, um das Pericarp leichter 
abzulOsen, die Samen nach dem Enthiilsen am Feuer getrocknet und noch am gleichen 
Tage gerostet. Darauf werden die Samen in hOlzernen Morsern gestampft, gepulvert 
und unter Zusatz von etwas kaltem Wasser zusammengeknetet, bis die Masse plastisch 
geworden und in Formen gebracht werden kann. Man trocknet die Masse erst an 
der Sonne, spater am Of en, bis sie fast steinhart ist. Die Zubereitung geschieht (wie 
in :Iliiherer Zeit bei den Indianern) nur mit der Hand, nicht mit Maschinen. 1m 
Randel meist in Form sehr harter, dunkel rotbrauner. 4-5 cm dicker, 10-20 cm 
langer, an den Enden abgerundeter, fester und schwerer Stangen, auBen etwas glan
?<end, auf dem Bruch muschelig, rotbraun, mit eingesprengten weiBlich.grauen Kor
nern durchsetzt. Geschmack bitterlich, schwach adstringierend, an Kakao erinnernd. 

Mikroskopisches Bild. Das Pulver besteht fast nur aus sehr kleinen, teils unvcr
sehrten, teils aufgequollenen, zusammengesetzten Stiirkekornern und den diese Starke enthaltenden 
Gewebsfragmenten von gerundeten oder rundlich polyedrischen Parenchymzellen der Cotyledonen. 
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Starkekorner meist langlichrund, Schichtung undeutlich, 18 fl lang, 10-12 fl breit. Bei Mit· 
vermahlung ungeschalter Samen treten kleine, verschieden stark verdickte Steinzellen auf. 

Mischt man einige mg des Pulvers auf dem Objekttrager mit 1 'fr. Salzsaure, gibt dann 
I Tr. Goldchloridliisung hinzu und streicht das Ganze mit einem Glasstab aus, so sieht man yom 
Rande des Tropfens her baumartig verzweigte Nadelbiischel von Coffeingoldchlorid anschieBen. 

VeTfiilschungen. Vermischung mit geringeren Qualitaten, Hinzufligen von Kakao oder 
Maniokmehl, Zusatz von gepulverten Samen. Die echte Guarana ist gepulvert graurot, nicht weiB. 

Bestandteile. Etwa 3-5 % Coffein, bis 5 % Gerbsaure (Paulliniagerbsaure = Cate· 
chugerbsaure), 0,6% Catechin (Catechinsaure), 3% Fett, Saponin, Starke, Farbstoff; 
Asche 1,3-2%. .. r~ 

PTiifung. Beimengungen von Starke, Getreidemehl, Kakao sind mikroskopisch zu ere 
kennen. Aschengehalt hiichstens 1,5 Ofo (Ergiinzb.); 2 Ofo (He1v.). 

Gehaltsbestimmung. 7 g feingepulverte Guarana werden mit 70g Chloroform liber. 
gossen und \Vahrend 10 J\Iinuten ofter umgeschtittelt. Nach Hinzuftigung von 5 g Ammoniak· 
tltissigkeit laBt man das Gemisch unter haufigem Umschtitteln nochmals 1 Stunde lang stehen, 
filtriert 40 g des Chloroforms ab und verdunstet es. Dem Rtickstand setzt man 2 ccm Chloro· 
form und 15 ccm heWes Wasser zu und erhalt 15 Minuten lang im Sieden. Dann filtriert man 
die heWe Losung durch ein kleines Filter in eine tarierte Schale, wiederholt das Auskochen des 
Rtickstandes noch dreimal mit je 10 ccm Wasser und filtriert heW durch dasselbe Filter. Die 
gesammelten wasserigen Losungen werden dann eingedampft. Das Gewicht des bei 100 0 getrock. 
neten Rtickstandes muB mindestens 0,14 g = 3,5 % Coffein betragen (Ergiinzb.). Nach He1v. 
soli das Ge\Vicht des Coffeins mindestens 0,16g betragen = 4%, 

PulveTung. Die Guarana wird erst grob gepulvert, dann bei gelmder Warme ausgetrocknet 
und fein gepulvert. 

Anwendung. Gegen Migrane (Hemicranie) und als Darmadstringens in Gaben von 
Q,5-2,0 mehrmals taglich in Pulvern, Pastillen oder Tabletten. In Brasilien als GenuBmittel. 
Es enthalt mehr Coffem als Kaffee und Kola. 

Extractum Guaranae fluidum. Guaranafluidextrakt. Fluidextract of Guarana. 
- Amer.: Bereitung aus gepulverter (Nr. 60) Guarana mit einer Mischung aus 3 Volum Weingeist 
(92,5 Gew.o/o) und 1 Volum Wasser nach Verfahren A. (S. 1227). Erstes Perkolat 800 CCDl. 

Der Koffeingehalt wird durch Zusatz der angegebenen Mischung auf 4 g (3,6-4,4 g) in 100 ccm 
Extrakt einge~tellt. 

Tinctura Guaranae. Guaranatinktur. Tinctura Paulliniae. Wird aus 1 T. grob 
gepulverter Guarana und 5 T. verdtinntem Weingeist bereitet. 

Elixir Erythroxyll et Ouaranae (Nat. Form.). 
Eli xir of Ery thr 0 xy I on (C 0 cal and 

Guarana. 
Extracti Cocae' fluidi (A mer. VIII) 125 ccm 
Extracti Guaranae flui<li 125 ccm 
Talci pulverati 15 g 
Elixir Taraxaci compo (Nat. Form.) 750 ccm. 

Man mischt, liiBt absetzen und filtriert. 

Elixir Ouaranae. 
Guarana-Elixir. 

I. 
Pastae Guaranae 
Glycerini ita 20,0 
Aquae Cinnamom. spiro 70.0 
Tinctur. Aurant. Cort. 
Tinctur. Vanillae aa 5,0. 

Man maceriert 8 Tage, preBt und filtriert. 

II. Nation. Formul. 
Extract. Guaranae fluid. 200 ccm 
Elixir aromatici (Amer.) 200 ccm 
Elixir Taraxaci compo (Nat. Form.) 600 ccm. 

PastlIll Ouaranae. 
Trochisci Guaranae. Guarana-Pastillen. 

1. Pastae Guaranae 100,0 
2. Sacchari albi subtilissime pulv. siccati 400,0 
3. Sacchari Vanillini 2,0 
4. Pastae Cacao 500,0. 

Man mischt 1, 2. 3 unter sich, dann mit der ge
schmolzenen Kakaomasse und formt 1000 Pastillen, 
indem man die abgewogenen Dosen auf erwarmte 
Platten setzt und durch Aufschlagen gliittet. 

Pulvls Onaranae composltus. 
Z u sam m enge setz tes Gu ar an ap ul ve r. 

(Austr. EIench.) 
Guaranae pulv. 0,5 
Natrii salicylici 0,3 
Chinini bisulfurici 0,2. 

In Oblatenkapseln zu dispensieren. 

Sirupus Ouaranae. 
G u ar anas i r u p. 

Tinctur. Guaranae 15.0 
Sirupi Sacchari 85.0 

oder: Extr. Guaran. fluid. 5,0 
Sirupi Sacchari 95,0 

Tlnctura Ouaranae composita (Dresd. Vorschr.). 
Z u samm engesetzt e Guarana t i nk t ur. 

Guaranae pulv. 40,0 
Coffeini 1.0 
Spiritus diluti 200,0. 

Guarapbeninpa!!tillen sind mit Schokolade iiberzogene Pastillen, deren jede Phenacetin 
und Guarana je 0,25 g und Coffein 0,05 g enthiilt. 

Warner's Safe Nervine soli bestehen aus: 5,0 Guarana, 3,0 Lowenzahn, je 1,0 Enzian, 
Sii13holz, Pomeranzen, je 0,5 Cardamomen, Zimt, G,O Bromkalium, 30,0 Zucker, 250,0 verd. 
Weingeist. 
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Gummi arabicum. 
Gummi arabicum. Arabisches Gummi. Ara bic Gum. Aca.cia.. Gomme 
a.rabique vraie. Gummi Acaciae (Mimosae). Gummi senegalense. Aka
zien- (Mimosen-) Gummi. Kordofangummi. Senegalgummi. Gamme de 
Senegal. 

Das Gummi von verschiedenen Acacia·Arten. 

Acacia senegal (L.) WILLDENOW (Acacia Verek GUILLEMlN et PERROTET). 

Leguminosae- Mimosaceae -Acacieae. Ein kleiner, stachliger, 6 m hoher 
Baum oder Strauch mit 3-4 cm langen, doppelt gefiederten Blattern, bis 8 cm 
langen Bliitenstanden und blallgelben Bliiten. Heimisch in Senegambien, im Strom· 
gebiete des weill en Nil und des Atbara in Kordofan und siidlich bis nach Deutsch. 
Ostafrika gehend, vermutlich auch in den zwischen Senegambien und dem Nil gee 
legenen Landern Innerafrikas, liefert das Kordofangummi, ein auserlesenes 
tiirkisches Sennaar.Gummi und Senegalgummi. Die Arzneibiicher geben 
an erster Stelle diese Pflanze als Stammpflanze an, lassen aber daneben einige an· 
dere, besonders in den Landern des oberen Nilgebietes und in Senegambien wild· 
wachsende Acaciaarten zu. Das Deutsche Arzneibuch gestattet Gummisorten jeder 
afrikanischen Provenienz, soweit dieselben den Anforderungen geniigen. Von an· 
deren, ein gleiches Gummi liefernden Pflanzen Afrikas sind zu nennen: Acacia. 
stenocarpa HOCHST., Siidnubien, Abessinien, liefert das Suakim. oder Talca· 
gummi, A. gummifera WILLD., das Marokko., Magadore., braune ber. 
berische Gummi, A. arabica WaLD., das Salem., Chati.Gummi, A. Karoo 
HAYNE (A. horrida WILLD.) , das Kap.Gummi, Angra Pequena·Gummi, 
tunesisches Gummi. Ferner werden aufgefiihrt: A. abyssinica HOCHST., A. 
Adansonii GUaL. et PERR., A. Angico MART., A. glaucophylla STEUD., A. 
fistula SCHWEINF., A. nilotica DEL., A. Ehrenbergiana HAYNE, A. Neboueb 
BAILL., A. usambarensis TAUB., A. Seyal DEL., A. verugera SCHWEINF., A. 
leucophloea WaLD., A. Kirkii OLIVo und andere. 

Das Gummi bildet sich in der Rinde der Pflanzen durch Verschleimung, und 
zwar zuerst der primaren Membran, spater der sekundaren Verdickungsschichten. 
Diese fallen allmahlich der "Vergummung" anheim. Nach v. HOHNEL lallt sich 
die Gummose nicht allein durch Vergummung der Cellulose erklaren, es miissen 
auch Inhaltsstoffe sich daran beteiligen, denn die Menge des gebildeten Gummis 
ist betrachtlich groller als die Menge der vergummenden Zellwande. Die Witterung 
wirkt in hohem Malle auf die Absonderung des Gummis ein. Wenn nach der Regen. 
zeit trockene Winde wehen, so tritt das Gummi aus Rissen der Rinde aus und trocknet 
zu knolligen und unformigen Stiicken. SMITH fiihrt die Bildung des Gummis auf 
die Tatigkeit von Bakterien zuriick. Nach BUSSE verdankt samtliches Gummi. 
arabicum seine Entstehung lediglich der Tatigkeit von Ameisen und vornehmlich 
grollerer Insekten. Die Tiere bahnen sich durch die Rinde der Acacien Gange zur 
Ablage ihrer Eier in Hohlungen des Holzes. Infolge dieser Bohrungen soll Gummi. 
flull stattfinden usw. Vollig geklart ist die Frage der Entstehung des arabischen 
Gummis noch nicht. 

Handelsso1'ten. 1m GroBhandel werden die Gummiarabicum· Sorten allein 
nach der Giite unterschieden in: 1. Gummi arabi cum albissimum (electissi. 
mum). 2. Gummi arabi cum album (electum). 3. Gummi arabicum blond 
(£lavum). 4. Gummi arabi cum in granis (sortis). Von diesen sind die beiden 
ersten fiir den medizinischen Gebrauch allein zulassig. Rundliche oder eckige, harte, 
rissige, daher zwischen den Fingern meist zerreibbare, glasartig durchsichtige oder 
weillliche, allenfalls gelbliche, sprode, beim Kauen zuerst sandig zerfallende, dann 
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stark klebende, vollig geruchlose Stucke von verschiedener GroBe, denen in der 
zweiten Qualitat oft noch die gelblichweiBe, einen Stich ins Rotliche zeigende Rinde 
anhaftet. Bruchflache rosettig-strahlig. Gummi arabicum blond bildet groBe, 
glasartig durchsichtige Klumpen von rotlichgelber Farbe, oft verunreinigt, in Wasser 
leicht loslich; der Schleim hat einen Stich ins Rotliche. Der Aschengehalt ist bOher. 
Gummi arabicum in granis endlich bildet Splitter von verschiedener Farbe, ist 
stark verunreinigt und nur zu Klebezwecken geeignet. AIle diese sind Kordofangummi 
oder diesem gleichwertige Sorten. Der franzosische Handel benutzt fast nur Senegal
gummi. Dem vorzuziehenden Kordofangummi ist das rissige AuBere und das leichte 
Zerbrechen im hoheren MaBe eigen als dem Senegalgummi. Senegalgummi bildet 
bis 5 cm groBe, farblose, schwach gelbliche bis rotliche, oder an der Oberflache auch 
weiBliche Stucke, mit mehr matter, runzeliger Oberflache, vom Aussehen geatzten 
Glases, die jedoch in ihrem Innern glanzend und durchsichtig sind_ Die Stucke sind 
gewohnlich langlich, gerade oder gewunden, zylindrisch, wurmformig geringelt. 
Man findet jedoch auch rundliche, verschieden groBe Stucke, die aussehen, als wenn 
sich auf einem groBeren Tropfen nach dessen Erstarren ringsherum kleinere gelagert 
hatten, sie sind also gewissermaBen maulbeerformig. Ausgesuchte Stucke sind von 
dem Kordofangummi kaum zu unterscheiden und diesem gleichwertig_ Die Stucke 
enthalten zuweilen pflanzliche Zellreste eingeschlossen. 

Die im folgenden aufgefiihrten Sorten, speziell des ostafrikanischen Gummis, sind einiger
maBen unbestimmt und wechselnd in ihrer Beschaffenheit_ Die Aufziihlung ist nicht erschOpfend. 

I. Gummi von Acacia senegal und verwandten Arten. 
In Wasser loslich. Den Forderungen der Pharmakopoen meist entsprechend. 

a) Ostafrikanisches Gummi. 
1. Kordofan-Gummi, ostafrikanisches echtes arabisches Gummi. Beste Sorte. 

Ziemlich selten. Der obigen Beschreibung entsprechend. Diesem iihnlich das Berkam-Gummi. 
2. Gezireh-Gummi, kommt iiber Kassala und Massaua in den Handel. Kleine Korner, 

wenig gelblich. Schleim etwas weniger konsistent. Ersatz fiir echtes arabisches (Kordofan-) 
Gummi, dem es an Aussehen gleich ist. 

3. Sennaar-Gummi. Zwischen Sennaar und dem Roten Meere gesammelt. BlaBgelb. 
Hierzu gehort das Gedarefgummi. 

4. Suakin-Gummi (Samagk, Savakumi-, Hidschodzi-, Talca-Gummi), hauptsachlich von 
Acacia stenocarpa HOCHST. Kleine, gelbe oder briiunliche Stiickchen. Schleim wenig klebend. 
- Unter diesem Namen kommen auch kleine, von den besseren Sorten abgesiebte Stiickchen vor. 

5. Geddah-Gummi (berberisches Gummi, vgl. unten). Siidlich von Arkiko gesammelt, 
kommt iiber Dschidda (Geddah) in den Handel. Kleine Korner von meist dunkler Farbe und 
unangenehmem Geschmack, schwer loslich. Schlechte Sorte. Unter diesem N amen allerdings 
auch bessere Sorten. Anscheinend ahnIich das Aden-Gummi (Somali-Gummi). 

b) Westafrikanisches Gummi. Senegal-Gummi. 
I. Gummi vom Unterlauf des Flusses (Gomme du bas du fleuve). Knollige 

oder wurmformige Stiicke von gelblicher bis gelbbrauner Farbe. 
2. Gummi vom Oberlauf des Flusses (Gomme du haut du fleuve). Kleinere, 

hellere Stiicke, darunter mehr wurmformige, besser in Wasser liislich wie l. 
3. In dieselbe Gruppe gehoren die ebenfalls aus Senegambien in den Handel gelangenden 

Sorten: Salabreda (Gamme friable), Medine vom Mittellauf des Flusses, Galam. 

II. Gummisorten anderer Herkunft, 
aber ebenfalls ganz oder doch groBenteils in Wasser Wslich und teilweise wohl geeignet, die 
offizinellen Sorten zu ersetzen. 

a) Akazien-Gummi: 
a) Aus Afrika. 

1. N ordafrikanisches Gummi (Mogador-, Marokkanisches, Berberisches G., vgl. oben), 
Von Acacia gummifera WILLD. und A. arabica WILLD. In Wasser nnvollkommen liislich. 
mittelmiiBige Sorte. Indessen kommt unter diesem Namen auch Gummi vor, das dem Gezireh. 
Gummi nahesteht, und welches, vielleicht aus dem Sudan stammend, in Ostafrika einen nord
westlichen Weg genommen hat. 

2. Gummi aus Deutsch-Siidwestafrika. Unter diesem Namen (auch Gummi von 
Angra Pequeno.) kommt ziemlich reichlich Gummi nach Europa, das wenigstens z. T-
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in Wasser vollig loslich ist und sioh ffir die meisten Verwendungen trefflich eignet. Es stammt 
von Acaoia horrida WILLD. Anderes, nicht IOsliches, diirfte von Acacia giraffae WILLD. 
stammen. 

3. Kap-Gummi, wenigstens zum groBen Teil mit dem vorigen identisch. Es kommt aber 
unter diesem Namen auch ganz unlosliches Gummi vor. Soil auch von Acacia Karroo HAYNE 
und A. capensis COLLA gesammelt werden. 

fJ) Aus Indien. Amrad.Gummi. 
Von Acacia ara bica WILLD. (Ba bool. Gummi), strohgelb bis braun, zu 95% einen 

ziemlich diinnen, rotlichen Schleim liefernd. Klebfahigkeit gut. 
Acacia leucophloea WILLD., hellbraun, IOslich. Klebkraft zlemlich gut. 
Acacia catechu WILLD., hell braun, sauerlich, nur teilweise IOslich. Klebkraft schwach. 
Acacia ferruginea D. C., braun, mit brauner Farbe IOslich. Klebkraft ziemlich gut. 
Acacia farnesiana WILLD., braun, siiBlich, mit brauner Farbe loslich. Der Schleim 

gelatiniert aber nach kurzer Zeit. Klebkraft schwach. 
Acacia modesta WALL., hell braun. IOslich. Klebkraft gut. 

y) Aus Australien. Wattle.Gummi. 

Fiir den Export soll nur von Acacia pycnan tha BENTH. in Viktoria in Siidaustralitn 
gesammelt werden. Das Gummi ist in Wasser loslich. Ebenso liefert A. decurrens WILLD .• 
A. homalophylla CUNN., A. pendula CUNN., A. sentis F. MUI.L., IOsliches Gummi (Sidney. 
Gummi). Bei A. binervata D. C., A. dealbata LK., A. elata CUNN., A. glaucescens 
WILLD., A. penninervis SIEBER bleiben 4-12% ungelost, bei A. decurrens WILLD., A. 
mollissima WILLD., A. vestita KER GAWL. 9-41 %' 

~) Aus Amerika. 
Acacia Angico MART. 

b) Gummi von anderen Pflanzen: 
a) Aus Indien. 

Anogeissus latifolia WALL. (Ghatti., Dhaura.Gummi), strohfarbene Stiicke, die 
im Wasser zu 85% IOslich sind, deren Klebkraft aber nur mittelmaBig ist. 

Bauhinia variegata L., braun, vollig IOslich. Klebkraft wie beim vorigen. 
Albizzia amara BOIV., hell braun , von siiBlichem Geschmack, nur teilweise loslich. 

Klebkraft sehr gut. 
Buchanania latifolia ROXB., gelblich bis braun, von siiBem Geschmack, angenehmem 

Geruch, vollig loslich. Klebkraft schwach. 
Odina Wodier ROXB. (Jingan.Gum), dunkelbraun, von saurem Geruch und Geschmack. 

Vollig IOslich. Klebkraft schwach. 
Terminalia tomentosa WIGHT et ARNOTT, gelb, nur zum Teilloslich. Klebkraft gut. 
Anacardium occidentale L., Siid.Arcot, Madras, hellgelb bis dunkelrotbraun, stark 

mit Rinde, Fasern usw. verunreinigt Bruch glasig, Feuchtigkeit 12,5%, Asche 1,14 0/ 0, In Wasser 
mit rotbrauner Farbe loslich, Klebkraft sehr schwach. 

Anagyris latifolia BROUSS., aus den indischen NW.·Provinzen und von Punjab, hell. 
farbig, Klebkraft ziemlich gut. Feuchtigkeit 11,7-12,60/°' Asche 2,40/0' 

Cocos nucifera L., von Malabar, Madras. Dunkelbraunes, durchsichtiges Gummi in 
kleinen Stiicken oder diinnen Streifen mit glasartigem Bruch. Geruch an gebrannten Zucker 
erinnernd. Besitzt selbst in konzentrierter Losung nur schwache Klebkraft. 

Lagerstroemia parviflora ROXB., aus dem Gangesdistrikt. UnregelmaBige, hell· 
gefarbte Massen von glasartigem Bruch ohne Geruch und Geschmack. Klebkraft des 25 0/ oigen 
Mucilago gut. Feuchtigkeit 13.3 Ufo, Asche 2,3 Ufo. 

Mangifera indica L. liefert ein Gummiharz, eine weiche olige. eigentiimlich riechende 
Masse von dunkler Farbe, aus zusammengebackenen Tranen bestehend. 1st etwa zu je 430/0 
in Wasser und in AlkohollOslich; die wasserige Losung ist ohne Klebkraft. 

fl) Aus Australien. 

Panax Murrayi F. MULL., P. elegans C. MOORE et F. MULL., P. sambucifolium 
var. angustum SIEBER liefern in Wasser nicht vollig lOsliches Gummi von aromatischem Ge· 
ruch. Das der erstgenannten Art scheint das beste zu sein. 

y) Amerika. 
Anacardium oooidentale L. (Cajugummi), loslich in Wasser. 
Prosopis dulois GILLB. (Mezquite.Gummi), lOslich, in Wasser, von siiBern Geschrnack. 
Hyrnenaea Courbaril L. 
Bunchosia glandulifera H. B. K. (Ciruela.Gurnmi) aus Caracas. Vollig loslich zu 

einern klaren, dicken Schleirn. 
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III. Gummisorten von geringer LOElichkeit oder ullloslich. 
a) A us Afrika. 
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Prunus Bokhariensis ROYLE und P. Puddum RoxB. Von der Ostkiiste des Roten 
Meeres. Zur VerfaIschung des Kordofan·Gummi benutzt. Quillt im Wasser nur auf. 

Aus Deutsch-Ostafrika nach Europa gelangtes Gummi von Akazien ist gelb bis braun. Es 
lOst sich, ist aber von geringer Klebkraft. 

Sterculia tomentosa GUILL. et PER., Senegal, dortselbst M'beppe oder Kongosita 
genannt. Es riecht nach Essigsiiure, quillt in kaltem Wasser rasch auf. gibt abel' keinen Schleim. 
In kochendem Wasser sind nur 5,8% loslich. 

Brachystegia spez. BENTH. und Al bizzia versicolor WELW., in Ostafrika heimisch, 
ferner Cynometra cauliflora HR. f., in Kamerun, Leguminosae, lieferu Gummiarten. die 
nur zu einem sehr geringen Teile in Wasser Wslich sind. 

Daniella thurifera BENN., Leguminosae, und wahrscheinlich auch eine Cyano
thyrsusart sollen das aus Lagos, von der Goldkiiste und dem siidlichen Niger stammende Ogea
gum m i liefern, das zum Teil harzartigen Charakter triigt. 

b) Aus Europa. 
Dahin gehort das gelegentlich auch bei uns gesammelte Gummi der Kirsch-, Pflaumen

und Aprikosenbiiume. 
Dber das Gummi des Aprikosenbaumes, das ab und zu im Handel angeboten wird, machte 

LEMELAND einige Mitteilungen. Die nuB- bis pflaumengroBen Stucke sind bernsteingelb, oft 
auch heller und durchscheinend, auf dem Bruche gliinzend und muschelartig. Feuchtigkeit etwa 
16-16,5 0/0' Asche 2,85 0/ 0 , Die Loslichkeit in Wasser betriigt etwa 76,6 0/ 0, das Drehungsvermogen 
in 10 0/ oiger Losung IXD = -1,93°. Von 100 Teilen Gummi konnten 66,17 T. in Zucker iiber
gefiihrt werden, davon waren 38,8 Arabinose und 19,8 Galactose. 

c) Aus Indien. 
Bombax malabaricum D. C. (Moscherus, Moschras). Quillt in Wasser nur auf. 

Enthiilt Gerbstoff, daher als Adstringens benutzt. 
Moringa pterygosperma GXRTN. (ebenfalls als Moscherus bezeichnet). Quillt in 

Wasser nur auf. 
Eriodendron anfractuosum D. C., Stereospermum chelonoides D. C., Ailanthus 

mala barica D. C., Macaranga indica MULL. ARG. Aile dem vorigen iihnlich, wenig bekannt. 
Bassia latifolia ROXB. Kompaktes, ziihes Gemenge aus Gummi und Harz von schmutzig 

erdiger Farbe. 10,4 % sind in Wasser, 39,6 % in Alkoholloslich. Der Rest verhalt sich gegen beide 
Losungsmittel indifferent. Ohne Klebkraft. 

Borassus flabelliformis MURR., von Tinnevelly, Madras, rotbraun, von glasartigem 
Bruch, kaum ltislich in Wasser, ohne Klebkraft. 

Bu tea frondosa RoxB., von Garhwal, NW.-Provinzen. Kleine, hell- bis dunkelbraune, 
teilweise durchscheinende Bruchstiicke, die mit gewohnlichem Gummi keine Ahnlichkeit haben. 
Zum Teil in Alkohol, zum Teil in Wasser mit rotlicher Farbe loslich; ohne jede Klebkraft. 

Cochlospermum gossypium D. C., aus den NW.-Provinzen und von Punjab. GroBe 
hellfarbige Triinen, sehr ziihe und matt im Bruch. Geruch und Geschmack schwach sauer (nach 
Essigsiiure). In Wasser stark aufquellend, jedoch wenig Ioslich und ohne Klebkraft. 

d) Aus Australien. 
Mezoneuron Scortechinii FR. M. (Barrister-Gummi). Quillt in Wasser nur auf, 

in verdiinnter Salzsiiure losen sich 69 0/ 0, 

e) Aus Amerika. 
Acacia micrantha BENTH. (Cuji-Gummi) aus Caracas. Es losen sich 26 % , der Rest 

ist Gallerte. 
Pereskia Guamacho (Guaramacho-Gummi) aus Caracas. Zu 48% loslich, der Rest 

ist Gallerte. 
Cedrela odorata L. (Cedern-Gummi) aus Caracas. 25% losen sich, der Rest ist 

Gallerte. 
Puya species (Chagual- und Maguey-Gummi) Chile. In kochendem Wasser zu 

18 % ltislich, doch sind immer einzelne Stiicke vollig ltislich. 
Eigenschajten. Das ostafrikanische Gummi bildet rundliche, eifiirmige 

oder langlichrunde, bis etwa nuilgroJ3e, auilen matte Stiicke, die stark rissig sind 
und leicht in eckige, glasglanzende, zuweilen leicht irisierende Stiickchen mit klein
muscheligen Bruchflachen zerfallen. Beim Erhitzen und Trocknen tritt der Zerfall 
der Stiicke noch leichter ein, da die Risse sich dann erweitern. Das Gummi ist farb
los, weiBlich, gelblich bis braunrot. Die Farbe riihrt her von einer Beimischung 
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von Gerbstofien, die bei einer Verletzung von gerbstofffiihrenden Zellen der Baume 
.zusammen mit dem Gummi austreten; unter Mitwirkung der Oxydasen des Gummis 
wird der Gerbstoff dann, solange das Gummi noch feucht ist, durch den Sauerstoff 
der Luft zu gefarbten Verbindungen oxydiert. Bei starker gefarbtem Gummi ist die 
Beimischung von Gerbstoff durch den Geschmack zu erkennen. - Das Senegal
Gummi ist weniger rissig als das ostafrikanische Gummi, die Stiicke sind haufig 
wurmformig gekriimmt, es hat meist einen rotlichen Schimmer, der auch, wenn 
die einzelnen Stiicke farblos erscheinen, bei groBeren Mengen deutlich zu erkennen 
ist. - Spez. Gew. etwa 1,5. Das Gummi lost sich in der doppelten Gewichtsmenge 
Wasser (auch in weniger) langsam aber vollstandig zu einem klaren, meist gelb
lichen klebrigen, geruchlosen Schleim von fadem Geschmack. Durch Erhitzen auf 
120-150 0 oder durch langeres Trocknen bei weniger hohen Temperaturen wird 
·das Gummi so verandert, daB es sich nicht mehr vollig in Wasser lost, sondern tell
weise nur aufquillt. Die Losung rotet Lackmuspapier schwach. 15 g der Losung 
,(1 + 2 = 5 g Gummi) erfordern zur Neutralisation etwa 1,5-2,5 ccm l/lO-n-Kalilauge 
(Phenolphthalein als Indikator). Die Losung wird durch Alkohol gallertartig gefallt, 
da das Gummi in Alkohol unloslich ist. Auch in verdiinntem Alkohol, der mehr 
als 52 0/ 0 Alkohol enthalt, ist das Gummi unloslich. In reinem Glycerin ist das Gummi 
unloslich, die wasserige Losung (1 + 2) ist aber mit Glycerin mischbar. Die wasserige 
Losung ist mit Bleiacetatlosung klar mischbar, durch Bleiessig wird sie auch in 
starker Verdiinnung (1:5000) gefallt. In 10 ccm der wasserigen Lusung 1:5000 er
zeugen 5 Tr. Bleiessig eine Triibung, und beim Erhitzen scheidet sich ein flockiger 
Niederschlag aus. Eine Losung I: 10000 gibt kaum mehr eine Triibung, beim Er
hitzen aber noch eine schwache flockige Ausscheidung. Mit Eisenchloridlosung 
gibt die Gummllosung eine steife Gallerte. Auf FEHLINGSche Losung wirkt das 
Gummi bei 60-70 ° nicht ein, beim Kochen scheiden sich kleine Mengen von Kupfer
oxydul aus. - Das Gummi ist meist linksdrehend, es kommt aber auch rechts
drehendes sowohl beim ostafrikanischen wie beim Senegalgummi vor. Die besten 
Sorten sind linksdrehend. Die Drehung einer Losung von Kordofangummi (10%ig) 
im 100 mm-Rohr betragt etwa - 2 bis - 3 0, von Senegalgummi etwa -1 bis - 2,5 0 • 

Bestandteile. Die Hauptmenge des Arabischen Gummis besteht aus dem sauren Cal
.ciumsalz (auch Magnesium- und Kaliumsalz in kleiner Menge) der Ara binsaure (des Ara
bins), eines Kohlenhydrates der Zusammensetzung (CeH100.)D' Die Arabinsaure kann durch 
Fallen einer mit Salzsaure stark angesauerten Gummilosung mit Weingeist und Waschen des 
Niederschlages mit Weingeist erhalten werden. Es ist zweifelhaft, ob die so gewonnene Arabin
saure einheitlich ist. - Bei der Hydrolyse durch Kochen mit verd. Schwe£elsaure liefert das 
Arabische Gummi Galaktose, CeH120 6, Arabinose, C.HIOOS' und Gummisauren in wech
selnden Mengenverhaltnissen. Bei der Oxydation mit Salpetersaure gibt das Gummi Schleim
saure, C4H4(OH)4(COOH)2' daneben Zuckersaure, C4H4(OH)4(COOH)2' mit der Schleim
saure isomer; ferner Weinsaure und Oxalsaure. Linksdrehendes Gummi liefert mehr Schleim
saure als rechtsdrehendes. Die Salze der Arabinsaure verwandeln sich durch Erhitzen auf 
100-150 ° in Salze der Metara binsaure, die in Wasser siGh nicht lOsen, sondern nur aufquellen. 

Beim Trocknen bei 100° verliert das Gummi etwa 15-17% Wasser, der Aschengehalt 
betragt etwa 2,5-3,5 %. 

Das Arabische Gummi enthalt verschiedene Enzyme: eine Oxydase, eine Peroxydase, 
.cine Amylase (Malzdiastase) und ein dem Emulsin ahnliches Enzym. Die Oxydase bewirkt 
bei Gegenwart von Luft eine Reihe von Oxydationserscheinungen, so wird Guaiakharzlosung 
geblaut, Pyrogallollosung gebraunt. Viele oxydierbare Arzneistoffe werden durch kalt bereitete 
Gummilosungen oxydiert, aber nicht mehr, wenn die Gummilosung zum Sieden erhitzt wurde, 
wodurch die Enzyme abgetotet werden (Helv. laBt aus diesem Grunde den Gummischleim '/2 Stun de 
lang im Dampfbad erhitzen). Erhitzt gewesener Gummischleim blaut GuajakharzlOsung nicht 
mehr. Ferner sind vorhanden kleine Mengen von Zucker (etwa 0,5-1 % ) und stickstoff
haltige Stoffe, Farbstoff und Gerbstoff in den gefarbten Sorten. 

PTufung. a) Das Gummi solI farblos oder nur wenig gelblich sein und frei von 
Verunreinigungen wie Holz- und Rindenstiickchen u. a. - b) In der doppeJten 
Gewichtsmenge Wasser solI es sich vollstandig zu einem hellgelblichen filtrier
oaren Schleim auflOsen. - c)iDie wasserige LOBung (I g + 10 ccm) darf mit 1 Tr. 
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1/10·n·Jodlosung nur eine gelbe, aber keine blaue oder rote Farbung geben, auch nicht, 
wenn die Gummilosung vorher zum Sieden erhitzt und wieder abgekiihlt wird (Starke, 
Dextrin). - d) Werden 2 g gepulvertes Arabisches Gummi mit 10 ccm verd. Wein
geist (60-61 Gew.- O/ o) 1/2 Stunde lang unter ofterem Umschiitteln stehen gelassen, 
so diirfen 5 ccm des Filtrates beim .Abdampfen und Trocknen bei 100 ° hochstens 
10 mg Riickstand hinterlassen IRohrzucker}. - e) Das Gummi darf beim Verbrennen 
hochstens 5 0/ 0 .Asche geben (Helv. hOchstens 4 % )' - f) Bei gekauftem gepulverten 
Gummi ist die Priifung der Brauchbarkeit fiir Olemulsionen von Wichtigkeit. Das 
Gummi kann durch Trocknen so verandert sein, daB es kaum mehr fiir Emulsionen 
brauchbar ist. Man stellt mit einer Probe irgendeine Olemulsion her, was ohne 
Schwierigkeiten gelingen muB . 

.Anmerkungen. Zu a) Fiir technische Zwecke diirfen natiirlich auch starker ge
farbte Gummisorten vorratig gehalten werden, die zum Kleben ebenso gut verwendbar sind wie 
die ausgesuchten Sorten fiir die Rezeptur. 

Zu b) Das echte Arabische Gummi und das Senegal-Gummi losen sich immer vollstandig 
auf, manche andere Gummisorten geben einen schein bar vollig homogenen Schleim, der aber 
nicht filtrierbar ist, andere eine mehr oder weniger konsistente Gallerte; bei anderen wieder quellen 
die einzelnen Kornchen soweit auf, daB schein bar ein gleichmaBiger Schleim entsteht, in dem 
aber bei geniigender Verdiinnung die einzelnen Kornchen sich erkennen lassen, bei anderen trennt 
sich der Schleim bald in 2 Teile, einen gewohnlich sehr dicken und einen wasserigen, diinnen, und 
schlieBlich kommen Sorten vor, die nur mehr oder weniger aufquellen. 

Das Gummiharz Bdellium, das als Beimischung im Arabischen Gummi beobachtet worden 
ist, lost sich nur zu etwa 30 0/0 in Wasser. Es ist durch Ausziehen des Gummis mit heiBem Wein
geist, in dem sich das Harz lost, nachweis bar. Der weingeistige Auszug darf sich mit Wasser 
nicht triiben und beim Abdampfen keinen Riickstand hinterlassen. 

Die Loslichkeitsprobe ist besonders auch bei dem kauflichen gepulverten Gummi aus
zufiihren, da dieses sehr leicht verfaIscht oder aus minderwertigen Gummisorten hergestellt sein 
kann. 

Zu c und d) Eine Priifung auf Starke, Dextrin und Rohrzucker ist besonders bei gepul
vertem Gummi notig. Verfalschungen mit Dextrin sollen auch bei dem Gummi in Stiicken vor
kommen. Bei der Priifung auf Starke empfiehlt sich der Zusatz einiger Tropfen verd. Salzsaure 
zu der Gummilosung, da zur Verdeckung der Falschung Natriumcarbonat zugesetzt sein kann, 
das den Nachweis der Starke mit Jodlosung hindert. Zur Priifung auf Dextrin kann auch die 
Bestimmung der Drehung dienen, da Dextrin stark rechts dreht, wahrend die besten Gummi
sorten links drehen (in 10 %iger Losung im 100 mm-Rohr etwa - 1 bis - 30, s. S. 1408). 

Gepulvertes Gummi laBt sich auch mikroskopisch (in Glycerin) auf verschiedene 
Falschungen, Starke, Mehl und andere priifen. 

Priifung kauflicher Gummilosungen. Gummilosungen, die als Klebmittel im Handel 
sind, konnen mit Dextrin oder mit tierischem Leim verfalscht sein. Der Nachweis des Dex
trins ist, wie bei Gummi ara bicum unter c angegeben, leicht mit Jodlosung auszufiihren. Die 
mit Wasser verdiinnte Gummilosung darf mit 1-2 Tr. 1/10-n.JodlOsung keine rote Farbung geben. 
Zum Nachweis von tierischem L eim vermischt man etwa 10 g der Gummilosung mit 10-20 Tr. 
Formaldehydlosung und laBt sie in einer flachen Schale oder auf einer Glasplatte eintrocknen. 
Ist das Gummi rein, so lost sich das eingetrocknete Gummi wieder in Wasser auf, ist tierischer 
Leim zugegen, so ist dieser durch den Formaldehyd unliislich geworden, und das Gummi lOst sich 
nicht mehr vollstandig in Wasser. 

Zur Beurteilung der technischen Brauch bar keit des Gummis ist die Bestimmung 
der Viskositat von Wichtigkeit, die in einfachster Weise mit Hilfe einer Pipette ausgefiihrt 
werden kann wie bei der Bestimmung der Viskositat von Paraffinum liquidum nach der 
Vorschrift der Amer. (s. Bd. II). Man verwendet eine durchgeseihte Losung von 1 T. Gummi in 
2 T. Wasser und vergleicht die AusfluBzeit mit derjenigen einer gleichstarken Losung von bestem 
Kordofangummi. 

Pulverung. Ausgesuchtes, von Verunreinigungen freies Gummi wird groblich zerstoBen 
bei hochstens 30 0 einen Tag lang getrocknet und dann feingepulvert. Morser und Siebe miissen 
peinlich sauber sein. Hohere Temperatur und langeres Trocknen verschlechtern das Gummi sehr. 

Aufbewahrung. Das Gummi wird am besten in dicht schlieBenden GefaBen, Blech 
oder Glas, aufbewahrt, besonders das feine Pulver. Das unzerkleinerte Gummi zieht zwar kaum 
Feuchtigkeit an, es kann aber in trockner Luft bei langerer Aufbewahrung, z. B. in Holzkasten, 
Wasser verlieren und an Loslichkeit und Klebkraft einbiiBen. Das feine Pulver zieht leicht so 
viel Feuchtigkeit an, daB es zusammenbackt. 

Anwendung. Als Bindemittel bei Emulsionen, Pillen, Pasten, Pastillen, innerlich als' 
Mucilaginosum, gegen Diarrhoe, zu Hustenpastillen, Pasta gummosa, auBerlich zu Streupulver, 
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zum Stillen von Blutungen. Technisch als Klebemittel, besonders fiir Briefmarken und fiir 
Briefumschlage, ferner alB Appretur, besonders fiir Seidengewebe, zur Herstellung von Wasser~ 
farben, von Tinte, Ziindholzern, in der Farberei und Druckerei. 

Unve1'triiglichkeit. In fliissigen Arzneimischungen ist Gummi16sung unvertraglich 
mit Btarken Sauren, Metallsalzen, besonderB Eisenchlorid16s11ng und Bleiessig, mit Bromiden, 
Sulfaten, Oxalaten, Silikaten, mit Alkohol und Tinkturen. Die oxydierende Wirkung des 
Gummi ara bicum und die dadurch bedingte Unvertraglichkeit desselben mit zahlreichen 
Arzneimitteln beruht nach BOURQUELOT auf dem Vorhandensein von Enzymen, Oxydasen, 
im Gummi. Zu den mit Gummi arabicum unvertraglichen Arzneistoffen gehiiren u. a. Morphin 
(wird zu Oxydimorphin oxydiert), Apomorphin, Eserin, Iso barbaloin, Kaffeegerbsaure, 
Gallussaure, Phenol, Pyrogallol, Naphthol, Guajacol, Eugenol, Vanillin. Eine 
oxydierende Wirkung der GummiloBung tritt nicht mehr ein, wenn sie vorher auf 100 0 erhitzt 
worden war, was die Zerstiirung der Oxydase bewirkt. Aber auch eine Anzahl galenischer Pra
parate, die genannte oder ahnliche, leicht oxydierbare Stoffe enthalten, sind mit Gummi arabicum 
unvertraglich, z. B. die gerbstoffreichen Extrakte von Kola, Ratanhia, Viburnum pruni
folium, Extr. Rhei, dann Opium u. a. m. Die Benutzung von Gummi arabicum als An
reibungsmittel zur Bereitung von Schiittelmixturen und dergleichen Arzneien hat daher mit einiger 
Vorsicht zu erfolgen. 

"Gm diesen Rezepturschwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, hat man die Anwendung 
von sterilisiertem Gummi arabicum empfohlen. Hierzu geniigt es, das Gummi selbst oder den 
Mucilago etwa 1/2 Stunde lang auf 100 0 zu erhitzen, wodurch die Oxydase zerstiirt wird. Der 
Mucilago biiJ3t allerdings durch daB Erhitzen etwas an Viscositat ein und nimmt auch leichte 
Opalesoenz an, ist aber im iibrigen gut verwendbar. 

Mixtura gummosa. Gummimixtur. Mistura Acaciae. Potio gummosa (de
mulcens). Potion gommeuse. Julep gommeux. Mixture of Acacia. - Eine bei 
Bedarf stets frisch herzustellende Mischung aus folgenden Bestandteilen: 

Erganzb. Austr. Gall. Helvet. Hisp. Hung. Form. Berol. 
Gummi arabicum 15 60 10 10 5 
Mucilago Gummi arab. 20 20 
Sacchar. pulv. 15 40 
Sirupi simplicis 30 10 20 10 20 
Aquae destillatae 170 900 100 75 65 70 160 
Aquae Flor. Aurantii 10 5 10 

Mucilago Gummi arabici. Gummischleim. Mucilage of Gum Aca
cia. Slime of Arabic Gum. Mucilage de gomme. Mucilago Aca
ciae. Mucilago Gummi Mimosae. - Eine Loaung von Arabischem Gummi 
in destilliertem Wasser, und zwar im Verhaltnis 1 Gummi und 2 Wasser nach Germ., Dan., 
Helvet., Hung., ltal., Japon.,Norveg., Ross. undSuec.; - 2 Gummi und 3 Wasser nach Brit., Hisp., 

Nederl. und Portug.;-gleiche Teile Gummi und Wasser 
nach Gall. und 1 Gummi und 9 Waaser nach Belg. -
Amer. 3,5 T. Gummi und 6,5 T. Wasser. 

Re1'stellung. Obgleich einige Pharmakopoen 
gepul verte s Arabisches Gummi vorschreiben, welches 
mit dem Wasser anzureiben ist, so empfiehlt sich 
doch mehr die Anwendung von Gummi arabicum in 
Stiicken, weil man diese abwaschen kann, wodurch 
ein Klaren des fertigen Schleimes meist vermieden 
werden kann. - Man gibt bestes, staubfreies arabi
sches Gummi, nachdem man auffallig dunkle oder ver
unreinigte Stiicke ausgelesen hat, auf einen Blech. oder 
Porzellandurchschlag, taucht diesen geniigend tief in 
kaltes Wasser, wascht das Gummi mit der Hand 
schnell durch, spiilt erst mit gewohnlichem, dann mit 
destilliertem Wasser nach, laJ3t abtropfen und gibt das 
so gewaschene Gummi in einen durchlocherten Trichter 
oder in einen DUrchschlag, die um ein spate res Klaren 
oder DurchBeihen zu vermeiden, mit feiner Gaze aus· 
gelegt Bind und so weit in daB vorgeschriebene Wasser 
eingehangt werden, daJ3 das Gummi etwa zu 2/3 von 

Abb.277. dem Wasser umspiilt wird. Man hat dazu auch be-
Bondera Gefii.l?e konstruiert. (Abb.277.) Dann laJ3t 

man daB GefaB bedeckt ruhig stehen. In etwa 2-3 Tagen hat das Wasser das Gummi in der Regel 
gelost, so daB die wasserige Losung nUr durchgeschiittelt und abgefiillt zu werden braucht. Man 
kann in gleicher Weise daB Gummi auch in einem Gazesackchen in das Wasser einhangen, 
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oder das abgewaschene Gummi auch in einer verschlossenen Flasche lOsen, die man aber nicht 
etwa heftig schiittelt, sondern einfach hinlegt und ofters wendet, bis alles Losliche gelost ist: 
ein Durchseihen ist dann aber nicht zu vermeiden. 

Eigenschaften. Gummischleim ist eine gelbliche, fade (weder siiI3 nochsauer !) schmeckende, 
schwach opalisierende, viscose Fliissigkeit, die nur schwach sauer reagieren darf. Man verwendet 
aus letzterem Grunde besser das Kordofangummi und nicht das Senegal-Gummi des Handels, 
weil letzteres meist sauer reagierende Losungen gibt. Der Mucilago darf FEHLINGsche Losung 
nicht reduzieren und durch Jodlosung nicht geblaut werden. Der Schleim neigt sehr zum Ver
derben. Nederl. liiI3t ihn deshalb nur ex tempore herstellen. Wenn diese VorsichtsmaI3regel 
auch nicht unbedingt notig ist, so empfiehlt es sich doch, immer nur geringe Mengen vorratig zu 
halten, da jeder Zusatz eines Konservierungsmittels unstatthaft ist. Nur Hung. gestattet den Zu
satz einiger Tropfen Chloroform auf jede Aufbewahrungsflasche. Helvet. laI3t den fertigen 
Schleim durch halbstiindiges Erhitzen im Dampfbad sterilisieren und das verdunstete Wasser 
erganzen. Die Sterilisierung erfolgt am besten in kleinen Arzneiflaschen, deren Rand man mit 
etwas Mucilago bestreicht und dann mit Glasplattchen bedeckt. Man kann aber auch Gummi
kappen oder einfache Wattebausche als VerschluI3 anwenden. Zur Priifung, ob der so sterilisierte 
Gummischleim frei von Oxydase ist, lii13t Helvet. eine Mischung aus 5 ccm des Gummischleims und 
5 ccm Wasser mit 5 Tropfen einer frisch bereiteten Lasung von 1 T. Guajakharz in 100 T. Alkohol 
abso!. versetzen; die Mischung darf sich innerhalb 24 Stunden nicht blau farben. Das hin und wieder 
vorkommende Gelatinieren des Gummischleims wird durchZusatz von Kalkwasserverhindert, wie 
dies von Amer. V III vorgeschrieben war. Spez. Gew. 1,120-1,l3.0 (Hung.), 1,130-1,132 (Norveg.). 

Aufbewahrung. In kleinen, voIlkommen gefiiIlten (mit 1-2 Tro'pfen Chloroform ver
sehenen Hung.) Flaschen kiihl an einem dunklen Ort. 

Pulvis gummosus. Zusammengesetztes Gummipulver. Compound 
Powder of Gummi. Poudre gommeuse. Speoies Diatragaoanthae. 
~!!S Aoaoiae oompositus. 

Germ. ,Austr. Croat. Hung Helvet. Nat Form. Ross. Suec. , 

Gummi arabic. pulv. 50 100 50 10 30 40 
Tragacanthae pulv. 10 
Rad. Liquiritiae pulv. 30 50 30 20 
Rad. Althaeae pulv. 20 
Sacchari albi pulv. 20 100 20 10 10 40 
Amyli 50 

Ein gelblichwei13es etwas hygroskopisches Pulver, von dem man nur geringe Mengen vorratig 
halten soIl. 

Sirupus gummosus. Gummisirup. Linctus gummosus. Sirupus Acaciae. Siru
pus cum Gummi. Syrup of Acacia. Sirop de gomme. - Eine Mischung von Gummischleim 
und Zuckersirup, die man, je nach der Vorschrift, entweder stets frisch herstellt oder doch 
nur in geringen Mengen in kleinen Flaschchen sterilisiert ( !) vorratig halt. 

Erganzb. Helvet. Hung. Portug. Form. Germ. 
Mucilago Gummi arab. 10 50 10 20 40 
Sirup. simplicis 30 50 10 80 20 
Aquae destillatae 40 

Amer.: In einer Losung von 100g Arabischem Gummi in 430 ccm dest. Wasser lost man durch 
Erwarmen 800 g Zucker, koliert und fiiIlt die Kolatur mit Wasser auf 1000 ccm auf. Nurin kleinen 
Mengen vorratig zu halten und in /:Iterilisierten gut verschlossenen Flaschen aufzubewahren. -
Gall.: 100 T. gewaschenes wei13es Gummi arabicum, 560 T. Zucker und 340 T. Wasser; spec. Gew. 
1,33. - Hi8p.: 100 T. Arabisches Gummi werden in 200 T. Wasser gelast, dann 1000 T. Zucker
sirup zugemischt und das Ganze auf 1000 T. eingedampft. - ltal.: 1 T. mit 8-12 T. Wasser schnell 
abgewaschenes Arabisches Gummi lost man in 1 T. Wasser und fiigt 8 T. Zuckersirup zu. 

Decoctum album Sydenham. 
Decoction blanche de Sydenham, Apozeme 

blanc. 
(Gal!.) 

1. Calcii phosphorici 
(CaHPO, + 2 H.O) 10,0 

2. Gummi arab. pulv. 20,0 
3. Sirupi simp!. 100,0 
4. Aquae Flor. Aurantii 20,0 
5. Aquae destillatae q. s. ad 1000 ccm. 

1 und 2 mischen, mit 3, 4 und etwas Wasser fein an
rei ben, dann mit 5 auf 1 I ergl1nzen. 

Emulslo arablca (Hisp.). 
Gummi arabici pulv. 
Emulsion. Amygdalar. 

25,0 
475,0 

Massa pectoralis (Gall.). 
PUe pectorale officinale. 

1. Specier. pectora!. (Gall.) 100,0 
2. Aquae destillat. ebul!. 3000,0 
3. Gummi Senegal. loti 3000,0 
4. Sacchar. albi 2000,0 
5. Aquae Laurocerasi 50,0 
6. Extracti Opii 1,25. 

Man iibergieJlt 1 mit 2, J6st in der Seihfliissigkeit 3 
unter Erwllrmen, fiigt 4 hinzu, und liiJlt, sobald 
gelost, ohne zu riihren 12 Stunden 1m siedenden 
Wasserbad stehen. Hierauf entfernt man die 
Bchaumschicht, riihrt sorgfllltig 6, in 5 gelilst, dar
unter, gieBt in geOlte Blechformen aus und trQck
net bei 40., indem man die genfigend erbltrtete 
Paste wendet. Zuletzt wird sie mit FlieJlpapier ab
gerieben. 100 II enthalten etwa 0,02 g Extr. OpU: 

89* 



1412 Guttapercha. 

Midura alba (Dan.). 
Calcii carbonici praec. 30,0 
Mucilag. Gummi arabici 90,0 
Sirupi simplicis 30,0 
Aquae Cinnamomi spirit. 30,0 
Aquae destillatae 820,0. 

Mixtura gummosa Cornu Cervi (Hisp.). 
Cornu Cervi pulv. • 20,0 
Gummi arabici pulv. 40,0 
Sirupi simplicis 60,0 
Aquae destillatae 880,0. 

Pastllll Gumml arablcl. 
Pastilli (Trochisci) gummosi (pectorales). 

Gum m i past illen. H ust enp ast i 11 en. 
Gummi arabici pulv. 400,0 
Sacchari albi pulv. 595,0 
Elaeosacch. Aurant. Flor. 5,0 
Sirupi simpl. q. s. 

Zu 1000 Pastillen. 

Potlo mucllaglnosa (Belg.). 
Potio pectorails. Potion M ucilagineuse. 

Julep gommeux. Potion pectorale. 
Aquae Aurantii Flor. 50,0 
Sirnpi simplicis 150,0 
Mucilag. Gummi arab. 800,0. 

Pulvls dluretlcus (Gall.). 
Poudre diuretique. 

Kalii nitrici pulv. 
Radicis Althaeae pulv. aa 10,0 

Radici. Liquiritiae p.ulv. 20,0 
Gummi arabici pulv. 
Sacchari Lacti. pulv. aa 60,0. 

10,0 hiervon auf 11 Wasser als Schiittelmixtur. 

Pulvls gummosus stlblatus (Suec.). 
Kermes mineralis 1,0 
Sacchari 9,0 
Pulver. gummosi 30,0. 

Solutio Gumml arablcl (N ederl.). 
Gummi arabici 10,0 
Aquae destillatae 90,0. 

Solutio gummosa (Nederl.). 
Pulveri. gummosi (Nederl.) 2,0 
Aquae destillatae 98,0. 

Solutio gummosa tenuls (Nederl.). 
Pulveri. gummosi (Nederl.) 1,0 
Aquae destillatae 99,0. 

Solutum Gumml arablcl (Portug.). 
Gummi arabici pulv. 10,0 
Sirupi l<'lorum Aurantii 20,0 
Aquae destillatae 70,0. 

Tabellae cum Gumml (Gall. 1884). 
Tablettes de gomme. 

Gummi arabici pulv. 
Sacchari albi pulv .. 
Aquae Aurant. Flor. 

Man formt l. a. Tabletten von 1 g. 

100,0 
900,0 

75,0. 

Gummi arabi cum resiccatum GLASS, aus dem offizinellen Gummi arabicum durch Losen, 
Filtrieren und Wiedertrocknen im Vakuum gewonnen, bildet ein in Wasser leicht und schnell los· 
liches Praparat, daB die Herstellung von Mucilago Gummi arabici ex tempore gestattet, aber keine 
besonderen Vorteile bietet. 

Kontor-Gummi, Etikettenleim etc. erhalt man durch Auflosen folgerider Substanzen 
in der angegebenen Reihenfolge: 100 T. Arabisches Gummi, 140 T. Wasser, 10 T. Glycerin, 20 T. 
verdiinnte Essigsaure (300/0) und 6 T. Aluminiumsulfat. Man fUllt nach dem Absetzen kleinere 
GefiiBe. Zum Kleben von Papier auf Pappe, Holz, Glas, Porzellan, Metall usw. 

Was serf ester Gummilack. Man vermischt Gummischleim mit Kaliumdichromat16sung 
und setzt die damit iiberzogenen Gegenstande (Pa pierschilder, Glassachen usw.) dem Sonnenlichte aus. 

Weckerlesche Siingerpastillen bestehen aus Gummi arabicum und Lakritzen, versetzt 
mit Veilchenduft. 

Guttapercha. 
Guttapercha. Guttapercha. Gummi gettania. Gutta Pertscha (Gettania, 
Tuban). 

Neben Palaquiurn gutta (HOOK.) BURCK (Isonandra gutta HOOK.), 

Sapotaceae, friiher der wichtigsten Guttapercha liefernd€ll Pflanze, heimisch 
in Urwaldern auf Singapore, jetzt vollig ausgerottet und nur noch in Kulturen 
vorhanden, sind als Stammpflanzen fiir Guttapercha z. Z. zu nennen: Palaquiurn 
oblongifoliurn BURCK (Isonandra gutta var. oblongifolia DE VR.), 

heimisch auf Malakka, Riouw, Sumatra, Borneo, Hefert die beste Droge, Palaquiurn 
borneense BURCK, auf Borneo, Palaquiurn Treubii BURCK, auf Banka, die beiden 

letzteren auch fast ausgerottet, P. elliptic urn ENGL., P. rnalaccense PIER., P. for
rnosurn PIER., P.oxyleganurn, P.obovaturn und andere. Payena Leerii BENTH. 

et HOOK., aut Malakka, Sumatra, Borneo, Banka und Amboina, liefert eine vor. 
ziigliche, hellfarbige Guttapercha, die aber leichter faserig wird, als die von 
Palaquium.Arten. Zur Kultur kommen Palaquium gutta, P. oblongifolium als 
die' wichtigsten, ferner P. oxyleganum. P. obovatum, P. Treubii und Payena 
Leerii zumeist in Betracht. In Neuguinea liefert Palaquium Stupfianum 
S0;HLEO:a:o;r. ein brauchbares Produkt. 
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Guttapercha ist der koagulierte und weiter verarbeitete Milchsaft der ge
nannten Palaquiumarten. Die ungegliederten. die Guttapercha in Form eines 
Milchsaftes fiihrenden Milchschlauche befinden sich in der primaren und sekundaren 
Rinde und in reichlichen Mengen im Mark. Man gewinnt den Milchsaft ausschlieB
lich durch Raubbau. durch schonungsloses Fallen der Baume, weshalb diese auch 
stellenweise vollstandig ausgerottet sind. Um dem Raubbau entgegenzuarbeiten, 
sind wiederholt Versuche gemacht, die Guttapercha aus den Blattern durch Extrak
tion mit Toluol, Aceton, Schwefelkohlenstoff zu gewinnen, was sich aber nicht als 
sehr lohnend erwiesen hat; groBere Erfolge verspricht man sich von der jetzt unter
nommenen, aber nur langsam fortschreitenden Kultur. 

Die Rinde der gefallten Stamme wird mit einem breiten Messer in Ab
standen von 30-45 cm etwa bis 3 cm tief um ein Drittel des Stammumfanges ein
geschnitten. In diese Kerben flieBt der reichlich austretende Milchsaft ein, der ent
weder in Mulden aus Blattern aufgefangen oder am Baum zu einer schwammigen 
poroslln Masse erstarrt und mit Messern abgestochen wird. Man hat auch versucht, 
durch V-fOrmige Einschnitte in den lebenden Baum Guttapercha zu gewinnen, 
um den Baum zu schonen, doch flieBt der Saft zu langsam aus, seine Quantitat ist 
zu klein. Nach dem Sammeln knetet man den mit Rinde und Holzstiickchen ver
unreinigten koagulierten Milchsaft unter heiBem Wasser zu Platten und Blocken 
von 10-20 und mehr kg zusammen, wobei die groberen Verunreinigungen ent
fernt werden. Die Stiicke sind braun oder graubraun, innen rotlichgelb oder grau
weiB mit rotllchem Stiche, oder a'uch weiB mit braunrotlichen Flecken. 

Die Guttaperchasammler bringen nur ausnahmsweise reine Guttapercha auf 
den Markt. Wegen der geringen Menge, die ein einzelner Baum liefert. mischen sie 
den von Baumen verschiedener Arten gesammelten Milchsaft zusammen, so daB 
das Handelsprodukt aus mehreren Sorten Guttapercha besteht. Neben diesem Mischen 
der verschiedensten Guttapercha-Sorten wird die Handelsware noch in ausgiebigster 
Weise verfalscht. 

Die Milch koagu1iert im ganzen zu einer porosen, faserig -blattrigen, mitunter 
fast holzigen, kaum ela!!tischen Masse, Rohguttapercha, die biegsam ist und 
sich schneiden laBt. Diese rohe, oft durch Rinde, Holz usw. verunreinigte Masse 
wird in Europa wiederholt in warmem Wasser geweicht, zu Bandern gewalzt, zer
schnitten, gewaschen, durch Streckmaschinen gepreBt, mehrmals gewaschen, durch 
Kneten von Wasser befreit und unter ein Walzwerk gebracht, das 8 mm dicke Platten 
herstellt (gereinigte Guttapercha). 

Bei dem steigenden Bedarf an Guttapercha fur technische und medizinische 
Zwecke sucht man auch aus anderen Pflanzenfamilien Guttapercha zu gewinnen. 
So sollen unter anderem Tabernaemontana Donnel Smithii ROXB., Apo
cynaceae, Mittelamerika, Eucomma ulmoides OLIV., Euphorbiaceae, China, 
insbesondere die Friichte beider, ferner Bassia Parkii KOTSCHY, der Schibaum, 
Guttapercha in lohnender Menge und von brauchbarer Qualitat liefern. 

Eigensclwften. Briiunliche. graubraune, rotlichgelbe bis fast weillliche Masse, 
die in Wasser untersinkt, wenn sie luftfrei ist. Sie ist bei gewohnlicher Temperatur 
lederartig zahe. biegsam und wenig elastisch. Bei 45 0 wird sie knetbar, bei 60-70 0 

ist sie sehr leicht formbar, iiber 100 0 erhitzt wird sie klebrig und gegen 150 0 schmilzt 
sie nicht ohne Zersetzung. In Wasser ist sie unloslicb, in siedendem Wasser wird 
sie klebrig und fadenziehend. In Alkohol und Ather lost sie sich nur teilweise, vollig 
oder bis auf geringe Verunreinigungen loslich ist sie in Chloroform. Schwefelkohlen
stoff. Benzol. Toluol, Petroleum, Terpentinol und anderen atherischen Olen. Von 
konz. Schwefelsaure und Salpetersaure wird sie zerstort, Salzsaure, Flul3saure und 
andere Sauren greifen sie nicht an. Bei langerer Aufbewahrung an der Luft wird 
sie durch Oxydation briichig. Ein Zusatz von Campher (1 T. auf 9 T. G.) soll diese 
Veranderung verhiiten. Bei LuftabschluB, unter Wasser, ist sie viellanger haltbar. 
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Bestandteile. Die Guttapercha besteht aus wechselnden Mengen eines Kohlen wasser· 
stoffes Gutta (bis etwa 850/0) und harzartiger Stoffe, die als Fluavil und Alban bezeichnet 
werden, kleinen Mengen von Gerbstoffen, Farbstoffen, zuckerahnlichen Stoffen, Sal
zen. Fluavil laBt sich mit kaltem Alkohol ausziehlln, es ist gelb und amorph. Alban ist in 
heiBem Alkohol liislich. TSCHIRCH hat die einzelnen Bestandteile weiter zerlegt und gibt fiir 
Sumatra-Guttapercha folgende an: Sumagutta, Sumalbanan, a-, fl- und y-Sumalban, a,- fl
und y-Sumalbaresinol und Sumafluavilresinol, fiir Neu-Guinea-Guttapercha: Guinagutta, 
Guinalbanan, a-, fl- und y-Guinalban, a- und fl-Guinafluavil, fl- und y-Guinalbaresinol und a-Guina
fluaviloresinol. Die Albane und Fluavile werden durch Kochen mit weingeistiger Kalilauge 
verseift unter Abspaltung von Zimtsaure und meist kristallinischer Harzalkohole (Resinole). Sie 
sind deshalb teilweise wenigstens Zimtsaureresinolester. Es kommt aber auch Guttapercha 
vor, die keine Zimtsaureester enthalt. Die Gutta (Getahgutta) erhalt man als amorphes weiBes 
Pulver, indem man die Guttapercha zuerst mit Alkohol auszieht zur Entfernung der Harze, dann 
den Riickstand in Chloroform lost und mit Alkohol fallt. TSCHIRCH konnte die Gutta auch kristal
linisch erhalten. Sie hat wie der Kautschuk die Zusammensetzung (CloH 16)n. Sie ist dem Kaut
schuk isomer oder polymer. Bei der trockenen Destillation liefert sie wie der Kautschuk Isopren, 
dane ben aber noch andere Kohlenwasserstoffe, ClOHl6• Bei der Einwirkung von Ozon auf Gutta 
entstehen nach HARRIES die gleichen Ozonide wie aus dem Kautschuk. Die Gutta ist also dem 
Kautschuk sehr nahe verwandt und wie dieser ein Polymeres des Methylbutadiens (Isoprens). 
Die Gutta bedingt hauptsachlich die wertvollen Eigenschaften der Guttapercha; ein gewisser 
Gehalt an Alban scheint giinstig zu sein, wahrend ein groBer Gehalt an Fluavil den Wert der 
Guttapercha herabsetzt. 

Priifung. Die Priifung ner Guttapercha besteht hauptsachlich in der Feststellung der 
auBeren Eigenschaften und der Loslichkeit. In Chloroform soll sie sich bis auf einen geringen 
Riickstand aufliisen. N ederl. gestattet 10 % Riickstand. Beim Ausziehen mit siedendem ab
soluten Alkohol sollen nicht mehr als 15 % in Losung gehen (zu hoher Harzgehalt). 

Nach MARCKWALD und FRANK kann man den Gehalt an Gutta und an Harz auf 
folgende Weise bestimmen: Etwa 2 g (genau gewogen) der trockenen Guttapercha werden in 
15 ccm Chloroform gelost und die Losung allmahlich unter Umschiitteln in 75 ccm Aceton ge
gossen (nicht umgekehrt !), das sich in einem gewogenen Kolben von etwa 150 ccm Inhalt befindet. 
Die Gutta scheidet sich als schwammiger Kuchen ab, wahrend die Harze in Losung bleiben. Die Lo
sung wird in ein gewogenes Kolbchen abgegossen, der Kuchen mit Aceton unter Erwarmen auf 
40-50 ° nachgewaschen und die Waschfliissigkeit zu der Harzlosung gegeben. Die Gutta wird 
bei 100° getrocknet und gewogen, die Harzlosung wird abdestilliert und der Riickstand ebenfalls 
bei 100° getrocknet und gewogsn. Guttapercha von guter Beschaffenheit enthalt etwa 80 0/ 0 
Gutta und 20% Harz. Unlosliche Verunreinigungen miissen bei diesem Verfahren natiirlich ge
sondert bestimmt werden. 

Aufbewahrung. Rohe und halbgereinigte Gutta percha bewahrt man k ii hi und v 0 r Li c h t 
und Luft geschiitzt auf, also in gut schlieBenden hOlzernen oder metallenen GefiWen. Alle 
anderen vorgeschlagenen MaBregeln sind iiberfliissig. 

Anwendung. Zu Guttaperchapflastern, zu Hufkitt und anderen Kitten, zur Isolierung 
elektrischer Leitungen, zu Flaschen fiir FluBsaure. Losungen von Guttapercha in Chloroform 
(= Traumaticin) werden ahnlich wie Collodium verwendet. Die Guttapercha laBt sich ahnlich 
wie Kautschuk auch vulkanisieren. 

Guttapercha depurata. Gereinigte Guttapercha. Zahnkitt. Gutta
percha alba. 

Darstellung. Die rohe oder halbrohe, in kleinere Stiicke gehackte Guttapercha wird 
durch langeres Kochen mit Wasser erweicht und in kleine, diinne Stiickchen oder Blattchen 
zerrissen. Diese Blattchen werden nochmals durch langeres Kochen (unter Umriihren!) von Sand 
und anderen Unreinigkeiten befreit, auf einem Sieb nachgewaschen und getrocknet. Man lost sie 
nun bei maBiger Warme in 10 bis 20 T. eines Gemisches aus gleichen Teilen Tetrachlorkohlenstoff 
und Petrolather, laBt diese Losung bei 15-200 etwa 2 Tage absetzen und gibt die vollkommen 
klare, notigenfalls noch durch einige Lagen Mull oder durch ein Koliertuch gegossene Losung in 
eine Destillierblase, welche etwas Wasser enthalt. N ach vorsichtigem ( !) A bdestillieren des Losungs'
mittels (siehe bei "Destillation" Bd II) bleibt die Guttapercha als Bchaumige, vorlaufig noch 
graue Masse in dem Wasser zuriick. Sie wird nun in Wasser so lange gekocht, bis daB Losungs
mittel vollkommen 'verdunstet ist, und bildet dann eine rein weiBe oder hochstens gelblichweiBe 
Masse, welche sorgfaltig durchgeknetet, unter Wasser erwarmt und schnell zu diinnen Stengeln 
ausgeroIIt wird. Bei manchen Sorten von Guttapercha ist es notig, den Destillationsriickstand 
noch durch Kneten mit etwas ChlorIauge nachzubleichen, in der Regel aber ist das iiberfliissig. -
A us beute etwa 850/0' 

Die Anwendung von Chloroform oder Schwefelkohlenstoff als Losungsmittel fiir die rohe 
Guttapercha bietet den Nachteil, daB die Losungen infolge ihres hohen Bpez. Gewichtes nicht ab
setzen und schwer zu klaren sind. Die friiher iibliche Fallung der Guttapercha aus solchen Losungen 
mit Alkohol ist teuer und umstandlich. 



Guttapercha. 1415 

Eigenschajten. WeiBe gereinigte Guttapercha ist ein wenig schwerer als Wasser; sie liWt 
sich bei 50-600 kneten und wird iiber 1000 klebrig. Sie lost sich in Chloroform. Schwefelkohlen
stoff, Tetrachlorkohlenstoff und bei mii.Bigem Erwii.rmen in Mischungen gleicher Teile Chloroform 
und Petrolii.ther oder Tetrachlorkohlenstoff und Petrolii.ther. In kaltem Aceton, Petrolii.ther, 
Alkohol, Ather, Wasser und fetten Olen ist sie unloslich oder fast unloslich. An der Luft wird sie 
briichig. 

Rote gereinigte Guttapercha, welche in der zahnii.rztlichen Technik gebraucht wird, 
erhii.lt man durch Kneten der weiBen Masse mit einer Carminlosung. 

Aufbewah'I'Ung. Vor Licht geschiitzt, unter Wasser, kiihl, Germ. 6 s. Bd. II S. 1333. 
Anwendung. Zu Zahnkitt. 

Guttapercha lamellata. Guttaperchapapier. Lamellated Gutta
percha. Papier de guttapercha. Guttapercha tissu. Gutta
percha foliacea. Percha lamellata. - Die gereinigte Rohguttapercha wird in 
Wasser gekocht, bis sie erweicht, durch Kneten vollends gereinigt und durch Auswalzen 
zwischen polierten Stahlwalzen nach und nach in papierdiinne Blii.tter verwandelt. 'Oberblasen von 
kalter Luft nimmt den frisch gewalzten Blii.ttern ihre Klebrigkeit, doch werden sie bin und wieder 
auch noch mit wenig Talk abgerieben. 

Gutes Guttaperchapapie r muB fest, glii.nzend durchscheinend (nicht matt), anschmie
gend, frei von undichten Stellen und gleichmii.Big diinn (nicht wolkig oder knotig) sein. Es darf 
weder kleben noch briichig sein. 

Aujbewah'I'Ung. Auf Stii.be gerollt, kiihl, trocken und dunkel. Licht, Luft und Feuchtig
keit machen es briichig und faltig. 1st es in der heiBen Jahreszeit etwa klebrig geworden, so legt 
man es einen Tag in den Keller, rollt es ab, reibt mit Talkum ab und wickelt 'es wieder auf. Brii
chiges Guttaperchapapier lii.Bt sich nicht wieder schmiegsam machen; man verarbeitet es 
am besten zu Traumaticin, Rufkitt, Lederappretur u. dgl. 

Traumaticinum. Guttaperchalosung. Solute de guttapercha. 
Liquor Guttaperchae. Solutio Gummi plastici. - Eine Losung von 
gereinigter, aber nicht gebleichter Guttapercha in Chloroform, nach allen Pharmakopaen 100/oig. 
Die Angabe der Germ. und anderer Pharmakopoon, daB die LOsung nach dem A bsetzen 
klar abzugieBen sei, ist nicht immer zu befolgen, da leiohte Verunreinigungen sich nicht absetzen, 
sondern obenauf schwimmen. Es empfiehlt sich deshalb die Vorschrift der Japan.: 1 T. Guttapercha 
wird bei mii.Biger Wii.rme in 7 T. Chloroform gelOst. Der Losung setzt man eine Anschiittelung 
von 1 T. BleiweiB mit 3 T. Chloroform zu, lii.Bt gut absetzen und gieBt klar abo Durch das Blei
weiB werden aIle Staubteilchen niedergerissen, so daB nunmehr ein klares AbgieBen der LOsung, 
notigenfalls durch etwas Baumwolle, sich ermoglichen lii.Bt. Um in der Guttapercha etwa noch vor
handene geringe Spuren von Feuchtigkeit zu binden, welche die Losung triiben wiirden, kann man 
auch mit 100/0 entwii.ssertem Natriumsulfat durchsohiitteln, doch ist das meist nioht notig. - Das 
Traumaticin bildet eine brii.unliche, klare Fliissigkeit, die nach dem Verdunsten eine elastische 
Raut zuriioklii.Bt. Farbloses oder hellgelbes Traumaticin ist aus gebleichter Guttapercha hergestellt. 

Fliissiges Pergament ist eine Losung von Guttapercha, die zum 'Oberziehen von Bildern 
und Karten, zum Fixieren von Kreidezeichnungen u. dgl. dient und mit einem Zerstii.uber 
aufgetragen wird. 

Liquor Aluminii oleinici aethereus, Ersatz ftlr Traumaticin, ist eine L5sung von olsaurem 
Aluminium in Ather. Durch Versetzen einer Losung von Sapo oleaceus in Wasser mit einer was
serigen Alaunlosung, Auswaschen des Niedersohlages mit Wasser und sofortiges Auflosen desse1ben 
in Ather zu gewinnen. 

Balata ist der eingetrocknete Milchsaft verschiedener Mimusopsarten, besonders von 

Mimusops globosa GAEBTN. (Mimusops balata CRUEG.) Sapotaceae-Mi
musopeae. Kugelbaum. Bully tree. Heimischhauptsachlich auf den GroBen und 
Kleinen Antillen, den Bahamasinseln und im nordlichen Siidamerika (Venezuela, 
Guayana, nordliches Brasilien). Man trifft den Baum nur an sumpfigen Stellen im 
dichtesten Urwalde hart an den Fliissen an. Andere Balata liefernde Arten, welche 
aber fiir die Erzeugung der Handelsbalata noch wenig in Betracht kommen, sind: 
Mimusops speciosa BLUME, M. Schimperi HOCHST. und M. Kummel BRUCE 
im tropischen Afrika, M. Henri q uesii ENGL. et W ARBG. in Ostafrika, M. Elengi L. 
im westJichen Vorderindien, auf Ceylon und den malaiischen Inseln, Chrysophyl
lum ramiflorum D. C., Brasilien. 

Gewinnung. Diese ist sehr miihsam, zumal infolge des bis vor wenigen Jahren betriebenen 
Raubbaues die Bii.ume nur nooh an wenigen leichter zuganglichen Stellen anzutreffen waren. 
Friiher wurden die Bii.ume gefii.llt, auf Stiitzen horizontal gelegt, die Rinde in fuBbreiten Ab
standen durch Einschnitte verwundet und der ausflieBende Milchsaft in unterstehende Gefii..Be 
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gesammelt, oder die Baume wurden abgeschalt und durch Auspressen der Rinde der Milchsaft 
gewonnen. Jetzt entfernt man (in Britisch-Guyana) am lebenden Baum einen Teil der Rinde in 
Streifen, laBt aber noch geniigend Bast stehen, um fiir ein rascheres Vernarben Vorsorge zu 
treffen, preBt die abgenommene Rinde aus und sammelt den Milchsaft in HolzgefaBen, oder (in 
Surinam) man verJetzt die Rinde bis anf etwa 6 Meter Hohe vom Boden an gerechnet durch lange, 
rechts- und linksschrage Einschnitte. Es lauft der Milchsaft durch die miteinander in Verbindung 
stehenden Einschnitte nach unten und wird in den am FuBe der Baume aufgestellten Calebassen 
aufgefangen. Den gesammelten Saft iiberJaBt man dem freiwilligen Verdunsten an der Sonne. Es 
sondert sich die Balata aIs dicke Haut, das sog. Balatafell ab, welche abgenommen und ge
trocknet wird. Nach der ersten Absondcrung bildet sich eine zweite usw. In anderer Weise kocht 
man den Milchsaft bis zur Koagulation. Zurzeit ist eine Ausrottung der Baume nicht mehr zu be
fiirchten, zumal in Brasilien im Gebiete des Amazonenstromes noch iiberaus groBe Bestande von 
Balatabaumen anzutreffen sind. Einsammlung wahrend der Regenzeit. 

Eigenschaften. Die rohe Balata ahnelt auBerlich der Guttapercha. Sie bildet leder
artige, elastische Platten von auBen brauner, innerIich mehr grauweiBer Farbe, die bei 49-50 0 

erweichcn, plastisch werden und bei 149-150 0 schmelzen, an der Luft haltbarer als Guttapercha. 
Eine Aufbewahrung unter Wasser ist daher iiberfliissig; es geniigt ein gut verschIieBbares GefaB. 
Balata ist nicht lo.sIich in kaItem, wohl aber in heiBem PetroIather; langsam losIich auch in Chloro
form, leicht in einem Gemisch gleicher Teile Chloroform und Petrolather und am besten in einem 
Bolchen aus gleichen Teilen Tetrachlorkohlenstoff und PetroIather. 

Die rohe Balata ist mit Pflanzenteilen verunreinigt, auch haufiger beschwert (mit Kalk, 
Sand u. a.). _ 

Bestandteile. Aus Balata lost siedendes Wasser 5,7%, Alkohol41,5 %, Aceton 42,5 %, 
Ather 87%, Chloroform (bei gelindem Erwarmen) 86,8%. Es betriigt der Gehalt an Wasser 
1-2%, Asche 1 %, Harz (durch Erschopfen mit siedendem Alkohol) 41,5 0/ 0, Das Harz besteht 
aus a- und ,B-Balalban (beide kristallinisch) und Balafluavil (amorph). Der Guttagehalt der 
Balata (durch Erschiipfen des entharzten Produktes mit Chloroform bestimmt) betragt 45,30/0' 
AuBer diesem Balagutta, CloHl8 (krist.), ist noch Balalbanan nachgewiesen worden; letztere 
beiden Korper verandern sich raseh an der Luft. 

Verwendung. Als billiger Ersatz fiir Guttapercha: zu Zahnkitt, Traumaticin, Gutta
perchapflastern usw.; technisch zur Herstellung von Treibriemen, Schuhsohlen, SchweiBbIattern 
nnd anderem. 

Balata alba (depurata) wird aus RohbaIata wie Guttapercha depurata hergestellt. 

Chicle, Chiclegummi. Chicle, ist der eingetrocknete MiIchsaft von 

Achras sapota L. Sapodillbaum. Zapotebaum. Sapotaceae-Palaquieae
Sideroxylinae. Heimisch auf den Antillen, in Zentral-Amerika und im nord
westlichen Siid-Amerika, kultiviert der miIchhaltigen, saftigen Friichte wegen zur
zeit in fast allen tropischen Landern. 

Gewinnung. Die Chiclegewinnung erstreckt sich bis tief nach Yucatan hinein, doch 
ist das Gummi aus siidlicheren Gegenden weniger geschiitzt. Im September beginnt man mit 
dem Anzapfen der Baume, es werden V-ftirmige Einschnitte in den Stamm gemacht. Der aus
flieBende Saft erhartet entweder ziemlich rasch an der Sonne oder wird in AuffanggefaBen gesam
melt. Durch Kochen in Kesseln dickt man den Saft bis zu einer bestimmten Konsisteriz ein, um 
ihn darauf in besondere Formen zum Erharten auszugie.Ben. Er bildet alsdann Klumpen, aus 
denen da.s Wasser ausgepreBt wird und aus denen langliche Brote von 25-30 Pfund hergesteIIt 
werden. Die Baume konnen 25 Jahre hintereinander angezapft werden, bediirfen aber dann 
5-6 Jahre der Erholung. Man macht die Einschnitte in der Regel jedoch nur von Zeit zu Zeit 
innerhalb 2-3 Jahren, dann IaBt man 5 Jahre ruhen. Neben diesem Rindenprodukt, dem Chicle 
commun, gewinnt man auch aus den Friichten ein sog. Chicle virgen. 

Handelsware. Das der Guttapercha und der Balata sehr nahe stehende Chicle
gnmmi bildet im Handel Stiicke von au.Ben schokoladebrauner, im Bruche heller schmutzig
rotlicher bis rotbrauner Farbe und mehr odcr weniger poroser Struktur, ohne Geruch und Ge
schmack, leicht zerbrechlich, bei Sommertemperatur plastisch und knetbar. Chicle I. Qualitat 
ist von heller Farbe, fast weiB, von angenehmem Geruch und frei von Verunreinigungen. Das 
Gummi kommt nach Nordamerika zum geringeren Teile aus Honduras, meistens ans den mexi
kanischen Hafen Laguna, Campeche und Tuxpam. Verpackung in Blocken von 25-30 Pfund, 
meist drei solcher in einem Ballen vereinigt. 

Bestandteile. TSCBIRCH und SCHERESCHEWSKI fanden bei einem ausgetrockneten 
Muster folgende Lo.slichkeiten: in siedendem Wasser 16,8 0/ 0 loslich, in siedendem Alkohol 59,7 %. 
in siedendem Aceton 61,7%, in siedendem Ather 76,2%, in kaItem Chloroform 77,2%_ In, der 
wasserigen Lo.sung laBt sich Gummi (Arabin) nachweisen. PROCHAZKA. und ENDElIIANN geben 
als Bestandteile an: Oxalsauren Kalk nebst etwas schwefelsaurem und phosphorsaurem 
Kalk 9%, Arabin 10%, Zucker 5%, in Wasser losliche Salze von Calcium, Magnesium, Ka-
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lium 0,5 %' Harz 75 0/ 0, Aus dem Harz isolierten neuerdings TSCHIRCH und SCHERESCHEWSKI 
amorphes Chiclafluavil, a-, p-, y-Chiclalban, die beiden ersten kristallinisch, krist. Chiclal
banan und Chiclagutta, der wahrscheinlich die Formel C1oH16zukommt. 

Anwendung. Chiclegummi wird fast ausschlie13lich in Amerika zur Herstellung des 
Kaugummi (chewing gum) und von Bonbons verwendet; nach Deutschland gelangte es bisher 
nur selten. 

Gutti. 

Gutti, Gummigutt, Gamboge, Gommegutte, Cambogia, Gummiresina 

Gutti, Gummi Gambae (Cambogiae), Siam-Gutti, ist das Gummihar z 

von Garcinia Hanburyi HooK.. FIL., Guttiferae-Clusioideae-Garcinieae. 
Heimisch an der Ostkuste des Golfes von Siam und Cambodscha. In zweiter Linie 

von G. Morella DESR., auf Ceylon, G. Roxburghii ENGL., in Canara, G. Wightii T. 

ANDERS, im sudlichen Vorderindien, G. heterandra W.ALL., G. Gaudichaudii PUNCH. 

et TRIANA, in Cochinchina, G. pictoria (ROXB.), ENGL. Das Gummigutt ist Form in 
einer Emulsion in der schleimreichen, stark quellenden resinogenen Sehicht der 
langen schizogenen Sekretbehiilter der Rinde, des Markes und auch der Bliitter und 
Fruchte enthalten. Man gewinnt es, indem man an den Biiumen in etwa 
3-4 m Hohe bis zur Erde rund urn den Stamm spiralige Einsehnitte in die 
Rinde macht und den ausflie13enden Milchsaft in Bambusrohren auffiingt, oder indem 
man, so auf Ceylon, gro13ere Stucke der au13eren Rindenteile ablost und jeden Morgen 
das ausgetretene Sekret abkratzt. Eine geringe Sorte wird durch Auskochen der 
Bliitter und der Schale der unreifen Frucht erhalten. Der in Rohren aufgefangene Milch
saft erstarrt nach ungefiihr einem Monat teils von selbst, teils nach schwachem Er
wiirmen liber freiem Feuer. - Das getrocknete und aus den Bambusrohren heraus
gesto13ene Gutti kommt als Rohrengutti in den Handel, die beste Sorte; eine 
zweite Sorte ist das Schollengutti, Cake-Gamboge, eine letzte Sorte das "ge
meine Gutti". Es ist auch ein Gutti in lacrimis vorgekommen. Neben Siam-Gutti 
kommt, doeh seltener, Ceylon-Gutti in den Handel. Verpaekung in Kisten von etwa 
60 kg. Transportweg von Cambodja uber Bangkok nach Saigon und Singapore und 
von dort naeh Europa, speziell London. Der indische Handelliegt fast ganz in den 
Hiinden von Chinesen. 

Das offizinelle Rohrengutti kommt selten noch in den Bambusrohren 
selbst in den Handel, meist von diesen befreit in harten, sproden, bis 20 em langen, 
3-7 cm dicken, walzenformigen, massiven oder in der Mitte hohlen, au13en liings
streifigen (Eindrucke des Bambusrohrs), einzelnen Stangen. Diese sind oft unterein
ander verbogen, umeinander gewunden, nieht selten zu unregelma13igen Massen 
zusammengeflossen, dann hiiufig in breite Bliitter gewickelt. 

Kuchen- oder Schollen-Gutti bildet unformige, 1'/2-2 kg schwere 
Massen, ohne die Eindrueke des Bambusrohrs. An Qualitiit den schlechteren Sorten 
des Rohrenguttis gleich. 

Eigenschaften. Das Gummigutt ist eine harzartige Masse, rotgelb, au13en 
schmutzig grungelb bestaubt. Es zerbricht leicht in kleine, dunkelcitronengelbe, 
undurchsichtige Splitter. Der Bruch ist mattgliinzend, flach- und gro13muschelig, 
glatt. Das Pulver ist gelb, der Staub reizt zum Niesen. Es ist geruchlos und anfangs 
geschmacklos, spiiter scharf und kratzend schmeckend; es fiirbt den Speiehel gelb. Mit 
der doppelten Menge Wasser verrieben, gibt es eine gelbe Emulsion; wird diese mit 
Ammoniakflussigkeit versetzt, so entsteht eine tief rotgelbe, fast klare Losung, aus der 
sich nach dem Verdunnen mit Wasser beim Ansiiuern mit Salzsiiure ein dicker, 
gelber Niederschlag ausscheidet. Die von diesem abfiltrierte Flussigkeit ist farblos 
oder sehr schwach gelblich gefarbt. Wird Gummiguttpulver mit Weingeist aus-
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gezogen, so hinterbleibt etwa 1/0 als gelblich weiBes Pulver, das sich in Wasser unter 
Zuriicklassung von zahlreichen Calciumoxalatkristallen und wenigen Starkekornern 
auflost. Die gelbe weingeistige Losung wird durch wenig Kalilauge orangerot, durch 
wenig Eisenchloridlosung schwarzbraun gefarbt. - Saurezahl etwa 100, Esterzahl 
etwa 57 (nach KREMEL). 

VeTfalschungen. Starke, Dextrin, Reismehl. gepulverte Baumrinden, Sand, Baum
erde, Kolophonium (letzteres spezielI im Pulver). Es wurden Stiicke angetroffen, dereu Inneres 
mit Blei ausgefiillt war. Das Einfiillen desselben geschieht in der Weise, daB ein Stabchen in den 
Gummi, solange er noch weich ist, hineingeschoben wird. Nach dem Erkalten wird das Stabchen 
entfernt und fliissiges Blei in die Hohlung gegossen. AIle Verfalschungen bleiben nach Behandeln 
mit Wasser und Alkohol zuriick. 

Bestandteile. Nach CHRISTISON. Etwa 72% Harz, 23% Gummi, 5% Wasser; 
nach TSCHIRCH und LEWINTHAL 77 % Harz, 16 % Gummi; der Rest besteht aus Verunreinigungen. 
Das Harz schmilzt bei 92-96°. Es wurde friiher als Cambogiasaure bezeichnet. Aus dem 
Harz isolierten TSCHIRCH und LEWINTHAL (1900) a-Garcinolsaure, C2sH2S08' Smp. 129°, 
p-Garcinolsaure, C25Hs20e, Smp. 129-132°, y-Garcinolsaure, C23H2S00. Die p-Garcinol
saure macht etwa 1/5 des Reinharzes aus. Durch Erhitzen von Gummigutt mit konz. Natronlauge 
auf 160-180° erhielt TASSINARI (1896) als Spaltungsprodukte: Limonen, C1oH 16, einen AI-

dehyd, CWH 180, Phenyl-essig-o-carbonsaure (Isouvitinsaure), CeH4<g~b~~]H(l], Xyletin

saure, C9H100a, Benzolkohlenwasserstoffe, Essigsaure, Methylalkohol. 
PTiifung. 1 g Gummigutt wird mit 2 ccm Wasser zu einer Emulsion ver

rieben; in einem Tropfen der Emulsion diirfen, nach dem Vermischen mit 1 Tr. 
Ammoniakiliissigkeit, unter dem Mikroskop nur vereinzelte Starkekorner erkenn
bar sein. Der Rest der Emulsion wird mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit gemischt 
und die Mischung nach 5-10 Minuten mit 40 ccm Wasser verdiinnt. Die rotgelbe 
Losung dad nur schwach triibe sein und beim Stehen keinen Bodensatz geben. Ver
unreinigungen und Verfalschungen mit Pflanzenteilen, Starke, Sand u. a. setzen sich 
zu Boden und konnen in dem abfiltrierten und mit Wasser ausgewaschenen Boden
satz mikroskopisch leicht erkannt werden. - Wird die ammoniakalische Losung 
mit 10 ccm verd. Salzsaure (12,50/0 HCI) versetzt und nach dem Umschiitteln fil
triert, so darf das Filtrat nur sehr schwach gelblich gefarbt sein (fremde Farbstoffe) 
und durch einige Tropfen l/Jo-n-JodlOsung nur gelb gefarbt werden (Dextrin gibt 
weinrote Farbung). - 1 g Gummigutt darf beim Verbrennen hochstens 0,01 g Asche 
hinterlassen = 1 %. ' 

Nachweis von Gummigutt in Gemischen. Das gelbe Harz laBt sich aus Pulver
gemischen, zerriebenen Pillen oder aus dem unter Zusatz von Sand erhaltenen Abdampfriickstand 
von Fliissigkeiten mit Petrolather ausziehen, der dann gelb gefarbt ist. Beim Schiitteln des Pe
trolathers mit Wasser und einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit farbt sich die wasserige Fliissig. 
keit gelb oder gelbrot. Bei Gegenwart von Alkalien, auch von Seife (in Pill en z. B.) nimmt der 
Petrolather die von dem Alkali gebundenen Harzsauren nicht auf; das Ausziehen ist dann unter 
Zusatz von wenig Salzsaure zu wiederholen. 

AufbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais starkes Abfiihrmittel zu 0,1-0,3 g mehrmals taglich in Pillen oder 

Emulsion, als Diureticum in kleineren Gaben zusammen mit Scilla und Alkalien. GroBte Einzel
gabe 0,3 g, Tagesgabe 1,0 g (Germ., Helv.). GroBere Gaben konnen todlich wirken. In der Tier
heilkunde: Gaben siehe unter Tierheilmittel Bd. II 8.1050. Technisch als Malerfarbe, zu 
Lacken (Goldlack). 

Liquor hydragogus (F. M, Germ,). 
Gutti 0,5-1,0 
Liq. Kal. carbonici 
Aquae Cinnamomi aii 20,0. 

Pllula Cambogiae composita (Brit.). 
Compound Pill of Gamboge. 

Gutti pulver. 
Aloes Barbadensis 
Pulv, Cinnamom, compo 
Saponis duri pulv. 
Sirupi G1ucosi 

Gabe 0,25-0,5 g 

aa 25,0 
50,0 
25,0 

Pllulae de BontJuB (Gall. 1884). 
Pilules de BONTIUS. 

1. Aloes gr. pulv. 
2, Gutti gr. pulv, 
3, Ammoniaci pulv. aii 1,0 
4. Aceti 6,0, 

Man lOst unter Erwiirmen 1-3 in 4, seiht durch, 
dampft zur Plllenmasse ein und formt aus diesen 
Pillen zu 0,2 g. Die gieiche Zusammensetzung 
haben die Piluiae hydragogae LEMoRT. 

Sapo Guttl. 
Gutti subt. pulv. S,S 
Saponis medicati 6,6 
Spiritus quo S. 

Auf dem Wasserbad zur Trockne zu verdampfen, 
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Gymnema. 
Gymnema silvestre R. BROWN. Asclepiadaceae-Marsdenieae. Heimisch 
von Westafrika durch das siidliche .Asien bis .Australien. Die Pflanze ist ein holziger 
Schlingstrauch mit gegenstandigen, ganzrandigen, 4-9 cm langen und 21/2-41/2 cm 
breiten, elliptischen oder eirunden, spitzigen, am Grunde abgerundeten oder herz
fOrmigen Bliittern, die etwas lederartig und auf beiden Seiten kurzflaumig sind. 

Folia Gymnemae silvestris. Gymnemablatter. Merasingiblatter. 
Die Blatter kurz gestielt, bis 6 em lang, bis 4 em breit, elliptisch oder eiformig, etwas lederig, 

einfaeh, ganzrandig, naeh vorn etwas zugespitzt, selten am Grunde herzformig. Die Oberseite 
dunkler griin als die graugriine, glanzende Unterseite. Beide Seiten versehieden stark behaart, 
meist die Nerven der Unterseite starker behaart als die Blattflaehe. Der Mittelnerv tritt unter
seits starker hervor. Der Gesehmack ist anfangs bitterlich, spater schwach sauer. 

Mikroskopisches Bild. Die Cuticula beiderseits kraftig, mit deutlich sichtbarer 
Strichelung. Auf beiden Seiten konische, 4-8zellige, stark verdickte Haare mit korniger Cuticula. 
Spaltoffnungen nur unterseits, hier sehr reichlich. 1m Mesophyll ein einschichtiges Palisaden
gewebe, in der Mitte des lockeren Schwammgewebes in ziemlich regelmaBigen Abstanden Zellen 
mit Kristalldrusen von oxalsaurem Kalk. In den Zellen des Palisaden- und Schwammgewebes 
kleine, kugelige, glanzende, helle Korper in Ein- und Zweizahl, in Wasser und Alkohol unliislich, 
in Ather, Chloroform und Benzol beim Erwarmen liislich usw., nach Annahme von BUSCH harz
reiehe Fette. Der Hauptnerv bieollateral, der Holzteil halbkreisformig, im unteren Siebteil zahl
reiche Kristallkammerfasern mit Kalkoxalatdrusen und ungegliederte Milchrohren. Zwischen 
Hauptnerv und Epidermis Collenchym. 1m oberen, schwacher entwickelten Siebteil nur Milch
rohren, keine Kristallkammerfasern, sonst an der Oberseite die gleiche Gewebeanordnung wie 
unterseits, nur weniger stark ausgebildet. Das Palisadengewebe wird bei dem primaren und den 
sekundaren Nerven durch das Collenchymgewebe unterbrochen. 

Bestandteile. 6 0/ 0 Gymnemasaure, C32H55012' liislieh in Wasser und Weingeist, un
liislich in Ather und Chloroform, ferner Weinsaure, Ameisensaure, Buttersaure, I-Quercit, i-Gly
kose, Bitterstoff. 

Anwendung. Selten medizinisch. Durch Kauen der Blatter wird die Geschmacksempfin
dung fiir siiB durch voriibergehende Lahmung bestimmter Gesehmaeksnerven aufgehoben, die 
Empfindung fiir bitter wird nur sehr wenig beeinfluBt, die Empfindung fiir sal zig und sauer 
gar nieht. 

Nach BUSCH enthalt auch Gymnema hirsutum WIGHT et .ARNOTT Gymnema.
saure, wenn auch nicht SO reichlich. 

Gymnema latifolium WALL. In Niederlandisch-Indien. Enthiilt in den 
Bliittern .Amygdalin, doch kein Emulsin. 

Gymnema tingens SPR. In Hinterindien. Liefert blauen Farbstoff. 
Gymnematabletten, aus den gepulverten Bliittern von Gymnema silvestre zu 0,1 g pro dosi 

hergestellt, sind als wirksames Mittel gegen Parageusie empfohlen worden. 

Gynocardia. 
Oleum Gynocardiae. GynokardiaiU. Gynocard Oil. Beurre de chaulmougra. 

Oleum Chaulmoogra. Chaulmugraol. Chaulmoogra Oil. Das fette 01 der Samen von 

Hydnocarpu.s Kurzii WRBG. Taraktogenos Kurzii KING, Flacourtiaceae. 
Heimisch in Burma. 

Frillier wurde falsehlieh Gynorcardia odorata R. BROWN (Chaulmoogra odorata ROXB.) 
bzw. Gynocardia Prainii DESPREZ, Bixaeeae, Indien, fiir die Stammpflanze angesehen. HOLMES 
unterschied (1900) fiir indische Chaulmugrasamen die Abstammung von Gynocardia 
odorata R. BR., Samen von unregelmaBiger Form, auBen glatt, grau oder hellbraun, 2,5-4,3 em 
lang, 1,5-1,8 cm breit; fiir Chaulmugrasamen von Siam, Luerabosamen, aus Siam nach 
China importiert, Hydnocarpus anthelmintiea PIEROL. (nicht mit den Samen von H. Kurzii zu 
verweehseln), 1,5-1,8 em lang, am weitesten Umfange 0,9-1,2 em breit, und die Samen von 
Hydnocarpus Wightiana BL., Westindien, Samen gleichmaBig eiformig, mehr nach unten ver
sehmalert, als die beiden anderen, die Oberflache rauh von unregelmiiBigen warzigen Linien 
asehgrau. 
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Die Chaulmugrasamen enthalten etwa 38-40 %' geschalt etwa 55-60 % fettes 01, von dem 
etwa 3/, durch Auspressen erhalten wird und der Rest durch Ausziehen mit Losungsmitteln. 

Eigenschaften. Das 01 ist gelblich, dickfliissig oder salbenartig, Smp. 26-29°, frisch 
geruch- und geschmacklos, spater Geruch eigenartig, Geschmack etwas scharf. Spez. Gew. 0,93 
bis 0,95 bei 30-40 0, S.-Z. 25, V.-Z. 198-210, nach anderen Angaben auch 232, J.-Z. 92-100. 
Das 01 ist optisch aktiv, rechtsdrehend, aD etwa + 10°. 

Bestandteile. Neben Glyceriden der Palmitinsaure und Arachinsaure enthalt das 01 
das Glycerid der Gynocardiasaure (Chaulmugrasaure), C17H s1COOH, und wahrscheinlich 
einer der letzteren homologen Saure, ferner Al buminoide und Phytosterin. 

Anwendung. Das 01 wird innerlich und auBerlich bei Tuberkulose, Rheumatismus, 
Lupus, Syphilis und besonders bei Lepra angewandt, auch aIs Emeticum. Gaben innerlich 0,15 bis 
1,0 g, subcutan 5 ccm des sterilisierten Oles. - Die entolten Samen dienen als Fischgift, sie ent
halten etwa 1 % Blausaure. Nach dem Auskochen mit Wasser werden sie als Nahrungsmittel 
verwendet. 

Gynocardiaseife, Sapo Gynocardiae, empfiehlt UNNA an Stelle des wegen seiner unan
genehmen Nebenwirkungen schwer zu nehmenden Chaulmoogra- oder Gynocardiaoles. Er laBt 
aus dem 01 eine Natronseife und aus dieser keratinierte Pillen herstellen. 

Pilulae Saponis Gynocardiae: Saponis Gynocardiae 300 g, Aquae destillatae 200 g, 
solve in balneo vaporis; tum adde Massae Sebi pro pilulis keratinatis 200 g, Terrae siliceae 100 g. 
M. f. massa e qua form. pi!. keratinatae ponderis 0,45 g. Jede Pille enthalt 0,18 g Gynocardiaseife, 
entsprechend 0,15 g Oleum Gynocardiae. 

Emulslo 01_ Gynocardlae (UNNA). Oleum Gynocar<iiae camphor at. (UXKA). 
01. Gynocardiae 10,0 01. Gynocardiae 10,0 
01. Amygdal. 20,0 01. eamphorat. fort. 90,0. 
Gummi arab. pulv. 15,0 
Aq. dest. 20,0 Unguentum Gynocardiae. 
Aq. Caleis q. s. ad 100,0. OJei Gynoeardiae 

Unguent. Paraffini aa part. aequo 

Unguentum Chaulmoograe_ 
Chaulmoogra Ointment (Brit.) 

Chaulmugraiil 10,0 
Hartparaffin (Brit.) 40,0 
Weichparaffin (Brit.) 50,0. 

Antileprol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist ein Gemisch der Athylester der Chaul
mugraolsauren. 

Darstellung. Das durch Pressen gewonnene 01 der Samen wird verseift und mit stro
mendem Wasserdampf behandelt, die Sauren mit Athylalkohol verestert, und das Esterge. 
misch schlieBlich durch Vakuumdestillation gereinigt. 

Eigeuschaften. Diinne, klare Fliissigkeit von kaum merklichem Geruch und ~.eutraler 
Reaktion, spez. Gew. 0,905-0,915 (150). In Wasser ist es unloslich, mit Alkohol und Ather in 
jedem Verhaltnis mischbar. 

Anwendung. Bei allen Arten der Lepra in Gaben von 2-5 g (Gelatine.Kapseln). Es 
liiBt sich auch zu Injektionen verwenden, besonders intramuskular. 

Haematoxylon. 
Haematoxylon campechianum L. Leguminosae-Caesalpiniaceae-Eu
caesalpinieae. Heimisch von Mexiko bis zum nordlichen Siidamerika, in 
Westindien angep£lanzt. Baum mit paarig-einfach oder doppelt gefiederten Blattern, 
die Blatter wenig-jochig, Blattchen verkehrt-eiformig. Nebenblatter zuweilen dornig. 
Bliiten klein, gelb, in achselstandigen, lockeren Trauben. 
Lignum Haematoxyli. Ulauholz. Logwood. Bois de Campeche. 
Campechianum. Campecheholz. Lignum coeruleum. Blauspane. 
Schwarzes Brasilienholz. Campeachy Wood. Poach Wood. Bois d'!nde. 

Lignum 
Blutholz. 

Nur das von der Rinde und dem weiBlichen Splint befreite Kernholz des Stammes, im Handel 
in groBen, zentnerschweren BlOcken und Scheitern, die auBen blauschwarz, innen rot braun sind. 
Das Holz ist sehr hart und schwer, aber leicht spaltbar, yon schwachem, eigentiimlichem Geruch 
und etwas herbem und zugleich siiBlichem Geschmack. Beim Kauen farbt sich der Speichel 
violett. Spez. Gew. 0,9-1,0. 

Lupen bild. Der Querschnitt laBt abwechselnd hellere und dunklere Zonen erkennen und 
sehr nahe aneinander stehende, feine Markstrahlen. 
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Mikroskopisches Bild. Die Hauptmasse des Holzes besteht aus langgestreckten, 
dickwandigen, verbogenen, zugespitzten Libriformfasern, die eine Lange von 2 mm und einen 
Durchmesser von 131' haben. Die GefaBe meist einzeln, seltener 2-3; sie werden 0,17 mm breit, 
fast so weit wie der Abstand zweier Markstrahlen und sind von ziemlich reichlichem Parenchym 
begleitet, dessen Zellen meist Einzelkristalle von Kalkoxalat fiihren. Die Markstrahlen bis 7, 
meist 2-4 Zellen breit, bis 40 Zellen hoch. 1m Parenchym und in den GefaBen gelbbraune bis 
rotbrauno Massen. 

Fiir den pharmazeutischen Gebrauch eignet sich nur das unfermentierte, von den Dro. 
gisten als "verum" bezeichnete Blauholz in der wiirfelig oder fein geschnittenen, pulverfreien 
Form. Es alB Pulver zu kaufen, ist nicht rats am. Die groben Raspelspane der Handelsware 
werden fiir Farbereizwecke verwendet. 

Bestandteile. 9-12% Haematoxylin (s. S. 1422), ferner Spuren atherisches 01, 
Harz, Ger bstoff, Phlo baphene. Der Aschengehalt betrage hochstens 30/0' 

Anwendung. Blauholz wird wegen seines Gerbstoffgehalts besonders bei Durchfallen 
als Abkochung oder in der Form des Extrakts gegeben und selbst von Kindern gut vertragen, 
ist deshalb auch fiir langeren Gebrauch besonders geeignet. Man pflegt die Wirkung durch Rot· 
wein zu unterstiitzen. Gaben 0,5-1,5 mehrmals taglich im Dekokt (5,0-15,0: 150,0). Die Ab. 
kochung ist blutrot; der Harn wird nach dem Einnehmen von Blauholzabkochungen rot. 

Bei Bereitung des Extraktes, von AufgiiBsen und Abkochungen sind metallene Gerate zu 
vermeiden. 

Extractum Haematoxyli. Blauholzextrakt. Campecheholzextrakt. Extrac· 
tum Ligni Campechiani. Extract of Haematoxylon. - A mer. VIII: 1 T. geraspeltes Blau
holz wird mit 10 T. Wasser 48 Stunden ausgezogen; dann kocht man unter Vermeidung metallener 
GefaBe(!) bis zur Halfte ein, seiht heiB durch und verdampft zur Trockne. - DIETERICH: 10T.grob 
gepulvertesCampecheholz zieht man 24 Stunden kalt, dann2Stundenim Wasserbadmit40T., hierauf 
nochmals zwei Stunden mit 30 T. Wasser aus (keine Metallgerate I), dampft auf 2,5 T. ein, setzt 
1,25 T. Weingeist zu und verdampft zur Trockne. Ausbeute 13-140/0' - Rotbraunes, luftbe
standiges, in Wasser triibe losliches Pulver von siiBlichem Geschmack. Die technischen zum 
Farben dienenden Blauholzextrakte, die nur zum Teil in Wasser loslich sind, diirfen zu arznei
lichen Zwecken nicht verwendet werden. 

Tinctura Ligni Campechiani. Blauholztinktur Ti.nctura Haematoxyli. Nach 
DIETERICH: 1 T. geraspeltes Blauholz zieht man einige Tage mit 10 T. 900/oigem Weingeist aus 
und versetzt das Filtrat tropfenweise mit verdiinnter Ammoniakfliissigkeit (1 + 4), bis es sich 
dunkIer fiLrbt. Empfindliches Reagens auf Metallsalze (Fe, Cu), Indikator beim Titrieren von 
Alkalien und Alkaloiden, wird aber besser durch HaematoxylinlOsung ersetzt. 

Decoctum Haematoxyll (Brit.). 
Decoction of Logwood. 

1. Ligni Campechiani rasp. 50,0 
2. Cort. Cinnamom. cey!. contus. 8,0 
3. Aquae destillatae 1200,0. 

Man kocht 1 mit 3 zehn Minuten, fiigt gegen Ende 
des Kochens 2 hinzu, seiht durch lind stellt 1000 ccm 
Fliissigkeit her. Dosis: 15,0-60,0. 

Decoctum Campechlanum opiatum (F. M. Germ.). 
Decocti Ligni Campechiani (1: 10) 150,0 
Tinct. Opii crocatae 0,75. 

Solutio Campechiana cum Catechu (F. M. Germ.), 
Extr. Ligni Campechiani 10,0 
Tinct. Catechu 5,0 
Aq. destillatae ad 150,0. 

Solutio Campechlana ehlnata (F. M. Germ.). 
Extr. Ligm Campechiani 4,0 
Decoct. Cart. Chinae 10,0: 130,0 
Aq. Foeniculi ad 150,0. 

Solut.lo Campechlana cum Opio (F. M. Germ.). 
Extr. Lign. Campechiani 5,0 
Tinct. Opii crocatae 0,5 
Aq. Foeniculi 150,0. 

Haematoxylinum. Haematoxylin. C1sH140 6 + 3H20. Mol.-Gew. 356. 
Darstellung. Das kaufliche Blauholzextrakt (daB 9-12 Ofo Haematoxylin enthaIt) 

wird gepuIvert, mit Sand vermischt und wiederholt kalt mit dem 5-6fachen Volum Ather aus
gezogen. Von den Ausziigen wird der Ather abdestilliert, der Riickstand aus heiBem Wasser unter 
Zusatz von etwas Schwefliger Saure kristallisiert. 

Eigenschaften. Durchsichtige, glanzende SauIen, aus konzentrierten Losungen scheiden 
zuweilen Kristalle mit IH20 abo In kaltem Wasser schwierig, in heiBem reichlich IOslich, ferner 
laslich in Alkohol, schwer in Ather. Smp. lOO-1200. Es farbt sich am Licht rotlich. Reduziert 
FEHLINGSche Losung und Silberlosung. Lost sich in Losungen atzendel' und kohlensaurer AI
kalien bei Luftzutritt mit Purpurfarbe infolge der Bildung von Hamatein durch Oxydation. 

Anwendung. Als Indikator in der MaBanalyse. In der mikroskopischen Technik. 

Haemateinum, Hae~atein, C16H1206' entsteht aUB dem Hamatoxylin durch Einwirkung 
von Luft bei Gegenwart einer Base. Man stellt es dar, indem man ammoniakalische Hamatoxylin-
1asung der Luft aussetzt; aus dem dann entstehenden Hamateinammoniak erhalt man das 
lIamatein durch Erhitzen auf 130 0 oder durch Zusatz von ESBigsaure zu der Lasung. 
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Es bildet metallglanzende, dunkelgriine Bliittchen, die in Wasser, Alkohol, Ather und 
Chloroform wenig lOslich sind. Aus Ather erhalt man es in roten Kristallen. In konz. Alkali· 
lauge lOst es sich mit blauer, in verdiinnter mit roter Farbe. 

Almatein (E. MERCK, Darmsta.dt), C36H320l4' ist ein Kondensationsprodukt von Hamil.' 
toxylin und Formaldehyd. 

Darstellung. Nach D.R.P. 155630 durch Einwirkung von Formaldehyd auf eine 
Losung von Hamatoxylin oder Blauholzabkochung. 

Eigenschafte·n. Leichtes, hellrotes Pulver, geruch. und geschmacklos, unloslich in 
Wasser, loslich in Glycerin, Weingeist und in alkalihaltigem Wasser. 

Anwendung. Ais Antiseptikum in Streupulvern oder in Glycerin gelost, innerlich bei 
Durchfallen zu 0,5-1 g mehrmals taglich in Tabletten, KapseJn oder Schiittelmixtur. 

Haemoglobinum s. unter Sanguis, Bd. II S. 634. 

Hamamelis. 
Hamamelis virginiana L. Hamamelidaceae. Heimisch in den atlantischen 
Staaten der nordamerikanischen Union. Bis 7 m hoher Strauch. 

Folia Hamamelidis. Hamamelisblatter. Hamamelis Leaves. Feuilles 
d'hamamelis. Wiinschelrutenblatter. Zauberhaselblatter. Witch Hazel 
Leaves. 

Die im Herbst gesammelten Blatter. Diese sind kurzgestielt, bis 15 cm lang, 
bis 8 cm breit, breit eiformig, an der Spitze stumpf oder zugespitzt, am Grunde 
sehief, oft fast herzformig, am Rande buchtig kerbig gezahnt, braungrun oder braun, 
unterseits heller. Junge Blatter sind unterseits von rostbraunen Haaren dicht be· 
haart, altere lassen nur in den Nervenwinkeln Buschelhaare erkennen. Vom Mittel. 
nerv gehen jederseits etwa 6 stark hervortretende Sekundarnerven ab, die in den 
starksten Zahnen des Blattrandes endigen. Ohne Geruch, von schwach adstrin. 
gierendem, etwas bitterem Geschmack. Ein Querschnitt durch das Blatt farbt sich 
mit Kalilauge erwarmt violett, blau und blaugrun 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen mit 1-2 Nebenzellen nur in derEpidermis 
der Unterseite. Biischel einzelliger, starkverdickter, starrer und gekriimmter Haarein der Epidermis 
der Blattunterseite, vorwiegend in den Nervenwinkeln, weniger in der Oberseite. Unter einem 
einreihigen Palisadengewebe ein schmales, 4-5schichtiges Schwammparenchym. 1m Mesophyll 
kleine Einzelkristalle, seltener Drusen von oxalsaurem Kalk, femer vereinzelt groBe, fast den 
ganzen Raum von der oberen zur unteren Epidermis einnehmende unregelmiiBig iistige, veldickte 
und verholzte Steinzellen = Idioblasten. Die Sklerenchymfaserbiindel sind umgeben von Kristall. 
kammerfasem mit Einzelkristallen von Calciumoxalat. Auf den Bliittem kommen braune Gallen 
vor von der Form eines etwas zusammengedriickten, nach oben hin sich stark verjiingenden Zucker. 
hutes. 

Bestandteile. Die BJatter enthalten etwa 80/ 0 Gerbstoff (Hamamelitannin), ferner 
einen glykosidischen Gerbstoff und Fett, geringe Mengen dunkelgelbes atherisches 01. 
Beim Ausziehen mit Weingeist erhiUt man 70/ 0 Hamamelin (ein Resinoid), beim Ausziehen 
mit Weingeist von 30 .Qew .. % bis zu 22,5% Extrakt. Der Aschengehalt betriigt bis 6070' 

Cortex Hamamelidis. Hamamelisrinde. Hamamelis Bark. Ecorce 
d 'hamamelis. Wiinschelrutenrinde. Zauberhaselrinde. Witch Hazel 
Bark. Noisetier de sorciere. 

Die Rinde der Stamme und Zweige. Verschieden lange, bis 3 cm breite und bis 
2 mm dicke, rinnenformig gebogene, seltener rohrig eingerollte oder bandformige 
Stucke. Die zimtbraune oder rotlichbraune Aullenseite ist mit einem diinnen weill· 
lichen oder graubraunen, teilweise entfernten, zahlreiche Lenticellen zeigenden Kork 
bedeckt, die hell ere, gelblich- oder rotlichbraune Innenseite ist langs gestreift. Der 
Bruch ist bandartig, splitterig, langfaserig. Der Querschnitt zeigt bei Lupenbetrach
tung zwischen primarer und sekundarer Rinde eine helle Linie (Steinzellenring). 
Rinden mit anhaftenden Teilen des gelblichweillen Holzkorpers sind nicht zu ver
wenden. Ohne Geruch, von stark adstringierendem, bitterem Geschmack. 
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Mikroskopisches Bild. Der starke Kork aus abwechselnden breiteren Schichten 
hoherer, diinnwandiger Zellen und schmalen Schichten flaeherer, kleinerer, sklerosierter Zellen 
mit formlosem braunem lnhalt. Dem Kork folgt in der primaren Rinde zunachst derbwandiges 
Kollenchym, dann diinnwandiges, loekeres Parenehym. An der Grenze von primarer zu sekundarer 
Rinde ein zusammenhangender hellgelber Steinzellenring aus meist kleinen, starkverillekten, 
deutlieh gesehiehteten, reiehporosen Zellen, einzelne mit weiterem Lumen bergen braunen lnhalt 
oder einen Einzelkristall. lnnerhalb des Steinzellenringes im iiuBeren Teile der sekundiiren Rinde 
weitere Steinzellengruppen. Die Markstrahlen einreihig, 12 und mehr Zellen hoeh. Die sehmalen 
Rindenstrahlen aus abweehselnden Sehiehten zusammengefallener Siehrohren und Gruppen stark 
verdiekter, langer, zugespitzter Bastfasern. Die Faserbiindel rings von Kristallkammerfasern 
mit Einzelkristallen von Kalkoxalat begleitet. 1m Parenchym der primiiren Rinde Zellen mit 
Kalkoxalat in Form von Einzelkristallen oder Sand, der lnhalt der iibrigen Zellen der primaren 
Rinde und der Markstrahlen fiirbt sieh mit Eisenehlorid tiefblau. Keine Stiirke. 

Bestandteile. Die RindeenthiUt I<'ett, Gallussiiure, Gerbstoff (Hamamelitannin) 
C14H140 9 + 5H2 0 (oder + 21/ 2 H2 0), einen glykosidisehen Gerbstoff, Glykose. Aus den 
Zweigen isolierten JOWETT und PYMAN ein gel bes atherisehes 01, dessen Hauptbestand. 
teil ein Sesquiterpen ist. Der Aschengehalt der Rinde betriigt 4,8-6,2%, an Weingeist gibt sie 
6,4% Extrakt abo 

Anwendung. Rinde und Blatter werden sowohl innerlieh als iiuBerlieh in Form ver
sehiedener Zubereitungen bei· Ruhr, Durehfiillen, innerliehen (aueh gynakologisehen) Blutungen 
und Hiimorrhoidalleiden angewandt, in letzterem Faile besonders als Abkoehung (10: 100) lmd 
als Salbe. Ein konzentriertes, weingeistiges Destillat aus der frischen Rinde, gemischt mit dem 
Fluidextrakt, ist die unter dem Namen "Hazeline" bekannte amerikanische Spezialitiit. 

Aqua Hamamelidis. Hamameliswasser. Hamamelis Water. Li
quor Hamamelidis. Extract of Witch Hazel. Solution of Hama
melis. Extractum Hamamelidis destillatum. - Ergiinzb.: Aqua Ha. 
mamelidis e Cortice, Hamamelisrindenwasser. 100 T. grob gepulverte 
Hamamelisrinde werden mit 200 T. Wasser und 15 T. Weingeist 24 Stunden bei Zimmer
wi:i.rme stehen gelassen, dann werden 100 T. abdestilliert. - Naeh Amer. ist das Hamamelis
wasser ein mit Wasserdampf aus der Rinde, den Zweigen, diinneren Asten oder aus der ganzen 
Pflanze destilliertes, mit i:i.therisehem 61 gesattigtes Wasser, dem a.uf 850 cern 150 cern Weingeist 
(92,3 Gew.-Ofo) zugesetzt sind. - Brit. li:i.Bt 1000 g frisehe Hamamelisblatter mit 2000 g Wasser 
und 160 eem Weingeist (90 Vol.-o/o) 24 Stunden maeerieren und dann 1000 cern abdestillieren. 

Hamameliswasser ist klar oder fast klar und far bios und rieeht und sehmeekt angenehm 
aroma tisch. 

Extractum Hamamelidis. H amamelisextrakt. - Ergiinzb.: 1 T. grob gepul
verte Hamamelisblatter werden mit 3 T. Weingeist und 3 T. Wasser 3 Tage lang unter haufigem 
Umriihren bei Zimmertemperatur stehen gelassen und dann ausgepreBt. Der Riickstand wird 
mit 1 T. Weingeist und 1 T. Wasser in gleieher Weise 24 Stunden lang ausgezogen. Beide 
Ausziige werden vereinigt, naeh dem Absetzen filtriert und zu einem dieken Extrakt einge
dampft. Das Extrakt ist braun, in Wasser triibe loslich. 

Extractum Hamamelidis fluidum (liQuidum). Hamamelisfluidextrakt. 
Fluid-(Liquid)Extract of Hamamelis Leaves. - Extrait fluide 
d'hamamtdis. 

Wird ganz a.llgemein aus den getrockneten Blattern hergestellt. - Ergiinzb.: Aus grob 
gepulverten Hamamelisblattern durch Perkolation mit einer Mischung von 1 T. Weingeist 
(86 Gew.-Ofo) und 1 T. Wasser. - Amllr. VIII: Auf lO00g gepulverte Hamamelisblatter kommt 
ein Gemisch von 100 ccm Glycerin, 300 cern Weingeist (92,3 Gew.· 0/0) und 600 ccm Wasser und 
weiterhin ein Gemisch aus 1 Vol. Weingeist und 2 Vol. Wasser zur Anwendung. Durehfeuch
tungsmenstruum 350 cern. - AWltr.: 1 T. Weingeist, 2 T. Wasser. - Belg.: Mit 600f0igem Wein
geist. - Brit. und Gall.: Mit 450f0igem Weingeist. - Helvet.: 1 Weingeist und 2 Wasser. -
Hisp.: 1000 T. gepulverte Blatter werden mit 100 T. Glycerin und 400 T. Weingeist (600f0) 
durchfeuehtet, spater mit dem gleiehen Weingeist perkoJiert. - ltal.: 100 T. gepulverte Blatter 
werden mit 15 T. Glycerin und 20 T. Weingeist (70%) durchfeuchtet, maeeriert und mit dem 
gleiehen Weingeist perkoliert. - Japan.: Grob gepulverte Blatter werden mit einem Gemiseh aus 
5 T. Weingeist (900/ 0 ), 8 T, Wasser und 1 T. Glycerin maeeriert., danaeh mit 5 T. Weingeist (90%) 
und 8 T. Wa.~ser perkoliert. - Norveg.: 28 T. Weingeist und 72 T. Wasser. - Suec.: 100 T. grob 
gepulverte Blatter mit 50 T. eines Gemisehes aus 50 T. Weingeist, 80 T. Wasser und 10 T. Gly. 
cerin maeerieren, mit dem Reste des Gemisehes iibergie13en und mit einer Misehung aus 5 T. 
Weingeist und 8 T. Wasser perkolieren. 

Spez. Gew. 1,06-1,07 (Norveg.), 1,06-1,10 (Austr.), 1,07 (Suec.). - Trockenriiek
stand mindestens 19% (Norveg.), 20% (Helvet.), 23% (Austr.). 
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Extractum Hamamelidis e Cortice. Hamamelisrindenfluidextrakt. 
- Ergii.nzb.: 100 T. mitteHein gepulverte Hamamelisrinde werden mit einer Mischung von 10 T. 
Glycerin, 10 T. Weingeist (86 Gew.- 0J0) und 15 T. Wasser angefeuchtet und mit einem Gemisch 
von 1 T. Weingeist (86 Gew.-OJo) und 1 T. Wasser perkoliert. 

Tinctura HamameIidis. Hamamelistinktur. Tincture of Hamamelis. Teinture 
d'hamamelis. - Aus Blll.ttern 1+5 mit verdiinntem Weingeist (600J0) zu bereiten nach Gall. 
- Nach Hiap. aus je 5 T. BIil.ttern und Rinde durch Perkolation mit 700J0igem Weingeist 
100 T. Tinktur. - Aus Rinde nach Brit.: Aus 100 g gepulverter Hamamelisrinde (Nr. 20) werden 
durch Perkolation mit verdiinntem Weingeist (45 Gew.-OJo) 1000 ccm Tinctur hergestellt. 

Unguentum Hamamelidis. Hamamelissalbe (weiBe). Hamamelis Ointment.
Erganzb.: 1 T. Hamamelisrindenwasser, 1 T. Lanolin, 8 T. weiBes Vaselin. - F. M. Germ.: 
Extr. Hamamelidis destill. I, Vaselin alb. 9. - Braune Hamamelissal be. 10 ccm Hamamelis
fluidextrakt, 60 g Wollfett und 30 g weiches Paraffin. 

SuppOliitoria Hamamelldle. 
Suppoaitoria contra Haemorrhoides. 

Hamam elis- St uh lzip f chen. 
Erglinzb. 

Extracti Hamamelidis 
OIei Cacao 
flant suppositoria 10. 

SAchs. Kr. V. 
Maetu-Zil.pfchen 

1,0 
19,0 

Bisrnuti subsalicylio. 2,0 
Extr. Hamamelidis apiss. 2,0 
Bisrnuti oxyjodogallici 1,0 
Spiritus diluti 2,0 

Mentboll 
Acidi carbolici liquef. 
Balsami peruviani 
OIel Cacao 
!iant supp08itoria 10 

F. M. Germ. 
Extr. Cort. Hamamel. fluidl 
Jodylini 
01. Cacao 
Balsam. peruviani 
f. suppositoria Nr. 10. 

0,1 
0,05 
0,5 

22,35 

6,0 
3,0 

23,5 
0,5 

Anorrhal sind 4 g schwere Gelatinesuppositorien folgender Zusammensetzung: Sozojodol
natr. 0,02, Alumnol 0,0024, Extr. Hamamel. dest. 0,5, Extr. suprarenal. 0,002, Zinc. oxydat. 0,4, 
Glycerin, Gelatin., Aq. dest. q. s. Sie werden gegen Hamorrhoiden angewandt. 

HazeIine und Pond's Extract, zwei amerikanische Spezialitaten, sind im wesentlichen 
Destillate aus frischen Hamamelisblattern und -zweigen. 

Hazeline Snow. 60 g Stearinsaure werden geschmolzen und mit einer warmen Losung aus 
9 g Soda in q. s. Wasser mit 7 g Glycerin auf dem Wasserbad eine Stunde lang geriihrt. Danach 
verdiinnt man mit so viel Wasser, daB im ganzen 300 g Wasser verbraucht werden. Nun werden 
300 g Aqua Hamamelidis destill. zugegeben und auf dem Wasserbad so lange (moglichst kurze 
Zeit) erwarmt, bis eine gleichmaBige Masse erzielt ist. Dieselbe gibt man in einen warmen Morser, 
schlii.gt zu Schaum, laBt erkalten und agitiert nach 12 Stunden nochmals. 

Hedonal s. unter Urethanum, Bd. II S.891. 

Helenium. 
Inula helenium L. Compositae-Tubuliflorae-Inuleae. Alant. Hei
misch in Mittel- und Siideuropa, Siidsibirien, Kaukasus, Kleinasien bis Persien, 
kultiviert bei COlleda in Sachsen (fiir den deutschen Bedarf), in Holland, England, 
Ungarn, der Schweiz usw., verwildert in Skandinavien, England, Irland und am 
Rhein. Bis 2 m hoch, Stengel aufrecht, gefurcht, oberwarts zottig. Blatter un
gleich-gekerbt-gezahnt, unterseits filzig, die unteren langlich-elliptisch, in den Blatt
stiel verschmiilert, die oberen herzeiIormig, stengelumfassend. Bliitenkopfe dolden. 
rispig, Strahlbliiten weiblich, einreihig. Scheibenbliiten zwittrig. Frucht kahl, vier
kantig. 

Rhizoma Helenii. Alantwurzel. Elecampane Root. Rhizome d'aunee 
officinale. Radix Helenii (Enulae, Inulae). Altwurzel. Donnerwurzel. 
Edelherzwurzel. Glockenwurzel. Helenenkrautwurzel. Ottwurzel. 

Das im Herbst von 2-3jahrigen kultivierten Pflanzen gewonnene Rhizom 
mit den Haupt- und Nebenwurzeln. Vor dem Trocknen werden der Wurzelstock und 
die starker en Wurzeln der Lange na.ch, seltener in Querscheiben, zerschnitten, zuweilen 
auch teilweise geschalt und zum besseren Austrocknen auf Faden aufgereiht. 4 T. 
der frischen Wurzel geben 1 T. Droge. In der Hauptsache Stiicke der urspriinglich 
bis 50 cm langen, bis 2,5 cm dicken, walzenformigen, auBen gelblichen oder grau
braunen, innen braunlichen, fleischigen N ebenwurzeln, daneben meist etwa 4 cm 
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breite Langsstucke, seltener Querscheiben des gespa1tenen. bis 10 cm langen und bis 
5 cm dicken, mehrkopfigen. oben geringelten, auBen graubraunen, langsrunzeligen 
Wurzelstockes. Die Wurzel ist haufig geschalt; wenn gut getrocknet ist sie hart 
und sprode, feucht geworden zahe. Von charakteristischem Geruch und bitterem 
Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Rhizomquerschnitt. Eine starke braunliche Korkschicht, 
darunter in dem diinnwandigen Parenchym der Mittelrinde ein Kreis von rundlichen oder ovalen, 
bis 0,2 mm breiten Balsambehaltern, deren Inhalt haufig aus kleinen, nadelformigen Kristallen 
besteht. Die Innenrinde aus breiten, die gleichen schizogenen Balsambehalter fiihrenden Mark. 
strahlen und engen, nur aus Siebrohren und Parenchym bestehenden Rindenstrahlen. Der durch 
ein breites dunkles Oambium von der Rinde getrennte Holzkorper umschlieBt ein stark entwickeltes 
Mark. 1m Holzkorper breite Markstrahlen und schmale, aus Holzparenchym und radial geord
neten Gruppen von Gefi.iBen gebildete Holzstrahlen; Markstrahlen und Mark fiihren die gleichen 
Sekretbehalter. Die Wurzel zeigt iibereinstimmenden Bau, doch kein Mark, an dessen Stelle 
verholzte, getiipfelte Ersatzfasern. Samtliche Parenchymzellen bergen Inulin. Keine Starke. 

Bestandteile. 1-30/ 0 atherisches 01 (s. Oleum Helenii), 22-45% Inulin, etwts 
Pseudoin ulin, In ulenin, Bitterstoff. 

Aufbewahrung. An einem trocknen Ort in Holzkasten; in Blechbiichsen wird die Wurzel 
durch Ausscheidungen von Alantcampher leicht unansehnlich. 

Anwendung. Nur noch selten bei Hustenreiz und Brustleiden als AufguB (10-15:200), 
haufiger als Extrakt zu 0,5-2,0 in Pillen. AuBerlich beLKriitze und dgl. Wegen ihres Inulin. 
gehaltes hat man die Alantwurzel zur Bereitung von Gemiise oder als Zusatz zu Kleberbrot fUr 
Diabetiker empfohlen. 

Oleum Helenii. Alantin. Oil of Elecampane. Essence de racine d'aunee. 
Gewinnung. Durch Destillation der zerkleinerten Wurzel mit Wasserdampf; Ausbeute 

1-3%. 
Eigenschaften. Farblose, mit wenig braunem 01 durchtrankte Kristallmasse, die bei 

30-45 0 zu einer braun en Fliissigkeit schmilzt. Der Geruch ist dem des Ladanums ahnlicb. 
Spez. Gew. 1,015-1,038 (30 0); aD + 1230 45'; nn20' 1,522; S.-Z. 6-8; E.-Z. 160-180. 

Bestandteile. Das 01 besteht zum groBten Teil aus Alantolacton (Helenin, Alant
campher), C15HzoOz (s. unten), ferner enthalt es Alantolsaure, C14Hzo(OH)COOR, Alantol, 
ClOHlSO, Isoalantolacton, C15HZOOZ' eine blaue, nicht naher untersuchte Substanz. Alan
tolsaure (Alantsaure) bildet Nadeln, Smp. 940 unter Wasserabspaltung; leicht IOslich in Alkohol 
und in Ather. Alan tol ist pin gelbliches 01, Sdp. gegen 2000, das sich anscheinend nur in der 
frischen Wurzel findet. Isoalantolacton bildet meist Prismen, Smp. 115 0, loslich in abso
lutem Alkohol und in Ather. 

Heleninum. Helcnin. Alantolacton. Alantcampher. Alantsaureanhydrid. 

/0 
Heleninum album. C14H 20 , I • Mol.-Gew.232. 

"CO 
Darstellung. Das Helenin wird aus dem atherischen Alantol durch Abpressen gewonnen 

und durch Umkristallisieren aus verdiinntem Weingeist gereinigt .. 

Eigenschajten. Farblose, prismatische Nadeln von schwachem Geruch und Geschmack; 
Smp. 76 0 (die Handelspraparate schmelzen meist etwas niedriger, bei 68-700). Es sublimiert 
schon bei gelindem Erwarmen und siedet bei 2750 unter teilweiser Zersetzung. Es ist kaum 
loslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol, Ather, Petrolather, Chloroform. Beim Erwarmen mit 
Alkalilauge lOst es sich zu Salzen der Alantsaure, C14H 20(OH)COOH, aus diesen Losungen fallen 
Mineralsauren das Lakton wieder aus; in NatriumcarbonatlOsung ist es in der Kiilte unloslich 

Anwendung. Das Helenin wurde als innerliches Antisepticum bei Malaria, Tuberkulose, 
katarrhalischen Diarrhoen, Keuchhusten, chronischer Bronchitis angewandt. Man gab es zu 
0,01-0,02 gin Pulverform 6-lOmal am Tage. 

Extractum Helenii. Alantwurzelextrakt. Extrai t d'aunae. - Ergiinzb.: 2 T. grob 
gepulverte Alantwnrzel werden mit 4 T. Weingeist und 6 T. Wasser 4 Tage lang unter ofterem 
Umriihren bei Zimmertemperatur stehen gelassen und dann ausgepreBt. Der Riickstand wird 
mit 2 T. Weingeist und 3 T. Wasser 24 Stunden lang in gleicher Weise ausgezogen. Beide Aus
zuge werden vereinigt, nach dem Absetzen filtriert und zu einem dicken Extrakt eingedanlpft. 
Beim Eindampfen sich etwa ausscheidende harzige Bestandteile sind durch Zusatz kleiner Mengen 
Weingeist wieder in Losung zu bringen. - Nederl.: 100 T. gepulverte Alantwurzel maceriert man 
3 Tage mit 300 T. verd. Weingeist (70 Vol..%), preBt ab, filtriert und dampft das Filtrat zur 
Sirupdicke ein. Der PreBriickstand wird 24 Stunden mit 400, dann (nach dem Abpressen) 6 Stun· 
den mit 300 T. Wasser maceriert. Die durch Absetzen geklarten und kolierten Fliissigkeiten 
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werden gemischt und zur Sirupdicke verdampft. Hierauf mischt man den eingeengten ersten 
Auszug hinzu und dampft bei hochstens 80° das Gemisch zu einem dicken Extrakt ein. - Ein 
braunes, in W Mser triibe losliches Extrakt. 

TincturaHelenii wird durch Maceration der Wurzel 1+5 mit verdiinntem Weingeist her
gesteIIt. 

Vinum Helenii. Alan twein. 10 T. Alantwurzeltinktur werden mit 90 T. Siidwein gemischt 
und die Mischung nach einigen Tagen filtriert. 

Alantol-Essenz, gegen Husten, Heiserkeit, Schwindsucht, wird durch Mischen eines wein
geistigen Auszuges und eines Destillats aus Alantwurzel hergestellt. Zu 10-20 Tropfen auf Zucker. 

Heliotropinum 8. unter Piperonalum, Bd. II S.476. 

Helleborus. 
Helleborus viridis L. Ranunculaceae-Helleboreae. Heimisch in Mittel- und 
in Siideuropa. Mit kriechendem, verzweigtem, 10 em langem und 1 em dickem Rhizom von 
braunschwarzer Farbe und durch die Blattnarben geringelter Rinde und braunlichem Holz. 
Grundblatter groB, langgestielt, mit 7-12 fuJ3formig gestellten, oft noch geteilten Bliittchen, die 
breit·lanzettlich und am ganzen Rande scharf gezahnt sind. Schaft bis zu 50 em hoch, am 
Grunde mit einigen Niederblattern und am Grunde der Aste mit geteilten Blattern. Kelch und 
BlumenbIatter gelblich-griin. 

Rhizoma Hellebori viridis. Grune Nieswurzel. Radix Hellebori. Griine Christwurzel. 
B aren wurzel. 

J)as Rhizom mit den Wurzeln. Der Wurzelstock mit dicker Rinde, im Holz 4-6 oder mehr 
tangential gestreckte, stumpfkeilformige oder fast quadratische GefaBbiindel, die durch breite 
Markstrahlen getrennt sind. Die Wurzel ebenfalls mit dicker Rinde, die vom Zentralzylinder 
durch die sehr deutliche Kernscheide getrennt ist. Die GefaBbiindellassen in jiingeren Wurzeln 
noch den primaren, radialen Bau erkennen, in alteren sind sie zu einem 5-7strahligen Stern mit 
ausgesprochen spitzen Strahlen zusammengetreten. Der Geschmack intensiv bitter, hintennach 
scharf und brennend, der frisch rettichartige Geruch verschwindet beim Trocknen. 

Verwechslungen. 1. Helle borus niger (vgl. S. 1427). Da man die Droge gewohnlich 
mit den Grundblattern sammelt, ist sie leicht zu erkeml.en. 

2. Actaea spicata L. Das Rhizom ist groBer, holziger, der Holzkorper der Wurzeln 
bildet ein Kreuz. 

3. Adonis vernalis L. Rhizom schwarz, die GefaBe etcheD in deutlichen, radialen Reihen, 
Holzkorper der Wurzeln rund oder fiinfstrahlig (vgl. auch S. 277). 

Bestandteile. 2 kristallinische Glykoside: Helle borin, 036H4206, wird mit konz. 
Schwefelsaure rot; durch verdiinnte Mineralsauren, leichter durch starke Zinkchloridlosung, wird 
es in Helle boresin, 030H3S0" und Glykose zerlegt. Nach TRAETER sind diese Angaben nicht 
zutreffend. Helleborein, nach HUSEMANN und MARME 026H4'OW nach TRAETER 0 37 H S60 1S' 
farbt sich mit konz. Schwefelsaure zunachst braunrot, dann violett und wird durch verdiinnte 
Mineralsauren in Essigsaure, Glyko~e, Arabinose und zwei sich chemisch sehr ahnlich verhal
tende Sapogenine: ein saures und ein neutrales Helle boretin zerlegt. Nach TRAETER gibt das 
Hellebocein bei der Hydrolyse Helleboretin, C19H300S' Traubenzucker und Essigsaure: 
C37Hs601S + 5H20 = C19HaoOs + 2C6H 120 6 + CHaCOOH. Der Sitz der Glykoside in der 
Pflanze Boll das Parenchymgewebe sein. Nach Untersuchungen von KELLER enthaIt die Wurzel 
wahrscheinlich keine Alkaloide. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wirkt ahnlich wie Digitalis. GroBe Gaben erzeugen Reizung der Schleim. 

haute, sie rufen Erbrechen und Durchfalle hervor. Diese Wirkungen kommen besonders dem 
Helleborein zu, Helleborin wirkt lahmend. Friiher an Stelle der Digitalis (Dekokt I: 100) und 
als Abfiihrmittel, jetzt verlassen. Bisweilen noch in der Tierheilkunde und als Bestandteil von 
Niespulveru. GroBte Einzelgabe 0,3 g, Tagesgabe 1,2 g. 

Extractum Hellebori viridis. Extractum Helle bori. 1 T. grob gepulverte Nieswurzel 
digeriert man je 3 Tage mit 500 T., dann mit 300 T. verdiinntem Weingeist und dampft die £iI. 
trierten Ausziige zum dicken Extrakt ein. Ausbeute etwa 140/0' Vorsichtig aufzubewahren! 
GroBte Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,4 g. 

Tinctura Hellebori viridis. Tinctura -Helle bori. - 'Germ. I.: Aus 1 T. grob gepulverter 
Wurzelund 10 T. verdiinntem Weingeist (600/ 0 ), -Portug.: 1+5 durch MaceratioI} mit 850/ oigem 
Weingeist. Vorsichtig aufzubewahren,! 
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Helleborus niger L. Heimisch in der Waldregion der ostlichen und siidlichen Alpen; 
haufig in Garten. Grundblatter kurzgestielt, lederartig, fuBfiirmig, aus 7-9 kurzgestielten Blatt
chen zusammengesetzt, die bis zur Mitte ganzrandig und von da bis zur Spitze entfernt gesagt sind. 
Stengel 1-5bliitig, am Grunde mit einigen schuppigen Niederblattern, unter den Bliiten mit 
eiformigen Deckblattern. Kelchblatter weiB, Korolle gelb. 

Rhizoma Hellebori nigri. Schwarze NieswurzeJ. Christmas Root. Racine 
d'hellebore noir. Radix Hellebori nigri. Radix Hippocratis (Melampodii, Veratri 
nigri). Schwarze Christwurzel. Schneerosenwurzel. Christrosenwurzel. Weihnachts· 
wurzel. Kratzwurzel. 

Das Rhizom mit den Wurzeln. Der vorigen sehr ahnlich, doch ist die Rinde des Wurzel
stockes schmaler und die Holzbiindel sind radial gestreckt, spitzkeilformig und groBer. Kleineres 
Mark als bei Helleborus viridis. Die Wurzeln vielfach bandartig zusammengedriickt, mit einem 
sternformigen Holzkern, dessen Strahlen stumpf sind. Geruch schwach, frisch fast angenehm, 
Geschmack intensiv bitter, spater scharf und brennend. 

Bestandteile. Wie bei Helleborus viridis, nach KELLER sind Alkaloide sicher nicht vor
handen. 

Anwendung. Die Wurzel wird ebenso wie die griine Nieswurzel in manchen Gegenden 
unter den Bezeichnungen Frangenwurzel oder Frangenkraut, Wrangkraut in ganzem 
Zustande bei gewissen Krankheiten der Schweine als Ableitungsmittel verwendet, indem man 
4-5 cm lange Stiicke dem Tier in die durchbohrten Ohrlappen steckt, wodurch Eiterung ent
steht ("Nieswurzelstecken "i. 

Extractum Hellebori nigri. Extractum Melampodii. - Wie Extr. Hellebori viridis. 
A us beu te etwa 20%' 

TincturaHellebori nigri. Tinctura Melampodii. - Wie Tinct. Hellebori -viridis 1+10. 

Helleborus foetidus L. Heimisch im siidlichen und westlichen Europa. Lieferte 
friiher Rhizoma Helle bori foetidi (Helle borastri), an Wirkung den 
vorigen gleich. 

1m Wurzelstock und in den Wurzeln machtiger, strahliger Holzkorper, mit starkem 
Libriform durchsetzt; Mark fehlend oder nur wenige Zellen. 

Radix Hellebori albiist das Rhizom von Veratrum al bum L. (s. u. Veratrum, Bd.II). 

Radix Hellebori hiemalis (Aconiti hiemalis) ist das knollige Rhizom mit den Wurzeln 
von Eranthis hiemalis SALISE. 

Helminthochorton. 
Aisidium helminthochortos KTZG. Florideae-Rhodomeleae. Eine kleine, 4cm 
hohe, rasenformig wachsende, aus borstigen, einfachen oder gabelig geteilten Thalluszweigen be
stehende Alge. Frisch purpurrot, getrocknet blaBbraunlicb. Findet sich an Felsen und Gesteinen des 
Atlantischen Ozeans und der Mittelmeerkiisten, besonders an den Inseln Korsika und Sizilien, an den 
Kiisten Italiens und Frankreichs. 

Helminthochorton. Korsikanisches Wurmmoos. Corsican Moss. Mousse de 
Corse. Alga (Conferva, Muscus) Helminthochorton. Muscus (Alga) corsicanus. 
Korallenmoos. Wundmoos. Wurmmoos. Wurmtang. 

Kommt aus dem Mittelmeer tiber Triest und Marseille in den Handel. Friiher bestanden 
gute Handelssorten fast nur aus Alsidium helminthochortos oder mit nur verhaltnismaBig 
wenigen Beimengungen, zurzeit stellen sie ein wechselndes Gemenge der verschiedensten. 
Meeresalgen dar, so besonders Polysiphonia-, Ulva., Ceramium-, Cladophora., Gigar
tina-, Sphacelaria-, Corallina-, Padina. und andere Arten, und zwar in der Art, daB 
Alsidium helminthochortos selbst zuweilen gar nicht darunter vorkommt, oder, wie gewohnlicb, 
den kleinsten Teil darstellt. Die im Atlantiscben Ozean und in der N ordsee gesammelte Droge 
enthiHt die eigentliche Helminthochorton.Alge iiberhaupt nicht, aber aucb die zurzeit im Handel 
befindliche Droge aus dem Mittelmeergebiet ist infolge der groBen Beimengungen und des ver· 
hiiltnismaBig geringen Gehaltes an AlsidiuIIll helminthocbortos als Wurmmittel fast wir. 
kungslos. 

Bestandteile. Pentoseartige Verbindungen, ein olartiger Korper, Harz, Brom. 
und Jodverbindungen. Das Harz soIl der wirksame Bestandteil sein. 

Anwendung. Ein veraltetes, heute nur noch selten im Hand-verkauf gefordertes Wurm. 
mittel. friiber des Jodgehaltes wegen auch gegen Scropbulose angewandt. 

90* 
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Sirop de mousse de Corse. Syrupus anthelminticus. - Gall.: 200 g Wurmmoos 
werden mit 500 g siedendem Wasser iibergossen und 6 Stunden ausgezogen. Nach dem Abpressen 
wird der Riickstand noch mit so viel heiBem Wasser ausgezogen, daB im ganzen 530 g Auszug 
erhalten werden. In dem filtrierten oder durch Absetzen geklil.rten Auszug werden 1000 g Zucker 
durch Erhitzen auf dem Wasserbad gelost. 

Helmitol s. unter Hexamethylentetraminum S.1432. 

Herniaria. 
Herniaria glabra L. und Herniaria hirsuta L. (beide Varietaten von Herniaria 
vulgaris SPR.). Caryophyllaceae-Paronychieae. Beide in Europa auf 
Sandboden nicht selten. . 

Herba Herniariae. Bruchkraut. Herba Herniariae multigranae (mille
granae). Diirrkraut. Harnkraut. Jungfernkraut. Tausendkorn. 

Die wahrend der Bliite gesammelten oberirdischen Teile der Pflanze. Die 
niedergestreckten, stark verzweigten, stielrunden Stengel tragen wechselstandige 
kurzverastelte Zweige und kleine, fast sitzende, verkehrt eiformige, am Rande spar
lich gewimperte, dickliche Blatter mit trockenhautigen, weiBlichen, eiformigen 
Nebenblattern. Die unteren Blatter gegenstandig, die oberen wechselstandig. Die 
kleinen, fiinfzahligen, griinlichen Bliiten in viel- oder wenigbliitigen blattwinkel
standigen Knauel. Geruchlos oder schwach wie Steinklee riechend, von schwach salzig 
bitterlichem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Blatt: Beiderseits Spaltoffnungen; im Mesophyll oberseits 
drei Lagen, unterseits eine Lage kurzer Palisaden, reichlich Drusen von Kalkoxalat. 

Bestandteile. Ein saponinartiges Glykosid, Gerbstoff, bis 0,20/ 0 Herniarin 
(ein bei der Hydrolyse in Herniariasa.ure und Glykose zerfallendes Glykosid), ein Alkaloid Paro
nychin. 0,060/ 0 a.therisches 01. Asche bis zu 10%. 

Anwendung. Selten, als Diureticum, bei Erkrankungen der Harnwege, Blasenkatarrh, 
Nierenkolik als Dekokt oder Infusum 10-20 g: 200 g tiiglich, auch als Extrakt oder Sirup. 

Extractnm Hemiariatl. Das getrocknete Kraut zieht man mit einer Mischung aus gleichen 
Teilen Weingeist und Wasser aus und dampft den Auszug zum dicken Extrakt ein. 

Sirupus Hemiariae. - 100 g Bruchkraut iibergieBt man mit 400 g siedendem Wasser, setzt 
nach einer Stunde 100 g Weingeist (870'0) hinzu, preBt nach 3 Stunden, filtriert und kocht 400 g 
Filtrat mit 600 g Zucker zum Sirup. 

Hemiapillen gegen GonorrhOe bestehen angeblich aus Extr. Herniariae comp., 01. Santali 
und Salol. 

Berniol, Extractum Herniariae compo fluidum, enthiilt im wesentlichen die wirk
samen Bestandteile der Herba Herniariae und Folia Uvae Ursi; gegen Nephritis und andere Ham
und Nierenleiden empfohlen. 

Hemiatee enthiilt nach LENZ und LUCIUS 55% Folia Uvae Ursi und 450/ 0 Herba Her
niariae. 

Dr. Finns Wasserpulver solI enthalten: Fo1. Uvae Ursi, Herba aquatica, Theocin .• natr. 
acetic., Fruct. Cynosbati, Herbp. Urticae, Herb. Herniariae, Hexamethylentetramin. 

Haxal s. unter Hexamethylentetraminum S. 1433. 

Hexamethylentetraminum. 
Hexamethylentetraminum. Haxamethylentetramin. Urotropin (CHEM. 

JrABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin). Hexamine (En~rl.). Formin. Aminoform. 

Metramin.Hexamina (Brit.). Hexamethylena.mina(Amer.) (CH2 ),N,. Mol.·Gew .140. 
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Da'f'stellung. 1m groBen durch "Oberleiten von Ammoniak iiber erwii.rmten Para. 
formaldehyd und Umkristallisieren des Kondensationsproduktes aus AlkohoI. Zur Darstellung 
im kleinen bringt man 100 T. Formaldehydlosung (35% HOHO) in einen Kolben und fiigt 
unter guter Kiihlung nach und nach in kleinen Mengen 70T. Ammoniakfliissigkeit (25 0/ 0 NH.) 
hinzu. Nach 2stiindigem Stehen im geschlossenen Kolben fiigt man noch 10 T. Ammoniakfliissig. 
keit (25 0/ 0 NHa) hinzu, gieBt nach 24stiindigem Stehen die Losung auf flache Teller und mBt sie, 
vor Staub geschiitzt, an einem warmen Ort verdunsten. Der kristallinische Riickst&nd wird aus 
heiBem Alkohol umkristallisiert, notigenfalls unter Zusatz von etwas Tierkohle zur Entfii.rbung. 

Eigenschaften. Farbloses kristallinisches Pulver, geruchlos; Geschmack siiB· 
lich, nachher bitterlich. Beirn Erhitzen verfliichtigt es sich, ohne zu schmelzen. 
Es lOst sich in 1,5 T. Wasser und in 10 T. Weingeist. Die wasserige Losung bUtut 
Lackmuspapier sehr schwach, durch Phenolphthaleinlosung wird sie nicht gerotet. 

E'f'kennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) zeigt nach Znsatz von 
etwa 1 ccm verd. Schwefelsaure beirn Erhitzen starken Formaldehydgeruch. Fiigt 
man dann etwa 2 ccm Natronlange hinzn nnd erhitzt weiter, so entweicht Am· 
moniak. - Die wasserige Losnng (0,25g + 5ccm) gibt mit einigen Tropfen Silber· 
nitratlosung eine weil3e Fallung, die sich beirn Umschiitteln wieder lost und bei 
weiterem Zusatz von Silbernitrat10sung wieder auftritt und bestehen bleibt. -
Die wasserige Losnng gibt mit Qnecksilberchloridlosung einen weil3en Niederschlag, 
der beirn Stehen kristallinisch wird. (Diese Reaktion ist auch mikrochemisch an· 
wendbar.) - Die wasserige Losung gibt mit Bromwasser einen orangegelben Nieder· 
schlag des Tetrabromids (CH2 ).N,Br4 • 

Priifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (lg+20 ccm) diirfen nicht ver· 
andert werden: - a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) durch 
Bariumnitratlosnng (Sulfate). - e) Die wasserige Losung 0,5g + 10ccm darf nach 
Zusatz von 10 Tr. NESSLERS Reagens anch beirn Erhitzen znm Sieden weder gee 
farbt noch getriibt werden (Ammoniumsalze, Paraformaldehyd). - d) Die wasserige 
Losung (0,1 g + 10 ccm) darf nacn Zusatz von 5 ccm Salpetersaure durch Silber· 
nitratlosung hochstens schwach opalisierend getriibt werden (Chloride). - e) Beim Ver· 
brennen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1333. 

Die quantitative Bestimmung von Hexamethylentetramin kann durch die Stickstoff· 
bestimmung nach KJELDAHL ausgefiihrt werden. Es geniigt zur Aufspaltung aher bereits lii.n. 
geres Kochen mit verd. Schwefelsii.ure (his zum Verschwinden des Formaldehydgeruches). Nach 
Zusatz von Natronlauge wird das Ammoniak in bekannter Weise iibergetricben und titriert, 1 ccm 
l/lO·n.Salzsaure = 0,0035 g (OHs).N ,. 

Anwendung. Ais Harnsii.nre losendes Mittel bei harnsanrer Diathese, hauptsii.chlich 
aber wegen seiner antibakteriellen Eigenschaften als inneres Antiseptikum bei Cystitis mit am. 
moniakalischer Harngii.rung aus verschiedener Ursache und bei anderen bakteriellen Er. 
krankungen der Harnwege, die Wirkung ist dnrch Formaldehydabspaltung bedingt. Neben. 
wirkungen: Reizerscheinungen der Blase und d,es Magendarmkanals. GrbBte Einzelgabe 1 g, 
Tagesgabe 3 g (Germ. 5). 

Als Prophylaktikum bei instrumentellen Eingriffen und Operationen im Gebiet des Uro· 
genitaltraktus, sowie gegen die Weiterverbreitung des Typhus durch den Harn der Typhuskranken 
und Typhusrekonvaleszenten und gegen Scharlach.Nephritis. Ferner ist es indiziert bei Menin. 
gitis, Poliomyelitis, Otitis media, Hauterkrankungen, Erkii.ltungskrankheiten. 

Gaben: Fiir Erwachsene gewohnlich 2-3mal tii.glich eine Tablette zu 0,5 in Wasser gelOst, 
nach den MalIlzeiten zu nehmen. Kinder je nach dem Alter bis zu 6 halben Tabletten in Wasser 
gelost, iiber den Tag verteilt. 

Hexamethylentetramin vertrii.gt sich nicht mit Phenyldimethylpyrazolon, mit 
dem es eine unlosliche Verbindung gibt. 

Acetoform (K.u.r.E u. Co.,'Biebrich a.. Rh.) ist na.ch Angabe des Herstellers essigcitro. 
nensaures Alnmininm.Hexa.methylentetramin. Es wird auch als "Essig. 
saure Tonerde fest K.u.r.E" bezeichnet. 

Da'l'Stell:ung. D.R.P. 272516 nnd 277149. 1 kg Aluminiumacetatlosung (LiqItor 
Alum nii acetiei der Germ.) wird mit 50 g Citronensii.ure und 300 bis 310 g Hexamethylen. 
tetramin versetzt, nnd die LOsung nach einiger Zeit unter vermindertem Druck bei 60 bis 70 0 

znr Trockne verdampft. ) 
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Eigenschaften. Schweres weiBes, hygroskopisches Pulver; Geruch sauerlich, Geschmack 
siiBlich. In Wasser ist es sehr leicht loslicb. Die Losung rotet Lackmuspapier. Die Losungen 
sollen aucb bei langerer Aufbewahrung haltbar sein: nur beim Kochen darf eine geringe Triibung 
auftreten. Der Gehalt an Aluminium betragt 4,2 0/ 0 = rund 25 0/ 0 basischem Aluminiumacetat. 

Erkennung. Wird die wiisserige Losung mit verd. Scbwefelsaure erbitzt. so tritt der 
,Gerucb des Formaldehyds auf. Durch einige Tropfen verd. Eisencbloridlosung wird die wiisserige 
Losung rot gefarbt (Essigsaure). Wird die Losung von 0,1 g Acetoform in einigen Tropfen 
Wasser mit Kalkwasser im ll'berscbuB versetzt und erbitzt, so scheidet sich Calciumcitrat aus, 
das beim Erkalten wieder in Losung gebt. Beirn Gliihen hinterlaBt das Acetoform Aluminium
oxyd. Die Losung des Riickstandes in Salzsaure gibt die Reaktionf1n einer Aluminiumsalzlosung. 

Anwendung. In wiisseriger Losung auBerlich wie essigsaure Tonerde. In Salben und 
Streupulver (mit Bolus) gegen Wundsein der Kinder und in der Dermatologie. Innerlich als 
Anthelmintikum, Darmadstringens und -desinficiens. 

Allotropin (FRIEDRICH u. MULLER, Koln) ist Hexamethylentetraminorthophosphat, (CH2)eN • 
. HsPO •• mit einem kleinen ll'berschuB von Hexamethylentetramin. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes kristallinisches Pulver, das schwach nacb 
Formaldehyd riecht. In Wasser sebr leicht loslich. Die Losung rotet Lackmuspapier. Es enthalt 
etwa 64% Hexametbylentetramin und 36% Phosphorsaure. Es gibt die Reaktionen des Hexa
methylentetramins und der Phosphorsaure. 

Anwendung. Wie Hexamethylentetramin zu 1-2 g mehrmals taglich, am besten in 
wasseriger Lasung. Es macht den Ham stark sauer und wirkt deshalb auch bei alkalischem Ham. 

Amphotropin (FARBWERKE HOCHST) ist camphersauresHexamethylentetramin, CSH14(COOH) 
. [(CH2)6NJ2' Mol.-Gew.480. 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von Camphersaure und Hexamethylen
tetramin in berechneten Mengen in einem geeigneten Losungsmittel. 

Eigenschaften. WeiBes, leichtes kristallinisches Pulver, loslich in Wasser (1: 10), leich· 
ter in Weingeist. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. 

Erkennung. Die wiisserige Losung (1 g+ 10 ccm) gibt mit verd. Schwefelsaure (3 ccm) 
eine kristallinische Ausscheidung von Camphersaure, die nach dem Auswascben mit Wasser und 
Trocknen bei 186 0 schmilzt. Die von der Camphersaure abfiItrierte Fliissigkeit zeigt heim Er· 
bitzen den Geruch des Formaldehyds und nacbher beim ll'bersattigen mit Natronlauge und wei
terem Erbitzen den Geruch des Ammoniaks. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (lg+20ccm) muB klar und farblos sein. Je IOccm 
der Losung diirfen nicht verandert werden: - b) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), 
- c) durch Bariumnitratlosung (Sulfate). - d) Beim Verbrennen darf es hOchstens 0,1 % Riick
stand hinterlassen. - e) Die Losung von 2 g Amphotropin in etwa 30 ccm verd. Weingeist soll 
nach Zusatz von etwa 1 ccm Phenolphthaleinlosung 8,3-8,4 ccm n.Kalilauge bis zur Rotung 
verbrauchen = 41,5-42,0 0/ 0 Camphersaure. 

Anwendung. Wie Hexamethylentetramin, drei- bis viermal taglich 0,5 g bis dreimal 
taglich 1 g. 

Antistaphin (Dr. K. SCHMITZ, Breslau) ist nach Angabe des Herstellers Methylhexamethylcn
tetraminpentaborat, (CHZ)6N ,(OH)CHa· 5 HB02• 

Darstellung. Nach patentiertem Verfahren durch Einwirkung von Borsiiure auf Me
thylhexamethylen te traminhydroxyd. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, Gescbmack leicht salzig; loslich in etwa 
5 T. Wasser mit alkalischer Reaktion, in Weingeist schwer loslich. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Quecksilbercbloridlosung 
einen weillen Niederschlag. Wird die wasserige Losung (0,5g + 5ccm) mit 5ccm vcrd. Schwefel
saure erhitzt, so tritt der Geruch des Formaldehyds auf. Es fiirbt die Flamme griin; die Losung 
in verd. Salzsiiure gibt die Curcumareaktion der Borsiiure. 

Anwendung. Als Antiseptikum bei Blasenkatarrh und Elkrankungen der Hamrohre 
zu Spiilungen in wiisseriger wsung 1 bis 2: 100. 

Borovertin (AKTIEN-GES. f. ANILINFABR., Berlin) ist metaborsaures Hexa
me thylentetramin. (CH2)6N,· 3 HB02. 

Darstellung. (D.R.P. 188815). Durch Zusammenbringen von Hexamethylen teo 
tumin mit der berechneten Menge Borsiiure unter Abspaltung von Wasser. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver von salzig-bitterlichem Geschmack. Es rotet angefeuch
tetes Lackmuspapier schwach. Loslich in II T. Wasser und etwa 50 T. Alkohol, unloslich in 
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Ather. Beirn Kochen mit Wasser zersetzt es sich allmahlich, Losungen sind deshalb kalt zu 
bereiten. 

Erkennung und Priifung. Beim Erhitzen verkohlt es ohne zu schmelzen unter Entwei
chen ammoniakalischer Dampfe. Wird etwa 1 g Borovertin mit etwa 10 ccm Weingeist und einigen 
Tropfen konz. Schwefelsanre angeriihrt und del' Weingeist angeziindet, so zeigt die Flamme Griin
farbung (Borsaure). Werden etwa 0,5 g BOl'overtin mit etwa 10 ccm Wasser und 10 Tr. verd. 
Schwefelsaure erhitzt, so tritt del' Geruch des Formaldehyds auf. Nach Zusatz von etwa 20 Tr. 
Natronlauge und weiterem Erhitzen entweicht Ammoniak. Zur Feststellung del' richtigen Zu
sammensetzung kann man die Borsaure in del' wasserigen Losung nach Znsatz von Glycerin titrie
ren und den Stickstoffgehalt nach KJELDAHL bestimmen. 

Anwendung. Wie Hexamethylentetramin, zu 0,5-1 g ein- bis viermal taglich. 
Bromalin (E. MERCK, Darmstadt) Bromoformin, Bromathylformin, ist Hexame
thylentetramin-Athylbromid, [(CH2)dN,]C2H5Br, Mol.·Gew. 249, ein Additionsprodukt von 
Hexamethylentetramin und Athylbromid. 

Darstellung. Man iibergiellt in einem niedrigen Zylinder, der verschlossen werden kann, 
10 T. Hexamethylentetramin mit 10 T. absolutem Alkohol und lO T. Athylbromid 
und Iallt die Mischung unter gelegentlichem Umriihren stehen, bis sie sich in eine ans nadelfor
migen Kristallen bestehende Masse umgewandelt hat; diese wird dann an einem warmen Ort 
getrocknet. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose Kristalle (Nadeln oder Blattchen), oder 
ein kristallinisches Pulver, leicht loslich in Wasser. Die Losung schmeckt siilllichsalzig, sic 
rotet Lackmuspapier. Smp. etwa 200 0 unter Zersetzung. _ Beim Erhitzen auf dem Platinblech 
verkohlt es unter starkem Aufblahen. Beim Erwarmen mit Natronlauge und Jod tritt del' 
Geruch nach Jodoform auf. - Beim Erhitzen mit Natronlauge wird Ammoniak entwickelt. -
Die wasserige Losung gibt noch in starker Verdiinnung mit gesattigtem Bromwasser im Uber
schull einen orangegelben Niederschlag. - Zum Nachweis des Broms lost man etwa 0,5 g 
Bromalin in konz. Schwefelsaure, setzt einige Tropfen rauchende Salpetersaure hinzu und schiittelt 
mit· Chloroform aus; letzteres farbt sich alsdann gelbbraun. . 

Priifung: Beim Verbrennen darf es hochstens 0,10/ 0 Riickstand hinterlassen. 
Gehaltsbestimmung. 1 g Bromalin wird in etwa lOccm Wasser gelost, die Loaung 

mit etwa 5 ccm Salpetersaure und 50 ccm '/10-n-Silbernitratlosung versetzt. Nach Zusatz von 
etwa lO ccm Ferriammoniumsulfatlosung miissen fast genau lO ccm '/10-n-Ammoniumrhodanid
losung bis zur Rotung verbraucht werden = 32 0/0 Brom (berechnet fiir die Formel 32,1 %). 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. In Gaben von etwa 2 gin Pulverform oder Losung 3--4mal taglich alB 

Sedativum an Stelle des Bromkaliums bei Epileptikern und Neurasthenikern. 

Chinotropin (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) war cbinasaures Hexamethylen
tetramin, (CH2)8N,. CeH 7(OH),COOH + H 20, Mol.-Gew. 350. EB ist nicht mehr im Handel. 

Chinoformin (ADRIAN u. Co., Paris) ist ebenfalls chinasaures Hexamethylentetra
min. 

Guttacuratablettcn (RADLAUERS Kronenapotheke, Berlin) enthalten Chinasaure und 
Hexamethylentetramin. 

Chromoform (Dr. K. H. SCHMITZ, Breslau) ist Metbylhexametbylentetramindicbromat. 
[(CH2),N,CHsJzCrz07' Mol.-Gew.526. 

Darstellung. Durch Umsetzen von Salzen des Methylhexamethylentetramin 
hydroxyds, (CH2),N,(OH)CHs, z. B. des Chlorids, (CH2)eN,ClCHa, mit Natriumdi
chromat. 

Eigenschaften. Orangerotes kristallinisches Pulver. sehr schwer lOslich in Wasser, in 
etwa 30 T. heillem Wasser. Der Gehalt an Dichromsaure, H 2Cr20 7, betragt 41,4%. 

Erkennung. Die wasserige Losung spaltet beirn Erhitzen fiir sich oder unter Zusatz von 
Sauren Formaldehyd abo Mit BariumchloridlOsung gibt die wasserige Losung eine Fallung von 
Bariumchromat. Beim Erhitzen auf dem Platinblcch zersetzt es sich ohne zu schmelzen unter 
Hinterlassung von griinem Chromoxyd. 

Priifung. Del' Gehalt an Ohrom kann durch Bestimmung des Gliihriickstandes (01'208) 
bestirnmt werden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Streupulver bei iibermalliger Schweillabsonderung. 

Citraminum oxyphenylicum Dr. THEOBALD (identisch mit Citraminoxyphen) ist nach 
ZERNIK ein Gemisch aus gleichen Teilen Hetralin (Resorcin-Hexamethylentetramin) und He
m i tol (anhydromethylencitronensaures Hexamethylentetramin). 
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Cystopurin (JOR. A. WttLFING, Berlin SW48) ist eine Verbindung von Hexamethylen
tetramin mit Natriumacetat. Es hat anniihernd die Zusammensetzung (CH2},N4 + 
2 CHaCOONa + 6H20. 

Darstetlung. Durch Zusammenbringen der Komponenten in konz. w5.sseriger Lasung 
und Auskristallisierenlassen. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose Kristalle, leicht laslich in Wasser, schwer 
laslich in Alkohol. Es gibt die Reaktionen des Hexamethylentetramins und des Natriumacetats. 

Anwendung. Wie Hexamethylentptramin, mehrmals taglich 1-2 g. 

Ferrostyptin (Dr. L. C. MARQUART, Beuel a. Rh.) ist eine Verbindung von Hexa. 

methylentetraminhydrochlorid und Ferrichlorid, (CH2)6N4' HCI·FeCla. Mol.
Gew.339. 

Darstellung. Man mischt eine Lasung von 14,0 T.Hexamethylentetramin in 14,6T. 
Salzsaure (250f0) mit 56,0 T. Eisenchloridlasung (spez.Gew.l,280-1,282). Diese Mischung 
gieBt man in die 4-5fache Menge Alkohol ein, sammelt die ausgeschiedenen Kristalle und trocknet 
sie nach dem Absaugen bei gewahnlicher Temperatur. 

Eigensl.fhaften und Erkennung. Gelbbraunliche, wurfelfarmige Kristalle, Smp. 
1110, unlaslich in kaltem Alkohol, Ather und Aceton, in Wasser leicht laslich zu einer braunlich
gelben, klaren, sauer reagierenden Flussigkeit. Die Lasung trubt sich beirn Erhitzen. Durch 
Erwii.rmen mit Sauren wird aus der wasserigen Lasung Formaldehyd abgespaltet, und nach darauf
folgendem Ubersiittigen mit Natronlauge wird beirn Erwarmen Ammoniak in Freiheit gesetzt. 
Durch Erwarmen der wii.sserigen Lasung mit Ammoniak wird das Eisen als Ferrihydroxyd gefallt. 
Es enthiilt rund 22-23% Eisenchlotid = etwa 15-16% Eisen. 

Anwendung. Ais Antiseptikum und Styptikum auf Watte, Gaze oderin 1O-400/oigpr La· 
sung an Stelle dps Eisenohlorids, nampntlich in der Gynakologie und Zahnheilkunde; im Gegen
satz zum Eisenohlorid soIl es nicht atzend, sondern nur styptisch wirken. 

Formurol (CHEM. FABR. FALKENBERG, Falkenberg-Griinau b, Berlin) ist nach ZERNIK ein 
Gemisch von rund 37,5 0/0 Hexamethylentetramin und 62,5 0/0 neutralem und saurem 
Natriumcitrat. Anwendung. Bei Gicht, Blasen- und Nierenleiden, zwei- bis fiinfmal tag
lich 1 g. 

Galloformin (Dr. G. F. HENNING, Berlin) ist gallussaures Hexametbylentetramin, (CH2)6N4' 
C,~(OH)3COOH. Mol.-Gew.293. 

Darstellung. Durch Zusammenbringen der Komponenten in wasseriger Lasung. 
Eigenschaften. Farblose Nadeln, schwer laslich in Wasser, Weingeist, Ather, Glycerin. 
_4ufbewahrung. Vorsichtig. ' 
Anwendung. Innerlioh bei Hii.maturie, Albuminurie und Cystitis, auJ3erlich bei 

Hautkrankheiten. Die Lasungen mussen kal t hergestellt werden, 

Helmitol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist anhydromethy lenci tronensa u

res Hexamethylentetramin, (CH2)6N"C7Hs07' Mol.-Gew.344. 
(Anhydromethylencitronensaure s. S. 146.) 
Darstellung. Durch Zusammenbringen der Komponenten in berechneter Menge in 

wii.sseriger Lasung. 
Eigenschaften. WeiBes kristalliniscbes Pulver, geruchlos, Geschmack an

genehm sauerlich. Es lost sich in etwa 10 T. Wasser, in Weingeist und Ather ist es 
fast unloslich. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. Smp. etwa 170 0 unter 
Zersetzung. 

Erkennung. Erhitzt man etwa 0,3 g Helmitol mit 3 cern verd. Schwefelsaure, 
so tritt der Geruch des Formaldehyds auf; fiigt man dann Natronlauge im tl'ber
schuB hinzu und erhitzt weiter, so entweicht .Ammoniak. - Wird die Losung von 
0,5 g Helmitol in 25 cern Wasser mit etwa 0,5g Calciumhydroxyd erhitzt, bis kein 
Formaldehydgeruch mehr bemerkbar ist, und das Gemisch nach volligem Erkalten 
filtriert, so triibt sich das klare Filtrat beim Erhitzen stark durch Ausscheidung 
von Calciumcitrat. 

PrUfung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10ccm) darf nach Zusatz von Sal
petersaure nicht verandert werden: - a) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), -
b) durch Silbernitratlosung (Chloride). - c) Wird die Losung von O,lg Helmitol 
in 5 cern Wasser mit Kalkwasser im tl'berschuB versetzt (etwa 30 cern), so muB 
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die Mischung klar bleiben; sie darf sich auch beim Erhitzen nicht triiben (Wein
saure, Citronensaure)_ - d) 0,1 g Helmitol muB sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure 
ohne Farbung IOsen (organische Verunreinigungen). - e) Beim Verbrennen darf 
es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Hexamethylentetramin in Gaben von 19 dreimal tii.glich; auch zu 

Blasenspiilungen in 1-20/eiger Losung. Ais Nebenwirkung wurden haufiger Durchfalle beobachtet. 
Die Losungen sind kalt zu bereiten. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g (Er
giinzb.). 

Hetralin (CHA.8. ZIMMERMANN U. Co .• Hamburg) ist Resorcin-Hexamethylentetramin, (CH2)6 

N"C8Hs°2' 
Darstellung. Beim Zusammenbringen konz. Losungen von Hexamethylentetramin 

und Resorcin in der Kalte scheidet sich die Verbindung aus. Sie wird durch Umkristallisieren 
aus Alkohol gereinigt. 

Eigenschaften. Farblose Kristallnadeln, Geschmaek siiB, Geruch kreosotartig, in etwa 
14 T. kaltem und in 4 T. heiBem Wasser loslich, schwer loslich in Alkohol und in Chloroform, 
sehr schwer IOslich in Ather. 

Erkennung. Aus der wasserigen Losung (0,5g+ 1Oeem) fallt Bleiessig einen weiBen 
Niedersehlag. Beim vorsiehtigen Erwarmen von 0,1 g Hetralin mit 3 cern Natronlauge und 3 Tr. 
Chloroform farbt sieh die Fliissigkeit rot. Beim Erhitzen von 0,1 g Hetralin mit 2 cern 
Wasser und 1 cern verd. Sehwefelsaure tritt der Gerueh des Formaldehyds auf; auf Zusatz von 
iibersehiissiger Natronlauge und bei erneutem Erhitzen entweieht Ammoniak, und die Fliissig
keit fiirbt sieh rot. 

Prilfung. Die mit 5 cern verd. Schwefelsaure versetzte Losung von 0,5 g Hetralin in 
15 cern Wasser wird 3mal mit je 10 cern Ather ausgesehiittelt; beim Verdunsten des Athers 
und Troeknen sollen 0,22 g Resorcin hinterbleiben. 

Aufbewahrung. Vorsiehtig. vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais Harndesinfieiens bei infektiosen Katarrhen des Urogenitaltraktus 

besonders bei Affektionen des hinteren Teils der Harnrohre. 3-4mal taglieh 0,5 gin Tabletten. 

Hexal (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist saures sulfosalicylsaures Hexa
methylentetramin, C,H3(OH)(COOH)SOaH· (CH2)8N, + H 2 0. Mol.-Gew. 376. 

Darstellung. Dureh Zusammenbringen bereehneter Mengen von Sulfosalieylsaure 
und Hexamethylentetramin in einem geeigneten Losungsmittel. 

Eigenschaften. WeiBes bis schwach rotliches kristallinisches Pulver; Ge
schmack sauerlich. Leicht loslich in Wasser (etwa 1: 8). In der wasserigen Losung 
tritt schon beim Erwarmen auf etwa. 45° eine Zersetzung ein, indem die hydrolytisch 
abgespaltete Saure das Hexamethylentetramin unter Abspaltung von Formaldehyd 
zerlegt; wasserige Losungen von Hexal diirfen deshalb nicht erwarmt werden. Auch 
bei langerer Aufbewahrung der Losung tritt diese Zersetzung allmahlich ein. 

Erkennung. Beim Erhitzen im Probierrohr schmilzt es unter starkem 
Aufblahen, Ver kohlung und Auftreten unangenehm riechender Dam pfe. Beim Erhitzen 
der wasserigen Losung (0,5 g + 10 ccm) tritt der Geruch des Formaldehyds auf; 
nach Zusatz von N atronlauge wird bei weiterem Erhitzen Ammoniak frei. - Die was
serige Losung gibt auch in starker Verdiinnung (0,1 g + 100 ccm) mit Eisenchloridlosung 
eine rotviolette Farbung, die beim Zusatz von wenig Salzsaure nicht verschwindet. -
Die wasserige Losung (0,5 g + 10ccm) gibt mit Bromwasser zunachst eine orange
rote Fallung, die bei weiterem Zusatz von Bromwasser wieder verschwindet. Wird 
Bromwasser bis zur schwachen Gelbfarbung zugesetzt, so entsteht allmahlich bei 
gewohnlicher Temperatur, rascher beim Erwarmen, ein kristallinischer Nieder
schlag von Tribromphenol. Die von diesem abfiltrierte Fliissigkeit gibt mit Barium
nitratlosung eine Fallung von Bariumsulfat. 

Prilfung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (1 g + 40ccm) diirfen: - a) durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle), - b) durch 
Bariumnitratlosung innerhalb 5 Minuten hochstens opalisierend getriibt werden 
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(Sulfate), - c) nach Zusatz von Salpetersaure durch Sllbernitratlosung hochstens 
schwach opalisierend getriibt werden (Chloride). 

Anwendung. Wie Hexamethylentetramin zu 0,5 g drei· bis sechsmal taglich, in Pulvern 
oder Tabletten, in Wasser gelost, nach den Mahlzeiten. 

Hexamekol (HOFFMANN LA. ROCHE u. Co., Basel) ist eine Verbindung von Guajakol mit 
Hexamethylentetramin (s. u. Guajacolum S.1395). 

Hexapyrin (Dr. L. u. J. EGGER, Budapest) ist Hexamethylentetraminacetylsalicylat, 
CeH,(OOCCHa)COOH· (CHI)eN" Mol.-Gew.320. 

• Darstellung. Durch Zusammenbringen von Hexamethylentetramin und Acetyl· 
salicylsaure in Weingeist. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes, kristallinisches Pulver, geruchlos, Smp. 
118-119°; in Wasser und Weingeist leicht loslich. Die kalte w8.sserige LOsung verandert Lackmus. 
papier nicht, die heille Losung rotet es. ·Die w8.sserige Losung wird durch EisenchloridlOsung rot 
gefarbt. In kalt.er konz. Schwefelsaure lOst es sich ohne Farbung, beim Erhitzen fii.rbt sich die 
Losung karminrot. Beim Erhitzen mit verd. Schwefelsaure tritt der Geruch des Formaldehyds 
auf; wird die Mischung mit Natronlauge iibersa.ttigt und wieder erhitzt, so wird Ammoniak ent· 
wickelt. Die gesattigte w8.sserige Losung gibt mit verd. Salzsaure einen kristallinischen Nieder. 
schlag von Acetylsalicylsaure, dar abfdtriert und getrocknet die Reaktionen dieser Saure gibt. 

Anwendung. Wie Hexamethylentetramin zu 0,5 g dreimal taglich in Pulver, Pillen 
oder Tabletten. 

Neohexal (J. D. RIEDEL, Berlin·Britz) ist sekundiires sulfosallcylsaures Hexamethylentetra
min, C,Ha(OH)(COOH)SO.H· [(CH.),NJ. + Ha0. Mol.·Gew. 516. 

Darstellung. Wie Hexal durch Zusammenbringen von 2 Mol. Hexamethylen tetra· 
min mit 1 Mol. Sulfosalicylsaure. 

Eigenschajten und Erkennung. WeiBes, kristallinisches Pulver, Smp. IS0-lS1°, 
in Wasser leicht IOslich. Es verhii.lt sich ahnlich wie Hexal. Beim Erwarmen der wasserigen LOsung 
mit verd. Schwefelsaure tritt der Formaldehydgeruch auf. 

Prilfung. Wie bei HexlI.l. 
Anwendung. Wie Hexamethylentetramin zu 0,5 g drei- bis sechsmal taglich, in Wasser 

gelost. Auch zu Spiilungen der Blase und HarnrohPe in wii.sseriger Losung 0,3-0,5:100. 

Neoleptol (Dr. med. ROSENBERG, Berlin C. 2) ist nach Angabe des Herstellers Triformyl. 
trimethylentriamin. WeiBes Pulver, in ka.ltem Wasser schwer loslich. Anwendung. Bei 
Epilepsie, Hysterie, Neurasthenie dreimal titglich 2-4 Tabletten. 

Pikrastol (Dr. med. ROSENBERG, Berlin C. 2) ist nach Angabe des Herstellers Dimethylol. 
diformylmethenyltetramethylenpentamin(?) C9H17N,O,. Farblose bis hellgelbe Harz. 
masse, in Wasser und Weingeist IOslich. Beim Erhitzen im Vakuum solI es in Hexamethylen. 
tetramin und Triformyltrimethylentriamin (Neoleptol) zerfallen. In den Handel kommt 
es in Losung mit 25 Ufo. 
Rhodaform (Dr. K. 8CHMITz, Breslau) ist Methylhexamethylentetraminrhodanid, (CHa)e 
N ,(CHs)SCN. Mol..Gew. 213. 

Darstellung. Wahrscheinlich durch Anlagerung von Methyljodid an Hexamethylen. 
tetramin und Umsetzen des entstandenen Methylhexamethylentetraminjodids, 
(CHz)sN,(CHa)J, mit Kaliumrhodanid. . 

Eigenscha/ten. WeiBes Pulver, Smp. 193° unter Braunung, geruchlos, loslich in 20 bis 
25 T. Wasser, wenig loslich in Alkohol, unlOslich in Ather. Aus verd. Salzsaure lii.Bt es Rich ohne 
Zersetzung umkristallisieren. 

Erkennung. Die wii.sserige Losung (0,1 g+ 10ccm) gibt mit Silbernitrat einen weiBen 
kasigen Niederschlag von Silberrhodanid, mit EisenchloridlOsung eine blutrote Fa.rbung. Beim 
Erwa.rmen mit verd. Schwefelsaure tritt der Geruch des Formaldehyds auf; wird die sauro Fliissig. 
keit mit Natronlauge iibersa.ttigt und erhitzt, so entweicht Ammoniak. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 193°. Bei der Bestimmung des Schmelzpunktes istdas Rohr· 
chen erst in das auf etwa ISO-185° erhitzte Bad hineinzubringen und dann ziemlich Tasch 
weiter zu erhitzen. - b) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 °/0 Riickstand hinteriassen. 

Anwcndung. Bei Erkrankungen der MundhOhle und der Za.hne als Desinficiens, inner· 
lich zu 0,3 g dreimal taglich n!I.Ch den Mahlzeiten, in w8.sseriger Losung oder in Pulver, Pillen, 
Tabletten mit Milch. 

Saliformin (E. MERCK, Darmstadt) ist salicylsaures Hexamethylentetramin, (CH.)eN, 
. C7H,Os' Mol..Gew.27S. 
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DaTstellung. Man iibergieBt 10 T. Hexamethylentetramin und 10 T. SalicylsiLure 
mit 25 T. Wasser und lii.Bt stehen, bis Auflosung erfolgt ist. Man filtriert die Losung, dunstet sie 
bei 50-60° ein, trocknet den Riickstand im Exsiocator nach und zerreibt ihn zu Pulver. 

Eigenschaften. Farbloses, kristallinisches Salzpulver von siiBlich adstringierendem 
Geschmack, in Wasser und in Alkohol, sowie in Chloroform leicht loslich. Die wii.sserige Losung 
reagiert sauer. 

ETkennung und PTiijung. Die wii.sserige Losung wird durch Eisenchlorid rotviolett 
gefii.rbt, mit Kupfersulfat gibt sie eine grasgriine Fii.rbung. Wird sie mit verd. Schwefelsiure erhitzt, 
nach dem Erkalten mit Natronlauge iibersii.ttigt und nochmals erhitzt, so entweicht Ammoniak. 
- In konz. SchwefelsiLure lost es sich ohne FiLrbung; wird diese Losung vorsichtig erwiLrlllt, 
so firbt sie sich karminrot. - Die wasserige Losung gibt noch in starker Verdiinnung mit ge
sii.ttigtem Bromwasser im UberschuB einen hellgelben Niederschlag. Beirn Verbrennen darf es 
hoohstens 0,1 °/0 Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. In Gaben von 1-2 gals harnsiurelosendes und barn- u. gallenantisep. 
tisches Mittel. 

Tannopin (FARBENFABRIKEN LEVEBKUSEN) oder Tannon, war ein Hexamethylen. 
tetramintannat. Es ist nicht mehr irn Handel. 

Neu-Urotropin (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) ist anhydromethylencitro
nensaure5 Hexamethylentetramin (vgl. Helmitol, S.I432), ebensoauchUropurgol. 

Hibiscus. 
Hibiscus japonicus MIQ. Malvaceae-Hibisceae. Heimisch in Japan. 

Radix Hibisci. Hlbiscuswurzel. Hibiscus Root. 
Jap. fordert die getrocknete, vom Periderm befreite, also geschalte Haupt

wurzel. Meist iiber 10 cm lange, 0,5-1 em dicke Wurzel von weiBlicher Farbe; 
sie enthalt reichllch Starke. Der Querschnitt zeigt ebenfaIls weiBliche Farbung, die 
Rinde besitzt tangential angeordnete Bastfaserbiindel, im Zentrum befindet sich 
ein kleines Mark. Die Wurzel gibt mit 10 T. Wasser maceriert einen gelblichen 
Schleim von fadem Geschmack; der Schleim darf nicht sauerlich oder ammo
niakallsch riechen. Die Wurzel wird wie Radix Althaeae verordnet. (Letztere 
wird iibrigens auch ala Radix Hibisci bezeichnet.) 
Hi biscus Rosa sinensis L., heimisch wahrscheinlich im malayischen Archipel, 
in den Tropen vielfach kultiviert, findet in China als tonisches Mittel Verwendung. 
Hibiscus Abelmoschus L. liefert Semen Abelmoschi (vgl. Abelmoschus). 
Hi biscus canna bi nus L., heimisch in Ostindien, in den Tropen in Kultur, ent
halt in den Samen etwa 25% fettes 01. Die Fasern werden technisch verwendet. 
Hibiscus esculentus L., heimisch in den Tropen, in Agypten, Indien, Amerika 
usw. kultiviert. Die Friichte dienen als Gemiise. 

Hirudo. 
Hirudo medicinalis L., bzw. die beiden Varietaten Sanguisuga medicinal is SAVIGNY 
und Sanguisuga officinalis SAVIONY. Annelides-Hirudinea -Gna tho b
dellidae. SAVIGNY fiihrte fiir Hirudo die Benennung Sanguisuga ein. Friiher in 
ganz Europa, dem siidwestlichen Afrika und Nordafrika verbreitete, jetzt fast nur 
noch in Ungarn anzutreffende Ege1. 

Als Blutegel im engeren Sinne bezeichnet man die Arten, bei denen die 
Zahne der Kiefern so zahlreich vorhanden und so fein sind, daB sie beim AnbeiBen 
nur eine seichte und leicht vernarbende Wunde verursachen. Andere Arten, die ver
moge der viel groBeren Zahne tiefere Wunden verursachen oder wegen der stumpferen 
oder fehlenden Zahne iiberhaupt kein Blut saugen konnen, sind nicht zu verwenden. 
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Hirudines. Blutegel. Leeches. Dragons sang sues. Sangsue medi
cinale. Deutsche (ungarische) Blutegel. 

Bis 20 cm lang, auf dem Riicken gewiilbt, unten glatt, nach vorn und hinten verschmalert, 
mit etwa 95 deutlichen Ringeln, von denen die ersten 9-10 dem Kopf angehiiren, dessen 1., 2., 
3., 5. und 8. Ringel auf del' Riickenflache je 2 schwarze Augen tragen. 3-5 del' iibrigen Segmente 
entsprechen einem inneren Segment. Die 4 vordersten Ringel bilden einen liiffelfiirmigen Kiirper, 
der als Haftscheibe dient, und in dessen Grund die dreistrahlige Mundiiffnung liegt, hinter del' 
die 3 groBen, halblinsenfiirmigen Kiefernplatten Hegen, die auf ihrer konvexen Seite bis 90 feine, 
bewegliche Zahnchen tragen. Das Saugen geschieht dadurch, daB der Egel den Kopf gegen die 
betreffende Stelle driickt, einen Teil del' Mundhiihle nach au Ben schiebt, wodurch eine genau 
anhaftende Scheibe sich bildet, durch die er die Kiefern nach vorne schiebt und durch wiederholte 
Bewegungen mit denselben eine Wunde macht. Das austretende Blut wird durch Saugen in die 
entferntesten Ausstillpungen des Magens geleitet, die Gerinnung des Blutes wird durch eine in 
der Mundhiihle des Egels secernierte Substanz verhindert. Die Haftscheibe bzw. der Saugnapf 
am hinteren Ende dient nur zum Festhalten und wird mit dem vorderen Saugnapf abwechselnd 
benutzt zur spannartigen Fortbewegung des Tieres auf dem Trocknen. 

Das aufgenommene Blut wird in 5-18 Monaten verdaut, doch stellt sich die Saugfahigkeit 
schon nach 2-4 Monaten oder nach kiinstlicher Entleerung in einigen Tagen wieder ein. Die 
Menge des aufgenommenen Blutes kann das Sechsfache yom Gewicht des Egels betragen. 

Riicken griin'bis braunlich, jederseits mit 3 gelben oder roten Langsbinden, die meist schwarz
gefleckt sind, auch oft untereinander zusammenflieBen. Leibesrand heller, Bauch einfarbig hell 
oder schwarz, oder dunkelgefleckt. Farbung auBerordentlich variierend, man unterscheidet danach 
64 Varietaten. 8. medicinalis, deutscher Blutegel, Sprengkled Leech, Sangsue 
grise, im niirdlichen und mittleren Europa, Riicken griinlichgrau, jederseits mit 3 rostroten 
Binden, deren mittlere auf jedem Segment einen schwarzen Tupfen hat, Bauch griinlichgelb, 
schwarz gefleckt. 8. ollicinalis, Green Leech, Sangsue verte, im siidiistlichen und 
siidlichen Europa, Riicken mit sechs breiteren, gelben, durch schwarze Punkte oder oft um
fangreichere schwarze Stellen unterbrochene Langsbinden; die hellgriine, schwarz eingefaBte 
Bauchflache nicht gefleckt. 1m allgemeinen saugt del' erstere besser, bleibt abel' kiirzere Zeit 
sitzen und nimmt daher weniger Blut auf. - Del' griiBte Teil del' im Handel befindlichen Egel 
besteht aus S. officinalis. 

Man unterscheidet Mutter- odeI' Zuchtegel, die schlecht saugen, 8-15 g schwer, groBe 
Egel: 3-5 g schwer, mittlere Egel: 1-3 g schwer, kleine Egel odeI' Spitzen: 0,5-1,0 g 
schwer. Die mittleren Sorten entsprechen den Anforderungen der Arzneibiicher am besten, die 
Spitzen finden allenfalls bei Kindern Verwendung. Del' griiBte Teil del' Egel wird gegenwartig 
von Zuchtanstalten geliefert, die die Egel in 1,5 m tiefen Teichen halten, die stets ZufluB von 
frischem Wasser erhalten miissen; Gerbsaure und Kalk ist aus diesen Teichen fernzuhalten. Alle 
6 Monate werden die Egel gefiittert, indem man mit frischem Blut gefiillte Blasen in das Wasser 
hangt. 

Ande't'e A't'ten. Hirudo troctina JOHNSON, Forellen blutegel. Ziemiich glatt, 
auf dem Riicken mit sechs Reihen gelber Flecken, Kiirperrand gelb mit schwarzem Saum. Bauch 
einfarbig odeI' gefleckt. Heimisch in AlgieI' und del' Berberei, zuweilen nach Europa (Frankreich) 
importiert. Hiermit identisch sollen H. verb ana und H. carena im Lago maggiore und bei 
Nizza sein, die ebenfalls verwendet werden. 

Hirudo mysomelas HENRY, tief olivgriin mit drei gelblichen, schwarz gesaumten Binden, 
Seiten gelb, Bauch gelb, schwarz gefleckt, del' Riicken auch ohne Binden. Am Senegal, nach 
Frankreich importiert. Hirudo granulosa SAVIGNY. Um Pondichery, auf Bourbon und Mau
ritius verwendet. Hirudo sinica BLAINVILLE. In China heimisch und dort verwendet. Hirudo 
javanica WAHLBERG. InJavaheimisch und verwendet. Hirudo quinquestriata SCHMARDA. 
In Australien heimisch und verwendet. 

Zuweilen werden verwandte Arten in del' Apotheke zum Kauf angeboten, so Hirudo san
guisuga L., del' Pferdeegel, Riicken schwarzgriin, Bauch gelbgriin, Seiten, zuweilen auch del' 
Riicken, braun gefleckt. Hirudo fusca L., griinlich odeI' griinlich-schokoladenfarbig, auf dem 
Bauche grau- oder olivengriin, walzenfiirmig. Hirudo octoculata BERGER, flach, grau-, griin
lich- oder gelbbraun. Diese Egel sind unbrauchbar. 

Bestandteile. Del' die Blutgerinnung aufhebende Bestandteil des Blutegelkiirpers ist das 
Hirudin odeI' Herudin; es ist in demwasserigen Extrakt enthalten, das aus vorher durchAlkohol 
geharteten und dann gepulverten Kiipfen und Schlundringen hergestellt wird. 

Einkauf und Ve't'sand. Nurselten werden Blutegel von Landleuten gefangen und zum 
Kanf angeboten; in diesem Falle hat man sich durch genaue Besichtigung zu iiberzeugen, daB es 
wirklich die offizlnellen Egel sind und daB sich nicht etwa solche darunter befinden, die bereits 
gesogen haben. Um letzteres zu erkennen, laBt Nederl. mit verdiinnter Essigsaure getrankte 
Watte an die Saugwerkzeuge del' Egel andriicken. Dieselbe darf dann nicht ger<itet werden. 
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In der Regel ist der Apotheker darauf angewiesen, die Blutegel von Handlern oder Blut
egelziiohtereien zu beziehen. Von diesen werden die Egel gewiihnlioh in Holzkisten, die mit feuohter 
Erde oder Torf gefiillt sind, oft nooh in leinene Saokohen verpaokt, ohne N aohteil auf weite Entfer
nungen, selbst naoh iiberseeisohen Landern versohiokt. Indessen ist es ratsam, griiBere Vorrate 
womiiglioh im Herbst oder Friihjahr einzukaufen, in der heiBen Jahreszeit aber nur maBige Bestande 
zu halten, da dann die Sterbliohkeit der Tiere am griiBten ist. Eine im Winter bei Frostwetter ein
treffende Sendung darf nioht sogleioh in einen geheizten Raum gebraoht werden; es ist vielmehr 
dafiir Sorge zu tragen, daB, falls die Egel in Wasser aufbewahrt werden, auoh dieses duroh langeres 
Verweilen am Aufbewahrungsort dessen Temperatur angenommen hat, ehe sie hineingesetzt 
werden. Die Blutegel ertragen zwar voriibergehend eine Kalte bis zu -80 ohne Schaden, dagegen 
ist ihnen griiBere oder anhaltende Kalte oder pliitzlicher Temperaturwechsel schadlich. 

Aufbewahrung. Kleine Mengen von Blutegeln kann man in FluB- oder TeichwaBser 
aufbewahren. Das Wasser ist ofters (im Winter woohentlich, im Sommer alle 2 bis 3 Tage!) zu 
erneuern, wobei peinlichste Sauberkeit der Hande zu beobaohten ist und Temperaturschwan
kungen zu vermeiden sind. Das frische Wasser muB die Temperatur des alten haben. Fiir die 
Aufbewahrung groBerer Mengen ist folgendes Verfahren zweckma.Big: 

Man gibt etwa 10 mit griinen Algen bewachsene Steine in der ungefahren GroBe eines 
Hiihnereies, die man im flieBenden Wasser findet, in eine weithalsige, 3-5 Liter fassende 
Flasche von hellem Glas, fiillt diese zu 9/10 mit entsprechend temperiertem Wasserleitungswasser, 
setzt die Egel hinein und verbindet das Glas mit Leinwand oder Gaze. Die Flasche findet 
iliren Platz am hellen Fenster eines gut geliifteten Raumes. Die Algen entwickeln den fiir das 
Leben der Tiere notigen Sauerstoff, andererseits verbrauchen 8ie auch alles das, was die Egel 
abgeben. Beim Wasserwechsel darf der Alge:r;tiiberzug von den Steinen nicht entfernt werden. 
Zweckmii.Big ist es noch, in die Aufbewahrungsgefii.Be Torfstiicke zu legen. 

Selbstverstandlich darf man Blutegel nicht in Raumen aufbewahren, in denen sichAmmoniak
gase oder andere giftige Dampfe entwickeln. Frische Luft, soweit sie durch den Stoffverband der 
Deckel eindringen kann, ist den Tieren unbedingt niitig. Um den Hungertyphus, auch Gelbsucht 
genannt, zu verhiiten, 8011 man die Egel halbjahrlich einmal mit Friischen versorgen, deren Blut 
ihnen besonders zutraglich ist. 

Die Reinigung der BlutegelgefaBe ist vor allem dann iifters niitig, wenn die Egel 
lediglich in Wasser aufhewahrt werden. Hierbei ist die peinlichste Sauberkeit notwendig; zunachst 
schiittet man die Egel auf einen kleinliicherigen Durchschlag, reinigt die Wandungen des 
GefaBes von angesetztem Schleim, ebenso die Blutegel duroh behutsames 11bergieBen mit Wasser, 
entfernt auch hier etwaige Schleimfaden, besonders aber kranke und tote Tiere und bringt die 
iibrigen wieder in das mit frisohem Wasser beschickte GefaB zuriick. - Hung. schreibt vor, 
das Wasser wiichentlich zu erneuern und Holzkohlestiickchen hineinzugeben. Sind etwa Egel ge
storben, so solI nach ihrer Entfernung das leere GefaB gut mit Holzkohlepulver ausgewischt werden. 

Anwendung. Bei Entziindungen aller Art zur Beseitigung von Blutstockungen, beson
ders bei entziindlichen Leiden am Kopf, bei Quetschungen, Hamorrhoiden usw. 

Um Blutegel rasch anzusetzen, reinige man zunachst die Korperstelle sorgfaltig, 
spiile sie dann mit klarem, kiihlem Wasser ab und bestaube sie mit Zuokerpulver oder verreihe 
das Zuokerpulver leicht auf der Haut. Darauf bringt man den Blutegel in einen ausgehohlten hal
ben Apfel und legt ihn damit an. Der Egel heftet sich nicht an dem sauerlichen Apfel fest, sondern 
heiBt sofort an der versiiBten Korperstelle an. - Sollen Blutegel an schwer zuganglichen 
Kiirperstellen, z. B. am Gaumen, an der Zunge, angesetzt werden, so benutzt man hierzu Blut
egelrohren, 15 mm weite, an dem einen Ende gebogene und etwas verjiingte Glasrohrohen, in 
welche man die Egel hineinsohiebt undauf die Saugstelle aufsetzt. Ein AbreiBen des Egels vor dem 
freiwilligen Abfallen ist nioht ratsam, man veranlasse ihn hierzu duroh Bestreuen mit Salz oder 
Asche. Zur raschen Stillung von Blutungen duroh Blutegelbisse empfiehlt LEMOINE, die 
kleinen Wunden mit einer 20/ oigen Gelatinelosung, der 0,50/ 0 Salicylsaure zugesetzt ist, zu be
streiohen. Auoh Eis, kaltes Wasser, Bestreuen mit Alaun, Anwendung von Eisenohloridwatte, 
Feuersohwamm, FlieBpapier u. dgl. fiihren zum Ziele. 

Hirudin (E. SACHSSE u. Co., Leipzig) ist der die Blutgerinnung aufhebende Bestandteil deB 
Blutegels, der aus dem Erlrakt der Kopfe und Schlundringe (einsohlieBlioh der Mundlippen) 
gesunder Blutegel nach D. R. P. 147637 und 150 805 gewonnen wird. Braunliohe, trockene La
mellen oder lookere Massen, die in Wasser sehr leicht Hislich, in Alkohol und Ather unliislich sind. 
1 mg geniigt, um 7,5 com Blut ungeronnen zu halten, ohne die Besohaffenheit des BluteB zu booin· 
flussen. Es Boll in der Frauenpraxis und iiberall da, wo es Blah um Verhinderung der Blutgerinnung 
handelt, Anwendung finden. 

Extractnm Sanguisugae, Blutegelextrakt, ist ein wiisseriges Erlrakt aus den in Alkohol 
geharteten, getrookneten und gepulverten Kiipfen von Sanguisuga medicinalis, 200m = 1 Blut. 
egelkopf. Verhindert das Gerinnen des Blutes. Empfohlen als Zusatz zum Blut bei Transfusionen, 
.ferner als intravenose Injektion zur Bekampfung rezidivierender Thrombosen und des Infarkts. 
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Ixodin ist ein mit physiologischer Kochsalzlosung hergestelltes Extrakt aUB Holzzecken. 
das ebenso wie das Blutegelextrakt die Blutgerinnung verhindern solI. 

Holocainum s. unter Phenetidinum, Bd. II S. 411. 

Homatropinum s. unter Bella.donna., S. 651. 

Hordeum. 
Hordeum sativum JES3EN (Hordeum vulgare L. z. T.). Gramineae
Hordeae. Gerste. Stammt a.b von dem im Kaukasus und westlichen Asien 
einheimischen Hordeum spontaneum L. KOCH. Wichtiges Getreide; die Frucht 
liefert MeW. Malz. Kulturrassen sind: H. distich um L., die zweizeilige Gerste, in 
Mitteleuropa kultiviert, H. vulgare L., die vierzeilige Gerste, in verschiedenen 
Formen in Europa und Nordafrika in Kultur, H. hexastichum L., die sechszeilige 
Gerste, hauptsachlich in Siideuropa kulti viert, H. n u dum L., nackte Gerste usw. 

Fructus Hordei decorticatus. Geschalte Gerste. Barley Pearl. Orge 
monde (perle). Semen Hordei decorticatum. Hordeum perla tum (munda
tum). Gersten- (Perl-) Graupen. 

Geschalte Gerste ist bis 5 mm lang,' bis 3 mm dick, walzenformig, an beiden 
Enden abgerundet, auf der einen Seite gefurcht. Sie besteht hauptsachlich aus 
dem Endosperm, das am einen Ende den kleinen Embryo tragt. Das Endosperm 
enthalt reichlich Starkemehl. Letzteres besteht aus kleinen, rundlichen Kornern, 
die bis 10 I' groil werden, und aus groilen, linsenformigen Kornern, die bis 30 I' 
messen, und zuweilen Schichtung und einen zentralen Spalt erkennen lassen. Einige 
Korner sind nierenformig. 

Bestandteile der ungeschalten Gerste nach KONIG (abgerundet): 14% Wasser, 100/0 
Stickstoffsubstanz, 1,9% Fett, 67% N ·freie Extraktstoffe, 5% Rohfaser, 2,40/f} 
Asche. In der Trockensubstanz: 11,2% Stickstoffsu bstanz, 78% N -freie Extraktstoffe, 
1,8% Stickstoff. Die Asche ist reich an Kieselsaure (26%), die besonders in den Spelzen 
ihren Sitz hat. 

Die Gerste enthalt ferner sehr reichlich ein in Weingeist losliches Protein, das Hordein. 
Die Gerstenkeimlinge enthalten daB Alkaloid Hordenin. 

Hordeninum. Hordenin. ClOH16NO. Mol.-Gew.165. Das Hordenin ist in den Gersten. 
keimen (Malzkeimen) enthalten, in denen es sich wahrend der Keimung bildet. Lufttrockne 
Keime enthalten nach GAEBEL etwa 0,2% Hordenin. Es ist P-p- OxyphenylathyldimethyI. 
amin [l]HO'C6H4[4]-C~CH2N(CH3)2' 

Darstellung. Malzkeime werden mit Weingeist ausgezogen, der Auszug eingedampft, 
der Riickstand in Wasser gelost, die filtnerte Losung zur Entfernung von Farbstoff mit Ather 
ausgeschiittelt, dann mit Kaliumcarbonat alkalisch gemacht und zehnmal mit groBeren Mengen 
Ather ausgeschiittelt. Der gesammelte Ather wird bis auf den 10. Teil abdestilliert, dann mit 
gegliihtemKaliumcarbonat entwassert und verdun stet. Der Riickstand erstarrt allmahlich kristal
linisch. Das Hordenin ist auch synthetisch dargestellt worden (von G. BARGER). 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, Smp. 117-1180, fast geschmacklos, loslich in 
Wasser, Weingeist, Ather, Chloroform, verdiinnten Siiuren und Laugen. Beim Erhitzen beginnt 
es oberhalb des Schmelzpunktes zu sublimieren. Es wirkt iihnlich \Vie Suprarenin. 

Erkennung. Wird Hordenin mit konz. Schwefelsiiure untcr Zusatz einer kleinen Menge
Hexamethylentetramin erhitzt, so farbt sich die Fliissigkeit smaragdgriin. 

Hordeninum sulfuricum, Hordeninsulfat, (C1UHl&NO)2 . H2S04 + H20, Mol.. Gew. 426~ 
bildet farblose KristalIe, Smp. 213-2140, lOslich in Wasser. 

Anwendung. ,Zu 0,5-3 g taglich bei Darmerkrankungen, bei Dysenterie auch in groBeren 
Gaben, 4-6 g tiiglich, Bubcutan bis zu 0,75 g. Bei Herzleiden zu 0,25 g subcutan. Es wirkt 
Bchwacher als Digitalis, ist aber auch viel weniger giftig. 

Farina Hordei praeparata. Priipariertes Gerstenmehl. Hord'eum praeparatum~ 
Farine d'orge preparee. - Erganzb. III: Gerstenmehl driickt man in ein hohes walzen-
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formiges MetallgefiiJ3 bis zu 2/3 des Raumes fest ein, verschlieBt und erbitzt 30 Stunden im Dampf
bad. Die obere mehlartige Schicht wird entfernt, die untere rotlichgelbe Masse gepulvert und 
trocken aufbewahrt. Ein Verlust laBt sich vermeiden, wenn man nach je 10 Stunden den Inhalt 
des GefaBes gut durchmischt. A us beu te etwa 90%' - DIETERICH empfiehlt, 1000 g Gerste mit 
50 g Wasser 6 Stunden quellen zu lassen, durch 6stiindiges Erhitzen in verschlossenem GefiiB auf 
dem Dampfbad aufzuschlieBen, dann zu trocknen, hierauf 30 Stunden wie vorhin angegeben zu 
behandeln, und endlich zu pulvern.· Ausbeute 75-80%' Ein mit Unrecht in Vergessenheit 
geratenes, leicht verdauliches Nahrmittel. 

Decoctum Hordei composltuw_ 
Decoctum pectorale. 

Hisp. 
Hordei perlati 
Herbae Hederae 
Radicis Liquiritiae 
Flornm Papaveris 

Portug. 

20,0 
10,0 
7,0 
7,0. 

1. Hordei excorticati 40,0 
2. Passularnm minor. 100,0 
3. Rad. Liquiritiae minutim concis. 100 
4. Aquae 1500,0. 

1 und 2 werden mit 4 auf 1 I eingekocht, dann 3 
damit 1/. Stunde infundiert, kOliert, absetzen lassen 
und dekantiert. 

Decoctum Hordel cum Senna (Portug.). 
1. Hordei excorticati 40,0 
2. Passularum minor. 100,0 
3. Rad. Liquiritiae minutim concis. 10,0 
4. Fol. Sennae concis. 30,0 
5. Tartari natronati 100,0 
6. Aquae 1500,0. 

1 u. 2 mit 6 auf 11 einkochen. mit 3 u. 4 1/. Stun de 
infundieren, kolieren, 5 auf1osen, absetzen lassen 
und dekantieren. 

Hydrargyrum. 
Hydrargyrum. Quecksilber. Mercury. Mercure. Mercurius vivus. 
Argentum vivum. Hg. At.-Gew.200,6l. 

Gewinnung. Das Quecksilber rindet sich als Me tall eingesprengt in Gestein und wird daraus 
durch Destillation gewonnen. Die Hauptmenge wird aber aus dem natiirlich vorkommenden 
Zinno ber (Quecksilbersulfid) durch Erhitzen unter Luftzutritt oder durch Erhitzen mit Kalk 
oder Eisen gewonnen, wobei das Quecksilber iiberdestilliert. Durch erneute Destillation wird 
es gereinigt. 

Reinigung. Das gewohnliche Quecksilber des Handels, Hydrargyrum venale, enthalt 
bis etwa 2 0/ 0 fremde Metalle, wie Blei, Wismut, Kupfer, Antimon, Zinn, Silber. Diese Verunreini· 
gungen, besonders ein GE'halt an Blei, geben sich dadurch zu erkennen, daB die Oberfliiche des 
Quecksilbers an der Luft matt wird, indem sich ein diinnes Hautchen von Oxyden und Carbo· 
naten der fremden Metalle, besonders des Bleis, bildet. LaBt man unreines Quecksilbjlr iiber Papier 
laufen, so hinterlaBt es eine "Spur", beirn Schiitteln in einer Flasche bleiben Teilchen an den 
Wandungen hangen. Die Verunreinigungen lassen sich durch chemische Behandlung griiBten. 
teils entfernen, und durch Destillation, am besten unter vermindertem Druck, kann man viillig 
reines Quecksilber gewinnen. 

Chemische Reinigung. a) 1000 T. Quecksilber werden in einer starkwandigen Flasche 
mit einer Mischung von 70 T. Salpetersaure (25 0/ 0) und 70 T. Wasser 24 Stunden lang stehen 
gelassen und wahrend dieser Zeit haufig und krli.ftig geschiittelt. Die verunreinigenden Metalle 
(Bi, Sn, Pb, Zn) werden von der Salpetersaure zum griiBten Teil gelost. Nach 24 Stun. 
den trennt man das Quecksilber von der wasserigenFliissigkeit, wascht es mit Wasser und trocknet 
es. Die saure Fliissigkeit kann zur Reinigung einer weiteren Menge Quecksilber benutzt werden. 

b) 1000 T. Quecksilber werden in einer starkwandigen Flasche mit einer Mischung aus 
20T.Eisenc hloridliis ung (spez. Gew.1,282)und etwa 80T. Wasser so lange krli.ftig durchgeschiit. 
telt, bis die Mischung einen Schlamm von feinverteilten Quecksilberkiigelchen darstellt. Man 
stellt dic Flasche 1-2 Tage zum Absetzen beiseite, gieBt die iiber dem Quecksilber stehende 
Fliissigkeit ab, wascht das Metall zunachst mit verd. Salzsaure, dann mit hciBem und kaltem 
Wasser und trocknet es. Wenn das Quecksilber beirn DbergieBen mit heiBem Wasser nicht viilIig 
zusammengeflossen ist, wird es mit dem Wasser kurze Zeit auf dem Wasserbad erwarmt. 

C) Nach BRUHL behandelt man das Quecksilber mit dem gleichen Volum einer Liisung 
von 5g Kaliumdichromat in 1 Liter Wasser, die mit etwa Wccm konz. Schwefelsaure 
angesauert ist. Man schiittelt so lange, bis das zuerst entstandene Quecksilberchromat ver
schwunden und die wasserige Fliissigkeit durch Chromisulfat griin gefiirbt ist. Man schlammt 
nun mit einem krli.ftigen Wasserstrahl das graue Pulver der Metalloxyde ab, wascht unter Urn. 
riihren so lange, bis kein grauer Schlamm mehr abgesondert wird, und trocknet das MetalL 

Diese Reinigungsmethoden lassen sich sehr be quem auch mit einem von L. MEYER ange· 
gebenen Apparat ausfiihren, in dem das Quecksilber in sehr feinen Triipfchen durch eine 1,5 bis 
2,0 m hohe Schicht einer der oben angegebenen Reinigungsfliissigkeiten hindurchfallt und durch 
ein aufwarts gebogenes Rohr abflieBt. 

Nach einem Vorschlag von p. J. MOORE kann man das Quecksilber auch durch Leder (Reh. 
leder) in sehr kleinen Triipfehen in die Reinigungsfliissigkeit hineinpressen. Eine sehr gute Wir-
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kung der Reinigungsfliissigkeit erzielt man, wenn man das Quecksilber mit der Fliissigkeit in 
eine Saugflasche bringt und la.ngere Zeit mit der Wasserstrahlpumpe einen krii.ftigen Luft
strom hindurch saugt, indem man mit einem Stopfen in dem Hals der Flasche ein bis auf den Boden 
reichendes Glasrohr befestigt. 

Das Was chen des Quecksilbers mit Wasser nach der chemischen Behandlung wird in fol· 
gender Weise ausgefiihrt: Man bringt das Quecksilber in eine starke, gera.umige Porzellanschale, 
stellt diese unter eine Wasserieitung und lallt, wahrend man das Quecksilber umriihrt, auf dieses 
einen Wasserstrom laufen, so lange, bis mit Lackmuspapier keine Saure mehr nachweisbar ist. 
Man wa.scht dann noch einige Male mit destilliertem Wasser nach, giellt die Hauptmenge des 
Wassers ab und nimmt den Rest des Wassers mit Fliellpapier weg. Zum volligen Trocknen 
bringt man das Quecksilber in eine Porzellanschale, die mit einer 2-3fachen Lage Filtrier. 
papier ausgelegt ist, und bewegt es auf dem Papier so lange, bis neues Filtrierpapier nicht mehr 
feucht wird. 

Filtrieren. Urn Quecksilber von mechanisch beigemengten Unreinigkeiten zu befreien, 
filtriert man es. Zu diesem Zwecke giellt man es durch ein glattes Filter aus starkem Filtrier· 
papier, das an seinem Grunde mit einigen sehr feinen Nadelstichen durchbohrt ist. - Auch durch 
spanisches Rohr lii.llt es sich filtrieren, indem man ein kurzes, knotenfreies Stiick desselben 
mit Siegellack in einem Trichter ohne Hals einkittet, oder es mit einem Gummischlauch am Hals 
des Trichters gut befestigt. , 

Die Destillation des Quecksilbers wird am besten unter vermindertem Druck ausgefiihrt 
mit besonderen Apparaten, die von Apparatehandlungen zu beziehen sind. 

Eigenschaften. Das Quecksilber ist das einzige bei gewohnlicher Temperatur 
fliissige Metall. Es ist silberweiB mit einem Stich ins Blauliche und sta,rkem Metallglanz. 
Das spez. Gewicht ist bei 15 0 = 13,573, bei 0 0 = 13,595. Bei- 39,4 0 erstarrt es und 
ist dann hammer bar und geschmeidig wie BleL Es kristallisiert in regelmaBigen Okta· 
edern. Es siedet bei + 357 0, der Dampf ist farblos; schon auf dem Wasserbad ver· 
fliichtigt es sich betrachtlich und sogar noch bei gewohnlicher Temperatur mer klich, 
auch mit den Dampfen des siedenden Wassers. - An der Luft verandert reines 
Quecksilber sich nicht, unreines iiberzieht sich allmahlich mit einer triiben Haut. 
Wird Quecksilber an der Luft bis nahe an seinen Siedepunkt erhitzt, so verwandelt 
es sich allmahlich in Quecksilberoxyd (Mercurius praecipitatus per se). Durch Schiitteln 
mit Fliissigkeiten, wie Wasser, Terpentinol, Ather, Essigsaure, Salmiaklosung, leichter 
noch durch Reiben mit pulverigen Stoffen laBt es sich zu einem matten grauen Pulver 
(Aethiops) zerteilen. Letzteres besteht aus kleinen, mit dem bloBen Auge nicht 
unterscheidbaren Kiigelchen, die durch die Zwischenlagerung von Teilen des damit 
vermischten fremden Korpers getrennt sind. Das feine Zerteilen des Quecksilbers 
in dieser Art nennt man das "Toten" (mortificatio oder extinetio) des Quecksilbers. 

Von Salzsaure oder kalter Schwefelsaure wird es nicht gelost. Heille konz. 
Schwefelsaure lost es unter Entweichen von Schwefeldioxyd zu Mercurisulfat. HgSO" 
oder Mercurosulfat. Hg2SO,. Von kal ter verdiinnter Salpetersaure wird es unter 
Auftreten von Stickoxyd zu Mercuronitrat, von heiBer konz. Salpetersaure zu Mer· 
curinitrat gelost. - In Konigswasser lost es sich leicht zu Mercurichlorid. Mit Chlor, 
Brom und Jod vereinigt es sich schon bei gewohnlicher Temperatur, mit Schwefel 
bei gewohnlicher Temperatur langsam, rascher beim Erwarmen. 

Es bildet zwei Reihen von Verbindungen, in denen es ein. und zweiwertig auf· 
tl'itt: Mercuro. oder Quecksil ber oxyd ul verbindungen und Mercuri. oder Queck· 
sil beroxyd verbindungen. 

Priifung. a) Das Quecksilber muB eine blanke Oberflache zeigen, die auch 
beim Schiitteln mit Luft nicht getriibt werden darf (fremde MetaUe). - b) Etwa 
1 g Quecksilber mull sich beim Erhitzen im Porzellantiegel (Vorsicht, Abzug!) ohne 
Riickstand verfliichtigen (fremde Metalle). - c) Etwa 1 g Quecksilber mull sich in 
10ccm Salpetersaure beim Erwarmen klar und ohne Riickstand auflosen (Gold bleibt 
ungelost, Antimon und Zinn geben weille Triibung der Losung durch Bildung von 
Antimonsaure und Zinnsaure). - d) Erhitzt man etwa 5 g Quecksilber mit 5 ccm 
Wasser und 5 g Natriumthiosulfat etwa 1 Minute lang, so darf das Quecksilber 
seinen Glanz nicht verlieren und hochstens einen schwach gelblichen Schein annehmen 
(fremde Metalle). - Gehaltsbestimmung Germ. 6 s·. Bd. II S. 1333. 
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Anmerkung zu a. Durch eine matte Oberflache gibt sich noch ein Gehalt von 0,025 0/ 0 
Blei zu erkennen. Auch die Probe d zeigt noch Spuren von fremden Metallen an. Am sichersten 
ist die Bestimmung des Gliihriickstandes, die wegen der Giftigkeit des Quecksilberdampfes aber 
mit Vorsicht unter einem gut ziehenden Abzug auszufiihren ist. 

AufbewahTUng. In starkwandigen GlasgefiWen, die mit Korkstopfen oder Glasstopfen 
geschlossen sind. Man stellt die Flaschen zweckmaBi.g auch noch in eine Holzbiichse ein. 

Anwendung. Zur Herstellung von Thermometern und Barometern und vider anderl'r 
Apparate fiir wissenschaftliche und technische Zwecke. Medizinische Anwendung findet das 
metall. Quecksilber hauptsachlich in Form von Quecksilbersalbe und -pflaster (s. d.). Als Elek
trode bei der Chloralkalielektrolyse. Zur Darstellung von Quecksilberverbindungen. Zur Her
stellung von Spiegeln zusammen mit Zinnfolie; die Quecksilberspiegel sind aber durch die Silber
spiegel fast verdrangt. Zur Gewinnung von Gold und Silber nach dem Amalgamationsverfahren. 
Zur Feuervergoldung und -versilberung. 

Verarbeitung von Quecksilber. Bei der Verarbeitung von Quecksilber hat man alle Vor
sicht anzuwenden, damit Quecksilber nicht auf den FuBboden roUt. 1st dies trotzdem geschehen, so 
kann man es am besten dadurch unschadlich machen, daB man es mit Zinnfolie (Stanniol) bedeckt, 
nach einiger Zeit mit feuchten Sagespanen iiberstreut und aufkehrt. Auch vermeide man es, Queck
silber in bleierne Wasserabzugsrohre zu gieBen; das Quecksilber sammelt sich an den tiefsten 
Stellen dieser Rohre an und durchlOchert diese durch Bildung von Amalgam. Metallgerate 
(auBer Eisen) sind bei der Verarbeitung von Quecksilber zu vermeiden; Aluminiumgerate werden 
nach der Beriihrung mit Quecksilber durch die Feuchtigkeit der Luft unter Bildung von Alu
miniumhydroxyd zerstiirt. Ferner lege man beim Arbeiten mit Quecksilber goldene 
Schmuckgegenstaude, auch die Uhr, ab, urn Beschadigung durch Beriihrung mit Queck-
silber zu verhiiten. 

Quecksilber, das verschiittet worden ist, bildet fUr Menschen und 
Tiere eine lange wahrende gesundheitliche Gefahr, da es schon bei gewohnlicher Tern
peratur merklich fliichtig ist, und die mit der Atemluft aufgenommenen Quecksilber
dampfe eine langsam verlaufende (chronische) Vergiftung erzeugen konnen. 

Abwagen und Abgabe. Sind kleine Mengen Quecksilber abzuwagen, so gibt 
man eine groBere Menge aus dem StandgefaB in eine Porzellanschale und bringt 
dann mit einem Hornloffel das Mehll in kleinen Mengen in eine auf der Receptur
wage tarierte kleine Porzellanschale. Man kann zum Abwagen auch eine Handwage mit 
Hornschalen benutzen. Die Abgabe im Handverkauf erfolgt am besten in kleinen 
Arzneiglasern. Zum Einfiillen des Quecksilbers in ein Glas benutze man einen Trichter. 
Zum Abmessen kleiner Quecksilberlosungen, z B. bei Stickstoffbestimmungen nach 
KJELDAHL, kann man auch die durch Abb. 278 wiedergegebene Vorrichtung ver-
wenden, die aus einem Federkiel hergestellt wird. Abb. 278. 

Analyse. Alle Quecksilbervcrbindungen geben, wenn man sie mit wasser
freiem Natriumcarbonat gemischt im Gliihrohrchen erhitzt, ein Sublimat von 
metallischem Quecksilber, das sich an den kalteren Teilen des Rohres als grauer 
Belag oder in Form metallglanzendf'.r Tropfchen absetzt. - Blankes Kupferblech 
oder Me s sin g b I e ch, in eine quecksil bersalzhaltige FI iissigkeit eingestellt, bedeckt sich 
nach einiger Zeit mit einer grauen, pulverigen Quecksilberschicht, die durch sanftes 
Reiben Metallglanz annimmt. Zink scheidet aus Quecksilbersalzliisungen das Queck
silber als pulverigen Metallschlamm ab, ohne sich mit demselben zu amalgamieren. 
-Stannochlorid fallt das Quecksilber aus seinen Verbindungen alsweilles Mercuro
chlorid, beirn Erwarrnen und irn Uberschu13 als grauen Niederschlag von Quecksilber. 

Quecksil beroxydulsalze (Mercurosalze) unterscheiden sich von den Quecksil ber
oxydsalzen (Mercurisalzen) durch folgcnde Reaktionen: 

A. Mercurosalze oder Quecksilberoxydulsalze. Kalilauge, Natronlauge, Kalk
wasser fallen schwarzes. im UberschuB des Fallungsmittels unlOsliches Mercurooxyd (Queck
silberoxydul, Hg20). - Ammoniak gibt schwarze Niederschlage von feinverteiltem Metall, ge
mischt mit Amidverbindungen. - Alkalicarbonate fallen in der Regel schmutzigwei13e 
Niederschl1i.ge, die beim Erhitzen dunkci werden. - Durch Salzsaure oder Alkalichloride wird 
weiBes Mercurochlorid (Calomel) gciallt. - Durch Kaliumjodid entsteht ein griinlichgelber 
Niederschlag (HgJ), loslich im UberschuB des Fallungsmittels zu Mercurikaliumjodid unter 
Ausscheidung von grauem Quecksilber. - Sch wefel wasserstoff und Schwefelammonium fallen 
einen schwarzen Niederschlag, der aus Mercurisulfid und metallischem Quecksilber besteht. 

B. Mercurisalze oder Quecksilberoxydsalze. Kalilauge, Natronlauge, Kalkwasser 
erzeugen,in kleinen Mengen zugesetzt,zunachst braunrote Fallung (von basischen Salzen), im Uber
schuB zugesetzt gelbe Fallung von Mercurioxyd. - Ammoniak fallt weiBe Amidverbindungen, 
z. B. Hg· NH2Cl. -Alkalicar bona te fallen braunrote basische Salze, die durch Kochen in gelbcs 
Mercurioxyd iibergehen. - Kaliumjodid erzeugt einen scharlachroten Niederschlag von Mer-
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curijodid, der im "OberschuB von Ka.Iiumjodid farblos loslich ist. - Durch Salzsii.ure und AI
kalichloride entsteht keine Fii.llung. - Schwefelwasserstoff, in kleinen Mengen zugesetzt, 
erzeugt zunii.chst einen weiBen Niederschlag, der durch Einwirkung weiterer Mengen Schwefel
wasserstoff gelb, rotlich, braun, schlieBlich schwarz wird. Der schwarze Niederschlag ist Mer
curisulfid, HgS, unloslich in Salpetersii.ure, lOslich in Konigswasser. 

Quantitative Bestimmung. Man bestimmt das Quecksilber meist als Mercuri
sulfid oder als Mercurochlorid. 

Als Mercurisulfid. Mercuriverbindungen konnen direkt verwendet werden, Mercuro
verbindungen miissen zunii.chst durch Abrauchen mit KOWgswasser in Mercuriverbindungen 
iibergefiihrt werden. In die erwii.rmte, mii.Big saure Mercurisalzlosung, die kein freies Chlor ent
halten solI, leitet man Schwefelwasserstoff bis zur Sii.ttigung ein. Dann sammelt man den Nieder
schlag auf gewogenem Filter, wii.scht ihn zunii.chst mit Schwefelwasserstoffwasser vollstii.ndig, 
dann nacheinander je dreimal mit Alkohol, Ather und Schwefelkoblenstoff aus, trooknet und 
wii.gt. HgS X 0,862 = Hg. 

Als Mercurochlorid. Zu der Quecksilbersalzlosung, die Salpetersii.ure enthalten darf, aber 
stark verdiinnt werden muB, fiigt man Salzsii.ure, ferner Phosphorige Sii.ure im "OberschuB, 
lii.Bt 12 Stunden lang bei gewohnlicher Temperatur oder in gelinder Wii.rme (nicht iiber 60°1) 
steben, filtriert das ausgescbiedene Mercuroohlorid auf gewogenem Filter ab, wii.scht mit heiBem 
Wasser aus und trooknet. HgCl X 0,8496 = Hg. 

"Ober maBanalytische Bestimm ung von Quecksilber siebe PastilU Hytiraf'gyri biehlorati 
und Unguentum Hytiraf'gyri. 

Towikologisches. Quecksilber, in Dampfform eingl'atml't, auch in Spuren, wirkt in 
kiirzerer oder lii.ngerer Zeit giftig. Die Quecksilberverbindungen sind durchweg giftig. Ziemlich 
ungiftig sind Zinnober und gefii.lltes schwarzes Schwefelquecksilber. Die Quecksilberverbindungen 
sind um so giftiger, je leichter loslich sie sind, und sie wirken ortlicb um so zerstOrender, je stii.rker 
ihre Atzwirkung ist, d. h. je leichter sie sich mit EiweiB verbinden. Zahlreiche organische Queck
silberverbindungen, -z. B. Quecksilbermetbyl, Quecksilberii.thyl, Knallquecksilber, wirken ganz 
besonders giftig. 

Die Resorption der ll'icht fiiichtigen Quecksilberprii.parate erfolgt schon von der Lungp 
aus, die der nicht leicht fiiichtigen von Magen und Darm, ja von allen Schleimhii.uten aus (also 
z. B. nach Waschungen, Einrpibungen), auch vom Unterzellgewebe aus (bei subcutanen In
jektionen). Von der Haut aus werden die Quecksilberverbindungen resorbiert, die ii.tzend wirken. 
Die Aufnahme des feinverteilten Quecksilbers aus der grauen Quecksilbersalbe solI zum Teil als 
Quecksilberdampf durch die Lunge, zum Teil infolge Aufnahme durch die Haarfollikeln erfolgen. 
- 1m Organismus zirkuliert das resorbierte Quecksilber wahrscheinlich als Quecksilber-Albuminat. 

Bei der akuten Quecksi1bervergiftung werden von den meist ii.tzenden VtlIbindungen 
zunii.chst die Schleimhii.ute des Mundes, Schlundes, der Speiserohre und des Magens angegriffen. Es 
kommt zu heftiger Magen- und Darmentziindung. 1m Dickdarm treten diphtherische G1lschwiire 
(von resorbiertem Quecksilber) auf. Der Tod bnn schnell oder nach mehreren Tagen eintreten. 

Bei der chronischen Quecksi1bervergiftung kommt es in der Regel zunii.chst zu 
einer entziindlichen Erkrankung der Mundschleimhaut (Stomatitis mercurialis, Leucoplakia oris), 
ferner treten Erkrankung der Schleimhaut der Nahrungswege, StOrungen der Empfindung, der 
Bewegung (Tremor mercurialis), und des Gebirns, sowie Hautausschlii.ge auf. 

Chronische Vergiftung kann z. B. eintreten durch lii.ngeren Aufenthalt in Raumen, in denen 
Quecksilber verschiittet worden ist. Man weist das Vorhandensein von Quecksilberdii.mpfen in 
der Luft dadurch nach, daB man in den betreffenden Rii.umen Goldbleche lii.ngere Zeit aufhii.ngt, 
diese dann zusammenrollt und in einem Gliihrohr erhitzt. 

Bei tOdlich verlaufenen, akuten oder chronischen Vergiftungen wird man versuchen, das 
Quecksilber in den Leichenteilen nachzuweisen. Man zerstOrt die Organteile mit Salzsaure und 
Kaliumchlorat, treibt das Chlor durch Erwii.rmen auf dem Wasserbad aus und sattigt die Lo
sung alsdann mit Schwefelwasserstoff. Den abgescbiedenen Niederschlag sammelt man auf, einem 
Filter, wii.scht ihn mit Schwefelwasserstoffwasser bis zur Chlorfreiheit und untersucht ihn dann 
weiter nach dem Gang der qualitativen Analyse. "Ober den Nachweis des Quecksilbers im Harn 
siehe Harnanalyse, Bd. II S. 1250. 

Hydrargyrum colloidale. Kolloides Quecksilber. Hyrgol (v. HEYDEN, Radebeul.) 
Da1'stellung. Eine stark verdiinnte Mercuroni tra tlosung wird in eine ebenfalls stark 

verdiinnte Stannonitratlosung unter Umriihren eingegossen, wobei beide LOsungen nur so viel 
freie Salpetersaure enthalten diirfen, daB es nicht zur Abscheidung von basischen Salzen kommt. Es 
entsteht eine tiefbraune Fliissigkeit. Diese wird mit einer konz. Losung von Ammoniumcitrat 
versetzt, wodurch das kolloide Quecksilber ausgesalzen wird. Die braune Farbe der Fliis~ig
keit geht in Schwarz iiber, und man erkennt einen feinen scbwarzen Niederschlag. Dann wird 
mit Ammoniak unter Umriihren und Vermeidung starker Erwii.rmung neutralisiert. Nachdem 
der Niederschlag sich abgesetzt hat, wird die iiberstehende Fliissigkeit abgehebert, nooh etwas 
Fliissigkeit durcb Absaugen auf porosen Tonunterlagen entfernt und die noob ziemlicb diinn
fiiissige Paste im Vacuum-Exsiccator iiber Schwefelsii.ure getrocknet. 
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Eigenschajten. Matte, schwarze, porose Stiickchen, die nur stellenweise Metallglanz 
zeigen. Mit Wasser geben sie eine dunkle kolloide Losung, die etwa wie eine Verreibung von 
chinesischer Tusche aussieht. Durch Erhitzen der Fliissigkeit wird die Farbung silbergrau; 
die gleiche Anderung bewirken Natronlauge sowie einige Sauren. Salpetersaure lost das Queck. 
silber auf. Unter dem Mikroskop zeigen sich bei 400facher VergroBerung kleine gelbbraune Korn. 
chen, keine metallischen Kiigelchen. Auf Papier kaun das kolloide Quecksilber zu einem feinen, 
schwarzen Pulver verrieben werden, beim trocknen Reiben im Porzellanmorser kommt es leicht 
zur Bildung von Quecksilberkiigelchen. Es muB deshalb bei der Herstellung von Salben vorher 
mit Wasser angerieben werden. 

Das kolloide Quecksilber enthii.lt nach den Untersuchungen von HOHNEL etwa 73-80% 
Quecksilber, auJ3erdem Zinnsalze, Ammoniumsalze (Nitrate und Citrate). 

Anwendung. Gegen syphilitische Erkrankungen, ii.uBerlich in Salben (1:10) und 
w8.sserigen Losungen, auch su bcu tan; innerlich in Pillen zu 0,01-0,03g. Es gilt als nachhaltig 
wirkendes Antiluetikum. 

Elektromercurol (CLIN, CoMAB u. Co., Pari~) ist eine auf elektrischem Wege hergestellte 
kolloide Quecksil berlosung mit einem Gehalt von 1 g Quecksilber in 1 Liter. Sie 
kommt in Ampullen zu 5 ccm in den Handel. 

Eigenschajten und E'l'kennung. 1m durchfallenden Licht rotliche, im auffallenden 
Licht graue Fliissigkeit. Beim Erwarmen mit Salzsii.ure wird dit' Losung far bios. Wird in die salz· 
saure LOsung ein Stiick blankes Kupferblech gegeben, so iiberzieht diescs sich mit grauem Queck. 
silber. Andere Quecksilberreaktionen treten nicht oder nUr sehr undeutlich ein. 

Anwendung. Zu subcutanen Einspritzungen, 5 ccm tii.glich. Durch Zusatz einer bei· 
gegebenen SalzlOsung wird die Losung vorher isotonisch gemacht. Zu intraspinalen Einspritzungt>n 
bei Tabes, monatlich einmal je 1-2,5 ccm. 

Amalgame. Amalgame sind Legierungen von Quecksilber mit anderen Metallen, die 
teilweise auch als chemische Verbindungen betrachtet werden konnen. Man erhiiJt 
sie durch Zusammenreiben von Quecksilber mit den anderenMetalien. Eisen, Mangan, 
Nickel und Kobalt lassen sich oberfliichlich amaigamieren, wenn man sie erst ver· 
kupfert und dann mit Quecksilber einreibt. 

Aluminium-Amalgam siehe unter Aluminium S. 364. 
Natriumamalgam, das in der organischen Chemie als Reduktionsmittel verwendet wird, 

erhtiJt man durch Eintragen des fein zerschnittenen (sorgftiJtig abgetrockneten) Metalls in er· 
wii.rmtes Quecksilber, wobei die Mischung sich stark erhitzt (!). Die Erwli.rmung des Quecksilbers 
hat unter einem Abzug auf dem Wasserbad zu geschehen. - Das Amalgam ist dickfliissig mit 
1 % Natrium, breiartig bei 1,25% Na und kristallinisch fest bei hOherem Na·Gehalt. 

(Jadmiumamalgam aus 26 T. Cadmium und 74 T. Quecksilber wird als Metallkitt ver· 
wendet. 

Zinnamalgam erhii.lt man durch Zusammenreiben von fein gepulvertem Zinn mit Queck· 
silber in einem erwiiormten Morser. J(3 nach dem Mengenverhii.ltnis der Komponenten ist es £liissig, 
breiartig oder kristallinisch fest. 

Amalgame fiir Elektrisiermaschinen: KIENMEYERS Amalgam. Geraspeltes Zinn und 
Zink, von jedem 30,0, wird in einem eisernen Pillenmorser im Wasserbad erhitzt, mit 60,0 Queck. 
silber versetzt und mit dem Pistill verrieben, bis eine gleichmiiBige, breiige Masse entstanden ist. 
Das Amalgam wird in einem verschlossenen GlasgefiiB aufbewahrt. - Zink-Amalgam: 100,0 
feingeraspeltes Zink, etwa 200,0 reines Brennpetroleum und 200,0 gereinigtes Queoksilberwerden in 
einem porzellanenen Morser zusammengerieben, bis eine breiige Masse entstanden ist. Diese wird 
in einem leinenen Kolatorium ausgedriickt, um sie von iiberschiissigem Quecksilber und Petro· 
leum so weit wie mogIich zu befreien und einige Tage beiseite gestellt, bis sie erhii.rtet ist. 
Zum Gebrauch wird das Amalgam zu Pulver zerrleben und mit Schweinefett oder Paraffinol 
gemischt. 

AmaJgame zur Zahnfiillung. Man unterscheidet im wesentlichen zwei .Axten: I. Wirk· 
Hche Amalgame, die bereits so viel Quecksilber enthalten, daB sie durch leichtes Erwii.rmen 
plastisoh werden. II. Metallegierungen, die entweder gar kein oder doch noch nicht geniigend 
Quecksilber enthalten. Diese letzteren kommen als feine Feilspii.ne in den Handel. Vor ihrcm 
Gebrauch mischt sie der Zahnarzt mit der zur Amalgambildung notwendigen Menge Quecksilber. 
Etwa iiberschiissiges Quecksilber wird durch Driicken zwischen den Fingern oder durch Pressen 
zwischen Leder entfernt. Auf 60 T. der unter den verschiedensten Namen in den Handel gelan. 
genden Legierungen werden zur Bildung eines guten Amalgams in der Regel rund 40 T. Queek. 
silber zugesetzt. 

KupferamaJgam. Man fruIt aus einer Losung von 200 g krist. Kupfersulfat das Kupfer 
durch Einstellen von Zinkblech, wii.scht es erst mit heiBem, schwefelsii.urehaltigem Wasser, dann 
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mit reinem Wasser. Das noch feuchte Kupferpulver = etwa 50 g Kupfer wird mit etwas Mer
curonitratlosung gemischt und das so angequickte Kupfer mit heiBem Wasser iibergossen 
und mit Quecksilber (120-150 g) durchgeknetet. Bei einem Kupfergehalt von 25-30% er
weicht das Amalgam bei 100° und erhartet beim Abkiihlen nach einigen Stunden wieder. 

Unter der Bezeichnung "Kupferamalgam" wird in der Zahutechnik auch Silberamal-
gam mit geringem Kupfergehalt (etwa 2%) verstanden. 

ASH'S Amalgam. 1 T. Gold, 4,5 T. Zinn, 4,5 T. Silber (gibt mit 7T. QuecksilbereinAmalgamL 
DOLLINGER'S Amalgam. 2 T. Zinn, 1 T. Cadmium. 
EVAN'S Amalgam. 3 T. Zinn, 1 'r. Cadmium. 
HARRISON'S Amalgam. 20 T. Gold, 2 T. Kupfer, 2 T. Quecksilber. 
JAMESON'S Amalgam. 1 T. Gold, 10,5 T. Zinn (mit 8 T. Quecksilber). 
ROBERTSON'S Amalgam. 1 T. Gold, 2 T. Zinn, 2 T. Silber. 
TOWNSEND'S Amalgam. 5 T. Zinn, 4 T. Silber. 

Emplastrum Hydrargyri. Quecksilberpflaster. Mercurial Plaster. 
Emplatre mercuriel. Emplastrum mercuriale (simplex). - Man 
unterscheidet einfaches und zusammengesetzteR Quecksilberpflaster. Letzteres ist unter dem 
Namen Emplastrum de Vigo cum Mercurio, Emplatre de Vigo, in der Schweiz, 
Spanien und Frankreich offizinell (siehe die Vorschriften weiter untcn). - Das einfache 
Quecksilberpflaster wird teils unter Zusatz von Terpentin, teils ohue diesen hergestellt. Terpentin
ha1tiges Pilaster wirkt reizend und wird bald hart und Bprode; ein terpentinfreies Quecksilber. 
pflaster iBt deshalb vorzuziehen. Die Extinktion des Quecksilbers wird wie bei Ungt. Hydrargyri 
(Seite 1446) angegeben vorgenommen. Langeres Erhitzen der Pflastermasse ist zu vermeiden. 
Auch wenn es gestrichen werden soll, darf man das Pilaster nur maBig erwarmen, damit das 
Quecksilber sich nicht ausBcheidet. Zu vermeiden Bind ferner Gerate aus Kupfer, Zinn und Mes
sing. Blanke eiserne, tonerne oder Porzellanpfannen und Schalen eignen sich zur :JIerstellung 
von Quecksilberpflaster und -salbe am besten. Ausgerollt wird es auf feuchtem Pergamentpapier. 

Germ.: 2 T. Quecksilber sind mit 1 T. wasserfreien Wollfett innig zu verreiben, dann mit 
einer halb erkalteten Mischung aUB 1 T. gelbem Wachs und 6 T. Bleipflaster zu mischen. -
Amer. VIII.: 30 T. Quecksilber verreibt man fein mit 1 T. Oleatum Hydrargyri (s. S. 1467) und 
mischt zunachst 10 T. wasserfreies Wollfett, sodann 59 T. geschmolzenes Bleipflaster hinzu. -
Austr.: Ein fein verriebenes Gemisch von 20 T. Quecksilber und 5 T. Wollfett vermischt man 
mit 75 T. Heftpflaster. - Brit.: Man mischt 18 g Olivenol mit 2 g Schwefelblumen und erhitzt, 
das Gemisch, bis es rotlichbraun geworden ist. Mit dem 01 verreibt man dann 328 g Quecksilber, 
bis keine Kiigelchen mehr erkennbar sind und mischt die Verreibung mit 652 g geschmolzenem 
Bleipflaster. - Belg. wie Germ. - Dan.: 30 T. Quecksilber, 5 T. Wollfett, 10 T. gelbes Wachs, 
55 T. Bleipflaster. - Helvet.: 20 T. Quecksilber unter Zusatz von atherischer Benzoetinktur mit 
10 T. Wollfett zu verreiben, dann eine Mischung aus 50 T. Bleipflaster, 10 T. gelbem Wachs, 5 T. 
Elemi und 5 T. Larchenterpentin zuzufiigen. - Hisp.: 140 '1:. Quecksilber, 45 T. Terpentin und 
865 T. Bleipflaster. - Hung.: 100 T. Quecksilber, 50 T. Wollfett, 350 T. Bleipflaster. - Ital. und 
Japon. wie Germ. -Nederl.: 25 T. Quecksilber, 5 T. Wollfett, 60 T. Bleipflaster und 10 T. gelbes 
Wachs. - Norveg.: 30 T. Quecksilber, 10 T, Wollfett, 2 T. Olivenol, 10 T. gelbes Wachs und 48 T. 
Bleipflaster. -Portug.: 200 T. Quecksilber, 100 T. Terpentin, 600 T. Bleipflasterund 100 T; gelbes 
Wachs. - Ross.: 44 T. Quecksilber, 6 T. Wollfett, 2 T. Schweinefett, 112 T. Bleipflaster, 28 T. 
gelbes Wachs, 8 T. Terpentin und 16 T. Kolophonium. - Suec.: 6 T. Quecksilber, 1 T. Wollfett, 
2 T. gelbes Wachs up.d 11 T. Bleipflaster. 

Gehaltsbestimmung. 3g des Pflasters erhitzt man in einem weithalsigcn Kolbchen 
mit aufgesetztem Trichtpr mit 20 ccm roher Salpetersaure etwa 10 Minuten lang auf dem Wasser
bad. Wenn in dem sandigen Bodf'nsatz von Bleinitrat keine Quecksilberkiigelchen mehr er
kennbar sind, verfii.hrt man weiter wie bei Ungt. Hydrarg. ciner. s. S.1447. 25 cern der auf 100 ccm 
aufgefiillten filtrierten Losung werden mit 10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung versetzt und 
mit 1/10-n-Ammoniumrhodanidlosung bis zur riitlichen Farbung titriert. Es miissen 14-15 ccm 
verbraucht werden = 18.7-200/0 Quecksilber in dem PfJaster. 

Quecksilbergehalt: 130/0 (Hisp.), 200/0 (Germ., Austr .• Belg., Helvet., Hung., Ital., Japon. 
und Portug.), 25% (Ross.), 30% (Dan., Norveg., Suec.), 32,80/0 (Brit.). 

Anwendung. Bei syphilitischer Initialsclerose mit geschwiirigen Gummaten, sowie bei 
Driisengeschwiilsten. 

Emplastrum Hydrargyri extensum, Sparadrap mercnriel, Sparadrap de Vigo (Gall.). 
Bei gelinder Warme gesehmolzenes Quecksilberpflaster wird auf Stoff aufgestrichen. Wenn das 
Pflaster nicht ganz frisch ist oder bei kalter Witterung kann ein wenig Mohniil zugemischt werden, 
damit die Masse nicht abspringt. 

Emplastrum Hydrargyri eompositum. Zusammengesetztes Quecksilberpflaster. 
Emplastrum de Vigo cum Mercurio. Emplatre mercuriel compose. Emplatre de 
Vigo. - Gall.: Emplastr. Lithargyri 2000 T., Cera £lava 100 T., Colophonium 100,0, Bdellium 35,0, 
Ammoniacum dep. 35,0. Olibanum 35,0, Myrrha 35,0, Crocus 20,0, Hydrargyrum dep. 700,0, 
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Styrax liquid. 300,0, Terebinthina veneta 130,0, 01. Lavandulae 10,0. - Die gepulverten Harze 
werden mit dem Safran gemischt. Styrax, Terpentin und Lavendelol werden in einem warmen 
Morser nach und nach mit dem Quecksilber verrieben. Dann schmilzt man alles andere zusammen, 
riihrt das Pulvergemisch dazu und zuletzt kurz vor dem Erkalten die Quecksilberverreibung. -
Helvet.: Emplastr. Hydrargyri 72,0, Styrax, Cera flava je 8,0, Emplastr. oxycroc., Empl. Plumbi 
compo je 5,0, Elemi 2,0, 01. Lavandulae 0,5. - Hisp.: Emplastr. Hydrargyri 625,0, Styrax 90,0, 
Terebinthina 30,0, Colophonium, Cera flava je 30,0, Myrrha pulv., Ammoniacum pulv., Bdellium 
pulv. je 10,0, Crocus pulv. 6,0 und zuletzt 01. Lavandulae 1,0. 

Emplastrum Hydrargyri compositum (saponatum) (Dresd. Vorschr.). Gleiche Teile 
Quecksilberpflaster und weiBes Seifenpflaster werden zusammengeschmolzen. 

Emplastrum Hydrargyri moUe (UNNA). Hydrargyri 20,0, Terebinthin. 10,0 werden so 
lange miteinander verrieben, bis Quecksilberkiigelchen nicht mehr sichtbar sind; dann mischt 
man die Verreibung vorsichtig mit einer geschmolzenen, wieder halb erkalteten Mischung von 
Emplastr. Plumbi 60,0, 01. Ricini, Adip. Lanae aii 5,0. 

Hydrargyrum cum Creta. Hydrargyrum cum Calcio carbonico. Ae
thiops cretaceus. Grey Powder. Mercury with Chalk. - Ein Gemisch 
von fein verteiltem Quecksilber und Calciumcarbonat, das nach Brit., Japon., Portug. und 
Suec. durch sehr sorgfii.ltiges Verreiben von 2 T. Calciumca-rbonat mit 1 T. Quecksilber her
gestellt wird. Man setzt dem vollkommen trockenen Calciumcarbonat etwa den vierten Teil des 
vorgeschriebenen Quecksilbers zu und verreibt, bis eine vollkommen gleichmaBige Mischung 
erzielt ist. Erst dann setzt man wieder etwas Quecksilber zu, verreibt von neuem usf. Die Mi
schung muB ein graues, vollkommen gleichmal3iges Pulver sein, in dem Quecksilberkiigelchen 
mit bloBem Auge nicht erkennbar sind. - Nach A mer. schiittelt man in einer starkwandigen 
Glasflasche von 100 ccm 38 g Quecksilber, 10 g gereinigten Honig und 2 g Wasser zwanzigmal 
je etwa 1/2 Stunde lang krii.ftig, am besten in einer Schiittelmaschine, bis mit einer Lupe mit 
vierfacher VergroBerung Quecksilberkiigelchen nicht mehr zu erkennen sind. Dann reibt man 
57 g Calciumcarbonat mit Wasser zu einer steifen Paste an, mischt die Quecksilbermischung 
sorgfaltig darunter, breitet das Gemisch auf dicken Lagen FlieBpapier aus und trocknet (zuletzt 
in einer Porzellanschale) bis das Gewicht 100 g betragt. Darauf wird die Masse unter Vermeidung 
starken Druckes gleichmaBig gepulvert. 

Aufbewahrung: Trocken, vor Licht und Luft geschiitzt. Man halte nur geringe 
Mengen vorratig, da das Praparat unter Bildung von Quecksilberoxyd sich nach und nach 
zersetzt. 

Oleum cinereum. Graues 01. Huile grise. - Gall.: Hydrargyri depurati 40,0, Adipis 
Lanae anhydrici 26,0, OJ. Vaselini (Paraffin. liquid. 0,875) 60,0. Man gibt das Quecksilber in einen 
mittels der Gasflamme steril gemachten Eisenmorser, verreibt es mit sterilem Wollfett und fiigt das 
ebenfalls sterilisierte Vaseliniil nach und nach zu. Alles unter den VorsichtsmaBregeln der Asep
tik! Dann wird das 01 in sterilisierte 10 g-Flaschen abgefiillt. Vor dem Gebrauch zu schiitteln. 

Oleum cinereum NEISSER. lOT. Quecksilber werden mit 2 T. einer Losung von 1 T. Mandelol 
und 4 T. Benzoe in 8 T. Ather durch anhaltendes Verreiben extingiert; nach dem Verdunsten des 
Athers werden 20 T. fliissiges Paraffin hinzugefiigt. Das 01 dient zu subkutanen Einspritzungen:
Es wird meist in Ampullen abgegeben, die auf folgende Weise gefiillt werden: In die sterilisierten 
Ampullen bringt man etwas Ather und erwarmt sie, so daB sie mit Atherdampf gefiillt sind. Man 
taucht nun die offene Spitze der noch warmen Ampulle in das Quecksilberol, welches fortwahrend 
umgeriihrt werden muB. Beim Abkiihlen wird infolge Kondensierung des in den Ampullen noch 
vorhandenen Atherdampfes das 01 in die Ampulle eingesogen. Das Zuschmelzen erfolgt in der 
iiblichen Weise. 

PilulaeHydrargyri. Quecksilberpillen. Pilulae coeruleae. Blue Pills. Pilules 
bleues. Pilules mercurielles sim pIes. Das Quecksilber wird mit dem Honig oder der Rosen
konserve auf das feinste verrieben und diese Verreibung mit den iibrigen Bestandteilen zur Pillen
masse angestoBen: 

F. M. Germ.') Gall. Japon. Portug. Suee. 
Hydrargyrum 5,0 5,0 5,0 7,0 5,0 
Mel 4,0 4,0 1,5 5,0 
Saccharum pulv. 2,0 2,0 8,0 
Radix Liquiritiae pulv. 3,0 3,0 q. s. 
Flor. Rosae rubr. pulv. 2,0 4,0 
Conserva Rosae 10,0 
ad pilulas 100 100 100 100 100 

Pilulae Hydrargyri cum sapone. Pilules mercurielles savonneuses. - Gall.: 
Aus 6 g frisch bereiteter Quecksilbersalbe (mit 50% Hg s. S. 1448), 4 g medizinischer Seife und 
2 g SiiBholzpulver werden 60 Pillen geformt. 

1) Diese Pillen sind die "Pilulae coeruleae" der F. M. Germ. Die "Pilulae Hydrargyri" der 
F. M. Germ. enthalten in 100 Pillen: Ungt. Hydrarg. ciner. 10,0, Sapon. medicati 6,5, Rad. Li
quiritiae 3,5. 
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Unguentum Hydrargyri cinereum. Quecksilbersalbe. Graue Salbe. 
Mercury (Mercurial) Ointment. Onguent mercurial. Pomatum 
(Unguentum) mercuriale. 

Germ. 6: Man verreibt 30 T. 
Quecksilber in kleinen Mengen 
nach und nach mit einem Gemischaus 
5T. wasserfreiem Wollfett und IT. Olio 
venol. Dazu bedient man sich einer 
porzellanenen Reibschale oder einer 
eisernen Schale, bei gro13eren Mengen 
einer Salbenreibmaschine, wie sie unter 
Unguenta, Bd. II beschrieben ist. 
Eine andere Maschine zur Heratellung 
von Quecksilbersalbe, welche auf dem 
Prinzip der Kugelmischmasrhinen be
ruht wird durch Abb. 279 und 280 
veranscbaulicht. Die Verreibung muB 
moglichst ohne Unterbrechung durch. 
gefiihrt werden. 1st man gezwungen. 
sie iiber Nacht stehen zu lassen, so 
riihre man am nachsten Morgen nicht 
eher in der Miscbung, bevor man 

Abb. 279. diese nicht durch Einstellen in 
Wasser von 40 0 scbwach angewarmt hat, im anderen FaIle vereinigt sicb daa Queckailber 
wieder zu groBen Tropfen. Dies ist namentlich in der Winterkalte zu beachten! 
1m iibrigenarbeite man moglichst bei 
Zimmertemperatur. Die Verreibung 
des Quecksilbers ist vollendet, wenn 
in einer auf Glas diinn ausgestriche. 
nen Probe mit bloBem Auge oder 
besser bei 2-3facher Vergro13erung 
keine Quecksilberkiigelcben mehr zu 
seben sind. Friiber suchte man die 
Abtotung des Quecksilbers durch 
Zuaatz von Terpentin, Terpentinol, 
Chloroform, Benzin oder Ather zu 
der Fettmasse zu besohleunigen. 
Daa ist unstatthaft, weil die drei 
erstgenannten Stoffe der fertigen 
Saibe unerwiinachte Reizwirkungen 
verleiben, und es iat auch voll. 
kommen iiberfliissig, weil man die Abb. 280. 
Abtotung dea Quecksilbers mit Hilfe 
von wasserfreiem Wollfett sehr gut erreicht. 1st die Abtotung vollendet, so fiigt man nach und 
nach, ebeufaUs zunaobat in kleinen Mengen ein nahezu erkaltetes Gemisch aus 40 T. Schweine. 
fett und 24 T. Hammeltalg hinzu, arbeitet sorgfaltig duroh und fiillt die Salbe aofort in die 
StandgefaBe ab. GroJ3ere Mengen kann man auch in Pergamentpapierbeutel abfiillen und auch 
so zum Versand bringen. 

Amer.: 500 T. Quecksilber verreibt man in einer erwarmten Reibschale mit 20 T. Oleatum 
Hydrargyri (a. S. 1467), bis die Quecksilberkugelchen gleichmaBig verteilt sind, setzt 1/4 Stun de 
beiseite und extingiert dann vollig unter Zugabe von 25 T. einer halb erkalteten, durch Schmelzen 
bereiteten Mischung aus 230 T. Hammeltalg und 250 T. Benzoeachmalz bis bei 10facher Ver. 
groJ3erung keine Quecksilberkiigelchen mehr erkennbar sind. Dann mischt man die iibrigen 
455 T. der Fettmischung zu. - Belg.: 30 T. Quecksilber, 30 T. wasserfreies Wollfett (hiervon 
die Halfte zum Extingieren) und 40 T. Schweinefett. - Amtr.: 30 T. Quecksilber, 15 T. wasser· 
freies Wollfett, 18 T. Hammeltalg und 37 T. Schweinefett. - Brit.: 30 T. Quecksilber, 65 T. 
Adeps suillus benzoatus, 5 T. Hammeltalg. - Groat.: 100 T. Quecksilber, 50 T. Adeps Lanae, 
150 T. Ungt. simplex (Croat.). - Dan.: Sebi 200,0, Adipis 440,0, Adipis Lanae 50,0, 01. Olivar. 
10,0, Hydrargyri 300,0. - Helv.: 30 T. Queoksilber werden mit 6 T. wasserfreiem Wollfett und 
q. s. Tinct. Benzoes aether. (Helv.) abgetotet, dann ein Gemisch von 48 T. Schweinefett und 
16 T. Hammeltalg zugefiigt. - Hisp . .' 3 T. Quecksilber und 7 T. Schweinefett. Das Pomatum 
mercuriale simplex der Hisp. enthalt nur 150f0 Quecksilber. - Hung.: 30 T. Quecksilber, 
10 T. Wollfett, 5 T. weiBes Wachs, 55 T. Fett. - Japon.: 30 T. Quecksilber, 18 T. Schweinefett, 
42 T. Rindertalg. - Nederl.: 30 T. Quecksilber, 5 T. Wollfett, 65 T. Benzoeschmalz. - Norveg . .' 
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30 T. Quecksilber, 10 T. Woillett, 2 T. Olivenol, 18 T. Benzoetalg, 40 T. Benzoeschmalz. -
Portug.: 50 T. Quecksilber, 10 T. Talg, 40 T. Fett. - R088.: 30 T. Quecksilber, 5 T. Wollfett, 
50 T. BenzoeBchmalz, 5 T. wei13es Wachs. - Buec.: 30 T. Quecksilber, 5 T. Wollfett, 45 T. Benzoe· 
schmalz, 20 T. Talg. 

E igensc hafte n: Eine in der Kii.lte brockelige, blaugraue Salbe, welche nach dem Aufstreichen 
auf Glas in diinner Schicht unter der Lupe (Amer. bei 10facher Vergro13erung) keine Queck. 
silberkiigelchen erkennen lassen darf. - Queoksilbergehalt: 300/0 (Germ., Austr., Belg., 
Brit., Dan., Helvet., Hung., Norveg., Sueo.), 331/3% (Croat., Japon., Ross.); 500/0 (Americ., 
Portug.). - Vergl. auch Unguentum Hydrargyri concentratum und dilutum. 

Gehaltsbestimmung. 2g der Salbe erhitzt man in einl'm wl'ithalsigen Kolbchen 
mit aufgesetztem Trichter mit 20 ccm roher Salpetersii.ure etwa 10 Minuten lang auf dem Wasser· 
bad. Nach der Auflosung des Quecksilbers fiigt man etwa 25 ccm Wasser hinzu, womit man den 
Trichter abspiilt, und erhitzt von neul'm, bis sich die Fettschicht klar abgeschieden hat. Naoh 
dem Erkalten gie13t man die LOsung durch ein Flockchen Watte in einen Me13kolben von 100 ccm 
Inhalt, zerkleinert die Fettscheibe und spiilt 4-5mal mit etwa 5 ccm Wasser nach. Dann fiigt 
man zu der Fliissigkeit Ksliumpermanganatlosung bis zur bleibenden Rotung und entfii.rht das 
Gemisch durch Zusatz von etwas FerrosuHat. Man fiillt darauf die Losung bis ZUf Marke auf. 
25 cern der filtrierten Losung werden mit 10 ccm FerriammoniumsuHatlOsung versetzt und mit 
1/10·n.AmmoniumrhodanidlOsung bis zur rotliohen Fii.rbung titriert. Hierzu miissen 15 ccm 
verbraucht werden = 30 0/0 Quecksilber in der Salbe (1 cem l/lO·n.AmmoniumrhodanidlOsung 
= 10 mg Quecksilber, Ferria=oniumsuHat als Indikator). 

Anmerkung. Die rohe Salpetersii.ure dar! hoohstens Spuren von ChIor ent· 
halten; weil sich sonst auch Quecksilberchlorid bildet, das sich mit Ammoniumrhodanid nicht 
wie Quecksilbernitrat Ulnsetzt. Man kann auch eine Mischung von 15 ccm reiner Salpetersii.ure 
(25 0/0) und 5 ccm rauchender Salpetersii.ure verwenden. Zur Abkiihlung stellt man das Kolbchen 
in kaltes Wasser oder Eis. Damit das Fett beim Abkiihlen fest wird, kaun man wii.hrend 
des Erhitzens 1-2 g Wachs zusetzen. Die Kaliumpermanganatlosung (zur Oxydation der 
Salpetrigen Sii.ure, die bei der Titration mit Rhodanidlosung hinderlich ist) kann beliebig stark 
sein. (Die LOsung 1: 1000 des Reagentienverzeiehnisses der Germ. ist zu schwach.) Man lost 
einigp Dezigramm Ksliumpermanganat in wenig Wasser auf und fiigt von dieser Losung bis 
zur starkpn Rotfii.rbung hinzu. Mercurinitrat lii.13t sich wie Silbernitrat mit RhodanidlOsung titrie· 
ren, wobei Mercurirhodanid ausfii.llt: Hg(NOs).+2NCSNH, = (NCS)2Hg+2NH,NOa. 

Eine annii.hernde Bestimmung des Quecksilbergehaltes 1ii.13t sich auf folgende Weise 
ausfiihren: Man bringt 3 g Quecksilbersalbe in ein trockenes, gewogenes Kolbchen, iibergie13t 
mit etwa 30 ccm Ather und lii13t unter gelegentlichem Umschwenken bis zur Auflasung des Fettes 
stehen. Dann gie13t man den Ather ab, behandelt den Riickstand noch 2-3mal in gleicher Weise, 
dunstet die letzten Anteile des Athers bei etwa 40° ab, trocknet 5 Minuten im Wasserbadtrocken. 
schrank und wiigt. Das Quecksilber kaun dann noch auf fremde Metalle gepriift werden 
(siehe S. 1440). 

Bei der Aufbewahrung bildet sich in der Queeksilbersalbe allmii.lllich 01· und fettsaures 
Quecksilber (Quecksilberseife), das giftig wirkt. Nach einer Untersuchung von DANCKWORTT 
und Luy war in einer alten Salbe die HiiHte des Queoksilbers als Quecksilberseife vorhanden. 
Die Salbe ist deshalb ofters frisch herzustellen unter Verwendung von tadellosem Fett. Besser 
wiLre es, das Fett durch Wollfett und Vaselin zu ersetzen. 

Anwendung. In Form der Schmierkuren als zuverlii.ssiges Antisyphiliticum: bei Er· 
wachsenen 3-4 g (Kindem 0,3-2 g) tii.gJich einreiben. Ein "Turnus" besteht aus 6 Ein. 
reibUllgen. - Ferner gegen nicht syphilitische Driisenschwellungen, Iritis, Meningitis und gegen 
Parasiten (Oxyuren, Filzlii.use). 

Bei der Anwendung als Ungeziefermittel fiir Tiere konnen Vergiftungen eintreten, die teils 
auf die Bildung von Quecksilberoleat in alten Salben, teils auf die Verwendung von zu gro13en 
Mengen zurUckgefiihrt werden kounen. Auch die verdiinnte Quecksilbersalbe kaun giftig wirken. 
Bei der Abgabe ist auf die GefiLhrlichkeit gro13erer Mengen hinzuweisen. 

Unguentum Hydrargyri cinereum Adipe Lanae paratum. Graue Queok
ail bersa.l be mit W ollfett. - Erganzb.: 30 T. Queoksilber werden mit einem Gemisch 
aus 5 T. Wollfett und 1,5 T. Erdnu1301 verrieben und die Verreibung mit 55 T. WolHett und 
8,5 T. Erdnu1301 gemischt. 

Unguentum Hydrargyri einerum in globulis. Zur Anwendung in bestimmten Mengen 
wird die Quecksilbersalbe in Kugeln von 1-2-3-4 g geformt und jede einzelne mit einem 
"Oberzug von Kakaobutter versehen. Zu dem gleichen Zweck fiillt man die Salbe auch in gra· 
duierte GelatineschliLuche oder in Glasrohren, auf die ein mit Teilung versehener Papierstreifen 
geklebt wird. Aus den Glasrohren kaun eine bestimmte Menge der Salbe mit einem Stempel 
herausgedriickt werden. 

Unguentum Hydrargyri cinerum eoneentratum. Unguentum Hydrargyri fortius 
(duplicatum). Man kaun sehr gro13e Mengen metallischen Queeksilbers mit HiHe von wasser
freiem Wollfett in Salbenform bringen. Mit 25 T. Wollfett lassen sich 100 T. Quecksilber ohne 
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Schwierigkeit abtoten. Unter der Bezeichnung Hydrargyrum extinctum gelangen derartige 
Verreibungen zur Bereitung der Quecksilbersalbe in den Handel. Als "Ungt. Hydrarg. concentr." 
bezeichnet man im allgemeinen aber gebrauchsfertige 50 % ige Salben. - Nederl.: 50 T. Queck
silber, 8 T. Wollfett, 42 T. Benzoefett. - F. M. Germ: LEBOEUFS Quecksil bersal be i~t eine 
50 % ige Quecksilbersalbe_ - Gall.: Pommade mercurielle a parties egales, LOUVRIER'sche 
Salbe. 100 T. Quecksilber werden mit lOOT. Benzoefett verrieben. 

Unguentum Hydrargyri compositum. Compound Mercury Ointment. - Brit.: 
Ungt. Hydrargyri (Brit.) 10,0, gelbes Wachs 6,0, Olivenol 6,0, Campher 3,0. Unter Vermeidung 
hoherer Erwarmung zu mischen. 

Unguentum Hydrargyri dilutum. Lausesalbe. Merkurialsalbe. Ungt. 
contra pediculos. Ungt. neapolitanum. - Als Ungeziefermittel wird eine 
verdiinnte Quecksilbersalbe aus 200 T. offizineller Salbe, 150 T. Hammeltalg und 250 T. Schweine
fett verwendet. 

Aus zu Unrecht angewandter Sparsamkeit werden zur Bereitung dieser Sal be nicht selten 
alte Salbe.nreste, ranzige Fette u. dgl. verwendet. Das ist durchaus unzulassig, denn mit 
derartigen Zusiitzen hergestellte Quecksilbersalben konnen sehr bosartige und langwierige Haut
reizungen hervorrufen. Wie zu allen anderen Sal ben diirfen auch hier nur durchaus einwandfreie 
Rohstoffe Verwendung finden. 

Bei der Aufbewahrung der Salbe bildet sich allmahlich giftig wirkendes 01- und fett
saures Quecksilber, besonders wenn zur Herstellung der Salbe ranziges Fett verwendet wurde 
(vgl. S. 1447. Ungt. Hydrargyri cinereum). 

Unguentum Hydrargyri mitius (dilutum). Pommade mercurielle bible (mite). 
Pomatum hydrargyricum dilutum. Diluted Mercurial Ointment. Blue Ointment. 
Onguent gris. - AU8tr. Elench.: 5T. Quecksilbersalbe (30%), 2T. weiBes Wachs und 8T. 
Schweinefett. - Ital.: Gleiche Teile Quecksilbersalbe (50%) und Benzoeschmalz. - Amer.: 
600 T. Quecksilbersalbe (50%) und 400 T. Petrolatum (Amer.). - F. M. Germ.: Ein6 100f0ige 
Quecksilbersalbe. - Gall. 100 T. Quecksilbersalbe (50% Hg), 300 T. Benzoeschmalz. 

Unguentum Hydrargyri cum Belladonna. Onguent mercuriel belladonne. -
Belg.: 850 T. Quecksilbersalbe, 100 T. Belladonnaextrakt und 50 T. Wasser. 

UnguentumHydrargyri vasclinatum. -Norveg.: 10 T. Quecksilber, 5 T. Wollfett und 1 T. 
weiBes Vaselin werden fein verrieben und mit einer geniigend abgekiihlten Mischung aus 10 T. 
Paraffin und 74 T. weiBem Vaselin gemischt. Quecksilbergehalt 100/0' 

Collemplll8trnm Hydrargyrl clnereum 
(E. DIETER£CH). 

1. Massae Collemplastri 800,0 
2. Rhizomatis Iridis pulv. 80,0 
3. Sandaracis 
4. Olei Resinae aii 20.0 
5. Hydrargyri 60,0 
6. Aetheris 150,0 
7. Rhizomatis Iridis pulv. 5,0. 

Man verreibt 5 mit 4 unter ZUBatz von 7 und verfii.hrt 
alsdann wie bei CollemplaBtrum Arnicae angegeben. 

Collemplastrum Hydrargyrl carbolisatum 
(E. DIETERICH). 

Massae Collemplastri 
Rhizomatis Iridis pulv. 
Sandaracis pulv. 
Olei Resinae 
Acidi carbolici 
Hydrargyri 
Aetheris 

Bereitung wie bei dem vorigen. 

800,0 
85,0 

aa 20,0 
15,0 
60,0 

150,0. 

Emplastrum Ammonlaci cum Hydra.rgyro. 
1. Gummi Ammoniaci 720,0 g 
2. Aceti (6 0/ 0 ) 1000,0 cern 
3. Hydrargyri 180,0 g 
4. Hydrargyri olelniei 8,0 g 
5. Emplastri Plumbi q. s. 

Man erwiirmt 1 mit 2, dampft die durchgeseihte 
Emulsion ein, bis eine Probe beim Erkalten er
hartet, setzt der Mischung eine Verreibung von 
3 mit 4 zu und brinl!t das Ganze mit geschmol
zenem BIeipfiaster auf 1000 g. 

Emplastrnm resolvens (Gall. 1884). 
Empliitre resolutif (Gall.). Empliitre des 

quatre fondants. 
Emplastri saponati 
Emplastri Plumbi compositi 
Emplastri Hydrargyri 
Emplastri Conii aa. part. aequo 

Llnlmentum Hydra.rgyrl (Brit.) 
U nguenti Hydrargyri cinerei (Brit.) 50,0 g 
Liquoris Ammonii caustici (100/ 0 ) 40,0 ccm 
Linimenti Camp horae (Brit.) 80,0 ccm. 

Massa Hydrargyrl (Amer.). 
Pilulae Hydrargyri. Blue Mass. Blue Pill. 

1. Hydrargyri 33,0 
2. Oleatum Hydrargyri (Amer.) 1,0 
3. Mellis rosati 32,0 
4. Glycerini 9,0 
1\. Radicis Liquiritiae 10,0 
6. Radicis Althaeae 15,0. 

~lau verreibt 2 1m wa.rmen Morser und totet 1 mit 2, 
3 und 4 und bildet mit 5 uud 6 eine Pillenmasse. 

Pllulae Hydrargyrl colloida.lIs WERLER. 
Merc urc 011 0 i dpill en. 

I. 
Hydrargyri colloidalis 0,3-1,0 
Argillae albae 
Glycerini aa q. s. 

Flant pilulae No. ao, conspergendae Talco veneto. 

II. 
Unguenti Hydrargyri colloidalis (10 0 / 0) 3-6,0 
Argilla albae q. s 

Fiant pilulae No. 30, conspergendae Talco veneto. 

Sapo Hydrargyrl (F. M. Germ.). 
Ungt. Hydrarg. ciner. 60,0 
Sapon. kalin. 30,0. 

Sa.po Hydra.rgyrl mollls (Dresd. Vorschr.) 
Weiche Quecksilberseife. 

Hydrargyri 100,0 
Sebi benzoati 7,0 
Adipis benzoati 13,0 
Sap on. kalini (Dresd. Vorschr.) 155,0 
Saponis domestici pulv. 25,0. 

Die ersten drei werden filr sich verarbeitet und die 
Seifen der fertigen Quecksilbersalbe zugemischt. 
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Sparadrapum mercuriale. 
Emplastri Hydrargyri 75,0 
Emplastri adhaesivi 20,0 
Olei Olivae 5,0. 

Werden bei gelinder Wlirme geschmolzen. Die halb
erkaltete Mischung wird auf Schirting gestrichen. 

Supposltoria mercurialla. 
Suppositoria Hydrargyri. 

Cerae fiavae 3,0 
Olei Cacao 5,0 
U nguenti Hydrargyri 5,0. 

Fiant suppositoria 10. 

Unguentum Hydrargyri cum Resorbino 
(F. M. Germ.). 

Queck sil berres or bin. 
U ngt. Hydrarg. cin. 60,0 
Resorbin. 30,0. 

Unguentum Hydrargyri cum Vasogeno paratum. 
Quecksilbervasogen (Miinch. Ap.-V.). 
Hydrargyri 40,0 

Adipis Lanae 
Vasogeni sp issi 

20,0 
60,0 

Unguentum Hydrargyri colloidalls. 
)lercurcolloid. Unguen(um Hyrgoli. 10 0/ 0 

1. Hydrargyri colioidalis 5,0 
~. Aquae 2,5 
3. Corporis Unguenti 42,5. 

Man reibt 1 mit 2 an und mischt mit 3. Als Sal ben
grundlage kann Schweineschmalz mit 10 % Wachs. 
oder Lanolin mit 20 0/ 0 Vaselin, auch Mollin ge
wlihlt werden. 

Unguentum Hydrargyri colloidalls WERLER, 
Mere urcoll oi ds al be. 

Hydrargyri colioidalis 
Aquae destillatae 
Adipis suilli 
Cerae albae 
Aetheris 
Aetheris benzoati 

an 10,0 
60,0 
15,0 

1,5 
3.5. 

Cinerol naeh LESZCZYNSKI ist eine Emulsion aus Hydrargyrum 4,0, 01. Palmae steril. 
20 ccm und 01. Sesami steril. 20 ccm. Sie soli bei intramuskuHiren Injektionen keine Queck. 
silbervergiftung hervorrufen. 

Hydrargolent, ist ein Ersatz der grauen Quecksilbersalbe in elastischen Gelatinekapseln 
zu 3, 4 und 5 g mit 331/ 3 und 50% Quecksilber. 

Hydrarguent, zum Abtoten des Quecksilbers bei der Herstellung von Ungt. Hydrarg. 
ciner. empfohlen, besteht aus 92,3% Quecksilberoleat, 2,2% Olsaure, 5,4% Wasser und etwas 
Glycerin. 

MercoIint, MercurIint, ~st ein mit Quecksilbersalbe impragnierter Baumwollstoff, 
der an Stelle der iiblichen Schmierkuren in Form von Schurzen auf der Brust getragen werden 
soli. Der Mercolintschurz Nr. 00 enthalt 5 g Quecksilber, Nr. 0 und Nr. 1 je 10 g, Nr. 225 g 
und Nr. 3 50 g metallisches Quecksilber. 

Mercuriol, Mercuralgam nach BLOMQUIST: Ein Amalgam aus Aluminium und Magne. 
sium, das 40% metallisches Quecksilber enthalt. 

Mercurioliil ist eine Verreibung des BLOMQUISTschen Mercuralgams mit gleichen Teilen 
Lanolin und Mandel· und Olivenol. 

Merkalator wird eine Gesichtsmaske genannt, die mit Mull iiberzogen ist, der mit Queck· 
silber in sehr feiner Verteilung impr1igniert ist. Jede Maske enth1ilt etwa 8 g Quecksilber. Zu Queck. 
silberinhalationskuren empfohlen. 

Quecksilber-Pepton-Ichthyol nach SCHLEICH: Hydrargyr. metallic., Past. pepton. 
aa 100,0, tere lege artis et adde Past. pepton. 200,0, 01. Cacao 30,0, Aq. destill. sterilisat. 30,0, 
Ichthyol. 15,0. 

Quecksilberpinselung naeh SCHLEICH: Hydrarg. metall. extinct. 50,0, Past. pepton. 
100,0, 01. Cacao 15,0, Aq. destill. 20,0. 

Quecksilberverbindungen. 
Hydrargyrum aceticum oxydulatum. Mercuroacetat. Essigsaures Quecksilber· 
oxydul. CHaCOOHg. Mol.·Gew.259,6. 

Da1'stell-ung. Man lost 20 T. krist. Mercuronitrat ohne Anwendung von Warme durch 
Anreiben mit einer Mischung von 120 T. Wasser und 4 T. Salpetersaure (25 % ), Die filtrierte 
Losung versetzt man unter Umriihren mit einer Losung von 15 T. krist. Natriumacetat in 
50 T. Wasser und la13t die Mischung etwa 24 Stunden an einem kiihlen Ort, vor Licht geschiitzt, 
stehen. - Man sammelt die ausgeschiedenen Kristalle auf einem Filter, wascht sie mehrmals 
hintereinander mit kleinen Mengen kalten Wassers, zum Schlu13 !)lit etwas Weingeist und 
trocknet sie vor Licht und Staub geschiitzt auf einem porosen Tonteller bei mittlerer Tempe
ratur. Ausbeute 17-18 T. 

Eigenschaften. Wei13e, atlasglanzende, fettig anzufiihlende, schuppenformige Kristalle, 
loslich in 330 T. kaltem Wasser, unlOslich in Alkohol und in Ather. Beim Kochen mit Wasser 
zersetzt es sich unter Graufarbung in Mercuriacetat und metallisches Quecksilber. Auch dUiCh 
das Licht wird es zersetzt. 

Prilfung. Man verreibt 1 g des Salzes mit 1 g Natriumchlorid und 20 cern destilliertem 
Wasser und filtriert nach dem Absetzen durch ein gena13tes doppeltes Filter. Das klare Filtrat 
darf auf Zusatz eines gleichen Volums Schwefelwasserstoffwasser hochstens schwach braun ge
arbt werden (Mercuriacetat). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
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Anwendung. Bei Hautkrankheiten aullerlich zu Waschungen 1:300-500, in Salben 
1: 10-20. Innerlich in Gaben von 0,01-0,03-0,06 g zwei· bis dreimal taglich. Cave: Sauren 
und Salze. Grollte Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g. 

Hydrargyrum aceticum oxydatum. Mercuriacetat. Essigsaures Quecksilber· 

oxyd. (CH 3COObHg. Mol.-Gew.318,6. 
Da1'stellung. 10 T. Quecksilberoxyd werden in einem Kolbchen mit 20 T. verd. 

Essigsaure (30%) auf dem Wasserbad erwarmt. Die durch Glaswolle filtrierte Losung lallt 
man in einem Schalchen an einem warmen Ort stehen, bis die Losung zu einer Kristallmasse 
eingetrocknet ist. Ausbeute 14,5 T. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende, tafelformige Kristalle von metallischem Ge
schmack, in 4T. Wasser, auch in Alkohol und in Ather loslich. Die wasserige Losung reagiert sauer. 
An der Luft gibt es allmii.hlich etwas Essigsii.ure ab und nimmt oberflii.chlich gelbliche Farbung 
an infolge der Bildung eines basischen Mercuriacetates. 

Prilfung. a) Es mull beim Erhitzen auf einem Porzellantiegeldeckel vollig fliichtig sein. 
- b) Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 ccm) mull durch Natronlauge rotgelb, durch Am
moniakfliissigkeit rein weill gefaIlt werden. - c) Durch Salzsaure darf die wasserige Lasung 
(0,5 g + 10 ccm) nicht verandert werden (b und c Mercuroacetat). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Aul3erlich zu Waschungen gegen Sommersprossen 1:300. Innerlich 

als Antisyphilitikum wie Quecksilberchlorid in Gaben von 0,01-0,03-0,05 g zwei- bis dreimal 
taglich. Grol3te Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,2 g. 

Hydrargyrum aminoaceticum. Glycocoll-Quecksilber. Aminoessigsaures Queck
sil ber oxyd. Hydrargyrum glycocollicum. (Fii.lschlich auch als H. glycocholicum be
zeichnet.) (CaH4N02)2Hg. Mol.-Gew. 348,6. 

Da1'stellung. Frisch gl'faIltes, gut ausgewaschenes Quecksilberoxyd aus 10 T. Queck
silberchlorid wird in einer Losung von 5,6 T. Aminoessigsaure (Glycocoll) in 100 T. 
Wasser gelost, und die filtrierte Losung zur Kristallisation l'ingedampft. 

Eigensc1Wften. Farblose KristaIll', in Wasser leicht loslich. 
Aufbewahrung. Sehr vorsich tig. 
Solutio Hydrargyri aminoacetici (glycocollici). Glycocoll. Quecksilberlosung. 

Man fallt das Quecksilberoxyd aus 1,26 g Mercurichlorid, lost l'S in einer Losung von 0,7 g 
Glycocoll m 10 ccm Wasser, fiiIlt auf 100 ccm auf und filtriert. 1 ccm = 0,01 g Quecksilberoxyd. 
Verwendet man 0,8 g Quecksilberchlorid und 0.5 g Glycocoll· auf 100 ccm Losung, so enth!i.lt 
1 ccm 0,01 g Glycocoll. QUl'cksilber. 

Hydrargyrum aminopropionicum. a-Aminopropionsaures Quecksilberoxyd. Ala-

nin- Quecksilber. [CHaCH(NH2)COOhHg. Mol.-Gew.376,6. 
Da1'stellung. Frisch gefli.lltes, gut ausgewaschenes Quecksilberoxyd aus 10 T. Queck

silberchlorid wird unter Erhitzen in einer Losung von 6,7 T. Alanin in 130 T. Wasser gelost. 
Die filtrierte Losung wird durch Eindunsten zur Kristallisation gebracht. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, in 3 T. Wasser loslich. 
Anwendung. In 1-20/0iger wasseriger Losung zu subcutanen Injektionen bei Syphilis. 

Innerlich zu 0,002-0,005 gin Pillen, su b cu tan 0,005-0,015 g tli.glich, 4--6 Wochen lang. 
Solutio Hydrargyri aminopropionici. Alanin- Quecksilberlosung 1 Ufo. Das Queck

silberoxyd aus 0,73 g Quecksilberchlorid wird in einer Losung von 0,5 g Alanin in 5 ccm 
Wasser gelost und die Losung zu 100 ccm aufgefiillt. 

SolI die Losung in 1 ccm 0,01 g Quecksilberoxyd enthalten, so lost man das aus 1,25 g 
Quecksilberchlorid gefallte Quecksilberoxyd mit 0,84 g Alanin und fiillt die Losung zu 100 ccm auf. 

Hydrargyrum arsanilicum s. u. Arsenum S.574. 

Hydrargyrum benzoicum (oxydatum). Mercuribenzoat. BenzoesauresQuecksilber

oxyd. Mercuric Benzoate. Benzoate de mercure. (CoH6COOhHg. Mol.
Gew. 442,6. [Gall. (CSH5COO)2Hg + H20. Mol.-Gew. 460,6]. 

Da1'stellung. Eine Losung von 10 g gelbem Quecksilberoxyd in einem Gemisch von 
10 g Essigsaure (Eisessig) und 100 ccm Wasser wird unter Umriihren mit einer Losung von 
14g Natriumbenzoat in 100ccm Wasser versetzt. Der Niederschlag wird mit Wasser aus
gewaschen und bei 100° ge.trocknet. Ausbeute 17 g. Gall. lii.llt das Quecksilberbenzoat nach 
dieser Vorschrift jedesmal frisch darstellen. 

Eigenschaften. Farblose, seidenglanzende Kristallnadeln von schwach saurer Reaktion. 
Geschmack metallisch, schwach li.tzend. In kaltem Wasser ist es nahezu unloslich, in siedendem 
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Wasst'r etwas besser loslich. Loslich in kaltem Alkohol unter Zersetzung in ein gelbes basisches 
Salz und in Benzoesaure. Diese Zersetzung tritt besonders leicht ein beim Erhitzen. Es lost sich 
leicht in Natriumchloridlosung; die Losung enthalt dann aber Quecksilberchlorid und Natrium. 
benzoat und fallt EiweiJ3losung aus dem gleichen Grunde nicht wie eine mit Natriumchlorid ver. 
setzte Losung von Quecksilberchlorid. Mit Ammoniumchlorid gibt das Quecksilberbenzoat eine 
losliche komplexe Verbindung (E. RupP und A. HERRMANN). Der Gehalt an Quecksilber be. 
tragt 45,2 % (Gall. 43,5 %). 

Erkennung. Die Losung von 1 T. Mercuribenzoat und 0,5.T. Natriumchlorid in Wasser 
wird durch Natronlauge gelb und durch EisenchloridlOsung rehbraun gefallt. 

Pm/ung. a) Schiittelt man 1 g Quecksilberbenzoat mit 20 cern Wasser, so darf das 
mit Salpetersaure angesauerte Filtrat durch Silbernitrat nicht getriibt werden (Mercurichlorid). 
- b) Beim Gliihen (Vorsicht, Abzug!) darf es hOchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Au/bewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Zu subcutanen Injektionen in Paraffinolaufschwemmung gegen Syphilis, 

ferner zur Behandlung schlecht eiternder Wunden (0,1-0,2: 30,0 Wasser) und zu Injektionen 
in die Urethra (0,1:500,0 Wasser). Innerlich zu 0,005-0,01 in Pillen. 

Injection sous-cutanee Bretonneau enthalt in 1 ccm 0,01 g Mercuribenzoat. 
Sirop Bretonneau gegen Syphilis enthalt Mercuribenzoat. 

Hydrargyrum bibromatum (corrosivum). Quecksilberbromid. Mercuribromid. Mer. 

curic Bromide. Bibromure de mercure. HgBr2• Mol..Gew.360,4. 
Darstellung. In eine starkwandige Flasche mit Glasstopfen bringt man 10 T. Queek. 

sil ber, 120 T. Wasser und 8,5 T. Brom und schiittelt so lange, bis das Quecksilber verschwunden 
und ein weiJ3er Niederschlag entstanden ist. Dann wird der Inhalt der Flasche in einen Glas· 
kolben gegeben unter Naehspiilen mit etwa 60 T. Wasser und bis zum Sieden erhitzt. Aus der 
heiB filtrierten Losung kristallisiert das Quecksilberbromid beim Erkalten aus. Es wird mit 
wenig Wasser gewaschen und getrocknet. Die Mutterlauge kann zur weiteren Kristallisation 
eingcdampft werden. Es kann auch aus siedendem Alkohol umkristallisiert werden. 

Eigenschaften. Farblose glanzende Blattchen (aus Wasser) oder farblose Nadcln (aus 
Alkohol) oder weiBes kristallinisches Pulver. Es gleicht in seinen Eigenschaften dem Quecksilber. 
chlorid, ist aber in Wasser, Alkohol und Ather weniger leicht loslich als dieses. Es lost sich in 
80 T. kaltem, in 10 T. siedendem Wasser, leicht in LOsungen von Alkalibromiden. 

Erkennung. Die wasserige Losung gibt die Quecksilberreaktionen wie Quecksilberchlorid. 
Wird die wasserige Losung mit Chlorwasser versetzt und mit Chloroform geschiittelt, so farbt 
letzteres sich durch freies Brom braungelb. 

Pmfung. Wie beim Quecksilberchlorid. 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich und auJ3erlich in gleicher Weise und in gleichen Mengen wie 

Quecksilberchlorid. Losungen fiir Injektionen werden unter Zusatz von Natriumbromid her· 
gestelIt, z. B. Quecksilberbromid 1,8 g, Natriumbromid 1,1 g, Wasser zU 100,0 g. 1 ccm der 
Losung enthalt 0,01 g Hg. 

Hydrargyrum bichloratum (corrosivum). Ouecksilberchlorid. Mer
curichlorid. Mercuric Chloride. Bichlorure de mercure. Hydrar
gyri Perchloridum. Hydrargyri Chloridum corrosivum. Atzender Queck
silbersublimat. Atzsublimat. Sublimat. Sublime corrosif. Corrosive Subli
mate. HgCI2 • Mol.·Gew. 271,6. 

Darstellung. 1m groBen durch Sublimation eines Gemisches von Mercurisulfat und 
Natriumchlorid. Das so gewonnene sublimierte Quecksilberchlorid enthalt immer kleine 
Mengen von Quecksilberchloriir, von dem es durch Umkristallisieren aus Wasser befreit wird. -
1m kleinen erhalt man es durch Auflosen von Quecksilberoxyd in verd. Salzsaure, Ein. 
dampfen der Losung auf dem Wasserbad zur Trockne und Umkristallisieren aus Wasser. 

Nach E. RUFF und W. KLEE laBt sich Quecksilberchlorid auch auf nassem Wege aus 
Mercurisulfat und Natriumchlorid darstellen. 100 T. Mer"curisulfat werden mit 40 T. Na. 
triumchlorid gemischt. fein gepulvert und mit 20 T. 5 0/ oiger Salzsaure zu einem Brei an· 
geriihrt. Man arbeitet die Masse ofters durch, zerreibt sie nach 24 Stunden und zieht dann mit 
heiBem Alkohol (95 Vol.· Ufo) aus. Die filtrierte Losung wird eingedampft und das Quecksilber. 
chlorid aus heiBem Wasser umkristallisiert. Ausbeute etwa 90%. 

Eigenschaften. Das sublimierte Quecksilberchlorid bildet weiBe, durchschei. 
ncnde strahlig·kristallinische Stiicke. Beim Zerreiben gibt es ein rein weiBes 
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Pulver (Unterschied von Quecksilberchloriir). Das aus Wasser umkristallisierte 
Quecksilberchlorid bildet farblose, glanzende KristaJle oder ein kristallinisches 
Pulver. Spez. Gew. 5,32. Es schmilzt gegen 265° und siedet gegen 295°. Es lost 
sich in 16 T. ka.ltem Wasser oder in 3 T. siedendem Wasser, ferner in 3 T. Wein· 
geist, 17 T. Ather, leichter in wasser· oder alkoholhaltigem Ather. Die wasserige 
Losung reagiert gegen Lackmus schwach sauer; die saure Reaktion wird durch 
Zusatz von Alkalichloriden (NaCl, KCI, NH.,Cl) aufgehoben, indem sich komplexe Salze 
bilden. Vom Licht wird es trocken nicht zersetzt; dagegen scheidet sich aus den 
wasserigeu Losungen nach liingerer Belichtung Quecksilberchloriir aus. Organische 
Stoffe wie Zucker, Gummi, Fette, Harze zersetzen das Mercurichlorid langsam 
unter Abscheidung von Quecksilberchloriir; die Zersetzung wird durch Einwirkung 
von Licht und Warme begiinstigt. Mit Eiweill gibt das Mercurichlorid unlosliche 
Verbindungen. Auch mit den meisten Alkaloiden gibt es unlosliche Verbin. 
dungen, was zu beriicksichtigen ist, wenn Mercurichlorid und Alkaloidsalze zusam· 
men verordnet werden. 

Ef'itennung. Die wiisserige Losung (1 g + 20 cem) gibt mit Natronlauge 
im "UberschuB einen gelben Niederschlag von Mercurioxyd, mit Kaliumjodid. 
losung einen scharlaehroten Niedersehlag von Mercurijodid, der im ttberschull von 
Kaliumjodid sich far bios lost; mit Silbernitratlopung einen weiJ3en Niederschlag 
von Silberchlorid. 

Priifung. a) 1 g Quecksilberehlorid mull sich in 20 ccm Wasser klar losen 
(Quecksilberchloriir). - b) Beim Erhitzen (Vorsicht, Abzug!) darf es hochstens 
0,1 % Riiekstand hinterlassen (fremde Metallsalze). - c) Werden 0,5 g Quecksilber. 
chlorid mit etwa 5 ecm Natronlauge erwiirmt, so darf der Dampf Lackmuspapier 
nicht blauan (Ammoniumverbindungan). - d) Die Losung von 0,5 g Quecksilber. 
chlorid in 10 ccm Wasser darf nach Zusatz von 10 ccm Natriumchloridlosung 
(1 + 9) Lackmuspapier nicht mehr roten (freie Saure). - e) Aus der wasserigen Losung 
(0,5 g + 20 ccm) wird durch Einleiten von Schwefelwasserstoff das Quecksilber als 
Sulfid gefallt; wird das abfiltrierte, mit Wasser ausgewaschene Queeksilbersulfid mit 
einer Mischung von 5 cem Ammoniakfliissigkeit und 5 cem Wasser geschiittelt, 
so darf das Filtrat beim Ansauern mit Salzsaure weder gelh gefarbt noch gefallt 
werden (Arsan). 

Anmerkungen. Zu 8) Dieser Anforderung entspricht das Quecksilberchlorid in 
Stiicken und das daraus dargestellte Pulver meistens nicht. Es ist deshalb besser, das umkristal· 
lisierte Quecksilberchlorid zu verwenden, das von der Amer. und Japon. vorgeschrieben ist. 

Zu e) Eine Priifung auf Arsen kann alich in folgender Weise ausgefiihrt werden: 1 g Queck. 
silberchlorid wird in 5 ccm Salzsaure (25 0/ 0) gelost, und die Losung nach Zusatz von 0,2 g Cal. 
ciumhypophosphit erhitzt; es mug ein rein weiBer Niederschlag entstehen, Gelb- bis Braun. 
farbung zeigt Arsen an. 

AU/bewahmng. Sehr vorsichtig. 
Abgabe. Das Pulvern von Quecksilberchlorid bewerkstellige man zur Verhiitung des 

Stiiubens unter Zusatz einiger Tropfen Weingeist im Morser aus Porzellan. Wird Quecksilber
chlorid in Form abgeteilter Pulver verordnet, so gibt man diese niemals in Papierkapseln, 
Bondern stets in Praparatenglasern ab, deren jedes mit einem "AuBerlich" und derAufschrift 
"Gift" signiert ist; zweckmiBiger ist die Verwendung der Pastillen. 

Wif'itung und Anwendung. Quecksilberchlorid verbindet sich mit EiweiBstoffen. Au Be r· 
Hch wirkt es in Substanz oder in konz. Losung atzend, in verdiinnter Losung adstringierend. Es ist 
eiD sehr starkes Antiseptikum, da es noch in einer Verdiinnung von 1:20000 Milzbrandbazillen 
totet; bei einer Verdiinnung von 1: 1000-5000 erfolgt die Totung schon nach wenigen Minuten. 
Innerlich in kleinen Gaben gegeben wird Quecksilberchlorid resorbiert und zeigt dann all
gemeine Quecksilberwirkung. Nach groBen Gaben treten ortliche Erscheinungen auf; durch 
Resorption groBerer Mengen kommt es zu ausgedehnten Geschwiiren im Darm, die in der Regel 
todlichen Ausgang nehmen. 

Es wird angewandt: AuBerlich in Substanz oder konz. Losung als Atzmittel bei syphili. 
tischen Mfektioncn, in verdiinnten Losungen (1: 500 bis 1: 1000) als Antiseptikum in der Wund· 
behandlung. Zur Erzielung einer neu tralen Reaktion der Losung setzt man gleiche Mengen N atrium
chlorid hinzu. Man beachte, daB Intoxikationen auch nach auBerlicher Anwendung zustande kom. 
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men konnen. Innerlich meist in Pillenform, Bcltener in Mixturen, und zwar in Gabon von 
0,003-0,01 gals Antisyphilitikum, bei Typhus. GroBte Einzelgabe 0,02 g; Tagesgabe 0,06 g 
(Germ.). Man lasse es niemals bei leerem Magon, sondern stets nach der Mahlzeit nehmen. 
Gegenmittel bei Intoxikationen sind Milch, EiweiB. Eisenpulver. In der Photographie zum 
Verstarken. Zum Beizen von Getreidesaatgut, besonders gegen Fusarienbefall des Rog· 
gens. Das Saatgut wird nach dem Tauchverfahren 15 Minuten lang mit einer Queoksilberchlorid. 
losung mit einem Gehalt von 0,1010 gebeizt und dann wieder getrocknet. Das mit Sublimat ge· 
beizte Getreide kann nicht mehr verfiittert worden. Unter dem Namen Su blimoform bringt 
,die Chem. Fabr. FmENTSOHER, Marktredwitz, eine Losung von Sublimat und Formaldehyd in den 
Handel, die mit Wasser bis zu einem Gehalt von 0,1 010 HgCla und 0,1010 HCHO verdiinnt eben. 
falls zum Beizen von Getreide verwendet werden solI. 

Pastilli Hydrargyri bichlorati. 
chloridpastillen. Com primes 
gyrum bichloratum compressum. 

Sublimatpastillen. Quecksilber
de chlorure mercurique. Hydrar
Pastilli Chloreti hydrargyrici. 

Die Pastillen werden hergestellt aus einem Gemisch von gleichen Teilen Quecksilber. 
chlorid und Natriumchlorid. Dieses Gemisch lOst sich in Wasser viel leichter als Queck· 
silberchlorid, indem aich da.s Komplexsalz NaHgCla bildet. Zur Vermeidung von Vergiftungen 
werden die Pastillen gefarbt. - Germ.: Aus der mit einem Teerfarbstoff rot gefarbten Mischung 
von gleichen Teilen fein gepulvertem Quecksilberchlorid und Natriumchlorid werden Zylinder 
von 1 oder 2 g Gewicht hergestellt, die doppelt so lang wie dick sind. Als Farbstoff wird meistens 
Eosin verwendet. - Beim Pulvern wird das Quecksilberchlorid zur Vermeidung des Stiioubens 
mit etwas Weingeist angefeuchtet. Das Formen der Pastillen geschieht im groBen mit Pastillen. 
pressen, im kleinen nach dem Verfahren von BERNEGAU mit einer Formplatte aus Hartgummi, 
in die durchgehende Locher von der entsprechenden Weite und Tiefe gebohrt sind. Man legt 
die Formplatte auf eine starke Glas· oder Porzellanplatte und streicht die mit einem Gemisch 
von gleichen Teilen Wasser und Weingeist zur Pastillenmasse verarbeitete Salzmischung mit 
einem Spatel (kein Metall!) fest in die Locher. Nach dem Trocknen werden die Pastillen mit 
einer zweiten Hartgummiplatte, die mit Zapfen versehen ist, aus den Lochern herausgedrilckt. -
Austr. wie Germ. Die Zylinderform ist nicht vorgeschrieben. - Helvet., Nederl. u. Belg. lassen 
die Pastillen blau farben. - Der Gehalt an Quecksilberchlorid betriiogt 0,5 und 1,0 g 
nach Germ. u. Auatr., 1,0 g nach Groat., Japon. u. Nederl., 0,25, 0,5 und 1,0 g nach Helvet. 

Gehaltsbestirnrn ung. 2 Pastillen von je 1 g Gewicht oder 1 Pastille von 2 g Gewicht 
werden in Wasser zu 100 cern gelost. In 20 cern der LOsung lost man 1 g Kaliumjodid, fiigt 10 ccm 
Kalilauge und ein Gemisch von 3 ccm Formaldehydlosung mit 10 ccm Wasser hinzu und sauert 
nach 1 Minute mit 25 ccm verd. Essigsaure an. Dann werden sofort 20 cern 1/10·n.Jodlosung 
hinzugefiigt, und nach der Auflosung des Quecksilbcrs der JodiiberschuB durch 1/10·n.Natrium. 
thiosulfatlOBung zuriicktitriert (Smrkelosung als Indikator). Es diirfen hochstcns 10.4 ccm ver· 
braucht werden, so daB das Jod aus 14,6 ccm 1/10·n.Jodlosung gebunden sein muB =" mindestcns 
49,45% Quecksilberchlorid in den Pastillen (1 ccm 1/10·n.Jodlosung = 0,01355 g Quecksilbcr. 
chlorid). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1352. 

Anrnerkung. AuBer der Gehaltsbestimmung ist eine Gewichtsbestimmung einer 
groBeren Anzahl der Pastillen auszufiihren. Das Gewicht der einzelnen Pastillen muB zwischen 
0.95 nnd 1,05 g bzw. 1,90 und 2,1 g liegen. Die Formaldehydlosung muB vorher mit 
dem Wasser verdiinnt werden, weil sich sonst daB Quecksilber nicht fein genug ausscheidet. Nach 
dem Zusatz der Essigsii.ure wird die Fliissigkeit nUr umgeschwenkt, aber nicht stark geschiittelt. 
damit sich das Quecksilber nicht zu Tropfen zusammenballt. Nach dem Zusatz der JodlOsung 
muB nach kurzem Umschwenken das graue Quecksilber verschwunden sein. Sind noch Queck. 
silberkiigelchen erkennbar, so ist die Bestimmung zu wiederholen, weil die Kiigelchcn auch bei 
langerer Einwirkung der Jodlosung sich nUr sehr schwer IOsen. Man kann die Bildung von Kiigel. 
chen verhindern, wenn man dem Gemisch vor dem Zusatz der Formaldehydlosung einige ccm 
Gummischleim zusetzt. 

Statt des von der Germ. geforderten Mindestgehaltes von 49,450/0 wird besser eine Grenze 
von etwa 49--51 010 festgesetzt. Es diirfen dann 14,5-15 ccm 1/1O·n.Jodlosung zur Bindung des 
Quecksilbers aus 20 ccm der Losung 2 g zu 100 ccm verbraucht werden. 

Der chemische Vorgang ist folgender: Durch Zusatz von Kaliumjodid zu der Losung ent· 
steht Kalium. Quecksilberjodid, das durch Kaliumhydroxyd nicht zerlegt wird. Aus der alkalischen 
Losung wird durch Formaldehyd das Quecksilber als Metall gefallt. Die Jodlosung lost das Metall 
unter Bildung von Quecksilberjodid: 

Hg + 2 J = HgJ 2; 2 X 126,92 g J = 200 g Hg = 271 g HgCl •. 
1 ccm 1/10·n JodlOsung = 10 mg Quecksilber = 13,55 mg HgCI2' 

Aufbewahf'Ung und Abgabe. Sehr vorsichtig! Jede einzelne Pastille ist (nach 
Germ.) in schwarzes Papier einzuwickeln, auf dem in weiJ3er Farbe die Bezeichnung "Gift" und 
der Sublimatgehalt angegeben ist. 



1454 Hydrargyrum. 

Toxitabellae Hydrargyri Chloridi corrosivi. Poison Ta blets of Corrosi ve Mer
curic Chloride. - Amer.: Rechteckige Tabletten von 1 g, jede mit dem Wort "Poison" 
und dem Giftzeichen versehen. Sie sollen je 0,45-0,55 g Mercurichlorid und ad 1 g Natrium
chlorid enthalten und blau gefarbt sein. Als geeigneter Farbstoff wird indigotindisulfonsaures 
Natrium vorgeschlagen. 

ANGERERS SublimatpastiIlen bestehen aus je 0,5 g Sublimat und Natriumchlorid, mit 
Eosin gefarbt. 

Unguentum Hydrargyri Chloridi corrosivi extensum. Corrosi ve Mercuric Salve Mu 11 
(Nat. Form.). 0,2 0/ 0: Die Salbenmasse besteht aus 2 T. Quecksilberchlorid, 50 T. Weingeist, 
900 T. Benzoetalg und 50 T. Benzoeschmalz. 

Aqua ammonlo·hydrargyrlca (Portug.). 
Ammonii chlorati 0,3 
Hydrargyri bichlorati 0,3 
Aquae destillatae 100,0. 

Aqua phagedaenlea (nava) (ErgAnzb.). 
PhagedAnisches Wasser. Eau phagMe

nique (Gall. 1884). 
Hydrargyri bichlorati pulv. 

subts.. 1,0 
Aquae Calcis 300,0. 

N ur auf Verordnung zu bereiten. 

Emulslo mercurlalls. 
Emulsio cyano-hydrargyrico (Portug.). 

Amygdalar. amar. 20,0 
Hydrargyri bichlorati 0,2 
Ammonii chlorati 0,5 
Aquae destillata 100,0. 

Fiat emulsio. 

Gelatlna Hydrargyrl blchloratl UNN A. 
Su blimat- Gelatine. 

Gelatinae albae 10,0 
Aquae destillatae 40,0 
Glycerini 60,0 
Hydrargyri bichlorati 0,1. 

Glycerlnum Hydrargyrl blchloratl. 
Glycere de chlorure mercurique 

Hydrargyri bichlorati 1,0 
Spiritus (90"/0) 10,0 
Glycerini 500,0. 

LABBARs Subllmat·Karbolsalbe. 
Hydrargyri bichlorati 0,5-1,0 
Acidi carbolici 10-20,0 
Vnguenti Zinci benzoici 500,0. 

Liquor Hydrargyrl albumlnatl (ErgAnzb. III). 
Quecksil beral buminatl as ung. 
1. Albuminis ovi recentis 15,0 
2. Hydrargyri bichlorati 1,0 
3. Natrii chlorati 4,0 
4. Aquae destillatae 80,0. 

Man schlAgt 1 zu Schnee, lASt diesen durch IAngeres 
Stehen s ich wieder verflllssigen und fiigt dann 
unter Umriihren die Lilsung von 2-4 hinzu. 
Man lASt im Kiihlen unter Lichtschutz mehrere 
Tage absetzen und filtriert. Vor Licht !le
sch iitzt sehr vorsiohtig aufzubewahren. GroBte 
EinzeJgabe 2,0 g, Tagesgabe 6.0 g. 

Liquor Hydrargyrl peptonatl (Ergilnzb. III). 
Peptonquecksilberlosung (Hamb. V.). 

1. Hydrargyri bichloratl 1,0 
2. Aquae destillatae 20,0 
3. Peptoni sicci 3,0 
4. Aquae destillatae 10,0 
6. Natrii chlorati 0,75 
6. Aquae destillatae 50,0. 

Man lost 1 in 2 und \'ermischt mit der Losung 
von 3 in 4. Der Niederschlag wird naoh Verlauf 
von 1 Stunde gesammelt und in der Losung von 
5 und 6 unter Bewegen gelost. Die Fliissigkeit 
wird mit Wasser auf 100,0 verdiinnt. Vor Li ch t 
geschiitzt sehr vorsiohtlg aufzubewahren. 
GroBte Einzelgabe 2,0 g, Tagesgabe 6,0 g. 

Liquor Gowlandl (F.M. Germ.). 
Hydrargyr. bichlorat. 
Ammon. chlorat !iii 0,12-0,24 
Emuls. Amygdal. 150,0. 

X uBerlioh, zu Einreibungen. 

Liquor (mercurlalls) VAN SWIETEN. 
Solutio Chloreti hydrargyrioi. Solutio 
hydroalooholica Biohlorati Hydrargyri. 

Solute de ohlorure mercurique. 

Gall. Hisp. Ital. Portug. --.,..---Hydrargyri bichlorati 1,0 1,0 
Spiritus 100,0 
Aquae destillatae 999,0 900,0. 

Liquor Hydrargyrl Perchlorldl (Brit.). 
Solution of Mercuric Chloride. 

Hydrargyri bichlorati 1,0 
Aquae destillatae ad 1000 com. 

Lotio Hydrargyrl f1ava (Brit.). 
Yellow Mercurial Lotion. 

Hydrargyri bichlorati 0,46 
Aquae CaIcis 100,0. 

PIlule8 de chlorure mercurlque oplacees (Gall.). 
Pilules de DUPUYTREN. 

Hydrargyri bichlorati 0,1 
Extracti Opii 0,2 
Extracti Gramin;s 0,2 
Rad. Liqulritiae q. s. 

Fiant piIulae 10. Bei konstitutionelJer Syphilis 
1-3 Pillen tiiglich. 

Poudre de sublime corroslf et d'aclde tartrlque 
(Gall.). 

Pulvis Hydrargyri bichlorati composi tus. 
Hydrargyri bichlorati 2,5 
Acidi tartarici pulv. 10,0. 

Man mischt nnd verreibt das Pulver mit 10 Tropfen 
einer 5"/oigen alkoholischen Indigokarminlilsnng, 
trocknet an der Luft und teiIt in 10 Teile. Zur 
Bereitung der sauren SUbllrnatIosungen bel Be
Dutzung von Brunnenwasser. 

Pilulae Hydrargyrl blohloratl (F. M. Germ. u. 
F. M. Berol.). 

Hydrarg. bichlorati 0,25 
Boli al!Ji pulv. 5,0 
Ungt. Glycerini q. s. 

f. pi!. 50. 
Zweimal tiiglich 1 Pille mit oder naoh der Mahizeit. 

zu nehmen. 

Serum blohlore de t'heron. 
Hydrargyri bichlorati 0,5 
Natrii chlorati 2,0 
Acidi carbolici 2,0 
Aquae steriJisatae 200,0. 

Aile Wochen werden 20 ccm injiziert. Bei Syphilis. 

Sirupus mercurlales CUIBINIER. 
Sirupus Sarsaparillae compositns Cuisinier_ 

Hydrargyri bichlorati 0,02 
Sirupi Sarsaparillae compositi 100,0. 

Sirupus mercurlaIis 
SAlNT-ILDEFoNT. 

Hydrargyri bichlorati 
Spiritus (90"10) 
Sirupi Capillorum veneris 

1-2-3 ElllOffel taglich mit einem 
Aufgull. 

1,0 
10,0 

990,0. 
Liter Althee-
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Unguentum Hydrargyrl blchloratl. Unguentum Chloretl hydrargyrlci cantharlda-
Su blimatsalbe (1 PromiJIe bis 1%). 

I nach UNNA. 
Hydrargyri bichlorati 0,05-0,5 
Aqua destillatae q. s. 
Olei Olivarum 5,0 
Lanolini anhydrici q. s. ad 50,0. 

II. 
Pom made de chlorure mercuriq ue(GaIl.). 
Pomatum Hydrargyri bichlorati. Vaseline 

au sublime corrosif. 
Hydrargyri bichlorati 0,1 
Vaselini albi 100,0. 

tum (Suee.). 
Cantharidum pulv. 1,0 
Hydrargyri bichlorati 1,0 
Adipis suilli 8,0. 

Unguentum Sublimati tropelnlcum (F. M. Germ.). 
Hydrarg. bichlorati 0,02 
Atropin. sulfurici 0,1 
VaseJin. flavi 20,00. 

D. s. Augensalbe. 

NEISSER-SIEBERTScbe Desinfektionssalbc besteht aus 0,3 g Sublimat, 1,0 g Natrium· 
chlorid, 2,0 g Traganth, 4,0 g Starke, 0,7 g Gelatine, 25,0 g Alkohol, 17,0 g Glycerin und Wasser 
ad lOO g. 

ROTTERS antiseptiscbe Losung. Starke Losung. Hydrargyri bichlorati 5,0, Natrii 
chlorati 25,0, Acidi s1IicyIici 60,0, ThymoIi, Acidi citrici aa lO,O, Acid. carbolici 200,0, Zinci 
chlorati, Zinci sulfocarbolici aa 500,0, Acidi borici 300,0, Aquae lOOOO,O. Die Vorschrift zur 
schwachen Losung ist die namliche, nur werden das Quecksilberchlorid und die Karbol· 
saure weggelassen. 

Sapodermin, ein Ersatz fiir SubJimatseife, entUlt Quecksilberalbuminat. 

Serosublimat nach LISTER ist eine Verbindung von Quecksilberchlorid mit so viel 
iibersohiissigem Serumalbumin, daB das gebildete Quecksilberalbuminat in diesem sich noch 
aufJost. LISTER gibt folgende Vorschrift: Von den Blutkiigelchen moglichst befreites Serum -
am leichtcsten ist Pferdeblut von den Blutkiigeichen zu befreien - wird mit QuecksiIberchiorid 
versetzt, und zwar 1 T. Quecksilberchlorid auf 50-100 T. Serum, je nachdem eine mehr oder 
weniger konzentrierte Form gebraucht wird. Mit dieser Fliissigkeit wird Gaze getrankt. An 
Stelle von Gaze kann man natiirlich auch andere Verbandstoffe benutzen. Sollte Blutserum 
nicht zu haben sein, so kann man an dessen Stelle auch EiweiBlosung anwenden. 

Hydrargyrum bicbloratum carbamidatum solutum, QuecksiIberchlorid.Harn
stofflosung, ist eine Losung von 0,5 g Harnstoff und 1,0 g Quecksilberchiorid in Wasser 
zu lOO g. An wend ung. Bei Syphilis subcutan zu 0,5-1 ccm = 0,005-0.01 g Quecksilberchiorid. 

Hydrargyrum-Ammonium bich lora tum. Mercuri-Ammoniumchlorid. Amm oni um
Quecksilberchlorid. Alembrotsalz. HgCI2 • 2NH4 CI + 2H20. Mol.-Gew.414. 

Darstellung. 1 T. Ammoniumchlorid und 2 T. Quecksilberchlorid werden in 
der eben hinreichenden Menge heiBen Wassers gelost. Beim Erkalten oder langsamen Verdunsten 
der LiiBung scheidet sich das Komplexsalz aus. 

Eigenschaften. Farbiose Kristalle, in Wasser Ieicht loslich. Die Losung ist neutral. 
Natronlauge erzeugt in der Losung einen weiBen Niederschlag von Mercuriamidchlorid. 

Anwendung. Selten, in gleicher Weise wie Quecksilberchlorid. 

Hydrargyrum bijodatum (rubrum). Ouecksilberjodid. Mercurijodid. 
RedMercuriclodide. Bi-iodure de mercure. Mercuriusjodatus ruber. 
HgJ2• Mol.-Gew.454,4. 

Darstellung. In eine Lasung von 4 T. Quecksil berchlorid in 80 T. Wasser wird eine 
Losung von 5 T. Kaliumjodid in 15 T. Wasser unter Umriihren eingegossen. Der Nipderschlag 
wird auf einem glatten dichten Leiuen oder auf der Nutsche mit leinener Filterscheibe gesam
melt, mit Wasser gewaschen bis eine Probe des Waschwassers durch Silbernitrat Dur noch opali
sierend getriibt wird, und bei nicht iiber 70 0 getrocknet, am besten auf porosen Tontellern. 

Eigenschaften. Feines, kristallinisches, schweres, scharlachrotes Pulver. In 
Wasser fast unlOslich (1 T. lost sich in 6-7000 T. Wasser), lOslich in etwa 250 T. 
kaltem oder in 40 T. siedendem Weingeist, auch in 60 T. Ather. Auch fette Ole 
losen kleine Mengen, Sesamol 0,4%, Ricinusol 1 %. Sehr leicht loslich ist es in 
einer Losung von Kaliumjodid unter Bildung von Kaliumquecksilberjodid. Auch in 
Losungen anderer Alkalihalogenide ist es loslich, ferner in Chloroform, Glycerin, 
Eisessig, heiI3er Salpetersaure, heiI3er Salzsaure. Die Losungen sind ungefarbt. 

Quecksilberjodid kann in zwei Spielarten auftreten; beim Erhitzen im Pro
bierrohr wird es bei 150 0 gelb, schmilzt dann und sublimiert. Das Sublimat besteht 
aus gel ben Kristallen, die beim Abkiihlen, besonders beim Reiben wieder rot werden. 
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Die rote Spielart ist bei Temperaturen unter 150 0 die bestandigere, bei hoheren 
Temperaturen ist die gelbe Spielart bestandig. Auch durch Einwirkung des Lich
tes erleidet es eine Veranderung, die sich durch Hellerwerden der Farbung auBer
lich zu erkennen gibt. Diese Veranderung erfolgt besonders schnell im direkten 
Sonnenlicht. - Wird eine Kaliumj odidlosung mit Quecksilberjodid in der Warme 
gesattigt, so scheidet sich wahrend des Erkaltens zunachst Quecksilberjodid aus. 
Beim Verdunsten der von diesem abfiltrierten Losung erhalt man gelbliche Prismen 
von Kalium-Quecksilberjodid HgJ2 ·KJ + '12 H 2 0, das in absolutem Alkohol 
und in absolutem Ather ohne Zersetzung !Oslich ist, dagegen von Wasser unter 
Abscheidung eines Teiles des Quecksilberjodids zersetzt wird. 

Aus einer mit Quecksilberjodid heW gesattigten Quecksilberchloridlosung 
scheidet sich wahrend des Erkaltens schwer losliches Quecksilberchloridjodid, 
HgJ2 + 2HgC12 , in wei Ben Blattchen aus. - Durch Einwirkung von kalter ver· 
diinnter Kali- oder Natronlauge auf Quecksilberjodid wird ein Gemisch von 
Quecksilberoxyjodid. HgJ 2.3 HgO, mit Quecksilberoxyd abgeschieden. 

Priifung. a) 0,5 g Quecksilberjodid muB sich in 25 g Weingeist beim Er
hitzen klar und farblos auflosen. - b) Die erkaltete, vom ausgeschiedenen Queck
silberjodid abfiltrierte Losung a dad Lackmuspapier auch beim Verdunsten des AI
kohols nicht roten (Quecksilberchlorid). - c) Wird 1 g Quecksilberjodid mit 20 ccrn 
Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat durch Schwefelwasserstoffwasser nur schwach 
dunkel gefarbt und durch Silbernitratlosung nur schwach opalisierend getriibt wer· 
den (Quecksilberchlorid). - d) Beim Erhitzen darf es hochstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. 

AufbewahTUng. Sohr vorsiehtig, vor Lieht gesehiitzt. 
Anwendung. Queeksilberjodid wirkt iirtlieh stark t:eizend. 1m Magen wird es dureh 

die dort vorhandenen Chloride in liisliehe Verbindungen iibergefiihrt und gelangt dann zur 
Resorption. AuBerlieh meist in Salben (0,5-7,Og auf 100,Og Fett) oder mit Hilfe von Kalium
jodid geliist bei syphilitisehen, skrofuliisen, krebsartigen Gesehwiiren, Lupus. Auch zu sub
eutanen Injektionen und Inhalationen. Subcutan liiBt es sich naeh DUNNING auch in 01 geliist 
an wenden. Innerlich als Antisyphilitikum oder Antiserophlllosum meist in Pillen zu 0,005 bis 
0,02 g. GriiBte Einzelgabe 0,02 (Germ. He1v.j, 0,03 (Austr.j, Tagesgabe 0,06 g (Germ. He1v.), 0,1 g 
(Austr.). 

Oleum Hydrargyri bijodati. Ruile de bi-iod ure de mercure. - Gall.: In einem 
sterilisierten Koll){ln werden 46 g gereinigtes sterilisiertes Olivenol (Gall.) mit 0,2 g Quecksilber· 
jodid unter fortwii.hrendem Umschiitteln auf nicht iiber 60 0 erWii.rmt, bis zur Losung. Nach dem 
Absetzen gieBt man das 01 in ein sterilisiertes Glas. 1 ccm enthii.lt 4'mg HgJ2• 

Cupridol ist eine Losung von 1 % Quecksilberjodid in OJ. 
Sirupus Hydrargyribijodati. Qu ecksilberj od id.Ka li umj odid· Sirup. Sirop de 

bi-iodure du mercure. Sirop de GIBERT. Sirupus Jodohydrargyreti Kalii et Jodureti KaliL 
Sirupus Jodeti hydrargyrici et kalici. Sirupus Hydrargyribijodati C. Kalio jodato. Der Sirup 
wird hergestellt, indem man das Quecksilberjodid mit dem Kaliumjodid in der vorgeschriebenen 
Menge Wasser lOst und der Liisung den Zuckersirup zufiigt. Es empfiehlt sich, den Sirup stets 
frisch zu bereiten oder nur kleine Mengen vorrii.tig zu halten. 

F. M. Germ. Gall. Ital. Portug. Belg. 
Hydrargyrum bijodatum 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Kalium jodatum 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 
Aqua destilJata 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 
Sirupus sacchari 230,0 190,0 240,0 240,0 190,0. 

Unguentum Hydrargyri bijodati, Quecksil berj odidsalbe, - Hell'et.: 1 T. Quecksilber. 
jodid und 9 T. Schweinefett. Nur bei Bedarf zu bereiten! - Brit.: 1:25 mit Benzoefett. 

Liquor Hydrargyrl et Potassll Iodldl (Nat. form.). Pommnde de bl·lodur. de mercure 
Pommade rouge (Gall. vet,). OHANNINGs solution, 

Hydrargyri bijodati 
Ralii jodati 
Aquae destillatae 

10,0 
8,0 

1000,0. 

Hydrargyri bijodati 1,0 
Adipis suilli 8,0, 

Sirupus antisyphlllticus BAZIN. 
Hydrargyri bijodatl 0,01 
Kalii jodati 1,0 
Slrupi "acchari 99,0. 
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Hydrargyrum-Kalium jodatum. Kalium-Quecksilberjodid. Hydrargyrum bijo
datum cum Kalio jodato. HgJ2·KJ +1/2H20. 

DaTstellung. Man lost 100 T. Quecksilberjodid und 38 T. Kaliumjodid in mog
Hchst wenig Wasser und laBt die Losung in einem flachen GefaB an einem warmen Ort, zuletzt 
iiber Schwefelsaure kristallisieren. Das Salz kristallisiert in schwefelgelben, an der Luft zerflie
Benden Kristallen. Zur sofortigen Verwendung, z. B. in Salben, kann man es darstellen, indem 
man fiir je 1 g 0,73 g Quecksilberjodid und 0,27 g Kaliumjodid mit einigen Tropfen 
Wasser zusa=enreibt. 

Anwendung. 0,005-0,01-0,03 g zwei- bis dreimal tiLglich als Antisyphilitikum, gegen 
Skrofeln, Hautkrankheiten. 

Kallum-QuecksilberJodid16sung, MAYERsches (VALSERsches) Reagens, dient als Alka
loidreagens. 

DaTstellung. 13,5 g Quecksilberchlorid und 50 g Kaliumjodid werden jedes fiir 
sich in Wasser gelost, die Losungen gemischt und die Mischung mit Wasser auf 1 Liter aUfgefiillt. 
Die Losung ist 1/lO-normal vergl. S. 336. 

NESSLERSches Reagens ist eine mit Kalilauge versetzte Losung von Kalium
Quecksil berj odid. 

Eine solche Losung erhalt man am einfachsten auf folgende Weise: 2,5 g Kalium
jodid, 3,5 g Quecksilberjodid, 3,0 g Wasser werden in einem Kolben oder Arzneiglas von etwa 
100 ccm Inhalt zusammengebracht. Nach der Auflosung des Quecksilberjodids, die ohne Er
warmen in wenigen Augenblicken erfolgt, werden 100g Kalilauge (15 0/ 0 KOH) zugesetzt und die 
LOsung einige Tage stehen gelassen bis zum Absetzen des geringen Niederschlages, der durch 
Spuren von Ammoniak hervorgerufen wird, die in der Kalilauge meistens enthalten sind. Von 
dem Bodensatz wird die Losung klar abgegossen. 

Um den Bodensatz dichter zu machen, kann man der Losung etwas Talkum, etwa 0,5 g, 
zusetzen. Will man die Losung sofort gebrauchsfertig herstellen, so filtriert man sie nach dem 
Zusatz von Talkum durch ein kleines Sandfilter. Letzteres erhalt man, indem man in einen 
Trichter ein Bauschchen Glaswolle oder Asbest bringt, eine etwlL 3 cm hohe Schicht reinen 
Sand aufschiittet und einige Male mit Wasser auswascht. Durch ein solches Filter erhalt man 
die Losung, wenn man die anfangs etwas triibe durchlaufenden Anteile wieder zuriickgieBt, in 
kurzer Zeit vollkommen klar. 

Man kann das Kalium-Quecksilberjodid zwar auch durch Umsetzen von Quecksilber
chlorid mit Kaliumjodid erhalten, die hierfiir angegebenen Vorschriften im Schrifttum sind 
aber meist ungenau und liefern ungleiohmaBig zusammengesetzte Losungen. Auch die Vor
schrift der Germ. ist nicht zu empfehlen. 

Anwendung. Zum Nachweis von Ammoniumverbindungen in Wasser (Gelb- bis Rot
braunfarbung durch Bildung einer Verbindung der Zusammensetzung HgNH:rJ + HgO, Oxydi
merouriamidjodid), zur Priifung von Hexamethylentetramin und von Ather. 

Hydrargyrum-Barium jodatum, Mercuribariumjodid, HgJ2 ·BaJ2, bildet gelbliche, in 
Wasser leicht lOsliche Kristalle. Es wird als Reagens zum mikrochemischen Nachweis der AI
kaloide in Drogen angewandt. Es wird ferner in konz. Losung, spez. Gew. 3,5 (ROBRBACHSche 
Losung), zur Trennung von Mineralgemischen verwendet. 

Hydrargyrum bromatum (mite). Quecksilberbromiir. Mercurobromid. Mercu
rous Bromide. Protobromure de mercure. HgBr. Mol.-Gew. 280,5. 

DaTstellung. a) 100 T. krist. Mercuronitrat werden zerrieben, in einem Becherglas 
mit einer Mischung aus 25 T. Salpetersaure (25 0/ 0 HNOa) und 800 T. Wasser iibergossen und 
unter Umriihren, aber ohne Anwendung von Warme, bis zur Auflosung stehen gelassen. Die 
wenn notig durch Glaswolle filtrierte Losung wird unter Umriihren in kleinen Anteilen in eine 
filtrierte Losung von 50 T. Kalium bromid in 300 T. Wasser eingegossen. - Der Niederschlag 
wird nach dem Absetzen zunachst durch AbgieBen, spater auf dem Filter mit Wasser, schlieBlich 
noch 2-3mal mit Weingeist gewaschen und unter LiohtabschluB auf porosen Unterlagen 
bei 30--40 0 getrocknet und zerrieben. Ausbeute etwa 100 T. - b) Durch Sublimation eines 
Gemisches von 5 T. Quecksil ber und 9 T. Queoksil berbromid wie Quecksilberchloriir. 

Eigenschaften. Das durch Sublimation bereitete Mercurobromid ist dem sublimierten 
Queoksilberohloriir ahnlich; das durch Fallung dargestellte dem gefallten Quecksilberchloriir. 
Es ist ein zartes weiBes Pulver, geschmacklos, unloslich in Wasser, Alkohol und in Ather, beim 
Erhitzen vollig fliichtig. 

ETkennung. Beim UbergieBen mit Ammoniakfliissigkeit farbt es sich schwarz. Beim 
Schiitteln von Quecksilberbromiir mit Chlorwasser und Chloroform wird letzteres braungelb ge· 
farbt durch freies Brom. 

Hager, Handbuc:b. I. 92 
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P1'Ufung. Wie behn Quecksilberchloriir. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Es kann in gleicher Weise und in glcichen Mengen wie Quecksilberchloriir 

angewandt werden, wird aber selten gebraucht. 

Hydrargyrum chloratum (mite). Quecksilberchloriir. Mercurochlorid. 
Mercurous Chloride. Protochlorure de mercure. HgCl. M:ol.· 
Gew.236. 

In den Handel kommen 3 Sorten von Quecksilberchloriir, die chemisch gleich 
sind, sich aber durch die KorngroBe wesentlich voneinander unterscheiden und 
dementsprechend auch in ihrer Wirksamkeit verschieden sind. Es sind dies: 

I. Hydrargyrum chloratum (praeparatum). 
2. Hydrargyrum chloratum vapore paratum. 
3. Hydrargyrum chloratum praecipitatum (via humida paratum). 

Die verschiedene KorngroJ3e laBt sich leicht durch das M:ikroskop erkennen. 
Bei gleicher VergroBerung (etwa IOOfach) zeigen die 3 Sorten das durch die Ab
bildungen wiedergegebene Aussehen. 

Die Wirksamkeit des 2. ist etwa die anderthalbfache und die des 3. etwa 
die doppelte derjenigen des 1.; es dari deshalb nur die Sorte abgegeben werden, 
die der Arzt ausdriicklich verordnet hat. 

1. 2. 8. 
Abb. 281. 

Hydrargyrum chloratum (Germ., Helv.). Quecksilberchloriir. Kalomel. 
Mercurochlorid. Hydrargyrum chloratum mite sublimatione paratum 
(Austr.). Hydrargyri Subchloridum (Brit.). Hydrargyrum chloratum mite 
(praeparatum, laevigatum). Mercurius dulcis. HgCl. M:ol.-Gew.236. 

Diese Sorte ist abzugeben, wenn im Geltungsbereiche der Austr., Brit., Germ. 
oder Helv. schleehthin "Hydrm'gyrum chlomtum (mite)" oder ,.Kalomel" ver
ordnet ist. 

Hydrargyri Chloridum mite, M:ild Mercurous Chloride (Amer.) ist 
Hydrargyrum chloratum vapore paratum, ebenso Calomel (Gall.) und 
Chloruretum hydrargyrosum (Ital.). 

Da1'stellung. Durch Sublimation einer unter Anfeuchtung mit Weingeist hergestellten 
innigen Verreibung von 4 T. Mercurichlorid mit 3 T. Quecksilber. Man erhalt das Queck. 
silberchloriir so in weiBen, glanzenden Stiicken von kristallinischem Gefiige und radialfaserigem 
Bruch. Reibt man die Stiicke mit dem Fingernagel, so erhii.lt man einen gelben Strich (Unter
Bcllied vom Mercurichlorid, das einen weiJlen Strich gibt). 

Die Verwandlung der Stiicke in feines Pulver geschieht durch Schlii.mmen (Lavigieren). 
Das Quecksilberchloriir wird in unglasierten Porzellanmorsern oder in Kollergangen fein zer
rieben, und die feinsten Anteile von den groberen durch Abschlammen mit Wasser getrennt. -
Das abgeschlammte feine Pulver wird auf leinenen Kolatorien unter AbschluB des Tageslichtes 
so lange gewaschen, bis es an Wasser und Weingeist nichts Losliches (Mercurichlorid) mehr 
abgibt, dann unter AbschluB des Tageslichtes getrocknet und wieder zerrieben. 
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Eigenschaften. Das geschlammte (lavigierte oder praparierte) Quecksilber. 
chloriir ist ein unfiihlbar feines, gelblich weiBes, schweres, geschmackloses 
Pulver, das Neigung zum Zusammenballen hat und unter dem Mikroskop be· 
trachtet aus durchscheinenden, groBeren und kleineren scholligen Massen (Bruch. 
stiicken von Kristallen) besteht (s. Abb. 281, 1). Beim Erhitzen verfliichtigt es 
sich ohne vorher zu schmelzen. 

In Wasser und Weingeist ist es unloslich. Beim Kochen mit Wasser wird 
es allmahlich zersetzt unter Abscheidung von feinverteiltem Quecksilber und Bil· 
dung' von Quecksilberchlorid: 2HgCI = Hg + HgCI2• Die gleiche Zersetzung er· 
leidet es allmahlich durch die Einwirkung des Lich tes. In geringem MaBe be· 
wirken auch verdiinnte Sauren und SalzlOsungen allmahlich eine Zerlegung. 

Verdiinnte Salzsaure allein wirkt nach PATEIN auf Quecksilberchloriir nicht 
ein, nur bei gleichzeitiger Gegenwart von Sauerstoff entstehen Spuren von Queck· 
silberchlorid. Bei Gegenwart von Alkalichloriden entstehen unwagbare Spuren 
von Quecksilberchlorid. 

Mit Wasser und Alkalien oder Erdalkalien [KOH, NaOH, MgO, Ca(OHbJ 
oder lOslichen Carbonaten zusammengebracht bildet es schwarzes Mercurooxyd; 
unlosliche Carbonate wie Calcium carbonat wirken ebenso, aber langsamer. Am· 
moniak verwandelt das Quecksilberchloriir in ein schwarzes Gemisch aus fein· 
verteiltem Quecksilber und Mercuriamidchlorid (daher die Bezeichnung Kalomel, 
von xaM. schon und pilar;, schwarz). Goldschwefel und Kermes (Stibium 
8ulturatum aurantiacum und rubrum) zerlegen es etwas schon beim Zusammen· 
reiben, vollstandiger in der Warme bei Gegenwart von Wasser unter Bildung von 
Antimontrichlorid und Quecksilbersulfid. Durch schwarzes Schwefelantimon und 
auch durch Schwefel wird es ni«ht verandert. J od verwandelt es in ein Gemengc 
von Mercurichlorid, Mercurojodid und Mercurijodid. Cyanwasserstoff und cyan· 
wasserstoffhaltige Zubereitungen zersetzen es allmahlich unter Bildnng von Mer
curichlorid und Mercuricyanid. Zucker bewirkt bei Gegenwart von Feuchtigkeit 
eine allmahliche Umsetzung in Mercurichlorid. Aus diesem Grunde diirfen Pul ver· 
mischungen von Quecksilberchloriir und Zucker nicht vorratig ge· 
haIten werden. 

Erkennttng. UbergieBt man Quecksilberchloriir mit Ammoniakfliissigkeit, 
so zersetzt es sich unter Schwarzung; das Filtrat gibt nach dem Ubersattigen 
mit Salpetersaure mit Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag. 

PTiifttng. a) Wird 1 g Quecksilberchloriir mit etwa 5 ccm Natronlauge erhitzt, 
so darf der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Quecksilberstickstoffverbindungen). 
- b) Wird 1 g Quecksilberchloriir mit 10 ccm verd. Weingeist geschiittelt, und die 
Fliissigkeit durch ein doppeltes, angefeuchtetes Filter filtriert, so darf das Filtmt 
durch Silbernitratlosung hochstens schwach opalisierend getriibt werden (Queck. 
silberchlorid und andere Chloride) und - c) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (losliche Quecksilbersalze und andere Schwermetalle). - d) Wird 
1 g Quecksilberchloriir mit 5 ccm Salzsaure geschiittelt, so darf es sich nkht far ben 
(Gelb. oder Braunfarbung zeigt Arsen an). - e) Beim Erhitzen (Vorsicht, Abzug!) 
darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

AuBer der chemischen Priifung ist die mikroskopische Priifung notig, urn 
Verwechslungen mit den beiden anderen Sorten zu verhiiten. 

Anmerkung zu b) Das Filter ist vorher durch mehrmaligcsAufgieBen von Wasser von 
den Spuren Salzsaure oder Chloriden zu befreien, die das Papier nicht selten enthalt. 

Attfbewahrttng. Vorsichtig. vor Licht geschiitzt. Verreibungen von Quecksilber. 
chloriir mit Zucker diirfen nicht vorratig gehalten werden. 

Anwendttng. Auf Schleimhauten und Geschwiirflachen wirkt Quecksilberchloriir schwach 
atzend. Innerlich in kleinen Dosen wiederholt gegeben, erzeugt es allgemeine Quecksilber. 
wirkung und ruft schlieBlich SpeichelfluB hervor. GroBere Gaben wirken abfiihrend und harn· 
treibend; die Faeces werden durch beigemischte unzersetzte Galle griin gefarbt. - Man benutzt 

92* 
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es auBerlich zum Atzen von Kondylomen, zum Aufslliuben auf syphilitische Geschwiire, als 
Streupulver bei Hornhauttriibungen, zu Einstaubungen in Schlund und Kehlkopf, selten zu sub
cutanen, haufiger zu intramuskularen Injektionen. Zum Aufstauben eignet sich besonders der 
Dampf-Kalomel, weil er im Gegensatz zu dem lavigierten Kalomel nicht zusammenballt. -
1nnerlich gibt man Quecksilberchloriir bei verschiedenen entziindlichen Krankheiten als AI
terans zu 0,02-0,06 g mehrmals lliglich, als Purgans und Diuretikum zu 0,1-1,0 g. 

Bei der Darreichung von Quecksilberchloriir ist der gleichzeitige Gebrauch von Chloriden, 
Bromiden, Jodiden und blausaurehaltigen Praparaten, auch kochsalzhaltigen Speisen zu ver
meiden, weil diese die Umwandlung des Kalomels in die sehr viel energischer wirkenden Mercuri
Verbindungen veranlassen. Nach einer Untersuchung von E. POLLACl ist die therapeutische 
Wirknng des Kalomels auf eine Umsetzung mit den im ganzen Organismus verbreiteten Rho
daniden zuriickzufiihren: 2 HgCI+ 2 KSCN = Hg(SCN)2+Hg+2KCl. Quecksilberrhodanid 
gibt mit EiweiB Niederschlii.ge, die in Chlor-, Brom- und Jodalkslien loslich sind; es lost sich 
selbst auch leicht darin auf. Aus diesem Grunde konnen groBere Mengen von Halogenalkalien 
bei Kalomelverabreichung schii.dlich wirken. Nach PATEIN zeigten Tiere bei gleichzeitiger An
wendung von Quecksilberchloriir und Natriumchlorid auBer der normalen Wirknng des Queck
silberchloriirs keine Vergiftungserscheinungen. Kinder vertragen Kalomel besser als Erwachsene. 

Hydrargyrum chloratum vapore paratum (Germ. Helv.). Durch 
Dampf bereitetes Quecksilberchloriir. Dampfkalomel. Hydrargyri Chlori
dum mite (.Amer.). Protochlorure de mer cure par volatilisation (Gall.), Ca
lomel (8. la vapeur). Chloruretum hydrargyricum (Ital.). HgCl. Mol.-Gew. 236. 

Darstellung. Man laBt Quecksilberchloriirdampf mit Wasserdampf (oder auch mit kalter 
Luft) zusammentreffen, wodurch das Quecksilberchloriir in sehr feiner Verteilung abgeschieden 
wird. Das Pulver wird mit Wasser gewaschen, bei LichtabschluB getrocknet und zerrieben. 

Eigenschaften. Feines weiBes Pulver, das bei starkem Reiben gelblich 
wird. Bei 100facher VergroBerung zeigt es unregelmaBige, und urchsich tige 
oder nur an den Kanten durchscheinende Kristallkornchen und nur vereinzelte 
durchscheinende Kristalle oder Kristallbruchstiicke (Abb. 281, 2). In seinem 
chemischen Verhalten stimmt es mit dem sublimierten Quecksilberchloriir iiberein. 

Prilfung. Die Priifung wird in gleicher Weise ausgefiihrt wie unter Hydrar
gyrum chloratum angegeben ist. Besonders wichtig ist die mikroskopische Priifung. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Siehe oben. Hauptsachlich bei Augenerkrankungen. Innerlich in etwas 

kleineren Gaben als das vorige. 

Hydrargyrum chloratum via humida paratum (Erganzb.). Gefalltes 
Quecksilberchloriir. Protochlorure de mercure par precipitation, Precipite 
blanc*) (Gall.). Hydrargyrum chloratum praecipitatum. HgCl. Mol.-Gew. 236. 

Darstellung. lOO T. zerrieben.es krist. Mercuronitrat werden in einer Mischung von 
1200 T. Wasser und 30 T. Salpetersaure (25 0/ 0 HNOs) kalt gelost, und die LOsung in eine Losung 
von 30 T. Natriumchlorid in 1500 T. Wasser unter Umriihren eingegossen. (Die Natriumchlorid
losung darf nicht in die Mercuronitratlosung eingegossen werden.) Den Niederschlag laBt man 
vor Licht geschiitzt absetzen, wascht ihn zunachst durch AbgieBen mit kaltem Wasser, bis das 
Waschwasser nur noch eine schwache Chloridreaktion gibt, sammelt den Niederschlag auf einem 
Filter und wascht ihn mit kaltem Wasser vollstandig aUS und trocknet ihn bei maBiger Wii.rme 
unter LichtabschluB. Ausbeute etwa 83 T. - Aus Quecksilberchlorid erhalt man gefalltes 
Quecksilberchloriir durch Reduktion mit Schwefeldioxyd oder mit Phosphoriger Saure. Das 
auf diese Weise erhaltene Quecksilberchloriir entspricht nicht der Anforderung des Erganzb. 
und der Gall., daB es ein amorphes Pulver darstellen solI. 

Eigenschaften. Das gefallte Quecksilberchloriir ist ein sehr dichtes, feines, 
amorphes, weiBes Pulver, fettig anzufiihlen und stark adhiirierend, wenn man es 
mit dem Finger iiber Papier streicht. Es zeigt unter dem Mikroskop die feinste 
Verteilung (Abb. 281, 3). In seinem chemischen Verhalten stimmt es mit den beiden 
anderen Sorten iiberein. 

*) Man beachte, daB Precipite blanc nicht das gleiche ist wie WeiBer PracipHat 
(Hydrargyrum praecipitatum album). 
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PrUfung. Die Priifung wird in gleicher Weise ausgefiihrt, wie bei Hydrar
gyrum chZoratum; besonders wichtig ist die mikroskopische Priifung. 

Aufbewah:rung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie die beiden anderen Sorten, aber viel seltener; die Wirkung ist eine 

stiirkere. 

Calomelol (v. HEYDEN, Radebeul). Hydrargyrum chloratum colloidale, kolloid
losliches Quecksilberchloriir. 

Eigenschajten. WeiJ3graues, geschmack- und geruchloses Pulver, in Alkohol, Ather, 
Benzol und Wasser zu milchiilinlichen Fliissigkeiten kolloid loslich. Die wasserige Losung 
reagiert neutral. Es lost sich auch in schwa.chen Salzlosungen, in Blutserum usw. Es enthalt 
75% Quecksilberchloriir und 25% EiweiJ3substanz. 

Aufbewah'l"Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
AnUlendung. Als Streupulver bei luetischen Ulcerationen, als feuchter 2%iger Verband 

und als 30%ige Quecksilbersalbe (zu 4,0,5,0, 6,0 g). 
Unguentum Hydrargyri chlorati. Pomatum Hydrargyri chlorati. Pommade de 

precipit6 blanc. - GaU.: Hydrargyri chlorati vapore parati 1,0, Vaselini (albi) 9,0. - leal.: 
1 T. Dampfcalomel, 9 T. BenzoeschmaIz, Lanolin oder Vaselin. 

Unguentum HEYDEN wird eine Kalomelsalbe genannt, die 30 0/ 0 Quecksilber in Form 
von colloidem Kalomel (Ca.lomelol) und 2 0/ 0 als metalIisches Quecksilber enthiHt und wie 
graue Quecksilbersalbe bei Syphilis Anwendung findet. 

Aqua phagedaenlca nigra. 
Aqua mer curialis nigra. Aqua nigra. 

(Ergilnzb., Hamb. V.) 
1. Calomelanos 10,0 
2. Aquae Calcariae 600,0 

1 wird mit 2 im Morser angerieben. 

Collyrium cum Hydrargyro chlorato. 
Collyre sec au calomel (Gall. 1884). 

Calomelanos vapore parati 
SaCCharl pulv. Ali 10,0. 

Sehr fein zu verreiben I Zum Einstreuen in das Auge. 

Injectlo Calomelanos NEISSER. 
Calomelanos vapore parati 5,0 
Natrii rhlorati 1,25 
Aquae destillatae 50,0. 

Lotio nigra. 
Black Wash (Nat. form.). 

Black Mercurial Lotion. 
Calomelanos 7,5 
Aquae destillatae 
Aquae Calci. M q. s. ad 1000,0. 

II. Brit. 
Calomelanos 
Glycerini 
Aqua Calcarlae 

6,85 g 
50 ccm 

q. s. ad 1000 " 

Oleum Hydrargyrl ehloratl. 
I. Nach NEISSER. 

Calomelano. vapore parati 1,0 
Olei Olh'ae 10,0. 

II. Nach LA.NG. 
CalomelanoR vapore parati 4,5 
Lanolini anhydrici 4,0 
Paraffini liquid I 4,5. 

1 crm cnthlilt 0,371 Hit. 

Pastllll H ydrargyrl 
Hydrarg. chloratl 
Sacchari lactis 

chloratl (Japon). 

Amyl! 
Talci 

100 Pastillen mit je 0,5 g Kalomel. 

60,0 
36,0 
22,0 
12,0. 

PlIolae Hydrargyrl chloratl mitis. 
KalomelplIlen. 

I1ydrargyri chlorati mit. 3,6 
Olei Cacao 4,0 
AJipis Lanae 1,0. 

M. f. pilul. No. 60. Consp. Talco venet, 
Jede Pille enthiilt 0.06 g I{alomeL 

Pllulae antldyscnterle.ae BOUDIN. 
BOUDIN'sche Pillen. 

Radlci. I pecacuanbae 
Calomelanos aa 0,3 
Extracti Opil 0,06 
Sirupi Sacchari q. s. 

Fiant pilulae sex. 

PIIuIae antldysenterlcae SEGOND. 
Radic!s Ipecacuanhae 0,4 
Ualomelanos 0,2 
Extracti Opii 0,05 
Sirupi Spinae cervlnae q. s. 

J!'iant pilulae sex. 

Pllolae Antlmonll compositae 
PLUMMERsche Pillen. 

Kermes mineralis 
Ualomelanos 
Resinae Guajaci 
Olel Ricini 

Flant pilulae 100. 

aa 4,0 
8,0 

q. s. 

Pilula Hydrargyrl Subchlorldl eomposita (Brit.). 
Compound Pill of Mercurous Chloride. 

PLUMMER's Pili. 
Calomelanos 
Stibii sulphurati nlgrl 
Reslnae Guajaci 
Gummi arabici pulv. 
Tragacanthae polv. 
Sirupi Sacchari 

aa 20,0 
40,0 
1,0 
1,0 

10,0 
oder q. s. 

Dosis 0,25 bis 0,5 g. 

Pommade de preclplte blanc (Gall.). 
Pomatum praeclpitati alb!. 
Hydrargyri chlorati praecip. 1,0 
Vaselini albl 9,0. 

Pulvis Hydrargyrl Chlorldl mitis et Jalapae 
(Nat. form.). 

Calomel and Jalap. 
Calomelanos 34,0 
Tuberum Jalapae pulv. 66,0. 

Pulvls laxans (mercurialis) C:Form. Beral. 
Germ.). 

Calomelanos 0,2 
Tuberum Jalapae pulv. 1,0. 

u. 
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Pulvis Hydrargyrl chlorati cum ZillCO oxydato Sapo Calomelallos mollis (Dresd. Vorsehr.). 
(l'ortug.). 

Hydrargyri ehlorati yia hum. par. 3,0 
Zinei oxydati 3,0 
Pulvis Saeehari subtil. 4,0. 

Pulvis ophthalmieus mereurialis opiatus 
(F. M. Germ.). 

HyJrargyri ehlorati 
Saeehar! albi 
Opii pul\". 

aa 4,0 
0,5. 

Pulvis Plummeri. 
(Form. Berol. u. Germ.). 

Stibii sulfurati aurantiaci 
Calomelauos 
Saeehari albi 
Radie.s Althaeae 

ail 0,05 
0,5 
0,2. 

I.iquor. Kali caustici 50,0 
Liquor. Natri eaustiei 100,0 
Olei Amygdalar. 300,0 
Spiritus 30,0. 

N aeh dem Verseifen der Misehung werden auf je 
100 Teile hinzugemi,eht: 

Olei Amygdalarum 20,0 
Hy<lrarg. ehlorati yapore parati 50,0. 

Sapo Hydrargyri ehlorati. 
Kalomelseife. 

Saponis mollis 100,0 
Calomelanos 60,0 
Olei Amygdalarnm 20,0. 

An Stelle der grauen Salbe ?ur Sehmierkur. 

Tablettes de calomel (Gall. 1884). 
Calomelanos vapore parati 5,0 
Saeehari 90,0 
Carmini 0,05 
Mucilaginis Tragacanthae 10,0. 

Zu 100 Pastillen. 
Ullguelltum Hydrargyd Subchlorldi (Brit.). 

Calomel Ointment. 
Calomelanos 
Adipis bemoati 

2,0 
8,0. 

Calomelol- Opium-Tabletten, die innerlich bei Syphilis Anwendung finden sollen, enthalten 
je 0,01 g Calomelol und 0,006 g Opium. 

Chologen. Til. bletten gegen Gallensteine. Nr. 1 enthalten pro dosi: Quecksilber. 
chloriir 0,0054 g, Podophyllin ca. 0,01 g. - Nr. 2: Quecksilberchloriir 0,0023 g, Podophyllin ca. 
0,006 g. - Nr. 3: Quecksilberchloriir 0,0025 g, Podophyllin ca. 0,003 g, Campher ca. 0,005, Kiimmel. 
01 (!) Spuren. Als Konstituens dient in allen Fii.llen SiiBholzpulver. Der hollandische Apotheker. 
verein veroffentlichte zur Herstellung eines Ersatzpraparates (Til. bulett. calomelanos compo. 
sitae) folgende Vorschriften: Nr. 1. Calomel 0,25, Podophyllin 0,5, Rad. Liquirit. 2,5, f. tabulettae 
Nr. 50. Nr. II. Calomel 0,15, Podophylliu 0,25, Rad. Liquirit. plv·. 4,6, f. tabulettae Nr. 50. Nr. III. 
Calomel 0,125, Podophyllin 0,125, Camphora 0,5, 01. Carvi gtt. I, Rad. Liquirit. ply. 4,25, f. tabu· 
lettae Nr.50. 

Circuloltabletten nach Dr. CAROSSA in Miinchen enthalten pro dosi 0,000125 g Kalome1. 
Mercoid, ein Antilueticum, ist eine sterile Suspension von Kalomel und mercurisalicylsulfon. 

saurem Natrium in Paraffinum liquidum. 

Pilulae laxantes REDI,INGER. REDLINGERS Pille n. Aloes 10,0, Resinae Jalapae 5,0, 
Saponis jalapini, Calomelanos' aa 2,5, Fiant pilulae ponderis 0,12 g. 

Hydrargyrum cyanatum. Ouecksilbercyanid. Mercuricyanid. 
quecksilber. Mercuric Cyanide. Cyanure de mer cure. 
rius cyanatus. Hg(CN)2' Mol.·Gew. 252,6. 

Cyan
Mercu-

Darstellung. 4 T. Berlinerblau werden mit 3 T. gelbem Quecksilberoxyd unter 
allmahlichem Zusatz von 20 T. Wasser sorgfaltig angerieben, und diese Mischung in einer Por· 
zellanschale unter Ersatz des verdampfenden Wassers zunachst 1-2 Stunden auf dem Wasser. 
bad, dann iiber freier Flamme zum Sieden erhitzt, bis die blaue Farbung verschwunden ist. Sollte 
dies nach 10 Minuten langem Kochen nicht der Fall sein, so muB noch etwas Quecksilberoxyd 
zugefiigt werden: [Fe(CN)JaFe, + 9 HgO 9H20 = 9 Hg(CNh + 3Fe(OH)2 + 4Fe(OH)s' 

Man filtriert die heiBe Losung von dem ausgeschiedenen Niederschlag ab, zieht den Riickstand 
nochmals mit heiBem Wasser aus, sauert die vereinigten Filtrate mit Blausaure an und bringt 
die Losung durc~ Einengen zur Kristallisation. 

Nach E. RUFP und ST. GOY laBt es sich auf folgende Weise darstellen: 31 g Natrium. 
cyanid werden fein gepulvert, mit 50 g Wasser angeriihrt und allmahlich unter fortwahrendem 
Riihren mit 90 g Mercurisulfat versetzt. 1st das sandig ausfallende Quecksilbercyanid nicht 
nach kurzer Zeit frei von gl'lbem basischem Sulfat, so gibt man noch etwas Natriumcyanid hinzu 
und kocht, bis die Gelbfarbung verschwunden ist. Nach dem Erkalten zerreibt man die Kristall· 
masse und zieht sie mit 200 cern heiBem Weingeist (95%) aus; der Weingeist wird abdestilliert, 
und der Riickstand aus siedendem Wasser umkristallisiert. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose durchscheinende, saulenformige 
Kristalle von scharfem, ekelhaft metallischem Geschmack. 1 T. wh'd von 13 T. 

kaltem, 3 T. heiBem Wasser, 15 T. kaltem, 4-5 T. heiBem Weingeist ge16st. Die 

Losungen sind neutral und verandern Lackmuspapier nicht. 

In wasseriger Losung wird es weder durch atzende, noch durch kohlensaure 

Alkalien zerlegt. Verdiinnte Schwefelsaure zersetzt es in del' Kalte gar nicht, in 
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der Hitze nur unvollstandig. Dureh Silbernitrat entsteht aueh in der mit Salpeter. 
saure angesauerten Losung kein Niedersehlag. Dagegen wirken die Halogenwasser
stoffsauren (HCI, HBr, HJ) starker zersetzend. Dureh Einwirkung von Salzsaure 
entsteht Mereuriehlorid und Cyanwasserstoff: Hg(CNb + 2HCI = HgC12 + 2HCN. 
- Ferner fallt Sehwefelwasserstoff aUB der wasserigen Losung sehwarzes Sehwefel
queeksilber und Kaliumjodid rotes Mereurijodid. - Werden die KristalIe im Probier
rohr erhitzt, so zerspringen sie, hierauf sehmelzen sie und zersetzen sieh sehlieDlich 
unter Bildung von metallisehem Quecksilber und Dieyan: Hg(CN)2 = Hg + (CNh. 
- Miseht man Queeksilbereyanid mit einem gleichen Gewieht Jod (je etwa 0,1 g) 
und erhitzt diese Misehung in einem Gliihrohrehen, so erhalt man ein gelbes, all
mahlieh rot werdendes Sublimat von Mereurijodid, HgJ 2' und iiber diesem ein aus far b
losen Nadelchen bestehendes Sublimat von Jodeyan, JCN. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5g + 10eem) dad Laekmuspapier nieht 
rotcn (Queeksilberehlorid) und - b) nach Zusatz von Salpetcrsaure mit Silbernitrat
losung keinen Niedersehlag geben (Chloride). - c) 0,1 g Queeksilbereyanid muD 
sieh beim Erhitzen im Probierrohr vollstandig verfliiehtigen. - d) Die Losung von 
0,5 g Queeksilbereyanid in 10 eem Wasser darf naeh Zusatz von einigcn Tl'opfen 
Kaliumjodidlosung dureh PhenolphthaleinlOsung nur sehwaeh gerotet werden; die 
Rotfarbung muD vel'schwinden, wenn 1 Tr. l/lO-n-Salzsaurc hinzugefiigt wird (Queck
sil ber oxyeyanid). 

Anmerkungen. Zu b) Die Losung (0,5g+lOccm) wird mit 3 Tr. Salpetersaure 
und 3 Tr. Silbernitratlosung versetzt. Nach der Germ_ solI kein Niederschlag entstehen, opali
sierende Triibung ware danach gestattet. Gute Praparate geben aber auch keine Triibung_ Fiigt 
man bei der Probe reichliche Mengen von Salpetersaure und Silbernitrat hinzu, SO entsteht ein 
krista!linischer Niederschlag der Zusammensetzung Hg(CN)! + AgNOa + 2H20. 

Zu d) Quecksilberoxycyanid gibt mit Kaliumjodid Quccksilberkaliumjodid und Kalium
hydroxyd: HgCN· HgO + 3KJ+ H20 = HgCN+HgJ2 ·KJ+2KOH. 

Anwendung. In kleinen Gaben zeigt es Quccksilberwirkung, groJ3ere Gaben toten durch 
die Blausaurewirkung. Man gibt es innerlich Kindern gegen Diphtherie zu 0,0005 g mehrmals 
tiiglich, Erwachsenen bei Syphilis in Form subcutaner Injektionen zu 0,005-0,01 g. Zur Des
infektion von Instrumenten eignet sich besser das Hydrargyrum oxycyanatum. GroJ3te Einzel
gabe 0,01 g, Tagesgabe 0,03 g (Germ.). In der Homoopathie als Mercuriu8 cyanatu8. 

Aufbewahrung. Sehr vorsich tig. 

Eine haltbare Quecksilbercyanidlosung zu Desinfektionszwecken erhalt man nach MEIL 
LERE nach folgender Vorschrift: Hydrarg. cyanat. 50,0 g. Borax 10,0 g, Ag. dest. 600,0 g. Diese 
konzentrierte Loaung ist vor dem Gebrauch entsprechend zu verdiinnen; sie soIl Metallinstru
mente nicht angreifen. 

Hydrargyrum dijodparaphenolsulfonicum. Hydrargyrum sozojodolicum 
(Erganzb.). Dijodparaphenolsulfonsaures Quecksilberoxyd. Sozo-
jodol-Quecksilber (H. TROMMSDORFF, Aachen), C6H2J2<~O >Hg .. Mol.-
Gew.624,6. Vergl. Anogon S. 1482. 3 

Darstellung. Durch Fallen einer Losung von Sozojodolnatrium mit Mercurinitrat. 

Eigenschaften. Orangegelbes, sehr feines Pulver, in Wasser und Weingeist 
fast unloslich, leieht IOslich in Natriumchloridlosung. Es enthalt 32 0 / 0 Quecksilber. 

Erkennung. Die mit Hilfe von Natriumchlorid hergestellte wasserige Lo
sung gibt mit Ammoniakfliissigkeit einen gelblich-weiDen, mit Sehwefelwasserstoff
wasser einen schwarzen Niedersehlag. 

Prilfung. a) 0,5 g Sozojodol-Quecksilber miissen sieh unter Zu~atz von 1,5 g 
Natriumehlorid in 30 cem Wasser mit nur schwaeh milehiger Triibung IOsen. - b) Die 
Losung von 0,1 g Sozojodol-Queeksilber in 1 ecm Salpetersaure und 10 eem Wasser 
darf dureh 2 Tr. Silbernitratlosung hochstens schwaeh opaHsierend getriibt werden 
(Chloride). - Die Losung von 0,2 g Sozojodol-Quecksilber in 20 eem Wasser und 
einigen Tropfen Salzsaure darf nieht getriiht werden: - c) dureh Bariumnitrat-



1464 Hydrargyrum. 

lOsung (Sulfate), - d) durch verd. Schwefelsaure (Blei). - e) Beirn Gliihen dart 
es hochstens 0,1°/ ... Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antiseptikum und Antiparasiticum, besonders bei Raude. Subcutan 

zu 0,05-0,08 g in Kaliumjodidlosung, auch innerHch. GroBte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 
0,1 g (Erganz/J.). Starkere Losungen als 0,2: 100 werden mit Hilfe von Natriumchlorid hergestellt. 

Merjodin (H.TB.OMMSDOBFF, Aachen) ist dijod.p.phenolsulfonsaures Queck
silberoxyd (Sozojodol-Quecksilber) in Tabletten mit einem Gehalt von je 0,0083 g. 

Solutio Hydrargyri sozojodollci (F. M. Germ.). 
Hydrargyri sozojodolici 0,8 
Kalii jodati 1,6 
Aquae destiJIatae 10,0. 

Zur subcutanen Elnsprltzung. 

Hydrargyrum formamidatum solutum. Quecksilberlormamidliisung. Liquor Hy
drargyri forrnamidati. Das Quecksilberformamid, (HCONH).Hg, ist nur in wasseriger 
Losung bekannt. . 

Da'l'stellung. Eine Losung von 1 g Me rc uric h 1 0 ri d in 20-30 g Wasser wird in ein Ge
misch von 3g Natron lauge (15%) und 5g Wasser unter Umriihren eingegossen. Das ausgefallte 
Que c ksil be r 0 xyd wird erst durch AbgieBen, dann auf einem Filter bis zur Chloridfreiheit aus
gewaschen, da,nn mit etwa 20 g Wasser in eine PorzelIanschale gespiilt. Man setzt nun unter 
schwachem Erwii.rmen und unter Umriihren tropfenweise Formamid hinzu, bis gerade Auf
lOsung des Quecksilberoxyds erfolgt ist. Dann filtriert man, um das auf dem Filter gebliebene 
Quecksilberoxyd in Losung zu bringen, die Losung einige Male durch das Filter, wii.scht dieses 
mit Wasser nach und fiilIt die Losung auf 100 ccm auf. 

Eigenschaften. Farblose, schwach alkalisch reagierende Fliissigkeit von nur schwach 
metallischem Geschmack. Sie falIt EiweiB nicht. Schwefelwasserstoff oder Schwefelammonium 
scheiden aus der Losung schwarzes Schwefelquecksilber abo Beirn Kochen mit verdiinnten Sauren 
und verdiinnten Alkalien wird metallisches Quecksilber als feiner, grauer SchlaIDm abgeschieden. 
Durch Einwirkung des Lichtes wird die Losung unter Abscheidung von metallischem Queck
silber zersetzt. - 1 ccm der LOsung enthalt die 0,01 g Mercurichlorid entsprechende Menge Queck
silber. 

PrlJ,fung. Verdiinnte EiweiBlOsung (I: 100) darf durch die Losung nicht getriibt werden. 
Auf vorsichtigen Zusatz stark verdiinnter Kaliumjodidlosung darf nur eine schwach gelbliche, 
durch einen "OberschuB von Kaliumjodid wieder verschwindende Triibung, kein roter Nieder. 
schlag entstehen (fremde Quecksilbersalze, namentlich Mercurichlorid). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Zu Bubcutanen Injektionen bei Syphilis, in Mengen von 1/2-1 Spritze 

fiir jede Injektion. GroBte Einzelgabe 2,0 ccm, Tagesgabe 6 CCID. 

Hydrargyrum gallicum. Mercurigallat. Gallussaures Quecksil beroxyd. 
[c.H2(OH)aCOO]sHg. Mol.-Gew.538,6. Es ist zweifelhaft, ob das Prii.parat eine einheitliche 
Verbindung ist. 

Da'l'stellung. Frisch gefii.1ltes, gut ausgewaschenes Quecksil beroxyd aus 10 T. Queck
silberchlorid wird mit 14T. Gallussii.ure zusammcngerieben, und das Gemisch im Exsiccator 
iiber Schwefelsaure vor Licht geschiitzt eingetrocknet. 

Eigenschaften. Graugriines bis grauschwarzes amorphes Pulver. In den gewohn. 
lichen Losungsmitteln unloslich. Neben Mercurigallat, [CeHs(OH)aCOO]sHg, enthii.1t es 
Oxydationsprodukte der Gallussaure, sowie Quecksilberoxyd und reduziertes Quecksilber. 

Anwendung. InnerHch in Form von Pillen zu 0,05-0,1 g taglich bei prirnarer und 
sekundii.rer SyphiliS. 

Hydrargyrum jodatum (flavum). Quecksilberjodiir. Mercurojodid. 
Mercurous Iodide (yellow). Protoiodure de mercure. Mercurius 
jodatus viridis. HgJ. Mol.-Gew. 327,5. 

Da'l'stellung. Man bringt in eine Porzellanreibschale 8 T. Quecksilber und gibt unter 
Befeuchten mit Weingeist unter fortwii.hrendem leichtem Reiben in kleinen Anteilen all
mii.hlich 5 T. Jod hinzu. Man setzt das Reiben unter gelegentlichem Befeuchten mit Weingeist 
so lange fort, bis keine Quecksilberkiigelchen mehr erkennbar sind, und das PulvE'r eine 
gleichmii.Bige, griinlich-gelbe Farbe zeigt. - Um das stets gleichzeitig gebildete Mercurijodid 
zu entfernen, wascht man das Mercurojodid BO lange mit Weingeist aus, bis eine Probe des ab
filtrierten Weingeistes durch Schwefelwasserstoffwasser nicht mehr verandert wird. - Man SaID
melt dann daB Pulver auf einem Filter, 1ii.Bt es abtropfen und trocknet es auf poroBen UnterlagcD 
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unter LichtabschluB bei 300. - Amer. JaBt das Quecksilberjodiir durch Fallung einer Mercuro
nitratlosung mit Kaliumjodid darstellen. 

Eigenschaften und Erkennung. Gelbes bis griinlichgelbes Pulver, geruch
und geschmacklos, unloslich in Weingeist, sehr wenig loslich in Wasser, vollig 
fliichtig beim Erhitzen. Durch Licht wird es ziemlich rasch zersetzt, indem es zum 
Teil in Mercurijodid und metallisches Quecksilber zerfallt; die Farbe geht hierbei 
allmahlich in Olivengriin und Grau iiber. Beim langsamen Erhitzen zersetzt es 
sich in Mercurijodid und Quecksilber, starker erhitzt schmilzt es und verfliichtigt 
sich. Beim Erhitzen mit Braunstein und Schwefelsaure gibt es violetten Joddampf. 

PriJfung. a) Wird 1 g Quecksilberjodiir mit 20 ccm Weingeist geschiittelt, 
so darf das Filtrat durch Schwefelwasserstoffwasser kaum verandert werden und mit 
Silbernitratlosung hochstens eine schwache Triibung geben. (Quecksilberchlorid und 
-jodid). - b) Beim Gliihen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anmer kung zu a) Eine Spur Mercurijodid ist auch in einem sorgfaltig ausgewaschenen 
Quecksilberjodiir nach einiger Zeit wieder vorhanden. 

Aufbewahrung. Behr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Das Mercurojodid ist von RrcORD als Antisyphilitikum empfohlen 

worden. Man gibt es meist in Pillen oder Pulver zu 0,01-0,05g. AuBerlich als Salbe in der Augen
heilkunde 0,2-0,5: 10,0. GroBte Einzelgabe 0,015 g, 0,05 g (Austr. Helv.); Tagesgabe 0,05 g 
(Erganzb.) , 0,2 g (Austr. Helv.). Dieses Praparat ist stets abzugeben, wenn der Arzt Hydrar
gyrum jodatum und nicht ausdriicklich Hydrargyrum biiodatum verordnet hat. 

Pllules d'iodure mercureux opiacees (Gall.). 
Pi/ulae Hydrargyri jodati c. Opii Extracto. 

Pllulae Hydrargyri jodatl flavi 
(F. M. Berol. u. Genu.). 

Hydrargyri jodati flavi rec. par. 0,5 
Opii pulv. 0,2 
Radieis Liquiritiae 0,3 
:afellis q .•. 

Fiant pilulae No. 10. 

Hydrarg. jodat. flay. 
Opii pulv. 
Rad. Liquirit. 
Suer. Uquirit. 

Fiant pilu!. 50. 

Unguentum Hydrargyrl jodati Ricordi. 
l<'. M. Germ. 

Hydrargyri jodati flay. 1.0 
Adipis suilli 30,0 

Hydrargyrum kakodylicum s. unter Arsenum, S. 571. 

0,15 
0,5 

il1i. 2,0. 

Corrosol ist eine Kombination aus Hydrargyrum succinicum, Hydrargyr. kakodylic. und 
Novocain bzw. Eucain in Phiolen zu 2 ccm je mit 0,0075 g Quecksilbergehalt (entsprechend 
0,01 g Sublimat). 

Hydrargyrum lacticum. Mercurilactat. Milchsaures Quecksilberoxyd. 
(CaR;Oa)2Hg. Mol.-Gew. 378,6. 

Darstellung. Eine Mischung von 10 T. Milchsaure mit 100 T. Wasser wird Il/ 2 Stunden 
lang auf dem Wasserbad erhitzt zur Zerlegung der Dilaktylsaure. In die erkaltete Mischung 
wird frisch gefalltes, vollig ausgewaschenes, noch feuchtes, gelbes Quecksil beroxyd aus 14 T. 
Quecksilberchlorid eingetragen. Die filtrierte Losung wird iiber Schwefelsaure verdunsten 
gelassen. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, in Wasser loslich. Beirn Erhitzen der 
Losung zersetzt es sich unter Bildung von Acetaldehyd, Kohlendioxyd und Mercurolaktat, das 
sich ausscheidet. 

Aufbewahrung. Sehr vorsich tig. 
Anwendung. Bei Syphilis in Losung 0,1: 100 mit Zuckerwasser oder Milch viermal 

taglich 1 Kaffeeloffel. Zu su bcutanen Injektionen je I, ccm einer Losung 1: 100. Die Losungen 
sind kalt zu bereiten, sie konnen nicht durch Erhitzen sterilisiert werden. 

Hydrargyrum nitricum oxydatum. Mercurinitrat. Quecksilberoxyd
ni tra t. Salpetersa ures Quecksilbe roxyd. Mercuric N i tra teo 
Azotate de bioxyde de mercure. Hg(NOa)2+ 1/2 H 2 0. Mol.-Gew. 333,6, 

nach Erganzb. Hg(NOa)2' Mol.-Gew. 324,6. 
Darstellung. Man lost 1 T. Quecksilberoxyd in 2,5 T. Salpetersaure (25%) und 

laBt die Losung iiber konz. Schwefelsaure eindunsten. 
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Eigenschaften und El'kennung. Farblose Kristalle, sehr zerflieBlich, in 
salpetersaurehaltigem Wasser klar loslich. Durch Wasser wird es unter Abscheidung 
von basischen Salzen zerlegt. Beim Erhitzen zersetzt es sich unter Entweichen 
von Stickstoffperoxyd und Sauerstoff, wobei Quecksilberoxyd zuriickbleibt, das 
sich bei starkerem Erhitzen unter ZerIall in Quecksilber und Sauerstoff verfliichtigt. 

Priifung. Die Losung von 0,2 g Mercurinitrat in einigen Tropfen Salpeter
saure und 20 ccm Wasser dad hochstens schwach getriibt werden: - a) durch 
Silbernitratlosung (Chloride), - b) durch BariumnitratlOsung (Sulfate). - c) Beim 
Gliihen dad es hochstens 0,1 % Riiekstand hinterlassen. 

Aufbewahl'ung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt, in dicht schlieBenden 
Glaseru. 

Liquor Hydrargyri nitrici oxydati. Mereurini tr a tlOs ung. 12,5 T. rotes Queck
silberoxyd werden in einem Glaskolben mit 30 T. Salpetersaure (25%) bis zur Losung ge
schiittelt unter schwachem Erwarmen. Die erkaltete Losung wird auf 100 T. mit Wasser auf
gefiillt. 1st die Losung nicht ganz klar, so wird tropfenweise Salpetersaure zugesetzt. - Klare 
farblose Fliissigkeit, die Haut und EiweiBstoffe rot farbt. Mit Kalilauge gibt sie einen gelben 
Niederschlag von Quecksilberoxyd, durch Natriumchloridlosung wird sie nicht verandert (Unter
sehied von Mercuronitrat). Die Losung enthalt 12,5% Quecksilberoxyd oder 18,75% Mercuri
nitrat, Hg(NOs)2. 

LiquorHydrargyriNitratis(Amer. VIII). 40T. Quecksil beroxyd werden in einer Mischung 
von 45 T. Salpetersaure (spez. Gew. 1,414) und 15 T. Wasser geHist, so daB 100 T. Losung 
erhalten werden. Farblose Fliissigkeit, spez. Gew. (15°) etwa 2,10. Die Losung enthalt 40% 
Quecksilberoxyd = 60% Hg(NOa)2 und 11 % freie Salpetersaure. 

Azotate de bioxyde de mercure dissous (Gall.). Nitras mercuricus acidus 
(Hispan.). 100 T. Quecksilber werden in einer Mischung von 165 T. Salpetersaure (spez. 
Gew. 1,39) und 35 T. Wasser durch Erwarmen gelost, und die Losung auf 225 T. eingedampft. 
Farblose Fliissigkeit, stark atzend, spez. Gew. 2,246 (15 0). Die Losung enthalt 48% Queck
silberoxyd = 72% Hg(NOs)2. Hispan. 71 % Hg(NOs)2. 

Hydrargyrum nitricum oxydulatum (crystallisatum). Quecksilber
oxydulnitrat. Mercuronitrat. Salpetersaures Quecksilberoxydul. 
Mercurous N i tra teo Azota te mercureux. Mercurius nitrosus. HgN03 

+ H 2 0. Mol.-Gew.280,6. 
Dal'stellung. Man iibE'rgieBt in einem Becherglas 10 T. Quecksilber mit 15 T. Sal· 

petersaure (25 % ) und laBt es unter gelegentlichem Umschwenken lose bedeckt bei gewohn
licher Temperatur stehen. Nach einigen Tagen haben sich auf dem Quecksilber Kristalle abo 
geschieden. Wenn sich diese nicht mehr vermehren, bringt man sie durch schwaches Anwarmen 
in Losung, gieBt die Losung vom iiberschiissigen Quecksilber ab und stellt sie an einen kiihlel1 
Ort zur KristalJisation. Die Kristalle laBt man in einem Trichter iiber Glaswolle abtropfen und 
trocknet sie an einem schattigen Ort bei gewohnlicher Temperatur zwischen FlieBpapier oder auf 
porosem Porzellan. Sollten die Kristalle durch basisches Salz gelblich gefarbt sein, so lost man 
sie unter sch wac hem Erwarmen in moglichst wenig salpetersaurehaltigem Wasser und !aBt 
sie nochmals kristalJisieren. Die Mutterlaugen bewahrt man zur Darstellung eines anderen Queck
silberpraparates (z. B. Quecksilberoxyd) auf; das nicht geli:iste Quecksilber wascht man mit Wasser 
uud trocknet es, wie auf S.1439 angegeben. 

Eigenschaften und El'kennung. Kleine farblose, saulenfOrmige Kristalle, 
die Laekmuspapier roten. Geschmack widerlich metallisch. In etwa der gleichen 
Menge warm em Wasser, das etwas Salpetersaure enthalt, lOst es sich klar auf. Durch 
viel Wasser wird es zersetzt unter Abscheidung von basischen gelben Mercuronitraten, 
die auf Zusatz von Salpetersaure wieder in Losung gehen. Die Losung gibt mit Alkali
laugen und mit Ammoniakfliissigkeit schwarze Niederschlage, mit Salzsaure einen 
wei Ben Niederschlag von Queeksilberchloriir. Es schmilzt gegen 70 0 unter teilweiser 
Zersetzung, bei starkerem Erhitzen zedallt es in Quecksilberoxyd und Stickstoff
peroxyd, N02 • 

Priifung. a) Wird die Losung von 1 g Mercuronitrat in 5 ccm Wasser und 
5 Tr. Salpetersaure mit 15 ccm Wasser verdiinnt und mit 1 cem Salzsaure gefallt 
so darf das Filtrat mit Schwefelwasserstoffwasser nur Spuren eines Niederschlage~ 
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geben (Mercurinitrat). - b) Beim Gluhen darf es hochstens 0,1 % Ruckstand hinter· 
lassen (Alkalinitrate und andere Verunreinigungen). 

Aufbewahrung. Sehr vorsich tig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antisyphilitikum, inne r lich zu 0,005-0,015 g zwei. bis viermal 

taglich. AuBerlich in Salben (1:50). GroBte Einzelgabe 0,01 g, Tagesgabe 0,03 g (Ergiinzb.). 
Lasungen von Mercuronitrat in Wasser werden unter Zusatz von wenig Salpetersaure (2 Tr. auf 
1,0 g Mercuronitrat) hergestellt. 

Hydrargyrum subnitricum oxydulatum. Basisches Mercuronitrat. Hydrargyrum 

nitricum basicum. Turpethum nitricum. Hg2(NOg)2·Hg20 + H 20. Mol..Gew.960. 
Durstellung. Man tragt 1 T. maglichstfein gepulvertes Me rcuroni tratin 10 T. siedendes 

Wasser ein und erhitzt unter Umriihren, bis das Pulver griinlichgelb ist. Nach dem Absetzen 
wird die iiberstehende Fliissigkeit abgegossen, der Niederschlag mit kaltem Wasser gewaschen 
und auf porasen Tontellern unter AbschluB des Lichts bei gewahnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigenschaften. BlaB.griinlichgelbes Pulver, unlaslich in Wasser, loslich in Salpeter. 
saure. Durch Kali· oder Natronlauge wird es geschwarzt. Beirn Erhitzen stoBt es rote Dampfe 
von Stickstoffperoxyd aus und verfliichtigt sich schlieBlich vollstandig. 

Liquor Hydrargyri nitrici (oxydulati). Mercuronitrat16sung. BELLosTsche Fliissig. 
keit. Liquor Rellostii. Aqua capucinica. - Eine ex tempore zu bereitende Losung mit einem 
Gehalt von 10% krist. Mercuronitrat. Zu ihrer Herstellung wird das Mercuronitrat in 
einem Morser unter Zusatz der vorgeschriebenen Menge Salpetersaure und kleiner Mengen destil· 
lierten Wassers angerieben, worauf man nach erfolgter Auflosung den Rest des Wassel's in mehreren 
Anteilen zusetzt, und zwar in dem Verhaltnis 10 g Mercuronitrat, 1,5 g Salpetersaure (25"/0)' 
88,5 Wasser. - Anwendung: Die Mercuronitratlosung wird nur noch selten auBerlich als 
Atzmittel bei syphilitischen und krebsigen Geschwiiren, zu Waschungen bei parasitaren Haut
erkrankungen, Sommersprossen (0,5-2,0:100,0 Aqua) usw. angewendet. Vorsichtig aufzu· 
bewahren! 

MILLONS Reagens. Man lost 1 T. Quecksilber in 1 T. kalter rauchender Salpetersaure 
uuter Abkiihlen, verdiinnt die Losung mit 2 T. Wasser und filtriert sie nach dem Absetzen. Die 
Losung enthalt Mercuronitrat und Mercurinitrat. Sie dient als Reagens auf EiweWstoffe, mit 
denen sie Rotfarbung gibt. Ebenso geben Phenol und Salicylsaure mit der Losung Rotfarbung. 

Unguentum Hydrargyri nitrici, Ointment of Mercuric Nitrate. Onguent de ni. 
trate mercurique, Onguent citrin. Pommade citrine. Unguentum Hydrargyri Nitratis. Ungt. 
Hydrargyri citrinum. - Belg.: Man lOst 50 T. Quecksilber in 70 T. kalter Salpetersaure (spez. 
Gew. 1,39), verriihrt diese Losung mit einem durch Schmelzen bereiteten und bis auf ca. 40 0 

abgekiihlten Gemisch aus 450 T. Schweinefett und 430 T. Olivenol und gieBt die Masse, wenn 
sie erharten will, in geeignete Formen. - Amer.: Man erhitzt 76 g wasserfreies Schweinefett in 
cinem Glas- oder PorzellangefaB auf 45° und setzt dem Fett 7 g Salpetersaure (68 Gew.- % ) auf 
einmal zu und erhitzt das Gemisch, bis die Gasentwicklung aufhOrt. Man stiilpt dabei einen 
Trichter iiber die Schale, urn Verspritzen zu vermeiden. Nach beendeter Reaktion laBt man das 
Fett erkalten und riihrt es, bis es eine gelbe Farbe angenommen hat. Das so behandelte Fett 
wird mit einer rna Big warmen Losung von 7 g Quecksilber in 10,5 g Salpetersaure gemischt. -
Brit. : Eine Mischung von 60 g Olivenal und 20 g Schweineschmalz wird in einer Schale im 
Sandbad so hoch erhitzt, daB die Temperatur nach dem EingieBen des Fettes in ein erhitztes 
irdenes GefaB von etwa II Inhalt noch etwa 150° betragt. Dann fiigt man unter Umriihren 
mit einem Glasstab eine kalt bereitete Losung von 10 g Quecksilber in 30 cem Salpetersaure 
(70 % HNOg) nach und nach hinzu. Man halt die Temperatur del' Mischung so lange auf iiber 
900, bis das Schaumen aufhort, und riihrt dann bis zum Erkalten. - Ungt. Hydrargyri nitra tis 
dilutum (Brit.) wird aus '1 T. vorstehender Salbe und 4 T. gelbem Vaselin gemischt. - Gall.: 
In eine fast erkaltete Misehung aus je 400 g Schweineschma.jz und Oliveniil wird eine kalt be
reitete Losung von 40 g Quecksilber in 80 g gewohnlicher Salpetersaure (Gall.) eingeriihrt und 
die Mischung in Papierformen gegossen. - Portug.: Je 450 T. OIivenol und Fett werden ge
mischt und 100 T. Quecksilbernitratlosung (50%) zugefiigt. - Suec.: 1 T. Quecksilber wird 
unter Erwarmen in 2 T. roher Salpetersaure gelost und die Losung mit 12 T. Schweineschmalz 
gemischt. - Die Salbe wird meist wie ein Cerat in Tafeln ausgegossen; sie ist frisch gelb, spater 
weW. - Anwendung. Hin und wieder als Kriitzemittel. Auf wunden Stellen wirkt sie iitzend. 

Hydrargyrum oleinicum (25%ig) (Erganzb.). Quecksilberoleat. Olsa u
res Quecksilberoxyd. Hydrargyrum olea tum (Brit.). Olea tum 
Hydrargyri (Amer.). Hydrargyrum elainicum. Hydrargyrum oleosteari
nicum. Das Praparat ist keine einheitliche Verbindung, sondern ein Gemisch 

von Mercurioleat und freier Olsaure. Es enthiilt 25% Quecksilberoxyd. 
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Darstellung. 25 T. gelbes Quecksil beroxyd werden in einer Porzellanschale mit 
25 T. Weingeist angeriihrt, hierauf 75 T. Olsaure hinzugefiigt. Die Mischung wird geriihrt, 
bis sie so dick geworden ist, daB ein Niedersinken schwererer Teile nicht mehr stattfinden kann. 
Nach 24stiindigem Stehen wird die Schale auf hochstens 60 0 erwarmt, und die Masse so 
lange geriihrt, bis ihr Gewicht nur noch 100 T. betragt. - Ein "()berhitzen der Masse ist zu ver· 
meiden, da sonst Ausscheidung von Quecksilber erfolgt. - Amer.: Die Vorschrift ist fast die 
gleiche. - Brit. IaBt 20 T. gelbes Quecksilberoxyd mit 5 T. fliissigem Paraffin und 75 T. 
Olsaure verreiben und das Gemisch auf 50 0 erwarmen. 

Eigenschaften und Erkennung. Schwach gelblichweiLle, etwas durch. 
scheinende Masse von zaher Salbenkonsistenz, die deutlich nach Olsaure riecht, in 
Weingeist und in Ather wenig Mslich, leichter in Benzin, vollstandig in fetten Olen 
loslich. Mit Schwefelwasserstoffwasser oder mit Schwefelammonium iibergossen 
farbt es sich tiefschwarz. Es enthiilt 88% Mercurioleat, (C17R33COO)2Hg 
(= 25% Queck8ilberoxyd); der Rest von 12% setzt sich aus freier Olsaure und 
etwas Wasser zusammen. 

PrUfung. Wird 1 g des Praparates mit 5 ccm Salpetersaure einige Minuten 
gekocht, so solI das nach Zusatz von 5 ccm Wasser gewonnene erkaltete Filtrat 
durch sein dreifaches Volumen verd. Schwefelsaure nicht getriibt werden (Blei. 
pflaster). 

Gehal ts bestimm ung. 2 g Quecksilberoleat werden, wie unter Unguentum Hydrar. 
gyri cinereum angegeben, unter Zusatz von 0,5 g Wachs mit 20 ccm roher, salzsaurefreier Sal· 
petersaure erhitzt. Nach der Abkiihlung wird die Losung von der Fettschicht abgegossen und 
unter Nachwaschen mit Wasser in einen MeBkolben von 100 ccm gebracht, mit Kaliumperman. 
ganatlosung bis zur Rotung versetzt, mit Ferrosulfatlosung entfii.rbt und bis zur Marke aufgefiillt. 
21) ccm der Losung miissen nach Zusatz von 10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung 11,6 ccm 1/10·n. 
Ammoniumrhodanidlosung bis zur rotlichbraunlichen Farbung verbrauchen = 250/0 Quecksilber. 
oxyd oder 23,150/0 Quecksilber. 

Aujbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. AuBerlich in Salbenform als Ersatz der grauen Quecksilbersalbe als Anti· 

syphilitikum, bei Psoriasis, Ekzem, Driisen uSW. Da das unvermischte Praparat die Haut stark 
reizt und brennenden Schmerz erzeugt, so wird es gewohnlich mit 1-5 T. Adeps verdiinnt. Inner. 
lich: GroOte Einzclgabe 0,02 g, Tagesgabe 0,06 g (Erganzb. III). 

Hydrargyrum oleo-brassidinicum, Quecksilbero)eobrassidinat nach RAOUL Dupuy, wird 
dargestellt durch Erwarmen von Quecksilberoxyd mit Olsaure und Erucasaure, wobei 
letztere in die isomere Brassidinsaure iibergeht. Es entsteht ein Gemisch von olsaurem und 
brassidinsaurem Quecksilberoxyd, das eine hellgelbe, durchscheinende, gallertartige Masse dar. 
stellt, die in warmem Wasser leicht und vollstandig IOslich ist. Bei starkerem Erhitzen wird es 
unter Abscheidung von metallischem Quecksilber zersetzt. Anwendung findet es wie graue 
Quecksilbersalbe zu Schmierkuren. 

Unguentum Hydrargyri Oleati. Mercuric Oleate Oiutment. - Brit.: 1 T. Queck. 
silberoleat und 3 T. Benzoefett. 

Hydrargyri Oleas cum Morpbina, in England gebrauchliche Zubereitung, enthillt 1,5% 
reines Morphin in (1O%igem) Quecksilberoleat. 

Hydrargyrum oxycyanatum, Quecksilberoxycyanid. 
Man unterscheidet im Randel :lwei verschiedene Quecksilberoxycyanide: das 

eigentliche Quecksilberoxycyanid der Zusammensetzung Rg(CNh· RgO und ein 
mehr Quecksilbercyanid enthaltendes Salz. Das Erganzb. hat beide Verbindungen 
aufgenommen unter der Bezeichnung: Hydrargyrum oxycyanatum verum und Hydrar. 
gyrum oxycyanatum (cyanidhaltig). 

Das cyanidhaltige Quecksilberoxycyanid ist das im Randel schlechtweg als 
Hydrargyrum oxycyanatum bezeichnete Praparat. Das eigentliche Quecksilberoxy. 
cyanid wird auch als Hydrargyrum oxycyanatum HOLDER2IiANN bezeichnet. 

Nacb einer Mitteilung von E. MERCK kann Quecksilberoxycyanid beim Reiben 
explodieren. Die Explosion, die an Reftigkeit der Verpuffung von Schwarz. 
pulver gleichkommt, kann schon beim Reiben mit einem Holzspatel eintreten, auch 
beiin Vermis chen mit anderen Stoffen. 
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Ein Verreiben von Quecksilberoxycyanid in einer Reibschale ist unter allen 
Umstanden zu vermeiden. Fiir die Aufbewahrung sind Glaser mit Glasstopfen 
unzweckmaBig, weil im Halse des Glases hangenbleibende Teilchen bei der Reibung 
mit dem 8topfen die Explosion der ganzen Menge veranlassen konnen. Die Ex· 
plosion ist besonders gefahrlich, weil die dabei auftretenden Gase und der Queck· 
silberdampf sehr giftig sind. 

Hydrargyrum oxycyanatum (verum) (Erganzb.). Ouecksilberoxycya
nid. Hydrargyrum oxycyanatum HOLDERMANN. Hg{CN)2·HgO. Mol.· 
Gew.469. 

Da/rstellung. 100 g Quecksil berc yanid werden mit 70 g gelbem Quecksil beroxyd 
und 1000 ccm Wasser 3 Stunden lang unter RiickflullkiiWung gekocht. Aus der von dem un· 
gelost bleibenden Quecksilberoxyd abfiltrierten Losung scheidet sich beim Erkalten das Salz abo 
Dic Mutterlaugen geben beim Eindampfen Oxycyanide mit hOherem Cyanidgehalt. 

Eigenschajten. WeiIlliches oder schwach gelbliches kristallinisches Pulver, 
loslich in etwa 77 T. Wasser, leichter in heillem Wasser. Die Losung blaut Lackmus· 
papier. In Weingeist ist es wenig loslich. 

E'I'kennung. Wird die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) tropfenweise mit 
KaliumjodidlOsung versetzt, so entsteht langsam ein blallroter Niederschlag von 
glanzenden Kristallblattchen, der auf weiteren Zusatz von Kaliumjodidlosung sich 
farblos lost. Fiigt man dann vorsichtig Ammoniakfliissigkeit hinzu, so fiirbt die 
Fliissigkeit sich gelb und gibt beim Erwarmen einen braunroten Niederschlag. -
Die wasserige Losung gibt mit Ammoniakfliis!!igkeiteine gelblichwei13e Triibung, die im 
t1berschull von Ammoniakfliissigkeit nicht Mslich ist. - Die wasserige Losung (0,05 g 
+ 5 ccm) gibt mit einigen Tropfen Ammoniumchloridlosung einen wei13en Nieder· 
schlag, der erst beirn reichlichen Zusatz von Ammoniumchlorid sich lost (Queck. 
silbercyanid gibt mit Ammoniumchloridlosung keinen Niederschlag). 

Priifung. a) Die wasserige Losung (O,1 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 
einigen Tropfen 8alpetersaure durch 3 Tr. 8ilbernitratlosung hochstens schwach 
opalisierend getriiht werden (Chloride). - b) Beim Gliihen darf es hochstens 0,1 % 
Riickstand hinterlassen. 

Gehaltsbestimm ung. O,og Quecksilberoxycyanid werden unter Zusatz von O,5g Na· 
triumcWorid in 50 ccm warmem Wasser gelost. Die Losung wird mit 1-2 Tr. Dimethylamino. 
azobenzollosung versetzt und mit l/lO-n-Salzsii.ure titriert. Bis zur Rotung miissen mindestens 
21 ccm verbraucht werden = mindestens 98,3 0/0 Hg(CN)s- HgO [1 ccm l/lO-n-Salzsii.ure = 23,4 mg 
Hg(CN)2' HgO]. 

Abgabe. Bei der Herstellung wasseriger Losungen von Quecksilberoxycyanid darf das 
Gefall nicht auf freier Flamme erhitzt werden, weil das am Boden des GefaBes liegende Queck
silberoxycyanid durch Uberhitzung teilweise zersetzt werden kann, unter Abscheidung von Queck. 
silberoxyd, das nicht mehr in Losung geht. Man schiittet das Quecksilberoxycyanid in das warme 
Wasser oder erhitzt es mit dem Wasser auf dem Wasserbad unter fortwahrendem Schiitteln bis 
zur Losung. In Losungen vertrii.gt es sich nicht mit Sii.uren, sauren Salzen und Salzen schwacher 
Basen, z. B. Alkaloidsalzen. 

Aujbewah'I'Ung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antiseptikum. 
Quecksilberoxycyanldl6sung mit einem Gehalt von 1010 Hg(CN)z- HgO lii.llt sich nach 

E. RUl'P und F. LEHMANN schnell auf folgende Weise bereiten: 5,8 g Quecksilberchlorid 
_und 5,4 g Quecksilbercyanid lost man in 800 g Wasser, fiigt alImii.hlich unter Umschiitteln 
44,8 g n-Kalilauge oder n.Natronlauge hinzu und fiilIt mit Wasser zu 1000 g auf; die LOsung ent. 
MIt auBer 1 % Hg{CN)2 -HgO 0,25 % NaCI oder 0,32 % KCl. 

Hydrargyrum oxycyanatum (cyanidhaltig) (Erganzb.). Cyanidhaltiges 
Ouecksilberoxycyanid. 1st ein Gemisch von etwa 33,3% Quecksil beroxycyanid, 
Rg{CN)2-HgO, und 66,6% Quecksilbercyanid, Hg{CN)2' Germ. 6 S. Bd.1I 8.1334. 

Da'l'stellung. Eine warme Losung von 20 T_ Quecksil berchlorid in 200 T. Wasser 
wird in eine Mischung von 60T.Natronlauge (15% NaOH) und 200 T. Wasser unterUm. 
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riihren eingetragen; das so erhaltene Quecksilberoxyd (rund 16 T.) wird durch AbgieLlen mit 
Wasser SO oft ausgewaschen, bis das Waschwasser nach dem Ansauern mit Salpetersaurc mit 
Silbernitratlosung kaum noah eine Chloridreaktion gibt. Dann bringt man zu dem durch 
AbgieLlen vom Wasser moglichst befreiten Quecksilberoxyd eine heiLle Losung von 85 T. Queck
silbercyanid in 500 T. Wasser, erhitzt die Mischung, bis das Quecksilberoxyd gelost ist, filtriert 
die Losung und dampft sic auf dem Wasserbad unter Umriihren zur Trockne ein. 

Eigenschaften, E'I'kennung und Prilfung. WeiBes, kristallinisches Pulver. 
(Germ. 6 weiBes bis gelblichweilles). Unter dem Mikroskop erscheint es ungleich
maBig kristallinisch; in der Hauptmenge besteht es aus den nadelformigen Kristallen 
des Quecksilbercyanids, daneben sind andere Kristalle von Oxycyaniden zu bemerken. 
In Wasser lOst es sich ungleichmaBig, indem zunach~t schwerlosliches Oxycyanid 
zuriickbleibt, das sich beim Erwarmen aber auch auflost. Die Losung von 1 T. 
cyanidhaltigem Quecksilberoxycyanid in 20 T. heiBem Wasser scheidet auch bei 
tagelangem Stehen keine Kristalle aus. Es gibt die gleichen Erkennungsreaktionen 
wie das eigentliche Quecksilberoxycyanid. 

Gehaltsbestimmung. Die Losung von 0,0 g cyanidhaltigem Quecksilber
oxycyanid in etwa 50 cern Wasser solI nach Zusatz von 0,5 g Natriumchlorid und 
1 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung mindestens 7,1 cern l/wn-Salzsaure bis zur 
Rotung verbrauchen = mindestens 33,22 0/ 0 wirkliches Quecksilberoxycyanid [1 cern 
l/wn-Salzsaure = 23,4 mg Hg(CNk HgOJ. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1334. 

Aujoewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Abgabe. Das cyanidhaltige Quecksilberoxycyanid wird abgegeben, wenn Hydrargyrum 
oxycyanatum ohne Zusatz oder mit dem Zusatz cyanidhaltig verordnet wird. Dber die Her
stellung von wasserigen Losungen und die Unvertraglichkeit mit anderen Stoffen gilt das unter 
Hydrargyrum oxycyanatum verom Gesagte. 

Anwendung. Ais Antiseptikum; es hat etwa die gleiche Wirkung wie Quecksilber
chlorid, verbindet sich aber nicht mit EiweiB uud greift metallene Gerate nicht an. Bei akuten 
Erkrankungen der Augenbindehaut wird eine Losung 1: 1500-3000 verwendct, auch gegen 
Blenorrhoea neonatorum. Es lii.I3t sich auch subcutan anwenden. 

Pastilli Hydrargyri oxycyanati (Germ. 6), Quecksilberoxycyanidpastillen, sind blau
gefarbte Pastillen mit je 0,5 oder 1,0 g Hydrargyrum oxycyanatum, s. Bd. II S. 1352. 

Injektion HIRSCH, als Antiluetikum angewandt, ist eine sterilisierte Losung, welche 1 0/ 0 

Quecksilberoxycyanid und 0,4 0/ 0 Acoin enthalt. 
Dr. MELZERS Katheterpurin zum Bestreichen von Kathetern vor deren Einfiihrung besteht 

aus Tragacanth. 3 g, Aqua destill. 100 g, Glycerin. puriss. 20 g, Hydrarg. oxycyanat. 0,246 g. 
(CASPER.) 

Selbstschutz, ein Prophylaktikum gegen Gonorrhoe, enthiHt 0,1 % Hydrargyrum oxy
cyanatum in einer Masse aus Wasser, Gelatine und Glycerin. 

Hydrargyrum oxydatum (rubrum). Quecksilberoxyd (rotes). Mer
curioxyd. Hydrargyrum oxydatum (Germ.). Red Mercuric Oxide. 
Oxyde de mercure rouge (Gall.). Hydrargyri Oxidum rubrum (Brit. 

Amer.). Oxydum hydrargyricum rubrum. Mercurius praecipitatus ruber. 
Roter Pracipitat. HgO. Mol.-Gew.216,6. 

Da'l'stellung. 10 T. Quecksilber werden in einem Kolben in 30 T. Salpetersaure 
(25% HNOa) durch Erwarmen auf dem Wasserbad gelost (Abzug!). Die Losung wird in einer 
flaehen Porzellanschale zurTroekne verdampft und derRiickstand, der aus (teilweise basisehem) 
Mereu rini trat besteht, mit 10 T. Queeksil ber innig gemiseht unter Anfeuehten mit Weingeist 
zur Verhiitung des Staubens. Es bildet sieh dann Mereuronitrat. Dieses wird in einer mit einem 
Teller bedeekten Sehale auf dem Sandbad (Abzug!) so lange erhitzt, bis keine braunen Dampfe 
von Stickoxyden mehr entweichen, und am Boden des Tellers sich ein geringer Anflug von Queck
silber zeigt. Nach dem Erkalten wird das Queeksilberoxyd in einer Porzellanreibschale zerrieben, 
mit Wasser, dem etwas Natronlauge zugesetzt ist, auf etwa 30-400 erwarmt, um Spuren von 
unzersetztem Nitrat zu beseitigen, dann mit Wasser geschlammt, ausgewascben und unter Licht
a bschluLl getroeknet. 

Eigenschaften. Gelbrotes, sehr feines, kristallinisches Pulver von schwachem, 
metallischem Geschmack. Spez. Gew. 11,2. Beim Erhitzen farbt es sich dunkel-
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violett und wird beim Erkalten wieder gelbrot, bei starkerem Erhitzen verfliichtigt 
es sich vollstandig unter Zerfall in Quecksilber und Sauerstoff. - In Wasser ist es 
in sehr geringer Menge loslich, die Losung reagiert schwach alkalisch, schmeckt 
metallisch und wird durch Schwefelwasserstoffwasser gebraunt. - Von verd. Sal· 
petersaure sowie von verd. Salzsaure wird es klar gelOst. Unter dem Einflusse des 
Lichtes farbt es sich allmahlich grau his schwarzlich, indem es teilweise in metal· 
lisches Queck~ilber und Sauerstoff zerfiillt. 

An leicht oxydierbare Stoffe gibt es beim Erhitzen seinen Sauerstoff abo Ein 
Gemisch von Quecksilberoxyd mit Kohle oder Schwefel verpufft beim Erhitzen 
heftig, ein Gemisch mit rotem Phosphor schon durch StoB oder Schlag. Von wasseriger 
Schwefliger Saure oder Phosphoriger Saure wird es beim Erhitzen zu metallischem 
Quecksilber reduziert. Auch auf manche organische Stoffe wirkt es oxydierend 
unter Reduktion zu Quecksilber. 

Von dem gefallten gelben Quecksilberoxyd unterscheidet es sich dadurch, daB 
cs durch konz. OxalsaurelOsung selbst beim Kochen nur langsam in weiBes Mercuri. 
oxalat iibergefiihrt wird. 

Priifung. a) 0,5 g Quecksilberoxyd miissen sich in 5 ccm verd. Salpetersaure 
klar lOsen (verschiedene Verunreinigungen). - b) Die Losung von 0,5 g Quecksilber· 
oxyd in 5 ccm verd. Salzsaure darf hochstens schwach getriibt sein (Quecksilber, 
Quecksilberoxydul). - c) Wird 1 g Quecksilberoxyd mit 20 ccm Oxalsaurelosung 
1 Stunde lang unter haufigem Umschiitteln bei Zimmertemperatur stehen gelassen, 
so darf es keine wesentliche Farbenveranderung erleiden (man vergleicht mit einer 
nur mit Wasser geschiittelten Probe) (gelbes Quecksilberoxyd). - d) Wird eine 
Mischung von 1 g Quecksilberoxyd, 2 ccm Wasser und 2 ccm Schwefelsaure nach 
dem Erkalten mit 1 ccm FerrosulfatlOsung iiberschichtet, so darf sich zwischen den 
beiden Fliissigkeiten keine gefarbte Zone bilden (Nitrate). - e) Die mit Hilfe von 
20 Tr. Salpetersaure hergestellte wasserige Losung (0,2 g + 10 ccm) darf durch 3 Tr. 
SilbernitratlOsung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - f) Beim 
Erhitzen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

AufbewahTung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Quecksilberoxyd wirkt auf Schleimhaute und Geschwiirflachen atzend, 
wird im Magen in Quecksilberchlorid iibergefiihrt und zeigt dann die entsprechende Wirkung. 
Innerlich wird es kaum noch gegeben. AuBerlich in Form von Sal ben oder als Streupulver 
bei syphilitischen oder eiternden Geschwiiren, in der Augenheilkunde bei Entziindungen der Augen. 
lidrander (Blepharitis). GroBte Einzelgabe 0,02 g, Tagesgabe 0,06 g (Germ.). . 

Hydrargyrum oxydatum flavum (Helv. Austr.). Gelbes Quecksilber
oxyd. Gefiilltes Quecksilberoxyd. Hydrargyrum oxyda tum via 
humida para tum (Germ.). Yellow Mercuric Oxide. Oxyde de 
mer cure ja une (Gall.). Oxydum hydrargyricum flavum. HgO. Mol.· 
Gew. 216,6. 

DaTstellung. 1 T. Quecksil berchlol id wird in 20 T. warmem Wasser gelost, und 
die auf annahernd 30° abgekiihlte Losung allmahlich unter Umriihren in eine Mischung von 3 T. 
N atronl aug e (15 % NaOH) und 5 T. Wasser eingegossen. Die Mischung wird unter haufigem 
Umriihren, vor Licht geschiitzt, etwa 1 Stunde lang stehen gelassen, der Niederschlag erst durch 
AbgieBen, dann auf dem Filter mit Wasser von etwa 30° ausgewaschen, bis das Waschwasser 
durch Silbernitratlosung hochstens noch opalisierend getriibt wird, und vor Licht geschiitzt bei 
etwa 30 0 getrocknet. 

Eigenschaften. Gelbes, am orphes Pulver, das sich beim Erhitzen im Pro· 
bierrohr unter Abscheidung von Quecksilber verfliichtigt. In Wasser ist es fast 
unloslich, in verd. Salzsaure oder Salpetersaure leicht loslich. Weil es feiner ver· 
teilt ist als das rote Quecksilberoxyd, wird es von Sliuren leichter gelOst als dieses, 
auch durch das Licht leichter zersetzt und durch organische Stoffe und andere Re
duktionsmittAI leichter reduziert. 
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Priifung. a) 1 g gelbes Quecksilberoxyd muE sich beim Schiitteln mit 2 g 
Oxalsaure und 20 ccm Wasser allmahlich in weiBes Quecksilberoxalat verwandeln 
(rotes Quecksilberoxyd). - b) Die Liisung von 0,5 g gelbem Quecksilberoxyd in 
5 ccm verd. Salzsaure darf hiichstens schwach getriibt sein (Quecksilber, Queck
silberoxydul). - c) Die Liisung von 0,2 g gelbem Quecksilberoxyd in 20 Tr. Sal
petersaure und 10 ccm Wasser darf durch 3 Tr. Silbernitratliisung hiichstens opali
sierend getriibt werden (Chloride). - d) Beim El'hitzen darf es hiichstens 0,1 % 
Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a) Die Umwandlung in weiBes Quecksilberoxalat geht sehr lang
sam vor sich, sie ist nach 24 Stunden noch nicht beendet; nacb VAN DER IIAAR gelingt die Probe 
innerbalb 2 Stunden, wie N ederl. vorscbreibt, nur bei frisch dargestelltem, nicbt aber bei ii.lterem 
gelben Quecksilberoxyd. 

Zu b) Quecksilber und Quecksilberoxydul konnen sich bei der Aufbewahrung unter mangel
haftem AbschluB des Lichts bilden. 

AufbeWahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. In gleicher Weise wie das rote Quecksilberoxyd. Wegen der feineren 

Verteilung wirkt es energischer als dieses, dagegen kann es auf Wunden und Schleimbii.uten nicht 
so leicht mechanisch reizen wie das rote Quecksilberoxyd. Die innere Anwendung ist selten. 
AuBerlich hauptsa.chlich in der Augenheilkunde als Salbe 0,2-0,3: 10,0. GroBte Einzelgabe 
0,02 g, Tagesgabe 0,06 g (Germ). Nach Helv. darf das gelbe Quecksilberoxyd zum innerlicben Ge
brauch nur auf ausdriickliches Verlangen des Arztes abgegeben werden. 

Zur Herstellung von Augensalben verwendet man friscb gefiLlltes, nicht getrocknetes 
Quecksilberoxyd, (s. Hydrargyrum oxydatum flavum pultiforme S. 1473). 

Unguentum Hydrargyri rubrum. Quecksilberoxydsalbe (rote). Rote 
Pracipitatsalbe. Ointment of Red Mercuric Oxyde. Onguent 
d'oxyde de mercure rouge. Unguentum Hydrargyri praecipitati rubri. 

Die rote Quecksilberoxydsalbe ist durch feinstes (!) Anreiben des Quecksilberoxyds mit dem 
Salbenkorper bzw. mit dem vorgeschrie benen Wasser herzustellen. Sie wirdin folgender Konzentration 
vorgeschrieben: Zweiprozentig Belg. mit weiBem Vaselin. -l!'iinfprozentig Dan. mit Schweine
fett. GaU., H elvet. und N ederl. mit Vaselin. Portug. mit Schweinefett, N orveg. mit weiBem Vaselin. 
- Sechsprozentig ltal. mit Benzoeschmalz oder Vaselin, stets frisch Zu bereiten. - Zehn
prozentig Germ. mit weiBem Vaselin, Brit. undJapon. mit gelbem Vaselin, Hisp. mit Ungt. Rosae 
(Hisp.), Amer. VIII aus 10 T. Quecksilberoxyd, 10 T. Wasser, 40 T. wasserhaltigem Wollfett 
und 40 T. Vaselin. 

Es empfiehlt sich, nur geringe Vorrii.te herzustellen und diese moglichst vor Luft 
und Licht geschiitzt aufzubewahren, da die Salbe sonst infolge der Reduktion des Queok
silberoxyds an der Oberflii.che leicht grau wird. 

Gehltl ts bestimm ung. (Germ.) 5 gder Salbe erhitzt man in einem weithalsigen Kolbchen 
mit aufgesetztem Trichter unter hii.ufigem Umschwenken mit 20 ccm Salpetersii.ure auf dem 
Wasserbad. Nach der Auflosung des Quecksilberoxyds verfii.hrt man weiter in gleicher Weise 
wie bei Unguentum Hydrargyrum cinereum S. S.1445. 50 ccm der auf 100 ccm aufgefiillten fil
trierten Losung werden mit 10 ccm Ferriammoniumsul£atlosung versetzt und mit llto-n-Am
moniumrhodanidlosung bis zur rotlichen Farbung titriert. Es miissen 23,1 ccm verbraucht 
werden = 10 0/ 0 Quecksilberoxyd in der Salbe (1 ccm l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosling = 0,0108 g 
Quecksilberoxyd). 

Anmerkung. Zur Auflosung des Quecksilberoxyds geniigt hier die reine Salpetersii.ure 
mit 25% HNOa, wii.hrend bei der grauen Quecksilbersalbe zur Auflosung des Metalls die stii.rkere 
rohe Sii.ure erforderlich ist. Kaliumpermanganatlosung zur Oxydation ist nur sehr wenig erforder
lich, weil kaum Salpetrige Saure gebildet wird. 

Unguentum Hydrargyri flavum. Gelbe Quecksilbersalbe. Gelbe Pracipitat
salbe. Ointment of Yellow Mercuric Oxyde. Pommade d'oxyde de mereure jaune. 
Ungt. Hydrargyri praeeipitati flavi. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1371. 

Wie die rote Quecksilbersalbe herzustellen, und zwar: z wei prozen tig: Ross. mit Schweine
fett (ex tempore!), Belg. mit weiBem Vaselin; fiinfprozentig: GaU., Japon., Nederl. mit Vaselin, 
Hisp. mit Schweinefett, Norveg. aus 5 T. Quecksilberoxyd, 5 T. Wasser, 20 T. Lanolin, 70 T. 
weiBem Vaselin; secbsprozentig: !tal. mit Vaselin (ex tempore!); zehnprozentig: Amer. 
aUB 10 T. gelbem Quecksilberoxyd, 10 T. Wasser, 40 T. wasserha.ltigem Woll£ett und 40 T. Vase
lin. - Vor Licht und Luft geschiitzt nur in geringer Menge vorrii.tig zu halten. 

Unguentum Hydrargyri oxydati f1avi pultiformis, Gelbe Quecksilberoxydsa.lbe 
(Erganzb.) wird wie Unguent. Hydrarg. flavum Germ. 6 mit frisch gefii.l.ltem Quecksilberoxyd 
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bereitet. - Ergiinzb. u. Helv.: In einer gewogenen Porzellanschale werden 18 T. Natronlauge 
(15 0 / 0 NaOH) mit 100 T. Wasser von etwa 30 0 verdiinnt. In diese Mischung wird eine warm 
bereitete, filtrierte und auf etwa 30 0 abgekiihlte Lii3ung von 6,3 T. Quecksilberchlorid in 150 T. 
Wasser in diinnem Strahl unter bestandigem Umriihren eingegossen. Das Gemisch wird, vor Licht 
geschiitzt, etwa I StunJe lang unter haufigem Umriihren stehen gelassen, der Niederschlag dann 
durch AbgieBen mit Wasser von 30 0 ausgewaschen, his das Wasch wasser nach dem Ansauern mit 
Salpetersaure durch Silbernitratliisung nicht mehr verandert wird. Man entfernt dann durch 
AbgieBen das Waschwasser soweit, daB der Inhalt der Schale noch 20 T. betragt und mischt ihn 
mit 20 T. wasserfreiem Wollfett und 60 T. weiBem (Helv. gelhem) Vaselin. Die Salbe enthalt 
5 0/ 0 Quecksilberoxyd. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Unguentum luteum SCHWEISSINGER, SCHWEISSINGERS gelbe A ugensalbe (E.W.), 
enthalt in verochiedenen Starken 0,5 bis 5,0% frischgefallte5 Quecksilberoxyd. 

Balsamum ophthalmlcum Hamburgense. 
Hamburger Augenbalsam. 

Extracti Opii 1,0 
Aquae de,tillatae gtt. XII 
Hydrargyri oxydati rubri 2,0 
Zinci uxytlati 5,0 
Unguenti cerei 100,0. 

Lotio f1ava (~at. form.). 
Yellow Lotion. Yellow Wash. 

Hydrargyri bicWorati 3,0 
Aquae fervidae 
Aquae Calc is M. q. s. ad 1000,0. 

('ulvls Hydrargyrl oxydatl composltus (Portug.). 
Hydrargyri oxydati rubri 60,0 
Aluminis usti 60,0. 

Unguentum Hydrargyrl oxydatl compo (Portug.). 
HydrarlZyri oxydati 6.0 
Plumbl acetic I 5,0 
Bu~yri 90,0. 

Unguentum Hydrargyrl oxydati puItiformls 
SCHANZ (F. M. Germ.). 

Hydrarg. oxyd. pultiformis 
Aquae destillatae 
Adipis Lanae 
Vaselin. albi 

0,1 
1,0 
1,0 
7,9. 

Unguentum IIydrargyrl rubrum camphoratum. 
LA3SARS Campner.albe. 

Hydrargyri oxydati rnbri 
Camph.orae tritae 
Ungnenti rosati 

M. 2,0 
30,0. 

Unguentum ophthalmlcum. 
(F. M. Berol. u. Germ.) 

Hydrargyri oxydatl flavi 0,1 
Vaselini tlav. ad 10,0. 

Unguentum ophthalmlcum Augsburgense. 
Augsburger Augenbalsam. 

Hydrargyri oxydati rubri 1,0 
Extracti Belladonnae 
'Xincturne Opii simplicis aa 0,5 
Unguenti cerei 10,0. 

Unguentum ophthalmlcum composltum 
(Erganzb.). 

Balsamum ophthalmicum ST. YVES. 
Zusammengesetzte rote Augensalbe. 

Adipis suilli 140,0 
<lerae f1avae 24,0 
Hydrargyri oxydati rubri 15,0 
Zinci oxydati 6,0 
Campnorae 5,0 
Olei Amygdalarum 10,0. 

Diese Salbe enthalt etwas zuviel Campher und 
Mercurioxyd und bewahrt ihre Farbe nicht lange. 
Elne bessere Vorschrllt ist folgende: 

Hydrargyri oxydati rubri 6,0 
Cinnabaris laevigatae 1,0 
Zinci oxydati 3,0 
Campnorae 1,0 
Olei Amygdalarum 3,0 
Cerae flavae 12,0 
Adipis suilli 84,0 

(Hamb. Vorschr.). 
UNZERs Augensalbe. 

Camphorae 2,5 
Zinci oxydati 3,0 
Hydrargyri oxydati rubr! 7,5 
Vaselini flavi 87,0. 

Oculin CARL REICHELS ist eine 3 % ige rote Pra.cipitatsalbe, die auch Eieriil, Bienenwachs, 
Tutia., Campher, Fenchel, Salbei und Kasepappelkra.ut enthalten soll. 

Flechtensalbe der Marien-Drogerie in Danzig besteht nach Suss aus gelbem Wachs, 01 
(zumeist Oleum Cacao), Hydrarg. oxydat. rubrum und einem Parfiim, anscheinend Perubalsam. 

Hydrargyrum oxydulatum, Quecksilberoxydul, Mercurooxyd, Hg20, Mol.-Gew. 417, 
wird erhalten durch EingieBen von Mercuronitratlosung in iiberschiissige verdiinnte Natron· 
la u ge. Es bildet ein schwarzes Pulver. Bei der Aufbewahrung zersetzt es sich allmahlich in 
Quecksilber und Mercurioxyd. Anwendung findet es nicht mehr. 

Hydrargyrum oxydulatum nitrico-ammoniatum. Mercurius praecipitatus niger. Mer
curius solubilis HAHNEMANN. HAHNEMANNS losliches Quecksilber. Hydrargyrum 
oxydulatum HAHNEMANN. WEIGERT, schwarzes Quecksilberoxyd. Besteht aus einem 
Gemisch von Mercuriamidnitrat N03 ·NH2Hg und Quecksilber. 

Darstellung. 20 T. krist. Mercuronitrat werden in 3,6 T. Salpetersaure (25%) und 
200 T. Wasser ohne Erwarmung gelost. Zu der mit 600 T. Wasser verdiinnten Losung gibt man eine 
Mischung von 10 T. Ammoniakfliissigkeit (spez. Gew. 0,960) und 80 T. Wasser, so daB die 
Fliissigkeit no"h sauer reagiert. Der entstandene Niederschlag wird unverziiglich abfiltriert, nach 
dem Ablaufen der Fliissigkeit mit 100 T. Wasser gewaschen und nach dem Absaugen auf porosen 
Unterlagen unter AbschluB des Lichtes bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigenschaften. Tiefschwarzes, sehr feines Pulver. Es wird beim El'hitzen an der Luft 
dunkeh'ot und verfliichtigt sich in der Gliihhitze. Unloslich in Wasser und in Weingeist, loslich 
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in verdiinnter Salpetersaure und in verdiinnter erwarmter Essigsaure. Die Bezeichnung Mer· 
curi'118 80lubilis IiAHNEMANN bezieht sich auf die Loslichkeit des Praparates in Essigsaure. 
Beim Erwii.rmen mit Natronlauge entwickelt es Ammoniak. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Man verwendete es friiher als mildes Quecksilberpraparat wie das vorige

in Gaben von 0,03-0,1 g, als Purgans und Antisyphilitikum. 
Mercurius cinereus BLACK entspricht dem I!AHNEMANNschen Praparat. Die Original

vorschrift ist gleichlautend mit der fiir das HAHNEMANNsche Prii.parat hier angegebenen, nul' 
werden an Stelle von 10 T. Ammoniakfliissigkeit 14 T. Ammoniumcarbonat angewandt. Es. 
kann durch das I!AHNEMANNsche Praparat ersetzt werden. 

Mercurius solubilis MA.sCAGNI. Zur Darstellung kocht man 1 T. Kalomel mit 150 T. 
Kalkwasser, waschtden Niederschlag aus und trocknetihn. Es besteht ausQuecksilberoxydul. 

Mercurius cinereus SAUNDEB. Wird erhalten durch EinwiIkung von 100/oiger Am
moniakfliissigkeit auf Kalomel. Es kann durch das HAHNEMANNsche Praparat ersetzt werden. 

Hydrargyrum phenolicum. Quecksilberphenolat. Phenol- Quecksil ber. Hydrar

gyrum carbolicum (falschlich auch als Hydrargyrum phenylicum bezeichnet) ist Mer
curidioxydiphenyl, Hg(C.H.l.0H)s oder HO· CaH4,' Hg· C6~' OH. Mol.-Gew.386,6. 

Da'l'stellung. Eine Ltisung von 19 T. Phenol und 8 T. N atriumhydroxyd in 40 T. 
Wasser wird mit einer zum Sieden erhitzten Losung von 27 T. Quecksilberchlorid in 80 T. 
Wasser versetzt. Nach dem Abkiihlen der Mischung wird der kristallinische Niederschlag erst 
durch AbgieBen, dann auf dem Filter mit Wasser gewaschen, bis das Wasser keine Chloridreaktion 
mehr gibt und dann bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, in Wasser nahezu unlOslich, in kaltem 
Alkohol schwer loslich, loslich in 19 T: siedendem Alkohol, auch in Ather oder in einer Mischung 
von Alkohol und Ather, auch loslich in Eisessig. Es wird weder durch Zusatz von Natronlauge 
Quecksilberoxyd, noch durch Einwirkung von Bchwefelwasserstoff in saurer Fliissigkeit Schwefel
quecksilber abgeschieden. Der Gehalt an Quecksilber betrii.gt 53,40/u' 

Prilfung. a) Werden 0,2 g Quecksilberphenolat mit 5 ccm Wasser gekocht, so dad das
Filtrat weder durch Silbernitrat noch durch Schwefelwasserstoff, oder Schwefelammonium oder 
Natronlauge verii.ndert werden (Chloride bzw. losliche Quecksilberverbindungen). - b) UbergieBt. 
man eine kleine Menge Quecksilberphenolat mit Natron1auge, so darf weder schwarze noch rote
Farbung auftreten (Quecksilberoxydul- und Quecksilberoxydsalze). 

AUfbewah'I'Ung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegen Syphilis. Es solI bei innerer Darreichung lii.n~ere Zeit gut vertragen. 

werden. Namentlich bei sekundarer Syphilis und als Nachkur nach vorangegangener Inunktions
kur. Erwacbsenen zu 0,02-0,03 g dreimal taglich, Kindern zu 0,004-0,005 g zweimal tagJich. 

Hydrargyrum phosphoricum oxydatum. Mercuriphosphat. Phosphorsaures Queck
silberoxyd. Mercurius phosphoratus FUCHS. HgHPO,. Mol.-Gew.296,6. 

Da'l'stellung. 10 T. rotes Quecksilberoxyd werden unter Erwarmen in 24 T. Sal
petersaure (25%) gelost. Diese Losung wird in eine Losung von 20 T. krist. Dinatrium
phosphat (NaaHPO, + 12HzO) in 200 T. Wasser unter Umriihren eingegossen. Nach zwei
stiindigem Stehen wird der Niederschlag gesammelt, mit Wasser gewaschen und bei 30-40~ 
getrocknet. Ausbeute 13 T. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, unloslich in Wasser, lOslich in Salpetersaure, Salzsaure
und Phosphorsaure. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie bei Mercurophosphat. 

Hydrargyrum phosphoricum oxydulatum. Mercurophosphat. Phosphorsaures. 

Quecksil ber oxyd ul. Mercurius phosphoratus SCHAEFER. Hg2HPO, + 1/2H20. 
MOI.-Gew. 506. 

Da'l'stellung. Eine kalte LOsung von 10 T. krist. Mercuronitrat in 60T. destillieJ,"tem 
Wasser und 1,8 T. Salpetersaure (von 25%) wird zu einer kalten LOsung von 7,5 T. krist. 
Dinatriumphosphat (NaaHPO, + 12HaO) in 50 T. destilliertem Wasser unter Umriihren. 
zugegossen. Der Niederschlag wird gesammelt, mit Wasser so lange ausgewaschen, bis das Ab
laufende nicht mehr sauer reagiert, dann auf porosen Unterlagen bei 30-40 0 unter AbschluB
von Licht getrocknet. Ausbeute 8 T. 

Eigensfjhaften. WeiBes, nach langerer Aufbewahrung grauweiBes, in Wasser, Wein
geist, auch in Salzsaure unlosliches Pulver. Mit Wasser gekocht wird es grau, indem es teilweise-
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in Quecksilber und Mercuriphosphat zerfiillt. Graue Priiparate enthalten stets kleine Mengen 
von Mercuripbosphat. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Fraher in Gaben von 0,01-0,06 g zwei- bis dreimal tiiglich als Antisyphi

litikum. Grollte Einzelgabe 0,08 g, Tagesgabe 0,25 g. 

Hydrargyrum praecipitatum album (Germ. Helv.). WeiBer Ouecksilber
pracipitat. Quecksilberamidchlorid. Ammoniated Mercury. Chlo
roamidure de mercure. Hydrargyrum ammoniatum (Amer. Brit.). 

Hydrargyrum bichloratum ammoniatum (Austr.). Hydrargyrum amidato
bichloratum. Chloretum amido-hydrargyricum (Norv.). Sal Alembrot.bi in
solubile. Mercurius praecipitatu8 albus. WeiBer Pracipitat (unschmelz
barer). HgNH 2Cl. Mol.-Gew.252. 
[Precipite blanc (Gall.) ist geU.Utes Quecksilberchlorur.l 

Da'l'stellung. Man lost 2 T. Quecksil berchlorid in 40 T. warmem Wasser, filtriert 
wenn erforderlich und tl'agt in die erkaltete Losung unter Umriihren allmahlich 3 T. Am
moniakfl iissigkei t (lOo/o) ein. Die Miscbung mull deutlicb nach Ammoniak riechen, notigen
falls ist noch eine kleine Menge Ammoniakfliissigkeit zuzusetzen. Der Niederschlag wird nach 
dem Absetzen auf einem Filter gesammelt und nach dem Ablaufen del' Fliissigkeit allmiihlich 
mit 18 T. kaltem Wasser (nicht mehr und nicht weniger, weil das Pl'iiparat sonst eUle abwei
chende Zusammensetzung zeigt) gewaschen, und vor Licht geschiitzt bei 30 ° getrocknet. Das 
Auswaschen geschieht am besten auf einem Nutschfilter, das Trocknen auf porosen Tontellel'n. 
Ausbeute etwa 1.8 T. 

Eigenschaften. Wei/3es, amorphes Pulver oder ebensolche leicht zerreibliche 
Stiicke. Es ist in Wasser und Weingeist fast unloslich, beim Erwarmen klar lOslich 
in verd. Salpetersaure und verd. Essigsaure. Ziemlich leicht lOslich, unter Bildung 
von komplexen Salzen, in Ammoniumchlorid- und in Ammoniumcarbonatlosung. 
Mit Natronlauge iibergossen farbt es sich unter Entwicklung von Ammoniak und 
Bildung von Oxydimercuriammoniumchlorid gelb, beirn Erwarmen wird gelbes Queck
silberoxyd abgeschieden. Beim Erhitzen verfliichtigt es sich ohne vorher zu 
schmelzen. Durch Licht wird es allmahlich unter Abscheidung von Quecksilber 
zersetzt. 

Eine Mischung von WeiBem Quecksilberpracipitat mit Jod (etwa 10:4) verpufft 
nach einiger Zeit, indem sich J odstickstoff bildet; sehr rasch erfolgt die Umsetzung 
unter Explosion, wenn das Gemisch mit Weingeist befeuchtet wird. Man vel'
me ide q.eshalb, WeiBen Quecksilberpracipitat etwa mit Jod und Wein
geist oder mit Jodtinktur zusammenzumischen. Chlor und Brom wirken 
in ahnlicher Weise heftig ein; KaliumjodidlO!lung verwandelt den Wei Ben Queck
silberpracipitat in Quecksilberjodid unter Bildung von Ammoniak, Kaliumchlorid 
und Kaliumhydroxyd. 

Prilfung. a) tibergieBt man 0,2 g fein gepulverten Wei Ben Quecksilberpraci
pitat mit 10 ccm verd. Essigsaure, HUlt unter Ofterem Umschiitteln ungefahr 10 .Mi
nuten lang stehen und erwarmt hierauf langsam auf annahernd 300, so mull eine 
klare Losung entstehen (Quecksilberchloriir). - b) Beim Erhitzen im Probierrohr 
muB sich WeiBel' Quecksilberpracipitat (0,1 g), ohne zu schmelzen, un tel' Zersetzung 
vollstandig verfliichtigen (schmelz barer Pracipitat und nicht fliichtige Beimen
gungen). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1334. 

Anmerkung zu a) Die Essigsaure muB frei sein von Ameisensiiure, die aus dem Queck
silberprii.cipitat durch Reduktion Quecksilberchloriir bilden kann; iiber den Nachweis der Ameisen
saure siehe Acidum aceticum S. 98. 

J. D. RIEDEL schla.gt vor, diese Probe in folgender Weise auszufiihren: Man erhitzt 10 ccm 
verd. Essigsiiure auf etwa 70°, setzt 0,2 g des feinst zerriebenen Prii.cipitats zu und schiittelt 
nun, ohne wieder zu erhitzen. In kurzer Zeit mull del' Priicipitat vollstiindig in Losung 
gehen; nach Verlauf von etwa 15 Minuten beginnt die Losung sic.h zu triiben, indem sich Queck
silberchloriir ausscheidet; diese AusBcheidung erfolgt aber stets auch bei reinen Priiparaten. 
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Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Nur aullerlich, in Salben (1: 10-20) gegen Scabies, Ekzeme, syphi

litische AusschIage, Parasiten, Bowie in der Augenheilkunde. 
Zur Herstellung von Augensalben verwendet man zweckmaBig frisch gefiLllten nicht ge

trockneten Pracipitat, Hydrargyrum praecipitatum album pultijorme (s. u.). 

Unguentum Hydrargyri album. Quecksilberpracipitatsalbe. WeiBe 
Pracipitatsalbe. Pomatum antiherpeticum. Ungt. Chloreti hydrar
gyrico-ammolllCl. Ointment of Ammoniated Mercury. Ungt. Prae
cipitati albi. (Precipite blanc der Gall. und Precipitato blanco der Ital. ist Hy
drargyrum chloratum vapore paratum). Germ. 6 s. Bd. II S. 1370. 

Wird nach Bamtlichen Pharmakopoen 1: 10 bereitet, und zwar mit weiBem Vaselin nach 
Germ. 5, Brit. und Nederl., mit Schweinefett nach Portuy. und R088. - Hisp. schreibt Ungt. Rosae 
(Hisp.) vor. - Amer. schreibt ein Gemisch aus 50 T. Petrolatum album und 40 T. wasserhaltigem 
Wollfett vor, 

Gehalts bes timm unp;. 5 g der Salbe werden in einem Kolbcben mit 25 g verd. Salz
saure unter ofterem Umscbwenken 10 Minuten lang im Wasserbad erwarmt, worauf man etwa 
30 ccm Wasser binzufiigt und erkalten laBt. Nach dem Erkalten gieBt man die Losung in einen 
MeBkolben von 100 ccm Inhalt, spiilt das Vaselin wiederholt mit Wasser ab und erganzt so die 
Fliissigkeit auf 100 ccm. 25 ccm dieser Losung bringt man in ein Glasstopfenglas und bringt 
1 g Kaliumjodid und naeh dessen Losung 15 cern Kalilauge hiuzu. Dann fiigt man ein Gemiseh 
von 3 cern Formaldehydlosung und 10 cern Wasser hinzu, sauert nach 1 Minute mit etwa 35 cern 
verd. Essigsaure an und fiigt 20 ccm l/lo-n-Jodiosung hiuzu. Nach der Auflosung des Queek
silbers sollen zur Bindung des Jodiibel'sehusses (Starkelosung als Indikator) 10,1 cern l/lo-n
Natriumthiosulfatlosung .erforderlieh sein = annahernd 100/0 WeiBem Queeksilberpracipitat in 
der Salbe (1 ccm l/lo-n-Jodlosung = aunahernd 12,6 mg Wei Bern Quecksilberpracipitat). 

Anmerkung. Dureb das Ausziehen der Salbe mit Salzsaure erhalt man eine Losung, 
die Quecksilberehlorid und Ammoniumchlorid enthalt. Die Bestimmung des Quecksilbers erfolgt 
dann in gleicher Weise wie bei den Sublimatpastillen (s. S. 1453). Germ. 5lallt zu den 25 ccm der 
Losung naeh Zusatz des Kaliurnjodids nur 10 ccm Kalilauge zusetzen; diese Menge reicht hier 
nicht aus, weil die Losung so viel Salzsaure enthalt, dall der grollte Teil des Kaliumhydroxyds 
neutralisiert wird. Die Menge der Kalilauge mull deshalb auf 15 ccm vergroBert werden. 

Unguentum Hydrargyri praecipitati albi puitiformis. Die feinste Verteilung des 
wei Ben Pracipitats erzielt man durch Vermisehen desselben in frisch gefiUltem Zustande 
mit dem Salbenkorper. Reines Vaselin eignet sich zu einer solchen Salbe wegen des Wasser
gehaltes des Praeipitats nicht gut; man verwendet am besten 8 T. Vaselin und 2 T. Wollfett. 

Der weille Quecksilherpracipitat wird in der gleiehen Weise wie unter Hydrargyrum praeci
pitatum album (S. 1475) angegeben, gefallt und mit der vorgeschriebenen Menge Wasser durch 
AbgieBen ausgewaschen. Das Wasser wird durch Absaugen so weit entfernt, daB die Menge des 
feuchten Niederschlags das 3faehe des trockenen Pracipitats betragt. 11 T. Queeksilberehlorid 
liefern 10 T. WeiBen Queeksilberpracipitat (s. Bd. II S. 1374). . 

Unguentum Zelleri, weiBe Zelleripomade, gegen Kopflause gebrauchlich, ist eine ver
diinnte weille Praeipitatsalbe, die vielfaeh mit Bergamottol parfiimiert wird. 

Unguentum antlpsoricum LASSAR. 
LASBARs Psoriasis-Mittel. 

I. 
Hydrargyri praecipitati albi 
Acidi pyrogallici aa 3,0 
Lanolini 24,0. 

II. 
Hydrargyri praecipati albi 3,0 
Hydrargyri bichlorati eorrosivi 0,06 
Unguenti lenientis 3o,0. 

SCHtl"TZES Ausschlagsalbe soli 4% Hydrargyrum praecipitatum album 80wie Zinkoxyd und 
Perubalsam enthalten. 

Dr. SPITZERS Gesichtssalbe gegen Sommersprossen entMlt Hydrargyrum praecipitatum 
album und Bismutum subnitricum. 

Schmelzbarer Pracipitat ist Mercuridiammoniumchlorid, HgClNH 2 ·NH,Cl. 
Er entsteht beim Erwarmen von unsehmelzbarem Wei Bern Pracipitat mit Ammoniumehlorid
losung. - Er entsteht ferner, wenn man in eine siedende Mischung von Ammoniumchloridlosung 
und Ammoniakfliissigkeit SO lange Quecksilberchloridlosung eintropft, wie sieh ein entstehender 
Niedersehlag noch lost. Beim Erkalten kristallisiert der schrnelzbare Pracipitat aus. 

Hydrargyrum rhodanatum. Quecksilberrhodanid. Mercurirhodanid. Rhodan
queck5ilber. Hydrargyrum sulfocyanatum (thiocyanatum). Hg(SCN)2' Mol.-Gew. 
316,6. 
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Darstellung. Eine aus 20 T. Quecksilber hergestellte Mercurinitratl05ung 
(s. Hydrarg. nitric. oxydat. S.1465) wird mit einer Losung von 20 T. Kaliumrhodanid oder 
15 T. Ammoniumrhodanid versetzt. Der ausgeschiedene Niederschlag wird mit Wasser ge. 
waschen und bei gelinder Warme im Dunkeln getrocknet, am besten auf porosen Tontellern. 

Eigenscooften. WeiBes Pulver, in Wasser unloslich. In Kaliumrhodanidlosung lost 
es sich unter Bildung eines kristallisierenden komplexen Sa.lzes. Entziindet verbrennt es mit 
blii.ulicher Schwefelflamme unter bedcutender Aufblahung (Pharaoschlangen); der Riickstand 
enthiLlt Mellon, eine Verbindung von Kohlenstoff mit Stickstoff. 

Aufbewahrung. Sehr vorsich tig. 
Pharaoschlangen. Man stoBt Rhodanquecksilber mit Hilfe von Gummischleim zu einer 

derben Masse an und formt aus dieser Stengelchen, die man trocknet und in Stanniol einwickelt. 
Wegen der beim Anziinden entwickelten giftigen Dampfe nur mit Vorsicht (zu experimentellen 
Zwecken) abzugeben! 

Hydrargyrum salicylicum (Germ. Relv.). Mercurisalicylsaure. Anhydro
oxymercurisalicylsaure. Salicylas hydrargyricus (Norv.). 

/CO.O 
C6 R 3 (OH)" I [2,3.1.] Mol.-Gew.336,6. 

-Hg 

Diese friiher als Quecksilbersalicylat bezeichnete Verbindung, die durch Einwirkung 
von Salicylsaure auf Quecksilberoxyd entsteht, ist kein eigentIiches Quecksilbersalz der Salicyl. 
saure. Das Hg.Atom ist nicht nur mit der Carboxylgruppe verkniipft, sondern, wie zuerst von 
DIMROTH festgestellt worden ist, auch mit einem C-Atom des Benzolkernes. Die Bezeichnung 
Mercurisalicylsaure ist aber auch nicht einwandfrei; in einer so bezeichneten Verbindung 
miiBte noch die Carboxylgruppe der Salicylsaure unverandert vorhanden sein. Das Hydrargyrum 
aalicylicum der Germ. ist nach DIMROTH im wesentlichen ein i nne res Salz einer Oxy
mercurisalic ylsaure. 

II 
CH 

/~ 
HC I IICOH 

C C·CO 

Hg~/ 6 
I eH I 

III 
CHg~~-

HM~~COH I 

CH <OH I II I 
6 4 CO.OHg.C. C.CO.O 

V 
CH 

Dabei ist es nicht wahrscheinlich, daB die innere Salzbildung innerhalb einer Molekel erfolgt 
(Formel I) ist; wahrscheinlich sind mehrere l\folekeln zu einem Salz zusammengetreten. 

Nach LAJOUX ist das Hg-Atom am Benzolkern in der Parastellung zur OH-Gruppe ge. 
bunden, Formel II. 

Nach GADAMER kann in den Handelspraparaten das Hg-Atom je nach der Darstellung 
sowohl in Ortho- wie in ParastelIung gebunden sein, so daB die Mercurisalicylsaure des Handels 
sowohl nahezn reine o-Mercurisalicylsaure, oder ein Gemisch von 0- und p-Mercurisalicylsaure 
oder auch ein Gemisch dieser mit o-p-Dimercurisalicylsaure-Salicylat, Formel III, sein kann. 
AuBerdem sind nach GADAMER wohl stets noch kleine Mengen von Mercuriphenol- Salicylat 
vorhanden. 

Darstellung. Man falIt aus 27 T. Quecksilberchlorid in der unter Hydrargyrum 
oxydatum via humida paratum (S. 1471) angegebenen Weise das Quecksilberoxyd, wascht es bis 
zum Verschwinden der Chloridreaktion mit Wasser aus, bringt es mit Wasser in einen Kolben, 
fiigt 15 T. Salicylsaure hinzu und erwarmt unter ofterem Umschiitteln auf dem Wasserbad, bis 
die Mischung rein weiB geworden ist. Dann bringt man es auf ein Filter und wascht es mit Wasser 
so lange aus, bis das Filtrat nicht mehr sauer reagiert. Hierauf laBt man abtropfen, trocknet 
zunachst auf porosen Unterlagen bei 30-400, zum SchluB einige Zeit bei 100°. 

Eigenschaften. WeiJ3es Pulver, geruch- und geschmaeklos, in Wasser und 
in Weingeist fast unlOslieh. Es lost sich bei gewohnlicher Temperatur klar in Natron
lauge und in Natriumcarbonatlosung; aus den Losungen wird es durch verd. Essig
saure wieder abgeschieden. In N atriumchloridlOsung lost es sich beim Erwarmen. 

Erkennung. Wird 0,1 g Mercurisalicylsaure mit 2-3 Tr. Eisenchloridlosung 
verrieben, so farbt sich das Gemisch schmutzig griin, auf Zusatz von etwa 5 cem 



1478 Hydra.rgyrum. 

Wasser wird die Mischung violett. - Erhitzt man etwa 0,1 g Mercurisalicylsaure 
unter Zusatz von einem Kornchen J od, so entsteht ein Sublimat von Quecksilber
jodid. 

Priljung. a) Es mull rein weiB oder doch fast rein weill sein. - b) 0,1 g 
Mercurisalicylsaure mull in 1 ccm Natronlauge klar loslich sein (verschiedene Ver
unreinigungen). - e) 0,1 g Mercurisalicylsiiure mull in 10 ccm Iho·n-Jodlosung bis 
auf wenige Flocken loslich sein (Salicylsaure). 

Anmerkung zu a) Eine geringe Rotfarbung, von Eisen herriihrend, ist nach J. D. 
RIEDEL nicht zu vermeiden. 

Gehaltsbestimmung. In einem Glasstopfenglas von etwa 100ccm werden O,Sg 
Mercurisalicylsaure (in einem Glasbecherchen oderunmittelbar im Glasstopfenkolbchen abgewogen), 
in 2-3 cern Wasser und einigen Tropfen Natronlauge oder 1,5 ccm n-Kalilauge.., gelost, und aus 
der Losung die Mercurisalicylsaure durch Zusatz von 5 ccm verd. Essigsaure (30 % ) wieder 
ausgefallt. Dann fiigt man 26 cem l/lO·n.Jodlosung hinzu und laJlt das Gemisch im versehlossenen 
Glas untcr ofterem Umschwenken 3 Stunden lang stehen. Zur Bindung des freien Jods diirfen 
dann hochstens 8,6 ccm l/lO·n-N<1triumthiosulfatlosung erforderlich sein (etwa 10 ccm Starke
IOsung als Indikator), so daJll6,4 ccm Iho-n-Jodlosung verbraucht sind = mindestens 54% Queck
silber oder mindestens 92 % reine Mercurisalicylsaure. 

Die Jodlosung (Jod + Kaliumjodid) wirkt auf die Mercurisalicylsaure ein unter Bildung 

von Quecksilberjodid und o-jodsalicylsaurem Kalium: HO.C8Hs<~O>O+2 J + KJ = HgJ2 
COOK g 

+HO.CeHa<J • Auf 1 Atom Hg werden also 2 Atome Jod gebunden, 1 ccm l/lO-n-Jod-

losung = 10,03 mg Hg oder 16,83 mg reine Mercurisalicylsaure. 
Anmerkung. Nach BRIEGER erhalt man genauere Ergebnisse, werm man O,S g Mercuri

salicylsii.ure in 10 ccm n-Kalilauge lo~t, 25 ccm Wasser und 5ccm verd. Essigsaure (30 % ) zusetzt, 
mit 26 cern 1/10·n-Jodlo3ung 15 Stunden lang stehen laJlt und dann erst zuriicktitriert. 

Nach GADAMER findet man bei einem geringen OberschuJl von Essigsaure zu viel Queck
silber, weil sich dann auch Dijodsalicylsaure bilden kann; die Menge der Essigsa'lre zum An
sauern dad deshalb nicht zu gering bemessen werden. Die Vorsehrift der Germ., die keine An
gaben liber die Men~e der Natronlauge und der Eosigsaure macht, ist deshalb genauer zu fassen 
oder dureh das naeh.,tehend besehriebene Verfahren von Rupp und KROPAT zu ersetzen. 

Gehaltsbestimmung nach Rupp und KROPAT: 0,3 g Mcreurisalicylsaure lost man 
in einem ERLENMEYERkolben mit Hilfe von 1 g krist. Natriumcarbonat und 9 g Wasser, gibt I g 
sehr fein gepulverteo K~liumpermanganat hinzu (nach GADAMER wird die Menge des Kalium
permanganats besser auf 1,5 g erhoht), mischt gut durch, fligt nach 5 Minuten vorsichtig 5 ccm 
konz. Schwefelsaure, nach waiteren 5 Minuten 40 ccm Wasser hinzu und bringt den Mangan
dioxydniederschlag dUrch al1mii.hlich~n Zusatz von 4-8 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung ganz 
oder nahezu vollstiindig zum Verschwinden. Zu der farblosen Losung fiigt man Kaliumperman
ganatlosung bis zur ganz schwJ,chen Rotfarbung, nimmt diese durch eine Spur Ferrosulfatlosung 
wieder weg und titriert dann das Q11ecksilber mit l/lO·n-Ammoniumrhodanidlosung (10 ccm 
Ferriammoniumsulfatlosung als Indikator). Es miissen mindestens 16,4 ccm verbcaucht werden 
=mind3stcns 92% reine M3rcurisalicylsii.ure (I ccm 1/1O'n-Ammoniumrhodanidlosung = 10,03 mg 
Hg = 16.8:l mg Mercurisalicylsii.ure. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1334. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Meist in intramusknlii.ren Injektionen (in Paraffin aufgeschwemmt) 

als mildes und doch energiseh wirkendes QueJksilberprii.parat bei allen Formen, namentlich 
aber bei veralteter Syp'lilis. Innerlich nur selten in Pillen zu 0,01-0,06 g tii.glich. GroJlte 
Einzelgabe 0,02 g (Germ. Helv.) Tagesgabe 0,06 g (Helt,.). Germ. gibt nur Einzelgabe an. 

ProteetoI ist ein Prophylacticum gegen Gonorrhiie, da.s Mercurisa.licylsaure enthii.lt. "-

Hydrargyrum succinimidatum. Sueeinimid-Quecksilber. Hydrargyrum imidosuccinicum 

( CH2CO ) 
(Ital.). I > N Hg. Mol.-Gew.392,6. 

CH2CO 2 

Darstellung. 1 T. frisch gefii.lJtes ausgewaschenes Quecksilberoxyd wird in einem 
Kolben mit 15-20 T. Wasser und 1 T. Succinimid so lange fast bis zum Sieden erhitzt, bis 
das Quecksilberoxyd bis auf Spuren gelost ist. Die Losung wird filtriert und zur Kristallisation 
eingedampft. 

Eigenschafte:n. WeiJles, seidpnartig glii.nzendes KristalJpulver, loslich in 25 T. Wasser 
und 300 T. Wein'Seist. Die wii.sseri~e Losung ist neutral, sie gibt mit Schwefelwasserstoff einen 
schwarzen (HgS). mit Natro'llallge einen gelben (HgO) Niederschlag. EiweiJl wird nicht gefii.llt 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Gegen Syphilis, subcutan zu 0,01-0,015 g. 
Hydrargol ist eine Losung von Succinimidquecksilber in Ampullen zu je 0,007 g Hg. 
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Hdyrargyrum sulfuratum. Quecksilbersulfid. Schwefelquecksilber. 
HgS. Mol.·Gew. 232,6. 

Das Quecksilbersulfid tritt in zwei Formen auf: 1. schwarz, amorph; 2. rot, 
kristallinisch. Die schwarze Form entsteht durch Zusammenreiben von Queck
silber mit Schwefel und durch Fii.llen von Mercurisalzlosungen mit Schwefelwasser
stoff. Die rote Form, Zinnober, findet 'sich in der Natur; sie kann kiinstlich aus 
der schwarzen dargestellt werden (s. u.). 

Hydrargyrum sulfuratum nigrum. (Erganzb.). Schwarzes Quecksilber
sulfid. Quecksil be r mohr. Aethiops mineralis (mercurialis, narcoticus). 
Ein Gemisch von schwarzem Quecksil bersulfid, Queeksilber und viel Schwefel. 

naTstellung. Gleiche Mengen Quecksilber und gereinigter Schwefel werden in einer 
schwach augewa.rmten Reibschale so lange zusammen gerieben, bis ein gleichma.J3ig schwarzes Pulver 
entstanden ist, in dem auch bei 3-4facher VergroJ3erung keine Quecksilberkiigelchen mehr zu 
erkennen sind. 

EigenscluJlten. Feines, schwarzes Pulver, in Wasser, Weingeist, auch in 
Salzsaure und in Salpetersaure unloslich. Beirn Erhitzen an der Luft verbrennt 
der Schwefel mit blaulicher Flamme, und Quecksilber verfliichtigt sich. 

Prifung. a) Mit verd. Salzsaure erhitzt gebe es ein Filtrat, das durch Schwefel
wasserstoff nicht verandert wird (losliche Quecksilberverbindungen und andere 
Schwermetalle). - b) Beirn Erhitzen darf es hochstens 0,5% Riickstand hinterlassen. 

AU{be'WfihTUng. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Das Schwefelquecksilber gilt jetzt sowohl bei auJ3erer wie bei innerer An

wendung als unwirksam. Friiher wurde es in Gaben von 0,2-1,0 g in Pulverform bei Skrofulose, 
als wurmtreibendes Mittel und gegen Cholera gegeben. 

Hydrargyrum sulfuratum rubrum. Rotes Quecksilbersulfid. Zinnober. 
Red Mercury Sulphide. Sulfure mercurique. Cinnabaris. Ver
mino~. HgS. Mol.-Gew.232,6. 

naTstellung. 1. Durch Sublimation eines innigen Gemisches von Quecksilber und 
Schwefel. Man erha.lt den Zinnober so in derben braunroten Massen, die beim Zerreiben ein 
feurig rotes Pulver Hefern. 2. Durch Erhitzen eines innigen Gemisches von Quecksilber und 
Sch wefel mit Kalilauge auf etwa 45°. Hierbei wandelt sich das amorphe schwarze Queck
silbersulfid in die rote Form urn. Technische Zinnobersorten sind haufig zur Erhiihung der 
Farbe mit kleinen Mengen (etwa 1 %) von Antimonsulfiden versetzt. 

EigenscluJlten. Lebhaft rotes Pulver, das sich beirn Erhitzen an der Luft 
zersetzt, indem der Schwefel mit kaum sichtbarer, blauer Flamme verbrennt, und 
das Quecksilber sich verfliichtigt. Beirn Erhitzen unter Luftabschlu13 sublirniert 
es unzersetzt. Es ist in Wasser, Weingeist, Salzsaure, Salpetersaure und verd. Kali
lauge unloslich, in Konigswasser loslich unter Abscheidung von Schwefel und Bildung 
von Quecksilberchlorid. Durch das Licht wird es allmahlich zersetzt unter Ab
scheidung von Quecksilber. 1m direkten Sonnenlicht wird es ziemlich rasch mil3farbig. 

Prillung. a) Beim Schiitteln mit Salpetersaure (10 ccm) darf rotes Queck
silbersulfid (1 g) seine Farbe nicht verandern (Mennige). - b) Wird ein Gemisch 
von 0,5 g rotem Quecksilbersulfid, 10 ccm Salpetersaure und 10 ccm Wasser unter 
gelindem Erwarmen geschiittelt und die Fliissigkeit abfiltriert, so darf das gesamte 
Filtrat nach Zusatz von 5 ccm Ammoniakfliissigkeit durch Schwefelwasserstoff
wasser nicht verandert werden (losliche Quecksilberverbindungen und {remde Schwer
metalle) und durch Zusatz von weiteren 5 ccm Ammoniakfliissigkeit hochstens 
schwach gebraunt werden (Eisen). - c) Wird ein Gemisch von 0,5 g rotem Queck
silbersulfid, 10 ccm Kalilauge und 10 ccm Wasser unter geJinden Erwarmen ge
schiittelt, und die Fliissigkeit abfiltriert, so darf das Filtrat auf Zusatz von iiber-
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schiissiger Salzsaure weder getriibt noch gefarbt werden (Arsen-, Antimonverbin
dungen) und keinen Schwefelwasserstoff entwickeln (SchwefeJ). 

Anmerkungen. Zu a) Mennige gibt brauues Bleidioxyd. Man vergleicht die Farbe 
mit einem Gemisch von 1 g Quecksilbersulfid und 10 cern Wasser. 

Zu c) Auf Schwefelwasserstoff wird mit Bleiacetatpapier gepriift. Man kann auch einfach 
eine Probe des alkalischen Filtrates mit 1-2 Tr. Bleiacetatlosung versetzen, es darf keine dunkle 
Farbung auftreten. 

Nach J. D. RIEDELS Berichten gehen beirn Erwarmen mit verd. Kalilauge Spuren von 
Schwefel in Losung, so daB das Filtrat beim Ansauern eine schwache Triibung durch Ausschei
dung von feinverteiltem Schwefel gibt. Die Triibung iet aber weiBlich, wahrend Arsen- und 
Antimonverbindungen gelbe oder orangerote Triibungen geben. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ob Zinnober therapeutisch wirksam ist, ist zweifelhaft_ Man verwendet 

ibn gelegentlich zum Bestreuen von Pillen. Er ist ein Bestandteil des ZITTMANNschen Dekoktes 
(Bd. II, S. 662). ferner auch gegenwii.rtig noch ein farbender Bestandteil des Pulvi8 araenicali8 
C08mi (s. S. 560). Auch benutzte man ihn bei syphilitischen Geschwiiren als Rauchermittel. In 
Salben (gegen Flechten) selten. Seine Anwendung als Malerfarbe. zum Schminken ist eine sehr 
verbreitete. 

Unguentum rubrum sulfuratum LASSAR. 
LASSARs rote Sal be. (Erganzb. F. M. Bero!. u. 

Germ.). 
Cinnabaris 
Olei llergamottae 
Sulfuris depurati 
Vaselini flayi 

aa 1,0 
25,0 

ad 100,0. 

Pulvla analeptlcus nobllls. 
Pulvis cordlalis Cellensis. Pulvis 

Cellensis aureus. Rot-Edel-Herzpulyer 

Cinnabaris 10,0 
Corticis Cinnamomi Cassiae 20,0 
Pulyeris aromatici 5,0 
Saccharl albi 65,0 
Auri foliati q. s. 

Kleinen Kindern bei Krlimpfen eine kleine Messer
spitze mit Zuckerwasser oder FencheJtee, Er
wachsenen ein halber Teelllffe!. 

Hydrargyrum stibiato-su Ifuratum (Erganzb.). Schwefelantimonquecksilber. S p ie E
glanzmohr. Aethiops antimonialis. Aethiops mineralis stibiatus. Ein Gemenge 
von schwarzem Quecksilbersulfid, Quecksilber, Antimontrisulfid und 
Schwefel. 

Da1'stellung. 1 T. geschlammter SpieBglanz und 1 T. schwarzes Quecksilber
sulfid (Erganzb.) werden gemischt. 

Eigenschaften. Grauschwarzes, geschmackloses Pulver, unloslich in Wasser und Wein
geist. Auf der Kohle verbrennt es mit blaulicher Flamme unter Entwicklung von Schwefeldioxyd 
und Erzeugung eines weiBen Beschlages auf der Kohle. Mit Salzsaure erwarmt, entwickelt es 
Schwefelwasserstoff. 1m Gliihrohrchen stark erhitzt schmilzt es; an den kii.lteren Teilen des 
Rohrchens setzt sich Quecksilber und ein rotes Sublimat an. 

Aethiops antirnonialis MALOUIN. 1 T. Quecksilber wird mit 2 T. geschlamm tem 
schwarzen Schwefelantimon verrieben, bis mit unbewaffnetem Auge Metallkiigelchen nicht 
mehr zU erkennen sind. Tii.glich zwei- bis dreimal 0,1~0,5 g bei Skrofeln und Hautausschlii.gen. 
Obsolet. 

Aethiops antirnonialis HUXHAM wird durch Verreiben von 12,5 T. Quecksilber mit 
10 T. schwarzem Schwefelantimon und 5 T. Schwefel bereitet. 

Hydrargyrum sulfuricum. Quecksilberoxydsulfat. Mer c ur i s ulf a t. 
Schwefelsaures Quecksilberoxyd. HgSO,. Mol.-Gew.296,6. 

Da1'stellung. 18 T. Quecksilber werden in einem Kolben mit 10 T. konz. Schwefel
saure, 3 T. Wasser und 4 T. Salpetersaure (25 % ) iibergossen. Die Mischung wird unter einem 
Abzug im Sand bad so lange erhitzt, bis keine braunen Dampfe mehr entwdchen. Dann wird 
der Kolbeninhalt in eine Porzellanschale gebracht und im Sandbad unter bestii.ndigem Um
riihren und vorsichtigem Erhitzen zur Trockne gebracht. 

Eigenschaften. Schweres, weines, trockenes kristallinisches Pulver, das sich 
beirn Erhitzen zunachst gelb, dann braun farbt und bei Rotglut unter Zerfall in 
Schwefeldioxyd, Sauerstoff und Quecksilber vollig fliichtig ist. - Es lost sich voll
standig in Salzsaure und in starker Natriurnchloridlosung. In kaltern Wasser ist 
es nur wenig loslich. Durch viel Wasser wird es namentlich beirn Erhitzen in ein 
unlosliches gelbes, basisches Salz verwandelt. 
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Erkennung. Die mit Hilfe von Salzsaure hergestellte wasserige Loaung 
(1 g + 20 ccm) gibt mit iiberschiissiger Natronlauge einen gelben Niederschlag von 
Quecksilberoxyd, mit Bariumnitratlosung einen weiBen Niederschlag von Barium
sulfat. 

Prilfung. 1 g Mercurisulfat muB sich in 19 ccm warmer verd. Salzsaure 
klar auflosen (Mercurosulfat). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie QUE'cksilberchlorid. Grollte Einzelgabe O,OH; g, Tagesgabe 0,05 g 

{Erganzb.}. Mit Kaliumbisulfat gemischt zur Fiillung der galvanischen Elemente nach GAIFFE. 
MARIE-DAVY und BENOIST. 

Hydrargyrum sulfuricum basicum. Basisches Mercurisulfat. Sulfate basique 
de mercure (Gall.). Hydrargyrum subsulfuricum. Mercurius praecipitatus flavus. 
Turpethum minerale. HgSO,(HgO)2' Mol.-Gew. 730. 

Darstellung. Zu feillem Pulver zerriebenes neu trales Mercurisulfat wird in kleinen 
Anteilen unter bestii.ndigem UmriIhren in die 15fache Menge siedendes Wasser eingetragen. Man 
erhalt unter Umriihren so lange im Sieden, bis das weiJle Quecksilbersulfat in ein gelbes Pulver 
verwandelt ist. Nach dem AbsE'tzen wird die Fliissigkeit abgegossen, der Niederschlag mit warmem 
Wasser bis zum Verschwinden der sauren Reaktion gewaschen und an einem lauwarmen Ort 
getrocknet. 

Eigenschaften. Citronengelbes, schweres Pulver, fast ohne Geschmack, an der Luft 
bestii.ndig. Beim malligen Erhitzen farbt es sich rot und wird beim Erkalten wieder gelb. bei 
Rotglut ist es ohne Riickstand fliichtig. Es lost sich in etwa 2000 T. kaltem oder in 600 T. sie
dendem Wasser. In Alkohol ist es unloslich, ziemlich leicht loslich in Salzsaure oder Salpeter
saure. 

Prilfung. 1 g basisches Mercurisulfat muB sich in 15 ccm Salzsaure langsam aber vollig 
klar auflosen (Mercurosulfat). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Es galt friiher als starkes Purgans, Emetikum und wurde als Antisyphi

litikum und Alterans angewandt. Man gab es zu 0,01-0,03g zwei- bis dreimal taglich. Grollte 
Einzelgabe 0,015 g, Tagesgabe 0,05 g. (Erga.nzb.) Als Emetikum in einmaliger oder gebrochener 
Gabe O,lg. 

BiswE'ilen auch als Emetikum fiir Hunde bei Staupe zu 0,04-0,1 g je nach der GroBe. 
Aullerlich gebrauchte man es in Salben bei verschiedenen Hautkrankheiten (I: 10-20,0). 

Hydrargyrum tannicum oxydulatum. Quecksilbertannat. Mercuro
tannat. Gerbsaures Quecksilberoxydul. Mercurous Tannate. 
Tanna te mercureux. 

Darstellung. 50 T. frisch dargestelltes krist. Mercuronitrat wird in einer Reibschale 
ii.ullerst fein zerrieben. Dann wird eine Anreibung von 30 T. Tannin mit 50 T. Wasser hinzu
gefiigt, und die Mischung noch so lange verrieben, bis sie vollkommen gieichmallig und frei von 
Kornchen '¥ld Kliimpchen ist. Hierauf wird das Gemisch nach und nach mit etwa 5000 'f. Wassel' 
vl'lsetzt und in ein Absetzgefall gebracht. Nach dem Absetzen des Niederschiags wird dle Fliissig
keit abgegossen, und der Niederschlag zuietzt auf einem Filter oder Leinentuch mit Wasser so 
langE' gewaschen, bis im Waschwasser keine Salpetersaure mehr nachweis bar ist. Dann wird dpr 
Nicderschlag auf Filtrierpapier oder besser auf porosen Tontellern bei nicht iiber 40° getrocknet; 
bei hoheren Temperaturen ballt sich der feuch te Niederschlag leicht zusammen. 

Eigenschaften. Mattglanzende, braungriine Schuppen oder zerrieben ein grau
griines Pulver, geschmacklos, unlOslich in Wasser; es gibt aber an Wasser und Wein
geist kleine Mengen von Gerbsaure abo Beirn Erhitzen hinterliWt es unter Ver
fliichtigung von Quecksilber eine leicht verglimmende Kohle. 

Erkennung. Werden 0,5 g Quecksilbertannat mit 5 ccm Weingeist und 
1 ccm Salzsaure erwarmt, so entsteht unter Ausscheidung von Quecksilberchloriir 
eine Losung, die nach dem Verdiinnen mit Wasser mit EisenchloridlOsung blau
schwarz gefarbt wird. - Beim Erwarmen von Quecksilbertannat mit Kalilauge wird 
Quecksilber in sehr feinen Kiigelchen ausgeschieden. 

Prilfung. a) Werden 0,3 g Quecksilbertannat mit 3 ccm Wasser angerieben, 
so darf eine Mischung aus 2 ccm des Filtrates und 2 ccm konz. Schwefelsaure beim 
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Uberschichten mit 1 ccm Ferrosulfatloilung keine braune Zone geben (Salpeter
saure). - b) Beim Verbrennen dad es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Gehal ts bes timm ung. Der Gehalt an Quecksilber betragt annahernd 55% (Eryanzb.), 
55-57°/0 (Austr.). Man wagt in ein i!enau gewogenes Kalbchen von etwa 100 g Inhalt 1 g Queck
silbertannat, gibt 20 ccm Kalilauge hinzu und erwarmt das Gemisch unter afterem Umschwenken 
eine Stunde lang auf dem Wasserba"d, wobei sich das Quecksilber metallisch ausscheidet. Dann 
gibt man ptwa 60 ccm Wasser hinzu, schwenkt um und liil3t 1 Stunde lang absetzen. Dal'auf 
giel3t man die Fliissigkeit maglichst vollstandig abo IZibt 50 ccm verd. Weingeist hinzu, wiederholt 
das Obergiel3en und Abgiel3en mit verdiinntem Weingeist, dann mit 30 ccm Ather und Lrocknet 
das Kalbchen mit Inhalt im Exsikkator. Das Gewicht des Quecksilbers mul3 mindestens 0,5 g 
betragen = mindestens 50 % Hg. 

Aujbewahf'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. Es halt sich unzersetzt, wenn 
es gu t getrocknet ist. 

Anwendung. Von LUSTGARTEN wurde es als mildes Quecksilberpraparat bei Syphilis 
empfohlen; es soli in solchen Fii.llen angewa.ndt werden, wo die Schmierkur nicht maghch ist. 
Es soli unter dem Einflul3 der alkalischen Darmverdauung zu metallischem Quecksilber reduziert 
werden, das auf del' Darmschlpimhaut zur Wirkung gelangt. Man gibt es dreimal taglich zu 0,01 
bis 0,03 g in Pulver (Oblaten) oder PiIlen, wenn es Diarrhae erregt mit Gerbsii.ure oder Opium 
kombiniert. Gral3te Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,1 g (Erganzb.). 

Afridol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist das Natriumsalz der Oxymercuriortho
toluylsii.ure. CH3 ·C.Ha(HgOH)COONa. Es kommt nur Afridolseife mit einem Gehalt 
von 4 % in den Handel. Anwendung. Zur Desinfektion an Stelle von Sublimatseife, zu Wa
Bchungen bei Haut· und Haarkrankheiten. 

Anogon (H. TROMMSDORFF, Aachen) ist dijod-p-phenolsulfonsaures Queck

sil ber oxyd ul (Sozojodol-Quecksilberoxydul), C,H2J2(OHg)SOaHg. Mol.-Gew. 753. 
Eigenschaften. Feines, schwefelgplbes, mikrokristallinisches Pulver, unlaslich in 

Wasser, Weingeist, Glycerin, auch in Alkalijodidliisungen. Es enthalt 30,7% Jod und 48,50/0 
Quecksilber. 

Erkennung. Wird Anogon mit verd. Salzsii.ure geschiittelt, so zersetzt es sich unter 
Abscheidung von Quecksilberchloriir; wird das Filtrat zur Trockne verdampft, del' Riickstand 
mit Wasser aufgenommen und die Lasung mit 1 Tr. Eisenchloridlasung versetzt, so farbt sie 
sich tief blau. Mit Bromwasser gibt die Lasung des Riickstandes eine weil3e Fallung von Tri· 
bromphenol. 

Prilfung. Wird 1 g Anogon mit 20 ccm Wasser gekocht, so darf das Filtrat durch Schwefpl· 
wasserstoffwasser nicht verii.ndert werden (Mercurisalz). 

Anwendung. Bei Syphilis in Anreibung mit 01 (1 + 9) zu subcutanen Injektionen. Die 
Anreibung kann bpi 100° sterilisiert werden. 

Argulan (SXCHSISCHES SERUMWERK, Dresden) ist Dimethylphenylpyrazo!onsulfamino
Quecksilber. Die Formel del' Verbindung ist nach L. GIVAUDAN und E. SCHEITLIN wahrschein·· 

Hch (CH3)2(C.H.)C3N20.N<~~~:. Es wird nach D.R.P.261081 dargestellt durch Erwar

men von Quecksilberoxyd mit cineI' Lasung odeI' Aufschwemmung von Dimethylphenyl. 
sulfaminopyrazolon. Weil3ps, kristallinisches Pulver, fast unlaslich in Wasser und andpren 
gebrii.uchlichen Lasungsmitteln. In den Handel kommt es in Form einer Verreibung mit einem 
Fettgemisch in kleinen Glasspritzen mit einem Gehalt von je 0,3 i! Argulan. Aufbewahrung. 
Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. Anwendung. Gegen Syphilis intramuskular in Zeitabstanden 
von 4-6 Tagen. 

Asterol (HOFFMANN, LA ROCHE U. Co., Basel) ist ein Gemisch von p -phenol

sulfonsaurem Quecksilberoxyd, [CeH,(OH)SOahHg, (1 Mol.) und Ammonium
tartrat (4 Mol.). Es enthiLlt auch Kristallwasser. 

Darstellung. Eine Lasung von p-Phenolsulfonsaure wird mit frisch g!'falltem Queck. 
sil beroxyd gesii.ttigt, dann wird eine Lasung von Ammonium tartrat zugesetzt, die man durch 
Neutralisation der berechneten Menge Weinsaure mit Ammoniakfliissigkeit darstellt. Die fil
trierte Mischung wird zur Trockne verdampft. 

Eigenschaften und Erkennung. Fast weiBes, schwach ratliches, mikrokristallini
schps Salzpulvpr, in 50 T. Wasser laslich, mit saurer Reaktion. Zinnchloriirlasung fallt zunachst 
Kalomel, dann metallisches Quecksilber. Durch Schwefelwasserstoff oder Schwefelammonium 
wird nicht in der Kii.lte, wohl aber in del' Warme Schwefelquecksilber abgeschieden. EiweiB wird 
nicht gefallt. Der Gehalt an Quecksilber betragt 14% , an Quecksilberoxyd = 15,1 Ufo. 

Aufbewahf'Ung. Sehr vorsich tig. 
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Anwendung. Es solI als Antiseptikum das Sublimat ersetzen, weil es gegen Eiwei13 in
different ist und Eisen nicht angreift. Angewandt wird die O,2-0,5 % ige Losung in der Wund
behandlung und zum Steri1isieren der Instrumente. 

Asurol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) war eine Doppelverbindung von Amino

oxyisobuttersaure und oxymercurisalicylsaurem Natrium. Es ist nicht 
mehr im Handel; siehe N ovasurol S. 1484. 

Cyarsal (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist cyanmercurisallcylsaures Kalinm, 
COOK 

CeHa(OH) <Hg.CN' Mol.-Gew.401,6. 

Da1"stellung. Durch Einwirkung von Kaliumcyanid auf Mercurisalicylsli.ure. 
Eigenschajten und E1"kennung. Wei13es kristallinisches Pulver, an der Luft be

stll.ndig. Gehalt an Quecksilber 46%. Die wii.sserige Lasung ist neutral, sie zersetzt sich selbst 
beim Kochen nicht. EiweHllOsungen werden durch Cyarsallosungen nicht gefilllt. Schwefel
ammoniumlosung gibt erst nach lli.ngerer Zeit einen Niederschlag. Mit Eisenchloridlosung gibt 
die wiLsserige Losung eine veilchenblaue Fii.rbung. Wird die wii.sserige Lasung nach Zusatz von 
Natrcnlauge, wenig Ferrosulfat und 1 Tr. Eisenchloridlosung erwii.rmt und die Mischung mit 
Salzsii.ure iibersii.ttigt, so entsteht ein Niederschlag von Berlinerblau. 

Aufbewah1"Ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Bei Syphilis zusammen mit Neosalvarsan. Es kommt in Ampullen zu 

2,2 ccm in den Handel. 1 ccm der Losung enthii.lt 0,01 g Quecksilber. 

Embarin (v. HEYDEN, Radebeul) ist eine sterile Losung von mercurisalicylsulfon
saurem Natrium, die mit 0,5% Acoin versetzt ist. Quecksilbergehalt 3 % , In Ampullen 
zu 1 und 6 ccm. - Anwendung. Zur Behandlung der Syphilis 0,3 bis 1 ccm alle 2-3 Tage 
im ganzen 12-20 Injektionen. 

Embarin ohne Acoinzusatz wird fiir intravenose Injektionen bei der Salvarsan-Queck
silberbehandlung der Syphilis angewandt. 

Glutinpeptonsublimat, salzsaures (E. MERCK, Darmstadt). Hydrargyrum glutino

peptonatum hydrochloricum. Hydrargyrum peptonatum PAAL. 
Durch Behandlung von Glutin (Gelatine) mit verde Salzsii.ure erhii.Jt man salzsaures 

Glutinpepton, das sich mit Quecksilberchlorid zu einer in Wasser loslichen Verbindung 
vereinigt. Durch Verdunstenlassen der Losung erhalt man es in weiJ3en glll.nzenden hygroskopi 
schen Lamellen. Es enthalt 25% Quecksilberchlorid. Die wii.sserige Losung wird durch Natron
lauge und NatriumcarbonatlOsung, auch durch Eiwei13liisungen nicht gefallt. Aufbewahrung. 
Sehr vorsichtig. Anwendung. Bei Syphilis zu subcutanen Injektionen in Liisung 4:100,0. 
1 ccm der Losung enthii.lt 0,01 g HgCl2• 

Levargyre (ADRIAN u. Co., Paris), ist Nucleinquecksilber, das durch Einwirkung von Queck
silberchlorid auf Hefe und Ausziehen der mit Wasser gewaschenen Mischung mit schwach 
alkalihaltigem Wasser gewonnen wird. Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. An
wendung. Wie Mercurol (s. S. 1484). 

Luesan (DR. KLOPFER, Dresden-Leubnitz) ist eine QuecksilbereiweiBverbindung, 
die in Tabletten von 0,85 g mit durchschnittlich 0,023 g Quecksilber in den Handel kommt. 

Lutosargin (KALLE u. Co., Biebricha. Rh.)istkolloides QuecksilberjodidmitEiwei13-
stoffen (Casein) als Schutzkolloid. Es kommt in w8.sseriger Losung in den Handel. 

Eigenschajten. Die Liisung ist eine schwach opalisierende bla13-strohgelbe Fliissigkeit. 
E1"kennung. 1 ccm der Losung gibt mit einigen Tropfen verd. Essigsaure einen kii.sigen 

wei13en Niederschlag. Wird 1 ccm der Losung mit 1 ccm n-Natronlauge gemischt, und die Mischung 
mit einigen Tropfen Gerbsii.ureliiy.ung versetzt, so fii.rbt sich die Liisung tiefbraun, beim Erwii.rmen 
grau. Wird 1 ccm Lutosargin mit Wasser verdiinnt und die Mischung nach Zusatz von Salpeter
siure erhitzt, so wird Jod frei, das beim Schiitteln der Mischung mit Chloroform dieses violett farbt. 

Aujbewah1"Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegen Syphilis subcutan zu 1 ccm, allmii.hlich steigend auf 2 ccm, zwei

bis dreimal wiichentlich. 

Meracetin (CREM. FABR. BlUM in Olzschau b. Leipzig) ist Anhydrooxymercuribrenzkate-

h • HO C Hg-O c macets8ure, . eH3<OC~ >CO. Mol.-Gew. 366,6. 

Eigenschajten. Wei13es Pulver. geruc):t- und geschmacklos. in Wasser und Weingeist 
so gut wie unliislich. liislich in verda Natronlauge. in NatriumcarbonatlOsung und in gesittigter 
Natriumchloridliisung. Es enthiilt etwa 54% Quecksilber. 
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Erkennung. Wird 0.1 g Meracetin mit wenig Jod im Probierrohr erhitzt, so entsteht 
ein gelbes Sublimat von Queoksilberjodid, das beirn Elkalten rot wird. - Werden 0,2 g Meracetin 
mit 3g Natriumohlorid und 100cm Wasser erwarmt, und die filtrierte Losung mit einigen Tropfen 
verde EisenchloridlOsung versetzt, so fii.rbt sich die Fliissigkeit griin, beirn Stehen kornblumenblau. 

AU/bewoorung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Mercurisalicylsii.ure gegen Syphilis zu 0,01 g dreirnal mglich, steigend 

bis 0,02 g, innerlich und intramusculir, in fliissigem Paraffin aufgeschwemmt. 

Mercaffin (CHEM .. PHABJU.Z. WERKE, Bad Homburg) ist die Queoksilberoxydulverbin. 
dung des Coffeins. Es kommt in Llisung in Ampullen in den Handel und findet bei Erkran. 
kungen der Hunde, besonders gegen Staupe, Anwendung. 

Merpon enth&lt die Quecksilberoxydulverbindung des Coffeins in Tabletten, aullerdem 
Aoetanilid. - Anwendung wie Mercaffin. 

Mercedan (KNOLL u. Co., Ludwigshafen a. Rh.) ist paranucleinsaures QuecksiJber. Es kommt 
in den Handel ala Natriumverbindung in Losung in Ampullen, 1 ccm = 0,025 g Hg und als 
Tanninverbindung in Tabletten zu 0,6 g = 0,01 g Hg. - Anwendung. Gegen Syphilis. 

Mercochinol s. unter Chinolin urn S. 979. 

Mercurol (PARKE DAVIS u. Co., Detroit) ist nuc)einsaures Quecksilberoxyd, dargestellt 
durch Einwirkung von Nucleinsii.ure auf frisch gefii.lltes Quecksilberoxyd. Brii.unlichweilles 
Pulver, loslich in physiologischer Kochsalzlosung. Gehalt an Quecksilber etwa 10%. Auf· 
bewahrung. Vorsiohtig, vorL}chtgeschiitzt. Anwendung. BeiGonorrhiie, Augenentziindungen, 
Mittelohrkatarrh, innerlicb auch bei Syphilis. 

Mergal (J. D. RIEDEL, Berlin.Britz) ist ein Gemisch von 1 T. cholsaurem Queck
silberoxyd, (CUHS90o)2Hg, mit 2 T. Albumintannat. 

Eigenschaften. Gelblichwei13cs Pulver, in Wasser fast unloslich, loslich in Alkalisalz
losungen, besonders in NatriumchloridlOsung. 

Erkennung. Wird 0,1 g Mergal mit 10 ccm Wasser gekocht, so wird das Filtrat durch 1 Tr. 
Eisenchloridlosung schwai-zviolett gefii.rbt. Werden 0,2 g Mergal mit 10 ccm Salzsii.ure etwa 
15 Minuten auf dem Wasserbad erwii.rmt, so gibt das Filtrat mit ZinnohlorilrlOsung eine grau
sohwarze Aussoheidung von Quecksilber. Wird 0,1 g Mergal mit einigen Tropfen Zuokersirup 
gemischt, und die Mischung auf konz. Schwefelsii.ure geschiohtet, so entsteht eine purpurrote Zone. 

pmfung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0.1 % Riiokstand hinterlassen. 
Au/bewahrung. Vorsioh tig. 
Anwendung. Zur innerlichen Behandlung der Syphilis, dreimal tiglich 3 Kapseln 

zu je 0.05 g oholsaurem Queoksilber naoh dem Essen, a.llmii.hlioh steigend bis auf filnf· bis seohs· 
mal tii.glioh 2 Kapseln. Zur Herstellung von Losungen schilttelt man 1 T. Mergal mit 1-2 T. 
Natriumchlorid und etwa 10 com Wasser bis zur Losung und verdiinnt dann mit Wasser auf 
die vorgesohriebene Smrke; die Llisungen sind immer schwach getriibt. 

Merlusan (DR. BAYER U. Co., Budapest) ist diparaoxyphenylaminopropionsaures Queck

Silber oder Tyrosin- Quecksilber. Die Zusammensetzung soli nach Angabe des Herstellers 
folgender Formel entsprechen: 

C.H,(OH)CHz· CH<~~~~rO~>CH. CHaCaH,OH. 

Eigenschaften. Weilles, amorphes, in Wasser und den gebrii.uchlichen organischen 
LOsungsmitteln unlOsliches Pulver. Der Quecksilbergehalt betrii.gt 52%. 

Au(bewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
A.nwendung. Gegen Syphilis, GonorrhOe. Es kommt nur in verarbeiteter Form in Lo· 

sung, Tabletten, Stiiobchen und Tampons in den Handel. 

Novasurol (FARBENFABBIKEN LEVERKUSEN) ist eine Verbindung von oxymercuri. 

o -chlorphenoxylessigsaurem Natrium mit Diathylbarbitursaure, von der 
/ CO-NH 

Formel (CaHo)aC "CO 
""-CO-NL-HgC,HaCl. CH2COONa. 

Eigenschaftm. WeiBes Pulver, geruchlos. in Wasser loslich, in Weingt'ist und Ather 
fast unioslich. Die gesattigte wii.sserige Losung zeigt amphotere Reaktion gegen Lackmuspapier. 
Der Quecksilbergehalt betrii.gt 33,9%. 

Erhennung. Die wii.sserige wsung gi.ht mit Eisenchloridlosung einen fleischfarbenen 
Niederschlag, mit Bariumnitratlosung einen weiBen, in viel Wasser beirn Erwii.rmen loslicben 
Niederschlag. Wird die wiiosserige Losung (0,2 g + 2 ccm) mit 10 ccm verde Salzsii.ure 5 Minuten 
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angekocht (bis zur Liisung des zuerst entstchenden Niederschlages), so scheidet sich beim Er
kalten die o-Chlorphenoxylessigsa.ure in feinen, langen Nadeln ab, die bei 147 0 schmelzen; im 
Filtrat lli.I3t sich das Quecksilber in bekannter Weise nachweisen. - Wird die wasserige Liisung 
(0,1 g + 5 ccm) mit 5 Tr. Salpetersa.ure versetzt und filtriert, so gibt das Filtrat mit MILLONS 
Reagens sofort einen weiilen gallertartigen Niederschlag (Nachweis der Diathylbarbitursaure). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Gegen Syphilis in wasseriger Liisung 1: 10, intramuskular in die Giutaen. 

Es wird zunii.chst 1 ccm eingespritzt, urn die Vertraglichkeit festzustellen, und dann 2 ccm, ein
bis zweimal wochentlich, natigenfalls auch jeden zweiten Tag. Ferner zusammen mit Sal varsan 
oder des sen Abkommlingen in der Mischspritze. In der internen Medizin als drastisches Diureti
kum bei Herzkranken. Meist geniigt 1 ccm. Vorsicht bei Nierenkranken. 

Sublamin (CHEM. FABR. vorm. E. SCHERD<G, Berlin) ist eine Verbindung von Queek
silbersulfat mit Athylendiamin, HgSO,·2C2HsN2 + 2H2 0. Mol.-Gew. 452,6. 

Eigenschaften. WeiBe Nadeln, sehr leicht liislich in Wasser, leicht liislich in Glycerin, 
sehr schwer liislich in Alkohol. Die wasserige Liisung blautLackmuspapier nicht, sie gibt mit EiweiB
liisung keine Fallung. Der Quecksilbergehalt betragt etwa 44%. 

ETkennung. Die wasserige Lasung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Schwefelwasserstoffwasser 
eine braunschwarze Fallung. Die wasserige Liisung (0,2 g + 10 ccm) gibt mit 1-2 Tr. Salzsaure 
eine weiBe Fallung, die bei weiterem Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure wieder verschwindet. 
Die mit Salzsaure versetzte Liisung gibt mit Bariumnitratliisung einen weif.len Niederschlag von 
Bariumsulfat. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) darf mit 10 ccm einer Losung von 
8 g frischem EiweiB oder 1 g getrocknetem EiweiB in 100 ccm Wasser keine Triibung geben. -
b) Die wasserige Liisung (0,5g + 10ccm) darf mit einer Losung von 0,1 g medizinischer Seife in 
10 ccm Wasser keine Triibung geben. - c) Beim Giiihen darf es ho,chstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsich tig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Quecksilberchlorid. Den Liisungen darf kein Natriumchlorid zugesetzt 

werden. 
Sublaminpastillen enthalten je 1 g Sublamin. Sie sind mit Eosin rot gefarbt. An wen

dung. Wie Sublimatpastillen. 

Toxinon (VEREIN. CHEM. WERKE, Charlottenburg) ist das Natriumsalz der Acetyl
verbindung einer Aminomercuribenzoesaure, 

CH3CO· NH· CSH3<~8o~~. 
Eigenschaften. WeiBes Pulver, geruch- und geschmacklos, in Wasser schwer loslich, 

leichter in Natriumchloridlosung, '!lehr leicht in einer verdiinnten Losung von Piperazin (mit 
0,2% P.). Der Gehalt an Quecksilber betragt 48%. 

Aufbewahrung. Sehr vorsich tig, vor Licht gesch il tzt. 
Anwendung. Bei Syphilis, subcutan taglich 0,1-0,2 g. Die Losung soll mit heWer 

sterilisierter Natriumchloridlosung (0.8 0/ 0 NaCI) hergestellt werden. 
Uspulun (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine o-Chlorphenol- Quecksilber
Natrium verbindung der Zusammensetzung HO.Hg.CsH 3CI.ONa, zum Gebrauch ge
mischt mit der vierfachen Menge Natriumsul£at. 

AufbewahTung. Sehr vorsich tig. 
Anwendung. Ais Saatgu tbeize, besonders gegen den Brandpilz des Getreides, aber 

auch fiir Gellliisesamen, Erbsen, Bohnen usw. zur Verhiitung von Pilzerkrankungen der Keimlinge. 
Filr 100 kg Weizen oder Roggen wird eine Losung von 200 g U~pulun in 80 Liter Wasser ver
wendet, in der man das Getreide eine Stunde lang unter Oiterem Umriihren belaBt. Das in diinne! 
Schicht unter Umschaufeln wieder getrocknete Getreide kann monatelang aufbewahrt werden. 
100 kg Gerste werden mit einer Losung von 250 g Uspuilln in 100 Liter Wasser ebenfalls 
2 Stunden, 100 kg Hafer mit einer LOsung von 380 g Upsulun in 150 Liter Wasser 2 Stunden 
gebeizt. Gebrauchte Losungen konnen unter Zusatz neuer Mengen von Uspulun weiter ver
wendet werden. Als Bodendesinfektionsmittel zur Bekampfung der Kohlhernie und von Pilzen 
in Anzuchtbeeten. 

Hydrastis. 
Hydrastis canadensis L. Berberidaceae-Hydrastidoideae. Kanadische 
Gelbwurzel. Heimisch in feuchten Waldern Kanadas und besonders der nord
lichen Vereinigten Staaten Amerikas. Durch die schonungslose Ausbeutung wird 
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die Pflanze selten. Stengel bis 30 cm hoch, mit meist zwei gestielten, handformig 
gelappten Blattern. Bliitenhiille dreiblattrig, klein, griinlich-weiB. Frucht eine 
Sammelfrucht, aus einem Dutzend kleiner, saftiger Beeren bestehend. 

Rhizoma Hydrastis. Hydrastisrhiiom. Golden Seal Root. Rhizome 
d 'hydrastis. Radi:lC Hydrastidis. Radi:lC Warneriae canadensis. Kana
disc he Gelbwurzel. Goldsiegelwurzel. Blutkrautwurzel. Yellow Root. 

Die Wurzelstocke sind von dreija.hrigen Pflanzen im Herbst nach der Sammreife zu 
sammeln, von anha.ngendem Erdreich und fremden Beimengungen sorgfaltig zu reinigen und 
auf Tiichern ausgebreitet, an der Luft zu trocknen. 

Der Wurzelstock ist knotig, hin- und hergebogen, zuweilen fast knollig, meist 
einkopfig, nur selten in gleichwertige Zweige gespalten, hart, 3-5 cm lang und bis 8, 
meist 5-6 mm dick. Ringsum ist derselbe von zahlreichen bis 1,5 mm dicken, 
briichigen, sich sparlich verzweigenden, oft etwas heIler gefarbten, auf dem Quer
bruch gelben Nebenwurzeln besetzt, von deren Resten er rauh ist. Nach oben und 
an den Seiten sehr kurze Stummel von Seitenstrahlen, Reste der Sprossen, die ge
bliiht und dann ihre Entwicklung eingesteIlt haben. AuLlen dunkelgraubraun, langs
runzelig und durch die zweizeilig stehenden Niederblatter fein geringelt, innen schon 
griinlichgelb. Der Bruch fast eben, hornartig; der Geschmack widrig bitter, der 
Speichel wird beim Kauen gelb gefarbt. Wurzelstocke alterer Pflanzen zeigen ein 
ganz anderes Aussehen als die offizinelle Droge von dreijahrigen Pflanzen; sie sind 
z. T. sehr groLle, knollen- oder fast kuchenfOrmige Korper, sehr reichlich mit Knospen 
in allen Entwicklungsstadien besetzt. Sie kommen nicht in den Handel. Mit Wasser 
(1: 100) gibt das Rhizom einen gelben, bitter schmeckenden Auszug; misc~t man 
2 ccm des Auszuges mit 1 cern konz. Sehwefelsaure und iibersehichtet die Mischung 
mit Chlorwasser, so tritt eine dunkelrote Zone auf. 

Mikroskopisches Bild. Rhizomquerschnitt. Ein diinner Kork. 1m gelben diinn
wandigen Grundgewebe eingebettet ein Ring von 8-20, meist bis 10 evtl. 14 verschleden groBen, 
meist keilformigen, durch breite Markstrahlen getrennten GefaBbiindeln. AUe ParenchymzeUen 
dicht gefiillt mit kleinen, einzelnen, hie und da zu 2-4 zusammengesetzten Starkekornern. Die 
Rindenstrahlen treten als heUeres Gewebe hervor, die Siebrohren bisweilen obliteriert. Das Cambium 
nur in den Gefallbiindeln scharf ausgepriigt. In den Holzstrahlen heben sich die Tracheen, Tra
cheiden und Fasern durch die gelbe Farbung der Wande hert"or; in den inneren Teilen sind die 
Gefalle mit einer glanzenden gelben Masse erfiillt. Zwischen das primare und sekundare Xylem 
schlebt sich ein ansehnliches Biindel von Holzfasern, die sparlich auch im sekundaren Xylem vor
kommen. Das Zentrum wird von einem grollen Mark eingenommen. Wurzelq uerschnitt. 
Radiales, mpist tetrarches GefiWbiindel, umgeben vom Pericambium und einpr Endodermis aus 
einer einfachen Reihe diinnwandiger Zellen. 1m starkereichen Parenchym zerstreut zahlreiche mit 
einem amorphen, gelben, in Wasser loslichen' Pigment erfiillte Schlauche. 

Pul ver. Diinnwandiges Korkgewebe; reichlich starkehaltiges, diinnwandiges Parenchym
gewebe, die Starkekorner klein, rundlich, einzeln oder zu 2-4 zusammengesetzt, me;st 7-10 fl 
groB; Stucke schmaler, kurzer, schrag spaltformig getiipfelter, ma/3ig verdickter, gelbgefarbter 
Holzfasern; gelbgefarbte GefaB- und Tracheidenstiicke, teilweise mit einer glanzenden gelben 
Masse erfiiUt. Kein Oxalat. 

Bei Salpetersaurebehandlung unter dem Mikroskop erkennbare Ausscheidung von Berberin
nitrat in gelben, nadelformigen KristaUen; mit Wismutnitrat gemischt und mit Schwefelsaure 
befeuchtet gibt Hydrastispulver eine gelbbraune Farbung, die in Rotgelb und dann in Braun 
iibergeht (Hydrastin). 

Vel'fiilschungen und Vel'wechslungen. Rhizoma Hydrastis gehOrt zu den
jenigen Drogen, die vermiige ihres eigentiimlichen Banes und reicher Verzweigung es gestatten, 
leicht verfalscht zu werden, ohne daB es sofort bemerkt wird. Die amerikanische Literatur fiihrt 
eine ganze Anzahl von Verfalschnngen und Verwechslungen auf. Immerhin ist die in die Apotheke 
kommende Ware in der Regel fast vollig rein, was auf ein sorgfaltiges Auslesen eventuell vor
handener fremder Rhizome schliellen laBt. An Verfalschungen sind beo bachtet worden: In groBeren 
Mengen die Wurzeln von Aristolochia serpentaria L., Aristolochiaceae, heimisch in Ober
kanada, Virginia, Pennsylvanien. Der Wurzelstock ist hin llnd her gebogen, walzenrund oder etwas 
plattgedriickt, bis 3 cm lang und 3 mm breit, hiickerig nnd nicht selten mit Blattern und Stengel
resten bedeckt. Die Nebenwurzeln sehr zahlreich, bis 10 cm lang, diinn und biegsam, dicht verwebt, 
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bei den jungen Wurzeln blal3braun, bei den alten grau gefarbt. Wurzelstock wie Wurzeln zeigen 
im Querschnitt eine diinne Rinde und einen gelblichweillen Holzkorper, wodurch sie von den im 
Bruche intensiv goldgelb gefarbten Hydrastiswurzeln abstechen. 1m Parenchymgewebe der Rinde 
grol3ere Sekretzellen mit atherischem 01. Das Gefii.l3biindel pentarch. Der Geruch ist sehr stark ge
wiirzhaft, an Campher und Baldrian erinnernd, der Geschmack campherartig, HARTWICH und 
HELLST1,OM geben aul3er der Aristolochia serpentaria noch folgende Verfiilschungen bzw. Verwechs
lungen an. Stylophorum diphyllum, Cypripedilum pubescens und parviflorum. 
Jeffersonia diphylla, Leontice thalictroides, Collinsonia canadensis, Trillium 
spez., Polygala senega. 

Folgende Tabelle dient zur Erkennung des offizinellen Rhizoms und der etwa vorkommenden 
bekannten Verfalschungen bzw. Verwechslungen. 

I. Rhizome und Wurzeln von Dikotyledonen. Gefal3biindel des Rhizoms kollatera1. 
Am Anfang des sekundaren Xylems des Rhizoms reichliches Libriform. 

a) Markstrahlen breit, ihre Zellen diinnwandig. Sekretzell!'n fehlen. Das Rhizom 
ist von einem diinnen Kork bedeckt. In der Wurzel kein Libriform: Hydrastis 
canadensis. 

b) Markstrahlen breit, ihre Zellen dickwandig und getiipfelt. Sekretzellen vorhanden. 
Rhizom nur mit der Epidermis bedeckt. In der Wurzelreichlich Fasern: Aristo
lochia serpentaria. 

B. Libriformfasern in den Xylemstrahlen auf den Seiten. In der Wurzel reichlich Fasern: 
Leont.ice thalictroides. 

C. Gefal3e im Xylem Behr sparlich. 1m Parenchym Gerbstoffzellen: Stylophorum 
diphyllum. 

D. In der Rinde Steinzellen. Starkekorner doppelt so grol3 wie bei Hydrastis: J effer
sonia diphylla. 

II. Rhizome und Wurzeln von Monokotyledonen. Gefal3biiIldel des Rhizoms konzentrisch. 
A. 1m Parenchym Oxalatraphiden und 01. Die Gefal3biindel des Rhizoms ohne Fasern: 

Trillium sessiliflorum. 
B. Ohne Oxalat und ohne 01 im Parenchym. Gefal3bfindel oft mit einigen stark ver

dickten Fasern. Zellen der Wurzelendodermis stark hufeisenformig verdickt, vor 
dem Xylem mit Durchlal3zellen: Cypripedilum pubescens. 

III. Rhizom eines Farnkrauts. Gefal3bfindel konzentrisch. Phloem peripher gelagert, Xylem 
in der Mitt!): Athyrium Filix femina (L.) ROTH. 

Bestandteile. Das Rhizom enthalt die Alkaloide Hydrastin, C21H21N06, 2,6-3,6%' 
seltener bis 4%' durch3chnittlich 3,3%' Berberin, C20H19NOs' 3,5-5%' Canadin (Tetrahydro
berberin), C20H 21N04• Ferner Phytosterin, Meconin, Eiweil3, Zucker, Fett, Harz, 
geringe Mengen atherisches 01, einen fluoreszierenden Korper. Aschengehalt 4,5-4,80/0' Das 
Hydrastin ist zu etwa 1/6 frei, zu 5/6 an Sauren gebunden. Die Wirkung beruht hauptBachlich 
auf dem Gehalt an Hydrastin, daB Canadin ist wirkungslos. 

Der Wassergehalt betragt normal etwa 6,5 bis hOchstens 8%' CAESAR und LORETZ 
erhielten aber Ofters auch Ware mit fiber II % Wasser angeboten. 

Gehaltsbestimmung: 6 g mittelfein gepulvertes Hydrastisrhizom iibergiel3t man in 
einem Arzneiglas mit 60 gAther und lIach kriiftigem Umschfitteln mit 10 ccm Ammoniakfliissig
keit und lal3t das Gemisch unter haufigem, kriiftigem Umschfitteln 3 Stunden lang stehen. Nach 
vollstandiger Klarung filtriert man 40 g des Athers (= 4 g Hydrastisrhizom) durch ein trockenes, 
gut bedecktes Filter in ein Kolhchen und destilliert den Ather abo Den Riickstand erwarmt man 
mit 10 ccm einer Mischung von 2 g Salzsaure und 98 g Wasser, filtriert die Losung durch ein kleines, 
mit Wasser angefeuchtetes Filter in einen Scheidetrichter, spiilt das Kolbchen noch zweimal mit 
je 5 ccm der verdiinnten Salzsaure nach, filtriert auch diese Aueziige durch dassel be Filter in den 
Scheidetrichter und wascht das Filter mit wenig Wasser nacho Die vereinigten Salzsaureausziige 
versetzt man mit 40 gAther, schiittelt das Gemisch krii.ftig durch, fiigt Ammoniakflfissigkeit bis 
zllr alkalischen Reaktion hinzu und schfittelt das Gemisch sofort noch 2 Minuten lang krii.ftig. 
Nach vollstandiger Klarung lal3t man die wa~serige Fliissigkcit abfliel3en, ~chfittelt den in dem 
Scheidetrichter zuriickgebliebenen Ather nochmals um undo wagt nach dem Absetzen davon 30 g 
(= 3 g Hydrastisrhizom) in ein gewogenes, leichtes Kolbchen, lal3t den Ather bei mal3iger Warme 
verdunsten und trocknet den Rfickstand bei 100° bis zum gleichbleibenden Gewicht. Die Menge 
des Rfickstandes mul3 mindestens 0,075 g betragen = mindesens 2,5% Hydrastin (Germ.) Helv. 
fordert nur 2 Ufo Hydrastin. 

Nach G. FROMME ist es nicht notig, den Atherauszug zunachst abzudestillieren und den 
Riickstand mit HCI-haltigem Wasser aufzunehmen, wie Germ. vorschreibt; man kann den ersten 
Atherauszug auch direkt mit 20-10-10-10 ccm des Gemisches von 2 g Salzsaure und 98 g Wasser 
ausschfit.teln. 

Die von der Germ. vorgeschriebene Menge Ather ist nach FROMME zu gering, da bei der 
Schwerloslichkeit des Hydrastins in Ather namentlich bei hohem Hydrastingehalt das Alkaloid 
sich leicht vorzeitig ausFcheidet. FROMME lal3t auf 6 g Rhizom 120 gAther verwenden, dann 100 g 
des n.bfiltrierten Athers (= 5 g Rhizom) mit der verdiinnten Salzsaure ausschiitteln. Die ver-
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einigten Ausschiittelungen werden dann mit 50 gAther und Ammoniakfliissigkeit bis zur alka
lischen Reaktion versetzt und kraftig geschiittelt. Nach dem Absetzen werden 40 g des Athers 
(= 4 g Rhizom) verdunstet. Das Gewicht des Hydrastins mull dann mindestens 0,1 g betragen 
= 2,5 %. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1356. 

Nach FROMME ist von der Germ. der Gehalt der Droge mit 2,5% Hydrastin ziemlieh 
niedrig bemessen. Der Gehalt des Hydrastisrhizoms des Handels betragt meist iiber 3010. Aus 
einer Droge mit nur 2,5°/0 Hydrastin kann man nach FROMME kein Fluidextrakt mit dem von 
der Germ. vorgeschriebenen Gehalt von 2,2°/0 Hydrastin herstellen. 

Nach FROMME findet bei der Aufbewahrung keine Abnahme des Alkaloidgeha1tes statt. 
Anwendung. In kleinen Gaben bewirkt die Droge Erhiihung des Blutdruckes durch 

Gefallkontraktion, grollere Gaben bewirken nach kurzer Steigerung Sinken des Blutdruckes. Sie 
wird verwendet bei Gebarmutterblutungen, kann dabei aber nicht das Mutterkorn ersetzen. Der 
wirksame Bestandteil ist das Hydrastin oder wahrseheinlich das daraus entstehende Hydrasti
nino Angewandt wird meist das Fluidextrakt zu 20-40 Tropfen mehrmals taglich in SiiJl
wein oder mit Zimtsirup; auch in Kapseln; es soil 8 Tage vor und Bouch wiihrend der Menstrua
tion genommen werden 

Extractum Hydrastis. - Gall.: lOOO T. mittelfein gepulvertes Hydrastisrhizom werden 
mit 400 T. Weingeist (60°/0) durchfeuchtet, 2 Stunden mazeriert, dann mit 5600 T. Weingeist 
perkoliert usw. wie bei Extr. Aconiti. Ein weiehes Extrakt, in lO T. Wasser triibe loslieh. -
Erkennung. Fiigt man zu 2 eem einer filtrierten wasserigen Losung des Extraktes (1 + 4) 4 cern 
verd. Sehwefelsaure, so bildet sieh naeh spatestens 15 Minuten ein gelber kristalliniseher Nieder. 
schlag von Berberinsulfat. 

Extractum Hydrastis siccum. Trockenes Hydrastisextrakt. Ergiinzb.: 
1 T. grob gepulvertes Hydrastisrhizom wird zweimal mit je 5 T. verdiinntem Weingeist (60%) 
zuerst 6, dann 3 Tage lang ausgezogen; von den PreJlfliissigkeiten destilliert man den Wein
geist ab und verdampft zur Troekne. Ausbeute etwa 20°/0• Braun, in Wasser triibe loslieh. 
Gehalt mindestens 10% Hydrastin. - Amer.: lOOO g gepulvertes (Nr. 40) Hydrastisrhizom wird, 
naeh dem Durchfeuehten mit einer Losung von 5 g Weinsaure in lOOO cem Weingeist (92,3 
Gew.- °/0 ) in einem Perkolator mit dem Rest des angesauerten Weingeistes iibergossen, mit 
Weingeist iibersehiehtet 48 Stunden stehen gelassen und mit Weingeist bis zur Erschopfung per
koliert. Von dem Perkolat destilliert man den Weingeist ab, dampft bei nicht iiber 70° den Riiek
stand zum weichen Extrakt ein, miseht dann 50 g einer Misehung aus 1 T. gebrannter Magnesia 
und 3 T. getrockneter Starke hinzu und troeknet die diinn ausgestriehene Masse bei nieht iiber 
70° im Luftbad. Das fein gepulverte Extrakt wird dann noeh mit Hilfe der Mischung aus 1 T. 
gebrannter Magnesia und 3 T. getrockneter Starke auf einen Gehalt von 10% (9-11 %) an 
atherlosliehen Alkaloiden eingestellt. 

Gehaltsbestimmung. (Ergiinzb.) 1,5 g troekenes Hydrastisextrakt werden in 6 g 
verdiinntem Weingeist gelost, darauf mit 15 g Wasser verdiinnt. Das Gemiseh wird in einem 
SehaIehen auf 7 g eingedampft, mit 1,5 g verdiinnter Salzsaure versetzt, naeh dem Erkalten in 
ein troekenes GefaJl gegossen und unter sorgfaltigem Naehspiilen des Sehalchens mit Wasser auf 
das Gesamtgewicht von 15 g gebraeht. Man fiigt dann 1 g Talk hinzu, sehiittelt kraftig urn und 
filtriert durch ein Filter von 8 em Durehmesser in ein troekenes GefaJl. 10 g des Filtrates (ent
spreehend 1 g Extrakt) bringt man in ein Arzneiglas von 175 cern Inhalt, fiigt 4 g Ammoniak
fliissigkeit und 90 gAther hinzu und sehiittelt die Misehung 10 Minuten lang kraftig. Naeh Zu
satz von 1,5 g Traganthpulver schiittelt man die Fliissigkeit noch so lange, bis sich die atherische 
Schicht klar abgeschieden hat und giellt 72 g der klaren Losung (entsprechend 0,8 g Extrakt) 
in ein gewogenes Kolbchen ab. Nach dem Verdunsten des Athers bei 30° trocknet man den Riick
stand vollstandig bei lOoo und wagt nach dem Erkalten im Exsikkator. Das Gewicht des Riick
standes mull mindestens 0,08 g betragen = mindestens 10°/0 Hydrastin. 

Wird der Riickstand unter Zusatz von 1,5 g verdiinnter Sehwefelsaure in 10 g Wasser gelost, 
die Losung mit 5 g Kaliumpermanganat16sung versetzt und bis zur Entfarbung geschiittelt, so 
zeigt die Fliissigkeit eine blaue Fluorescenz, die nach dem Verdiinnen mit Wasser noch deut
!icher hervortritt. 

Aufbewah'l'ung. Vorsich tig. 

Extractum Hydrastis fluidum. Hydrastisfluidextrakt. Fluidextrakt 
of Hydrastis. Extrait fluide d'hydrastis. 

Die meisten Pharmakopoen schreiben zur vorhergehenden Maceration sowie zur 
Perkolation verdiinnten Weingeist (60-61 Gew.-% ) vor, z. B. Germ. 5, Belg., Brit., 
Groat., Gall., Helvet., Hisp., Hung., Japon. und Norveg. - Glycerin und verdiinnten 
Weingeist schreiben zur Durchfeuchtung vor Austr., Amer. und Dan. 

Germ. 6: Aus 100 T. mittelfein gepulvertem Hydrastisrhizom mit Weingeist nach dem 
unter Extracta fluida angegebenen Verfahren. Durchfeuchten mit 35 T. Weingeist, erste~ 
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Perkolat 85 T. Nachperkolat bei moglichst niedriger Temperatur zum diinnen Extrakt ein. 
dampfen, mit dem ersten Perkolat mischen und die Gesamtmenge mit Weingeist auf 
100 T. ergii.nzen. - Amer.: Nach Verfahren B aUs 1000 g mittelfein gepulvertem Hydrastis. 
rhizom. I. Menstruum: Mischung von 100 ccm Glycerin, 600 ccm Alkohol (92,3 Gew .. % ) 

und 100 ccm Wasser. II. Menstruum: Mischung von 2 Vol. Alkohol und 1 Vol. Wasser. 
Erstes Perkolat 750 ccm. Nach dem Auflosen des eingedampften Nachperkolats in dem 
ersten Perkolat wird der Alkaloidgehalt bestimmt, und der Gehalt des Fluidextraktes durch 
Verdiinnen mit dem II. Menstruum so eingestellt, daB 100 ccm 2 g (1,8- 2,2 g) 1i.therlosliche 
Alkaloide enthalten. - Dan.: 1000 T. gepulvertes Hydrastisrhizom werden mit 125 T. Glycerin 
und 375 T. verdiinntem Weingeist (70 Vol.· 0/0) durchfeuchtet, nach 2 Stunden in den Perkolator 
gebracht, mit verd. Weingeist iibergossen und nach 48 Stunden 2 Stunden mit verdiinntem 
Weingeist perkoliert. 800 T. des ersten Perkolats werden beiseite gestellt. Das Nachlaufende 
dampft man zur Sirupdicke ein, mischt es dem ersten Perkolat zu und erg1i.nzt mit ver· 
diinntem Weingeist auf 1000 T. - Hung. 11i.Bt aus 100 T. gepulvertem Hydrastisrhizom mit ver· 
diinntem Weingeist 85 T. erstes Perkolat gewinnen, das Nachperkolat auf 15 T. eindampfen, 
mit 5 T. 96 % igem Weingeist versetzen und mit dem ersten Perkolat mischen, es werden also 
105 T. Fluidextrakt gewonnen. - Nederl.: 100 T. Hydrastisrhizom durchfeuchtet man mit einer 
Losung von 0,25 T. Weins1i.ure in 50 T. verdiinntem Weingeist (70 Vol.. 0/0)' bringt die Masse 
nach 24 Stunden in den Perkolator und erschopft mit verd. Weingeist. Erstes Perkolat 80 T. 
Mit diesem mischt man das auf 20 T. eingedampfte Nachperkolat und stellt das Extrakt durch 
Zumischen von verd. Weingeist auf einen Gehalt von 20 0/ 0 Trockenriickstand ein. - Austr.: 
100 T. grob gepulvertes Hydrastisrhizom werden mit einer Mischung von 10 T. Glycerin und 
40 T. verd. Weingeist angefeuchtet, nach 3 Stunden in den Perkolator gebracht, mit verd. Wein. 
geist iibergossen und nach 48 Stunden mit verd. Weingeist perkoliert. Erstes Perkolat 85 T. 
Nachperkolat wird auf 15 T. eingedampft. - Die iibrigen Pharmakop6en lassen das Fluidextrakt 
mit verdiinntem Weingeist in iiblicher Weise herstellen. 

Nach BLOMBERG erh1i.lt man nach den Vorschriften, bei denen zum Durchfeuchten der Droge 
eine Mischung von Glycerin und verd. Weingeist verwendet wird, also nach Amer., Austr. und 
Dan., ein Fluidextrakt mit hoherem Hydrastingehalt als nach den Vorschriften, bei denen kein 
Glycerin verwendet wird. So lieferte das gleiche Hydrastisrhizom nach der Vorschrift der Nederl. 
ein Fluidextrakt mit 2,6 0/ 0, nach der Vorschrift der Amer. mit 3,2 0/ 0 Hydrastin. 

Das Fluidextrakt ist dunkelbraun; es schmeckt sehr bitter. 1 Tropfen f1i.rbt 200 ccm Wasser 
noch deutlich gelb (durch den Gehalt an Ber berin). 

Erkennungsreaktionen. Die durch Mischen von 3 Tropfen Hydrastisfluidextrakt mit 
10 ccm Wasser entstehende gelbe, opalisierende Losung f1i.rbt sich auf Zusatz von 2 ccm Chlor· 
wasser sofort rot (Helv.). Wird 1 Raumteil Hydrastisfluidextrakt mit 2 Raumteilen verd. Schwefel. 
s1i.ure kr1i.ftig geschiittelt, so scheiden sich nach kurzer Zeit reichliche Mengen von gel ben Kri· 
stallen (Berberinsulfat) aus (Germ.). 

Spez. Gew.: 0,9iO-0,985 (Hung.), 0,98-1,02 (Norveg.), 1,01 (Suec.), 1,0-1,05 
Austr.), 1,025-1,048 (Brit.). - Trockenriickstand: mindestens 17 0/ 0 (Helvet., 
Suec.), 20 0 / 0 (Germ. 5, Hung., Nederl.), etwa 22 0 / 0 (Brit.), mindestens 25% (Austr.). 

Hydrastingehalt: mindestens 2,'2 % (Germ. 6); mindestens 2 % (Gall., Helvet., 
Norveg.). 2 g (1,8-2,2 g) in 100 ccm (Amer., Brit.). 

Gehaltsbestimmung. (Germ. 5). r. Bestimmung des Trockenriickstandes. Wird 
1 g Hydrastisfluidextrakt eingedampft, und der Riickstand bei 100 0 vollstandig getrocknet, 
so muB dessen Gewicht nach dem Erkalten im Exsiccator mindestens 0,2 g betragen. 

II. Bestimmung des Hydrastingehal tes. In einem gewogenen Schalchen dampft 
man 10 g Hydrastisfluidextrakt nach Zusatz von 20 g Wasser auf dem Wasserbad auf etwa 8 g 
ein, fiigt 1,5 cern verd. Salzs1i.ure (12,5 0/ 0 HCl) hinzu und bringt das Gemisch in ein gewogenes 
Kolbchen. Hierauf spiilt man das Schalchen sorraltig so oft mit etwa 1,5 ccm Wasser nach, bis 
das Gewicht der vereinigten Fliissigkeiten 20 g betragt, fiigt 1 g Talk hinzu, schiittelt kriiftig um 
und filtriert durch ein trockenes Filter von 8 cm Durchmesser in ein trockenes Glas. 10 g dieses 
Filtrates (= 5 g Hydrastisfluidextrakt) bringt man in ein Arzneiglas von 100 ccm Inhalt, fiigt 
4 ccm Ammoniakfliissigkeit und 30 ccm Ather hinzu, schiittelt das Gemisch einige Minuten lang 
kr1i.ftig, setzt dann 30 cern Petroleum benzin hinzu und schiittelt von neuem einige Minuten lang. 
Nach Zusatz von 1,5 g Traganthpulver schiittelt man hierauf krii.ftig noch so lange, bis sich die 
atherische Schicht vollstandig geklart hat, filtriert diese durch ein gut bedecktes trockenes Filter 
in eine trockene Flasche und bringt sofort 40 ccm des Filtrats (= 3,33 g Hydrastisfluidextrakt) 
in ein gewogenes Kolbchen. Nach freiwilligem Verdunsten des Xthers bei 25 0 bis 30 0 trocknet 
man den Riickstand vollstandig bei 100 0 und wagt nach dem Erkalten im Exsiccator. Das Ge· 
wicht des Riickstandes muB mindestens 0,073 g betragen = mindestens 2,2 0/ 0 Hydrastin. 

Lost man den Riickstand unter Zusatz von 1 ccm verdiinnter Schwefelsaure in 10 cern 
Wasser, versetzt die Losung mit 5 cern Kaliumpermanganatlosung und schiittelt bis zur Ent· 
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fii.rbung, so erhii.lt man, besonders nllch Verdiinnung mit 50 ccm WlIsser, eine billufiuorescierende 
Fliissigkeit. - Germ. 6 Bd. II S. 1326. 

Anmerkung. Dils Petroleumbenzin dllrf keine hoch siedenden Anteile enthiliten; es wird 
11m besten vorher frisch destilliert, wobei mlln nur die bis 75° iibergehenden Anteile lIuffii.ngt. An 
Stelle von Petroleumbenzin kann lIuch Petroleumii.ther ver-wendet werden. Auch kllnn man n ur 
Ather verwenden wie bei Extractum Hydrastis siccum (S. 1488), und zwar an Stelle von gemes
senen Mengen auch gewogene, 60 g und 40 g statt 60 ccm und 40 ccm. Bei der Verwendung von 
Petroleum benzin oder Petroleumii.ther solI nach dem urspriinglichen Verfahren von VAN LEDDEN 
HULSEBOSCH die Alkaloidlosung in dem Kolbchen nicht bis zur Trockne eingpdunstet werden, 
sondern nur soweit, dllB noch etwa 3 ccm Fliissigkeit verbleiben, die man vorsichtig von dem 
auskristallisierten Hydrastin a bgieBt. Dlldurch werden noch Verunreinigungen entfernt. Der 
Rest der Fliissigkeit besteht groBtenteils aus Kohlenwasserstoffen, in denen Hydrastin unloslich 
ist, wahrend Harz und Fett darin lOslich sind. Die Menge der Verunreinigungen ist aber so 
gering, daB ihre Entfernung auch unterbleiben kann. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. Der Aufbewahrungsort solI nicht kii.lter sein, als der Raum. 
in dem das Fluidextrakt hergeswllt wurde, da!nit Ausscheidungen ver!nieden werden. 

Tinctura Hydrastis, Tincture of Hydrastis. - Amer.: 200 g gepulvertes (Nr.60) 
Hydrastisrhizom liefern nach Verfahren P (s. u. Tincturae, Bd. II) mit einer Mischung aus 2 Vol. 
Weingeist (92,3 Gew.-o/o) und 1 Vol. Wasser etwa 1000 ccm Tinktur, die auf einen Gehalt von 
0.4 g Alkaloid in 100 ccm Tinktur einzustellen ist. - Brit.: 1: 10 !nit 60%igem Weingeist durch 
Perkolation. 0,4% Hydrastin. - ltal.: 1 T. Hydrastisrhizom und 5 T. Weingeist von 60 Vol.-Ufo. 
- Hi8p.: 1:10 !nit 70%igem Weingeist durch Perkolation. 

Glyceritum Hydrastis. Glycerite of Hydrastis (of Golden Seal). - Amer.: 1000 -T_ 
gepulvertes (Nr.60) Hydrastisrhizom werden erst mit 350 ccm Weingeist (92,3 Gew.-o/o) durch
feuchtet, dann im Perkolator mit Weingeist ersohOpft. Von dem Perkolat wird der Weingeist 
abdestilliert, der Riickstand mit 450 ccm eiskaltem Wasser ge!nischt, 24 Stunden moglichst 
kalt (!) stehen gelassen, dann filtriert und das Filtrat !nit ka.ltem Wasser so eingestellt, dllB je 
100 ccm 2,5 g ii.therlosliche Hydrastisalkaloide enthalten. Darauf wird der Auszug !nit dem 
gleichen Volum Glycerin gemischt. 100 ccm sellen 1,12-1,37 g Alkaloid entha.lten. 

Solutio styptics (F. M. Germ.). Extracti Hydrastis fluidi, Vini Ma.lllcensis aa 40,0, Sirupi 
Cinnamo!ni 20,0. 

Erystypticum RoCHE ist eine Kombina.tion von Hydrastisextra.kt, synthetischem Hydrasti
nin und Secacornin (s. u. Seca.le cornutum, Bd. II) in fliissiger Form. 

Hamolltan, ein Hamostatikum, besteht a.us iiberzuckerten Tabletten, von denen 100 Stiick 
aus je 3 g Extra.ctum Hydrastis, Extr. Gossypii und Extr. Hama.melidis, 1 g Chininum hydro
chloricum und 9 g Radix Hydrastis bereitet werden. 

Hydrasenecion ZYMA ist ein titriertes Hydrastisprii.pa.rat. 
Hydrastopon in Likor- und Tablettenform, enthii.lt Hydrastin. hydrochlor. und Papave 

rin. hydrochlor., sowie ein Geschmackskorrigens. 
Liquor s~dans von PARKE, DAVIS u. Co. enthii.lt die wirksa.men Bestandteile yon Hydrastis 

canadensis, Vibumum und Piscidia. piscipula.. . 

Hydrastinum. Hydrastin. C21H 210.N. Mol.-Gew.383. 

---CH--C CH CH 

<OC/~CIY1NCHs 
CH2 OC~/C~)CH2 

eH CH2 

bOCC/~CII 

CHsocl IlcH 
~/ 

COCHa 
Gewinnung. Aus dem Hydrastisextrakt wird na.ch Abscheidung des Berberins durch 

Schwefelsii.ure da.s Hydrastin durch Ammoniakfliissigkeit ausgefii.llt. Durch Umkristallisieren 
aus Essigii.ther oder Alkohol bnn es leicht rein erhalten werden. 

Eigenschaften. Glanzende, farblose Prismen, 8mp. 1320; in Wasser unlos
Hoh, lo~lil'h in Alkohol, Chloroform, Ather. 

Erkennung. In konz. Sohwefelsaure lost es sich ohne Farbung; beim Er
warmen wird die Losung violett. LOst man Hydrastin in verd. Schwefeliolaure und 
versetzt die Losung mit Kaliumpermanganatlo!lung, so zeigt sie eine starke blaue 
Fluoresoenz, die besonders beim starken Verdiinnen mit Wasser hervortritt (Bildung 
von Hydrastinin, s.8.1491). 
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Hydrastinum hydrochloricum. Hydrastinhydrochlorid. Salzsa ures 
Hydrastin. C21 H 21 0 6 N·HCl. Mol..Gew.419,5. 

Da1'stellung. In eine atherische Losung von Hydrastin wird trockener Chlorwasser. 
stoff eingeleitet, wobei das Hydrochlorid ausfallt. Es wird mit Ather gewaschen und getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisehes Pulver, hygroskopisch, Geschmaek 
sehr bitter. In Wasser und Weingeist ist es sehr leicht lOslich; die Losungen roten 
Lackmuspapier. 

E1'kennung. Die wasserige IJosung (0,1 g + 5 eem) gibt mit Silbernitrat
losung einen weiBen Niedersehlag von Silberchlorid. Mit KaliumdiehromatlOf<ung 
gibt die wasserige Losung einen gel ben Niederschlag, mit KaliumferrocyanidlOsung 
einen weiBen Niedersehlag; diese Niederschlage sind im ttberschuB des Fallungs
mittels lOslich. Mit QuecksilberchloridlOsung gibt die wasserige Losung einen weiBen 
Niederschlag, der sich schon bei gelindem Erwarmen lost. - Beim Erhitzen farbt 
sich Hydrastinhydroehlorid allmahlich schwarzviolett. - In Salpetersaure lOst es 
sich mit gelber Farbe, in einer Mischung von 1 ccm Wasser und 1 cern konz. 
Schwefelsaure beim Erwarmen mit schwarzvioletter Farbe. 

Priifung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1°/0 Riickstand hinterlassen. 
AufbewahTUng. Vorsiehtig. 

Anwendung. Das Hydrastin erhoht naeh SERDTSEFF die Energie, Zahl und Dauer der 
Uterusbewegungen dureh Einwirkung auf das Zentralnervensystem und die vasomotorischen 
Nerven, wird daher gegen Metrorrhagien empfohlen. Man gibtes (selten) innerlieh zu 0,1-0,6 g 
bei typhosen Zustiinden, Febris intermittens, dyspeptisehen Leiden. AuBerlieh in Salben zu 
1,5-2,0 auf 10,0 Fett odeI' Vaselin bei Hamorl'hoiden, Aphthen, Hautkrankheiten. GroBte Einzel
gabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g (Erganzb.). Ais Uterinum ist es fast vollig dureh das Hydrastinin 
verdrangt. 

Hydrastinum sulfuricum. Hydrastinsulfat. Schwefelsaures Hydrastin. C21H210 0N 
. H 2S04. Mol.·Gew. 481. Zur Darstellung setzt man zu einer Losung von Hydrastin in 
absolutem Ather so lange Ather, der mit konz. Sehwefelsaure gesehlittelt worden war, wie 
noch ein Niedersehlag entsteht. Man wascht mit wasserfreiem Ather und trocknet iiber Schwefel· 
saure. Sehr hygroskopisehe gummiartige Masse. 

Amenyl (E. MERCK, Darmstadt) ist Methylhydrastimidhydrochlorid, C22H24N201i· HCI. 

Da1'steltung. Hydrastin gibt mit Methyljodid das Jodmethylat des Hydrastine, das 
mit Ammoniak unter Abspaltung von Jodwasserstoffsaure in Methylhydrastamid libergeht. 
Beirn Erwarmen mit Salzsaure wird aus letzterem Wasser abgespaltet und das Hydroehlorid des 
Methylhydrastimids gebildet. 

Eigenschaften. Schwaeh gelbliche Nadeln. Smp.227°. In heiBem Wasser und in 
Alkohol loslieh. 

Anwendung. An Stelle von Hydrastis in Gaben von 0,05 gzweirnal taglieh beiAmenorrhiie; 
es setzt den Blutdruck durch GefaBerschlaffung herab. Es kommt in Tabletten zu O,025.g 
in den Handel. 

Hydrastininum. Hydrastinin. Hydrastinine. CllH13 0 aN. Mol..Gew.207. 
Das Hydrastinin entsteht neben Opiansaure aus dem Hydrastin durch 

oxydierende Spaltung: 
C21H?100N + ° + H 2 0 = Cn H 13 0 aN + CloH1005. 

Hydrastin Hydrastinin Opiansiiure 

CH CHO C·CHO 

/~ C/ /"'" 
OCI ~II' INHCHa HOOCC! 'I'I CH 

CH2 / I . I 

"'OC,/c~/ CHz CHaOC,/CH 

CH CH2 COCHa 
Hydrastinin Opiansaure 

Da1'stellung. 10 g Hydrastin werden in einem Kolben mit 50 eem Salpetersaure 
(spez. Gew. 1,3) und 25 cern Wasser vorsiehtig auf 50-60° so lange erwarmt, bis eine Probe mit 
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Ammoniakfliissigkeit keine Fal1ung mehr gibt. Wenn beim Erwarmen Kohlensli.ureentwicklung 
auf tritt, kiihlt man den Kolben durch Einstellen in Wasser wieder etwas abo Aus der erkalteten 
Losung scheiden sich nach lli.ngerem Stehen reichliche Mengen krist. Opiansli.ure aus. 1m Fil
trat entsteht durch Ubersli.ttigen mit Kalilauge eine weHle, kristallinisch erstarrende Fli.llung. 
Durch Umkristallisieren des Niederschlages aus Benzol oder Essigli.ther erhli.lt man das Hydra
stinin in schon ausgebildeten Kristallen. 

Hydrastinin wird jetzt auch synthetisch dargestellt. Nach verschiedenen patentierten 
Verfahl'en wild es von den FABBENFABRIKEN LEVERKUSEN aus dem ebenfalls synthetisch dar-

gestellten Homopiperonylamin, CHz<g>C,Ha · CH,. CHa · NH" gewonnen. Letzteres wird 

zuerst in die Formylverbindung CH,<g>C,HsCH,CHaNH. c<~ iibergefiihrt, aus der 

durch Einwirkung von Kondensationsmitteln Norhydrastinin, 
o /CH2-CHz 

CH'<O>C,H,'-. I 
'-.CH=N 

entsteht, das durch Anlagerung von Methyljodid in jod wasserstoffsaures Hydrastinin 
iibergeht. Nach einem anderen Verfahren (von DECKER) lli.Jlt man auf Homopiperonylamin 

o /CHa-CHa 
Formaldehyd einwirken, wobei ein Dihydronorhydrastinin, CHa<o>C8H2~ I 

CHz-NH 
entsteht, das dann am Stickstoff methyliert wird. Das so gebildete Dihydrohydrastinin wird 
dann durch Oxydation in Hystrastinin iibergefiihrt. Nach diesem Verfahren konnen auch Homo
loge des Hydrastinins dargestellt werden, die aber praktisch noch keine Bedeutung haben. -
Nach einem Verfahren von E. MERCK und FREUND kann das Hydrastinin auch aus dem 
Berberin synthetisch gewonnen werden. 

Eigenschajten. Farblose oder schwach gelbliche Kristalle, Smp. 116-1170, 
in Wasser sehr schwer loslich, leicht loslich in Alkohol, Ather, Chloroform. Mit 
Sauren bildet es Salze unter Austritt von Wasser. 

CH CHO CH CH 

<OC/I~~CIYI /NHCHa+HCI _ /OC/I~~C//Y'/N<Cl+H20 
CHa - H,C" CHs 

OC'/C~/CH2 'OC'/C~/CH2 
CH CHa CH CHa 

Hydrastinin Hydrastininchlorid 

Die SaIze entsprechen quartaren Ammoniumsalzen. 

E'I'kennung. Die mit Hilfe von wenig Salzsaure oder verd. Schwefelsaure 
hergestellte stark verdiinnte wasserige Losung zeigt blaue Fluorescenz. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsich t,ig. 

Hydrastininium chloratum. Hydrastinin chlorid.(Germ.6.)Salzsa uresHy

drastinin. Hydrastininum hydrochloricum. CllH12 0 aNCl. Mol.-Gew. 225,5. 
Da'l'stellung. In eine Losung von Hydrastinin in Alkohol wird Chlorwasserstoff 

eingeleitet, und die Losung dann mit Ather versetzt bis zur beginnenden Triibung. Die ausgeschie
denen Kristalle werden abgesogen, mit Ather gewaschen und getrocknet. Man kann auch eine 
Losung von Hydrastinin in starkem Alkohol mit der berechneten Menge rauchender Salzsli.ure 
versetzen und dann mit Ather das Hydrochlorid abscheiden. 

Eigenschajten. Schwach gelbliche, nadelformige Kristalle oder ein gelblich
weiJ3es, kriatallinisches, bitter schmeckendes Pulver, leicht WaHch in Wasser und 
in Weingeigt. schwer loslich in Ather und in Chloroform. Smp. nach mehrtagigem 
Trocknen iiber konz. Schwefelsaure annahernd 210 0. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung (0,1 g+ 2 ccm) ist schwach gelb gefarbt 
und zeigt blaue Fluorescenz, die besonders bpi starker Verdiinnung mit Wasser hervor
tritt. Kaliumdichromat- und Platinchloridlosung rufen in der wasserigen Losung 
(je 0,1 g + 2 ccm) gelbe, kristallinische Niederschlage hervor; der durch Kalium
dichromatlosung hervorgerufene Niederschlag verschwindet beirn Erwarmen wieder, 
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der durch Platinchloridlosung erzeugte geht erst nach Zusatz von 5-6 ccm Wasser 
beirn Erhitzen wieder in Losung; beim Erkalten scheiden sich aus beiden Losungen 
gelbrote, nadelformige Kristalle aus. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,1 g + 2 ccm) darf Lackrnuspapier nicht 
verandern und durch Ammoniakfliissigkeit nicht getriibt werden (Hydrastin und 
andere Alkaloide). - b) Der durch Bromwasser in der wasserigen Losung (O,lg +2ccm) 
erzeugte gelbe Nied!'rschlag muB sich in Ammoniakflussigkeit vollstandig zu einer 
fast farblosen Fliissigkeit lOs en (Hydrastin). - c) Fiigt man zu der Losung von 
0,1 g H. in 3 ccm Wasser 5 Tr. Natronlauge, so muB eine wtiBe Triihung auftreten, 
die beim Umschiitteln wieder vollstandig verschwindet; bei langerem Schiitteln 
dieser Losung oder beim Umriihren mit einem Glasstab scheid en sich rein weiBe 
Kristalle aus; die iiberstehende FliiRsigkeit muB vollkomrnen klar und darf nur 
schwach gelblich gefarbt sein (fremde Alkaloide). - d) Beirn Verbrennen darf es 
hochstens 0,1% Riiilkstand hinterlassen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1335. 

Aufbewahrung. Vorsiehtig. 
Anwendung. Hydrastinin bewirkt GefiWkontraktion durch Einwirkung auf die GefaBe 

selbst und steigert infolgedessen den Blutdruck, gleichzeitig wird der PuIs verIangsamt. Die 
GefaBkontraktion ist starker als nach Hydrastin, andauernd und nicht durch Erschlaffungs. 
zustande unterbroehen. Man gibt es bei den durch Endometritis oder Myome bedingten Uterus· 
blutungen, ferner bei kongestiver Dysmenorrhoe und bei profusen menstruellen Blutungen sub. 
eutan in 10 %iger Losung oder innerlich in Pillen. Bei unregelmaBigen Blutungen gibt man jeden 
zweiten Tag, bei profuser Menstruation 6-8 Tage vor der zu erwartenden Menstruation taglich 
0.05 g und sobald die Blutung eintritt 0,1 g taglich bis zum Aufhoren derselben. Vor dem 
Hydrastin hat das Hydrastinin den Vorzug, daB es nieht wie jenes ein ausgesprochenes Herzgift 
ist. GroBte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g (Germ. 6). 

Liquidrast (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), Liquor Hydrastinini BAYER, ist eine 
Losung von synthetischem Hydrastininchlorid. Auch in Tabletten (zu je 0,025 g) 
und in Ampullen (je 1,2 cern einer Losung 2:100) kommt das synthetisehe Hydrastininehlorid in 
den Handel. 

Methylhydrastinin MERCK ist das Chlorid eines synthetiseh dargestellten Methylhydras
tinins. CI2H 140 2NCI. Mol.-Gew. 239,5. 

Eigenschaften. Sehwaeh gelbliehes bis griingelbliehes Pulver, hygroskopiseh, in Wasser, 
Weingeist und Chloroform leieht IOslieh, unloslieh in Ather. Die wasserige Losung ist gelb ge· 
farbt und schillert blau, gegen Lackmus ist sie neutral. Smp. 213 ° unter Braunung und ZersetzuDg. 

Erkennung. 0,1 g Methylhydrastinin lOst sieh in 5 cern konz. Sehwefelsaure unter 
Entweiehen von Chlorwasserstoff mit gelber Farbe und blauem Schiller; auf Zusatz von 1 Tr. 
Salpetersaure wird die Farbung rotbraun. - Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) gibt mit 
SilbernitratlOsung eine Fallung von Silberehlorid. - Die wasserige Losung (0,25 g + 5 ecm) gibt 
mit KaliumdichromatlOsung einen gelben Niedersehlag, der sieh beim Erwarmen lOst; aus der 
Losung scheiden sich beim Erkalten gelbrote Kristalle aus. . 

Prufung. Die wasserige Losung (0,25 g + 5 ccm) dar! durch Ammoniakfliissigkeit nicht 
getriibt werden (fremde Alkaloide). - Wird die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) mit 5 Tr. 
Natronlauge versetzt, so entsteht aine weiJ3e Triibung, die beim Umschiitteln wieder vollstandig 
verschwinden muJ3; bei langerem Schiitteln der Mischung scheiden sich weiBe Kristalle aus. -
Der durch Bromwasser in der wasserigen Losung (0,25 g + 5 ccm) erzeugte Niederschlag muJ3 
sieh auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit klar IOsen. - Beim Verbrennen dar! es hochstens 0,10/0 
Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsiehtig. 
Anwendung. Wie Hydrastin und Hydrastinin bei Blutungen, auch bei Lungenblu. 

tungen. Innerlich drei· bis viermal taglich 0,025 g subkutan 1 cern der Losung 2: 100, nach Be· 
darf wird die Einspritzung an mehreren Tagen wiederholt. 

Hydrochininum s. unter Chinaalkaloi de S. 971. 

Hydrochinonum. 
Hydrochinonum. Hydrochinon (auch engl.). Hydroquinone. p-Dioxy
benzol. CuH,(OH)2 [1,4]. Mol.·Gew. llO. 

Darstellung. In eine kalt gehaltene Losung von 1 T. Anilin in 30 T. Wasser und 8 T. 
konz. Schwefelsaure tragt man in kleinen Mengen 2,5 T. gepulvertes Kaliumdichromat ein. 
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wodurch das Anilin zu Chinon, COH,02' oxydiert wird. Dann fiigt man Natrium bisulfit
losung hinzu bis zur Entfii.rbung, wodurch das Chinon zu Hydrochinon reduziert wird, und 
schiittelt mit Ather aus. Nach dem Abdampfen des Athers wird das Hydrochinon aus heiBem 
Wasser umkristallisiert, wenn notig unter Entfii.rbung mit Tierkohle. 

Eigenschajten und Ef'kennung. Farblose Nadeln, Smp. 169-171 0. Bei 
vorsichtigem hoherem Erhitzen sublirniert es unzersetzt; das Sublimat bildet mono
kline Blattchen. Es lOst sich in etwa 20 T. Wasser, leicht in heiEem Wasf'\er, in 
.A.lkohol und in Ather. Die wasserige Losung schmeckt siiElich und braunt sich an 
der Luft, besonders wenn sie mit Natronlauge versetzt wird. Die wasserige Losung 
reduziert alkalische Kupfertartratlosung schon bei gewohnlicher Temperatur, Silber
nitratlosung beirn Erwarmen. Durch Eisenl'hloridlosung wird die wasserige Losung 
blau gefarbt, die Farbung geht bald in Gelb iiber; bei weiterem Zusatz von Eisen
chloridlOsung scheiden sich dunkle, gHtnzende Kristalle von Chinhydron, einer 
Verbindung von je 1 Mol. Chin on und Hydrochinon, aus. 

Priijung. a) Schmelzpunkt nicht unter 169°. - b) Beim Verbrennen darf es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aujbewahf'Ung. Vorsich tig. 

Anwendung. Es wirkt antifermentativ, antipyretisch und antiseptisch. Man gibt es 
innerlich zu 0,2-0,5 g im Initial- und Defervescenzstadium des Typhus. Gro.6ere Gaben von 
0,8-1,0 g bewirken unangenehme Nebenerscheinungen (Schwindel, Ohrensausen, beschleunigte 
Atmung). Wegen dieser Nebenwirkungen wird es kaum mehr innerlich angewandt. Au.6erlich 
bei Gonorrhoe in Losungen 1,0-2,0: 100 zu Einspritzungen. Die Losungen sind nicht mehr zu 
verwenden, wenn sie braun geworden sind. In der Photographie als Entwickler. 

Hydrocotyle. 
Hydrocotyle asiatica L. Umbelliferae-Hydrocotyleae. Heimisch in allen 
tropischen Landern. 

Herba Hydrocotylis asiaticae. Asiatisches Wassernabelkraut. Indian Water Na
vel Wort. Hydrocotyle. 

Die Droge besteht aus dem zur Bliitezeit gesammelten ganzenKrautoder nur aus denBlii.ttern. 
Die Blii.tter sehr lang gestielt, kreisrund nierenformig. gekerbt, kahl oder in der Jugend unterseits 
etwas behaart, diinn, hii.utig, strahllii.ufig-siebennervig. Die Bliitenstiinde kurz gestielte. kopf
formige. drei- bis vierbliitige Dolden. Die Friichte zusammengedriickt, rundlich, an der Riicken
seite etwas zugespitzt, die Mericarpien mit 3-5 gekriimmten Rippen, frei von Olstriemen. Der 
Geruch schwach, eigenartig aromatisch der Geschmack frisch aromatisch, scharf und bitter, 
verschwindet mehr oder weniger beim Trocknen. 

Bestandteile. Nach iilteren Analysen (L:EPINE' 1855) enthiilt daB Kraut Gerbstoff, 
atherisches 01, Harz, Pectinsiiure, Zucker und als wirksamen Bestandteil 0,8-1 % 

Vellarin, eine gelbliche, olige, stark riechende Substanz. Die Anwesenheit von Vellarin wird 
von Fr;UOKJGER bestritten. 

A.ujbewahf'Ung. Vorsichtig. 

Anwendung. Innerlich wurde das Kraut als AufguB, au.6erlich als Kataplasma gegen 
Hautkrankheiten (Lepra, Syphilis) empfohlen, es ist aber anscheinend ohne Wirkung. 

Hydrocotyle vulgaris L. Nabelkraut, Wassernabel. Heimisch in Europa. 
Die ganze, etwas scharf schmeckende Pflanze war fruher unter dem Namen Herba 
Cotyledonis aquaticae als Diureticum und als Wundmittel im Gebrauch. 
Hydrocotyle j avanica THUNB. wird in Ceylon wie Hydrocotyle asiatica gebraucht. 
Hydrocotyle umbellata L. wird in Mexiko als Brechmittel benutzt. 

Extractum und Tinctura Hydrocotylis asiaticae werden aua dem getrockneten Kraut 
mit verdiinntem Weingeist hergestellt. - Aufbewahrung vorsichtig! 
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Hydrogenium. 
Hydrogenium. Wasserstoff. Hydrogen. Hydrogene. H.Atom-Gew.l,0078. 

Gewinnung. Technisch im groBen wird der Wasserstoff gewonnen durch Elektrolyse 
des Wassers, als Nebenprodukt bei der elektrolytischen Darstellung von Alkalihydroxyden, ChIor 
Chloraten und Hypochloriten, durch Einwirkung von Wasserdampf auf gliihendes Eisen, von 
Natronlauge auf Silicium und Ferrosilicium, durch Zerlegung von Acetylen; ferner aus dem Wasser
gas, das aus Wasserstoff und Kohlenoxyd besteht, nach verschiedenen Verfahren. 

1m kleinen erhalt man Wasserstoff am einfachsten durch Einwirkung von Zink auf verd. 
Schwefelsaure im KJ:pPschen Apparat, oder in einem beliebigen anderen Gasentwicklungs
apparat. Gewohnliches Zink enthalt Arsen, ebenso die rohe Schwefelsaure, und der damit dar
gestellte Wasserstoff enthalt deshalb Arsenwasserstoff, AsH a' der auBerordentlich giftig ist 
und nicht selten tOdliche Vergiftungen verursacht hat. Man verwendet deshalb m og Ii chs t arsen
freies Zink und reine Schwefelsaure. Fiir die toxikologische Analyse (Nachweis des Arsens 
nach MARSH und GUTZElT) ist vollkommen arsenfreies Zink erforderlich, fiir andere Versuche 
mit Wasse/stoff geniigt aber der Zinkdraht und sehr diinnes Zinkblech des Handels, die beide 
fast vollig arsenfrei sirid, da ein Gehalt an Arsen die Verarbeitung des Zinks zu diinnem Draht und 
Blech unmoglich macht. Die verwendete verd. Schwefelsaure soll nicht iiber 16 0/ 0 H 2SO, enthalten, 
bei Anwendung sta.l'kerer Schwefelsaure entsteht aus dieser dUl'ch Reduktion Schwefelwasserstoff, 
der sich aus der verdiinnten Saure auch bilden kann, wenn die Einwilkung auf das Zink zu heftig 
wird, und die Saure sich stark erwarmt. Bei Verwendung von verd. Salzsaure stattSchwefel
saure vermeidet man die Entstehung von Schwefelwasserstoff. 1st dIe Einwirkung der Saure 
auf das Zink zu trage, was meist del' Fall ist, wenn das Zink sehr rein ist. dann fiigt man zu der 
Saure einige Tropfen Kupfersulfatlosung. Bei zu heftiger Einwirkung und Erwarmung ist 
der Entwicklungsapparat durch Einstellen in kaltes Wasser zu kiihlen. Der entwickelte Wasser
stoff wird durch eine Waschflasche mit Wasser geleitet, und wenn er trocken sein solI. durch 
konz. Schwefelsaure. Schwefelwasserstoff kann man nach dem Waschen mit Wasser durch 
Waschen mit Bleinitratlosung. Schwefeldioxyd durch Kalilauge, Arsen- und Phos
phorwasserstoff durch gesattigte Kaliumpermanganatlosung oder Silbersulfat
losung beseitigen. 

Da ein Gemisch von Wasserstoff mit Luft beim Anziinden mit groBer Heftigkeit explodiert, 
ist bei Versuchen der Wasserstoff vor dem Anziinden sorgfaltig auf eine Beimengung von Luft 
zu priifen. Man stiilpt ein Probierrohr iiber die Ausstromungsoffnung und bringt es nach einiger 
Zeit mit der nach un ten gehaltenen Offnung an eine Flamme. Reiner Wasserstoff brennt ruhig 
ab, lufthaltiger Wasserstoff verpufft mit einem scharfen, pfeifenden Ton. 

In den Handel kommt del' technisch gewonnene Wasserstoff in Stahlflaschen mit einem 
Druck von 100-150 Atmospharen zusammengepreBt. 

Eigenschaften. Farbloses und geruchloses Gas, 14,44mal leichter als Luft 
(spez. Gew. 0,0693, Luft = 1,00); 1 Liter WasserRtoff wiegt bei 0 0 und 760 mm B 
0,089578 g, also rund 0,09 g. Wenig Hislieh in Wasser. Verbrennt an der Luft 
entziindet mit blaulicher, wenig leuchtender Fla,mme zu Wasser. Gibt mit Luft 
oder Sauerstolf gemiseht explosive Gemenge (Knallgas), mit Chlor gemischt 
Chlorknallgas, das durch direktes Sonnenlicbt od!'r Mflgnesiumlirht zur Ex
plosion gebracht wird. Er red uziert in der Hitze die Oxyde uud Sulfide der meisten 
Schwermetalle zu den Metallen. 

Anwendung. Technisch: zur Erzeugung hoher Temperaturen im Knallgasge blase. 
zur Darstellung von Ammoniak aus den Elementen, zur katalytischen Fetthartung, zum Fiillen 
von Luftschiffen. Zur Darstellung von Ferrum ruluctum und anderen Metallen aus den Oxyden. 
In der Analyse zur Reduktion von Metalloxyden und Sulfiden. 

Hydrogenium peroxydatum. Wasserstoffsuperoxyd. Wasserstoffper
oxyd. Hydrogen Peroxide_ Ea U oxygenee. H 20 2• Mol.-Gew.34. 

Darstellung. Wasserstoffsuperoxyd entsteht in wasserigel' Losung durch 
Einwirkung von Sauren auf Bariums uperoxyd, Ba02 oder N atriumsuperoxyd, 
Na202' - Nach dem D.R.P. 195351 wird es gewonnen aus Perschwefelsaure, 
Persulfaten oder Percarbonaten oder Perboraten, die elektrolytisch dar
gestellt werden; nach dem D.R.P.256148 durch Destillation von Kaliumper
sulfat mit konz. Schwefelsaure. Eine wasserige Losung von Wasserstoffsuperoxyd 
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liiBt sich durch Eindampfen unter vermindertem Druck bis zu einem Gehalt von 
etwa 450/0 H 2 0 2 konzentrieren; aus dieser Losung kann man durch Destillation 
unter vermindertem Druck mst wasserfreies Wasserstoffsuperoxyd erhalten als 
dickliche, farblose Fliissigkeit vom spez. Gewicht 1,46 bei 00. 

Aus Bariumsuperoxyd und Phosphorsaure erhalt man Wasserstoffsuperoxydlosung 
nach folgender Vorschrift: Man bringt in eine Flasche 500 ccm kaltes Wasser und gibt 
unter Abkiihlung, so daB die Temperatur der Mischung unter 10° bleibt, allmahlich 300 g 
Bariumsuperoxyd unterlebhaftem Schiitteln hinzu, so daB sich keine Klumpen bilden konnen. 
Man schiittelt nun mindestens 1/2 Stunde in kurzen Zwischenraumen heftig und laBt dann unter 
gelegentlichem Schiitteln stehen, bis das Bariumsuperoxyd in Bariumsuperoxydhydrat iiber
gegangen ist, was man daran erkennt, daB beirn Stehen sich nur eine geringe wasserige Schicht 
aus dem Brei absondert. - Dann giht man in eine Flasche von 2 Liter 500 g Phosphorsaure 
(25Ufo HaP04). kiihlt diese gut ab und setzt nun unter heftigem Schiitteln allmahlich den Barium
superoxydhydrat-Brei hinzu, indem man das Sauregemisch nach jedem Zusatz von neuem ab
kiihlt. Gegen Ende priift man die Reaktion des Gemisches. Wenn diese alkalisch wil'd, so fiigt 
man tropfenweise Phosphorsaure zu, bis wieder saure Reaktion auftl'itt. Wenn alles Barium
superoxyd zugesetzt ist, fiigt man soviel Phosphorsaure hinzu, daB die Reaktion der Fliissigkeit 
gerade neutral ist. Dann laBt man absetzen, bis der Niederschlag etwa 1/3 del' Mischung aus
macht. Dann gieBt man zuerst die Fliissigkeit auf ein genaBtes Filter, bringt spater auch den 
Niederschlag auf das Filter und wascht ihn nach dem Abtropfen mit 100 ccm Wasser aus, die 
man vorher zum Ausspiilen des GefaBes benutzt hatte. - In dem Filtrat fallt man die kleinen 
Mongen des gelosten Bariumsalzes durch vorsichtigen Zusatz verd. Schwefelsaure, schiittelt die 
triibe Fliissigkeit mit 10 g Starke und filtriert sie durch ein gut genaBtes Filter. Dann bestimmt 
man den Gehalt an Wasserstoffsuperoxyd und stellt auf den geforderten Gehalt ein. 

Die Destillation von Wasserstoffsuperoxydlosungen und von reinem H 20 2 erfolgt nach 
einem patentierten Verfahren unter Durchleiten eines kraftigen Luftstromes (odeI' anderen Gas
stromes) bei einer Temperatur unterhalb 85°. 

Durch Alkalien, auch durch losliche Alkalisilikate, die aus dem Glas aufgenommen 
werden, wird das Wasserstoffsuperoxyd leicht in Wasser und Sauerstoff zerlegt. Die wasserigen 
LOsungen und auch Verbindungen von Wasserstoffsuperoxyd, z. B. mit Harnstoff, werden deshalb 
zur Haltbarmachung mit kleinen Mengen von solchen Stoffen versetzt, die die Alkalien und 
Alkalisilikate unschadlich machen, besonders mit Sauren. AuBel' den anorganisehen Sauren: 
Sehwefelsaure, Phosphorsaure und Borsaure, werden auch organische Sauren verwendet: Citlonen
saure, Gerbsaure, Gallussaure, Harnsaure, Barbitursaure, Milchsaureanhydrid, Glykolsaure
anhydrid. Halogenwasserstoffsauren sind nicht verwendbar, weil sie durch das Wasserstoffsuper
oxyd zu den Halogenen oxydiert werden; Salzsaure gibt also Chlor. Ahnlich wie Sauren wirken 
auch manche Salze, wie Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid in Mengen von etwa 
1 %' ferner Aluminiumhydroxyd und andere unlosliche Aluminiumverbindungen, auch Scifen, 
ferner auch Acetanilid und ahnliche Verbindungen; Acetanilid kann aber allmii.hlich zU Nitro
benzol oxydiert werden, so daB die Losung den Gerueh diesel' Verbindung annimmt. Die An
wendung vieleI' dieserStoffe ist patentiert. Konz. Wasserstoffsuperoxydlosungen (30 % ) sollen 
auch durch einen Zusatz von 10 % Alkohol haltbar gemacht werden konnen. 

Eigenschaften und Erkennung. Siehe Hydrogenium peroxydatum 801utum. 
Vel'wendet werden wasserige Losungen mit verschiedenem Gehalt an Wasserstoffsuper

oxyd (siehe Hydrogenium peroxydatum 8olutum). 
Gehaltsbestimmung. Del' Gehalt einer wii.sserigen Losung vonWasserstoffsuperoxyd 

kann jodometrisch auf Grund del' Gleichung: 2HJ +H20 2 = 2J +2H20 odeI' oxydime
trisch auf Grund del' Gleichung: 2KMn04+3H2S04+5H202 = 502 + 2MnS04+ K 2SO. 
+ 8H20, bes~immt werden. Zur Ausfiihrung del' Bestirnmung verdiinnt man die Losungen auf 
einen Gehalt von etwa 0,3--0,5 0/ 0 H 20 2 und verfahrt dann in del' unter Hydrogenium peroxydatum 
80lutum angegebenen Weise. 

Del' Gehalt von Wasserstoffsuperoxydlosungen wird entweder nach Gewich tsprozen ten 
H 20 2 bezeichnet odeI' nach dem Sauerstoffvolum, d. h. del' Raummenge Sauerstoff von 0° 
und 760mm B.. del' aus del' Losung entwickelt werden kann. Eine Losung mit 3 Gew._ % H 2 0! 
entwickelt 10 Volume Sauerstoff. [Die in vielen Prei8listen sich findende Angabe "Volum- Pro z p n t" 
(Vol._%) flir die Sauerstoffmenge ist fal8ch. Eine Berechnung "auf Hundert" oder "vom Hun
dert" liegt hier nicht vor.] Am zweckmii.l3igsten ist die Berechnung nach Gewichtsprozenten_ 
Neuerding:s wird die Bezeichnung Volumprozent in dem Sinne gebraucht, daB die angegebem. 
Zahl die Gewichtsmenge H 20 2 bedeuten soli, die in 100 ccm der Losung enthalten ist. Bei schwa
chen Losungen, z. B. bei der officinellen Losung mit 3 0/ 0 H 20!, stimmt die Angabe mit der An
gabe in Gewichtsprozent fiberein, nicht aber bei starken Losungen, deren spez. Gewicht erheblich 
hiiher als 1 ist. Eine Losung, die Z. B. 30 Vol.-Ufo, also 30 g H 20 2 in 100 ccm enthalt, hat nur 
27 Gew.-Ofo = 27 g H 20 2 in 100 g der Losung. 
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Aufbewahrung. Kiihl, vor Licht geschiitzt. Verdiinnte Liisungen wl'rden in 
GlasgefiLllen aufbewahrt, am besten in ga.nz gefiillten Fla.schen. Die Fla.schen diirfen an Wa.sser 
kein liisliches Alkalisilikat abgeben, sie sind da.rauf zu priifen, indem man sie mit Wasser fiillt. 
dem man Phenolphtha.leinlosung zusetzt und sie dann im Wasserbad einige Zeit I'rhitzt; das 
Wa.sser darf danu nicht rot gefiLrbt sein. Konzentrierte Losungen werden in G1asgefiLBen ziem
lich rasch zersetzt. Sie werden deshalb in Flaschen aufbewahrt, die innen mit Paraffin ausge
k1eidet sind oder na.ch dem D.R.P. 278589 in Gefiillen aus Quarzglas oder Zirkonglas. Da.s Offnen 
der G1a.sfla.schen ist nach liLngerem Stehen vorsichtig aus7.ufiihren, da der Stopfen beim Lockern 
zuweilen mit groBer Heftigkeit herausgl'schleudert wird iufolge der Ansammiung von Sauerstoff. 
der sich a.IlmiLhlich durch Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds gebildet hat. Versand wiLhrend 
der heiJ3en Jabreszeit ist moglichst zu vermeiden. 

Anwendung. Wasserstoffsuperoxyd gibt in Beriihrung mit tierischen Geweben Saul'r
stoff ab und wirkt daher oxydierend und desinfizierend. Man benutzt I-3 0/ oige Liisungen als 
nicht iitzendes Verbandmittel auf Wunden, namentlich bei infizierten, Abszessen, zur Behand
lung und Desodorierung des Karzinoms, bei Schanker und diphtherischen Geschwiiren, auch 
als Gurgelwasser. Nach 8cHMIDT wird die bakterientiitende Wirkung des H,02 durch Erwarmen 
gesteigert. Er empfiehlt deshalb bei der Verwendung in der Wundbehandlung und als Mund
wa.sser das Erwii.rmen auf 35°. Ferner als Zusatz zu Mundwasser, zum Reinigen und Bleichen 
der Zii.hne, zum Einspritzen bei Gonorrhiic. Innerlich ist es tee- bi~ ellliiffelweise bei Diphtherie, 
Diabetes und Ischias mit zweifelhaftem Erfolg gegeben worden. Eine 2prozentige Lasung von 
H.O. ist als vorziigliches Gegl'ngift bei Blausii.urevergiftungen empfohlen worden. Festklebende 
Verbii.nde lassen sich nach Durchfeuchtung mit Wasserstoffsuperoxydliisungen kicht entfernen. 
Subcutane Injektionen kiinnen dur<-h Gasembolie gefahrlicb we,d€D. Kosmetisch uud tech
nisch in groBem MaBstabe zum Bleichen der Haare, Gespinnste, Schwamme, Elfenbein. Leben
des dunkles Haar wird durch Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd in den verschiedensten Ab
stufungen blond gefarbt. Die Haare werden zuerst durch Waschen mit Sodaliisung entfl'ttet, 
dann mit Wasser gewaschen, gl'trocknet und mit Wasserstoffsuperoxydliisung (3 % H 2 0 2) durch
fEluchtet. Die Behandlung wird so lange fortgesetzt, bis der gewiinschte Ton erreicht ist. 

Hydrogenium peroxydatum solutum (Germ. Helv.). Wasserstoffsuper
oxydlosung. Solution of Hydrogen Peroxide. Solute officinal 
d'ea u oxygenee (Gall.). Hydrogeninm hyperoxydatum solutum (Austr.). 
Liquor Hydrogenii Peroxidi (Brit.). Liquor Hydrogenii Dioxidi (Amer.). So
lutio Superoxydi hydrogenici (Norv.). Solutio Peroxydi Hydrogenici (Nederl.). 

Aqua oxygenata (Ital. Hisp.). Hydrogenium peroxydatum (Hung.). 

Die angefiihrten Pharmakopoen fordern eine Losung mit einem Gehalt von 
3 Gew.-% H 20 2, nur GoJ,l. und ItoJ,. fordern 3,6% H 20 2 ; Germ. 6 3-3,2°'°' 

Eigenschajten. Klare, farb- und geruchlose, schwach bitter schmeckende 
Fliissigkeit, die Lackmuspapier schwach rotet. Bei Zimmertemperatur findet sehr 
langsam, beim Kochen oder bei Beriihrung mit gewissen Stoffen, wie z. B. Braunstein. 
sehr rasch ein Zerfall des Wasserstoffsuperoxyds unter Entwicklung von Sauerstoff 
statt. Auch durch kolloides Silber und andere kolloide Metalle wird das Wasser
stoffsuperoxyd rasch zeriegt. 

E'I'kennung. Versetzt man 10 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung mit 5 Tr. 
verd. Schwefelsaure und etwa 5 ccm Kaliumpermanganatlosung (1: 100), so braust 
die Mischung auf (Sauerstoffentwicklung). und die I<'arbe der PermanganatlOsung 
verschwindet: 2 KMnO, + 3H2 SO, + 5H2 0 2 = 2MnSO, + K 2SO, + 502 + 8H20 -
Schiittelt man 1 ccm der mit einigen Tropfen verd. Schwefelsaure angesauerten Wasser
stoffsuperoxydlosung mit etwa 2 ccm Ather und setzt dann zu der Mischung einige 
Tropfen Kaliumchromatlosung hinzu, so farbt sich bei erneutem Schiitteln die 
atherische Schicht tiefblau (Bildung von ttberchromsaure). Versetzt man Jodzink
starkelosung mit einigen Tropfen verd. Salzsaure und 1 Tr. Wasserstoffl\uperoxyd
losung, so farbt sich die Mischung blau (Oxydation des Jodwasserstoffs zu Jod). 
Versetzt man eine verdiinnte Phenollosung mit einigen Tropfen einer verdiinnten 
Wasserstoffsuperoxydlosung und gibt etwas frisch bereitete FerrosulfatlOsung 
hinzu, so tritt eine dunkelgriine Farbung ein; versetzt man dann weiter mit ver-



1498 Hydrogenium. 

diinntem Alkali (Ammoniak, Ammoniumcarbonat oder Natriulllcarbonat), so schlagt 
die griine Far be in Rotviolett um. 

Priifung. a) 5 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung diirfen durch einige Tropfen 
verd. Schwefelsaure innerhalb 10 Minuten nieht verandert werden (Barium). 
- b) 5 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung diirfen nach Zusatz einiger Tropfen Na
triumacetatlosung dureh CaleiumchloridlOsung nicht verandert werden (Oxalsaure). 
- c) 50 cem WasserstoffsuperoxydlOsung diirfen zur Neutralisation hochstens 
3,0 cem l/Io-n-Kalilauge verbrauehen, Phenolphthalein als Indikator (freie Saure). 
- d) 20 cem Wasserstoffsuperoxydlosung diirfen beim Verdampfen auf dem Wasser
bad hochstens 0,015 g Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu b) Bei dieser Probe dad nieht zuviel Natriumacetatlosung 
zugesetzt werden, weil sonst bei Gegenwart von Phosphorsaure, die in geringen Mengen zulassig 
ist, Caleiumphosphat ausfallen kann. Aueh von der Calciumehloridlosung geniigen einige Tropfen. 
Eine von Caleiumoxalat herriihrende Triibung bleibt beim Ansauern der Fliisslgkeit mit Essig
saure bestehen. 

Zu c) Dureh diese Probe ist ein Gehalt von 0,0294,% Sehwefelsaure oder eine entsprechende 
Menge einer anderen Saure gestattet. 

Bei der Bestimmung des Sauregehaltes in starkeren Wasserstoffsuperoxydlosungen ist dl:'r 
Umsehlag mit Phenolphthalein als Indikator undeutlieh, weil Wasserstoffsuperoxyd wie eine 
schwache Saure wirkt. Man kann den Gehalt an Saure aber sieher bestimml:'n, wenn man das 
Wasserstoffsuperoxyd dureh Zusatz einer kleinen Ml:'ngE' von gepulvertem Braunstein katalytisch 
zerlegt. Bei der Lasung mit 3010 Wasserstoffsuperoxyd ist der FarbE'numsehlag noeh deutlieh, 
wenn man nieht zu wenig Phenolphthaleinlosung, E'twa 20 Tr. zusetzt. 

Handelspraparate enthalten zuweilen Salzsa u re oder Chloride. Eine Priiiung mit Sil ber. 
ni trat ist deshalb angebraeht: Eine Misehung aus 5 ecm Wasserstoffsuperoxydlosung, 5 cern 
Wasser und 10,Tr. Salpetersaure dar! dureh Silbernitratlosung nieht verii.ndert werden. 

Ein "Chlorgeruch" der Wasserstoffsuperoxydlosung kann bei Abwesenheit von Salzsaure oder 
Chloriden von einem Gehalt an Ozon herriihren; in diesem. Falle wird Blattsilber durch die Lo
sung sofort geseh warzt. 

Gehaltsbestimmung. Uber die Gehaltsbereehnung von Wasserstoffsuper
oxydlosungen siehe S. 1496. 10 g WasserstoffsuperoxydlOsung werden mit Wasser 
auf 100 cem verdiinnt; 10 cern der Verdiinnung werden in einem Glasstopfenglas 
mit 5 cem verd. Schwefelsaure und 10 ecm KaliumjodidlOsung (1 + 9) versetzt und 
die Misehung in dem versehlossenen Glas eine halbe Stunde lang stehen gelas!\en. 
Zur Bindung des ausgesehiedenen Jods miissen mindestens 17,7 cern l/lO-n-Natrium
thiosulfatlosung erforderlieh sein (Stiirkelosung als Indikator) = mindestens 3% 
Wasserstoffsuperoxyd. - Germ. 6 17,7-18,9 cern l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung. 

Die Umsetzung verliiuft nach der Gleichung: 2HJ + H 20 2 = 2 J + 2~O. 1 cern 1/10·n
Natriumthiosulfatlosung = 1,7 mg H 2 0 2• 

Die Gehaltsbestimmung kann aueh sehr be quem mit llIo-n-Kaliumpermanganatlosung 
ausgefiihrt werden: Man sauert 10 eem der Verdiinnung 10 g:100 cern mit verde Sehwefelsaure 
stark an und titriert mit l/to-n-Kaliumpermanganatlosung bis zur Rotung. 1 cern 1/10-n
Losung = 1,7 mg H 20 Z' 10 cem der Verdiinnung miissen 17,7-18,9 cem 1/10-n-Kaliumperman
ganatlosung entfarben. 

Einfach und fUr die Praxis geniigend genau laGt sich die Gehaltsbestimmung auf folgende 
Weise ausfiihren: Man wagt in einen Kolben von etwa 200 cern auf der Tarierwage 10 g Wasser
stoffsuperoxydlosung und 10 g verde Schwefelsaure und gibt dann von einer Losung von 1 g 
Kaliumpermanganat in 74 g Wasser und 25 g verde Schwefelsaure nach und nach 55 g hinzu. 
Diese Menge der Kaliumpermanganatlosung muG vollstii.ndig entfarbt werden. Durch weitere 
5 g der Kaliumpermanganatlosung muG die Fliissigkeit dann rot gefarbt werden. Der Verbrauch 
von 55-60 g der Kaliumpermanganatlosung auf 10 g Wasserstoffsuperoxydlosung entsprieht 
einem Gehalt von 3-3,2% H Z0 2• (1 g Kaliumpermanganatlosung 1:100 = 5,38mg H 20 2.) 

Es geniigt dabei, wenn man das Kaliumpermanganat mit der Handwage abwagt_ Da man 
bei dieser Art der Bestimmung 10 g Wasserstoffsuperoxydlosung anwenden kann, statt 1 g bei 
dem jodometrischen Verfahren oder bei der Bestimmung mit l/lo-n-Kaliumpermanganatlosung, 
so sind die Fehler nur gering, aueh wenn man die Permanganatlosung auf der Tarierwage hinzu. 
wagt, anstatt sie mit der Burette abzumessen. 

Enthiilt die Wasserstoffsuperoxydlosung mehr als 3,2 % H 20 2 , so ist sie mit 
Wasser auf 3-3,2% zu verdiinnen. Germ. 5 setzte keine Hochstgrenze fest. Da aber 
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Losungen von ganl: verschiedenem Gehalt in den Handel kommen, ist eine Ver
wechslung einer stiirkeren Losung mit der 3 0/ oigen. medizinisch angewandten Lo
sung sehr leicht moglich. - Aufbewahrung und Anwendung. Siehe S.1497. 

Auxilium medici (K<>NIGSWARTER u. EBELL, Hannover) ist!'ine Wasserstoffsuperoxyd
IOBung, die von den Herstellern als Hydrogenium peroxydatum medicinale Btabilitate prominen8 
bezeichnet wird. Sie enthii.lt 3 0/ 0 H 20 2 wie die Wasserstoffsuperoxydlosung der Germ. 

Hydrogenium peroxydatum solutum concentratum s. Bd. II S. 1335. 

Perhydrol (E. MERCK. Darmstadt) ist chemisch reine Wasserstoffsuperoxydlosung 
mit einem Gehalt von 30 Gew.-o/o H20 I , 1 Volum = 100 Volume Sauerstoff. Die Losung 
kommt in mit Paraffin ausgekleideten Flaschen mit Paraffinstopfen in den Handel, jetzt auch in 
Flaschen aU3 beBonderem Glas, daB kein Alkali abgibt. 

EigenscluJjten. Farbl08e FliisBigkeit, die blaues Lackmuspapier rotet und dann bleicht 
(Die Rotung riihrt nicht von einem Gehalt an Saure her, Bondern von dem WaBBerstoffsuperoxyd 
selbst, das wie eine schwache Saure wirkt.) Spez. Gew. 1,115-1,119. Auf die Hand gebracht 
erzeugt die LOsung weiBe Flecke, die bald wieder verschwinden. 

Erlcennung. Eine Verdiinnung der Losung mit Wasser (1 + 9) zeigt aIle EigenBchaften 
der WasserstoffBuperoxydlosung mit 3% H201! (B. d.). 

Priifung. Die Verdiinnung mit Wasser (1 + 9) muB den an die Losung mit 3% H 20 1 
gestellten Auforderllngen a) bis d) geniigen, sie solI jedoch frei Bein von freien Sauren, ebenso von 
Chloriden und Sulfaten. - e) Wird die Verdiinnung (1 + 9) mit etwaB gepulvertem Braunstein 
versetzt, so darf sie nach dem Aufhoren der Sauerstoffentwicklung Lackmuspapier nicht mehr 
roten. - 10 ccm der Verdiinnung 1 + 9 diirfen nach Zusatz von 10 cem Wasser und 1 ccm Sal
petersaure nicht verii.ndert werden: - f) durch Bariumnitratlosung (Schwefelsaure, Sulfate), -
g) dureh SilbernitratlOsung (Salzsii.ure, Chloride). - b) Dampft man 10 ccm Perhydrol nach 
Zusatz von einigen Tropfen Natronlauge bis auf etwa 1 ccm ein, bringt die Flij.sBigkeit auf ein 
Uhrglas, troeknet sie auf diesem vollig ein, versetzt den Riickstand mit 1-2 ccm konz. Schwefel
saure und JaBt die Mischung 2-3 Stun den an einem warmen Ort stehen, so darf auf dem Uhr-
glas nach dem Abspiilen keine Xtzung wahrnehmbar sein (Fluoride). ' 

. Gehalts betltimm ung. Der Gehalt wird in einer Verdiinnung 1 + 9 in gleicher Weise 
bestimmt wie bei der LOsung mit 3 0/0 H20 s. Will man das Perhydrol oder andere konz. Wasser
stoffsuperoxydlosungen zur Herstellung der Wasserstoffsuperoxydlosung der Germ. benutzen, 
so ist die Gehaltsbestimmung notig, da die Handelspraparate nicht immer genau den angegebenen 
Gehalt haben (vgl. auch 8. 1496). 

Aufbewahrung. Moglichst kiihl, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Zur H!'rstellung von WaBserstoffsuperoxydlosungen von beliebigem Gehalt. 

Hydrogenium peroxydatum decemplex (Dr. HENNING, Berlin) ist eine w8.sserige Losung 
von Wasserstoffsuperoxyd mit einem Gehalt von 30 0/ 0 H 20 2, die mit der 9fachen Menge Wasser 
verdiinnt die Wasserstoffsuperoxydlosung der Germ. mit 30/ 0 H201! liefert. 

Peraquin (Dr. HENNING, Berlin) ist wie das Perhydrol MEROK eine chemisch reine Wasser
stoffsuperoxydlosung mit einem Gehalt von 30 0/ 0 H 20 2. 

Chemidrol (HOEOKERT u. MIOHALOWSKY, Berlin) ist ebenfalls reine Wasserstoffsuperoxydlosung 
mit 30 % H 20l!' 

Liquor Hydrogenii hyperoxydati concentratissimus (Hung.) ist eine Losung mit etwa 
30 Gew.-% H 20l!' 

Hydrogenium peroxydatum pro analysi. Zur chemischen Analyse bedarf man Wasser
stoffsuperoxydlOsungen von beBonderer Reinheit. Man erhalt solche Losungen am einfachsten 
durch Verdiinnen der konz. Wasserstoffsuperoxydlosung Germ. 6. Will man die gewohnliche 
WaBserstoffsuperoxydlosung fiir die Analyse verwenden, so ist sie auf Abwesenh!'it der hei der 
Analyse in Frage kommenden Stoffe besonders zu priifen. In vielen FiiUen sind die kleinen 
Beimengungen der gewohnlichen WasserstoffBuperoxydlOsungen bei Analysen nebensii.chlich. 

Wasserstoffsuperoxyd in fester Form. 
Manche organische Salze, auch organische Verbindungen, z. B. Harnstoff, binden Wasser

stoffsuperoxyd in ahnlicher Weise wie Kristallwasser, als Kristallwassersooffsuperoxyd. 
Zur Darstellung von Wasserstoffsuperoxyd in fester Form fiir medizinische Zw«'cke verwendet 
man indiffprente Salze, wie z. B. Ammoniumsulfat und besonders den gieichfalls indifferenten 
Harns toff. Zur Haltbarmachung werden auch diesen Priiparaten kleine M!'ngen der Stoffe zuge
setzt, die fiir dip w8.sserigen Losungen verwendet werden (s. 8.1496). Die Verfahren zur Darstellung 
der Praparate und zur Haltbarmachung sind zum Teil durch Patente geschiitzt. Beim Aufiosen 
der Praparate in Wasser erbaJt man WasserstoffsuperoxydlOsungen mit einem kleinen Gehalt 
au indifferenten Stoffen. 
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Zur Priifung der Praparate geniigt meistens die Gehaltsbestimmung, die leicht mit 
Hilfe von l/lO·n.Kaliumpermanganatlosung oder mit einer Kaliumpermanganatlosung 1: 100 
oder auch jodometrisch in der unter Hydrogenium peroxydatum 80iutum angegebenen Weise aus
gefiihrt werden kann. 

Perhydrit (E. MERCK, Darmstadt), Ortizon (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) und 
Hyperol (GEDEON RICHTER, Budapest) sind Carbamid-(Harnstoff-)Wasserstoff
superoxydverbindungen, CO(NH2 )2 + H 2 0 2 , mit einem Gehalt von 34 bis 
36% H 2 0 2 • 

Darstellung. Durch Auflosen von Harnstoff in konz. Wasserstoffsuperoxyd. 
losung und Auskristallisierenlassen. Durch Zusatz kleiner Mengen von den unter Wasserstoff. 
su peroxyd in fester Form genannten Stoffen wird die Haltbarkeit der Verbindungen erhoht. 
Nach Angabe der Hersteller werden bei Ortizon eine kleine Menge Starke, bei Hyperol 0,08 % 
Citronensaure, bei Perhydri t geringe Mengen einer acetylierten Oxyaminosaure zugesetzt. 

Eigenschaften und Erkennung. Weilles kristallinisches Pulver, an trockener Luft 
bestandig, leicht IOslich in Wasser. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) gibt die Reaktionen der 
Wasserstoffsuperoxydlosung mit 3 % H 20 2• Beim Erhitzen mit Natronlauge wird Ammoniak 
entwickelt. 

Priifung. Beirn Erhitzen diirfen hochstens 0,1 % Riickstand hintel'bleiben. Die Pra. 
parate miissen hinsichtJich ihrer Reinheit den an Carbamid (s. S. 805) gestellten Anforderungen 
geniigen. 

Gehalts bestimm ung. Vgl. Hydrogenium peroxydatum 80lutum S.1498. Die Bestirn
mung des Gehaltes an Wasserstoffsuperoxyd wird am einfachsten ausgefiihrt, indem man 1 g 
des Praparates in 10 ccm Wasser und 10 ccm verd. Schwefelsaure lost und dann Kaliumperman
ganatlosung (1 g+ 74 g Wasser+25 g verd. Schwefelsaure) hinzuwagt. Es miissen mindestens 
62 g der Kaliumpermanganatlosung entfarbt werden = mindestens 34% H 20 2• 

Anwendung. In wasseriger Losung wie Wasserstoffsuperoxydlosung. Die Losung 1 + 9 
enthalt 3,4-3,6% H 20 2. 

Unguentum Hydrogenii peroxydati UNNA. Hydrogenii peroxydati sol. (Germ.) 20-40,0, 
Adipis Lanae 20,0, Unguenti cerei 10,0. 

Katharol, Mundwasser des medizinischen Waarenhauses in Berlin, soli aromatisierte 
W asserstoffsu peroxydlosung sein. 

Pergenol ist eine Mischung von molekularen Mengen Natriumperborat und Natriumbitar. 
trat, die beim Losen in Wasser Wasserstoffsuperoxyd, Borsaure und neutrales Natriumtartrat gibt. 

Hydroxylaminum. 
Hydroxylaminum. HydroxYlamin. Oxyammoniak. NH 2 0H. MoL- Gew. 33. 

Das Hydroxylamin kann aufgefaBt werden als Ammoniak, NHa, in dem ein H-Atom durch 
die Hydroxylgruppe, - OH, ersetzt ist. 

Freies Hydroxylamin erhalt man aus dem Hydrochlorid (s. u.), indem man dieses 
in Methylalkohol lOst. die Losung mit der berechneten Menge Natriummethylat, QHaONa, 
durch Auflosen von Natriummetall in Methylalkohol dargestellt, versetzt und die von dem Na
triumchlorid abfiltrierte Losung unter vermindertem Druck bei moglichst niedriger Temperatur 
verdunstet. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln oder Blattchen, hygroskopisch, Smp. 330. Leicht los
Hch in Wasser; die Losung ist geruchlos. Schon bei 15° zerfallt es langsam in Stickstoff, Stick. 
oxydul, Ammoniak und Wasser, beim Erhitzen auf 1000 zerfallt es unterExplosion. Auch in 
wiisseriger Losung ist ('s nicht bestandig. Mit Sauren bildet es wie das Ammoniak durch Addition 
Salze, die bestandiger sind als die freie B~se. Das Hydroxylamin ist ein kraftiges Reduktionsmittel. 

Anwendung. Nur in Form der Salze. 

Hydroxylaminum hydrochloricum. Hydroxylaminhydrochlorid. 
Salzsaures Hydroxylamin. Oxyammonium chloratum. NH 20H· HCI. Mol.· 
Gew.69,5. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Kaliumbisulfit, KHSOs, auf Kaliumnitrit, 
KN02, erhalt man hydroxylaminsulfonsaures Kalium, HON(SOaK)2' das bei langerem 
Erhitzen der Losung bis zum Sieden oder einige Zeit im geschlossenf'n GefaB auf 130° in Hy. 
droxylaminsulfat, (NH20H)2' H 2S04, und Kaliumsulfat zerfallt, die durch Kristallisation 
voneinander getrennt werden konnen. Aus dem Hydroxylaminsulfat erhalt man das Hydroxyl. 
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a.minhydroohlorid durch Umsetzen mit der berechneten Menge Bariumchlorid und Ein. 
dampfen der Losung zur Kristallisation. 1m groBen wird das HydroxylaminsuJfat durch elek. 
trolytische Reduktion von Saipetersli.ure in verd. Schwefelsa.ure (50% HzSO.) gewonnen. 

Eigenschajten und Erkennung. Farblose Kristalle. sehr leicht loslich 
in Wasser (1: 1). auch in 15 T. Weingeist und in Glycerin. Die wasserige Losung 
schmeckt salzig. sie rotet Lackmuspapier. blaut Congopapier aber nicht. Die wasserige 
Losung reduziert Silber· und Quecksilbersalze zu Metall. aus alkalischer Kupfer. 
tartratlOsung scheidet sie Kupferoxydul ab. auch Kaliumpermanganat wird leicht 
reduziert. sowohl in saurer wie in alkalischer Losung. Die weingeistige Losung wird 
durch PlatinchloridlOsung nicht gefallt (Unterschied von Ammoniumchlorid). 

Prilfung. a) Die mit Ammoniakfliissigkeit bis zur alkalischen Reaktion gegen 
Lackmuspapier versetzte wasserige Losung (1 g+ 10 ccm) darf durch Schwefelwasser. 
stoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). Die wasserige Losung (1 g 
+ 10 ccm) darf nicht verandert werden: - b) durch Bariumnitratlosung (Sulfate). 
- c) durch verd. Schwefelsaure (Barium). - d) 0.5 g Hydroxylaminhydrochlorid 
miissen sich in 10 g absolutem Alkohol klar losen (Ammoniumchlorid). - e) Eine 
Mischung von 1 g Hydroxylaminhydrochlorid und 3 ccm Zinnchloriirlosung darf 
innerhalb einer Stunde nicht dunkler gefarbt werden (Arsen). - f) Beim Erhitzen 
darf es hochstens 0.1 % Riickstand hinterlassen. 

Aujbewahrung. Vorsich tig. in dichtschlieBenden Glasstopfenglii.sern. 
Anwendung. Wegen seiner reduzierenden Wirkung wird es wie Anthrarobin. Chrysarobin 

und Pyrogallol bei Hautkrankheiten. Lupus. Herpes tonsurans. Psoriasis angewandt zu 1 % in 
einer Mischung von Glycerin und Alkohol gelost. Zu beachten ist die Giftigkeit. Es bildet im 
Blute Methamoglobin und Hli.matin. Pflanzenkeime sterben noch in einer Losung 1:15000 abo 

Hyoscyaminum s. unter Belladonna S.650. 

Hyoscyamus. 
Hyoscyamus niger L. Solanaceae-Solaneae. Bilsenkraut. Hen"bane. 
Jus quia me. Die urspriingliche Heimatist nicht bekannt. die Pflanze findet sich in 
ganz Europa mit Ausnahme des Nordens. in Nordafrika und bis nach Indien; kulti. 
viert in England und Deutschland. Ein. oder zweijahriges Kraut mit fleischiger 
Wurzel und driisig weichhaarig.klebrigem Stengel. der 60 cm hoch wird. Der Bliiten. 
stand besteht aus einseitswendigen. vielbliitigen. monopodialen Wickeln und kriimmt 
sich nach abwarts. Die zygomorphen. sitzenden Bliiten sind von einem 5zahnigen. 
krugformig.glockigen Kelch mit aufrechten. stachelspitzigen Zipfeln umschlossen. 
Nach dem Verbliihen wachst der Kelch iiber die Kapsel. diese umschlieBend. hinaus. 
Die zweifacherige Kapsel offnet sich bei der Reife. indem das obere Drittel derselben 
sich als Deckel ablost. 

Folia Hyoscyami. Bilsenkrautblatter. Hyoscyamus (Henbane) Lea
ves. Feuilles de jusquiame. Herba Hyoscyami. Folia Jusquiami. 
Hiihnertod. Saukraut. Schlafkraut. Tollkraut. Totenblumenkraut. Zi· 
geunerkraut. 

Die zur Bliitezeit von zweijahrigen Pflanzen gesammelten Laubblatter. Beim 
Trocknen schrumpfen die Blatter stark ein. 7 T. frische Blatter geben 1 T. trockene. 

Die grundstandigen Blatter bis 30 cm lang. bis 10 cm breit. eiformig. langlich. 
eiformig oder langlich. gehen in den bis 5 cm langen Blattstiel iiber. Sie sind spitz 
oder zugespitzt, sehr grob gezahnt. fast fiederspaltig buchtig. Die kleinen Stengel. 
blatter, eiformig. sitzend. halbstengelumfassend und schwach herablaufend. buchtig. 
gez1thnt. besitzen meist auf jeder Blatthaifte 1-4 (bei den obersten Blattern nur 1) 
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groBe, breite, dreieckig.zugespitzte Zahne. Farbe der weichhaarigen, klebrig-zottigen 
Blatter schmutziggriin, graugriin; die helle und breite Mittelrippe tritt bei den ge
trockneten Blattern besonders deutlich hervor; die von ihr in einem Winkel von 
30-500 abzweigenden Nerven sind randlaufig. Bei den aus Kulturen stammenden 
Pflanzen ist die Behaarung, namentlich auf der Oberseite des Blattes, geringer, die 
Blatter selbst sind aber umfangreicher. Der Geruch des frischen Krautes ist nar
kotisch, ekelhaft, geht beim Trocknen fast verloren; der Geschmack ist bitterlich, 
etwas scharf. 

Mikroskopisches Bild. Auf beiden Blattflachen, unterseits reichlicher, runde Spalt
offnungen mit 3-4 Nebenzellen. 1m Schwammparenchym in den Zellen unmittelbar unter der 
einreihigen Palisadenschicht prismatische Einzelkristalle und Zwillingskristalle, seltener einfache 
Drusen, sehr selten Kristallsand von Kalkoxalat. Auf beiden Blattseiten lange, mehrzellige, 
Bchlanke Gliederhaare, ferner Driisenhaare mit einzelligem und solche mit mehrzelligem Kopf. 
Die Gefallbiindel bicollateral. . 

Pul ver. Elemente der Blattepidermis, die Zellen beider Blattseiten mehr oder weniger 
stark wellig gebogen; Spaltoffnungen mit 3-4 Nebenzellen, unterseits reichlicher; Fetzen des 
Mesophyllgewebes mit einschichtigem Palisadengewebe, im lockeren Schwammgewebe an der 
Grenze zum Palisadengewebe und im Gewebe der Nerven sl'hr reichlich Zellen mit meist grollen, 
prismatischen Einzelkristallen und Zwillingskristallen, selten mit Drusen, noch seltl'ner mit Kristall
sand von Kalkoxalat. Reichlich einfache, lange, schlank kegelformige, diinnwandige, glatte, 
2-4-, hochstens lOzellige Gliederhaare; Driisenzotten, der Kopf 6-8- und mehrzellig, die Zellen 
in einer Fliiche oder in doppelter Zahl korperhaft angeordnet, der Stiel 2-4zellig. Freie Oxalat
kristalle; Fragmente der bicollateralen Gefallbiindel; Collenchymgewebefetzen aus der Umgebung 
des Hallptnerven. 

Verwechslungen. Hyoscyamus agrestis KITAIBEL ist eine auf magerem Boden 
schon im ersten Jahr zur Bliite gelangende einjahrige Form. H. pallidus KIT. ist ebenfalls eine 
Varietat mit gleichfarbigen, blallgelblichen Bliiten. H. al bus L., im siidlichen Europa heimisch, 
hat nur gestielte, rundJich eiformige oder herzformige, 4-5 cm lange und fast ebenso breite, grob
und stumpfgesagte Blatter. Calciumox&lat in Drusen. 

Bestandteile. I-Hyoscyamin, C17H23N03 und Scopolamin (l-Hyoscin), C17H23NOa, 
zusammen etwa 0,05-0,08%' Cholin, geringe Mengen a.therisches 61, Salze, darunter 
etwa 2% Kaliumnitrat. Asche 19-230/0' 

Priilung. Germ. 6: Beim Verb~ennen sollen die Blatter hochstens 30% Asche 
hinter lassen; s. auch Bd. II S. 1329. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung wird in genau gleicher Weise aus
gefiihrt wie bei Tollkirschenblattern (s. Bd. II S. 1328). Auch hier gibt 1 ccm 
l/lO-n·Salzsaure 28,9 mg Alkaloid an. 

Der beim Verdunsten eines wie bei der Gehaltsbestimmung gesondert hergestellten Chloro
formauszuges verbleibendf> Riickstand mull die Reaktionen des Atropins geben (s. S.644). 

CAE>;AR und LORETZ fanden den Alkaloidgehalt meist zwischen 0,045 und 0,060 % , aus
nahmsweise 0,025-0,0760/0' Die Forderung derGerm., 0,07 % Alkaloid, erscheint danach hoch, 
die Forderung der Helv., 0,1 0/0' diirfte bum erfiiUbar sein. GAZE fand 0,08 % Alkaloid und steUte 
aullerdem fest, daJ3 der Gehalt auch nach 2ja.hriger Aufbewahrung nicht abgenommen hatte. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Wirkung und Anwendung wie Belladonnabliitter. Grollte Einzelgabe Germ. 0,4 g, 

Tagesgabe 1,2 g, Helv., 0,3 und 1,0 g. 
Fiir Pferde 15,0-30,0 g, fiir Rinder 15,0-90,0 g, fiir Schafe und Ziegen 8,0-30,0 g, fiir 

Hunde 0,5-4,0 g. 
Au J3 er! i c h dient die Droge zu narkotischen Umschlagen, als Rauchmittel bei Atemnot und 

Zahnweh, haufig zu Asthm.a.kra.utermischungen; fiir diesen Zweck verwendet man nur die von 
Stengeln und Rippen befreiten Blatter, urn ein gleichmaBij:!;es Glimmen zu erzielen. - Bilsenkraut. 
und seine Zubereitungen sind dem freien Verkehr entzogen und diirfen nur g"'gen arztliche Verord
nung abgegeben werden, ausgenommen als Besta.ndteil von Pflastern, Salben und erweichenden 
Krautern (in DeutRchland). Obwohl in den betreffenden Verordnungen die Verwendung "zum 
Rauchen und Rauchern" nicht ausdriicklich ausgenommen ist, wird man das Kra.ut hierzu wohl mit 
demselben Recht verabfolgen diirfen, wie Stechal'felkraut. 

Semen Hyoscyami. Bilsenkrautsamen. Henbane Seed. Semence 
de jus qui a.me. Gichtkrautsamen. Bilsensa.men. Rasenwurzsamen. Sau
bohnensamen. Schlafkrautsamen. Tollkrautsamen. Zigeunerkrautsamen. 



Hyoscyamus. 1503 

Die Samen sind bis 1,5 mm lang, graubraun, matt, zusammengedriickt, nieren· 
ftirmig ·rundlich, auBen netzig·grubig. Die diinne Samenschale umschlieBt ein weill· 
liches Endosperm, in dem der groBe, in Form einer 9 gekriimmte Embryo liegt. 
Ohne Geruch und von oligem, bitterem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Samenschale zeigt zwei Schichten, eine 
Epidermis aus groBen, gestreckt rechteckigen, an den Seitenwanden und der Innenwand stark 
verdickten und deutlich geschichteten Zellen und eine zweite Schicht aus mehreren Reihen zu· 
sammengefallener, diinnwandiger, mit dllnkelbraunem Inhalt geflillter Zellen und aus einem ein· 
reihigen Nucellarrest. Die auBeren Enden der Seitenwande der Epidermiszellen lassen auf dem 
Querschnitt einen Schopf kleiner Warzchen erkennen; von der Flache gesehen sind die Wande 
stark wellig verbogen. 1m Endosperm und Embryo fettes 01 und Aleuronkiirner. 

Pul ver. Gekennzeichnet durch die eigenartige Verdickung und wellige Struktur der 
Epidermiszellen der Samenhaut und durch das reichliche Auftreten von Fragmenten des diinn· 
wandigen, farblosen, 01. und Aleuronkiirner fiihrenden Gewebes des Endosperms und des Embryos. 
In den Aleuronkiirnern rhomboederahnliche Krist-alle und einfache Globoide. 

Bestandteile. DioSamen enthalten I·Hyoscamin und I· Scopolamin(Hyoscin), fettes 
01 etwa 20% (bis zu 28%)' Das 01 besteht aus Triolein und Tripalmitin. Aschengehalt etwa 2,4% , 

Anwendung. Die Samen wirken wie das Kraut, doch starker. Hiichstgabe 0,2 g, auf den 
Tag 0,6 g (Ergiinz l).). Sie werden meist in Form der Emulsion oder in Pulver verordnet und sind 
in manchen Gegenden als Rauchermittel gegen Asthma und Zahnweh gebrauchlich. Man streut 
die Samen, fiir sich oder mit Bernsteingrus gemischt, auf gliihende Kohlen und leitet den Dampf 
durch einen Trichter gegen den schmerzenden Zahn. Zu diesem Zweck verabfolge man hiichstens 
2,5 g mit der niitigen Vorsicht. 

Hyoscyamus muticus L., ursprUnglich in Indien einheimisch, wachst jetzt in groBen 
Mengen in Agypten. Nach neueren Untersuchungen enthalt die Pflanze als Hauptalkaloid 
Hyoscyamin, und zwar in Stengeln 0,5 0/ 0 , Blattern 0,9 0/ 0 , Samenkapseln 0,6 0/ 0 , Samen 0,9 0/ 0 ; 

nach anderen Angaben wechselt der Gehalt von 0,57 0/ 0 bis zn 1,40/ 0 , 

Emplastrum Hyoscyami. Bilsenkrautpflastel. Ergiinzb.: Aus feingepul. 
verten Bilsenkrautblattern wie Emplastr. Belladonnae (s. -So 638). - Partug.: 10 T. Extr. Hyos. 
cyami und 90 T. Bleipflaster werden auf dem Wasserbad gemischt. 

Extractum Hyoscyami. Bilsenkrautextrakt. Extract of Hyos
cyam us. Extrait de jusquiame. - Ein dickes bezw. weiches Extrakt, das meist 
aus trockenen, nach einigen Pharmakopiien aus frischen Bilsenkrautblattern hergestellt wird. 

Germ. 5: 1 T. getrocknete, grob gepulverte Bilsenkrautblatter wird 6 Tage lang mit 5 T. 
verdiinntem Weingeist mazeriert, dann ausgepreBt. Der Riickstand wird 3 Tage lang mit 3 T. 
verd. Weingeist behandelt. Die gemischten PreBfliissigkeiten werden nach zweitagigem Stehen 
filtriert und der Weingeist abdestilliert. Der Riickst&nd wird mit der gleichen Menge Wasser 
gemischt, nach zweitagigem Stehen filtriert, zu einem dicken Extrakt eingedampft und letzteres 
nach der Gehaitsbestimmung niitigeufalls mit gereinigtem SiiBholzsaft auf einen Hyoscyamin. 
gehalt von 0,5% gebracht. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1324. 

Amer.: 1000 g gepulvertes (Nr.40) Bilsenkraut werden mit einer Mischung aus 3 Volum 
Weingeist (92,3 Gew .. 0/0) und einem Volum Wasser angefeuchtet, dann im Perkolator damit 
iiberschichtet 48 Stunden stehen gelassen. Der durch Erschiipfung der Droge gewonnene Auszug 
wird bei einer 70 0 nicht iibersteigenden Temperatur bis zur Pillenkonsistenz eingeengt. Mit Hilfe 
von Glucose (Amer. = Starkesirup) wird das Extrakt auf 0,25 0/ 0 (0,22-0,28 0/ 0 ) Bilsenkraut· 
alkaloide eingestellt. - Austr., Belg., Groat., Helvet., Hung., Nederl., Narveg., Partug., Ross.: Wie 
Extract. Belladonnae der betreffenden Pharmakopiie (s. S. 639). - Dan. und Gall. 1884: ein 
dickes Extrakt, durch Perkolation von grobgepulverten Blattern mit 70 0/ oigem Weingeist und 
Eindampfen herzustellen. - Hisp.: Aus trockenen Blattern wie Extr. Aconiti. A us beu te 
20-25%. - !tal.: Aus trockenen Blattern wie Extr. Aconiti hydroalcoholic. - Japan.: 20 T. 
frische Blatter werden mit 1 T. Wasser zerrieben, abgepreBt, nochmals mit 3 T. Wasser an· 
gerieben und wiederum abgepreBt. Die PreBfliissigkeiten werden auf 80 0 erhitzt, koliert und 
auf 2 T. eingedampft. Dann wird 24 Stunden mit 2 T. Weingeist (90%) unter iifterem Um· 
schUtteln mazeriert und koliert. Der RUckstand wird unter iifterem UmschUtteln mit IT. ver· 
dlinntem Weingeist (70%) einige Zeit erwarmt. Dann liWt man absetzen, gieBt klar ab, filtriert die 
gesamten Kolaturen und dampft zu einem dicken Extrakt ein. - Portug.: Wie Extr. Belladonnae 
aquos. Extr. Hyoscyami spirituosum wie Extr. Chelidonii. - Suec.: Aua Bilsenkraut· 
blattern mit verdiinntem Weingeist (61 0J0) durch Perkolation und Eindampfen zu bereiten. Dickes 
Extrakt. - Wassergehalt 10% (Gal!. 1884, Hung., Ita!.). - Alkaloidgehalt: Hyoscyamin 
0,3% (Amer., Austr., Croat., Belg., Helvet.), 0,5% (Germ., Ital.). Wahrend Germ. 5 den Alkaloid· 
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gehalt mit gereinigtem SiiBholzsaft einstellen lieB, EChreiben Germ. 6 Dextrin, Amer. Stlirkesirup, 
Belg. und Helvet. Milchzucker zu diesem Zwecke vor. - Germ. 6 0,47--0,55 a/a Alkaloid. 

Brkennullg. Wie bei Extractum BelladOlUlae durch die Atropinreaktion. 
Gehaltsbestinnnung. Die Bestimmung des Alkaloidgehaltes wird wie bei Extractum 

:Belladonna.e ausgefiihrt (s. Bd. II S. 1323). 
Aufbewahrung. Vorsichtig, zweckmaBig nicht iiber 1 Jahr. GriiBte Einzelgabe 0,15 g, 

Tagesgabe 0,5 g (Germ. 6). 

Extractum Hyoscyami (Brit.), Extract of Hyoscyamus, ist ein trockenes Ex
trakt, das aus trockenen Bilsenkrautblattern wie Extractum Belladonna.e (Brit.) hergestellt wird. 
Es solI 0,3 0/0 Hyoscyamin enthalten. 

ExtractumHyoscyami cumDextrino exsiccatum (Hung.): 25 T. Extr. Hyoscyami werden 
in 50 T. Spiritus diL geliist und mit 25 T. Dextrinpulver zur Trockene eingedampft. 

Extractum Hyoscyami Uuidum. Fluidextract of Hyoscyamus (of Henbane). -
Amer.: Aus 1000 g gepulvertem (Nr. 40) Bilsenkraut nach Verfahren A (s. S. 1227) mit HiHe 
einer Mischung aus 3 Volum Weingeist (92,3 Gew.-o/o) und einem Volum Wasser als Menstruum. 
Das Fluidextrakt wird so eingestellt, daB 100 ccm 0,065 g (0,055-0,075 g) Bilsenkrautalkaloide 
enthalten. 

Oleum Hyoscyami (infusum). Bilsenkrautol. Oil of HyoscyamuR. 
Huilede jusquiame. Infusum Hyoscyamioleosum. -Obg1eich bei Hingerem 
Erhitzen von Bilsenkraut mit 01 die A1kaloidsa1ze des Krautes ziemlich vollstiindig von 
dem 01 aufgenommen werden, empfiehlt es sich, die A1kaloide vorher in l!'reiheit zu 
setzen, was durch Mazeration des Krautes mit ammoniakhaltigem Weingeist ge
schieht. Dieses von EUG. DIETERICH zuerst angegebene Verfahren wird von der 
Germ., Austr., Helvet., Hung., Ital., Nederl., Norveg. und Suec. vorgeschrieben. Die 
iibrigen Pharmakopoen lassen die getrockneten, meist vorher mit WeiDgeist an
gefeuchteten Blii.tter nur durch hei13es 01 extrahieren. 

Germ.: 100 T. grob gepulverte Bilsenkrautblatter werden mit einer Mischung aus 75 T. 
Weingeist (90%) und 3 T. Ammoniakfliissigkeit (100f0) gut durchfeuchtet und wohl bedeckt 
12 Stunden lang stehen gelassen. Darauf fiigt man 1000 T. ErdnuBiil zu, riihrt gut durch und 
erhitzt das Ganze unter iifterem Umriihren auf dem Wasserbad, bis Weingeist und Am
moniakfliissigkeit verdampft sind. Man preBt dann ab, laBt einen Tag absetzen und filtriert. 
- In gleicher Weise lassen folgende Arzneibiicher das Bilsenkrautiil nach folgenden Gewichts
mengen herstellen: 

Austr. Hung. Helvet. NederI. Norveg. Suec. 
Bilsenkraut 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weingeist 75,0 75,0 100,0 200,0 200,0 200,0 
Ammoniakfliissigkeit 2,0 5,0 20,0 4,0 2,0 2,0 
01 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0 

Die erstgenannten 4 Pharmakopiien schreiben Sesamiil vor, Norveg. und Suec. Oliveniil. Wenn viel 
Weingeist zur Anwendung gelangt, empfiehlt es sich, die Digestion in einer Destillierblase vorzu
nehmen und den Weingeist abzudestillieren, der dann nach Neutralisation mit verd. Schwefel· 
saure durch Destillation gereinigt werden kann. 

Nachfolgende Pharmakopoen lassen das 01 ohne Anwendung von Ammoniak durch einfaches 
lange res Erhitzen im Wasserbad usw. herstellen. 

Bilsenkraut 
Weingeist 
01 

Belg. Gall. 
100,0 100,0 
200,0 100,0 

1000,0 1000,0 

Japon. 
100,0 

75,0 
1000,0 

Portug. 
100,0 
50,0 

1000,0 
Ital.: 100 T. grobgepulvertes Bilsenkraut durchfeuchtet man mit einer Mischung aus 4 T. Ammoniak
fliissigkeit (10 Ufo), 10 T. Weingeist (90 VoL-O/o) und 36 T. Ather, erschiipft die Masse nach Ver
lauf einer Stunde im Perkolator mit Ather, mischt das atherische Extrakt mit 1000 T. Oliveniil, 
destilliert den Ather ab und filtriert. - Hisp.: Aus 500 T. zerquetschten, frischen Bliittern 
und 1000 1'. Oliveniil durc;h Digestion auf dem Wasserbad. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt (Ned!>rl.). 
Oleum Hyoscyami compositum. Balsamum Tranquilli. Ruile de jusquiame 

composee. Baume Tranquille. - Belg. und Helvet.: 996 T. (Helvet. 1000 T.) Bilsenkrp,utiil 
und je I T. Lavendel-, Pfefferminz-, Rosmarin- und Thymianiil werden gemischt. - Nat. 
Form.: Je 2 Tropfen Wermut-, Lavendel-, Rosmarin-, Salbei- und Thymian6l werden 
mit 100 ccm Bilsenkrautol gemischt. - Gall.: Je 50 T. grob gepulverte, getrocknete Bllitter 
von Belladonna, Bilsenkraut, Stechapfel, Mohn und Solanum nigrum werden mit 200 T. Alkohol 
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,(95 °/0) angefeuchtet und 24 Stunden stehen gelassen. Dann gibt man 5000 T. Mohnol zu, er
hitzt unter ofterem Riihren 6 Stun den auf 60-70°, preJ3t ab, lii.J3t absetzen, dekantiert (oder 
;filtriert) und fiigt je 1 T. Lavendelol, Pfefferminzol, Rosmarinol, Thymianol hinzu. - Portu,g.: 
Folior. Nicotianae gr. pulv. 40,0, Folior. Belladonnae gr. pulv. 15,0, Folior. Hyoscyami gr. pulv. 
15,0, Folior. Solani nigri gr. pulv. 15,0, Folior. Stramonii gr. pulv. 15,0, Spiritus (90 Ufo) 50,0, Olei 
Olivarum 990,0, Olei Lavandulae aeth. 5,0, Olei Rosmarini aeth. 5,0. Die Drogen 24 Stunden 
mit Weingeist mazerieren, dann mit dem 01 bis zum Verdampfen des Weingeists erhitztln, pressen, 
kolieren, filtrieren, zuletzt die atherischen Ole zusetzen. 

Oleum Hyoscyami duplex nach Helfenberger Annalen (1891); 1000 g feingepulvertes 
Bilsenkraut packt man, mit einer Mischung aus 100 g Spiritus, 40 g Ammoniakfliissigkeit, 360 g 
Ather durchfeuchtet in einen Perkolator, erschopft mit Ather, bringt den Auszug mit 5000 g 
Olivenol in eine Blase und destilliert den Ather iiber. 

Succus Hyoscyami. Juice of Hyoscyamus. - Brit. 1898: Aus frischen Blattern, bliihen
den Spitzen und jungen Trieben des Bilsenkrauts preJ3t man den Saft, mischt 3 Vol. desselben 
·mit 1 Vol. 900/ 0igem Weingeist, laJ3t 7 Tage absetzen und filtriert. 

Tinctura Hyoscyami. Bilsenkrauttinktur. Tincture of Hyoscyamus. Teinture 
de jusquiame. - Ergiinzb., Gall. undPortug.: Aus grob gepulverten Bilsenkrautbla.ttern 1+ 10 
mit verdiinntem Weingeist durch Mazeration zu bereiten. - Belg., Brit., Hi8p.: 1:10 mit ver
·diinntem Weingeist durch Perkolation. - Amer.: Aus 100 g gepulvertem (Nr. 60) Bilsenkraut 
nach Verfahren P mit verd_ Weingeist (41,5 Gew.- %). 100 ccm Tinktur sollen 0,0065 g (0,0055 bis 
-0,0075) Alkaloide enthalten. - Nederl.: Wie Tinct. Aconiti. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. GroJ3te Einzelgabe 1,5 g, Tagesgabe 3,0 g (Ergiinzb.). 
Tinctura Hyoscyami ex Herba recente. Bilsenkrauttinktur aus frischem Kraut. 

- Ergiinzb. Aus 5 T. zerquetschtem, bliihendem, frischem Bilsenkraut und 6 T. Weingeist (87%). 
- Portug.: Aus gleichen TeHen frischer Blatter und 90%igem Weingeist durch Mazeration. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. GroJ3te Einzelgabe 1,5 g, Tages
gabe 3,0 g (Ergiinzb.). 

Tinctura Hyoscyami aetherea. Teinture etheree de jusquiame. Etherole de 
jusquiame. - Gall. 1884: Aus 100 g mittelfein gepulverten Bi1senkrautblattern und 500 g 
.alkoholhaltigem Ather (spez. Gew. 0.758) durch Verdrangung. 

Pilulae antineuralgicae BROWN SJ!:QUARD. 
-BROWN SEQUARDs Antineuralgic (Neuralgia) 

Pills. (Nat. form.) 
Extracti Hyoscyami1 ) 4,5 
Extracti Conii 4,5 
Extracti fabarum Ignatii 3,2 
Extracti Opii 3,2 
Extracti Aconiti 2,2 
Extracti Cannabis Ind. 1,6 
Extracti Stramonii sem. 1,3 
Extracti Belladonn. alcoh. I,!. 

Man formt 100 Pillen. 

IPllulae Colocynthldis et Hyoscyami (Nat. form.). 
Pills of Colocynth and Hyoscyamus .. 

Extracti Colocynthidisl) 0,65 g 
Aloes purificatae 9,7 
Resinae Scammonii 9,7 
Olei Caryophyllorum 1 ccrn 
Extracti Hyoscyami 9,7 g. 

Man formt 100 Pillen. 

Pilulae Hyoscyami (F. M. Germ.). 
}l'ol. Hyoscyam. pulv. 
Extr. Hyoscyam. aa 1,25. 
Extr. Liquir. q. s. 

ut f. pil. No. 30. 

Pllulae Hyoscyami composltae. 
Pilulae Meglini. MEaLINsche Pillen. 
Pilules de jusquiame et de valeriane 

composees. Pilules de Meglin. 
(F. M. Germ., Gall. u. Hisp.). 

Extr. Hyoscyami 
Extr. Valerianae 
Zinc. oxydati 

f. pH. No. 10. 
aa 0,5. 

Pllulae Iaxatlvae post partum. 
Laxative Pills after Confinement. 

(Nat. form.) BARKERs Post Partum Pills. 
Extract. Colocynth. comp.l) 11,0 
Aloes purificat. 5,5 
Extracti Nucis vomic. 5,5 
Resinae Podophylli 0,5 
Radic. Ipecacuanhae pulv. 0,5 
Extracti Hyoscyami 8,0. 

Man formt 100 Pillen. 

Sirnpu8 Hyo8cyami. 
Sirop de jusquiame. (Gall. 1884). 

Tincturae Hyoscyami 
Sirupi Sacchari 

75,0 
925,0. 

Hypericum. 
Hypericum perforatum L. Guttiferae-Hypericoideae-Hypericeae. Jo
llanniskraut. Heimiseh in ganz Europa, Mittelasien und Nordafrika. Eine 30 
bis 60 em hohe ausdauernde Pflanze. 

Herba Hyperici. Johanniskraut. St. John's Wort. Herbe de 
l'arroche puant. Summitates Hyperici. Blutkraut. Feldhopfenkraut. 
Hartheu. Hexenkraut. Johannisblut. Waldhopfenkraut. Walpurgiskraut. 

1) AIle Galenica nach Amer. 
Hager, Handbuch I. 95 
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Die oberirdischen Teile der bliihenden Pflanze oder nur die bliihenden Zweig
spitzen. Der zweikantige, kahle, gegenstandig verastelte Stengel hat gegenstandige. 
sitzende, eiformige oder langliche, bis 3,5 cm lange, ganzrandige, kahle, durchschei
nend punktierte Blatter. Die sehr zahlreichen, gelben, ziemlich grollen, fiinfzahligen 
Bliiten bilden traubig zusammengesetzte Rispen. Die zahlreichen Staubblatter 
sind zu 3-6, meist 3 Biindeln verwachsen. Der Fruchtknoten tragt drei Griffel. 
Der Geschmack ist herbe, bitterlich. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen nur in der Unterseite des Blattes. Das 
Mesophyll zeigt oberseits und unterseits je eine Lage kurzer Palisaden, femer groBe Sekretbehii.lter 
mit braunem Inhalt. Die Blatter der Blumenkrone enthalten in groBen Sekretbehii.ltem blutrotes 
Sekret. 

Bestandteile. Das Kraut enthii.lt einen gelben und einen roten Farbstoff (Hyperi
cumrot), beide sind in Weingeist, der rote auch in fettem OllOslich; femer atherisches 01, 
Gummi, Pektinsii.ure. 

AnweMung. Als VolksIlll'ttel, innerlich gegen Blutungen, auBerlich bei Verwundungen. 
Oleum Hyperici. Johanniskrautol (Johannisol). Wird durch Digestion des ge

trockneten, mit Weingeist durchfeuchteten Johanniskrautes mit 01 hergestellt wie 01. Hyos
cyami. 1m Handverkauf gibt man vielfach ein mit Alkannin rot gefarbtes 01 abo 

Universal-Blutreinignngstee Marke "Medico" von OTTO REICHEL in Berlin ist das zur 
Bliitezeit geschnittene Kraut von Hypericum perforatum. (JUCKENACK und GRIEBEL.) 

Hyssopus. 
Hyssopus officinalis L. Labiatae-Sa turejeae-Hyssopinae. Ein in Siid
europa und in einigen Gegenden Mittelasiens heimischer, 30-60 cm hoher aus
dauernder Halbstrauch, in Garten als Kiichengewiirz gezogen. 

Herba Hyssopi. Ysopkraut. Hyssop Wort. Herbe d'hysope. Hysop. 
Isop. Ispenkraut. Josefskraut. Weinespenkraut. Herbe sacree. 

Das wahrend der Bliite gesammelte Kraut ohne die Wurzel. Der einfache oder 
wenig verastelte, vierkantige, flaumhaarige Stengel tragt gegenstandige, fast sitzende, 
bis 3,5 cm lange, lineal- bis lanzettformige, lebhaft griine, ganzrandige, am Rande 
nach unten umgerollte, fast kahle oder doch nur sparlich behaarte, beiderseits grubig
puuktierte Blatter. Die Bliiten stehen in reichbliitigen Scheinwirteln, die einseits
wendige, endstandige Trauben bilden. Der einblatterige, rohrige, spitz fiinfzahnige 
Kelch ist blau angelaufen, die zweilippige Blumenkrone blau, seltener rotlich oder 
weill. Von gewfuzhaftem, campherartigem Geruch und gewiirzhaftem, bitterem 
Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen in beiden Blattepidermen. Charakteristisch 
sind die Nebenzellen der SpaltOffnungen. Gewohnlich umlagert je eine Zelle die beiden Pole der 
Spaltoffnung, so daB diese mit ihren Breitseiten aufgehangt erscheint, ausnahmsweise 3 oder 4 Zellen 
um eine Spaltoffnung. Auf beiden Seiten tief eingesenkte Labiatendriisenschuppen mit viel
zelligem Kopfe und Kopfchenhaare mit ein- bis zweizelligem Kopfe, femer kurze, einzellige, stark
warzige Zahnhaare, zwei- und dreizellige, gebogene Gliederhaare und vier- bis sechszellige spitz
endende Gliederhaare mit stark verdickter Basalzelle. 1m Mesophyll entweder nur oberseits oder 
meist beiderseits zwei Reihen von Palisaden. In den Epidermiszellen der Bli~tter sehr reichlich 
stark lichtbrechende Sphii.rokristalle; im Mesophyll keine Kristallbildungen. 

Bestandteile. 0,3-0,90/0 atherisches 01, Gerbstoff, Harz, Fett, Apft>1sii.ure, Zucker, 
Gummi, Salze. 

AnweMung. Als Volksmittel bei Brustleiden, innerlich und ii.uBerlich. 

Oleum Hyssopi. Ysop6L Oil of Hyssop. Essence d'hysope. 
Trockenes Ysopkraut gibt bei der Destiliation mit Wasserdampf 0,3-0,90/0 gewiirzig siiB

lich riechendes atherisches 01; spez. Gew. 0,927-0,945 (15 0); aD -12 bis - 25 0 ; IlD200 1,473 
bis 1,486; S.-Z. bis 2, E.-Z. 3-15; liislich in 0,5-8 Vol. Weingeist von 80 Vol.-%; manchmal 
mit Triibung. Es enthalt {3-Pinen, <;'OH16' etwa 500/0 I-Pinocamphon, C10H160, geringe 
Mengen eines angenehm riechenden Alkohols vom Sdp. 221-222 0, wahrscheinlich auch Ses
quiterpene. Das 01 wird oft mit Spikol verfalscht. 
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Aqua Hyssopi. Ysopwasser. - Hisp.: Aus frischem Ysopkraut wie Aqua Anisi Hisp. 
zu bereiten. - Port'ug.: 1: 1 aus frischem Kraut mit Dampf zu destillieren. 

Sirupus Hyssopi. Ysopsirup. - Pori'ug.: 20 T. Ysopkraut werden 2 Stunden mit 350 T. 
heiBem Wasser digeriert und in der heiBen Kolatur 650 T. Zucker geliist. 

Ichthyocolla. 
Ichthyocolla. Hausenblase. Isinglass. Colle de poisson. Colla pis. 
cium. Fischblase. 

Die in geeigneter Weise zubereiteten Schwimmblasen verschiedener Ac i pen s er· 
Arten. 

Aoipenser Huso L., der Hausen oder die Beluga, A. Sturio L., .der Stor, A. glabllr 
FITZ., der Glattstor, A. ruthenus L., der Sterlet, A. Giildeostadtii BRANDT ~t 
RATZEBURG, der Osseter, A. stellatus PALLAS, der Soherg. Pisces-Ganoidei
Chondrostei-Acipenseridae. Sie kommen in den meisten europaischen 
Meeren vor und steigen zur Laichzeit ziemlich hoch in die Flusse. Der groBte ist 
A. Huso, er erreicht eine Lange von 5-9 m und ein Gewicht von 1500 kg. A. Sturio 
wird bis 5,5 m, A. ruthenus hochstens 1 m la:t;lg. Es sind dieselben Fische, die den 
Kaviar liefern. Man schneidet die frisch en oder wieder aufgeweichten Schwimm. 
blasen der Lange nach auf, reinigt sie sorgfaltig durch Waschen, Ausreiben usw., 
spannt sie auf Bretter auf, trocknet an der Soline und zieht, wenn sie halbtrocken ge. 
worden sind, die auBere, keinen Leim liefernde, silberglanzende Haut abo Die Hausen. 
blase wird dann in verschiedene Formen gebracht und getrocknet. Einfach auf Bretter 
genagelt und getrocknet, liefert sie die Blatterhausenblase, Ichthyocolla in 
foliis. Durch Uber. und. Ineinanderschlagen groBerer Stucke, die dann in der 
Mitte durchlocht werden, entsteht die Bucherhausenblase. Oder die Blatter. 
hausenblase wird mit Maschinen in feine Faden zerschnitten und liefert dann die 
Fadenhausenblase, Ichthyocolla in filis. FUr den pharmazeutischen Ge· 
brauch nicht in Betracht kommt die Klammern. oder Ringel·Hausenblase. 
Von jeder Sorte unterscheidet man verschiedene Qualitaten. 

Handelssorten. Von den verschiedenen Handelssorten ist die beste Hausenblase die 
russische oder astrachanische vom Osseter, besonders das sogenannte Patriarchgut, die 
auch allein pharmazeutische Verwendung finden solIte. Dann folgen die vom Scherg (Sewrjuga. 
Sorte), die vom Sterlet und die vom Hausen (Beluga.Sorte). Die ungarische Ware ist dicker, 
starker runzelig, rauher und weniger durchscheinend, wird aus den Gedarmen und der oberen 
Schwimmblasenhaut (obige Sorten jedoch von der inneren Haut) von Acipenser. und anderen 
Fischarten gewonnen. Diese und die brasilianische wie auch die am geringsten bewertete 
Samooy. (Samowi.) Hausenblase vom Weh, Silurus glanis L. sind neben einer Anzahl 
anderer, unter der Bezeichnung "Hausenblase" in den Handel kommenden Produkte pharma. 
zeutisch nicht gebrauchlich. 

Eigenschaften. Hornartige, weiBliche, zahe, biegsame, durchscheinende, 
irisierende, geruch. und geschmacklose, blattartige Haute. In Wasser und ver' 
dunntem Weingeist ist Hausenblase beim Kochen zu mindestens 90 % lOslich. 

Priifung. Gelbe oder braune und in Wasser wenig lOsliche Ware ist zu ver· 
werfen. Die heiB hergestellte wasserige Losung (1 + 50) muB beim Erkalten noch 
gelatinieren und darf nicht sauer reagieren. Hausenblase darf nicht IDem als 1,5% 
Asche hinterlassen. 

Bestandteile. Die Hauptmasse, bis zu 700/0' ist tierischer Leim, der Rest ist: 2,5°/& 
in Wasser nicht losliche Substanz, 4% Salze, Wasser. Aschengehalt 0,5-1,2%' 

Anwendung. In der Pharmazie dient die Hausenblase hauptsachlich zur Herstellung 
des Englischen Pflasters, seltener zur Bereitung von Abkochungen oder wohlschmeckenden Gal· 
lerten fiir den innerlichen Gebrauch, in welchem FaIle gerbsaurehaltige Zusatze als unvertraglich 
zu vermeiden sind. Vielfach verwendet man sie als vorziiglichstes, durch Gelatine nicht vollig 
zu ersetzendes Klarmittel fiir Wein und Bier; man lost sie in heiBem Wasser, mischt zunac~ 
mit einem klein en Teile der zu klarenden Fliissigkeit, dann nach und nach mit dem Ganzen. In 
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der Technik ein Hauptbestandteil vieler Kiite. Die als "Fischleim" bezeichneten Klebmittel 
des Handels enthalten gewohnlich keine Hausenblase, sondern Kolner , Leim. 

Emplastrum adhaesivum anglicum. Englisches Pflaster. Court 
Plaster. Sparadrap de colle de poisson. Sericum adhaesivum. Spara
drapum Collae piscium (lchthyocollae). Taffetas adhaesivum. 

Das engl. Pflaster wird hergestellt durch Aufstreichen von Hausenblasenlosung auf 
Seidentaffet und 'l'rocknenlassen. Der Seidentaffet (rosa, weiB oder schwarz) wird in einen 
Rahmen stramm eingespannt, wobei man ihn zweckmaBig mit einem Saum aus Leinenband 
versieht. Man verwendet am besten jedesmal 1 Meter des 50 em breiten Taffets. Fiir 
diese Flache ist die in der foIgenden Vorschrift des Ergiinzb. angegebene Menge Hausenblasen· 

losung bestimmt. - 50 g mog. 
lichst fein zerschnittene Hau· 
senblase werden mit 200gWas. 
ser im Wasserbad erhitzt, bis 
der groBte Teil in Losung ge· 
gangen ist. Die Losung wird 
durchgeseiht. Die ungelost ge· 
bliebene Hausenblase wird 
wieder mit 200 g Wasser er· 
hitzt und die Losung durch· 
geseiht. Beide Losungen wer· 
den vereinigt, auf dem Dampf. 
bad auf 300 g eingedampft und 
mit 1 g Zucker versetzt. Mit 
dieser Hausenblasenlosung 
wird der ausgespannte Seiden. 
taffet mit Hilfe eines bTeiten, 
weichen Pinsels (10 em breit) 
wiederholt bestrichen. Damit 
heim ersten Aufstrich die Masse 
nicht zu stark durchschlagt, 
tragt man sie ziemlich kalt 
und in kiihlem Raum auf; 
dabei ist zu beachten, daB man 
ohne starkeres Aufdriicken jede 
Stelle nur zweimal mit dem 
Pinsel iiberfahrt. Ungleich. 
heiten, welchehierdurchschein· 
bar entsteh~n, werden spater 
wieder ausgeglichen. 

Ein neuer Aufstrich 
darf nur erfolgen, wenn 
der vor hergehende voll. 
stii.ndig getrocknet war. 
Die Seide wird abwechselnd 
langs und quer bestrichen. 

Abb. 282. Die drei ersten Aufstriche sind 
im kiihlen Raum, die spii.teren 

in mii.Big geheiztem Raum auszufiihren. Reicht der letzte Rest der Losung nicht mehr zu einem 
voUen Aufstrich, SO verdiinnt man ihn mit etwas Wasser. 

N ach dem Trocknen bestreicht man den Taffet, solange er noch in den Rahmen eingespannt 
ist, auf der Riickseite mit Benzoetinktur, die man mit dem gleichen Gewicht Weingeist (90%) 
verdiinnt, nimmt ihn nach dem Trocknen aus dem Rahmen, schneidet die Saume ab und rollt 
den Taffet so auf ein dickes rundes Holz, daB die Strichseite nach auBen kommt. Geteilt wird 
das Pflaster durch Ritzen mit einer scharfen Nadel. Das so vorgeteilte Pflaster bewahrt man 
dann am beaten zwischen den Seiten eines starken Buches auf. 

EinigeArzneibiicher lassen der Hausenblasen16sung statt Zucker, Glycerin oder Honig zufiigen, 
urn das "Rollen" des fertigen PfJu,sters zu verhiiten. Ferner wird von einigen der zum Bestreichen 
der Riickseite vorgeschriebenen Benzoetinktur 20 % Perubalsam zugefiigt. 

Zur Herstellung groBerer Mengen englischen Pflasters dient die durch Abb. 282 
veranschaulichte Vorrichtung. Die Seide wird auf die Rander der beiden groBen Metall· 
scheiben, die sich nach innen und auBen versteUen lassen und an den Randern Metallspitzen tragen, 
straff aufgespannt und wahrend des Rotierens der Scheiben bestrichen. Um das Trocknen der 
letzten Striche zu beschleunigen, ist die Welle, auf der die Scheiben ruhen, mit einem Dampf-
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zylinder umgeben, der durch das auf der Zeichnung links sichtbare Zuleitungsrohr geheizt 
wird (D.R.P.174984 von FRITZ KATZER in Offenbach a. M.) 

Durplast ist ein englisches Pflaster der Chem. Fabrik HELFENBERG in Hellenberg. 
Wasserfestes engl. Pilaster erhalt man, wenn man die Riickseite statt mit Benzoetinktur 

mit einem Lack von folgender Zusammensetzung bestreicht: Laccae in tabu!. 125,0, Benzoe 25,0, 
Terebinth. laricin, Mastichis aa 12,5, 01. Ricini 5,0, Alkoho1. abso1. 820,0. 

Emplastrum anglicum arnicatum, benzoatum und salicylatum. Arnika-, Benzoe
und Salicylsaureheftpflaster, bereitet man genau so wie Englisches Pflaster, setzt aber der 
zuletzt aufzutragenden Halfte der Hausenblasenliisung 25 g Arnikatinktur, oder 1 g Benzoesaure 
oder Salicyisaure zu. 

Elastin, ein sog. fliissiges englisches Heftpflaster,· besteht aus rosa gefarbtem Collodium. 

Ichthyolum siehe unter Olea mineralia Bd. II S.282. 

lIex. 
lIex aquifolium L. Aquifoliaceae. Stechpalme. Holly. Houx. Heimisch 
von der Ostsee bis zu den Alpen, vom Rhein bis nach Ungarn und Kroatien, 
hiiufig angepflanzt. 

Folia Aquifolii (Agrifolii, Ilicis). StechpalmenbIatter. Stecheichenblatter. 
Christdornblatter. Die Blatter sind elliptisch, lederig-starr, am Rande wellig 
gezahnt mit Stacheln, seltener (von alteren Pflanzen) ganzrandig, kurzgestielt, 4-5 em 
lang, 2-3 em breit. Geruchlos, von etwas widerlich-herbem Geschmack. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten einen Bitterstoff, Ilicin, einen gelben Farbstoff, 
Ilixanthin, ferner Ilexsaure, Gerbstoff, Zucker. 

Anwendung. Gelegentlich als Volksmittel bei Kolik u. a. 

Baccae Aquifolii, Stechpalmenfriichte, Christdornfrtichte, sind erbsengroBe, 
rote, 4-5samige Steinfrtichte. Man verwendet sie hier und da gegen Epilepsie. Sie 
wirken brechenerregend und abftihrend. 

Aus der Rinde bereitete man aHein oder mit einem Zusatz von Mistelbeeren 
VogeHeim. Sie enthalt einen Kohlenwasserstoff, IIi c en, C3sHSO' 

Ilex paraguayensis ST. HILAIRE. Unter dieser Bezeichnung zieht man heute 
eine ganze Reihe von frtiher getrennten Arten zusammen. Kleine immergrtine 
Baume oder Straucher, im Aussehen dem Orangenbaum ahnlich, heimisch auf Bergen, 
in Waldern, an FluBlaufen, auch auf den Campos im stidlichen Brasilien (in Parana, 
Santa Catharina, Rio Grande do SuI, Matto Grosso, in Teilen von Sao Paulo und 
Minas Geraes) und Paraguay, besonders aber in den vom Parana und seinen Neben
fltissen und Uruguay begrenzten Gebieten, zwischen 30 0 und 20 0 stidlicher Breite, 
in Seehiihe von etwa 500 m aufwarts, viel kultiviert. In Parana aHein sind derartig 
groBe Bestande, daB sie einem Mehrfachen des gegenwartigen Weltverbrauchs ge
ntigen kiinnten. Anpflanzungen sind hier bei dem UberfluB an nattirlichen Be
standen in nennenswertem Umfang noch nicht angelegt worden. Man sammelt die 
Droge, den Paraguay tee oder Mate, so gut wie ausschlieBlich von wilden 
Pflanzen. !lex paraguayensis stellt die Hauptmasse der Droge. Daneben sind nach 
Angaben von LosENER mit Sicherheit zu nennen: Ilex affinis GARDN., I. tee-

zans MART., I. cuyabensis REISS., I. dumosa REISS., I. diuretic a 

MART., I. conocarpa REISS., I. pseudotea REISS., I. brevicuspis REISS. 

Von den Eingeborenen werden noch benutzt I. glazioviana LOES. und I. con

gonhinha LOES. u. a. AHe diese !lexarten sind Strauche oder kleine Baume 
mit wechselstandigen, lederartigen, seltener krautigen, oft glanzenden, ganzrandigen, 
gezahnten oder gekerbten Blattern. Auch Villarezia congonha MIERS, Bra

silien und V. mucrona ta Rurz et PAVON, Chile, Olacineae, Hefern Paraguay
tee, desgleichen einige Arten der Gattung Symplocos, Styraceae, und andere. 
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folia Mate. Paraguay tee. (Mate,.Matte). The du Paraguay. Herba 
TIicis paraguayensis. 

Die grob zerkleinerten oder grob gepulverten Blatter und jiingeren Zweige von 
Ilex paraguayensis ST. HILAIRE. -:- Die Blatter sind bis 16 cm lang, langlich. 
verkehrt.eiformig, in den kurzen Blattstiel keilformig verschmalert, vorn oft un· 
gleichhalftig, lederartig, kahl, am Rande kerbig gezahnt, zuweilen fast ganzrandig. 
Die Mittelrippe tritt unterseits stark hervor, ist oberseits gar nicht oder nur wenig 
eingedriickt, die Sekundarnerven bilden entfernt vom Rande stark gekriimmte 
Schlingen. Ilex paraguayensis ist sehr veranderlich, die Blatter sind deshalb ver· 
schieden gestaltet. Der Geruch ist nur wenig aromatisch, der Geschmack herbe, 
rauchig, von dem Rosten iiber freiem Feuer. 

Mikroskopisches Bild. Die Zellen der Epidermis von der Flache gesehen beiderseits 
gradlinig.polygonal, die Cuticula eigentiimlich gestreift und grob gerunzelt, die Cuticularstreifen 
verlaufen ziemlich dicht, anastomosieren zum Teil und bilden ein maschenftirmiges Netz. Nur 
unterseits zahlreiche Spalttiffnungen. In der oberen Epidermis vereinzelte Zellen mit verschleimter 
Innenmembran. Das 2-4schichtige Palisadengewebe wiegt im Mesophyll vor, im Schwamm. 
gewebe groBe Intercellularen. In beiden Geweben zahlreiche Kalkoxalatdrusen, ferner Zellen 
mit Fettktirpern in Form von mehr oder weniger rundlichen Massen. Die GefaBbiindel der grtiBeren 
Nerven mit reichlichem Faserbelag. Die Blatter der einzelnen Stammpflanzen weichen im Bau 
in Einzelheiten voneinander abo 

Pul ver. Epidermisstiicke, die Zellen beiderseits 4-8eckig.polygonal, dickwandig, mit 
gestreifter und gerunzelter derber Cuticula. Die Cuticularstreifen verlaufen ziemlich dicht und 
anastomosieren zum Teil. Spalttiffnungen nur in der Unterseite. Stiicke des Mesophyllgewebes 
mit breitem, 2-4reihigem Palisadengewebe und lockerem Schwammgewebe, im Mesophyll 
zahlreiche Zellen mit Kalkoxalatdrusen. Sklerenchymfasern aus der Umgebung der GefaB. 
biindel der grtiBeren Nerven. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten etwa 2 % Coffein, daneben die gewtihnlichen 
Pflanzenstoffe. 

Anwendung. Als Getrank wie Tee. An Stelle der Blatter von wildwachsenden llex 
paraguayensis ST. HIL., die ein Getrank liefem, das dem europaischen Geschmack nicht zusagt, 
kommt nach G. HERTRAND und T. DEVUYST jetzt sehr sorgfaltig gewonnener Mate von Plan. 
tagen in den Handel, der ein sehr wohlschmeckendes Getriink liefert. Der AufguB wird am besten 
auf folgende Weise hergestellt. Die Blatter (10 g auf 11) werden mit wenig heiBem Wasser iiber· 
gossen, nach einigen Minuten wird der Rest des heiBen Wassers zugesetzt und nach 10-15 Min. 
koliert. 

!lex opaca AITON. Nordamerika. Rinde und Blatter verwendet man als Bitter. 
mittel. Die Blatter enthalten ein Glykosid und einen Ktirper von senfartigem Gernch; kein Coffein. 

Ilex C assine WALT., Carolina, Florida. Die Blatter, Apalachen tee, friiher als Ge· 
nuBmittel, dienen auch zur Bereitung eines berauschendes Trankes der Indianer. Enthalten 
0,12-0,27 Ofo Coffein. 

Ilex Mertensii MAXIM., Japan, liefert dort das Farbholz Doss, in demselben 
kristallinisches gelbes Dos setin. 

!lex integra THUNBG., Japan, Hefert japanischen Vogelleim. 
!lex verticillata ASA GRAY, Black Alder. Ebenfalls in Nordamerika. Die Rinde 

wird als tonisches Adstringens verwendet. Sie enthiilt etwas atherisches 01, Gerbstoff und einen 
Bi tterstoff. 

Jer-Praparate soUen die wirksamen Bestandteile des Paraguaytees enthalten. Es kommen 
in den Handel: Jer, ein Extrakt, Jermate, priiparierter Paraguaytee (Mate), Jermeth, ein 
kohlensaures Getrank, Jer.Bonbons, Jercolade, Jer.Wein und Jerliktir. 

SOMMERS Mate, Nervosen, Magen., Herz· und Zuckerkranken empfohlen, ist Paraguaytee. 
Yerbin werden Pastillen und Pulver aus Paraguaytee genannt. 

Illicium. 
Illicium verum HOOKER FIL. Magnoliaceae-Illicieae. Sternanisbaum. 

Heimisch jm siidlichen China, in Cochinchina, Tonkin, Annam, kultiviert in 
manchen Tropenlandern, z. B. in Siidchina, Japan, auf den Philippinen, Jamaika usw. 



Illicium 1511 

Fructus Anisi stellati. Sternanis. Star Anise. Badiane. Anis 
etoile. Fructus Anisi indici (sinensis, siberiensis). Semen badianum. Ba
dianum stellatum (moscoviticum). Fructus micii. 

Die Frucht besteht aus 6-11, meist 8, sternformig um eine 6 mm hohe Achse 
gestellten, kahnformigen, 12-20 mm langen, 6-11 mm hohen, wageroohten, meist 
ungleich entwickelten Einzelfriichten, die in eine stumpfe Spitze ausgezogen sind. 
Die Einzelfrucht auBen graubraun und runzelig, innen glatt, glanzend und braunrot. 
Reif ist sie in der Bauchnaht aufgesprungen und laBt einen eiformig zusammen
gedriickten, bis 8 mm groBen Samen von glanzend kastanienbrauner Farbe erkennen. 
Die Fruchtsaule ist am obern Ende flach vertieft, endigt meist in der Rohe der 
Karpellrander, am untern Ende haufig mit dem gekriimmten Fruchtstiel verbunden. 
Der Geruch ist anisartig, der Geschmack brennend gewiirzhaft. 

Mikroskopisches Bild. Unter der kleinzelligen, an der AuBenseite stark verdickten 
Epidermis der Fruchtwand ein braunes, von Leitbiindeln durchzogenes Parenchym mit O1zellen 
und einzelnen Steinzellen. Diesem folgt eine aus ca. 0,5 mm langen, farblosen Pa.lisadenzellen 
gebildete innere Epidermis. In der Fruchtsaule, im Rindengewebe und im Mark des Frucht
stieles sehr verschieden gestaltete und verschieden stark verdickte groBe Steinzellen-Astrosklereiden, 
im Mittel 0,220 mm lang bei 0,146 mm Durchmesser (charakteristischl). Die Aleuronkorner des 
Samenendosperms bis 25, meist 13-17 fJ groB, grob buckelig, lappig, unregelmaBig geformt, 
an der Oberflache rauh, nie glatt, selten mit Kristallen im Innern. Rundliche Aleuronkorner 
sind selten. 

Pul ver. Stiicke der kleinzelligen, in derAuBenseite stark verdicktenEpidermis der Frucht
wand; Fetzen des braunen, parenchymatischen Gewebes des Fruchtfieisches, mit Olzellen, Leit. 
biindeln, einzelnen Idioblasten und der aus Pa.lisadenzellen bestehenden inneren Epidermis; stark 
verdickte Palisadenzellen der Oberhaut der Samenschale; Schwammgewebe der Samenschale 
mit Kristallen (Prismen); Stiicke des Endospermgewebes mit Fett und Aleuronkorner (s. oben). 
Sehr groBe Astrosklereiden aus dem Fruchtstiele, dem Rindengewebe und dem Mark (s. oben). 
Keine Haarbildungen. 

Bestandteile. Atherisches 011,6-3,5% (auf frische Friichte berechnet), bis zu 220/0 
£ettes 01, rotbraunes Harz, EiweiBstoffe, Anissaure, Protocatechusaure, Shikimminsaure, Gummi. 
Der siiBe Geschmack ist dem atherischen Ole zuzuschreiben, Zucker ist nicht vorhanden. Asche 
bis 5%. 

Erkennung (chemisch). 1 g grobzerkleinerter Sternanis (ohne Samen) wird mit 5 ccm 
Weingeist (95 Vo1.- Ufo) 2 Minuten lang gekocht. Nach dem Erkalten wird filtriert und das Filtrat 
mit 25 ccm Wasser versetzt. Echter Sternanis gibt hierbei eine deutliche, auf Ausscheidung von 
Anethol beruhende Triibung, falscher Sternanis gibt die Triibung nicht. Die Fliissigkeit wird 
dann mit 10 ccm Petrolather ausgeschiittelt. Der abgetrennte Petrolather wird verdunsten ge
lassen, der Riickstand in 2 ccm Eisessigsaure gelOst, die Losung mit einer Spur EisenchloridlOsung 
versetzt und mit konz. Schwefelsaure unterschichtet. An der Beriihrungsflitche tritt bei echtem 
Sternanis sofort eine Braunfarbung auf, bei falschem farbt sich die :F;ssigsaure rasch griinlich, 
die Braunfarbung an der Beriihrungsflitche tritt viel spater auf. 

Verwechslungen. Die giftigen Shikimmifriichte, von Illicium anisatum L. 
{Illicinm religiosum SIEB.), Japanischer Sternanis. Diese diirfen dem Sternanis nicht 
beigemengt sein. Sie sind gewohnlich kleiner, haben selten mehr als 8 Einzelfriichte, sind gleich
formiger entwickelt und dunkler gefarbt. Die Einzelfriichte starker und spitz nach oben ge
schnabelt, bauchiger und mehr klaffend. Die Innenseite ist hellgelb, selten braungelb, die Farbe 
des Samens hellbraungelb. Fruchtstiele sind selten vorhanden, meist abgebrochen; die Frucht. 
saule endigt spitzer, schon unterhalb der Karpellrander. Shikimmifriichte haben einen scharf aroma. 
tischen, nicht anisartigen, an Cardamomen erinnernden Geruch und einen scharfen, etwas bittern, 
nicht anisartigen Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Palisadenzellen der innern Epidermis der Fruchtwand 
.durchschnittlich 0,375 mm lang. In der Fruchtsaule verschieden dicke Steinzellen von rundHcher 
Gestalt, niemals von so eigenartigen Formen wie bei Illicium verum; im Mittel sind diese 0,10 
zu 0,050 mm groB. In der Rinde und im Mark des Fruchtstieles nur selten Steinzellen. Die Aleuron
korner fast ausnahmslos oval, kugelig-elliptisch, bis 15, meist 10-13 fJ groB, besitzen glatte, 
glanzende Oberflache und im Innern meist 1-3 Kristalle. 

BestandteiIe. Die Shikimmifriichte enthalten das Glykosid Shik inimin, ferner Shiki
ni mip ikrin, Shikini minsaure (der Chinasaure nahestehend), fettes 01, atherisches 01. 
Letzteres entUlt Eugenol, Sapol und ein Terpen (Shikinimen) aber kein Anethol. 

Nach HONDA ist die Giftwirkung nicht wie man friiher annahm auf das Glykosid Shiki
cimin, sondern auf das von ihm nachgewiesene Skimmianin, C32~8N309' zuriickzufiihren. 



1512 Imperatoria.. 

Dieses ist kristalliniseh, Smp. 175,50, es farbt hOHDES Reagens zuerst griin, dann blau, konz. 
Salpetersaure erst gelb, spater orangerot und Kaliumpermanganat enthaltende konz. Sehwefel-
saure erst violett, dann gelbbraun. 

Oleum Anisi stellati. Sternanisiil. Oil of Star Anise. Essence de
badiane. Oleum Badiani. 

(Germ. 6 und Brit. machen keinen Unterschied zwisphen Sternanisol und ge
wohnlichem Anisol. VgI.-S. 462 und Bd. II S. 1347.) 

Gewinnung. Dureh Destillation von zerkleinertem Sternanis mit Wasserdampf, besonders 
in den siidostliehen Provinzen Chinas una in benaehbarten Gebieten von Tonkin; die Ausbeute 
betragt, auf die frischen Friichte berechnet, 1,6-3,50/0' Das 01 wird in Bleikanistern von je 
7,5 kg Inhalt, von denen je 4 in eine Kiste verpaekt werden, versandt. 

Eigenschajten. Farblose oder gelbliche Fliissigkeit, stark lichtbrechend, in 
der Kalte erstarrend, im Geruch und Geschmack von dem gewohnlichen Anisol 
kaum zu unterscheiden. Spez. Gew. 0,9S -0,99 (20°); an + 0 ° 36' bis - 2 0; nD2O' 
1,553-1,556. Erstp. 15-lSo; loslich in 1,5-3 Vol. Weingeist von 90 Vol.-Ofo. 

Bestandteile. 85-90% Anethol, CHaO·C6H4,.CH: CH·CHs, d-a-Pinen, ClOHl6, 
Phellandren, CloHl6 (ein Gemiseh von l-a·Phellandren, I-p.Phellandren und d-p.Phellandren), 
p-Cymol, ClOH14, Cineol, ClOH140, Dipenten, CloHl6, l-Limonen. ClOHl6, a·Terpineol, 
C1oHlSO, Methylchavicol, CHaO'C6H4, ·CH2 ·CH:CH2, Hydrochinonathylather, CSHl00 2, 
Safrol, CloHl002' Anisketon, ClOH120 2, ein Sesquiterpen, Anisaldehyd, CHaOC6H4,CHO, 
Anissaure, CHaOCGH4,COOH. 

Pl'ujung. a) Spez. Gewicht 0,9S-O,99 (20°). - b) Drehung im 100 mm
Rohr +00 36' bis -2°. - c) Erstarrungspunkt 15-lSo. 

Anmerkung zu c). Bei der Bestimmung des Erstarrungspunktes ist auf + 100 zu 
unterkiihlen, der Erstarrungspunkt eines guten Oles liegt nieht unter 150. 1 cern 01 mull sich in 
1,5 bis 3 eem Weingeist (85,8-87,3%) losen. 

Vel'jiUschungen. Beobachtet wurden fettes 01, Petroleum, Mineralol. Diesp Zusatze geben 
sieh durch Anderung der physikalischen Konstanten zu erkennen. 

Aqua destiIlata lllieii anisati. - ltal.: 250 T. Sternanis liefern 1000 T. Destillat. 
Oleum Vitae. Balsamum vitae asiaticum. Lebensol. WeiJ3er Lebensbalsam. 

Eine Losung von Sternanisol, NelkenOl, OrangenschalenOl je 20 T., Pfefferminzol 2 T. in Wein
geist 1000 T. 

Species HACKERI. F. M. Germ.: Je 20 T. Fol. Menth. pip., Fol. Menth. crisp., Fruet. Anis. 
stellato werden mit 40 T. Fol. Senn. Spiritu extr. gemischt. 

Topique Indien von COLMET D' ANGE ist Sternanistinktur, enthalt daneben gestoJ3enen 
Pfeffer. 

Universal·LebensOl, Hamburgisches, Balsamum Vitae Hamburgense, ist ein Ge· 
misch aus Sternanis-, Nelken-, Pomeranzenschalenol und Weingeist. 

Imperatoria. 
Peucedanum ostruthium KOCH (Imperatoria ostruthium L.). Umbelli
ferae-Peucedaneae-Ferulinae. Heimisch in den Gebirgslandern Mittel

europas, in RuBland und der Krim. Bis 1 m hohe, ausdauernde Pflanze mit fein
gestreiftem Stengel, doppelt-dreizahligen Grundblattern, die Blattchen ungleieh grob· 
gesagt, Stengelblatter kleiner, Blattseheiden aufgeblasen. Hiille fehlend oder ein. 
blatterig, Hiillehen sehr klein, 1-3blatterig, Bliiten weiB. 

Rhizoma Imperatoriae. Meisterwurzel. Master Wort Root. Rhi
zome d'impera toire. Radix Astrantiae (Ostruthii). Radix Impera
toriae albae. Radix magistralis. Astrangwurzel. Osterikwurzel. Strang
wurzel. Kaiserwurzel. 

In der Hauptsaehe graubraune, bis 10 em lange, bis 3 em dieke, zylindrisehe, 
meist flaehgedriiekte, haufig gekriimmte, naeh unten sich versehmalernde, oben 
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zuweilen astige Stiicke, von Blattscheidenresten quergeringelt, an der AuBenseite 
langsfthchig und von Wurzel- und Auslaufernarben hockerig. Daneben kleinere, 
riibenformige. Stengelreste tragende Stiicke und bis 5 rnrn dicke Auslauferfragrnente. 
Der Bruch ist sprode, das Innere fleischig und blaB citronengelb. Der Geruch ist 
scharf, arornatisch, der Geschrnack bitterlich, brennend. Meisterwurzel ist irn Friih
jahr oder Herbst von wildwachsenden oder kultivierten Pflanzen zu sarnrneln und 
nach Entfernung der dickeren Zweige und seitlichen Auslaufer zu trocknen. 10 T. 
des frischen Wurzelstocks geben 2 T. der Droge. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. In der primaren Rinde in einem Kreise 
angeordnete, im auBeren Teile des groBen liickigen Markes zerstreut stehende groBe schizogene 
Sekretbehalter, die bis 0,55 mm messen und mit gelbem Sekret erfiillt sind. Die kleineren Sekret
behalter der sekundaren Rinde messen bis 0,08 mm, nur die der auBeren Reihe kommen denen 
der primaren Rinde an GroBe nahe. Die sekundare Rinde zeigt breite Markstrahlen und ebenso· 
breite Rindenstrahlen, letztere aus abwechselnden Lagen Siebrohren und Parenchym. Der Holz
teil besitzt kurze, breite Markstrahlen und ebensolche Holzstrahlen, die letzteren aus abwechselnden 
Lagen von diinnwandigem Parenchym mit einliegenden GefaBen und aus Sklerenchymfasergruppen. 
Alles Parenchym enthalt Starke. 

Bestandteile. 0,2-0,8% atherisches 01 (spez. Gew.0,877; Sdp. 170-1900, von 
brennendem, aromatischem Geschmack, im Geruch dem Angelikaol ahnlich). Das atherische Oli 
hat das spez. Gew. 0,86 (200); aD20' + 59,30'; S.-Z. 0,8; V.-Z. 17,9; es besteht zu 95% aus Ter
penen C1oH16, darunter d-Limonen, a-Pinen, d-Phellandren, ferner sind vorhanden ein, 
Sesquiterpen, ein Alkohol, C1oH190H (7), freie Palmitinsaure; als Ester: Isobutter. 
saure, Isovaleriansaure, Ameisensaure, E s s i g saure. Weiter enthalt das Rhizom nach, 
HERZOG und KROHN 1,3% Oxypeucedanin, C13H1204, Smp. 142,50; 0,5% Ostruthin,. 
(Imperatorin) ClsH200a, Smp.1l90, 0,3% Ostruthol, C24H240S' Smp. 1340,0,1% Osthol, 
C15H160a, Smp 840. Nach anderen Augaben solI auch Um belliferon zugegen sein. 

Aufbewahrung. In BlechgefaBen. 
Anwendung. Nur noch als Volksmittel und als Tierheilmittel, als Stomachicum und 

Stimulans 0,5-2 g mehrmais taglich. 

Peucedanin ist ein Bitterstoff aus Peucedanum officinale. Es wurde friiher als identisch mit 
dem Imperatorin (Ostruthin) von Peucedanum ostruthium gehalten, ist aber von diesem. 
verschieden. Nach HLASIWETZ und WEIDEL hat es die Zusammensetzung C16H1604 und die 
Konstitutionsformel CHaOC6H4· OC6H4 • OCH2 • CO, CHao Schwach gelbe Kristalle, Smp. 95 bis. 
960, so gut wie unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und Ather. . 

Indicum. 
Indicum. Indigo. Indig. Pigmentum indi'cum. Der Indigo entsteht 

durch Spaltung des Glykosides Indikan, C14 H 17N06, das i'n zahlreichen Pflanzen, 
in groBter Menge in Indigofera tinctoria L. und anderen zur Gattung Indigo
fera gehorigen Arten vorkornrnt, die narnentlich in Ostindien, Afrika, Westindien 
und Brasilien angebaut werden. 

Gewinnung. Die Pflanzen werden mit Wasser ausgelaugt. Aus dem wasserigen Auszug 
scheidet sich an der Luft der Indigo abo Das Indiksn wird dabei durch die Einwirkung von Fer
menten in Indoxyl nnd eine Zuckerart zulegt; das Indoxyl wird dann durch den Sauer
stoff der Luft zu Indigo bIll. u oxydiert. Neben dem Indigoblau, dem eigentlichen Farbstoff 
des Indigos, entstehen dabei aber auch noch rote und braune Farbstoffe, die zum Teil durch Aus
kochen mit Wasser entfernt werden. 

Handelssorten. Man un terscheidet ostindische und amerikanische Sorten. Von den ersteren 
sind am meisten geschatzt Bengal- und Java-Indigo, weniger geschatzt sind Madras-, Manila-, 
Bombay-, Agra-, Coromandel- und Agyptischer Indigo. Von den amerikanischen Sorten ist der 
Guatemala-Indigo am meisten geschatzt, ihm folgt der Carracas-Indigo. Carolina-Indigo, 
ist eine schlechte Sorte, Plattindigo ist ein in Holland aus Indigostaub und anderen Zutaten 
hergestelltes Produkt. 

Eigenschaften. Indigo bildet leichte, zerreibliche Stiicke von dunkelviolett
blauer oder dunkelblauer Farbe, die beirn Reiben mit dern Fingernagel oder einern 
anderen harten Gegenstande kupferfarbigen Metallglanz annehrnen. Die Bruchflache 
ist matt, feinkornig, gleichrnaBig dunkelblau. Guter Indigo schwirnrnt auf Wasser. 
- Beirn raschen Erhitzen irn Probierrohr entwickelt er bei etwa 300 ° einen purpur-· 
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farbigenDampf. Beim VerbrennenhinterliWt er3-10% Asche,mancheSorten auch 
bis 20 % , In rauchender Schwefelsaure lost sich der Indigo nach und nach vollstandig 
mit blauer Farbe auf. 

Bestandteile. Der Indigo enthiilt 20-80 % Indigo bla u (Indigotin), 2-10 % 
Indigorot, dem ersterenisomer, 1-6% Indigobraun von unbekannter Zusammen
setzung, 2-5% Indigoleim und 3-20% Asche. 

Synthetischer I ndigo. Reines Indigoblau. 
CO CO 

C16HION202 oder CuH'<NH>C=C<NH>CuH,. Mol.-Gew.262. 

Die Konstitution des Indigoblaus, des eigentlichen Indigofarbstoffes, wurde 
1875 von A. v. BAEYER aufgeklart, dcm es zuerst gelang, das Indigoblau synthetisch 
darzustellen, und zwar am o-Nitrobenzaldehyd und Aceton durch Einwirkung 
von verdiinnter Natronlauge. Spater wurden weitere Synthesen aufgefunden. 

Da1'stellung. Technisch im groBen wird synthetischer Indigo seit 1897 in der Badi
!lchen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen und auch in anderen deutschen Farbenfabriken 
dargesteUt nach verschiedenen Verfahren, z. B. nach folgendem: Durch Einwirkung von An th ran il
sa.ure (o-Aminobenzoesa.ure) auf Monochloressigsaure entsteht Phenylglycin-ortho
carbonsaure: 

COOH COOH 
CuH'<NH2 + CH2ClCOOH = CuH'<NH. CH2COOH + HCl 

PhenyJgJycin-o-carbonsll.ure. 

Durch Schmelzen mit Kaliumhydroxyd und naohherige Oxydation liefert die Phenylglycin-o. 
~arbonsaure Indigoblau: 

COOH CO CO 
2 CsH, < NHCH2COOH + 4KOH + 20 = CuH'<NH>C: C<NH>CuH, + 2KsC03+6HsO. 

IndigobJau. 

Auch durch Erhitzen von Anthranilsaure und Glycerin mit Kaliumhydroxyd auf 250 
bis 300° und Einblasen von Luft in die Losung der Schmelze wird Indigoblau gebildet. Die An
thranilsaure wird technisch aus Phthalsaure dargestellt, die aus dem Naphthalin durch Oxy
dation mit Schwefelsaure bei Gegenwart von Quecksilber erhalten wird. 
I· Der synthetische Indigo ist. viel wertvoller a18 der natiirliche, weil er lediglich aus dem In· 
digoblau besteht und nicht die wertlosen Beimischungen des natiirlichen Indigos enthalt. Der 
synthetische Indigo hat deshalb auch den natiirlichen groBtenteils verdrangt; der Anbau des 
letzteren ist bedeutend zuriickgegangen. 

Eigenschaften. Dunkelblaues Pulver, das durch Druck oder Reiben Kupfer
glanz annimmt. Durch Auflosen in heWem Anilin und Erkaltenlassen der Losung 
kann das Indigoblau in purpurfarbenen, kupferglanzenden Kristallen erhalten wer
·den. Es ist geruch- und geschmacklos, unloslich in Wasser, Alkohol, Ather und in 
verdiinnten Sauren und verdiinnten Alkalien. Kleine Mengen werden gelost beim 
Erhitzen mit Alkohol, Amylalkohol, Aceton, Terpentinol, Paraffin, Wachs. Leichter 
wird es gelost von Chloroform, am reichlichsten von Anilin, Nitrobenzol und Phenol 
in der Siedehitze, auch von siedendem Eisessig. Es wird von 15 T. konz. Schwefel
saure oder 5 T. rauchender Schwefelsaure unter Bildung von Indigosulfonsaure 
gelost. Durch Salpetersaure wird es zu (gelbem) Isatin oxydiert. - Chlor wirkt 
bei Gegenwart von Feuchtigkeit rasch zerstorend unter Bildung von Chlorisatin 
und anderen Abbauprodukten; Brom wirkt ahnlich. Von verdiinnter Kalilauge 
wird Indigoblau nur wenig angegriffen, von konz. Kalilauge wird es zu einer braunen 
Fliissigkeit gelost, aus der sich nach dem Verdiinnen mit Wasser wieder Indigoblau 
abscheidet. Durch Reduktionsmittel wird Indigoblau zu IndigoweiB reduziert, 
das schon durch Einwirkung des Luftsauerstoffs wieder zu Indigoblau oxydil.'rt wird 

Anwendung. Besonders als Farbstoff. Das Farben mit Indigo erfolgt in der 
Weise, daB man das Indigoblau auf der Faser sich bilden laBt. Zu diesem Zwecke steUt man 
·eine "Kiipe" her, d. h. man erwarmt den gepulverten Indigo mit Natronlauge oder Kalkmilch 
'lInter Zusatz eines Reduktionsmittels, (Ferrosulfat, Schwefelarsen, Traubenzucker, Natriumthio. 
sulfat, jetzt meistens Natriumhydrosulfit). Das Indigoblau wird zu IndigoweiB reduziert 
und in Losung gebracht. In die alkalische, ungefii.rbte, IndigoweiB enthaltende Losung, die Kiipe, 
taucht man die zu farbenden Stoffe ein, wringt sie aus und hangt sie an die Luft. Durch die 
Einwirkung des Luftsauerstoffs scheidet sich alsdann auf den Fasern Indigoblau festhaftend aus. 
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Durch wiederholtes Eintauchen in die Kiipe und Oxydation an der Luft kann man sehr dunkle 
Farbungen erzielen. 

Nachweis von Indigo aUf der Paser. Erwarm t man eine mit Indigo gefarbte Zeug
probe allmahlich irn Probierrohr, so kann man in einem bestimmten Augenblick das Aufsteigen 
purpurroter Dampfe und den charakteristischen Geruch des erhitzten Indigos wahrnehmen. -
Salpetersaure macht einen gelben Fleck, andere Sauren verandern die Farbe nicht. Natronlauge 
ist ohne Einwirkung. Mit Zinnchlorur und Salzsaure wird die Faser griin. - Die Abwesenheit 
anderer Farbstoffe wird auf folgende Weise festgestellt: 

Aus dem gefarbten Garn oder Gewebe nimm t siedendes Wasser keinen Farbstoff auf. Weingeist 
von 50 und von 95 Vol._o/o solI selbst beirn gelinden Erwarmen (nicht Kochen) keinen Farbstoff 
auflosen. Kalt gesattigte Oxalsaurelosung, Boraxlosung, 100/oige Alaunlosung, 33,3 % ige wsung 
von Ammoniummolybdanat sollen bei Siedehitze dem Garne keinen Farbstoff entziehen. Der 
Boraxauszug darf beirn Versetzen mit Salzsaure nicht rot, hiernach mit Eisenchlorid nicht blau 
werdell. Entsprechende Losungen von Zinnchloriir und Eisenchlorid sollen in der Warme den 
blauen Farbstoff vollstandig zerstoren. Eisessig soli beim wiederholten Auskochen des Stoffes 
den Farbstoff vollstiindig auflosen (desgleichen Phenol). Werden die eisessigsauren Auszuge mit 
etwa dem doppelten Volum Ather vermischt und Wasser zugesetzt, so soIl der Ather sich als eine 
schwach blau gefarbte Losung abscheiden, in der die Hauptmenge des Indigos an der 
Trennungsflache der atherischen und der w8.sserigen Schicht suspendiert bleibt. Die w8.sserig-saure 
Schicht sei farblos und farbe sich auch nicht, wenn man durch den Ather hindurch Salzsaure 
hinzufiigt. Beim Kochen des Garnes mit Salzsaure soli sich kein Schwefelwasserstoff entwickeln; 
nach anhaltendem Kochen mit Salzsaure, "O'bersattigen der Fliissigkeit mit einem starken "O'ber
schuB von konz. Kalilauge und Zusatz einiger Tropfen Chloroform soli kein Isonitrilgeruch auf
treten (W. LENZ). 

In gleicher Weise kann auch die Priifung des syn thetischen Indigos auf Reinheit 
ausgefiihrt werden. 

tndigocarmin. Indigotine. Indigosulfonsaures Natrium. Sodii Indigotin

disulphonas. Ceru16ine. Indigo soluble. C16HsN202(S03Na)2' Mol.-Gew.466. 
Darstellung. Indigo wird in rauchender Schwefelsaure gelost. Diese Losung wird mit 

Natriumcarbonat neutralisiert und der Farbstoff durch Kochsalz ausgesalzen. - Das indigo
sulfonsaure Natrium in Teigform heiBt "Indigokarmin", in Pulverform "Indigotine". 

Eigenschaften. Entweder eine dunkelblauviolette Paste mit metaJlischem Reflex oder 
ein dunkelblaues Pulver, mit Wasser eine schon blaue Losung gebend. 

Anwendung. In der Farberei; in der Analyse zur Darstellung der Indigolosung. Zum 
Farben von Sublimatpastillen (Amer.). 

'finctura Indigo. Indigotinktur. Solutio Indici spirituosa. 1st eine filtrierte 
Losung von 1 T. Indigokarmin in 50 T. Weingeist (30%). Dient zum Farben von EBwaren und 
Getranken. Indigotinktur fur Zuckerfabriken ist eine wasserige Auflosung von I-2°1o In· 
digokarmin. 

Tinctura viridis. Grune Tinktur. 1st eine Mischung von 10 T. Curcumatinktur mit 10 T. 
Glycerin und 5-10 T. Indigotinktur. Dient zum }<'arben von EBwaren und Getranken. 

Solute de carmin d'indigo (Gall.). Solutio Coeruleini. Indigo solubiIis 5,0, Spiritus 
t20 Ufo) 95,0. HeiB zu losen. 

Infusa s. unter Decocta und Infusa, S. 1167. 

Ipecacuanha. 
Uragoga Ipecacuanha BAlLI... (Cephaelis Ipecacuanha WILLD., Psychotria 
Ipecacuanha MULL. ARG.). Rubiaceae-Psychotrieae. Wildwachsend in 

Waldern in Westbrasilien von 8-220 sudl. Br., besonders in den Staaten Para, Ma
ranhao, Pernambuco, Bahia, Espiritu Santo, Minas geraes,Matto grosso, Rio de Janeiro 
und Sao Paolo. Seit 1866'ist die Pflanze auch auf der Malayischen Halbinsel, vor
nehmlich in Selangor in Kultur genommen (Johore-Ipecacuanha). 

Radix Ipecacuanhae. Brechwurzel. Ipecacuanha Root. Racine 
d'ipecacuanha. Radix Ipecacuanhae annulata (grisea). Rio-Ipeca
oCuanhawurzel. Ruhrwurzel. Ipecacuanha annele (officinal). Ipeca. 

(Amer. laBt neben der Rio-Ipecacuanha auch die Carthagena·Ipecacuanha von 
Cephaelis acuminata KARSTEN zu.) 



L516 Ipecacuanha. 

Die Droge besteht aus den hochstens 5 mm dicken, bis 20 em langen, meist 
in 5-7 cm langen Stucken zerbroehenen, wurmformig gekrummten, am Ursprung 
und an der Spitze verdiinnten Wurzeln der Pflanze, die entweder am Grunde des 
langen, etwa 2 mm dicken Stengels, oder, wenn die Pflanze niederliegt, auch aus 
dessen Knoten entspringen. Eine Anzahl dieser Wurzeln, nicht aIle, verdicken sich, 
speichern reichlich Starke und werden zu Reservestoffbehiiltern. Die urspriinglich 
zahlreich vorhandenen Wurzelzweige sterben, wenn die Wurzel anfangt sich zu. 
verdicken, ab, und an diesen Stellen wachst das Parenchym der Rinde dann zu fOrm. 
lichen Wiilsten heran, die in ihrer groBen Anzahl der Droge das geringelte Aussehen 
verleihen. In den Furchen zwischen diesen Wiilsten reiBt die Rinde leicht ein und 
lost sich auf groBere oder weitere Strecken vom Holz. Die Wiilste umfassen die Rinde 
mehr oder weniger weit, bilden aber niemals einen geschlossenen Ring. Die Farba 
der Droge ist grau oder graubraun, oft schwarzlich braun. Der Bruch ist glatt, horn. 
artig. Der Geruch schwach, dumpfig, der Geschmack widerlich bitter und etwas
scharf. Die schlanken, glatten, mit Mark versehenen Wurzelstocke bzw. Stucke 
der unteren Stengelpartie diirfen in der Handelsware nicht vorkommen. Ais "holzige" 
Ipecacuanha bezeichnet man eine Ware, die ungewohnlich sta.rk mit Stengelteilen, 
mitunter 30-50%, gemengt ist. 

Lu pen bil d. Eine innen weiBlich graue bis braunliche, sehr starkereiche Rinde und ein 
etwas gelblicher, dichter, radial gestreifter, sehr fein poroser Holzkorper, der nur 1/3......:1/6 und we
niger des ganzen Wurzeldurchmessers einnimmt. 

Mikroskopisches Bild. Etwa 5-6Zellagen Kork, die Zellen mit stark gebrauntem 
Protoplasmarest, der als auffallend kornige, braune Haut den diinneren Zellwanden dicht anliegt. 
Die Rinde besteht in der Hauptsache aus fast isodiametrischen Parenchymzellen mit grob und_ 
unregelmaBig getiipfelten Wanden, gefiillt mit meist zusammengesetzten Starkekomem. In 
einzelnen dieser Zellen, besonders in der inneren Rinde Biindel von nadelformigen Kalkoxalat· 
kristallen. Die Starke der Rinde laBt zwei Formen unterscheiden: 1. kleine, einfache und zu· 
sammengesetzte Komer, die GroBe der einfachen Komer oder der Teilkomer der zusammen· 
gesetzten betmgt in der Regel 4-8 fL, die Anzahl der Teilkorner eines zusammengesetzten Komes
betragt bis 7, ein Kom ist nicht selten groBer als die anderen. Die GroBe der zusammengesetzten 
Komer bis 22 (-t. 2. Daneben vereinzelt rundliche Komer, fast immer einzeln, von nicht ganz 
kugeliger Form, die bis zu 20 (-t messen. Die Starke des Holzes besteht aus kleinen Einzelkomem 
oder wenig zusammengesetzten Komem. Die groBen Einzelkomer der Rinde fehlen im Holze 
vollstandig. Die Siebrohrenstrange sind klein, nahe dem Cambium deutlicher, nach auBen hin 
obliteriert; Bastfasem und Steinzellen fehlen. Der Holzkorper ist hart, hellgelb, im auBeren brei. 
teren Teile radial angeordnet, marklos, mit abnormen Markstrahlen. Die Zellen der letzteren. 
nicht radial. sondem in der Langsachse der Wurzel gestreckt, kurz, spitz, oder stumpf endigend, 
mit Starke gefiillt, einfach schrag getiipfelt, sklerotisch (Ersatzfasem), funktionieren als Mark· 
strahlgewebe. In den Holzstrahlen enge, gefaBartige Tracheiden mit geraden oder wenig schrag 
gestellten Hoftiipfeln, die GefaBglieder stehen durch kreisrunde Locher miteinander in Verbindung, 
daneben echte Tracheiden, d. h. Zellen wie die gefaBartigen Tracheiden, aber ohne Locher, femer 
Holzparenchym. Es zeigen sich nbergange von den Ersatzfasem zu den gefaBartigen Tracheiden. 
Nur selten stoBt man auf schlanke prosenchymatische Zellen mit ziemlich lang ausgezogenen 
Enden (Libriformfasem), diese sind enger und starker verdickt als die anderen und scharf charak. 
terisiert durch schiefe, spaltenformige TiipfeI. 

Pul ver. Fetzen diinnwandigen Korkgewebes mit braunem Inhalt; reichlich Parenchym. 
gewebe der Rinde, die Zellen mit grob. und unregelmitBig getiipfelten Wanden und gefiillt mit 
meist zusammengesetzter Starke, vereinzelt Zellen mit Biindeln nadelformiger Kalkoxalatkristalle 
(die Raphidenbiindel im Pulver schwierig auffindbar); die Starkekomer klein, teils einfach, doch 
meist (bis 7) zusammengesetzt, ein Teilkom nicht selten groBer als die anderen, die GroBe der ein· 
fachen Komer oder der Teilkomer der zusammengesetzten meist 6,5-20 (-t, die GroBe der zu· 
sammengesetzten Komer meist 12-18, selbst bis 22 (-t. (Germ. {j gab als Hochstdurchmesser der 
Einzelkorner 14 (-t an; diese Angabe war unrichtig, es kommen Komer ausnahmsweise bis zu 24 fL 
vorl. Fragmente von kurzen, stumpf oder spitz endenden, schrag getiipfelten, starkehaltigen Er.
satzfasern; Bruchstiicke enger, gefaBartiger Tracheiden mit kreisrunden Verbindungslochern;
Stiicke echter Tracheiden; Holzparenchym; seltener echte Holzfasem. Keine Steinzellen (in. 
kauflichem Pulver sind solche oft anzutreffen; sie entstammen dem mitvermahlenen Rhizom 
oder den Stengeln). Nach Austr., Dan. und Helv. sollen keine oder doch nur sehr vereinzelt& 
Holzelemente vorhanden sein. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1355. 

Bei der mikroskopischen Priifung des kauflichen Pulvers ist zunii.chst auf fremde 
Star ke zu achten. Zur weiteren Priifung auf fremde -Elemente erhitzt man 2 g Brechwurzel-
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Ipulver mit einem Gemisch von 20 g Salzsaure und 100 g Wasser, bis die Starke hydrolysiert ist. 
Dann lallt man das Pulver in einem Spitzglas absetzen und untersucht es auf Steinzellen und 
.fremde Holzelemente. 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Es handelt sich meist um Vermischungen 
'von echter mitfalscher Ipecacuanha. Carthagena-I pecacuanha (Sa vanilla -Ipecacuanha), 
von Uragoga granatensis BAILLON (Cephaelis acuminata KARSTEN), Kolumbien. Die Wurzel 
.rotlichbraun, haufig schmutzig-graubraun, bildet weniger wurmformig gekriimmte, 4-8 mm 
dicke, bis 15 cm lange Wurzeln mit weniger auffalligen diinnen Auslaufen an beiden Enden, mit 

. deutlich hervortretenden wulstigen, halbseitigen Querringen ohne tiefere Einschniirungen. Das 
·unter den Rindenwiilsten sich entwickelnde graue Rindengewebe ist dicht, beim Schneiden nicht 
mehlig, sondem homartig und nicht wie bei der offizinellen Wurzel ringformig gesondert, trennt 

.sich daher nicht ganz so leicht von dem Holzzylinder. Nach MOLLER ist die verschiedene Grolle 
·der Starkekomer bei dem Pulver der beiden Ipecacuanhasorten (der offizinellen und der Cartha
gena) der einzige Unterschied; nach SCHNEIDER betragt der groBte Durchmesser der Carthagena
·einzelkomer 17-23 p, nach HARTWICH bis 22 p, die einzelnen Komer sind scheibenformig. 
Die zusammengesetzten Komer sind nach HARTWICH bis 32 p groB. Aullerdem enthalt diese 
'mehr einzelne Komchen als die Rio-Ipecacuanha. Zusammenhangende Konglomerate sind relativ 
·.selten, Streifung ist undeutlich. Das Hilum ist mehr sichtbar, besonders in den gr6Beren Einzel
.komem. Die Parenchymzellen sind in der Regel nicht so vollstandig mit Starke erfiillt wie 
,bei der Riosorte. 

Die mehlige Ipecacuanhawurzel, von Richardsonia scabra (L.) ST.-IlILAIRE 
lund vielleicht auch von Rich. brasiliensis GOMEZ, Brasilien, Mexiko, Radix Ipecacuanhae 
jalsa (undulata, alba farinosa, amylacea) hat fast ausnahmslos die untersten Stiicke 
.des Stengels, dem sich die in der Mitte angeschwollene, wellig gebogene Wurzel anschliellt. Die 
'Lange ist etwa 25 cm, die Dicke 1-4 mm, die Farbe hellgrau bis graubraun, die Oberflache zart 
Ilangsstreifig, in Abstanden von einigen Millimetem querrissig. Auf dem Querschnitt nimmt das 
Holz die Halite ein, etwa vorkommende Einkerbungen der dicken, weiBen, mehligen Rinde sind 
,nur schwach vorhanden. Weniger Raphidenzellen. Die Starkekomer deutlich geschichtet und 
:groBer. Einzelkomer 22 p, zusammengesetzte 42,5 (.t. 1m Holzkorper einreihige Markstrahlen 
lund in den Holzstrahlen echte getiipfelte GefaBe. Der untere Teil des Holzkorpers ist aus
·gezeichnet durch sehr reichlich vorkommende Oxalatdrusen. 1m Pulver keine starkefiihrenden 
Tracheiden, doch grollere Starkekomer und Gefalltriimmer. Enthalt kein Emetin, statt dessen 
0,03% eines anderen Alkaloids. Die Wurzel wurde friiher als selbstiindige Sorte neben der offi

'zinellen Ipecacuanha verwendet, doch ist sie an Wirkung ganz erheblich schwacher; gegenwiirtig 
gelangt sie nur hier und da nach Europa, ohne Anwendung zu finden. 

Die sohwarze Ipecacuanhawurzel, von Psyohotria emetica MUTIs, Radix 
Ipecacuanhae nigra (striata, peruviana), Venezuela, Peru, Neu-Granada, ist etwas groBer 
'und starker (bis 8 mm dick) als die Rio-Ipecacuanha und kommt in zylindrischen, liingsgestreiften, 
'in Zwischenraumen von 2-3 em eingeschniirten, aullen graubraunen oder grauschwarzen Stiicken 
lin den Handel. Der Querbruch ist nicht kornig, fast homartig, die Wurzel enthalt keine Starke. 
VOGL nennt sie wegen ihres reichlichen Gehaltes an unkristallisierbarem Zucker Ipecacuanha 

·glycyphloea. Der Alkaloidgehalt ist nur 0,027%. 
Die weiBe Ipecacuanhawurzel, von J onidium Ipecacuanha ST.-HIL., Violaceae, 

Brasilien, Radix Ipecacuanhae alba (lignosa, £lava), ist sehr verastelt, grauweill oder 
:hellbraungelb, dicht langsrunzelig, mit wenigen Querrissen und Einschniirungen, mit sehr diinner, 
:innen weiller Rinde, hellgelbem porosem Holz und ohne Starke. Sie enthiilt Inulin, kein Emetin, 
besitzt Steinzellen. Da die Stengel der echten Ipecacuanha auch Steinzellen fiihren, so ist hierauf 
,bei der Untersuchnng eines lpecacuanhapulvers Obacht zu geben. 

Die als Substitution fiir echte Ipecacuanha angetroffenen Wurzeln von Jonidium parvi
ilorum sind knorrig, mehr oder weniger geringelt und zeigen an der Stelle, wo sich diese Ringe
lungen befinden, transversale Einschnitte, die jedoch nicht bis zum Holzkorper dringen. Die 
Breite des Holzkorpers ist etwa 1/2 der ganzen Dicke. Die Bruchstelle der Rinde ist glatt. Die 
Wurzeln enthalten viel Calciumoxalatkristalle, keine Sklerenchymfasem. Die Wurzeln von Viola 
Itoubou sind auch weniger geringelt, und die transversalen Einschnitte fehlen fast vollstandig. 
Der Holzkorper gleich 1/3 der ganzen Dicke, die Bruchflii.che der Rinde ist an der Innenseite etwas 
faserig. Enthiilt keine Kristalle, dagegen sehr viele Sklerenchymfasern und Steinzellen. Die in 
Venezuela als wohlriechende Polygala bezeichnete Polygala violacea S~J:.-HIL., und die ebenda 
als behaarte Polygala benannte Polygala caracasana H. B. K. sind gleichfalls als Verfal
schungen aufgefunden, enthalten aber beide kein Emetin und keine Raphiden; im Holze fast aus
schlieBlich isolierte GefaBe, einreihige Markstrahlen. 

RANSOM berichtet iiber Cephaelis tomentosa, daB diese in Trinidad eine ahnliche 
Verwendung findet wie bei uns die echte Ipecacuanha. Schon dem auBeren Ansehen nach ist die 
Wurzel von C. tomentosa von C. Ipecacuanha sehr verschieden, sie ist ohne Einschniirungen, hat 
aber schwache Langsfurchen. Die Rindenschicht ist sehr diinn, das ganze Innere besteht aua sehr 
harter, grauweiBer Holzsubstanz. Enthalt 0,1 % Emetin. 
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Eine falsche kultivierte Ipecacuanhawurzel ist das Rhizom von Chamaelinum 
luteum. Der Querschnitt zeigt nach Betupfen mit Vanillinsalzsaure iiber die ganze Flache zer
streut zahlreiche Zellen mit intensiv rotem Inhalt (Phloroglucin), was bei der echten Ipecacuanha 
nicht zu bemerken ist. 

Ais weitere Verfalschung wurden die Wurzeln von Heteropteris pauciflora Juss. 
vorgefunden, die in Brasilien ahnlich der Ipecacuanha Anwendung findet, sie enthalten weder 
Starke noch Alkaloide. 

Tabelle zur Bestimmung der verschiedenen Ipecacuanhawurzeln und ihre Verfiilschungen 
nach HARTWICB. 

A. Wurzeln von Dicotyledonen. 

1. Starke meist reichlich vorhanden. 
a) Holz im Querschnitt nicht normal, d. h. Markstrahlen und Holzstrahlen sind nicht zu unter

scheiden. 
1. Anordnung der Elemente des Holzes radial. In der Rinde Oxalatraphiden. 

a) Einzelkorner der Starke des Holzes bis 8!l groB. Riowurzel. 
{J) X Einzelkorner der Starke des Holzes bis 22!l groB. Grau braune Carthagena-

wurzel. 
x x Einzelkorner der Starke des Holzes bis 15 !l groB. 1m Holz zuweilen normale 

Markstrahlen. Rotbraune Carthagenawurzel. 
2. Anordnung der Elemente des Holzes nicht radial. In der Rinde Oxalatraphiden. GefaBe 

bis175!l weit. Zellen des Parenchyms der Rinde zuweilen mit schwarzem Inhalt. Poaya 
de flor azul. 

b) Holz im Querschnitt normal, d. h. Markstrahlen und Holzstrahlen sind zu unterscheiden. 
1. In der Rinde Gruppen von Bastfasern. die tangential geordnet sind. Ipecacuanha 

fibrosa. (Vgl. auch Naregamia.) 
2. Ohne Fasern in der Rinde. 

X Oxalatraphiden in der Rinde. 
+ Starkekorner in der Rinde ungeschichtet, bis 6!l groB. Markstrahlen des 

Holzes bis zwei Zellreihen breit. Ipecacuanha nigra. 
+ + Starkekorner der Rinde deutlich geschichtet, Einzelkorner bis 22,5 !l, zu

sammengesetzte bis 42,5!l messend. Markstrahlen des Holzes eine Zelle 
breit. Richardsonia scabra. 

x x Oxalatdrusen in der Rinde. 
o Riesenzellen in der Rinde. Triosteum perfoliatum. 

00 Sekretzellen mit orangerotem Inhalt in der Rinde. Rinde auffallend diinn. 
Die der Droge reichlich beigemengten Stengel haben in der primaren Rinde 
Bastfasern. N aregamia alata ("Ipecacuanha der Portugiesen", "Goa
Ipecacuanha"). 

x X X Oxalat in saulenformigen Einzelkristallen. 
Starkekornchen der Rinde klein, rund, sparlich. Ipecacuanha von Guate
mala. 

X X X X Keine Oxalatkristalle in der Rinde. Wurzeln von Polygalaceen. 
+ Markstrahlen des Holzes eine Zelle breit. Polygala caracasana. 

++ Markstrahlen des Holzes drei Zellen breit. Polygala angulata (1). 

II. Zucker fiihrend. 
Holz nicht normal; in der Rinde Oxalatraphiden, Psychotria emetica. 

III. Inulin 
in anscheinend strukturlosen Massen in der Rinde, die aber bei kurzer Behandlung mit Chloral

hydrat kristallinische Struktur erkennen lassen. 
a) Holz normal. Steinzellen, Oxalatdrusen und Gerbstoffzellen in der Rinde. Heteropteris 

pauciflora. 
b) Holz nicht normal. Steinzellen der Rinde sehr klein und nicht immer vorhanden, saulen

formige Oxalatkristalle in der Rinde. Ionidium spec. 

B. Rhizome von Monocotyledonen. 
Rhizom einer Aroidee, vielleicht Cryptocoryne spiralis FISCH. oder Lagenandra 

lancifolia TRW .• aus Ostindien. Die Stiicke sind einige Zentimeter lang, bis 1 cm dick. gerade 
oder einfach gebogen, zuweilen fast knollig, graubraun geringelt. Bruch mehlartig oder hornartig. 
gelblich. 1m Querschnitt ein Ring kleiner konzentrischer Biindel, reichlich Starke, Oxalatraphiden 
und zah1reiche braune Sekretzellen, die mit Vanillin-Salzsaure rot werden. 

Bestandteile. Die Brechwurzel enthalt 3 Alkaloide: Emetin, CaoH44N20 2, Cephaelin, 
C~84. N20 2, zusammen 2-2,8%' und etwa 0,1-0,2% Psychotrin, dessen Formel noch nicht 
feststeht. J. U. LLOYD fand ein weiteres amorphes Alkaloid. das Emetoidin, das nach H. W. 
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S. BROWNE mit dem Emetin verwandt ist; es ist weniger giftig als Emetin. Nach PAUL und 
COWNLEY besteht das Alkaloidgemisch bei Rio-Ipecacuanha aus etwa 72% Emetin und 260/0 
Cephaelin; bei Carthagena-Ipecacuanha aua 40,5% Emetin und 56,8 010 Cephaelin, der Rest ist 
in beiden Fallen das Psychotrin. Nach den von CAESAR und LORETZ gemachten Erfahrungen 
ni=t beziiglich des Gesamtalkaloidgehaltes (Emetin + Cephaelin) die Carthagena-Ipeca
cuanha die erste, die echte Matto-Grosso-Rio die zweite, Jahore die dritte und Bahia die letzte 
Stelle ein; beziiglich des Emetingehaltes kommt Rio-Matto-Grosso an erster, Carthagena an 
zweiter, Jahore an dritter und Bahia an letzter Stelle. In bezug auf den Gehalt an Cephaelin 
verhalten sich Rio-Matto-Grosso und Jahore etwa gleich, Bahia enthalt etwa 150/0, Carthagena 
etwa 500/0 mehr Cephaelin als erstgenannte Sorten. Der Sitz der Alkaloide ist hauptsachlich 
die Rinde, der Holzkorper enthalt nur 0,3-0,5% Alkaloidc, so daB das unter Verwerfen eines 
Teiles des Holzkorpers hergestellte Pul ver alkaloidreicher ist als die ganze Wurzel. 

Das Cephaelin wirkt am starksten brechenerregend, weniger das Emetin. Die Wurzel 
soli ferner eine besondere Saure, die Ipecacuanhasaure enthalten, die zu den Tanninglykosiden 
gehort, deren Einheitlichkeit aber zweifelhaft ist. Ferner sind vorhanden: Sap on in art i ge St offe, 
Zucker in wechselnden Mengen, sehr viel Starke. FINNEMORE und BRAISHWAITE isolierten 
aus Wurzeln verschiedener Herkunft ein Glykosid Ipecacuanhin; die Ausbeute betrug 0,40/0, 
Es liefert bei der Hydrolyse Glykose und ist ohue pharmakologische Wirkung. Der Aschen
gehalt betragt 2-2,3%. 

Gehaltsbestimmung. Es soil der Gehalt an Emetin und Cephaelin bestimmt 
werden; das nur in sehr geringer Menge vorhandene Psychotrin ist nebensachlich. Zum Frei
machen der Alkaloide ist Natriumcarbonatlosung oder Ammoniakfliissigkeit zu verwenden. 
nicht Natronlauge, weil das Cephaelin infolge seiner Phenoleigenschaften ahulich wie Morphin 
eine in Wasser losliche Natriumverbindung lie£ert. Nach folgenden Verfahren werden Emetin 
und Cephaelin ohue das Psychotrin bestimmt; das letztere ist in reinem Ather unltislich. 

a) Gewichtsanalytische Bestimmung. 6 g feines Brechwurzelpulver bringt man in 
ein trocknes Arzneiglas, gibt 60 gAther und nach dem Durchschiitteln 5 g Ammoniakfliissig
keit hinzu und laBt das Gemisch nach kraftigem Durchschiitteln 3 Stun den lang unter ofterem 
Schiitteln stehen. Dann gibt man 5 ccm Wasser hinzu und schiittelt lrurze Zeit kraftig, wodurch 
sich das Pulver fest zusammenballt. Man tariert dann einen Scheidetrichter von etwa 200 ccm in 
einem passenden Halter (hoher Pappschachtel) auf der Tarierwage und gieBt 50 g des Athers 
(= 5 g Brechwurzel) durch ein Faltenfilter hinein. Dann gibt man 5 g verd. Salzsaure (12,5 0/0 HCl) 
und 10 g Wasser hinzu und schiittelt kraftig durch. Nach dem Absetzen laBt man die wasserige 
Schicht in ein Arzneiglas von 150 ccm flieBen und schiittelt den Ather noch zweimal mit je etwa 
10 ccm Wasser aus, das man auch in das Arzneiglas bringt. Dann gibt man 50 gAther und 5 g 
Ammoniakfliissigkeit hinzu und schiittelt kraftig durch. Nach dem Absetzliln ni=t man die 
wasserige Schicht mit einer Pipette weg und gieBt auf der Tarierwage 40 g des Athers (= 4 g 
Brechwurzel) durch ein Faltenfilter in ein gewogenes Kolbchen, das einige Sandkornchen ent
halt. Nach dem Verdunsten des Athers trocknet man den Riickstand bei 80-1000 und wagt. 
Das Gewicht des Riickstandes muB mindestens 0,08 g betragen = 20/0 Alkaloid (Emetin und 
Cephaelin). 

b) MaBanalytische Bestimmung. 6 g feines Brechwurzelpulver werden wie bei a mit 
60 gAther und 5 g A=oniakfliissigkeit 3 Stun den lang unter ofterem Schiitteln stehen gelassen. 
Nach Zusatz von 5 ccm Wasser und kraftigem Schiitteln filtriert man 50 g des Athers (= 5 g 
Brechwurzel) in ein Kolbchen von 150-200 ccm, gibt einige Sandkornchen hinzu und verdunstet 
den Ather, zuletzt auf dem Wasserbad. Der Riickstand wird in 2-3 ccm Weingeist unter Er
warmen gelost und mit etwa 20 ccm Ather in einem Scheidetrichter gespiilt unter zweimaligem 
Nachwaschen des Kolbchens mit 5-10 ccm Ather. Dann bringt man in den Scheidetrichter 
10 ccrn 1/10·n-Salzsaure und schiittelt 2 Minuten kraftig durch. Nach dem Absetzen laBt man 
die wasserige Fliissigkeit in das vorher benutzte Kolbchen flieBen, schiittelt den Ather noch zwei
mal mit je 10 ccm Wasser aus, das man auch in das KOlbchen bringt. SchlieBlich gibt man noch 
etwa 50 ccm Wasser in das Kolbchen; fiigt 2 Tr. Hamatoxylinlosung hinzu und titriert den 
OberschuB an Saure mit l/lO-n.Kalilauge bis zum Umschlag in Blauviolett. An Stelle der 
HamatoxylinlOsung kann man auch 2 Tr. MethylrotlOsung nehmen und bis zum Umschlag 
von Rot in Gelb titrieren. Es diirfen hochstens 5,9 ccm l/lO-n-Kalilauge verbraucht werden, 
so daB der Verbrauch an l/lO-n-Salzsaure 10-5,9 = 4,1 ccm betragt. 5 g Brechwurzel enthalten 
dann 4,1 x 24,8 mg = 0,1017 g Alkaloid = 2,03%. I ccm 1/10-n-Salzsaure = 24,8 mg Alkaloid 
(berechuet als Emetin CaoH44N202, Mol.-Gew. = 496, Normalgewicht = 248). Die Berechuung 
als Emetin gibt einen etwas zu hohen Wert, weil das Cephaelin, C2sH40N204' Mol.-Gew. 468, 
nur das Normalgewicht 234 hat und 1 ccm 1/10-n-Salzsaure nur 23,4 mg Cephaelin (statt 24,8 mg 
Emetin) entspricht. Die Forderung der Germ., daB die Brechwurzel mindestens 2% Alkaloid 
enthalten soIl, ist leicht erfiillbar, da [der Alkaloidgehalt meist etwa 2,2-2,7% betragt. Die 
meisten Pharm. fordern ebenfalls mindestens 2~/0 Alkaloid, Amer. nur 1,75%, Brit. und ltal. 
lassen das Pulver bei hoherem Gehalt mit Milchzucker, Nederl. mit Reisstarke auf 20/0 ein. 
stellen. - Gehaitsbestimmung nach Germ. 6 s. Bd. II S. 1355. 
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Verfahren nach HERZOG: 5 g fein gepulverte Brechwurzel werden mit 90 g Ather in einer 
Arzneiflasche durchgeschuttelt. Nach einer Viertelstunde fugt man 4 ccm Ammoniakflussigkeit 
,(10 % ) hinzu und schuttelt dann bestandig un~ kraftig 15 Minuten lang. Darauf steUt man eine 
halbe Stunde lang beiseite, filtriert 72 g des Athers (= 4 g Brechwurzel) in einen Erlenmeyer
kolben, destilliert den Ather ab und dunstet zweimal mit je 5 ccm Ather zur Trockne. Den Ruck
stand lost man nach dem Erkalten in wenig Weingeist, fugt 10 ccm l/lo-n-Salzsaure, 50 ccm 
Wasser, 3 Tropfen Methylrotlosung hinzu und laBt l/lo-n-Kalilauge bis zur Gelbfarbung hinzu
flieBen_ Hierzu durfen hochstens 6,7 ccm l/lO-n-Kalilauge gebraucht werden, so daB wenigstens 
3,3 ccm l/lo-n-Salzsaure zur Sattigung der in 4 g Brechwurzel vorhandenen Alkaloide verbraucht 
werden = mindestens 1,99 % Alkaloide (1 ccm l/lO-n-HCl = 0,0241 g Alkaloide, berechnet auf 
Cephaelin und Emetin)_ 

Ve'J'u'J'beitung. Zur Herstellung von Aufgiissen wird die Wurzel in einem Metallmorser 
in kleinen Mengen durch mehr reibende als stoBende Bewegung des Pistills zerkleinert und durch 
,ein Sieb von 1,5 mm Masohenweite gesiebt oder man benutzt die in diinne Soheibchen geschnittene 
Wurzel. Zum Schneiden werden die Wurzeln dadurch erweicht, daB man sie in feuchte (nicht 
nasset) Tiicher schlagt und einige Zeit liegen laBt, bis sie sich mit einem scharfen Messer gut 
schneiden lassen_ Die geschnittenen Wurzeln werden dann wieder gut getrocknet_ Hierbei kommt 
es vor, daB die Scheibchen nach dem Trocknen einen weiBen Beschlag zeigen; dieser besteht, 
wie leicht durch das Mikroskop festzusteUen ist, aus Starkekornern, die beim Einschrumpfen der 
Scheibchen ausgetreten sind. 

Zur Herstellung des Pulvers wird die bei nicht iiber 40 0 ¥etrocknete Wurzel nur nach 
Germ. einschlieBlich des Holzkernes restlos zerstoBen und gesiebt. Die iibrigen Pharm. lassen 

,den Holzkern entfernen. Gall. und lta1. schreiben vor, daB das Pulvern zu beenden ist, wenn 
3/4 der Gewichtsmenge durchgesiebt sind. Der Gehalt des nur aus der Rinde hergestellten Pul
vers an Alkaloid ist hoher als der des aus der ganzen Wurzel hergestellten Pulvers, da der Holz
kern alkaloidarm ist (vgl. Bestandteile). Beim Pulvern der Wurzel ist das Stauben nach 
Moglichkeit durch Bedecken des Morsers mit einem Tuch (oder Leder- oder Gummikappe) zu 
verhiiten; zum Sieben sind geschlossene Siebe zu verwenden. 

Aujbewuh'J'Ung. Vorsich tig, in gut schlieBenden GIasern. 
Anwendung. Ipecacuanha wirkt in kleinen Gaben expektorierend und vermehrt die 

,Speichel- und SchweiBsekretion, groBere Gaben erregen 'Obelkeit und Erbrechen. Sehr groBe 
Gaben rufen Gastroenteritis hervor und schlieBlich den Tod durch Herzlahmung. Das Cephaelin 
wirkt stark brechenerregend, weniger das Emetin; das Psychotrin wirkt nicht brechenerregend. 
Als Brechmittel ist die Carthagena-Wurzel wirksamer als die Rio-Wurzel, weil sie mehr Cephaelin 

,enthalt, als Expektorans ist die Rio-Wurzel vorzuziehen. Man gibt sie innerlich als schweiB
treibendes Mittel, Hustenmittel und gegen Durchfall zu 0,01-0,1 g in Pulver, Pillen, Tabletten 
oder als AufguB (0,5-1,0: 150,0-200,0)_ Zur Erregung von Brechneigung geniigen 0,06-0,3 g 
mehrmals taglich, wahrend als Brechmittel 0,5-1,0-2,0 g aIle 10-15 Minuten im Pulver, mit 

,der gleichen Menge Starke gemischt oder als Schiittelmixtur gegeben werden. Die brechenerregende 
Wirkung der Ipecacuanha beruht auf einer direkten Reizung der Magennerven. Gegen Ruhr 
wendet man, falls die Brechwirkung vermieden werden soU, die emetinfreie Wurzel (s. unten) 

,an, oder man gibt einen AufguB (0,5-1,0: 100,0) als Klystier, oft mit Opium zusammen. 
AuBerlich nur selten in Salben zur Erzeugung von Pusteln oder Geschwiiren. - Die Ho

_moopathen geben Ipecacuanha nach dem Grundsatze "Similia similibus" auch bei heftigem 
Erbrechen. 

Es gibt Personen, die eine eigentiimliche Empfindlichkeit gegen Ipecacuanha besitzen, 
so daB sie diese nicht einnehmen konnen, da schon ein Staubchen oder der Geruch, selbst aus 
,einiger Entfernung, Unwohlsein oder Atemnot verursacht. Durch Perkolation mit Ather soU 
·die gepulverte Brechwurzel diese unliebsame Eigenschaft einbiiBen (Pulv. Ipecacuanhae des
odoratus). Als Gegenmittel wird Tinctura Quebracho empfohlen. 

Ipeca.cuanhawurzel und ihre Zubereitungen sind dem freien Verkehr entzogen; sie diirfen nur 
'gegen arztliche Verordnung abgegeben werden. 

Radix Ipecacuanhae deemetinissts. Rad. Ip ecacuanhae abE metino Ii berata. 
Emetinfreie Brechwurzel (alkaloidfreie). Auf Anregung von Dr_KANTHACK hat E. MERCK 
in Darmstadt zuerst eine emetinfreie Ipecacuanha hergestellt, die nach den bisherigen Erfah
Tungen sich bei Ruhr vortrefflich bewahrt hat; sie besitzt die antidysenterischen Eigenschaften 
der Wurzel, ohne durch 'Obelkeit oder depressive Nebenwirkungen zu belastigen_ Dieselbe wird 
zu 1,25 g 12-, in schweren Fallen 6-8stiindlich gegeben. Zur bequemeren Anwendung, beson
ders im Klystier, stellt die genannte Fabrik auch ein Fluidextrakt daraus her (1 ccm = 1 g Wurzel) 
und bringt dasselbe als Extractum Ipecacuanhae deemetinisatae fluidum in den HandeL 
- Zur Entfernung des Emetins (auch des Cephaelins und Psychotrins) wird das Pulver der Droge 
mit Ammoniak und Chloroform versetzt, der Auszug mit verd. Schwefelsaure ausgezogen, das 
Alkaloid mit Wasser ausgeschiittelt, der Chloroformauszug dann dem Drogenpulver wieder zu
gegeben und eingedampft. 

Die bisherige Annahme, daB die Wirkung der alkaloidfreien Wurzel auf den Gehalt an 
Ipecacuanhasaure berubt, ist nach KIMME nicht zutreffend. Die Saure wird zwar in gro-
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Beren Gaben ohne Schaden vertragen, sie wirkt aber nicht adstringierend und hat keinen Ein· 
fluB auf die Entwicklung der Dysenteriebakterien. 

Emetinum. Emetin. Mit dem Namen Emetin hat man das zuerst von PELLETIER aus 
der Ipecacuanhawurzel dargestellte unreine Gemisch der Alkaloide Emetin und Cephaelin be. 
zeichnet, das auch heute noch unter diesen Namen im Handel ist. Es bildet ein gf'lblichweiBes, 
amorphes Pulver, das sich am Licht bald gelb farbt. In WaBBer ist es wenig liislich (etwa 1: 1000), 
leicht liislich in Weingeist, Ather und Chloroform. A ufbewahrung. Vorsichtig. 

Emetinum purum, Reines Emetin, ist das reine Alkaloid Emetin, CaOH44N204,' Mol.. 
Gew.496. Es ist amorph, schwach gelblich gefarbt, Smp. etwa 680. In Wasser ist es wenig 
liislich, leicht liislich in Weingeist und Ather. Mit Sauren bildet es kristallisier bare Salze. Mit 
FROEHDES Reagens und Salzsaure gibt es eine I1riine Farbung. 

Emetinum hydrochloricum, Emetinbydrocblorid, C30H44N204, ·2HCl + 6~O, bildet farb. 
lose Kristalle. In Wasser ist es sehr leicht liislich. Bei 1000 wird es wasserfrei. 

Anwendung Gegen Tropenruhr 1-2mal taglich 0,03-0,1 g subkutan, intramuskular 
oder intra venii~. 

Cephaelinum, Cepbaelin, C2sH40N204" Mol.·Gew. 468, unterscheidet sich yom Emetin da· 
durch, daB es in verd. Natronlauge liislich ist, weil es Hydroxylgruppen enthalt und mit Na. 
triumhydroxyd ahnlieh wie Morphin eine in Wasser liisliche Verbindung gibt. Es kristallisiert 
aus Ather in farblosen Nadeln, die bei 119-1200 schmelzen. Durch Methylierung laBt es sich 
in Emetin iiberfiihren. Mit FROEHDES Reagens gibt es eine purpurne Farbung, die durch Salz. 
saure in Elau iibergeht. 

Cephaelinum hydrochloricum, Cepbaelinbydrocblorid, C2s~oN204'2HCI, bildet farb. 
lose Kristalle; in Wasser ist es sehr leicht liislich. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Emeticum zu 0,005-0,01 g. 
Extractum Ipecacuanhae (spirituosum). Brech wurzelextrakt. Extrait d'ipeca. 

cuanha. Ein dickes bezw. weiches Extrakt. 
GaU.: 1000 T. mittelfein gepulverte Brechwurzel werden mit 500 T. verd. Weingeist (70%) 

durchfeuchtet und wie bei der Herstellung eines Fluidextrakts mit 5500 T. Weingeist perkoliert; 
aus dem Perkolat wird ein dickes Extrakt (wie bei Extr. Aconiti) hergestellt. - Hisp.: Aus ge. 
pulverter Wurzel wie Extr. Aconiti spiro Hisp. Ausbeute ca. 20%. - Portug.: 1000 T. grob 
gepulverte Brechwurzel werden 2mal je 10 Tage lang mit je 3000 T. Weingeist (65%) mazerie.l;t. 
Von den PreBfliissigkeiten destilliert man 2/3 ab und dampft den Rest zu einem weichen Extrakt ein. 

Extractum Ipecacuanhae fluidum. Brechwurzelfluidextrakt. Fluid· 
extract of Ipecac. Extrait fluide d'ipecacuanha. 

Ergiinzb.: 100 T. mittelfein gepulverte Brechwurzel werden mit 40 T. verd. Weingeist an· 
gefeuchtet und nach dem allgemeinen Verfahren der Germ. (s. S. 1226) mit verd. Weingeist per. 
koliert. - Amer.: Aus 1000 g gepulverter (Nr. 60) Brechwurzel wird naoh Verfahren B (S. 1227) 
unter Verwendung einer Misohung aus 1000cm verd. Salzsaure (10 0/0 HCI), 200 com Weingeist 
(92,3 Gew .• % ) und 200 ccm Wasser ala Menstruum lund einer Mischung aus 2 Volum Wein. 
geist (92,3 Gew .. % ) und 3 Volum Wasser als Menstruum II und Zuriickstellung der ersten 
800 cem Perkolat das Fluidextrakt so hergestellt, daB in 100 ccm 2 g (1,8-2,2 g) der ather· 
liislichen Brechwurzelalkaloide enthalten sind. - Dan.: 800 T. gepulverte Brechwurzel (aus 
1000 T. der Droge, ohne Holzkern) werden 2 Stunden mit 400 T. Weingeist (90%) mazeriert 
und mit quo s. Weingeist im Perkolator erschiipft. Dann destilliert man den Weingeist ab, fiiUt 
den Rest mit Wasser auf 1500 T. auf, dampft das Gemisch auf 750 T. ein, laBt abkiihlen und 
filtriert. Das Filter wird mit Wasser gut nachgewaschen, daB geBamte Filtrat auf 500 T. ein
gedampft und nach dem Abkiihlen mit 500 T. Weingeist (90%) vermischt. - Helve!.: Wie 
Extr. Cocae fluid. (Helv.). - Suec.: 100 T. Wurzelpulver werden mit 5 T. verd. Salzsaure und 
50 T. Weingeist zwei Tage mazeriert und mit Weingeist (91 Vol..%) perkoliert. DaB Perkolat 
wird auf 50 T. eingedampft, mit 100 T. Wasser gemiBcht, wieder auf 75 T. abgedampft und 
filtriert. Das Filter wird so lange mit Wasser ausgewaschen, bis daB Filtrat nicht mehr bitter 
schmeckt. Der gesamte Auszug wird auf 50 T. eingedampft und mit ebensoviel Spiritus gemischt. 

Spez. Gew.: 0,96 (Suec.); Alkaloidgeha1t: 1,94% (Erganzb.), 2 g (1,8-2,2 g) in 100 com 
(Amer.), mindestens 2% (Helvet.); Erkennung: Werden 2 Tropfen Brechwurzelfluidextrakt 
mit 6 Tropfen verdiinnter Salzsaure (10%) und einem kleinen Kristalle Kaliumchlorat sehr 
vorsichtig erwarmt" so tritt eine lebhaft orangegelbe Farbung ein. 

Gehaltsbestimmung. 6 g Brechwurzel-Fluidextrakt werden in einem gewogenen Erlen· 
meyerkolben von 150-200 ccm mit 5 g Wasser verdiinnt und die Mischung auf dem WaBserbad 
bei schrager Lage des Kolbens wieder auf 6 g abgedampft. Dann fiigt man 60 gAther und 5 g 

Hager. Handbuch. I. 96 
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Ammoniakfliissigkeit hinzu und schiittelt einige Minuten lang kraftig durch. Nach dem Ab. 
setzen werden 50 g des Xthers abfiltriert und in gleicher Weise weiter verarbeitet wie bei der
Geha.ltsbestimmung der Wurzel. Zur Bindung der wasserigen Fliissigkeit vor dem AbgieBen des 
Xthers kann man etwa 0,5 g Traganthpulver zusetzen, worauf man kraftig durchschiittelt. Ergiinzb. 
fordert mindestens 1,940/ 0 Alkaloid, berechnet als Emetin, 1 ccm l/lO·n-Salzsaure = 24,82 mg 
Emetin. Helv_ fordert mindestens 2% Alkaloide, 1 ccm l/lO-n-Salzsaure = 24,1 mg Alkaloid 
(Emetin und Cephaelin). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Extractum Ipecacuanbae Iiquidum. - Brit. Pharm.Codea:: 100 T. gepulverte Ipecacuanha

wurzel werden !nit 96 0/ oigem Weingeist nach vorheriger Mazeration bis zur Erschop£ung perkoliert. 
wobei die ersten 84 Teile des Perkolats zuriickgestellt werden. Darauf wird das Wurzel pulver !nit 
10 T. Kalkhydrat durch!nischt 24 Stunden stehen gelassen und das Ge!nisch von neuem durch Per
kolation extrahiert. Die beiden zuletzt gewonnenen Perkolate werden ge!nischt und durch De
stillation vom Weingeist befreit. Der Riickstand wird in den zuerst gewonnenen 84 Teilen Perkolat 
gelost und diese Losung nach Bestimmung des Alkaloidgehaltes auf 2-2,5% Alkaloide eingestellt. 

Extractum Ipecacuanbae fluidum compositum. Extrait fluide d'ipeca compose. 
Extrait fluide pour sirop de DESESSARTZ. - Belg.: Kein eigentliches Fluidextrakt, vielmehr 
eine Mischung aus Tinctur. Ipecac. 30,0, Extr. fluid. Sennae 30,0, Extr. fluid. Papaver. Rhoead. 
20,0, Spirit. Aurantii Citri flor. 2,0, Spirit. Serpylli 2,0, und Spirit. (94,5 Vol..Pro:.::.) 16,0. 

Pulvis Jpecacuanbae opiatus. DOVERsches Pulver. Pulvis Doveri. Compound 
Powder of Ipecacuanha. Poudre d'ipecacuanha opiacee. Poudre de DOVER. Powder of 
Ipecac and Opium. DOVER's Powder. Pulvis Ipecacuanhae comp03itus. Pulv. Ipecac. et Opii. -
Wird aus folgenden fein gepulverten Bestandteilen sorgfii.ltig gemischt: 

Rad. I peeacuanhae 
Opii pulv. (10% Morphi~) 
Sacchari pul v. 

Germ. Amer. Austr. Brit. Gall. 
~O I~ I~ I~ I~ 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8,0 
Sacchari Lactis pulv. 8,0 8,0 
Kalii sulfurici 8,0 4,0 
Kalii nitrici 4,0 

Norv. 
1,0 
1,0 

8,0 

Suee_ 
1,0 
1,0 

8,0 

Infusum Ipecacuanhae. Brechwurzelaufgiisse sind stets frisch zu bereiten, wenDt 
nicht, wie in Norwegen, ein sog. konzentriertes Infusum ausdriicklich zugelassen ist. Die kon
zentrierten Infusa Ipecacuanhae des Handels haben sich vielfach als sehr minderwertig 
erwiesen. Besonders unzweckmaBig ist das Dunkelfarben der sog. konzentrierten lnfusa 
durch Zusatz von Alkalien. Das nachfolgende Praparat der Norveg. ist kein eigentliches "In
fusum", sondern ein verdiinntes Fluidextrakt. 

Jnfusum Ipecacuanbae concentratum. Norveg.: 100 T. mittelfein gepulverte Brechwurzel 
werden !nit 10 T. Normal-Salzsaure und 20 T_ Weingeist (20 Vol._%) ange£euchtet und !nit 
gleichstarkem Weingeist 1000 T. Perkolat hergestellt. Nach dem Absetzen ist zu filtrieren. 
lO T. entsprechen 1 T. Breehwurzel. 

Sirupus Ipecacuanhae. Brechwurzelsirup. Syrup of Ipecac. Sirop 
d'ipecacuanha. - Eine Mischung von 1 T. Tinctura Ipecacuanhae, 9 T. Sirupus 
simplex nach Germ., Austr., Belg_, Hisp., Hung., ltal., Japon. und S1tec. 

Amer. : 70 ccm Fluidextractum Ipecacuanhae werden mit einem Ge!nisch von 10 ccm Essig
saure (360f0) und 300 ccm Wasser kraftig durehgeschiittelt; naeh 24 Stunden wird das Gemiscb 
filtriert unter Naehwaschen des Filters mit so viel Wasser, daB 450 cem Filtrat erhalten werden. 
In diesem lost man nach Zugabe von lOO ccm Glycerin 700 g Zucker und iiiIlt das Ganze !nit 
Wasser auf lOOO ccm auf. - Croat.: 2 T. Brechwurzel werden !nit 10 T. verdiinntem Weingeist 
und so viel Wasser 24Stunden digeriert, daB sich 75 T. Filtrat ergeben. Diese werden mit 125 T. 
Zucker zu Sirup verkocht. - Gall.: 10 T. Extract. Ipecacuanhae werden bei gelinder Warme in 
30 T. Weingeist (70%) geltist. Die Losung mischt man mit lOOO T. Sirupus simplex und engt auf 
dem Dampfbad zu lOOO T. ein. -Portug.: lO T. weingeistiges Brechwurzelextrakt werden in 350 T. 
Wasser geltist und in der heillen, filtrierten Losung 650 T. Zucker gelost. - R088.: 1 T. fein zer
schnittene Brechwurzel zieht man mit 5 T. Weingeist und 40 T. Wasser 2 Tage lang aus und 
bereitet aus 40 T. FiItrat und 60 T. Zucker lOO T. Sirup. 

Sirupus Ipecacuanbae compositus. Sirop d'ipeca compose. Sirop de DESESSARTZ. 
- Belg.: 50 T. Extractum ipecacuanhae fluidum compositum (s. oben) und 950 T. Zucker
sirup werden ge!nischt. - Gall.: 30 g Brechwurzel und 100 g Sennesblatter zieht man 12 Stunden 
mit 750 g WeiBwein aus und stellt den filtrierten abgepreBten Auszug zuriick. Der PreBriick
stand wird nach dem Hinzufiigen von 30 g Thy!nian und 125 g Klatschmohnbliiten mit 3000 g 
kochendem Wasser 6 Stunden ausgezogen und abgepreBt. In dem wasserigen Auszug lOst man 
100 g Magnesiumsulfat, gibt 750 g Orangenbliitenwasser hinzu, filtriert, lost in den gemischten 
Ausziigen auf je 100 g Mischung 180 g Zucker auf dem Wasserbad auf und koliert. 
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Sirupus Ipecacuanbae et Opii. Syrup of Ipecac and Opium. Syrup of DOVER's Powdre 
Nat. Form.: 85 ccm Tinctura Ipecacuanhae et Opii (Amer. VIII.), 4 ccm Spirit. Cinnamom. (Amer.} 
und 32 ccm Aq. Cinnamom. (Amer.) werden gemischt und das Gemisch mit Zuckersirup auf 
1000 ccm aufgefiillt. 

Tinctura Ipecacuanhae. Brechwurzeltinktur. Teinture d'ipecacu
anha. - Wird 1+10 mit verdiinntem Weingeist durch Mazeration oder 1: 10 durch Perkolation 
hergestellt. Mazerieren lassen Germ. und Japan.; perkolieren Austr., Belg., Gall., Hisp., H'Ung., 
!tal., Nederl. Suec. letztere mit einem Zusatz von 0.5 % verdiinnter Salzsaure. Portug. laBt 
1+5 (!) mit verdiinntem Weingeist mazerieren. Spez. Gew. 0,893-0,903 (Nederl.), 0,895 
(Hung.), 0,898 (Suec.), 0,903 (Austr.) - Alkaloidgehalt: mindestens 0,194% (Germ.), min
destens 2 % (Austr., Belg., Ital.). 

Erkenn ungsreaktion. Eine Mischung von 5 Tropfen Brechwurzeltinktur und 10 Tropfen 
verd. Salzsaure wird durch eiu Kornchen Chlorkalk lebhaft orangegelb gefarbt (Germ.). 

Gehaltsbestimmung. 60 g Brechwurzeltinktur werden in einer Porzellanschale auf 
10 g eingedampft. Der Ruckstand wird in ein Arzneiglas von 150 g gebracht, wobei die Schale 
mit einigen Tropfen Weingeist und moglichst wenig Wasser nachgespult wird. Dann gibt man 
in das Arzneiglas 60 gAther und 5 g Ammoniakflussigkeit und schuttelt einige Minuten kraftig 
durch. Nach dem Absetzen werden 50 g des Athers abfiltriert und in gleicher Weise wie bei der 
Gehaltsbestimmung der Wurzel weiterverarbeitet. Zur Bindung des Wassers kann man wie bei 
der Gehaltsbestimmung des Brechwurzelfluidextrakts Tragantpulver (etwa 1 g) benutzen. Germ. 
fordert 0,194 % Alkaloid, berechnet ala Emetin (1 ccm 1/10-n-Salzsaure = 24,82 mg Emetin, 
vgl. Radix Ipecacuanhae). - Germ. 6 s. Bd. II S. 1368. 

Vinurn Ipecacuanhae. Brechwurzelwein. Wine of Ipecac. Yin d'ipe
cacuanha. - Germ. 5 schrieb vor: Wenn Vinum Ipecacuanhae verordnet ist, so ist 
Tinctura Ipecacuanhae dafiir abzugeben. - Brit.: 1 T. Extr. Ipecac. liquidum mit 19 T. 
Sherry zu mischen. - Amer. VIII.: 100 ccm Ipecacuanhafluidextrakt, 100 ccm Spiritus (95 Ufo) und 
800 ccm Vin. album mischen, die Mischung 2 Tage stehen lassen und filtrieren. - Japon. und 
Ros8.: 1+10 mit Xeres zu mazerieren. - Nederl.: liiBt 10 T. Ipecacuanhawurzelpulver mit 10 T. 
verdiinntem Spiritus und 90 T. Malaga mazerieren. - Portug.: 1 +.20 mit Portwein zu mazerieren. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Acetum Ipecacuanhae 
Brech wurzel-Essig. Vinegar of Ipecacuanha. 

1. ExtractiIpecacuanh.liquid. (Brit.) 50 ccm 
2. Spiritus (90 Vo!._%) 100 ccm 
3. Acid. acetic. diJut. (4,27%) 850 ccm 

Man mischt, filtriert und brin!(t mit q. s. von 3 
auf 1000 ccm. 

Emetlna medicinalis (fusca) (Hisp.). 
Extracti Ipecacuanhae spiro (Hisp.) 2,0 
Aquae destillatae 8,0. 

Brechmitte!. 

Infusum Ipecacuanhae (Form. Berolin.). 
Infus. radic.Ipecacuanh. 0,5: 175,0 
J,iquor. Ammonii anisati 5,0 
Sirupi simplicis 20,0. 

(F. M. Germ.). 
Infus. Rad. Ipecacuanh. 0,5: 135,0 
Liq. Ammon. anisati 5,0 
Aq. Menth. piperitae 10,0. 

Infusum Ipecacuanhae cum Morphlno 
(F. M. Germ.). 

Infus. Rad. Ipecacuanh. 0,7: 120,0 
Morphin. hydrochlor. 0,03 
Ammon. chlorati 3,0 
Aq. Menth. piperitae ad 150,0. 

M. D. S. Dreistiindlich 1 ELl16ffel voll zu nehmen. 

Infusum Ipecacuanhae anlsatum (F. M. Germ.). 
Infus. Rad. Ipecacuanh. 0,7: 130,0 
Liq. Ammon. anisati 3,0 
Aq. Menth. piperitae ad 150,0. 

Pastilli (Trochlscl) Ipecacuanhae. 
Brechwurzel-Pastillen oder -Zeltchen. 
Pastilles d'ipecacuanha. Ipecacuanha 

Lozenges. Troches of Ipecac. 

I. Ergiinzb. 
1. Radicis Ipecacuanh. min. cone. 1,0 
2. Aquae fervidae 10,0 
3. Sacchari pulver. (mittelfein) 200,0. 

Man liillt 1 mit 2 iibergossen 2 Stunden imDampl· 
bad stehen, seiht durch, mischt die Seihfliissig· 
keit mit 3 und formt 200 Pastillen. 

II. 
Ita!. Japon. Portug Ross. 

Roo. Ipecac. pulv. 1,5 1,0 1,0 l,a 
Sacchari pulv. 97,5 99,0 99,0 50,0 
MuciJag.Tragacanth.1: 10 10,0 q. s. q. S. 
Fiant pastilli No. 100 100 100 100. 

Tabulettae Ipecacuanhae. 
Tabellae cum Ipecacuanha. Brechwurzel

Tabletten. Tablettes d'ipecacuanha. 
Gal!. Belg. Austr. Helv. 

1. RadicisIpecacuanh.pulv.10,0 10,0 1,0 10,0' 
2. Sacchari pulv. 990,0 984,0 50,0 985,0 
3. Tragacanthae pulv. 8,0 6,0 
4. Aquae Aurantii florum 60,0 q. S. 

Mit einem aus 3 und 4 bereiteten Schleim wird 
die Mischung von 1 und 2 zur Masse ange
stoLlen, aus der man Tabletten formt. Jede ent
MIt 0,01 g Ipecacuanha. 

Pastilll Ipecacuanhae cum Opio (Helv.). 
VIGNIER-Pastillen. Pastilles de VIGNIER. 

Radicis Ipecacuanhae 
Opii 
Croci aa 4,0 
Succi Liquiritiae 300,0 
Sacchari 688,0 
Aquae q. S. 

Mall formt Pastillen von 0,5 g; jede enthiilt 0,002 
Brechwurzel und 0,002 Opium. 

PastilIi pectorales (Ergiinzb.). 
Hustenpastillen. 

1. Radic. Ipecacuanh. min. conc. 0,15 
2. Aquae fervidae 10,0 

96* 
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3. Morphin. hydrochlorici 0,1 
4. Sacchari pulver. (mittelfein) 100,0. 

Man lilllt 1 und 2 zwei Stunden im Dampfbad 
stehen, verdampft die Seihfliissigkeit auf etwa die 
HaUte, mischt mit 3 und 4 und steut 100 Pa
stillen her. 

Pastllli pectorales Kiittner (Dresd. Vorschr.) 
KUTTNERsche Hustenpastillen. 

Radic. Ipecac. minutim conc. 1,5 
Aquae destill. fervidae 10,0 

flbergieBen, im Dampfbad 2 Stunden stehen 
lassen und durchseihen. Die ll'liissigkeit wird 
zur Trockne abgedampft. Aus dem fein ge
riebenen Rfickstande werden mit 

Morphini hydrochlorici 0,5 
Sacchari mittelfein gepulv. 100,0 

100 Pastillen hergestellt. 

PUulae antldyspepticae (Nat. form.). 
Antidyspeptic Pills. 

Strychnini puri 0,16 
Radic. Ipecacuanh. pulv. 0,65 
Extract. Belladonn. fo!. alcoh. (Amer.) 0,65 
Massae Hydrargyri (Amer.) 13,0 
Extract. Oolocynth. compo (Amer.) 13,0. 

Man formt 100 Pillen. 

PlluIae Ipecacuanhae cum Scilla (Brit.). 
Pills of Ipecacuanha with Squill. 

Pulv. Ipecacuanh. compos. 30,0 
Bulbi Scillae pulv. 10,0 
Ammoniaci pulv. 10,0. 

Sirupi Glucosi q. s. ad mass. pUu!. pond. 0,1. 

PUulae Ipecacuanhae composltae (Portug.). 
Rad.Ipecacuanhae 50,0 
Bulbi Scillae 15,0 
Gummi Ammoniaci 15,0 
Mellis depurati 20,0. 

Flant pUulae ponder is 0,2 g. 

Pulvls contra spasmos uteri (F. M. Germ) 

Dos.X. 

Dos. IV. 

:&ad. Ipecacuanh. pulv. 0,03 
Saechar. alb. 0,5 

PuIvis emctlcus (F. M. Germ.). 
:&ad. Ipecacuanh. pul\". 1,0. 
Sacchar. alb. 1,0. 

Sirupus pectoralis (F. M. Germ.). 
Sirup. Ipecacuanhae 10,0 
Sirup. Senegae 
Sirup. Papaveris aa 15,0 
Aq. AmYllda!. amar. 
Tinct. Opii benzoic. aa 2,0. 

Slrupus pectoralis composltus (F. M. Germ.) 
Sirup. pectoralis 60,0 
Tinct. Belladonnae 1,0 

Tinctura Ipecacuanhae aclda. 
Radic.Ipecacuanhae conc. 100,0 
Spiritus dUuti 1000,0 
Acidi sulfurici 3,0. 

Tinctura Ipecacuanhae et OpU (Amer. VIII.). 
Tincture of Ipecac and Opium. 

1 Tincturae Opii deodoratl 1000 ccm 
2. Extracti Ipecacuanh. fluldi 100 ccm 
3. Spiritus dUuti (41 0/ 0 ) q. s. 

Man dampft 1 im Wasserbad auf 800 g ein, fiigt 
2 hinzu, fUtriert und brin!!t durch Nachwaschen 
des Filters mit 3 auf 1000 ccm. 

Tinctura Thielemanni (8uec.). 
Olei Menthae pip. 3,0 
Spirit. (91"/0) 22,0 
Tinct. Opii crocatae 10,0 
Tinct. Ipecacuanhae 25,0 
Tinct. Valerianae 40,0. 

Riopan (BYK-GULDENWERKE A.-G., Berlin NW 27) ist ein Ipecacuanhapraparat mit 
einem Alkaloidgehalt von 42-440/0' Die Alkaloide sind als Hydrochloride vorhanden. 
1 T. Riopan = 20 T. BrechwnrzeL 

Eigenschaften. Hellbrannes, amorphes Pulver, in Wasser leicht liislich. Starke wasserige 
LiiBnngen sind klar nnd schwach sauer, verdiinnte Liisnngen (20/0) sind flockig getriibt. 

Erkennung. Die wasserige Liisnng (0,01 g + 10 ccm) wird nach Zusatz von einigen 
Tropfen Salzsaure durch Chlorkalklosnng gelbrot gefarbt. Durch EisenchloridlOsnng wird die 
wasserige Liisnng griin gefarbt, mit Silbernitratliisnng gibt sie einen Niederschlag von Silberchlorid. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ala Expektorans an Stelle der Wurzel. Es kommt in Tabletten in den 

Handel, die 0,0025 g Riopan = 0,05 g Brechwnrzel enthalten. Mehrmals taglich 1 Tablette im 
Mnnde zergehen lassen. 

Iris. 
Iris germanica L. Iridaceae-Iridoideae-Moraceae. Heimisch von Nord. 
indien durch Vorderasien und die Mittelmeerlander bis Marokko. Bliiten dunkel
violett, Perigonabschnitte· am Grunde gelblich-weW mit braunvioletten Adern. 
Bliitenscheide von der Mitte an trockenhautig. Iris pallida LAM. Heimisch von 
Istrien und Dalmatien bill zum Orient, verwildert in Italien. Bliiten blaBblau, hell. 
violett, die Perigonabschnitte am Grunde braun geadert. Bliitenscheide ganz trocken. 
hautig. Iris florentina L. Heimisch in Mazedonien und Kleinasien, in Itallen 
verwildert. Bliiten weiB, Perigonabschnitte am Grunde mit braunen Adern. Bliiten· 
scheide nur am Rande trockenhautig. Vielfach kultiviert. 

Rhizoma Iridis. Veilchenwurzel. Iris (Orris) Root. Racine d'iris 
(de violette). Radix Iridis (Ireos) florentinae (germanicae). Schwertel-
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wurz. Iriswurzel. Kinderwurzel. Violenwurzel. Zahnwurzel. White Flag 
Root. 

Man kultiviert die Pflanze zur Gewinnung des Wurzelstockes in Italien haupt
sachlich in der Provinz Florenz, ferner in den Provinzen Avezzo, Ravenna, Perugia; 
eine etwas geringere Ware liefern die Provinzen Verona und Vicenza. Auch liefern 
Marokko, Indien und China etwas fiir den Handel. Das Rhizom von Iris florentina 
ist der offiz. Droge nur selten beigemengt; nach einigen Angaben dient diese Art 
iiberhaupt nicht zur Gewinnung des offiz. Wurzelstockes, weil ihr Rhizom selbst ge
trocknet den widerlichen Geruch beibehalten solI. 

Das horizontale, am hinteren Ende absterbende, vorne haufig gabelig verzweigte 
Rhizom bildet dicke, fleischige, trocken harte, etwas abgeflachte Stiicke, die von 
Zeit zu Zeit Abschniirungen zeigen, die dem jedesmaligen J ahreszuwachs entsprechen. 
Nach einigen Jahren treibt das Rhizom einen Bliitenschaft, an dessen Grunde sich 
dann spater zwei Seitenknospen zu Rhizomzweigen entwickeln. Die Droge besteht 
aus geschalten, hellgelblichweiBen, harten, bis 15 em, meist bis 10 cm langen, bis 
4 em dicken, von oben nach unten zusammengedriickten Stiicken, die aus 2-3 
Jahrestrieben bestehen. Man erkennt auf der Oberseite die Narben der zweizeilig 
angeordneten Blatter mit den zahlreichen, punktformigen Austrittstellen der GefaB
biindel und auf der Unterseite die Reste der Wurzeln. Der Bruch ist gelblichweiB, 
sehr hart, glatt, innen mehlig oder hornartig; der Geruch veilchenartig, entwickelt 
sich beim Trocknen, der Geschmack schwach aromatisch-bitterlich. 

Lupen bild. Querschnitt elliptisch oder fast nierenformig. Die Rinde etwa 2 mm dick. 
Sehr weiter Zentralzylinder mit besonders an der Grenze von Rinde und Leitbiindelzylinder sehr 
reichlichen GefaBbiindelquerschnitten. 

Mikroskopisches Bild. Kein Kork. Rinde undLeitbiindelzylinder bestehen in der 
Hauptmasse aus groBen, isodiametrischen, etwas dickwandigen, grobgetiipfelten, sehr starke
reichen Zellen mit Intercellularen. Zwischen diesen lange, schmale, sehr 
diinnwandige Kristallzellen mit meist nur einem, bis 0,5 mm langen, bis 
25 IL breiten prismatischen Kristall von Kalkoxalat. Die GefiiBbiindel der 
Rinde collateral, die des GefaBbiindelzylinders konzentrisch, aus mehreren 
collateralen Biindeln entstanden. Letztere besonders dicht an der Grenze von 
Rinde und Leitbiindelzylinder. Keine ausgepragte Endodermis. 

Pul ver. Fast ausschlieBlich Fetzen von Bt'hr stark starkehaltigem, 
etwas dickwandigem, grobgetiipfeltem Parenchymgewebe mit reichlich Inter
cellularen; vie1 freie Starke, (Abb. 283) die Korner mittelgroll, charakteristisch 
geformt, fast stets nur langIiche, eiformige, kegel- und keulenformige. seltener 
kugelige Einzelkorner. Die GroBkorner bis 50, meist 20-30 IL groll, mit mehr 
oder weniger deutIich abgeflachter Basis. Doppelkorner selten. Schichtung ex
zentrisch. im breiten Ende gewohnlich eine sternformige Kernhohle oder 
eine zangenformige KernspaJte; die Kleinkorner meist 8-15 IL. Fragmente 
von Ring. und SpiralgefaBen, weniger Netz- und Treppengefallen; Trtimmer 
von bis 25 [J. breiten Saulenkristallen. seltener bis 0,5 mm lange. erhaltene 
Kristalle. 

Bestandteile. 0,1-0,2% atherisches 01 (s. d.). Ferner enthiilt 
die Wurzel ein Glykosid Iridin, C24H26013' das feine, weiBe, an der Luft sich 
rasch gelblich farbende Nadeln bildet, die bei 2080 schmelzen. Es liefert mit 

Abb. 283. Stlirkemehl 
aus Rhizoma lridis. 

350mal vergr. 

verd. Schwefelsaure Traubenzucker und Irigenin, CSH160 S' Ferner Wachs und Harz, Gly. 
kose, Saccharose, Schleim und Eiweillsubstanzen. - Starke 170/0' Asche 3-3,5% , 

Ve1'fiilschung. An Stelle der wertvolleren italienischen Ware kommt zuweilen minder. 
wertige, unansehnliche, schwacher riechende aus Marokko usw. in den Handel. - Bisweilen wird 
die Droge in der Absicht, ihr ein besseres Aussehen zu geben, mit Kalk, Kreide oder Starke behan
delt; es soil zu diesem Zweck auch ZinkweiB oder BleiweiB benutzt werden. - Das Pulver ist 
nicht selten mit Starke ve~falscht. 

Extrahiertes Veilchenwurzelpulver erkennt man an dem verminderten Gehalt an 
Asche und Atherextrakt. SCHIMMEL u. Co. fan den in einem Muster, das wahrscheinlich aus einem 
Gemisch von extrahiertem mit gutem Pulver bestand, 2,1 0/0 Asche und 1,5% Atherextrakt, wah· 
rend einwandfreies Pulver 3,1 und 3,45% Asche und 3,7 U. 3,4% Atherextrakt lieferte. 

Aufbewah'I'Ung. Dber Atzkalk nachgetrocknet an einem trocknen Ort; in grober Species
form fiir Teemischungen und als feines Pulver in Blech· oder braunen Glasgefallen. Am Licht 
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wird sie gelb. Das Pulver bereitet man aus der in Scheiben geschnittenen, iiber Atzkalk oder 
bei etwa 30° getrockneten Wurzel; bei hoherer Warme wird sie leicht gelb und liefert dann kein 
weilles Pulver. 

Anwendung. Innerlich zu Teemischungen, aullerlich als wohlriechender Zusatz zu Zahn. 
pulvem, Wasch- und Streupulvem, zum Konspergieren von Pillen. In ausgedehntem Malle zur 
Bereitung von Essenzen fiir Parfiimeriezwecke. Zur Fiillung von Riechkissen verwendet man 
am besten ein frisch aus frisch bezogener Wurzel hergestelltes Pulver. 

Rhizoma lridis tornatum (mundatum), 'Rhizoma Iridis pro Infantibus, besteht 
aus langeren, ausgelesenen, durch Drechseln oder Feilen geglatteten und abgerundeten Stiicken, 
die man, in Milch erweicht, den Kindem gibt, darauf zu beillen, wodurch das Hervorbrechen 
der ersten Zahne erleichtert werden soIl. Man achte darauf, dall sie nicht etwa mit Bleiweill be
rieben sind! Da diese durch den Speichel bestandig feucht gehaltenen Veilchenwurzeln bald 
unsauber werden und eine Brutstatte fiir allerlei Pilze bilden, so ersetzt man sie besser durch 
die bekannten Beillringe aus Bein. 

Globuli (pisae) Iridis, Iris-Erbsen, Pois d'iris de Paris, sind erbsengroBe, aus Veil
chenwurzel gedrechselte Kiigelchen; sie dienen, mit einer Tinktur aus Canthariden und Mezereum
rinde getrankt, als Fontanellerbsen. 

Essentia Iridis ad L1monadam. 
Veilchenwurzel-Essenz zu Limonade nach 

WEINEDEL. 
Rhizom. Iridis flor. 
Spiritus 
Aqua destill. 

mazeriert man 3 Tage, destiJIiert 
und lilst im DestiJIat 

Vanillini 
Cumar,ni 

500,0 
500,0 
800,0 

1000,0 

0,05 
0,02. 

iiber 

Pulvls sternutatorius Schneeberg (Hambg. 
Vorschr.). 

Schnee ber ger Schnupftabak. 
01. Bergamottae 1,0 
Cort. Quillayae pulv. 5,0 
Rhiz. Iridis pulv. 20, 
Amyli Orizae 74,0. 

Nach DIETERICH: 
Sapon. medicati 5,0 
Rhiz. Ir idis 20, ° 
l!'abar. albar. 75,0 
Mixturae odoriferae 1,0. 

Pulvls sternutatorlus viridis. 
Griines Niespulver. Griiner Schnupftabak. 

Augenschnupftabak (Austr. Elench.) 
Saponis medicati pulv. 10,0 
Rhiz. Iridis pulv. 10,0 
l!-lor. Lavandulae pulv. 20,0 
Folior. Salviae pulv. 20,0 
Herb. Majoranae pulv. 20,0 
Herb. MeJiloti pulv. 20,0. 

Pulvia Iridls composltus (Portug.). 
Rhizom.lridis 50,0 
Calcii carbonici 20,0 
Magneqiae carbonicae 20,0 
Boracis lO,O. 

Trochiscl bechlcl alb!. 
Rotulae dia-ireos. WeiLle Brustkiigelchen. 

Sacchari albi 90,0 
Rhizom. Iridis 9,0 
Elaeosacch. Rosae 1,0 
Tragacanthae 0,25 
Glycerini 5,0 
Aquae q. S. 

Man formt 0,5 qchwere Kiigelchen und trocknet sie 
in der Warme. 

Oleum Iridis. Iris 01. Veilchen wurzelol. 0 il of 0 rris. Essence d'iris con
crete. Beurre de violettes. 

Gewinnung. Durch Destillation zerkleinerter Veilchenwurzel mit Wasserdampf; Aus· 
beute 0,1-0,2%' 

Eigenschajten. GelblichweiBe oder gelbe, ziemlich feste Masse von starkem Veilchen
geruch, die bei 40-500 zu einem gelben bis gelbbraunem 01 schmilzt, schwach rechtsdrehend. 
S.-Z. 204-236, entsprechend 83-960/0 Myristinsaure, E.-Z. 2-10. Ein von SCHIMMEL u. CO. 
in den Handel gebrachtes fliissiges Irisol, das nur die wohlriechenden Bestandteile enthalt. 
hat die Konstanten: Spez. Gew. 0,93-0,94 (150); aD + 14 bis + 300; nD200 etwa 1,495; S.-Z. 
1-8; E,-Z. 20-40, loslich in 1,0-1,5 Vol. und mehr Weingeist von 80 Vol.-Ufo. 

Bestandteile. Des festen Oles: 85 0/ oMyristinsaure, C1aH27COOH, und deren Methyl
ester; Iron, Cla~oO (das den Veilchengeruch bedingt), Olsaure, C17H aaCOOR, und deren 
Ester, lrigenin, Iridinsaure, Furfurol, ein Terpen, Benzaldehyd, n-Decylaldehyd, 
Nonylaldehyd, Naphthalin, ein Keton, eine Base, ein Alkohol. 

Verjiilschung. In den Handel kommt unter der Bezeichnung IrisOl auch ein durch 
Destillation von Veilchenwurzeln mit Cedernol oder Gurjunbalsamol gewonnenes 01, das 
entweder fliissig oder halbfest ist. 

Anwendung. In der Parfiimerie. 
IriS(\}, konzentriert, fliissig (SCHIMMEL u. Co.) wird durch Entfemung der fiir den Ge

ruch des Oles wertlosen Myristinsaure erhalten. Gelbe Fliissigkeit. Spez. Gew. (15 0 ) 0,93-0,94. 
Opt. Drehung (100 mm-Rohr) + 150 bis + 300. LBslich in jedem Verhaltnis in Weingeist von 
90 Vo!.-%. 

Irisol ist ein Gemisch von 97,5 T. Acetanilid und 2,5 T. Veilchen wurzelB!' 
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~ron, C1aH200, ist 

CH2 

HC/''-CH. CHa 

der Riechstoff der Veilchenwurzel, der aus den fliissigen Anteilen des 
Veilchenwurzeliiles durch fraktionierte Destillation ge
wonnen werden kann. Es ist ein farbloses 01 von star

Hcll)cH. CH: CH· CO· CHa 

C·(CHa}2 

kem Veilchengeruch, der besonders in starker Verdiinnung 
beim Verdunsten weingeistiger LOsungen hervortritt. 
Das Iron ist ein Abkiimmling des Tetrahydrobenzols, 
und zwar ein Keton der nebenstehenden Formel. 

Es ist auch synthetisch dargestellt worden. 

a-J onon und,8- J onon, C1alI:JoO, sind dem Iron nahe verwandt und mit diesem isomer . 
.sie unterscheiden sich voneinander und von dem Iron nur durch den Ort der Doppelbindung 
im Benzolkern. 

CH 

H2CAc.CHa 

H2Cl)CH. CH: CH· CO· CHa 

C·(CHa}2 

CH2 

H2C/""C.CHa 

H2ClJc. CH: CH· CO· CHa 

C'(CH3)2 
a-Jonon ti'-Jonon. 

Da1'stellung. a- und {J-Jonon finden sich nicht wie das Iron in der Natur, sie werden 
beide kiinstlich dargestellt, indem man Citral mit Aceton durch Einwirkung von Alkalien zu 
Pseudojonon, (CH3hC:CH·CH2·CH2·C(CHa):CH:CH:CH·CO·CHa kondensiert, und dieses 
mit Sauren behandelt, wodurch es in die beiden cyklischen Jonone, a- und {J, iibergeht. Je nach 
der Art der Sauren (Schwefelsaure, Phosphorsaure, Ameisensaure) und nach der Konzentration 
·erhalt man vorwiegend das eine oder das andere Jonon oder ein Gemisch beider. 

Eigenschajten. Das Gemisch der beiden Jonone ist ein fast farbloses 01 mit dem Ge
ruch des Cedernholzes; erst in starker Verdiinnung (mit Weingeist) zeigt es den Veilchengeruch, 
,der etwas an den Geruch der Weinbliite erinnert; es betaubt die Geruchsnerven. a-Jonon riecht 
frischer und feiner als {J.Jonon, das mehr nach Veilchenblattern riecht. a.Jonon wird durch Ein
wirkung von konz. Schwefelsaure in {J.Jonon iibergefiihrt, letzteres durch weingeistige Kalilauge 
in a.Jonon. a-Jonon: Sdp. 123-124 (11 mm B), spez. Gew.0,932 (200), {J-Jonon: Sdp. 127 bis 
1280 (10 mm Bl, spez. Gew. 0,946 (170). 

Anwendung. Beide Jonone werden als Riechstoffe verwendet, besonders das a.Jonon. 
In den Handel kommt eine weingeistige Liisung mit einem Gehalt von 10% Jonon. 

Neoviolon (SCHIMMEL u. Co.) ist synthetischer Veilchenriechstoff in weingeistiger Liisung 
mit einem Gehalt von 200/0' 

ilris versicolor L. Heimisch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, von 
Neufundland bis Manitoba, siidlich bis Florida und .Arkansas. 

Rhizoma Iridis versicoloris. Blue Flag Root. Racine d'iris varie. 
Das Rhizom ist 16-24 cm lang, mehr oder weniger verzweigt und wird aus 3-10 cm langen, 

am Grunde walzlichenoder nurschwachabgeplatteten, oben breiteren Gliederngebildet (J ahrestriebe I. 
Am vorderen Ende an der Oberflache eines jeden Gliedes eine becherfiirmige Narbe von einem 

,bliihenden Stengel. Oberseits dicht mit Schuppen bedeckt, unterseits zahlreiche, runzlige, 10 bis 
12 cm lange und etwa Jl/2 mm breite Wurzelfasern. Schuppen und Wurzeln werden bei der in 
Amerika friiher offizinellen Droge entfernt, sie laBt nur die Narben erkennen. Das getrocknete 
Rhizom ist runzlig und mit bra.unen QuerbandE'rn gezeichnet; der Bruch ist kurz, die Bruchflache 
braunlich oder grau-braunlich. Ohne charakteristischen Geruch, von scharfem, widrigem Geschmack. 

Lupenbild. Eine deutliche, einreihige, dickwandige Endodermis trennt den zahlreiche 
,zerstreute GefaBbiindel enthaltenden groBen Zentralzylinder von der nur weuige GefaBbiindel ein
~chlieBenden, etwa fiinfmal kleineren Rinde. Die GefaBbiindel stehen an der Endodermis ge
drangter und sind hier kleiner. AuBer dem Xylem der Biindel und der Endodermis nur loses 
Parenchym aus ungleich groBen Zellen; isolierte lange prismatische Kristalle von Kalkoxalat. 

Bestandteile. Geringe Menge gelbes, unangenehm riechendes atherisches 01, Spuren 
Isophthalsaure und Salicylsaure, Gerbstoff, Zucker, Harz. 

Anwendung. Friiher bei Nierenleiden und als Purgans. 

1ris pseudacorus L. Schwertlilie. Europa. Das Rhizom, Radix .Acori vul. 

garis (palustris), kam friiher als Verfiilschung von Rhizoma Calami vor (vgl. 
Calamus S. 730). 

Jaborandi. 
Pilocarpus-Arten. Rutaceae-Rutoideae-Cusparieae: 1) Pilo-

1()arpus Jaborandi HOLMES, Nordbrasilien, 2) P. pennatifolius LEMAIRE, Brasilien, 
soIl identisch sein mit P. Selloanus ENGL. 3) P. trachylophus HOLMES, Neubrasilien 
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4) P. microphyllus STAPF, Maranham, 5) P. spicatus st. HILAIRE, San Paulo, 
6) P. racemosus VAHL, Antillen (Martinique, Gouadeloupe). 

Austr. und Helv. geben nur P. Jaborandi HOLMES an. Erganzb. nennt in erster 
Linie ebenfalls P. Jaborandi. Amer.: P. Jaborandi oder P. microphyIlus. Gall. 
P. Jaborandi, P. pennatifolius usw. Belg.: P. pennatifolius. - Japon.: Verschie· 
dene Pilocarpusarten. - Es gelangen auch die Blatter der anderen Arten mit denen 
von P. Jaborandi und unter sich gemischt in den Handel, so daB die Handelssorten 
der Jaborandiblatter meist die Blatter mehrerer Arten aufweisen. 

Die Blatter sind mit einer Ausnahme (siehe unten) unpaarig gefiedert, doch 
nicht selten auf das Endblattchen reduziert. GroBe sehr verschieden. Samtliche 
Blatter durchscheinend punktiert infolge des Vorhandenseins schizolysigener Sekret
behalter, die atherisches 01 enthalten. Die Cuticula auf beiden Blattseiten stark 
entwickelt. Der Blattbau bifacial, mit einer Ausnahme nur eine Reihe von Pali. 
sadenzellen, die haufig Oxalatdrusen enthalten und dann gefachert sind. Spalt
Offnungen nur in der Unterseite. AIle Arten mehr oder weniger behaart mit einfachen 
Haaren und Driisenhaaren. Die GefaBbiindel der Nerven collateral. 

Die in Betracht kommenden Arten sind nach GEIGER folgende: 
1. Pilocarpus Jaborandi HOLMES liefert Pernam buco.J a borandil). Blatter 

unpaarig.ein. bis vierjochig gefiedert, nicht selten auf das Endblattchen reduziert. Blattchen 
schmaler oder breiter lanzettlich, bis 16 cm lang, an der Spitze ausgerandet. Basis der Seiten· 
blattchen abgerundet, die des Endblattchens in den Blattstiel verschmalert. Der Hauptnerv ragt 
nur unterseits vor, die Seitennerven auch oberseits. Geruch eigentiimlich brenzlich. Der Haupt
nerv der Blatter hat einen stark entwickelten, fast kontinuierlichen Faserring. Die GroBe der 
Epidermiszellen der Oberseite betragt 30:45,u, die der Unterseite 31:43,u. Die Hohe der ein
£achen Palisadenschicht betragt 23-52,u, die Dicke des ganzen Blattes 169-360,u. Die Driisen
haare sind kaum in die Epidermis eingesenkt. 

2. Pilocarpus pennatifolius LEMAIRE liefert Paraguay-Jaborandi. Blatter 
unpaarig-ein- bis dreijochig gefiedert, nicht Belton auf das Endblattchen reduziert. Blattchen 
elliptisch, eiformig bis verkehrt-eiformig, bis 14 cm lang, bis 4,5 cm breit, an der Spitze abgerundet 
oder schwach ausgerandet. Die Basis aller Blattchen ist in den Blattstiel verjiingt. Rand der 
Blatter selten schwach umgebogen, gegen die Spitze hin schwach gekerbt. Farbe auffallend graugriin 
mit gelbem Hauptnerven. Derselbe tritt nur unterseits hervor, die Seitennerven schwach an der 
Oberseit.e. Bastfasern um den Hauptnerv nur in einzelnen Gruppen. GroBe der Epidermis
zellen der Oberseite 33:25,u, der Unterseite 35:25,u. Hohe der einfachen Palisadenschicht 
36-72 ,u, Dicke des ganzen Blattes 205-424,u. Driisenhaare tief eingesenkt. Epidermiszellen 
der Unterseite papillos vorragend. 

3. Pilocarpus trachylophus HOLMES liefert Ceara-Jaborandi. Die Pflanze 
gehort nach GEIGER wahrscheinlich iiberhaupt nieht zur Gattung Pilocarpus. Blatter un
paarig ein- bis dreijochig gefiedert, zuweilen auf das Endblattchen reduziert. Blattchen langlich
lanzettlich, auah elliptiseh, Spitze sehwaeh ausgerandet, Basis der Seitenblattehen abgerundet, 
beim Endblattchen in den Blattstiel verjiingt. Rand stark umgebogen, aueh eingerollt, selten 
gegen die Spitze etwas gekerbt. Lange des Blattchens bis 9 em, Breite bis 3,5 em. Farbe oberseits 
dunkel olivgriin bis braunrot, unterseits hell gelblieh-griin. Hauptnerv zuweilen rotlieh iiberlaufen, 
er ragt unterseits stark hervor, die Seitennerven beiderseits. Unterseite dicht, fast sammetartig 
behaart. Blattchen fast sitzend. GroBe der Epidermiszellen der Oberseite 41:31 ,u, der Unter
seite 48: 30,u. Hohe der einfachen Palisadenschicht 75-104,u, Dicke der ganzen Blatter 315 bis 
441,u. Driisenhaare nicht eingesenkt, auBerdem mehrzellige Keulenhaare. Epidermiszellen 
der Unterseite papilliis vorragend, in denselben haufig Sphaerokristalle. 

4. Pilocarpus microphyllus STAPF liefert Maranham-Jaborandi. Blatter 
unpaarig-ein- bis fiinfjoehig gefiedert, selten auf das Endblattchen reduziert. Blattchen 
von sehr wechselnder Gestalt: sehmal-Ianzettlich, eilanzettlich, eiformig bis rundlich. Spitze tief 
ausgerandet. Basis stumpf abgerundet oder fliigelartig in den Blattstiel auslaufend. Rachis 
schmal gefliigelt. Blattchen bis 5,5 em lang, bis 2,8 cm breit, meist aber viel kleiner, von allen 
5 Arten die kleinsten. Nerven beiderseits vorragend. GroBe der Epidermiszellen der Oberseite 
39:30,u, der Unterseite bis 40:27,u. Hohe der einfachen Palisadenschicht 30,u, Dicke des ganzen 
Blattes 185,u. 

1) Diese HOLMESschen Bezeichnungen sind nach dem Ausfuhrhafen und nach dem Ur
sprungsland aufgefiihrt, do. sie sieh eingebiirgert haben; zu bemerken ist aber ausdriicklieh, da~ 
nach GEIGER aus den betr. Hafen nieht etwa gerade die danach benannten Sorten kommen, 
sondern daB die Handelsware vielmehr meist gemengt ist. 
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5. Pilocarpus spicatus ST. HILAffiE liefert Aracati-Jaborandi. Blatter 
stets einfach, nie gefiedert, lanzettlich bis oval. Spitze schwach ausgerandet. Das Blatt bis 11 cm 
lang, bis 4 cm breit, stets in den Blattstiel verschmaIert. Rand flach, zuweilen gegen die Spitze 
schwach gekerbt. Nerven oberseits deutlich hervortretend. GroBe der Epidermiszellen der Ober
seite bis 31: 42 fl. der Unterseite bis 29: 44 fl. Oft zwei Palisadenschichten, erste bis 71 fl hoch, 
zweite bis 42 fl. Dicke des ganzen Blattes bis 262 fl. 

6. Pilocarpus racemosus VAHL (von GEIGER nicht aufgefiihrt) liefert Gouade
loupe-Jaborandi. Blatter unpaarig gefiedert, ein oder zwei Blattpaare, zuweilen auf das 
Endblattchen reduziert. Das Blatt bis 20 cm lang, bis iiber 10 cm breit, durchschnittlich 10 cm 
lang und halb so breit, elliptisch, seltener rundlich, derb lederartig, an der Spitze ausgerandet, 
am Grunde in das mit Ausnahme des Endblattchens kurze Stielchen verschmalert. Farbe heller 
griin. Die Mittelrippe tritt auf der Unterseite starker hervor als an der Oberseite. Haare fehlen. 

Folia Jaborandi. Jaboraniblatter. Jaborandi Leaves. Pilocarpus. 
Feuilles de jaborandi. Folia Pilocarpi. Yaborandi- (Jaguarandi-) 
Blatter. 

Jaborandi blatter von Pilocarpus Jaborandi HOLMES. Die Blattchen sind 
dicklich, lederartig, fast kahl, dunkelgriin, etwas glanzend, bis auf das Endblattchen 
des Blattes, das einen 2-3 cm langen Stiel besitzt, kurzgestielt" oval bis lanzettlich, 
nach beiden Enden gleichmaBig verschmalert, an der Spitze ausgerandet, ganzrandig 
mit umgeschlagenem Blattrand, bis 16 cm, meist bis 12 cm lang und bis 7 cm, meist 
bis 4 cm breit. Von dem nur auf der Unterseite stark hervortretenden Mittelnerven 
gehen unter einem Winkel von ungefahr 45 0 starkere Seitennerven erster Ordnung 
ab, die in geringer Entfernung yom Rande Schlingen bilden, an diese setzt sich 
auBen noch ein kleines Schlingensystem an. Zwischen den starkeren Seitennerven 
erster Ordnung verlauft ein Nervennetz, dessen kraftigere Maschen aus diinnen 
Seitennerven dritter Ordnung und gleich starken vierter Ordnung bestehen. Das 
Blatt zeigt bei durchfallendem Licht zahlreiche durchscheinende rotbraune Punkte. 
Die zwisphen den Fingern geriebenen Jaborandiblatter riechen aromatisch nach 
getrockneten Pomeranzenschalen. Kaut man Jaborandiblatter langere Zeit, so 
schmecken sie scharf. 

Mikroskopisches Bild. Die von 4-5 schmalen Nebenzellen umgebenen Spalt
offnungen nur in der Unterseite der Blattchen, beide Epidermen mit runden Narben abgefallener 
Haare. Unter einer einreihigen Palisadenschicht (etwa 1/0-1/6 der Dicke der Blattspreite) ein 
weitliickiges Schwammparenchym. Das Mesophyll zeigt nahe der Oberhaut beider Blattseiten 
groBe schizolysigene Sekretbehalter, ferner reichlich Drusen von oxalsaurem Kalk, oft sind bis 
4 kleine kristallfiihrende Zellen in einer Reihe hintereinander angeordnet. 

Pulver. Blattepidermisstiicke, die Zellen dickwandig, oberseits mit stark gestreifter. 
unterseits mit kleinwarziger Cuticula; Spaltoffnungen, von 4-5 Nebenzellen umgeben, nur in 
der Blattu~terseite; auf beiden Blattflachen runde Narben abgefallener. bei jiingeren Blattern 
erhaltener einzelliger, bis 0,6 mm langer und 0,02 mm breiter, sehr stark verdickter. warziger 
Haare und der Driisenhaare; Fetzen des Mesophyllgewebes, die Zellen des oberseitigen einschich
tigen Palisadengewebes ziemlich kurz. haufig gefiichert, 23-25 {J. hoeh, im Palisaden- und 
im sehr weitliickigen Schwammgewebe Zellen mit Oxalatdrusen; groBe schizolysigene, von tafel
formigen Zellen umgebene Sekretbehalter (ather. 01); am Hauptnerv Bastfaserbelag. 

Ve'l'fiilschungen. Die Blatter von Swartzia decipiens HOLMES, Leguminosae, 
falsche Maranham Jaborandi. Die Blatter unpaarig gefiedert bis sechsjochig. Die Blattchen 
schmal elliptisch bis breit oval, bis 4 em lang, 2 em breit, unbehaart, griin, Oldriisen fehlen. 
Charakteristiseh die korallenformigen Konturen der senkreehten Wan de der Epidermiszellen und 
die doppelte Palisadensehicht. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten 0,15-1,9 (im Durchschnitt 0,75%) Alkaloide: 
Pilocarpin, CnH16N202, Pilocarpidin, CloH14,N20Z, Isopilocarpin, CnH16N202, Jabori
din; das J a borin des Handels ist ein Gemiseh der drei erstgenannten Alkaloide. Pilocarpidin 
ist eine sirupartige Fliissigkeit, Isopilocarpin ein 01. Ferner sind vorhanden atherisches 01, 
Gerbstoff, Oxalate. 

Das Piloearpin bewirkt erhohte Sekretion der Speicheldriisen und wirkt schweiBtreibend; 
die anderen Alkaloide sollen weniger wirksam sein; das Jaboridin wirkt atropinahnlich. 

In den Mutterlaugen der Basen von Pilocarpu8 microphyllu8 ist noch ein rechtsdrehendes 
Alkaloid Carpilin, von der Zusammensetzung ClRH1SN20S enthaJten. Die Blatter enthalten 
zu 0,007 0/ 0 ein Alkaloid Pilosin, femer Pilocarpin und Isopilocarpin. Das Pilosin, C16H180aN2. 
kristallisiert aus Alkohol in groBen, farblosen Tafeln, Smp. 1870• 
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Bestimmung des Alkaloidgehaltes. (Nach G. FROMME.) 
15 g mittelfeines Pulver werden mit 150 g Chloroform und 10 g Ammoniakfliissigkeit (10 0/ 0) 

bei halbstiindiger Maceration oft und kraftig durchgeschiittelt, dann das Gemisch auf ein glattes 
Filter von 10-12 cm Durchmesser gebracht und der Trichter mit einer Glasplatte bedeckt. So
bald das Chloroform nur noch langsam abtropft, wird etwas Wasser auf den Pulverbrei gegossen. 
Wenn reichlich 100 g Filtrat gesammelt sind, wird dieses in einen Scheidetrichter mit etwa 1 g 
Wasser kraftig durchgeschiittelt, und das Gemisch einige Zeit der Ruhe iiberlassen. Sobald der 
Chloroformauszug blank erscheint, werden davon 100 g (entsprechend 10 g Pulver) in eine Arznei
flasche von 200 ccm abgewogen und nacheinander mit 30-20-10 ccm 10/ oiger Salzsaure im 
Scheidetrichter ausgeschiittelt. Falls die vereinigten sauren Ausschiittelungen nicht frei von 
Chlorophyll erhalten werden, sind sie mit 15-20 ccm Ather im Scheidetrichter auszuschiitteln 
und nach dem Absetzen von diesem verlustlos abzufiltrieren. Das klare Filtrat wird nun mit 
Ammoniakfliissigkeit (10 0/0) eben iibersiittigt und nacheinander mit 30-20-10 ccm Chloro
form im Scheidetrichter ausgeschiittelt, die Chloroformmengen werden in ein genau gewogenes 
Erlenmeyer-Kolbchen filtriert, abgedampft oder abdestilliert, getrocknet und gewogen. Ge· 
wicht X 10 = Prozentgehalt. Zur titrimetrischen Bestimmung wird der Riickstand in etwa 
5 ccm Alkohol gelOst, mit etwa 20 ccm Wasser und einigen Tropfen HiimatoxyIinlosung versetzt, 
alsdann mit n/lO·Saure titriert. 1 ccm n/10-Saure sattigt 20,8 mg Alkaloid, auf Pilocarpin be
rechnet. Es empfiehlt sich, die Titration als Kontrolle stets auszufiihren, da gewichtsanalytisch 
leicht etwas zu hohe Werte gefunden werden. 

Aujbewahrun!l. In gut schlieBenden Blech- oder GlasgefaBen. 
Wirkung und Anwendung. Innerlich im AufguB, seltener als Abkochung zu 2,0 bis 

~,O: 150,0-200,0 auf einmal als schweiB- und speicheltreibendes Mittel. (Meist gibt man dem 
Pilocarpin den Vorzug.) AuBerlich in Form von Kopfwaschwassern zur Beforderung des Haar
wuchses, doch ist hier die Wirkung zweifelhaft; vgl. auch unter Pilocarpin. 

Nach Untersuchungen von BmSSEMORET ist jede langere Einwirkung von Warme den 
Jaborandiblattem schadlich, da sich hierbei das Pilocarpin zersetzt. Hiemach waren Aufgiisse 
zu vermeiden und nur die auf kaltem Wege genommenen Zubereitungen zweckmaBig. 

Extractum Jaborandi fluidum. Fluidextract of Pilocarpus. Fluidextractum Pi
Jocarpi. - Amer.: Aus 1000 g gepulverten (Nr. 30) Pilocarpusblattem nach Verfahren A 
{so S. 1227) unter Verwendung einer Misehung von 2 Volum Weingeist (92,3 Vol.- %) mit einem 
Volum Wasser als Menstruum und Zuriiekstellung der ersten 800 ecm Perkolat. Durch Ver
-diinnung mit dem Menstruum wird der Gehalt so eingestellt, daB 100 eem Fluidextrakt 0,6 g 
{0,55- 0,65 g) Alkaloide enthalten. - Brit. 1898: Aus gepulverten BIattem mit 45% igem 
Weingeist. 

Tinctnra Jaborandi. Ja boranditinktur. - Erganzb.: 1 T. grob gepulverte Jaborandi
blatter, 5T. verd. Weingeist (60 0/0). - Brit. 1898: Aus gepulverten BIattern 1:5 durch Per
kolation mit 4501 oigem Weingeist. - Gall.: 1 + 5 mit 60010 igem Weingeist durch Mazeration. 
- Hisp.: 1: 10 mit verd. Weingeist (70 Vol.- %) durch Perkolation. 

Oleum Jaborandi. JaborandibliitterOl. Oil of Jaborandi Leaves. Essence 

·de feuilles de jaborandi. 
Die Jaborandibliitter geben bei der DestilIation mit Wasserdampf 0,2-1,1 % atherisehes 01 

'Von kraftigem, rautenahnlichem Geruch und mildem, fruchtartigem Geschmack. Spez. Gew. 
(),865-0,895 (15 0); aD + 00 50' bis + 3 0 25'; lOslich in 1,5-2 Vol. Weingeist von 80 Vol.-O/o. 
Sdp. 180-2900, beim Abkiihlen erstarrend. In dem 01 ist ein Kohlenwasserstoff filocarpen 
nachgewiesen worden, der aber nicht einheitlich zu sein scheint . 

. Pilocarpinum. Pilocarpin. CllHlSN202. Mol.-Gew. 208. 

DaTstellung. Fein gemahh>ne Jaborandiblatter werden mit Natriumcarbonat
losung befeuehtet und mit Benzol warm ausgezogen. Das Benzol wird mit verd. Salzsaure 
und die saure Losung nach Zusatz von Natriumearbonai; wieder mit Chloroform ausgeschiittelt. 
Man erhalt so das Gemenge der Basen schon ziemlich rein; die vollige Reinigung und Trennung 
des Pilocarpins von den begleitenden Alkaloiden erfolgt durch Uberfiihrung in die Nitrate und 
Umkristallisieren dieser aus Weingeist. Jaborin, dessen Nitrat nicht kristallisiert, sowie Pilo
carpidin, das nur in sehr geringer Menge vorhanden ist, bleiben hierbei in Losung. Aus der 
wasserigen Losung des reinen Pilocarpinnitrates liiBi sieh die freie Base durch Ammoniak in Frei
heit setzen und durch Ausschiitteln mit Chloroform gewinnen. Beim Verdunsten des mit Cal
oCiumchlorid entwiisserten Chloroforms hinterbleibt das Alkaloid als farbloser Sirup. 

Eigenschajten. Farblose, dickfliissige Masse. Leicht lOslich in Wasser, Wein
geist oder Chloroform, etwas schwerer in Benzol, fast gar nicht in Ather. Die Losungen 
des Pilocarpins wie die seiner Salze drehen rechts. Es ist ein tertiares Diamin, reagiert 
2tark alkalisch und bildet mit Sauren SaIze, die meist gut kristallisieren und gegen 
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Lackmus mehr oder weniger sauer reagieren. Die Konstitutionsformel des Pilocarpins 
1st noch nicht mit volliger Sicherheit festgestellt; von PINNER ist folgende Formel 
aufgestellt worden: 
o(J9H6CH-CH·CHgC-N·CHa 

Ob-O.hHg ~H_'CH. 
Das Pilocarpin ist demnach ein Lakton (der 
Pilocarpinsaure). Mit Kalium·, Natrium. und 
Bariumhydroxyd gibt es die Salze der Pilocar· 
pinsaure, CnHlsN20a. Durch Ansauern (schon 

durch Einwirkung von Kohlensaure) erfolgt wieder Riickbildung von Pilocarpin. 
ETkennung. Die farblose Losung von 0,1 g Pilocarpin in I ccm konz. Schwefel· 

saure wird durch eine kleine Menge Kaliumdichromat erst braun, dann griin gefarbt. 
- Wird die Losung von 0,01 g Pilocarpin oder eines Pilocarpinsalzes in 5 ccm Wasser 
und 1 Tr. verd. Schwefelsaure mit 1 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung (3% H 2 0 2 ), 

1 ccm Benzol und 1 Tr. Kaliumdichromatlosung geschiitteIt, so farbt sich das Ben· 
zol blauviolett. Es entsteht dabei Pilocarpin perchromat, das beim Verdunsten 
des Benzols in dunkelblauen Kristallen zuriickbleibt. 

Pilocarpinum. hydrochloricum. Pilocarpinhydrochlorid. Salzsaures 
Pilocarpin. Pilocarpine Hydrochloride. Chlor hydra te de 
pilocarpine. Cn H 18N20 2 • HCl. Mol.-Gew. 244,5. 

DaTstellung. Durch Auflosen von Pilocarpin in verd. Salzsaure (12,5% HOI) 
in berechneter Menge und Eindampfen zur Kristallisation. Durch Umkristallisieren aus 
absolutem Alkohol kann es gereinigt werden. 

Eigenschaften. Farblose, durchsichtige, an der Luft zerflieBliche, schwach 
bitter schmeckende Kristalle. Smp. annahernd 200 0• Leicht loslich in Wasser und 
Weingeist, schwer in Ather und Chloroform. Die wasserige Ltisung rtitet Lackmus
papier schwach. Da das freie Pilocarpin in Wasser leicht ltislich ist, so geben ver
diinnte wiisserige Ltisungen des Salzes mit Ammoniakfliissigkeit oder Natronlauge 
keine Fallung, dagegen fallt N atronlauge aus der konz. wasserigen Ltisung die freie 
Base als olige Tropfchen, die sich im VberschuB von N atronlauge wieder aufltisen. 

ETkennung. Je 2-3 Tr. der wasserigen Losung (0,01 g + 1 ccm) geben mit 
Jodlosung, Bromwasser und Quecksilberchloridltisung Niederschliige (Alkaloidreak· 
tion); mit Silbernitratltisung gibt die Losung einen in Salpetersaure unloslichen 
weiBen Niederschlag (AgCl). Das Salz gibt ferner die Farbenreaktionen des freien 
Pilocarpins (s. d.). Ein Gemisch von gleichen Teilen Pilocarpinhydrochlorid und 
Quecksilberchloriir schwarzt sich beim Befeuchten mit verd. Weingeist. 

Prilfung. a) Beim Trocknen bei 100 0 darf es kaum an Gewicht verlieren 
(hOchstens 1 %). - b) Beim Verbrennen darf es htichstens 0,1 % Riickstand hinter· 
lassen. - c) Wird 0,01 g Pilocarpinhydrochlorid auf einem Uhrglas mit 3 Tr. Natron
lauge versetzt, so darf sich rotes Lackmuspapier, das an ein dariiber gedecktes 
Uhrglas geklebt ist, auch bei langerem Stehen nicht verandern (Ammoniumchlorid). 
- d) Der Schmelzpunkt des bei etwa 50 0 oder iiber Schwefelsaure getrockneten 
'Salzes soIl nicht unter 193 0 liegen (Pilocarpidin- und Jaborinhydrochlorid). 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig, in gutgeschlossenen Glli.!!chen, am besten in zugeschmol
zenen Glasrohrchen. 

Anwendung. Pilocarpin wirkt kriiftig schweiB- und speicheltreibend und wird 
daher in solchen Fii.llen angewandt, in denen von starker SchweiB. und Speichelsekretion giinstige 
Wirkung erwartet wird: Bei Rheumatismen und Fettleibigkeit, zur Resorption wisseriger Exsu
date; bei Nephritis, Uramie. Man gibt es innerlich und subcutan; bei letzterer Anwendung 
soil nicht so leicht Erbrechen eintreten. AuBerlich in der Augenheilkunde (0,1-0,2: 10,0) als 
Myoticum an Stelle des Physostigmins; es wirkt weniger reizend als dieses, aber auch weniger 
energisch. GroBte Einzelgabe 0,02 (Germ. Helv.), 0,03 (Austr.), Tagesgabe 0,04 (Germ. Relv.), 
0,06 (Austr.). Bei Vergiftungen durch Pilocarpin ist Atropin Gegenmittel, umgekehrt ist Pilo· 
carpin ein Gegenmittel bei Atropinvergiftung. 

Pilocarpinum hydrobromicum. Pilocarpinhydrobromid. CnH18NsOs' HBr. Mol.-Gew.289. 
Entsteht durch Neutralisieren von 10 T. Pilocarpin mit etwa 15,4 T. Bromwasserstoffsaure 
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(25% HBr). - Farblose. durcbsichtige Krlstalle, in Wasser und Weingeist etwas weniger leich~, 
100lich ala das Hydrochlorid, ee ist auch etwas weniger hygroskopisch als diesee. 

Pilooarpinum nitrioum. Pllocarpinnitrat. Pilooarpine Nitrate. Azotate de 
pilooarpine. CnH18N202.HNOs' Mol..Gew. 271. 

Da'l"stelZung. Durch Auflosen von Pilocarpin in der berechneten Menge verd. Salpeter. 
saure, Eindampfen zur Trockne und Umkristallisieren aus Weingeist. 

Eigenschajten. Farblose, luftbestandige Kristalle. l6slich in 8-9 T. kaltem Wasser, 
schwer loslich in kaltem, leichter l6slich in heiBem Weingeist, schwer loslich in absolutem 
Alkohol. 

Pilooarpinum salioylioum. Pilocarplnsalloylat. CuHlIN.O.· C7H.Oa. Mol.·Gew. 346. 
Da'l"stellung. Dumh Zusammenbringen von Pilocarpin (10 T.) mit der berechneten 

Menge Salicylsaure (etwa 6,7 T.) in weingeistiger Losung. 
Eigenschaften. Farblose blatterille Kristalle oder weiBes kristallinisches Pulver von 

Bohwaoh hitterem Geechmaok, leicht in Wasser, weniger leicht in Weingeist mit schwaoh saurer 
Reaktion 16slich; von konz. Sohwefelsaure wird es ohne Farbung, von rauchender Salpetersaure 
mit gelbbrauner Farbung gelOst. - Die wasserige L6sung (0,01 g + 5 ccm) wird durch verd. Eisen. 
ohloricil6sung blauviolett gefii.rbt. 

Pilooarpinum phenylioum. Phenol.Pilooarpin. CllH1,N.O.·C.H,O. Mol..Gew.302. 
Entsteht dumh Zusammensohmelzen von 10 T. Pilooarpin mit 4,5 T. Phenol. - Farblose. Olige 
Fliissigkeit, in WaBBer und Weingeist 16slioh. Aufbewahrung. Vor Licht gesohiitzt, vor· 
siohtig. 

Eserin-Piloearpin. Unter diesem Namen kommt ein Praparat in den Handel, das aus 
einem durch Zusammenkristallisierenlassen hergestellten innigen Gemisch von 1 T. Physostig' 
minsalicylat mit 2 T. Pilocarpinhydroohlorid besteht. WeiBes, kristalJinisches in Wasser leicht 
losliches Pulver. Es findet in der Tierarzneikunde an Stelle des Physostigmins bei Kolik der 
Pferde Anwendung. Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Pilocarplnum compositum, Assanol, nennt CAROSSA eine Arzneizubereitung, die aus 
Tabletten mit 0,0005 g Pilocarpin. hydrochloric. pro dosi neben adjuvierenden und reflexherab. 
setzenden MitteIn besteht und bei Phthisis angewandt werden solI. 

Jalapa. 
Exogonium purga (WENDEROTH) BENTHAM (Ipomoea Purga HAYNE, Ipo
moea J ala pa NUTTALL, Con vol vul us Purga WENDEROTH). Con vol vula
ceae-Ipomoeeae. Jalape. Heimisoh in den ostmexikanischen Kordilleren 
in Hohe von 1200-2400 m, kultiviert in Ostindien, auf Ceylon, Jamaika und in 
Siidamerika. 

Tubera Jalapae. Jalapenwurzel. Jalap Root. Racine (Tubercule) 
de jalap. Radix Jalapae (Mechoacannae, Gialappae, Gelappii). Radix 
Rhabarbari nigri. Jalapenknollen. Purgirwurzel. Schwarzer Rhabarber. 

Die einfachen oder zu mehreren vereinigten, im oberen TeileknoIligverdickten, 
kugeligen, birnformigen oder langlioh.spindelformigen, bis 200 g sohweren, sehr 
harten, festen Wurzeln. Die Wurzelzweige, die verlangerte Wurzelspitze und die 
Achsenteile sind entfernt. Auf der AuBenseite tief langsfurchig hOckerig oder un· 
rege1maBig netzrunzelig, graubraun oder dunkelbraun, mit kurzen, quergestreokten 
he11eren Lenticellen, zwischen den Furchen eine schwarze, durch ausgetretenes Harz. 
glanzende Farbe. Der Bruch ist eben, fast muschelig, weder faserig noch holzig und 
naoh der Art des Trooknens im Aussehen verschieden. (Bei starker Erwarmung ist 
die Bruohflache hornig, infolge des Briihens der Knollen oder Trocknen in heWer 
Asche oder iiber freiem Feuer, wobei die Starke verkleistert, bei niedriger Erwiir· 
mung an der Sonne ist die Bruchflaohe fast mehlig und he1lgrau.) GroBere Knollen 
sind, um das Trooknen zu erleiohtern, oft eingeschnitten. Vielfach zeigt die auBere 
Partie eine hornartige Beschaffenheit und dunklere Farbung gegeniiber dem inneren. 
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helleren und mehligen Teile. Die Zeichnung des weiBlichgrauen Querschnitts wird 
an erster Stelle bedingt durch die reichlichen dunklen Sekretbehalter (Milchsaft
zellen) und durch die zahlreichen konzentrischen, dunkleren Linien bzw. durch 
kleine, unregelmiWig verteilte Kreislinien. Diese sind anormale Cam bien, die die 
sekundar entstehenden konzentrischen GefaBbundel bilden. Bei jungeren Knollen 
sind deutlich konzentrische Zonen erkennbar, bei alteren zeigt sich eine Zonen
bildung nur im auBeren Teile, im inneren dagegen eine unregelmaBige Marmorierung 
durch Linien, Bander, Flecken usw. Die Rinde ist nur als schmaler dunklerer Streifen 
erkennbar. Der Geruch ist eigenartig und schwach, oft rauchartig, infolge des Trock
nens uber freiem Feuer, der Geschmack anfangs siiBlich, ekelhaft, dann scharf, im 
Rachen lange haftend. 

Mikroskopisches BiId. Eine diinne, dunkelbraune Korkschicht. 1m Parenchym 
der allein noch vorhandenen aekundaren Rinde Starke, Oxalatdruaen und sehr zahlreiche, groBe, 
~dliche Sekretbehalter mit verkorkter, diinner Membran und graugelbem harzigen Inhalt. 
Nur wenige, in der Nahe dea Cambiums gut erhaltene Siebrohrenstrange. Sklerenchym fehlt vollig. 
In dem iiberwiegend aus Parenchym gebildeten Holzteil radial angeordnete, wenig haufige und 
Ilnansehnliche GefaBstrange ails mehr oder weniger weiten, mit dicht gedrangten behoften Tiipfeln 
versehenen kurzgliedrigen Tracheen und ahnlich getiipfelten, kurzen, mehr oder weniger spitz 
endenden Tracheiden. Um diesel ben bildet sich sekundares Cambium, daa nach auBen Siebrohren, 
Sekretbohalter, Parenchymzellen und Oxalatzellen, nach innen Parenchym und zuweilen GefaBe 
erzeugt. Nur auf die Tii.tigkeit dieser sekundaren Cambiumzonen ist das Auftreten der anfangs 
im Holze fehlenden, spater reichlich vorhandenen, doch nur im Siebteile der GefaBbiindel anzu
treffenden Sekretbehalter zuriickzufiihren. Durch Verschmelzung solcher nahe beieinanderstehen
der, anfanglich runder, apater durch tangentiale Dehnung elliptische Form annehmender Cambium. 
ringe entstehen die Kreisformen des Querachnittbildes. Vber die Form der Starke siehe bei 
"Pulver". 

P ul v er. VerhaltnismaBig wenig brauner diinnwandiger Kork; hauptsiichlich diinnwandiges, 
getiipfeltes, starkehaltiges Parenchymgewebe mit Oxalatdrusen 
und aehr zahlreichen, groBen. rundlichen Sekretbehaltern mit 
verkorkter diinner Membran und harzigem Inhalt. Die unver
kleisterten einfachen Starkekorner, Abb. 284, sind kugelig bia 
eiformig, die GroBkorner durchschnittlich 25-40 ft, die Klein
korner durchschnittlich 8-15 ft groB, exzentriach geschichtet, 
haufig mit kleinstrahliger Kernhiihle, eine Schichtung fast immer 
deutlich; bei den unverkleisterten zusammengesetzten Kornern 
die GroBkorner meist 40-60 ft, die Kleinkorner durchschnittlich 
20 ft groB, meist eiformige Zwillingskorner mit nicht selten etwas 
gebogener Verbindungslinie, weniger reichlich drei- und vierfach 
zusammengeaetzte Korner. Kalkoxalatdrusen, freiliegend und in 
Fetzen parenchymatischen Gewebes; GefaB - und Tracheiden- Abb.284. Stihkemehl aus der Ja
stiicke ; vereinzelt gelbe Harzzellen, Harzklumpen und Harz- lapenwurzel. 280mal vergroJ3ert. 
tropfen; Steinzellen aus der AuBenseite der Knollen (vereinzelt). 

Ve1'fiilschungen. Schon ausgezogene oder teilweise entharzte Knollen. Diese sind 
auBen mit einer glanzenden Harzschicht bedeckt und die Zellen im Innern teilweise leer. 

Getrocknete Birnen, Kartoffeln, Paraniisse (von Bertholletia excelsa H. B. K.), 
die ala Verfalschungen vorkommen sollen, sind mit einiger Aufmerksamkeit leicht zu erkennen. 

Verwechslungen. Als solche sind die Wurzeln anderer Exogonium- oder Ipomoea
Arten zu betrachten, z. B. die Wurzel von Ipomoea orizabensis LEDANOIS, Menko, aus 
der Umgebung der Stadt Orizaba, bekannt als Stipites Jalapae, Radix Jalapae fibrosae 
(levis, fusiformi s). Radix Orizabae, Radix Scammoniae mexicanae, Orizaba· 
wurzel. Diese ist mehr spindelformig, nicht knollig, holzig, armer an Harz, sonst ebenso 
wirksam. Die Wurzel von Ipomoea simulans HANBURY, Tampicowurzel, der echten 
sehr ahnlich, hat holzigen Bruch, enthiilt statt des Convolvulins daa Tampicin. Ipomoea tur
pethum R. BR., in Indien, auf Ceylon usw., liefert die friiher offizinelle Radix Turpethi, 
Turpithwurzel (a. S.1537). Ferner die brasilianische Jalape von Ipomoea operculata 
MARTIUS und die Scammoniumwurzel von Convolvulus scammonia L. (vgl. Scam· 
monium Bd. II S. 667). 

Bestandteile. In Weingeist losliches Harz (siehe Resina Jalapae). 
Nach Fr. B. POWER uod H. ROGERSON hat kein einziges der bisher aus dem Harz 

isolierten amorphen Produkte die Eigenschaften eines einheitlichen Stoffes. Die fiir das soge· 
nannte Convolvulin, fiir die Purgin- und Convolvulinsaure aufgestellten Formeln sind 
ohne wissenschaftlichen Wert. AuBer einer Reihe von Fettsauren, die teils frei, teils ge
bun den vorhanden sind. wie z. B. Palmitin- und Stearinsaure, Ameisensaure, Butter-
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saure, Methylathylessigsii.ure, sowie Linolsaure wurden isoliert: Aus dem unverseifbareo 
Teil des in Petrolather loslichen Anteiles des Harzes (1,9%) ein Phytosterol C27H460 (Smp. 
134-1350), ein Phytosterol C1sHs6 0 (Smp. 56-570), Cetylalkohol. Der in Ather losliche 
Teil des Harzes (9,7 % ) enthalt den zweiwertigen Alkohol Ipurganol, C21Ha202(OH)2 (Smp. 
222-2250). Der in Chloroform ioslicbe Anteil des Harzes (24,1%) enthii.lt wenig {I-Methyl
aesculetin, C9H6(CHs)04' Aus dem Chloroformextrakt wurde durch Behandlung mit Alkalien 
und verd. Schwefelsaure neben Ameisen-, Butter- und MethyIathylessigsaure die Con vol vulin
sii.ure, C16HsoOa, gewonnen, auBerdem ein hoheres Homologen der letztern, vielleicht C17HS40a. 
sowie Glykose. Aus dem iibrigbleibenden, in Alkoholliislichen Anteil des Harzes (38,8%) konnte 
nach der Hydrolyse mit Bariumhydroxyd auBer verschiedenen Fettsauren die Ipurolsaure. 
C1sH26(OHhCOOH, isoliert werden. Die abfiihrende Wirkung des Harzes beruht nicht nur auf 
einer wohldefinierten Substanz, da die in Ather, Chloroform, Essigii.ther und Alkohol loslichen 
Anteile des Harzes ziemlich gleichmiiBig abfiihrend wirken. 

TSCHIRCH bezeichnet die purgierenden Convolvulaceenharze alsGlucoresine, weil sie bei 
der Hydrolyse Zuckerliefern_ Hauptbestandteile dieser Glucoresine sind: l.Convolvulin (iden
tisch mit Jalapin, Rhodeoretin, Jalapurgin) in der offizinellen und der brasilianischen Jalape 
(von Ipomoea operculata); 2. Jalapin (identisch mit Orizabin, Scammonin, Tampicin) in den 
Stipites Jalapae (von Ip. orizabensis), dem Scammonium (von Convolvulus scammonia} 
und der Tampicojalape (von Ip. simulans); 3. Turpethin in der Turpithwurzel (von Ip. tur
pethum); letzteres vielleicht mit Jalapin oder Convolvulin identisch. 

Priifung. (Des Pulvers) a} Werden 5 g feingepulverteJalapenwurzel mit 25 eem 
Ather 6 Stunden lang unter Ofterem Umsehiitteln stehen gelassen, der Ather abfiltriert 
und das Pulver mit Ather naehgewasehen, so dad der atherisehe Auszug beim Ver
dunsten und Troeknen bei 100 0 hiiehstens 0,06 g Riiekstand hinterlassen (Orizaba
harz, Kolophonium und andere Harze). - b} Beim Verbrennen dan es hiiehstens 
6,5 % Riiekstand hinterlassen. 

Anmerkung zu a) Der Riickstand kann auf Guajakharz gepriift werden, indem man ihn 
in 5 ccm Weingeist lost und die Losung mit 1 Tr. Kupfersulfatliisung und etwa 1 ccm Bitter
mandelwasser versetzt Es darf keine Blaufii.rbung eintreten. Die Priifung des Jalapenwurzel
pulvers auf Guajakharz lii.Bt sich auch in der unter Resina Jalapae angegebenen Weise ausfiihren, 
sowie mit der Gehaltsbestimmung vereinigen (s. d.). 

Bestimmung des Hal'zgehaUes del' JJ'ul'zel. Germ .• Helv. fordern minde
stens 10 0/0' Gall. nur 7 % Harz: 5 g fein gepulverte Jalapenwurzel werden in einem 
Arzneiglas mit 50 eem Weingeist iibergossen und 24 Stunden lang unter Ofterem Um
sehiitteln bei etwa 30 0 stehen gelassen. 25 eem des filtrierten Auszuges werden in 
einem Kolben (oder Beeherglas) dureh Erwarmen auf dem Wasserbad vom Wein
geist befreit; der Riiekstand wird so lange (etwa 3-4mal) mit je 20-25 eem war
mem Wasser gewasehen, bis dieses ungefarbt bleibt. Das Wasehwasser wird dabei 
dureh ein glattes Filter von etwa 8 em Durehmesser filtriert. Die auf dem Filter 
verbleibenden Anteile des Harzes werden dureh Auswasehen des Filters mit heiBem 
Weingeist in den Kolben zuriiekgespiilt, der Weingeist wieder verdampft und der 
Riiekstand bei 100 ° getroeknet. Das Gewieht muB mindestens 0,25 g betragen 
= mindestens 10 % Harz. 

Zur Beschleunigung der Bestimmung kann man auch das Pulver mit Weingeist 1/2 Stunde. 
auf dem Wasserbad am RiickfluBkiihler erhitzen. Nach dem Abkiihlen wird das Gewicht mit 
Weingeist ergii.nzt und in einem bestimmten Teil des Auszuges das Harz bestimmt. 

Nach WEIGEL schwankt der Harzgehalt der Jalapenwurzel zwischen 4,6 und 23,20/0, meist 
liegt er zwischen 5 und 150/0' 

Pulvem. Die Knollen werden zunachst grob zerstoBen, dann bei 40 0 getrocknet und ge
pulvert. Augen und Atmungsorgane sind vor dem heftig reizenden Staub zu schiitzen. Beim 
Pulvern verbleibende Riickstande konnen auf Harz verarbeitet werden. Das kii.ufliche Pulver 
ist nicht selten verfii.lscht und deshalb sorgfaltig zu priifen (mikroskopisch und durch Bestim
mung des Harzgehaltes). 

Aufbewahl'ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Jalape wirkt in alkalisch reagierenden Medien, also anch im Darm, reizend. 

Zuverlii.ssiges Abfiihrmittel, das auch bei chronischer Verstopfung verwendbar ist. Die Jalaps 
dient in kleineren Gaben, von 0,1-0,3 g (meist als Pilulae Jalapae), zur Anregung der Darm
tatigkeit, zu 1,0-2,0 gals starkes Abfiihrmittel; in noch groBeren Gaben bewirkt sie Kolik und 
schmerzhaften Stuhldrang. Kindern gibt man entsprechend klein ere Gaben besonders bei San
toningebrauch zur Entfernung der Darmparasiten. Nach 1 g Resina Jalapae ist in einem Falle 
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der Tod eingetreten. - Jalape und Jalapenharz sind dem freien Verkehr entzogen und diirfen 
nur gegen iirztliche Verordnung abgegeben werden. 

Extraetum Jalapae. Jalapenextrakt. Extract 01 Jalap. - Brit. 1898: 1000 g grob ge
pulverte Jalape zieht man 7 Tage lang mit 51 Weingeist (90 Vol.-O/o) aus, preBt, filtriert, destilliert 
den Weingeist ab, so daB ein weiches Extrakt iibrig bleibt. Den PreBriickstand zieht man 4 Tage 
mit 10 I destilliertem Wa.sser aus, preBt, seiht durch Fla.nell, verdampft zu einem weichen Ex
trakt, vermischt dasselbe mit dem ersten und dampft nun bei hochstens 60 0 zu einem dicken Ex
traktein. Ausbeute: 50%. - Aufbewahrung: Vorsichtig, kiihl und trocken. 

Extraetum Jalapae Iluidum. Fluidextract of Jalap. - Nat. Form.: Aus Jalapen
pulver (Nr.60) mit Weingeist wie Fluidextractum Adonidis (Nat. Form.). 

Resina Jalapae. Jalapenharz. Jalap Resin. Resin of Jalap Root. 
Resine de jalap. 

Gewinnung. Die Vorschriften der verschiedenen Pharmakopoen stimmen 
im wesentlichen darin iiberein, dall sie die gepulverten Jalapenknollen zuniichst 
mit Weingeist ausziehen, letzteren abdestillieren und das zuriickbleibende Harz 
mit warmem Wasser waschen und trocknen lassen. Das Ausziehen des Pulvers 
mit Weingeist kann durch mehrmaliges Mazerieren oder auch durch Perkolieren 
geschehen. 

Germ. 6 lii.Bt 1 T. grob gepulverte Jalape je 24 Stunden bei 35-40 0 zuerst mit 4, dann 
mit 2 T. Weingeist (87 %) ausziehen, yom Filtrat den Weingeist abdestillieren, den Harzriick
stand, nachdem der Weingeist verjagt ist, mit heiBem Wasser (von mind. 800) waschen, bis letzteres 
sich nicht mehr farbt, dann im Dampfbad trocknen, bis eine erkaltete Probe sich zerreiben 
laBt. Nach E. DIETERICH zieht man 100 T. gepulverte Jalapenknollen durch Perkolieren mit 
400 T. Weingeist aus und preBt dann ab. Beim Abdestillieren des Weingeistes aus den ver
einigten filtrierten Ausziigen setzt man 20 T. Wasser zu und verfahrt im iibrigen wie nach der 
Vorschrift der Germ. - Amer.: AUS 1000 g J&l.apenpulver (Nr.60) und q. s. Weingeist (92,3 
Gew.- %) sammelt man so lange Perkolat, bis es beim Eintropfeln in Wasser nur noch eine leichte 
Triibung gibt. Das durch Abdestillieren des Weingeistes bis auf 250 g gewonnene Extrakt wird 
langsam unter bestandigem Riihren in 3000 ccm Wasser eingegossen. Den Niederschla.g liiBt 
man absetzen, dekantiert die dariiberstehende Fliissigkeit, wascht 2mal mit je 11 heiBem 
Wasser durch Dekantieren, preBt aus und trocknet in der Warme. - Auatr.: 1m wesentlichen 
wie Germ. - Brit. laBt mit 90%igem Weingeist durch Perkolation extrahieren, abdestillieren 
und mit Wa.sser waschen. Ebenso verfahren Gall., Hung., Nederl., Suec., wii.hrend ltal., NOrtJeg., 
R088. etwa wie Germ. verfahren. - Portug.: Wie Resina Guajaci. - Croat. u. Dan. lassen das 
Knollenpulver erst mit Wasser mazerieren, den PreBriickstand wieder trocknen und da.nn erst 
mit Weingeist usw. behandeln wie Germ. Nach E. DIETERICH ist das vorherige Ausziehen mit 
Wa.sser zwecklos und nicht zu empfehlen. 

-- EigenschaJten. Jalapenharz ist braun, an den glanzenden Bruchrandern durch
scheinend, leicht zerreiblich, riecht eigenartig und ist in Weingeist leicht loslich, in· 
Schwefelkohlenstoff unloslich. 

PriiJung. a) Eine Anreibung von Jalapenharz mit 10 T. Wasser von 800 mull eiu 
farbloses Filtrat geben (ungeniigend ausgewaschenes Harz). - b) Wird 1 g gepul
vertes Jalapenharz mit 10 gAther etwa 6 Stunden lang in einer verschlossenen. 
Flasche Ofters geschiittelt, die Mischung filtriert und Riickstand nebst Filter mit 
5 ccm Ather nachgewaschen, so diirfen die vereinigten Filtrate beirn Eindunsten 
und Trocknen hochstens 0,1 g Riickstand hinterlassen (Orizabaharz, Kolophonium 
und andere Harze). - c) Schiitte1t man 0,5 g Jalapenharz mit 5 ccm Ather und 
triinkt mit dem Ather ein Stiick Filtrierpapier, so darf dieses nach dem Verdunsten 
des Athers beirn Befeuchten mit verdiinnter Eisencbloridlosung (I + 9) nicht blau 
gefiirht werden (Guajakharz). - d) Saurezahl hOchstens 28 (s. Rd. II S. 1356). 

Anmerkung zu c) Besser als mit Eisenchlorid lii.Bt sich das Guajakharz mit einer 
Mischung von etwa 1 ccm Bittermandelwasser und 1 Tr. Kupfersulfatlosung nachweisen, mit 
der man das Filtrierpapier nach dem Verdunsten des Athers befeuchtet. Man kann auch die 
Losung von 0,5 g Jalapenharz in 5 ccm Weingeist mit 1 Tr. KupfersulfatlOsung und etwa lccm 
Bittermandelwasser versetzen; es darf keine Blaufarbung eintreten. Zur weiterenPriifung konnen 
folgende Angaben von W. B. COWRIE herangezogen werden: Wassergehalt 3,0-5,60/°' Asche 
0,2-0,3%, Gehalt an AtherlOslichem 0,3-10%, S.-Z. 2,8-14,0, V.-Z. 333-417 (nach DIETERICa 
ist die V.-Z. nur 234-245. die S.-Z. 26,5-27,3, so daB die Angaben zweifelhaft sind). 
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Zur Bestimmung des Wassergehaltes trocknet man 5 g des Harzes bei 1100 ; zur Bestimmung 
der Asche geniigt 19. Saurezahl und Esterzahl bestimmt man in iiblicher Weise mit 1 g des Harzes 
- Eine Losung von 0,25 g Jalapenharz in 5 ccm Esslgsaureanhydrid soil sich mit 2 Tr. konz. 
Schwefelsaure nicht purpurrot farben (Kolophonium). Beim Verreiben des Harzes mit Wasser 
sollen weder farbende, noch andere Stoffe in Liisung gehen, das Wasser soli nicht bitter schmecken 
(Aloe). Nach dem Kochen und Erkalten soil die wasserige Losung mit Jodlosung sich nicht blau 
far ben (Starke). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Das Harz wirkt hauptsiichlich abfiihrend; groBere Gaben verursachen 

heftiges Leibschneiden. Man gibt es zur Anregung der Darmabsonderung zu 0,1-0,2 g, als Ab· 
fiihrmittel zu 0,3-0,5 g in Pulver, Pillen, dann meistens als Jalapenseife. GroBte Einzelgabe 0,5 g, 
Tagesgabe 1,5 g. 

Jalapin ist ein gereinigtes Jalapenharz, das erhalten wird, indem man dem alkoholischen 
Auszug der Knollen Wasser bis zur leichten Triibung hinzufiigt, mit Tierkohle versetzt, digeriert 
und endlich aufkocht. Nach dem Erkalten wird filtriert, zur Trockne gebracht, der Riickstand 
mit heiBem Wasser ausgewaschen und getrocknet. 

Sapo jalapinus. Jalapenseife. Soap of Jalap. Savon de jalap. 
Eine Mischung aus gleichen Teilen Jalapenharz und Seife, die Mch Germ., Hetvet. und 

Japon. auf trockenem Wege hergestellt wird. - R088. laBt gleiche Teile Harz und Seife in ver' 
diinntem Weingeist IOsen und die Liisung eindampfen. 

Tinctura Jalapae. Jalapentinktur. 
Wird aus gepulverten Jalapenknollen mit Weingeist hergestellt. Erganzb. und Portug.: 

1 + 5. - Brit.: 200 g Jalapenwurzelpulver (Nr.40) werden mit verd. Weingeist (70 VoL· Ofo) 
perkoliert, bis 600 ccm Perkolat abgelaufen sind, der Riickstand wird ausgepreBt, die abgepreBte 
Fliissigkeit mit dem ersten Perkolat vereinigt und die filtrierte Tinktur mit verd. Weingeist auf 
ainen Gehalt von 1,5 g Harz in 100 ccm eingestellt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Tinctura Jalapae Resinae. Jalapenharztinktur. 
Erganzb.: 1 + 10 durch Losen des Harzes in Weingeist zu bereiten. 
AUfbewahrung. Vorsichtig. 

Tinctura Jalapae composita. Zusammengesetzte Jalapentinktur. Aqua vitae 
germanica. Compound Tincture of Jalap. Teinture de jalap composee. Eau 
de vie Allemande. - Erganzb.: Je IT. Jalapenknollenpulver und Scammoniumwurzelpulver 
werden mit 10 T. verd. Weingeist mazeriert. - Belg.: 10 T. Jalapenharz, 15 T. Scammonium 
25 T. Ingwertinktur und 950 T. Weingeist 80%' Perkolation oder 8tagige Mazeration. -
Hetvet.: Aus Tub. Jalapae 10,0, Rad. Scammoniae 10,0 sind durch Perkolation mit verd. Wein· 
geist 100,0 Tinktur zu bereiten. - Gall.: Tub. Jalapae 8,0, Scammoniae 2,0, Rad. Turpethi 1,0, 
Spiritus (60%) 96,0. - Nat. Form.: Tub. Jalapae 125,0, Scammoniae 32,0, Spiritus (60%) ad 
1000,0. - Hisp.: Aus 4 T. Turpithwurzel, 7 T. Seammoniumharz und 30 T. Jalapenknollen sind 
mit 60 0/ oigem Weingeist 400 T. Tinktur zu bereiten. - Portug.: Tuberae Jalapae gr. pulv. 70,0, 
Rad. Turpethi 10.0, Resinae Scammoniae 20,0, Spiritus (65%) 1000,0. 

Ell:dr Le B.ol. 
Remllde Leroy. Purgatlf Leroy. Made· 

cine de Signoret. Leroy·ElIxlr. 
Es glbt davon 4 Abstufungen oder Grade mit 

stelgendem Gehalt an a bflihrenden Bestllnd· 
tellen. 

Naeh DORVAULT. 
I II III IV 

1. Resin. Scammon!! 48,0 64,0 95,0 125,0 
2. Radle. Turpethl 24,0 32,0 48,0 64,0 
3. Tuber. Jalapae 190,0 250,0 375,0 500,0 
4. Spiritus Frumenti 6000,06000,06000,06000,0 
5. Follor. Sennae 190,0 250,0 375,0 500,0 
6. Aquae 750,0 1000,0 1500,0 1500,0 
7. Saeeharl 1000,01250,01500,01750,0 
1-3 mit 4 zwolf Stunden digerieren, fIltrieren und 

mit elnem aus 5-7 berelteten Sirup misehen. 

Pllulae ad Prandlum COLE. 
COLE'S Dinner Pills (Nat. form.). 

Aloes purlficlltae (Amer.) 
Mass. Hydrargyri (Amer.) 
Tuber. Jaiapae pulv. lift 7,8 
Tartari stibiati 0,13. 

Zu 100 Pillen. 

Pliulae Jalapae (Germ.). 
Pi! ulae imperillies (F. M. Cerm.) 

Jalapenpillen. Abfllhrpillen. PUules de 
r6slne de Jalap. PUules purgatives. 

Pills of Jalap. Purging Pills. 
Saponls jalapini part. 3 
Tuber. Jalapae subt. pulv. part. 1. 

Man stollt zur Masse an und formt Pillen von etwa 
0,11 g GeWieht, die man zunl1chst bei gewohn· 
licher Temperatur, dann bel gellnder Wllrme 
trocknet, bis sie !bre runde Form nieht mehr 
verl1ndern und genau 0,1 g Wiegen. Mit Lyco· 
podium bestreut in dicht schliellenden Gefl111en 
aufzubewahren. 

Pulvla Jalapae composltuR. 
Pulvis purgans. Zusammenllesetztes 

Jalapenpul Ver. 
Compound Powder of Jalap. 

Brit. 
'ruber. Jalap. pulv. 30,0 
Tartari depuratl pulv. 60,0 
Rhizom. Zingiberis pulv. 10,0 



Jasminum. - Jatropha. 

Amer. 
Tuber. Jalap. pulv. (No. 60) 85,0 
Tartar! depurati 65,0. 

Durchsclmittsgabe 2,0 g. 
R08s. (Fulvis laxans.) 

Tuber. Jalapae pulv. 10,0 
Kali bitartarici 20,0. 

Fulvis laxans Form. Berol. 
Tuber. Jalapae pulv. 1,0 
Calomeianos 0,2. 

D. tal. dos. 3. 
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Florentiner Sirup ist eine Nachahmung des Paglianosirups (s. u.). 
Gallen-Magentroplen, Konigseeer. 400 unreife Pomeranzen, je 250 Jalape und Rha

barber, 450 Aloe, 200 Enzian, 150 Sennesbli~tter, 125 Lii.rchenschwamm, 100 Koloquinthen, 
50 Pottasche werden mit 51 Weingeist (80%) digeriert, das Filtrat mit Zuckertinktur versetzt 
(RICHTER). 

Laxirtropfen, Konigseeer. 750 Jalape, 250 Aloe, 50 Lakritz, 15 venet. Seile werden mit 
10-11 I 60%igem Weingeist digeriert, dann filtriert (RICHTER). 

Paglianosirup von G. PAGLIA.NO in Florenz enthiilt in einer Flasche 100 g SennaaufguB, 
15 g Jalapenpulver, 20 g Scammonium, 2 g Turpithwurzelpulver und etwas Weingeist. - Das 
gleiche Praparat von E. PAGLIANO in Neapel enthalt 5,6 g Scammonium, 0,56 Turpithwurzel, 
4,2 g Jalapenwurzel und Sennasirup (aus 28 g Blattem) und Weingeist. 

Paglianopulver ist Jalapenpulver. 
Sirupus contra cholelithiasiS. Sirop Fauconneau.Dufresne, ein GallensteinmitteL 

Swppl. zur Nederl.: Rhiz. Rhei. 4,0, Tub. Jalapae pulv. gross. 4,0, Natrii carbon. 4,0, infunde c. 
Aqua q. s. ad colat. 50,0, filtra, adde Sacchari 80,0, Tinct. cort. Aurant. 15,0. 

Dr. Virchows Gallensteinlikor von M. C. HORN in Biesenthal-Berlin, enthalt nach An-
gabe des Fabrikanten "den wirksamen Bestandteil des Jalapa-Derivate". . 

Ipomoea turpethum R. BR., heimisch in Indien, auf Ceylon, Australien und Poly

nesien, liefert Radix Turpethi, Turpithwurzel, Racine de turbith 
vegetal. Die Wurzel ist mehrere Zentimeter dick, auBen graugelb, innen rot

lich-braun. Der Querschnitt lii.Bt einen zentralen Holzkorper erkennen, neben dem, 
besonders in der Rinde, kleinere, sekundii.re Holzkorper auftreten. 

Die Wurzel enthii.lt etwa 40/ 0 Harz, das dem Jalapenharz ahnlich ist. Es solI Turpethin 
enthalten, das wahrscheinlich dem Convolvulin oder Jalapin gleich ist. 

Jasminum. 
Oleum Jasmini, JasminOl, wird in Siidfrankreich aus den Bliiten des Jasmins nach dem 
Enfleurageverfahren oder durch Extraktion mit Petrolather gewonnen. Die Ausbeute betragt 
0,180/ 0, 

Eigenschaften. Sehr angenehm riechendes 01; spez. Gew. 0,920-1,015 (150); aD - 10 

bis + 40 15'; E.-Z. 155-2700• Es kommt nur a1s Jasminpomade oder a1s konkretes Jasminol 
(s. Olea aetherea Bd. II S. 262) in den Handel. 

Bestandteile. 41-72%Benzylacetat, CHsCOO'C~CoH5' Linalylacetat, CHaCOO· 
CloH17, Benzylalkohol, C6H5C~OH, Linalool, CloHI70H, Indol, CSH7N, Anthranil
sauremethylester, CoH4,(NH2)COOCHa, Jasmon (ein Keton), CllH160, p-Kresol, COH4(OH) 
CHa, Geraniol, ClOH170H. 

Anwendung. In der Parfiimerie. 

Jatropha. 
Jatropha curcas L. Euphorbiaceae-Crotonoideae-Jatropheae. Pur
gierstrauch. Heimisch im tropischen Amerika, iiberall in den Tropen der Samen wegen 
kultiviert. 
Semen Jatrophae curcadis. Purgierstraucbsamen. Physic Nut. Bastard Croton 

Bean. Semen Ricini majoris. Ficus infernalis. Nux cathartica americana. Curcas
samen. 

Die Samen sind etwa 17 mm lang, eilormig, die Riickenseite gewolbt, die Bauchseite durch 
die Raphe dachartig. Farbe schwarz, mit feinen, gelben Streifchen, am amen Ende ein weiB
licher Flecken, an dem die auch oft nooh vorhandene Carnncula gesessen hat. Der Querschnitt 
laBt daB dicke Endosperm und den groBen Embryo mit den beiden blattartigen Cotyledonen 
erkennen. 

Hager, Handbuch. I. 97 
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Bestandteile. Die Samen 'enthalten ein drastiech wirkendes fettes 01, daB bei 0 0 er
starrt. Spez. Gew. 0,911-0,920, V.-Z. 200-230, J.-Z. 100-127. Fel'ller iet vorhanden ein sehr 
giftiges Toxalbumin, Curcin. 

AufbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Die Samen und das 01 sind friiher als Brech- und Abfiihrmittel verwendet 

worden, das 01 unter der Bezeichnung Oleum infernale. 
Andere Arten der Gattung haben ebenfalls stark purgierend wirkende Samen, 

so Jatropha multifida L., Siidamerika, in den Tropen vielfach kultiviert, liefert 
die frUber auch in Europa benutzten Purgierniisse, Nuces purgantes, Bean 
magnum, aus denen man das Oleum Pinhoen gewann. 

Auch Jatropha glandulifera ROXB., Ostindien, liefert ein dem Ricinusol 
ahnliches fettes IJI. 

Jodoformium s. unter Jodum S. 1547. 

Jodolum s. unter J odum S. 1561. 

Jodum. 
Jodum. Jod. Iodine. lode. J. Atom-Gew. 126,92. 

Gewinnung. Das Jod wird gewonnen aus der Asche von Seetangen (Kelp, Varec), die 
Jodalkalien enthalt, und aus den Mutterlaugen der Chilesalpeter-Reinigung, in denen das Jod 
als Natriumjodat, NaJ0s, enthalten ist. Aus den Mutterlaugen, die bei der Verarlwitung der 
Asche von Seetangen auf Soda und andere Salze erhalten wird, wird das Jod durch Erhitzen mit 
Braunstein und SchwefelRaure, oder durch Einleiten von Chlor oder Zusatz von Eisenchlorid ab
geschieden. In die Mutterlauge der Chilesalpeter-Reinigung wird Schwefeldioxyd eingcleitet 
und dann Kupfersulfat zugesetzt, wodurch das Jod als unHisliches Kupferjodiir abgeschieden 
wird. Aus letzterem konnen freies Jod und Jodsalze gewonnen werden. 

J odu m angl icum, Rohjod, gelangt in den GroBhandel als ein dunkles, feucht aussehendes, 
grob kristallinisches Pulver. Es ist stets stark verunreinigt, wird nach seinem Jodgehalt gehandelt 
und von den chemischen Fabriken verbraucht. Zum rnedizinischen Gebrauch darf es nicht ver
wendet werden. 

Jodum. Jod. Jodum resublimatum. Resublimiertes Jod_ lode 
sublime. Die Pharmakopoen fordern unter der Bezeichnung Jodum aUe das 
fast cb.emisch reine Jod mit einem Gehalt von mindestens 99% Jod. 

DaTstellung. Das Rohjod wird in den Jodfabriken aus TongefaBen in Tonvorlagen 
sublirniert, unter Zusatz von Alkalijodid zur Zuriickhaltung des im Rohjod enthaltenen Chlors. 

Eigenschaften und ETkennung. Schwarzgraue, chlorahnlich riechende, 
herb und scharf schmeckende, vollig trockene, leicht zerreibliche, metallisel:i gHlnzende, 
kristallinische Schuppen, Blattchen oder Tafeln; spez. Gew. etwa 4,95; in Wasser 
wenig loslich (etwa 1 :3000, nach HARTLEY und CAMPBELL bei 25 0 1: 2945), in 
Ather, Aceton, Chloroform, Schwefelkohlenstoff leicht loslich, !Oslich in 9 T. Wein
geist und in 200 T. Glycerin. Sehr leicht loslich in den' wasserigen Losungen von 
Jodwasserstofisaure, Kaliumjodid und anderen Alkalijodiden. Die wasserige Jod
losung ist braungelb gefiirbt. In Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Petroleum. und 
Petroleumather lost es sich mit rotvioletter Farbe, in Weingeist und Ather mit 
rotbrauner Farbe. Die Losungen in Benzol, Toluol und Eisessig sind himbeer
rot gefarbt. Es schmilzt bei 115 0, bei 180 0 siedet es und verwandelt sich in einen 
schweren Dampf von dunkelvioletter Farbe. Verdampfung des Jods findet auch 
bei gewohnlicher Temperatur in erheblichem MaBe statt. Es wirkt, eingenommen 
oder eingeatmet, reizend und giftig. Es farbt die Raut und Papier braun. Mit 
einigen atherischen IJien, z. B. Terpentinoi, reagiert es sehr heftig unter Verpuffung 
Starke wird durch Jodlosung tief biau gefarbt, unter Bildung von Jodstarke; 
beirn Erhitzen in wasseriger Fliissigkeit entfarbt sich die J odstarke, beirn Erkalten 
tritt die Farbung wieder ein. 
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Bringt man freies Jod in Losung oder trocken mit .Ammoniak zusammen, 
so bildet sich der explosive J odstickstoff. Man vermeide daher solehe Mischungen, 
vermeide es auch, Jod mit .Ammoniumsalzen zusammenzubringen. 

Priifung. a) Schiittelt man 0,5 g zerriebenes Jod mit 20 ccm Wasser, filtriert 
und versetzt die Ralfte des Filtrats mit Schwefliger Saure bis zur Entfarbung, dann 
mit einigen Kornchen Ferrosulfat, 1 Tr. Eisenchloridlosung und 2 ccm Natronlauge 
und erwarmt gelinde, so darf sich die Fliissigkeit auf Zusatz von iiberschiissiger 
Salzsaure nicht blau farben (Jodcyan, JON). - b) Die andere Ralfte des Filtrats 
muB, mit iiberschiissiger .Ammoniakfliissigkeit (1-2 ccm) und Silbernitratlosung 
(5-10 Tr.) versetzt, ein Filtrat liefern, das beim Ubersattigen mit Salpetersaure 
hochstens eine opalisierende Triibung, aber keinen Niederschlag gibt (Ohlorjod). -
e) Beim Erhitzen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen . 

.Anmerkungen. Zu a) Jodcyan kann in dem aus der Asche von Seetangen gewon
nenen Jod enthalten sein. Beim Schiitteln des Jods mit Wasser Iiefert es Cyan wassers toft und 
Unterjodige Saure: JCN + H 20 = HCN +JOH. Letztere wird durch Schweflige Saure, 
ebenso wie die kleine Menge des gelosten freien Jods, zuJodwasserstoff reduziert. Der Cyanwasser
stoff Iiefert dann mit den Eisensalzen Berlinerblau. 

Zu b) In der ammoniakalischen Losung entsteht durch Zusatz von Silbernitratlosung ein 
Niederschlag von Silberjodid, wahrend Silberchlorid, das bei Gegenwart von Chlorjod entsteht, in 
Losung bleibt und erst beim Ansauern des Filtrates mit Salpetersaure ausfallt. Das Silberjodid 
mull vor dem Filtrieren durch krii.ftiges Schiitteln zum Zusammenballen gebracht werden; ein 
kleiner Zusatz von A the r befordert das Zusammenballen. 

Gehaltsbestimmung. Eine Losung von 0,2 g Jod und 1 g Kaliumjodid in 
etwa 20 ccm Wasser muB zur Bindung des Jodes mindestens 15,6 ccm l/lO-n-Natrium
thiosulfatlOsung verbrauchen (StarkelOsung als Indikator) = mindestens 99% Jod 
(l ccm l/JO"n-Natriumthiosulfatlosung = 12,69 mg Jod.) 

Anmerkung. Zum Abwagen des Jods benutzt man am besten ein Erlenmeyerkolbchen 
mit eingeschliffenem Stopfen. Man wagt das Jod erst mit der Handwage ab, bringt es in das 
Kolbchen und wagt es in dem verschlossenen Kolbchen auf der analytischen Wage genau. Dann 
bringt man in das KOIbchen 0,5-1 g Kaliumjodid und 2-3 ccm Wasser und erst nach der Auf
losung des Jods weitere etwa 20 ccm Wasser. Die Titration mit 1/10-n.NatriumthioBulfatlosung 
kann auch ohne Starkelosung als Indikator ausgefiihrt werden (bis zum Verschwinden der Gelb
fii.rbung). Bei Anwendung der Starkelosung werden etwa 10 ccm derselben gegen Ende der Ti
tration zugesetzt. 

Wenn das Jod Chlorj od enthalt, kann der Verbrauch an l/to-n-Natriumthiosulfatlosung 
so hoch werden, dall man iiber 100% Jod findet. Es ist deshalb auch immer die qualitative Prii· 
fung auf Chlorjod auszufiihren. Reines Jod darf fiir 0,2 g nicht mehr als 15,75 ccm l/to·n-Natrium
thiosulfatlosung verbrauchen. 

Aufbewahrung und Behandlung. Vorsich tig, in gutschliellenden Glasstopfen
glasern an einem kiihlen Ort. Korkstopfen sind nicht anzuwenden, da sie durch die Joddampfe 
zerstOrt werden. Joddampfe zerstoren auch die rote eingebrannte Schrift auf Flaschen. Das 
Gefii.ll mit Jod wird deshalb zweckmallig getrennt von den iibrigen Standgefallen aufbewahrt. 
Wird Hydrargyrum chloratum in der Nii.he des Jodstandgefii.Jles aufbewahrt, so kann das etwa 
im Halse des Gefalles haftende Quecksilberchloriir durch: die Joddampfe leicht in Quecksilber
jodid und Quecksilberchlorid verwandelt werden. Zum A bwagen kleiner Jodmengen benutze 
man Wageschalen und Loffel aus Porzellan, oder man reibe die Horngerate vor der Benutzung 
mit einem leinenen Tuche vollig trocken, weil das Jod auf das Horn unter Braunfii.rbung ein
wirkt, wenn auch nur ein Hauch von Feuchtigkeit zugegen ist. Nach der Benutzung sind die 
Schalen sofort wieder sorgfii.ltig zu reinigen, am besten unter Anwendung von Weingeist. Grollere 
Mengen voh Jod wii.gt man zweckmii.llig in einer Porzellanschale oder in einem Becherglas abo -
Durch Jod erzeugte Flecken auf der Raut oder in Geweben beseitigt man durch Einwirkung von 
Natrium thiosulfa tlosung. 

Anwendung. Jod in Substanz (auch in Dampfform) oder konzentrierter Losung wirkt 
auf Schleimhaute und die Raut reizend; die Raut wird braun gefii.rbt und stollt sich nach einigen 
Tagen abo Innerlich erzeugt es in grolleren Gaben heftige Magenentziindung, Erbrechen (Gegen
mittel ist Starke). Kleine Mengen zeigen die allgemeine Jodwirkung. Der innerliche Gebrauch 
ist selten; man gibt es stets in stark verdiinnter wasseriger Losung mit Kaliumjodid zusammen. 
Sind solche Losungen verordnet, so bringe man zunii.chst Jod und Kaliumjodid mit wenig (1 bis 
2 ccm) Wasser zusammen und Betze erst nach volliger Auflosung des J ods die iibrige Menge Wasser 
zU. In solchen Losungen darf niemals das Jod durch eine entsprechende Menge J od tinktur 
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ersetzt werden. Die letztere enthalt das Jod zum Teil als Jodwasserstoff. Aullerlich wird das 

Jod, namentlich in Form der Tinktur und von Saloon, als reizendes und resorbierendes Mittel 

zu den verschiedensten Zwecken angewandt. - Ausscheidung erfolgt durch den Harn als Jod· 

alkali. Jod ist ein sehr kraftiges Desinfektionsmittel und dient, besonders als Jodtinktur, zur Steri. 

lisierung des Operationsfeldes. Eine Losung von J od in Aceton, als "J odaceton" bezeichnet, 

ist zum Pinseln bei beginnenden Furunkeln verwendet worden. 

Grollte Einzelgabe 0,02 (Germ. Helv.), 0,03 (Austr.), grollte Tagesgabe 0,1 (Austr.), 0,06 g 

(Germ. Helv.). 

Jodum pro analysi, chlorfreies J od, wie es zum Einstellen der 1/10·n.Natriumthiosulfat. 

losung gebraucht wird, erhalt man, indem man das resublimierte Jod mit etwa 50/0 Kaliumjodid 

verreibt, dieses Gemisch in eine Porzellanschale bringt, in die letztere einen Trichter umgekehrt 

einstellt und nun im Sandbad bei schwacher Ritze langsam sublimiert: KJ +JCl = KC1+2 J. 

Das so erhaltene Jod wird iiber Schwefelsaure oder Atzkalk getrocknet. 

Bestimmung von freiem und gebundenem Jod. Freies Jod wird durch 

Titration mit 1/1o·n.Natriumthiosulfatlosung bestimmt nach der Gleichung: 

2 NaaSaOa + 2J = 2NaJ + NaaS,O,. 

1 Liter 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung = 24,8 g Na2S20 3+ 5H20 bindet 12,692 g Jod, 

I ccm 1/1o·n.Natriumthiosulfatlosung also = 12,692mg Jod. 

In der Regel verwendet man Starkelosung als Indikator, man kann aber in manchen 

Fallen auch ohne diesen Indikator bis zum Umschlag von Gelb in Farblos titrieren. Von der 

Starkelosung darf nicht zu wenig zugesetzt werden; man nimmt zweckmallig etwa 10 ccm der S.73 

beschrieOOnen StarkelOsung. Bei der Ausfiihrung der Bestimmung wird das Jod durch einen 

Zusatz von Kaliumjodid in Losung gebracht. 

Zur rnaBanalytischen Bestirnrnung von Jod in Alkalijodiden dienen 

folgende Verfahren: 

1. Eisenchlorid verfahren. Die bis zu 0,4 g JOdid in 5-20 ccm Wasser enthaltende 

Losung versetzt man mit 5 g Eisenchloridlosung (10 0/0 Fe), lallt 1 Stunde stehen, verdiinnt 

mit 100 g Wasser, fiigt 10 ccm Phosphorsaure (25 0/ 0 HaP04 ), dann 0,5-1,0 g Kaliumjodid 

hinzu und titriert das Jod sofort mit 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung (Starkelosung); 1 ccm 

1/10·n.Natriumthiosulfatlosung = 16,6 mg KJ oder 15,0 mg NaJ oder 14,5 mg NH,J. 

2. Ni tri tverfahren. Bis hOchstens 0,0 g Jodid lost man in einer 150·ccm.Glasstopfenflasche 

in 50 g Wasser und fiigt 10 ccm verd. Schwefelsaure und 10 ccm Natriumnitritlosung 

(1: 100) hinzu; nach 1-2 Minuten fiigt man 1 g Harnstoff hinzu, schiittelt 1 Minute lang krii.ftig, 

wodurch die Salpetrige Saure beseitigt wird, fiigt dann 0,5 g Kaliumjodid hinzu und titriert mit 

l/lo·n.Natriumthiosulfatlosung. Berechnung wie oben. 

3. J odsaureverfahren. In eine 150·ccm.Glasstopfenflasche bringt man 20 ccm einer Losung 

von 1 g J odsaure oder 1,2 g jodsaurem Kalium in 100 ccm Wasser, fiigt 5 ccm verd. Schwe· 

feJsaure und 50 ccm Wasser, dann die Losung des Jodids (bis zu 0,4 g Jodid in 5-10 g Wasser) 

hinzu; nach 1-2 Minuten fiigt man 5 g Borax, nach weiteren 1-2 Minuten etwa 0,5 g Kalium· 

jodid hinzu und titriert dann mit 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung. Da 1/, des titrierten Jods aus 

dem zugesetzten Kaliumjodat stammt, entspricht 1 cem 1/10·n. Natriumthiosulfatlosung bei 

diesem Verfahren 13,8 mg KJ oder 12,5 mg NaJ oder 12,1 mg NH,J. 

Bestirnrnung von Jod in organischen Jodverbindungen nach E. 

Rupp und F. LEHMANN: 

In einem Kjeldahlkolben von etwa 500 ccm werden etwa 20 ccm konz. Scbwefelsaure 

und 25 cern 1/10·n. Sil berni tratlosung gemischt. Die Fliissigkeit wird so lange erhitzt, bis der 

Kolben sich mit weiBen Schwefelsauredii.mpfen anfiillt. Nach dem Erkalten fiigt man 2,5 g fein. 

gepulvertes Kaliumpermanganat hinzu und lii.Bt dann die in einem Glasbecherchen (kurz 

abgeschnittene Pastillenrohre) genau abgewogene Subs~anz in das Oxydationsgemisch hinab· 

gleiten. Tritt jetzt beim Umschwenken keine erhebliche Gasentwicklung ein, so gibt man sofort 

5 ccm Wasser hinzu; andernfalls wartet man hiermit, bis die anfangliche Reaktion annahernd 

beendigt ist. Nach dem Wasserzusatz schiittelt man 1-2 Minuten krii.ftig durch und lallt alsdann 

die Mischung 15 Minuten lang unter hii.ufigem Umschwenken stehen. Nunmehr erhitzt man den 

KolOOn mit eingehangtem Trichter in schrager Haltung anfangs schwach, bis die Fliissigkeit siedet, 

dann stark. Durch often's Drehen des Kolbens bewirkt man, dall durch die in dem Hals sich kon. 

densierenden Dii.mpfe verspritzte Substanz und Mangandioxydteilchen wieder hinabgespiilt werden. 

Das Erhitzen wird so lange fortgesetzt, bis das Mangandioxyd bis auf geringe Reste gelOst und 

eine tief blaugefii.rbte Losung entstanden ist. Alsdann lallt man vollstandig erkalten, iibergiellt 

darauf das Reaktionsgemisch in raschem Gull mit einer frisch bereiteten Losung von 5 g krist. 

Ferrosulfat in 100 ccm Wasser und schiittelt einige Minuten lang krii.ftig durch, bis das Silber· 

jodid sich kiisig abgeschieden hat, und die iiOOrstehende Fliissigkeit ganz klar geworden ist. Jetzt 

spiilt man den Kolbeninhalt in ein gerii.umiges Becherglas, wii.scnt mit 20-30 ccm Wasser in 
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kleinen Mengen nach und titriert nach dem Erkalten den SilberiiberschuB mit l/lO-n-Ammonium. 
rhodanidlOdung zuriick. 1 ccm 1/10-n-Silbernitratlosung = 12,69 mg Jod. 

Die Jodbestimmung laBt sich bei Verbindungen, bei denen das Jod weniger fest gebunden ist, 
z. B. bei Airol, in ahnlicher Weise ausfiihren wie beim Jodoform (s. d.). Zur Bestimmung werden 
dann 0,5 g Substanz mit 20 ccm Salpetersaure (25%) und 20 ccm 1/10-n-Silbernitratlosung 
2-3 Minuten lang gekocht. Darauf verdiinnt man mit 50 ccm Wasser, fiigt zur Oxydation der 
etwa gebildeten Salpetrigen Saure etwas Kaliumpermanganat hinzu, beseitigt den "OberschuB 
mit etwas Ferrosulfatpulver und titriert. 

Zur Bestimmung des Jods in organischen Verbindungen ist auch folgendes Verfahren 
von E. ELVOVE in vielen Fallen gut geeignet: 

0,1-0,5 g der Jodverbindung, z. B. Aristol, werden in einem Erienmeyerkolben von 
500 ccm mit 10 ccm Weingeist und 20 ccm weingeistiger 1/2-n-Natronlauge iibergossen, und die 
Mischung nach und nach unter Umschiitteln mit 2 g Zinkstaub versetzt. Das Gemisch wird 
auf dem Wasserbad am RiickfluBkiihler 1 Stunde lang gekocht. Dann werden in den Kiihler 
gespritzte Teile des Gemisches mit etwa 10 ccm Wasser zuriickgespiilt, und das Gemisch in ein 
Beeherglas fiItriert unter Nachwaschen mit etwa 30 ccm heiBem Wasser. Dann wird das Filtrat 
mit einer gemessenen Menge l/lo-n-Silbernitratiosung (5 ccm mehr als nach der Berechnung 
notig ist) versetzt, die Mischung 10 Minuten lang gekoeht, mit 10 ccm verd. Salpetersaure 
(10% HNOs) versetzt, wieder 5 Minuten lang gekocht und filtriert unter Nachwaschen mit 
etwa 30 ccm beiBem Wasser. 1m Filtrat wird der "OberschuB an Silbernitrat mit l/lo-n-Ammo
niumrhodanidlosung bestimmt (10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung als Indikator). 

Amyljodoform ist eine Verbindung von Jodstarke mit Formaldehyd; es hat also mit 
Jodoform nicbts zu tun. 

Amylum jodatum. Jodstlirke. Jodamylum nach DIETERICH. Man lost 2 T. Jod in 
75 T. Ather und mischt diese Losung zu 100 T. fein gepulverter WeizenRtarke. Die Mischung wird 
in diinner Schicht an der Luft getrocknet und zu Pulver zerrieben bald in dunkle StandgefaBe 
gebracht. Innerlich zu 0,5-2,5 g 2-4mal in Pulvern. AuBerIich mit Lanolin 1: 10 an Stelle 
von Jodtinktur-Pinselungen. 

Amylum jodatum solubile. Dextrinum jodatum 5°1o nach DIETERICH. Eine Losung 
von 5,0 Jod in 25,0 Ather wird mit 100,0 weiBem Roh-Dextrin gemischt. 

Aqua Jodi, Jodwasser, eine wasserige Losung von Jod, dient als Reagens in der che
mischen Analyse und in der Mikroskopie. Man reibt eine kleinl' Menge Jod mit Wasser an, laBt 
unter Umschiitteln einige Zeit stehen und gieBt klar ab oder fiItriert durch GIaswolie. Die Losung 
ist braunIichgelb gefarbt und enthii.lt etwa 0,03% Jod. 

Jod-Benzinoform, eine Losung von 0,1 010 Jod in Benzinoform (Tetrachlorkohlenstoff), 
wird zur Handedesinfektion angewandt. 

Jodirum, alB Ersatzpraparat ffir Jodtinktur, entbalt in je 2 zusammengehorigen Tabletten 
Kaliumjodirl und Jodsaure, die beim Auflosen eine gebrauchsfertige Jodlosung geben, die aber 
keineswegs die Jodtinktur ersetzen kann. 

Jodincarbon (E. MERCK, Darmstadt) ist eine Aufschwemmung von feinst verteilter Tier
kohle (s. Incarbon S. 817) mit etwa 0,5°/0 adsorbiertem Jod. - Anwendung. In der Tierheil
kunde intravenos bei Brustfell-, Bauchfell- und Lungenentziindung. 

JodlOsung nach PREGL, die nach einem geheim gehaltenen Verfahren hergestellt wird, 
enthiilt naeh Angaben PREGL'S etwa 0,035-0,04 010 freies Jod, ferner Natriumjodid, Natrium
hypojodit und Natriumjodat. Nach A. HERRMANN erhalt man eine Losung, die in ihrer Zu
sammensetzung und in ihren Eigenschaften mit der PREGL'Schen Losung iibereinstimmt, auf fol
gende Weise: Eine Losung von 6 g krist. (unverwittertem) Natriumcarbonat in 30 g Wasser wird 
mit 3 g fein zerriebenem Jod versetzt. Die Auflosung des Jods dauert lii.ngere Zeit und darf nieht 
dureh starkeres Erhitzen besehleunigt werden. Man laBt die Misehung einen halben Tag oder 
langer unter baufigem Umschwenken an einem maJ3ig warmen Ort stehen, oder erwarmt sie auf 
schwach geheiztem Wasserbad gelinde (auf etwa 40°). Wenn alles Jod gelost ist, fiigt man 4 g 
Natriumchlorid hinzu und fiillt mit Wasser auf 1 I auf. Der meist noch etwas zu hohe Gehalt 
an freiem Jod wird dadurch herabgesetzt, daB man die Losung so lange gelinde erwiirmt, bis 
20 ccm durch 0,55-0,65 ccm l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung entfarbt werden. Die Losung ist 
blutisoton. Anwendung: Zur Wundbehandlung, zu Blasenspiilungen, zu Einspritzungen 
in die Bauchhohle und in die Blutbahn bei septisehen Prozessen. 

Jodneol BOER ist eine jodhaltige Salbe mit 6 oder 10 0/ 0 Jod. 

JodointabJetten enthalten in je zwei zusammengehOrigen Tabletten 1. Natriumjodid 
und Natriumnitrit und 2. Weinsaure. Dureh Aufiosen je eines Bolchen Paares in Wasser erhalt 
man eine JodlOsung. 

Jodvaselin wird durch 4-5stiindiges Behandeln von 100,0 Vaselin oder Vaselinol mit 4,0 
Jod auf dem Wasserbad bei 50-60° hergestellt. Das Praparat hat eine sehwarzliehe Farbe 
und soli von reizloser Wirkung, selbst bei Einspritzungen in das Gewebe, sein. 
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Sirupus jodotannicus. J od tanninsiru p. Sirop j odotanni que. Man lost das vor
geschriebene Jod und Tannin bei hochstens 60° in dem vorgeschriebenen Wasser und erwarmt, 
bis freies Jod mit Starkelosung nicht mehr nachzuweisen ist. Dann wird der Zuckersirup zu
geftigt. - Gall.: 2 T. Jod, 4- T. Gerbsaure, 360 T. Wasser, 640 T. Zuckersirup. - Portug.: 3 Jod, 
18 Gerbsaure, 300 Wasser und 940 Zuckersirup. Die ersten drei werden auf dem Wasserbad er
hitzt, bis 60 T. Filtrat iibrig sind. - Nederl.: Eine kalte Losung von 10 T. Jodtinktur und 4 T. 
Extr. Ratanhiae gieBt man in 80 T. heiBes Wasser, stellt das Gemisch 24 Stunden an einen 
dunkeln Ort und erwarmt es dann 80 lange, bis mit Starke kein £reies Jod mehr nachweis bar ist, 
auf 50 o. In der mit 100 T. Wasser verdiinnten Fliissigkeit lost man 310 T. Zucker. 

Sirupus Caleii pbospborici jodotannicus. Sirop jodotannique phosphate. 
Galt.: In 980 T. Sirup. jodotannicUB sind 20 T. Calc. phosphoric. (acid.) zu losen. 

Tinctura Jodi. Jodtinktur. Solution of Iodine. Tincture of 
Iodine. Teinture d'iode. Solutio alcoholica (spirituosa) Jodi. Solu
tum Jodi alcoholicum. Germ. 6 s_ Bd. II S. 1368. 

Eine dunkelbraune, weingeistige Losung von Jod, die ohne jede Anwendung 
von Warme (!) erhalten wird, indem man das zerriebene Jod in den Weingeist ein
tragt und dureh of teres Schiitteln in Losung bringt. Man kann das Jod auch in ein (aus
gewasehenes) Saekehen aus feinem Mull bringen und dieses in den Weingeist ein
hangen. SehlieBlich eignen sich aueh Siebeinsatze aus Porzellan oder Steingut, wie 
man sie zur Herstellung von Mueilago Gummi arabiei anwendet (siehe S. 141O), hierzu, 
doch muB dann fiir sehr guten, luftdiehten VersehluB Sorge getragen werden. 

Der Weingeist soIl nach den verschiedenen Pharmakopoen folgenden Gehalt haben (in 
Vol.. Ufo): 90-910f0 Germ. Croat. Dan. Japon. Portug. Norveg. Suec., 940/0 Belg., 95°/0 Austr., 
Hisp., ltal., Nederl., Ross., 960/0 Hung. 

Das Mengenverhaltnis ist folgendes: 5T. Jod + 95 T.Weingeist: Dan., Norveg., Suec. 
(Diese drei Pharm. haben auBerdem noch Solutio Jodi concentrata, 1 T. Jod + 9 T. Wein
geist, letzterer nach Suec. eine Mischung von 1 T. Weingeist von 90-91 Vol.-o/o und 1 T. ab· 
solutem Alkohol.) lOT. Jod + 150T. Weingeist: Croat., lOT. Jod + 120T. Weingeist: Japon., 
10 T. Jod und 90 T. Weingeist: Germ. und die iibrigen auBer Amer. und Brit. - Amer.: 7 g Jod, 
5 g Kaliumjodid, 5 g Wasser und Weingeist (92,3 Gew.- Ufo) ad 100 ccm. - Brit.: 1 T. Jod, 1 T. 
Kaliumjodid, 1 T. Wasser, 37 T. Weingeist (900f0). - Gall. Suppl. Teinture d'iode ioduree: 
10 T. Jod, 4 T. Kaliumjodid, 136 T. Weingeist (90 Vol.-Ufo). Diese Tinktur wird in Frankreich 
jetzt als Tinctura Jodi .. officinalis bezeichnet und ist abzugeben, wenn Teinture d'iode 
verordnet wird. 

Spez. Gew.: 0,865-0,870 (Ita!.), 0,880-0,890 (Hung.), 0,888-0,890 (Austr.), 0,890 (Ja
pon.), 0,902-0,906 (Germ. 5). 

Gehaltsbestimmung. Gehalt 9,4-10,0% Jod (Germ. 5). 2 cem Jodtinktur miissen 
nach Zusatz von 0,5 g Kaliumjodid und etwa 25 ccm Wasser 13,4-14,2 ccm l/wn.Natrium. 
thiosulfatJosung verbrauchen (Starkelosung) = 0,170-0,180 g Jod in 2 ccm der Tinktur = 9,4 
bis 10,0% Jod (spez. Gewicht der Tinktur = 0,902-0,906). 

In Jodtinktur, die anfangs 9,8 0/ 0 Jod und 0,08 0/ 0 Jodwasserstoff enthielt, fand E. RICHTER 
nach vier Wochen 8,5 0/oJod und 1,3°/0 Jodwasserstoff. Hautreizende Wirkung zeigte diese altere 
Tinktur nicht. RICHTER schlagt deshalb vor, fiir altere Jodtinktur einen Gehalt an Jod von 
8,5 0/0 und an Jodwasserstoff bis zu 1,3 0/0 zuzulassen und die Jodtinktur nicht langer als 4 bis 
5 Wochen vorratig zu halten. Der Gehalt an Jodwasserstoff kann nach dem Titrieren des freien 
Jods mit 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung durch Titrieren mit 1/10-n-Kalilauge festgestellt werden 
( Phenolphthalein). 

Versuche von LA WALL iiber die Hal t barkeit der J od tinktur haben ergeben, daB eine 
aus 7% Jod, 5% Kaliumjodid und Alkohol bereitete Jodtinktur (Amer.) durchaus haltbar ist. 
Versuche mit Jodtinktur aus Jod und Alkohol und solcher aus Jod, Alkohol und 50/0 Natrium
jodid zeigten, daB eine reine Jodalkohollosung im Dunklen wie im Lichte sich ganz bedeutend 
schneller zersetzt ala Kaliumjodid oder Natriumjodid enthaltende Jodlosungen. Der in der 
A mer. vorgeschriebene Kaliumjodidzusatz soll, ebenso wie das Natriumjodid, nicht etwa die 
Loslichkeit des Jods erhohen, sondem die Bildung von Athyljodid und Jodwasserstoffsaure hint. 
anhalten. 'Den gleichen Zweck erreicht man, wenn die GefaBe mit Jodtinktur nur zu 2/3 gefiillt 
und im zerstreuten Sonnenlicht aufbewahrt werden, da. Luft und Licht etwa gebundenes Jod 
wieder in Freiheit setzen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Kiihl im zerstreuten Tageslicht. 

Tinctura Jodi decolorata. Farblose Jodtinktur. 
Ergiinzb.: 10 T. Jod und 10 T. Natriumthiosulfat werden in 10 T. Wasser gelost und 

der Losung zugefugt 15 T. AmmoniakfHissigkeit (lO%) und 75 T. Weingeist (90%). Nach 
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dreitagigem Stehen im Keller zu filtrieren. - Eine klare. farblose Flilssigkeit. Spez. Gew. 
0,940-0,945. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und kilhl. 
Tinctura Jodi fortis. Strong Tincture of Iodine. 
Brit.,' Jod 100,0 g, Kaliumjodid 60,0 g, Wasser 100,0 g, Weingeist (90 Vol.· %) ad 1000 ccm. 
Tinctura Jodi alba, weiBe J od tinktur nach Dr. HINZ, enthalt nur sehr geringe Mengen 

Jod neben Menthol und Campher. 

Unguentum Jodi. Jodsalbe. Iodine Ointment. Unguentum joda
tum. Unguentum Kalii jodati cum J odo. 

(Ergiinzb. s. S. 1544). F. M. Berol. u. Germ.: 5 T. Jod, 25 T. Kaliumjodid, 20 T. Wasser 
und 200 T. Schweinefett. - Amer.: 4Jod, 4 Kaliumjodid, 12 Glycerin, 80 Benzoefett; stets frisch 
zu bereiten. - Brit.: Je 2 Jod und Kaliumjodid, 6 Glycerin, 40 Schweinefett. - Nederl: 2 Jod, 
3 Kaliumjodid, 5 Wasser. 90 Ungt. simp!. Neder!. Stets frisch zu bereiten. 

Unguentum Jodi benzoatum. - F. M. Germ.: 5 T Kaliumjodid, 2 T. Jod, 4 T. Wasser 
und 40 T. Benzoeschmalz. 

Vinum jodotannicum. - Hisp.: 2 T. Jod werden in 20 T. Weingeist (95%) und 2 T. 
Tannin in 12 T. Wasser gelost, die Losungen gemischt und das ganze mit 1000 T. Malaga im 
Wasserbad erhitzt, bis mit Starke kein freies Jod mehr nachweisbar ist. 

Glycerlnum Jodatum (F. M. Germ.). 
Jodi 1,0 
Kalil jodati 1,0 
Aq. destillatae 1,0 
Glycerini 97,0 

Glycere d'iode (Gall.). 
Tincturae Jodi 10,0 
Glycerini 40,0. 

Glycerinum cum Jodeto kalico (Portug.). 
Kalii jodati 10,0 
Aquae destillatae 10,0 
Glycerini 80,0. 

Glycerlnum c. Jodeto kalico jodatum 
(Portug.). 

Kalii jodatl 
Jodi 
Aquae destillatae 
Glycerini 

8,0 
2,0 

10,0 
80,0. 

Linimentum Jodi (Nat. form.). 
• Todi 
Kalil jodat! 
Glycerin! 
Aquae 
spmtus (95 % , 

J odotannlnum. 

125,0 g 
50,0 
35,0 ccm 
65,0 ccm 

q. s. ad 11. 

Acidum jodotannicum. Liquor 
jodotannicus. 

Jodi 5,0 
Spiritus (90"!o) 20,0 
Aquae destillatae 50,0 
Acidi tannici 25,0. 

Agitando fiat solutio. 

Liquor Jodi caugtlcus (Nat. form.). 
CHURCIDLLS Iodine Caustic. 
Jodi puri 25,0 
Kalil jodat! 50,0 
Aquae destillatae 100,0. 

Liquor Jodi carbolatus (Nat. form.). 
BOULTONS Solution. French Mixture. 
Liquoris Jodi compositi (Amer.) 15,0 ccm 
Acid! carbolic! purl 5,5 " 
Glycerini 165,0 " 
Aquae destillatae q. s. ad 11. 

Oleum jodatum (Portug.). 
Jodi 5,0 
Olei Amygdalar. 995,0. 

Sirupus Jodi. 
Tincturae Jodi 5,0 
Sirupi Sacchari 95,0. 

Solutio Jodi LUGOL. 
LUGOLsche Losung. Liquor Jodi compo 

Solutio J odeti kalic-i C. J odo. 

Jodi 
F.M.Berol. Ergl1nzb. III 

Kalil jodati 
Aquae destillatae 

2,0 10,0 
5,0 20,0 

193,0 170,0 

Amer. 
Jod! 10,0 
Kalil jodat! 20,0 
Aquae destillatae 170,0 

F. M. Germ. 
Tinct Jodi 
Kalii jodati 
Aquae dest. 

20,0 
5,0 

ad 200,0 

Nederl. 
10,0 
20,0 

470,0 

Solutio antlluposa (F. M. Germ.). 
Jodi 10,0 
Glycerini 10,0 
Kal. jodati 10,0. 

Solutio Jodi MANDL (F. M. Germ.) . 
I II III 

Jodi 0,25 0,25 0,4 
Kal. jodati 1,0 1,00 1,5 
G!ycerini 18,5 8,50 8,0 

Solutb d'iode lodurb (Gall. 1884). 
Jodi 
Kalii jodati M 5,0 
Spiritus (90"10) 50,0 
Aquae destlilatae 90,0 

Tlnctura .Jodi aetherea. 
Aether Jodi. 

Jodi 1,0 
Spiritus 2,0 
Aetheris 8,0. 

Tlntura Jodi oleosa. 
Olige Jodtinktur. 

Jodi 10,0 
Olei Ricini 20,0 
Alcohol absoJ. 70,0. 

Tlnctura Jodi C HURCIDLL (Nat. form.). 
Jodi puri 165,0 g 
Kalil jodati 33,0 g 
Aquae destillatae 250,0 ccm 
Spiritus (90%) q. s. ad 1 I. 

Tlnctura Jodo·tannlea BOINET. 
Acidl tannici 5,0 
Tincturae Jodi 2,5 
Aquae destiIIatae 50,0. 
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Unguentum Joduratum LUGOL. 

Ralii jodati 
Jodi 
Adipis 

I II III 
1,2 8,0 10,0 
0,6 1,0 1,2 

60,0 60,0 60,0. 

Jodum. 

Unguentnm Kalil Jodatl cum Jodo (Ergllnzb.). 
Jodhaltige Ralinmjodidsalbe 

(vergl. anch Ungnentum Jodi S. 1543) 
Ralii jodati 10,0 
Jodi 1,0 
Aquae 9,0 
Adipis suilli 80,0. 

Anorganische Jodverbindungen (J odsalze siehe unter den Metallen.) 
Acidum hydrojodicum. Jodwasserstoflsaure. Hydriodic Acid. Acide jod
hydrique. Acidum hydriodicum dilutum (Amer., Brit.). Wasserige Losungen von 
Jodwasserstoff, HJ, Mol.·Gew. 128. 

Fiir pharmazeutische Zwecke wird eine Losung mit 10% HJ verwendet, die im 
Handel als Acidum hydrojodicum dilutum bezeichnet wird. Fur chemische 
Zwecke werden auch starkere Losungen mit einem Gehalt von bis zu 58% HJ ver
wendet. Die verd. Jodwasserstoffsaure der Brit. enthalt auBer 10% HJ 1% Unter
phosphorige Saure, HaP02, zur Verhutung der Ausscheidung von Jod, ebenso die 
der .A mer.,. letztere fordert 9 ,5- 10,5 % HJ. 

Daf'stellung. Man gibt zu 100 T. Wasser zunachst 1 T. fein zerriebenes J od und leitet 
unter gelegentlichem Umriihren Schwefelwasserstoff ein; unter Bildung von Jodwasserstoff 
scheidet sich Schwefel ab H2S + 2 J = 2 HJ + S. Sobald das Jod verschwunden ist, fiigt man 
eine neue Menge Jod hinzu, das sich nun in der vorhandenen Jodwasserstoffsaure leicht auflost, 
und leitet wiederum Schwefelwasserstoff ein. Dieses Zusetzen von Jod und Einleiten von Schwefel. 
wasserstoff wird wiederholt, bis 12 T. Jod verbraucht sind, und die Fliissigkeit vollig entfarbt 
ist. - Man filtriert von dem ausgeschiedenen Schwefel ab, vertreibt den Schwefelwasserstoff 
durch Erhitzen und bringt die filtrierte Fliissigkeit auf das verlangte spez. Gewicht, oder man 
verjagt den Schwefelwasserstoff durch Erhitzen, destilliert die Saure und bringt das Destillat 
durch Zusatz von etwa der 4-5fachen Menge Wasser auf das spez. Gew. 1,075. 

Ex tempore: Man lost einerseits 17 T. gut getrocknetes Kaliumjodid in 58 T. 
destilliertem Wasser, andererseits 15 T. Weinsaure in 59 T. destilliertem Wasser. Beide 
Losungen werden vermischt, die Mischung wird einige Zeit an einen kiihlen Ort (Eisschrank) 
gebracht; schlieBlich beseitigt man das ausgeschiedene Kaliumbitartrat durch Filtration durch 
Glaswolle. Diese Losung enthalt 10% Jodwasserstoff, auBerdem wechselnde Mengen von Kalium· 
bitartrat und Weinsaure. Sie wird als BUCHANAN'S Jodwasserstoffsaure bezeichnet. 

Amer.: Eine Lbsung von 136,5 g Weinsaure in 400 ccm verd. Weingeist (41-42 Gew .. %) 
wird in einer Flasche von etwa 1 I mit einer Losung von 135 g Kali umj odid und 10 g Ka
liumhypophosphit in 250 ccm Wasser versetzt und die Mischung kraftig geschiittelt. Die 
einige Stunden lang auf 50 abgekiihlte Mischung wird auf einen mit Wattepfropfen versehenen 
Trichter gebracht. Nach dem Ablaufen der Fliissigkeit wird das Kaliumbitartrat mit so viel 
verd. Weingeist ausgewaschen, daB im ganzen 1000 g Filtrat erhalten werden. Die Fliissigkeit 
wird auf dem Wasserbad bis zur Entfernung des Alkohols eingedampft und mit Wasser wieder 
auf 1000 g erganzt. 

Eigenschajten. Die Jodwasserstoffsaure mit lO%HJ ist eine farblose, saure 
Flussigkeit, die sich unter der Einwirkung von Luft und Licht infolge Ausscheidung 
von Jod gelb bis braun farbt. Spez. Gew. = 1,075. Destilliert man die Saure, so 
geht zunachst fast nur Wasser uber; hei -127 ° destilliert dann eine Saure mit 
57,5% HJ. 

Ef'kennung. Jodwasserstoffsaure gibt mit Silbernitrat einen gelben Niederschlag von 
Silberjodid, AgJ, das sowohl in Salpetersaure wie auch in Ammoniakfliissigkeit so gut wie un
loslich ist. - Versetzt man sie mit etwas Eisenchloridlosung, so erfolgt Ausscheidung von Jod, 
das von Chloroform mit violetter Farbe gelost wird. 

Prujung. a) Jodwasserstoffsaure muB beim Erhitzen vollig fliichtig sein. - b) Die mit 
5 T. Wasser verdiinnte Saure darf durch Bariumchloridlosung nicht getriibt werden (Schwefel
saure). - c) 10 g der 10 0/ oigen Saure erfordern 7,80 ccm n.Kalilauge zur Neutralisation. 
d) Auf Chlor- und Bromwasserstoff priift man die Losung in gleicher Weise wie bei Kalium
jodid unter Anwendung von 2 g der J odwasserstoffsaure mit 10% HJ, 8 com Ammoniakfliissig. 
keit und 16 ccm 1/10-n.Silbernitratlosung. 

Au{bewahf'Ung. V 0 r sic h t i g, in kleinen Flaschen mit Glasstopfen, vor Licht geschiitzt. 
Zusatz von etwas Silberblech oder ·draht verhindert die Jodausscheidung fiir einige Zeit. Brit. 
laBt 10/0 Unterphosphorige Saure zusetzen. 

Anwendung. Selten, an Stelle von Kaliumjodid, wenn die Kaliumwirkung des letzteren 
vermieden werden 8011, zu 0,5-2,0 g in starker Verdiinnung. 
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Sirupus Acidi hydriodlci, Syrup of Hydriodio Aoid (Amerio.). 125 com verdiinnte 
Jodwasserstoffsiure (100/ 0), 300 com Wasser und 57500m Zuekersirup werden gemischt. 
Spez. Gewioht 1,190 bei 25°. 

Spez. Gewicht und Gehalt von Jodwasserstoffsiiure bel 12-140 (Wasser 1S0). 
Nach H. TOPSOE. 

Spez. Gew. Spez. Gew. %ID I Spez. Gew. %ID 

1,017 (13,50) 2,28 1,253 (13,50) 28,41 1,542 (13,50) 49,13 
1,052 

" 
7,02 1,274 " 30,20 1,573 (13,00) 50,75 

1,077 
" 

10,15 1,309 (13,00) 33.07 1,603 (12,50) . 52,43 
1,095 (13,00) 12,21 1,347 

" 
36,07 1,630 (14,00) 53,93 

1,102 (13,50) 13,09 1,382 " 38,68 1,674 (13,50) 56,15 
1,126 

" 
15,73 1,413 

" 
40,45 1,696 (13,00) 57.28 

1,164 
" 

19,97 1,451 
" 

43,39 1,703 (12,5°) 57,42 
1,191 

" I 
22,63 1,487 " 45.71 1,706 (13,50) 57,64 

1,225 
" 

25,86 1,528 
" 

48,22 1,708 (12,00) 57,74 

Acidum jodicum, Jodsliure, Iodie Acid, Aeide iodique, HJOs' Mol.·Gew. 176. 
Daf'stellung. In einen Kolben von 150-200 oem bringt man 70 oem rauehende 

Salpetersaure (spez. Gew. 1,515-1,520), erwii.rmt die Saure im Wasserbad von etwa 800 
auf 70-730 (A bzug I) und tragt nach und nach im Laufe von 30-45 Minuten 15 g gepulvertes 
Jod in Mengen von je etwa 0,5 g ein und erhoht die Temperatur daun langsam auf 80-850. Nach 
30-45 Minuten hat die Entwieklung von Stiokoxyden aufgehort, und es hat sieh dieJodsaure als 
weillliohes sehweres Pulver abgesohieden. Man spiilt die Jodsaure mit wenig Wasser in eine Por
zellanschale und verjagt die Salpetersaure duroh Abdampfen und 1/2-1 stiindiges Erhitzen auf 
etwa 2000. Naeh dem Erkalten wird das Jodsii.ureanhydrid in Wasser gelost, die LOsung filtriert 
und zur Kristallisation eingedampft. 

Eigenschaften. Farblose rhombisehe Kristalle, oder ein weiBes kristallinisehes 
Pulver, in Wasser leieht (1 + 1), in Alkohol sehwieriger loslich. Bei 1700 zerfi.illt die 
Jodsaure in Walilser und Jodsaureanhydrid; letzteres zerfii.llt bei 300 0 in Jod und 
Sauerstoff. 

Die Jodsaure ist eine einbasisehe Saure. Jhre SaIze heillen Jodate, z. B. Kaliumjodat, 
Kalium jodioum (nicht zu verwechseln mit Kalium jodatum). A.uller den neutralen SaIzen 
bildet sie durch Anlagerung von freier Saure an diese auoh noeh saure Salze, z. B. Kaliumbijodat 
KJOs + HJOs• Man schreibt deshalb der Jodsaure aueh die verdoppelte Formel H~206 zu. 
Nach dieser Formel ist die Saure zwei basisch und kann neutrale und saure SaIze bilden. 

Ef'kennung. Die wii.sserige LOsung rotet blaues Lackmuspapier zunii.chst und bleioht 
es daun. Durch Zusatz von Reduktionsmitteln, z. B. Sehwefliger Saure, Schwefelwasserstoff, 
Jodwasserstoff, Zinnehloriir, Morphin, wird aus der wasserigen Losung Jod abgssehieden. -
Reibt man Jodsaure oder ihr Anhydrid in trockner Form mit brennbaren Substanzen (Phosphor, 
Schwefel, Kohle, organische Stoffel zusammen, so erfolgt Entziindung unter Verpuffung. 

Prilfung. Die Jodsaure muB beim Gliihen vollig fliiehtig sein. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In der chemischen Analyse besonders zum Nachweis des Morphins. Sie 

kaun bisweilen durch Kaliumjodat (KJOs) unter Zusatz von Schwefelsaure ersetzt werden. 
Therapeutisoh selten als Ersatz des Kaliumjodids, innerlioh in Gaben von 0,1-0,5 g mehr
mals tap;lich in starker Verdiinnung, aullerlich in Salben und Linimenten; in Substanz oder 
10%iger Losung als Atzmittel und Hamostyptikum_ 

Acidum jodicum anhydricum, Jodsiiureanbydrid, Jodpentoxyd, J20J' l\'lo1.
Gew.334. 

Erhitzt man Jodsaure, IDOs, auf 2000, 80 geht sie in d&!! Anhydrid, J 20 S• fiber. Farbloses 
kristallinisohes Pulver, in Wasser 1000ioh unter Bildung von Jodsaure, HJOa, unlOslioh in absolutem 
Alkohol, Ather, Benzin, Schwefelkohlenstoff. Spez. Gew. 4,47. Zerfallt bei 3000 in Jod und Sauer
stoff. Es gibt seinen Sauerstoff an brennbare Korper leicht ab, verpufft daher mit den unter 
Jodsaure aufgefiihrten Substanzen. Aufbewahrung vorsichtig! 

Jodum monobromatum, Jodmonobromid, JBr, Mol..Gew.207, entsteht beirn Zusammen
briugen von 12,7 T. zerriebenem Jod mit 8 T. Brom bei niedriger Temperatur. Die Mischung 
erstarrt nach einiger Zeit zu einer dunklen Kristallmasse. Anwendung findet es nUr in Form 
derJodmonobromidlosung (in Essigsaure gelOst) bei der Bestirnmung derJodzahl nachHANUS. 

Jodmonobromldmsung nach HANUS. Die mit Essigsaure hergestellte Losung ~nthii.lt 
im Liter etwa 20,7 g Jodmonobromid. Da das kaufliohe Jodmonobromid nicht imIDer reines 
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JBr ist, sondern einen "OberschuB an Jod enthalten kann, stelIt man die Losung am einfachsten 
so her, daB man die berechnete Menge Jod und Brom in Essigsaure zusammenbringt. 12,7 g 
zerriebenes J od werden in einem Kolben von 100-200 cern mit 60 g Essigsaure (96-100 % ) 

iibergossen. Dann wagt man auf del' Tarierwage 8 g Brom hinzu. Beim Umschwenken lost sich 
das Jod in wenigen Minuten auf. Die Losung wird dann mit 1000 g Essigsaure verdiinnt und kann 
sofort fiir die Jodzahlbestimmung verwendet werden. Die Losung ist etwa doppeltnormal, 
25 ccm verbrauchen bei dem blindenVersuch (siehe Bestimmung del' Jodzahl S. 79) etwa 50 cern 
1/10-n-Natriumthiosulfatlosung. Del' Gehalt nimmt bei del' Aufbewahrung nur sehr langsam ab, 
so daB die Losung auch noch nach 6 Monaten odeI' noch langerer Zeit verwendbar ist; sie ist so 
lange brauchbar, wie beim blinden Versuch del' Verbrauch an l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung 
nicht erheblich unter 40 ccm sinkt. 

Jodum tribromatum. Jodtribromid. JBrs. Mol.-Gew. 367. Wird durch AuflOsen von 10 T. 
J od in 19 T. Brom erhalten. Dunkelbraune, durchdringend, bromahnlich riechende Fliissigkeit. 
- Die wii.sserige Losung 1: 300 wird, sehr selten, in Form von Verstau bungen und Gurgel
wassel'll bei Angina diphtherica del' Kinder angewandt. 

Jodum trichloratum. Jodtrichlorid. JCla• Mol.-Gew.233,5. 
Da'l'steltung. Man leitet durch wei te Rohren einen kraftigen Strom von trocknem 

Chlor durch eine dreihalsige Flasch!', in die aus einer in den mittleren Tu bus eingesetzten Retorte 
trockenes Jod hineinsublimiert. Eine wasserige Losung von J od trichlorid mit einem Ge
halt von 20 % JCls erhalt man, wenn man 5,5 T. zerriebenes J od in 40 ccm Wasser bringt, dann 
Chlor bis zur Sattigung- einleitet und durch einen Luftstrom das iiberschiissige Chlor verjagt. 
5,5 g Jod geben 10 g JCls. 

Eigenschaften und E'l'kennung. Gelbe Nadeln von durchdringend 
stechendem, bromiihnlichem Geruch. Spez. Gew.3,11. Es schmilzt bei etwa 25 0 

unter Zerfall in Chlor und Jodmonoehlorid, JCl. hiislieh in 5 T. Wasser; Chloro
form entzieht dieser Liisung kein J od; naeh Zusatz von Zinnehloriirliisung fiirbt 
sieh das Chloroform beim Sehiitteln violett. In wenig Wasser liist es sieh unzersetzt 
auf, dureh viel Wasser wird es in Jodmonoehlorid, Jodsaure und Chlorwasserstoff 
zerlegt: 4 JCla + 6H2 0 = 2JCI + 2HJOa + 10HCl. Sehiittelt man die wiisserige 
Liisung mit Sehwefelkohlenstoff, so bleibt letzterer zuniiehst ungefiirbt, nimmt aber 
allmahlieh rosarote F.arbung an, indem freies Jod abgesehieden wird naeh der 
Gleiehung: 6JCla + 4CS2 = 2CCI, + 2CSCIz + 3S2C12 + 6J. In Alkohol und Ather 
ist das J odtriehlorid zwar liislieh, doeh tritt zugleieh eine Einwirkung auf diese 
Liisungsmittel ein. - Erhitzt man es im Probierrohr mit etwas Zucker oder Oxal
saure, so treten violette J oddiimpfe auf. Die wiisserige Liisung (1 + 9) gibt auf Zu
satz von reichlichen Mengen konz. Sehwefelsaure einen weil3en, spater gelb werden
den Niederschlag von Jodsaure. 

Es enthiilt 54,4% Jod und 45,6% Chlor. 
Prilfung. a) Die wasserige Liisung (0,1 g + 10 cem) darf dureh Starkeliisung 

nicht sofort blau gefiirbt werden. - b) Beim Erhitzen (Abzug!) darf es hiichstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. - c) Werden 0,15 g Jodtrichlorid und 2 g Kalium
jodid in 30 ccm Wasser geliist, so sollen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods min
destens 24 cem 1/10·n.Natriumthiosulfatliisung erforderlieh sein. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt, am besten in kleinen, sehr gut 
schlieBenden Glasstopfenglasern. 

Anwendung. Als Antiseptikum. Die ,wasserige Losung 1: 1000 wirkt etwa wie eine Subli
matlOsung von gleicher Starke. Man verwendet diese Losung zur Desinfektion del' Hande und 
del' Instrumente; die Losung 1: 1200 zu Einspritzungen bei Gonorrhoe, Losungen von 0,02-0,04 
: 100,0 als Desinficiens in der Augenheilkunde. Auch zu Scheideneinspritzungen empfohlen. 
Innerlich nicht gehrauchlich. Jodtrichlorid findet ferner Verwendung in del' Bakteriologie, 
um Kulturen his zu einem hestimmten Grade abzuschwachen (zu Immunisierungszwecken). Die 
Losungen sind stets frisch zu bereiten und nicht zu lange aufzubewahren. GroBte 
Einze/ga.be 0,03 g, Tagesga.he 0,06 g (Erganzh.). 

Sulfur jodatum. Jodschwefel. J odum sulfura tum. Sulfur jodatum 
ESCULARll. Sulfur semijodatum. 
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Das als Jodschwefel bezeichnete Prii.parat ist keine einheitliche chemische Verbindung, es 
entlililt vielleicht Schwefelmonojodid, SrIa, ist im wesentlichen aber wohl nur eine feste Lo· 
sung von Jod und Schwefel ineinander. 

Da1'stellung. 1 T. gereinigter Schwefel und 4 T. Jod werden in einem Porzellanmorser 
sorgfii.ltig zusammengerieben. Man bringt die Mischung in ein Glaskolbchen, verschliellt dieses 
lose mit einem Kreidestopfen und erhitzt es im Sandbad, bis die Mischung gerade schmilzt 
(800). Man lii.llt das Kolbchen erkalten, zerschlii.gt es und bringt die zerkleinerten Stiicke der 
Masse in ein gut schliellendes Glas. 

Eigenschaften. Schwarzgriine, bla.tterig.kristallinische, unregelmii.llige Stiicke, unloslich 
in Wasser, leicht in Schwefelkohlenstoff und in Glycerin loslich. Weingeist oder Ather losen das 
Jod ZUJIl Teil heraus. Beim Erhitzen im Probierrohr ist der Jodschwefel fliichtig und gibt dabei 
ein ungleichmii.lliges Sublimat. 

AufbewahTUng. Vorsichtig, in kleinen gut schliellenden Glasstopfenglii.sern. 
Anwendung. Selten. Aullerlich in Sal hen mit Schmalz (1: 10,0-20,0) bei ver· 

schiedenen lIautexanthemen. 
Sulfur jodatum BIETT wird durch Zusammenschmelzen von gleichen Teilen Jod und 

Schwefel dargestellt. 

Organische Jodverbindungen. Die Verbindungen sind nach dem System 
der organischen Chemie geordnet: Jodverbindungen der Methanreihe, der Benzol. 
reihe usw. 
Methylium jodatum. Methyljodid. Monojodmethan. CHaJ. Mol.·Gew.142. 

Da1'stellung. In ein Gemisch von 1 T. rotem Phosphor und 4 T. Metbylalkohol 
werden unter guter Kiihlung naoh und nach 10 T. zerriebenes J od eingetragen: 3ClIaOH + PJa 
= 3ClIaJ+lIaPOa' Nach eintii.gigem Stehen wird das Methyljodid unter guter KiihIung abo 
destilliert, mit Natriumcarbonatlosung und Wasser gewaschen, mit Calciumchlorid getrocknet 
und wieder destilliert. Es wird auch durch Umsetzen von Dimethylsulfat mit Kalium. 
j odid in wii.sseriger Losung unter Erwii.rmen erhalten. 

Eigenschaften. Farblose, sich allmii.hlich durch Ausscheidung von Jod brii.unlich fii.r
bende Fliissigkeit, Sdp. 43°, spez. Gew. (0°) 2,19. In Wasser ist es unloslich. Mit Wasser gibt 
es ein kristallinischeslIydrat, 2 ClIaJ + lIaO, mit Methylalkohol eine Verbindung 3 ClIaJ + ClIaOlI, 
die bei 40 ° unzersetzt destilliert. 

AujbewahTUng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. Braun gewordenes Methyljodid 
kann durch Schiitteln mit Quecksilber und Destillation wieder gereinigt werden. 

Anwendung. In der organischen Chemie als Methylierungsmittel. Medizinisch wird es 
nicht verwendet. 

Methylenum jodatum. Methylenjodid. Dijodmethan. CH2J 2• Mol.-Gew.268. 
Da1'stellung. Durch Erhitzen von Jodoform mit Jodwasserstoffsii.ure: ClIJs+lIJ 

=ClIrIa+2 J. Das freiwerdende Jod wird durch Einwirkung von rotem Phosphor und Wasser 
wieder in Jodwasserstoff iibergefiihrt. Das mit Natriumcarbonatlosung und Wasser gewaschene 
Methylenjodid wird mit Calciumchlorid getrocknet und destilliert. 

Eigenschaften. Farblose, sich alImii.hlich gelblich bis brii.unlich fii.rbende Fliissigkeit. 
Geruch siilllich. Sdp. 181°, unterhalb 4° kristallinisch. Spez. Gew. = 3,28. In Wasser ist es 
unloslich. 

AujbewahTUng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wegen seines hohen spezifischen Gewichtes wird es in der Mineralanalyse 

als mechanisches Trennungsmittel verwendet. 

Jodoformium. Jodoform. Iodoform. Iodoforme. Trijodmethan. 
Formyltrijodid (fii.lschIich Carboneum jodatum). ClIJa Mol.·Gew.394. 

Das Jodoform entsteht durch Einwirkung von Jod bei Gegenwart von AI
kalien auf zahlreiche organische Verbindungen, besonders Alkohol und Aceton, 
ferner Aldehyd, Milchsaure, Zucker, Dextrin, Eiwei13stoffe. 

Da1'stellung. Man bringtin einenKolben eine Losung von 2T. krist. Natriumcarbonat 
in 10 T. Wasser, fiigt 1 T. Weingeist hinzu und erwii.rmt auf dem Wasserbad auf 60-700. Dann 
fiigt man unter liliufigem Umschwenken in kleinen Anteilen 1 T. zerIiebenes J od hinzu. Dieses 
lOst sich anfangs mit gelbroter Fii.rbung auf; die Fa.rbung verschwindet aber bald. Wenn alles 
Jod eingetragen und die Fliissigkeit farblos geworden ist, lii.llt man erkalten. Nach etwa 12stiin
digem Stehen sammelt ma.n das Jodoform, wii.scht es mit Wasser, bis eine Probe des Wa.ssers 
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beim Abdampfen keinen Riickstand mehr hinterJii.Bt, und trocknet es unter LichtabschluB bei ge
wohnlicher Temperatur. Durch Umkristallisieren aus Alkohol kann es in groBeren KristaIJen 
erhalten werden, in sehr groBen KristaIJen scheidet es sich aus einer Losung in heiJ3em Amyl. 
alkohol aus. Auch beim Verdunsten seiner ii.therischen Losung bleibt es in groBeren KristaIJen 
zuriick. - Leitet man in die Mutterlauge Chlor ein, so kann man weitere Mengen Jodoform (bis 
zu 50 0/ 0 des angewandten Jods) erhalten. 

J odotormium absolutum purissimum ist J odoform, das den Anforderungen der 
verschiedenen Pharmakopoen entspricht. 

Jodoformium crystalllsatum ist aus Alkohol kristallisiertes Jodoform. 
Jodoformium larinosum bildet ein feines Kristallmehl, das durch gestOrte 

Kristallisation aus der alkoholischen Losung erhalten wird. 
Jodoformium praecipitatum ist durch Fallen heiBer alkoholischer Losungen 

durch Wasser erhaltenes Jodoform. 

Eigenschaften. Glanzende citronengelbe, durchdringend riechende, leicht zer
reibliche, fettig anzufiihlende, kleine, hexagonale Kristallblattchen oder groBere, 
saulenfOrmige oder tafelformige Kristalle; spez. Gew. etwa 2,0; loslich in 14000 T. 
Wasser von 15 0, in 70 T. Weingeist (90%), in 10 T. siedendem Weingeist, auch 
!Oslich in 10 T. Ather, auch in Atherweingeist und in Collodium, ferner in Chloro
form, Petrolather, atherischen und fetten Olen, leicht loslich in Schwefelkohlenstoff. 
Bei etwa 120 0 schmilzt es zu einer braunen Flussigkeit und starker erhitzt ent
wickelt es Joddampfe, Jodwasserstoff und andere Zersetzungsprodukte, wahrend ein 
kohliger Ruckstand hinterbleibt, der erst dUTCh starkeres Erhitzen auf Platinblech, 
ohne einen Ruckstand zu hinterlassen, verbrennt. Es ist schon bei gewohnlicher Tem
peratur merklich fluchtig und destilliert mit den Dampfen des siedenden Wassers 
unverandert uber. Wasserige Alkalilauge wirkt kaum zersetzend, weingeistige Kali
lauge zersetzt es unter Bildung von ameisensaurem Kalium und Kaliumjodid. 

Losungen des J odoforms in Ather, Weingeist oder Chloroform zersetzen sich 
im Licht bei Luftzutritt unter Ausscheidung von Jod (Braunfarbung). In wasser
stoffsuperoxydhaltigem Ather (der aus Kaliumjodid Jod frei macht) zersetzt sich 
das Jodoform in sehr kurzer Zeit. - Die Zersetzung der Losung des Jodoforms in 
Chloroform geht unter dem "EinfluB von Luft und Licht ebenfalls sehr schnell vor 
sich, wobei die Losung violette Farbung annimmt, wahrend die Zersetzung der 
weingeistigen Losung etwas weniger rasch erfolgt. 

In alkoholischer Losung erfolgt mit Silbernitrat bei Gegenwart von Salpeter
saure beim Erwarmen Umsetzung zu Silberjodid, worauf die Bestimmung des 
J odoforms (z. B. in Verbandstoffen) beruht. Beim Verreiben von Jodoform 
mit Silbernitrat tritt Verpuffung ein unter Entwicklung von Joddampf. 

Prilfung. a) 1 g Jodoform muB, mit 10 ccm Wasser 1 Minute lang geschiittelt, 
ein farbloses Filtrat geben (Pikrinsaure). - b) Das Filtrat darf durch Silbernitrat
losung sofort nur opalisierend getrubt werden (J odwasserstoffsaure, Salzsaure, J odide, 
Chloride) und - c) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Schwefel
saure, Sulfate). - d) 1 g Jodoform darf bei 24stundigem Trocknen uber Schwefel
saure hochstens 0,01 g an Gewicht verlieren. - e) Es darf beirn Verbrennen hoch
stens' 0,1 % Ruckstand hinterlassen. 

Anmerkung zu e) Das Erhitzen groBerer Mengen von Jodoform zur quantitativen 
Bestimmung des Riiekstandes muB vorsiehtig geschehen, weil das Jodoform sich beim raschen 
Erhitzen sehr lebhaft zersetzt. Wegen der Joddii.mpfe ist das Erhitzen unter dem Abzug vor
zunehmen. 

Quantitative Bestimmung. Jodoform gibt beirn Erhitzen mit Silbernitrat 
losung bei Gegenwart von Salpetersii.ure Silberjodid: CHJa+ 3AgN03 + H20 = 3AgJ + CO+ 
3 HNOa. Man versetzt eine wein geis tige oder atherisch-weingeistige Losung des Jodoforms, die 
etwa 0,2 g Jodoform enthalt, mit 25 ccm l/lO-n.Silbernitratiosung und 5 cem Salpetersaure (25% 
HNOs) und erhitzt aIJmahlich auf dem Wasserbad, bis das Silberjodid sich abgeschieden hat, und 
die Fliissigkeit klai: erseheint. Naeh dem Erkalten verdiinnt man mit Wasser, setzt etwa 10 eem 
Ferriammoniumsulfatlosung hinzu, titriert den trberschuB an Silbernitrat mit l/lO-n-Ammonium-
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rhodanidlosung zuriick und zieht die verbrauchte Menge von 25 ccm ab; 1 ccm l/lO·n-Silber
nitratJosung = 13,1 mg Jodoform. 

Man kann natiiriich auch das ausgeschiedene Silberjodid abfiltrieren, trocknen und wagen 
und aus dem Gewicht die Menge des Jo.doforms berechnen. 1 T. AgJ = 0,599 T. CIDa. 

Aujbewahrung. Vorsich tig, vor Licht gesch iitzt, in gut geschlossenen GefaBen. 
Das Jodoform ist raumlich von anderen Arzneimitteln zu trennen; fiir die Dispensation sind 
besondere Gerate zu halten. Aus PorzelJanmorsern entfernt man den Jodoformgeruch durch 
Erwa.rmen und Ausscheuern mit alkoholischer KaJiJauge; auch Ausscheuern mit Leinsamenmehl 
ist em pfohlen worden. 

Anwendung. Auf Schleimhauten und Wundflachen verhindert Jodoform die Eiterung. 
Es ist zwelfelhaft, ob das Jodoform selbst bakterientotend wirkt, vielleicht ist die Wirkung auch 
auf die A bspaltung von Jod zuriickzufiihren. Es wird von Wundflachen aus resorbiert, daher Vor
sicht auch bei auBerer Anwendung. InnerJich gegeben, zeigt es milde Jodwirkung, wirkt auch 
schwach narkotisch. GroBe Gaben wirken toxisch, auch bei auBerlicher Anwendung (Ekzeme). 
Jodoform wird von alten Leuten oft hesonders schlecht vertragen. Die Ausscheidung erfolgt 
durch den Harn, groBtenteils als Jodid. Die auBere Anwendung ist eine sehr vielseitige und 
umfangreiche. Einige Personen geben an, einen widerlichen Geruch und Geschmack zu emp
finden, wenn sie bei Behandlung mit Jodoform silberne EBgerate benutzen. GroBte Einzelgabe 
0,2 g, Tagesgabe 0,6 g (Germ. Helv.), 1,0 g (Austr.). 

Das aus Kristallen hergestellte Jodoformpulver ballt etwas zusammen und eignet sich 
daher nieht zu Einstreuungen auf Schleimhaute und Wunden. Geeigneter hierfiir ist daR Jado
formium farinosum. 

Zur E ntfernung des Jodoformgeruches von den Handen wascht man diese 
am besten mit heiBem Seifenwasser und hinterher mit Weinessig, Seifenspiritus, Eau de Cologne. 

Jodoformium desodoratum. Der Jodoformgeruch laBt sich nur verdecken oder etWaB 
angenehmer gestalten, niemals ganz unterdriicken. Nach F. M. Germ. mischt man 10 g Jodo
formpulver mit 2 Tr. Sassafrasol. Auch ein Zusatz von Cumarin ist zu empfehlen, ebenso frisch 
gerosteter fein gepulverter Kaffee. 

Jodoformium bituminatum (HELL u. Co., Troppau) ist durch einen Zusatz von Teer 
geruchlos gemachtes Jodoform. 

Eka-Jodoform (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin) ist eine Mischung von Jodo
form mit 0,05 0/ 0 Paraformaldehyd. 

Crayons d'iodoform. - Gall.: Jodoformii pulv. 10 g, Gummi arabici pulv. 0,5 g. Die 
Mischung wird mit einer Mischung von gleichen Teilen Glycerin und Wasser zur Pillenkonsistenz 
angestoBen und die Masse zu Stabchen von der vorgeschriebenen Lange und Dicke ausgerollt. 

Unguentum Jodoformii. J odoformsalbe. Iodoform Ointment. 
Wird nach F.M. Berol. u. Germ., Gall. Hisp. u. Nederl. 1 +9 mit Vaselin bereitet, nach Amer. 

1 + 9 mit Benzoeschmalz. 
Gelatlna lodoformll. 

lodoformgelatine UNNA. 
5%. 

Gelatinae albae 
Aquae destillatae 
Glycerini 
lodoformii 

10%. 

5,0 
70,0 
20,0 

5,0. 

Gelatinae albae 5,0 
Aquae destillatae 65,0 
G Iycerini 20,0 
lodoformii 10,0. 

Glycerlnnm Jodoformlatnm. 
Jodofor mglycerin (MUNCH.). 
J odoformii 1,0 
Glycerini 9,0 

()lenm Jodoformll. Jodoformol (Portug.). 
J odoformii 5,0 
Olei Amygdalarum 995,0 
Olei Amygd. amar. aeth. 0,25 

Be! gelinder Warme zu IOsen I 

Pulvia Jodoformii compositus (Nat. form.). 
Compound Powder of Iodoform. Iodo

form and NaphthaJin. 

Jodoformii 
Acidi borici 
N aphthaliui 
Olei Bergamottae 

20,0 g 
30,0 " 
50,0 " 
2,5ccm. 

Supposltorla Jodoformll. 

Jodoformii 
Balsami peruviani 
Olei Cacao 
Cerae albae 
Magnesiae ustae 

Fiant suppositoria XII. 

Brit. 
Jodoformii 
Olei Cacao 

Fiant suppositorla XII. 

4,0 
8,0 

aa 6,0 
4,0. 

2,4 
9,6 

Capsules Cognet enthaJten in je einer Gelatinekapsel: Eucalyptol. abso!., Kreosot je 0,03 g, 
Jodoform 0,5 g. 

Jodoformanilin ist eine Li:isung von Jodoform in Anilinol (1: 7), die bei Mittelohrkatarrh 
angewandt wird. 5 Tropfen werden auf einem Wattetupfer in das Ohr gebracht. 

Jodoform-Kalomel besteht aus gleichen Teilen Jodoform und Kalomel; als Wundanti
septikum angewandt. 

Jodoformsalol, ein bei 40 0 schmelzendes Gemisch von Jodoform und Salol, wurde zur 
Ausfiillung erkrankter und ausgekratzter KnochenhOhlen bei Knochentuberkulose empfohlen. 
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Jodoformsuppositorien gegen Spulwiirmer: Jodoform. 0,1, Olei Cacao 1,5, fiat sup' 
positor. Friih und abends 1 St. einzufiihren. Fiir Kinder die Halfte Jodoform. 

Jodoformin (Dr. L. C. MARQUART, Beuel a. Rh.) ist Hexametbylentetramin.Jodo(orm. 
CHJa· (CH2)8N,. Mol.·Gew.534. 

Darstellung. 26 g Hexamethylen tetramin werden in einer Reibschale mit 74 g 
Jodoform unter Zugabe von absolutem Alkohol verrieben, bis das Pulver trocken ist. 

Eigenschaften. Ein feines, weiBliches, nur maBig nach Jodoform riechendes Pulver, 
unlosJich in Alkohol, Ather oder Chloroform. Am Lichte farbt es sich gelb. Smp. 178°. Von 
Natronlauge oder Salzsii.ure wird es unter Abspaltung von Jodoform zersetzt. Eine gleiche Spal. 
tuug findet durch Einwirkung von Wasser, namentlich in der Wii.rme statt. Es enthi1lt rund 75% 
Jodoform und 25% Hexamethylentetramin. Der Jodoformgehalt kann nach dem S. 1548 an· 
gegebenen Verfahren bestimmt werden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als geruchschwaches Ersatzmittel fiir Jodoform. Ebenso wie durch 

Wasser wird auch durch Wundsekrete das Jodoformin unter Abscheidung von Jodoform zerJegt, 
so daB alsdann die Jodoformwirkung eintritt. - Fast geruchlos ist das Jodoformin nur in vollig 
trocknem Zustande; durch Hinzutreten von Feuchtigkeit nimmt es auch den Geruch des Jodo. 
forms an. 

Jodoformal ist Jodoformin· Atbyljodid. (CH2)8N,. CHJs ' C2H sJ. Es entsteht durch Ein· 
wirkung von Athyljodid auf Jodoformin. Citronengelbe, flache Nadeln, oder ein schweres Pulver 
von der Farbe des Jodoforms, nur schwach nach Jodoform riechend, unloslich in Wasser. 

Aethylium jodatum. Aether jodatus. Aethyljodid. Ethyl Iodide. 
Iodure d'ethyle. Monojodathan. Jodiithyl. CH 3CH2J. Mol.·Gew.156. 

Athyljodid entsteht durch Einwirkung von Phosphortrijodid auf Alkohol: 
PJ3 + 3C2HsOH = 3C2HsJ + H 3 P03 • 

Darstellung. In einen Kolben (Siedekolben) bringt man 60 T. Alkohol (95-96 Vol.· Ufo), 
5 T. roten (amorphen) Phosphor und unter mii.Bigem Bewegen in kleiner Menge allmahlich 40 T. 
zerriebenes J od. Der Kolben wird dann verschlossen und 24 Stunden stehen gelassen. Dalll destH· 
liert man unter Anwendung eines LIEBIGschen Kiihlers das Athyljodid auf dem Sand bad oder 
Wasserbad abo Das durch freies Jod gelb gefii.rbte Destillat wird erst mit einer verdiinnten Losung 
von Natriumbisulfit und dann zweimal mit der doppelten Raummenge Wasser gewaschen (das 
Athyljodid ist hierbei die untere Schicht!). Das gewaschene Athyljodid wird mit gekorntem 
Calciumchlorid getrocknet (etwa 24 Stunden lang). filtriert, aus dem Wasserbad destilliert, mit 
1 % absolutem Alkohol versetzt und sofort in kleine braune Flaschen abgefiillt. 

Eigenschaften. Klare, farblose neutrale Fliissigkeit, spez. Gew. 1,930-1,940 
(Erganzb.), Sdp.70-72 0• Reines Athyljodid hat das spez. Gew. 1,944, bei einem 
Gehalt von etwa 1 % absolutem Alkohol ist das spez. Gew. 1,920-1,925. Geruch 
atherisch. In Wasser ist es unliislich, mit Ather und Weingeist, auch mit atherischen 
und fetten Olen mischbar. Bei der Aufbewahrung, auch vor Licht geschiitzt, sehr 
rasch im Licht, farbt es sich allmahlich braun durch Ausscheidung von frei(m Jod, 
von dem es durch Waschen mit Natriumbisulfitliisung und Wasser, wie unter Dar· 
stellung angegeben, wieder befreit werden kann. 

Erkennung. Schiittelt man etwa 2 cern Athyljodid mit et,wa 2 ccm Wasser 
und etwa 1 ccm rauchender Salpetersaure, so tritt eine rotbraune Farbung auf durch 
Ausscheidung von J od. 

Prilfung. Werden 5 ccm Athyljodid mit 5 ccm Wasser geschiittelt, so darf das 
Wasser Lackmuspapier nicht riiten und durch Silbernitratliisung nicht sofort getriibt 
werden (J odwasserstoff). 

Aujbewahrung. Vorsichtig und besonders vor Licht geschiitzt, in kleinen 
braunen, fast vollig gefiillten und dicht schlieBenden Glasstopfenglii.sern, die dieht verbunden 
werden. 

Anwendung. Eswirkt ortlieh und allgemein anii.sthesierend, auBerdem erzeugt es, 
innerlich genommen oder eingeatmet, entfernte Jodwirkung, indem es im Organismus zerlegt 
und als Alkalijodid ausgeschieden wird. Man wandte es in Form von Inhalationen b~i Lungen. 
leiden und Asthma an, indem man den Dampf von 5-10 Tr. mehrmals ti1glich aus einem Wein. 
glas, mit einer diinnen Wasserschicht bedeckt, einatmen lieB; Bchon nach wenigen Minuten 
soil sich im Harn Jod nachweisen lassen. Unangenehme Nebenwirkungen wie bei a.nderen Jod· 
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praparaten sollen sich nicht einstellen. Heute wird 
men t angewandt. - Technisch in der organische:n 

Aethylenum tetrajodatum. Tetrajodathylen. 
(Gall.). J 2C: CJ2 • Mol.·Gew. 532. 

1551 

es fast nur auBerlich im Jodvasoli
Chemie zum Athylieren. 

Dijodoform. Ethylene period6 

Darstellung. Zunachstwird durch Einwirkung von J od auf Calciumcarbid Dijodace
tylen, C~II' dargestellt: CIICa + 4 J = C~II + CMII. Man IOdt dieses in Toluol,lost in del' Fliissig
keit die berechnete Menge Jod auf, das sich heim Erhitzen mit dem Dijodacetylen zu Tetra
jodathylen vereinigt, destilliert das Toluol ab und kristallisiert den Riickstand aus siedendem 
Benzol oder Toluol um. 

Eigenschaften. Gelbe, fast geruchlose Nadeln, Smp. 192°; in Wasser unloslich. schwer
loslich in Alkohol und in Ather, leichter in Chloroform. Die Losung in Chloroform ist ungefarbt. 
- Konz. Schwefelsaure wirkt in del' Kalte nicht ein, beim Erhitzen erfolgt Zersetzung unter Ab. 
scheidung von Jod. Beim Erhitzen mit Natronlauge erfolgt keine merkliche Veranderung, doch 
ist das Auftreten eines schwachen, jodoformahnlichen Geruches zu bemerken. Durch Licht wird es 
zersetzt unter Abspaltung von Jod und Bildung des giftigen Dijodacetylens. 

Priifung. Beim Erhitzen dad es hochdtens 0.1 % Riickdtand hinterlassen. Der Gehalt 
an Jod kann wie bei anderen organischen Jodverbindungen bestimmt werden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Jodoform als Streupulver oder als 5-1O%ige Salbe. 

Jothion (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist sym.-Dijodhydrin odeI' 1,3-Dijod-2-oxy
propan, CH 2J· CH(OH)· CH 2J. Mol.-Gew.312. 

Darstellung. Durch Einwirkung von J od wasserstoffsaure auf Glycerin oder durch 
Erhitzen von sym .. Dichlorhydrin. CHIICI· CH(OH)· CHIICI, mit Kaliumjodid und Wasser. 

Eigenschalten. Schwach gelb gefarbte, olige Fliissigkeit von nicht unangenehmem Ge
ruch. Spez. Gew. 2,4-2,5. Ed lii.Bt sich nicht unzersetzt destillieren. In Wasser lOst es sich etwa 
im Verhaltnis von 1:75-80, in Glycerin 1:20; sehr leicht IOslich ist es in anderen organischen 
Losungsmitteln. Gegen Sauren ist es ziemlich besllindig, dagegen spaltet es beim Behandeln 
mit Alkalien oder Ammoniak leicht Jod ab, ebenso beim Erhitzen. Es enthalt 79-80% Jod 
(chemisch reines Dijodhydrin 81,4% Jod). 

Erkennung. Werden 5 Tr. Jothion mit 5 ccm Kalilauge auf dem Wasserbad einige Zeit 
erhitzt, so wird das Jod unter Bildung von Kaliumjodid abgespaltet; wird die Fliissigkeit dann 
mit Salzsaure angesauert und nach Zusatz von Eisenchloridlosung mit Chloroform geschiittelt, 
so farbt sich dieses violett. 

Priifung. a) I g Jothion muB sich mit 2 g Olivenol klar mischen. - b) Werden 2 ccm 
Jothion mit to cem Wasser gesehiittelt, so dad das naeh dem Absetzen abfiltrierte Wasser Lack. 
mUdpapier nicht roten; wird das Wasser nach Zusatz von verd. Schwefelsaure und Natriumnitrit 
mit Chloroform geschiittelt, so darf dieses sich nur leicht violett farben(Jodwasserstoff). - c) Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 °/0 Riicksta.nd hinterlassen. 

Zur' quantitativen Bestimmung des Jodgehaltes werden etwa 0,25 g Jothion mit 
15 ccm Kalilauge und 30 ccm Weingeist 1/2 Stunde lang am RiickfluBkiihler auf dem Wasserbad 
erhitzt, und die Fliissigkeit dann in einer Schale durch Abdampfen auf dem Wasser bad vom Wein
geist befreit. Dann wird die Fliissigkeit in ein Glasstopfenglas gebracht unter Nachspiilen mit 
wenig Wasser. Nach Zusatz von 30 ccm verd. Schwefelsaure kann dann das Jod nach dem S. 1540 
angegebenen Nitritverfahren bestimmt werden. - Die Bestimmung des Jodgehaltes kann auch 
wie bei Alival oder Sajodin ausgefiih,·t werden (s. d.). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Das Jothion wird von der Haut aus leicht aufgenommen, es darf aber auch 

nur auBerlich arlgewandt werden. Innediche und Bubcutane Anwendung ist wegen der Ver· 
giftnngsgefahr unzulassig. Es wird entweder rein oder be~ser mit del' Jl/2-2fachen Menge 01 
verdiinnt auf die Haut aufgepinselt oder in Form einer 25-50 0/ oigen Salbe, mit wasserfreiem 
Wollfett und Vase lin gemischt, auBerlich leicht eingerieben. und zwar unter ofterem Wechsel 
del' ApplikationsstelJe. Die Anwendung auf Schleimhauten und an besonders empfindlichen 
Hautpartien (wie z. B. am Scrotum) ist nur in starkerer Verdiinnung (1O-25 % igen Salben) 
angangig, da sonst Erytheme auftreten. 

Jothionol ist eine den Vasolimenten ahnIiche Zubereitung, die 25% J othion enthiLlt. 
Klare gelbbraune oJige Fliissigkeit. - Anwendung. In der Tierheilkunde zur Behandlung 
von entziindeten Driisen und entziindlichen Ergiissen, auBerlich. 

A I ivaI (FARBWERKE HOOHST) ist Monojuddioxypropan. CHzJ· CH(OH)· CH20H. Mol..Gew.202. 
Es leitet sich von G lyce rin ab durch Ersatz einer der 3 Hydroxylgruppen durch ein J-Atom. 
Darstellung. Durch Einwirkung von Akalijodiden auf Glycerinchlorhydrin, 

CH2CI CH(OH)· CH20H, in w\lingeistiger Losung. 
Eigenschaften. Kleine farblose, seidenglan~ende KristalJe, Smp.48-49 0, geruchlos, 

Gesebmack bitter und kiihlend. in Verdiinnung fast geschmacklos. Es lost sich leicht in Wasser. 
Weingeist und Ather, schwerer in Benzol und Chloroform. Es enthalt etwa 63% Jod. 
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E'I'kennung. Am ausgegliihten Kupferdraht erhitzt farbt es die Flamme blaugriin. 
Wird die wiioSserige Losung (0,1 g+5ccm) mit KaJiumpermanganatlosung versetzt und erhitzt, 
so wird Jod frei, das beim Schiitteln der Mischung mit Chloroform dieses violett farbt. 

Prifung. a) 1 g Alival muS sich in 1 ccm Wasser klar losen; die LOsung muS farblos 
sein und darf Lackmuspapier nicht verandern. - Die wiioSserige LOsung (0,5 g + 10 ccm) dad nicht 
vera.ndert werde!l: - b) durch Schwefelwasaerstoffwasser (Schwermetalle), - c) durch Barium
nitratlosung (Sulfate). - d) durch Silbernitratlosung darf die mit Salpetersaure angesauerte 
Losung (0,5 g + 10 ccm) nicht sofort getriibt werden (Chloride, Jodide). - c) Beim Verbrennen 
darf es hOchstens 0,1 010 R iickstand hinterlassen. 

Gehalts bestimm ung. 0,8 g Alival werden inetwa1 cem Wasser gelOst, und die Losung 
mit 10 ccm Natronlauge 1/. Stunde lang unter Ersatz des verdampfenden Wassers gekocht. Nach 
dem Erkalten wird die Losung mit verd. Salpetersaure angesauert, mit einigen Tropfen Natrium
sulfitlOsung (1: 10) und dann mit 20 cem l/lO-n-Silbernitratlosung versetzt. Nach Zusatz von 
10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung wird der -aberschuS an Silbernitrat mit 1/1O-n-Ammonium
rhodanidliisung zuriicktitriert. Es miissen 14,75-14,9 ccm 1/10-n-Silbernitratlosung zur Bindung 
des Jods verbraucht sein = 62,45-63,1 °/0 Jod. 

Aufbewah'I"Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Jodalkalien. Innerlich und auBerlich, auch subcutan und in Suppo

sitorien. 1 ccm der wiioSserigen LOsung 20,0 g+10,O g Wasser enthii.lt 1,0 g Alival. In Supposi· 
torien 1,0 g + 2,0 g 01. Cacao. 

Jodosapol (CHEM. FABR. MEDICA, Prag) soIl Monojodhydringlycerin und naphthen
sulfonsaures Natrium enthalten. Gelbe Fliissigkeit, mischbar mit Wasser. Gehalt an Jod 
10°/0' Anwendung. Als Wundantiseptikum und Desinficiens fiir Instrumente, Hande usw. 

Benzojodhydrin (E. MERCK, Darmstadt) war der Benzoesaureester eines Chlor
jodpropylalkohols. CSH6CO·OC3H6JCl. Es ist nicht mehr im Handel. 

Jodostarin (HOFFlIlANN, LA ROCHE U. Co., Basel u. Grenzach) ist Dijodstearolsllure, 
C17Hi1J.COOH. Mol.-Gew.534. 

DO'l'stellung. Durch Erhitzen einer Losung von Stearolsaure, C17H atCOOH, in Eis
essig mit der berechneten Menge J od auf 50-60°, Entfarben mit Schwefliger Saure und Abschei
den der jodierten Saure durch EingieSen in Wasser. Durch Umkristallisieren aus Alkohol wird 
es gereinigt. Stearolsaure entsteht durchErhitzen vonDibromstearinsaure, C17H 83Br2COOH, 
und alkoholischer Kalilauge (Entziehung von 2 Mol. HBr). Dibromstearinsaure entsteht durch 
Einwirkung von Brom auf Olsaure, C17H lI8COOH. 

Eigenschajten. Feine weiDe Kristalle (Blii.ttchen), Smp. 51°, geruch- und geschmacklos, 
unliislich in Wasser, loslich in Alkohol und allen Fettlosungsmitteln. Es enthii.lt 47,5% Jod. 

E'I'kennung. Am ausgegliihten Kupferdraht erhitzt farbt es die Flamme blaugriin. 
Werden 0,2 g Jodostarin mit 10 ccm weingeistiger Kalilauge erhitzt und eingedampft, so erhii.lt 
man eine schmierseifenahnliche Masse, aus deren wii.sseriger Liisung beim Ansauern mit Salpeter
saure eine olige Saure ausgeschieden wird; die von dieser abfiltrierte Fliissigkeit gibt mit Silber
nitratlOsung einen gelblichen Niederschlag von Silberjodid (unloslich in Ammoniakfliis~igkeit). 

Prifung. Beim Verbrennen dad es hi:ichstens 0,1 °/0 Riickstand hinteriassen. Die Be
stimmung des Jodgehaltes kann wie bei anderen organischen Jodverbindungen ausgefiihrt werden 
(s. S. 1540). 

Aujbewah'I"Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. Wie Jodalkalien, nur innerlich, in Pulver, Tabletten. 0,5-2,0 g tag

Hch, Kinder 0,25-1,0 g. Es solI erst im Darm resorbiert werden. 

Sajodin (FARBENFABRIKEN LEV.ERKUSEN und FARBWERKE HOCHST) ist monoJodbehen

saures Calcium, Calcium monojodbehenicum. 
[C21 H u JCOOhCa. Mol.-Gew. 970. 

DO'l'stellung. D.R.P.180087. Eruoasaure, CuHuCOOH, eine ungesii.ttigte Saure der 
Olsaurereihe aus dem Riibol, wird mit einer Liisung von Jod wasserstoff in Eisessig einige Tage 
lang im DruckgefaS auf 60-70° erwarmt, wobei die Erucasaure Jodwasserstoff .addiert \1Ild in 
Monojod behensaure, CZ1H,sJCOOH, iibergeht (Behensaure, C21H U COOH, isteine gesattigte 
Fettsaure aus dem Beheniil). Letztere wird durch Wasser abgeschieden, mit Schwefliger Saure 
von kleinen Mangen von freiem Jod befreit, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Zur -aber
fiihrung in das Calciumsalz wird eine alkoholische Losung der Saure in eine mit Ammoniak 
gesii.ttigte LOsung von Calciumchlorid eingetragen. Das ausgeschiedene Calciumsalz wird mit 
Wasser und Alkohol gewaschen und getrocknet. 

Eigenschaften. WeiJ3esPulver, etwas fettig anzufiihlen, geruch- und geschmack
los, unloslich in Wasser, in Spuren in Weingeist und Ather loslich, leichter loslich 
in Chloroform und Benzol. 
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ETkennung. Beirn Erhitzen zersetzt es sich unter Entwicklung von Jod
dampf, zugleich tritt ein eigenartiger Fettsauregeruch auf_ Die Losung des Glilli
riickstandes in verd. Salzsaure gibt naeh dem trbersattigen mit Ammoniakfliissig
keit mit Ammoniumoxalatlosung einen weiBen Niedersehlag von Calciumoxalat. 

Prilfung. a) Die Losung von 0,25 g Sajodin in 5 ccm Chloroform und 2 Tr. 
absolutem Alkohol dad hochstens opalisierend getriibt sein und nach 24 Stunden 
nur einen sehr geringen Bodensatz zeigen. - 2 g Sajodin werden mit 40 cem heWem 
Wasser geschiittelt; das Filtrat darf: - b) Lackmuspapier nicht verandern (freie 
Saure), - c) durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Chloride), - d) durch 
Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). - e) 10 ccm des Filtrates 
diirfen beirn Verdampfen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen (lOsliche Salze). 

Gehaltsbestimmung. O,og bei 100° getrocknetes Sajodin werden in einem mit 
RiickfluBkiihler versehenen Kolben mit 25 ccm alkoholischer 1/2-n-Kalilauge lis Stunde lang 
unter ofterem Umschwenken auf dem Wasserbad erhitzt. Nach dem Erkalten fiigt man 30 ccm 
Wasser, ein Kornchen Natriumsulfit und unter Abkiihlung 20 ccm Salpetersii.ure hinzu. Nach 
Zusatz von weiteren 10 ccm Salpetersii.ure versetzt man mit 20 ccm 1/1O-n-Silbernitratlosung 
und titriert mit 1/10-n-Ammoniumrhodanidlosung zuriick (Ferriammoniumsulfatlosung, 10 ccm, 
als Indikator). Es diirfen nicht mehr als 10,3 cern erforderlich sein, so daB 9,7 cern 1/10-n-Silber
nitratlosung verbraucht sind = 24,6°/0 Jod. (Der Jodgehalt der chemisch reinen Verbindung 
betrii.gt 26 %.) 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Jodalkalien in Gaben von 0,5-1 g. 

Eisen-Sajodin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN und FARBWERKE HOCHST) ist das Ferri
salz der Monojodbehensii.ure, (C21HuJCOO)aFe. Es enthii.lt etwa 5,6 % Eisen und etwa. 
25% Jod und wird da.rgestellt durch Umsetzung von jodbehensauren Salzen mit Ji:isenchlorid. 
Es kommt in Tabletten in den Handel, die mit Schokolade hergestellt sind und je 0,5 gEisen
sajodin enthalten. Da das Eisensa.jodin in fetten Olen loslich iat, kann es auch in Form von 
Eisensajodin-Lebertran angewandt werden. Letzterer wird von M. RIEDEL, Schweizer Apo
theke in Berlin, hergestellt. 

Lipojodin (GES. F. CHEM. IND., Basel)istDijodbrassidinsllurellthylester, C21H39J2COOC2H6. 
Mol.-Gew. 62l. 

DaTstellung. Durch Wasserstoffabspaltung wird ans der Erucasii.ure, C21HU COOH, 
die Behenolsii.ure, C21H39COOH, gewonnen, die in den Athylester, C21HagCOOC2H6' iiber
gefiihrt wird. Aus dem Behenolsa.ureii.thylester erhalt man durch Anlagerung von Jod den Di
jod brassidinsii.ureii.thylester. (Brassidinsa.ure, C21H41COOH, ist mit der Erucasii.ure isomer.) 

Eigenschaften. Farblose, lange feine Nadeln oder glii.nzende Schiippchen, Smp. etwa 
37°, geruch- und geschmacklos, in Wasser unlOslich, leicht loslich in fetten Olen und in organi
schen LOilungsmitteln. Es ist am Licht bestii.ndig, die Losungen scheiden aber am Licht allmii.hlicb 
Jod abo Der Jodgebalt betra.gt 41 %. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Kaliumjodid, in Gaben von 0,3-1,5 g tii.glich. Es kommt "in Ta. 

bletten zu 0,3 g in den Handel. 

Jodipin (E. MERCK, Darmstadt), ist jodiert.es Sesamol. 
Darstellung. Na.ch D.R.P. 135835 durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Sesamal, 

wobei lion die Glyceride der ungesa.ttigten Saure HJ a.ngelagert wird. Da. die vallig jodierten 
Glyceride leicht Jod abspa.lten, wird die Jodierung nur bis zu einem Geha.lt von 100/0 und 20% 
Jod durchgefiihrt. 

Eigenscha/ten und ETkennung. Das Jodipin mit 10% Jod ist ein farb
loses bis hellgelbes 01, spez. Gew. 1,030-1,032 (150). Das Jodipin mit 20% Jod ist 
dickfliissiger und gelb bis hellbraun. Beide farben an Kupferdraht die Flamme 
blaugriin. Das Jod laBt sich nachweisen, indem man das 01 mit weingeistiger 
Kalilauge verseift, wobei das Jod unter Bildung von Kaliumjodid abgespaltct 
wird. N ach Zerlegung der Seife mit verd. Schwefelsaure la3t sich in der filtrierten 
wasserigen Fliissigkeit das J od mit Eisenehlorid und Chloroform nachweisen. 

Prilfung. Eine Losung von 1 g Jodipin in 10 cem einer neutralen Miechung 
von lther und Weingeist muB naeh Zusatz von Phenolphthaleinlosung dmch 1 Tr. 
l/Io-n-Kalilauge gerotet werden (£reie Saure). Der Gehalt an Jod kann wie in an-
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deren organischen Jodverbindungen, a,m einfachsten wie beim Sajodin, bestimmt 
werden. 

Aufbewahrung. 1m hellen Licht. Jodipin, das lange Zeit im Dunkeln aufbewahrt 
wurde, erleidet bisweilen Braunfii.rbung, die durch eine geringe Jodausscheidung verursacht wird. 
Diese Braunfarbung tritt bei Aufbewahrung in moglichst hellem Licht nicht ein. Wii.hrend sehr 
schwach gebrauntes Jodipin ohne Bedenken verwendet werden kann, soll dunkelbraun oder 
schwarz gefii.rbtes Jodipin nicht abgegeben werden. Derartig verii.nderte Prii.parate werden jeder. 
zeit von der Firma E. MERCK in Darmstadt umgetauscht. 

Anwendung. Wie Jodalkalien, da es den Magen unzersetzt passiert, hat es nicht die 
unangenehmen Nebenwirkungen der Jodalkalien. 7.65 g Jodipin 100/oig bzw. 3,85 g Jodipin 
(200f0ig) entsprechen 1 g Kaliumjodid. Gebrauchlichste Gabe: lnnerlich 2 oder 3 TeelOffel des 
100f0igen Jodipins taglich. In Tabletten zu 0,25 g Jodipin (200/oig) oder subcutan 10-20 ccm 
des 10 oder 20%igen Jodipins alle 1-2 Tage. 

Dijodyl (J. D. RIEDEL, Berlin·Britz) ist Ricinstearolsiiuredijodid, CHa(CH2)ij ·CH(OH)· CH2 • 

CJ:CJ (CH2hCOOH. Mol.·Gew.534. 
Darstellung. D.R.P.296495. Durch Einwirkung von Jod auf Ricinstearolsaure. 
EigenschaJten und ETkennung. Farblose Kristallnadeln, Smp. 71-72°, geruch. 

und geschmacklos, in Wasser unloslich, loslich in den meisten organischen Losungsmitteln, in 
Benzin schwer lOslich. In verd. Alkalilauge lost es sich leicht, beim Kochen der alkalischen Lo. 
sung wird Jod abgespaltet unter Bildung von Alkalijodid. - 0,1 g Dijodyl lOst sich in 5 ccm 
konz. Schwefelsii.ure zuniLchst mit schwacher Gelbfarbung; wird die Losung erhitzt, so fii.rbt sie 
sich braun und gibt violetten Joddampf abo - Beim Erhitzen schmilzt es zunachst, braunt sich 
dann und zersetzt sich unter Entwicklung von Joddampf. 

Au;bewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Jodalkalien zu 0,3 g drei· bis viermal taglich, fiir Kinder die Halfte 

in Pulver, Pillen, Tabletten, Kapseln. 

Jodlecithi-n wird nach D.R.P. 223594 dargestellt durch Einwirkung von Jodwasserstoff 
auf Lecithin, das in Tetrachlorkohlenstoff gelost ist. Der Jodwasserstoff wird von den un· 
gesattigten Fettsaureresten (Olsaure) des Lecithins angelagert (vgl. Lecithin Bd. II). 

Gelbbraune, wachsartige Masse, loslich in Weingeist, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Chloro· 
form. Der Jodgehalt betragt etwa 200f0. Eine Tablette enthalt 0,06 g Jod. 

Jodocitin (Dr. MAX HAASE u. Co., Berlin NW.52). Tabletten mit Jodlecithin. Jede 
Tablette enthalt 0,06 g Jod. 

Jodival (DR. KNOLL u. Co., Ludwigshafen) ist a-Monojodisovalerylcarbamid, 
(CHa)2CH· CHJ· CO· NHCO~H2' Mol.·Gew. 270. 

DaTstellung. D.R.P. 197648. Aus Monobromisovalerylcarbamid (Bromural) durch 
Einwirkung von Kaliumjodid. 

Eigenschaften. WeWes kristallinisches Pulver (Niide]chen), Smp. 1800 (unter Zero 
setzung); Geschmack schwach bitter, gewiirzig. Es ist sehr schwer losJich in Wasser (0,15: 100), 
leicht loslich in Weingeist und Ather. An Licht brii.unt es sich bald oberfHichlich. Es enthiUt 
47% Jod. 

, ETkennung. Beim Erhitzen auf dem Platinblech entwickelt es Joddampf. Wird 0,1 g 
Jodival mit 5 ccm Wasser und etwa 1 ccm Natronlauge einige Minuten lang gekocht, so entwdcht 
Ammoniak; die mit Salpetersaure angesauerte Fliissigkeit gibt mit Silbernitratlosung einen 
gelblichen, in Ammoniakfliissigkeit unloslichen Niederschlag von Silberjodid. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Jodalkalien in Tabletten zu 0,3 g mehrmals tii.glich, es wirkt auch 

sedativ. 

Achijodin (DR. VOSWINKEL, Berlin) ist a-Monojodisovalerianoglycolylcarbamid, 
(CHa)zCH· CHJ· CO· OCHzCO· NHCONH2• Mol..Gew. 328. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Kaliumjodid auf a.Monobromvalerianogly. 
colylcarbamid (Achibromin, S. S.256). 

Eigenschaften. WeiJ3es kristallinisches Pulver (Blattchen), Smp.156°, fast unloslich 
in Wasser, loslich in Weingeist. Es enthalt nicht ganz 40% Jod (berechnet 38,7%). 

Aufbewahrung. VOfsichtig. 
Anwendung. Wie Jodalkalien, zu 0,3-0,4 g dreimal tii.glich, Tabletten zU 0,35 g. 

Jodathyl-Thiosinamin (v. HEYDEN, RadebeuI), Thiophysem (DR. KONIG, Miinchen), 

Tiodin (DR. E. BLOCH, St. Ludwig i. Eis.) ist Thiosinaminathyljodid, 
CaH&NH·CS·NH2·C2HsJ. Mol.-Gew. 272. 
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Darstellung. Durch Anlagerung von Athyljodid an Thiosinamin durch Erhitzen. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, Smp. 68-71°, Geruch schwach nach Knoblauch. 

Es lost sieh leieht in Wasser, schwer in Weingeist. Der Gehalt an Jod betragt rund 46,5 % , 
ETkennung. Die wasserige Losung gibt mit Natl'onlauge eine weil3liehe Triibung, die 

bei weiterem Zusatz von Lauge wieder verschwindet. Aus del' mitSalzsaure angesauerten wasserigen 
Losung wird dureh Eisenchloridlosung Jod frei gemaeht, das beim Schiitteln mit Chloroform dieses 
violett fal'bt. Die mit Natronlauge versetzte wasserige Losung gibt mit NitroprussidnatriumloBung 
eine voriibergehcnde pUl'purviolette Fal'bung. Beim Sehmelzen mit Natriumearbonat und Na
'triumnitrat entsteht Natriumsulfat; die L6sung del' Schmelze gibt na('h dem Ansauern mit Salz
saure mit Bariumchloridlosung einen Niederschlag von Bariumsulfat. 

Prilfung. a) Schmelzpunkt 68-71°. - b) Beirn Verbrennen darf es hOchstens 0,1 % 
Riiekstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Fibrolysin und Thiosinamin (s. S. 812 u. 813), ferner bei Tabes und 

Lungengeschwiilsten zu 0,05 g-O,1 g dreimal taglich, Hochstgabe 0,6 g taglich, in Pillen und 
Kapseln, auch subcutan in wasseriger Losung, 1 ccm der Losung 2,0: 10,0. 

Novojodin (SACCHARINFABRIK, Westerhiisen a. E.) ist ein Gemisch von Hexamethylen
tetr ami n d ij odid, (CH2)6N.J2' und Talkpul ver zu gleichen TeHen. 

DaTstellung. Hexamethylentetramindijodid (das zuerst von BARDET dar
gestellt und als J odoformin bezeichnet wurde) wird el'halten durch Fallen einer Losung von 
Hexamethylen tetramin mit einer Losung von J od in KaliumjodidlOsung. 

Eigenschaften. Novojodin ist ein lockeres, feines, hellbraunes Pulver, geruchlos, un
loslich in Wasser und anderen LORungsmitteln. 

ETkennung. Beim Erhitzen zersetzt es sich unter Auftreten von Joddampf und des 
Geruehes naeh Trirnethylamin. Del' Gliihl'iiekstand zeigt die Eigensehaften des Talks. Beim Er
warmen mit Natronlauge lost sieh das Hexamethylentetramindijodid unter Zersetzung, das 
Talkpulver bleibt ungelOst. Die abfiltrierte Fliissigkeit zeigt beirn Erhitzen nach dem Ubersat
tigen mit verd. Sehwefelsaure den Geruch des Formaldf'hyds. 

PTilfung. a) Beim Gliihen darf es nicht mehr als 50% Riickstand hinterlassen. - b) Der 
Gehal tan J od kann wie in anderen organischen Jodverbindungen bestimmt werden (s. S. 1540); 
er soil etwa 32% betragen. 

Anwendung. Als geruchloser Ersatz fiirJodoform in del' Wundbehandlung bei Abszessen, 
Fisteln, Phlugrnonen, syphilitischen Geschwiiren, Gonorrhoe usw. nul' aul3erlich als Streupulver. 
in Verbandstoffen, in Aufschwemmung, Suppositorien, Stabchen usw. 

Spezial-Novojodin ist ein Gemisch von gleichen Teilen Hexamethylentetramindi
jodid und Tricarbin (Kohlensaureglycerinester). Feines orangegplbes Pulver. Es wird an 
SteUe von Novojodin angewandt, wenn der Gehalt des letzteren an Talkpulver storend wirkt. 

Jodophen (CHEM. FABR. RHENANIA, Aachen) ist ein Wismut-Aluminiumsalz eines Di
jodphenols. Gelbrotes Pulver, unliislich in Wasser, Alkohol und Ather, liislich in fetten (}Ien 
und saurehaltigem Wasser. - Anwe,ndung. Als Wundantiseptikum. 

Aristol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN). Annidalin, ist Ditbymoljodid, oder 

Dijoddithymol, Thymolum jodatum, Thymolis Iodidum, Thymol 

I d'd CeH2(CH3)(C3H7) OJ. 
Ole (Amer.). CeH2(CH3)(C3H7) OJ. Mol.-Gew. 550. 

DaTstellung. In eine Losung von 15 T. Thymol in 100 T. Natronlauge (15% NaOH), 
die mit 200 T. Wasser verdiinnt ist, wird eine Losung von 60 T. Jod und 90 T. Kaliumjodid 
in 300 T. Wasser allmahlich unter Umriihren eingegossen. Der Niederschlag wird abfiltriert. 
am besten auf der Nutsche, mit 1000-1500 T. Wasser gewaschen und getrocknet (nicht iiber 400). 

Eigenschaften. Rotbraunes Pulver, geschmacklos, Geruch schwach gewiirzig. 
In Wasser ist es unloslich, von Weingeist, Ather und fetten Olen wird es bis auf 
einen geringen Riickstand gelOst. Es enthalt 45% Jod (bereehnet 46,1 %). 

ETkennung. Die weingeistige Losung (0,1 g + 10 cern) wird durch einige 
Tropfen Chlorwasser schmutzig violett gefarbt, freies J od wird dabei nieht abgeschie-
den. Beim Erhitzen fiir sich oder mit konz. Schwefelsaure wird es zersetzt unter 
Auftreten von Joddampf. 

Prilfung. Wird 1 g Aristol mit 20 ecrn Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat:. 
- a) Lackmuspapier nicht blauen (Alkalien), - b) dureh StarkelOsung nicht geblaut; 
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werden (freies Jod), - c) nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitrat
lOsung hochstens schwach opalisierend getriibt werden (Jodide, Chloride). - d) Die 
weingeistige Losung (0,1 g + 10 ccm) dad durch EisenchloridlOsung nicht verandert 
werden (Phenole). - e) Beim Verbrennen dad es hochstens 3% Riickstand hinter
lassen. 

Anmer kung zu e) Die Bestimmung des Verbrennungsriickstandes ist wichtig, wei! 
haufig mit rotem Ton, Ziegelmehl, Eisenoxyd und ahnlichen Stoffen verfalschtes Aristol in den 
Handel gekommen ist. 

Auch die Bestimmung des Jodgehalts kann zur Erkennung von Verfalschungen dienen. 
Sie UiLlt sich nach dem fiir die Bestimmung vonJod in organischen Stoffen (S.1540) angegebenen 
Verfahren ausfiihren. Der Gehalt an Jod mull annahernd 45% betragen. 

Aufbetvahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Antvendung. Ais geruchloser Ersatz fiirJodoform, bei Hautverletzungen und Atzungen, 

Ulcus cruris, Varizen, eitrigen Ohren-, Nasen- und Rachenerkrankungen, rein oder mit Borsaure 
gemischt, in Salben 0,5-1,0 g + 10 g Lanolin oder Vaselin, gelOst in Ather, Traumaticin oder 
1 g + 1 g 01. Ricini + 8 g Collodium zum Aufpinseln. Losungen, auch in 01 fiir Salben, diirfen 
nicht iiber 40° erwarmt werden. 

Aristolsalben. Zur Bereitung von einwandfreien Aristolsalben ist die vorherige Losung 
des Aristols unbedingt erforderlich, und zwar eignet sich hierzu am besten Olivenol, worin das 
Aristol bei ganz gelinder Erwarmung (nicht iiber 400) sehr leicht loslich ist. Eine ein
fache Verreibung des Aristols mit dem betreffenden Salbenkorper geniigt nicht. 

Losophan (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) war Trijodmetakresol, CSHJ3(CHa)OH. Es ist 
uicht mehr im Handel. 

Europhen (FARBENFABRIKEN LEvERKusEN) ist Isobutyl-o-kresoljodid. Formel unsicher. 
Darstellung. Es wird in gleicher Weise aus Isobutyl-o-kresol, 06Ha(CHa)(C4Hg)OH, 

durch Einwirkung von J od in alkalischer Losung dargestelIt, wie Aristol aus Thymol. 
Eigenschaften •. Feines gelbes Pulver, unloslich in Wasser, loslich in Alkohol, Ather, 

Chloroform und fetten Olen. Trocken ist es bestandig, mit Wasser befeuchtet spaltet es Jod all 
unter Bildung einer liislichen organischen Jodverbindung. Auch durch Alkalien und Alkali
carbonate wird Jod abgespaltet. Der Jodgehalt betragt etwa 25 % , 

Erkennung. Wird 0,5 g Europhen mit 10 ccm Wasser gelinde erwarmt und das Filtrat 
mit Chloroform geschiittelt, so farbt letzteres sich violett (Abspaltung von Jod). - Die weingeistige 
Losung wird durch Eisenchloridlosung schmutzig grun, durch Quecksilberchloridliisung oder 
Bromwasser gE'lbbraun gefallt. 

Priifung. Wird 1 g Europhen mit 2 ccm Glycerin und 10 ccm Wasser geschuttelt, so 
darf das Fi!trat Lackmuspapier nicht verandern und beim Schutteln mit Chloroform dieses nur 
schwach violett farben (freies Jod). Mit Silbernitratliisung darf das Filtrat nur eine sehr schwache 
Trubung geben, die auf Zusatz von Ammoniakflussigkeit nicht verschwindet. - Beim Verbrennen 
dad es hochstens 3°10 Ruckstand hinterlassen (0,2 g = 6 mg). 

Aufbetvahrung. Vorsichtig, vor Licht und Feuchtigkeit geschutzt. 
Antvendung. Ais geruchloser Ersatz fUr Jodoform. 

Neoform (CARLO ERBA, Mailand) ist basisches Trijodphenolwismut, CftH 2J aO· BiO. 
Darstellung. Aus Trijodphenol und Wism u tni trat in gleicher Weise wie Tri bromo 

phenolwismut (Xeroform). 
Eigenschaften. Gelbes Pulver von schwachem Geruch, licht- und luftbestandig. Gehalt 

an Bi20 a = 33,5 % , In den gewohnlichen Losungsmitteln ist es unloslich. 
Erkennung. Beim Erhitzen mit Salpetersaure wird Jod abgespaltet unter Bi!dung von 

Pikrinsaure, die die Losung gelb farbt, und Wismutnitrat. Das Wismut kann in der Losung in 
bekannter Weise nachgewiesen werden. 

Antvendung. Ais Streupulver bei ulcerosen Gewebsbildungen usw. 

Jodipsol (H. WOLFRAM u. Co., Augsburg u. ~fiinchen) soIl eine "Ver bindung von 
Jod, Oxymethylen und Kresol" sein. Gehalt an Jod 6%, KresoI80 0/ 0, Oxymethylen 14%' 
"Ober die Darstellung ist nichts bekannt, vermutlich wird es hergestellt durch Einwirkung von Jod 
auf eine aUs Kresol und Formaldehyd gewonnene harzartige Verbindung. Braunes Pulver 
Geruch nach Kresol, in Wasser unloslich, loslich in Weingeist und Ather. Aufbewahrung. Vor
sichtig, vor Licht geschiitzt. An wend ung. Ais Antiseptikum. 

Jodanisol, CHaOC8H,J. Die 3 isomeren Jodanisole entstehen aus den 3' Anisidinen, 
CHaO· C6H,NH2, durch Diazotierung und Einwirkung von Kaliumjodid. 

Orthojodanisol, CHaOC,H,J [1,2], ist eine gelbe, an der Luft sich' bril.unende Fliissig
keit, spez. Gew. 1,81. Sdp.240,o, in Alkohol und Ather loslich. Es wirkt antiseptisch. 
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Parajodanisol, CHaOC6H,J [1,4], entsteht auch durch Reduktion von p.J odoanisol, 
(Isoform) bei der Einwirkung von Kaliumjodid und Essigsaure. Farblose Kristalle, Smp. 51°. 

Isoform, Isoformpulver (F. WULF, Werl i. Westf.), Parajodoanisolum mixtuID, 
ist ein Gemisch von gleichen Teilen p-Jodoanisol, CHaOC6H,J02 , und Calcium
phosphat. 

Darstellung. Nach D.R.P. 161725 wird p-J odanisol mit Chlor und mit einer Losung 
von Natriumhypochlorit behandelt, wobei es zu p-J odoanisol oxydiert wird: 

01. NaOH NaClO 
CHaOC6H,J ~-~ CHa0C6H,JCI2 .. -~ CHaOCeH,JO P»-~ CHaOCeH,J02 

p-Jodanisol Anisol-p-iodidchlorid p-Jodosoanisol p-Jodoanisol 

Letzteres wird mit der gleichen Menge Calcium pholiphoricum gemischt, weil es in reinem 
Zustande beim Reiben explodiert. 

Eigenschaften und Erkennung. Reines p-Jodoanisol bildet glanzende Blattchen, 
in Wasser, Alkohol und Ather fast unloslich, loslich in heiLlem Wasser und in Eisessig. Bei 
225° zersetzt es sich unter Explosion. Isoformpulver ist ein weiJ3es, lockeres Pulver 
von schwachem anisartigen Gernch. Beim Verriihren mit Silbernitratlosung farbt es sich all
mahlich gelb. Die mit verd. Essigsaure in der Warme bergestellte Losung (0,1 + 10 ccm) gibt 
mitAmmoniumoxalatlosung einen weiJ3en Niederschlag von Calciumoxalat. Werden 0,1 g Isoform
pulver mit 3 ccm konz. Salzsaure iibergossen, so scheidet sich ein gelber, flockiger Niederschlag 
aus unter gleicbzeitiger Entwicklung von Chlor. Wird Isoformpulver mit Wasser oder besser 
mit verd. Essigsaure gekocht, so kristallisiert aus dem Filtrat das reine p-Jodoanisol aus in 
weiJ3en, glanzenden Blattchen. 

Gehaltsbestimmung. Aus mit Essigsaure angesauerter Kaliumjodidlosung macht 
das p-Jodoanisol Jod frei; dabei geht es in p-Jodanisol iiber: 

CHaOCeH,J02+ 4KJ + 4CHaCOOH = CHaOCeH4J + 4 J + 4CHaCOOK + 2H20. 
0,3 g Isoformpulver werden in einer weithalsigen Glasstopfenflasche von etwa 200 ccm 

mit 40 ccm verd. Essigsaure und 12 ccm Kaliumjodidlosung (1 + 9) versetzt, die Flasche 
verschlossen und ofters umgeschiittelt. Nach halbstiindigem Stehen wird mit 1/10-n-Natrium
tbiosulfatlosung titriert. Zur Bindung des freien Jods sollen nicht weniger als 22,4 ccm und nicht 
mehr als 22,9- ccm l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein. 1 ccm 1/10-n-Thiosulfatlosung 
= 6,65 mil,' p-Jodoanisol. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antiseptikum und Desodorans, in Form von Streupulver,2-10 0/oigen 

Gazen,Salben,Emulsionen uSW. Die Isoform paste (s. u.) dientzur Sterilisation der Hande. Inner
lich in Kapseln zu 0,5 g Isoformpulver, und zwar ungehartete, im Magen losliche, und gehartete, 
erst im Darm IOsliche Kapseln. Sie bezwecken die Erzielung einer antiseptiscben Wirkung im 
Magen-Darmtraktus. GroJ3te Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,0 g. Ortlich wirkt Isoform reizend. 

Isoformpaste ist ein Gemisch von gleichen Teilen p-J odoanisol und Glycerin. Gehalts
bestimmung wie beim Isoformpulver. Aufbewabrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Jodophenin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist Jodpbenacetin, C2oH25JaN20,. Mol.
Gew. 738. 

Darstellung. Man lost 6 T. Phenacetin in 50 T. Eisessig und fiigt dieser Losung 9 T. 
Sa.lzsaure und 30 T. Wasser, sowie eine Losung von 6,8 T. J od in 13,6 T. Kaliumjodid und 13,6 T. 
Wasser hinzu. 

Eigenschaften. Schokoladenbraunes Pulver, fast unloslich in Wasser, schwer loslich in 
Benzol und Chloroform, leichter in Eisessig, Alkohol und heiJ3er Salzsaure. Aus Eisessig kristalli
siert es in stahlblauen Kristallen. Smp. 130-1310. Durch Natronlauge wird es wieder in Phen
acetin zuriickverwandelt. Der Jodgehalt betragt rund 50 % , 

Anwendung. Als Antiseptikum. 

Acidum dijodsalicylicum. Dijodsalicylsiiure. CeH 2J 2(OH)COOH. Mol.-Gew.390. 
Darstellung. Durch Einwirkung berechneter Mengen von Jod und Jodsaure auf 

Salicylsaure in alkoholischer Losung. Zur Reinigung fiihrt man die Saure durch Kochen mit 
Natriumcarbonat in das scbwerlosliche Natriumsalz iiber und gewinnt die freie Saure durch Zer
legen des Salzes mit SalzEaure. 

Eigenschaften. Farbloses, mikrokristallinisches Pulver, loslicb in 1500 T. kaltem oder 
660 T. siedendem Wasser, leicht loslich in Alkohol und in Ather, von siiJ3lichem Geschmack, nicht 
atzend. Die wasserige Losung reagiert sauer, wird durch Eisenchloridliisung violett gefarbt; 
rauchende Salpetersaure spaltet Jod abo 

Anwendung. Meist in Fo~m des Natriumsalzes. 

Natrium dijodsalicylicum. Dijodsalicylsaures Natrium. CeH~2(OH)COONa + 21/2 H 20 
Mol.-Gew. 457. Wird durch Neutralisation von 390 T. Dijodsalicylsaure mit 53 T. 
wasserfreiem Natriumcarbonat (Na2COS) in wasseriger Losung erhalten. 
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Eigenschaften. Farblose Blattchen oder lange platte Nadeln, in 50 T. Wasser von 
20° loslich. 

Anwendung. Es wirkt analgetisch, antithermisch und die Herztatigkeit hemmend; bei 
Rheumatismus wie Salicylsaure 1,5-4,0 g taglich. 

Jodylin. (OSTERMAYER, Erfurt, C. STEPHAN, Dresden) ist jodsalicylsaures Wismut. 
Hellgraues Pulver, Geruch schwach nach Jod. Anwendung: Ais Wundantiseptikum. 

Methylium dijodsalicylicum. Dijodsalicylsauremethylester. Sanoform (TARDIEUU.CO., 

Paris). CaH 2J 2(OH)COOCH3. Mol.·Gew. 404. 
Entsteht durchEinwirkung von Jod und Jodsaure auf Salicylsauremethylester. Farb. 

lose Nadeln, ohne Geruch und Geschmack, loslich in 10 T. heiJ3em Alkohol, sehr leicht loslich in 
Ather, schwer loslich in Wasser und in Glycerin. Smp. HOo. Es enthalt 62,8% Jod. Durch Er. 
hitzen mit konz. Salpetersaure oder konz. Schwefelsii.ure wird Jod abgespaltet. Ferrichlorid 
fii.rbt die wa~serige Losung violett. Durch Natronlauge wird es beim Erhitzen verseift; beim Er· 
kalten kristallisiert das Natriumsalz der Dijodsalicylsii.ure in glanzenden Nadeln aus. 

Anwendung. Bei weichem Schanker und als Austrocknungsmittel bei frischen und 
eiterigen Wunden, ferner in der Augenheilkunde. Als Pulver oder 1O % ige Salbe. 

Phenylum dijodsalicylicum. Ph('uyldijodsalicylat. D ij odsalicylsa urephen yles ter. 
Dij odsalol. CaH2J2(OH)CO·OCaHs. Mol.·Gew.466. 

Darstellung. Man lii.Bt aquimolekuls.re Mengen von Salol und J od in alkoholischer 
Losung aufeinander einwirken unter Bindung des entstandenen Jodwasserstoffs durch Queck. 
silberoxyd. Die Trennung vom Quecksilberjodid erfolgt durch fraktionierte Kristallisation. 

Eigenschaften. Farblose, seidenglanzende Nadeln, Smp. 135°, unloslich in Wasser, 
loslich in Alkohol und in Ather. 

Anwendung. Es wurde als Antiseptikum an Stelle des Jodoforms und zum innerlichen 
Gebrauch als Ersatz des Natriumsalicylats und des Kaliumjodids empfohlen. 

Acidum dijodparaphenolsulfonicum. DijodparaphenolsulfonSRUre. SOZO
jodolsRUre (H.TROMMSDORFF, Aachen). Acidum sozojodolicum. CaH2J2(OH)S03H 

[3,5,4,1] + 3H2 0. Mol.·Gew.480. 
. Darstellung. Durch Einwirkung von Chlorjod in berechueter Menge auf eine wasserige 

Losung von paraphenolsul£onsaurem Kalium erhalt man das Kaliumsalz. Aus diesem 
erhalt man dmch Umsetzen mit Bariumchlorid das Bariumsalz und aus diesem durch Zero 
legen mit verd. Schwefelsii.ure in berechneter Menge in wasseriger Losung die freie Saure. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, leicht loslich in Wasser und Weingeist, 
auch in Glycerin. Uber Schwefelsaure oder beim Erwarmen verliert sie das Kristall. 
wasser. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In der Wundbehandlung als Antiseptikum in wasseriger Losung 2-3: 100. 

Salze der DijodparaphenolsulfonsRure. Sozojodolsalze (H. TROMMSDORFF, Aachen). 
Aluminium dijodparapbenolsulfonicum (sozojodolicum). S ozoj odol·Al umi. 

nium. [C6H2J2(OH)S03]aAI+ 3 ~O. Mol.·Gew. 1356. 
Nadelformige Kristalle, loslich in 3 T. Wasser, auch in Weingeist. Aufbewahrung. Vor. 

sichtig. Anwendung. Ais Adstringens und Antiseptikum. 
Ammonium dijodparaphenolsulfonicum (sozojodolicum). Sozojodol.Ammo. 

ni u m. C6~J2( OH)SOaNH,. Mol.·Gew. 443. 
Farblose Kristalle, loslich in 30 T. Wasser. Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Argentum dijodparaphenolsulfonicum (sozojodolicum). S oz oj od 01· Sil ber. 

CeH2J 2(OH)SO,Ag. Mol.·Gew.533. 
GelblichweiBes Pulver, das sich am Licht bald violett·rotlich farbt, loslich in 350 T. Wasser. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Hydrargyrum dijodparaphenolsuUonicum siehe unter Hydrargyrum S. 1463. 

Kalium dijodparaphenolsulfonicum (K. sozojodolicum, Erganzb.). Sozojo
dol-Kalium. Sozojodol schwerloslich. C,H2J 2(OH)SOaK. Mol.·Gew.463. 

Eigenschaften. Farblose prismatische Kristalle oder trockenes Pulver 
geruchlos, schwer loslich in Wasser, fast unloslich in Weingeist und Ather. 
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E1'kennung. Beirn. Erhitzen zersetzt es sich unter Auftreten von Jod
dampf. Es fiirbp die Flamme violett. Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) wird 
durch Eisenchloridl1isung blauviolett gefiirbt. 

Prilfung. 'a) Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) darf auf Zusatz von 
Bromwasser nur eine Ausscheidung von Jod, aber keine milchige Triibung geben. -
b) Die wasserige Losung (0,2 g + 20 ccm) darf nach Zusatz von einigen Tropfen 
Salpetersaure durch 2 Tr. Sllbernitratlosung hochstens schwach opalisierend getriibt 
werden (Chloride, Bromide, Jodide). - Die wasserige Losung (je 0,1 g + 10 ccm) 
darf nicht verandert werden: c) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), 
- d) nach Zusatz von einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit durch Schwefelwasser
stoffwasser (Schwermetalle, besonders Eisen), - e) nach Zusatz von Ammoniak
fliissigkeit durch Bariumnitratlosung (Sulfate). 

Aujbewah1"Ung. V orsic h tig. 
Anweooung. Es wirkt sekretionsbeschrii.nkend und austrocknend; mit der gleichen bis 

fiinffachen Menge Talkpulver gemischt als Streupulver bei Ekzemen; zu Brandsalben. 
Lithium dij odparaphenolsulfonicum (sozoj odoli cum). S 0 z 0 j 0 dol- Lith i u m. 

C.H~2(OH)SOaLi. Mol.-Gew. 432. 
Farblose Nadeln, loslich in 30 T. Wasser. Aufbewahrung. Vorsichtig. Anwendung. 

Gegen Gicht und Gelenkrheumatismus zu 1-3 g tii.glich. 
Magnesium diJodparaphenolslllfonicum (sozojodolicum). S ozoj odol-Magne. 

sium. [C,H2J2(OH)SOa12Mg + 8H20. Mol.-Gew. 1018. 
Farblose diinne Nadeln, loslich in 16 T. Wasser, auch in Weingeist. Aufbewahrung. 

Vorsichtig. 

Natrium dijodparaphenolsulfonicum (N. sozojodolicum, Erganzb.). Sozo
jodol-Natrium. Sozojodolleichtloslich. C2H2J2(OH)SOaNa +2H20. Mol.
Gew.484. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, geruchlos, Geschmack anfangs salzig
bitterlich, hinterher siiBlich. Es lost sich in 12 T. Wasser, auch in Weingeist und 
Glycerin. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. 

E1'kennung. Beirn. Erhitzen zersetzt es sich unter Auftreten von Joddampf. 
Es farbt die Flamme gelb. Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) wird durch Eisen
chloridlosung blauviolett gefiirbt. 

P1'ufung. Wie beim Kaliumsalz. 
Aufbewah1"Ung. Vorsich tig. 
Anweooung. Wie das Kaliumsalz als Antisepti1.-um. Das Natriumsalz wird wegen seiner 

groBeren Loslichkeit benutzt. wenn Losungen angewandt werden sollen. Zur Wundbehandlung 
in wasseriger Losung 2-3: 100, bei Erkrankungen der Nase und des Raehens in stii.rkeren LOsungen 
zu Einblasungen. 

Plumbum dij odparaphenolsulfoni cum (sozoj odolicum). S 0 z 0 j 0 dol- B 1 e i. 
[C,H2J2(OH)SOaJ2Pb + H20. Mol.-Gew. 1075. 

Feille verfilzte weiBe Nadeln. die bald gelblich werden. loslich in 200 T. Wasser. Auf
bewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Zincum dijodparaphenolsulfonicum (Z. sozojodolicum, Erganzb.). Sozojo
dol-Zink. [C.H~2(OH)S03J2Zn + 6H20. Mol.-Gew. 1023. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln oder kristallinisches Pulver, geruchlos; loslich 
in 25 T. Wasser, in 2 T. Weingeist. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. 

E1'kennung. Beim Erhitzen zersetzt es sich unter Auftreten von Joddampf. 
Die wasserige Losung (0,2 g + 10 ccm) wird durch Eisenchloridlosung violett gefarbt, 
mit Schwefelwasserstoffwasser gibt sie einen wei Ben Niederschlag von Zinksulfid. 

Prilfung. Die wasserige Losung (je 0.2 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: 
a) durch verd. Schwefelsaure (Barium), - b) nach Zusatz von einigen Tropfen Salz-
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saure durch Schwefelwasserstoffwasser (fremde Schwermetalle), - c) nach Zusatz 
von Ammoniakfiiissigkeit bis zur Auflosung des zuerst entstehendeQ. Niederschlages 
durch Bariumnitratlosung (Sulfate). - d) Wird aus der wasserigen Losung von 1 g 
Sozojodolzink das Zink mit Schwefelammoniumlosung ausgefiillt, sb darf das Filtrat 
beim Verdampfen und Glillien hochstens 2 mg Riickstand hinterlassen (Alkali- und 
Erdalkalisalze ). 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Gegen Gonorrhoe in wii.sseriger Losung 0,5-2,0: 100. Gegen Schnupfen 

mit der 1O-15fachen Menge Talkpulver gemischt. 
Sozojodol-Schnupfenpu)ver. 

Sozojodo)-Wundsalbe. Zinci sozojodolici 7,0 
Kalil sozojodollcl 10,0 
Adipis Lanae 80,0 

Sacchari Lactis 93,0 
Mentholi 0,2. 

Vaselinl 10,0. Sozomenthol-Schnupfpulver (Sachs. K.-V.). 
Pulvis sternutatorius composltus 

Gravementho. Menthoischnupfpulver. SozoJodol-Wundstreupu)ver. 
Kalii sozojodolici 10,0 Mentholi 2,0 
Talci veneti 90,0 Natrii sozojodolici 2,0 
(vel Saccharl Lactis 90,0). Acidl borici 50,5 

Saccharl Lactis 45,0 
Olel Pini pumilionls 0,5. 

Anusolsalbe und Anusolzilpfchen (Kopf-Apotheke Frankfurt a. M.) sollen J odresor
cinsulfonsaures Wismut enthalten, letztere auch Zinkoxyd, Perubalsam, Kakaobutter 
und Wachssa.lbe. Als Ersatz fiir Anusolzapfchen dienen Suppositorien nach der Vorschrift des 
Holland. Ap.-VereinB: Bismuti jodotannici 6,0, Resorcini 1,5, Zinci oxyd. 6,0, Ba.ls. peruv. 1,5, 
O!. Cacao 19,0, Ungt. cerei 2,5 f. suppos. Nr. 12, oder nach der Vorschrift des Berliner Ap.
VereinB: Zinc. oxyd. 1,0, Resorcini 0,05, Bism. subgaH. 2,0, Bals. peruv. 0,5, O!. Cacao ad 30,0 
f. suppos. Nr. 10. 

Jodoglobin Zyma (CHEll. FUR. ZYMA., St. Ludwig u. Aigle) ist Dijodtyrosin (Jodgor
gosaure), CeHzoTa(OH)CHaCH(NHa)COOH [3,5,4,1]. Mol.-Gew. 432,9. Findetsich in KoraHen 
und in den Badeschwammen. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Jod auf Tyrosin in alkalischer Liisung. 
Eigensehajten. Farblose Kristalle, Smp.205°, geruchlos, in Wasser sehr wenig los

lich. liislich in verdiinnten sauren und Laugen. Der Gehalt an Jod betragt 58,7 % , 

E'I'kennung. Schmelzpunkt. Beim Erhitzen im Probierrohr entweicht Joddampf; beirn 
Erhitzen mit Salpetersaure und Salpetrigsaure wird ebenfalls Jod abgespaltet. Beirn Erhitzcn 
mit Jodwasserstoffsaure wird es wieder in Tyrosin iibergefiihrt, unter Freiwerden von Jod. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie andere organische Jodverbindungen, innerlich und in schwach alka

lischer Liisung intramuskular. Es hat zugleich die Wirkung des Schilddriisensaftes. 

Nosophen (CHEll. FABR. RHENANIA, Aachen), frillier auch J odophen genannt, ist 

TetraJ.odphenolphthalein, C20H 100,J,. Mol.-Gew. 822. 
In den beiden Phenolgruppen des Phenolphthaleins sind je 2 H-Atome durch Jod ersetzt. 
Da'l'stellung. Eine Losung von 6 g Phenolphthalein in 100 ccm verd. Natronlauge 

(8% NaOH) wird bei gewohnlicher Temperatur mit einer Losung von 20 g J od und 20 g Kalium
jodid in 100 ccm Wasser versetzt. Dann wird die Liisung mit Salzsaure angesauert, wobei sich 
das Tetrajodphenolphthalein ausscheidet. Zur Reinigung wird es nach dem Abfiltrieren und 
Auswaschen nochmals in verd. Natronlauge gelost und wieder mit Salzsaure abgeschieden. Durch 
Erhitzen der Fliissigkeit wird es korniger und dichter. 

Eigenschajten und E'I'kennung. Braunlich gelbes Pulver, geruch- und geschmack
los, unliislich in Wasser, schwer loslich in Weingeist, etwas leichter in Eisessig und Chloroform. 
rtnt Alkalien bildet es in Wasser liisliche Salze, aus denen es durch Sauren wieder abgeschieden 
wird; die alkalischen Liisungen sind blaurot gefa.rbt mit blauem Schimmer. Beirn Erhitzen auf etwa 
200 0 oder mit Schwefelsaure oder starker Salpetersaure wird es unter Auftreten von Joddampf 
zersetzt. Es enthii.lt 61,8% Jod. 

Prilfung. a) Werden 0,3 g Nosophen mit 10 ccm Wasser geschiittelt. so darf das Filtrat 
Lackmuspapier nicht riiten und nach dem Ansa.uem mit Salpetersaure durch Silbemitratl1isung 
nicht verii.ndert werden. - b) Beirn Verbrennen darf es hiichstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Innerlioh als Darmantiseptikum, fUr Erwachsene 0,3-0,5 g, fUr Kinder 
O,05-Q,2g; zweckma13iger ist dafiir die Wismutverbindung (Eudoxin). Au13erlich als Ersatz 
fiir Jodoform, fiir sich oder mit indifferenten Stoffen gemischt, besonders bei Rhinitis zum Ein
blasen in die Nase; auch bei Brandwunden. 
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Antinosin (CHEM. FABR. RHENANIA, Aachen) ist Nosophen-Natrium, Natrium 
nosophenicum, C2oHsJ,O,Na2' Mol.·Gew.866. 

Darstellung. Man iibergieJ3t 10 T. N osophen mit 100 T. Wasser, bringt 9,2 T. N a· 
triumhydroxyd hinzu und dampft nach der Auflosung die Fliissigkeit ein. 

Eigenschaften. Blaue, in Wasser und in Alkoholleicht losliche, in Glycerin in jedem 
Verhaltnis losliche Prismen. Die Losungen'sind blau gefarbt. Die wasserige Losung ist beim Kochen 
bestandig; Sauren scheiden aus ihr unter Aufhebung der Blaufarbung Tetrajodphenolphthalein 
in braunen Flocken wieder abo Diese Zersetzung erfolgt langsam schon durch Aufnahme von 
Kohlensaure aus der Luft. Ebenso ist auch das trockne Praparat gegen die Kohlensaure der Luft 
nicht unempfindlich. Beim Verbrennen hinterbleibt ein aus Natriumcarbonat und Natriumjodid 
bestehender Riickstand. 

Priifung. Die BJaufarbung der wasserigen Losung (0,5g+1Occm) muB durch I Tr. 
n·Salzsaure aufgehoben werden (Alkalien). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt in gut geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Es wirkt gegen Eiterkokken, Milzbrand, Diphtherie stark antibakteriell. 

In 2%iger Losung zur Wundbehandlung und zum feuchten Verband. Zu Mund- und Rachen
spiilungen und zu Blasenausspiilungen in wiisseriger LosungO,I-0,25: 100, beiMittelohr-Eiterungen 
0,1-0,5: 100. 

Eudoxin (CHEM. FABR. RHENANIA, Aachen) ist Nosophen-Wismut. Es wird durch 
Umsetzung der Losungen von Nosophen-Natrium (Antinosin) mit Losungen von Wismut
nitrat dargestellt. Formel noch nicht sicher. 

Eigenschaften. RotIichbraunes, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser un
loslich. Schiittelt man es mit Wasser und etwas Natronlauge, so tritt kornblumenblaue Fiirbung 
auf, zugleich scheidet sich Wismutbydroxyd aus. Beim Erwiirmen schliigt die blaue Fiirbung in 
Grau urn. HinterlaJ3t beim Verbrennen auf dem Platinblech hauptsiichlich Wismutoxyd. 

Anwendung. Innerlich als Antiseptikum bei Magen- und Darmkatarrhen in Gaben 
von 0,2-0,5 g fiir Erwachsene, von 0,05-0,2 g fiir Kinder mehrmals taglich als Pulver. 

Tetrajodfluorescein = J odeosin, siehe unter Acidum ph thalicum S. 202. 

Thiophenum bijodatum. Thiophendijodid. a-,c!- Dij odthiophen. C,H2J 2S oder 
CH=CJ"", 
I /8. Mol.-Gew.336. 

CH= CJ 
Darstellung. Durch Einwirkung von Jod und Quecksilberoxyd auf Thiophen. 

Das Quecksilberoxyd dient zur Bindung des bei der Einwirkung von Jod auf Thiophen 
entstehenden Jodwasserstoffs, der die weitere Jodierung des Thiopbens verbindert, weil 
er Thiophenjodid wieder in Thiophen iiberfiihrt. 

Eigenschaften. Farblose, tafelformige, nicht unangenehm, gewiirzig riechende Kristalle, 
leichtfliichtig, Smp. 40,5°, unloslich in Wasser, leicht loslich in Ather, Chloroform und in heWem 
Weingeist. Es enthiilt 75,5% Jod und 9.5% Schwefel. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Jodoforrn als Desinficiens und Desodorans. Es wirkt sekretions

beschriinkend, desodorierend, ohne Nebenerscheinungen zu verursachen. 

Jodolum. Jodol. Tetrajodpyrrol. 

Mol.-Gew. 570,7. 

CJ =CJ"", 
C,J,NH oder ~J = CJ/NH. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Jod und Jodsiiure auf Pyrrol, C,H4NH, wobei 
die 4 an Kohlenstoff gebundenen H-Atorne durch Jod-Atorne ersetzt werden. Durch Urn
kristalIisieren aus verdiinntem Weingeist wird es gereinigt. Das Pyrrol wird aus dem TierOl ge-
wonnen. 

Eigenschaften und Erkennung. Lockeres, hellgelbeEl, sehr feines Pulver, 
geruch- und geschmacklos. In Wasser ist es sehr schwer loslich (etwa 1:5000), in 
wasserigen Alkalilosungen nur wenig loslich. Loslich in etwa 4 T. Weingeist, in 1 T. 
Ather, in 50 T. Chloroform, in 15 T. fettem ()l. Wird die alkoholische Losung einige 
Zeit bis zum Sieden erhitzt, so braunt sie sich unter teilweiser Zersetzung des J odols; 
alkoholische J odollosungen werden deshalb kalt hergestellt. In konz. Schwefelsaure 
lOst es sich mit gruner, allmiihlich ins Braune ubergehender Farbung, beim Erhitzen 
dicser Losung werden violette J oddampfe ausgestoBen. Es kann auf 100 0 erhitzt 
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werden, ohne sich merklich zu verandern; gegen 1500 wird es unter AusstoBen von 
Joddampfen zerstort. Erwiirmt man eine Mischung von Jodol und Natronlauge 
mit Zinkfeile, so entwickeln sich Dampfe von Pyrrol, durch die ein mit Salzsaure 
befeuchteter Fichtenspan hellrot bis tief karminrot gefiirbt wird. 

Prilfung. a) Es sei nur schwach gelblich .gefarbt, geruch- und geschmacklos. 
Werden 0,5gJodol mit 10ccm Wasser geschiittelt, so darf dasFiltrat:-b) durchSilber
nitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Jodide), - c) durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Metalle, z. B. Blei, Kupfer). - d) Schwefel
kohlenstoff darf sich beirn Schiitteln mit Jodol nur weingelb, nicht rosa oder violett 
far ben (freies Jod). - e) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinter
lassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais wenig giftiges und geruchloses Ersatzmittel des Jodoforms. Es bildet 

mit dem Sekret zwar keinen Schorf, befordert aber die Granulationsbildung, wenn aueh nieht so 
lebhaft wie Jodoform. Bei innerer Darreichung wird es im Organismus zeriegt und als Jodalkali 
durch den Harn ausgeschieden. Man verwendet es auBerlich in Substanz auf tuberkulose 
und syphilitische Geschwiire, zu Einblasungen in das Obr und in den Kehlkopf, innerlich hochst 
selten als Ersatz der Jodalkalien. GroBte Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,5 g (Erganzb.); es sind 
ohne Schaden aber auch 2,0 g tiiglich und dariiber gegeben worden. 

Jodol, kleinkristallisiert. Zu Einblasungen auf die Schleimhii.ute, z. B. der Nase und 
des Rachens, welldet man ein sehr fein kristallisiertes .Todol an, das bra unlie he, sehr feine 
Kristalle darstellt. Es ballt im Zerstauber nicht zusammen und haftet gut auf den Sehleimhauten. 

Menthol-Jodol (KALLE u. Co., Biebrich a.. Rh.) ist ein auBerst fein krista.llisiertes Jodol 
mit einem Zusa.tz von 1 % Menthol. - Anwendung. Ha.uptsachlich in der Rhino-Laryngologie 
und in der Za.hnheilkunde. 

Jodolen (KALLE U. Co., Biebrich) besteht aus Jodol und EiweiB. 
Gelbliches Pulver, geruch- und gesehmacklos, unloslich in den meisten Losungsmitteln. 

Von heWer verdiinnter Natronlauge wird es unter Hydrolyse des EiweiBes gelost. Es enthalt 
9-10% Jodol. Anwendung. Innerlich an Stelle von Jodalkalien, auBerlich als Wundanti
septikum. 

Azodolen (KALLE U. Co., Biebrich) ist eine Mischung aus gleichen Teilen Pel
lidol (Diacetylaminoazotoluol, s. Anilinfarbstoffe S. 453) und Jodolen (s. 
oben). 

BlaBgelbes Pulver ohne farbende Eigenschaften. Es soli neben der epithelisierenden Wir
kung des Pellidols antiseptische und austrocknende Wirkungen haben. An wend ung. Zur 
Wundbehandlung wie Pellidol. 

Jodopyrin ist Monojodphenyldimethylpyrazolon oder Monojodan tipyrin, C21HllJONz• 
Mol.-Gew. 314. Es wird durch Einwirkung von Chlorjod auf Phenyldimethylpyrazolon 
erbalten. Glanzende farblose Nadeln, Smp. 1600, schwer loslieh in Wasser. Aufbewahrung_ 
Vorsichtig. An wendung. Ais Antipyretikum und Antineuralgikum zu 0,5-1,0 g bei Tuber
kulose, Typhus, Asthma, tertiarer Syphilis. 

Vioform(BAsELER CHEM.FABR., Basel)ist 7, 5, 8.Jodchloroxychinolin, C9 H4JCI(OH)N, 
Mol.-Gew. 305 (vergl. Chinolin S. 977). 

Darstellung. Nach D.R.P. 117767 wird zunachst 0-(8)Oxychinolin zu 5-Chlor-8-
oxychinolin chloriert, dieses dann entweder in alkalischer LOsung mit Jod-Jodkalium oder 
in saurer Losung mit Kaliumjodid und Chlorkalk behandelt. Der hierbei ausfallende gelbbraune 
Niederschlag wird durch Verreiben mit Natriumthiosulfatlosung von freiem Jod und sodann 
durch Erwarmen mit 10/oiger Salzsaure auf 50° von unverandertem Chloroxychinolin befreit. 

Eigenschaften. Lockeres, graugelbes Puiver, fast geruch- und geschmacklos, 
an feuchter Luft zusammenballend. Smp. 173-178°. Es ist fast unloslich in Wasser, 
schwer loslich in Alkohol (etwa 1: 40) und in Ather, Chloroform, Essigather, leichter 
loslich in heiBem Eisessig (etwa 1:12). Jodgehalt 41,5%. 

Erkennung. Die weingeistige Losung (0,01 g + 10 ccm) wird durch 1 Tr. 
verd. Eisenchloridlosung (1 + 24) schmutziggriin gefarbt. Beim Erhitzen im Probier
rohr entwickelt es Joddampf. Wird etwa 0,01 g Vioform in 20 Tr. konz. Schwefel-
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saure gelost und die Losung unter Abkiihlen mit 3 ccm Wasser und etwa 0,02 g 
Natriumnitrit versetzt und dann mit Chloroform geschiittelt, so farbt sich dieses 
violett. 

PTiifung. a) Angefeuchtetes blaues Lackmuspapier darf durch aufgestreutes 
Vioform hochstens ganz schwach gerotet werden (Jodwasserstoff). - b) Schiittelt 
man etwa 0,1 g Vioform mit 5 ccm Wasser und einigen Tropfen KaliumjodidlOsung, 
so darf das Filtrat. durch Starkelosung nicht blau gefarbt werden (nicht gebundenes 
Jod). - c) Werden 0,2 g Vioform mit 5 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat 
durch einige Tropfen Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden 
(anorganische Halogenverbindungen). - d) Beim Aufkochen darf das Gemisch c 
sich nicht dunkel farben (Natriumthiosulfat). - e) Beim Verbrennen darf es hochstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Jodoform in Form von Streupulver teils rein, teils vermischt, alB 

Emulsion mit Glycerin, als Paste oder in Form von Verbandstoffen (Vioformgaze). Innerlich: 
Selten. GroBte Einzelgabe 0,3 g, Tagesgabe 1,0 g (Erganzb.). 

Zur Entfernung von Vioformflecken aus Wasche usw. werden die Waschestiicke 
in 20/oiger Essigsaure 2 Stunden eingeweicht, dann gespiilt und ausgerungen. Dann kommen 
sie 1 Stunde in eine 20/oige Natriumthiosulfatlosung, werden wieder gewassert und schlieBlich 
in einem Seifenbad 10 Minuten gekocht und mit kaltem Wasser nachgespiilt. 

Unguentum Vioforml. 
Vioformsalbe nach ALEXANDER. 

Vioformi 4,0--6,0 
Bismut. subnitr. 9,0 
Lanolini 
Vaselini aa q. s. ad 100,0. 

Loretin (TH. SOHUOHARDT, Gorlitz)istS-Oxy-7 -jodchinolin-o-sulfonsiiure, CgH,NJ(OH)SOsH. 
Mol.-Gew. 351 (Konstitutionsformel s. S. 977). 

DaTstellung. D.R.P. 72924. Ortho(8) - Oxychinolin wird durch rauchende Schwefel
saure in Oxychinolin-ana(5)-sulfonsaure iibergefiihrt, die in Form des Kaliumsalzes mit Kalium
jodid und Chlorkalk erhitzt wird, worauf das erkaltete Gemisch durch Salzsaure neutralisiert 
wird. Es scheidet sich das Calciumsalz der 8-0xy-7-jodchinolin.5-sulfonsaure als orangerotes, 
unlosliches Kristallpulver aus, aus dem durch Salzsaure die freie Saure erhalten wird. 

Eigenschaften und ETkennung. Schwefelgelbes, kristallinisches Pulver, fast ge
ruchlos, auch fast geschmacklos. 100 T. kaltes Wasser losen 0,1-0,2 T., 100 T. kochendes Wasser 
etwa 0,5-0,6 T. In Alkohol ist es nur wenig loslich, in Ather und in Olen SO gut wie unloslich. 
Es zeigt keinen scharfen Schmelzpunkt; gegen 260-270 0 zersetzt es sich unter Verkohlung und 
Aufblahen und Entwicklung von Joddampf. Es enthalt 36,2 % Jod. 

Auf Zusatz von Natronlauge wird die wasserige Losung blaBgelb, fast farblos. Durch Eisen
chloridlosung wird die wasserige Losung griin gefarbt. Durch Zusatz von SHbernitratlosung ent
steht ein schwerlosliches gelbes Silbersalz, durch Zusatz von Bleiacetatlosung ein citronengelbes, 
soh werlosliches Bleisalz. 

PTiifung. Schiittelt man 1 g Loretin mit 10 ccm Wasser und filtriert, so darf das Filtrat 
durch Bariumnitratlosung nicht getriibt werden (Sulfate, Schwefelsaure). - b) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1 °/0 Riickstand hinterlassen. 

AujbewahTung. Vor Licht geschiitzt, da es bei langerer Einwirkung des Lichtes 
Jod abspaltet. 

Anwendung. Als geruchloser und ungiftiger Ersatz des Jodoforms in der Wundbehand
lung bei frischen Wunden in Form von 5-10 0/ oigem Loretin-Collodium als Deckverband. In 
Korperhohlen als Loretinpulver oder -gaze, ferner als 5-10 0/ oige Salbe oder Stabchen. Ais 
Streupulver (10-20%) mit Talcum, Amylum, Magnesia usta, bei Furunkeln, Phlegmonen und 
Brandwunden. Zur Herstellung feuchter Verbande dient die 1-3 0/ oige Losung des Natriumsalzes. 

Loretin- Natrium. S-Oxy-7 -jodchinolin-o-suHonsaures Natrium. Natrium 10-
retinicum. CgH,N·J(OH)SOaNa. Zur Darstellung werden 10 T. Loretin unter Zusatz 
von 50-60 T. Wasser mit 4 T. krist. Natriumcarbonat neutralisiert. Aus der gelb gefarbten 
Losung scheidet sioh das Salz in fast farblosen Kristallen (Saulen oder Nadeln) ab, die sich in 
Wasser mit orangegelber Farbe losen. Anwendung. Die 1-3%ige wasserige Losung dient 
zu feuchten Verbanden. 

Loretin-Wismut, Bism u tum loretinicum, ist basischesS-Oxy-7-jodchinolin
o-sulfonsaures Wismut. Es wird erhalten durch Umsetzung einer wasserigen Losung von 
10 T. Loretin-Natrium mit einer Losung von 4,4T. krist. Wismutnitrat, die mitHilfe von 
Essigsaure hergestellt ist. Gelbes, in Wasser unlosliches Pulver. Anwendung. Innerlich in 
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Gaben von 0,5 g mehrmals taglich gegen die Diarrhoen der Phthisiker.- A uBerlich als austrock· 
ncndes Antiseptikum auf Wunden, z. B. bei Ulclls molle. 

Tryen (WEST·LABORATORIUM, Berlin.W.), auch Trygen und YI.I,tren genannt, 
ist nach ANSELMINO 8- Oxy. 7· j odchinolinsulfonsaure, gemischt mit 20% 
Natriumbicarbonat. Gelbes, geruchloses Pulver, loslich in heiBem Wasser. Anwen· 
dung. Zur Wundbehandlung, auch in Verbandstoffen. 

JodeiweiBverbindungen. 
Jodalbacid (L. W. GANS, Frankfurt a. M.) ist eine Natriumverbindung von 
jodiertem EiweiB. 

Eigenschaften. Gelbliches Pulver, geruch. und geschmacklos, quillt mit wenig Wasser 
auf und lost sich beim Kochen mit mehr Wasser leicht auf. Es enthalt etwa 8-9% Jod. Erhitzt 
man das trockene Pulver mit konz. Schwefelsaure, so treten violette Joddiimpfe auf. 

Priifung. Die Losung sei neutral oder sehr schwach alkalisch. Sauert man sie an, so 
flillt die JodeiweiBverbindung unloslich aus. Das Filtrat von der Fallung darf, mit Salzsaure. 
Natriumnitrit und etwas Chloroform versetzt und geschiittelt, das Chloroform nicht oder nur 
ganz schwach violett flirben (anorganische Jodverbindungen). 

Anwendung. An Stelle der Jodalkalien zur inneren Jod.Therapie mehrmals taglich I g. 

Jod-Eigone (CHEM. FABR. HELFENBERG, Helfenberg i. Sa.) sollenJodeiweiBverbindungen 
mit organisch gebundenem Jod sein. In den Handel kommen a.Eigon und a.Eigon.Natrium, 
die aus EiweiB hergestellt werden und ,B. Eigon aus Pepton. Es ist nachgewiesen, daB in dem 
a.Eigon der groBte Teil des Jods lediglich als Jodwasserstoff an EiweiB gebunden ist und 
daB im a.Eigon.Natrium der groBte Teil des Jods als Natriumjodid vorhanden ist. 

a-Jod-Eigon. Hellockerfarbiges Pulver, in Wasser teilweise (etwa zur Halfte) loslich. Es ent· 
halt etwa 20 % J od als J odwasserstoffin Form lockerer Verbindungen mit EiweiB, die schon durch 
kaltes Wasser groBtenteils unter Freiwerden des Jodwasserstoffs gelost werden. Der kalte 
wasserige Auszug enthalt etwa 2/3 des gesamten Jods als freie Jodwasserstoffsaure und die 
iibrige Menge anscheinend in Form salzartiger Verbindungen mit unbekannten Korpern. Etwa 
1 % Jod ist in dem wasserunloslichen Anteil des Praparates anscheinend fester gebunden ent· 
halten (FRERICHS). Anwendung. AuBerlich zur Wundbehandlung. 

a-Jod-Eigon-Natrium wird durch Einwirkungvon Natronlauge auf a.Eigon dargestellt und 
ist im wesentlichen ein Gemisch von Natriumjodid und Natriumalbuminat. Es enthalt 
etwa 15% Jod, groBtenteils als Natriumjodid (FRERICHS). 

,B-Jod-Eigon wird als J od.Pepton bezeichnet. Es ist ein braunliches Pulver, in Wasser 
zu einer braunlichen Fliissigkeit loslich, die stark sauer reagiert. 

Jodalbin (PARKE, DAVIS U. CO, Detroit) ist eine JodeiweiBverbindung mit einem Jod. 
gehalt von 210J0. 

Jodferratin (C. F. BOEHRINGER U. SOHNE, Mannheim.WaJdhof) ist Ferratin (s. S. 1252) 
mit 6% organisch gebundenem Jod. Zimtbraunes, fast geschmackloses Pulver, loslich in 
schwach alkalischem Wasser; durch Sauren wird es aus den Losungen wieder gefallt. 

Jodferratose ist eine wohlschmeckende Losung von Jodferratin mit 0,30/0 Eisen und 
0,3% Jod. 

Jodlecin (LECINWERK, Hannover) ist eine Losung einer J od·EiweiB.Eisenverbindung 
mit organisch gebundenem Phosphat. 

Jod-Metaferrin (LECINWERK, Hannover) ist Metaferrin (s. S. 1252) mit 7,5% organisch 
gebundenem Jod, 7,5% Eisen, 8% Phosphorsaure in Tabletten. 

Jod-Metaferrose ist eine Losung von Jodmetaferrin mit etwa 0,3% organisch gebun. 
denem Jod. 

Jodtropontabletten (TROPONWERK, Miilheim a. Rh.) enthaJten je 0,05 g Jod an Tropon 
gebunden. 

Projodin (Dr. A. WOLFF, Bielefeld), Protojod, friiher Lactojod genannt, ist 
j odiertes Casein. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Jod auf gelostes Casein. 
Eigenscllaften. Gelblich weiBes Pulver, fast geruch. und geschmacklos. In Wasser 

nnd verdiinnten Sauren ist es unloslich. Es enthalt 8% Jod. 
AntVendung. An Stelle von Jodalkalien. Es kommt nur in Tabletten in den Handel. 

Drei· bis fiinfmal taglich 2 Stiick. 

Jodglidin (Dr. KLOPFER, Dresden) ist eine Verbindung von Jod mit Glidin (s. S.332). 
Braunes amorphes Pulver. Es kommt nUr in Tabletten in den Ha,ndel. Eine Tablette enthalt 
O,05g Jod. Anwendung. An Stelle der Jodalkalien zwei. bis sechsmal taglich eine Tablette 
nach den Mahlzeiten. 



Jodum. 1565 

Testijody\ (Dr. L. OESTREICHER, Berlin) ist ein jodiertes Blutpraparat. 
Da1'stellung. Mit Wasser verdiinntes Rinder· oder Schweineblut wird durch Essigsiiure 

zum Gerinnen gebracht. Das ausgeschiedene EiweiB + Blutfarbstoff wird mit W'eingeistiger Jod
losung behandelt und getrocknet. 

Eigenschaften. Dunkelbraunes, lockeres Pulver, fast geruch- und geschmacklos. In 
Wasser und verd. Siiuren unloslich, leicht loslich in Alkalilosungen. Es enthiilt rund 15% Jod 
und 0,25 0/ 0 Eisen. 

Anwendung. Wie andere organische Jodverbindungen an Stelle von Kaliumjodid, zu 1 g 
drei- bis viermal taglich. 

Jodothyrin s. u. Organotherapeutische Heilmittel Bd. II S.367. 

Anorganisch-organische Jodverbindungen. 
Bismutum oxyjodatogallicum. Bismutum oxyjodogallicum (Germ. 6) 
Wismutoxyjodidgallat. Airol (HOFFMANN. LA ROCHE U. CO., Basel). 
C6H 2(OHlaCOOBi(OH)J [1, 2, 3, 5]. Mol. Gew. 522. Siehe auch Bd. II S. 1310. 

Darstellung. D. R. P. 80399. 350 T. frisch gefalltes Wismutoxyj odid werden mit 188 T. 
Gallussaure und etwa 500T. Wasser solange erwarmt, bis die ziegelrote Farbe des Wismut
oxyjodids verschwunden ist, und der Niederschlag graugriin geworden ist. Es wird auch durch 
Erwarmen von Wismutsubgallat (1 Mol.) mit Wasser und Jodwasserstoffsaure (1 Mol.) erhalten. 

Eigenschaften. Graugriines bis dunkelgraues Pulver, geruchlos, in WasEer 
kaum lOslich, unlOslich in Ather. Beim Schiitteln mit Wasser nimmt letzteres saure 
Reaktion an: in heifiem Wasser und in Weingeist lOst es sich teilweise zu einer orange
roten Fliissigkeit, in warmer verd. Salzsaure lOst es sich klar, in Natronlauge triibe. 

E1'kennung. Die weingeistige Losung (0,2 g + 3 ccm) wird durch 1 Tr. 
EisenchloridlOsung blauschwarz gefarbt. Die Losung in Salzsaure (0,5 g + 5 ccm) 
farbt nach Zusatz von einigen Tropfen Chlorwasser Chloroform beim Schiitteln 
violett, mit Schwefelwasserstoffwasser gibt sie eine braunschwarze Fallung von 
Wismutsulfid. 

Priifung. a) 0,5 g Wismutoxyjodidgallat werden im Porzellantiegel mit 
20 ccm Salpetersaure zur Trockne verdampft, der Riickstand gegliiht, nochmals mit 
1-2 ccm Salpetersaure abgedampft und wieder gegliiht. Der zerriebene Riick· 
stand wird in 1 ccm Salzsaure gelOst und die Losung mit 2 ccm ZinnchloriirlOsung 
versetzt. Innerhalb einer Stunde darf die Mischung keine dunklere Fiirbung an· 
nehmen (Arsen). - b) Wird 1 g Wismutoxyjodidgallat mit 5 ccm Natronlauge 
erhitzt, so darf der Dampf feuchtes Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniurnsalze). 

Gehaltsbestimmung. 0,5 g Wismutoxyjodidgallat werden in einern Kolben 
von etwa 250-300 ccm mit 5 ccm Natronlauge (frei von Chlorid!) und 10 ccrn 
Wasser kurze Zeit erwarmt. Nach dem Abkiihlen werden 20 ccm Salpetersaure 
und 20 cern l/lO·n-SilbernitratlOsung zugesetzt und die Mischung einige Minuten 
lang zum Sieden erhitzt. Dann werden etwa 100 ccm Wasser und etwa 10 ccrn 
FerriammoniumsulfatlOsung (oder etwa 1 g zerriebenes Ferriammoniumsulfat) zu
gesetzt und mit l/lO-n-AmmoniumrhodanidlOsung titriert. Bis zur braunlichroten 
Farbung diirfen hochstens 12,1 ccm erforderlich sein, so daB mindestens 7,9 ccrn 
l/lO·n-Silbernitratlosung zur Bindung des Jods verbraucht sind = rnindestens 20% 
Jod (berechnet 24,4 Ofo). 

Zur Bestimmung des Wismutgehaltes wird 1 g Wismutoxyjodidgallat im Porzellan
tiegel zur Entfernung des Jod einige Male mit Salpetersaure eingedampft und dann wie bei Bis
mutum subgallicum beschrieben, vorsichtig gegliiht. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Jodoform in der Wundbehandlung, fiir sich als Pulver oder in Salben 

(1:10). Die Salben diirfen kein Wasser enthalten, das Wismutoxyjodidgallat wird mit Glycerin 
oder 01 angerieben. 

Pasta Airoli. Airolpaste. Airol 0,5, Mucilag. Gummi arab. 10,0, Glycerini 10,0, Boli 
alb. q. s. ut. f. pasta mollis. Beriihrung mit Metal! 'ist zU vermeiden. Die Paste halt sich dann 
langere Zeit unverandert. 
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Ibit (GES. F. OHEM. IND., Basel) ist Wismutoxyjodidtannat. Es ist dem Airol ahnlich und 
wird ahnlich wie dieses unter Verwendung von Tannin an Stelle von Gallussaure dargestellt. 
Graugrfules Pulver, unloslich in Wasser. - Anwendung. Ais Wundantiseptikum. 

JodogalJicin (SANDOZ u. Co., Basel) ist eine Verbindung von Gallussauremethyl
ester' (Gallicin) mit Wismutoxyjodid. C6H2(COOCH3)(OH)20.Bi(OH)J. Gehalt an Jod 
23,6%' an Wismut 38,4%, Es wird erhalten durch Einwirkung von Gallussauremethyl
ester auf frisch gefalltes Wismutoxyjodid, wie das Wismutoxyjodidgallat. Leichtes amorphes, 
dunkelgraues Pulver in Wasser unloslich, durch Sauren und Alkalien wird es zerlegt, auch bei 
langerer Erweichung in Wasser. - Anwendung. Wie Jodoform als Wundantiseptikum. 

Jodomenin (BAUER u. Co. und JOH. A. WULFING, Berlin) ist eine Jodwismuteiwei13ver
bindung in Tabletten zu 0,5 g. 

Juglans. 
Juglans regia L. Juglandaceae. WalnuBbaum. Heimiseh in Kleinasien, Per
sien, Indien, Birma und Japan, kultiviert in Sud- und Mitteleuropa und in Kali
fornien. 

Cortex Juglandis fructus. Griine WalnuBschale. Walnut Shells. Periearpe de 

noyer. Putamina Nueum Juglandis. 
Das frische oder rasch getrocknete au13ere Fruchtgehause der noch nicht ganz reifen Stein

frucht, das sich von der knochenharten braunen Steinschale, dem Endocarp, leicht absondern liiJ3t. 
Da. Epicarp rei13t bei der Reife unregelmii13ig auf, um den Samen zu entlassen. Die Dicke der 
Fruchtschale ist je nach den Sorten wechselnd, im Mittel etwa 0,5 cm. Frisch fleischig, au13en 
glatt. etwas glanzend, griin mit wei13Iichen Flecken, innen wd13Iich, wird die Schale beim Trock
nen schwarzbraun und etwas schwammig. Die trockene Droge bildet verschieden gebogene, ein
gero\Ite, geschrumpfte, glanzend-Ieber- bis schwarzbraune briichige Stiicke mit grobrunzeliger 
Oberfliiche. Der Geruch ist wiirzig, der Geschmack frisch sehr scharf, fast iitzend, nach dem 
Trocknen zusammenziehend, bitter, schwach sauerlich. Man sammelt gegen Ende August und 
Anfang September. 

Auch die unreifen Friichte werden, solange die Steinschale noch nicht erhiirtet ist und 
sie sich mit einer Nadel durchstechen lassen, gesammelt und zu einem Extrakt verarbeitet. 

Bestandteile. Juglon oder Nucin (in dep unreifen Schalen ist a- undp-Hydrojuglon 
enthalten), Starke, Eiwei13, Zucker, Apfelsiiure, Citronensiiure, Oxalsaure, Salze, 
fettes 01. Die unreifen Schalen enthalten auch reichliche Mengen Gerbstoff, die reifen nicht mehr. 

Die beiden Hydrojuglone sind Trioxynaphthaline. Das a-Hydrojuglon hat die Formel 
ClOH5(OHJa[1,4,5]; durch Oxydation geht es in Juglon = 5- Oxy-a-naphthochinon iiber, das 
die Braunfarbung der Haut und der Haare durch den Salt der Nu13schalen bewirkt. Das P-Hydro
juglon wird nicht zu Juglon oxydiert. 

Anwendung. Die getrockneten Schalen wprden nur selten, ahnlich wie die Blatter, an
gewandt; die frischen Schalen dienen zur Herstellung von Haarfarbemitteln. 

Extractum Jugfandis Nucum. Walnuf3schalenextrakt. Extractum 
Juglaudis Corticis. - Erganzb.: 1 T. frische, unreife Walnu13schalen werden zersto13en, 
mit 1 T. Weingeist 8 Tage lang unter haufigem Umriihren bei Zimmertemperatur stehen 
gelassen und dann ausgepre13t. Der Riickstand wird in gleicher Weise mit 1 T. Weingeist 
und 1 T. Wasser 3 Tage lang ausgezogen. Beide Ausziige werden vereinigt, narh dem Ab
setzen fiItriert und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Braun, in Wasser triibe loslich. 

Oleum Juglandis Nucum infusum. Walnu13schalenol. Aus je 100 T. grob gepul
verten Walnu13schalen und Atherweingeist, 3 T. AmmoniakfJiissigkeit und 1000 T. Erdnu1361 
wie 01. Hyoscyami zu bereiten. 

Folia Juglandis. WalnuBbUitter. Walnut Lea yes. Feuilles de noyer. 
Nuf3bHitter. 

Die im Juni vor dem volligen .Auswachsen bei troekenem Wetter gesammelten, 
raseh getroekneten Blatter sind unpaarig gefiedert, mit langgestielten Endblattehen 
und meist 2-4 paarweis sitzenden Seitenblattehen. Das Endblatteben ist am groB
ten, bis 20 em lang und 10 em breit; die Seitenblatteben, 6-15 em lang, bis 5 em 
breit, nehmen von oben naeh unten an GroBe abo Der ganze Blattstiel kann eine Lange 
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von 35 cm erreichen. Officinell sind die von dem Blattstiel befreiten Blattchen; diese 
sind eiformig und ganzrandig, selten schwach ausgeschweift, meist mit 12 gleich
maBig starke Rippen bildenden, im Winkel von 450 abgehenden primaren Seiten
nerven. Die jungen Blattchen sind hautig, blaugriin, die ausgewachsenen dicker, 
fast lederig, dunkelgriin, glanzend, glatt, fast kahl oder doch nur sparlich behaart. 
Haare meist nur auf den Nerven. Der Geruch frischer Blatter ist angenehm aro
matisch, der getrockneten nur sehr schwach aromatisch, der Gescbmack etwas 
kratzend, bitterlich. 10 T. frischer Blatter geben 3 T. trockene. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen nur unterseits. Die Epidermis der Unter· 
seite tragt in den Winkeln der primaren Seitennerven mit dem Mittelnerv zu Biiscbel von 3-5 
vereinigt einzellige, miiBig dickwandige, glatte Scblauchhaare und auf beiden Blattseiten groB. 
kopfige Driisenhaare auf kurzem einzelligen Stiel und kleinkopfige auf mebrzelligem Stiel. 1m 
Mesophy1l2-3 Lagen Palisadenzellen und ebenso viele Schichten Scbwammparenchym. In beiden 
einzelne farblose Zellen mit groBen Oxalatdrusen. - Germ. 6 8. Bd. II S. 1329. 

Pul ver. Blattepidermisstiicke, Spaltoffnungen nur unterseits; Blattfragmente mit 2- bis 
3schichtigem Palisadengewebe und ebensovipl Schichten Schwammgewebe, nabe der Epidermis 
farblose Zellen mit groBen Oxalatdrusen. Weniger hiiufig groBe einzellige, kegelformi!!e, !!Iatte 
Haare, oft zu mehreren in Biischel vereinigt. Driisenhaare, auf einem 2 -4 zelligen Shel ein kieines, 
ein. und mehrzelliges Kopfchen und auf einzelligem Stiel ein 2- bis 4zelliges I< opfchen, Driisen· 
schuppen ahnlich denen der Labiaten, fast ungestielt, mit groBem vielzelligem Kopf. Frei
liegende groBe Oxalatdrusen. 

Bestandteile. Geringe Mengen atherisches 01 (hellgriin, bei gewohnlicher Temperatur 
fest, von angenehm teeartigem Geruch), Juglon oder Nucin (s. S. 1566), Hydrojuglon, Gerb
stoff (Nucitannin); Nucitannsaure; 0,3% Nucit (Inosit), Juglandin (Alkaloid); Regia
nin; Gummi, Ei weiB. Aschengehalt 5,20/0' Germ. 6 bb 10 % , 

Anwendung. Innerlich in der Volksmedizin als AufguB oder Abkochung (10-15 :200) 
bei Scrophulose. AuBerlich (selten) zu Augen bahlUlgen, Umscblagen, Badern (0,5-1 kg auf 1 Bad), 
als Extrakt auch zu Einspritzungen. WaschlUlgen mit WalnuBblatteraufguB wendet man bei 
Haustieren an, um sie vom Ungeziefer zu befreien. 

Extractum Juglandis Foliorum. WalnuBblatterextrakt. 
Ergiinzb.: 2 T. grob gepulverte WalnuBblatter zieht man zweimal je 4- Tagt' zuel'l't mit einem 

Gemiach auS 4 T. Weingei~t (90 Vol..o/o) und 6 T. Wasser, dann mit einem solchen aus 2 T. Wein
geist und 3 T. Wasser aus, preBt abo destilliert den Weingeist ab und dampft zu einem dicken 
Extrakt ein. Harzige Ausscbeidun!!en lOst man durch Zusatz von wenig Wein!!eist (Deatillat). 
In Wasser triibe Walich. Ausbeute 28-30%' - Portug.: 1000 T. grob gepuh'erte WalnuB
blatter werden zweimal hintereinander mit je 2500 T. Wasser je 24- Stunden mazeriert. Die PreB
fliissigkeiten werden einmal aufgekocht, filtriert und zu einem dicken Extrakt eingedampft. 

Extractum Juglandis f1uidum. Fluidextrakt of Juglans. Extrait fluide de 
noyer. - Belg.: Einen wasserigen Auszug von, WalnuBbJattern dampft man bis zum spez. 
Gew. 1,25 (bei 15°) ein, mischt eine gleiche Gewichtsmenge Weingeist (50 Vol.-o/o) hinzu, liiBt 
absetzen und filtriert. Trockenriickstand mindestens 20°/0' - Nat. Form.: Aus gepulverter 
WalnuBwurzelrinde und verdiinntem Weingeist (410/0ig) im Verdrangungswege. 

Oleum Juglandis. WalnuBol. Walnut Oil. Huile de noyer. Das fette 01 der 
WalnuJlkerne. Der Olgebalt der Kerne betragt etwa 55-600/0' 

Eigenschajten. Das kalt gepreBte 01 ist diinnfliissig, farblos oder hell- bis griinlich
gelb. Geruch und Geschmack angenf'hm mild. (Warm gepreBtes 01 ist griinlich lUld hat scharfen 
Geruch und Geschmack.) Spez. Gew.O,925-0,926, bei - 150 wird es dick, bei - 270 erstarrt 
es zu einer weiBen Masse. V.·Z. 188-19fi, J.-Z. 143-152. Smp. der Fettsauren 16-200. 

Bestandteile. Glyceride der Leinolsauren, Olsaure, Myristinsaure, Laurin
saure. 

Anwendung. Als Speiseol. 
Die Steinschalen der reifen Walniisse dienen gemahlen gelegentlich zur Verfalschung 

von Gewiirzen. Man erkennt eine solche Verfal~chung an folgendcn Merkmalen. Hauptsach
lich Rruchstiicke eigenartig dichtbuchtig-~altiger und stark aus!!ebuchteter Steinzellen mit ver
schieden starken, oft bis zum Verschwinden des Lumens verdickten, dicbt getiipfelten. grob
geschichteten Wanden. Ganze Zl'lIen selten, die Bruchstiicke 75-120 (L groB. selten kleinere 
bis 4-5 (L groBe Steinzellen von gleicher Form und Ausbildung. Daneben sparlich diinnwandige 
Parenchymzellen mit braunem Inhalt (Gerbstoff); Fragmente enger Rpiralll'efiiBe und kleine diinn. 
wandige Zellen mit Einzelkristallen von Kalkoxalat (Kristallkammerfasern). 
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Juglans cinerea L. Heimisch in den nordwestlichen Vereinigten Staaten Nord
amerikas von Neubraunschweig bis Norddakota und siidlich bis Georgia Mississippi, 
und Arkansas, namentlich im Staate N euyork und in Kanada. 

Cortex Juglandis cinereae. ButternuBrinde. Butternut Bark. White (Lemon) 
Walnut Bark. 

Gebrii.uchlich ist nur die innere Rinde der Wurzel. Gleichen Zwecken dient die Rinde von 
Juglans nigra L., gleiohfalls in Nordamerika heimisoh und angebaut. Fiinf Millimeter 
dioke glatte, gebogene Stiioke, auBen dunkelgrau mit glattem Kork, wo dieser fehlt, tiefbraun, 
iunen gestreift; Bruoh kurz. Geruch sohwaoh, Gesohmaok bitter und etwas scharf. 

Bestandteile. 5-6% fettes 01, dessen Hauptbestandteile die Glyoeride der Stearin· 
sii.ure, Olsii.ure, Linolsii.ure und Linolensaure (70% des Oles) sind; ferner sind vorhanden Harz, 
Juglon, Juglandinsii.ure (wohl identisoh mit Juglon), Gerbstoff, Farbstoff, ii.therisches 
01. Asche etwa 5,8%. 

An'Wendung. Als Abfiihrmittel bei Magan- und Darmkrankheiten, 0,1-0,3 g in Pillen. 
Juglandin wird ein trockenes Extrakt aus der Wurzelrlnde von Juglans cinerea genannt, 

das bei Leberleiden und ala Abfiihrmittel Anwendung finden Boll. 
Juglans nigra L. und J. fraxinifolia LAM. Die Blatter und Fruchtschalen 

werden wie die von J. regia benutzt. 
Juglans baccata L. Aus den Samen soll in Jamaika Starkemehl bereitet 

werden. 

Juniperus. 
Juniperus communis L. Coniferae-Cupressineae. Wacholder. Heimisch 
durch ganz Europa, Mittel. und Nordasien. Man sammelt die Beeren in Deutsch. 
land (Liineburger Heide, Ostpreullen), Ungarn, Italien, Siidfrankreich. 

Fructus Juniperi. Wacholderbeeren. Juniper Berries. Baies de 
genievre. Baccae (Drupae, Galbuli) Juniperi. Wacholderfriichte. Jach
andel- (Johandel-, Machandel-, Kaddig-, Kranewitt-, Reckholder-Beeren). 

Die sorgfiLltig getrockneten, moglichst mschen, reifen (im zweiten Jahre) von 
wildwachsenden Pflanzen gesammelten Friichte. Die Frucht ist im ersten Jahre 
griin, im zweiten, wenn sie reift, wird sie dunkelbraunrot bis schwarzbraun. 

Handels'WlJ'l'e. Man unterscheidet im Handel deutsohe und italienische Waoholder. 
beeren; die letzteren sind besonders schon, groB, voll und sorgfii.ltig ansgelesen. 

Die Friichte sind bis 10 mm, meist 7-9 mm, dick, fast kugelig, fleischig, aullen 
glanzend schwarzbraun und blaulichgrau bereift. Sie zeigen am Scheitel drei strahlig 
zusammenstollende, abwarts nur wenig herablaufende Nahte und drei Hocker, her. 
riihrend von den Spitzen der drei beim Reifen fleischig gewordenen, untereinander 
verwachsenen Deckschuppen, dazwischen der dreiteilige geschlossene Spalt. Am 
Grunde der Friichte 1-6 dreiteilige Wirtel dreieckiger, brauner Blattchen. Haufig 
ist in der Droge das Stie1chen abgebrochen, und es sind nur 1-2 Wirtel erhalten. 
Das Innere ist weich, von etwas gelblicher bis braunlicher Farbe, zeigt zahlreiche 
grolle schizogene Sekretbehalter und umschliellt drei bis auf halbe Hohe mit der 
Zapfenschuppe verwa.chsene Samen. Letztere stellen eine rundlichdreieckige Pyra· 
mide dar und tragen an zwei Seiten ungleich grolle, eingesenkte, blasenformig her· 
vorragende Sekretschlauche. Der Geruch ist balsamisch, eigenartig, der Geschmack 
kraftig gewiirzig, siill1ich. Unreife, millfarbige (griine, hellbraune, rote, graue), alte 
und verschrumpfte, innen trockene Ware ist zu beanstanden. Unreife Friichte 
nehmen beim Trocknen eine dunkle Farbe an, doch fehlt ihnen der siille Ge· 
schmack; bei aiten Friichten ist das atherische 01 in den SekretbehiLltern dar SameD 
und des Fruchtfleisches meist verharzt, diese geben deshalb weniger atherisches 0] 
bei der Destillation. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis besteht aus an derAuBenwand stark ver· 
diokten, an den Seitenwanden porosen Zellen, die an den Nahten zu fest ineinandergreifenden 
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Papillen ausgewaohsen sind. Spaltoffnungen sind selten und melst nur an der Spitze der Fruoht 
vorhanden. Vnter der Epidermis zunaohst ein diinnes Collenohym und darauf, die Hauptmasse 
der Fruoht ausmaohend, ein reiohlioh mit Interoellularraumen versehenes diinnwandiges Parenohym. 
In diesem Gewebe finden sioh reiohlioh groBe sohizogene Olbehalter und GefaBbiindel, auBerdem 
eigentiimliohe, ziemlich groBe, gelbe, meist wenig verdiokte ldioblasten (Tonnenzellenl. Der 
Same zeigt fiinf Sohiohten, eine Epidermis, darunter eine einzige Parenohymlage, eine maohtig 
entwiokelte Sklerenohymsohioht aus stark getiipfelten, meist einen ansehnliohen Einzelkristall 
von Kalkoxa.lat einsohlieBenden Zellen, die zusammengepreBte Nahrschioht und die innere Epi. 
dermis. Vom Nucellargewebe ist nur eine sohmale, dem Endosperm aufliegende Schicht erhalten 
geblieben. 1m Endosperm und im Embryo reiohlioh fettes 01 und bis 8 fl groBe Aleuronkomer, 
die ein oder mehrere Globoide und ein Kristalloid enthalten. Die blasenformigen Vorragungen 
des Samens sind groBe (bis 1 mm) sohizogene Olbehalter, die der Fruohtsohale angehoren. 

Pul ver. Ein grobes Pulver, duroh Harz verklebte Massen. Charakteristisoh die groBen, 
hellgelben, diokwandigen, stark getiipfelten Steinzellen der Samensohale mit Kalkoxalat.Einzel. 
kristallen; reiohlioh Fetzen des lookeren, diinnwandigen Fruohtfleisohes mit groBen, gelben, leeren, 
glatten oder getiipfelten Steinzellen und rundlioh·ovalen sohizogenen Sekretbehaltem; Stiioke 
der farh9toffiihrenden Fruchtepidermis aus polygonalen Zellen, an den Nahten der verwachsenen 
Deckschuppen zu fest ineinander greifenden Papillen ausgewaohsen; vereinzelt Stiioke zarter 
GefaBbiindel; Fetzen des Endosperms und des Embryos mit Fett und Aleuron. Keine Haar. 
bildungen. 

Verwechslunyen. Die Beerenzapfen von Juniperus oxyoedrus L., Siideuropa. 
DiOde sind bis 12 mm groB, glanzend braunrot. Die Friiohte von Juniperus macrooarpa 
SrBTH., Mittelmeergehiet, sind groBer und blau bereift. Juniperus sabina L. hat schwarze, 
blaulichweiB bereifte, 5-8 mm groBe Friichte, aus 4-6 Sohuppen verwachsen, 1-4samig. Die 
Friichte von Juni p'erus virginiana L., Nordamerika, sind unter dem Reifbelag dunkelpurpurn. 

Bestandteile. 0,34-1,2% atherisches 01 (naoh SCHIMMEL in deutschen Friichten 
0,5-0,7 % , in italienisohen 1,1-1,2% , in ungarischen 1,0-1,1 % ), Wachs, Harz, Zucker, 
Gummi, Juniperin (ein Gerbstoffglykosid). Nach KOENIG enthalten die Friiohte 78,50/0 
Wasser, 0,9% Stiokstoffsubstanz, 2,80/0 freie Saure (Ameisensaure, Apfelsaure, Essig. 
saure), 7,1 % Zucker, 6,7 % sonstige stickstofffreie Stoffe, 3,40/0 Holzfasern, 6,4 0/0 
Asche; in der Trookensubstanz 4,2 0/0 Stickstoffsu bstanz, 32,90/0 Zuoker. 

Der Zucker besteht zum groBten Teil aus Invertzuoker, auoh Inosit ist naohgewiesen. 
In dem Harz ist Juniperinsaure, CH20H(C~h4.COOH (= Oxypalmitinsaure) nachgewiesen. 

Pm/uny. Germ. 6: Waoholderbeerenpulver darf beim Verbrennen hoohstens 5 0/ 0 Riiok· 
stand hinterlassen. - Mindestens 1% li.therisohes 01 (s. Bd.1I S.1292). 

Verarbeitung. Das Pulvern wird nur selten in den Apotheken vorgenommen, da die 
Beeren sioh infolge ihrer sohwammigen Beschaffenheit beim StoBen im Morser selbst bei Frost. 
wetter zusammenballen. Naoh langerem Trooknen im Kalk·Trookensohrank laRsen sie sioh, 
wenn auoh miihsam, in ein grobes Pulver verwandeln; das Pulver des Handels wird aus den Ian. 
gere Zeit gelagerten, in der Warme getrookneten Beeren hergeste'lllt, wobpi ein Verlust von etwa 
120/0 entsteht. Es empfiehlt sioh, iiber Atzkalk getrooknete Waoholderbeeren fiir Teemischungen 
in dioht versohlossenen GefaBen vorratig zu halten und bei Bedarf durch ein Sieb zu reiben, denn 
derartige Mischungen untersoheiden sich duroh ihre gleiohmaBige Zerkleinerung sehr vorteilhaft 
von solchen, die mit "leicht gequetschten" Friichten hergestellt sind, wie Germ. es vorschreibt. 

Au/bewahrung. In BleohgefaBen. Zuweilen werden Bonst gute Waoholderbeeren wah· 
rend der Aufbewahrung duroh Ausbliihen von 'l'raubenzuoker rissig, unansehnlich und, da man 
die Aussoheidungen leioht fiir Sohimmelpilze halten kann, unverkauflich. Man ,verwendet sie 
dann als grobes Pulver, naohdem man sich davon iiberzeugt hat, daB sie nioht verschimmelt sind. 

Anwendung. Innerlioh als sohweiB· und harntreibendes Mittel in Teegemisohen, im 
AufguB (10-15:200) oder mit Wein odor Branntwein digeriert bei Wassersuoht und Erkrankungen 
der Harn. und Gesohlechtsorga.ne, bei Gicht und Rheuma. GroBe Gaben konnen duroh Nieren. 
reizung sohadigend wirken. AuBerlioh zu Rauoherungen - auf Kohlen gestreut -, zu Badern 
(100-200 g im AufguB zu einem Bad) und Krauterkissen. In der Tierheilkunde ein haufiger 
Bestandteil der sog. Kropfpul ver. Hier und da ein beliebtes Kiiohengewiirz. Zur Herstellung 
von Wacholderbranntwein (Steinhager, Gin, Genever, Machandel). 

Baccae Juniperi tostae. ZerstoBene Waoholderbeeren werden iiber maBigem Feuer er· 
hitzt, bis sie dunkelbraun geworden sind. Das Verfahren bewirkt eine tiefgreifende Veranderung 
der Bestandteile. 

Spiritus Juniperi. Wacholderspiritus. Germ. 6 S. Bd. II S.1364. 
Germ. 5: lO T. zerquetsohte Wacholderbeeren werden mit 30 T. Weingeist 24 Stunden mao 

oeriert, daun mit Wasserdampf 40 T. abdestilliert. Klare, farblose Fliissigkeit. Spez. Gew, 0,885 
bis 0,895. - Austr.: Wie Spiritus Anisi. Spez. Gew.O,895-0,905. - Japon.: 2 T. Wacholder. 
beerol sind in 98 T. Weingeist zu IOsen. - Amer.: 5 com 01, Weingeist (92,3 Gew.·Ofol ad 100 ccm. 

Spiritus Juniperi compositus. Compound Spirit of Juniper. - Amer.: 800m 
Waoholderbeerol, je 1 com Kiimmel· und FenohelOl in 1400 com Weingeist (92,3 Gew.· %) zu 

Hager, Handbuch r. 99 
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lOsen und mit Wasser auf 21 auffiillen. - Portug.: 100 T. gequetschte Wacholderbeeren 40 T. 
Kiimmel, 40 T. Fenchel werden mit 500 T. Weingeist (90%) und 1000 T. Wasser 24 Stunden 
maoeriert; dann destilliert man 1000 T. abo 

SUCCUS Juniperi inspissatus. Wacholdermus. Kaddigmus. Wacholder
saft. Roob of Juniper Berries. Extrait (Rob) de genievre. Roob 
Juniperi. Syrupus Juniperi. 

Das Wacholdermus ist ein Vertrauensartikel und soUte, wenn die Bezugsquelle 
nicht ganz zuverlassig ist, moglichst in der Apotheke selbst hergestellt werden. 
Sehr haufig werden bereits vom atherischen LIl befreite Friichte auf Mus verarbeitet, 
das dann zwar nachtraglich mit etwas 01 parfiimiert wild, einem sorgfiiltig aus 
guten Friichten hergestellten Wacholdermus aber keinesfalls gleichkommt. 

Zur Herstellung von Wacholdermus werden die zerquetschten Beeren mit 
Wasser ausgezogen und der kolierte Auszug eingedampft. Das Eindampfen ge
schieht auf dem Wasserbad, am besten in Porzellanschalen und unter vermindertem 
Druck. Beim Eindampfen auf freiem Feuer nimmt das Mus leicht einen brenzlichen 
Geschmack an. Einige Pharmakopoen lassen dem eingedickten Auszug noch Zucker 
zusetzen. 

Germ.: 1000 T. zerquetschte Wacholderbeeren werden mit 4000 T. Wasser von etwa 70 0 

iibergossen, darauf 12 Stunden unter wiederholtem Umriihren stehen gelassen und alsdann aus
gepreBt. Die durchgeseihte Fliissigkeit wird zu einem diinnen Extrakt eingedampft. - .dUBtr.: 
100 T. frische, reife, zerstoBene Wacholderbeeren werden mit 400 T. Wasser 24 Stunden 
maceriert und ausgepreBt. Der Pi"eBriickstand wird mit 200 T. heiBem Wasser iibergossen und 
nach 3 Stunden abermals ausgepreBt. Die vereinigten Fliissigkeiten liBt man absetzen, koliert 
und dampft auf dem Wasserbad zur Honigkonsistenz ein. Gogen Ende des Eindampfens setzt 
man 10 T. Zucker zu. - Groat.: Wie Austr. - Bung.: Wie Germ. Mit 3 T. des zur Sirupdicke 
eingedampften Succus ist 1 T. Zucker zu mischen. Jihrlich frisch zu bereiten. In kleine 
Gefa.Be zu fiillen und zu pasteurisieren. - Gall. 1884: Wie Germ. - Nederl.: Wie Germ. In der 
Kolatur von 30 T. Wacholderbeeren werden aber 10 T. Zucker gelOst. - Portug.: Die Beeren 
werden 2 x 24 Stunden mit der doppelten Menge Wasser maceriert, abgepreBt, eingedampft. -
8ueo.: Wie Germ., aber zweitigige Maceration. - Belt}.: 8 T. zerquetschte Wacholderbeeren 
werden mit 32 T. heiBem Wasser iibergossen. Nach 12 Stunden wird abgepreBt, die kolierte 
Fliissigkeit im Wasserbad zur Honigdicke eingedampft und mit 1 T. Zucker versetzt. 

Sorgfilltig aus tadellosen Wacholderbeeren hergesteUtes Wacholdermus ist 
triibe, braun, in der gleichen Menge Wasser nicht klar Mslich. Klarlosliches Mus ist aus 
entolten Friichten gewonnen. Es mull gewiirzhaft und siiJl, nicht brenzlich schmecken. 
Wird der beim Verbrennen von 2 g Wacholdermus verbleibende Riickstand mit 
5 ccm verd. Salzsaure erwiirmt, so darf die filtrierte Fliissigkeit durch Schwefel
wasserstoff nicht verandert werden (Kupfer. Germ. 6 s. Bd. II S 1322). 

Mlxtura bydragoga (F. M. Germ.). Speclel hydragogae (F. M. Germ.). 
Spirit. JunIperl. 15,0 
Spirit. Aetber. nltros. 4,0 
Succ. Junip. Insp. 30.0 
Aq. Petrosellnl ad 150,0. 

Rad. Ononld. sa 15,0 
Rad. Levist. 15,0 
Fruct. Junlp. 60,0 
Rad. Liquir. 15,0 

Speclel dlurl)tlcae (Beig.). Speclel Juulperl (Norv.). 
Fructus J unIperl 3 
Fructus Foeniculi 1 
Radlcls Liqulritlae 1. 

Fructus Anlsl 10,0 
Radlcls Liquiritlae 10,0 
FructuB JunIperl SO,O. 

Tlnctura Juniper! (Portug.). 
Fruct. J unlperi contus. 20,0 
Spiritus (65°/.) 100,0. 

Macera per dies X. 

Elixir Potassii Acetatis et Juniperi. Elixir of Potassium Acetate and Juniper 
Nat. Form. - 125 ccm Fluidextractum Juniperi (Nat. Form.) verreibt man mit 15 g Talk, 
setzt 750 ccm Elixir sromat. (Amer.), in dem 85 g Kaliumacetat geliist sind, hinzu, fiillt mit Elixir 
&tomato a.uf 1000 ccm auf und filtriert nach 1-2 Tagen. 

Extractum Junlperl f1uidum. - Nat. Form.: Aus 1000 g grob gepulverten Wacholder
beeren mit verd. Weingeist (41 Gew.-%). Erates Perkolat 875 ccm. 

Lignum Juniperi. Wacholderholz. Bois de genievre. 
Das Stamm-, Ast. und Wurzelholz. 1m Handel meist in der Lange nach gespalteten, 2-5. 

seltener bis 10 cm dicken, mit einer diinnen Rinde bedeckten Stiicken Der Splint fast weiB, rotlicb-
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weill oder hellgelb, das Kernholz besonders in ii.lteren Teilen etwas rotlich, leicht, ziemlicb dicht, 
feinfaserig, leicht spaltbar. Zahlreiche schmale Jahresringe, dichtgestellte feine Markstrahlen. 
Der Geruch des angeziindeten HolzeR angonehm balsamisch, der Geschmack 8chwach balsamisch. 
Wurzelholz ist aromatischer als Stamm- und Astholz und am meisten geschatzt . 

. Mikroskopisches Bild. Das Holz besteht fast ausschlioBlich aus langen, faser· 
formigen, spitz ondenden, bis 26 It breiten Tracheiden, die in der Wand die charakteristischen 
Hoftiipfel erkennen lassen. Parenchym nur sparlich. Markstrahlen einreihig, 2-10, durchschnitt· 
Hch 3-6 Zellen hoch. Das Holz enthalt keine Sekretbehalter. 

Pul ver. Hauptsachlichlange, faserformige, spitz endende, rundlich.behoft-getiiptelte, sehr 
dickwandige und englumige (Herbstholz) oder diinnwandige und weitlumige (Friihjahrsholz), bis 
26 It breite Tracheiden. Zwischen Holzstrangtracheiden und benachbarten Markstrahlzellen 
meist je \-4 deutlich behofte Tiipfel; Parenchymgewebe sehr sparlich; Fetzen einreihiger Mark· 
strahlen aus etwas langer gestreckten, einfach getiipfelten Ze\len. 

Ve'l'jalschung. Nitch J. MOLLER und N. SMODLAKE ist das geschnittene Wacholderholz 
des Handels sehr haufig durch andere Holzer verfalscht. Gefunden wurden das Hob. von: Pappel, 
Birke, Fichte, Vogelbeerbaum; einzelne Proben enthielten iiberhaupt kein Wacholderholz. 

Anwendung. Zu Teegemischen, seltener zu Raucherungen. 
Spiritus Juniperi Ligni, Wacholderholzspiritus, wird 1:10 aus Wacholderholz mit 

Weingeist (90%) destilliert. 

Oleum Juniperi. WacholderbeerOi. WacholderOl. Oil of Juniper. Essence 

de genievre. 
Gewinnung. Durch Destillation der zerquetscbten Wacholderbeeren mit Wasserdampf; 

die Ausbeute betragt bei italienischen Beeren 1-1,50/0' bei bosniscben und franzosi~chen 20/0' 
bei bayrischen 1-1,2%, bei ungarischen 0,8-1 % , bei ostpreullischen, polnischen, thiiringischen, 
frankischen 0,6-0,90/0' bei sohwedischen 0,5%, bei russischen Beeren uuter 0,5%, Der filtrierte 
wasserige Auszug des Destillatiousriickstandes wird eingedampft und kommt als Wacholdermus in 
den Handel, darf aber nicht an Stelle des Succus Juniperi der Germ. verwendet werden. 

Eigenschaften. Diinnfliissiges, farbloses, blaBgelbliches oder blaBgriinliches 
01, Geruch an Terpentinol erinnernd, Geschmack balsamisch, brennend, bitterlich. 
Altes ell ist dickfliissiger, riecht etwas ranzig und reagiert sauer. Spez. Gew. (Germ.) 
0,860 -0,880 (15°), SCHIMMEL 0,865 -0,882 (15°) Amer. 0,854 -0,879 (25°); in der 
Regel linksdrehend, bis aD - II 0, selten inaktiv oder recbtsdrehend, Amer. 0 ° bis 
- 15°; nD20' 1,479-1,484; S.·Z. bis 3,0; E.·Z.2-8; nichtl immer klar loslich in 
5-10 T. Weingeist von 90 Vol.- %; frisch destilliertes 01 ist in der Regel klar 
Wslich, iUteres meist nur mit Triibung. Mit Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzol 
und Amylalkohol mischt es sich klar in jedem Verhiiltnis. 

Extrastarkes Wacholderol wird durch fraktionierte Destillation oder 
Ausschiitteln des Oles mit Alkohol hergestellt; es zeigt in frischem Zustand eine 
groBere Loslichkeit als gewohnliches 01, verliert diese aber bald wieder. 

Bestandteile. a-Pinen, C1oH16, Camphen, CloHl~' Terpinenol.4, C10H170H, Co.. 
dinen, C15IIu; einigc andere Bestandteile sind noch nicht naher untersucht. In alteren Olen 
mehrfach beobachtete kristallinische Ausscheidungen hat man Wacholderbeerstearopten 
oder Wacholdercampher genannt. 

P'I'iijung. a) Spez. Gewicht 0,860-0,880 (15 0 ). - b) 1 ccm Wacholderol mull sich in 
10 ccm Weingeist (90 Vol..%) klar oder mit schwacher Triibung losen. - Germ. 6 s. Bd. II 
S.1348. 

Aufbewahrung. In kleinen, ganz gefiillten Flaschen, vor Licht geschiitzt. Das 01 ver· 
harzt sehr leicht, wobei es dickfliissiger wird und saure Reaktion annimmt. 

Anwendung. Hauptsachlich als Volksheilmittel innerlich und auBerlich. Gabe 0,1-0,2 g 
= 3-6 Tr. einige Male taglich als Elaeosaccharum oder in Tinkturen; auch in der Tierheilkunde. 

Die grollte Verwendung £indet es zur Herstellung von Trinkbranntweinen (Wacholderbranntwein). 

Unguentum Juniperi. Wacholdersalbe. - Austr.: Unter Zusatz von 200 T. verd. 
Weingeist (60 Gew .. %) zerstoBt man 100 T. Wermutkraut zu einem Brei, fiigt 750 T. Schweine· 
fett hinzu und erhitzt so lange auf dem Dampfbad, bis der Weingeist sich verfliichtigt hat. 
Der abgeprellten und kolierten Fettmasse schmilzt man 180 T_ gelbes Wachs zu und fiigt 
schlielllich der halb erkalteten Masse noch 70 T. Wacholderol zu. 

Oleum Juniperi e Ligno, Wacholderholzill. ist nicht reines aus Wacholderholz gewonnenes 
ittherisches 01, sondern ein iiber Wacholderholz oder Wacholderzweigen destilliertes Terpen. 

99* 
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tinol oder eine Mischung von 1 T. Wo.cholderol und 9 T. gereinigtem Terpentinol. Wa.8ser. 
helles bis gelbliches, diinnes 01 von Wo.choldergeruch, in Weingeist nur wenig loslich. Es findet 
in der Tierheilkunde als Diureticum und als Volksmittel auSerlich zu So.lben und Einreibungen 
Anwendung. 

Oleum Juniperi empyreumaticum. Wacholderteer. Pix Juniperi (Germ. 6) 
Oleum Cadinum. Oil of Cade. Ruile de cade. Oleum Cadi. KadeoL 
Kaddigol. Kranewettol. Takinol. Spanisch-Cedernol. 

Gewinnung. Durch trockne Destillation aus dem Holz und den Zweigen von Juniperus 
oxycedruB L. und anderen Juniperusarten. 

Eigenschajten. Klarer, brauner, in diinner Schicht gelber, sirupdickt'r Teer 
von brenzlichem Wacholdergeruch und brennend gewiirzigem Geschmack. Spez. 
Gew. 0,990-1,060 (15°), Amer. 0,980-1,055 (25°), nach VAN DEB HAAR meist 
iiber 1,00, nach C. T. BENNET oft nicht iiber 0,975. Loslich in Ather; die athe· 
rische Losung zeigt meist nach kurzer Zeit flockige All·sscheidungen; nur teilweise 
loslich in Weingeist, Petrolather, Chloroform und Schwefelkohlenstoff; fast un· 
loslich in Wasser. Wird Wasser mit Wacholderteer geschiittelt und abfiltriert, so 
zeigt es den Geruch des Teers und rotet Lackmuspapier. 

Erkennung. Mit 4 T. Wasser erwiirmt, gibt es nach dem Erkalten ein fast farbloses 
Filtrat, das ammoniakalische Silbemitratlosung bei Zimmertemperatur, FEHLINGSche Liisung 
beim Erwiirmen reduziert. Mit Eisenchloridliisung (1: 1000) farbt sich die wasserige Liisung rot. 

Bestandteile. Harze, Phenole (Guajacol, Kreosol, Athylguajacol, Propyl. 
guajacol), Homologe der Essigsaure, Kohlen wasserstoffe vom Sdp.210-4000, viel Cadinen, 
<;s~4.· 

Priifung. 20 Tr. Wacholderteer schiittelt man mit 15 ccm Petrolather und filtriert; 
10 ccm Filtrat schiittelt man mit 10 ccm neutraler Kupferacetatliisung (5: 100) und laSt absetzen; 
mischt man 5 ccm der Petrolatherschicht mit 10 ccm Ather und filtriert sofort, so darf das Filtrat 
nicht griin gefarbt sein (Fichtenteer; bei reinem Wacholderteer ist das Filtrat gelblichbraun). 
- Germ. 6 s. Bd. n S. 1354. 

Anwendung. Innerlich (selten) als Anthelminthicum zu 3-5 Tr. AuBerlich entweder 
unvermischt oder in Salben und Linimenten bei Rheumatismus, Kriitze, nasser Flechte, Schup. 
penflechte. Do. der Gehalt des Teeres an Phenolen gering ist, wirkt er wenig desinfizierend. 

Cadincin ist ein durch Destillation mit Wasserdampf aus dem Wacholderteer gewonnenes 01 

Llnlmentum cadlnum lapono.tum Hebra. 
HEBRAS f1tlsslge Teerselfe. 

Olel Junlperl empyreum. 
Saponis viridis All 25,0 
SpirItus 50,0. 

Gegen Krll.tze. 

Juniperus virginiana L. In den iistlichen Staaten von Nordameriko.. Die jungen 
Zweige werden ala Abortivum benutzt, ebenso das atherische 01, das zu 0,2°/0 in den Bliittem 
enthalten ist. Auf der Pflanze vorkommende Gallen (Cedernapfel, Fun~us columbinus) 
wirken anthelmintisch. Das Holz, Lignum Juniperi virginia.nae, Virginisches Wachol. 
derholz, Virginisches Cedernholz, hat gleichen Bau wie das Holz von J communis, doch 
sind die Markstrahlen mit blutrotem Harz gefiillt. Es wird zur Rerstellung der Bleistifte ver· 
wendet, ebenso das Holz von J. bermudiana L. 

Oleum Ligni Cedri. Cedernholzol. Oil of Cedar Wood. Essence de bois de 
cedre. 

Gewinnung. Durch Destillation der bei der Verarbeitung des Rolzes. zu Bleistiften und 
Zigarrenkisten abfaUenden Spane mit Wasserdampf. Ausbeute 2,5-4,5%. In Nordamerlka wird 
auch aus den Dimpfen der Trockenkammern, in denen dss Cedemholz getrocknet wird, 01 gee 
wonnen, dss aber nur die l"eicht fliichtigen Anteile des Cedemholzoles enthiilt und minderwertig ist. 

Eigenschajten. Fast farbloses, etwas dickfliissiges, zuweilen mit Kristallen (von Cedern· 
campher) durchsetztee 01; Geruoh mHde, lang anhaftend. Spez.-Gew. 0,943-0,961 (15 0) ao-25 
bis - 420; nn20' etwa 1,504; S.·Z. bis etwo. 1,0; E .• Z. bis 6,5; liislich in 10-20 "Vol. Weingeist 
von 90 Vol..o/o und in bis 6 Vol. Weingeist von 95 Vol..%. 

Bestandteile. Cedrol (= Cederncampher, Cypressencampher), <;6~60, nicht in 
allen Olen enthalten, femer et",a 80 Vol..o/o Cedren, <;6~4. (ein Gemenge von Sesquiterpenen), 
Cedrenol, <;s~30H (ein primiirer Sesquiterpenalkohol), Pseudooedrol, C16~~OH (ein gP' 
sli.ttigter tertiiirer Alkohol, mit dem Cedrol optisch isomer). 
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Anwendung. Cedernholzol findet in der Parfiimerie als Fixierungsmittel Verwendung. 
In der Mikroskopie gebraucht man es, besonders in verdicktem Zustande, zum Aufbellen von 
Praparaten. Das verdickte 01 dient auch als Tauchfliissigkeit der Objektivsysteme fiir homogene 
Immersion, s. S. 43. Es wird auch vielfach zum Verfalschen anderer atherischer Ole benutzt. 

Oleum Cedri atlanticae, Atlas-CedernOl, Libanol.BorSSE, wird durch Destillation 
des Holzes der Atlasceder, Cedrus atlantica, mit Wasserdampf gewonnen; Ausbeute 3-50/0' 
Dickliches, hellbraunes 01; Geruch balsamisch; spez. Gew. 0,950-0,968 (150); an + 46 bis + 620; 
DD20' 1,512-1,517; S.·Z. bis 2,0; E.·Z. 3-11; ltislich in 1-10 Vol. Weingeist von 90 Vol..o/o
Es enthii.lt als Hauptbestandteil d.Cadinen, C16~' geringe Mengen Aceton. CHsCOCHa und 
50/0 eines Ketons COH14 O. 

Anwendung. Bei Bronchitis, Tuberkuiose, Blennorrhoe, Hautkrankheiten. 

Juniperus sabina siehe Sabina, Bd. U S.596. 
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Kommentar zum Deutschen Arzneibuch 6. Ausgabe 1926. 
Auf Grundlage der Hager-Fischer-Hartwichschen Kommentare der friiheren Arznei
biicher unter Mitwirkung von Fachgelehrten herausgegeben von Professor Dr. 
O. Anselmino, Oberregierungsrat, Mitglied des Reichsgesundheitsamtes Berlin, und 
Dr. Ernst Gilg, b. a. o. Professor der Botanik und Pharmakognosie an der Univer
sitat, Kustos und Professor am Botanischen Museum Berlin-Dahlem. In zwei Banden. 
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1928. Gebunden RM 52.20 
Zweiter Band. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen. II, 917 Seiten. 
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Die PrUfung der Arzneistoffe nach dem Deutschen 
Arzneibuch. Eine Anleitung zur chemischen und physikalischen Priifung 
der Arzneistofl'e und Zubereitungen fiir Studierende der Pharmazie und Apotheker. Von 
Dr. G. Frerichs, o. Professor der Pharmazeutischen Chemie und Direktor des Phar
mazeutischen Instituts der Universitat Bonn. Mit 59 Abbildungen im Text. VI, 
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Die Untersuchung der Arzneimittel des Deutschen 
Arzneibuches 6. Ihre wissenschaftlichen Grundlagen und ihre praktische 
Ausfiihrung. Anleitung fiir Studierende, Apotheker und Arzte. Herausgegeben von 
Professor Dr. phil. et med. Theodor Paul, Geheimer Regierungsrat, Direktor des 
Pharmazeutischen Institutes der Universitat Miinchen. Unter Mitwirkung von Privat
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W. Straub, Privatdozent Dr. phil. K. Taufel, Privatdozent Dr. phil. C. Wagner. 
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IX, 324 Seiten. 1927. Gebunden RM 16.65 

Die chemischen und physikalischen PrUfungsme
thoden des DeutschenArzneibuches 6. Ausgabe. 
Von Dr. J. Herzog, Direktor in der HandelsgeselIschaft Deutscher Apotheker, Berlin, 
und A. Hanner, Regierungsrat im Reichsgesundheitsamt, Berlin. Dritte, vollig 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. Aus dem Laboratorium der HandelsgeselIschaft 
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Lehrbuch der Pharmakognosie. Von Dr. Ernst Gilg, Pro
fessor der Botanik und Pharmakognosie an der Universitat Berlin, Kusto8 am Bota
nischen Museum zu Berlin-Dahlem, Dr. Wilhelm Brandt, Professor der Pharma
kognosie an der Universitiit Frankfurt a. M., und Dr. P. N. Schiirhoff, Privat
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Physiopharmakognosie. Eine Darstellung des Gesamtgebietes der 
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Fur Pharmazeuten. Chemiker. Arzte, Biologen. Von Dr. med. et MR. Ph arm. Richard 
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