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Vorwort. 
Bereits im Vorwort zur dritten Auflage war betont worden, daB auf 

Grund unserer Stellungnahme zu dem Begriff der Pharmakognosie, zu den 
Bediirfnissen der Pharmazie im allgemeinen und zu den Aufgaben eines 
Lehrbuches manche Veranderungen und Erweiterungen notwendig er
schienen. Bei der jetzigen Auflage haben wir das damals Begonnene syste
matisch weiterentwickelt und die Pharmakognosie aus dem engen Rahmen 
einer botanischen Disziplin Iheraus als selbstandige Wissenschaft, aufgebaut 
auf der reinen Botanik und der reinen Chemie, behandelt. Folgerichtig muBten 
in besonderer Weise diesmal die chemischen Methoden, vor allem die Wert
bestimmungsmethoden, eine starkere Beriicksichtigung erfahren. Auch die 
Mikrosublimation, ferner biologische Wertbestimmungsmethoden, vor allem 
die Saponinbestimmung, Gerbsaurebestimmung usw. fallen hierunter, ob
wohl sie yom neuen Arzneibuch noch nicht beriicksichtigt wurden. 

Die Herausgabe des D. A. 6 ergab die Notwendigkeit mancher sach. 
lichen und besonders vieler redaktioneller Anderungen. Entsprechend den 
Beschreibungen des Arzneibuches wurde eine Anzahl neuer Abbildungen 
notwendig, einige alte wurden durch neue ersetzt. Endlich wurde, um das 
Buch nicht zu umfangreich werden zu lassen, eine Anzahl nicht unbedingt 
notwendiger Abbildungen der friiheren Auflage fallen gelassen. 

Infolge der Wichtigkeit der Untersuchung geschnittener und gepulver
ter Drogen wurde dieser Form der Drogen ganz besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet, was auch darin in die Erscheinung tritt, daB die Tabellen zur 
mikroskopischen Drogenanalyse von P. N. Schiirhoff, da diese im Buch
handel vergriffen waren, in das Lehrbuch aufgenommen wurden. 

Ob eine Droge von einem Arzneibuch als offizinell aufgenommen wird, 
ist eine Zufalligkeit und kann daher fiir uns nicht bei der Aufnahme der Droge 
in unser Lehrbuch eine entscheidende Bedeutung besitzen, zumal sich die 
Arzneibiicher verschiedener Lander in dieser Richtung auBerordentlich ver
schieden verhalten. Wir haben der Aufnahme in das D. A. 6 nur insofern 
Rf'lchnung getragen, daB wir die deutschen offizinellen Drogen durch groBeren 
Druck hervorgehoben haben. 

Ein Lehrbuch der Pharmakognosie soIl sich aber nicht auf das beschran
ken, was in den Vorlesungen und Kursen aus bestimmten Gesichtspunkten 
heraus ausgewahlt wird, sondern es soIl dem Apotheker auch in der Praxis 
die Moglichkeit bieten, sich iiber die in der Apotheke gebrauchten Drogen 
zu unterrichten. 

Berlin und Frankfurt a. M., im Juni 1927. 

Ernst Gilg. Wilhelm Brandt. 
Paul N. Schiirhoff. 
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Einleitnng. 
Die Pharmakognosie ist die Wissenschaft, welche alle therapeutisch 

verwertbaren Rohstoffe de~ Tier- und Pflanzenreiches aufzusuchen, na.ch 
allen Richtungen (mit Ausnahme oar physiologischen Wirkungsweise) 
kennen zu lehren uild ihre Ergebnisse unter allgemeinen Gesichtspunkten 
miteinander zu verkniipfen hat. Nach dieser neuen, gegeniiber friiheren 
erheblich erweiterten Definition ist es die Aufgabe des pharmakognostisohen 
Forschers, nicht nur die zu seiner Zeit und in seinem Lande gebrii.uchlichen 
und als Heilmittel anerkannten, in das Arzneibuch aufgenommenen Dragen 
eingehend zu beschreiben, wie man es friiher mit Riicksicht auf die Bediirf
nisse der Praxis fiir ausreichend hielt, sondem auch nach Erweiterung des 
Drogenschatzes zu streben; und zwar dadurch, daB er die in friiheren 
Zeiten gesohii.tzten Arzneimittel der beiden lebenden Naturreiche, die zum 
Teil sicher mehr oder weniger unbereohtigterweise in Vergessenheit ge~ 
raten sind, femer die sehr zahlreichen mit zum Teil groBer W ahrscheinlioh~ 
keit heilkrii.ftigen pflanzlichen (und tierischen) Produkte seines Landes so
wie die fremder Zonen, besonders der Tropen, eingehend durohforsoht, um 
zu einem sa.chlich begriindeten Urteil iiber ihre Verwertbarkeit zu gelangen. 
Diese Dllrohforsohung hat sioh in allen in Betra.cht kommenden Riohtungen 
zu bewegen. Ausgesohlossen ist nur die Ermittelung der physiologisohen 
Wirkungsweise, d. h. das Studium der Vorgii.nge, die sich im Organismus 
des Kranken (oder auoh eines gesunden Mensohen oder Tieres) nach Eingabe 
der Droge oder ihrer wirksamen Bestandteile abspielen - sie gehort zur 
Pharmakologie, ist also Sache medizinisoh vorgebildeter Forscher und der 
Verzioht des Pharmakognosten auf diese Forsohungsriohtung, die gegen
seitige Abgrenzung der Forsohungsgebiete Pharmakognosie und Pharmako
logie ersoheint innerlioh begriindet duroh die Tatsaohe, daB beide Wissen
sohaften die Droge und ihre wirksamen Bestandteile von ganz verschie
denen Gesiohtspunkten aus betraohten. Die Pharmakologie setzt die Droge 
in Beziehung zum leidenden Menschen (oder Tier), in dessen Organismns 
sie Wirkungen hervorruft, die Pharmakognosie setzt sie in Beziehung zum 
Organismus der Pflanze, die sie lieferte, so z. B. indem sie versucht zu er
griinden," welclie Prozesse in der Pflanze zur" Entstehung der wirksamen 
Stoffe gefiihrt haben, und wodurch diese Prozesse beeinfluBbar sind und 
dergleichen mehr. Die Verschiedenheit der Forsohungsrichtungen schlieBt 
natiirlich nioht aus, daB ein Gelehrter in beiden Richtungen arbeitet. 

Fiir die Beurteilung des Umfanges der pharmakognostischen Wissen
schaft ist es wiohtig, sioh gegenwii.rtig zu halten, daB es sioh einerseits um 
(allermeist pflanzliohe) Organismen handelt, die die Drogen liefern, und 
daB andererseits diese Drogen der in ihnen enthaltenen chemischen Stoffe 
ha.lber als Drogen benutzt werden. Es treten somit sowohl Fragenan den 
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Pharmakognosten heran, die nahe Beziehungen zur Botanik haben, wie 
aueh solehe, die ehemiseher Natur sind, und im Zusammenhange 'damit 
sind auch die yom Pharmakognosten benutzten Arbeitsmethoden teils 
botaniseher, teils rein ehemischer, teils biochemischer Art. 

Wenn der Pharmakognost nach obiger Definition aIle arzneilich braueh
baren Drogen in der Natur aufsuchen solI, so kann er dabei 2 Wege ein
schlagen. Er kann einmal aus den in der Natur vorhandenen Organismen 
diejenigen heraussuchen, die heilkraftige Drogen zu liefern vermogen, er 
kann andererseits die von der Erfahrung als heilkraftig erwiesenen oder 
von der Meinung der Volker fiir heilkraftig gehaltenen Objekte (Drogen) 
untersuchen. 

Das Aufsuehen heilkraftiger Rohstoffe in der belebten Natur darf nieht 
so verstanden werden, daB etwa dem Pharmakognosten dariiber die Ent
scheidung zustehen solI, ob eine Droge als Heilmittel brauchbar ist oder 
nicht. Diese Entscheidung wird immer dem die Kranken behandelnden 
Arzte vorbehalten bleiben miissen. Wohl aber erscheint es denkbar und 
ist ·vielfach vorgekommen, daB der Pharmakognost auf Grund seiner ex
perimentellen Beobachtungen Vorsehlage zur pharmakologischen und klini
sehen Erprobung bestimmter Pflanzen bzw. Drogen macht oder daB er 
zu dem Urteil kommt, daB von einer Droge eine heilsame Wirkung am Kran
benbett nicht zu erwarten oder gewisse unangenehme Nebenwirkungen zu 
befiirchten sind. Eine endgiiltige Entscheidung kann dem Pharmako
gnosten vorlaufig um so weniger zustehen, als die Unvollkommenheit der bis
her zur Verfiigung stehenden Methoden in manchen Fallen noch nicht ge
stattete, die in gewissen Drogen vorhandenen wirksamen Stoffe zu fassen 
und zu studieren, woraus folgt, daB, wenn mit den bisherigen Methoden 
in einer Droge Stoffe, die eine therapeutische Wirksamkeit erwarten lassen, 
nicht gefunden werden, der Droge eine Heilwirkung nicht zu fehlen braucht. 
Andererseits verfiigen wir aber doch schon iiber so viele Erfahrungen betr. 
der in gewissen Pflanzengruppen enthaltenen Stoffe und iiber die Wirk
samkeit bestirnmter Stoffe und Stoffklassen, daB in manchen Fallen eine 
Voraussage moglieh ist, welche Wirkung einer Droge mit Wahrscheinlich
keit zukommen wird und daB das Aufsuchen heilkraftiger Pflanzen in der 
Natur nicht ein planloses Durchprobieren aller vorhandenen Objekte zu 
sein braucht, sondern daB der Forscher sich auch hierbei von bestirnmten 
Erwagungen leiten lassen kann. 

Geht der Forscher von den in der Natur vorhandenen Pflanzen aus, 
so ist der botanische Teil seiner Arbeit verhaltnismaBig leicht zu erledigen. 
Die zur Untersuchung gewahlte Pflanze ist genau zu bestimmen, und falls 
es sich urn eine den Botanikern noch nicht bekannte Pflanzenart handeln 
sollte, in der in der Botanik iiblichen Weise in einer in lateinischer Sprache 
geschriebenen Diagnose genau zu beschreiben, wobei es zweckmaBig ist, 
auch sehr ins Einzelne gehende Angaben iiber den histologischen Bau ihrer 
Organe zu geben. Wesentlich schwieriger gestaltet sich jedoch der mit 
Hilfe botanischer Methoden zu erledigende Teil der pharmakognostischen 
Forscherarbeit, wenn zur Untersuchung eine hinsichtlich ihrer Abstammung 
unbekannte Droge vorliegt, wenn z. B. eine von den Medizinrnannern wilder 
Volkerschaften als Heilmittel benutzte Rinde untersucht werden solI. In 
mesen Fallen ist es die zunachst wichtigste Aufgabe des Pharmakognosten, 
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die Abstammung des Untersuchungsobjektes festzulegen, was in vielen 
Fallen sehr schwierig, oft genug zunii.chst unmoglich ist. Zur Losung der 
Aufgabe benutzt man die Erfahrungstatsache, daB groBeren oder kleineren 
Gruppen unter sich verwandter Pflanzen (Klassen, Familien, Gattungen) 
bestimmte Eigentiimlichkeiten im histologischen Bau gemeinsam zu sein 
pflegen, und daB daher umgekehrt beim Vorhandensein solcher Eigentiim. 
lichkeiten in dem vorliegenden Drogenstiick auf die ZugehOrigkeit seiner 
Stammpflanze zu einer bestimmten derartigen Pflanzengruppe mit einem 
oft hohen Grade von Wahrscheinlichkeit geschlossen werden darf. Je mehr 
derartige anatomische Merkmale aufgefunden werden, desto mehr nahert 
sich die Wahrscheinlichkeit der Sicherheit der richtigen Bestimmung, und 
deshalb ist es von groBem Vorteil, wenn einer unbekannten Droge noch 
andere Organe der Stammpflanze anhangen, an denen weitere zur Bestim· 
mung geeignete Merkmale aufgesucht werden konnen, z. B. wenn einige 
Friichte den Bliitenstanden einer Bliitendroge, Bliiten den Stiicken einer 
im wesentlichen aus Blattern bestehenden Droge noch anhaften UBW. LaBt 
sich trotz aller Bemiihungen die Stammpflanze nicht mit Sicherheit er· 
mitteln, so ist vor der weiteren Untersuchung eine sehr. eingehende, anato. 
mische Beschreibung der Droge zu geben, auch bei der Untersuchung nicht 
die Gasamtmenge der Droge zu verbrauchen, damit die in der Folgezeit 
sich mit derselben Droge befassenden Forscher die Identitat ihres Materials 
mit dem des ersten Bearbeiters feststellen konnen, sei es, daB diese spa.teren 
Bearbeiter nur die Kenntnis der Drogenbestandteile fordern wollen, sei es, 
daB die Beschaffenheit ihres Materials die dem ersten Bearbeiter unmogliche 
Bestimmung der Stammpflanze gestattet. Die Ermittelung der chemischen 
Bestandteile einer Droge hat jedenfalls nur dann einen Zweck, wenn ent· 
weder die Stammpflanze bekannt oder wenn die von unbekannter Stamm· 
pflanze gelieferte Droge jederzeit sicher erkennbar ist. 

Die Ermittelung der chemischen Bestandteile der Drogen nach Art 
und Menge vollzieht sich mit Hilfe von chemischen Methoden, die der 
Eigenart der darzustellenden Stoffe und der der Begleitstoffe bzw. der 
Natur der Droge angepaBt sein mUssen, und iiber die sich daher hier wegen 
der Mannigfaltigkeit der zu beriicksichtigenden Faktoren Allgemeines 
nicht oder kaum aussagen laBt. Die gefundenen Stoffe lassen sich meist 
leicht einer der Gruppen zuweisen, in die man die aus dem Pflanzenreich 
bekannt gewordenen Stoffe eingeteilt hat, z. B. den Kohlehydraten, Garb. 
stoffen, Saponinen, Alkaloiden, den Glykosiden usw. Haufig kommt es 
auch vor, daB man durch einige Versuche die Identitat eines in einer neuen 
Droge gefundenen Stoffes mit einer aus anderen Drogen langst bekannten 
Substanz beweisen kann, undo daB man so ziemlich rasch ein Urteil iiber 
den therapeutischen Wert oder Unwert einer Droge gewinnen kann. Oft 
aber auch stellen sich der restlosen Aufkla.rung der chemischen Struktur 
von Drogenbestandteilen sehr groBe Schwierigkeiten in den Weg, so daB 
in manchen Fallen jahrzehntelange, von hervorragenden Gelehrten mit 
allen erdenklichen Mitteln durchgefiihrte Arbeit noch nicht vollig zum er· 
strebten Erfolg gefiihrt hat. 

In den seltensten Fallen werden die Pflanzen (und die wenigen noch 
gebrauchlichen Tiere) frisch verwendet, meist werden sie oder Teile von 
ihnen getrocknet und in handliche Form gebracht, es wird eben allB der 

1* 
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Pflanze die Droge hergestellt. Die Erfahrtmg hat nun gezeigt, daB bei die
ser Herstellung der Droge zufolge des Absterbens de"s Protoplasmas in den 
Zellen stoffliche Veranderungen auch an den wirksamen Bestandteilen 
eintreten konnen, sei es daB sie der Einwirkung von Luft und Licht in der 
Droge leichter zuganglich sind als in der lebenden Pflanze, sei es, daB sie 
unter dem EinfluB von in der Droge enthaltenen Enzymen, die in der leben
den Pflanze zufolge raumlicher Trennung nicht auf sie einwirken konnten, 
Veranderungen (Spaltung, Oxydation) erleiden. Diese Umwandlung der 
Bestandteile der lebenden Pflanze in die Bestandteile der Droge zu stu
dieren, ist fiir den Pharmakognosten von groBer Wichtigkeit, da es FaIle 
gibt, in denen der therapeutisch wichtige Stoff erst durch diese Veranderung 
der Bestandteile der lebenden Pflanze entsteht (Fermentationsprozesse), 
ferner da in anderen Fallen eine Veranderung der Bestandteile der lebenden 
Pflanze bei der Drogenbereitung moglichst zu vermeiden ist. Weiterhin 
ist fiir den Pharmakognosten wichtig zu untersuchen, ob eine fortschreitende 
Zersetzung von Drogenbestandteilen durch etwa vorhandene Enzyme ein
treten kann und bejahenden Falles durch welche Mittel sie sich verhindern 
laBt. Endlich ist von hoher Wichtigkeit die schon oben einmal beruhrte 
Frage, von welchen Faktoren die in den Pflanzen bzw. Drogen enthaltene 
Menge wirksamer Bestandteile beeinfluBt wird, ob z. B. Dungung oder 
Anderung der klimatischen Faktoren (Kultur in anderen Landern) zu einer 
Erhohung des Gehaltes fiihrt, oder ob durch geeignete Zuchtwahl hoch
wertige Rassen herangezuchtet werden konnen. 

Nach der oben wiedergegebenen Definition der Pharmakognosie sollen 
nun die Ergebnisse der Einzelforschungen auf pharmakognostischem Ge
biete unter einheitlichem Gesichtspunkte zusammengefaBt werden. Da 
nun die Drogen durch ihren Gehalt an therapeutisch wirksamen Stoffen 
die Wirkungen auf den kranken Organismus ausuben, kann das Prinzip, 
nach dem sie sich in Gruppen zusammenfassen lassen, kein anderes als der 
Vergleich ihrer wirksamen Bestandteile sein, worauf Tschirch zuerst 
hingewiesen hat. In dem auf diesem Gedanken beruhenden Tschirchschen 
System der Drogen finden wir zu Gruppen vereinigt die Zucker- und SuB
stoffdrogen, die Schleimdrogen, die Fett- und Wachsdrogen, die Sekret
drogen (atherische Ole und Balsame enthaltend), die Glykosiddrogen usw. 
AIle diese Gruppen sind in Untergruppen und Gruppchen zerlegt und, 
auch ohne daB wir hier das System wiedergeben, wird man sich vorstellen 
konnen, daB auf diese Weise eine sachgemaBe Zusammenfassung des gesam
ten von der Pharmakognosie bearbeiteten Stoffes moglich ist. Ungewohnlich 
mag es auf den ersten Blick erscheinen, daB die Gruppen oft scheinbar 
ganz heterogene Drogen umfassen, daB z: B. unter den SchleimdTogen 
Semen Lini und Radix Althaeae dicht beieinander stehen, hinsicht
lich ihres fur diese Drogengruppe maBgeblichen Bestandteils, des Schleimes, 
sind sie trotzdem zusammengehorig. Wichtiger erscheint ein Einwand, 
der gegen diese Art der Drogengruppierung erhoben werden konnte, daB 
keineswegs immer in den Drogen nur ein wirksamer oder wichtiger Bestand
teil enthalten ist, dessentwegen die Droge in Gebrauch genommen wird oder 
werden kann. Als Beispiel kann wieder auf die Leinsamen verwiesen wer
den, welche sowohl ihres Schleim- wie auch ihres Olgehaltes halber zu den 
Drogen gehoren. Diesem Einwand wird in sehr einfacher und sachgemaBer 
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Weise dadurch begegnet, daB die Leinsamen sowohl bei den Schleim- wie 
auch bei den ~ettdrogen genannt werden. Die Betrachtung dieses auf ver
gleichender Phytochemie beruhenden Drogensystems zeigt, daB aber nicht 
nur von vollig verschiedenen Stammpflanzen sich herleitende Drogen in 
ihren wichtigen Bestandteilen nahe Beziehungen aufweisen konnen, sondem 
daB auch vielfach nahe verwandte Pflanzen gleiche oder ahnliche Bestand
teile enthalten. Und so wie man in iibereinstimmenden morphologischen 
Charakteren der Pflanzen oder in iibereinstimmendem histologischen Bau 
ihrer Organe einen Beweis oder wenigstens ein Indizium fiir ihre Verwandt
schaft zu sehen pflegt, wird man geneigt sein, auch in der Ahnlichkeit der 
Bestandteile von Pflanzen, die aus morphologischen und anatomischen 
Griinden fiir verwandt gehalten werden diirfen, ein weiteres Indizium fiir 
das Bestehen von Verwandtschaftsbeziehungen :iu erblicken. Wenn nun 
auch dieser Gedanke, daB Ahnlichkeit der Bestandteile fiir Verwandtschaft 
der Stammpflanzen spricht, nicht zu der gewissermaBen die Umkehrung 
darstellenden SchluBfolgerung verfiihren darf, daB verwandte Pflanzen 
ahnliche Bestandteile enthalten miissen, so wird es doch bis zu einem ge
wsen Grade wahrscheinlich sein, daB die Verwandten bekannter Arznei
pflanzen ahnliche Bestandteile wie diese enthalten, und derartige Vermutun
gen sind bisher vielfach durch das Experiment bestii.tigt worden. Hieraus 
folgt, daB sich an das Drogensystem theoretische Erwagungen kniipfen 
lassen, welche der pharmakognostischen Forschung Antrieb und Richtung 
geben. Dies geschieht aber nicht nur in diesem Punkte. Das System zeigt 
nii.mlich ferner, daB sogar verwandte Pflanzen, welche die gleichen Bestand
teile enthalten, diese oft nur in wenigen und nicht in gleichartigen Or
ganen enthalten. So ist z. B. nachgewiesen worden, daB einander sehr ahn
liche Saponine in einer Pflanzenart im Wurzelsystem und in den Bliiten, nicht 
aber in Blattem und Friichten, in einer nahe verwandten Art nur in den 
Blattem vorkommen. Man kann nicht ohne weiteres annehmen, daB die
sen Saponinen in beiden Pflanzen die gleiche biologische Bedeutung zu
kommt, und durch diese Beobachtungen wird der Forscher auf die Unter
suchung der Frage nach der biologischen Bedeutung, der Entstehung und 
dem Schicksal der wichtigen Bestandteile im Pflanzenkorper hingewiesen, 
Fragen, die nicht nur ein tiefes pflanzlich-biologisches Interesse, sondem 
auch erhebliche Wichtigkeit fiir die Pharmakognosie haben. 

Der vomehmlich auf Drogenforschung eingestellten reinen Pharmako
gnosie steht .nun die vomehmlich auf· Anwendung des Erforschten in 
der Praxis hinauslaufende angewandte Pharmakognosie gegeniiber. Sie 
wird in den Apotheken, in Arzneipflanzenplantagen und ahnlichen Betrie
ben gepflegt. FUr den Apotheker kommt in erster Linie die Identitats-, 
Reinheits- und GehaltsprUfung der in seinem Betriebe verarbeiteten ·Drogen 
in Betracht. Da auch hier die Methoden dem zu lintersuchenden Objekt 
angepaBt sein miissen, hat im Laufe der Zeit mit der Veranderung der Zahl 
und der Art der Objekte auch die Methodik eine Veranderung, eine Ver
feinerung durchgemacht. Da namlich in friiherer Zeit die wenigen gebrauch
lichen, meist von einheimischen Pflanzen abstammenden, im ganzen Zustande 
eingekauften Drogen an ihren morphologischen Charakteren unter sich 
und von FaIschungen unterscheidbar waren, geniigte zur Priifung die ein
fache Besichtigung. Die zunehmende Verwendung auslandischer Drogen, 
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vor allem aber der Brauch, geschnittene und gepulverte Drogen einzu
kaufen, notigten dazu, die anatomische Methode zur Drogenpriifung mit 
heranzuziehen, und neuerdings hat sich herausgestellt, daB auch diese nicht 
mehr in allen Fallen ausreicht und durch chemische, besonders mikro
chemische und biochemische Methoden erganzt werden muB. Ferner hat 
man friiher auch die Bedeutung der Gehaltspriifung unterschatzt, da man 
offenbar glaubte, daB ordnungsgemaB beschaffte und aufbewahrte Drogen 
zufolge normalen Gehaltes auch normale Wirksamkeit zeigen miiBten. 
Seit aber in neuerer Zeit die z. T. enormen Gehaltsschwankungen bei in 
ordnungsgemaBem Zustande befindlichen Drogen bekannt geworden sind, 
wird de~ Gehaltspriifung erhOhte Bedeutung beigemessen. 

Zur Identitatspriifung der Ganzdrogen reicht auchheute nochim all
gemeinen die einfache Sinnenpriifung aus. Wo sie nicht ausreichen sollte, 
geniigt eine einfache mikroskopische Kontrolle zur Gewinnung eines sicheren 
Urteils. Geschnittene Drogen lassen einige an den Ganzdrogen kenntliche 
Merkmale, besonders die auBere Gestalt des ganzen Stiickes, nicht mehr 
erkennen, weshalb besonders dann, wenn die iibrigen Sinnenpriifungen (ge
ruch- und geschmacklose Drogen) versagen, die mikroskopische Kontrolle 
nicht zu umgehen ist. Dies ist einer der Griinde, aus denen die Arznei
biicher und pharmakognostischen Lehrbiicher eingehende anatomische Be
schreibungen der Drogen geben. Es kann aber nicht die Absicht der Au
toren dieser Biicher sein, zu verlangen, daB der gesamte anatomische Auf
bau der Droge an Quer-, Langs- und Flachenschnitten kontrolliert werden 
solI. Das ware eine ganz unniitze Zeitverschwendung, da die zur Identitats
priifung notwendigen Feststellungen bei harteren Objekten (Wurzeln, Rin
den usw.) mit Hilfe von Schabeprii.paraten, an weicheren Objekten (Bliiten 
z. B.) an Quetschpraparaten oder an Prii.paraten, die durch Aufkochen 
einiger Teilchen mit Chloralhydratlosung unter Deckglas hergestelltsind, 
gemacht werden konnen. Bei der Identitatspriifung der Pulver kann die 
anatomische . Methode nicht entbehrt werden, weil his auf Farbe, Geruch 
und Geschmack aIle an der Ganzdroge beobachtbaren Merkmale im Pulver 
nnkenntlich geworden sind. Aber auch die Sicherheit der anatomischen 
Methode hat dadurch EinbuBe erlitten, daB die an Schnitten durch Ganz
droge oder Teilchen geschnittener Drogen noch sichtbare gegenseitige An
ordnung der Zellen und Gewebe nicht oder in geringem Umfange kenntlich 
geworden ist. Man kann mithin nur sagen, daB der Identitatsbeweis ffir 
ein Drogenpulver als erbracht angesehen werden muB, wenn die fiir die 
betr. Droge charakteristischen Zellformen in ihm gefunden werden. Um 
hier eine Erganzung zu schaffen und damit die Zuverlassigkeit des Urteils 
zu erhohen, hat das neue Arzneibuch bei dazu geeigneten Drogen mikro
chemisohe Reaktionen angegeben, . mit Hilfe deren die wirksamen' oder 
charakteristischen Bestandteile der Drogen nachgewiesen werden konnen. 
Hierher gehort, soweit es sich um weiter verbreitete Stoffe handelt, der 
Nachweis etwa vorhandener Starke im Zellinhalt, die in Glyzerinjod
praparaten blau bis violett gefarbt wird, dabei aber so durchsichtig bleibt, 
daB alle Struktureinzelheiten, wie Schichtung, Zusammensetzung, Spalten 
noch deutlich erkennbar bleiben, der Nachweis von Kalziumoxalat
kristallen mit Hilfe von verdiinnter Schwefelsaure, welche die Kristalle 
in strahlig angeordnete Kalziumsulfatnadeln verwandelt, der Nachweis 
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von Aleuronkornern mit Hilfevon (am besten alkoholischer) JodlOsung, 
die Gelb- bis Braunfarbung, oder mit Hille von erwli.rmtem Millonschen 
Reagens, welches Rosafarbung veranlaBt, der Nachweis von Gerbstoffen 
durch verdiinnte EisenchloridlOsung (I + 9), die Schwarzfarbung, oder 
durch Vanillin-Salzsaure, die Rotfli.rbung hervorruft; hierher gebOrt ferner 
hinsichtlich der die Zellwand aufbauenden Stoffe der Nachweis von Holz
substanz durch Phlorogluzin-Salzsli.ure, von Schleim durch Tusche, wo
bei im schwarzen Gesichtsfeld farblose Schleimkugeln entstehen, der Nach
weis von Amyloid durch Jodreagenzien, die Blaufli.rbung veranlassen, und 
manches andere. Soweit es sich um spezifische Bestandteile bestimmter 
Drogen handelt, waren hier zu erwahnen der Nachweis von Alkaloiden 
durch Fli.llungsmittel, die nach Moglichkeit so auszuwli.hlen sind, daB cha
rakteristische Kristalle entstehen, der Nachweis des Capsicum-Farbstoffes 
durch Schwefelsaure, die mancherlei Farbreaktionen, die durch Schwefelsaure 
bestimmter Konzentration in manchen Drogen hervorgerufen werden, usw. 

Da nun aber neben den nachzuweisenden Stoffen auch zahlreiche andere 
in den Drogen enthalten sind, die die anzustellenden Reaktionen storen 
konnen, sind Methoden ausgebildet worden, um die nachzuweisenden Stoffe 
in moglichst hoher Reinheit zu isolieren. Von den vorgeschlagenen Ver
fahren hat sich die Mikrosublimation von Stoffen, deren Sublimations
temperJl.tur unter der Temperatur liegt, bei der Teerbildung und Verkohlung 
der Droge in stli.rkerem MaBe eintritt, am besten bewli.hrt. Die Mikro
sublimation ist nicht nur deshalb so wertvoll, weil sie einigermaBen reine, 
mit Reagenzien eindeutige Reaktionen gebende Stoffe liefert, sondern auch 
deshalb, weil diese Stoffe oft ein gutes Kristallisationsvermogen zeigen 
und durch die Kristalliorm ein weiteres Mittel zu ihrer Erkennung ge-
geben ist. (Siehe auch S. 474.) . 

Die Mikrosublimation geschieht in folgender Weise. Auf einen 
Stativring oder einen DreifuB legt man eine Asbestplatte oder in Ermange
lung derselben ein Asbestdrahtnetz, das nicht durchgebogen, sondern ganz 
flach sein soli. Darauf kommt ein mit einem Messerspitzchen Drogen
pulver beschicktes Glasscherbchen, daneben legt man ein Holzchen oder 
ein pa.ckchen aus Glasscherbchen von Bleistiftdicke; das Ganze wird mit 
einem Objekttrli.ger 76 : 26 mm so bedeckt, daB da.s eine Ende auf dem 
Holzchen, das andere in der Nli.he des Drogenpulvers auf dem Glasscherb
chen ruht. In dieser schragen Lage solI die untere Flache des Objekttrli.gers 
von dem Drogenpulverhli.ufchen etwa 1 mm entfernt sein. Man erhitzt 
langsam mit einer genau senkrecht unter dem Drogenpulver befindlichen 
kleinen Flamme eines Bunsenbrenners oder einer Spirituslampe. Die 
Bunsenbrennerflamme muB etwa 1 bis 1 % cm lang sein und ihre Spitze 
muB von der Asbestplatte mehrere Zentimeter entfernt sein. Die weniger 
heiSe Spiritusflamme darf etwas groBer sein oder etwas hoher gestellt wer
den. Der zuna.chst auf dem Objekttrager erscheinende Anflug von Wasser 
(Feuchtigkeitsgehalt der Droge) verschwindet rasch wieder. Spater er
scheinende, im auffallenden Licht sichtbare Anfliige sind Sublimate. Oft
mals erhiilt man bei aIle 1-2Minuten vorgenommenem Wechsel der Objekt
trii.ger mehrere Sublimate hintereinander. 

Endlich zieht man zur Identifizierung der Drogenpulver auch die GroBe 
derimPulver enthaltenen histologischen Elemente (Stirkedurchmesser, GefaB-
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weite) heran. Zur GroBenmessung bedient man sich des Okularmikro
meters, eines runden Glasplii.ttchens, in welches eine feine Teilung eingeritzt 
ist, und welches in das Okular auf die darin befindliche Blende gelegt wird. 
Da der Wert eines Teilstriches mit der VergroBerung des Mikroskopes 
schwankt, diese aber von den Kombinationen von Objektiven und Oku
laren und au.Berdem von der Lange des Tubusauszuges abhangt, ist es not
wendig, das Mikrometer fiir jede anzuwendende Vergro.Berung auszuwerten 
und sich die Sache dadurch zu vereinfachen, daB man stets bei derselben 
Tubuslange arbeitet. Die Auswertung geschieht mit Hille eines Objekt
mikrometers, d. h. eines Objekttrii.gers, in welchen eine feine Teilung mit 
bekanntem Abstand der Teilstriche (10 p,) eingeritzt ist. Man bringt beide 
Mikrometerteilungen im mikroskopischen Bilde zunii.chst unter Anwen
dung des am schwii.chsten vergroBemden Objektivs und Okulars zlir Deckung 
und siEiht, welche Teilstriche beider MaBstii.be genau koinzidieren. Gesetzt, es 
bedecken 5 Teilstriche des Okularmikrometers einen Raum im mikro
skopischen Bilde, der 10 Teilstrichen des Objektmikrometers, d.h. bei einem 
Abstand derselben von 10 p, einer Lange von 100 p, entspricht. Ein Okular
mikrometerteilstrich zeigt mithin eine Langenausdehnung im Objekt von 
20 p, an. In gleicher Weise wird der Wert der Mikrometerteilstriche bei 
allen anderen mit den vorhandenen Objektiven und Okularen herstellbaren 
Kombinationen bestimmt. Die Werte werden notiert und im Mikroskop
kasten aufbewahrt. Will man die GroBe eines Stii.rkekorns messen, so stellt 
man die Zahl der Mikrometerteilstriche fest, die das Stii.rkekom gerade be
decken, und multipliziert mit dem fiir die benutzte Linsenkombination 
geltenden Mikrometerwert. (Verg!. auch S.472 und Abb. 416.) 

Bei der Reinheitspriifung der Drogen handelt es sich darum, artfremde 
Beimengungen aufzufinden, die meist nur den Wert der Droge herabsetzen, 
manchmal aber auch giftig sind und in diesem FaIle auch dann mit Sicher
heit nachweisbar sein mUssen, wenn sie nur in geringer Menge zugegen sind. 
Da es sich im allgemeinen um pflanzliche Objekte handelt, geschieht ihr 
Nachweis in einer der Identitii.tspriifung der Drogen analogen Weise, denn 
auch die Fii.lschungsmittel sind wie die echte Droge durch bestimmte mor
phologische und anatomische Merkmale und oft auch durch charakte
ristische Bestandteile gekennzeichnet, und es handelt sich also bei der Rein· 
heitspriifung der Drogen darum, diese Merkmale der FiiJschungsmittel 
aufzufinden. Bei Ganzdrogen liegen auch die Beimengungen in ganzen 
Stiicken vor, die Priifung fuBt somit im wesentlichen auf ihrer Morpho
logie. Zur Priifung de:f Schnittformen zieht man die Anatomie heran. Man 
wii.hlt eine Anzah! moglichst verschieden aussehender Stiickchen der Ware 
aus und priift sie in der bei der Identitii.tsprUfung angegebenen Weise, 
wobei man die abweichenden Charaktere der Fii.lschungsmittel erkennen 
wird. Da die Fwschungsmittel Zellformen in die Pulver zu bringen pflegen, 
welche von denen· der echten Droge abweichen, so wird die Reinheitspriifung 
der Pulver dadurch bewerkstelligt, daB man abweichende Zellformen, die, 
so weit es irgendmoglich war, im Arzneibuch und in diesem Lehrbuch genannt 
sind, aufsucht. Da sich nun aber der Identifizierung der gepulverten Fw
schungsmittel genau so wie der der echten Drogenpulver die oben geschil
derten Schwierigkeiten in den Weg steIlen, hat man versucht,· durch mikro
chemische Reaktionen . den Nachweis der Falschungsmittel zu erleichtem. 
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Natiirlich miissen diese Reaktionen so ausgewahlt sein, daB die echte Droge 
mit dem Reagens nicht, die Falachung aber deutlich positiv reagiert, in 
Ausnahmefii.llen, . wenn namlich die Droge aus ganz einheitlichem Gewebe 
besteht, z. B. Crocus, oder wenn aIle ihre Teile die gleiche mikrochemische 
Reaktion zeigen, z. B. Cort Granati, kann man auch eine mikrochemische 
Reaktion anwenden, die mit der Droge positiv, mit dem Fii.lschungsmittel 
negativ verIauft, und die Forderung aufstellen, daB nicht reagierende Teil
chen nicht vorhanden sein diirfen. Endlich kann man auch die Mikro
sublimation zur Reinheitspriifung heranziehen, wenn namlich das Fal
schungsmittel Mikrosublimate liefert, die sich in ihrem Aussehen oder in 
ihren Reaktionen wesentlich von denen der echten Droge unterscheiden. 

Trotz dieser in neuerer Zeit sehr verfeinerten Methodik haftet aber doch 
der Reinheitspriifung der Pulver oft eine gewisse Unsicherheit an, weil 
es auch FaIschungsmittel gibt oder geben kann, die sich in ihrem anato
mischen Aufbau von der echten Droge kaum unterscheiden, oder welche 
trotz verschiedenen anatomischen Aufbaues der Gewebe doch aus gleichen 
oder nahezu gleichen Zellen bestehen. Solange man nicht weiB, daB der
artige Pflanzenteile ala Drogenbeimengungen benutzt werden, liegt auch 
kein AnlaB vor, nach unterscheidenden mikrochemischen Reaktionen zu 
suchen. Wenn daher ein Drogenpulver abweichende Zellformen nicht ent
halt und abweichende mikrochemische Reaktionen nicht gibt, muB man 
es ala rein gelten lassen; daB es sicher rein ist, ist nicht bewiesen. Eine 
Komplizierung erfii.hrt die Reinheitspriifung der Pulver endlich noch da
durch, daB in so gut wie allen Drogenpulvern Zellformen enthalten sind, 
die eigentlich nicht hineingehOren, deren Anwesenheit jedenfalls nicht 
beabsichtigt ist. Der Grund fiir ihre Anwesenheit liegt inder Tat
sache, daB die Entfernung aller sog. Drogenanhangsorgane eine in praxi 
unerliillbare Forderung ist. Jeder Wurzeldroge hangen Reste der ober
irdischen Achsen, jeder Rinde Holzsplitterchen oder Flechten an usw. 
Da aber andererseits unmoglich die Arzneibiicher von allen derartigen zu
falligen Beimengungen detaillierte Beschreibungen geben und die Mengen 
festsetzen konnen, die ala erlaubt gelten konnen, muB sich der Praktiker 
eine auf "Obung beruhende Erfahrung auf dem Gebiete der Drogenpulver
priifung erwerben. 

Die Reinheitspriifung der Pulver bleibt aber unvollstandig ohne den 
durch Bestimmung des Aschegehaltes zu erbringenden Nachweis, daB 
Zusatz von Mineralbestandteilen nicht erfolgt ist. Jede Droge hat einen meist 
in engen Grenzen schwankenden natiirlichen Gehalt an Mineralbestand
teilen. Meist aber enthalten die Pulver sehr viel mehr Mineralbestandteile, 
hinterlassen <laher beim Verbrennen sehr viel mehr Asche, ala ihrem natiir
lichen Gehalte entspricht, weil die Abfalle von der Reinigung der Ganz
droge und die Absiebsel bei der Herstellung der Schnittformen, die zum 
groBen Teil aus anhangendem Erdreich und anhaftendem atmospharischem 
Staub bestehen, ins Pulver getan werden. Die Aschebestimmung erfolgt 
meist nach folgender Methode: Man halt in einem Tiegel mit Salzsaure 
digerierten, mit Wasser griindlich gewaschenen und getrockneten Seesand 
vorratig. Vor einer Aschebestimmung wird der Sand im Tiegel ausgegliiht, 
das Ganze nach dem Erkalten im Exsikkator und kurzem Stehen im Wage
kasten gewogen. Nun wii.gt man eine Menge von 0,2-2,0 g, meist von etwa 
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1 g auf dem Sande genau ab, mischt, gliiht, bis die schwa.rzliche Farbe der 
Kohle verschwunden ist, laSt im Exsikkator erkalten und wagt nach einigem 
Stehen im Wagekasten wieder. 1st a das Gewicht der Asche, d das der Droge, 

so ist der Prozentgehalt der Droge an Asche gleich 10:; a. Sollte, was nur 

selten vorkommt, die Veraschung zu trage erfolgen, so laSt man abkiihlen, 
bringt durch Klopfen den Sand in eine schrage Lage, gibt einige Tropfen 
rauchende Salpetersaure auf den freigewordenen Teil des Tiegelbodens, 
schichtet den Sand wieder dariiber und erhitzt vorsichtig mit sehr kleiner 
Flamme auf einer Asbestplatte zur Troekne, da:t;lD. kra.£tiger bis zur Be
endigung der Veraschung. Nach dem Erkalten mischt man dem Sande 
etwas Oxalsaure bei und gliiht nochmals kurze Zeit, um Nitrate in Kar
bonate zu verwandeln. Nach dem Erkalten wird gewogen. 

Dieses Verfahren ist bei Rhabarber nicht anwendbar, weil dieser in 
seinem natiirlichen Aschegehalt sehr erhebliche Schwankungen zeigt (5 bis 
28%), man gerechterweise also den Aschegehalt nicht auf weniger als 28% 
Iimitieren darf, zumal gerade auch aschereiche Sorten guten Gehalt an 
wirksamer Substanz aufwiesen. Die Verschmutzung mit Erdteilchen muS 
also hier direkt bestimmt werden durch Feststellung des Gehaltes an Kiesel
saure bzw. an in verdiinnter SalZsaure unloslichen Aschebestandteilen. 

Etwa 1 g der Droge wird in einem vorher kurz gegliihten, im Exsikkator 
erkalteten und etwa 10 Minuten im Wagekasten stehen gebliebenen, sorg
faltig gewogenen Tiegel genau abgewogen, iiber kleiner Flamme verkohlt, 
erkalten gelassen und mit destilliertem Wasser ausgezogen. Der Auszug wird 
durch ein Filter mit bekanntem Aschegehalt in einen Kolben filtriert, das 
Filter wird nachgewaschen, nach dem volligen Abtropfen in den Tiegel zu
riickgebracht, iiber kleiner Flamme getroeknet, dann verascht. Nach dem 
Abkiihlen wird die Losung in den Tiegel gegeben und der Kolben nach
gespiilt; die Fliissigkeiten werden auf dem Wasserbade verdampft und 
der Riickstand iiber kleiner Flamme kurz gegliiht; nach dem Erkalten im 
Exsikkator und nach 10 Minuten langem Verweilen des Tiegels im Wage
kasten wird gewogen. 1st a das Gewicht des Riickstandes, f das Gewicht 
der Filterasche, d das Gewicht der angewandten Drogenmenge, so ist der 

Prozentgehalt der Droge an Asche = (a 1) 100 . 

Die so gewonnene Asche wird mit einigen ccm verdiinnter Salzsaure, 
die man an der Tiegelwand herablaufen laSt, einige Minuten auf dem Wasser
bade erwarmt und durch ein Filter mit bekanntem Aschegehalt filtriert. 
Das Filter wird mit destilliertem Wasser sorgfaltig gewaschen, nach dem 
Abtropfen im Tiegel getrocknet und verascht, in gleicher Weise wie eben 
erkalten und im Wagekasten stehen gelassen; endlich wird gewogen. 1st 8 

das Gewicht des Riickstandes, so ist der Prozentgehalt der Droge an in 
Salzsaure unlOslicher Asche (Kieselsaure) = (8 -:-~) 100 • Dieses Verfahren 

ist natiirlich auch bei jeder anderen Droge anwendbar. 
FUr das Apothekenlaboratorium geeignete exakte Methoden sind be

kannt zur Bestimmung des Gehaltes der Drogen an.Alkaloiden, einigen 
Glykosiden, an atherischen Olen und Gerbstoffen, es fehlen noch Methoden zur 
Bestimmung der Bitterstoffe, Saponine und anderer Bestandteile. Hier kann 
man sich unter Umstanden mit der Bestimmung empirischer Zahlen heHen. 
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Die Alkaloidbestimmungen sind je nach der Basizitat der Alkaloide 
titrimetrische oder gravimetrische. Titration, und zwar meist Riicktitration 
eines bei der Losung des Alkaloids angewandten Saureiiberschusses, findet 
bei den Alkaloiden statt, welche noch so stark basischen Charakter haben, 
daB trotz derhydrolytischen Dissoziation die wii.sserige Loaung ihrer Salze 
einen in das Umschlagsgebiet der Indikatoren Methylrot und Methylorange 
fallenden Wasserstoffexponenten hat (PH = 5--4). Gravimetrische Be
stimmung muB stattfinden, wenn das Alkaloid so schwach basischen Cha
rakter hat, daB in wii.sseriger Loaung eine weitergehende hydrolytische 
DisBOziation der aus 1 A.quivalent Base und 1 A.quivalent Saure entstanden 
gedachten Salze eintritt. Allermeist werden die Alkaloide fiir die Bestim
mungen nach der Method,e von Keller-Fromme isoliert, indem man die 
Droge mit einem organischen Solvens und Alkali einige Zeit schiittelt; die 
durch das Alkali aus ihren Salzen in Freiheit gesetzten Basen gehen in das 
organische Solvens iiber, gleichzeitig gehen aber auch kolloidal geloste 
Nebenstoffe und Amine oder Ammoniak mit in Losung. Von ersteren werden 
sie durch Schiitteln der Fliissigkeit mit adsorbierenden Stoffen, von letzte
rem durch Destillation befreit. Dann erst kann das organische Solvens mit 
l/io-Normalsaure ausgeschiittelt und in der wasserigen Schicht der Saure
iiberschuB titrimetrisch bestimmt werden. Die Berechnung erfolgt auf 
Grund der fiir die Salzbildung aus Alkaloid und Saure geltenden stochio
metrischen" Gleichung. Bei den gravimetrischen Bestimmungen muB natiir
lich das Alkaloid vor der Wagung von allen Nebenstoffen befreit werden. 

FUr die Bestimmung derGlykoside stehen theoretisch 3 Wege zur Ver
fiigung, namlich 1. die Abscheidung des Glykosides selbst, 2. die Bestim
mung des aus ihm bei der Spaltung entstehenden Aglucons, 3. die Bestim
mung des bei der Spaltung gebildeten Zuckers und Berechnung der Glyko
sidmenge aus der Aglukon- bzw. Zuckermenge auf Grund der Spaltungs
gleichung. Die erste Methode ist nur'in seltenen Fallen bequem und mit 
kleinen Mengen ausfiihrbar, ein Beispiel ist Sem. Strophanthi (grati). Man 
hat friiher geglaubt, manche Glykoside, z. B. Saponine, dadurch direkt be
stimmen zu konnen, daB man sie mit Barytwasser ausfallte, den Nieder
schlag wog, dann veraschte und die Asche wog. Aus der Aschenmenge 
(BaC03 ) wurde dann die Menge des Baryts (BaO) berechnet, diese vom 
Gewichte des Glykosid-Metall-Niederschlages abgezogen, die Differenz sollte 
die Menge des Glykosides anzeigen. Es hat sich jedoch ergeben, daB diese 
Methode brauchbare Werte nicht liefert. 

Die zweite Methode der Glykosidbestimmung, die der Aglukonbestim
mung, ist bequem und zuverlassig nur dann durchfiihrbar, wenn das Aglukon 
aus dem Reaktionsgemisch leicht durch Destillation oder Ausschiitteln mit 
organischen Solvenzien in reinem oder fast reinem Zustande abtrennbar ist. 
Eine Abtrennung eines unloslichen Aglucons durch Filtration ist selbstver
stii.ndlich auch bei der Analyse der Drogen denkbar, es ist aber zu bedenken, 
daB die Drogenausziige neben den der Spaltung unterworfenen Glykosiden 
so viele andere beim Kochen mit Sauren zersetzliche Substanzen enthalten, 
daB die Aglukone auf diesa Weise meist sahr unrein erhalten werden. Sie 
miiBten vor der Wii.gung erst einer Reinigung unterworfen werden, wo
durch diese Methode leicht unhandlich werden und mit Fehlerquellen be
haftet werden kann. Die Bestimmung des abgetrennten Aglucons erfolgt 
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je nach seiner Natur auf titrimetrischem, gravimetrischem oder kolori
metrischem Wege. Die Einzelheiten sind bei den in Betracht kommenden 
Drogen zu ersehen, nur iiber die Kolorimetrie sei noch kurz folgendes an
gefiigt. Man benutzt am besten dazu eine Anzahl 100 ccm fassender, mit 
Marke versehener, genau gleich weiter zylindrischer Glaser mit flachem 
Boden aus rein weiBem Glase, die in einem Gestell auf weiBer UIiterlage 
ruhen. Man stellt in passender Konzentration eine LOsung des in der Droge 
zu bestimmenden reinen Stoffes (Aglucons) her und gibt in das erste Glas 
eine den Umstanden angepaBte Menge der Losung, in das zweite Glas eine 
Menge, die 80% von der des ersten Glases betragt, in das dritte Glas eine 
Menge, die 80% von der im zweiten Glase befindlichen Menge betragt usw. 
Die eingefiillten Mengen stellen somit eine geo:ql.etrische Reihe mit dem 
Faktor 0,8 dar. Unter Umstanden kann man auch den Faktor 0,9 wahlen. 
Alie Glaser werden nun bis zur Marke gefiillt und enthalten, da sie gleich 
weit sind, gleich hohe und gleich dicke Schichten von FarbstofflOsungen, 
deren Farbtiefe regelmaBig abnimmt. Die aus derDroge gewonnene Aglucon
losung wird nun nach ihrer Farbtiefe in diese Reihe eingepaBt, nachdem 
man ein weiteres Kolorimeterglas bis' zur Marke mit ihr gefiillt hatte. Dieses 
Glas enthalt in seinen 100 ccm ebensoviel Aglucon wie dasjenige Glas der 
Reihe, dem es in der Farbtiefe gleicht. Steht das Drogenglas in der Farb
tiefe zwischen 2 Glasern der Reihe, so ist die in ihm enthaltene Aglucon
menge durch Interpolation annahernd feststellbar. Da die in den GHl.sern 
der Reihe enthaltenen Mengen des Aglucons bekannt ist, kann durch ein
fache Rechnung die aus der in Arbeit genommenen Drogenmenge gewonnene 
Gesamtmenge des Aglucons berechnet und daraus der Gehalt der Droge 
gefunden werden. Nicht immer berechnet man bei solchen Agluconbestim
mungen den Prozentgehalt der Droge an Glykosid, vielfach berechnet man 
vielmehr die prozentuale Menge des daraus entstandenen Aglucons, so z. B. 
bei Sem. Sinapis, wo man nicht den Prozentgehalt an Sinigrin, sondern den 
an Senfol anzugeben pflegt. 

FUr die dritte Methode der Glykosidbestimmung, die Bestimmung des 
bei der Spaltung entstehenden Zuckers, ist die wissenschaftliche Grundlage 
durch die Arbeiten von Bourquelot gelegt worden, welcher zeigte, daB 
viele der in Drogen vorkommenden Glykoside P-Glucoside sind und des. 
halb durch Emulsin spaltbar sind. Fiir diese Methode kommt namlich die 
Saurespaltung der Glykoside im Drogenauszug nicht in Frage, weil jeder 
Drogenauszug Pleiosaccharide enthalt, welche bei Saurebehandlung Mo
nosen liefern und daher einen hoheren Glykosidgehalt des Drogenauszuges 
vortauschen wiirden, wahrend das Emulsin diese Stoffe nicht angreift. 

Zur Bestimmung der atherischen Ole durch Wasserdampfdestillation 
werden 5-20, meist 10 g Drogenpulver (Schnittformen und Ganzdroge 
miissen vorher gepulvert werden) in einem Rundkolben von 1 Liter Inhalt 
(bei 20 g Droge Kolben von 2 Liter Inhalt) mit 300 ccm, notigenfalls mehr 
Wasser einige Zeit stehen gelassen; dann wird der Kolben durch ein zweimal 
rechtwinkelig gebogenes Rohr mit einem senkrecht absteigenden Kiihler 
verbunden und der Kolbeninhalt auf einem Baboblech oder im Sandbad oder 
auf dem Drahtnetz zum Kochen gebracht. Man setzt die Destillation fort, bis 
kein 01 mehr iibergeht, lOst im Destillat eine Menge Kochsalz, die 30% seines 
Gewichtes ausmacht, und schiittelt die Losung im Scheidetrichter mit Pentan 
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aus. Die klar abgehobene Pentanschicht wird in gewogenem Kolbchen auf 
schwach angeheiztem Wasserbade mit der gebotenen Vorsicht abdestilliert, 
die letzten Reste des Pentans durch Einblasen von Luft entfernt, der im 
Exsikkator erkaltete Riickstand gewogen. Eine einfache Rechnung fiihrt 
zum Prozentgehalt der Droge. 

Die (vom Arzneibuch nicht verlangte) Gerbstoffbestimmung in Drogen 
kann stets nach dem Rautpulververfahren durchgefiihrt werden. Sie beruht 
auf der Definition der Gerbstoffe als Substanzen, die von tierischer Raut 
gebunden werden, wodurch die Raut in Leder iibergeht. Zur Ausfiihrung 
des etwas umstandlichen Verfahrens wird die Droge fein gepulvert in einer 
besonderen Apparatur erst mit kaltem, dann mit heiBem Wasser extrahiert. 
Die Fliissigkeit wird zwecks restloser Entfernung suspendierter Teilchen 
durch eine Berkefeldkerze filtriert, wobei die zuerst durchgehenden Anteile zu 
verwerfen sind. Eine bestimmte Menge des Filtrats wird zur Trockne ver· 
dampft, der Riickstand nach dem Trocknen gewogen, Gewicht I. Ein groBerer 
Anteil des Filtrats wird nun durch eine Schicht von mit Chrom gebeizter, 
in ein lockeres, grobes Pulver verwandelter tierischer Raut getrieben, die in 
einer kleinen besonderen Apparatur sich befindet. Auch hier werden die 
zuerst durchgehenden Anteile verworfen. Ein dem vorhin verweIideten 
gleich groBer Teil des jetzt gerbstofffreien Filtrats wird wiederum 
zur Trockne verdampft, der Riickstand nach dem Trocknen gewogen, Ge
wicht II. Die Differenz von Gewicht I und II gibt die Menge des in dem 
aliquoten Teil des Drogenauszuges enthaltenen Gerbstoffes an, aus der 
leicht der Prozentgehalt der Droge zu berechnen ist. (Vgl. Paessler: Die 
Verf. z. Unto d. pflanzl. Gerbemittel u. Gerbstoffausziige. Freiberg 1912.) 

Viel bequemer und fiir das Apothekenlaboratorium deshalb besser ge
eignet ist die Gehaltsbestimmung der Gerbstoffdrogen nach einem Verfahren, 
bei welchem die Menge Tannin bestimmt wird, die dem in 100 g Droge ent
haltenen Gerbstoff in der Wirkung auf Blut gleichkommt, bei der also der 
Gehalt der Droge in Tanninprozenten ausgedriickt wird. Die meisten der 
bei der Rautpulvermethode erfaBten Gerbstoffe haben die Fahigkeit, ebenso 
wie das Tannin, die roten Blutkorperchen aus einer mit physiologischer 
Kochsalzlosung hergestellten Blutverdiinnung auszuflocken, und zwar ist 
'Zur Ausflockung einer bestimmten Blutmenge eine gewisse Mindestmenge 
von Gerbstoffen notig. 1st weniger vorhanden, so bleibt ein Teil der Blut
korperchen in der Schwebe. Man bestimmt die Mindestmenge der Droge 
und die des Tannins, die zur vollstandigen Niederschlagung aller Blutkorper
-chen aus gleichen Mengen Blut eben hinreicht, in folgender Weise: Man 
:stellt in der bei jeder Droge angegebenen Konzentration einen 0,9% Koch
salz enthaltenden Drogenauszug her, ferner lost man 0,1 g Tannin (aus 
·chinesischen Gallen) in 100 ccm physiologischer Kochsalzlosung, endlich 
verdiinnt man frisches, defibriniertes, aber nicht gesalzenes Rinderblut im 
Verhaltnis 1: 20 mit physiologischer Kochsalzlosung. In eine Serie von 
12 Reagenzglasern gibt man 

I I II III I IV I V I VI IVIIIVIIII IX I X I XI IXII 

vom Drogenauszug .. 7,816,3 5,0 !4,0 !3,2!2,6 2,1 !1,711,4!1,1 0,9! 0,7 cem 
physiol. Koehsalzlosung 0,2

1
1,7 3,0 4,0 4,8 5,4 5,9 6,3 6,6 6,9 7,1 7,3 ccm 

Blutmischung. . . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ccm 
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Eine zweite Serie von 12 Reagenzglasem wird in genau gleicher Weise 
mit der TanninlOsung, physiologischer KochsalzlOsung und Blutmischung 
beschickt. Nach dem Durchmischen der Glaser bleiben sie 6 Stunde.n ruhig 
stehen. Beide Serien haben dann etwa das Aussehen von Abb. la, d. h. in 
den ersten Glasem der Serien sind aIle Blutkorperchen in mehr oder we· 
niger voluminosen Niederschlagen zu Boden gefallen, die iiberstehende Fliis
sigkeit ist klar, in den letzten Glasem der Serien stehen iiber den geringen 
Mengen von Niederschlagen Fliissigkeiten, die durch schwebende, rote Blut. 
korperchen mehr oder weniger stark getriibt sind, und femer sieht man, 
daB die triibenden Blutkorperchen mit gleicher Geschwindigkeit sedimen. 
tieren und infolgedessen die triiben Zonen der Fliissigkeiten gleich hoch 
sind. Das letzte Glas, in der Figur Glas VII (von links), in dem die Blut
korperchen vollkommen gefallt sind, enthalt die zur vollkommenen Fallung 
eben hinreichende Tannin- bzw. Drogenmenge. Gesetzt, 100 ccm des Drogen
auszuges seien aus 1,07 g Droge gewonnen, die Tanninlosung enthalte in 
100 ccm 0,098 g Tannin, die zur totalen Ausflockung hinreichende Menge 
Drogenauszug sei im Glase VI, die entsprechende Tanninmenge im Glase VII 
der Tanninserie enthalten. Dann enthalten die 2,6 ccm des Glases VI der 
Drogenserie die Gerbstoffe aus 0,02782 g Droge, die 2,1 ccm des Glases 
VII der Tanninserie 0,002058 g Tannin. Der Gerbstoffgehalt der Droge, 
ausgedriickt in Prozenten Tannin, ist dann nach der Proportion 

0,02782:0,002058 =100: x 
gleich 7,3%. 

Zu den beim Fehlen exakter Gehaltsbestimmungsmethoden zur Qualitats. 
abschatzung der Drogen dienenden empirischen Verfahren gehortzu
nachst die (vomArzneibuch nicht verlangte) Bestimmungdes Grammblut
wertes der Saponindrogen. Sie basiert auf der Beobachtung Ko berts, daB 
Saponine die roten Blutkorperchen zerstoren und in einem bestimmten 
Mengenverhaltnis auflOsen. Man nennt den Vorgang Hamolyse und er
kIii.rt ihn mit einer zwischen dem Saponin und dem in der Menibran der 
Blutkorperchen enthaltenen Cholesterin sich abspielenden chemischen Re. 
aktion, bei der die Membran zerstort wird, sodaB sich die von derMembran 
eingeschlossene HamoglobinlOsung mit der Fliissigkeit, in der die Blut
korperchen flottierten, mischen kann, wobei die undurchsichtig rote Blut
mischung durchsichtig rot wird. Man bestimmt die kleinste Menge der Droge, 
die zufolge ihres Saponingehaltes zur vollstandigen Hamolyse einer bestimm
ten Blutmenge gerade hinreicht. Wegen der verschiedenen Zusammensetzung 
des Blutes verschiedener Tierarten ist zur Erzielung vergleichbarer Zahlen 
stets mit dem Blut derselben Tierart, dem Rinderblut, zu arbeiten, am 
besten verwendet man eine aus dem Schlachthof bezogene Mischung des 
Blutes mehrerer Individuen, die alsbald nach der SchlaChtung durch Schlagen 
mit Reisigbesen defibriniert wurde, einen Kochsalzzusatz aber noch nicht 
erhalten hat. 

In der bei den einzelnen Drogen beschriebenen Weise wird ein Drogen
auszug hergestellt, der in 100 ccm wasseriger Fliissigkeit 0,9 g Kochsalz 
enthalten muB. Das defibrinierte Blut wird im Verhiiltnis 1 :20 mit physio
logischer Kochsalzlosung verdiinnt. In genau gleicher Weise wie bei den 
Gerbstoffbestimmungen werden nun 12 ReagenzgIaser mit dem Drogen
auszug in von 7,8-0,7 ccm fallenden Mengen, mit physiologischer Koch-
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salzlt>sung in von 0,2-7,3cem steigenden Mengen und mit je 2 cem der 
Blutmisehung beschiekt. AIle Glaser enthalten jetzt 10 eem einer 1 proz. 
Blutverdiinnung, zugleich Saponin. Nach dem Durchschiitteln bleiben sie 
12-15 Stunden (iiber Nacht) ruhig stehen. Naeh dieser Zeit ist in den 
ersten Glasern der Serie totale Hamolyse eingetreten, die Fliissigkeiten sind 
klar, rot, und die Glaser enthalten keinen roten Niedersehlag, hochstens ist 
etwas iibersehiissiges Saponin in Flocken ausgefallen. Am. Ende der Serie 
enthalten die Glaser aber nur noch teilweise oder gar nicht rot gefarbte 
Fliissigkeiten, dafiir aber von links nach rechts an Maehtigkeit zunehmende 
rote Niederschlage von sedimentierten, scheinbar intakten, roten Blut-

Abb. 1a( 

Abb. lb. 

korperchen, weil in diesen Glasern die vorhandene Saponinmenge zu to
taler Hamolyse nieht ausreiehte. Man kann die niedersehlagfreien von den 
niedersehlaghaltigen Glasern am besten unterseheiden, wenn man das Re2 .. 
genzglasgestell iiber die Augen hebt und von unten dureh die Glaser sieht. 
Man erhalt dann das Bild der Abb. lb. Das letzte der niedersehlagfreien 
Glaser enthii.lt die kleinste, zu totaler Hamolyse eben hinreichende Menge 
des Drogenauszuges (in der Abbildung Glas VI). Gesetzt, 100 cem des 
Drogenauszuges seien aus 0,21 g Droge gewonnen worden, dann enthalt 
Glas VI die Saponine aus 0,00546 g Droge. Da diese Drogenmenge hin
reiehte, um totale Hamolyse in 10 ccm einer 1 proz. Blutverdiinnung hervor
zurufen, wiirde naeh der Proportion 

0,00546: 10 = 1 : x 
1 g Droge 1831 eem der gleiehen Blutverdiinnung vollstandig hamolysieren 
konnen. Der Grammblutwert der Droge betragt demnach 1831. Die Gramm
blutwerte normaler Saponindrogen sehwanken in verhaltnismaBig engen 
Grenzen, minder gehaltreiche Muster zeigen starke Unterwerte. 
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Wegen der Unmoglichkeit, die in den meisten ala Herzmittel wirkenden 
Drogen enthaltenen wirksamen Glykoside auf chemischem Wege zu bestim
men, braucht man auch bei diesen Drogen zur Qualitatsabschatzung die 
Ermittlung empirischer Zahlen. Sie werden hier allerdings nach einer phar
makologischen Methode im Tierversuch gefunden, bei der der Giftwert der 
Droge bestimmt und, da mit FrOschen gearbeitet wird, in Froschdosen (F.D.) 
angegeben wird. Nach der fiir Folia Digitalis gegebenen amtlichen An
weisung, die auch bei anderen Herzmitteldrogen angewandt werden kann, 
wird in folgender Weise verfahren: Durch ein geeignetes Verfahren wird 
aus der Droge ein 25 Volumprozent Alkohol enthaltender Auszug hergestellt, 
bei Fol. Digit. z. B. durch Extraktion von 1 g Droge mit 25 ccm absolutem 
Alkohol erst in der Kli.lte, dann in der Warme, Abfiltrieren und Auswaschen 
des Riickstandes mit absolutem Alkohol, Eindampfen des Filtrates unter 
Vermeidung von Krustenbildung bis auf 5 ccm und Verdiinnen mit Wasser 
auf 25 ccm. Ala Versuchstiere dienen bis zu 40 g schwere, mannliche Exem
plare von Bana temporaria, die unter den gleichen Bedingungen gehalten 
werden. Die Prii£ung soll moglichst im Herbst stattfinden. Man spritzt den 
Tieren, nachdem der Ham durch Abpressen beseitigt ist und die Tiere ge
wogen sind, den Drogenauszug in den Brustlymphsack ein (hOchstens 0,3 bis 
0,5 ccm), und zwar bildet man Gruppen von je 2 Tieren, die die gleiche 
Dosis pro g Korpergewicht erhalten, wahrend die einzelnen Gruppen um 
20% verschieden hohe Dosen erhalten. Nach 4 Stunden sind die Tiere, die 
hohe Dosen erhielten, tot, und die Sektion ergibt, daB Herzstillstand in 
Systole eingetreten ist. Man stellt die kleinste todliche und die groBte er
tragene Dosis pro g Froschgewicht fest und wiederholt den Versuch mit 
Gruppen von je 6 Froschen, denen man Dosen einverleibt, welche zwischen 
den soeben gefundenen liegen und unter sich um 10% differieren, wobei 
wieder die 6 Frosche einer Gruppe die gleiche Dosis pro g Korpergewicht 
erhalten. Nach 4 Stunden wird die kleinste Dosis festgestellt, welche in 
einer Gruppe die Mehrzahl (4) unter systolischem Herzstillstand totete; die 
nachst kleinere, 10% niedrigere Dosis muB von mindestens 4 Froschen der 
Gruppe ertragenworden sein. Die niedrigste letale Dosis pro g Froschgewicht 
heiBt 1 Froschdosis (F.D.). 1hr reziproker Wert gibt die Menge Frosch
lebendgewicht an, die durch 1 g der Droge getotet werden kann. 

Die Priifung kann auch zu anderen Jahreszeiten vorgenommen werden, 
wegen der im Laufe des Jahres schwankenden Empfindlichkeit der Frosche 
gegen Herzgifte muB aber dann in einem Parallelversuch der Froschdosen~ 
gehalt eines internationalen Digitalis-Standardmusters festgestellt werden, 
der an Froschen im Herbst gemessen 2000 betragt. Der Froschdosengehalt 
des zu untersuchenden Drogenmusters wird dann in Prozenten desjenigen 
des Standardpraparates angegeben. 

Bei der Reinheits~ und Qualitatspriifung der Balaame, Harze und ahn
Hcher Rohstoffe benutzt man ala MaBstab fiir ihren Gehalt an freien Sauren 
und Estern ebenfalls empirische Zahlen, namlich die Saurezahl bzw. die 
Esterzahl und die Summe beider, die Verseifungszahl. Da namlioh diese 
Drogen Sauren und Ester unbekannter oder nioht geniigend aufgekla.rter 
Konstitution oder in der Zusammensetzung weohselnde Gemisohe von 
Sauren bzw. Estern enthalten, laBt sioh nur sohwierig oder meist gar nioht 
eine einigermaBen zutreffende Angabe iiber das Molekulargewioht dieser 
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Substanzen bzw. Substanzgemische machen, und da ferner bei titrimetrischen 
Methoden zur Berechnung des Ergebnisses das Molekulargewicht der zu 
bestimmenden Stoffe bekannt sein muB, muB man hier auf exakte Angabe 
der vorhandenen Saure- bzw. Estermengen verzichten und sich mit empi
rischen Zahlen begniigen. Als Saurezahl bezeichnet man die Anzahl der 
mg Kaliumhydroxyd, die von der in 1 g Droge enthaltenen Menge freier 
Saure gebunden wird. Als Esterzahl bezeichnet man die Anzahl der mg 
Kaliumhydroxyd, die zur Verseifung der in 1 g Droge enthaltenen Ester 
hinreicht. Die Summe der Saure- und Esterzahl ist die Verseifungszahl, 
woraus folgt, daB man sie nach Bestimmung der beiden ersteren durch 
Addition derselben findet, oder daB man nach Bestimmung der Saure
und der Verseifungszahl die Esterzahl durch Subtraktion der ersteren von 
der letzteren berechnen kann. 

Die Bestimmung der Saurezahl kann direkt oder indirekt geschehen. 
Zur direkten Bestimmung lost man eine genau gewogene Menge der Droge 
(etwa 1 g) in einem geeigneten neutralen Losungsmittel, gibt Phenolphthalein 
hinzu und titriert mit weingeistiger %-Normal-Kalilauge bis zum Farb
umschlage. 1st d die gewogene Drogenmenge, a die Anzahl der verbrauchten 
ccm der Lauge, FK ihr Faktor, so ist, da 1 ccm %-Normal-Kalilauge 
28,055 mg Kaliumhydroxyd enthalt, die gesuchte Saurezahl 

SZ = 28,05~a.FK . 

Bei der indirekten Bestimmung der Saurezahl lost man eine etwa 1 g 
betragende, genau gewogene Drogenmenge in einem neutralen Losungs
mittel, gibt eine gemessene, iiberschiissige Menge von 1/2-Normal-Kalilauge 
und Phenolphthalein als Indikator hinzu und titriert den LaugeniiberschuB 
sofort mit 1/2-Normal-Salzsaure bis zum Farbumschlage zuriick. Die Saure
zahl wird dann nach der Formel berechnet: 

SZ = 28,055 (bFK-cFs) 
d ' 

in welcher b die angewendeten ccm Lauge, FK ihren Faktor, c die ver
brauchten ccm Saure, Fs den Faktor der Saure und d die Drogenmenge 
in Gramm bedeutet. 

Zur Bestimmung der Esterzahl gibt man dem bei der direkten oder 
indirekten Bestimmung der Saurezahl entstandenen Reaktionsgemisch eine 
iiberschiissige, gemessene Menge von weingeistiger 1/2-Normal-Kalilauge zu 
und erhitzt unter RiickfluBkiihlung bis zur vollstandigen Verseifung der 
Ester, wozu oft eine halbe Stunde ausreicht, auf dem Wasserbade, dann 
wird der LaugeniiberschuB mit 1/2-Normal-Salzsaure zuriicktitriert. 1st e 
die Zahl der angewandten ccm Lauge, f die der verbrauchten ccm Saure, 
so ist die Esterzahl 

EZ- 28,055 (e·FK - f-Fs) 
- d 

In ganz ahnlicher Weise vollzieht sich die Bestimmung der Verseifungs
zahl durch Kochen einer abgewogenen Drogenmenge mit iiberschiissiger 
1/2-Normal-Kalilauge und Riicktitration des Laugeniiberschusses; ist IJ die 

Gilg-Brnndt-Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf!. 2 



18 Einleitung. 

Zahl der angewandten ccm Lauge, h die der verbrauchten ccm Saure und 
d' die Drogenmenge in g, so ist die Verseifungszahl 

VZ= 28,055 (g·FK - hFs) 
d' 

Eine von seiten der praktischen Pharmazie viel geforderte, in der Nah
rungsmitteluntersuchung ubrigens vielfach gebrauchte Methode zur Ge
winnung empirischer Zahlen zwecks Qualitatsabschatzung von Drogen ist 
die Extraktbestimmung. Sie ist in das neue Arzneibuch nicht aufge
nommen worden und wird u. E. nie aufgenommen werden, weil sie die an sie 
geknupften Erwartungen niemals wird erfullen konnen, wie die von mehreren 
Seiten, darunter auch von uns selbst angestellten Versuche gezeigt haben. 
Unter Extraktgehalt versteht man die Menge der aus 100 Teilen Droge mit 
einem bestimmten Menstruum ausziehbaren Stoffe, und man bestimmt 
diese durch Abdampfen des Auszuges zur Trockne. Das ist schon falsch in
sofern, als die fluchtigen Stoffe dabei nicht zur Wagung gelangen. Weiter
hin ist die Menge der loslichen Stoffe je nach dem angewandten Extraktions
verfahren nicht die gleiche, am starksten schwankt sie bei starkehaltigen 
Drogen, je nachdem ob in der Hitze oder in der Kalte mit Wasser ausgezogen 
wird, weil in der Hitze unkontrollierbare Mengen von Starke in Losung 
gehen. Drittens haben eingehende, nicht pubiizierte Versuche gezeigt, daB 
zwischen dem nach einem bestimmten Verfahren festgestellten Extrakt
gehalt und dem Gehalt der Droge an wirksamer Substanz keinerlei Par
allelismus besteht. Bei den erheblichen Schwankungen im Extraktgehalt 
normaler Drogen ist auch mit dieser Bestimmung eine Falschung der Ware 
durch Beimengung extrahierter, ihrer wirksamen Stoffe beraubter Droge 
nur in Ausnahmefallen feststellbar, denn wenn z. B. der Extraktgehalt nor
maIer Droge zwischen 17 und 30% schwankt, extrahierte Droge aber etwa 
5% Extraktgehalt hat, so kann man einer Droge von 30% Extraktgehalt 
volle 108% der extrahierten Ware zusetzen, ohne den Extraktgehalt der 
Mischung unter die untere zulassige Grenzzahl, namlich 17%, zu drucken, 
wahrend ihr Gehalt an wirksamer Substanz weit unter das Normale ge
sunken sein wird. Endlich ist es vielfach moglich, die Drogen ihrer wirk
samen Substanzen zu berauben, ohne ihren Extraktgehalt wesentlich zu 
verandern. 

Fur die angewandte Pharmakognosie sind neben dem bisher Erwahnten 
noch wichtig die Kenntnis der Handelswege und Handelsbrauche, die Kultur
methoden der Arzneipflanzen, die Schadlingsbekampfung in den Kulturen 
und einiges andere. 



A. Drogen aus dem Pflanzenreich. 

Abteilung Phaeophyceae. (Braunalgen.) 
Familie Laminariaceae. 

Laminaria. Stipites Laminariae. Laminaria- Quellstifte. 
Abstammung. Die Droge besteht aus dem mittleren, stengelartigen Teil des 

Thallus von Laminaria Cloustoni (Edmonston) Le Joli8 (= Laminaria hyper
borea Gunneru&). Diese Alge wachst stellenweise in Massen an den Kiisten des Atlan
tischen Ozeans. Der bis mehrere Meter lange und bis 4 cm dicke Stammteil ist knorpelig, 
fest und starr. 

'Beschaffenheit. Die Laminaria-Stielteile sind in trockenem Zustande graubraun 
oder dunkelbraun, grobgefurcht, zylindrisch oder seltener etwas flachgedriickt, von 
homarliger Beschaffenheit, mehrere Dezimeter lang, 1-2 cm dick, BelteD dicker; in 
den Furchen tragen sie meist einen deutlichen Anflug von ausgeschiedenen Salzkristallen. 
Sehr dicke Stiicke sind manchmal in der Mitte hohl. In WaBBer quellen diese Stielteile 
bis zum Fiinffachen ihres Durchmessers auf; bei Wasserentziehung schrumpfen sie 
wieder auf ihren friiheren Trockenumfang ein. Sie haben einen deutlichen Seegeruch. 

Anatomie. Auf dem Querschnitt durch die Laminaria-Stiele kann man drei ziem
lich undeutlich voneinander geschiedene Schichten erkennen: eine dunkelbraune 
schmale, auBerste Randzone, eine ungefiirbte Mittelschicht und endlich eine machtige, 
zentrale Markschicht. In der Randschicht finden sich dicht nebeneinander zaWreiche, 
meist auf dem Querschnitt in einen unregelmiiBigen Kreis angeordnete Schleimgange, 
die vielfach miteinander in Verbindung stehen, wie man an tangentialen Liingsschnitten 
sehen kann. Die 'Mittelschicht besteht aus getiipfelten Zellen, die auf Querschnitten 
in Radialreihen liegen und dnrch vielfach wiederholte tangentiale Teilungen der aul3eren 
Zellen der Mittelschicht, also durch ein kambiumiihnliches Wachstum, entstanden sind. 
Die Markschicht endlich besteht aus -einem Gewebe meist enger, gewundener Zellen 
mit dicker, stark mit Wasser quellbarer, primiirer und zarter, wenig quellbarer, sekundiirer 
Membran. In diasem Gewebe verlaufen nicht wenige, meist ebenfalls gewundene Reihen 
von an ihren Enden mit erweitertem Lumen versehenen Zellen, deren- Querwande 
siebartig perforiert sind. 

Anwendung. Aus der Droge geschnittene und gegliittete Stifte dienen etwa Bait 
Mitte des vorigen Jahrhunderts infolge ihrer starken Quellbarkeit zur Erweiterung von 
Wundkanalen; der Schleim, bzw. das Pulver der Laminariastiele wird zur Fabrikation 
leicht und schnell zerfallender Pastillen verwendet. 

Abteilung Rhodophyceae. (Rotalgen.) 
Familie Gigartinaceae. 

Carrageen. Irlandisches Moos. Perlmoos. Felsenmoos. 
Knorpeltang. 

Abstammung. Carrageen besteht aus den hOchstens handgroBen, an 
felsigen Stellen der ganzen Westkiiste Europas und der Ostkiiste Nord
amerikas, also des ganzen nordatlantischen Ozeans, vorkommenden beiden 

2'" 
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Algen Chondrus crispus (L.) Stackhouse (Abb.2) und Gigartina 
mamillosa (Goodenough et Woodward) I. Agardh (Abb. 3). 

Gewinnung. Das Einsammeln der in Europa zum Verbrauch kommen
den Droge geschieht hauptsachlich an den nordlichen Ktisten Irlands (daher 
der Name Irlandisches Moos), sowie in Nordamerika (Massachusetts). Von 
dort kommt sie vorwiegend tiber Liverpool in den Handel. Die Alge wird 
manchmal durch Sttirme von ihren felsigen Standorten, denen sie mittelst 
einer Haftscheibe ansitzt, losgerissen und in groBen Mengen an den Strand 
geworfen. 

Abb. 2. Chondrus crispus. Abb. 3. Glgo.rtiDa mamillosa. 

Besehaffenheit. Die im frischen Zustande von dem Seewasser ans Land 
gesptilten oder aus dem Wasser herausgezogenen Algen sind violettrot 
bis grtinrot und von gallertig-fleischiger Beschaffenheit. Beim wieder
holten Waschen und Trocknen an der Sonne werden sie hellgelb, durch
scheinend und knorpelig-hornartig. Chondrus crispus ist in der Handels
ware meist vorwiegend vertreten; sein Thallus ist flach und wiederholt 
gabelformig in schmale, lineale Lappen geteilt. Zuweilen sitzen daran 
halbkugelige, flach warzenformige Zystokarpien, jedoch stets nur auf einer 
und derselben Seite des Thallus. Gigartina mamillosa, die in ame
rikanischer Droge fehlt, besitzt unterseits rinnenformig gebogene Thallus
lappen, welchen dann und wann die zitzenformigen und gestielten Zysto
karpien auf beiden Seiten ansitzen. Die Droge hat einen deutlichen See
geruch. 
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Anstomie. Der gesamte Thallus besteht aus fest miteinander ver
wachsenen verzweigten Zelliaden, deren Zellwande sehr dick und in Wasser 
stark quellbar sind und deren Lumina sowohl in der Richtung der Faden 
als auch seitlich mit einander durch deutliche Tupfel in Verbindung stehen. 
Die den Thallus aufbauenden Zelliaden bestehen im Inneren des Thallus 
aus groBeren, in seiner Randzone aus kleinen Zellen und sie verlaufen im 
Innern ungefahr in der Langsrichtung der Thallusabschnitte, in der Rand
zone senkrecht zu deren Oberflache. Die Zystokarpien enthalten ziemlich 
groBe, dftnnwandige, rundliche Sporen. 

Bestandteile. Die chemischen Bestandteile der Droge sind auBer hoch
stens 16% Aschenbestandteilchen und etwa 6% Proteinstoffen hauptsach
lich Schleim (bis 80%), welchem 
die Droge ihre Verwendung als 
Heilmittel verdankt. 

Priifung. Infolge seines 
Schleimgehaltes wird das Irlan
dische Moos, wenn man es mit 
30 Teilen Wasser ubergieBt, 
schlupfrig weich und liefert beim 
Kochen mit Wasser erne fade 
schmeckende Gallerte, welche 
beim Erkalten ziemlich dick 
wird. Durch J odlosung darf diese 
Gallerte nicht blau gefarbt wer
den, da Carrageen keine Starke 
enthiilt. Mit schwefliger Saure 
gebleichte Droge, die erhebliche 
Mengen der Saure in Form von 
Salzen oder durch Oxydation 
entstandene Schwefelsaure ent
halt, darf nicht verwendet 

Abb. 4. Chondrus cmpns. Querschnltt durch 
den ThaUns. 

werden. Wird die Droge 1: 5 mit Wasser durchfeuchtet, so darf das Filtrat 
nicht sauer gegen Lackmus reagieren, und beim Erwarmen von 5 g Carra
geen, die mit 30 ccm Wasser angequollen waren, in einer genugend groBen 
Flasche mit 5 g Phosphorsaure auf dem Wasserbade darf sich Schwefel
dioxyd durch bleibende oder vorubergehende Blaufarbung eines eingehang
ten Kaliumjodatstarkepapiers nicht nachweisen lassen. Da sich die Re
duktion des Kaliumjodats nach den Gleichungen 

2 KJOs + 5 S02 + 4 H 20 = 3 H 2S04 + 2 KHS04 + 2 J 
S02 + 2 J + 2 H 20 = 2 HJ + H 2S04 

abspielt, spricht eine vorubergehende Blauung ffir hOheren Gehalt der 
Droge an schwefliger Saure, als eine bleibende Blaufarbung des Papiers. 

Der Aschegehalt darf 16% nicht ubersteigen. 
Fremde Algen .durfen nur in sehr geringer Menge vorhanden sein. 
Geschichte. Seit 1831 wird die Droge in Irland medizinisch verwertet; 

schon 1837 gelangte sie zu diesem Zwecke auch nach Deutschland. 
Anwendung. Carrageen dient des Schleimgehaltes wegen als reizmil

derndes Mittel bei Husten, technisch auch als Klarmittel fur trube Flussig
keiten, sowie zu Kleb- und Appreturzwecken. 
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Familie Gelidiaceae. 

Agar-Agar. 

Abstammung und Gewinnung. Agar-Agar wird in Japan aus einigen in 
asiatischen Meeren heimischen Gelidi um -.Arlen, vorwiegend aus Gelidi um 
AmansiiLamouroux, aber wohlauch aus anderenRhodophyceen, dargestellt, 
indem man die im Laufe des Sommers gesammelten, an der Luft getrock
neten und gebleichten Algen im Winter mit heiBem Wasser auskocht und 
die Kolatur in £lachen Kasten im Freien gefrieren laBt. Sie trennt sich 
dabei in eine nur noch verhaItnismaBig wenig Wasser enthaltende Gallerte 
und Eisstiickchen. Die Gallerte wird getrocknet und in Stabe oder feine 
Strange zerschnitten. 

Beschaffenheit. Agar-Agar bildet etwa 20 cm lange und 2-3 cm dicke, 
vierkantige StaM oder feine Streifen von hautig-blatterigem Gefiige, ist 
gelblich von Farbe und geruch- und geschmacklos. Agar quillt in kaltem 
Wasser nur auf; seine Losung in 200 Teilen siedendem Wasser erstarrt 
beim Erkalten gallertig. Sie verandert Lackmuspapier nicht und wird 
durch einige Tropfen Jodlosung weinrot bis schwach violett gefarbt. Die 
Losung wird durch Bleiessig ausgeflockt, nicht dagegen durch Blei
azetat. Zur Identifizierung besonders des weiBen Pulvers benutzt man 
am besten folgende Methoden: a) 1 g Agar-Agar wird mit lOO g 5proz. 
Schwefe~aure 1 Stunde lang erwarmt, dann einige Zeit der Ruhe iiberlassen, 
dann wird die entstandene Zuckerlosung abgegossen und das Sediment 
mikroskopisch untersucht. Man sieht Reste der zur Herstellung verwendeten 
Algen, z. T. von Pilzhyphen durchwuchert (der Befall der Algen durch Pilze 
erfolgte offenbar wahrend des Trocknens und Bleichens). 1m Chloralhydrat
praparat kann man nach dem Erhitzen ebenfalls Diatomeenschalen und 
Spongillennadeln erkennen. b) 1 g Agar-Agar wird im Tiegel verascht, die 
Asche mit einigen Tropfen verdiinnter Salzsaure behandelt und das un
gelOst bleibende mikroskopisch untersucht. Man sieht vorwiegend winzige 
Gesteinstriimmerchen, daneben Diatomeenschalen und Spongillennadeln' 

Bestandteile. Agar-Agar besteht iiberwiegend aua hochmolekularen 
Kohlenhydraten. 

Priifung. Die LOsung (besonders des Pulvers) 1 : 200 in Wasser darf sich 
mit Jodlosung nicht blii.uen. Der Aschegehalt sollte 4% nicht iibersteigen. 

Anwendung. In Pulverform zur Anregung der Darmperistaltik, vor 
allem zu Nahrboden in der Bakteriologie, technisch zur Appretur von 
Geweben und zur Marmeladenbereitung. 

Abteilung Eumycetes. (Pilze.) 

Klasse Euascomycetes. 
Familie Elaphomycetaceae. 

Boletus cervinus. Hirschtriiffel. Hirschbrunst. 
Die Droge iBt der Fruchtkorper deB in Deutschland in Wii.ldern Btellenweise ver

breiteten Ela phomyces cervin us (Pers.) Schroter, der unterirdisch lebt. Der Frucht
korper iBt kugelig, von der GroDe einer WalnuD. Er besteht aus einer einfachen, harten, 
nicht aufspringenden, auBen mitWarzen bedeckten, braunen Schale (Peridie), die 
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einen dunkelvioletten oder schwarzvioletten, aus Sporen bestehenden, staubenden 
Inhalt umschlieBt. Der Geruch ist sehr schwach, unangenehm, der Geschmack bitter 
und fade. 

Das schwarzbraune Pulver ist charakterisiert durch die kugeligen, in allen Reife
stadien vorhandenen, unreif braunen bis gel ben, glatten, 20-25 f' dicken, reif dunkel
braunen bis fast schwarzen, 30-35 f' dicken, mit dicker Membran versehenen Sporen, 
durch die zahlreichen Stiickchen der etwa 5 f' dicken Hyphen sowie die Bruchstiicke 
der aus breiteren, oft braun gefarbten Hyphen bestehenden Peridie. Die Membran der 
reifen Sporen ist durch eingelagerte, radiale Stabchen rauh. 

Charakteristische Bestandteile fehlen, die Droge wird als Aphrodisiakum in der 
Tiermedizin verwendet. 

Familie Hypoereaeeae. 

Secalecornutum. Mutterkorn. Kriebelkorn. Ergota. 
Abstammung. Mutterkorn (Abb. 5) ist der in der 

Ruheperiode seiner Entwickelung gesammelte und bei 
gelinder Warme getrocknete Pilz Claviceps purpurea 
(Fries) Tula8ne, steUt also das Dauermycel oder die 
Sclerotiumform desselben dar. Sie entwickelt sich in 
den Fruchtknoten des Roggens (Abb.5) und wird kurz 
vor dessen Fruchtreife gesammelt; der Pilz gedeiht be
sonders ausgiebig in nassen Jahren und bei nachlassiger 
Kultur des Getreides. Die in Deutschland verwendete 
Droge stammt nur zum geringsten Teil aus dem Inlande; 
hauptsachlich wird sie in RuBland und Galizien, hiiufig 
auch in Spanien und Portugal gesammelt. 

Beschaffenheit. Das Mut
terkorn bildet 1-3, selten 
bis 4 cm lange und meistens 

Abb. o. Roggenahre mit 
mehreren In Mutterkorn 
umgewandelten Friichten 

Abb. 6. Mutterkorn, 
etwa drelfach vergroBert. 

(Gllg.) 

Abb. 7. Querschnitt durch das Mutterkorn, 
das Pseudoparenchym zeigend, a Zellen 

mit Oltropfchen. Verg. ... / ,. (Gilg.) 
(31.). (Gilg.) 

2,5-5, hoohstens 6 mm · dicke, meist schwach halbmondformig gekriimmte, 
gerundet-dreikantige, dunkelviolette bis schwarze Korper mit abgerun
deter Basis und verjiingter Spitze (Abb. 6). Sie zeigen zuweilen ein 
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matt bereiftes Aussehen, sind in der Langsrichtung flach gefurcht und 
zuweilen bis tief in das innere Gewebe unregelmaBig aufgerissen. Die Droge 
bricht leicht und glatt. Auf dem Querschnitt blaBt das Dunkelviolett der 
sehr diinnen AuBenschicht allmahlich in das fast weiBe oder hellrotliche 
Innengewebe abo Jodlosung ruft keine Blauung, sondern nur Braunung der 
Schnittflachen hervor. 

Anatomie. Querschnitte wie Langsschnitte durch das Mutterkorn zei
gen ein sog. Pseudoparenchym (Scheinparenchym), d. h. einauBerst klein
zelliges, dicht mit glanzenden Tropfchen fetten Ols erfiilltes Gewebe, wel
ches aus den sehr fest verflochtenen, ziemlich dickwandigen Faden (Hyphen, 
Myzelium) des Pilzes besteht und auf diinnen Schnitten oft ganz wie ein 
normales Parenchym aussieht (Abb.7). Die Zellen an der AuBenseite des 
Korpers enthalten einen dunkelvioletten Farbstoff. Eine auBere scharfe 
Begrenzung (etwa eine Epidermis oder dgl.) kommt an dem Sklerotium nicht 
vor: man sieht dort haufig noch fadenartige Ausstiilpungen (Enden der 
Hyphen). 

Gepulvert solI die Droge nicht vorratig gehalten werden. 
Secale cornutum besitzt einen faden, siiBlichen imd spater etwas scharfen 

Geschmack. 
Bestandteile. Jm Mutterkorn ist eine ganze Reihe basischer und saurer 

Stoffe gefunden worden, die Z. T. fiir die Wirkung belanglos, Z. T. von un
erwiinschter Wirkung sind. Die allein therapeutisch wichtige Wirkung 
des Mutterkorns ist die wehenbefordernde, und sie wird auf den Gehalt 
der Droge an hochmolekularen, in Wasser unlOslichen Alkaloiden zuriick
gefiihrt, deren Prototyp das von Stoll entdeckte Ergotamin ist. 

Priifnng. Der Geruch, welcher beim ObergieBen der zerkleinerten 
Droge mit heiBem Wasser wahrnehmbar ist, ist eigentiimlich und er
innert etwas an frisches Brot; er solI weder ammoniakalisch noch ranzig 
sein. 

Gehaltsbestimmnng. Man schiittelt 100 g grob gepulvertes Mutterkom 
mit 4 g gebrannter Magnesia und 40 ccm Wasser durch, gibt 300 g Xtherzu 
und laBt unter hii.ufigem, kraftigem SchiitteIn 3 Stunden lang stehen. Durch 
Zusatz von 100 ccm Wasser und nach dem UmschiitteIn von 10 g Traganth
pulver und kraftiges UmschiitteIn wird das Dr~~enpulver zum Zusammen
ballen gebracht, so daB sich der groBte Teil des Athers leicht abgieBen laBt. 
Man filtriert ihn durch ein Wattebii.uschchen, schiittelt ihn mit 1 g Talk
pulver 3 Minuten lang, gibt der Mischung 20 ccm Wasser hinzu und schiitteIt 
abermals kurze Zeit. Nach Trennung der Schichten bei ruhigem Stehen 
und Filtrieren durch ein FaItenfilter ist die atherische Losung von storenden 
kolloidalen Verunreinigungen soweit befreit, daB sie sich bequem weiter 
verarbeiten laBt. 180 g des filtrierten Xthers (= 60 g Droge) werden im 
Scheidetrichter mit 50 ccm einer I + 99 verdiinnten Salzsaure, dann mit 
10 ccm Wasser, endlich nochmals mit 20 ccm der I + 99 verdiinnten Salz
saure ausgeschiittelt, die vereinigten wasserigen Fliissigkeiten werden dann 
zwecks Verjagung des groBten Teils des gelosten Xthers 20 Minuten lang 
in auf 50 0 erwarmtes Wasser gestellt, nach dem ErkaIten in ein Becherglas 
filtriert und nach dem zweimaligen Nachwaschen des Kolbens und Filters 
mit je 5 ccm Wasser mit Natriumkarbonatlosung I + 9 bis zur schwachen 
Alkalitat gegen Lackmuspapier versetzt. Nach I2stiindigem Stehen an 
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einem kiihlen Ort wird der entstandene Alkaloidniederschlag auf einem ge
harteten Filter gesammelt und mit Wasser gewaschen, bis das Ablaufende 
hochstens nur noch Spuren von Chloriden enthalt, dann wird er noch feucht 
mit etwa 30 ccm Wasser mit Hilfe der Spritzflasche in einem weithalsigen 
Kolben iibertragen und durch Zusatz von 3 ccm l/lO-Normal-Salzsaure 
ge16st. Zur Riicktritation des Saureiiberschusses diirfen unter Verwendung 
von 3 Tropfen Methylorangelosung als Indikator hochstens 2,5 ccm 1/10-
Normal-Kalilauge erforderlich sein. Da die Mutterkornalkaloide ziemlich 
genau das Molekulargewicht 600 haben, werden so mindestens 0,5·0,0600 g 
Alkaloide in 60 g Droge nachgewiesen, was einem Gehalt von mindestens 
0,05% entspricht. 

Wegen des stark schwankenden Gehaltes der Handelsdroge ist die Durch
fiihrung der Gehaltsbestimmung unbedingt erforderlich. 

Zum Beweise, daB es auch wirklich die verlangten Alkaloide sind, die 
man in dem Drogenauszug titrierte, ist noch folgende Identitatsreaktion 
auszufiihren. Aus der titrierten Fliissigkeit sind durch Natriumkarbonat
zusatz die Alkaloide auszufallen und durch Ausschiitteln mit 5 ccm 
Essigester zu isolieren. Versetzt man I ccrn der Essigesterlosung mit 
I ccm Essigsaure und I Tropfen einer I + 99 verdiinnten Eisenchlorid
losung und unterschichtet man das Gemisch mit Schwefelsaure, so 
muB sich an der Schichtengrenze eine kornblumenblau gefarbte Zone 
bilden. 

Als leichte approximative Methode ist die Priifung nach Tschirch sehr 
zu empfehlen: Wird I g Mutterkorn mit 20 ccm Ather iibergossen, dann 
10 Tropfen Ammoniak und 20 ccm Wasser hinzugefiigt, so erhalt man eine 
,-:ote wasserige Losung (Sclererythrin). Wird dann der nach mehrmaligem 
Umschwenken iiberstehende Ather nach 2 Stunden abgetrennt und ver
dunstet, der Riickstand mit Eisessig aufgenommen und nach dem Filtrieren 
mit eisenchloridhaltiger konzentrierter Schwefelsaure sehr vorsichtig unter
schichtet, so muB an der Beriihrungsflache beider Fliissigkeiten eine blau
violette Zone (Ergotamin), aber keine oder doch nur eine sehr schwach 
gelbe (proteinogene Amine) auftreten und die Essigsaureschicht griin fluores
zieren (Ergosterin). Diese Priifung zeigt noch wenigstens 0,2%0 Ergotamin 
an. Gelingt die Reaktion noch bei Verwendung von 0,4 g (peyer), so ist 
0,5 0/00 Ergotamin vorhanden. 

Aufbewahrung. Nach Trocknung iiber gebranntem Kalk in gut ver
schlossenen GefaBen, nicht iiber ein Jahr lang und nicht in gepulvertem 
Zustande, unter den Separanden. 

Geschichte. Wahrend Mutterkorn bei den Chinesen schon seit langer 
Zeit (bei der Geburtshilfe) Verwendung fand, wurde man in Europa erst 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts auf die Droge aufmerksam; und erst Ende 
des 17. Jahrhunderts wurde sie wissenschaftlich-medizinisch verwendet. 
- Es soIl noch erwahnt werden, daB im Mittelalter durch den auBerst gif
tigen Pilz, der oft mit dem Mehlgetreide vermahlen und verbacken wurde, 
furchtbare und verheerende Volkskrankheiten hervorgerufen wurden (Ergo
tismus, Kriebelkrankheit). 

Anwendung. Secale cornutum wirkt wehenbefordernd und blutstillend 
und wird sowohl als frisch bereitetes Pulver, wie auch in Infusen und als 
Extr. und Tinct. Secalis cornuti angewendet. 
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Familie Saccharomycetaceae. 

Faex medicinalis. Medizinische Hefe. 
Abstammung und Gewinnung. Medizinische Hefe stammt von Saccharomyce8 

cerevi8iae Meyen. Sie ist ausgewaschene, entbitterte, untergarige Bierhefe, die bei 
einer Temperatur von hiichstens 40 0 getrocknet und dann mitteHein gepulvert ist. 

Nur die untergarige Bierhefe, aIso nicht die PreJ3hefe (Brennereihefe) ist zugelassen. 
Da das Arzneibuch vorschreibt, daJ3 die Hefe entbittert werden soll, so ist hiermit 
zum Ausdruck gebracht, daJ3 es sich um die bei der Bierbereitung als Nebenprodukt 
abfallende Hefe handeln soll, denn der bittere Geschmack riihrt von dem Zusatz des 
Hopfens her. Reine Hefekulturen haben keinen bitteren Geschmack. Die Ent
bitterung wird durch Natriumkarbonatlosung vorgenommen; bei diesem ProzeJ3 werden 
aber die Partikelchen des Hopfens, die in der untergarigim Hefe im Gegensatz zu der 
obergarigen reichlich vorhanden sind, meist nicht vollig entfernt; man findet daher 
in der Arzneibuchware ziemlich reichlich Hopfenbestandteile, die gleichzeitig den 
SchluJ3 zulassen, daJ3 es sich um untergarige Hefe handelt. 

Die Herstellung der Trockenhefe aus der Bierhefe wird teils von Bierbrauereien, 
teils von pharmazeutischen Fabriken vorgenommen. Eine Methode, die den Vorgang 
illustriert und auch in Apothekenlaboratorien vorgenommen werden kann, ist folgende: 

Aus den Garbot
tichen frisch entnom
mene untergarige Bier
hefe wird in Dekantier
gefaJ3en zuerst mit 
Wasser mehrmals ge
schlammt, dann mehr
fachdurchSiebVIdurch· 
geseiht, um die Hopfen
bestandteile zu entfer
nen; dann wird mit 
einer 1 proz. Sodalosung 
(zwecks Entbitterung) 
die Hefe griindlich vet
riihrt, naoh zwei. Stun
den (Eiskiihlung!) die 
Sodalosung abgegossen 
und schlieJ3lich wieder 
mit Wasser ausge
waschen und nach dem 
Abseihen durch Pressen 
bei allmahlioh steigen
dem Druoke vom anha!
tenden Wasser befreit. 

Abb. S. Untergariges Bier mit Kultur- und Kshmhefe Bowie 100 Teile dieser PreJ3-
EBsigbakterien. Nach Lindner. hefe vermischt man mit 

10 Teilen Rohrzucker
pulver und streicht die fliissig gewordene Masse auf Zinkbleche, die sofort in einen 
angeheizten Trookenschrank von etwa 40 0 C gebracht werden. Bei dieser Temperatur 
vergart die Hefe wahrend des Eintrocknens den Zucker und durch die standig ent
stehende Kohlensaure bleibt die Masse sehr porus und trocknet leicht. Nach dem Trook
nen wird die kriimliche Masse in einer Sohrotmiihle zu einem mitteHeinen Pulver ge
mahlen. 

Geschichtliches. Die Hefe aIs solche diirfte seit Jahrtausenden bekannt sein; 
sie wurde schon von den Agyptern als Arzneimittel benutzt. Schon d(ts Wort Faex 
bezeichnet in der klassischen Literatur das Unreine, den Bodensatz bei der Garung 
aIso vor allem die Hefe; die Bedeutung Faeces = Kot ist erst abgeleitet worden. Der 
Entdecker des mikroskopischen Hefebildes war der beriihmte Mikroskopiker Lee u we n
hoek. In einem seiner Versuche vom 14. Juni 1680 fand er, daJ3 die Bierhefe aus Kiigel
chen bestand, die den Blutkorperchen ahnlich gebaut seien. Die Abstammung der 
Hefe glaubte er vom Getreidemehl, das zur Bierbereitung gebraucht wurde, annehmen 
zu miissen. Wiirze vom Kiihlschiff enthielt Hefe versohiedener GroJ3e, welohe. zu 2, 
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3, 4-6 aneinander lagan. In garenden Sirupen der Apotheken fand er auch Kiigelchen, 
jedoch waren sie noch kleiner als die bei der Weinbereitung vorkommenden; er fand, 
daB diese Kiigelchen den Zucker und deshalb auch den siiBen Geschmack des ~irups 
wegnehmen und dafiir eine Saure. also auch einen sauerlichen Geschmack hervorbnngen. 

Beschreibung. Unter den Bierhefen, die kugelig oder eirund sind im Gegensatz 
zu den mehr ellipsoidischen Weinhefen, unterscheidet man wieder Unterhefen und 
Oberhefen, je nachdem sie wahrend ihrer Tatigkeit vorwiegend am Grunde der Fliissig
keit verbleiben und dort die "Satzhefe" oder "Depothefe" bilden oder nach lebhafter 
Schaumentwicklung am Anfang der Garung aufsteigen und an der Oberflache der Fliissig
keit eine Decke bilden, die sich abschopfen laBt (PreBhefegewinnung nach dem sogenann
ten Wiener Verfahren). 

Bestandtelle. Die Hefe enthalt vor allem zwei wesentliche Bestandteile, namlich 
Enzyme (die Zymase, welche Traubenzucker in Alkohol und Kohlensaure sp~ltet, 
ferner Invertase, Maltase, Amylase, die Glykosidase Emulsin, eine fettspaltende Lipase 
und eine Polypeptide aufspaltende Peptidase, sowie eine Geladinase, endlich auch eine 
Endotryptase, eine N uklease und die Kasein zur 
Gerinnung bringende Chymase, bisweilen sogar 
eine Kasease und eine Ereptase) und ferner das 
Vitamin B. Unter Vitaminen versteht man stick
stoffhaltige Verbindungen, deren Mangel schwere 
Erkrankungen hervorbringt. Man unterscheidet 
gewohnlich drei Vitamine, das Vitamin A (fettloslich 
im Lebertran reichlich vorhanden), das Vitamin B 
(wasserloslich in Reiskleie und Hefe) und das Vita
min C (ebenfalls wasserloslich, besonders im frischen 
Zitronensaft). Endlich sind die eisen- und phos
phorreichen N ukleoproteide und der hohe EiweiB
gehalt therapeutisch wertvoll. 

Prtifungen. Hefe wird auf Zusatz von Starke 
gepriift, die friiher als Verfalschungsmittel der 
Brennereihefe eine groBe Rolle spielte, ferner wird 
gepriift auf Zucker, weil die Herstellung der 

Abb. 9. Mit Kahmhefe (a und e) und 
Easlgsliureba.kterlen (d) IDfblerte Prell
bele (b), c und f MIIcbsliurebaktericn. 

Nacb Bager-Tobler. 

Trockenhefe teilweise unter Zusatz von Zucker, der aber wahrend des Trocken
prozesses ganz vergaren solI, vorgenommen wird. Dann wird eine Priifung auf 
Garfahigkeit· vorgeschrieben; es darf also die Zymase nicht (durch zu hohe Tem
peraturen bei der Trocknung!) abgetotet sein. 1st die Temperatur bei der Trocknung so 
niedrig gehalten worden, daB die Zymase aktiv geblieben ist, so ist damit auch die 
GewiBheit gegeben, daB das Vitamin B nicht zerstort ist. Die Garung erfordert eine 
Beobachtungszeit von mindestens 24 Stunden; sie wird am besten bei etwa 30° aus
gefiihrt. Statt 0,1 g nimmt man zweckmallig etwas mehr, vielleicht 0,2-0,3 g. 

Das Arzneibuch laBt nicht darauf priifen, ob die Hefezellen selbst noch lebend 
oder schon tot sind. 1m allgemeinen sind fast aIle Hefezellen der Arzneibuchware tot; 
sie farben sich dann unter dem Mikroskop mit 0,1 proz. Methylenblaulosung sofort 
tiefblau, wahrend lebende Hefezellen den Farbstoff nicht aufnehmen. 

Zur Pillenbereitung ist natiirlich nur eine Hefe mit vollig abgetotetem Enzym zu 
verwenden, da sonst eine Garung und Zersetzung der Pillen eintreten konnte. 

Kelir, Fermentum Kefir. Kefirkorner. 
Das zur Herstellung von Kefirmilch notige Ferment. Es bilde.t hellgelbliche un

regelmalligeKliimpchen von 1 mm bis 5cm Durchmesser und enthii.lt auBel'imZoogloea
Zustande befindlichen Bakterien, wie 2 Streptococcus-Arten und Bacillus cauca
sicus die ovalen Zellen von Saccharomyces kefir Beyerirwk. 

Klasse Basidiomycetes. 
Familie Polyporaeeae. 

Fungus Chirurgorum. Wundschwamm. 
Abstammung. Als Wundschwamm bezeichnet man den mittleren, weichen 

Teil des Fruchtkorpers von Fomes fomentarius (L.) Fries, eines Pilzes, welcher 
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an Laubholzstammen, besonders Buchen, wachst und in fast ganz Europa verbreitet 
ist (Abb. 10). Er wird hauptsachlich in Siebenbiirgen, sowie auch in Thiiringen, Ungarn 
und Schweden gewonnen, indem man von dem stiellosen, halbkreis· oder hufformigen, 
konsolartig wachsenden, bis 30 cm im Durchmesser groBen und bis 20 cm dicken Pilz
korper die obere, konzentrisch gerippte, harte Schicht, sowie die untere, rohrige, sporen
bildende Schicht, das Hymenium, abschneidet und so die innere, weiche (hochstens 
1,5 cm dicke) Gewebeschicht als einen zusammenhangenden, braunen Lappen heraus
schalt. Durch Klopfen mit holzernen Hammern wird dieser dann weich und locker 
gemacht. 

Beschaffenheit. Die Droge bildet gelbbraune, weiche, dehnbare Lappen und 
besteht aus einem dichten Geflecht sehr zarter, brauner, dickwandiger Pilzfaden (Hyphen) 
(Abb. 11); diese saugen das doppelte Gewicht Wasser rasch und leicht auf. 

J •••• 
) ..... , I· ... ··, " .....• ~ .. ,., .. 

Abb. 10. Wundschwamm (Fomes fomentarius). Links ein ll'rucbtkorper 
im senkrccbtcn Durcbschnitt, auf der ntcrseitc das Mbrenlager. Recbts 
oben e!n kle!nes tUckcben dcr Mbrenscbicbt des l''ruchtkijrpers im 

Qucrschnltt, stark vergroBert. (Luersscn.) 

Abb. 11. Fungus ClllrurgOrllm. 
Hypbcngef!echt der Droge. Vergr. 

'00, J . (Gilg.) 

Priifung. Da derselbe Korper, mit Salpeterlosung getrankt, als Feuerschwamm 
technische Verwendung findet, so muB das von dem Schwamm aufgesaugte und wieder 
ausgepreBte Wasser durch Eindampfen gepriift werden, ob es einen merkbaren Riick
stand hinterlaBt, was bei dem nicht praparierten Wundschwamm nicht der Fall sein 
dart. Der nahe verwandte Pilz Fomes igniarius (L.) Fries ist viel harter und kann 
deshalb als Wundschwamm keine Verwendung finden. 

Geschichte. Als Feuerschwamm war der Pilz schon bei den alten Romern in Ge
brauch; ob auch schon als Wundschwamm, ist unsicher. 

Anwendung. Wundschwamm dient, auf frische Wunden gelegt, als Blutstillungs
mittel. Neuerdings gelangt er jedoch nur noch wenig zur Verwendung. 

Agaricus albus, Fungus Laricis oder Boletus Laricis. 
Larchenschwamm. 

Gewi~nung nnd Beschaffenheit. Die Droge ist der Fruchtkorper des an Stam
men und Asten von Larix decid ua Miller und L. si birica Ledebour in Europa und 
Nordasien haufig vorkommendenPilzes Fomes officinalis (Vill.) Faull. Sie wurde vor 
dem Kriege in groBen Mengen aus der Gegend von Archangel exportiert, kommt heute 
jedoch ausschlieBlich aus den Alpenlandern iiber Marseille. Sie bildet bis mehrere Kilo
gramm schwere Stiicke von halbkegelformiger, halbkugeliger oder unregelmaBiger 
Gestalt und besteht ausschlieBlich aus sehr vielen, iibereinander liegenden Hymenial
schichten von einigen Millimeter Hohe. Die Oberflache der Fruchtkorper ist durch die 
Einwirkung der Atmospharilien verhartet und z. T. verrottet und wird, soweit es notig 
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ist, entfernt. Die Hymenialschichten sind aus dicht parallel gestellten, senkrecht zum 
Schichtenverlauf gerichteten Rohren gebildet. Die Rohrenwande bestehen aus einem 
Geflecht ungefahr der Rohrenachse parallel verlaufender, diinner Hyphen und ent
halten zwischen diesen ofters groBe Oxalateinzelkristalle. Die Rohren samtlicher 
Hymenialschichten, mit Ausnahme der untersten, jiingsten, sind von einem Geflecht 
stark verworren verlaufender Hyphen ausgefiillt. Alle Hyphen sind mit einer weiBen, 
feinkornigen, im Chloralhydratpraparat verschwindenden Masse" bekleidet, vieHach 
findet man Liicken im Gewebe, die Harzbrocken enthalten oder von groBen Harz
"mengen erfiillt sind. Nach Herauslosen des Harzes findet man hier stark erweiterte 
Hyphen, in denen sich die Harzmasse gebildet hatte. 

Das weiBliche Pulver besteht ausschlieBlich aus Stiickchen der 3-5 f.' dicken, mit 
feinkornigem "Oberzug versehenen Hyphen und braunlichen Harzkliimpchen. 

Die Droge schmeckt erst siiBlich, dann widerlich bitter und riecht dumpfig. 
BestandteUe. Harz und Agaricinsaure. 
Priifung. Neuerdings vielfach gefalscht mit dem vom Hymenium befreiten und 

geschalten Fruchtkorper einer Polyporus-Art, nach Wasicky wahrscheinlich P. sul
fureus. Sie sind nicht geschichtet. 1m Pulver verrat sich die Falschung durch ihre 
bis 15 f.' dicken, durch zahlreiche Anastomosen miteinander in Verbindung stehenden 
Hyphen. 

Anwendung. Als Stomachikum, Abfiihrmittel und zur Darstellung der Agaricin
saure, die gegen NachtschweiBe der Phthisiker verwendet wird. 

Nebenklasse Lichenes. (Flechten.) 

Reihe Ascolichenes. 

Familie Roeeellaeeae. 

Lacca musica oder Lacca musci. Lackmus. 
Lackmus ist ein Farbstoff, der aus verschiedenen Flechten (besonders aus Roccella 

tinctoria DC. und R. Montagnei Bel., aber auch aus Ochrolechia tartare a 
(L.) Mas8. u. a. m.) dargestellt wird. Man iiberlaBt die gemahlenen Flechten unter 
Zusatz von Kalk, Pottasche oder Ammoniak etwa 4 W ochen der Garung, verdickt 
dann die Masse, in der sich der blaue Farbstoff entwickelt hat, mit Kreide und Gips, 
bringt sie in die Form kleiner Wiirfel und trocknet sie; diese sind leicht, von matter 
Oberflii.che, leicht zerreiblich, auf dem Bruche erdig. Lackmus ist dunkelblau und gibt 
mit Wasser eine blaue Fliissigkeit, welche sich durch Sauren sofort rot farbt, durch 
Alkalien wieder blau wird. Lackmus enthalt vor allem zwei Farbstoffe, das weingeist
li:isliche rote Erythrolithmin und das wasserlosliche blaue Azolithmin. Das Erythro
lithmin wird vor Heratellung der Tinktur durch Weingeist entfernt. Lackmus in 
Tinktur, besonders aber als "Lackmuspapier" (Charta exploratoria), dient ala ein sehr 
wichtiges chemisches Reagens; man bestimmt durch Lackmus die sauere, neutrale oder 
alkalische Reaktion eines Korpers. 

Familie Parmeliaeeae. 

Lichen islandicus. Islandisehes Moo!'!. 

Abstammung. Die Droge besteht aus der aufrecht strauchartig wachsen
den, bis 15 em hohen Flechte Cetraria islandiea (L.) Achariu8 (Abb. 12), 
welche im hohen Norden, darunter auch Island, in der Ebene, in den ge
ma.6igten Zonen aber nur in Gebirgen, so z. B. im Riesengebirge. Harz und 
Thiiringer Wald, wachst und teils dort gesammelt, teils aus der Sehweiz 
und Tirol, Norwegen und Schweden, sowie auch aus Spanien und Frankreieh 
eingefiihrt wird. 

BeschaHenheit. Der im troekenen Zustande knorpelige und bruehige, 
nicht mehr als 0,5 mm dicke Thallus dieser Fleehte ist bis handgroB, auf 
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heiden Seiten glatt, und seine sich wiederholt unregelmaBig gabelformig 
verzweigenden, rinnenformig gebogenen oder krausen, selten fast flachen 
Lappen sind am Rande mit kurzen, wimperahnlichen, steifen, dunkleren 
Fransen (Spermogonien) besetzt. Die eine (obere) Seite des Thallus ist 
griinlichbraun, zuweilen mit rotlichen Punkten besetzt, die untere Seite 
weiBlich-hellbraunlich oder graugriin, mit weiBen, grubigen, unregelmaBig 
zerstreuten Flecken, den Atemoffnungen oder Cyphellen, versehen. 

Abb. 12. Lichen islsndicus. Al'flanze mit drei Apothezi.en an 
der Spltze ('/,); B Sttickchen vOn dem Lapperuand mit Spero 
mogonicn ("'/,); a ein einzelnl'fl Spermogonium im Langs· 

schnltt mit austretenden Spermatien ('''/ ). (GUg.) 

Die hier und da am Ende 
von Thalluslappen vorhan
denen flachschiisselformigen 
Fruchtkorper (Apothecien, 
Abb. 12, A) sind oval oder 
kreisrund, flach und von 
brauner Farbe, von einem 
wulstigen, stellenweise kerbig 
eingeschnittenen Rande be
grenzt. 

Nach erfolgtem Anfeuch
ten wird der Thallus weich 
und lederartig. Die Droge 
riecht schwach, eigenartig und 
schmeckt bitter. 

Anatomie. Der Thallus ist 
aus Pilzfaden und Algenzellen 
zusammengesetzt (Abb. 13). 
Auf der Ober- und Unterseite 
liegt eine dicke Rindenschicht 
von stark verflochtenen, ein 
PseudoparenchyIn bildenden 
Pilzfaden (Pilzhyphen), in 
der Mitte eine luftfiihrende 
"Markschicht", in welcher die 
Hyphen locker verlaufen. In 
dieser Markschicht finden sich, 

der oberen Rindenschicht etwas genahert, sehr zahlreiche kugelige, griine 
Algenzellen (Gonidien) eingelagert. Die Randborsten der Lappen enthalten 
eine mit einem Porus auf dem Scheitel endende Hohlung (Spermogonium, 
Abb. 12, B , C), in welcher die lebende Pflanze an zentripetal gerichteten 
Hyphen die als mannliche Sexualzellen des Pilzes gedeuteten Spermatien 
erzeugte. Der Querschnitt durch einen ein Apothecium tragenden Thallus
lappen. zeigt eine diinnere Markschicht als die sterilen Thallusteile, eine 
breite Subhymenialschicht (Abb. 13; subh) und das AscohyInenium, in 
welchem parallel dichtnebeneinander die Asci mit 8 Sporen und zahlreiche 
Paraphysen stehen. 

Merkmale des Pulvers. Das braunliche Pulver besteht vorwiegend aus 
Stiicken der schmalen, mit z. T. dicken, z. T. diinneren Wanden versehenen, 
aus der Markschicht stammenden Hyphen, Fetzen des Pseudoparenchyms 
der Rindenschichten, zahlreichen zwischen die Hyphen eingelagerten Algen
zellen,und zahlreichen, aus sehr kleinzelligem Gewebe bestehenden Stiicken 
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der Randborsten, die in groberen Pulvern oft unverletzt sind. Mit Jodlosung 
farben sich die Wande sehr vieler Hyphen, besonders der Mittelschicht, blau. 

Mikrochemie. Zur Identifizierung besonders des Pulvers kann auBer 
der Jodreaktion die Mikrosublimation herangezogen werden, welche weiBe, 
kristallinische oder au Berst feinkornige Sublimate von Lichesterinsaure 
liefert. Die Sublimate lOsen sich sofort in einem Tropfchen Ammoniak
fliissigkeit, aus der Losung schieBen bei der Verdunstung farblose, nadel
formigeKristalle von lichesterinsaurem Ammonium an. 

Abb. 13. Cetraria isiandica, Thallusqucrscbnitt. o. ,i und u. 
ri = obele und notere pseudopareochymatlsche Rlndenschlcht. 
auhh - aus locker ver[)ochteoen Hyphen geblldete. aIgenlose 

Rlndenschlchten. lIla = Markachlcht mit A1genzellen 
(GonJdlen). go. (GUg.) 

Abb.14. Cetr&ri& leJandlca. Lings
ecbnitt durch eln relfes Apothe· 
zlum. par Paraphysen. Me 
SchiAuche (Aecl) mit Sporeo 811M; 
auhh SubhymenJaiachicht. g(m 
GonJdlen, 1Il4 Markechlcht, !t. ri 

Untere Rlndenpartle. (Gllg.) 

Bestandteile. Die Islandische Flechte enthalt 40% Lichenin oder Flech
tenstii.rke, welche sich in siedendem Wasser (1 = 20) lost, und wenn die 
Losung nicht zu verdiinnt ist, nach dem Erkalten eine steife, bitterschmek
kende GaUerte bildet. Weingeist faUt die Flechtenstarke u;nd auch das 
in der Droge enthaltene Dextrolichenin (U%) aus dieser Losung wieder 
aus. Sammelt man die ausgeschiedenen Flocken und laBt nach dem Abfil
trieren und nach volligem Abdunsten des Weingeistes in noch feuchtem 
Zustande Jod oder wasserige Jodlosung darauf einwirken, so farbt sich 
die Substanz intensiv blan. Beide Stoffe sind hochmolekulare Kohlen
hydrate. Die Droge enthalt ferner 1% Lichesterinsaure und etwa 2% Cetrar
sa.ure. Letztere veranla.6t den bitteren Geschmack. 
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Geschichte. Das "lsHindische Moos" bildet im hohen Norden eines der 
wichtigsten Nahrungsmittel nicht nur ffir die Tiere, sondern auch hi.i.ufig 
ffir den Menschen. 1m 17. Jahrhundert wurde die Droge als Abfiihrmittel 
gebraucht. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts begann man sie in gleicher 
Weise wie jetzt medizinisch zu verwenden. 

Anwendung. Das Mittel wirkt reizmildernd durch seinen Licheningehalt 
und zugleich tonisch durch den Gehalt an Cetrarsaure. Es findet Anwendung 
gegen Husten und Halskatarrhe. 

Familie Stietaeeae. 

Lichen pulmonarius. Herba Pulmonariae arboreae. Lungenmoos. 
Lungenflechte. 

Die Droge besteht aus dem Thallus der an Eichen, Buchen und Tannen wachsenden 
Flechte Lo baria pulmonaria Hoffmann. Der Thallus ist umfangreich, brii.unlich, 
lederig, oberseits kahl, unterseits etwas heller, diinnfilzig und mit Haftorganen ver
sehen; er zeigt auf der Unterseite leistenformige, netzig angeordnete Erhebungen, die 
stark an das .Adernetz von Laubblattern hoherer Pflanzen erinnern. Das Thallus
gewebe zwischen diesen Netzleisten ist na.ch der Oberseite vorgewolbt, so daB der Thallus 
auf der Oberseite ein Netz von Vertiefungen aufweist. Die Droge riecht dumpf und 
schmeckt bitter. Sie enthii.lt die der Cetrarsaure ii.hnliche Stictasaure. 

Abteilung Emhryophyta asiphonogama. 
Unterabteilung Pteridophyta. 
Klasse Filicales. (Farne.) 

Familie Polypodiaeeae. 

Rhizoma Filicis. Wurmfarn. Farnwurzel. J ohanniswurzel. 
Abstammung. Die Droge besteht aus den Wurzelstocken und den 

Wedelbasen des Farnkrautes Dryopteris filix mas (L.) Schott, welches 
eine groBe Verbreitung iiber die ganze nordliche Hemisphare besitzt und in 
Deutschland in Waldern stellenweise sehr haufig ist. 

Gewinnung •. Die in der Erde horizontal liegenden oder schrag auf
steigenden Wurzelst5cke, welche allseitig dicht mit den bogenformig auf
steigenden Wedelstielen besetzt sind (Abb. 15 u. 16), werden im Herbst 
von wildwachsenden Exemplaren der Pflanze gesammelt; die Rhizome 
werden von den ansitzenden Wurzeln befreit, auch die Wedel schneidet man 
bis auf die in 2-3 cm Lange an den Rhizomen verbleibenden Wedelstiel
basen abo Dann werden die Rhizome ohne weitere Zerkleinerung sehr vor
sichtig, behufs Erhaltung der griinlichen Farbe des inneren Gewebes, welche 
eine Gewahr ffir die Wirksamkeit der Droge bietet, bei gelinder Warme ge
trocknet. Haufig sind die Rhizomstiicke der Lange nach halbiert, manchmal 
gelangen auch die vom Rhizom abgebrochenen Wedelbasen gesondert in 
den Handel, doch sind derartige Waren vom Arzneibuch nicht zugelassen. 

Beschaffenheit. Gewohnlich 10, selten bis 30 cm lange, 1-2 cm dicke, 
dicht mit 2-3 cm langen und 0,5-1 cm dicken, kantigen, schwarzbraunen, 
reichlich mit kleinen braunen Spreuschuppen bedeckten Wedelbasen be
setzte Rhizome, wie die Wedelbasen von kurzem Bruch und griiner frischer 
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Bruchflii.che. Der glatte Querschnitt durch das Rhizom zeigt eine schmale, 
braune, harte, auBere Zone und ein unter der Lupe poros erscheinendes Grund
gewebe, in welchem sich auBer einigen peripher gelagerten, kleineren ein 
Kreis von 8-12 groBeren, durch Phloroglucin-Salzsaure sich rot farbenden 
Leitbundeln befindet. Tangentiale Langsschnitte zeigen, daB die kleineren, 
peripheren Leitbiindel in die Wedelbasen eintreten und daB die groBeren 
einem hohlzylindrischen, netzigen (stammeigenen) Leitbiindelsystem an-
gehoren, in dem jede Netz- .A 
masche der Ansatzstelle eines 
Blattstiels entspricht, indem 
von hier aus die in die Blatt
stiele eintretenden kleineren 
Biindel (Blattspurstrange) ab
zweigen. In den Wedelbasen 
sind die Leitbundel U-formig 
angeordnet und parallellaufig. 
Das Grundgewebe sowohl des 
Rhizoms wie der Wedelbase 
reagiert mit Jodlosung auf 
Starke und mit Eisenchlorid
losung auf Gerbstoff. Der Ge
schmack der Droge ist suBlich 
kratzend und suBlich herb; an 
frisch durchbrochenen Stucken 
tritt auch der eigentumliche 
Geruch hervor. 

Abb. 15. Dryopterls lllill: mas. A vorderes Ende des RhlzolIlJl 
in den hellen rhomblsehen Feldern die Austrlttsstellcn dcr 
Leltbiindelstrilnge in die (a.bgesehnittenen) Bla.ttba.sen 
zelgend. B gefllultes RhizomstOck, den Vcrlaul der Lelt.
biindelstrange (g) zeigend. 0 stiirker vergrollertes Strang-

stuck. ( ach8.) 

Anatomie. Die Epidermis von Rhizom und Blattstiel, die im allgemeinen 
denselben anatomischen Bau besitzen, ist dunnwandig. Unter ihr liegt eine 
mehrschichtige Hy
podermis, die aus 
ziemlich dickwan
digen, braunen, lang
gestreckten, faserar
tigen, schrag getup
felt en Zellen besteht. 
Darauf folgt das 
machtige Grundge
webe (Abb. 18 u. 19), 
zusammengesetzt aus 
mehr oder weniger 
isodiametrischen oder 
kugeligen, in einem 
Olplasma 'reichlich 
Starke fiihrenden 

Abb. 16. Rhizoma. Fillels, von oben gesehen (Gilg). 

Parenchymzellen, welche locker zusammenliegen und deshalb sehr zahl
reiche, ansehnliche Interzellularraume erkennen lassen. Die Starkekorner 
sind stets einfach, winzig klein, nur 4-811- im Durchmesser groG, ohne 
Schichtung und mit nur sehr undeutlicher Zentralliohlung; sie sind oft 
durch das schwach grunliche Olplasma der Zellen zu Klumpen zu-

Gllg-Brandt-Sehtirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf). 3 
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sammengeballt. In die Interzellularen hinein sprossen aus den umliegenden 
Parenchymzellen winzige, gestielte, einzellige, mit kugeligem Kopfchen ver· 
sehene Driisenhaare (00), welche sehr reichlich ein griinbraunes Sekret abge
sondert haben. Die das Grundgewebe durchziehenden Leitbiindel sind durch 

17a 

eine diinnwandige Endodermis (end) nach 
auBen abgegrenzt. Sie zeigen hadrozen. 
trischen Bau; ein machtiger zentra.ler, im 
Querschnitt ovaler Holzkorper (ge) wird all· 
seitig (oder wenigstens fast allseitig) von 
dem Siebteil (le) umhiillt. Der Holzkorper 

fiihrt nie GefaBe, son· 

Abb. 17. Rhlzoma Filicis. Querschnitt 4 des Rhlzoms, B elner 
Wedelbase, zwelfa.ch vergrollert, t LeitbtindeI. 

dern nur langgestreckte, 
weitlumige Tracheiden 
mit spitzen Endigungen 
und treppenformiger, 
kraftiger Wandverdik· 
kung (Abb. 19, ge), und 
enthalt starkefiihrendes 
Parenchym. Kristalle 
fehlen der Droge voU
standig. 

Abb. 18. Rhlzoma Filicis. Querschnitt durch das Rhlzom. le Siebteil, ge Holzkorper, hauptsachlich 
aus Tra.cheiden bestehend, end Endodermis (diese 3 Elemente bilden eln Leitbtindel), ha die Sekret· 
abscheidenden InterzelluIarhasre, gfjJ. elne Parenchymzelle mit ihrem Starkelnhalt gezeichnet, i Inter· 

zelluIarraume. Vergrollerung "" I. (Gilg.) 

Die Spreuschuppen sind am Rande spitz gezahnt und tragen hoohstens 
am Grunde zwei Driisenhaare. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver, von griinlich.braunlicher Farbe, 
ist durch folgende Elemente charakterisiert: Parenchym in Fetzen und 
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Triimmern, reichlich mit Starke erfiillt, oder herausgefallene Starke bilden 
die Hauptmasse des Pulvers; reichlich finden sich auch gelbe bis braune 
faserartige Zellen (aus dem Hypoderm) mit groGen, schragen Tiipfeln, 
Tracheidenbruchstiicke (treppenformig, seltener rundlich behOft-getiipfelt). 
Es finden sich im Pulver auch nicht selten Bruchstiicke der braunen S'preu
schuppen mit langen, schmalen, diinnwandigen, ungetiipfelten Zellen. Die 
Parenchymzellen farben sich mit Vanillinsalzsaure rot. 

Bestandteile. Die Wirksamkeit 
der Droge bei Bandwurmkuren 
schreibt man ihrem Gehalte an Fil
maron (Aspidinolfilicin) zu, einer 
amorphen, braunlichen Substanz 
von saurem Charakter. Neben ihr 
sind vorhanden Filixsaure, Flav
aspidsaure, Albaspidin, Aspidinol, 
Phloraspidin, Filixgerbsaure, letz
tere leicht in Filixrot iibergehend, 
Wachs, fliichtiges und fettes 01, 
Kohlenhydrate, wenig Mineralbe
standteile. Einige dieser Neben
stoffe sind giftig, sie kommen aber 
alle fiir die taenizide Wirkung 
nicht in Betracht. 

Priifung. Andere moglicher
weise beim Sammeln unter die 
Droge gelangende Farnkrautrhi
zome sind fast ausnahmalos diinner. 
Der Querschnitt der Wedelbasen 
von Athyrium filix femina 
(L.) Roth zeigt nur zwei band
formige GefaGbiindel. Bei der ala 
Verwechslung am meisten in Be
tracht kommenden Dryopteris 
spinulosa O. Kuntze sind die 
Spreuschuppen am ganzen Rande 
mit Driisenhaaren besetzt. Das 
Rhizom dieser Pflanze scheint 

end 
Abb.19. Rhizoma Filicis. Langsschnitt durch ein Leit
btindel. ge Holzteil, Ie Siebteil, end Endodermis, i Inter· 
zelluIarraume des Parenchyms, BUt Starkekorner In 
elner Zelle gezeichnet, h Kopichen eines der Drusen-

haare von oben gesehen. ("'/ •. ) (Gilg.) 

iibrigens eine gute taenizide Wirkung zu haben. Die Rhizome von Pteri
dium aquilinum Kuhn haben ein vollig abweichendes Aussehen und 
sind im Pulver der Droge an erheblich groGeren Starkekornern und an den 
Steinzellen des Hypoderma kenntlich. 

Ganzes Farnkrautrhizom muG auf der frischen Bruchflache griin aus
sehen, sein Pulver muG eine griinliche Farbe haben, es muG jedoch beim Pul
ver durch mikroskopische Kontrolle darauf geachtet werden, daB die griine 
Farbe nicht durch Zumischung eines griinen Blattpulvers hergestellt wurde: 
Blattfragmente (Mesophyll, Spaltoffnungen) miissen fehlen. Der Asche
gehalt des Pulvers dad 4% nicht iibersteigen. 

Gebaltsbestimmung. Da eine exakte Bestimmung des wirksamen Be
standteils Aspidinolfilicin nicht moglich ist, begniigt sich das Arzneibuch 

3* 
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mit der Bestimmung des Gehaltes der Droge an atherloslichen Stoffen und 
des Gehaltes des Atherextraktes an organischen Sauren, unter denen sich 
ja der wirksame Bestandteil befindet. 

Man perkoliert in einem ala Perkolator benutzten, iiber dem AbfluBhahn 
mit einem Wattebausch versehenen Scheidetrichter 50 g mit Ather vollig 
durchtranktes Drogenpulver nach dreistiindigem Stehen mit Ather bis zur 
Farblosigkeit des Ablaufenden derart, daB pro Minute hOchstens 20 Tropfen 
abflieBen, und destilliert den Ather im gewogenen Kolbchen abo Der bei 
100 0 getrockp.ete Riickstand muB mindestens 4 g wiegen, was einem Mindest
gehalt der Droge an atherloslichen Stoffen von 8% entspricht. 

3 g dieses Atherextraktes werden in 30 gAther gelost und mit einer 
Mischung aus 40 g Barytwasser und 20 ccm Wasser ausgeschtittelt. 43 g 
der klaren, braunen, wasserigen Schicht (= 2 g Atherextrakt) werden nach 
"Obersattigung mit 2 g Salzsaure dreimal mit je 20ccm Ather ausgeschtittelt, 
die atherischen Fltissigkeiten filtriert und im gewogenen Kolbchen yom Ather 
durch Destillation befreit. (Da das Barytwasser durch Aufnahme der darin 
lOslichen Sauren und durch Losung von Ather schwerer geworden ist, miissen 
ala eine 2 g Atherextrakt entsprechende Menge nicht 40, sondern 43 g davon 
weiter verarbeitet werden.) Das Gewicht der bei lOOo getrockneten, ather
lOslichen Sauren muB mindestens 0,5 g betragen, was einem Sauregehalt 
des Atherextraktes von mindestens 25% entspricht. 

Aufbewabrung. "Ober gebranntem Kalk, vor Licht geschiitzt in gut 
verschlossenen GefaBen, bei den Separanden, nicht tiber 1 Jabr lang. 

Geschichte. Die Droge war schon den alten Griechen bekannt und blieb 
durch das ganze Mittelalter bis zur Jetztzeit als Heilmittel geschatzt. 

Anwendung. Filixrhizom wirkt bandwurmvertreibend und findet fast 
ausnahmslos als Extr. Filicis aether. Anwendung. 

Herbs Capilli Veneris, Folia Capilli oder Folia Adianti. 
Venushaar oder Frauenhaar. 

Die Wedel des in allen warmeren Gebieten gedeihenden und weit iiber die Erde 
verbreiteten Farns Adiantum capillus veneris L. Sie sind 20--40 em lang, 
doppelt bis dreifach gefiedert, mit zarten, griinen, kurzgestielten, keilformigen oder 
facherformigen Fiederblattchen mit zahlreichen, wiederholt gabelig verzweigten Nerven 
an den glanzend braunschwarzen Stielen. Sori kurz, linienformig, unter umgeschlagenen 
Lappen des vorderen Blattrandes. Die Droge riecht nur beim Zerreiben oder Uber
gieBen mit heiBem Wasser schwach aromatisch und schmeckt siiBlich und zugleich 
etwas herb; sie enthalt Bitterstoff und Gerbstoffe und ist ein schon im Altertum ge
brauchllches Volksheilmittel gegen Husten. 

Abb. 20. Rhizoma Poiypodii. "Unterselte, 0 Oberseite. 

Rhizoma Polypodii. Korallenwurz. EngelsiiBrhizom. 
Der im Friihjahr oder im Herbst gesammelte, von den Wurzeln, Wedelresten und 

Spreuschuppen befreite, astige Wurzelstock des in Deutschland iiberall einh~imischen 
Farns Polypodium vulgare L. (Abb.20). Er ist diinn, gekriimmt, melst etwas 
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flachgedriickt, mattrot bis schwarzbraun und briichig, oberseits mit entfemt stehen
den, napfformig vertieften WedelBtielnarben, unterseits mit zerstreuten Wurzel
narbenhookem versehen, auf dem Querbruche griinlichgelb oder braunlich und wachs
glii.nzend. Das Rhizom besteht groJltenteils aus derbwandigem, getiipfeltem Parenchym 
mit kleinkomiger, einfacher Starke, in welches 10-12, auf dem Querschnitt rundliche, 
ungefahr in einen Kreis gestellte, hadrozentrische GefaJlbiindel eingebettet sind. Jedes 
Biindel ist von einer zarten Endodermis umgeben, hingegen haben die an die Endo
dermis grenzenden Zellen des Grundgewebes stark verdickte Innenwande. Die Droge 
riecht ranzig und schmeckt siiJllich, dann kratzend bitter. Bestandteile dieser alB Volks
heilmittel stellenweise viel gebrauchten Droge sind fettes 01, Harz und Gerbstoffe. 

Klasse Articulatae. 
Familie Equisetaceae. 

Herba Eqniseti. Zinnkraut. 
Abstammung. AlB Zinnkraut sind die oberirdischen, sterilen Triebe von mehreren 

unserer einheimischen Equisetum-Arten, besonders von Equisetum arvense L., 
gebrauchlich. Sie werden in den Sommermonaten gesammelt und meist nach dem 
Trocknen sofort geschnitten. 

BescbaUenheit. Equisetum arvense hat steif aufrecht stehende, zylindrische, 
wirtelig verzweigte, griine Stengel, die an den Knoten Quirle kleiner, bleicher, zu einer 
rohrigen Tute verwachsener Blatter tragt. DemgemaJl bildet die geschnittene Droge 
3-5 mm lange, zylindrische, 1-5 mm dicke, griine, mit Langsriefen versehene Stiick
chen oder Langshii.lften solcher, denen hie und da bleiche Blattschiippchen anhangen. 

Anatomie. Infolge der Riefelung der Stengel zeigt ihr Querschnitt einen welligen 
Umri.Il. In den Hiigeln liegen Faserbiindel, in den Talchen schwachere Festigungs
zellen, nur an den BOschungen stoJlt das aus radial gestreckten Zellen bestehende 
Assimilationsgewebe an die Epidermis und hier fiihrt daher auch die Epidermis Spalt
offnungen, die von der Flii.che betrachtet, eine eigenartige Streifung zeigen. 1m Grund
gcwebe liegen unter den Tii.lchen langs verlaufende Luftgange (VallekularhOhIungen), 
weiter innen die im Kreise angeordneten, kollateralen, an der Innenseite des Hadroms 
mit einem Luftkanal (KarinalhOhIung) versehenen GefaJlbiindel, im Zentrum sind die 
Stengelintemodien hohI. Die Zweigstiickchen sind im wesentlichen gleichartig gebaut, 
doch fehIen die MarkhOhIe und die Vallekulargange. 

Bestandteile. Bitterstoff, Harz, Aconitsaure, viel Asche mit hohem Kieselsaure
gehalt. 

Anwendung. Als Diureticum und bei Lungenleiden, Volksmittel. 

Klasse Lycopodiales. (Barlappgewachse.) 

Familie Lycopodiaceae. 

Lycopodium. Barlappsporen. Barlappsamen. Hexenmehl. 
Streupulver. 

(Auch Sporae Lycopodii oder Semen Lycopodii genannt.) 
Abstammung. Die Droge besteht aus den reifen Sporen von Lyco

podium clavatum L. und anderenArten der Gattung, welche in Wii.ldern 
und Heiden fast fiber die ganze Erde verbreitet sind; die Sporen werden 
in Deutschland, RuJlland und der Schweiz in der Weise gesammelt, daB 
die mit. Sporenbehaltern dicht besetzten Ahren kurz vor der Reife im 
Juli und August geschnitten und, nachdem sie in GefaBen an der Sonne 
getrocknet sind, ausgeklopft werden. 

Beschaffenheit. Die Lycopodiumsporen stellen ein geruch- und ge
schmackloses, blaBgelbes, leicht haftendes, auBerst bewegliches Pulver dar, 
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welches, mit Wasser geschiittelt, auf der Fliissigkeit, ohne etwas an sie 
abzugeben (infolge zahlreicher anhaftender und eingeschlossener Luft
blaschen), schwimmt, aber, wenn es damit gekocht wird, untersinkt. Wenn 
Lycopodium in eine Flamme geblasen wird, verpufft es blitzartig (Staub
explosion I). 

Mikroskopische Beschaffenheit. Unter dem Mikroskop erscheinen die 
Sporen als nahezu gleich groBe, dreiseitige Pyramiden von 30-35 fl Durch
messer mit konvex gewolbter Grundflache (Abb. 21). Letztere ist voll
standig, jede der drei Pyramidenflachen bis nahe an die oberen Kanten 
mit netzartig verbundenen Leistchen bedeckt, welche fiinf- oder sechsseitige 
Maschen bilden. 

Bestandteile. Lycopodium enthalt etwa 50% fettes 01, ferner Spuren 
eines fliichtigen Alkaloids , Zucker und bis zu 3% Aschenbestandteile. 

Abb. 21. Lycopodium. a Sporen vOn 
oben, b von elner flacben Seite, c von 
der konvexen :Basis aus gesehen .... " . 

(Mez.) 

a 
c 

Abb. 22. VerliUsclmngen von Lycopodium. Pollen von a Pinus 
sllvestris, b Corylus aveUana, C Typha latlfolia. "'" . (Mez.) 

Priifong. Verfalschungen ist das Lycopodium leicht ausgesetzt (Abb. 22). 
Mineralische Beimengungen, wie Gips, Kalziumkarbonat, Baryumsulfat, 
Talk, Sand usw. lassen sich leicht durch die Bestimmung des Aschegehaltes, 
welcher keinesfalls iiber 3% betragen darf, nachweisen. Schwefel gibt sich 
beim Verbrennen durch den Geruch nach schwefliger Saure zu erkennen. 
Auch erkennt man die Schwefelpartikelchen, ebenso wie Starke, Harz
pulver und die Pollenkorner von Pinusarten (Abb. 22a), Corylus avellana 
(Abb. 22b), Typha (Abb. 22c) und anderen Pflanzen, Pflanzentriimmer, 
welcher Art sie auch sein mogen, ohne wei teres an ihrer Gestalt unter dem 
Mikroskop. 

Geschichte. In Deutschl8,nd kam die Verwendung der Droge als Streu
pulver im Laufe des 16. Jahrhunderts auf. 

Anwendong. Lycopodium dient in der Pharmazie hauptsachlich zum 
Bestreuen der Pillen, sowie als Streupulver; selten wird es in Emulsionen 
zu innerlichem Gebrauch verabreicht. In der Technik wird es in groBen 
Mengen bei der Herstellung von Feuerwerkskorpern und als "Formpuder" 
in MetallgieBereien verwandt. 



Terebinthina laricina. Turiones Pini. Terebinthina. 

Abteilung Emhryophyta siphonogama. 

Unterabteilung Gymnospermae. 

Klasse Coniferae. (N adelholzer.) 

Familie Pinaeeae. 

Gruppe Abietineae. 
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Terebinthina laricina, Terebinthina veneta. Venetianischer Terpentin. 
Larchenterpentin oder Venetianischer Terpentin ist der grol3tenteils in 

Siidtirol durch Anbohren der Bii.ume gewonnene Harzsaft der Konifere Larix decidua 
Miller. Er ist dickfliissig, zahe, meist klar und durcheichtig, honigartig, seltener etwas 
triibe, schwach fluoreszierend, von balsamischem Geruch und stark bitterem Ge
schmack, mit einem Gehalt von 10-25% Terpentinol und 75-90% Harz (Laricinol
saure, Larinolsaure und Laricoresen enthaltend). S Z 65-85, VZ (nicht dnrch Kochen, 
sondern 24stiindiges Stehen mit Kalilauge) 85-100. 

Turiones Pini. Kiefernsprosse. 
Die Zweigknospen von Pinus silvestris L., walzig, oben zugespitzt oder eikegel

formig von Gestalt, etwa 5 cm lang und 4 mm dick, bestehen aus einer Achee, der 
zahlreiche, lanzettliche, rostbraune, am Rande farblose und gefranste, an der Spitze 
meist zUriickgebogene Deckschuppen dicht gedrii.ngt ansitzen. Jede derselben tragt 
in der AcMel ein in eine weil3e, trockenhautige Scheide eingehiilltes Paar junger Nadeln. 
Die Droge riecht stark balsamisch-harzig, hat harzig-bitteren Geschmack und ist oft 
harzig-klebrig. Sie mu13 in gut schliel3enden Gefii.l3en aufbewahrt werden und wird 
am besten in jedem Friihjahr emeuert. Sie enthalt atherisches 01, Harz und einen 
Bitterstoff und dient - auch in Form galenischer Praparate - zu Biidem und In
halationen. Fichten- und Tannenknospen sind daran zu erkennen, daB die Blatter 
einzeln, nicht in Paaren stehen. 

Terebinthina oder Balsamum Terebinthina. Terpentin. 

Abstammung. Terpentin ist der aus verschiedenen Pinus-Arten, be
sonders Pinus pinaster Bolander in Frankreich und Pinus laricio Poiret 
in Frankreich und Osterreich (aber auch von verschiedenen anderen Pinus
arten in Nordamerika, vgl. Colophonium) nach erfolgter Verwundung aus
flieBende, dickfiiissige, triibe, gelbliche bis braunliche Harzsaft(Balsam). 
Er findet sich in den die Rinde und den HolzkOrper (Markstrahlen) durch
ziehenden Harzgangen, hauptsachlich aber in Harzgallen, die sich erst 
nach erfolgter Verwundung des Baumes bilden. Aus Wunden derBaume 
flieBt jahrelang Harz aus. 

BeschaHenheit. Terpentin besitzt einen ihm eigentiimlichen balsamischen 
Geruch und bitteren Geschmack und besteht zu 70-85% aus Harz und zu 
15-30% aus Terpentinol, dessen Hauptbestandteil Pinen ist. Das Harz 
enthalt neben amorphen Stoffen sauren Charakters zwei kristallinische Sauren, 
Pimarsaure und (leicli.t veranderliche) Abietinsaure, die meist in der Droge 
schon in kristallinischem Zustande vorhanden sind. Auf dem Wasserbade 
schmelzen die im Terpentin gewohnlich vorhandenen kornig-kristallinischen 
Harzabscheidungen, und der Terpentin bildet dann eine klare, gelblich
braune, dicke Fliissigkeit, welche sich beim Erkalten wieder triibt. Mit 
5 Teilen Weingeist gibt er eine klare, stark sauer reagierende Losung. 
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Gebaltsbestimmnng. 10 g Terpentin werden der Wasserdampfdestillation 
unterworfen, bis 250 ccm Destillat iibergegangen sind. Nachdem man im 
Destillat 50 g Kochsalz gelost hat, schiittelt man es dreimal mit je 25 ccm 
niedrig siedendem 
Petrolather aus. 
Wird der durch 
ein trocknes Filter 
filtrierte Petrol
ather in einem 
gewogenen Kolb
chen abdestilliert, 
so muB er minde
stens 1,5 g eines 
klaren, farblosen 
Terpentinols hin
terlassen, was ei
nem Gehalt des 
Terpentins an Ter
pentinol von min
destens 15% ent
spricht. Meist wird 
man mehr finden. 

Gescbicbte. Ter
pentin ist schon 
seit Jahrbunder
ten im Gebrauch. Abb. 23. Auf Terpentin und Koiophonium ausgebeuteter Klefemwaid 1m 

Anwendung. Er siidllchen Nordamerlka I(i:~~?st!:~e der Terpentlngewinnung 

dient als Grund-
lage fiir Pflaster und Salben; ferner wird aus ihm das Terpentinol (01. 
Terebinthinae) und das Kolophonium dargestellt. 

Resina Pini, Pix alba oder Pix burgundica. 
Fichtenharz. Kiefernharz. 

Resina. Pini ist das aus dem Terpentin verschiedener Fichten- und hauptsachlich 
Kiefernarten (in Frankreich hauptsachlich von Pinus pin aster Bolander) nach all
mahlichem Erharten und mehr oder weniger weitgehendem Verdunsten des Terpentin
ols entstehende Harz, das durch Schmelzen und Kolieren gereinigt und von Wasser 
groBtenteils befreit worden ist. Das Fichtenharz ist gelb oder braunlichgelb, infolge 
der Harzsaureausscheidungen undurchsichtig, schwach terpentinartig riechend, in 
der Kalte sprode und von glanzendem, muscheligem Bruche, bei Handwarme erweichend, 
beim Erhitzen zu einer nahezu klaren Flussigkeit schmelzend. Es findet als Zusatz 
zu Pflaatern Anwendung. 

Colopbonium, Resina Colopbonium. Kolophonium. Geigenharz. 
Abstammung. Kolophonium ist das von Wasser und von atherischem 

{)l befreite, gereinigte und erhartete Harz des Terpentins. Ebenso wie dieser 
entstammt daher das Kolophonium verschiedenen Pinus-Arten, und da die 
Droge vorwiegend aus den nordamerikanischen Staaten Carolina, Georgia, 
Alabama, Virginia und Florida zu uns kommt, so sind die Stammpflanzen 
des Kolophoniums in erster Linie die dort Waldbestande bildenden Kiefern-
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arten Pinus australis Michaux, Pinus palustris Miller und Pinus 
taeda L. DieKolophoniumproduktionSiidfrankreichs, von Pinus pin aster 
Bolander, steht hinter dem nordamerikanischen Export bei weitem zuriick. 

Gewinnung. Die Gewinnung des Koniferenharzes erfolgte friiher in sehr 
roher Weise durch Anbohren und Einhauen tiefer Hohlungen in die Baume, 
in denen sich der austretende Terpentin sammelte. Die Folge war, daB die 
Baume stark verletzt wurden und vielfach friihzeitig, besonders durch Wind
bruch, zugrunde gingen. Dieser Raubbau wurde neuerdings in Amerika und 
seit lii.ngerer Zeit in Europa verlassen. Man geht jetzt gewohnlich so vor, 
daB man eine bestimmte Flache des auszubeutenden Baumes im Friihjahr 
von der Rinde entbltiBt und an dieser Stelle auch das Holz verletzt. Am 
unteren Ende der Wunde treibt man passend geformte Blechstreifen in den 
Baum, die den ausflieBenden 1'erpentin in ein darunter befestigtes GefaB 
leiten. 1m Laufe des Sommers wird die Wunde nach oben verlangert, um 
den HarzfluB ausgiebig zu erhalten. 1m zweiten Jahre verlangert man die 
Wunde weiter und bringt das GefaB entsprechend hoher an, im dritten Jahre 
wieder hoher usw., so daB derselbe Baum lange Zeit auf Terpentin ausgebeutet 
werden kann. Auf diese Weise wird das Holz der Baume vollkommen ge
schont; die Wunde wird spater von der Rinde wieder iiberwallt (Abb. 23). 

Zur Gewinnung des Kolophoniums wird der Terpentin der Wasserdampf
destillation unterworfen, bis alles Terpentinol iibergegangen ist; die zuriick
bleibende Harzmasse wird dann noch so lange heiB bzw. fliissig erhalten, 
bis sie vollkommen klar geworden ist und beim Erkalten glasartig erstarrt. 

Handel. Das nordamerikanische Kolophonium kommt hauptsachlich iiber 
die Hafen Mobile, Savannah und Wilmington zur Ausfuhr, das franzosiche 
iiber Bordeaux. 

Beschaffenheit. Je nach dem zur Gewinnung benutzten Verf£thren und 
je nach der Sorte des Terpentins bildet das Kolophonium hellgelbliche (sog. 
weiBe) bis hellbraune, glasartig durchsichtige, oberflachlich leicht bestaubte, 
groBmuschelig brechende, in scharfkantige Stiicke zerspringende Massen, 
welche im Wasserbade zu einer zahen, klaren Fliissigkeit schmelzen und 
bei weiterem Erhitzen schwere, weiBe, aromatisch riechende Dampfe aus
stoBen. Das spezifische Gewicht schwankt zwischen 1,068 und 1,100. Der 
Schmelzpunkt ist bei leichten Sorten niedriger; er schwankt zwischen 100 
und 130°. Das Arzneibuch verlangt Schmelzen bei Wasserbadtemperatur. 

Bestandteile. Kolophonium besteht im wesentlichen aus freien Harz
sauren. Neben reichlich amorphen Stoffen sauren und nicht sauren Charak
ters. finden sich kristallinische Pimarsaure und die sehr labile Abietinsaure. 
AuBerdem enthalt Kolophonium einen Bitterstoff. 

Prii1'ung. Kolophonium solI sich in 1 Teil Weingeist und in 1 Teil Essig
saure zwar langsam, aber vollstandig und klar auflosen. Auch in Natron
lauge, Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Benzol lost sich Kolo
phonium vollkommen, in Petroleumbenzin nur zum Teil. Eine alkoholische 
Losung von Kolophonium reagiert sauer. Die Priifung auf Falschungen 
durch Pech usw. wird auBerdem durch indirekte Bestimmung der Saurezahl 
ausgefiihrt. Man lost 1 g zerriebenes Kolophonium in 25 ccm weingeistiger 
%-Normal-Kalilauge bei Zimmertemperatur auf und titriert den Laugen
iiberschuB nach Zusatz von 1 ccm Phenolphthaleinlosung sofort mit %
Normal-Salzsaure zuriick. Verbrauch mindestens 18,6 und hochstens 19,6 ccm 
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Saure. Hieraus berechnet sich die Saurezahl zu 151,5-179,6. Die Ver
seifungszahl soll nach dem Schweizer Arzneibuch zwischen 165 und 197 
liegen (siehe Einleitung). 

Geschichte. Das Harz wurde mit ziemlicher GewiBheit friiher in der 
Gegend der kleinasiatischen Stadt Kolophon gewonnen und wurde im 
15. Jahrhundert in deutschen Apotheken gefiihrt. 1m 17. Jahrhundert fing 
man mit der Ausbeutung der "Pechtannen" in Amerika an, und die Aus
fuhr von hier iiberfliigelte bald die der Alten Welt. 

Anwendung. Pharmazeutische Verwendung findet Kolophonium zu 
Salben und Pflastern, z. B. Ungt. Cantharid., Empl. adhaesiv., Empl. 
Cantharid. 

Balsamum Cauadense oder Terebinthina Canadensis. Kanada balsam. 
Kanadabalsam, Kanadischer Terpentin wird hauptsachlich aus der in den 

nordostlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika und in Kanada heimischen Balsam
tanne Abies balsamea Miller gewonnen. Er bildet eine blaBgelbe oder griinlich
gelbe, schwach fluoreszierende Fliissigkeit von Honigkonsistenz und angenehmem 
Geruch und findet unter anderem in der mikroskopischen Technik als EinschluBmittel 
und in der Optik zur Verkittung von Linsen Anwendung. 

Familie Cupressaceae. 

Sandaraca. Resina Sandaraca. Sandarak. 
Sandarak ist das freiwillig oder aus Einschnitten der Rinde von Tetraclinis 

articulata (Vahl) Masters (Callitris quadrivalvis Ventenat), einer in den nord
westafrikanischen Gebirgen einheimischen Konifere, austretende Harz; es gelangt vor
wiegend aus Mogador zur Ausfuhr. Esbildet tropfsteinartige, birnformige oder zylin
drische, seltener rundliche, durchsichtige, meist weiBlich bestaubte Korner von blaB
zitronengelber Farbe und glasglanzendem Bruche, beim Kauen zu Pulver zerfallend 
und bitterlich schmeckend. Bestandteile sind Harz, atherisches 61 und Bitterstoff. 
Es findet als Grundlage fiir Pflaster Verwendung, dient aber auch zur Herstellung von 
Firnissen und als Rauchermittel. 

Summitates Thujae. Lebensbaumspitzen. 
Die Zweigspitzen der in Nordamerika heimischen, bei uns viel kultivierten Thuja. 

occiden talis L. Die nur in einer Ebene verastelten Zweige tragen die Blatter in 
vier Zeilen und sind oberseits griin, unterseits heller oder braunlich. Je eine Bla.ttzeile 
befindet sich oberseits und unterseits, je eine an den Kanten der Zweige. Die Ober
und Unterblatter sind flach und besitzen auf dem Riicken einen durch einen schizo
genen 6lraum im Mesophyll veranlaBten Hocker, die Kantenblatter sind kahnformig, 
ohne 6lraum. Die Spaltoffnungen sind rundlich, unter der Epidermis der Oberseiten
und Unterseitenblatter liegen kleine Gruppen von stark verdickten Fasern. Die Droge 
besitzt kampferahnlichen Geruch und Geschmack, wird im Friihjahr geerntet und ihres 
atherischen 6les wegen zu einer aromatischen Tinktur verwendet oder in der Volks
medizin gebraucht, 

Fructus Juniperi. Baccae Juniperi. Wacholderbeeren. 
Abstammung. Sie sind die Beerenzapfen von Juniperus communis 

L., welche als diozischer Strauch oder Baumstrauch iiber fast alle Gebiete 
der gemaBigten und kalten Zonen der nordlichen Erdhalbkugel verbreitet 
ist (Abb. 24) ; sie werden in Deutschland (Liineburger Heide und OstpreuBen), 
sowie besonders in Ungarn, Italien und Siidfrankreich im Herbste des zweiten 
Jahres ihrer Entwicklung gesammelt. 
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Beschaffenheit. Wahrend die iibrigen Pinaceen zahlreiche fertile Frucht
blii.tter in spiraliger Anordnung an der Bliitenachse tragen, und die Frucht
blatter bei der Reife mehr oder weniger verholzen, die Frucht also ein viel-

F 

Abb. 24. Juniperus communis. A bliihender und iruchtender Zweig, B mannliche Biiite, C Staubblatt 
von auBen, D von innen, Evon der Seite gesehen, F welbliche Bliite, G dlese 1m Laugsschnitt, H Beeren

zapien, J Querschnitt desselben. (GUg.) 

samiger Zapfen ist, hat Juniperus communis an seiner Bliitenachse mehrere 
dreigliedrige Wirtel steriler, kleiner, schuppiger Blatter, und nur der oberste 
Wirtel ist fertil, indem jedes der drei Kar
pelle neben seiner Mediane je eine Samen
anlage tragt. Bei der Reife werden die Kar
pelle fleischig und schlieBen fest zusammen, 
so zu einer dreisamigen Scheinbeere werdend. 
Diese bilden die Droge_ Sie sind kugelig, 
7 -9 mm im Durchmesser, im frischen Zu-
stande durch eine zarte Wachsschicht blau A B 

bereift erscheinend, nach Abreiben derselben Abb.25. A Fructus Junlperi, vergrollert. 
B Querscbnitt. 

aber dunkelbraun bis violettbraun und glan-
zeud, am Grunde oft noch mit dem kurzen, schuppenformig beblatterten 
Rest des Bliitenzweigs ("Stielchen") versehen. Der Scheitel der Wacholder
beeren wird von drei kleinen Erh6hungen, den Spitzen der drei fleischig ge-
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wordenen Fruchtschuppen, gekront; dazwischen liegt eine dreistrahlige flache 
Vertiefung (Abb.25A). 

1m 1nnern des hellbraunlichen, kriimeligen Fruchtfleisches, das von 
zahlreichen schizogenen Sekretbehaltern durchzogen wird, befinden sich 
drei kleine, harte, dreikantige, scharf gekielte Samen, welche an ihrer AuBen
flache eiformige Sekretbehalter mit klebrigharzigem 1nhalte tragen; nach 
deren Entfernung bleibt eine Vertiefung in der Samenschale zuriick (Abb. 25B) 

Abb. 26. Querschnltt durch elnen Samen von Juniperus communis mit umgebendem Gewebe der "Beere". 
Be Innerste sklerenchymatische In die Samenschale iibergehende Schlcht der ll'ruchtschuppe, •. Innere 
Sch1chten der Samenschale und Rest des Nuzellusgewebes, c Kotyledonen mit jugendllchen Leltbiindel 

anlagen (pc), oe schlzogene O!behiUter (Tschirch.) 

Anatomie. Die Wacholderbeeren (vgl. Abb. 26) sind von einer sehr dick
wandigen Epidermis umgeben, deren Zellen einen braunen 1nhalt fiihren; 
wo die drei Karpelle an der Spitze zusammenstoBen, sind die Epidermis
zellen papillos und greifen wie Zahnradzahne ineinander. Auf die Epidermis 
folgt eine diinne Schicht von Kollenchym. Das iibrige Gewebe der Frucht
schicht besteht aus diinnwandigem, lockerem Parenchym, in das vereinzelte 
1dioblasten mit derber, getiipfelter Wand und hii.ufig braunem Inhalt und 
zahlreiche schizogene Sekretbehii.lter (Harzgange, oe) eingelagert sind. Ein 
Teil dieser Olraume liegt der Samenschale sehr dichtund so fest an, daB 
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man ihre Zugehorigkeit zum Karpell nicht erkennen kann. Die Samen
schale ist mit breiter FHi.che dem Karpell angewachsen. Ihr freier Teil ist 
von einer sich leicht ablosenden Epidermis, darunter einer etwas hoch
zelligen, derbwandigen Parenchymschicht bedeckt, auf welche eine rings 
um den Samen laufende vielreihige Steinzellschicht folgt, welche in den 
mit dem Karpell verwachsenen Teilen der Samenschale allmii.hlich in das 
Karpellparenchym iibergeht und welcher auch die oben erwii.hnten ()lrii.ume 
angelagert sind. Die einzelnen Steinzellen sind sehr stark verdickt, verholzt, 
getiipfelt und beherbergen in ihrem kleinen Lumen meist 1-2 Oxalat
einzelkristalle, so zwar, daB das Lumen oft genau die Gestalt und GroBe 
des Kristalls aufweist. Auf die Steinzellen folgt eine Schicht stark kolla
bierten Gewebes, dann die wenig deutliche innerste Zellschicht der Samen
schale. Zwischen dieser und dem wohlausgebildeten Endosperm liegert die 
stark kollabierten Reste des Nuzellusgewebes (Perisperms) als diinne Haut, 
an welcher nur die ii.uBerste Schicht noch deutlicher kenntlich ist. Das Endo
sperm besteht aus einem diinnwandigen, Aleuron und Fett enthaltenden 
Parenchym und umschlieBt den mit zwei Kotyledonen und einem langen 
hypokotylen Glied ausgestatteten, aus kleinzelligem, diinnwandigem Ge
webe bestehenden Keimling. 

Starke ist nur in unreifenFriichten vorhanden. 
Merkmale des Pulvers. Infolge des groBen Harzgehaltes ist die groBe 

Masse des Pulvers schwach verklebt. 
Das gewohnlich gebrauchte, gelblichbraune, mittelfeine Pulver (Sieb IV 

oder V) besteht zum groBen Teil aus feinst vermahlenen, farblosen Partikel
chen von diinnwandigen Parenchymzellen, sowie von farblosen, ziemlich 
dickwandigen, reichlich getiipfelten ldioblasten, aus winzigen, farblosen oder 
griinlichen Protoplasmakornchen oder -kliimpchen und freiliegenden Aleuron
kornern. Dazwischen finden sich in Menge kleinere oder groBere Gewebe
fetzen. Die meisten von diesen stammen aus dem Parenchym des "Frucht
fleisches", sie bestehen aus diinnwandigen, ansehnlich groBen, mehr oder 
weniger kugeligen, groBe Interzellularen zeigenden, undeutlich getiipfelten 
Zellen, die einen farblosen, gelblichen bis brii.unlichen, ziemlich dichten 
Protoplasmainhalt und darin manchmal Chlorophyllkorner fiihren und oft 
Tropfchen von ii.therischem ()l (aus den zertriimmerten Sekretbehii.ltern!) 
zeigen. Mit diesen Parenchymfetzen meist im Zusammenhang, seltener frei
liegend, kommen ferner hii.ufig mehr oder weniger groBe Bruchstiicke der 
Fruchtepidermis, sowie der darunter liegenden starkwandigen Parenchym
schichten vor; die Epidermiszellen sind in der Querschnittansicht etwa 
dreieckig, auf der AuBenseite, auch an der AuBenseite der Radialwii.nde 
sehr stark verdickt, in der meist zu beobachtenden Flii.chemi.nsicht poly
gonal, je nach der Mikroskopeinstellung ansehnlich bis stark dickwandig,von 
einer meist fein gekornelten Kutikula bedeckt und zeigen brii.unliche bis 
braune, dichte Klumpen als Inhalt; das unter der Epidermis liegende und 
sie aussteifende Parenchym besteht aus 1-3 Lagen ziemlich dickwandiger, 
fest miteinander verbundener, in der meist zu beobachtenden Flii.chenansicht 
polygonaler, groBer Zellen von der Fii.rbung und dem Inhalt der Epidermis
zellen. Hii.ufig werden weiter vereinzelte oder in mehr oder weniger groBen 
Gruppen zusammenliegende Steinzellen beobachtet; sie sind meist ziemlich 
klein, sehr stark verdickt, mehr oder weniger kugelig bis polygonal, farb-
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los bis braunlich, sparlich oder reichlich getiipfelt und enthalten ziemlich 
regelmaBig einen oder mehrere ansehnliche Einzelkristalle. Nicht selten 
sind endlich die recht auffallenden Epidermispapillen von der Fruchtspitze, 
die vereinzelt oder in Fetzen, hier oft noch das zapfenartige Ineinander
greifen zeigend, vorkommen; sie sind groBlumig, zahnformig oder keulen
formig, dickwandig, von der Farbe und dem Inhalt der Epidermiszellen. 
Sparlich bis selten treten im Pulver auf: wohlerhaltene, sehr groBe, in der 
Gestalt sehr wechselnde, etwas dickwandige, inhaltslose, farblose oder gelb
liche, meist deutlich quer oder schrag getiipfelte ldioblasten (Aussteifungs
gewebe der Fruchtwand); Bruchstiicke des Endosperms, dessen kraftig
wandige, polygonale Epidermiszellen gelblich oder gelb gefarbt sind, wah
rend die inneren Zellen diinnwandig, mehr oder weniger kugelig, farblos 
sind und in einem dichten Olplasma massenhafte kleine Aleuronkomer 
enthalten; englumige (nur 8-12,u weite), spiralig oder ringformig verdickte 
GefaBe, meist von schmalen, langen, stark verdickten, sparlich schrag 
getiipfelten Sklerenchymfasern begleitet, beide Elemente gelblichbraunlich 
und meist in kurzen Bruchstiicken auftretend; Fetzen des Epithelgewebes 
der zertriimmerten Sekretbehalter, kleine, diinnwandige, fest gefiigte, 
braunliche Zellen, an denen sich noch haufig Kugeln des atherischen Ols 
nachweisen lassen. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die groBen, lockeren Zellen 
des Fruchtfleisches, die dickwandige Fruchtepidermis, die Epidermispapillen, 
das unter der Epidermis liegende Parenchym, die kristallfiihrenden Stein
zellen, die Endospermbruchstiicke mit ihrem Aleuroninhalt, sowie die 
groBen Idioblasten und ihre Bruchstiicke. 

Das Pulver wird untersucht in Glyzerinwasser, in Chloralhydratlosung, 
in Jodglyzerin (Gelbfarbung der Aleuronkomer, Abwesenheit von Starke I), 
sowie in % Wasser und % alkoholischer Alkanninlosung (Farbung der 
Tropfen von Fetten und atherischem (1). 

Bestandteile. Wacholderbeeren enthalten 0,5-12% atherisches 01 
(Oleum Juniperi), femer betrachtliche Mengen (13-42%) Traubenzucker, 
Wachs, Gummi und etwa 5% EiweiBstoffe. Ihr Aschegehalt betragt 
3-5%. 

Priifung. Die kaum damit zu verwechselnden Beeren von Juniperus 
oxycedrus L. sind viel groBer und braulli'ot. Das Pulver der Droge darf 
keine Starke enthalten und beim Verbrennen nicht mehr als 5% Asche hinter
lassen. - Da abdestilliertes Beerenpulver in Massen bei der Bereitung des 
Wacholderschnapses abfallt und vielfach als Falschungsmittel dient, ist 
eine 

Gebaltsbestimmung des Pulvers notwendig. 10 g mUssen bei der Wasser
dampfdestillation (s. Einleitung) mindestens 0,1 g atherisches 01 ergeben, 
die Droge soli also mindestens 1 % atherisches 01 enthalten. 

Gescbichte. Die Verwendung der Friichte kam erst im Mittelalter auf. 
Anwendung. Die Wirkung der Droge ist hamtreibend. 

Lignum Juniperi. Wacholderholz. 
Wacholderholz stammt von Juniperus communis L. Wurzel-, Stamm- und 

Astholz wird verwendet. Das Holz ist weiJ3 oder in dickeren Stiicken oft etwas rotlich 
und manchmal noch von der diinnen Rinde bedeckt. Es lii..6t sich leicht spalten· und 
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zeigt zahlreiche, schmale Jahresringe und ziemlich dicht gestellte, feine. Mark~trahlen. 
Der Holzkorper besteht, abgesehen von den Markstrahlen, aus langen, SpItz endigenden, 
rundlich behOft getiipfelten Tracheiden (die Tiipfel nur auf den Radialwanden der 
Tracheiden!), welche im Spatjahrsholz sehr dickwandig und englumig, im Friihjahrs
holz diinnwandig und weitlumig sind. Die zahlreichen Markstrahlen sind stets nur eine 
einzige Zellreihe breit, 3-5 Zellen hoch und bestehen aus auffallend langges.treckte~, 
einfach getiipfelten ParenchymzelIen. Harzgange fehlen dem Holz (kommen Jedoch m 
der Rinde vorl. - Geruch und Geschmack des Wacholderholzes sind schwach aroma
tisch, von einem geringen Gehalt an Harz und atherischem 01 herriihrend. Wacholder
holz wird neuerdings vieHach mit dem Holze zu den Dikotyledoneen ~ehOriger ~au~e 
verfii.lscht. AIle derartigen Falschungen sind an dem Vorhandensem sehr relChlich 
mit kleineren Hoftiipfeln versehener GefaBe nachweisbar. 

Herba Sabinae. Summitates Sabinae. Sade baumkraut. Sevenkraut. 
Die Zweigspitzen von Juniperus sabina L ., einem in den Gebirgen Mittel- und 

Siideuropas, sowie Nordasiens heimischen, meist niederliegenden Strauch, welcher 
auch haufig (mehr oder weniger versteckt) in Bauem
gii.rten kultiviert wird (Abb. 27). Die Blatter sind sehr 
klein, schmal, stumpf, lederig, liegen den diinnen 
Zweigen dicht an und laufen an diesen deutlich herab, 
seltener sind sie verhaltnismaBig lang und stehen dann 
etwas vom Zweige abo An den Zweigenden sind sie meist 
kreuzgegenstandig inseriert, tiefer an den Zweigen wird 
diese Anordnung undeutlicher, auch sind die Blatter 
hier langer und spitz. Auf der Riickenseite alIer Blatter 
liegt ein subepidermaler, langsgestreckter, ovaler 01-
gang. An den Enden der Zweige finden sich (an der
selben Pflanze!) mannliche und weibliche Bliiten, auch 
die griinen, unreifen oder blauen, blaulich bereiften, 
reifen Friichte, die an gebogenen Stielchen hangen, 
sind der Droge iifters beigemengt. Die Epidermis der 
Blattoberseite trii.gt 8 Reihen von Spaltoffnungen, die 
der Unterseite ist spaltenfrei. Die Spaltoffnungen sind 
von meist 5-7 kleinen, wenig oder gar nicht getiipfel
ten Zellen umgeben, die iibrigen Epidermiszellen sind 
schwach langsgestreckt, derbwandig, mit infolge reich
licher Tiipfelung perlschnurartigen Seitenwanden ver
sehen. Auf die Epidermis folgt ein einschichtiges Hypo
derm aus sehr dickwandigen, langsverlaufenden Fasern, 
darunter liegt auf der Blattunterseite ein zweillchich
tiges Palisadengewebe, im iibrigen Schwammparen
chym. 1m Mesophyll finden sich in der Nahe des 
Gefii.Bbiindels Gruppen von "Querbalkenzellen", d. h. 
Parenchym mit eigenartigen balken- oder zapfenfonnig 
in das Zellumen vorspringenden Membranverdickungen. 
Der auf der Blattunterseite im MesophylI liegende 
schizogene Olraum reicht bis an die Epidermis heran, 
iiber ihm fehlt also das Hypoderm. 

Der Geruch ist eigenartig aromatisch, der Ge
schmack widerlich. Die Droge enthalt bis 4% athe
risches, sich leicht verfliichtigendes 01 von brennendem 
Geschmack nndstarker Giftwirkung(Oleum Sa binae). 

Merkmale des Pnlvers. Das Pulver ist braun
griin nnd charakterisiert durch die perlschnurartig 
verdickten Epidermiszellen, die elliptischen Spaltiiff
nungen, die Fasem des Hypoderms, die Querbalken
zellen der Blatter und die Tracheiden der Zweige. 

B 

Abb. 27. JunIperus sabina. 
A Frucbttragendcr Zweig, ]) Blatt von 
der Selte gescben, a Blatt vOn aullen 

D Blatt von inoeo geseben, O. 0 1- • 
gang. (Gilg.) 

Prufnng. y"erwechselungen der ~abina sind: Juniperus virginiana L., phoeni
cea L., thunfera L., communIS L., Cupressusl sempervirens und Thuja 
occidentalis. Juniperus virginiana ist durch spitzere, weiter auseinander stehende 



48 Embryophyta siphonogama. Angiospermae. Monocotyledoneae. 

Bl.ii.tter und an aufrechten Stielen stehende schwarze Beeren unterschieden, im ganzen 
jedoch der Sabina sehr ahnlich. J. phoenicea und thurifera haben Steinzellen im Meso
phyll und sind daher auch im Pulver auffindbar. J. phoenicea unterscheidet sich au13er
dem durch 6zeilig gestellte Blatter, in denen die Olraume vom Hypoderm iiberzogen 
werden. J. communis hat oldriisenlose, zu 3 gestellte, pfriemliche, lange Blatter, Cu
pressus hat vierzeilig angeordnete, stumpfe Blatter mit linearen, eingedriickten 01-
ra.umen und holzige Fruchtzapfen, und Thuja (s. diese) hat flachgedriickte Zweige 
mit vierzeilig angeordneten Blattern (je 1 Zeile auf Ober- und Unterseite, je 1 auf beiden 
Zweigkanten) von denen nur die auf Ober- und Unterseite Olraume fiihren. Die Friichte 
sind auch bei ihr Zapfen. 

Unterabteilung Angiospermae. 

1. Klasse Monocotyledoneae. 

Reihe Glumifiorae. 
Familie GrllIDineae. 

Stigmata Maydis. Maisgriffel. 
Die vor der Bestaubung abgeschnittenen und getrockneten Griffel des vielfach 

kultivierten Maises, Zea mays L. Sie sind bis iiber 20 cm lang, sehr diinn, faden
formig, flach, mit eingesunkenen Breit- und gerundeten Schmalseiten, und sie bestehen 
aus diinnwandigem, axial gestrecktem Parenchym mit ebensolcher Epidermis, in dem 
zwei den Schmalseiten gena.herte, kleine GefaBbiindel verlaufen. Am oberen Ende 
sitzen der Epidermis vielzellige, schief nach aufwarts gerichtete Zotten auf. Die Droge 
besitzt einen schwachen, aber charakteristischen Geruch, ist ohne besonderen Ge
schmack und enthalt wasserlosliche Bestandteile, die mit wasserigem Bleiazetat (1 : 10) 
einen bra.unlichen Niederschlag, mit Eisenchlorid eine Triibung geben. Malzkeime, 
mit denen sie in geschnittenem Zustande verwechselt werden konnte, sind (als Wiirzel
chen der keimenden Gerste) durch ein zentrales GefaBbiindel und durch die z. T. zwar 
nur kurz papillenformigen, z. T. aber recht langen, stets einzelligen Wurzelhaare unter
schieden. 

Amylum Oryzae. Reisstarke. 
Abstammung und Gewinnung. Reisstarke wird aus den Friichten der 

in den Tropen und Subtropengebieten der Erde iiberall angebauten Oryza 
sativa L. gewonnen. Die Herstellung findet 
genau so statt wie bei Amylum Tritici (vgl. 
dort I). 

Abb. 29. Amylum Maydis. 
Etwa SOOtach vergrt;l.Iert. 

Besehaffenheit. Die Endospermzellen des Reiskorns sind erfiillt von 
groBen, eirunden oder kugeligen Starkekornern (Abb.28). Diese erweisen 
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sich zusammengesetzt aus zahlreichen, sehr kleinen, eckig-kantigen Korn
chen. Sobald ein Druck auf die zusammengesetzten Korner ausgeubt wird 
oder sobald diese austrocknen, zerfallen sie. Deshalb besteht die Reisstarke 
fast nur aus winzigen, nur etwa 2-10, meist 4-5 ft groBen, scharf eckigen, 
drei- bis sechskantigen, kristaIlahnlichen, eine Struktur nicht aufweisenden 
Kornchen, von denen selten noch mehrere miteinander zusammenhangen. 
Reisstarke stellt ein weiBes, feines Pulver von mattem Aussehen dar und 
ist geruch- und geschmacklos. 

Priifung. 1 Teil Reisstarke muB, mit 50 Teilen Wasser gekocht, nach 
dem Erkalten einen trtiben, dtinnfltissigen, geruchlosen Kleister geben, 
der Lackmuspapier nicht verandert und durcll eiften Tropfen Jodlosung 
blau gefa~bt wird. Sie darf hochstens Spuren von Zellfragmenten des Endo
sperms und der Fruchtschale enthalten (im Glyzerinjodpraparat gelb ge
farbte Teilchen) und muB vollig frei sein von Starkekornern anderer Pflan
zen, die an abweichender Gestalt und erheblicherer GroBe der Korner zu 
erkennen sind. Besonders in Betracht kommt Maisstarke, ebenfalls eckige, 
aber groBere Korner und mit strahligem Spalt versehen (Abb.29). Beim 
Verbrennen darf Reisstarke nicht mehr als 1% Ruckstand hinterlassen und 
beim Trocknen nicht mehr als 15% Wasser abgeben. 

Aufbewahrung. Nach dem Trocknen tiber gebranntem Kalk in dicht 
schlieBenden GefaBen, da aIle Starkesorten etwas hygroskopisch sind. 

Rhizoma Graminis. Queckenrhizom. Queckenwurzel. 
Queckenrhizom (Abb.30), falschlich meistens Queckenwurzel genannt, ist das 

im Friihjahr gegrabene Rhizom des auf fast der ganzen nordlichen Erdhalbkugel iiberall 
heimischen, als lastiges Unkraut wuchernden Agropyrum repensPali80t de Beauvoi8. 
Die Wurzelstocke sind sehr lang, astig, stielrund, bis 4 mm 
dick, von strohgelber Farbe und bilden 2-5 cm lange, innen 
hohle, glatte Glieder, welche durch geschlossene, mit hautigen, 
weiBen Scheiden und diinneren Wurzeln versehene, nicht ver
dickte Knoten getrennt sind. Unter der aus sehr dickwandigen, 
tangential etwas gestreckten Zellen bestehenden Epidermis liegt 
ein zweischichtiges Hypoderm aus ebenfalls verdickten Zellen, 
darunter die Rinde aus lockerem Parenchym, welches von einigen 
kleinen, mit ein- bis zweischichtigem Mantel aus stark verdickten 
Fasern umgebenen GefaBbiindeln, die zu den Blattern hingehen, 
durchzogen wird. Diejenigen dieser Biindel, die in der Niihe der 
Endodermis Hegen, werden auf ilirer Innenseite von endodermis
ahnlichen Zellen begleitet . . Die Endodermis besteht aus im Quer
schnitt U-formig verdickten, getiipfelten Zellen. Ihr angelagert 
ist der auBere der beiden Kreise, in denen die GefaBbiindel des 
Zentralstranges angeordnet sind. Jedes Biindel hat ein kleines 

' .. b 
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Abb. 30. Rhlzoma Gra
minls. Querschnltt, drel
fach vergriillcrt. k Endo-

dermis, den 7.entral
strang umhlillend, 

m Mark, hI> Gefiillblindel 
der RInde. 

Leptom, 2 TiipfelgefaBe und Parenchym und die Zwischenraume zwischen den 
Biindeln sind durch verholzte, stark verdickte Fasern ausgefiiUt. Der innere Kreis 
wird von groBeren Biindeln gebildet, die auBer den beiden TiipfelgefaBen noch ein 
SpiralgefaB enthalten. Sie sind von einer Lage derbwandiger Zellen umgeben. Das 
Markparenchym ist, soweit erhalten, dem der Rinde gleich. Starke und Kristalle 
fehlen. Bestandteile der siiBlich schmeckenden Droge sind Zucker, Mannit, Schleim 
und das Kohlehydrat Triticin. Auch etwas Saponin ist in der Literatur angegeben. 
Die Droge darf Stiicke, deren Querschnitt sichmit Jodlosung ganz oder teilweise 
schwarz farbt, nicht enthalten (Rhiz. Caricis, Rhizom von Cynodon dactylon 
Per8oon). 

Amylum Tritiei. Weizenstarke. 
Abstammung. Weizenstarke stammt aus den Endospermzellen des 

Weizens, Triticum sativum Lamarck, und seiner tiber samtliche Kultur-
allg-Brandt-Schilrhoff, Pharmakognosie. 4. Aufl. 4 
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lander der Erde mit Ausnahme der kaltesten Striche verbreiteten Varie
taten und Formen. Die Starke wird, nachdem sie aus den Endosperm
zellen durch Mahlen oder Quetschen befreit, mit Wasser von den ubrigen 
Samenteilen abgeschlammt. Die letzten Kleberreste werden durch Garung 
entfernt; darauf wird die am Boden abgesetzte Starke getrocknet. Zuvor 
aber Il1uB diese durch reines Wasser gut ausgewaschen sein, anderenfalls 
wiirde der daraus bereitete Starkekleister infolge der anhaftenden Garungs
produkte sauer reagieren. Die in kantige Stucke zerfallenen Trockenkuchen 
sollen zu pharmazeutischem Gebrauch zu gleichmaBigem Pulver zerrieben, 
d. h. die zusammengebackenen Starkekorner wieder voneinander ~etrennt 
sein. Weizenstarke stellt dann ein weiBes, feines, geruch- und geschmack
loses, beim Drucken zwischen den Fingern knirschendes Pulver dar. 

Beschaffenheit. Die Weizenstarkekorner (Abb.31) sind teilweise sehr 
klein, meist 5-8# groB (Kleinkorner), teilweise von betrachtlich gro

Abb. 81. Amylum Tritlcl. ("'/ •. ) (Gllg.) 

Berem Umfange, meist 28-35# groB, 
selten etwas kleiner oder groBer (GroB
korner). Korner von mittlerer GroBe 
finden sich sehr selten. Von der Flache 
gesehen erscheinen die GroBkorner wie 
die Kleinkorner meist nahezu rund, 
seltener langlich oder etwas unregel
maBig geformt, jedoch kommen auch 
Kleinkorner von etwas eckiger bis 
schwach spindelformiger Gestalt ge
legentlich vor. Betrachtet man Weizen-
starke in einem Tropfen Wasser unter 

dem Mikroskop und laBt unter das Deckglaschen Alkohol hinzutreten, 
so geraten die Korner ins Rollen, und man kann an den groBen Kornern, 
wenn sie sich auf ihre Schmalseite wenden, erkennen, daB sie linsen
formig sind; in der Seitenansicht erkennt man auch haufig einen 
in der Mitte der Korner verlaufenden Langsspalt. Die GroBkorner sind, 
von der Flache gesehen, ungeschichtet oder doch wenigstens nur sehr un
deutlich konzentrisch geschichtet. 

Priifung. Mangelnde Sorgfalt bei der Fabrikation der Weizenstarke 
verrat sich durch einen erheblichen Gehalt derselben an Zellfragmenten 
des Endosperms und der Fruchtschale (Kleienteile), die im Jodglyzerin
praparate durch ihre gelbe Farbung zwischen den blau gefarbten Starke
kornern auffallen. Es diirfen hochstens sehr geringe Mengen vorhanden 
sein. Weizenstarke ist von Roggenstarke zu unterscheiden durch die den 
GroBkornern des Weizens zwar ahnlichen, aber sehr oft mit strahligem, 
in der Flachenansicht sichtbarem Spalt versehenen GroBkorner; Zusatz von 
Kartoffelstarke wird erkannt durch die stark exzentrisch geschichteten, 
meist eiformigen Korner, von Maisstarke durch etwa 25 # groBe, eckige 
Korner; eine Verwechselung mit Reisstarke ist auf den ersten Blick an der 
vollig abweichenden Form und GroBe des Amylum Oryzae nachweisbar. 
Der durch Kochen mit 50 Teilen Wasser aus Weizenstarke entstehende 
Kleister wiirde bei unsorgfaltiger Fabrikation oder Aufbewahrung nicht 
geruchlos sein, im letzteren FaIle auch Lackmuspapier verandern. Weizen
starke darf hochstens 15% Wasser und hochstens 1% Asche enthalten. 
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Anwendung, In der Pharmazie findet Weizenstarke hauptsii.chlich zu 
Streupulvern und zur Bereitung von Unguentum Glycerini Anwendung. 

Semen Hordei decorticatum, Geschalte Gerste. 
Die von den Spelzen und der Fruchtschale mehr oder weniger vollstandig be

freiten Friichte von Hordeum sativum Je88en, der Gerste. Die Droge besteht im 
wesentlichen aus dem Samenendosperm mit anliegendem Embryo und einigen Resten 
der Frucht- und Samenschale. Die Samen sind bis 5 mm lang, bis 3 mm dick, 
ellipsoidisch, auf einer Seite mit einer tiefen Furche versehen, und tragen an einem 
Ende den mit einem Spitzchen hervorragenden Keimling. Besonders in der Furche 
sind die Elemente der Frucht· und Samenschale, insbesondere die charakteristische 
aus 2 Lagen quergestreckter diinnwandiger Zellen bestehende Querzellenschicht noch 
erhalten. Das Endosperm besteht auBen aus mehreren Schichten ungleich groBer, 
derbwandiger im Querschnitt rechteckiger, eiweiBfiihrender Aleuronzellen, im Inneren 
aus starkefiihrendem, diinnwandigem, groBzelligem Parenchym. Die Starke besteht 
aus Kleinkornern von rundlicher Gestalt und bis 10 fL Durchmesser und auslinsen
formigen GroBkornern mit feiner Schichtung, zentralem, oft strahligem Spalt und bis 
30 fL Durchmesser. 

Familie Cyperaeeae. 
Rhizoma Caricis. Sandseggenrhizom. Sandriedgraswurzel. 
Sandseggenrhizom stammt von der besonders auf sandigen Diinen der Nord- und 

Ostseekiiste heimischen Carex arenaria L. (Abb. 32). Es wird im Friihjahr aus
gegraben und nach dem Trocknen zu Biindeln gepackt; in den Handel gelangt die Droge 
meist in kurze Stiicke geschnitten. Die langen, dunnen Wurzelst6cke sind gtaubraun, 
gefurcht, a.stig gegliedert und auch zwischen den 
Knoten nicht hoh!, an den Knoten mit glanzend 
schwarzbraunen, faserig geschlitzten Scheiden und 
mit Wurzeln versehen. Die von der ziemlich klein. 
zelligen Epidermis bedeckte Rinde besteht aus 
diinn· z. T. auch derbwandigem Parenchym in 
welchem etwa 30 kreisformig angeordnete groBe 
durch ein- bis dreischichtige Parenchympiatten 
voneinander getrennte Luftkanale verlaufen. Inner
halb des Luftka.nalringes wird das Parenchym 
derber, aUmahlich 
werden die Wande 
dicker, die Lumina 
kleiner ; die Endo
dermis besteht aus 
stark (innen etwas 
starker als auLlen) 
verdickten, ein wenig 
radial gestreckten, Abb. 32. Rhizoma Carlcis . 
dunkelgefarbten Zel-
len. Auf diese folgt ein Stereom, das allmahlich in das diinnwandige Parenchym des Mar
kes ubergeht; in dem Zentralstrang liegen die GefaBbundel in 3 (oder 4) konzentrischen 
Kreisen, von denen der auBerste in das Stereom eingebettet ist. Die Bundel sind lepto
zentrisch, das Leptom klein, von 5-7 GefaBen umgeben. Nur die auBersten Bundel 
sind bisweilen kollateral gebaut. Rinden- und Markparenchym enthalten reichlich 
Starke. Oxalatkristalle sind sparlich vorhanden. An Bestandteilen enthalt diese als 
Blutreinigungsmittel dienende Droge neben unwichtigen Stoffen nur etwas Saponin. 
Sie schmeckt sehr schwach suBlich. Verwechselungen sind Carex hirta L ., C. disticha 
Hud8. und Scirpus maritimus L. Die beiden Carex-Arten haben wesentlich kiirzere, 
nur bis 1 cm lange Internodien, und sind nicht nur an den Knoten, sondern auch an den 
Internodien bewurzelt. Sie sind an dem Fehlen der groBen Luftlucken in der Rinde, 
also an dem Vorhandensein einer zusammenhangenden Rindenschicht schon mit bloBem 
Auge oder der Lupe zu erkennen. Scirpus hat stellenweise knollig angeschwollene mit 
kurzen, borstigen Schuppen besetzte Rhizome von schwarzer Oberflache und mit 
schwammiger Rinde. 

4* 
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Reihe Principes. 
Familie PaImae. 

Semen Arecae. Arekaniisse. Betelniisse. Arekasamen. 
Abstammung. Sie sind die Samen der im tropischen Asien verbreiteten 

und viel kultivierten Palme Areca catechu L. Bei der Ernte werden 
sie aus dem faserigen Fruchtfleische (vgl. Abb. 33) herausgeschalt; nur 

r 

JJ 

13 

Abb. 33. Areca catechu. A oberer Teil eines mannIichen Blutenzweiges, B einzelne mannliche Blute, 
vergrol3ert, C Staubbiatt, D Rudiment. eines unfruchtbaren Fruchtknotens, E untere Kolbenverzweigung 
mit vier unten weibliche Blut.en tragenden Zweigen (oberer mannIicher Teil siehe A), F einzelne weibliche 
Blute aus den Deckblattchen herausgenommen, den Kelch zeigend, G Fruchtknoten und rudimentare 
Staubbliitter, H, Langsschnitt durch den einfacherigen Fruchtknoten, H 2 dessen Samenaniage starker 
vergroBert, J Reere mit zur Halfte anfgeschnittenem faserigem Fruchtfleisch, urn den Samen mit den 

netzWrmig dariiber ausgebreiteten Rapheasten zu zeigen, K Samen im Liingsschnltt. (Drude.) 

selten sind Reste des 
letzteren an der iill 
Handel befindlichen 
Droge noch vorhan
den. 

Beschaffenheit. Die 
Arekasamen (Abb.34) 
bilden stumpf kegel

Abb. 34. Vcrschiedene l ?ormen \'0 11 Semen Arccae, das mittlere formige oder anna-
Exemplar im Liingsschnitt. hernd kugelige, stets 

aber mit einer abgeflachten Basis versehene Gebilde, welche auf dieser 
Grundflache in der Mitte eine Vertiefung und daneben eine halbkreis
formige Flache, den Nabel tragen, welcher oft noch die Fasern ansitzen, 
durch welche der Same mit der Fruchtschale in Verbindung stand. Die 
Samen sind meist etwa 2 em hoch und dick und etwa 3 g schwer, werden aber 
auch bis 3 em hoch, 2,5 em dick und bis 5 g schwer. Ihre Oberflache ist hell-
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braun und mehr oder weniger deutlich durch ein helleres Netz von Furchen 
mit bald erheblicher, bald geringerer Maschenweite gezeichnet. Auf dem 
Lii.ngsschnitt erkennt man iiber dem Grunde, iiber der von auGen wahr
nehmbaren Vertiefung eine Hohlung, in der der sehr kleine und meist in 
der Droge nicht mehr erhaltene Embryo liegt. Dariiber befindet sich hii.u
fig eine mehr oder weniger zerkliiftete Hohlung im Mittelpunkte des Samens. 
In das weiGe, harte Endosperm erstreckt sich vom Rande her das rostbraune 

Abb. 35. Semen Arecae. I. Tell eines Querscbnittes, Lupenblld. II. Stuck aus der Randpartie. III. Stiick· 
chen aus dem Innern des Samens; stark vergroBert. Ba.8chSamenschale, ge GefiLBbiindel, 8t6 SteinzeUen, 
va ParenchymzeUen, ru Rumlnatlonsgewebe, ttl. Tiipfel in demselben und in den stark verdickten Zellen 

deB Endosperms end. (GlIg.) 

Gewebe der Samenschale (als "Ruminationsgewebe") sehr unregelmii.Gig 
hinein und bildet charakteristische Zeichnungen (Abb.35, I). Die Samen 
schmecken stark zusammenziehend. 

Anatomie. (Abb. 35 u. 36.) Die Samenschale ist nicht von einer zusammen
hii.ngenden, typischen Epidermis bedeckt, sondern besteht in ihren auGeren 
Schichten aus tangential gestreckten, diinn- bis dickwandigen, oft unregelmaBig 
verdickten, farblosen oder mit braunem Inhalt erfiillten Zellen, die ziemlich 
locker gelagert sind. In den ungleichmaGig verdickten Zellen liegen die ver
dickten Wandteile meist an der Innenwand der Zellen, selten an der AuGen
wand, hii.ufig seitlich (Abb. 36,3). Die inneren Zellschichten der Samenschale, 
die nicht aus den Integumenten, sondern dem Nucellus hervorgehen sollen, 
also dem Perisperm entsprechen wiirden, sind samtlich diinnwandig und 
mit einem rotbraunen Inhalt erfiillt (diese farben sich nach Zusatz von Eisen
salzlOsungen griin). Oft hangen der Samenschale auGen noch kleine Reste 
der Fruchtwand an. Sie bestehen aus derbwandigen, getiipfelten, gestreck
ten oder stabformigen Parenchymzellen, und ihr Gewebe ist gegen die 
Samenschale durch eine einreihige Schicht kleiner, fast kubischer, derb-
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wandiger Zellen (Palisadenschicht, Abb. 36, 1) abgegrenzt. Das unter der 
Samenschale liegende und den groBten Teil des Samens ausmachende weiBe, 
harte Gewebe ist das Endosperm (Nahrgewebe). Es besteht aus isodia
metrischen, groBen Zellen, deren Wandung (da Reservezellulose gespeichert 
wurde) stark verdickt, und mit zahlreichen, groben Tiipfeln versehen ist 

Abb. 86. Semen Arecae. 1 Samenschale im Querschnitt mit anhiingendem Fruchtwandgewebe, in der 
Mitte die sog. Palisadenschicht, 2 Palisadenschicht in der Fliichenansicht, 3 Oberfliichllches, verschieden
artig verdicktes Parenchym der Samenschale, 4 Parenchym (unverdickt) aus dem Ruminatlonsgewebe, 

5 Endosperm. Vergr. ca. ""I,. (Moller.) 

(36,5). Sie fiihren wenig Inhaltsbestandteile (sparlich fettes 01 und Aleuron
korner). Dieses Endosperm wird unregelmaBig durchzogen von zahlreichen, 
diinnwandigen, schmalen Zellbandern, welche von der Samenschale, bzw. 
dem Perisperm, ausgehen und infolge ihrer rotbraunen Farbe sich stark 
von dem wei Ben Nahrgewebe abheben (36,4). 

Merkmale des Pulvers. Das rotbraune oder hellrotbraune, feine Pulver 
(Sieb VI) besteht zum groBen Teil aus fein zermahlenen Bruchstiickchen 
der dicken, grob getiipfelten, farblosen Endospermzellwande, von kleineren 
oder groBeren Fetzchen des meist diinnwandigen, deutlich spaltenformig 
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getiipfelten, braunlichen bis rotbraunen Faltengewebes, meist farblosen, 
freiliegenden Aleuronkornern und farblosen bis braunlichen Protoplasma
kornchen oder -kliimpchen. Dazwischen finden sich reichlich kleinere oder 
groBere Gewebefetzen mit wohlerhaltenen Zellen. Die meisten von diesen 
stammen aus dem Endosperm; die Endospermzellen sind ansehnlich groB, 
polygonal, aber in der Gestalt sehr stark wechselnd, mit sehr dicker, farb
loser, meist eigenartig glanzender, dicht grob getiipfelter Wandung und 
meist dichtem, zahem, zu groBeren oder kleineren, unrege1mii.Bigen Kugeln 
zusammengeballten, Aleuronkorner umschlieBenden, farblosen bis braun
lichen Protoplasmainhalt; die Aleuronkorner sind farblos, 5 -40,u groB, 
mehr oder weniger kugelig und umschlieBen mehrere Kristalloide und winzig 
kleine Globoide. Haufig sind auch Fetzen des Faltengewebes; sie bestehen 
aus ziemlich langen, unregelmaBig rechteckige~, ziemlich diinnwandigen, 
reichlich spaltenformig getiipfelten, inhaltslosen, meist braunlichen bis rot
braunen Zellen. Nicht selten trifft man ferner Stiickchen der Samenschale, 
die meist braunlich bis rotbraun gefarbt sind; sie bestehen aus ansehnlich 
groBen, ziemlich starkwandigen, rundlich polygonalen oder seltener faser
artig gestreckten, groBere oder kleinere Interzellularen aufweisenden, dicht 
spaltenformig getiipfelten, inhaltslosenZellen. Nurselten werden beobachtet: 
gleichmaBig oder ungleichmaBig verdickte, grob getiipfelte Steinzellen, 
sowie kleine, quadratische, dicht zusammenhii.ngende, ungetiipfelte, einen 
einschichtigen Ring bildende Zellen aus der Samenschale, beide von braun
licher bis rotbrauner Farbe; endlich enge GefaBe und Tracheiden mit poroser 
oder ringformiger oder spiraliger Wandverdickung. 

Besonders charakteristisch fiir das Pulver sind die sehr dickwandigen, 
eigenartig grob getiipfelten, meist seidenartig glanzenden Zellen des Endo
sperms mit ihrem Inhalt von Plasmaballen und Aleuronkornern, sowie die 
braunlichen bis rotbraunenElemente des Faltengewebes und der Samenschale. 

Das Pulver wird untersucht in Glyzerinwasser, in Glyzerinjod, sowie in 
ChloraIhydratlosung. 

Best&ndteile. Die Arekasamen enthalten eine Anzahl Alkaloide, namlich 
das am reichlichsten vorhandene Arekolin, daneben Arekaidin, Guvacin, 
Cholin, ferner ziemlich viel Gerbstoff und Fett. Das Arekolin hat die Formel 

HC=C 
~OOCHa 

/ "-H2C CH2 

"- / HaC-N-CHa, 
es ist der Methylester des Arekaidins, das somit, wie auch das Guvacin, den 
Charakter einer Saure hat. 

Priifung. Verwechselungen und Falschungen sind bisher nicht beobachtet 
worden. Die Droge enthalt aber Ofters innen verschimmelte Stiicke, die 
auBerlich noch gut aussehen. Daher gelangen ofters geringe Mengen von 
Pilzsporen in das Pulver. 1m Pulver diirfen Starke, Haare, Kristalle nicht, 
Fasern und Pilzsporen nur in geringen Mengen vorhanden sein. Das Pulver 
darf hochstens 2,5% Asche beim Verbrennen hinterlassen. 

Gehsltsbestimmung. 8 g Samenpulver werden mit 80 gAther durchtrankt, 
mit 4 g Ammoniakfliissigkeit versetzt und 10 Minuten lang krii.ftig geschiit
telt, wobei das Arekolin, nicht aber ihres sauren Charakters wegen Arekaidin 
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und Guvacin in a.therische Losung gehen. Der merklichen Loslichkeit 
des Arekollns in Wasser wegen wird der Ather jetzt nicht einfach 
abgegossen, sondern vorher wird durch Zusatz von 10 g getrocknetem 
Natriumsulfat und krii.ftiges Schiittelo das Wasser der Ammoniakfliissigkeit 
ala Kristallwasser des Natriumsulfats zur Bindung gebracht und damit 
der in der Ammoniakfliissigkeit in Losung gebliebene Teil des Arekolins in 
atherische Losung iibergefiihrt. Der nun abgegossene Ather wird 3 Minuten 
lang mit 0,5 g Talkpulver und nach Zusatz von 2,5 ccm Wasser nochmala 
3 Minuten lang geschiittelt, um ihn von kolloidal gelosten Verunreinigungen 
zu befreien, wobei allerdings ein kleiner Verlust an Alkaloid durch Loaung 
in dem Wasser eintreten kann. N ach volliger Klii.rung werden 50 gAther 
(= 5 g Droge) abfiltriert und zwecks Entfernung von gelostem Ammoniak 
auf ein Drittel des Volumens abdestilliert. Der mit Ather wieder etwas 
verdiinnte Riickstand wird mit 5 ccm l/lO-Normal-Salzsaure und 5 ccm 
Wasser, dann mit etwas Wasser ausgeschiittelt und in der abgelassenen 
wasserigen Fliissigkeit der SaureiiberschuB mit l/lO-Normal-Kalilauge nach 
Zusatz von 2 Tropfen Methylrotlosung aus einer Feinbiirette zuriicktitriert, 
wozu hochstens 3,71 ccm l/lO-Normal-Kalilauge verbraucht werden diirfen. 
Die zur Sattigung des Alkaloids notige Menge von mindestens 1,29 ccm 
l/lO-Normal-Salzsaure zeigt bei einem Molekulargewicht des Arekolins von 
155,11 einen Mindestgehalt von 0,02 g Arekolin in 5 g Droge, d. h. 4%, an. 

Gesehiehte. Der Arekasamen wird im ganzen indisch-malayischen Gebiet 
sicher schon seit Jahrtausenden beim Betelkauen gebraucht. Es geschieht 
dies in der Weise, daB in ein Blatt von Piper betle kleine Stiicke Gambir, 
Kalk und ArekanuB eingewickelt werden, worauf das ganze Paketche~ in 
den Mund geschoben und langsam gekaut wird. - DaB die ArekanuB band
wurmtreibend wirkt, ist in Europa erst seit 1863 bekannt. 

Anwendung. Die wurmtreibende Eigenschaft der Droge wird haupt
sachlich in der Tiermedizin benutzt. 

Resina oder Sanguis Draeonis. Drachenblut. 
DrachenbIut ist allermeist das Harz der Friichte von Daemonorops draco 

(Willd.) Blume, einer auf den indisch-malayischen InseIn heinlischen Rotangpalme. 
Es kommt in fingerdicken, mit PaImbIattern umwickeIten Stangen, in Backstein
form oder in fortnlosen Massen, auch gereinigt in TafeIn in den Handel. Die Stangen 
und TafeIn sind rotbraun, hart und sprOde, harzgmnzend, undurchsichtig, geruch
und geschmacklos, beim Zerreiben ein intensiv rotes Pulver gebend; die BIocke sind 
heller bestaubt. DrachenbIut riecht beim Brennen storaxartig. AuBer Harz enthitlt 
das DrachenbIut Benzoesaure und Farbstoff. Amerikanisches oder westindisches 
DrachenbIut quillt aus der verwundeten Rinde der Leguminose Pterocarpus' 
draco L., einheinlisch in Westindien, schlieBt sich aber mehr den Kinosorten an. 
Kanarisches DrachenbIut stammt von Dracaena draco L. (einer Liliazee) und 
solI aus dem verwundeten Stamm dieses Baumes flieBen. Das DrachenbIut des Alter
tums stammte von der kleinen fuseI Sokotra und wurde von Dracaena cinnabari 
Ball. I. gewonnen. Die DrachenbIut&rten sind chemiBch nicht identisch. 

Reihe Spathiflorae. 
Familie Araeeae. 

Rhizoma Calami. Rhizoma Aeori. Radix Calami aromatiei. 
Kalmus. 

Abstammung. Kalmus besteht aus den von Wurzelo, Blattscheiden 
und Stengelo befreiten, sympodial wachsenden Wurzelstocken von Acorus 
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calamus L., einer jetzt iiber ganz Europa verbreiteten, aber sehr wahr
scheinlich erst im 16. Jahrhundert aus Indien eingewanderten Sumpf
pflanze. Die horizontal kriechenden Rhizome werden im Herbst gesammelt, 
von Wurzeln und Blattern befreit, dann gewohnlich der Lange nach ge
gespalten und bei gelinder Warme getrocknet. Nur geschalte und meist der 
Lange nach gespaltene Rhizomstiicke sind zu arzneilicher Verwendung 
geeignet; fiir Bader darf jedoch auch ungeschalter Kalmus abgegeben werden. 

B 

Abb. 37. Rhlzoma Calami, ungeschiUt. ..4 Unterselte, B Oberseite. 

Beschaffenheit. Die bis 20 em langen, fingerdicken, ungesehalt auBen 
braunen oder braunlichgelben und langsrunzligen, etwas plattgedriiekten, 
leichten Rhizomstiieke tragen unterseits ungefahr in Zickzacklinien geord
nete, dunkelbraune, scharf umschriebene Wurzelnarben (Abb. 37 A). Be
sonders auf der Oberseite treten die Narben der stengelumfassenden Blatter 
als dunkle, dreieckige Flachen her
vor, welche meist mit faserigen 
GefaBbiindelresten versehen sind 
(B). 1m geschalten Zustand zeigen 
die Rhizome eine gleichmaBig gelb
lichweiBe Farbung mit schwach 
rotlichem Scheine; stellenweise sind 
an ihnen noch die Wurzelnarben 
wahrzunehmen. 

Die Rhizome breehen kurz und 
kornig. Die Bruehflache erscheint 
sehr poros. Auf dem elliptischen, Go,. 
durchsehnittlich 1,5 em (gelegentlieh Abb. 38. Rhizoma Calami. Querschnitt zweifseh 
aber bis 3 cm) breiten, weiBlichen vergrtiBert. r Rlnde. " Endodermls, h Leltbundel · 

zyllndcr, hb GcfiiBbundcl. 
bis hellbraunlichen Querschnitt 
(Abb. 38) erkennt man nach dem Befeuchten unter der diinnen AuBensehicht 
eine verhaltnismaBig schmale Rinde, in welcher zwei unregelmaBige Reihen 
von GefaBbiindeln als etwas dunklere Punkte hervortreten. Der Leitbiindel
zylinder ist durch eine braunliche Endodermis von der Rinde getrennt und 
zeigt GefaBbiiildelquerschnitte in groBer Zahl. Der Durchmesser des Leit
biindelzylinders ist stets weit groBer als derjenige der Rinde. 

Kalmus riecht eigenartig und schmeekt aromatisch und bitter. 
Anatomie. Unter dem Mikroskop erkennt man (vgl. Abb. 39), daB das 

ganze Grundgewebe des Rhizoms aus schmalen, nur eine Zelle breiten, 
starkeerfiillten Parenchymzellreihen (Zellplatten) besteht, welche durch 
weite, luftfiihrende Interzellularraume voneinander getrennt werden; da, 
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wo die Zellreihen (3 oder oft mehr) zusammelliltoBen, finden sich haufig 
etwas groBere Zellen mit stark lichtbrechendem Inhalt von atherischem OJ 
und mit verkorkter Wandung. Nicht wenige Zellen sind ferner mit dunkler 
gefarbten Inhaltsmassen gefiillt, die Gerbstoffreaktionen geben, insbesondere 
sich mit Vanillin-Salzsaure prachtig rot farben. 

Nach auBen zu werden die Interzellularen des Parenchyma immer kleiner 
und sind im Gewebe direkt unter der sehr kleinzelligen Epidermis kaum 

Abb. 39. Rhizoma. CIIIa.m1. Querschnltt durch cln Gef8.llbUndel des Zentrlllzylinders. k Siebtcil, (Ie Ge· 
faBtell des GelliBbUndels, p Pa.rcnchymzellen, tell weise dec a.WI wlnzlgen StarkeklSrnem bestehende Tnha.lt 

gezelchnet, Ii ()lzellen, idle machtigcn InterzelluJa.rraume. Vcrgr. 17', •. (Gilg.) 

noch nachzuweisen. An den Blattnarben finden sich schwache Kork. 
schichten. Die kleinen GefaBbiindel, welche in der Rinde vorkommen, sind 
kollateral gebaut. Sie sind von schlanken, dickwandigen Fasern, welche 
sparlich von Kristallkammerreihen begleitet werden, dicht umhiillt und 
zeigen nur wenige enge GefaBe und einen sehr kleinen Siebteil. Die den 
Zentralzylinder umgebende Endodermis ist sehr diinnwandig, ihre Radial
wande sind verholzt. Die der mechanischen Elemente vollstandig entbeh
renden zahlreichen GefaBbiindel des Zentralzylinders sind konzentrisch ge
baut (sie sind aus der Vereinigung mehrerer kollateraler GefaBbiindel der 
Rinde hervorgegangen); weitlumige TreppengefaBe umgeben ringformig 
einen groBen Siebteil, in welchem hier und da kleine Sekretzellen mit gel-
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bem Inhalt zu finden sind. Das gesamte Parenchym der Droge ist mit 
Starke gefiiIlt. 

Die Starkekorner sind winzig klein, meist nur 2-4,u groB, meist 
Einzelkorner, selten zu wenigen zusammengesetzt. 

Merkmale des Pulvers. Das grauweiBe oder seltener gelblichweiBe, 
schwach ins Rotliche spielende, feine Pulver (Sieb VI) besteht zum groBen 
Teil aus freiliegender, auBerst kleinkorniger Starke, Bruchstiickchen diinn
wandiger, manchmal deutlich getiipfelter, farbloser Parenchymzellwande, 
sowie sparlicher aus Triimmerchen von Treppen- oder NetzgefaBen, noch 
sparlicher von Ring- oder SpiralgefaBen. Dazwischen trifft man sehr reich
lich groBere oder kleinere Gewebefetzen mit wohlerhaltenen Elementen. 
Diese bestehen allermeist aus Parenchymzellen; sie sind diinnwandig, weit
lumig, dicht und (nach Entfernung der Starke) deutlich fein getiipfelt, mehr 
oder weniger kugelig oder polygonal, seltener mehr oder weniger gestreckt 
bis rechteckig und manchmal in Reihen gelagert; nur sehr selten laBt sich 
an groBeren Parenchymietzen wahrnehmen, daB die Parenchymzellplatten 
durch machtige Interzellularraume voneinander getrennt sind; zwischen 
den mit Starkekornchen dicht gefiillten Zellen beobachtet man gelegentlich 
mehr oder weniger kugelige, diinnwandige, die normalen Parenchymzellen 
an GroBe deutlich iiberragende SekretzeIlen, deren atherisches en oft (in 
frischem Zustand) farblos ist, oft aber auch eine gelbliche, selten braun
liche oder rotlichbraune Farbe (bei altem Pulver) zeigt. Die die Parenchym
zellen dicht erfiillenden Starkekorner sind auBerst klein, aber untereinander 
in der GroBe sehr wechselnd, gewohnlich nur 2-4,u groB, selten etwas 
groBer, gewohnlich kugelig, seltener eiformig; eine Schichtung ist nicht zu 
erkennen, auch die zentrale Rohlung ist nur sehr undeutlich; au Berst 
selten beobachtet man zu zweien oder dreien zusammengesetzte Korner. 
Ziemlich haufig trifft man ferner im Pulver farblose Bruchstiicke weit
lumiger (30-50,u weiter) Treppen- oder NetzgefaBe, sparlicher solche von 
engen Ring- oder SpiralgefaBen. Nur selten werden Bruchstiicke von ver
einzelten oder in schwachen Biindeln zusammenliegenden, schmalen, scharf 
zugespitzten, ziemlich diinnwandigen, sparlich schief getiipfelten, farblosen 
oder schwach gelblichen Fasern beobachtet, ferner Siebgewebe, das aus 
sehr diinnwandigen, schmalen, langsgestreckten, farblosen Zellen besteht; 
auBerst selten werden auch Bruchstiicke der die Fasern begleitenden KristaIl
kammerreihen gefunden. 

Charakteristisch fiir das Pulver ist die auffallend groBe Menge von 
winzig kleinkorniger Starke, die auch die Parenchymzellen formlich aus
stopft, ferner die Sekretzellen und die GefaBbruchstiicke. Nur die Sekret
zellen und die sehr sparlichen Fasern zeigen manchmal eine schwache 
Farbung. 

Kalmuspulver wird untersucht in Glyzerinwasser (fast aile Elemente 
ungefarbt !), in Chloralhydratlosung (das Praparat mehrmals unter dem 
Deckglaschen stark erwarmen, damit die Starke verschwindet), in Yz Wasser 
und Yz alkoholischer Alkanninlosung (Farbung der Sekretzellen!), in Eisen
chlorid (einzelne Parenchymzellen, die sich nicht von den anderen unter
scheiden, schwellen etwas an und ihr Inhalt wird schwarz), sowie in einer 
Losung von Vanillin in Salzsaure (einzelne scheinbar normale Parenchym
zellen farben sich rot). 
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Bestandteile. Bestandteile sind atherisches 01 (Oleum Calami, 
bis 3,5%), der neutrale Bitterstoff Acorin, endlich das Alkaloid Cholin. 

Priifung. Verwechselungen konnen vorkommen (beim Einsammeln) mit 
Iris pseudacorus L. (Iridaceae) und (bei fertiger Droge) mit Rad. Althaeae, 
Rad. Belladonnae und Rhiz. Filicis mundat. Beziiglich dieser Drogen vgl. 
die betreffenden Artikel. Iris pseudacorus ist innen und auBen braunlich 
bis braunrot, enthalt kein atherisches 01 und ist anatomisch durch das 
rotlichen Inhalt fiihrende, fast stii.rkefreie, aber zahlreiche groBe, saulen
formige Oxalatkristalle enthaltende Parenchym, das Fehlen der Olzellen 
und der charakteristischen Interzellularen des Kalmus, endlich durch die 
U-formig verdickten Zellen der Endodermis unterschieden. Das versehent
lich im geschnittenen Zustande vielleicht gelieferte oder untermischte, nicht 
geschalte Kalmusrhizom ist durch seine braune Oberflache gekennzeichnet. 
Kalmuspulver darf gelbliche bis braune Epidermis- oder Korkfetzen, reich
lichere Faserbruchstiicke (von ungeschalter Droge), Stii.rkekorner von mehr 
aIs 8 p. Durchmesser (Filix, Althaea, Belladonna), Steinzellen, U-formig 
verdickte Zellen, reichlichere Mengen Kristalle irgendwelch~r Form (Iris) 
nicht enthalten. Sein Aschegehalt solI 6% nicht iibersteigen. 

Gehaltsbestimmung. 10 g gepulverter Kalmus oder kaufliches Kalmus
p'ulver miissen bei der Wasserdampfdestillation mindestens 0,25 ~ atherisches 
01 ergeben, die Droge muB aIso mindestens 2,5% atherisches 01 enthalten. 

Gesehiehte. Die Droge wird schon seit uralter Zeit in Indien gebraucht, 
war auch den alten Griechen und Romern bekannt. Auf welche Weise die 
Pflanze nach Deutschland gelangte, ist noch nicht aufgeklart. Sie bildet 
hier niemaIs reife Friichte. 

Anwendung. Kalmus dient aIs Magenmittel und findet als Extractum 
Calami und Tinct. Calami oder auch aIs kandierter Kalmus Anwendung. 

Tubers Ari. Aronwurz, Zehrwurz. 
Die getrockneten Knollen des in Deutschland stellenweise sehr verbreiteten Arum 

maculatum L., Aronstab. Die frischen Knollen sind fleischig, unregelmiU3ig rundlich 
bis oval, an der Basis mit Wurzeln besetzt, von der GroBe einer kleinen Kartoffe!. 
In den Handel kommen sie geschalt alB nuBgroBe, unregelmaBig geformte, weiBe, 
dichte, harte Stiicke, die hauptsachlich aus sehr reichlich Stii.rkekorner fiihrendem 
Parenchym aufgebaut sind; in zahlreichen Parenchymzellen finden sich auch reichlich 
Raphiden von Kalziumoxalat. 

Reihe Liliifiorae. 
Familie Liliaeeae. 

Unterfamilie Melantbioideae. 
Semen Sabadillae. Sabadillsamen. Lausesamen. 

Abstammung. Die Droge stammt ab von Schoenocaulon officinale 
(Bchlechtendal) .Asa Gray (= Sabadilla officinarum Brandt), einer im nord
lichen Siidamerika, besonders auf Bergwiesen der Kiistengebirge Venezuelas, 
heimischen Staude. 

Besehaffenheit. Die Sabadillfrucht (Abb.40) ist eine dreifacherige, 
septizide Kapsel, deren nach oben verjiingte Facher an der Spitze- ausein
anderspreizen und nur wenige (meist 2-5) Samen enthalten. Die Samen 
sind lii.nglich-lanzettlich bis lanzettlich, 5 -9 mm lang, bis 2 mm dick, an 
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einem Ende (der Basis) ziemlich abgerundet und hier mit einem kleinen 
HOcker oder Schnabelchen, an dessen Ende sich, meist etwas seitlich, die 
Abbruchstelle des Funikulus befindet, versehen, amanderen, oberen, cha
lazalen Ende scharf und flugelartig zugespitzt, etwas gekrummt, unregel
maBig kantig, mit fein langsrunzeliger, glanzend schwarzbrauner, dUnner 
Samenschale. Auf einem medianen Langsschnitt erkennt man mit der Lupe 
unter der dunnen Samenschale ein sehr umfangreiches, horniges, weiBliches 

e~~ 
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Abb. 40. Schoenocaulon officinale . .A ganze dreitcllige Frucht ('/ .); B ein Fruchtfach mlt 2 Samen ('/. ); 
C ein kurzer, D eln langer ame mlt den f1iigelartlgen Anhiingscln IliL ('/,); B Langs· und F Querschnitt 

durch denselbcn ('I, und ./,), end Endosperm, kei Xeimllug, '4 Rhapbe. (GUg.) 

bis graubraunliches Endosperm, das an der abgerundeten Basis einen win
zigen Keimling umschlieBt. 

Sabadillsamen sind geruchlos und schmecken anhaltend bitter und 
scharf. Ihr Pulver reizt stark zum Niesen. Aus diesem Grunde und wegen 
ihrer Giftigkeit 1st beim Pul
vern Vorsicht notwendig. 

Anatomie. (Abb.41.) Die 
Epidermis der dUnnen Samen
schale besteht aus in der 
Langsrichtung der Samen ge
streckten, kurz prismatischen, 
in der Oberflachenansicht vier
eckigen, groBlumigen Zellen, 
deren dunkelbraune AuBen
wand stark verdickt ist. Die 
darauffolgenden Schichten der 
Samenschale bestehen aus 
dunnwandigen, wenig charak
teristischen Parenchymzellen, 

Abb. 41. Semen Sabadillae. Quersohnitt durch eincn reUen 
deren auBere Lagen braun und Samen (176/ .). ep Epldennia, sa. 8cha Samcnschale, M Oltropfcn 
deren innere, wohl aus dem In den Zcllen des Endosperms end. (GUg.) 

inneren Integument hervor-
gegangenen Lagen oft farblos sind. Das Endosperm setzt sich aus viel
eckigen Zellen zusammen, deren Wande ungefarbt und glanzend, ansehn
lich dick (Reservezellulose) und bis auf die zentral gelegenen mehr oder 
weniger stark unregelmaBig knotig verdickt, niemals aber scharf getupfelt 
sind und die fettes 01, Aleuronkorner und gelegentlich kleine Starkekorner 
enthalten. 

Merkmale des Pnlvers. Das meistgebrauchte braune, mittelfeine 
Pulver (Sieb V) besteht zum groBen Teil aus fein zermahlenen Trummern der 
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Endospermzellen mit ihren farblosen, dickwandigen, grob getiipfelten (perl
schnurartig ausgebildeten), glanzenden Wanden, Bruchstiickchen der braunen 
Zellen der Samenschale und der dicken AuBenwand der Epidermiszellen, 
sowie in Menge freiliegenden Aleuronkornern, vereinzelten Starkekornchen, 
Raphiden und diinnwandigen Fasern. Dazwischen finden sich in Menge 
groBere oder kleinere Gewebefetzen mit wohlerhaltenen Zellelementen. 
Die meisten stammen aus dem Endosperm; sie bestehen aus ansehnlich 
groBen, unregelmaBig polygonalen Zellen mit ungefarbter, eigenartig glan
zender, dicker, sehr reichlich getiipfelter, perlschnurartig ausgebildeter (die 
Tiipfel sind nicht scharf abgesetzt!) Wandung und enthalten in einem zii.hen 
Olplasma reichlich kleine Aleuronkorner, gelegentlich auch vereinzelte, sehr 
kleine Starkekorner. Reichlich treten auch Fetzen der Samenschale im 
Pulver auf, die durch ihre braune Farbe auffallen und die allermeist in der 
Flachenansicht beobachtet werden; die groBen Epidermiszellen besitzen 
eine dicke AuBenwand, sind in der Querschnittsansicht etwas gestreckt 
rechteckig, in der Flachenansicht sehr groBlumig, scharf polygonal, mit 
tief braunen, ziemlich dicken, geraden Wanden, ungetiipfelt, die darauf
folgenden drei Schichten der Samenschale bestehen aus ziemlich groBen, 
rundlichen oder schwach polygonalen, kraftigwandigen, kleine Interzellularen 
aufweisenden, sehr fein getiipfelten, hellbraunen ZeIlen, von denen einzelne 
ein Raphidenbiindel enthalten; die Innenschicht der Samenschale endlich 
setzt sich zusammen aus ansehnlich gestreckten, schmalen, vielfach in Reihen 
angeordneten, ziemlich diinnwandigen, deutlich fein getiipfelten, hellbraunen 
Zellen; aIle diese Zellen der Samenschale sind inhaltslos. In braunen, ziem
lich diinnwandigen Gewebefetzen, die aus dem Raphewulst stammen, trifft 
man englumige, dicht porose oder ringformig oder spiralig verdickte GefaBe 
und in ihrer Nachbarschaft gelegentlich ziemlich langgestreckte Fasern mit 
schwach verdickter Wand, dane ben auch einzelne, etwas vergroBerte Par
enchymzellen mit einem Raphidenbiindel. 

Besonders charakteristisch fiir das Pulver sind die farblosen Bruchstiicke 
des harten Endosperms mit ihren perlschnurartig oder knotig verdickten, 
fettes 01, Aleuronkorner und sehr sparliche Starkekornchen enthaltenden 
ZeIlen, sowie die braunen bis dunkelbraunen Fetzen der Samenschale. 

Das Pulver wird untersucht in Glyzerinwasser, in Glyzerinjod (Fest
steHung der geringen Menge von Starke, Farbung der Aleuronkorner), 
sowie in ChloralhydratlOsung (zur Aufhellung und Entfarbung der Samen
schalenelemente ist das Praparat evtl. mehrmals unter dem Deckglaschen 
stark zu erwarmen I). 

Bestandteile. Sabadillsamen enthalten die giftigen Alkaloide: Veratrin, 
Cevadin, Cevadillin, Sabadin, Sabadinin, z. T. an Cevadinsaure und Vera
trumsaure gebunden, daneben fettes 01. Der Gesamtalkaloidgehalt schwankt 
aus unbekannten Ursachen stark (0,6-5%). 

Priifung. Die Friichte sind mit denen von Pentstemon-Arten (Scrophu
lariaceae) verfalscht vorgekommen. Diese sind zweifacherig, offnen sich 
vierklappig und entha.lten rundliche Samen. Reichliche oder gar groB
kornige Starke, dickwandiges Gewebe mit scharf abgesetzten Tiipfeln, 
farbloses, diinnwandiges Gewebe, Steinzellen und Fasern in nennenswerter 
Menge diirfen in dem Pulver nicht vorhanden sein. Der Aschegehalt des 
Pulvers darf 8% nicht iibersteigen. 
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Gebaltsbestimmung. Eine solche ist vom Arzneibuch nicht vorgeschrie
ben, weil die Droge nur zu auBerlich zu verwendenden Arzneiformen gebraucht 
wird. Mit Rucksicht auf den schwankenden Gehalt der Handelsware er
scheint sie jedoch erwiinscht. Methode des Schweizer Arzneibuches: 7 g 
Pulver mit 70 gAther 1 Stunde, nach Zusatz von 7 g Ammoniakflussigkeit 
weitere 2 Stunden unter haufigem Schutteln stehen lassen, 50 gAther (= 5 g 
Droge) durch Watte filtrieren, den Ather davon abdestillieren, den Ruck
stand in 5 ccm absolutem Alkohol losen, 3 Tropfen Hamatoxylinlosung 
und 30 ccm Ather hinzugeben, dann mit l/lO-Normal-Salzsaure bis zur Rot
braunfarbung der wasserigen Schicht; nach Zugabe von 30 ccm Wasser bis 
zum Farbumschlag der wasserigen Schicht in Zitronengelb unter kraftigem 
Schutteln titrieren. Es mussen mindestens 2,8 ccm l/lO-Normal-Salzsaure 
verbraucht werden. Nimmt man das mittlere Molekulargewicht des Basen
gemisches zu 625 an, so werden durch die Titration mindestens 0,175 g 
Alkaloid in 5 g, das sind 3,5%, gefordert. 

Gescbicbte. 1m 16. und 17. Jahrhundert erschienen die ersten Mitteilun
gen uber die Pflanze und die von ihr stammende Droge. Aber erst im 18. Jahr
hundert wurde diese besser bekannt und geschatzt. Von allgemeinerem 
Interesse ist, daB gelegentlich der im Jahre 1818 durch W. MeiBner erfolg
ten Darstellung des basischen Stoffes der Sabadillsamen zuerst die Be
zeichnung "Alkaloid" Verwendung fand. 

Anwendung. Die Droge findet hauptsachlich als Mittel zur Vertilgung 
von tierischen Schmarotzern Anwendung; sie wird auch in groBem MaB
stabe zur Herstellung von Veratrin gebraucht. 

Rbizoma Veratri. Radix Veratri. (Falschlich auch Radix Hellebori 
albi). WeiBe Nieswurz. Germerrhizom. 

Abstammung. Die Droge stammt von Veratrum album L., einer in 
den mittel- und sudeuropaischen Gebirgen auf Wiesen haufigen, statt
lichen Staude. Die Rhizome 
werden im Herbst von wild
wachsenden Pflanzen (meist 
im Jura und den Alpen) ge
sammelt, von den Blattern 
und Stengeln, zum Teil auch 
von den Wurzeln befreit und 
ganz oder zerschnitten ge
trocknet. 

Das auch im deutschen 
Handel vorkommende Rhiz. 
Veratr. virid. ist die von 
Veratrum album var. viride 
Baker stammende, in England 
und Nordamerika offizinelle 
Droge. 

A 
Abb. 42. Rhlzoma Veratri. A Liings·, B Querschnitt durch 
dassel be. (' / •. ) infl Stelle der diesjahrlgen verbliihten Pflanze, 
kn Knospe des 5-10 Jahre nur Bliitter erzeugendcn, dann 
erst wieder bliihenden Fortsetzungssprosses, wu Wurzelreste, 

cem ZentralzyUnder, md Endodermls, ri Rlndenschlcht, 
(Ie Gefiillbiindel. (Gilg.) 

Bescbaffenheit. Die Droge (vgl. Abb. 42) besteht aus den graubraunen 
oder schwarzbraunen, aufrecht gewachsenen, umgekehrt kegelformigen 
oder seltener fast walzigen, einfachen oder mehrkopfigen, oben von Blatt
resten gekronten, 5-8 cm langen und bis 2,5 cm dicken Rhizomen und 
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daran sitzenden gelblichen, bis 30 cm langen und bis 3 mm starken Wurzeln. 
Das Rhizom zeigt, wenn die Wurzeln von demselben entfernt sind, eine An
zahl vertiefter Ringzonen (Blattnarben) iibereinander, zwischen denen die 
Wurzeln aus dem Rhizom hervorbrechen. Unten pflegen altere Rhizome, 
dem MaBe des Zuwachses entsprechend, abzusterben. 

Auf dem weiBen bis gelblichen Querschnitt zeigt sich eine 2-3 mm starke 
Rinde ' (ri), welche auBen von einer schmalen schwarzen Schicht umhiillt 
wird und innen durch eine feine braunliche Endodermis (end) von gezacktem, 
peripherischem Verlauf von dem derben, schmutzigweiBen, inneren Ge
webe getrennt ist. An dem aus einem in Wasser eingeweichten Rhizom 
leicht herstellbaren Langsschnitt erkennt man die zickzackformig verlau
fende Endodermis ebenfalls leicht. 1m Zentralstrang verlaufen die GefaB

biindel verworren wegen der Kiirze der 
Internodien , sie biegen dann bogig 
durch die Rinde in die Blattansatze 

r".1IL':'t-e11-ctaus. Die in die Wurzeln gehenden Ge
~~c'~~~~lj~~'1 faBbiindeln scheinen ihren Ursprung 

nahe der Endodermis zu nehmen. 

Abb. 43. Rhizoma Veratri. Querschnitt. durch 
eln gleich innerhalb der Endodermis liegendes, 
kollaterales GefiBblindel, ra Raphidenblindel, end 
Endodermis, Ie Siebtell, oe Gefillteil, pa Paren
chym, stlt einige Parenchymzellen mit Ihrem Starke 

Inhalt. Vergr. 170/,. (Gllg.) 

Die Droge schmeckt anhaltend 
scharf und bitter, ihr Pulver reizt stark 
zum Niesen und ist daher mit Vor
sicht herzustellen. - Setzt man einem 
diinnen Schnitt der Droge einen Trop
fen 80proz. Schwefelsaure zu, so farbt 
er sich zuerst orangegelb, dann ziegel
rot. 

Anatomie. Das obengenannte 
schwarze, die Rinde des Rhizoms um
hiiIlende Gewebe ist ein sog. Metaderm, 
d. h. eine Schicht von Parenchymzellen 
der Rinde, die in langsamem, nach 
innen fortschreitendem Absterben be
griffen ist. Die GefaBbiindel der Rinde 
sind kollateral. Die Endodermis be
steht aus kurzprismatischen groBen, 
U-formig (d. h. nur auf der Innen

seite) stark verdickten, verholzten und grob getiipfelten Zellen. Die auBeren 
GefiWbiindel des Zentralzylinders sind kollateral (Abb.43) gebaut, die 
inneren dagegen leptozentrisch (Abb. 44), d. h. der ansehnliche Siebteil (le) 
ist von einem machtigen Holzteil (ge) allseitig umhiillt. Die GefaBe sind ver
holzte TiipfelgefaBe oder TreppengefaBe und werden von langgestreckten, 
wenig verdickten Ersatzfasern begleitet. 

Die. dem Rhizom gewohnlich ansitzenden Wurzeln der Droge zeigen 
den normalen Bau der Monokotylenwurzeln. Die Endodermiszellen sind 
U-formig verdickt, wenig getiipfelt, stabformig gestreckt, das Markgewebe 
besteht aus wenig verdickten Fasern. Die aIle Parenchymzellen des Rhizoms 
und der Wurzeln erfiiIlenden Starkekorner sind klein, einfach oder zu 
wenigen (2-4) zusammengesetzt. Sie sind kugelig oder (von zusammen
gesetzten Kornern) kugelig-kantig, meist mit deutlich sichtbarem zentralem 
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Schichtungszentrum oder strahligem Spalt. Die Korner des Rhizoms sind 
kleiner (meist 4-8 f-l im Durchmesser) als die der WurzeIn (8-16 f-l). 

Merkmale des Pulvers. Charakteristisch fUr das schmutziggraue Pulver 
sind groBe Mengen von Zelltrummem und Stucken des starkefuhrenden 
Parenchyms, femer reichlich ausgefallene freie Starke, weite GefaBbruch
stucke, verhaltnismaBig wenige gelbliche oder gelbbraunliche Stucke der 
eigenartig verdickten Endodermis, Raphiden, Fetzen des braunschwarzen 
Metadermgewebes, sparliche Faserbruchstucke. 

l e 

Abb. 4-4- . 11l1i1.oma Verat ri. Qllerschllit t dnrch den inneren TeH elnes Rhizomes; rceht s ein leptolen· 
trischcs GcfiiBbundel illl Querschuitt, liD ks o in solches fast jill mediaDcn LUng cMitt. Ie Siebteil, !Ie GcHiIl

teil, pa l'arenchym, stii einigc Parenchym7.ellcn mit ihrcm Stiirkcinhalt. 
Vergr. " 'I •. (GlIg .) 

Bestandteile. Die Droge schmeckt anhaltend scharf und bitter; sie ent
halt eine Anzahl A1kaloide: Jervin, Pseudojervin, Rubijervin, Protoveratrin, 
Protoveratridin, Veratralbin (1), Veratroidin ( n; der bittere Geschmack ist. 
auf das Glykosid Veratramarin zuruckzufuhren; femer findet sich Cheli
donsaure. - Veratrin ist, obwohl man es dem Namen nach wohl darin 
vermuten konnte, in Rhiz. Veratri nicht enthalten. 

Priifung. Obschon das Rhizom in ganzem Zustande auch nicht ent
femte Ahnlichkeit mit denen von Helleborus niger und viridis (Ranuncu
laceae) hat, wird es gelegentlich doch als Rhiz. Hellebori albi bezeichnet, 
und daraus konnten Verwechselungen besonders der Pulver entstehen. 
Den Rhizomen der Helleborus-Arten fehlt die Endodermis, in den Wur
zeIn sind die Endodermiszellen nicht D-formig verdickt. Die GefaBe sind 
Spiral- und NetzgefaBe, Oxalatkristalle fehlen. 

Nieswurzpulver darf hochstens 12% Asche beim Verbrennen hinterlassen. 
GehaItsbestimmung. Eine solche wird vom Deutschen Arzneibuch nicht 

verlangt. Das Schweizer Arzneibuch laBt 12 g Drogenpulver mit 120 g 
Gilg-Brandt-Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. A nfl. 5 
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Ather 10 Minuten lang, und nach Zusatz von 5 ccm Ammonialdlussigkeit 
eine weitere halbe Stunde lang unter hiiufigem Schutteln ausziehen, den 
dann nach ruhigem Stehen abgegossenen Ather durch Watte filtrieren. 
Nachdem das Gewicht des atherischen Filtrats festgestellt ist (je 10 g = 1 g 
Droge), wird es wiederholt mit je 10 ccm verdunnter Salzsaure (1 + 49) 
ausgeschuttelt, bis einige Tropfen der letzten Ausschuttelung mit Kalium
quecksilberjodidlosung eine Trubung nicht mehr geben. Die filtrierten, 
salzsauren Auszuge werden mit Ammonialdlussigkeit ubersattigt und mit 
40, dann 20 und so lange mit je 10 ccm Ather ausgeschuttelt, bis einige 
Tropfen der letzten Ausschuttelung keinen mit Kaliumquecksilberjodid
losung reagierenden Verdunstungsruckstand mehr ergeben. Die vereinigten 
Atherlosungen werden im gewogenen Kolbchen von Ather befreit, der Ruck
stand bei 100 0 getrocknet und gewogen. Aus je 10 g des atherischen Drogen
auszuges (= 1 g Droge) mussen mindestens 0,01 g Alkaloide erhalten werden, 
was einem Alkaloidgehalt der Droge von mindestens 1 % entspricht. 

Aufbewahrung vorsichtig. 
Geschichte. Schon die alten Griechen und Romer kannten die Nieswurz 

als Heilnrittel; sie wurde auch durch das ganze Mittelalter verwendet. 
Anwendung. Rhizbma Veratri findet fast nur in der Tierheilkunde 

Anwendung. 

Semen Colchici. Zeitlosen- oder Herbstzeitlosensamen. 
Abstammung. Herbstzeitlosensamen stammen von dem in Mitteleuropa 

heimischen, in Suddeutschland auf Wiesen sehr haufigen Colchicum 
autumn ale L.; sie werden im Juni und Juli von den wildwachsenden 
Pflanzen gesammelt. 

Beschaffenheit. Die sehr harten Samen (welche zahlreich in einer drei
facherigen Kapsel sitzen) haben eine ungleichmaBig mattbraunliche bis 
braunschwarze, sehr fein grubig punktierte oder feinrunzlige Oberflache; 
sie sind anfangs von ausgeschiedenem Zucker klebrig. Ihre Gestalt ist 
teils kugelig, teils an einzelnen Stellen abgeflacht, zuweilen auch etwas 
gestreckt; sie messen etwa 2-3 mm im Durchmesser. An einer Stelle 
befindet sich ein mehr oder weniger spitz, zuweilen auch leistenartig erschei
nender Auswuchs, der Rest des Funikulus. Ein in der Fortsetzung des
selben gefiihrter Langsschnitt zeigt das von der dunnen, braunen Samen
schale umgebene, die Hauptmasse des Samens bildende, strahlig gezeich
nete, hellgraue, hornige Endosperm und in diesem, gleich unter der 
Samenschale, den sehr kleinen, geraden Keimling. Nur wenig fallt in der 
Nahe des Funikulus als kleine Verwolbung die dem Keimling gegenuber
liegende Chalaza ins Auge. 

Zeitlosensamen sind geruchlos und schmecken sehr bitter und kratzend. 
Anatomie. (Vgl. Abb. 45.) Die Samenschale besteht aus 5-7 

dunnwandigen, zusammengefallenen Zellschichten, deren auBerste, die 
Epidermis, aus in der Flachenansicht polygonalen, groBen Zellen besteht (2), 
jedoch vielfach, ebenso wie das unter ihr liegende, groBzellige Parenchym 
in der Droge abgewetzt und nur noch in sparlichen Resten erhalten ist. 
Gut kenntlich pflegt die 2-3 Zellen dicke Schicht der "Quadratzellen" 
(Abb. 45, 1) zu sein, auf welche 2 Reihen stark kollabierter Zellen folgen, 
die mit braunem Inhalt erfullt sind. Das Endosperm des Samens ist aus 
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deutlich radial gestreckten Zellen mit dicker Wandung gebildet, welche 
von zahlreichen groben, rundlichen, scharf abgesetzten Tiipfeln durch
zogen wird (Reservezellulose). In den Zellen finden sich kleine Aleuron
korner und Oltropfchen im Protoplasma. Der winzige Embryo kommt fiir 
die Untersuchung kaum in Betracht; er besteht aus diinnwandigen Zellen. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver besteht zum groBten Teil aus Bruch
stiicken - des weiBen, dickwandigen, grob getiipfelten Endospermgewebes 
(Abb. 45, 1), in dem Oltropfchen nachweisbar sind; sparlicher, aber nicht 
selten, sind Fetzen der braunen, diinnwandigen Samenschale (3), sowie der 
etwas dickwandigeren, aus polygonalen Zellen gebildeten Samenschalen-

Abb. 45. Semen Colchicl. Elemente des Pulvers. 1 S amenschale und Nahrgewebe im Querschnitt; 
2 Oberhaut der Samenschale in der Flachenansicht; 3 Parenchym der Samenschale in der Flachenansicht; 

4 Stiirkekorner. Vergr. ca. ,oolt. (Moller .) 

epidermis (2). Es lassen sich auch hier und da (durch Zusatz von Jodlosung) 
winzige Mengen von kleinen Starkekornern nachweisen, die aus dem Nabel. 
strangrest und der kurzen Raphe stammen (Abb. 45, 4). 

Bestandteile. Zeitlosensamen enthalten das giftige Alkaloid Colchicin 
zu 0,2--0,6%, sowie fettes 01, EiweiBstoffe u:p.d Zucker. 

Priifung. Die Droge solI unreife, blasse Samen nicht enthalten, und um 
Abschwachung der Wirksamkeit zu vermeiden, jahrlich erneuert werden; 
die Samen sollen, mit der Hand zusammengeballt, aneinanderkleben. 

5* 
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Das Pulver darf nicht iiber 4,5% Asche hinterlassen. 
Gehaltsbestimmung. 20 g mittelfeines Drogenpulver wird 1 Stunde lang 

mit 200 ccm Wasser bei 50-60 0 ausgezogen, nach dem Absetzen wird das 
Wasser abgegossen und 140 g desselben (= 14 Droge) mit 14 g Bleiessig 
3 Minuten lang kraftig geschiittelt, dann filtriert, wodurch Nebenkorper 
beseitigt werden. Der gelost gebliebene BleiiiberschuB wird aus dem Filtrat 
durch Zusatz von 4 g zerriebenem Natriumphosphat und 3 Minuten langes 
S<ihiitteln gefallt. In 110 g der wieder filtrierten Fliissigkeit (= lO g Droge) 
werden zum Aussalzen 30 g Natriumchlorid gelost, dann wird durch Schiit
teln mit 50 g Chloroform das Colchicin in Chloroform-Colchicin iibergefiihrt 
und in Chloroformlosung gebracht. 40 g der Chloroformlosung (= 8 g Droge) 
miissen beim Verdunsten in einem gewogenen Kolbchen und nach dem Trock
nen bei 70-80 0 (nicht hOher!) mindestens 0,032 g Chloroform-Colchi
cin hinterlassen, was, auf Droge umgerechnet, 0,4% entspricht. Es ist zu 
bemerken, daB der gewogene Riickstand infolge Verlustes an Chloroform 
beim Trocknen nicht mehr der Formel des Chloroform - Colchicins, 
C22H 2SOsN . CHCla, sondern ziemlich genau der Formel C22H2S06N .1/ 2CHCla 
entspricht. An reinem Colchicin werden durch. diese Methode in den Sa
men somit 0,348% nachgewiesen. 

Aufbewahrung vorsichtig. 
Anwendung. Die Samen werden gegen Gicht, Rheumatismus und 

Wassersucht hier und da angewendet. 
Geschichte. 1m Altertum und Mittelalter war die Herbstzeitlose als 

giftige Pflanze bekannt. Aber erst seit dem 17. Jahrhundert wurden die 
Knollen, erst seit 1820 die Samen medizinisch verwendet. 

Unterfamilie Asphodeloideae. 

Aloe. Aloe. 
Abstammung. Aloe ist der eingekochte Saft der Blatter verschiedener 

Arten der im ganzen tropischen und subtropischen Afrika einheimischen 
Gattung Aloe. Insonderheit ist in Deutschland die aus dem Kaplande 
stammende Droge gebrauchlich. Die Gewinnung der Aloe geschieht durch 
die Eingeborenen, und es ist daher begreiflich, daB nicht nur bestimmte 
Arten der Gattung Aloe, sondern wohl alle Verwendung finden, welche 
eine geniigende GroBe besitzen. Zur Gewinnung werden die abgeschnittenen 
Blatter mit der Schnittflache nach unten aufgestellt; der freiwillig aus
flieBende Saft wird entweder sogleich oder, da er ziemlich haltbar ist, nach 
Ansammlung groBerer Mengen eingedickt. Geschieht dies durch Kochen, 
so tritt dabei fiberhitzung ein, das Produkt nimmt ein glanzend· schwarzes 
Aussehen an und heiBt glanzende oder Kap-Aloe; wird jedoch das Ein
dicken bei maBiger Hitze vorgenommen, so scheidet sich das im Safte 
enthaltene Aloin kristallinisch aus; die so gewonnene Aloe bezeichnet man 
als leberfarbene. Wo die Aloepflanzen, wie dies besonders in Westindien 
der Fall ist, in Kultur genommen sind, geschieht das Eindicken des Saftes 
in besonderen Siedehausern, zum Teil sogar im Vakuum. 

Der Aloesaft ist nicht etwa gleichmaBig in allen Zellen des Blattes ver
teilt, sondern er kommt nur in eigenartigen Sekretzellen vor (Abb. 46 u. 47). 
Die GefaBbiindel des Blattes verlaufen in zwei Reihen parallel der Ober-
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und Unterseite, auBen von chlorophyllfuhrendem Assimilationsgewebe, 
innen von dem chlorophyllosen, reichlich Schleim und Raphiden enthalten
den Markgewebe umhiillt. Mechanische Elemente fuhren die Bundel nicht. 
Die Siebpartie wird jedoch halbmondformig umhiillt von einer Schicht 
von groBen, diinnwandigen Zellen, in welchen der Aloesaft enthalten ist (a). 

Sorten. Je nach der Bereitungsweise unterscheidet man: 1. Aloe lucida, 
schwarze oder glanzende Aloe, dunkelbraun bis schwarz, mit glas
glanzender Oberflache und mu
scheligem Bruch, scharfkantige, 
rotliche bis hellbraune, durch
sichtige Splitterchen gebend und 
unter dem Mikroskop keine Alo
inkristallchen zeigend, weil das 
Aloin durch V'berhitzen beim 
Eindampfen geschmolzen ist und 
sich in diesem Zustande bei nach
herigem Erkalten nicht wieder 
abscheiden kann. Zu dieser Sorte 
gehOrt die in Deutschland ge
brauchliche Aloe. 2. Aloe he
patica, braune oder leber
farbene Aloe, mit matter, 
leberbrauner Oberflache, nicht 
durchscheinende Splitter gebend 
und, auf dem Objekttrager trocken 

Abb. 46. Qucrschnitt durch 'lin A loe
Blatt. 0 EpIdermis, m Markschicht, 

g GefiiObiimlel. 

l --!- -jl={·--·· _ ... -.. a. 

A bb. 47. Querschnitt durch die Randpartie eines Blattes 
von Aloe socotrina. ep Epidermis (c Kutikula), sp Spalt

ijffnung, a Atemhijhle, p und g Assimilationsgewebe, 
C1" Raphidenzellen, a aloefiihrende Zellen, gfb GefaBbiindel, 

m sehleimhaltiges Mark. (Fliiekiger und Tsehirch.) 

oder in Glyzerin beobachtet, deutliche Aloinkristalle zeigend. Derartige 
Aloe ist beispielsweise in England offizinell. 

Handel. Nach ihrer Herkunft unterscheidet man folgende Handels
sorten: Kap-Aloe, die in Deutschland gebrauchliche, welche uber die Hafen 
der Algoa- und der Mossel-Bay und von da iiber Kapstadt in den Handel 
gelangt, ferner ostafrikanische: Socotra-, Zanzibar- und Madagaskar-Aloe, 
westindische: CuraQao., Barbados- und Jamaika-Aloe, und ostindische: 
Jafarabad-Aloe. 

Beschaffenheit. Gute Kap-Aloe, wie sie das Arzneibuch fiir das Deutsche 
Reich vorschreibt, solI glasglanzend, von dunkelbrauner bis schwarzer 
Farbe, von eigentiimlichen Geruch und bitterem Geschmack sein, beim Zer-
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achlag~n groJ3muscheligen Bruch zeigen und scharfkantige, hellgelbe bis 
hellbraune, durchsichtige Splitter geben, welche im Glyzerinpraparate 
unter dem Mikroskop keine Aloinkristalle zeigen. LaJ3t man zu einer 
Spur des griinlichgelben trockenen Pulvers vom Deckglasrande her etwas 
Wasser zutreten, so findet teilweise Losung der Splitterchen statt, das Un
losliche bildet sehr rasch kugelige oder rundliche Tropfen von schaumiger 
Struktur. Aus der etwas triiben Losung von 5 g Aloe.in 60 g siedendem 
Wasser scheiden sich beim Erkalten etwa 3 g wieder aus. Die etwas triibe 
Losung von 0,1 g Aloe in 10 ccm siedendem Wasser wird durch Zusatz von 
0,1 g Borax klar, zeigt aber griine Fluoreszenz, die beim Verdiinnen mit 
Wasser auf 100 ccm noch starker wird. In 5 TeilenWeingeist ist Aloe bis 
auf einige FI6ckchen loslich. Schiittelt man eine nach dem Erkalten fil
trierte Losung von 1 g Aloe in 10 ccm Wasser mit Ather aus, so farbt dieser 
beim Schiitteln mit Ammoniakfliissigkeit letztere deutlich rot (Reaktion 
von Borntrager). 

Bestandteile. Die Borntragersche Reaktion ist auf kleine Mengen von 
freiem Aloe-Emodin zuriickzufiihren. Neben diesen sind in der Aloe groBere 
Mengen von Aloin, dem Aloe-Emodin-Arabinosid, ferner von harzigen Stof
fen enthalten. 

Priifung. Tragt man einen Splitter Kap-Aloe in Salpetersaure ein, 
so tritt um ihn eine schwache Griinfarbung der Fliissigkeit auf, wahrend 
die meisten iibrigen Sorten rotliche bis rotbraune Farbungen zeigen. Das 
Pulver darf unter dem Mikroskop im Glyzerinpraparate Splitter kristallini
scher Sorten nicht zeigen. Wenn Aloe in der Warme des Wasserbades 
oder schon bei langerer Aufbewahrung unter gewohnlicher Temperatur 
zusammenflieBt, so ist sie zu wasserhaltig oder in betriigerischer Absicht mit 
Pech versetzt. Auch wiirde das Pulver einer solchen verwerflichen Sorte 
nicht rein griingelb sein. Desgleichen kann man durch die I.oslichkeit 
in Ather oder Chloroform betriigerische Beimengungen von Pech oder 
fremdem Harz erkennen: 0,5 g Kap-Aloe farben 10 ccm erwarmten Ather 
nur schwach gelblich, der gelbe, zahe Verdunstungsriickstand des Athers 
darf nach dem Trocknen h6chstens 0,005 g wiegen. Auch 10 ccm sie
dendes Chloroform diirfen durch 0,5 g Aloe nur schwach gelblich gefarbt 
werden. Bei Zusatz fremder Harze wiirde auch die Loslichkeit der 
Aloe in siedendem Wasser sich verringern und der beim Erkalten der 
Losung sich wieder abscheidende Anteil groBer werden. Zusatze anderer 
minderwertiger Korper von gummiartiger Beschaffenheit, wie etwa Dex
trin oder Extrakte anderer Pflanzen, lassen sich, ebenso wie mine
ralische Beimengungen, dadurch erkennen, daB die so verfii.lschte Aloe 
mit 5 Teilen erwarmtem Weingeist eine nach dem Abkiihlen nicht nahezu 
klar bleibende Losung gibt. Aloe darf nach dem Verbrennen hOchstens 
1,5 % Asche hinterlassen. 

Geschichte. 1m nordostlichen Afrika (Somaligebiet, Sokotra) wurde 
die Droge schon zur Zeit der alten Griechen und Romer gewonnen. Ihre 
Kenntws wurde durch die Araber nach Westen verbreitet. 

Anwendung. Aloe ist ein bei langerem Gebrauche vielleicht nicht ganz un
schii.dliches Abfiihrmittel. Sie findet Anwendung zur Bereitung von Extractum 
Aloes, Extractum Rhei compositum, Tinctura Aloes und Tinctura Aloes 
composita, sowie zu verschiedenen Elixiren, zu Pilulae aloeticae ferratae u. a. 
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Untedamilie Allioideae. 

Bulbus Scillae. Meerzwiebel. MausezwiebeI. 
Abstammung. Als "Bulbus SciIlae" sind die mittleren Schalen (Blatter) 

der Zwiebel von Urginea maritima (L.) Baker (= Scilla maritima L .), 
einer in samtlichen Mittelmeerlandern verbreiteten, mehrjahrigen Pflanze 
(Abb.48), gebrauchlich. Sie werden aus der frischen Zwiebel nach dem 
Abbliihen der Pflanze, aber 
noch vor dem Austreiben 
der Blatter, etwa im August 
ala hartfleischige Schalen her
ausgeschalt, indem man die 
aul3eren rotbraunen und hau
tigen, vertrockneten, ebenso 
wie die iIUlersten, noch schlei
migweichen Scbalen unbenutzt 
lal3t; sie kommen, in Streifen 
gescbnitten und an der SOIUle 
getrocknet, in den Handel. 

Abb. 48. rginea. maritima. Abb. 49. Bulbus Scillne. A Lling85<)hnItt mit Raphlden· 
biindel, GefaBen und tranaitorlscher Starke. B Epidermis 

mit Spaltijffnung In dcr F IAcbenanaicbt. 

Handel. Die in Deutschland zur Verwendung gelangende weiBliche 
Droge wird hauptsachlich aus Spanien und Portugal, sowie von Malta, 
Zypern und aus Kleinasien eingefuhrt. In Osterreich ist eine rote Varietat 
offizinell, welche hauptsachlich in Nordafrika und Sudfrankreich vor
kommt. 

BescbaHenbeit. Die Handelsware ist von gelblichweiBer Farbe, horn
artig hart und durchscheinend; die einzelnen Stucke sind durchschnittlich 
3 mm dick und bis 5 cm lang, mehrkantig, gerade oder oft stark gekrummt ; 
sie brechen fast glasig. Getrocknete Meerzwiebel ist fast ohne Geruch 
und von schleimigem, widerlich bitterem Geschmack; sie zieht sehr leicht 
Feuchtigkeit aus der Luft an. 
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Anatomie. Die Epidermis beider Seiten der Zwiebelschale besitzt Spalt
offnungen. Die aus dunnwandigem, ganz oder fast ganz starkefreiem Paren
chymgewebe bestehenden Stucke der Zwiebelschalen (Abb.49) sind von 
parallel verlaufenden, kollateralen GefaBbiindeln durchzogen. Zahlreiche, 
oft stark langgestreckte Parenchymzellen enthalten Bundel von z. T. sehr 
groBen, bis I mm langen Kristallnadeln oxalsauren Kalkes (Raphiden, die in 
Schleim eingebettet liegen, Abb. 49, .A). Verdickte Zellelemente mechanischer 
Natur kommen nicht vor. Starke findet sich nur zuweilen und sehr spar
lich in der Form von kleinen Kornchen in dem die GefaBbundel umgebenden 
Parenchym. 

Merkmale des Pulvers. Die Farbe des Pulvers ist weiBlich: Besonders 
charakteristisch sind die zahlreichen Raphiden, welche zum groBen Teil 
nooh in Bundeln zusammenliegen. Sparliche SpiralgefaBe sind vorhanden. 
Starke in kleinen Kornchen ist kaum nachzuweisen. 

Bestandteile. Der widerlich bittere Geschmack der Meerzwiebel ruhrt 
von den glykosidischen Bitterstoffen her, welche in der Hauptsache die 
wirksamen, giftigen Bestandteile der Droge bilden. Als solche werden von 
den verschiedenen Autoren genannt Scillipikrin, Scillitoxin, Scillin, Scillain, 
Scillinin, Scillitin, Scillamarin, Scillidiuretin; offenbar ist die Reindarstellung 
der wirksamen Substanzen sehr schwierig und sind demgemaB die meisten 
der genannten Stoffe noch Gemische und unter sich z. T. identisch. Ferner 
ist ein als Schleim reichlich vorhandenes Kohlehydrat, Sinistrin genannt; 
darin enthalten; das in der frischen Meerzwiebel enthaltene, senfolartig 
riechende atherische ()l geht beim Trocknen verloren. Saponin fehIt. 

Priifung. Verwechslungen der Droge sind bei der Schnittform noch 
nicht beobachtet worden, das Pulver wurde jedoch mit fremder Starke 
verfalscht gefunden, die natiirlich sehr leicht nachzuweisen ist. 

Aufbewahrung. fiber gebranntem Kalk nachgetrocknet, vor Feuchtig. 
keit geschutzt und vorsichtig. 

Geschichte. Die alten Griechen und Romer, ebenso die Araber kannten 
schon die Meerzwiebel als Heilmittel, insbesondere ist der Oxymel Soillae 
eines der am langsten gebrauchten galenischen Praparate. 

Anwendung. Meerzwiebel wirkt harntreibend und wird zur Darstellung 
von Acetum Scillae, Extractum Scillae, Tinctura Scillae und Oxymel Scillae 
verwendet. Die ganzen Meerzwiebeln dienen auch frisch zur Rattenver
tilgung. 

Unterfamilie Asparagoideae. 

Herba Convallariae. Maiblumenkraut. 
Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut der in LaubwiiJdern verbreiteten Convallaria 

majalis L., bestehend aus 2 langgestielten Blattern und der Bliitentraube. Die Blatter 
haben eine bis 20 em lange, bis 4 em breite, langliehe, oben zugespitzte, unten in den 
Stiel versehmiiJerte, parallelnervige, ganzrandige Spreite, der Bliitensehaft ist halb
stielrund und tragt die Bliiten in den Aehseln, kleiner, weiBlieher, lineal-Ianzettlieher 
Deekblatter an iiberhangenden Stielehen in meist einseitswendiger Traube. Die Bliiten 
haben ein weiBes, gloekenformiges Perigon mit 6 auswarts gebogenen Zipfeln, 6 am 
Perigongrund angewaehsene StaubgefaBe und einen oberstandigen, aus 3 Karpellen 
gebildeten, dreifaeherigen Fruehtknoten mit zentralwinkelstandiger Plazenta und 
vielen Samenanlagen und einem kurzen Griffel. 

Die Blii.tter haben ein homogenes, von zahlreiehen kollateralen Biindeln langs 
durehzogenes Mesophyll und Spaltoffnungen in beiden aus reehteekigen Zellen ge-
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bildeten Epidermen. Zahlreiche Zellen des Mesophylls enthalten Oxalatraphiden oder 
Prismen. 1m Mesophyll des Perigons finden sich ebenfalls Raphiden. 

Die Droge ist geruchlos und schmeckt siiBlich bitter und etwas scharf. Sie enthalt 
die Glykoside Convallarin und Convallamarin, von denen das erstere ein Saponin, das 
letztere ein Herzgift ist, Spuren atherischen Ols usw. Sie wurde friiher zu Niespulvern 
gebraucht und wird neuerdings als wirksames Diuretikum und als Ersatz fiir Digitalis 
empfohlen. . 

Die Gehaltsbestimmung erfolgt nach der bei Fol. Digit. iiblichen pharmakologischen 
Methode (s. Einleitung). Der F. D.-Gehalt von 1 g Droge liegt nach bisheriger Er
fahrung bei 9000-13000. 

Flores Con vallariae. M a i b I u men. 
Die Bliiten der Convallaria majalis L. s. den vorigen Artikel. Da die Blatter 

weniger Convallamarin als die Bliiten enthalten, sind die Flores Convallariae der 
Herba Convallariae in der Wirkung iiberlegen. 

U nterfamilie SmiIacoideae. 
Rhizoma Chinae oder Tuber Chinae. Chinaknollen. 

Die Droge besteht aus den knollenartig angeschwollenen Teilen der Seitensprosse 
des Wurzelstockes der in Siidostasien heimischen 
Smilax china L.; diese kommen, teilweise 
geschalt, aus Kanton in den Handel. Sie stellen 
groBe, langliche, gerundete, unregelmaBig knol
lige und h6ckerige, schwere und harte, starke
haltige K6rper (Abb. 50) dar mit rotbrauner, 
glatter oder etwas gerunzelter Oberflache. Sie 
haben eine breite, von wenigen schrag verlau
fenden GefaBbiindeln durchzogene, offen bar 
durch sekundares Dickenwachstum entstandene, 
von einem schmalen braunen Gewebe bedeckte, 
auBere Zone, keine deutliche Endodermis und 
ein zahlreiche GefaBbiindel enthaltendes Zen
trum. Das Parenchym enthalt viel Starke. 
Wirksamer Bestandteil ist in dieser als Blut- Abb. 50. Rhizoma Chloac. Querschoitt. 
reinigungsmittel dienenden Droge ein Saponin. 

Radix Sarsaparillae. Sarsaparillwurzel. Honduras- Sarsaparille. 
Abstammung. Die offizinelle Droge besteht aus den oft meterlangen 

Wurzeln einer odeI' einiger mittelamerikanischer Smilax-Arten. Mit 
absoluter Sicherheit ist nur Smilax saluberrima Gilg (= Smilax utilis 
Hemsley)!) als Stammpflanze der Honduras-Sarsaparille bekannt, doch ist 
wahrscheinlich, daB auch noch andere verwandte Arten hierfiir in Betracht 
kommen. Mexiko-Sarsaparille stammt von Smilax medica Schlechtd. 
Doch besitzen auch andere mexikanische Arten gleichen Wurzelaufbau, 
so daB auch ihre Wurzeln wohl gesammelt werden. Die bis iiber 2 m langen 
Wurzeln, welche zahlreich an miichtigen, knollig-zylindrischen Rhizomen 
sitzen, werden an ihren Standorten, an FluBufern und in Siimpfen Mexikos, 
Zentralamerikas und der nordlichen Staaten Siidamerikas, von wildwachsen
den Pflanzen ausgegraben, gewaschen und teils an der Sonne, teils am Feuer 
getrocknet. 

Handel. Die angeblich beste und zu pharmazeutischer Anwendung in 
Deutschland allein vorgeschriebene Sorte ist Honduras- Sarsaparille, 

1) Dieser im D. A. B. 6 aufgefiihrte Namen kann nicht beibehalten werden, da unter 
dem gleichen Namen Wright schon 1895 eine andere Smilax-Art von den Salomon
Inseln beschrieben hatte, wahrend Hemsley die Stammpflanze der Honduras-Sarsa
parille erst 1899 benannte. 
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welche in den zentralamerikanischen Staaten Honduras, Guatemala und 
Nikaragua gesammelt und meist iiber Belize, die Hauptstadt von Britisch
Honduras, nach Europa ausgefiihrt wird. Diese Droge kommt, durch 
Umknicken der Wurzeln zu Bundeln geformt, samt den Rhizomen in den 
GroBhandel, wird aber an den Stapelplatzen durch die Handler von den 
unwirksamen Rhizomen befreit; die Wurzeln werden fiir sich zu sog. Puppen 
verpackt. Diese bilden bis 1 m lange und bis 10 Kilo schwere Bundel nicht 
umgeknickter Wurzeln; die Bundel sind in der Mitte etwas dicker und 
mit den Stengeln eines Schlinggewii.chses fest umschnurt. 

Beschaffenheit. Die biegsamen Wurzeln der Honduras-Sarsaparille 
sind 3 bis 5 mm dick, in ihrer ganzen Lange ziemlich gleichmaBig zylindrisch, 

flach langsfurchig oder langsgestreift, nur 
selten verzweigt .oder mit feinen Faser
wurzeln besetzt, und von graubraunlicher 
bis rotlichgelber Farbe. Der Querbruch 
ist kurz und starkemehlstaubend. Auf 
dem Querschnitt (Abb. 51) erblickt man 
unter der dunnen braunen Hypodermis 
ein starkes und meist rein weiBes, mehr 
oder weniger starkereiches Rindengewebe. 
Auf dieses folgt, durch die braune Endo
dermis davon getrennt, der gelbe oder 
braunliche Zentralzylinder, welcher bei 
allen guten Sorten schmaler ist als die 

Abb. 61. Radix SarsaparillllC (Honduras) . weiBe Rinde und sich beim Betupfen mit 
Querschnltt, J.upenbild . ('0" .) ep Epid rml 
und Hypoder mis, ri Rinde, end Endodermis, PhloroglucinlOsung und Salzsaure intensiv 
ae GefaUe, Ie Lcptomgruppcn, m Mark. (Ollg.) rotet; er schlieBt das weiBe und wie die 

Rinde starkemehlreiche zentrale Mark ein. 
Die Droge ist geruchlos und schmeckt erst schleimig, dann kratzend. Ihr 
wasseriger Auszug schaumt beim Schutteln stark. 

Anatomie (vgl. Abb. 52). Die Epidermis der Wurzel ist meist mehr oder 
weniger vollstandig durch die erfolgte sorgfaltige Reinigung entfernt. Unter 
ihr liegt eine 2 -4-schichtige, aus stark und fast gleichmaBig verdickten, faser
artig gestreckten, grob getupfelten Zellen gebildete Hypodermis (hy). Die 
darauf folgende Rinde besteht aus diinnwandigem Parenchym, welches 
reichlich Starke fiihrt und groBe, schleimerfullte Raphidenzellen (bzw. 
Schlauche, raj enthalt. Die das zentrale, radiale GefaBbiindel (Zentral
zylinder) umgebende Endodermis (end) besteht aus stark und gleichmaBig 
verdickten, verholzten und getupfelten, auf dem Querschnitt meist quadra
tischen oder regelmaBig sechseckigen, im Langsschnitt stabformigen Zellen 
und enthalt keine DurchlaBzellen. Unter ihr liegt ein aus 2 Reihen verdickter 
Zellen bestehendes Perikambium. Die GefaBe (ge), von auBen nach innen 
an GroBe zunehmend, liegen in zahlreichen, mehr oder weniger deutlichen, 
radialen Reihen. Die auBersten, engen GefaBe sind spiralig verdickt, die 
inneren, groBlumigen GefaBe sind meist dicht mit ovalen oder stark in der 
Querrichtung gestreckten, behoften Tupfeln versehen. Mit den GefaBreihen 
(bzw. -platten) wechseln in der Nahe der Endodermis regelmaBig rundliche 
oder ovale Gruppen von Siebteilen (Ie) abo Das gesamte, die GefaBe 
und Siebteile einschlieBende Grundgewebe besteht aus bastfaserartigen, 
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Abb. 52. Radix Sarsaparillae (Honduras). ep Epider
misreste, hy Hypodermis, ra Raphidenzellen, r; 
Rindenparenchym, davon elnzelne Zellen mit ihrem 
Starkelnhalt gezelchnet, end Endodermis, per Peri
kambium, Ie Siebteile, ge Gefii.!le, ba bastfaserarti![ 
entwlckeltes Grundgeweloe, mo· Mark, einzelne Zellen 

mit Starke erfiillt gezelchnet. 
Vergr. '''" . (GiIg.) 

stark verdickten Zellen (ba). Das 
Mark (ma) wird von diinnwan
digem, starkefiihrendem, schwach 
verholztem Parenchym gebildet. 

Starkekorner: Die Starke 
kommt vor in Form einfacher oder 
zusammengesetzter Korner. Die Ein
zelkorner sind kugelig oder manch
mal abgeflacht und besitzen nur 
12-18/l im Durchmesser. Die zu
sammengesetzten Korner bestehen 
aus 2-3, selten 4 sehr kleinenEinzel
kornern. AIle zeigen einen deut
lichen, oft sternformigen Spalt. 
Verquollene Starke darf in der Droge 
nicht vorhanden sein. 

Merkmale des Pulvers. Fiir das 
(nur wenig gebrauchliche) Pulver 
sind besonders bezeichnend: Fa
sern und faserartige Elemente oder 
deren Bruchstiicke, einzeln oder 
in Biindeln liegend, oft (aus der 

Abb. 53. Querschnltt durch elne Sarsapari11e
Sorte mit U -fOrRlig verdickten Endodermlszellenk; 
d Rindengewebe. b ba.stfaserartlg entwlckeltes 
Grundgewebe des Zentralstranges. (Fliicklger und 

Tschirch.) 

Hypodermis und der Endodermis) 
von braunlicher Farbe, samtlich 
stark getiipfelt; Parenchymfetzen 
mit Starkeinhalt; Starke in Menge 
freiliegend, als Einzelkorner oder 
auch aus wenigen Kornern gebildete 
zusammengesetzte Korner; Raphi
den in ziemlicher Menge, selten noch 
in Biindeln zusammenliegend; GefaB
bruchstiicke, meist dicht mit breit
ovalen, behoften Tiipfeln besetzt, 
seltener treppenartig verdickt. 
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Bestandteile. Sarsaparillwurzel enthii.lt Saponin, und zwar nach neuester 
Anschauung 2 verschiedene Saponine, die aber beide noch nicht in chemischer 
Reinheit dargestellt werden konnten. Die von friiheren Autoren dargestell
ten z. T. kristallinischen Stoffe Sarsasaponin, Parillin und Smilacin sind offen
bar Abbauprodukte der Saponine. Ferner enthalt die Wurzel viel Starke, 
etwas Harz und Spuren eines atherischen Oles. 

Priifung. Zu den Verwechselungen gehoren die in Deutschland von der 
Verwendungausgeschlossenen iibrigen Handelssorten der Sarsaparille, von 
denen heute nur noch die allerdings sich nicht stets gleichbleibenden 2 Sorten 
Jamaika-Sarsaparille und Veracruz-Sarsaparille eine Rolle spielen, wahrend 
friiher eine weit gro13ere Zahl von Sorten im Handel war. Nach den neuesten 
Untersuchungen enthalten diese beiden Sorten die gleichen Bestandteile 
wie'die Honduras-Sorte in im Mittel gleicher Menge, sie sind daher auch 
wohl in der Wirkung gleichwertig und werden unnotigerweise vom Arznei
buch abgelehnt. Wichtige, aber nicht in allen Fallen ausreichende, beim 
Pulver versagende Unterscheidungsmerkmale der Sorten liegen in der rela
tiven Breite von Rinde, Gefa13biindelzylinder und Mark, in der Art der Ver
dickung der Endodermiszellen (ob U-formig oder gleichma13ig), der Weite 
der Gefa13e (Honduras-Sarsaparille hat von allen Sorten bei weitem die 
gro13ten Gefa13e) und dem Starkereichtum. Gelegentlich kommt verklei
sterte Starke hervor. 

Falschungen mit Wurzeln von Farnen, anderen Monokotyledoneen und 
von Dikotyledoneen, auch mit Stengelorganen sind nicht eben selten be
obachtet worden. In der geschnittenen Ware sind sie an ihrer abweichenden 
Anatomie (Kork, Milchrohren, Sekretbehalter, zerstreute Gefa13biindel, 
durch Kambium in die Dicke gewachsene Gefa13biindel, doppelte oder mit 
zahlreichen Durchla13zellen versehene Endodermis) bei genauer Durchsicht 
der Ware auffindbar, im Pulver ist ein Teil von ihnen, aber nicht aIle an etwa 
vorhandenen abweichenden Zellformen (Kork, Milchrohren, stark verholzten 
Parenchymzellen) kenntlich. (Die Markzellen der Honduras-Sarsaparille 
sind z. T. schwach verholzt, mit verholzten Steinzellen und Holzparenchym
zellen aber nicht zu verwechseln.) 

Das Pulver darf nach dem Verbrennen hochstens 8% Asche hinter
lassen. 

Gebaltsbestimmung. Da eine exakte Saponinbestimmungsmethode bis
lang nicht existiert, hat das Arzneibuch auf eine Gehaltsbestimmung ver
zichtet. Die Qualitat der Ware ist mit Hilfe der Grammblutwertbestimmung 
gut feststellbar. Man extrahiert 0,5 g gepulverte Droge auf dem Wasserbade 
zweimal je eine Stunde lang mit je 25 ccm Methylalkohol, verdampft die 
vereinigten Filtrate, verreibt den zuriickbleibenden Sirup sehr innig mit 
0,9 g Kochsalz, nimmt das Gemisch allmahlich mit Wasser auf und erganzt 
mit Wasser auf 100 ccm. Die triibe Losung wird in der in der Einleitung 
beschriebenen Weise auf ihre hamolytische Wirkung gepriift. Vollstandige 
Hamolyse tritt bei guten Sorten bis zum 11. Glas der Serie, bei mittleren 
Qualitaten bis zum 9. Glase ein, was einem Grammblutwert der Droge 
von 1400 bis 2200 entspricht. Bemerkenswert ist, da13 oft gerade die au13er
lich am besten aussehenden Handelsmuster weit unter 1400 liegende Gramm
blutwerte ergeben. Die Drogen miissen nach ihrem Gehalt, nicht nach ihrem 
Aussehen bewertet werden. 
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Geschichte. Die Spanier lernten anfangs des 16. Jahrhunderts die Sarsa
parille in Zentralamerika kennen und fiihrten sie naeh Europa ein, wo sie 
bald in allen Staaten Eingang fand. 

Anwendung. Sarsaparille findet in Dekokten bei Hauterkrankungen, 
auch solchen auf luetischer Basis, Anwendung. 

Familie Iridaeeae. 

Crocus. Flores Croci. Stigmata Croci. Safran. 
Abstammung. Safran besteht aus den Narben von Crocus sativus L., 

einem Zwiebelgewachs (Abb. 54), welches sehr wahrscheinlich in Klein-

A 

B 
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Abb. 54. Crocus sativus . A Bliihende r flanze 
('I,); 1J taubblatt von der Innenseite ('/,); 
C Polleokorn ('00/ .); D OrilIel ('/,); J:,' ]'rucht
knoten 1m Liing schnitt (2/ .); F 1m Querschnitt 

Abo. 55. Sarran. I Die gaDze Narbe, schwach vcr
grollert. II E in Narbenschenkel In stiirkcrcr VergrOlle
rung. III Ober s Stuck einer Narbe mit den arben-

papillen. Vergr. ca. " / •. (Ollg .) 
('/ .). (OUg. ) 

asien und Griechenland heimisch ist und zur Safrangewinnung haupt
saehlieh in Spanien, sowie aueh in Siidfrankreich kultiviert wird. Doeh 
kommt aueh der spanisehe Safran haufig erst iiber Frankreieh in den Handel 
als Croeus Gatinais, da in dem franzosisehen Arrondissement dieses Namens 
friiher der beste Safran gewonnen wurde. 

Beschaffenheit und Anatomie. Die farbstoffreiehe Droge besteht nur 
aus den im frisehen Zustande oder aufgeweieht 3-3,5 em, troeken dureh
sehnittlieh 2 em langen Narbenschenkeln; diese sind von gesattigt braun-
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roter Farbe und mussen von den blaBgelben Griffeln, an denen die Narben 
zu je dreien ansitzen (Abb. 55 I) vollig befreit sein. Safran fiihlt sich, zwi
schen den Fingern gerieben, etwas fettig an. 

Jeder Narbenschenkel besteht aus einer oben spatelformig verbreiterten 
Platte (siehe Abb. 55 II), welche in der Weise zusammengerollt ist , daB ihre 
Langsrander dicht aneinanderliegen; dadurch entsteht ein oben nicht ge
schlossener Trichter, unten eine Rinne. Der Saum des Trichters ist un
regelmaBig und flach gezahnt, zu verhaltnismaBig groBen, zylindrischen 
oder keulenformigen Papillen ausgewachsen (zwischen welchen haufig groBe, 
runde Pollenkorner liegen) , was sich bei maBiger VergroBerung unter dem 

Mikroskop leicht erkennen 
laBt, wenn man die Narben 
zuvor in Wasser (rein oder 
mit Y4 Ammoniak versetzt) 
aufweicht und nach dem Aus
waschen in konzentrierter 
ChloralhydratlOsung betrach
tet (siehe Abb. 55 III). In 
jeden der drei Narbenschenkel 
tritt ein einziges, zartes Leit
bundel (mit SpiralgefaBen) 
ein, welches sich nach oben 
wiederholt gabelig verzweigt, 
so daB im oberen Teil ungefahr 
20 Leitbundel endigen. Die 

ep Epidermiszellen der Narben 
sind rechteckig, langsge
streckt, im Innern der Narben-

Abb. 56. StilckchcD der nfrannarbe in der F1achenansicht. schenkel findet sich dunn
p die Papillcn, 0 SpimlgcfiWc, ep Obcrhaut. 300 mal vcrgr . wandiges Parenchym, dessen 

(~loell er.) ZeBen von einem orangeroten 
Farbstoff erfiillt sind. 

Safran riecht kraftig, eigenartig und besitzt einen wurzigen, bitterlichen, 
nicht suBen Geschmack. 

Merkmale des Pulvers. Das meist verwendete feine Pulver (Sieb VI) ist 
von eigenartig gelbroter Farbe. Es besteht zum groBten Teil aus fein zer
mahlenen Parenchymtrummern mit dunnen oder seltener schwach gequol
lenen Zellwanden mit orangegelbem bis rotbraunem Inhalt, gelben bis braun
gelben Protoplasmakornchen oder -klumpchen, aus Epidermistrummern 
und Stuckchen der Ring- und SpiralgefaBe. Aber auch groBere Gewebefetzen 
sind sehr haufig. Parenchymfetzen (aus dem Innengewebe der Narben) 
bestehen aus dunnwandigen, schmalen, langgestreckten, in Reihen liegenden 
Zellen, die oft seitlich miteinander nur lose verbunden sind und sich des
halb leicht (wie Zellfaden) voneinander loslosen; die Wandungen mancher 
Parenchymzellen verschleimen etwas und erscheinen zuletzt etwas dickwandig ; 
ihr Inhalt ist orangegelb bis braunrot gefarbt. Sie werden haufig von Ge
faBbundelchen durchzogen, und an ihnen konnen Epidermiszellen ansitzen. 
Die Epidermiszellen sind schmale, langgestreckte, in regelmaBigen Reihen 
liegende, dunnwandige, ohne Interzellularen miteinander verbundene 
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Elemente mit quergestellten oder schwach geneigten Querwanden; ihre 
AuBenwand ist sehr hautig zu kurz kegelftirmigen Papillen ausgezogen; 
ihr Inhalt ist orangegelb bis gelbbraun gefarbt. Sparlicher treten auf dicht 
ringftirmig oder spiralig verdickte, enge, nur 5-15 f-l weite GefaBe und Tra
cheiden; sparlich sehr groBe, kugelige, 60-120 f-l' selten noch grtiBere Pol
lenktirner mit sehr feinwarziger Kutikula, dicker Wandung und dichtem, 
protoplasmatischem Inhalt von gewtihnlich goldgelber Farbe. Nur ziemlich 
selten treten endlich auf die keulenftirmigen, mehr oder weniger voneinander 
freien Narbenpapillen, die 50-150 f-l lang, gewtihnlich 20--40 f-l breit sind 
und unter einer zarten Kutikula eine verschleimende Wandung besitzen; 
sie fiihren einen orangegelben Inhalt. 

Safranpulver untersucht man: in Wasser, Chloralhydratltisung,. Glyzerin
jodltisung, in 01 und Glyzerin. 

In 0 Ii v e n ti 1 zeigen aIle Pulverteilchen die charakteristische orangegelbe 
bis braunrote Farbung, selbst in den meisten Fallen die Pollenktirner (die 
Griffel und ihre Bruchstiicke sind dagegen z. B. hellgelb). Der Safranfarb
stoff ist in fettem 01 unltislich. 

In Glyzerin entstehen urn aIle Pulverpartikelchen sofort Farbstoff
zonen. Sind diese unbedeutend oder fehlen sie, so besteht Verdacht auf 
Fii.lschung. 

Bestandteile. Der glykosidische Farbstoff Crocin, desstln Aglucon Cro
cetin vielleicht Beziehungen zum Carotin hat und neben Crocin im Safran 
vorkommt, ferner der ebenfalls glykosidische Bitterstoff Picrocrocin, Kohle
hydrate, Wachs, Phytosterin, 4-6% Mineralbestandteile und eine Spur 
atherisches 01. 

Priifung. DaB der Safran wegen seiner miihsamen Gewinnung und seiner 
daraus resultierenden Kostbarkeit vielfachen Falschungen ausgesetzt ist, 
ist leicht begreiflich. Am hii.ufigsten ist die Beimengung der durch ihre helle 
Farbe auffallenden Griffe1. Diese Falschung sowie ganze oder langszerschnit
tene Bliiten von Carthamus, Calendula, Papaver, Punic a u. a. oder 
Fleischfasern, Sandelholz, Grashalme usw. lassen sich nach erfolgter Auf
weichung mit bloBem Auge, mit der Lupe oder unter dem Mikroskop durch 
die abweichenden Strukturverhaltnisse leicht nachweisen. Sehr beliebt sind 
bei ganzem Safran auch Falschungen durch Beschwerungsmitte1. Als 
solche kommen in Betracht: Was s e r, welches der Safran in feuchter Luft 
aufnimmt, er darf beim Trocknen bei 100 0 nicht mehr als 12% an Gewicht 
verlieren; Glyzerin und Fett, die Droge muB beim Trocknen bei 100 0 

briichig werden, sie bleibt bei Gegenwart dieser Stoffe zah. Fett verrat 
sich auBerdem neben Paraffin til durch Erhtihung der Menge der in Petrol
ather ltislichen Stoffe, es diirfen von diesen htichstens 5% vorhanden sein; 
Sirup, der Safran schmeckt dann siiB; Ammoniumsalze, der Safran 
entwickelt mit Kalilauge erwarmt, merkliche Mengen von Ammoniak, 
es ist hierzu zu bemerken, daB auch reiner Safran bei dieser Probe winzige, 
von feinen Nasen empfundene oder durch Nesslers Reagens nachweisbare 
Mengen von Ammoniak abgibt; allerlei in Wasser ltisliche oder darin un
ltisliche Salze, sie erhtihen den Aschegehalt der Droge, der htichstens 6,5% 
betragen solI, auch sind sie oft, wie auch Zucker, bei Betrachtung 
des Safrans' unter dem Mikroskop in einem mit 01 hergestellten Praparate 
sichtbar. 
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Mit gelben Nitrofarbstoffen aufgefarbter, extrahierter Safran wird nach 
Bettink folgendermaBen erkannt: 0,1 g Safran wird mit 10 ccm destillier
tern Wasser Y2 Minute geschiittelt und letzteres durch einen Watteb'ausch 
abfiltriert. 5 ccm des Filtrates werden mit 5 ccm konz. Schwefelsaure ge
mischt und auf die noch warme Mischung 3 ccm Ferrosulfatlosung (l: 3) 
vorsichtig geschichtet. Bei Anwesenheit eines Nitrofarbstoffes entsteht eine 
dunkle Zone. Ferner: Der Rest des waBrigen Filtrats wird im Wasserbade. 
auf 50° erwarmt und mit 3 Tropfen schwefliger Saure versetzt. Bei Anwesen
heit eines Nitrofarbstoffes verschwindet die gelbe Farbe. 

AuBer den bisher erwahnten Falschungsmitteln der Ganzdroge kommen 
fiir das Pulver noch zahlreiche andere Produkte in Frage. Sie alle sind dadurch 
von Safran zu unterscheiden, daB sie im Gegensatz zu den Teilchen des Safrans 
mit Schwefelsaure befeuchtet sich nicht tiefblau farben. Man muB allerdings 
das Schwefelsaurepraparat des Safranpulvers bei schwacher VergroBerung 
im Mikroskop rasch durchsuchen, da auch die blaue Farbung der Safran
teilchen ziemlich rasch in Braun iibergeht. Von den haufigeren vegetabili
schen Falschungsmitteln sind die Bliiten von Calendula durch aus 2 Zell
reihen bestehende Haare und eine Oltropfchen enthaltende Epidermis, die 
Bliiten von Carthamus durch mit braunem Inhalt erfiillte Sekretgange, 
beide durch mit 3 Austrittstellen versehene, kleinere Pollenkorner gekenn
zeichnet. Die Forderung des Handels, ein kleines Stiick der die Narben
schenkel tragenden Griffel zuzulassen, erscheint verniinftig, doch wiirde die 
Reinheitspriifung des Pulvers erschwert werden, weil die Teilchen der Griffel 
mit Schwefelsaure nicht blau werden, man daher die Forderung, daB alle 
Teilchen die Blaufarbung zeigen miissen, fallen lassen miiBte. 

Gehaltsbestimmung. Da eine exakte Bestimmung des Crocins nicht durch
fiihrbar ist, beschrankt sich das Arzneibuch auf die Feststellung der Farbe
kraft des Safrans. Ein im Verhaltnis 1: 10000 hergestellter wasseriger 
Auszug muB mindestens die Farbtiefe einer 0,05proz. wasserigen Kalium
dichromat16sung haben. 

Geschichte. Schon die alten Agypter kannten den Safran, und von 
den Griechen und Romern wurde die Droge sehr begehrt. Noch im Mittel
alter galt Safran als eines der kostbarsten Gewiirze. 

Anwendung. Die Verwendung des Crocus in der Pharmazie zu Tinct. 
Croci und Tinct. Opii crocata ist eine beschrankte. Haufiger wird er als 
Farbemittel gebraucht und in der Volksmedizin als Abortivum. 

Rhizoma Iridis. Radix Iridis. Veilchenwurzel. 
Abstammung. Die Droge besteht aus den von Stengeln, Blattern, 

Wurzeln und der Korkschicht befreiten Rhizomen von Iris germanic a L., 
Iris pallida Lamarck und Iris florentina L., drei im Mittelmeergebiet 
heimischen Stauden. Hauptsachlich die ersten beiden, weniger Iris floren
tina, werden in Norditalien in der Umgegend von Florenz und Verona 
zum Zwecke der Gewinnung der Droge kultiviert. Die im August geernteten 
Rhizome zwei- bis dreijahriger Pflanzen werden im frischen Zustande in 
Wasser gelegt, sorgfaltig geschalt und 14 Tage an der Luft getrocknet. 
Hauptstapelplatze fiir die Droge sind Verona, Livorno und Triest. Auch 
in Marokko wird Rhiz. Iridis gewonnen und kommt iiber Mogador in den 
Handel. 
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Beschaffenheit. Die Droge bildet bis 10 cm lange und bis 4 cm dicke, 
wei6liche, abgeflachte, schwere, harte Stucke, welche drei bis fiinf perio
dische, den Jahrestrieben entsprechende Einschniirungen (im Winter ist 
der Zuwachs gering, im Sommer sehr stark!) zeigen und an den dicken 
Teilen zuweilen gabelig verzweigt sind; sie sind am oberen Ende mit den 
tief eingesunkenen Narben der Stengel gekront. Die (sympodial verzweigten) 
Rhizome lassen stellenweise auf der Oberseite die zweizeilig geordneten 
Ansatzstellen der Blatter oder wenigstens eine feine Querpunktierung 
erkennen, die von den in die 
Blatter ausbiegenden Leitbiindeln 
herruhrt, und 7.eigen auf der 
Unterseite die zahlreichen braun
lichen Narben der Wurzeln. 

Iris-Rhizome sind hornig hart, 
ihr Bruch ist glatt. Auf dem 
elliptischen Querschnitt (Abb. 57) 
erblickt man eine schmale wei6e 
Rinde und, von dieser einge
schlossen, den bla6gelblichen 

Abb. 67. Rh!zoma Irldls. Querschnltt. ri 
lUnde, der ilullere Teil .. bgeacMlt; elld Grenze 
zwischen Rinde und Zentraistr&ng, durch 
kleine, dichtgedriingle Gcl~Bbii.Jldei hervor· 
gebracht; oe GefilBbiindel des Zentralstranges. 
Undeutllch sind auch die groBen Kristalle 

slchtbar. Vergr.2/ ,. (GUg.) 

Abb. 58. Rhlzom .. Irldis. Liingsschnltt durch das 
Grundgewebe, pa Parencbymzellen; k, krlstallf!lbrende 
Zelle; Icr klinorhomblscher Kalziumoxalatkrlstall ; 
atIJ elne Parenchymzelle mit I.hrem StiirkelnbaIt; 
t TOplcl der Parcnchymzellen. Vergr. 111!,. (Gllg.) 

Leitbiindelzylinder; in ihm bilden die Gefa6bundel zerstreute dunkle 
Punkte, welche auf der Bauchseite des Rhizoms nach der Rinde hin meist 
gehauft erscheinen. Jodlosung farbt die Schnittflachen infolge des Starke. 
gehaltes der Gewebe sofort tiefschwarzblau. Die Droge riecht angenehm 
veilchenartig und schmeckt schwach aromatisch und etwas kratzend. 

Anatomie. (Vgl. Abb.58.) Das breite Korkgewebe ist bei der Droge 
entfernt. Das Grundgewebe besteht aus gro6en, isodiametrischen, ziem
lich dickwandigen, stark getupfelten Zellen (pa), in welchen sehr reichlich 
Starkekorner (sed) liegen. Besonders charakteristisch fiir Irisrhizom sind 
die im Grundgewebe sehr haufig vorkommenden mii.chtigen, saulenformigen 
Oxalatkristalle (kr). Sie liegen in langen, schmalen, verkorkten Schlauchen 
(kz), welche in der Langsrichtung des Rhizoms verlaufen. Die wenigen die 
Rinde durchlaufenden Gefa6biindel sind kollateral, diejenigen des Zentral
stranges dagegen (aus mehreren vereinigten Rindenbiindeln bestehend), 
konzentrisch gebaut, wobei zahlreiche Treppengefa6e und sparliche (primare} 

GlIg-Brandt-Schllrhoff. Pharmakognosie. 4. Auf!. 6 
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SpiralgefaBe den ansehnlichen Siebteil umhiillen. Eine Endodermis tritt 
im Rhizom nicht deutlich hervor; sie ist besonders auf der Unterseite als 
starkefreie Zellreihe sichtbar; der Zentralstrang wird jedoch dadurch sehr 
deutlich, daB an seiner AuBengrenze kleine GefaBbfuldel sehr dicht gedrangt 
liegen. Mechanische Elemente fehlen. 

Die aIle Parenchymzellen vollig erfiillenden, ziemlich groBen Starke
k 0 rn e r (stets Einzelkorner) sind sehr charakteristisch; sie sind eiformig, kegel
formig, keulenformig, oft unregeImaBig gebogen, seltener kugelig, stets an 
einem Ende abgeflacht, wie abgeschnitten. Dieser abgeflachten Seite ent
gegengesetzt, sehr stark exzentrisch, liegt das deutlich sichtbare Schichtungs
zentrum, von dem aus nach dem anderen Ende des Kornes hufeisenformig 
zwei lange Spalten verlaufen. Die Korner sind etwa 20-30 I-' lang, 10 bis 
161-' breit; sie farben sich zuweilen in Glyzerinjod rot. 

An Kristallen sind besonders charakteristisch fUr die Droge die mach
tigen, saulenformigen Kristalle, welche gewohnlich 100-200 (manchmal 
bis 500) I-' lang und 20-30 I-' dick sind. 

Merkmale des Pulvers. Das gelblichweiBe, feine Pulver (Sieb VI) besteht 
in der Hauptmenge aus freiliegenden, ansehnlich groBen, charakteristisch 
gebauten Starkekornern, farblosen Protoplasmakornchen, farblosen, oft 
noch Starke fiihrenden Triimmern von ansehnlich dickwandigen, dicht und 
grob getiipfelten Parenchymzellen, Bruchstiicken der groBen Prismen
kristalle, Triimmerchen von porosen oder TreppengefaBen oder engen Ring
oder SpiralgefaBen. Dazwischen findet man stets reichlich kleinere oder 
groBere Gewebefetzen. GroBere Parenchymfetzen sind selten, haufig da
gegen solche, die nur aus wenigen bis vereinzelten Zellen bestehen; die 
Parenchymzellen sind groB (70-1001-' und dariiber im Durchmesser), 
kugelig, ansehnlich dickwandig, locker gelagert, d: h. deutliche Interzellu
laren zeigend; ihre farblose Wand ist dicht und grob getiipfelt (in der Profil
ansicht deshalb auffallend perlschnurartig!); sie sind sehr dicht mit Starke
kornern erfiillt. Die Starkekorner sind allermeist einfach, in der Gestalt 
sehr verschieden, meist eiformig oder kegel- bis keulenformig und mit einem 
abgeflachten Ende versehen; selten mehr oder weniger kugelig oder etwas 
gebogen, meist 20-30 I-' lang, 10-16 I-' dick, selten kleiner oder groBer, un
geschichtet; dem abgeflachten Ende gegeniiber liegt, sehr stark exzentrisch, 
ein meist sternformiger Kernspalt, von dem aus hufeisenformig zwei lange 
Spalten parallel der Wandung des Korns verlaufen. Massenhaft treten 
im Pulver groBere oder kleinere Bruchstiicke der machtigen, meist 100 bis 
200 I-' langen, 20-30 I-' dicken, manchmal aber noch bedeutend groBere, sau
lenformige (prismatische) Kristalle auf; infolge ihrer GroBe sind sie fast nie
mals ganz erhalten und auch niemals in ihrer normalen Lagerung zu be
obachten; jedoch laBt sich an den Bruchstiicken meistens leicht wahrnehmen, 
daB sie Teilstiicke von Prismen sind; winzige Kristalltriimmerchen, die in 
Menge vorhanden sind, lassen sich am besten mit dem Polarisationsapparat 
feststellen. Sparlicher werden beobachtet Bruchstiicke vereinzelt liegender 
oder in Gruppen vereinigter Treppen- oder PorengefaBe, seltener von engen 
Ring- oder SpiralgefaBen. Nur auBerst selten werden beobachtet Kollenchym
zellen oder deren Triimmer, ferner Sklerenchymfasern (aus den zu den 
Wurzeln fiihrenden Biindeln). 

Charakteristisch fUr das Pulver sind die recht dickwandigen, grob ge-
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tiipfelten Parenchymzellen mit ihrem sehr reichlichen Starkeinhalt, die 
ausgefallenen, ziemlich groBen und eigenartig gebauten Starkekorner, end
lich die massenhaften Bruchstiicke der groBen Saulenkristalle. 

Veilchenwurzelpulver wird in Glyzerinwasser, sowie in Chloralhydrat
losung (evt1. mehrmals das Praparat unter den Deckglaschen stark erhitzen!) 
untersucht. 

Bestandteile. Der Geruch wird durch das Iron bedingt, ein Keton, 
welches erst beim Trocknen des Rhizoms gebildet wird und sich unter den 
als atherisches 01 zusammengefaBten, fliichtigen Stoffen befindet.Ferner 
sind als Glykosid Iridin, Harz und Gt>rbstoff darin enthalten. Der wasserige 
Auszug 1 : 10 farbt sich mit Eisenchloridlosung dunkel und beim Erhitzen 
mit Vanillin-Salzsaure rot. 

Prmung. Mit kohlensaurem Kalk eingeriebene Rhizomstiicke brausen 
beim Einlegen in angesauertes Wasser auf. Die Asche solI nicht iiber 5% 
betragen. Steinzellen, Sklerenchymfasern in irgend bemerkenswerten 
Mengen, Drusen und fremde Starke sowie mit Vanillin-Salzsaure sich rotende, 
gerbstoffhaltige Teilchen (von anderen Irisarten) diirfen im Pulver nicht 
vorhanden sein; auch Korkfetzen (evtl. von schlecht geschalter Droge) miissen 
fehlen. 

Geschichte. Schon die alten Griechen schatzten das Irisrhizom wegen 
seines Wohlgeruches. Die Droge kam im Mittelalter nach Deutschland; 
durch Verordnung Karls des GroBen wurde Iris germanica L. nach Deutsch
land gebracht, wo sie gezogen wurde und jetzt stellenweise scheinbar wild
wachsend vorkommt. 

Anwendung. Pharmazeutische Verwendung findet Rhizoma Iridis nur 
als Bestandteil der Species pectorales. Ferner werden daraus gleichmaBige, 
langliche, glatte Stiicke gedrechselt, welche unter der Bezeichnung Rhizoma 
Iridis pro infantibus Verwendung als Kaumittel ffir zahnende Kinder fin
den, ein Brauch, dem aus hygienischen Griinden entgegengetreten werden 
sollte. Hauptsachlich dient die Droge zu Parfiimeriezwecken. 

Reihe Scitaniineae. 
Familie Zingiberaeeae. 

Die Arten dieser Familie fiihren in allen ihren Teilen Zellen mit atheri
schem 01. Die Samen sind mit einem Arillus (Samenmantel) versehen, 
ihr Nahrgewebe besteht aus Perisperm und Endosperm. In den Rhizomen 
sind reichlich Starkekorner enthalten; diese sind meist linsenformig und 
sehr stark exzentrisch geschichtet. 

Rhizoma Curcumae. Kurkuma. 
Kurkuma (Abb.59 u.60) besteht aus den eirunden oder birnformigen, walnuB

groBen, zuweilen halbierten, gevierteilten, seltener auch in Scheiben geschnittenen 
Hauptwurzelstocken (Curcuma rotunda) und den davon getrennten, walzenrunden, 
fingerdicken Seitentrieben (Curcuma longa) der in Siidasien heimischen und kultivierten 
Curcuma longa L., welche vor dem Trocknen abgebriiht werden. Beide sind auBen 
quergeringelt und gelbbraun, sehr dicht, infolge der Verkleisterung der Starke fast 
hornartig und schwer, anf der ebenen Bruchflache wachsartig und orange- bis guttigelb_ 
Der Querschnitt zeigt unter einem diinnwandigen Kork ein mit Kleisterballen erfiilltes 
Parenchym, in das Olzellen eingestreut sind, aus dem der gesamte Rhizomkorper auf-

6* 
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gebaut ist. Rinde und breiter Zentralstrang werden durch eine dtinnwandige Endo
dermis voneinander getrennt. In letzterem verlaufen zahlreiche, kollaterale, kleine 
Gefal3biindel, die nur selten Fasern fUhren. Sie sind besonders an der Endodermis 
gehauft. In der Rinde werden die weniger zahlreichen in die Blatter ausbiegenden 
Gefal3btindel angetroffen. Wenn auch die Starke zum grol3ten Teil verkleiatert und 
zuaammengeballt iat, so erkennt man doch, dal3 es sich um exzentrisch geschichtete 
grol3e Komer von Zingiberazeentypus handelt. 

G.T. 

Abb. 59. Rhizoma Curcumae. Cr Hauptwurzelstock, 
CI Se!tentrleb, II: scitUchc Verzweigungcn, n Narben 

von solchen, ~r Narben der BllI.ttl'J, mn Wurzeln. 

CUTO. 

Abb. 60. Rhlzoma. Curcumae, Querschnltt, vlerfa.ch 
vergrtlBert. ar Kork, mr Rlnde, k Endodennh!, 

h GefaBbilndel. 

Das Pulver ist gekennzeichnet durch die massenhaften Parenchymtriimmer, gelben 
Kleisterballen, Olzellen, Harzschollen, weniger hervortretenden Netzgefal3bruchstticke, 
geringe Mengen Kork und das fast vollige FeWen von Fasern. Ferner ist charakteristisch, 
dal3 ein alkoholischer Auszug desselben (1 : 10) auf Papier getropft, gelbe Flecke erzeugt, 
welche mit Borsaurelosung betupft orangerot, dann mit Ammoniak betupft tiefblau 
werden. Mit einer Mischung aus 1 Teil Alkohol und 2 Teilen Schwefelsaure werden 
aIle Pulverteilchen sofort prachtvoll rot. 

Die Rhizome haben einen an Ingwer erinnernden Geruch und einen brennend 
gewtirzhaften, zugleich bitteren Geschmack. Sie enthalten einen gelben Farbstoff, 
Curcumin genannt, sowie atherisches 01 und Harz und finden als Gewtirz, sowie zu 
Farbereizwecken Verwendung. 

Rhizoma Zedoariae. Radix Zedoariae. Zitwerwurzel. 
Abstammung. Die Droge stammt von Curcuma zedoaria Roscoe, 

welche wahrscheinlich in Vorderindien heimisch ist und hier, und zwar 
hauptsachlich in der Prasidentschaft Madras, aber auch auf Ceylon, zur Ge
winnung der Droge kultiviert wird. Bombay ist Hauptausfuhrplatz. Die 
geernteten, dicken, birnformigen Rhizom-Knollen werden in Querscheiben 
oder seltener Langsviertel geschnitten und so ohne weitere Behandlung 
getrocknet. 

Besehaffenheit. Die trockenen, glatt brechenden Stucke sind auBen und 
auf den SchnittfHichen fast gleichmaBig braunlichgrau und lassen zahl
reiche Wurzelnarben erkennen. Die Querscheiben haben bis 4 cm Durch
messer und sind bis 0,5 cm, die Langsviertel bis 1,5 cm dick. Auf dem 
Querschnitte (Abb.61) ist die von der runzeligen Korkschicht umschlos
sene, verhaltnismaBig dunne, 2 -5 mm dicke Rinde durch eine deutliche 
Endodermis oder Kernscheide von dem etwas dunkleren Leitbiindelzylinder 
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getrennt. In letzterem erscheinen die punktformig sich abhebenden Gefii.B
biindel nach der Rinde hin zusammengedrangt; auch in der Rinde erblickt 
man GefaBbiindel. Mit Jodlosung farben 
sich die Schnittflachen infolge ihres Starke
gehaltes blauschwarz. 

Abb. 61. Rhlzoma Zedoariae, QueIl!chnitt. 
a Kork, b Rlnde, It Endodermls, h Gefillbiindel. 

-1. 

Abb. 62. Rhlwma Zedoarlae. 
Querschnltt durch daa Grund· 

gewebe. 

3. z . 
. ~ 

"~ 
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Abb. 68. Rhizoma Zedoarfae. 1 Liing88chnltt durch eJnen Tell (Hadrompartle) elnes GefABbilndei. 
rill mit Starke erfiillte Parenchymzelle: ~ Sekretzellen, den Gerll.Oen anllegend, mit dunkelbraunem Inhalt 
pa Parenchym; ae GeriOe; oe (unten 1m Blld) die Sekretzellen mit farblosem Sekret ; Vergr ... ,/,. 2 StArke· 

komer; Vergr. 200/,. J Eln Haar du Rhizomeplderm!s. Vergr. "'/,. (Gllg.) 

Anatomie. (Vgl. Abb.62 u.63). Das Rhizom ist an seiner Oberflache 
von einer dicken Korkschicht umkleidet; doch ist die Epidermis dariiber 
meist noch erhalten, von welcher lange, spitze, dickwandige, einzellige 
Haare auslaufen (3). Das gesamte Grundgewebe besteht ausdiinnwandigen, 
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parenchymatischen ZeIlen, welche in groBen Mengen Starke enthalten (2). 
Zwischen den Starke fiihrenden Zellen finden sich zahlreiche kugelige 
Sekretzellen mit farblosem oder seltener gelblichem bis braunlichem Sekret 
(oe). Die Endodermis besteht aus kleinen, diinnwandigen Zellen. Die 
GefaBbiindel (auch die des Zentralstranges) sind sii.m.tlich kollateral ge
baut und nicht von Sklerenchymelementen begleitet. Nur die GefaBbiindel 
der Rinde fiihren manchmal einen sehr schwachen Belag von wenigen 
Fasern. Sie bestehen also meist nur aus Leptom und Hadrom. An 
die meist ziemlich weiten und diinnwandigen, treppenformig, seltener rund
lich behOft getiipfelten GefaBe (ge) legen sich kleine Sekretzellen an, welche 
etwas langgestreckt und von dunkelbraunem Sekret erfiiIlt sind (1 oe, oben 
im Bild). Dieses Sekret farbt sich mit Eisenchloridlosung nicht dunkel (im 
Gegensatz zu Rhiz. Galangae). Kristalle kommen in der Droge nicht vor. 

Die aIle Parenchymzellen erfiillenden Starkekorner sind fast durch
weg einfach, ziemlich groB und linsenformig flach; von der Flache betrachtet 
sind sie eiformig oder keulenformig, von der Seite betrachtet schmal, oft 
wurstformig; sie sind 35-55 p" selten bis 70 p, lang, 20 bis 30 p, breit und 
nur 10-12p, dick. Ihre Schichtung tritt nur sehr schwach hervor. Das sehr 
stark exzentrische Schichtungszentrum liegt meist auf einem dem schma
leren Ende ansitzenden kleinen Vorsprung. 

Merkmale des Pulvers. Das braunliche bis graubraunliche, feine Pulver 
(Sieb VI) besteht zum groBten Teil aus freiliegenden groBen, charakteristisch 
gebauten Starkekornern, winzigen, farblosen Protoplasmakornchen, Trum
merchen von farblosen, sehr diinnwandigen Parenchymzellwanden, gelb
lichen bis griinlichbraunen, kleinen Sekretkliimpchen resp. deren TrUm
mern, farblosen Bruchstiickchen von weiten TreppengefaBen. oder porosen 
GefaBen, seItener von engen Ring- und SpiralgefaBen. Dazwischen findet 
man sehr reichlich kleinere oder groBere Gewebefetzen oder wohlerhaltene 
Zellelemente. Weitaus die meisten von jenen stammen aus dem Parenchym 
der Droge; die Parenchymzellen sind kugelig bis polygonal, ziemlich groB, 
sehr diinnwandig, locker gelagert, d. h. groBe Interzellularen zeigend; ihre 
Wand ist ungetiipfeIt, farblos und umschIieBt zahlreiche groBe Starke
korner, die meist in der Art einer Geidrolle nebeneinanderliegen; die Par
enchymzellen konnen manchmal durch angelagerte Sekretpartikelchen 
gelblich, griinlich bis braunlich tingiert erscheinen. Die Starkekorner sind 
fast ohne Ausnahme einfach, linsenformig flach, in der Flachenansicht 
eiformig bi~ breit eiformig oder keulenformig, an dem spitzeren Ende mit 
einer kleinen Vorwolbung versehen, von der Seite gesehen spindelformig, 
stabformig oder manchmal schwach gebogen und dann schmal wurst
formig, meist 35-55p, lang, 20-30p, breit, 1O-12p, dick; der sehr stark 
exzentrische Kern liegt in der kleinen Vorwolbung des spitzeren Endes; die 
Schichtung tritt schwach, aber deutlich in die Erscheinung. Nur verhalt
nismaBig selten trifft man in groBeren Parenchymfetzen noch wohlerhaltene 
Sekretzellen, die sich in Form und GroBe nicht von den starkefiihrenden 
Zellen unterscheiden, aber mit klumpigem gelblichem bis gelbbraunem, 
meist verharztem, atherischem 01 erfiillt sind. Ziemlich haufig sind im Pul
ver kleinere oder groBerer Bruchstiicke von meist zu mehreren zusammen
liegenden farblosen oder schwach gefarbten GefaBen, meist weitlumigen 
Netz- oder TreppengefaBen, seltener engen Ring- und SpiralgefaBen. Regel-
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maBig trifft man ferner die zwar sparlichen, aber sehr deutlich ins Auge 
fallenden, meist in groBen Bruchstiicken auftretenden Haare; diese sind 
sehr lang, 20-40 p, dick, ziemlich dickwandig, ungetiipfelt, einzellig, scharf 
zugespitzt, an der Basis zwiebelformig angeschwollen, schwach gelblich, 
inhaltslos. Auffallend sind auch die ziemlich haufig auftretenden, gelblichen 
bis braunlichen Korkfetzen, deren inhaltslose, diinnwandige Zellen in der 
Flachenansicht sehr groB und gleichmaBig polygonal, in der Seitenansicht 
sehr flach rechteckig erscheinen. Nur sparlich oder selten werden beobachtet 
Stiickchen der Epidermis, aus ziemlich diinnwandigen, in der Flachen
ansicht unregelmaBig polygonalen, sehr feingetiipfelten, inhaltslosen Zellen 
bestehend. Endlich treten hier und da einmal auch vereinzelte oder mit 
GefaBbruchstiicken zusammenhangende, schmale, nur schwach verdickte, 
sparlich schief getiipfelte, gelbliche Fasern auf. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die massenhaften frei
liegenden, groBen, eigenartig gebauten Starkekorner, die sehr diinnwandigen, 
starkeerfiillten Parenchymzellen, zwischen denen hier und da Sekretzellen 
beobachtet werden, die freiliegenden Sekretklumpen und ihre Triimmer, 
die Haarbruchstiicke und Korkfetzen. 

Das Pulver wird in Glyzerinwasser, Jodjodkaliumlosung, sowie in Chloral
hydratlosung (mehrmaliges starkes Erwarmen des Praparates unter dem 
Deckglaschen zur Verkleisterung der Starke!) untersucht. 

Bestandteile. Rhizoma Zedoariae besitzt einen an Kampfer erinnernden 
Geruch und einen aromatischen, zugleich bitteren Geschmack; es enthalt 
etwas iiber 1% cineolhaltiges atherisches 01. 

Priifung. Als Beimischung der naturellen Handelsware kommt die gelbe 
Zedoaria vor. Diese Rhizome sollen von Zingiber cassumunar Roxburgh, 
nach anderer, wahrscheinlicherer Ansicht von Curcuma aromatica Salis
bury abstammen; die sind weit groBer und der Lange nach gespalten, innen 
gelb. Auch Sem. Strychni (!) sind in Zitwerwurzel gefunden worden und 
es kann sich, da dieselben auch in Rhiz. Zingiberis gefunden worden sind, 
nicht um einen Zufall handeln. Ihr Nachweis in Ganzdroge ist einfach. 1m 
Pulver verraten sie sich durch die verholzten Bruchstiicke der Haarver
dickungsleisten, durch die verdickten grobgetiipfelten Haarbasen und das 
dickwandige, starkefreie, besonders in Jodpraparaten auffallige Parenchym 
des Endosperms. Es ist immerhin unwahrscheinlich, daB diese unzulassige, 
gefahrliche Beimengung wieder zur Beobachtung kommt. Zingiber Cas
sumunar kann auch im Pulver der Zitwerwurzel nachgewiesen werden. 
Die anatomischen Unterschiede zwischen ihr und der Zedoaria sind zwar 
geringfiigig, doch sind die Zellen des Cassumunar-Rhizoms mit gelbem 
Farbstoff, der aus den Olzellen stammt, mehr oder weniger durchtrankt. 
Dieser Farbstoff ahnelt dem des Rhizoma Curcumae sehr, ist demgemaB 
ebenfalls in Chloralhydratlosung loslich und veranlaBt ebenfalls eine prach
tige Rotfarbung der Pulverteilchen mit einem Gemisch von 1 Teil Alkohol 
und 2 Teilen Schwefelsaure. Steinzellen und Kristalle, verholzte Fasern 
in irgend bemerkenswerter Menge und besonders verholzte GefaBe diirfen 
in dem Pulver nicht vorhanden sein. 

Gehaltsbestimmung. Bei der Wasserdampfdestillation miissen 10 g 
Zitwerwurzel mindestens 0,08 g atherisches 01 liefern, die Droge muB also 
mindestens 0,8% atherisches 01 enthalten. 
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Gesebiehte. Die Droge gelangte im fruhen Mittelalter nach Europa 
und war damala viel mehr geschatzt ala gegenwartig. 

Anwendung. Anwendung findet die Droge zur Aromatisierung, sowie 
ala Zusatz zu Tinct. Aloes compo und Tinct. amara. 

Rbizoma Galangae. Radix Galangae. Galgant. 
Abstammung. Die Droge stammt von Alpinia officinarum Hance, 

welche in China auf der Insel Hainan (hier wahrscheinlich einheimisch) und 
der Halbinsel Leitschou, neuerdings auch in Siam, kultiviert wird. Die auf 
Hugelabhangen angebauten Pflanzen werden nach funf- bis zehnjahrigem 
Wachstum ausgegraben, die bis meterlangen, reich verzweigten, sym
podialen Rhizome sauber gewaschen, in kurze Stucke geschnitten und an 

·· ·k 

L ~ 

Abb. 64. Rhlzoma Galange.e, links die Droge, rechts Querschnltt, dreifach vergroBert. r Rlnde, k Endo
dermis, h Leltbiindelzylinder hb GeliiBbundel. 

der Luft getrocknet. Die Droge wird von Kiungtschou auf Hainan, sowie 
von Pakhoi und Schanghai aus verschifft. 

Besehaffenheit. Sie bildet 5-10 cm lange, selten langere (bis 15 cm), 
und 1-2 cm dicke, gelegentlich kurz verastelte Stucke (Abb. 64) von matt
rotbrauner Farbe, welche stellenweise knollig angeschwollen sind und 
mit gewellten, ringformig angeordneten, kahlen oder gefransten, gelblich
weiBen Narben oder Resten der Scheidenblatter in Abstanden von durch
schnittlich 0,5 cm besetzt sind. An den Winkeln, in welchen je ein dtinnerer 
Rhizomzweig von den starkeren sich abzweigt, sitzen gelegentlich noch die 
etwas helleren, glatten Stengelreste, die zuweilen von hellbraunlichen, 
langeren Scheidenblattresten umgeben sind. Unterseits sitzen hier und da 
noch Reste der ebenfalls hellfarbigen, mit schwammiger Rinde versehenen 
Wurzeln an. Da die Droge durch Zerschneiden langerRhizomstucke ge
wonnen ist, so zeigt jedes Stuck zwei breite Schnittnarben neben mehreren 
kleinen Narben, welche von der Entfernung der jungeren, seitlichen Ver
zweigun~en des Rhizoms und der Wurzeln herrtihren. Der Bruch ist faserig. 

Auf dem Querschnitt (Abb. 64) erblickt man unter der braunen Epi
dermis eine breite Rinde (r), welche von maBig hellerer Farbe ist ala der 
kleine, sich scharf abhebende rotbr&une Zentralzylinder; die Breite der 
Rinde ubertrifft in der Regel den Durchmesser des Zentralstranges. Die 
Rinde zeigt sparlich zerstreute, unregelmaBig mehrreihig angeordnete Ge-
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faBbiindel. 1m Leitbiindelzylinder (h) liegen die GefaBbiindelquersehnitte 
dieht nebeneinander. Bei starker LupenvergroBerung erkennt man in der 

1. 

Abb. 65. Rhlzoma GaJnngae. 1. QUerlIChnitt aus der Niihe der Endodermls; oe Sckretfiihrende Paren. 
chymzellen, pa Parenchym, e'uI Endodermls, ba Faserschelden, fie GefiiOe; Vergr. 110/,. 2. Querschnltt 
durch eln Innerell GetaObiindei dell Zentralstraugell; pa Parenchym; oe Sekret1.ellen, ta Faserschelde, 

If Siebtell, fie Holztell ; Vergr .• 00". J. Stllrkekt5rner; Vergr. '00, •. (Gllg.) 
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Rinde sowohl wie im Leitbiindelzylinder iiberall in groBer Zahl punkt
formige, dunkelbraune Sekretbehii.lter. 

Galgant riecht stark gewiirzhaft und schmeckt brennend wiirzig. 
Anatomie. (Vgl. Abb. 65). Die Epidermis ist kleinzellig. Das die Rinde 

zusammensetzende Grundgewebe (pa) ist ziemlich derbwandig, braunund 
dicht mit Starkekornern erfiillt. 1m Parenchym finden sich sehr reichlich 
teils mit· atherischem 01, teils mit tiefbraunem Sekret, das durch Eisen
chloridlosung geschwarzt wird, erfiillte Zellen (oe); erstere sind kugelig, 
letztere langgestreckt, schlauchformig. Die Endodermis (end), welche 
den Zentralzylinder umgibt, ist ziemlich groBzellig, diinnwandig, starke
frei. Gleich innerhalb jener liegen zahlreiche kleine GefaBbiindel dicht 
gedrangt (1), ohne charakteristischen Bau. Aile iibrigen Biindel, so
wohl die der Rinde, als auch die des Zentralzylinders (2), sind annahernd 
kollateral gebaut; sie besitzen einen stark entwickelten Holzteil und eineh 
sehr schwach ausgebildeten Siebteil. Die GefaBe (ge) sind unverholzte 
Netz- oder TreppengefaBe und werden von diinnwandigem, kleinzelligem 
Holzparenchym, haufig auch von kleinen, langgestreckten, dunkelbraunen 
Gerbstoffschlauchen umgeben. Alle Biindel sind von einem starken Kranz 
von dickwandigen aber doch ziemlich groBlumigen, nicht verholztenFasern 
(ba) umhiillt. 

Die aIle Parenchymelemente erfiillenden Starkekorner (3) sind stets 
einfach; sie sind ziemlich groB (25-45,u lang, selten langer), kaum flach, 
eiformig, birnformig, flaschenformig, keulenformig, seltener zylindrisch 
oder kugelig und besitzen ein am dickeren Ende ,liegendes, stark exzen
trisches Schichtungszentrum, das manchmal zur Kernhohle erweitert ist. 
Die Schichtung ist undeutlich. Kristalle fehlen vollkommen. 

Merkmale des Pulvers. Das rotlichbraune, feine Pulver (Sieb VI) be
steht zur Hauptmasse aus freiliegenden groBen, charakteristisch gebauten 
Starkekornern und mehr oder weniger gut erhaltenen Triimmern oder 
Triimmerchen von diinnwandigen, polygonalen oder meist ansehnlich 
langsgestreckten, gewohnlich gelblichen bis gelblichbraunen, oft Starke 
enthaltenden ParenchymzeIlen; sparlicher aus farblosen bis gelblichen 
Protoplasmakornchen oder -kliimpchen, rotbraunen bis dunkelrotbraunen 
Sekretklumpen, resp. deren Bruchstiicken, Triimmern von Ring-, Spiral
oder NetzgefaBen. Dazwischen treten reichlich kleinere oder groBere Ge
webefetzen in Menge auf. GroBere Parenchymfetzen sind, da sie leicht zer
mahlen werden, verhaltnismaBig sparlich vorhanden; ihre Zellen sind sehr 
groB, diinnwandig, polygonal oder meist stark gestreckt, sparlich getiipfelt, 
mit gelblicher bis gelblichbrauner Wandung und reichlichem Starkeinhalt. 
Die Starkekorner sind einfach, in der Gestalt sehr wechselnd, meist eiformig, 
birnformig bis keulenformig; ihre Schichtung ist kaum nachweisbar; der 
Kern liegt stark exzentrisch, stets im dickeren Ende des Korns, und ist 
haufig zu einer mehr oder weniger groBen Kernhohle erweitert; die Lange 
der Korner betragt meist 25-50,u. Sehr haufig sind im Pulver Bruch
stiicke der gewohnlich noch zu Biindeln vereinigten Sklerenchymfasern; 
diese sind langgestreckt, schmal (20-40,u breit), spitz auslaufend, mehr 
oder weniger stark verdickt, aber stets mit ansehnlichem Lumen, ziemlich 
reichlich schief getiipfelt; ihre Wandung ist gelblich, ihr Inhalt meist braun
lich bis rotbraun. Ziemlich haufig sind auch gelbliche bis braunliche Bruch-
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stiicke von GefaBen, meist mehr oder weniger typischen Treppengefa6en, 
seltener von NetzgefaBen oder engen Ring- und SpiralgefaBen. Nur selten 
werden, meist in Parenchymietzen, Sekretzellen beobachtet, die sich in der 
Form wenig von den starkefiihrenden Zellen unterscheiden, deren ver
harztes Sekret jedoch infolge seiner meist rotbraunen bis dunkelrotbraunen, 
selten gelben Farbe stark auffallt. Ebenfalls selten sind Fetzen der in der 
gewohnlich zu beobachtenden Flachenansicht gleichmaBig polygonalen, 
einen rotbraunen bis dunkelrotbraunen lnhalt fiihrenden Epidermiszellen. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die in Mengen vorhan
denen, ansehnlich groBen, auffallend gebauten Starkekorner, die reich
lichen, meist nur schwach verdickten Sklerenchymiasern, sowie die dunkel
rotbraunen Sekretzellen, resp. die aus ihnen gewohnlich ausgefallenen 
Sekretmassen. 

Galgantpulver wircl in G lyzerin wasser, G lyzerinj od, Eisen
chloridlOsung (Sekretbrocken schwarzliche Farbung I), sowie in Chloral
hydratlosung untersucht. 

Bestandteile. Die Droge enthiLlt bis 1% cineolhaltiges atherisches 01, 
und die Flavonolderivate Kampferid und Galangin, Gerbstoff, Fett, Kohlen
hydrate und eine scharfe, harzige Substanz, die wohl noch nicht rein dar
gestellt werden konnte und den Namen Galangol erhielt. 

Priifung. Das Rhizom von Alpinia galanga Willd., welches als Ver
falschung vorkommen konnte, ist viel dicker und weit weniger gewiirz
haft. Anatomisch ist es durch schwachere Faserbelage aus diinneren Fasern 
und schlankere Starkekorner unterschieden. Mikroskopisch diirfte es im 
Pulver kaum nachweisbar sein. Es enthiLlt atherisches 01 mit hohem (48%) 
Methylcinnamatgehalt. Steinzellen, kleinkornige oder zentrisch geschichtete 
oder kugelige Starkekorner, Kristalle und verholzte GefaBe und Fasern 
diirfen im Pulver nicht vorhanden sein. Auch die Rhizome von Cyperus 
rotundus (Cyperaceae) kommen als falscher Galgant vor. Sie enthalten 
viel kleinere (20 p,) Starke. Endlich hat man auch aus Ton und Galgantpulver 
geformte Kunstprodukte beobachtet. Aschebestimmung! Die Asche be
trage nicht iiber 6%. 

Gehaltsbestimmung. Bei der Wasserdampfdestillation (s. Einleitung) 
miissen 10 g gepulverte Droge mindestens 0,05 ~ atherisches 01 liefern, die 
Droge muB also mindestens 0,5% atherisches 01 enthalten. 

Geschichte. Galgant wurde im Mittelalter durch arabische Arzte nach 
Europa gebracht. 

Anwendung. Anwendung findet Rhiz. Galangae als Zusatz zu Tinct. 
aromatica, sowie anderweit als Gewiirz. 

Rhizoma Zingiberis. Radix Zingiberis. lngwer. 
Abstammung. Der lngwer stammt von Zingi ber officinale Roscoe, 

einer wohl zweifellos im tropischen Asien heimischen Staude, welche jetzt 
in fast samtlichen Tropengegenden, darunter in Kamerun, in verschiedenen 
Spielarten als geschiLtzte Gewiirzpflanze kultiviert wird. In Bengalen 
(lndien) und in Sierra Leone (Westkiiste von Afrika) werden die auf 
Feldern, ahnlich unseren Kartoffelfeldern, gezogenen, sympodial sichel
artig verzweigten (Abb.66) Rhizome im Dezember und Januar geerntet, 
in Bengalen auch mehr oder weniger vollstandig von der Korkschicht 
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befreit und an der Sonne getrocknet. Das Entfernen der Korkschicht 
geschieht, um das Trocknen zu erleichtern. Nicht oder nicht vollstandig 
geschalte Ingwersorten sind als bedeckter oder schwarzer lngwer 
im Handel. Auf Jamaika hingegen und in Cochin (lndien) werden be· 
sonders feine Ingwersorten kultiviert, und diese werden im frischen Zu

~. 4. j. 1. 

Abb. 66. Rhlzoma Zinglbcrl5. Spitze cines lebenden Rhizom. ('/.1. 
h. 811. HauptsproB, 8. 8)1. eltenspro e. In der Reihenrolge der ZlIrern 
entstehend, Sten oberirdische, blatt· und bliitentragende Stengel, h.wu 

WUrzeln, n. wu Wurzelfasern. (Gilg.) 

stande ganzlich vom 
Kork befreit, auch wohl 
einem BleichprozeB un
terworfen und z. T. auch 
mit Gips oder Kreide 
eingerieben, um sie schon 
weiB zu machen. Diese 
Sorte bildet den ge
schalten oder wei Ben 
lngwer. 

Da der fruher offizi
nelle, zu den bedeckten 
Sorten gehOrige Bengal
lngwer im Handel nicht 
mehr zu haben ist und 
andere bedeckte Sorten 
ihm an Gute z. T. sogar 
sehr erheblich nach
stehen, hat das Arznei
buch jetzt den im Aroma 
sehr feinen, im Handel 

stets reichlich und in guter Qualitat vorhandenen, geschalten Jamaika
lngwer vorgeschrieben, zumal in Jamaika kiinstliche Bleichung und Kalkung 
der Droge nicht ublich ist. 

Abb. 67. Rhizoma Zlnglberls. Bin getrock
netes, ungeschaltes Rhizomstiick ('/ .). (Gilg.) 

Abb. 68. Rhizom .. Zingiberis . Querschnitt. 
ko Kork, ri Rind . , I'l/ld Endodermis, 01'; Sekret

zelleD, (Ie GeliillbOndel. Vergr. ' / , (GlIg.) 

Beschaffenheit. Die Droge (Abb. 67) besteht aus geweihartig verastelten 
Stucken, welche etwa 2 cm breit, bis 10 cm lang und von den Seiten her 
zusammengedruckt sind. Sie sind weiBlich, fein langsstreifig, hie und da 
hangen ihrer Oberflache feine Faserchen an. Sie brechen kornig und glatt; 
aus der braunlichen Bruchflache ragen zahlreiche kurze, steife Splitter 
heraus, die GefaBbundel des Leitbundelzylinders. Auf dem stets ovalen 
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Querschnitt (Abb. 68) erblickt man eine schmale, nur I mm dicke Rinde, 
welche durchsetzt ist von einer meist einfachen Reihe von GefaBbiindel
querschnitten. Die Grenze zwischen der Rinde und dem Leitbiindelzylinder 
ist ala eine feine dunkle Linie, bedingt durch die an der Endodermis gehauften 
Gefii.Bbiindel, kenntlich. 
1m Parenchym des Rhi
zoms treten die GefaB
biindelquerschnitte ala 
dunkle Punkte hervor, 
auBerdem lassen sich 
Sekretbehalter ala sehr P 
feine gelblichbraune 
Piinktchen wahrneh
men. Der Geruch ist 
eigenartig aromatisch, 
derGeschmack brennend 
scharf und wiirzig. 

Anatomie. (V gl. 
Abb. 69). Das gesamte 
Grundgewebe (po,) ist 
diinnwandig und dicht 
mit Starkekornern er
fiiIlt. 1m Parenchym 
finden sich sehr zahl
reiche Sekretzellen (oe) , 
welche teila gelben, teila 
gelbbraunen lnhalt fiih-
reno Die Endodermis 
(end) besteht aus diinn
wandigen, schwer kennt- ' 
lichen, starkefreien Zel-

std 

ba 
len. Die GefaBbiindel 
(auch die des Zentral
stranges) sind stets kol
lateral. Die sekundaren 
GefaBe sind nicht ver
holzte Treppen- oder 
NetzgefaBe. Sie werden 
vonkleinen, etwaslangs
gestreckten Sekretzellen 
mit dunkelbraunem In
halt begleitet. Die Ge
faBbiindel werden von 
einem unbedeutenden 

Abb. 69 . Rhlzoma Zingiberis. 1. Querschnltt in der Nahe der Endo·· 
dermis: OIl Scliretzelle, pa Parenchym, end Endodermis, Ie Siebteii, oe 
GelaBe; Vergr. "'I •. 2. Quersclulltt durch cin tnnerea GefaBbiindei 
des Zentralstrangcs: pa Parencil)"m, OIl Sekretzelle in der Niihe der 
GelaBe, !Ie GelaGe, ba Fasern (die lebelemente sind nur sebr 
undeutllch ausgeblldet); Vergr. "'I •. 3. Stiirkekorner in verschledenen 

Lagen; Vergr. '''/ .. (Gllg.) 

Belag von diinnwandigen, langgestreckten, schwach schrag getiipfelten, 
nicht verholzten Fasern (2, ba) teilweise umhiiIlt, doch fehlt dieser den 
zahlreichen, dicht zusammenliegenden Biindeln unter der Endodermis (1) 
atets. Kristalle fehlen. 

Die mittelgroBen Starkekorner (3) sind stets einfach und von linsen-
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formig flaeher Gestalt. Von der Flache gesehen erscheinen sie eiformig 
oder keulenformig und zeigen an dem spitzeren Ende oft einen kleinen 
Vorsprung, auf dem das Schichtenzentrum liegt; von der Seite gesehen 
sind sie schmal lineal oder schmal elliptisch; ihre Schichtung ist undeut
lich, sehr stark exzentrisch. Sie sind 20-35,u lang, 18-25,u breit, 8-1O,u 
dick, selten groBer oder kleiner . 

. Merkmale des Pulvers. Das gelblichgraue oder gelbliehbraunliche, feine 
Pulver (Sieb VI) besteht in der Hauptmasse aus freiliegenden, ziemlich 
groBen, eharakteristisch gebauten Starkekornern, winzigen farblosen Proto
plasmakornchen, Btuchstiieken oder Bruchstiiekchen von sehr diinnwan
digen, farblosen, haufig noch Starke fiihrenden Parenehymzellen, gelben 
bis gelbbraunen Sekretklumpen, resp. ihren Bruehstiicken, Triimmerchen 
von weitlumigen Netz- oder RinggefaBen, seltener von engen SpiralgefaBen. 
Dazwischen treten reichlich kleinere oder groBere Gewebefetzen oder wohl
erhaltene Zellelemente auf. Jene bestehen allermeist aus Parenchymzellen; 
diese sind allermeist kugelig, selten mehr oder weniger polygonal, ziemlieh 
groB, sehr diinnwandig, ungetiipfelt, mit farbloser oder selten gelblicher 
Wandung und erscheinen, falls unverletzt, mit Starkekornern sehr dieht 
erfiillt, die manchmal in der Form einer Geldrolle nebeneinander liegen. 
Die Starkekorner sind stets einfach, flach linsenformig, von der Flaehe 
gesehen eiftirmig, breit eiformig oder keulenformig, von der Seite gesehen 
linealiseh bis elliptiseh, meistens 20-35,u lang, 18-25,u breit, 8-1O,u 
dick; am spitzen Ende zeigen sie oft einen kleinen V orsprung; in diesem oder 
an oder in der Spitze liegt der Kernpunkt; die stark exzentrische Sehichtung 
ist nur sehr undeutlich zu erkennen. In groBeren Parenehymfetzen, seltener 
isoliert, beobachtet man ziemlich haufig mehr oder weniger kugelige oder 
(aus der Naehbarschaft der GefaBe!) deutlich gestreckte, diinnwandige 
Sekretzellen, die in Klumpen ein meist verharztes, grell gelbes bis braunes 
atherisches en enthalten. Auch Bruchstiieke von farblosen weit- oder eng
lumigen Ring- oder NetzgefaBen, seltener von engen SpiralgefaBen trifft 
man noch recht haufig. Sparlicher, aber recht eharakteristiseh, sind lange, 
in der Breite sehr wechselnde, ziemlich diinnwandige, manchmal durch Quer
wande gefacherte, haufig eigenartig knorrige, deutlich schief getiipfelte, 
gelbliche, inhaltslose Fasern resp. deren Bruchstiieke. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die in Mengen freiliegenden, 
groBen, eigenartig gebauten Starkekorner, die freiliegenden Harzklumpen 
und ihre Triimmer, die starkefiihrenden, sehr diinnwandigen Parenchym
fetzen, in denen haufig Sekretzellen mit gefarbten Harzklumpen beobachtet 
werden, die getiipfelten Fasern, weniger die GefaBbruchstiieke. 

Ingwerpulver wird in Glyzerinwasser, Glyzerinjod, sowie in Chloral
hydratlosung (zur raschen Verkleisterung der Starke das Praparat mehr" 
mals unter dem Deckglaschen stark erhitzen!) untersueht. 

Bestandteile. Xtherisches 01, je nach den Sorten in Mengen von 1-3%, 
harzige Substanzen, darin das Gingerol, das den seharfen Gesehmack be
dingt, angeblieh aueh Spuren eines Alkaloides, bis 5% Mineralbestandteile. 

Priifung. Das Arzneibuch hat die bedeckten Ingwersorten ausgesehlossen. 
Ihre Pulver enthalten Korkfetzen und sind dadurch von der offizinellen 
Sorte zu unterscheiden. Ingwerpulver wird viel gefalscht. Als gefahrlichste 
Beimengung sind die gelegentlich beobachteten Sem. Stryehni zu be~ 
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zeichnen. Wenn es auch nicht wahrscheinlich ist, daB diese Beimengung 
noch wieder vorkommen wird, so beweist ihre Auffindung doch die Not
wendigkeit der Kontrolle. 1m Pulver sind die Strychnos-Samen besonders 
im Jodpraparate des Pulvers an den Bruchstiicken der Haarleisten und den 
starkefreien, mit von Plasmodesmen durchzogenen dicken Wanden ver
sehenen Endospermzellen nachweisbar (s. auch Sem. Strychni und Rhiz. 
Zedoar.). Falschungen kommen ferner vor mit Starke und starkehaltigen 
Produkten: Sago, Kartoffelmehl, Weizen-, Reis-, Eichelmehl, Brot. AIle 
diese sind mikroskopisch durch die abweichende Form und GroBe, Sago 
und Brot durch die Verkleisterung der Starke nachweisbar. OlpreBkuchen 
werden ebenfalls verwendet. Sie sind kenntlich an den mit keinem histo
logischen Element des Ingwers iibereinstimmenden Zellen der Samenschalen, 
so die Raps-, Oliven- und Mandelolkuchen. Kurkumapulver und Pulver von 
Cassumunar-Rhizomen sollen auch vorgekommen sein. Man erkennt beide 
an der gelben Farbe ihrer Zellen, der Loslichkeit des Farbstoffes in Chloral
hydratlosung, der Rotung, die sie mit einer Mischung aus 1 Teil Alkohol 
und 2 Teilen Schwefelsaure annehmen, und erstere noch an der Verkleisterung 
der Starke. Weitere, nicht im einzelnen namhaft zu machende Falschungs
mittel bringen verholzte Zellen, die echtem Ingwer fehlen, in das Pulver. 
Um den durch Falschungsmittel zuriickgehenden scharfen Geschmack 
aufzubessern, wurden auch Zusatze von Cayennepfeffer (Chillies) gemacht. 
(Siehe Capsicum.) Sie sind an den Gekrosezellen der Samenschale und der 
eigenartigen auBeren nnd inneren Fruchtwandepidermis erkennbar. Mine
ralische Zusatze (Kalkung) verrat die Aschebestimmung, hochstens 8% Asche 
ist zugelassen. Wichtig ist endlich die Falschung des Ingwers durch Zusatz 
von schon einmal gebrauchtem, daher seiner wirksamen Bestandteile min
destens zum Teil beraubtem Ingwer. Zu ihrem Nachweis gibt die Gehalts
bestimmung Anhaltspunkte. 

Gehaltsbestimmung. lO g Ingwerpulver miissen bei der Wasserdampf
destillation mindestens 0,15 g atherisches 01 ergeben, so daB die Droge min
destens 1,5% atherisches 01 enthalten muB. 

Geschichte. Ingwer spielte in China als Gewiirz schon im 4. Jahrhundert 
v. Chr. eine groBe Rolle und gelangte schon im 1. Jahrhundert v. Chr. 
zu den Griechen. Er war im Mittelalter sehr beliebt und wurde teuer 
bezahlt. 

Anwendung. Ingwer dient als Aromatikum zur Bereitung von Tinct. 
Zingiberis und Tinct. aromatica, sowie als Gewiirz und als Magenmittel. 

Fructus Cardamomi. Kardamomen. Malabar-Kardamomen. 
Abstammung. Kardamomen sind die Friichte von Elettaria carda

momum (Roxburgh) Maton, einer in feuchten Bergwaldern des siidlichen 
Indiens heimischen und dort sowohl wie auf Ceylon, dem malayischen 
Archipel und in Westindien angebauten Staude. Die Friichte werden 
yom Oktober bis Dezember vor volliger Reife gesammelt, damit die Samen 
beim Sammeln nicht ausfallen, und nach vollendeter Nachreife an der 
Sonne oder in Trockenkammern getrocknet. Die Droge kommt haupt
sachlich iiber Bombay nach London und von da in den europaischen 
Handel (Malabar-Kardamomen). Geringere Sorten werden aus Mangalore, 
Travancore, Calicut, AIeppi und Madras verschifft. 
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Beschaffenheit. Die Friichte sind von sehr verschiedener GroBe. 1m 
Deutschen Arzneibuch sind alB GroBenverhaltnisse 1-2 cm Lange und 
ungefahr 1 cm Dicke angegeben. Die Kardamomen sind langliche, im 
Querschnitt rundlich-dreikantige, dreifacherige, dreiklappige Kapseln, welche 
sich fachspaltig (an den Kanten) offnen. Die Kapselwand ist kahl, 
hellgelb oder hellgelblichgrau bis hellbraunlichgrau, diinn, zahe, ge
scbmacklos. Die AuBenseite jeder Klappe ist durch zahlreiche (etwa 12) 
feine, erhabene Langsstreifen gezeichnet; an der Spitze der Frucht be

ALL. 70. Semen Cardamomi. (Stiick aus der Randpartle 
elnes Samens 1m Querschnitt. '00".) ep Epidermis der 
Samenschale, qu Querzellenschicht, oel Olzellenschicht, 
koU kollablerte Zellen, 8te Stelnzellenschicht mit je einem 
Kieselkrlstall ki In dem engen I,umen der Zellen, per Perls
perm, dicht mit Starke Bta erfiillt, In der Mltte jeder Zelle 

elnen winzigen Krlstall kr bergend. (Ollg.) 

findet sich haufig ein kleines, 
1-2 mm langes, roh~iges "Schna
belchen" oder die deutliche 
Narbe der abgefallenen Bliiten
organe. Am Grunde der Frucht 
sieht man oft noch einen klei
neren Stielrest oder eine deut
liche· Narbe desselben. 1m In
nern liegen in drei doppelten, 
durch blasse, zarte, diinnhautige 
Scheidewande getrennten Reihen 
etwa 20, dem 1nnenwinkel des 
Fruchtknotens ansitzende, an
einanderhaftende, braune, un
regelmaBigkantige, querrunzelige, 
braune, von einem zarten, farb
losen Samenmantel bedeckte, 
2-3 mm lange, sehr harte Samen, 
welche allein der Sitz des iiber
aus gewiirzigen, kraftigen Ge
ruches und brennend aroma
tischen Geschmackes sind. 

Anatomie. Die Fruchtschale 
ist gebildet aus diinnwandigem 

Parenchym, in dem sich vereinzelte Olzellen und von Bastfasern umscheidete 
GefaBbiindel finden. Die Samenschale besteht aus einer Anzahl charakte
ristischer Schichten. Die Epidermiszellen sind in der Langsrichtung des 
Samens faserformig gestreckt (Abb. 70 ep, 71 0); darunter folgt eine Schicht 
undeutlicher, kollabierter, kleiner Zellen (Querzellen, Abb. 70 und 71 qu), 
auf diese dann eine Schicht sehr groBlumiger, diinnwandiger, blasen
formiger Olzellen (welche allein das aromatische Sekret der Droge enthalt, 
Abb. 70 oel u. 71 p); darauf folgen wieder einige sehr undeutliche, kolla
bierte Schichten (Abb. 70 koll), ganz innen endlich eine Schicht auffallen
der, sehr dickwandiger (U-formig verdickter), dunkelbrauner, steinzell
artiger Elemente, deren 1nnenwand ungemein stark verdickt ist, wahrend 
die AuBenwand sehr zart erscheint (Steinpalisaden, Abb. 708te u. 71 8t); 
ihr kleines Lumen ist stets durch einen warzigen Kieselkorper (ki) ausgefiillt. 
Das Nahrgewebe besteht aus einem machtigen Perisperm und einem wesent
lich kleineren, einen ansehnlichen Keimling umschlieBenden Endosperm; 
ersteres fiihrt sehr reichlich auBerst kleine Starkekorner und in jeder Zelle 
einen kleinen Einzelkristall, letzteres EiweiB, das eine ganz gleichmaBig 
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die Zelle erfullende Masse darstellt und nur selten Kornehen erkennen laBt. 
Der Samenmantel (Arillus) besteht aus Parenehym, in dessen langgestreek, 
ten Zellen siehglanzende Tropfen finden. 

Merkmale des Pulvers. Das allein aus den Samen unter Verwerfung der 
Fruehtwand herzustellende, rotlieh- bis braunlieh-graue, feinePulver (SiebVI) 
besteht zum groBten Teil aus mehr oder weniger vollstandig zertrummerten, 
farblosen Starkeballen resp. Starkekornehen, winzigen, farblosen Proto
plasmakornchen, Kristalltrummern, fein zerriebenen, farblosen Parenchym
zellwandtrummern (mit 
dunnen und kraftigeren 
Zellwanden), kleinen Fetzen 
der Epidermis der Samen
sehale. Dazwischen treten 0 
in Menge kleinere oder 
groBere Gewebefetzen auf. 
Am haufigsten sind Stucke 
des farblosen Perisperms; 
diese bestehen aus isodia
metrischen oder etwas ge
streckten, ziemlich groBen 
Zellen mit dunnen, etwas 
gewellteIi Wanden, welche fjll 
mit winzig kleinen, aber 
in jeder Zelle zu einem 
Starkeballen fest zusam
mengebackenen Starkekor
nern erfullt sind und ziem-
lich regelmaBig in einer 
kleinen Hohlung des Starke
ballens einen Kalziumoxa
latoktaeder enthalten; · die 
Starkekorner sindnur 2 -5p 
groB, kugelig oder seltener 
polyedrisch und zeigen eine 
winzige, aber deutliehe, 

Abb. 71. Gewebeelemente der off. Kardamomensamen 0 die 
schiauchfiirmigen Epidermiszellen, qu die darunterliegenden sog. 
Querzellen, p Olzellschicht, 8t steinzellenartlg verdlckte Zellen, 

e Perisperm mit Starke erfiillt, am elnzelne Starkeklumpen. 
Vergr. 180/ ,. (Moller.) 

zentrale lufterfullte (dunkle) KernhOhle. Haufig und sehr auffallend sind 
weiter die gelbbraunen bis rotbraunen Elemente der Steinzellenschicht 
der Samenschale; diese besteht in der (selteneren) Querschnittansicht aus 
einer Lage radial deutlich gestreckter, 15-30 p breiter Zellen mit dunner 
AuBenwand und sehr stark verdickten Innen- und Radialwanden, so daB nur 
ein kleines, stark exzentriseh gelagertes Lumen vorhanden ist; in diesem liegt 
regelmaBig ein feinwarziger Kieselkorper; in der (meist zu beobachtenden) 
Flachenansieht erscheint die gewohnlich in ansehnlichen Stucken auftretende 
Steinzellenschicht aufgebaut von gleichartigen, dieht zusammenhangen
den, je nach der Mikroskopeinstellung sehr dick- bis dunnwandigen 
Zellen; den Steinzellkomplexen hangen haufig groBere oder kleinere Fetzen 
der darunterliegenden Zellschicht an, die aus groBen, blasigen, dunnwan
digen Zellen mit perlschnurartiger Wandverdickung besteht. Ziemlieh 
haufig sind iill Pulver ferner die allermeist in der Flacheuansicht zu be-

GlIg-Brandt-SchUrhoff. Pharmakognosie. 4. Aufl. 7 
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obachtenden Fetzen der Epidermiszellen der Samenschale, die aus ziemlich 
dickwandigen, schmalen, stark gestreckten, in Langsreihen angeordneten, 
mit schief gestellten Querwanden versehenen, inhaltslosen, gelblichen bis 
braunlichen Zellen bestehen; mit diesen Epidermisfetzen hangt meistens 
die darunterliegende Schicht der Samenschale noch zusammen, deren 
diinnwandige, inhaltslose, langgestreckte, farblose oder braunliche Zellen 
(Querzellen) in einem rechten Winkel, selten schrag zu den Epidermis
zellen verlaufen. (Bei hOherer und tieferer Einstellung des Mikroskops 
kann man meist leicht den kreuzweisen Verlauf dieser Schichten er
kennen.) 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die Perispel'mzellen mit 
ihrem einen Einzelkristall umschlieBenden Starkeballen resp. die mehr 
oder weniger zermahlenen und in die Einzelkorner zerfallenen Starkeballen, 
ferner die braunlichen bis rotbraunen Steinzellen, meist in Verbindung 
mit den groBen blasigen Zellen der Olzellenschicht, endlich die faser
artigen Epidermiszellen der Samenschale mit der ihnen meist anhangen
den und rechtwinklig oder schrag zu ihnen verlaufenden Querzellen
schicht. 

Kardamompulver wird untersucht in Wasser oder Glyzerinwasser, in 
Glyzerinjod (zum Untersuchen der Starke und der Starkemengen), in 
Chloralhydratlosung (da sich die Starkemengen schwer losen, ist mehr
faches starkes Erwarmen unter dem Deckglaschen zu empfehlen!) und in 
alkoholischer Alkanninl6sung, zur Halfte mit Wasser versetzt (zum Nach
weis des atherischen Ols, das in stark zertriimmerten Zellen der Samen
schale enthalten ist). 

Bestandteile. Der eigentiimlich aromatische Geruch und Geschmack 
der Droge riihrt her von dem Gehalt (angeblich 2,5-8%) an atherischem 
01; auBerdem sind darin fettes 01, Starke und Mineralbestandteile (darunter 
Mangan) enthalten. 

Priifung. Verwechselungen der zu arzneilichem Gebrauch zulassigen 
Kardamomen sind die von einer auf Ceylon wildwachsenden Art (Elettaria 
major Smith) stammenden Ceylon-Kardamomen; daneben werden in der 
Literaturerwahntdie Siam-Kardamomen vonAmomum cardamonL. und 
die wilden oder Bastard-Kardamomen vonAmomum xanthioides Wallich 
und einige weniger wichtige, doch scheint es, daB diese Sorten hochstens 
ausnahmsweise einmal nach Europa gelangen und echten Kardamomen 
auch nur ganz selten einmal beigemengt werden. Sie aIle unterscheiden sich 
durch die GroBe und Farbe der Kapseln, so wie die Zahl der Langsstreifen 
oder die sonstige Oberflachenbeschaffenheit auf den Klappen deutlich von 
den Malabar-Kardamomen. Besonders die Ceylon-K. sind ganz erheblich 
groBer (4 cm etwa lang) und schmutzig graubraun. Ihre Samen sind jedoch 
im allgemeinen denen der echten Droge recht ahnlich und wiirden als Bei
mengung zum Pulver derselben nicht oder schwierig nachweisbar sein. 
Die Samen der Ceylon-Kardamomen haben als einziges Unterscheidungs
merkmal kraftigere Epidermisseitenwande, und somit ist auch ihr Nachweis 
unsicher. Grobe Falschungen des Pulvers wurden beobachtet mit dem Pul. 
ver der Fruchtschalen, mit Ingwerpulver und mit Mehlen. Die Frucht
schalen sind nachweisbar durch derbe, verholzte Fasern, Ingwerpulver 
durch nicht verholzte Fasern und groBe, charakteristisch geformte Starke-
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korner, Mehle ebenfalls durch die stets die Kardamomenstarke an GroBe 
tibertreffenden Starkekorner und durch die Kleienteile. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 10% nicht tibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Das Arzneibuch hat auf eine solche verzichtet, 

doch ist eine Bestimmung des atherischen bls nach der in der Einleitung 
beschriebenen Methode leicht ausfiihrbar. Allerdings stehen die in der 
Literatur angegebenen Gehaltszahlen mit unserer Erfahru~~ in Wider
spruch, da -wir bisher als hOchste Ausbeute an atherischem 01 nur 1,75% 
erhielten, meist etwastiber 1%. 

Geschichte. Kardamomen bildeten schon im Altertum ein geschatztes 
Gewfuz. Ob aber Malabar-Kardamomen oder eine ahnliche Sorte gebraucht 
wurden, ist unsicher. 

Anwendung. Kardamomen dienen als kraftiges GewUrz und bilden einen 
Bestandteil der Tinct. aromatica und Tinct. Rhei vinosa. 

Familie Marantaeeae. 

Amylum Marantae. Westindisches Arrowroot. Marantastarke. 
Das Starkemehl aus den stark verdickten Rhizomknollen der Maranta arundi

nacea L. (sehr wahrscheinlich auch anderer 

Abb. 72_ Amylum Marantae. 800fach 
vergrollert. 

nahe mit dieser verwandter Arten); es wird 
aus den Knollen dieser fast in allen Tropen
gegenden angebauten Pflanze durch Ausschlam
men gewonnen und namentlich aus Westindien 
in den Handel gebracht. Marantastarke ist rein 
weiB, von mattem Aussehen, geruch- und ge
schmacklos. Die Korner erscheinen unter dem 
Mikroskop von gerundeter, ovaler, dreiseitiger 
bis vielseitiger Gestalt, oft mit unregelmaBigen 
Zipfeln und Ausbuchtungen versehen, mit einen 
exzentrischen, oft quer gestellten oder strah
ligen, am breiteren Ende gelagerten Spalt und 
deutlicher zarter Schichtung (Abb. 72). Sie sind 
meist 30-40 p groB, selten kleiner oder groBer 
(bis 75 p). Zusammengesetzte Korner fehlen. 

Als Arrowroot werden auch zahlreiche andere tropische Starkearten bezeichnet. 

Reihe Microspermae. 
Familie Orehidaeeae. 

Tubera Salep. Radix Salep. Salepknollen. 
Abstammung. Salepknollen sind die wahrend oder unmittelbar nach 

der Bltitezeit gegrabenen jungen Wurzelknollen verschiedener Orchideen 
aus der Gruppe der Ophrydeae, und zwar Orchis mascula L., O. mili
taris L., O. morio L., O. ustulata L., Anacamptis pyramidalis 
R,ichard, Platanthera bifolia Richard u. a. m. In Deutschland werden 
die Knollen dieser Orchideen hauptsachlich im Rhongebirge, im Taunus 
und im Odenwald gegraben, doch wird die Hauptmenge aus Klein
asien tiber Smyrna importiert. Vor dem Trocknen an der Luft oder im 
Of en werden die Knollen in heiBem Wasser abgebrtiht. 

Beschaffenheit. Zur Bltitezeit besitzen die genannten Orchideen zwei 
Knollen (Abb.73), von denen die eine weiche, runzelige (Mutterknolle) 

7* 
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die bluhende Pflanze tragt (a), wahrend die andere glatte, prall ge
fullte (Tochterknolle) fur die nachste Vegetationszeit bestimmt jst (j. Kn). 
Die Mutterknolle entwickelt in der Achsel eines an ihrem Scheitel befind
lichen Niederblattes eine Seitenknospe, deren Wurzel sich im ersten Fruh
jahr machtig entwickelt und zur Tochterknolle wird; diese tragt an ihrem 

Scheitel eine kleine 
Knospe. Nur die Toch
terknollen werden ge
sammelt. Sie sind ku
gelig bis birnformig und 
von sehr verschiedener 
GroBe, 0,5 bis hOchstens 
3 CIp. dick und 2 -4 cm 
lang, glatt oder meist 
rauh, hart und schwer, 
schwach durchschei-
nend, graubraunlich 

Abb. 73. Tubera Salep. A Knollen einer bliihenden Pllnnze, B die
selben liings durchschnJtten (' , ,). a 31te, vorjiihrige KnoUe, i. En. 
jlUlge, diesJiihrige Knolle, die niichstes Jahr die bliihende Plinnzs 

oder gelblich und zei
gen am Scheitel ein ver
schrumpftes Knospchen B. K zur Entwieklung bringeD wird. (Gllg.) 

herruhrende Narbe. Der Querbruch ist 
zugleich sehr hart, fast hornartig. 

oder eine von diesem 
von nahezu gleicher Farbe und 

Anatomie. Das Grundgewebe der Knolle, in dem mehrere unscheinbare, 
radiale GefaBbiindel ver
laufen, besteht aus einem 
sehr groBzelligen Paren
chym, dessen Zellen verklei
sterte Starke oder Schleim 
enthalten. Manche von den 
Schleimzellen fuhren auch 
Bundel von kleinen Kal
ziumoxalatnadeln. Mecha
nische Elemente fehlen der 
Droge. 

Abb. 74. Querschnitt dllreh Tub ra alep. m Raphldenbiind I, 
sch! Seblcimballen, slit' Zelle mit noeh deutliehen verkleisterten 

tiirkekornern, sW' ZeJle, In welcher nur noeh dna polygonale lila-
sebenwerk der protoplasmatischcn Grundsubstanz der tiirke-

korncr erhalten gebJleben 1st. Vergr. ' ''" . (Oilg.) 

Starkekorner. Die Star
kekorner sind samtlich ver
quollen; von manchen 
sieht man noch unregel
maBige Verkleisterungs
figuren (sw,1) , oft ist riur 
noch das polygonale Ma
schenwerkder protoplasma
tischen Grundsubstanz 
(sta2 ) erhalten. 

Merkmale des Pulvers. Das weiBliche oder gelblichweiBe, feine Pulver 
(Sieb VI) besteht in der Hauptmenge aus fein zermahlenen Trummern 
der farblosen, dunnwandigen Parenchymzellen, denenhaufig ein feines 
polygonales Maschenwerk von Plasma anhangt, farblosen Bruchstucken 
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der Schleimballen (Schleimschollen), die sich nach Wasserzusatz schnell 
zu Schleimkugeln entwickeln, farblosen Bruchstiicken der Kleisterballen, 
winzigen farblosen Protoplasmakornchen, Raphidenbruchstiickchen. Da
zwischen finden sich ziemlich sparlich Gewebefetzen mit wohlerhaltenen 
Zellelementen. Diese bestehen meist aus diinnwandigen, unregelmaBig 
kugeligpolygonalen, gewohnlich mit gewellten Wanden versehenen, un
deutlich fein getiipfelten Parenchymzellen, die meist mit einem Kleister
ballen (die einzelnen verquollenen Starkekorner lassen sich meist noch un
deutlich erkennen) vollstandig erfiillt sind und bei geeigneter Behandlung 
ein feines polygonales Maschenwerk von Plasma erkennen lassen; seltener 
beobachtet man inl Parenchymzellen Biindel von Oxalatraphiden, die auch 
freiliegend im Pulver, meist in die einzelnen Nadeln aufgelOst, vorkommen. 
Den Parenchymfetzen eingelagert, oft aber auch freiliegend, kommen ferner 
sehr groBe kugelige bis eiformige, diinnwandige, manchmal ein feines poly
gonales Maschenwerk von Plasma zeigende Schleimzellen vor, die durch 
einen farblosen Schleimballen vollstandig oder fast vollstandig ausgefiillt 
werden. Diese lichtbrechenden Schleimballen sind ausgefallen in ganzer 
Form oder in Bruchstiicken sehr hau'fig im Pulver; sie quellen bei Wasser
zusatz sehr rasch unter Bildung feiner konzentrischer Streifungen und lassen 
dann haufig in ihrem Inneren eine unregelmaBige, ein winziges Raphiden
biindel bergende Hohlung erkennen. Nur verhaltnismaBig selten trifft man 
im Pulver meist zu kleinen Biindeln vereinigte enge, farblose ringformig 
oder seltener netzartig verdickte GefaBe, sowie gelbliche Epidermisfetzen 
mit ziemlich diinnwandigen, scharf polygonalen Zellen. 

Besonders charakteristisch fUr das Pulver sind die Kleisterballen oder 
allermeist deren Bruchstiicke, die Schleimballen oder deren zerbrochene 
Schollen, die Parenchymbruchstiicke mit dem oft anhangenden Protoplas
mamaschennetz, die groBen Schleimzellen, die Raphiden. 

Saleppulver wird untersucht in Glyzerin (Schleimballen unverquollen!), 
in Glyzerin nach Zusatz zunachst einer sehr geringen Menge stark verdiinn
ter wasseriger BismarckbraunlOsung (das protoplasmatische, polygonale 
Maschenwerk der Parenchymzellen und der Kleisterballen wird gefarbt. 
Die Schleimballen bleiben ungefarbt I), worauf dann spater ein weiterer 
Zusatz von derselben Bismarckbraunlosung yom Rande des Praparates 
her erfolgt (die sich bildenden Schleimkugeln farben sich am Rande I), in 
Glyzerin nach geringem Wasserzusatz (Quellung der Schleimballen und 
Schleimschollen I), in ChloralhydratlOsung (nach mehrmaligem, starkem 
Anwarmen des Praparats unter dem Deckglaschen ist der Kleister und 
der Schleim verschwunden und die Zellen sowie die Raphiden lassen sich 
nun deutlicher feststellen I), in Glyzerinjod (Feststellung der Kleister
massen!). 

Gepulverter Salep gibt mit seinem 50fachen Gewicht Wasser gekocht 
einen nach dem Erkalten ziemlich steifen Schleim von fadem Geschmack, 
der sich nach Zusatz von Jodlosung blau farbt. 

Priifung. Nach dem Wortlaut des Arzneibuches sind nur die runden, 
ungeteilten Knollen von Orchideenarten offizinell, die Knollen anderer ein
heimischer Orchisarten und Orchideen, z. B. Orchis la tif olia, O. maculata 
u. a. m. (vgl. Abb. 75), sind handformig geteilt und deshalb nicht zuge
lassen. Ein innerer Grund fiir diese Forderung des Arzneibuches besteht 
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nicht. 1m Pulver sind iibrigens die verschieden geformten Knollen nicht 
zu unterscheiden. 

Die in der Literatur als Verwechselungen angegebenen Knollen von 
Arum maculatum L. und Colchicum autum
nale L. sind als Droge von Salepknollen durch die 
unverkleisterte Starke unterschieden und wiirden 
daher im Pulver sofort nachweisbar sein. Sollte die 
Verwechselung schon bei der Einsammlung erfolgt, 

der Salep also mit diesen Verwechselungen zusam
men gebriiht worden sein, so ware der Nachweis 
im Pulver wohl kaum zu fiihren. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 3% nicht 
ii bersteigen. 

Geschichte. Die Salepknollen waren schon den 
Abb. 75. Wurzetk-no\len von alten Griechen bekannt·, sie wurden damals wie Gymnadenla odomtiasima. 

noch heute im Orient als GenuBmittel und Reil-
mittel benutzt. Nach Deutschland kamen sie erst gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts. 

Bestandteile und Anwendung. Salep, der etwa 50% Schleim 
enthiilt, wird als einhiillendes Mittel bei DiarrhOen der Kinder 
gegeben. 

Fructus Vanillae. Vanille. 
Abstammung. Vanille ist die nicht vollstandig ausgereifte Frucht 

von Vanilla planifolia Andrews (Abb. 76). Diese kletternde Pflanze, 
in Mexiko heimisch, wird auf3er in Zentralamerika auf Mauritius und 
Bourbon (Reunion), ferner in Ostafrika (Bagamoyo, Pangani, Tanga), 
sowie in Kamerun, auf den Seychellen, Ceylon, Java, Tahiti, Guade
lupe und Madagaskar angebaut. Nur kultivierte Pflanzen liefern eine 
gut bewertete Droge, und unter diesen ist os diejenige von Mauritius 
und von Bourbon (Reunion), welche fast ausschlieBlich in den deutschen 
Handel kommt (die beste Vanille stammt jedoch aus Mexiko). Die Be
fruchtung der nur etwa einen hal ben Tag lang geoffneten Bliiten muf3 
in den Vanillekulturen auf3erhalb Mexikos kiinstlich durch Vbertragung 

% des Pollens mit Menschenhand geschehen. Die Friichte werden, wenn 
sie noch griinlich sind, gesammelt, einen Tag lang liegen gelassen, 
dann, nachdem sie von der Sonne oder im Of en durchwarmt wurden, 
in geschlossenen Gefaf3en einem Fermentationsprozef3 unterworfen, 
durch welchen der wertvolle Bestandteil, das Vanillin, erst entsteht 
und mithin das charakteristische Aroma erst hervorgerufen wird. 

Beschaffenheit. Die Vanillefriichte des Handels sind biegsam, 
zahe, manchmal etwas flachgedriickt, glanzend schwarzbraun, 16 bis 
25 cm lang und hochstens 8 mm dick; sie sind mit zahlreichen, durch 
das Trocknen entstandenen ·.J.angsrunzeln versehen und tragen an dem 
diinneren llnteren Ende die Abbruchstelle des Stiels, sowie an der Spitze 
die dreiseitige abgeschragte Narbe der abgefallenen Bliitenteile. Beim 
Aufweichen in verdiinnter Kalilauge erkennt man unterhalb der Spitze 
zwei Linien, in denen das Aufspringen der - gleichwohl aus drei 
Fruchtblattern hervorgegangenen - Frucht erfolgen wiirde. Auf dem 
Querschnitt (Abb.77) sieht man in die einfacherige Fruchthiihlung 
sechs breitgegabelte Plazenten - von jedem Fruchtblatt zwei -

A~b··t;:~ ~~~r) hineinragen (0). Die breiten Flachen der Fruchtinnenwand zwischen 
am . g. den Samenleisten sind mit Papillen (d) besetzt. Die zahlreichen, kuge-

ligen, glanzend schwarzen, hochstens 0,25 mm im Durchmesser betragenden Samen sind 
in der trockenen Frucht von den Samenleisten abgelost und liegen in einen braunen, 
fettigen Balsam eingebettet. 
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Anatomie. Die Fruchtwandung besteht aus ziemlich dickwandigen, etwas tangen
tial gestreckten Parenchymenzellen (Abb. 78 I) mit zahlreichen groBen Raphidenbundeln 
und ist mit einer mit SpaltOffnungen versehenen derben Epidermis bedeckt, in deren 
Zellen sich haufig kleine Oxalateinzelkristalle finden. Die inneren, an die Fruchthohle 
angrenzenden Epidermiszellen der Karpelle sind zu langen, einzelligen, dunnwandigen, 
plasmareichen, Balsam sezernierenden Papillenhaaren ausgewachsen (Abb. 78 I). Die 
Samen (Abb. 78 II) sind winzig 
klein. Sie besitzen eine Samen
schalenepidermis, welche aus gro-
Ben, dickwandigen (auf der Au Ben-
seite stark verdickten, mit dunner 
Innenwand versehenen) schwarzen 
Zellen besteht. 

Merkmale des Pulvers. Cha
rakteristisch fUr das Pulver sind: 
die winzigen Samen, bzw. ihre auf
fallende Samenschale, groBe Ra
phiden und Parenchymfetzen mit .t 
Raphidenschlauchen, bzw. deren 
Bruchstucke, und verholzte Paren. 
chymzellen; neben diesen Elemen-
ten sind nicht verholzte Paren
chymzellen, GefaBbundelfragmente 
und die Zellen der kristallhaltigen 
Epidermis, Bowie Sekrettropfchen Abb. 77. Fructus Vanlllae. Querschnlt t. vergrOllert. z Frucht-
vorhanden. Bei der Mikrosublima- fleisch, st Aufsprlngstellen, 0 Plazenten, d Papillen. 
tion erhalt man Sublimate von 
Vanillin, die kleine Tropfchen von Phloroglucin-Salzsaure rot farben. 

Bestandteile. Vanille besitzt einen kostlichen Duft, der nicht heliotropartig sein 
solI; sie enthalt 1,5-2,75% Vanillin, welches haufig an der Oberflache der Fruchte 

I 

. in weiBen glanzenden Na
deln auskristallisiert. Es 
ist jedoch festzuhalten, daB 
die Ausscheidung von Va
nillinkristallen a bsolut nicht 
ein MaBstab fUr die Gute 
der Droge ist. Denn gerade 
die allerbesten, aus Mexiko 
stammenden Vanillesorten, 

JI. 
Abb. 78 Fructus Vanillae. I Die inneren Parenchymschlchten der Frucht (a) mit den Balsamhaaren (b). 

Vergr. ca. '''". IT Samen, stark vergrollert. (Gilg.) 

die nur sehr selten in den europaischen Handel gelangen, zeigen fast niemals Vanillin
ausscheidungen. 

Priifung. Verwechselungen, bzw. Unterschiebungen konnen mit der sog. Vanillon, 
der Frucht von Vanilla pompona Schiede, welche jedoch bis 2 cm breit und flach 
ist und nur 15 cm Lange erreicht, oder mit den Friichten von Vanilla palmarum 
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Lindley oder Vanilla guianensis Sptitgerber versucht werden, welche des Vanille
aromas fast vollig entbehren; auch solI friiher extrahierten odeI' minderwertigen Vanille
friichten mit 01 oder Peru balsam, auch Bestreuen mit Benzoesaure, um auskristalli
siertes Vanillin vorzutauschen, ein der guten Vanille ahnliches Aussehen zu geben ver
sucht worden sein. Anatomisch kann die Vanillon durch ihre erheblich groBeren Epi
dermiszellim (bis 400 p. lang, bis 140 p. breit) durch die noch groBeren, nicht netzig 
gestreiften, darunter liegenden Zellen unterschieden werden. Extrahierte, geschonte 

Friichte geben Mikrosublimate, die mit Phloroglucin-Salzsaure 
rote Farbung nicht zeigen (Vanillin-Reaktion). 

Geschichte. Auffallenderweise kam die Vanille erst Ende 
des 17. Jahrhunderts nach Europa, obgleich sie von den Ein
geborenen Zentralamerikas viel gebraucht wurde. 

Anwendung. Vanille dient hauptsachlich als feines Aro
matisierungsmittel; aus ihr wird Tinct. Vanillae bereitet, welche 
auch gegen Hysterie Anwendung findet. 

Klasse Dicotyledoneae. 
1. Unterklasse Archichlamydeae. 

Reihe Piperales. 
Familie Piperaeeae. 

Die hierhergehorigen Arten fiihren in allen ihren 
Teilen Zellen mit atherischem 01. Das Nahrgewebe des 
Samens besteht aus einem machtigen Perisperm und 
einem kleinen Endosperm. 

Folia Matico. Maticobliitter. 
Sie sind die Blatter (Abb. 79) mehrerer Piper-Arten, vor

nehmlich vonPiperangustifolium Vahl (Syn.: Piper elon
gatum Ruiz et Pavon), einer in den Waldern del' Anden von 
Peru bis Kolumbien wachsenden, strauchartigen Pflanze. Sie 
kommen mit knotigen Stielstiicken und langen, zylindrischen 
Bliitenkolben gemischt, in Ballen gepreBt, iiber Panama in den 
Handel. P. angustifolium hat kurzgestielte, bis 20 cm lange, 
bis 4 cm breite, lanzettliche, am Grunde abgerundete odeI' herz
formige, gekerbte, durchscheinend punktierte, oberseits dunkel
griine und schwach behaarte, unterseits hellere und filzig be
haarte Blatter, deren iiberaus engmaschige Nerven oberseits 
eingesenkt, unterseits sehr stark hervortretend sind. Unter del' 
spaltOffnungsfreien oberen Epidermis ein einschichtiges Hypo
derm; das Mesophyll besteht aus 2 (am Rande aus 1) Palisaden
schichten und einem Schwammgewebe, dessen obere Zellschich
ten aus rundlichen und dessen untere Schichten aus schmalen, 
parallel zur Blattflache gestreckten Zellen bestehen. 1m Meso
phyll zahlreiche, groBe, von 4 besonders gestalteten Epidermis
zellen iiberdeckte Olzellen; im Nervenparenchym Oxalateinzel

Abb.79. Folium Matico. kristalle und -Raphiden. Haare entweder mehrzellige, derb-
wandige, an den Querwanden knotig angeschwollene, spitze, 

unten verbreiterte Deckhaare, oder kleine, einzellige Deckhaare odeI' Kopfchenhaare 
mit zweizelligem Stiel und einzelligem Kopfchen. Die Blatter enthalten atherisches 
01, Maticin und Gerbstoff und werden bei Gonorrhoe angewendet. Die anderen, 
in Brasilien zum Teil arzneilich verwendeten, gelegentlich auch nach. Europa gelangen
den Matico-Sorten, sind etwas abweichend gestaltet. 

Rhizoma Kava-Kava. Kavakavawurzel. 
Die Droge besteht aus den unterirdischen TeHen von Piper methysticum For8ter, 

einem auf den Siidseeinseln und Neu-Guinea vorkommenden Strauche. Die Wurzel 
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ist von grauem Kork bedeckt, langsstreifig; die Droge ist innen gelblichgrau und im 
Bruch langfaserig. Der Querschnitt zeigt eine diinne Rinde, einen strahligen, an alteren 
Stucken radialrissigen Holzkorper und im Rhizom ein helles Mark und wird beim Be
feuchten mit 90proz. Schwefelsaure rot. Die Wurzeln sind oligarch angelegt, haben eine 
schmale Rinde mit dunnwandiger Endodermis, einen starken Kambialzuwachs; im 
Holzkorper setzt sehr bald die Bildung breiter sekundarer Markstrahlen ein, altere 
Wurzeln enthalten daher viele schmale Holzstrahlen und ebensoviele keiHormige Mark
strahlen. In den Holzstrahlen zahlreiche, weite Hoftupfelgefaf3e in derbwandiges 
Parenchym eingebettet, daneben Fasern. Das Parenchym von Rinde, Markstrahlen 
und Mark in Wurzeln und Rhizomen enthiilt groBkornige Starke, in Einzelkornern 
oder zu 2-4 zusammengesetzt, oder Harz, welches mit Schwefelsaure von 90% rot wird. 

Die Droge riecht schwach aromatisch, schmeckt bitter, scharf, und enthalt Methysti
cin, das die Schwefelsaurereaktion bedingt, Yangonin, beides indifferente Korper, 
und ein Harzgemisch, das anasthesierend wirkt. Sie wird bei Gonorrhoe verwendet. 

Fructus Cubebae. Cubebae. Piper caudatum. Kubeben. 
Abstammung. Kubeben sind die mehr oder weniger unreifen, getrock

neten Friichte des Klet-
terstrauches Piper cu
be ba L. til., welcher 
auf Java und Sumatra 
heimisch ist und dort 
sowohl wie in Westindien 
kultiviert wird (Abb.80). 
Die zu langen, dichten 
Ahren vereinigten, un
gestielten Friichte dieses 
Strauches wachsen vor 
der Reife an ihrer Basis 
stark und erhalten da
durch einen stielartigen 
Unterteil, welcher in
folgedessen ungegliedert 
in den kugligen Oberteil 
der Frucht iibergeht. Die 
Kubeben werden von 
Java und Sumatra iiber 
Singapore nach Europa 
gebracht. Die in der 
Handeladroge vorkom
menden Teiledes Frucht
standes sind ala wertlos 
zu beseitigen. 

Beschaffeuheit. Die 
Kubeben sind 3,5-5mm 
im Durchmesser mes· 

sende, dunkelgrau- Abb. 80. Piper cubeh, ein fruchtender Zweig. 

braune bis grauschwarze, 
stark geschrumpfte, beerenartige Steinfriichte (siehe Abb. 81), mit einem Stiel
teile von 0,5-1 cm Lange. Die Spitze kronen oft noch die 3-5 vertrockneten 
Narbenlappen des kurzen Griffela. Die zerbrechliche und durch Schrumpfung 
stark runzlige Fruchtwand schlieBt einen einzigen, meist stark, oft bis zur Un-
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scheinbarkeit eingeschrumpften, am Grunde der Frucht angehefteten Samen 
ein. Bei den vereinzelt vorkommenden reifen Friichten ist der Samen 
ausgewachsen; er zeigt im Langsschnitt ein groBes helles Perisperm (Abb. 
82 B, per) und an der Spitze, den Keimling (k) einschlieBend, das kleine 
Endosperm (end), beide zusammen von der Samenschale und der 0,4 bis 
0,5 mm dicken Fruchtwandung umhiillt. Kubeben riechen wiirzig und 
schmecken stark gewiirzhaft, etwas scharf, zugleich etwas bitterlich. 

Anatomie. Eine reife oder wenigstens fast reife Kubebenfrucht zeigt 
folgenden anatomischen Aufbau (vgl. Abb. 83): 

Vnter der sehr kleinzelligen Epidermis (ep) liegt zunachst eine Schicht 
kleiner, ungefahr quadratischer Steinzellen (ste), welche an manchen Stellen 
durch Parenchymzellen unterbrochen wird, an anderen Stellen verdoppelt 
erscheint. Hierauf folgt eine dicke Stlhicht von diinnwandigem Parenchym 

Abb. L Bine 
Kubcbc. 4 fach 

vergrtillert. 

A 

Abb.82. Cubebae. A gan?e fr ische Frucht 
('{,). B diesel be (reil) im J.iingsschnitt('{,). 
ste tein.chalc. per Perl perrll. end Endo-

sperm. k Keimling. (Gilg.) 

(die sog. Fleischschicht), 
in welche zahlreiche 01-
zellen (oe) eingestreut 
sind und an deren Innen
rande die GefaBbiindel 
(ge) verlaufen. Hieran 
schlieBt sich ein inhalts
armes Parenchym, dann 
die sog. Hartschicht aus 
einer, selten zwei oder 
gar drei Schichten von 
groBen, ziemlich stark 
radialgestreckten, reich
lich undgrob getiipfelten 
Steinzellen (ste) beste
hend. Auf die bisher 

behandelten Elemente, welche innen durch eine unscheinbare Epidermis 
abgeschlossen werden und samtlich zur Fruchtschicht gehoren, folgt nun 
nach innen der Samen. Dieser wird von einer diinnen, braunen Samenschale 
umschlossen und besteht zum groBten Teil aus Perispermgewebe (per), das 
fast gan~. aus diinnwandigem Parenchym mit reichem Starkeinhalt und zahl
reichen Olzellen aufgebaut und nur in der iiuBersten Zellschicht und in den 
das Endosperm umgebenden Zellen stiirkefrei ist. Das kleine Endosperm 
und der winzige Embryo kommen fUr die Vntersuchung kaum in Betracht. 
Der stielartige Fortsatz der Frucht, welcher im allgemeinen iihnlich wie die 
Fruchtwandung gebaut ist, besitzt langgestreckte Steinzellen. 

Die Starkekorner des Perisperms sind winzig klein; sie gehoren zu 
den kleinsten bekannten Starkesorten. 

Merkmale des Pulvers. Das gelblichbraune bis braunliche, mittelfeine 
(Sieb V) und feine (Sieb VI) Pulver besteht in der Hauptmenge aus feinst 
zerriebenen, farblosen bis schwach braunlichen Zellwandtriimmern, win
zigen farblosen Protoplasmakornchen, freiliegenden Starkeballen, frei
liegenden winzigen Starkekornchen, gelben Steinzellen und Oltropfen. 
Dazwischen liegen sehr reichliche, groBere und kleinere Parenchymfetzen, 
teils farblos, mit diinnen Zellwanden von polygonalem oder rundlichem 
VmriB, erfiillt mit einem aus winzigen Starkekornchen bestehenden, fest 
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zusammenhangenden Starkeballen (aus dem Perisperm), teils gelbbraun bis 
braunlich oder seltener dunkelbraun, aus rundlichen, diinnwandigen Zellen 
bestehend, die sparlich Starke fiihren, zwischen jenen haufig etwas ver
groBerte Sekretzellen mit gelblichbraunem bis dunkelbraunem, meist 
olartigem, seltener verharztem Inhalt (aus der Fruchtwand). Letztere Paren
chymfetzen sind gewohnlich durchsetzt von groBeren oder geringeren 
Mengen von haufig noch in Reihen liegenden polygonalen oder schwach 
gestreckten Steinzellen mit dicken, 
grob getiipfelten Wanden (die Tiipfel
kanale haufig verzweigt); diese 
Steinzellen sind zum Teil nur 
20-40,u groB und besitzen einen 
dunkeln Inhalt, teils sind sie 
50-100,u groB und manchmal noch 
groBer, inhaltslos. (Kleinere oder 
groBere Komplexe von Steinzellen 
konnen auch ohne Begleitung anderer 
Zellen vorkommen.) Die Starke
kornchen sind polyedrisch, seltener 
kugelig, nur 4-8,u groB, selten 
etwas groBer, und zeigen einen nur 
undeutlichen, zentralen Spalt; die 
samtlichen Kornchen einer Peri
spermzelle hangen gewohnlich zu 
einem groBen polygonalen Starke
ballen fest zusammen, so da~ sie 
haufig auch nach Zertriimmerung 
der Wand noch inehr oder weniger 
vollstandig im Pulver vereinigt 
bleiben; innerhalb der Starkeballen 
erkennt man gelegentlich auch an
sehnliche ovale oder eiformige Ein
zelballen, die als zusammengesetzte 
Starkekorner gedeutet wurden. 

Seltener oder sparlich werden be
obachtet Stiickchen der rotbraunen, 

Abb. 83. Fructus Cubebae. Querschnitt durch die 
Fruchtwandung. ep Epidermis, ste (oben) auBere 
Steinzellschicht, oe Olzellen, pa Parenchym, ge ein 
k1eines GefaBbiindel, ste (unten) innere Steinzellschicht, 

per Perisperm. (GUg.) 

aus zusammengefallenen, diinnwandigen Zellen bestehenden Samenschale, 
Fetzen der aus ziemlich kleinen, dickwandigen, polygonalen, farblOl'len 
Zellen bestehenden, einen braunen Inhalt fiihrenden Fruchtschalenepidermis 
(die oft gemeinsam mit kleinen Steinzellen vorkommt), ringformig oder 
spiralig verdickte, enge GefaBe, langgestreckte, stark verdickte, reichlich 
getiipfelte, gelbliche bis gelbe, spitz zulaufende oder fast quer abgeschnittene 
Stabzellen (aus der stielartigen Fruchtbasis). 

Charakteristisch fUr das Pulver sind besonders die groBen Mengen der 
verschiedenartigen Steinzellen, die Perispermfetzen mit ihren auffallenden 
Starkeballen, die Fruchtwandstiicken mit den Sekretzellen. 

Das Pulver wird untersuch t: 
1. In Glyzerin-Wasser. Man erkennt deutlich die Starke und die Far

bung der verschiedenartigen Elemente. 
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2. In Chloralhydratlosung. Die meisten Elemente werden rasch deut
licher, und besonders die mechanischen Elemente heben sich scharfer abo 

3. In einer halb alkoholischen, halb wasserigen Alkanninlosung. Man 
erkennt sehr schon die iiberall im Pulver auftretenden rotgefarbten Kugeln 
von atherischem 01. 

4. In 80proz. Schwefelsaure wird eine kleine Menge von Pulver ein
getragen und. sofort unter dem Mikroskop untersucht: AIle groBeren Pul
verpartikelchen miissen von einer kirschroten Zone umgeben sein. 

Bestandteile. Kubeben enthalten bis zu 14% eines atherischen Oles, 
ferner Kubebin (2,5%) und harzartige Kubebensaure (1,7%). Der Asche
gehalt betragt bis 8%. 

Priifung. Falsche Kubeben sind sehr haufig beobachtet worden. Es 
handelt sich Z. T. um andere Arten der Gattung Piper, Z. T. um solche 
ganz anderer Familien. Manche Piper-Arten sind in ihren Friichten den 
Kubeben auBerlich sehr ahnlich, unterscheiden sich hochstens durch die 
Lange des stielartigen Teils oder durch Fehlen der inneren Stereidenschicht, 
oder durch deren abweichende Ausbildung oder durch Vorhandensein von 
im Mesokarp verstreuten SteinzeIlen, ja es gibt eine Kubebenform von einer 
den echten vollig gleichenden Anatomie, aber ohne deren charakteristische 
Bestandteile, besonders ohne Cubebin. Deshalb ist bei Beurteilung der Ganz
droge die Beobachtung der Morphologie und Anatomie und die Priifung 
auf Cubebin an einer ganzen Anzahl von Friichten aus einer Durchschnitts
probe notwendig. Diese Cubebinpriifung besteht in dem Einlegen eines 
Schnittes in 80proz. Schwefelsaure, wobei er schon rot, besonders in den 
Olzellen werden muB. Man kann die Cubebinreaktion auch nach Fromme 
an einem Atherauszug der einzelnen Friichte nach freiwilliger Verdunstung 
des Athers mit 80proz. Schwefelsaure vornehmen. Kubeben farben sich 
purpurrot, faische Kubeben geben schmutzigbraune Farbungen. Hartwich 
hat eine als Bestimmungstabelle brauchbare Zusammenstellung aller be
kannt gewordenen Faischungen, mit Angaben iiber die Anatomie und 
die Schwefelsaurereaktion gegeben, aber fiir das allein gebrauchliche 
Kubebenpuiver ist damit wenig anzufangen. Man achte auf das Fehien 
von Fasern, weiten GefaBen, vielzelligen Haaren und besonders darauf, 
daB die Stereiden nicht U-formig, sondern allseitig verdickt sind und 
priife ein Probchen mit 80proz. Schwefeisaure, in der aIle groBeren 
Pulverteilchen rote Farbung annehmen oder mit roter Zone umgeben sein 
miissen. Dadurch werden mit ziemlicher Sicherheit nicht nur die meisten 
Piperarten, sondern auch die aus den Familien der Rutaceen, Euphorbiaceen, 
Lauraceen, Rhamnaceen (Rhamnus cathartica) u. a. stammenden faischen 
Kubeben ausgeschlossen. 

Wichtig ist dabei, daB die Schwefeisaure 80% Gehalt hat, da die Friichte 
mancher anderer Piper-Arten mit konzentrierterer Saure ebenfalls eine 
Rotfarbung geben, mit einer Saure von 80% aber nicht. 

Die Zumischung der Fruchtstandachsen (Spindeln) kann durch die in 
diesen enthaltenen langen, wenig getiipfelten, weitlumigen, verholzten 
Fasern erkannt werden. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 8% nicht iibersteigen. 
Gebaltsbestimmung. Diese kann durch die Bestimmung des atherischen 

Ois in 5 g gepulverten Kubeben nach der in der Einleitung beschriebenen 
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Methode durchgefuhrt werden. Das Arznejbuch hat auf die Gehaltsbestim
mung, die wegen des schwankenden Gehaltes der Handelsware sehr erwiinscht 
ware, verzichtet, weil noch nicht genugende Edahrungen daruber vorliegen, 
wieviel als Mindestgehalt zu fordern ist. Wir fanden zwischen 3,86 und 11,3% 
schwankende Werte, und glauben, daB man etwa 8-lO% wohl verlangen 
dad. 

Geschichte. 1m Mittelalter (9. und 10. Jahrhundert) kannten die Araber 
schon die Droge. Spater fand sie fast nur noch als Gewiirz Verwendung, 
bis man anfangs des 19. Jahrhunderts wieder auf ihre medizinische Wirk
samkeit aufmerksam wurde. 

Anwendung. Die Kubeben sind harntreibend und werdenbei gonor
rhoischen Erkrankungen angewendet, namentlich in der Form des Extr. 
Cubebarum. 

Fructus Piperis mgn. Piper nigrum. Schwarzer Pfeffer. 
Abstammung. Schwarzer Pfeffer besteht aus den vor der Reife gesam

melten und rasch an der Sonne oder am Feuer getrockneten Fruchten von 

Abb. 84. Fructus Plpcris n1gri: a SMick ciner Ahre mit Zwltterbliiten, stark vergrBBert; b Zweig mit 
DlOten- und ll'ruchtstiinden. 

Piper nigrum L., einem in den Waldern der Malabarkiiste Indiens hei
mischen und dort sowohl wie in den meisten Tropengebieten kultivierten 
Kletterstrauch (Abb.84). 

BeschaHenheit. Die Fruchte haben etwa die GroBe einer kleinen Erbse, 
sind hart, kugelig, einsamig, von grauschwarzer bis braunschwarzer Farbe, 
grob gerunzelt und (Abb.85) nicht mit einem stielartigen Teil, wie die 
Kubeben ihn haben, versehen. An einer Stelle sieht man einen kleinen hel
leren Fleck, die Abbruchstelle der Frucht von der Fruchtstandsachse (Frucht
spindel), gegenuber befindet sich oft ein winziger Vorsprung, der Rest der 
Narben. Die dunkle Fruchtwand umgibt einen mit ihr fest . verklebten 
Samen, der zum groBten Teil aus dem weiBlichen, im Zentrum mit einer 
Hohlung versehenen Perisperm besteht, das am oberen Ende in einer kleinen 
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Vertiefung das geschrumpfte Endosperm mit dem winzigen Embryo um
schlieBt. Pfeffer riecht eigenartig und schmeckt brennend scharf. 

Anatomie. Die Fruchtwand ist von einer Epidermis aus in der Flachen
ansicht vieleckigen, mit rundlichem Lumen versehenen, Farbstoff enthaI
tenden Zellen mit sehr dicker AuBenwand bedeckt, auf welche eine ein- bis 
mehrreihige, stellenweise unterbrochene Schicht farbstoffhaltiger, meist 
radial gestreckter, dickwandiger, reichlich getiipfelter SteinzeIlen, dann ein 
breites Parenchym aus diinnwandigen, mit gefarbtem, starkehaltigem In
halt erfiiIlten Zellen folgt. In dieses Parenchym sind einige Sekretzellen 
mit atherischem bl eingestreut. Seiner Innengrenze genahert verlaufen in 
ihm feine GefaBbiindel, an seiner Innengrenze liegt eine zusammenhangende 

p.t/, 

Abb. 85. Schwarzer 
Pfeffer. a von auBen, 
b Querschnitt, c Langs
schnltt durch die reife 

Pfefferfrucht 5fach 
vergroBert, e Keimling, 
1m klelnen Endosperm 
\legend, elnseitig um
hiillt von dem mach-

tlgen (In der Figur 
punktierten)Perlsperm. 

Schicht groBer, fast kubischer blzeIlen, auf welche nur 
~ noch 1 oder 2 Lagen von Parenchymzellen folgen. Vnter 

diesen liegt eine liickenlose Schicht V-formig verdickter, 
isodiametrischer Steinzellen (BecherzeIlen), darunter die 
aus 2 kollabierten, braunen ZeIIreihen bestehende Samen
schale. Die auBerste Zellreihe des Perisperms ist aleuron
haltig, starkefrei, die zwischen ihr und der Samenschale 
gelegene, sog. hyaline Schicht ist im Gegensatz zu der 
Meinung mancher Autoren, nicht von zeIIiger Struktur 
und zur Samenschale zu rechnen, sondern die dicke 
AuBenwand der auBersten Perispermzellen. Die iibrigen 
Perispermzellen sind mit Ausnahme der an das Endo
sperm grenzenden, starkefreien Zellen mit meist ein
fachen, nur wenige f-l groBen, dazwischen auch mit aus 
vielen winzigen Teilkornern zusammengesetzten groBeren, 
rundlichen Starkekornern so vollgepfropft, daB der 
Inhalt der Zellen meist zu Ballen verklebt ist, ein Teil 
der Perispermzellen enthalt auch atherisches bl bzw. 
harziges Sekret, in dem sich manchmal Piperinkristalle 

abgeschieden haben. Endosperm und Embryo haben zartwandige, eiweiB
haltige, starkefreie Zellen. . 

Merkmale des Pulvers. Das braunlichgraue Pulver besteht vorwiegend 
aus den aus den Perispermzellen herausgefallenen Starkeballen und frei
liegenden winzigen Starkekornchen, den meist gestreckten, mit gelber Wand 
und braunen Inhalt versehenen SteinzeIlen, die ofters noch in Verbindung 
mit Epidermisfetzen sind, aus den fast stets in Flachenansicht auftreten
den Stiicken der Becherzellschicht, die wie Verbande maBig verdickter, 
polygonaler Steinzellen aussehen, braunen Stiicken der Samenschale, Frucht
wandparenchym und zahlreichen, winzigen Sekrettropfchen. - Man setzt nach 
Rosenthaler dem trocknen Pulver unter dem Deckglas Chloroform zu, laBt 
dieses verdunsten, fiigt dann konzentrierte Salzsaure sowie einige Kristall
chen Kadmiumazetat hinzu; es treten bald gelbe Nadeln der Piperin-Kad
mium-Verbindung auf. Dieselbe Reaktion erhalt man, wenn man ein wenig 
Pfefferpulver mit Salzsaure verriihrt und dazu das Kadmiumsalz gibt. 

Bestandteile. Xtherisches bl, Piperin. 
Priifung. Pfefferpulverfalschungen sind sehr haufig und mannigfacher 

Art. Es werden dazu sowohl die PreBkuchen von allerlei blsamen (wie Lein, 
Mohn, Niissen, Oliven und vielen anderen), Abfalle anderer Samen (Schalen 
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von Buchweizen, Hirse, Niissen, Kakao usw.), Abfalle von der Verarbeitung 
der Steinntisse (Phytelephas macrocarpa, Palmae) zu kleinen Drechsler
arbeiten, Ausreuter, Mehl, Brot, Htilsenfrtichte, wie endlich auch extra
hierter Pfeffer, Pfefferspindeln (die Fruchtstandachsen), Kubeben, Mineral
stoffe und vieles mehr benutzt. Bei der groBen Zahl verschiedenster Ge
webselemente, die so in verfalschtem Pfefferpulver vorkommen konnen, 
kann hier nur gesagt werden, daB artfremde Beimengungen wie groBere 
Starkekorner, Fasern, sehr dickwandige, grobgettipfelte Zellen von Stein
ntissen nicht vorhanden sein diirfen. Zu diesen sind auch die haufig vor
kommenden Pfefferspindeln zu rechnen, die sich im Pulver durch die bis 

Abb. 86. Querschnitt durch den schwarzen Pfeffer. a Epidermis, b auBere SteinzellenscWcht, c Paren
chym mit groBen Olzellen, d inneres Parenchym, Mufig kleine Oltropfchen fiihrend, e innere Steinzellen
scWcht. aus u-fOrmig verdickten Zellen bestehend. f braune Samenhaut, g hyaline Samenhaut, h starke
fiihrendes Gewebe des Perisperms mit reicWichen Olzellen (die Starke ist nur durch Punktierung angedeutet. 

(Gilg.) 

30 It weiten GefaBe, sowie durch die viel- und kurzzelligen Haare nacho 
weisen lassen. Der Aschegehalt solI bei schwarzem Pfeffer 5% nicht tiber. 
steigen. 

Anwendung. Zu Pilulae asiaticae und als Gewiirz. 

Fructus Piperis aIbi. Piper album. WeiBer Pfeffer. 
WeiBer Pfeffer besteht aus den von den auBeren Schichten befreiten, reifen Stein

friichten von Piper nigrum L. Die gesammelten reifen Beeren werden zuerst auf
geschichtet, dann in Wasser mazeriert, an der Sonne getrocknet und endlich durch 
Reiben zwischen den Handen von den auBeren Schichten (die inneren Schichten, ein
schlieBlich der Olzellenschicht bleiben erhalten) der Fruchtwand befreit. Die so her
gerichtete Droge bildet kugelige, etwa 5 mm dicke, glatte, gelblichgraue Korner, deren 
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Fruchtschichtrest einen einzigen damit verwachsenen, in der Mitte hohlen Samen mit 
sehr starkereichem, weiBem Nahrgewebe (groBem Perisperm, sehr kleinem starke· 
freiem Endosperm) und winzigem Embryo umschlieBt. Die Droge kommt besonders. 
aus Tellichery und aus Penang in den Handel. Bestandteile sind atherisches 01, Harz, 
Piperin, Piperidin und Chavicin. Ihr Geschmack ist milder und ihr Geruch schwacher 
und feiner als beim schwarzen Pfeffer. Asche nicht uber 4%. 

Reihe Salicales. 
Familie Salieaeeae. 

Gemmae Populi. Pappelknospen. 
Die frisch oder getrocknet in Gebrauch genommenen, im Friihjahr gesammelten, 

noch geschlossenen Lau bknospen mehrerer einheimischer oder angepflanzter Pop u Ius -
Arten, besonders P. nigra L., monilifera Aiton, balsamifera L., pyramidalis 
Rozier. Sie sind bis 2,5 em lang, bis 0,5 em dick, spitz kegelformig und zeigen auBen die 
sich dachziegelig deckenden, glanzend braunen, ungleich groBen, getrocknet mit festem 
Harziiberzug versehenen, frisch harzig klebrigen Deckschuppen. Sie besitzen einen 
angenehmen, balsamischen Geruch und wiirzig bitteren Geschmack und enthalten 
als wesentliche Bestandteile etwa 0,5% atherisches 01 mit Paraffinen und Terpenen, 
ferner Harz, das Glykosid Salicin sowie Chrysin. 

Cortex Salicis. Weidenrinde. 
Weidenrinde (Abb. 87) ist die im ersten Friihjahr von zwei- bis dreijahrigen Asten 

un~rer einheimischen Weidenarten: Salix alba L., S. fragilis L., S. purpurea L., 
S. pen tan d r a L. und anderen gesammelte und rasch getrocknete Rindc. Sie bildet ziem-

Abb. 87. Cortex SalIcl8: Quer.!chn1tt, lOfach vergr(illert. S ./r. von Salix fragUls, S. p . von Salix pentandra. 

lich glatte, glanzende, auBen braune, graue oder griinliche, innen gelbe bis braune, 
rinnige Streifen von etwa 1 mm Dicke. Der Bruch ist splitterig-faserig. Der Quer
schnitt zeigt unter der Lupe in der sekundaren Rinde eine zarte Felderung. Anatomisch 
ist die Rinde besonders durch das in der Epidermis entstehende Phellogen charakte
risiert, welches bei einigen der erwahnten Arten nur sehr wenige, mit dicker AuBen
wand versehene und daher den Epidermiszellen sehr ahnliche Korkzellen produziert. 

Die primare Rinde besteht aus einem diinnwandigen, chlorophyll- und starkehaltigen 
Parenchym, in welchem Oxalatdrusen vorkommen. Die sekundare Rinde besteht aus 
abwechselnden Lagen von Faserbundeln und Parenchym. Erstere sind von Kristall
kammerreihen mit Einzelkristallen umgeben, letztere enthalten z. T. Oxalatdrusen 
und werden von obliterierten Siebelementen begleitet. Steinzellen fehlen ganz oder 
fast ganz. Die Markstrahlen sind einreihig. Mit 90proz. Schwefelsaure farbt sich die 
Rinde rot (Salicin), mit Eisenchlorid schwarz (Gerbstoff). Sie besitzt einen sehr schwach 
II,romatischen Geruch, einen bitteren Geschmack, enthiilt Gerbstoff und Salicin und 
dient zuweilen zu Badern. 

Reihe J uglandales. 
Familie Juglandaeeae. 

Folia Juglandis. WalnuBblatter. 
Abstammung. WalnuBblatter stammen von dem vom Balkan bis zum 

Himalaya in Gebirgswaldern heimischen, im ganzen warmeren Europa 
kultivierten WalnuBbaum Juglans regia L., von welchem sie vor dem 
volligen Ausgewachsensein im Juni gesammelt . werden. 
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Beschaffenheit. Die Blatter sind unpaarig gefiedert und tragen an 
einer bis 35 em langen, rinnigen Blattspindel zwei bis vier (selten mehr) 
Paare meist nieht genau einander gegeniiberstehender Fiederblattehen und ein 
gewohnlieh etwas gro13eres Endblattehen. Die Fiederblattehen sind 6bis 
15 em lang und 5-7 em breit, ganzrandig, langlieh-eiformig, kahl, zu
gespitzt und fast sitzend, sehwaeh lederartig. Von dem Mittelnerv der 
Fiederblattehen zweigen sieh meist 12 deutlieh hervortretende Seiten
nerven ab, welehe dureh ungefahr reehtwinklig auf diesen stehende, fast 
geradlinige Seitennerven zweiter Ordnung verbunden sind. In den Nerven
winkeln stehen bei jungen Blattern · kleine Haarbusehel. 

IilltIt1-jr:~ -v.:r1M-------.. _ K 

8 

Abb. 88. Folia Juglandia. Querachnitt durch da. Blatt. e Epidermis der Oberseite, .: Epidermis der 
Unterselte, It Driisenhnare Jr Kristnlldruscn, 8t SpnlWlfnungen, 8chematisch gezeichnet, p Pallsnden 

gewebe, s Schwnmmparencbym, r B1attrippe. (Vogl.) 

Getrocknete Walnu13blatter sind grun; sie haben wohl einen wUrzigen, 
aber nicht den starken aromatisehen Gerueh der frischen; sie sehmecken 
etwas kratzend. 

Anatomie. Die Zellen beider Epidermen sind mit ma13ig welligen Wanden 
versehen, nur die untere Epidermis enthalt Spaltoffnungen. Das Mesophyll 
enthalt 2, selten 3 Palisadensehiehten und ein loekeres Schwammgewebe 
aus gespreitztarmigen Zellen. Einzelne Zellen, besonders im Palisaden
parenchym, fuhren sehr gro13e Oxalatdrusen. In den Nervenwinkeln, 
hauptsachlieh bei jiingeren Blattern, finden sich Buschel einzelliger, kraf
tiger Haare, welche zum Teil verholzt sind und bei alteren Blattern 
zum gro13ten Teil abgefallen sind. Sehr auffallig sind jedoch ver
sehiedene Driisenhaarformen: kurze dieke Haare auf 1-2 zelligem Stiel 
mit 2--4 zelligem Driisenkopf, sehlanke Haare auf etwas verlanger
tem, 2--4 zelligem Stiel mit ein- bis mehrzelligem Kopf, endlich in 

Gllg-Brandt-Schlirhoff. Pharmakognosie 4. Auf!. 8 
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die Blattflache oft schwach eingesenkte Driisenschuppen, fast ungestielt 
und mit groBem, vielzelligem Kopf. An ausgewachsenen Blattern findet 
man auch diese Driisenhaare oft nur noch sparlich, am meisten noch 
iiber den Nerven erhalten. Die kleineren Nerven werden oberseits von 
Ziigen fast kollenchymatisch verdickter Zellen begleitet, der Hauptnerv 
enthalt einen durch ein Kambium in die Dicke gewachsenen und durch 
einen Faserring geschiitzten GefaBbiindelzylinder und auf Ober- und Unter
seite breite subepidermale Kollenchymstreifen. Die Blattspindel weist im 
wesentlichen gleichartigen Bau auf, enthalt aber auch einige isolierte 
GefaBbiindel. 

Die Droge ist schwer zu untersuchen, da sich infolge haufig auftretender 
sehr starker Kollabierung der Zellen gute Schnitte nur schwierig anfertigen 

lassen. Man kann 

Abb. 9. FoUa Juglandis. Epidermis mit Spaltoffnungen, Drusen· 
schuppe, Driisenhaar und elnzeW"es Haar In der 'Fllicbenanslcht. 

sie zwecks besserer 
Quellung in 5proz. 
Kalilauge einweichen 
und evtl. in verdiinn
tem Alkohol darauf 
etwas harten. 

Merkmale des Pol· 
verso 1m Pulver sind 
besonders zu beach
ten: Haare und Haar
fragmente, Epider
misfetzen, die in der 
GroBe wechselnden 
Oxalatdrusen, die oft 
50,uDurchmesser weit 
iiberschreiten. 

Mikrochemie. Fiir 
geschnittene Ware 

und fUr das Pulver 
kann zur Identifizierung auch die Mikrosublimation, bei der schwach gelbe, 
kristallhaltige Sublimate entstehen, herangezogen werden. Die Kristalle 
diirften im Gegensatz zu der Angabe des Arzneibuches nicht aus Juglon 
bestehen. 

Bestandteile. Nach friiherer Ansicht soIl ein Alkaloid Juglandin vor
handen sein, sicher nachgewiesen sind in frischen Blattern Inosit, Spuren 
fliissigen Ols, das zu den Chinonen gehorige Juglon, das vielleicht erst sekun
dar aus dem urspriinglich vorhandenen Hydrojuglon entsteht, 5-10% 
Mineralbestandteile. "Ober die Bestandteile der Droge herrscht keine 
Klarheit. 

Priifung. Braune oder schwarzliche Ware ist zu verwerfen. Verwechs
lungen kommen vor mit den ahnlichen, iibrigens wohl ziemlich gleichwertigen 
Blattern von Juglans cinerea L. Ihre Blattchen sind am Rande gesagt. 
Die Blatter von Fraxinus excelsior L. sind zwar auch unpaarig gefiedert, 
ihre Fiederblattchen aber am Rande gesagt und anatomisch durch die 
weit stiirkere Wellung ihrer Epidermiswande, durch das Fehlen der Kristalle 
und durch die eigenartigen, den Polen der Spaltoffnungen seitlich an-
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sitzenden, hornchenahnlichen Kutikularhooker unterschieden. Der Asche
gehalt des Pulvers darf 10% nicht tibersteigen. 

Geschichte. WalnuBblatter sind ein altes Volksheilmittel. 
Anwendung. Sie dienen besonders als blutreinigendes Mittel. 

Reihe Fagales. 
Familie Fagaceae. 

Folia Castaneae. Kastanienblatter 
Die Blatter vonCastanea vesea Giirtner (=C. vulgaris Lam.), einemim Mediter

raneum einheimisehen, bei uns etwa seit Beginn unserer Zeitreehnung dureh die Romer 
eingefiihrten und viel kultivierten, jetzt aueh vielfaeh verwilderten Baume. Sie sind 
15 bis 25 em lang, bis 7 em breit, etwa 2 em lang gestielt, langlieh-lanzettlieh, oben 
spitz, unten meist in den Stiel versehmalert, am Rande scharf gesagt und von lederiger 
Konsistenz. Die Nervatur ist fiederig, unterseit,s stark hervortretend. Oberseits ist 
das Blatt kahl, unterseits, besonders in der Jugend mehr oder weniger behaart. Die 
obere Epidermis besteht aus gradlinig-polygonalen ziemlieh hohen Zellen und ist spalt
offnungsfrei. Das Mesophyll umfaBt 2 Palisadensehiehten und ein Sehwammgewebe 
ans gespreiztarmigen Zellen, in dem zahlreiehe, z. T. reeht groBe Oxalatdrusen liegen. 
Die Behaarung der Blattunterseite besteht a,us wenigen, kleinen Kopfehenhaaren und 
mehr oder weniger zahlreiehen einzelligen, bis auf ein ganz kleines Lumen verdiekten, 
spitzen Ha.aren. 

An Bestandteilen der Blatter ist bisher nur Gerbstoff bekannt geworden. Sie sind 
geruehlos und sehmeeken sehwaeh adstringierend. Verweehselungen wurden nieht 
beobaehtet. Man benutzt sie zur Herstellung eines ziemlieh diekfliissigen Fluidextraktes, 
das gegen Keuehhusten verwendet wird. 

Gallae (halepenses). Galla pfel. 
Abstammung. Gallapfel sind krankhafte Wucherungen der jungen 

Zweige von Quercus infectoria Olivier, welche durch den Stich der 
Gallwespe Cyni ps tinctoria Hartig, die ihre Eier in die Knospen legt, ver
ursacht werden. Der Baum ist im ostlichen Mittelmeergebiet, besonders 
in Kleinasien, weit verbreitet. 

Handel. Die hier beschriebenen Gallen werden im Handel mit dem 
Namen Aleppische, Ttirkische oder Levantinische Gallen be
zeichnet. Diese gelangen von 
Aleppo in Kleinasien tiber die 
levantinischen Hafen Trape
zunt odcr Alexandrette nach 
den europaischen Stapel plat
zen Liverpool, Marseille, Triest 
und Genua. Auch kommt die 
Gallensorte von Aleppo nach Abb. 00. Gallae, a von auBeD, mit Flugioch, b Dorch-
Abuschir, an der Ostkiiste des schultt elner Galle ohne Flugloch, emit F lugJoch. 

persischen Meerbusens, um von da tiber Bombay als 1ndische Gallen 
exportiert zu werden. 

Beschaffenheit. Gallapfel (Abb.90) sind von kugeliger bis birnformiger 
Gestalt, 1,5-2,5 cm (sehr selten 3 cm) im Durchmesser, und von dunkel
graugriiner bis hellgelblichgrauer Farbe. Die obere Halfte der Kugelflache 
ist hOckerig und faltig, wahrend die untere Mufiger glatt, etwas glanzend 
und in einen dicken, kurzen Stiel verschmalert ist. 1st das Insekt, dessen 
Ei die Veranlassung zu der Gallenbildung gegeben hat, schon ausgekrochen, 

8* 
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so befindet sich ein kreisrundes, etwa 3 mm weites Flugloch in der unteren 
Halite der Kugelflii.che. Solche Gallen sind meist etwas leichter und von 
mehr gelblichgrauem Farbenton, wahrend die Gallen ohne Flugloch, welche 
gewohnlich etwas hoher geschatzt werden, schwerer sind und vorwiegend 

Abb. 91. OaUae hal penses. ("'/ , .) 
I Randpartic, II . lnnere Partie. lJa Paren. 
chyrn, gor Oerbsto(fkugelo, nur vereinzelt 
gezeichnet, dr Krlstalldrusen, 8to tein · 
zell n, slli t.lirkekiirner der Nllhrsehicht 

tlti. (Oilg.) 

die dunkelgraugriine Farbe zeigen. Die 
Gallen sind auBerst hart und zeigen beim 
Zerschlagen einen wachsglanzenden kor
nigen oder strahligen Bruch von weiB
licher bis braunlicher Farbe. Auf Quer
schnitten zeigt sich eine 5-7 mm weite, 
zentral gelegene, runde oder ovale Grube, 
in welcher die Larve sich entwickelt hat 
und in welcher sie bei Gallen ohne Flug
lochauchnoch vorzufindenist. DieLarven
kammer wird von einer schmalen, weiB
lichen bis braunen, durch ihre Harte und 
ihre Farbung vor der Umgebung sich aus
zeichnenden Schicht begrenzt. Gallapfel 
sind geruchlos und schmecken stark und 
anhaltend herbe. 

Anatomie. Die Galle besteht aus 
zweierlei Schichten (vgl. Abb. 91), einer 
machtigen (AuBengalle), in deren Zellen 
reichlich Kalziumoxalatkristalle und groBe 
Gerbstoffkugeln bzw. -ballen anzutreffen 
sind, und einer viel diinneren, aber stein
harten Schicht (lnnengalle), welche aus 
sehr dickwandigen, stark getiipfelten Stein
zellen besteht und ein festes Gehause um 
die Larvenkammer bildet. 1m lnneren 
dieser Steinzellschicht findet sich die sog. 
Nahrschicht, ein aus diinnwandigem Paren
chym bestehendes Gewebe, welches in den 
auGeren L~gen Starke und weiter innen 
fettes 01 und eigenartige, traubige, ver
holzte Korper fiihrt. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist 
graugelblich und besteht zum groBten 
Teil aus den farblosen, kantigen Gerbstoff
schollen des Parenchyms, diesichin Wasser 
ziemlich rasch losen. Weiter sind bezeich-
nend: Steinzellbrocken, Parenchymfetzen, 

sparliche winzige, 6-10 ,u groGe, rundliche Starkekorner, Kristalle, besonders 
aber die eigenartigen traubigen Korper aus der Nahrschicht, die im Phloro
glucin-Salzsaure-Praparat bei sorgfaltiger Beobachtung aufzufinden sind. 

Das Pulver farbt sich mit verdiinnter Eisenchloridlosung sofort blau
schwarz. 

Bestandteile. Bis 70%, meist weniger, Gerbsaure (sog. tiirkisches Tannin, 
das von dem meist im Handel befindlichen, aus den chinesischen Gallen 
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gewonnenen Tannin verschieden ist), daneben Gallussaure, etwas Ellag
saure, Kohlenhydrate, Fett, wenig Mineralbestandteile. 

Priifung. Andere Gallen, von denen es noch eine groBe Anzahl Handels
sorten gibt, weichen von der oben gegebenen Beschreibung ab; sie sind 
teilweise viel kleiner, teilweise heller und leichter, und sind nicht mit alep
pischen zu verwechseln. 

Gehaltsbestimmung. Vom Arzneibuch nicht vorgeschrieben, jedoch 
durchfuhrbar nach dem Hautpulververfahren, bequemer nach der in der 
Einleitung beschriebenen Blutmethode. 100 ccm des in seiner Wirkung 
auf Blut mit der dort angegebenen Tanninlosung zu vergleichenden Drogen
auszuges werden aus 0,2 g Gallapfelpulver hergestellt. Etwa 50% Gerb
sauregehalt kann in arzneilich zu verwendender Droge verlangt werden. 

Geschichte. Zur Zeit der alten Griechen wurden die Gallen schon tech
nisch UIid medizinisch angewendet, und besonders seit der Zeit der Kreuz
zuge kamen aie in Menge aus Kleinasien nach Europa. 

Anwendung. Gallen finden hauptsachlich technische Verwendung und 
sind allein wegen ihres Gerbsauregehaltes als Arzneimittel (Tinct. Gallarum) 
geschatzt. 

Cortex Quercus. Eichenrinde. 
Abstammung. Eichenrinde stammt von unseren deutschen Eichbaumen 

Quercus ro bur L. und Qu. sessiliflora Salisbury, welche in fast ganz 
Europa heimisch sind und speziell zur Rindengewinnung in Eichenschal
waldungen gezogen werden. Eichenrinde ist die sog. "Spiegelrinde" junge
rer, hochstens 15-20 Jahre alter Baume, besonders der sog. Stockausschlage, 
welche noch keine oder nur ganz wenig Borkenbildung zeigen. Von diesen 
wird sie im Fruhjahr gewonnen, indem man am lebenden Baum mehrere 
Ringschnitte macht und die Rinde von einem Schnitt zum andern in Langs
streifen ablost. In Deutschland liefern 
Eichenrinde namentlich der Taunus, 
Schwarzwald, Odenwald und das bergische $Z 

Land. 

n 

.. p 
... TT/. 
-- bb 

Beschaffenheit. Die Droge bildet roh
renformig eingerollte Stucke von 1-2, 
selten bis 4 mm Dicke und verschiedener 
Lange. Die AuBenseite ist braunlich bis 
grau (silbergrau), an jungeren Rinden 
glatt undglanzend, mit sparlichen, schwach 
quergestreckten, weiBlichen Lentizellen 
besetzt (an alteren, unzulassigen Rinden 

Abb. 92. Cortex Quercus. Querschnltt, 
10 tach vergrtsCert. p Xork, 11< AuDenrlnde, 
i Iunenrlnde, 8. telnzcU-, bb Bastraser
gruppen des mechanlschen lUnges, n Schutz-

lelsten. 

uneben und rissig), selten Flechten tragend. Die Innenseite ist hellbraunlich 
bis braunrot, matt und mit stark hervortretenden, groben und unregel
maBigen Langsleisten (ganzlich unpassend "Schutzleisten" genannt) versehen. 

Der Querbruch ist hauptsachlich in der inneren Partie splitterig-faserig. 
Ein glatter Querschnitt zeigt den dUnnen Kork. (Abb. 92 p) als dunkle 
Linie und in der braunlichen Rinde, namentlich am inneren Rande, zarte 
peripherische Strichelung. 

Der Querschnitt wird mit Eisenchloridlosung infolge des hohen Gerb
stoffgehaltes sofort schwarzblau. 
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Eichenrinde riecht besonders in angefeuchtetem Zustand loheartig und 
schmeckt stark zusammenziehend und schwach bitter. 

Anatomie. Eine jiingere Rinde, bei der die Borkenbildung (wie z. B. 
bei Abb. 93) erst beginnt, zeigt folgenden anatomischen Aufbau: 

Abb. 93. Cortex Quercus. QUCl'flchnitt durch elne 'junge 
Splegelrlnde, bei der die BorkeDblldung CI'fIt beginnt, 
bo Borke, 1'r./;o )lrlmllrer Kork, 81e StelnzcllDcster, me. 
n: gemlschter (d. h. aua Bastfaserb(lndeln und Steinzellen 
bestebender) mechanlscher Ring, ba BlI8tfaserb(lndel, 
8"". 1:0 selrundiire Korkschlcht, gor Gerbstoff fiihreDde 
ZelleD, ba Bastfaeerb(lndel, Bt6 StelnzellDeBter, Io:r Krl
stalJe, ma MarkstrahleD, 8chu Schutzleil!te. Vergr. " , •• 

(Ollg.) 

Der rotbraune Kork be-
steht aus diinnwandigen, fla
chen, normalen, mit braunem 
Inhalt erfiillten Korkzellen 
(pr. ko). Unter ihm liegt eine 

ri schmale Zone derbwandigen 
Phelloderms. Die primar-e 
Rinde setzt sich zusammen 
aus diinnwandigem, reichlich 
Drusen fiihrendem ' Paren-

k o chym, zwischen' das verein
zelte kleine Nester von Stein
zellen (ste) eingelagert sind. 
Ungefahr in der Mitte liegt 
ein sogenannter gemischter 
mechanischer Ring (me. ri), 
zum wei taus groBten Teil aus 
Steinzellen bestehend, zwi
schen welche hier und da an
sehnliche Bastfaserbiindel ein
gelagert sind. In ganz jungen 
Zweigen besteht der Ring nur 
aus Bastfasern; da diese an 
Zahl nicht vermehrt werden, 
der Ring also dem Dicken
wachstum des Zweiges nicht 
zu folgen vermag, so wird 
er gesprengt, d. h. es schieben 
sich diinnwandige, sich lebhaft 
teilende Parenchymzellen zwi
schen die Bastfasern ein; aus 
diesen Parenchymzellen wer
den dann durch allmahliche 
Verdickung Steinzellen, so daB 
zuletzt der Ring wieder nur 
aus mechanischen Elementen 
besteht. Es ist danach klar, 
daB bei zunehmender Dicke 
der Rinde die Zahl der Stein
zellen immer mehr zunehmen 
muB, wahrend die Bastfasern 

an Menge zuriicktreten. Das Gewebe auBerhalb des gemischten Ringes ist 
die primare Rinde, die Fasern p.es Ringes sind aus dem Perizykel entstanden, 
der sich innerhalb des mechanischen Ringes noch nach innen fortsetzt. 
Seine Zellen fiihren wie die der primaren Rinde reichlich Oxalatdrusen, und 
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zwischen sie sind zahlreiche Nester von Steinzellen (ste) und Bastfaser· 
biindel (ba) eingelagert. Bei alteren Rinden (wie sie auch unter der oHio 
zinellen Droge nicht selten vorkommen) kann man haufig beobachten, 
wie diese innere Partie der Rinde von einem sekundaren Phellogen (sec. leo) 
und einem von diesem erzeugten mehr oder weniger starken Korkring durch· 
zogen wird (vgl. Abb. 93), d. h. wie Borke (bo) entsteht, durch welche Bildung 
spater die ganze auBere Partie der primaren Rinde (inkl. mechanischem 
Ring) abgeworfen wird. 

Die sekundare Rinde (Abb. 94) zeigt zahlreiche, eine, selten zwei Zell· 
lagen breite, geschlangelt verlaufende Markstrahlen (ma). In den Rinden. 
strangen finden sich 
hier und da (unregel
maBig verteilt) groBe 
Steinzellnester (ste); 

ganz regelmaBig 
wechseln jedoch zwi. 
schen den Markstrah. 
len breite tangentiale 
Platten, resp. Bander, 
von Bastfasern (ba) 
mit dem reichlich 
Oxalatdrusen (krd) 
fiihrenden Paren. 

chym (pa) ab, zwi. 
schen welchem Sieb. 
elemente nicht oder 
nur sehr undeutlich 
wahrzunehmen sind. Abb.94. Cortex Quercus. ('''' •. ) Stuck aus dem Querschnltt d~ch die 

sekundiire Rlnde niit Steinzellen lIte, 13llJ!tfasern 00, und Markstrahlenma. 
Alle Bastfaserbiindel - kr ElnzelkrLstalle der Kristallzellrelhen, krd Krlstalldrusen. (GlIg. ), 

sind von Kristallkam. 
merscheiden (Abb. 94kr und 950e) begleitet. Ferner treten iiberall im Paren. 
chym diinnwandige Zellen auf, welche einen dichten, tief gelbbraunen Inhalt 
(Gerbstoff) fiihren. Starke kommt nur in sehr geringer Menge VOf. 

Auffallend sind endlich an der Rinde die oben schon erwahnten sog. 
"Schutzleisten" (Abb. 93, schu) , d. h. stark nachinnen vorspringende 
Gewebekomplexe, welche man ala markstrahlartige Bildungen auffaBt. Sie 
bestehen zum groBten Teil aus mehr oder weniger radial verlaufendem 
Parenchym, in welches machtige Steinzellnester eingelagert sind; auf diese 
letzteren ist es zuriickzufiihren, wenn beim Eintrocknen auf der Innenseite 
der Rinde die charakteristischen Langsleisten entstehen. 

Die Rinde ist hiernach an mechanischen Elementen auBerordentlich 
reich: in groBen Mengen finden sich Bastfasern und Steinzellen. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist graubraun und besteht aus sehr 
~ahlreichen Bruchstiicken von Faserbiindeln, die vielfach noch mit Kristall· 
zellreihen mit Einzelkristallen in Verbindung stehen, zahlreichen Stein· 
zellen, Parenchymtriimmern, Korkschiippchen, Drusen und Einzelkristallen. 
Besonders charakteristisch sind selten auftretende Faserbruchstiicke, die 
mit Steinzellen in Verbindung stehen, sie stammen aus dem mechanischen 
Ring. 
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Das Pulver wird durch verdiinnte Eisenchloridlosung sofort blauschwarz 
gefarbt. 

Bestandteile. Die Eichenrinde enthalt 6-20% Eichengerbsaure, ferner 
Gallussaure, Ellagsaure, Lavulin, Querzit 
und etwa 6% Mineralbestandteile. Sie 
riecht, befeuchtet, loheartig. 

Priifung. Uber Verwechselungen und 
Verfalschungen ist bisher nichts bekannt 
geworden. Das Pulver darf nach dem 
Verbrennen nicht mehr als 8% Asche 
hinterlassen. 

Gebaltsbestimmung. Eine solche wird 
vom Arzneibuch nicht verlangt, ist aber 
in der Technik nach dem Hautpulver
verfahren allgemein ublich. Einfacher 
ist zur Ermittelung des Gerbstoffgehaltes 
die in der Einleitung beschriebene Blut
methode. 100 ccm des mit der Tannin
lOsung in der Wirkung auf Blut zu ver
gleichenden Drogenauszuges sind aus 1 g 
Drogenpulver herzustellen. In guter Ware 
wird man 10% Gehalt erwarten durfen. 

Geschichte. Schon im Altertum wurde 
die Eichenrinde gelegentlich medizinisch 
verwendet, ohne jemals groBere Bedeu
tung zu erlangen. 

Anwendung. Eichenrinde dient in der 
Technik zum Gerben, in der Pharmazie 
als zusammenziehendes Mittel und zu 
Badern. 

Semen Quercus und Semen Quercus tostum. 
Abb. 95. Cortex Quercus. Liingsschnltt.RfBa.st- E' hId E' h lk ff 
tasern, begleitet von deo mltElnzelkrlstaUeo er- lC e nun lC e a ee. 
filllten Krlstallzellrellien (011), ad Kulzlumoxalat- Die Samen von Querc us ro bur L. und Q U. 

drusen. Vergr. ,.,/ ,. (Mez). sessilifloraSalisb. Die reifenFriichte, die aus 
der Achsenkupula ausgefallen sind, werden ge

trocknet und von der Fruchtwandung befreit. Der Samen ist von der Gestalt der Frucht, 
langlich bis langlich eif6rmig, mit einer diinnen Samenschale versehen, rotbraun. Nahr
gewebe fehIt . Der Embryo besteht aus zwei dicken, frisch fleischigen, blaBgelblichen, 
trocken braunlichen Keimblattern, einem kurzen Wiirzelchen und einem winzigen Kn6sp
chen. Die Droge besteht aus den starkereichen Keimblattern, die sich voneinander 
losge16st haben. Diese enthalten in ihrem diinnwandigen Parenchym, das von 
feinen GefaBbiindeln durchzogen ist, meist einfache, ellipsoidische, eif6rmige, 
keulige oder etwas nierenf6rmige bis 20 p, groBe Starkek6rner, die einen verzweigten 
Langsspalt erkennen lassen. Zur Herstellung des Eichelkaffees werden die Samen in 
einer geschlossenen, eisernen Trommel unter Umdrehen iiber Feuer ger6stet, bis sie eine 
dunkelbraune Farbe angenommen haben und leicht zerbrechlich sind. Erkaltet, wer
den sie grob gepulvert. Sem. Quercus tost. stellt ein braunliches, schwach brenzlich, 
gerostetem Kaffee nicht unahnlich riechendes Pulver von schwach zusammenziehen
dem Geschmack dar, das nur aus Parenchymfetzen und -triimmern besteht, in und neben 
denen meist verquollene, selten unversehrte Starke, weiter sparliche Bruchstiicke diinner 
GefaBbiindel vorkommen. Steinzellen (aus der Fruchtschale) diirfen nicht oder nur 
spurenweise vorhanden sein. 
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Reihe Urticales. 
Familie Moraeeae. 

AIle Arlen dieser Familie sind durch Milchrohren ausgezeichnet. 
Einige derselben wie Cas ti 11 0 a el a s ti c a Oerv. (Zentral- und nordliches Sudamerika), 

Ficus elastica Roxb. (indisch-malayisches Gebiet), Ficus Vogelii Miq. (tro
pisches Westafrika) und wohl noch andere Ficus-Arten liefern Kautschuk. Ge
naueres uber diesen s. bei den Euphorbiaceae. 

Caricae. Feigen. 
Die Feige (Abb. 96) ist der birnformige, fleischige Fruchtstand des Feigenbaumes, 

Ficus carica L., eines im Mittelmeergebiet heimischen und jetzt in allen gemaJ3igt 
warmen Zonen kultivierten Baumstrauchs. In der Hohlung des Fruchtstandes, der 
an der Spitze eine durch borstige Blattchen verschlossene Offnung zeigt, sitzen zahl
reiche, kleine, nuBchenartige Fruchte. Der groBe Zuckergehalt, bis 70%, entsteht erst 
bei der Uberreife oder beim Trocknen aus dem starkemehlreichen Inhalt der frischen 
Scheinfrucht. 

Abb. 96. F lcU5 carica. .II Fruchtstand 1m Llingsschnltt ('I.). 
B clnzelne miinnllche Bliite 1m Liingsschnitt ("I,). a welb· 
liche Blute 1m Lilngll.'lchnitt ("I,). D sterller aamen aus elner 
scg. GallenblOte ("j,). E lertHer Samen, liings durchschnitteo. 

('°1 •. ) (Gllg.) 

Abb. 97. Humulus lupulus. Elne 
welbllche Hoplcnpilanoe, dnhlnter 
eln mannllcher Bluteostand. Unten 
die miinnllche und die weibllche 

Bliite Bowie die Frucht. 

Strobnli Lnpnli. Hopfenzapfen. 
Dieim September geernteten weiblichen Blutenstande von Humulus lupulus L. 

(Abb. 97). Die weiblichen Pflanzen werden in Kulturen gezogen, mit Sorgfalt vor Be
staubung bewahrt, indem man die in der Nahe wild vorkommenden mannlichen Pflan
zen ausrottet, wodurch erreicht wird, daB sich die Blutenstande vergroBern, kraftig 
entwickeln und ein starkes Aroma erhalten. Die Zapfen sind eiformig, bis 4 em lang, 
gestielt, griingelblich und bestehen aus sitzenden, sich dachziegelig deckenden, eifOrmi
gen, zugespitzten, dunnen, trockenhautigen Deckblattern, in deren Achseln meist je 
zwei, von je einem kurz- und derbgestielten, schiefeiformigen dunnhautigen Deckblatt
chen umhiillte Bliiten stehen. Bliiten und Deckblattchen sind reichlich, Zapfenachse 
und Deckblatter sehr sparlich mit Drusenhaaren besetzt. Die Zapfenachse ist grau 
behaart. Die Droge riecht kraftig, aromatisch und hat einen kratzenden Geschmack. 

Deckblatter und Deckblattchen haben fast die gleiche Anatomie. Die Epidermen 
bestehen beiderseits aus wellig-buchtigen, derbwandigen Zellen und umgeben ein 
wenigschichtiges, aus flacharmigen Zellen gebildetes Schwammgewebe. Sie tragen ein
zellige, konische, haufig gebogene, ziemlich kurze Deckhaare, Drusenhaare mit ein
zelligem Stiel oder ohne diesen und wenigzelligem Kopfchen und Driisenschuppen, die 
Glandulae Lupuli (s. diesel. Der Unterschied der Deckblatter und Deckblattchen ist 
schon oben erwahnt. Wesentliche Bestandteile s. Gland. Lupuli. 
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Hopfenzapfen sollen keine Samen enthalten, von kraftigem Aroma und gutem 
Aussehen sein. Auf Beschwerung mit anorganischen Stoffen (Sand, Ocker) wird durch 
Aschebestimmung (7-9%), auf Puderung mit Harz, die erfolgt, um schlechten Hopfen 
wieder klebrig zu machen, kann mit der Lupe oder durch Auskochen der Droge gepriift 
werden, wobei sich das Harz auf dem Wasser sammelt. Schlechte, verlegene Ware 
wird auch durch Schwefeln geschont. Zum Nachweise des Schwefelns bringt man ein 
Dekokt des Hopfens mit etwas Zink in einen Kolben, setzt Stopfen mit Ableitungs
rohr und bis zumBoden reichendem Trichterrohr auf, gibt etwas Salzsaure zu. Wenn 
geschwefelter Hopfen vorliegt, entwickelt sich auBer Wasserstoff auch Schwefelwasser
stoff, der in vorgelegter Kalilauge aufgefangen und mit Bleiazetat (schwarzer Nieder
schlag) oder Nitroprussidnatrium (blaue Farbung) nachgewiesen wird. 

Glandulae Lupuli. Lupulinum. Hopfendriisen. Hopfenmehl. 
Hopfendriisen sind die gelben Driisenschuppen, welche an den lockeren Frucht

zapfen der zur Bierbereitung vielfach kultivierten, im nordlich temperierten Europa 
und Asien einheimischen Schlingpflanze Humulus lupulus L. 
(Abb. 97), besonders reichlich dem ausgewachsenen Perigon und 
den Deckblattcben (Abb. 98) ansitzen. Sie werden durch Absieben 
der getrockneten Hopfenzapfen gewonnen und stellen frisch ein 
griingelbes, spater gold- oder orangegelbes, grobliches, klebriges 
Pulver von eigentiimlich durchdringendem, angenehm aromatischem 
Geruche und gewiirzhaft bitterem Geschmacke dar. Unter dem 
Mikroskop zeigen sie eine kreiselformige Gestalt (Abb. 99). Der 
untere Teil zeigt ein Gewebe aus kleinen polygonalen, reihenformig 

Abb. 98. Humulus 
lupulus. Deckblllttchen 
und Perlgon der Frucht 
U,) mit den Drusen-
8chuppen (ctr). (GUg). 

A B o 

Abb. 99. Glandulae LupuU, 1251ach vergrollert. A vOn der Seite, 
B von unten 0 von oben gesehen. 

gestellten Tafelzellen, wahrend der obere Teil aus der durch die Absonderung athe
rischen Oles abgedrangten und emporgehobenen Kutikula gebildet wird. Ihr Durch
messer schwankt von 150 bis 260 II. Sie sind reich an Bitterstoff. Der Aschegehalt 
solI weniger als 10% und der Gehalt an atherloslichen Substanzen (Harz und athe
rischem 01) nicht unter 70% betragen. Wenn Hopfendriisen schlecht aufbewahrt 
werden oder sehr alt sind, riechen sie kaseartig, infolge Bildung von Baldriansaure aus 
dem im atherischen 01 enthaltenen Valerol. Sie sind deshalb vor Licht geschiitzt und 
nicht iiber ein Jahr lang aufzubewahren. Von zu hohem Sandgehalt kann man sie 
durch Anschiitteln mit kaltem Wasser, Abschlammen, wobei sich der Sand sehr rasch 
unten absetzt, Filtration und vorsichtiges Trocknen ohne Warmeanwendung befreien. 
Sie finden gegen Blasenleiden und gegen Schlaflosigkeit Anwendung. 

Herba Cannabis indicae. Indischer Hanf. 
Indischer Hanf (Abb. 100) besteht aus den getrockneten, stets Bliiten und zu

weilen auch Friichte tragenden Stengel- und Zweigspitzen der in Ostindien kulti
vierten, sehr harzreichen, weiblichen Hanfpflanze, Cannabis sativa L., var. indica 
Lamarck. Die Droge ist in 2 Sorten im europaischen Handel. Bhang oder Guaza be
steht aus den zur Bliitezeit vom Stengel abgestreiften Blattern, untermischt mit einigen 
Friichten, oder auch mit bliihenden Zweigspitzen, Gunjah sind in der besten Qualitat 
die bliihenden, auch mit jungen Friichten versehenen durch ausgeschiedenes Harz 
oft miteinander fest verklebten Zweig- und Stengelspitzen. Die Blatter der Pflanze 
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sind meist 5-7zahlig gefingert, gestielt, die obersten 3zahlig oder ungeteilt, sitzend, 
die Abschnitte lanzettlich, gesagt. Die Blatter haben Spaltoffnungen nur unterseits. 
Das Mesophyll besteht aus einer Palisadenschicht und einem meist schmaleren Schwamm
gewebe, in welchem Zellen mit Oxalatdrusen verstreut liegen. Die Behaarung der Vnter
seite besteht aus 2 Haarformen, erstens einzelligen, starkwandigen, nach der Blatt
spitze zu mehr oder weniger gebogenen, spitzen Haaren mit einem traubigen, die basale 
Erweiterung des Haares erfiillenden Zystolithen, der einer flachwulstigen Erhebung 
an der der Blattbasis zugekehrten konvexen Seite der Haarkrummung angewachsen 
ist, zweitens Driisenhaaren, meist yom Typus der Labiatendrusenschuppen mit niedriger 
Stielzelle, 8zelligem Kopfchen und durch das Sekret blasig abgehobener Kutikula. 

Abb. 100. Cannabis sativa L. A Bltitenstand der miinnllchen Pflanze ('I.) B miinnllche Blilte (' I, ); 
C blilhender Zweig der w elbllchen Pflame (",); D welbllche Elnzelblilte ganz, E dieselbe Hingsdurch· 

schnitten (01.); F Frucht ('I.); G Liingsschnitt, H Querschnitt derselben ('" u. ',,). (Gilg.) 

Die Zahl der Sezernierungszellen schwankt, der Stiel ist manchmal mehrzellig, manch
mal fehlend. Die Behaarung der Blattoberseite besteht nur aus kurz kegelformigen, an 
der Spitze sehr stark verdickten, mit der Spitze wiederum nach dem oberen Ende des 
Blattes gebogenen, einzelligen, mit der stark erweiterten Basis erheblich ins Palisaden
gewebe hineinragenden Haaren, die einen in ahnlicher Weise wie bei den Haaren der 
Vnterseite befestigten kugeligen Zystolithen enthalten. Das Leptom der Nerven wird 
von Milchsaftschlauchen begleitet. tJber die Fruchtanatomie s. Fruct. Cannabis. 
An den Deckblattern der Bluten. die beiderseits Spaltoffnungen, geradlinig polygonale 
auBere und wellige innere Epidermiszellen, im Mesophyll sehr viele Oxalatdrusen und 
ahnliche Haare wie die Blattunterseite haben, sind die zahlreich vorhandenen Drusen 
auf vielzelligen Stielen hoch emporgehoben. Die Droge enthalt atherisches 01, Harz 
und Alkaloide, die aber noch nicht genauer bekannt sind. Sie wirkt zugleich harn
treibend und schlafmachend. Sie ist als kraftiges Narkotikum vorsichtig zu handhaben. 

FructUIl Cannabis. Hanfsamen oder besser Hanffriichte. 
Sie stammen von der uberall hauptsachlich ihrer Faser wegen angebauten Hanf

pflanze Cannabis sativa L . Die reifenFruchte (Abb. lOOF-H), die zum Gebrauch 
kommen, sind nuBchenartig, einsamig, eirund, 4-5 mm lang, etwas flach, am Rande 
schmal gekielt, mit glatter, glanzender, grunlich-grauer, durch ein Adernetz heller 
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gezeichneter, leicht zerbrechlicher Fruchtschale versehen. Nahrgewebe ist nur in Spuren 
vorhanden. Der olreiche Keimling ist hufeisenartig gebogen (das Wiirzelchen der Mitte 
des einen Cotyledo anliegend) und wird von einer dunkelgraugriinen Samenschale um
hOOt. Die Fruchtschale besteht aus einer stark verdickten, mit welligen Seitenwanden 
versehenen Epidermis, einem schmalen, von zarten GefaBbiindeln durchzogenen etwas 
schwammigen Gewebe, 2 undeutlichen, mit welligen Seitenwanden ausgestatteten 
Zellschichten von brauner Farbe und der sehr eigenartigen Palisadenschicht. Diese be
steht aus im wesentlichen prismatischen, senkrecht zur Oberflache der Frucht orien
tierten Steinzellen, deren Seitenwande sowohl auf Querschnitten wie auf Flachen
schnitten durch die Fruchtschale wellig erscheinen und in den auBeren Partien bis zum 
Verschwinden des Lumens, an den an die Innenwand grenzenden Partien fast gar nicht 

Abb. 101. Querschnitt durch ein Laubblatt des Hanfes. 0 Oberseite, u Unterseite, p Palisadengewebe 
8ch Schwammparenchym, c Zystolithen in den Haaren; 8p SpaltoffnUDg, oe Driisenschuppe (8 sezernierende 

Zellen, cu durch das abgeschiedene Sekret abgehobene Kutikula). (Tschirch.) 

verdickt sind, so daB ein etwa kegelformiges Lumen entsteht. Die Verdickungsschichten 
sind von sehr zahlreichen gewundenen Poren durchzogen. Die Innenwand dieser Pali
saden ist gleichmaBig verdickt, sehr poros. Die der Fruchtschale fest anhaftende Samen
schale ist sehr diinn und sie besteht aus einer Schicht im Sinne der Frucht gestreckter 
Schlauchzellen, mit zahlreichen seitlichen Armchen und einem kollabierten, klein
zelligen, aber typisch armigen Schwammgewebe. Das Perisperm (Nuzellusrest) ist 
eine kaum noch kenntliche flachgedriickte Parenchymlage, das Endosperm eine meist 
einreihige Aleuronschicht. Die Kotyledonen haben 2 Reihen Palisaden und enthalten 
01 und Aleuron. 

Die Droge ist auf Fehlen alter, zerbrochener und hohler Friichte, sowie auf siiB
oligen, nicht ranzigen Geschmack zu priifen. 

Reihe Santalales. 
Familie Santalaeeae. 

Lignum Santali album. WeiBes oder gelbes Sandelholz. 
Es ist das von der Rinde und dem Splint befreite, gelbe oder braunliche Kernholz 

mehrerer Arten der Familie der Santalaceae, ansehnlicher Baume, von denen beson
ders Santalum album L. (indisch-malayisches Gebiet, in Britisoh-Indien kultiviert), 
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und Fusanus acuminatus R. Br. (= Santalum Preissianum Miq., West
Australien) zu erwahnen sind. Das Holz ist hart und dicht, aber leicht spaltbar, zeigt 
auf dem Querschnitt feine Markstrahlen, bei schwacher VergroBerung zarte konzen
trische Ringe. Das Holz besitzt ein- bis vierreihige, meist 7-12 Zellen hohe Mark
strahlen aua dickwandigen, grobporosen und radial gestreckten Zellen. Die ziemlich 
weiten, kurzgliedrigen, dickwandigen, sehr reichlich porosen HoftiipfelgefaBe stehen 
einzeln oder in kleinen Gruppen, zum groBten Teil eingebettet in dickwandiges hof
getiipfeltes Prosenchym, das von ein- bis zweireihigen, tangentialen Binden von Paren
chym unterbrochen ist. 1m Prosenchym Kristallkammerreihen mit Einzelkristallen. 
Olzellen fehlen, aber olhaltige Thyllen in den GefaBen sind reichlich vorhanden, auch 
ist 01 im Parenchym enthalten. 

Andere Sandelholzer sind abweichend gebaut (z. T. mit hOheren Markstrahlen 
oder kleineren GefaBen oder stets einreihigen Markstrahlen) und sind aIle von abwei
chendem Aroma. Sandelholz besitzt einen kraftigen aromatischen Geschmack und 
besonders beim Zerkleinern und Erwarmen, einen feinen Duft. Es ist reich (bis 4,5%) 
an atherischem, dickfliissigem, gewiirzig riechendem, Santalol enthaltendem 01 (Oleum 
Santali). Das Holz dient besonders im indisch-malayischen Gebiet als Raucher
mittel, das 01 wird fiir Parfiimeriezwecke benutzt, medizinisch aber auch bei Darm
katarrh, Gonorrhoe, Blasenkatarrh und Lungenaffektionen. 

Familie Olacaceae. 

Lignum Muira-puama. Potenzholz. Muira-puama. 
Die Droge be5teht aus dem Stamm- und Wurzelholz von Liriosma ovata Mier8, 

vorwiegend dem letzteren. Die Stammstiicke sind bis % m lang, mehrere Zentimeter 
dick, zylindrisch, die Wurzeln im wesentlichen bis 30 cm lange, mohrenformige Pfahl
wurzeln, von den Nebenwurzeln befreit. Beide sind mit diinnerer, auBen graubrauner, 
innen gelblichweiBer oder hellbrauner Rinde bedeckt. Der feste Holzkorper zeigt 
unter der Lupe keine Jahresringe, aber strahligen Bau und glitzernde Oxalatkristalle. 

Die Rinde alterer Wurzelstiicke enthii.lt an der Innengrenze der primaren Rinde 
kleine Gruppen von Steinzellen und Bastfasern, in der sekundaren Rinde ein- bis zwei
reihige Markstrahlen und Fasergruppen, die von KristaIlzellreihen begleitet sind. 
Die Markstrahlen sind meist etwa 20-25, selten bis 50 Zellen hoch und enthalten 
z. T. sehr groBe. Oxaiateinzelkristalle. Die HoftiipfelgefaBe stehen einzeln oder in 
kurzen Radialreihen und sind haufig durch Thyllen verschlossen. Sie werden, haupt
sachlich seitlich, von Libriformgruppen begleitet, zwischen welche sich von den Mark
strahlen her einreihige tangentiale Streifen von Holzparenchym einschieben .. Die paren
chymatischen Elemente der Droge enthalten etwas Starke. 

Potenzholz ist geruch- und geschmacklos und enthii.lt Gerbstoff, atherisches 01, einen 
kristallinischen zuckerartigen Stoff und angeblich auch ein amorphes Alkaloid. Es 
wird zur Herstellung eines Fluidextraktes gebraucht. Man schreibt ihm Wirksam
keit als Exzitans, Aphrodisiakum und gegen Ruhr zu. 

Reihe Aristolochiales. 
Familie Aristolochiaceae. 

Rhizoma Asari. Haselwurz. 
Das bewurzelteRhizom von Asarum europaeum L.; einer durch ganz Europa in 

Laubwii.ldern stellenweise haufigen, ausdauern.den Pflanze. Es bildet bis 2 mm dicke, 
bis 10 cm lan~, hin- und hergebogene, graubraune, innen weiHe, stumpf vierkantige, 
entferntgeglie~rte, zart langsstreifige, unterseits mit diinnen Wurzeln oder deren 
Narben besetzte diinne Stiicke. Der Querschnitt zeigt eine breite Rinde, einen Kreis 
kleiner GefaBbiindel, durch breite Markstrahlen getrennt und ein ziemlich groBes Mark. 
An den Leptomteilen keine Bastfasern, im Hadrom NetzgefaBe und diinnwandiges 
Hadromparenchym. Rinde und Mark mit Olzellen mit verkorkter Membran, im iibrigen 
mit kleinkorniger, oft (zu 2-4) zusammengesetzter Starke. 

Die Droge riecht aromatisch, kampferartig, schmeckt brennend scharf, aromatisch, 
bitterlich und enthii.lt 1% atherischea 01, in demselben das kristallinische Asaron. 
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Die oftmals dem Rhizom noch ansitzenden Blatter und Bliiten. deren Vorhanden
sein durch ihre charakterist.ische nierenformige Gestalt und ihre fast gegenstandige 
Steilung vor Verwechselungen schiitzt. sind. wei! unwirksam. vor dem Gebrauch zu 
entfernen. Verwechselungen sind die Rhizome von Viola odorata (Violaceae). 
Fragaria vesca. Geum urbanum (Rosaceae). Arnica montana (Compositae), 
Valeriana officinalis (Valerianaceae). Vincetoxicum officinale (Asclepia
da.cea.e). 

Fragaria vesca hat ein auBen mit Schuppen besetztes. durch Blattstielreste oben 
lang seidenhaariges Rhizom mit dunkelbrauner Rinde. 3 durch nur schmale Mark
strahlen getrennten. sehr breiten GefaBbiindeln und groBem rotbraunen Mark. ohne 
Olzeilen. mit Starke. Die Stolonen von Viola odorata haben eine schmale Rinde. einen 
Holzring und ein groBes Mark. in Rinde und Mark Oxalatdrusen. Die Wurzeln haben 
einen soliden Holzkorper. eine starke sekundare Rinde mit recht dicken Zellwanden und 
genau radialer Zellanordnung ohne Fasern. Steinzellen, Starke und Kristaile. Geum 
urbanum hat ein hartes. hockeriges Rhizom mit rotbrauner Rinde ohne Fasern, ring
formigem oder nur hie und da unterbrochenem Holzkorper und groBem dunkellila 
gefarbtem Mark. in den Zellen Drusen. Ha.rzballen oder Starke. Arnica. Valeriana 
s. die betr. Artikel. Vincetoxicum s. bei Valeriano.. 

Das Pulver ist durch die kieinkornige Starke. NetzgefaBe. Olzeilen und das Fehlen 
von Fasern oder Steinzeilen charakterisiert. Die Droge wird zu Tinktur. gepulvert 
auch zu Niespulver usw. gebraucht. 

Radix Serpentariae virginianae. Schlangen wurzel. 
Die Droge (Abb. 102) besteht aus den Wurzeln samt Wurzelstock der in Nord

amerika wildwachsenden Aristolochia serpentaria L. Dem wurmformig ge
kriimmten. etwas flachgedriickten. liegenden Rhizom, welches oberseits kurze Stengel

Abb. 102. Radix Serpentariae, 
Querschnitt a des Wurzeistockes, 
zebnfach vergroBert, b der Wurzel, 
drelfach vergroilert, r Rinde, h 
Holzkorper, m Mark, m8 Mark-

strahJen. 

reste tragt. sitzen seitlich und unterseits die zahlreichen 
runden. diinnen. heilbraunen Wurzeln an. Das Rhizom 
hat eine diinne Rinde und einen exzentrischen Holzkorper. 
Das stielrunde Mark liegt der Rhizomoberseite stark ge
nahert. der Holzkorper weist breite Mark- und Holzstrah
len auf und erscheint dadurch. besonders auf der Unter
seite auf dem Querschnitt facherartig. Die Wurzeln be
sitzen eine ziemlich breite Rinde und einen diinnen Zentral
strang. Die primare Rinde des Rhizoms besteht aus einem 
Parenchym. in das groBere Olzellen eingestreut sind. An 
der Grenze zwischen primarer und sekundarer Rinde liegen 
Gruppen von Bastfasern. die z. T. dickwandig und ver
holzt. z. T. weniger verdickt und unverholzt sind. Die 
sekundare Rinde ist sehr schmal. In den Holzstrahlen sind 
4-6 Jahresringe an den groBen GefaBen des Friihjahrs
holzes nachweisbar. Das Mark besteht aus groBzelligem, 

derbwandigem Parenchym. Aile parenchymatischen Elemente des Rhizoms enthalten 
Starke. Die Wurzeln fiihren ebenfalls Olzeilen in der Rinde und Starkeals Inhalt des 
Parenchyms. Das GefaBbiindel ist tetrarch bis pentarch. der markiose Holzkorper daher 
4 bis 5eckig. Die Droge schmeckt bitter. riecht kampferartig und enthalt atherisches 01 
und Bitterstoff. Sie soil afters mit der auch als Schlangenwurzel bezeichneten Wurzel 
vonAristolochia reticulata. ferner mit Asarum virginicum. Spigelia mary
landica. Panax quinquefoli us u. a. vermischt vorgekommen sein, wie sie selbst 
auch schon als falsche Senega. falsche Hydrastis usw. aufgetreten ist. 

Reihe Polygonales. 
Familie Polygonaeeae. 

Rhizoma Rhei, auch Radix Rhei. Rhabarberwurzel. Rhabarber. 
Abstammung. Rhabarber besteht aus den tief geschalten und oft un

regelmaBig zugeschnittenen Wurzelstocken und Wurzeln des im chinesischen 
Gebirge heimischen Rheum palmatum L . var. tanguticum Maxim. 
Da das Arzneibuch auch in Deutschland kultivierten Rhabarber zugelassen 
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hat, haben wir jetzt den bisher offizinellen chinesischen Rhabarber und 
deutschen Rhabarber zu unterscheiden. Beide sind gleichwertig, aber in 
der auBeren Beschaffenheit nicht ganz gleich, insbesondere besteht der 
deutsche Rhabarber aus Rhizomen und Wurzeln, wahrend chinesischer 
Rhabarber niemals Wurzeln enthalt. 

Gewinnung. Die Droge wird in China, besonders im Gebiete des Kuku
noor von wildwachsenden Exemplaren vor der vom Juni bis August dauern
den Blutezeit gesammelt, im frischen 
Zustande geschii.lt und in Stucke 
geschnitten, diese auf Schniire ge
reiht und teils an der Luft, teils am 
Of en (selten nur uber freiem Feuer) 
getrocknet. Die trockenen Stucke 
werden dann nochmals nachgeschalt. 
glatt geschnitten und nach den 
chinesischenHii.fen Tientsin, Schang
hai, Hankow oder Kanton gebracht, 
von wo aus sie in den europaischen 
Handel gelangen. Zu pharmazeu
tischer Verwendung eignet sich in 
erster Linie die unter der Bezeich-

Abb. lOS. Rhizom .. Rhef. Die Hiilite eines frlllcben, 
elnjiihrlgeD Rhlzoms 1m QuerschD1tt In DatlirUcher 
Grolle. ko Kork, ca K .. mbiumring, ma Markstrablen, m 
Mark, (Ie Gctiille des HolzkiJrpers ho, ri Rtnde. (GUg.) 

nung Schensi-Rhabarber in den Handel gebrachte beste Rhabarber
sorte, wahrend die Handelssorten: Kanton-Rhabarber und Schanghai
Rha bar ber weit weniger 
geschatzt sind wegen ihres 

bei Kanton-Rhabarber 
schwach brenzligen, bei 
Schanghai-Rhabarber stark 
brenzligen Geruches und 
wegen ihres stark bitteren 
Geschmackes, der bei der 
Kanton-Sorte zugleich zu
sammenziehend, bei der 
Schanghai-Sorte zugleich 
schleimig ist. 

Beschaffenheit. Schensi
Rhabarber besteht aus 
harten, schweren, meist 

.r 
Abb. 104. Rblzoma Rhel 1m QuerschD1tt, stark schema· 
tlsiert. e Reste der abgeschiilten Rlnde, c Kamblum, a Mark
strahl en des Holzkiirpers, • Masern, m Gruodgewebe. (Fliicklger 

u. Tschlrch.) 

etwas bestaubten Stucken und zeigt zum Unterschiede von der Kanton
und einem Teil der Schanghai-Sorten kornige, fast brockelnde Struktur und 
eine scharf markierte orangegelbe Marmorierung. Auf einem geglatteten 
Querschnitt eines Stucks der Droge erkennt man mit der Lupe am AuBen
rande eine deutliche radiale Streifung; nach innen folgt darauf eine unregel
maBig gezeichnete, schmale Schicht, darauf eine breite Schicht, die deut
liche Maserung zeigt; in der Mitte des Rhizoms ist die Maserung meist nUr 
recht undeutlich. 

Die Droge wird nur aus sehr krii.ftigen und vieljahrigen Rhizomen zu
bereitet und besitzt einen ziemlich komplizierten anatomischen Bau, welcher 
dadurch noch schwerer verstandlich wird, daB die Rinde und selbst die 
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auBerenAnteile des Holzkorpers meist weggeschnitten sind (Abb.103 und 104). 
Die Stiicke der Droge sind von sehr mannigfacher, zylindrischer bis poly
gonaler Gestalt und haufig mit einem Bohrloche (vom Trocknen her
riihrend) versehen. Sie sind von korniger Struktur und zeigen, in Wasser 
gelegt, schnell eine oberflachliche schwammige Erweichung. 

In Deutschland wird seit einer Reihe von Jahren ebenfalls Rheum 
palmatum L. var. tanguticum Maxim. kultiviert. Zahlreiche Unter
suchungen haben gezeigt, daB dieser den besten Sorten der aus China 
kommenden Droge mindestens ebenbiirtig ist. Weil aber eine zur Erzielung 
groBer Stiicke geniigend lange Kultur in Deutschland nicht rentabel sein 
wiirde, hat das Arzneibuch auch die Wurzeln und jiingeren Wurzelstocke, 
die ebenso gehaltreich sind wie die groBen Rhizomstiicke, zugelassen. Der 
in Deutschland gezogene echte medizinische Rhabarber stellt daher kleinere, 
ungeteilte Stiicke von spindelformiger bis zylindrischer Gestalt oder groBere 
Spaltstiicke mit meist gewolbter AuBenseite und fast flacher Innenseite 
oder ganz unregelmaBig geformte Quer- oder Langsscheiben, bisweilen auch 
durchbohrte Stiicke dar. Selten nur kommen ahnliche Stiicke wie die des 
in China kultivierten Rhabarbers aus deutschen Kulturen in den Handel. 
Die Stiicke der Wurzel zeigen auf dem Querschnitt in einer weiBlichen 
Grundmasse orangerote Markstrahlen. 

Der Geruch des Rhabarbers ist zwar schwach aber charakteristisch, 
nicht unangenehm, der Geschmack schwach aromatisch und etwas bitter; 
beim Kauen bemerkt man ein Knirschen zwischen den Zahnen (von den 
groBen Kristallen herriihrend). 

Anatomie. Das Rhizom der Rhabarberpflanze besitzt eine von Kork 
bedeckte schmale Rinde und ein machtiges Mark und zwei anscheinend ge
trenntlaufige GefaBbiindelsysteme. Das eine dieser beiden entsteht aus 
den wie bei allen Dikotylen im Kreise gestellten Anlagen und wachst durch 
ein Kambium in normaler Weise in die Dicke, nach auBen Leptom, nach 
innen Hadrom und nach beiden Seiten auBer den primaren feine sekundare 
Markstrahlen in groBer Zahl erzeugend. Das zweite Biindelsystem entsteht 
dadurch, daB sich dicht unter dem Vegetationspunkte gewisse ziemlich 
peripher gelegene Zellen und Zellgruppen des groBen Markes zu Sieb
elementen umbilden. Die so entstehenden Leptomteile treten durch tangen
tial und radial gerichtete LePtomstrange miteinander in Verbindung und 
entsenden ferner durch die primaren Markstrahlen des normalen GefaB
biindelzylinders hindurch Strange zu den dem Rhizom ansitzenden Knospen. 
Sofort nach ihrer Entstehung umgeben sie sich mit kleinen Kambien, die 
nach innen Siebelemente und Parenchym, nach auBen GefaBe und Parenchym 
und mit diesen Leptom-Hadromstrahlen abwechselnd Markstrahlen er
zeugen. Es sind somit leptozentrische Biindel entstanden. Da nun samtliche 
Markstrahlzellen beider Biindelsysteme rotgelben Inhalt fiihren, so kenn
zeichnet sich auf dem Querschnitt des Rhizoms das normale Biindelsystem 
durch einen peripher gelegenen Strahleilkranz, das sekundar entstandene, 
aus leptozentrischen Biindeln bestehende System durch die in der Mark
peripherie anzutreffenden kleinen Strahlenkreise, die sog. Masern. Da ferner 
diese leptozentrischen Biindel nicht nur in axialer Richtung verlaufen, 
sondern durch horizontale Anastomosen in verschiedener Richtung mit
einander verbunden sind, und auch durch die Markstrahlen des normalen 
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Biindelsystems in die Knospen ausbiegen, so sind auch auf dem Langsschnitt 
Masern anzutreffen. Da endlich die Droge tief geschalt ist, so ist von dem 
normalen Biindelsystem hOchstens am Rande des Querschnitts noch·ein 
wenig als orangeroter Strahlenkranz zu sehen; die Masern erkennt man an 
der gewolbten AuBenflache der Droge, auch wohl an den flachen Begren
zungsflachen derselben, hier aber oft verzerrt, weil diese Flachen meist wohl 
von schief durch die Droge gehenden Schnitten herruhren, bei denen die 
leptozentrischen Bundel in den verschiedensten mehr oder weniger schiefen 
Richtungen angeschnitten werden. Das Grundgewebe des Markes ist weiB 
oder rotlich. Es besteht aus groBen, dunnwandigen, farbstoff- und starke
haltigen oder aber drusenfiihrenden Parenchymzellen. In den Masern 
sind die Siebrohren obliteriert, das Parenchym enthalt ebenfalls Starke 
oder Drusen, die zwei- bis mehrreihigen Markstrahlen Schollen eines rot· 
gelben Korpers. Die GefaBe sind typische, nicht verholzte, ziemlich weite, 
relativ dunnwandige NetzgefaBe. Die Kambien sind deutlich kenntlich. Die 
jetzt auch bei deutschem Rhabarber zugelassenen Wurzeln enthalten das 

Abb. 105. Rhizoma Rhel. A. Querschnitt, B Partie aus dem mittleren Tell des Querschnittes mit Masern 
5fach vergroBert. 

gleiche Grundgewebe, die Kalziumoxalatdrusen und Starkekqrner wie der 
Wurzelstock. Ihre Markstrahlen fuhren gleichfalls einen stark gel ben Farbstoff. 
Die verhaltnismaBig wenigen wei ten NetzgefaBe sind ebenfalls unverholzt. 

Mechanische Elemente fehlen der Droge vollkommen. 
Starkekorner kommen stets in groBer Menge in der Droge vor; es ist 

jedoch festzuhalten, daB die Menge, je nach der Herkunft der Droge (viel
leicht auch der Zeit des Sammelns), groBen Schwankungen unterworfen ist. 
Die Starkekorner sind klein, einfach oder zusammengesetzt. Die einfachen 
Korner sind kugelig, die groBten etwa 12-20 fl' selten mehr, im Durchmesser, 
die zusammengesetzten bestehen aus zwei bis vier Einzelkornchen, die oft 
fest zusammenhangen. 

Die in auBergewohnlicher Menge und GroBe vorkommenden Drusen 
haben gewohnlich 60-120 fl' manchmal bis 200 fl Durchmesser und sind 
grobspitzig. 

Merkmale des Pulvers. Das orangegelbe oder goldgelbe, feine Pulver 
(Sieb VI) besteht in der Hauptmasse aus meist fein zermahlenen Triimmern 
von groBen, mehr oder weniger kugeligen, diinnwandigen, deutliche Inter
zellularen zeigenden, sparlich grob getiipfelten, oft noch Starke fiihrenden 
und mit dichtem gelblichem bis braunlichem Plasma erfiillten Parenchym
zellen, Bruchstucken oder ·stuckchen der (seltener ganz erhaltenen) groBen 

Gilg-Brandt-Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf!. 9 
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Kristalldrusen, winzigen, meist gelblichen bis gelben Protoplasmakornchen, 
den gelben, aus ihren Zellen ausgefallenen Farbstoffschollen resp. ihren 
Triimmern (diese in Wasser fast sofort loslich !), sowie Bruchstiickchen der 
weitlumigen Treppen- und NetzgefaBe. Dazwischen finden sich in Menge 
kleinere, wohlerhaltene Gewebsfetzen. Diese stammen meistens aus dem 
Parenchym und bestehen nur selten aus zahlreichen, allermeist aus wenigen 
bis vereinzelten Zellen; diese sind gewohnlich kugelig, seltener polygonal 
bis gestreckt rechteckig oder endlich fast quadratisch (Markstrahlzellen), 
oft (bei feinsten Pulvern) stark zerknittert, stets dunnwandig (Wandung 
farblos), sehr sparlich grob getupfelt; die meisten Parenchymzellen ent
halten in einem dichten, zahen, farblosen, gelblichen bis gelbbraunen Proto
plasma reichlich kleine Starkekorner, sparlicher (aber immer noch sehr 
haufig, fUhren sie (Farbstoffzellen) mehrere oder einzelne groBe, fast kristall
ahnliche, gelbe bis gelbbraune, in Wasser schnell, in Glyzerin langsam 
losliche, in Alkohol unlOsliche Farbstoffschollen, oder aber je eine machtige, 
meist 60-120 f-l groBe, selten noch groBere, mit zahllosen, scharfen Spitzen 
versehene Druse. Die Starkekorner sind klein, entweder einfach kugelig, 
in der GroBe sehr wechselnd, meistens 4-20 f-l groB, selten groBer oder kleiner, 
oder aber zu 2--4 zusammengesetzt, die Kornchen kugelig oder mehr oder 
weniger eiformig; besonders die groBeren Korner zeigen eine deutliche 
zentrale Spalte; die Starkekorner der einzelnen, zertrummerten Zellen 
werden haufig mehr oder weniger vollstandig durch das zahe Protoplasma 
ballenartig zusammengehalten (die Menge der Starke kann selbst bei bester 
Droge innerhalb ziemlich weiter Grenzen schwanken!). Sparlicher werden 
im Pulver beobachtet farblose bis gelbliche Bruchstucke weiter, charakte
ristisch grob verdickter, oft eigenartig gebogener NetzgefaBe oder Treppen
gefaBe, selten von Ring- oder SpiralgefaBen. Nur selten endlich treten 
auf Partien aus dem Siebgewebe, meist in der Form des sog. Keratenchyms, 
d. h. vollstandig zusammengedruckter, weiB glanzender, langgestreckter 
Elemente. 

Charakteristisch fUr das Pulver sind auBer der freiliegenden klein
kornigen, oft durch das Protoplasma ballenartig zusammengehaltenen 
Starke die starkefUhrenden Parenchymzellen, die Farbstoffschollen ent
haltenden Farbstoffzellen, die machtigen Drusen, resp. ihre massenhaften 
Trummer und Trummerchen (besonders bei Beobachtung durch das Polari
sationsmikroskop auffallend!), endlich die grob verdickten, meist auf
fallend weiten, nicht verholzten GefaBe. 

Rhabarberpulver wird untersucht in Glyzerinwasser (Untersuchung 
der Starke), in Chloralhydratlosung (nach Entfernung der Starke durch 
evtl. mehrfaches starkes Erwarmen des Praparats unter dem Deck
glaschen treten Kristalle, Kristallbruchstucke und GefaBe sehr deutlich 
hervor !), in absolutem Alkohol (die Farbstoffzellen, ihre freiliegenden 
Schollen und Splitter, sowie die gelbe protoplasmatische Substanz der 
Starkezellen treten unverandert [ohne Losung] auf; nach Zusatz von etwas 
Wasser an den Rand des Alkoholpraparats erfolgt rasche Losung des Farb
stoffs und es entstehen kugelige, spater zerflieBende, gelbe Farbstoffzonen 
um die sich lOsenden Schollen; setzt man dem Alkoholpraparat am Rande 
etwas Kalilauge zu, so lOsen sich die Farbstoffschollen mit kirschroter 
]'arbe), endlich in Glyzerinjod und in Phloroglucin-Salzsaure. 
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Zur raschen Orientierung, ob Rhabarber(pulver) vorliegt, kann die 
Mikrosublimation dienen, bei der gelbe, kristallinische, in einem Tropfchen 
Kalilauge mit roter Farbe loaliche Sublimate von Anthrachinonderivaten 
entstehen. 

Bestandteile. Die wichtigsten Bestandteile sind Oxymethylanthrachinone, 
besonders Chrysophansaure und Emodin, beide frei und in Glykosidform, 

Abb. 106. Rhizoma Rhel, Querschnitt einer Maser. Daa Kamblum (c) umglbt den zentralen SlebteU, 
dessen Markstrahlen (m) gelbe Inhaltsmaascn fiihren und dadurch scharf abstechen von den aus Paren
chym und Slebrohren zusammengesetzten Slebgewebepartlen (ph). Die Parenchymzellen enthalten 
tells Starke, tells Drusen aus Kalzlumoxalat. Denselben Inhalt fiihrt das Parenchym des Holztells, welcher 

jedoch leicht kenntllch ist an den groBen GefilBen (II). (Moller.) 

ferner Tannoglykoside, sowie in der Regel 5-15%, manchmal bis nahezu 30% 
Mineralbestandteile, von dem hohen Kalziumoxalatgehalt herriihrend. 

Priifung. Rhabarber ist besonders aIs Pulver mancherlei FaIschungen 
ausgesetzt, und auch in minderwertigen Qualitaten im Handel. Was zunachst 
die HandeIssorten ganzen Rhabarbers angeht, so ist bei Kanton-Rhabarber 
die Maserung des Querschnittes verschwommener und blaBrotlich, der 

9* 
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Geruch unangenehm raucherig und der Geschmack bitter, stark zusammen
ziehend. Auch knirscht er wenig heim Kauen. Bei Schanghai-Rhabarber ist 
die Maserung deutlicher, aber auch die weiBliche Grundmasse mehr hervor
tretend. Der Geruch ist noch starker raucherig (vom Trocknen an Kamel
mist-Feuer) und der Geschmack gallig bitter und schleimig. Beide Sorten 
sind wesentlich leichter. Europaischer Rhabarber, d. h. die Wurzeln des 
besonders in Osterreich und England angebauten Rheum rhaponticum L. 
und undulatum L., ist sofort an dem Fehlen der Masern festzustellen. In 
Schnittformen und als Pulver sind die Kanton- und Schanghai-Sorte an 
ihrem raucherigen Geruch bei gentigend groBer tThung zu erkennen, 
mikroskopisch aber ebenso wie europaischer Rhabarber nicht nachweisbar. 
Was letzteren angeht, so ist Unterschiebung reinen Rhapontikpulvers oder 
ein 25% tibersteigender Zusatz von Rhapontik zum Rhabarber durch den 
Gehalt des Pulvers an Rhaponticin niwhweisbar, indem man 5 g Pulver 
mit 20 g verdtinntem Weingeist eine Viertelstunde auf dem Wasserbade 
erwarmt, die Mischung auf ein glattes Filter bringt und nach dem Ablaufen 
der Fltissigkeit das Pulver mit etwa 20 g heiBem, verdtinntem Weingeist 
nachwascht, wobei man fast vollige Erschopfung des Pulvers erreicht. Das 
Filtrat wird dann in gewogenem Schalchen auf etwa 3-4 g eingedampft, 
soweit moglich noch warm in ein verschlieBbares Glaschen tibertragen, in 
diesem mit 5 gAther nach dem Erkalten durchgeschtittelt und ruhig stehen 
gelassen. Je nach der Menge des zugesetzten Rhapontik beginnt das Aus
kristallisieren des Rhaponticins in nadelformigen Kristallen in kiirzerer 
oder langerer Zeit (einige Stunden bis einige Tage). 

Allgemein wird auch eine Priifung des Rhabarbers auf Kurkuma
pulver empfohlen, obschon die Experten tiber die Auffindung desselben 
in neuerer Zeit wenigstens niemals zu berichten haben, diese Verfalschung 
also wohl sehr selten ist. Man erkennt diesen Zusatz durch die Rotfarbung, 
welche die Kurkumateilchen in einem mit einer Mischung aus 1 Teil Alkohol 
und 2 Teilen Schwefelsaure hergestellten Praparate annehmen, in dem die 
Rhabarberteilchen ihre gelbe Farbe behalten. Kurkumastarke ist ferner 
verquollen und gelb gefarbt. 

Rhabarberpulver solI mit Mandelpulver gefalscht oder wahrscheinlich 
wohl nur geschont werden. Es werden daher anscheinend nur geringere 
Mengen zugesetzt. Mandeln sind an den tonnenformigen Epidermiszellen 
der Samenschale nachweisbar. Zugesetztes StiBholz und andere Drogen 
werden an verholzten Fasern und GefaBen, Mehle und Starkesorten an 
den abweichend geformten oder 351-' GroBe tiberschreitenden Starkekornern 
erkannt. Zur . Reinheitspriifung der Pulver gehort nach unserer Erfahrung 
unbedingt die Priifung auf mineralische Beimengungen. 1m Gegensatz zu 
anderen Drogen kann sie hier nicht durch einfache Veraschung vorgenommen 
werden, weil der Aschegehalt des Rhabarbers von 5 bis 28% schwankt und 
aschearme Sorten daher mit groBen Mengen von Mineralien gemischt wer
den konnten, ohne daB die obere Grenze des natiirlichen Aschegehaltes er
reicht wiirde. Der yom vorigen Arzneibuch beschrittene Weg, aIle asche
reichen Sorten (tiber 12%) auszuschlieBen, ist ungerecht und unsachlich, 
weil unserer Erfahrung nach gerade auch sehr aschereiche Sorten hohen 
Gehalt an wirksamen Stoffen haben konnen. Man muB vielmehr den Gehalt 
der Droge an in verdtinnter Salzsaure unlOslichen Aschebestaildteilen aIs 
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MaBstab fUr die Versehmutzung nehmen, und man dacl daher die Verasehung 
nur naeh dem im Arzneibueh vorgesehriebenen Veclahren ohne Sand vor
nehmen. Der Gehalt an diesen in Salzsaure unlosliehen Bestandteilen dacl 
0,5% nieht iibersehreiten (s. Einleitung). 

Gehaltsbestimmung. Das Arzneibuch hat eine Gehaltspriifung nicht 
vorgeschrieben, weil die meisten der in der Literatur vorgeschlagenen 
Methoden unzuverlassige Resultate geben und das von Brandt auf Grund 
kritischer Nachpriifung anderer Methoden angegebene Veclahren den 
Nachteil der Umstandlichkeit hat, wenn auch naeh diesem Veclahren die 
beiden wichtigsten im Rhabarher enthaltenen Anthrachinonabkommlinge 
zuverlassig bestimmt werden. 0,5 g gepulverter Rhabarber werden mit 
100 g Benzol und 5 g einer Mischung aus gleiehen Teilen Weingeist und ver
diinnter Salzsaure eine Stunde und dann mit neuem Benzol und neuer Salz
sauremischung mehrmals gekocht, bis das Benzol so gut wie farblos ist und 
eine Probe desselben mit dem gleiehen Volumen Kalilauge geschiittelt die 
letztere nicht mehr rot farbt. Die vereinigten Benzolausziige werden mit 
je 30 ccm verdiinnter Kalilauge (1 + 2) ausgeschiittelt, bis diese nicht mehr 
rosa gefarbt wird. Die vereinigten alkalischen Fliissigkeiten werden mit 
Ather gewaschen, dann mit Salzsaure iibersattigt und mit Ather wiederholt 
ausgeschiittelt. Die vereinten atherischen Losungen werden mit 10 proz. 
Natriumbisulfitlosung 2-3 mal gewaschen, bis diese nichts mehr aufnimmt, 
dann mit 1 proz. Salzsaure gewaschen, dann mit einer 5 proz. Losung von 
verwittertem Ammoniumkarbonat von amorphen, z. T. Anthrachinon
charakter tragenden Stoffen dureh mehclaches Ausschiitteln befreit. Die 
klare gelbe Athersehicht wird nun mindestens dreimal mit je 20 ccm ver
diinnter Kalilauge (1 + 2) ausgesehiittelt, welche Emodin und Chrysophan
saure aufnimmt. Die ganz blank abgelassenen, alkalischen Fliissigkeiten 
werden auf 500 ccm mit Wasser verdiinnt, 20 cem der Losung (= 0,02 g Droge) 
dann mit Wasser auf 100 ccm in einem Kolorimeterglas weiter verdiinnt. 
Man berechne, wie viel von der verdiinntenKalilauge (1 + 2), in 100ccm dieser 
Losung enthalten ist. Dann werden 0,01 g einer Mischung aus 2 Teilen reiner 
Chrysophansaure und 1 Teil reinem Emodin in 30 ccm verdiinnter Kalilauge 
(1 + 2) gelost, die Losung auf 500 ccm mit Wasser verdiinnt. Von dieser 
Losung gibt man in eine Serie von 7 Kolorimeterglasern die Mengen 
40-32-25-20-16-12,5-10 ccm. Dann setzt man den Glasern so viel 
verdiinnteKalilauge (1 + 2) zu, daB sie aIle ebensoviel davon enthalten, wie die 
100 ccm der aus der Droge hergestellten, verdiinnten Losung. Ratte Z. B. zur 
volligen ErschOpfung des Athers ein dreimaliges Ausschiitteln mit 20 ccm der 
verdiinnten Kalilauge geniigt, so sind den 7 Glasern folgende Mengen der Lauge 
zuzusetzen 0,0-0,5-0,9-1,2-1,4-1,6-1,8 ccm. Dann werden aIle Glaser 
bis zur Marke auf 100 eem mit Wasser aufgefiiIlt und das mit der Drogen
losung gefiiIlte Glas (= 0,02 g Droge) hinsichtlich seiner Farbtiefe in die Serie 
eingeordnet. Dasjenige Glas, dessen Inhalt in der Farbtiefe dem Drogenglas 
vollig gleicht, enthalt soviel Emodin plus Chrysophansaure, wie 0,02 g 
Rhabarber, wonach dann der Prozentgehalt der Droge zu berechnen ist. 

Emodin- und Chrysophansaure halten sich leider bei der Aufbewahrung 
nur kurze Zeit unverandert, weshalb auch pharmakologische Methoden zur 
Bewertung des Rhabarbers vorgeschlagen wurden, doch konnten auch 
diese nicht im Arzneibuch Aufnahme finden. 
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Geschichte. Schon drei Jahrtausende v. Chr. wurde Rhabarber in 
China gebraucht, kam auch schon zur Zeit der alten Griechen und Romer 
auf dem Handelswege nach dem Mittelmeergebiet. Dies war auch im Mittel
alter, wenn auch nur verhii.1tnismaBig wenig, der Fall. Anfangs des 18. Jahr
hunderts wurde die Droge auf Anordnung der russischen Regierung durch 
Zentralasien von Karawanen nach RuBland gebracht, so daB nur von hier 
guter Rhabarber in den europaischen Handel gelangte. Seit Mitte des 
19. Jahrhunderts kommt jedoch die Droge auf dem Schiffswege nach 
Europa. 

Anwendung. Rhabarber ist ein Magenmittel und wirkt abfiihrend und 
verdauungsbefordernd. Er wird zu diesem Zwecke in Stucken gekaut, in 
Pulver genommen oder in Form seiner Praparate, Extr. Rhei, Extr. Rhei 
comp., Sirup. Rhei, sowie Tinct. Rhei aquosa und vinosa gereicht. 

Berba Polygoni avicularis. Vogelknoterich. 
Abstammung. Vogelknoterich ist die zur Bliitezeit im Sommer gesammelte, ein

jahrige Pflanze Polygonum aviculare L., die auf Wegen und Ackern ungemein 
verbreitet ist. 

Beschaffenbeit. Die an der lebenden Pflanze niederliegenden Stengel tragen ab
wechselnde, 1-1,5 cm lange, langliche bis lanzettliche, am Rande etwas rauhe, mit 
zweispaltigen Nebenblattiiten versehene Blatter und blattwinkelstandige, kleine 
Bliiten mit einfacher, fiinfzipfeliger, griiner, weiB- oder rotgeranderter Bliitenhiille. 
StaubgefaBe 8, Fruchtknoten mit 3 Narben, Frucht eine von der bleibenden Bliiten
hiille bis zur Spitze umhiillte, einsamige NuB. Beide Blattepidermen aus fast gerad
linig-polygonalen Zellen, beide mit Spaltoffnungen, die von 3 Nebenzellen umgeben 
sind, im Mesophyll Oxalatdrusen von z. T. sehr erheblicher GroBe. , 

Bestandteile. Ein wenig Gerbstoff, Kohlenhydrate, eine Spur fliichtiges 01. 
Anwendung. Volksmittel gegen Lungenleiden. 

Reihe Centrospermae. 
Bei dieser Reihe sind die Samenanlagen meist kampylotrop, und die 

Samen enthalten nach Verdrangung des Endosperms durch den Embryo 
nur noch Perisperm. 

Familie Chenopodiaeeae. 

Berba Chenopodii ambrosioidis. Mexikanisches Tra u benkra u t. Ganse
fuBkraut. 

Das bliihende Kraut von Chenopodi um am brosioides L., einer einjahrigen, im 
tropischen Amerika heimischen, bei uns kultivierten und leicht verwildernden Pflanze 
mit kantig gefurchtem, 30-60 cm hohem Stengel und alternierenden, kurz gestielten 
oder fast sitzenden, bis iiber 6 cm langen, beiderseits zugespitzten, langlich lanzett
lichen, entfernt gezahnten, unterseits driisig punktierten Blattern. Bliiten klein, regel
maBig, apetal, fiinfzahlig, griin, in achselstandigen, oberwarts zu beblatterten, unter
brochenen Scheinahren gehauften Knaueln, deren Endbliiten zwitterig, deren seitliche 
Bliiten weiblich sind. 

Beide Blattepidermen enthalten kleine Spaltoffnungen und bestehen aus gerad
linig-polygonalen Zellen. 1m Mesophyll verstreut sind zahlreiche Zellen mit Oxalat
sand. Die Behaarung der Blattunterseite besteht aus sitzenden Driisenhaaren mit 
eiformigem Kopfchen und mehrzelligen Deckhaaren mit langer, zylindrischer, glatter, 
oft gewundener, der nachst unteren Zelle meist einseitig rechtwinklig aufgesetzter 
Endzelle. 

Die Droge riecht angenehm aromatisch, schmeckt scharf gewiirzig, kampferartig 
und enthiilt 1% atherisches 01. 
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Familie CaryopbylIaeeae. 
Herba Herniariae. Bruchkraut. Harnkraut. 

Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut der in Deutschland stellenweise verbreiteten 
Herniaria glabra L. und H. hirsuta L. Die astigen, flach ausgebreiteten Stengel 
tragen kleine, fast sitzende, eiformige, ganzrandige und von weiBen, hautigen Neben
blattern begleitete, unten gegenstandige, oben wechselstandige Blatter, in deren Achseln 
die sehr kleinen, griinlichgelben Bliiten knauelformig angeordnet sind. Die Blatter 
sind kahl (glabra) oder behaart (hirsuta), haben beiderseits Spaltoffnungen, im Meso
phyll 3 obere und 1 untere Palisadenschicht und zahlreiche Oxalatdrusen. Das Kraut 
riecht angenehm, waldmeisterartig und enthalt Herniarin, das Alkaloid Paronychin, Sa
ponin und Gerbstoffe und steht in der Volksheilkunde als wassertreibendes Mittel in 
Ansehen. Grammblutwert (s. Einleitung) etwa 800-1000; zu seiner Ermittelung ist 
die Droge im Verhaltnis 1: 200 mit physiologischer KochsalzlOsung zu extrahieren. 

Radix Saponariae. Seifenwurzel. 
Abstammung. Die Droge ist die meist von kultivierten ein- oder zwei

jahrigen Exemplaren der Sa ponaria officinalis L. im Friihjahr oderHerbst 
gesammelte Hauptwurzel, der auch Auslaufer beigemengt sein 
konnen. 

BesehaUenheit. Die Wurzeln sind bis etwa 20 cm lang, bis 
5 mm dick, rund, fein langsfurchig, kaum verzweigt, mit feinen 
Wurzelfasern besetzt, braunrot, auf dem glatten Bruch weiB
lich. Der Querschnitt zeigt eine schmale, weiBe Rinde und 
einen breiten, gelblichen Holzkorper und wird mit Jodlosung 
betupft braun. Die selten vorhandenen Auslaufer sind rund, 
ebenfalls braunrot, die den Wurzeln noch ansitzenden, kurzen 
Stengelreste sind gelbbraun und haben etwas verdickte Knoten. 

Die Droge schmeckt bitterlich siiB, dann stark kratzend und 
ist geruchlos. 

Ein wasseriger Auszug schaumt beim Schiitteln stark. 
Anatomie. Die Wurzeln sind von einem normalen, braunen 

Kork bedeckt, unter dem einige Reihen farbloser, diinnwandiger, 
vielfach Oxalatdrusen enthaltender Zellen liegen. 1m Kambial
zuwachs fehlen Markstrahlen, die sekundare Rinde ist daher ein 
gleichmaBiges, Siebelemente und Parenchym mit verstreuten 
Oxalatdrusen enthaltendes Gewebe; auch der Holzkorper besteht 
aus Parenchym mit eingestreuten verholzten GefaBen, in seinem 
Parenchym liegen Zellen mit Oxalatdrusen oder Oxalatsand. 
Starke fehlt. 

Als Zellinhalt findet sich besonders in den Zellen der Wurzel
rinde in Weingeist unlosliche, in Wasser leicht losliche Saponin
schollen, die durch Glyzerinjod gelb gefarbt werden. 

Die Stengelreste sind durch Schwund des Markes meist hohl 
und haben in der den festen Holzzylinder umgebenden Rinde 
einen breiten, geschlossenen B.ing verholzter Bastfasern mit 
ziemlich weitem Lumen. Etwa vorhandene Auslaufer unter- Abb.l07. RadIx 
scheiden sich von den Wurzeln durch ihr Mark und deutliche Saponarlae. 

Markstrahlen. 
Bestandteile. Saponin, Kohlehydrate. 
Priilung. Die Droge kann des ahnlichen Namens wegen mit den als 

Radix Saponariae alba gehandelten Wurzeln von Gypsophila-Arten ver-
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wechselt werden, auch andere Caryophyllaceen sind nicht ausgeschlossen. 
Sie unterscheiden sich durch ihren braunlichen oder gelblichen Kork. 
Falschung ist beob
achtet worden mit 
den Stengeln von 
Solanum dulca
mara. Diese sind 
auch ingeschnittener 
Ware an dem Fehlen 
des Bastfaserringes 
in der Rinde kennt
lich. 

Gebaltsbestim -
mung. Da es eine 
exakte Saponin be
stimmung nicht gibt, 
kann man zur Be
wertung der Droge 
den von ihrem Gehalt 
abhangigen Gramm
blutwert bestimmen 
(s. Einleitung). 100 
ccm des zumAnsatz in 
der Glaserseriezu ver
wendenden Drogen
auszuges sind dureh 

Sap. off. 
Abb. 108. Radix Saponariae 
QUelschDitt, fiinffacb vel

groBert. 

Abb. 109. Radix Saponariae. Stark vergrllBert. 

zweimalige Extraktion von 0,5 g Drogenpulver mit einer Mischung aus 
2 Teilen Methylalkohol und 3 Teilen Wasser auf dem Wasserbade, Verjagen 
des Alkohols aus dem Filtrat, Verdiinnen mit Wasser auf 100 cem und Zu
satz von 0,9 g Kochsalz herzustellen. Der Grammblutwert normaler Droge 
liegt bei etwa 1000. 

Gescbicbte. Rote Seifenwurzel ist seit langem als Volksmittel in Ge
brauch. 

Anwendung. In Form des Dekokts wie Radix Senegae. 
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Reihe Ranales. 
Familie Ranuneulaeeae. 

Rhizoma Hydrastis. Radix Hydrastidis. Hydrastisrhizom. 
Abstammung. Die Droge stammt von Hydrastis canadensis L., welche 

in den Waldern der ostlichen Staaten von Nordamerika, namentlich in Ken
tucky, West-Virginia, Ohio und Indiana heimisch ist. Neuerdings sind 
mehrfach in "Obersee sowohl, wie bei uns erfolgreiche Kulturversuche 
angestellt worden', doch sind die europaischen Kulturen noch nicht von Be
deutung. 

Beschaffenheit. Das Rhizom bildet bis 6 cm lange und bis 8 mm (sehr 
selten mehr) dicke, meist aber wesentlich diinnere, knorrige und hin und 
her gebogene, manchmal fast knollige, wenig verzweigte Stiicke, welche 
hier und da Stengelnarben und an der Spitze oft noch Stengel -und Blatt
reste tragen. Die Farbe ist dunkelbraungrau 
mit einem Stich ins Gelbgriinliche, die Ober
flache leicht langsrunzelig und zugleich fein 
quergeringelt. Ringsum sitzen zahlreiche, 
leichtzerbrechliche, bis I mm starke Wurzeln 
an, welche oft mehrere Zentimeter Lange 
haben, meist aber kurz abgebrochen und auf 
dem Querbruch gelb sind. Die Rhizome sind 
sehr hart und brechen glatt; die Bruchflache 
ist hornartig, griinlichgelb. 

Der Querschnitt zeigt 6-14, selten bis 
20 hellgelbe, im Kreise angeordnete, in dunkel
gelbes starkehaltiges (Jodprobe) Gewebe ein
gebettete GefiiBbiindel. 

Abb. 110. Rhizoma HydIastis, Quer
schnitt. ko Kork, ri Rinde, ca Kambium
ring, ho Holzteil, si Siebteil der GefAB-

biindel. Vergr. '°/,. (Gilg.) 

Die Droge hat einen schwachen, charakteristischen Geruch und schmeckt 
bitter. Sie farbt den Speichel gelb. 

Anatomie. Die Korkschicht, welche das in die Dicke gewachsene Rhizom 
umhiillt, ist sehr schmal. Das Gewebe der Rinde besteht aus meist diinn
wandigen Parenchymzellen (Abb. Ill, pa), die, wie das Parenchym des 
Markes und der Markstrahlen, dicht mit Starkekornern erfiillt sind, haufig 
aber auch gelbe, formlose Massen enthalten. Das Siebgewebe (le) der Rinde 
tritt wenig hervor. Der von einem Kambiumring (ca) umgebene Holzkorper 
wird von auBerordentlich breiten Markstrahlen aus diinnwandigem Paren
chym durchzogen, so daB die einzelnen GefaBbiindel weit voneinander ge
trennt liegen. Die Holzteile sind sehr auffallend gebaut. Ganz innen liegen 
wenige primare SpiralgefaBe (primareHolzelemente). Auf sie folgt nach auGen, 
oft durch eine schmale Partie von Parenchym unterbrochen, eine breite 
Schicht von dickwandigen, kurzen, sparlich schief getiipfelten Libriform
fasern (ho), welche stets scharf zugespitzt sind und gelegentlich in zwei oder 
drei kleine Spitzen endigen. Dieser Fasermasse sind einige GefaBe ein
gelagert. Nach auBen folgen dann weiter zahlreiche, in Holzparenchym ein
gelagerte und eine breite Schicht bildende SekundargefaBe (ge) , ziemlich 
weitlumige TiipfelgefaBe, welche aus kurzen Gliedern bestehen und in der 
Nahe der oft nur schwach schief gestellten Querwand oder auf der Querwand 
selbst ringformig perforiert sind. Auf diese Region der SekundargefaBe 
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kann nach auBen wieder eine Libriformfaserschicht, darauf wieder eine von 
Parenchym reichlich durchsetzte GefaBschicht folgen, so daB der Holzkorper 

ehien sehr eigenartigen 
Anblick bietet. 

Die Wurzeln sind 
sehr dunn und zeigen 
niemals ein Dicken
wachstum. Ihre Endo
dermis besteht anadiinn
wandigen Zeilen. Der 
Holzkorper ist meist 
vierstrahlig. 

Die aile Parenchym
zeilen erfuilenden Star
kekorner sind sehr 
klein, meist einfach, 
seltener zu wenigen zu-

sammengesetzt; ihre 
Form ist meist kugelig 
bis eiformig; ihr Durch
messer betragt 4 bis 8 ft' 
selten mehr oder we
niger. 

Kristalle kommen 
nicht vor . . 

Elemente des Pulvers. 
Hauptmasse des griin
lich- oder braunlichgel
ben Pulvers sind starke
erfuilte Parenchymele
mente in Fetzen oder 
Triimmern, ferner frei
liegende Starke; spar

.----lL.---l~1:Ja licher sind GefaBfrag
mente, Libriformfasern 
(die beiden letzteren von 
gelberFarbe), braune bis 
braunschwarze Epider
misfetzen oder -schup
pen (ana den Wurzeln). 

Abb. 111. Rblzoma Hydrastis, Qucrschnltt durch ein GefiBblindel, U 
Siebteil, ,tii einige der Parenchymzcllen der Markstrahlen mit ihrero 
Starke1nhalt gezeichnet, pa Parenchym der Markstrahlen. ca Kambium
ring, (/e GetaBe, in Holzparenchym eingeiagert, ho Libriformfasern. 

Mikrochemie. ];ine 
kleine Menge des Pulvers 
oder ein Schnitt durch 
die trockene Droge, in 
einem Tropfen Salpeter
saure unter Deckglas Vergr. "'I.. (Gilg.) 
beobachtet, zeigt sehr 

rasch sich bildende, zahlreiche, gelbe Nadeln von Berberinnitrat. 
Bestandteile. Die wirksamen Bestandteile des Hydrastisrhizoms sind 
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die drei Alkaloide Berberin, Hydrastin und Canadin, von denen Hydrastin 
daB wichtigBte ist. 

Priitung. Als falsche Hydrastis wurde folgendes gefunden: Jeffer
sonia diphylla, Leon tic e thali ct roides (Berberidaceae), Sty
lophorum diphyllum (Papaveraceae), Aristolochia serpentaria 
(Aristolochiaceae), Cypripedilum pubescens (Orehidaceae), Polygala 
Senega (Polygalaceae), Athyrium filix femina (Filices), Collinsonia 
canadensis (Labiatae). Jeffersonia hat in der Rinde Steinzellen, ihre 
Starke ist doppelt so groB wie die von Hydrastis. Leontice ist in Ganz
droge durch das Fehlen der Faserbiindel im Kambialzuwachs nachweisbar, 
Stylophorum hat in Rhizom und Wurzel Gerbstoffzellen, Aristolochia hat 
Olzellen in der Rinde (s. Rad. Serpentar.), Cypripedilum au Berst klein
kornige Starke und Oxalatraphiden (s. Rad. Senegae) und, wie vorige und 
Senega selbst, fast farblose 
verholzte Elemente, wah
rend GefaBe und Fasern 
bei Hydrastis gelb sind. 
Athyrium hat verzweigte, 
mitschwarzen Wedelresten, 
schwarzen Wurzeln und an 
der Spitze mit rostfarbenen 
Spreuschuppen besetzte 
Rhizome mit mehreren 
hadrozentrischen GefaB
biindeln, welche Treppen
tracheiden enthalten. 

Ganzdroge darf Stengel
teile der Stammpflanze 
h6chstens in geringer Menge 
enthalten. 

Das Hydrastispulver 
muB von Steinzellen, Kri
stallen, farblosen Holzele
menten und Fasern, trep
penformig verdickten Ha
dromteilen und Starke 

Abb. 112. Rhizome. Hydrastis. Elemente des Pulvers. 1. Kork 
lu der FliichenanBlcht. Z. starkelUhrendes Parenchym. 3. frel · 

lIegende Starke. 4. Fe.sem. 5. GefiUlbrucbl!tiicke. 

iiber 20" Durchmesser frei sein. Sein Aschegehalt darf 6% nicht iiber~ 
steigen. Ein. mit einigen Tropfen einer Mischung von 1 Teil Weingeist und 
3 Teilen Schwefelsaure hergestelltes Praparat darf rot gefarbte Teilchen 
nicht erkennen lassen (Kurkumawurzel). 

Gehaltsbestimmung. Da fiir die Wirkung fast allein das Hydrastin in 
Betracht kommt, so wird die Menge dieses Alkaloides bestimmt. 

4 g mittelfeines Pulver mit 40 gAther und 4 ccm Ammoniakfliissigkeit 
unter haufigem Umschiitteln eine halbe Stunde lang stehen lassen, dann 
20 g Petroleumbenzin zusetzen und einige Minuten schiitteln. Bei dieser 
Behandlung geht im wesentlichen nur Hydrastin in Losung, mitgelostes 
Berberin wird durch das Petroleumbenzin ausgefallt. Man gieBt die athe
rische Fliissigkeit ab und schiittelt sie mit 2 ccm Wasser, die die letztenReste 
von Berberin entfernen. 45 g der nach dem Absetzen filtrierten atherischen 
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Fliissigkeit (= 3 g Droge) werden bis auf einige Kubikzentimeter ab
destilliert, um Ammoniak zu entfernen, dann mit 5 ccm l/lo-Normal-Salzsaure 
und 5 ccm Wasser auf dem Wasserbade bis zum volligen Verschwinden 
des Xthergeruches erwarmt; der SaureiiberschuB wird nach dem Erkalten 
und nach Zusatz von 2 Tropfen Methylorangelosung mit l/wNormal-Kali
lauge zuriicktitriert, wozu hochstens 3,04 ccm Lauge verbraucht werden 
diirfen (Feinbiirette). Die durch das Alkaloid gesattigte Menge der l/lo-Normal
Salzsaure betragt also mindestens 1,96 ccm und zeigt bei dem Molekular
gewicht 383,2 fUr Hydrastin mindestens 0,075 g Alkaloid in 3 g Droge, 
also 2,5% an. 

Zum Beweise, daB das titrierte Alkaloid Hydrastin ist, wird die titrierte 
Fliissigkeit mit 1 ccm verdiinnter Schwefelsaure, dann mit 5 ccm Kalium
permanganatlosung versetzt und bis zur Entfarbung geschiittelt. Sie muB 
jetzt blaue Fluoreszenz zeigen, die beim Verdiinnen mit Wasser auf 50 ccm 
noch deutlicher wird, und die von der Bildung von Hydrastinin aus Hydrastin 
herriihrt. 

Aufbewahrung vorsichtig. 
Geschichte. Hydrastisrhizom wurde erst seit 1833 in Amerika, seit 

1884 in Europa medizinisch angewendet. 
Anwendung. Die Droge wirkt gefaBverengernd und daher Blutungen 

stillend. 

Semen Paeoniae. Pfingstrosensamen. 
Die reifen Samen von Paeonia peregrina Miller, einem in Garten, besonders auf 

dem Lande, viel kultivierten Strauch mit zusammengesetzten Blattern, groBen Bliiten 
und 2-5 lederigen, vielsamigen Balgkapseln. Die Samen sind glanzend schwarz, 
glatt oder dunkelbraun und dann fein punktiert, rundlich eiformig, bis 10 mm lang; 
am diinneren, kurz zugespitzten Ende befindet sich der strichformige, helle Nabel
fleck und von hier aus verlauft die wenig deutliche Raphe zum dickeren Ende. Die 
Samenschale ist sprode, diinn, das Endosperm weiBlich, in ihm liegt, dem diinneren 
Ende des Samens genahert, der kleine Keimling. Die Samenschale besteht aus einer 
von einer derben Kutikula iiberzogenen Epidermis, einer Reihe radial gestreckter Stein
zellen und mehreren Lagen derbwandigen getiipfelten Parenchyms. Die Epidermis
zellen sind groB, kurzprismatisch, mit dunkelbraunem Inhalt erfiillt. Das Endosperm 
ist ein fettes 01, Aleuron und Starke enthaltendes Parenchym. 

Die Droge ist geruchlos, schmeckt milde olig und enthalt neben den schon erwahnten 
Stoffen u. a. angeblich auch ein Alkaloid, was jedoch von anderer Seite bestritten wird. 
Sie ist teilweise in schlechter, miBfarbiger, geschrumpfter Form im Handel und solI 
durch kiinstliche Farbung geschont worden sein. 

Semen Nigellae. Schwarzkiimmel. 
Die reifen Samen von Nigella sativa L., eines in Siideuropa und Westasien hei

mischen, bei uns ofters kultivierten und verwilderten einjahrigen Krautes. Die Samen 
sind ei- oder keilformig, drei- bis vierkantig, bis 3 mm lang, tiefschwarz, matt, von 
feinkorniger und netzadriger Oberflachenstruktur. Die Samenschale ist diinn, das 
Endosperm groB, weiB oder blaulich, der dem spitzen Ende genaherte Keimling klein. 
Die Samenschale besteht aus einer mit tiefbraunschwarzem Inhalt erfiillten Epidermis, 
deren Zellen papillenartig vorgewolbt, und zwar in den netzadrigen Verzierungen 
hoher emporgewolbt und seitlich miteinander verwachsen sind, mehreren Lagen kolla
bierten Parenchyms, einer Reihe relativ kleiner, derbwandiger, dicht gestreifter und 
einer Lage diinnwandiger, farbloser Zellen. Das Endosperm besteht aus Fett und Aleuron 
enthaltendem Parenchym. Beim Zerreiben riechen die Samen muskatnuB- und kampfer
ahnlich; sie schmecken erst bitter, dann scharf gewiirzig. Sie enthalten 25-40% fettes 
01, etwa 0,5% atherisches 01, ein giftiges Glykosid Melanthin, kein Damascenin. Sie 
werden oft nicht genau von den Sem. Nigell. damascenae unterschieden. Diese Samen 
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(von Nigella damascena) sind etwas kleiner, anatomisch nicht unterschieden, 
entwickeln aber beim Zerreiben einen deutlichen Erdbeergeruch und enthalten 
neben 0,5% atherischem 01 das Alkaloid Damascenin zu 0,7%, das z. T. mit 
dem atherischen 01 zusammen destilliert. Der Nachweis dieser Verwechselung la.Bt 
sich am besten durch Isolierung des atherischen Oles aus einer geniigend gro.Ben 
Probe (10-20 g) mit Hilfe der Wasserdampfdestillation und Verreiben des Ols mit 
einem Tropfen Platinchloridlosung erbringen. Bei Gegenwart von Damascenin ent
stehen Kristalle von Damasceninchloroplatinat. 

Weitere Verwechselungen und Beimengungen sind nach der Literatur die Samen von 
Nigella arvensis, Datura stramonium (Solanaceae), Agrostemma githago 
(Caryophyllaceae). Die Samen von Nigella arvensis L. sind grau, geruchlos. Die Samen 
von Datura Stramonium (s. diesel unterscheiden sich durch ihre erheblichere GroBe, ihren 
spiralig aufgerollten Keimling und ihre aus welligen, U-formig stark verdickten Zellen 
gebildete Epidermis. Die Samen von Agrostemma githago sind dunkelbraun, und 
besitzen eine Mckerig gestreifte Oberflache und rundlich-nierenformige Gestalt. 
Sie enthalten Starke und haben eine Epidermis aus unregelma.Big welligen, sehr 
dickwandigen, unregelmaBig hockerig nach au.Ben vorgewOlbten, mit Kutikular
warzen besetzten Zellen. Sie stellen infolge ihres Saponingehaltes, wie die Datura
Arten ihres Alkaloidgehaltes wegen eine gefahrliche Beimengung dar. Die Samen 
von Asphodel us fistulos us L. sind einmal ebenfalls in Sem. Nigellae gefunden 
worden. 

Radix Cimicifugae. Radix Actaeae racemosae. Cimicifugawurzel. 
N ordamerikanische Schlangenwurzel. 

Die nach der Fruchtreife gesammelten Rhizome und Wurzeln von Cimicifuga 
racemosa Nuttall (= Actaea racemosa L.) eines in Waldern Nordamerikas von 
Kanada bis Florida heimischen, bei uns gelegentlich verwilderten ausdauernden Krautes. 
Das Rhizom ist bis 15 cm lang, stark knotig, rauh, oberseits mit rundlichen Stengelnarben, 
seitlich und unterseits mit diinnen, rotbraunen, langsfurchigen Wurzeln versehen 
und deutlich geringelt. Bruch etwas faserig. Der Rhizomquerschnitt zeigt eine schmale,. 
dunkle, hornartige Rinde, einen Kreis von zahlrcichen, durch dunkle Markstrahlen 
voneinander getrennten, ziemlich groBen, ungleichmaBig verholzten Holzteilen und 
ein groBes, horniges, dunkles Mark. In der .Rinde ist die Endodermis noch kenntlich. 
Der Wurzelquerschnitt weist einen meist durch 4 breite Markstrahlen kreuzfOrmig 
zerlegten Holzkorper mit parenchymatischem Mark oder Markhohlung und eine paren
chymatische Rinde ohne deutliche Endodermis auf. Die Droge fiihrt einfache, ge
schichtete oder wenig zusammengesetzte Starkekorner. Sie riecht krMtig eigenartig, 
schmeckt scharf und bitter und enthalt Salizylsaure und andere Sauren, Phytosterin, 
Tannin, und wahrscheinlich ein Alkaloid "Cimicifugin". 

Sie kann mit dem gelegentlich auch nochgebrauchtenRhizom vonActaea spieata', 
das recht ahnlich ist, und mit Rhiz. Arnicae verwechselt werden (s. Arnica). Sie wird 
als Dekokt oder als Fluidextrakt verwendet. 

Tubera Aconiti. Radix Aconiti. Eisenhutknollen. Akonitknollen. 
Abstammung. Die zu Ende der Bliitezeit gesammelten, von den Wurzeln befreiten, 

rasch getrockneten Tochterknollen wildwachsender Pflanzen des in den Gebirgen der ge
maBigten Zone Europas und Asiens heimischen Aconitum napellus L. Die Pflanze 
besitzt eine riibenformige Wurzel, die am oberen Ende in ein kurzes Rhizom iiber
geht, welches einige Niederblatter und den bliihenden Stengel tragt. In der Achsel 
eines Niederblattes entsteht ein mit einer Knospe endender SproB, der alsbald eine 
Wurzelanlage bekommt. Er durchbricht das Niederblatt, wachst eine kurze Strecke 
horizontal und entwickelt seine Wurzelanlage zur Tochterknolle, aus der im nachsten 
Jahre die aus der Knospe hervorgehende bliihende Pflanze die notigen Nahrstoffe 
entnimmt. Jede Pflanze hat somit 2 Knollen und beide Knollen waren friiher auch in 
Gebrauch, werden auch jetzt natiirlich noch gesammelt und gelangen somit in den 
Handel, doch verlangte die Internationale Konferenz 1902 in Briissel die alleinige Ver
wendung der Tochterknolle, obgleich die Mutterknolle nicht unwirksam ist. 

Beschaffenheit. Die Knollen sind 4-8 cm lang, 2-3 cm dick, riibenformig, 
unten verjiingt, oben von der eingeschrumpften Knospe gekront, mit Wurzelnarben 
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sparlich besetzt und zeigen oben neben der Knospe die Abbruchstelle des SproJ3teils, 
der sie mit der Mutterknolle verband. Sie sind prall oder etwas langsrunzelig, braun, 
innen weiJ3lich und mehlig, der Bruch ist eben, staubend. Auf dem Querschnitt 
erkennt man ein sternformiges Kambium, in den Spitzen des Sterns liegen die Gefa13-
gruppen. In natureller Ware finden sich neben den Tochter- auch die starker 
runzeligen, mit dem Stengelrest gekronten, auf dem Querschnitt braunlichgrauen, 
hornartigen, oftmals hohlen Mutterknollen, oder beide Knollen hangen noch zu
sammen (Abb. 113) 

Anatomie. Die Anatomie der Droge wird am leichtesten an ihrer Entwicklungs
geschic.hte klar oder bei Betrachtung einer in der Reihenfolge von unten nach oben an
gefertigten Querschnittserie. Die jiingsten Knollen oder die unteren unverdickten Teile 
der Knolle zeigen das typische Bild einer Wurzel, die eben mit der Kambialtatigkeit be
gonnen hat. Man sieht die Epidermis, die primare Rinde mit Parenchym und eingestreuten 
Steinzellen, die Endodermis und den radialen pentarchen bis heptarchen Zentralstrang. 

Dieser besitzt ein kleines Mark, 5-7 primare Ha· 
dromteile, deren kleinste (alteste) Gefa13e auswarts 
liegen und, mit den primaren Hadromteilen alter
nierend, die primaren Leptomstrange. Das Kam
bium verIauft sternformig unter den Leptomteilen 
und iiber den primaren Hadromteilen hinweg und 
hat zu beiden Seiten der letzteren je eine Gruppe 
sekundaren Hadroms, nach au13en Parenchym und 
Leptom abgeschieden. Die Hadrompartien stehen 
dicht beieinander, sind nur durch schmale Paren
chymstreifen getrennt. Hoher in der Knolle ist das 
Bild wesentlich verandert. Zunachst fallt ein er
heblich gro13eres Mark auf, die Holzteile, Kambil,lm 
usw. sind mithin durch starkes Wachstum des 
Markes weit nach au13en geschoben. Die Epidermis 
ist durch Metaderm ersetzt, indem bei ihrem Tode 
die an sie grenzenden primaren Rindenzellen braun 
werden und den Schutz der Knolle iibernehmen. 
Die Rindenzellen sind stark tangential gedehnt, 
es sind zwischen ihnen weit mehr Stereiden vor
handen. Das Kambium ist sternformig geblieben, 
in den Sternspitzen liegen wiederum Hadromteile. 
Auch hier erkennt man die primaren Gefa13gruppen 
in der gleichen Anordnung wieder, rechts und links 
von jeder Gruppe eine sekundare Hadromgruppe 
von etwas gebogener, im wesentlichen keiliger 

T. Ac. 

Abb. 113. Tubera Aconltl, frisch . 
.AMutterknolle, BTochterknolle, aVer
blndungsstrang zwischen belden, sr 

Stengelrest, k Knospe. 

"Querschnittform, zwischen beiden au13erhalb der primaren Gefa13e Parenchym. 
Zwischen den weit auseinanderliegenden Sternspitzen, bzw. Hadromteilen, hat das 
Kambium aber nach innen nur wenig Parenchym, nach au13en desto mehr sekundare 
Rinde, bestehend aus viel Parenchym mit eingestreuten kleinzelligen Leptomgruppen, 
abgeschieden, und aus diesem Verhalten des Kambiums erklart sich seine noch stern
formige Gestalt. In den dicksten Teilen der Knolle endlich findet man dieselben Ver
haltnisse, wie eben, wieder, nur ist das Mark noch gro13er geworden und die einwarts 
gebogenen Partien des Kambiums zwischen den Sternspitzen haben begonnen, hie und 
da kleine Gefa13gruppen nach innen abzuscheiden. An den dicksten Teilen der Mutter
knollen kann man das Endstadium beobachten. Die Metadermbildung ist weit in die 
primare Rinde vorgedrungen, diese ist sehr schmal geworden, haufig aufgerissen oder 
gar abgeworfen und den Schutz iibernimmt nun die Endodermis oder noch tiefere 
in Metaderm verwandelte Schichten. Auch innerhalb der Endodermis sind jetzt Stein
zellen zu sehen, das Mark ist z. T. geschwunden. 

Alle parenchymatischen Elemente der Knolle enthalten Starke in kleinen, runden 
Einzelkornern von 8-15 fJ, Gro13e oder in zu 3-5 zusammengesetzten Kornern. Kristalle 
fehlen. Die Gefa13e sind Hoftiipfelgefa13e mit runder, einfacher Perforation der Quer
wande, die Siebrohren sind eng, das Parenchym z. T. derbwandig mit deutlicher Spalten
tiipfelung, unter der Epidermis und Endodermis etwas kollenchymatisch verdickt," 
die Steinzellen sind meist axial gestreckt, gelb bis braunlich, gleichma13ig verdickt. 
weitlumig, mit deutlicher und reichlicher Tiipfelung versehen. 
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9 

A bb. 114. Tubera. Aconltl, Querschnltt durch frische Knollen verschledenen Alters. ~ selrundare Rinde 
h Kamblum, m Mark. 
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Merkmale des Pulvers. DaB Pulver (vgl. Abb. 116) hat eine gelblichbraune Farbe. 
Es besteht zum groBen Teil aus Starkekornern; auffallend sind ferner die Steinzellen, 
GefaBbruchstiicke, Bruchstiicke der braunen Endodermis, Fetzen des tiefbraunen 
Metaderms. 

Bestandteile. Die Knollen enthalten Aconitin, an Aconitsaure gebunden, und 
noch andere diesem verwandte Alkaloide und sind sehr giftig. Sie schmecken anfangs 
siiBlich, dann kratzend und zuletzt scharf und stark wiirgend. 

Priifung. Die fast gleich aussehenden, meist nur etwas kleineren Knollen von 
Aconitum StoerkianumReichenbach und A. variegatum L. diirften ebenso wirk
sam sein und sind als eigentliche Verwechselungen nicht zu bezeichnen. Sie kennzeichnen 
sich durch geringere GroBe und schlankere Form. Dagegen ist die bisweilen versuchte 
Beimischung der Knollen von Aconitum feroxSeringe, welche im Himalayagebirge 

1. 

Abb.116. Tubera. Aconiti, Biemente des Pulvers. 1. Epldermls der Nebenwurzeln In der FliichenaD1licht, 
2. Stelnwlien aus den liulleren Rlndenschichten der Knolle, 3. stelnzellartiges I'arenchym aus der Nach
bnrschBft der GefiUlc. 4. Endodermls 1m Querschnitt, 6. I'arenchym der iiullercn Rinde mit Steinzcllen 

6. GefiiObruchstUeke, 7. Stiirkekorncr. Vergr. ca, ''' ' , . (Gilg, teilwe!"e naeh Koch u. Moller.) 

heimisch ist, eine Verfalschung, Diese Knollen sind groBer und schwerer, im Innern 
infolge des vor der Trocknung iiblichen Abbriihens hornartig und braunlich. Japa
nische Akonitknollen sind kurz zugespitzt und nur wenig runzlig oder ganz glatt. 

1m Pulver konnen die Knollen von A. Stoerkianum und variegatum nicht, von 
A. ferox hochstens an verkleisterter Starke erkannt werden. Da die Mutterknollen, 
die eigentlich nicht beigemischt sein sollen, notwendig mitgeerntet werden, wird man 
sie in der Droge und in ihrem Pulver stets antreffen. Sie werden im Pulver erkannt 
an den Elementen der Stengelbasis, die ja der Tochterknolle nicht eigentiimlich ist. 
Die im Kreise angeordneten GefaBbiindel der Stengelbasen haben starke Belage von 
dickwandigen, aber doch weitlumigen Fasern, Bruchstiicke Bolcher Fasern zeigen also 
das Vorhandensein der Mutterknollen an. 

Gehaltsbestimmung. 15 g Drogenpulver einige Minuten lang mit 150 gAther 
durchschiitteln, dann 6 cern Ammoniakfliissigkeit zusetzen und unter haufigem Sehiit
teln eine halbe Stunde stehen lassen. Nach Zusatz von 6 cem Wasser oder wenn notig 
wenig mehr wird kriiftig d¥.rchgesehiittelt, nach Zusammenballung des Drogenpulvers 
und volliger Klarung des Athers werden 120 g desselben (= 12 g Droge) abgegoSStlll 
und filtriert, dann durch Destillation vom Ather befreit. Der Riickstand wird in 5 ccm 
absolutem Alkohol .. ge16st, die Losung mit 10 ecm Wasser, 3 Tropfen Haematoxylin
losung und 30ccm Ather versetzt und aus einer Feinbiirette mit l/'o-Normal-Salzsaure 
bis zur Rotbraunfarbung der wasserigen Schicht, nach weiterem Zusatz von 30 ccm 
Wasser unter kriiftigem Schiitteln bis zur Gelbfarbung der wasserigen Schicht titriert. 
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Hierzu Bollen mindestens 1,5 ccm der Salire verbraucht werden, was bei einem mitt· 
leren Molekulargewicht der Alkaloide von 645 einer Alkaloidmenge von 0,09675 g in 
12 g Droge, daher einem Alkaloidgehalt der Droge von 0,8% entspricht. 

A.ufbewabrnng vorsichtig. 
Geschichte. Schon im Altertum kannte man die groBe Giftigkeit der Akonit· 

knollen, und im Mittelalter wurden sie hier und da auch medizinisch verwendet, im 
17. Jahrhundert wurden sie in deutschen Apotheken gefiihrt. Um die Mitte des 18. Jahr· 
hunderts reihte die Wissenschaft die Blatter, erst in neuerer Zeit wieder die Knollen 
dem Arzneischatz ein. 

A.nwendung. Innerlich als harn· oder schweiBtreibendes Mittel, als Beruhigungs. 
mittel bei Nervenschmerzen, gegen Rheumatismus; die Tinktur mit Jodtinktur ge· 
mischt in der Zahnheilkunde. 

Herba Pulsatillae. Kiichenschelle. 
Das Kraut der ausdauernden, auf sandigen Hiigeln Norddeutschlands Mufigen 

Pulsatilla vulgaris Miller und P. pratensiB Miller. Es wird gegen Ende der 
Bliitezeit, im April und Mai gesammelt. Die grundstandigen Blatter sind an der Basis 
scheidenartig, zwei· bis dreifach fiederteilig mit ganzrandigen Abschnitten. Sj,e< ent· 
wickeln sich erst nach dem Verbliihen vollstandig und sind bis 15 cm lang. Sie um· 
geben den mit nur einer Endbliite versehenen Bljitenschaft, der. unterhalb derselben 
3 sitzende und miteinander verwachsene, handformig geteilte Blatter mit linealen 
Abschnitten tragt. Zu Beginn der Bliitezeit ist das zwischen dieser Hiille und der Bliite 
sitzende Schaftstiick sehr kurz, so daB die Bliite von der Hiille direkt umgeben ist, zu 
Ende der Bliitezeit ist es gestreckt, so daB Hiille und Bliite voneinander entfernt sind. 
Bei Pulsatilla vulgaris steht die Bliite aufrecht oder nur wenig geneigt, und ihre 6 lang. 
lichen, spitzen, auBen seidig behaarten Perigonblatter schlieBen nur am Grunde glockig 
zusammen, ihre Spitzen sind nicht zuriickgerollt und doppelt so lang, als die zahlreichen 
StaubgefaBe. Die Bliiten enthalten zahlreiche Fruchtknoten aus je einem Karpell 
mit langem Griffel, der sich nach dem Abbliihen noch bedeutend verlangert. Bei 
Pulsatilla pratensis sind die Bliiten iiberhangend, die Perigonblatter bilden eine glockige 
Hiille mit zUriickgeschlagenen Spitzen um die nur wenig kiirzeren StaubgefaBe. 1m 
iibrigen stimmen beide Arten iiberein; die Bliitenfarbe ist bei beiden hell· bis dunkel· 
violett, Stengel und Blatter und die Hiillblatter am Schaft sind bei beiden zottig be· 
haart. Die Haare sind entweder lang, einzellig, mit derber, glatter Wand und engem 
Lumen, oder es sind einzellige, diinnwandige, keulige Driisenhaare. Beide Blattepi. 
dermen haben SpaItoffnungen, das Mesophyll entMlt eine Reihe Palisaden und zero 
streute Zellen mit Oxalatsand. 

Beim Trocknen der Droge geht der urspriinglich brennend scharfe Geruch und 
Geschmack verloren, sie ist geruchlos und schmeckt herbe und etwas bitter. Sie enthii.lt 
in frischem Zustande das scharfe und giftige Anemonin und Anemonenkampfer, die 
bei der Wasserdampfdestillation iibergehen, und eisengriinenden Gerbstoff. Aus der 
trockenen Pflanze sind Anemonin und Anemonenkampfer nicht mehr .gewinnbar, da. 
sie sich zersetzen. Trotzdem gilt sie als Separandum. 

Verwechselungen mit der durch bronzefarbige Behaarung, einfach gefiederte Grund
blatter und innen weiBe Bliiten abweichenden Pulsa.tilla vernalis Miller und der 
durch handformig dreiteilige, mit dreispaltigen Abschnitten versehene Blatter unter· 
schiedenen Pulsatilla patens Miller sind der relativen Seltenheit dieser Arten wegen 
kaum zu befiirchten. 

Herba Adonidis. Friihlings-Adoniskraut. 
Die Droge ist das im Handel in Biindeln vorkommende, getrocknete Kraut der in 

Deutschland stellenweise einheimischen, krautigen Adonis vernalis L., samt den 
ansehnlichen, zitronengelben Bliiten. Stengel einfach oder wenig astig, stieIrund, 
gestreift, kahl oder oberwartB behaart, Blatter Bitzend, mit ihrer Scheide etwas stengel
umfassend, drei· bis mehrfach fiederschnittig mit linealen, ganzrandigen. spitzen Zipfeln, 
kahl oder schwach beham. Bliiten groB, meist einzeln, an dem Stengel und 'den Ver
zweigungen endstandig mit fiinfhlattrigen, hinfalligem Kt'lch aus oberwii.rts gezahnten, 
auBen behaarten Blattern. zahlreichen, fast spatelformigen, gelben kahlen Blumen
blii.ttern. zahlreichen StaubgefaJlen und vielen aus je einem Karpell mit kurzem Griffel 

QUg·Brandt·Schilrhoff, Pharmakognosie. 4. Aufl. 10 
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gebildeten Fruchtknoten mit je einer Samenanlage. Die Droge ist geruchlos und schmeckt 
scharf, bitter und enthii.lt das digitalisahnlich wirkende Glykosid Adonidin, Akonit
saure und den siiBschmeckenden fiinfatomigen Alkohol Adonit. 

Adonis aesti valis ist durch rote Bliiten unterschieden. Friiher waren von Adonis 
vernalis auch Rhizom und Wurzeln gebrauchlich. Die Droge ist vorsichtig zu hand
haben und wird an Stelle der Digitalis bei Herzkrankheiten und gegen Wassersucht 
angewendet. 

Familie Berberidaeeae. 

Rhizoma Podophylli. Podophyllumrhizom. 
Die Droge (Abb. 117) ist der im August gesammelte Wurzelstock des in Nordamerika 

heimischen Podophyllum peltatum Willdenow. Er ist oft hin und her gebogen, 
auBen dunkelrotbraun, fein geringelt, 
innen weiB und von hornartigem Bruche, 
anfangs siiBlich, spater bitter schmeckend. 
Die Bestandteile sind dieselben wie die des 

a b 
Abb.117. Rhlzoma Podophylli, U Unteneite, 0 Oberseite. Abb. 11. AnamlrttL panicuJata. a miinnliche 

B1ute, b SteinJrucht, liings durchschnittcn. 

daraus dargestellten Podophyllins, namlich Pikropodophyllin, Podophyllotoxin, Podo
phyllinsaure, Farbstoff und Fett. 

Familie MenisperDlaeeae. 

Fructus Cocculi. (Semen Cocculi.) Kokkelskorner. Fischkorner. 
La usekorner. 

Kokkelskorner, auch Fischkorner oder Lausekorner genannt, sind die 
Friichte des im indisch-malayischen Gebiet heimischen Schlingstrauches Anamirta 
paniculata Colebr. (= A. coccul us Wight et Am.). Die beerenartigen, roten Stein
friichte (Abb. 118 b) sind getrocknet fast kugelig oder kugelig-nierenformig, von 0,5 bis 
1 cm Durchmesser, dunkelgraubraun, runzelig, von der Narbe des Stiels bis zu der 
stark seitlich gebogenen Fruchtspitze kraftig gekielt, einsamig. Die Fruchtschale ist 
diinn, geschmacklos. Der stark gekriimmte Samen zeigt in einem olig-fleischigen 
Nahrgewebe einen ebenso gekriimmten Keimling, der widerlich bitter schmeckt und 
narkotisch giftig wirkt. Die Droge wirkt stark auf das Zentralnervensystem, wird.auch 
als Insecticidum und in ihrer Heimat besonders zum Betauben del' Fische benutzt_ 
Die Samen fiihren das bittere, giftige Pikrotoxin (1,5%). 

Radix Colombo. Kolombo- oder Kalumbawurzel. 
Abstainmung. Die Droge stammt von der im tropischen Ostafrika, auch 

in Deutsch-Ostafrika heimischen Jatrorrhiza palmata (Lamarck) Miers 
(Jateorrhiza ist eine ebenfalls gebrauchliche, aber falsche Schreibweise), 
welche in Mozambique zum Zwecke der Gewinnung der Droge auch kulti
viert wird. Die Droge, aus den oberen, riibenformig verdickten, fleischigen 
Teilen der Nebenwurzeln bestehend, wird im Marz ausgegraben und ge
waschen; s,ie wird dann in Scheiben geschnitten und im Schatten getrocknet. 
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Beschaffenheit. Die Droge be
steht meist aus runden bis ellip
tischen Scheiben, welche bis 8 cm 
(meist 3-6 cm) Durchmesser er
reichen und 0,5 bis 2 cm dick sind 
(Abb. 119). Seltener sind Langs
viertel der verdickten Wurzel im 
Handel. Die vom Kork bedeckte 
AuBenseite ist grob langsrunzelig 
und graubraun, die Schnittflachen 
sind schmutziggelb, am Rande zi
tronengelb, in der Mitte braunlich 
und infolge des Eintrocknens auf 
beiden Seiten uneben eingesunken. 
Der Bruch ist kurz, mehlstaubend. 

Auf dem geglatteten Querschnitt 
erkennt man in del' gelblichen Ge
webemasse deutlich den scharfen, 
feinen, dunklen Ring des Kambiums 
(Abb. 11900), welcher die 3-6 mm 
starke, hellgelbe, korkbeJP.eidete 
Rinde vom Holzkorper trennt. Vom 
Kambium aus verlaufen in der 
Rinde die mattbraunen, ungleich 
langen Linien der Siebstrange (Ze) 
in radialer Richtung und im Holze 
die schon mit bloBem Auge sehr 
deutlich hervortretenden Radial
reihen der GefaBe (ge). 

Kolombowurzel ist fast geruch
los und schmeckt bitter und etwas 
schleimig. 

Anatomie. Die nach dem Auf
weichen wieder fleischige Wurzel 

Abb. 119. Radix Colombo. LupenbUd eioes Quer
oclmIttes durch die Wurzel <",). ko Kork, riRlnde, 
ca Kamblum, Ie Siebriihrenpartlen, ge GefliBe. < GUg.) 

Abb. 120. Radix Colombo, Querschnitt. ko Kork, 
Ite SteinzeHen mit ElnzelkrlstaHen, ri Rlnde <eln 
groBer TeU der Rlnde 1st nicht gezelchnet), o. Ie obIi
terlertes Slebgewebe, sog. Keratenchym, le funk
tloosfiihlges Slebgewebe, ca Kamblum, ge GefaBe, BtIl 
starkefiihreode Pareochyrnzellen (in den iibrigen 
Parenchyrnzellen 1st die Starke nicht gezelchnet). 

Vergr .• 6". (Gilg.) 
10* 
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besteht im wesentlichen aus groBzelligem Parenchym, das zum groBten Teil 
dem Kambium seine Entstehung verdankt. Der Kork ist normal gebaut, 
dunnwandig. Die Rinde fiihrt in ihren auBeren Schichten, einzeln oder in 
kleinen Gruppen, unregelmaBig verdickte, gelbe, verholzte, getupfelte Stein
zellen (ste), die meist mehrere kleine Oxalatprismen enthalten (Abb. 121). Die 
Leptomteile der sekundaren Rinde sind yom Parenchym zu radialen Streifen 
obliterierten, hornartigen Gewebes zusammengedrlickt, auch zu Lebzeiten 
der Pflanze nur in der Nahe des Kambiums noch funktionstuchtig, in der 
Droge hier haufig zerrissen. Der Kambium ist schmal. 1m Holzkorper 
stehen die GefaBe in Ofters unterbrochenen Radialreihen. Sie sind ziem
lich weit, mit groBen Hoftiipfeln versehen, von (hofgetupfelten) Tracheiden 
und netzig verdickten Ersatzfasern, denen sich hie und da einige Fasern 
beigesellen, umgeben. 1m Zentrum ist der Verlauf der GefaBe unregel

Abb. 121. Radix Colombo. Partie aus dem Parenchym der primiircn 
Rinde rio PG mit Steinzellen ate, \ctztere mit Kristallcn 1.'1'. Paren
chymzcllen d1cht mit verscWeden geformten StArkektlrnern BtIJ ge-

filllt (to.,,). (GlIg.) 

maBig. Das gesamte 
Parenchym der Wurzel 
fiihrt sehr reichlich 
Starke, wenige Zellen 
dane ben auch kleine 

Oxalateinzelkristalle, 
die nach Entfernung 
der Starke sichtbar 
werden. 

Von mechanischen 
Elementen kommt be
sonders den eigenartig 
verdickten, Kristalle 
fiihrenden Steinzellen 
Bedeutung zu. Es kom

men aber auch einige Fasern (in der Umgegend der GefaBe) vor. 
Die Starkekorner sind nur sehr selten zusammengesetzt, meist kugelig, 

eiformig, keulig oder abgerundet-dreieckig, deutlich meist exzentrisch ge
Bchichtet, oft mit sternformiger Kernhohlung versehen, in den auBeren 
Wurzelpartien kleiner (10-15-25 ,u), in den inneren Partien groBer (25-50, 
Bogar bis liber 80,u). 

Kristalle (Einzelkristalle) kommen hauptsachlich in den Steinzellen 
der Rinde vor, sparlicher auch im Grundgewebe. 

Merkmale des Pulvers. Fur das gelbe, geruchlose Pulver sind besonders 
charakteristisch: reichliche Parenchymfetzen mit dem auffallenden Starke
inhalt, frei liegende Starke, Steinzellen mit den Kristallen und ungleich
maBig verdickter Wandung von intensiv gelber Farbe, GefaBe und Bruch
stucke solcher, von dunkelgelber Farbe, auffallend durch ihre kurzen Glieder 
und breiten Tupfel, sparliche Fasern, gelegentlich noch den GefaBen an
hangend. AuBerdem kann zum Beweise der Identitat die intensiv grune 
Farbung dienen, welche die Steinzellen, in etwas geringerem Grade auch 
die GefiWe, mit 70proz. Schwefelsaure annehmen. Dies ist eine Verholzungs
reaktion, die gerade bei Rad. Colombo besonders schon in Erscheinung tritt. 

Bei der Mikrosublimation entstehen aus gelben und braunen Tropfen 
bestehende Sublimate, von denen die heller gefarbten nach einiger Zeit kleine, 
fast farblose Kristallchen enthalten. 
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Bestandteile. Der bittere und etwas schleimige Geschmack der Kolombo
wurzel riihrt von dem Bitterstoff Kolumbin und der Kolumbosaure her. 
Berberin enthalt nach neuen Untersuchungen die Kolombowurzel nicht, 
dagegen 3 mit dem Berberin verwandte Alkaloide. 

Priifung. Es solI zuweilen eine Unterschiebung sogenannter falscher 
oder amerikanischer Kolombowurzeln von der Gentianacee Frasera caroli
nensis Walter vorgekommen sein, welche der Kolombowurzel recht ahnlich 
ist, aber durch den Mangel an Starke beim Betupfen mit Jodlosung leicht 
erkannt werden kann. Mit Radix Bryoniae von Bryonia alba L. und 
B. dioica Jacq. (Cucurbitaceae) kann die Droge kaum verwechselt werden, 
da diese weiB oder hellbraun ist, wenn sie nicht, wie das vorgekommen zu sein 
scheint. kiinstlich gelb gefarbt worden ist. Sie ist anatomisch nachweisbar 
durch die sekundar in den inneren Wurzelpartien entstehenden hadro
zentrischen GefaBbiindel, die dadurch zustande gekommen sind, daB ein 
GefaB oder eine GefaBgruppe mit einem Kambium umgeben wurde, welches 
nach innen fast nichts, nach auBen reichlich Leptom abgeschieden hat. Alle 
Leptomteile der Wurzel fiihren reichlich langs verlaufende Zellenzlige mit 
intensiv gelbem lnhalt. Die Starke ist im Durchschnitt erheblich kleiner, 
mechanische Elemente fehlen. 1m Pulver kann Bryonia durch netzige 
GefaBverdickung mit ovalen Tiipfelflachen, Frasera durch starkefreies, 
Kristallnadelchen im sparlichen gelben Zellinhalt fiihrendes Parenchym 
und netzige GefaBverdickung mit stark quergestreckten, schmalen, an den 
Enden spitzen Tiipfelflachen nachgewiesen werden. 

Kolombowurzel ist z. T. in schlechter, miBfarbiger Qualitat im Handel, 
auch wurden Beimengungen von Achsenstiicken mit anormalem Dicken
wachstum, vielleicht oberirdische Achsen der Stammpflanze, beobachtet. 

Der Aschegehalt des Pulvers dad 9% nicht iibersteigen. 
Geschichte. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts kamen die ersten Nach

richten liber die Droge nach Europa. Erst seit Ende des 18. Jahrhunderts 
fand sie hier ausgedehntere Anwendung. 

Anwendung. Colombowurzel findet bei Erkrankungen der Verdauungs
organe in Dekoktform Anwendung. 

Familie Magnoliaeeae. 

Fructus Anisi stellati. Sternanis. Badian. 
Sternanis (Abb. 122) sind die getrockneten, rosettenformigen Sammelfriichte von 

Illicium verum Hooker, einem in den Gebirgen des siidlichen und siidwestlichen 
China, namentlich in der Provinz Kwangtsi, sowie in Tonkin wachsenden und jetzt 
in manchen Tropengebieten kultivierten Baume. Die Friichte bestehen je aua 
etwa acht rosettenformig einem Mittelsaulchen angewachsenen, steinfruchtartigen, 
holzharten, 12-17 mm langen, matt graubraunen bis dunkelbraunen, hockerigen, 
mit breiter Basis und kurzer Spitze versehenen Karpellen von seitlich zusammen
gedriickter, kahnformiger Gestalt, welche an der obenliegenden Bauchnaht meist ge
offnet sind, innen heller, von gelbbrauner Farbe, glatt und glanzend erscheinen und 
je einen gelbbraunen bis rotbraunen, harten, glanzenden, stark zusammengedriickten, 
mit einem warzenformigen Nabelwulst versehenen Samen einschlieBen. Die Frucht-' 
stiele sind oberwarts gekriimmt. Die Droge ist von stark gewiirzigem Gernch (ahnlich 
dem Anis oder vielleicht noch mehr dem Fenchel) nnd Geschmack, enthalt in Olzellen 
reichlich atherisches 01 (Anethol) und dient zur Aromatisierung von Spezies, Sirupen 
und Likoren, sowie zur Fabrikation des atherischen 01e8, das an Stelle des nicht in 
ausreichender Men!!e im Handel befindlichen Anisols verwendet werden darf. 
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Die auBere Epidermis der Karpelle ist kleinzellig, mit starker AuBenwand versehen, 
die innere besteht aus 500 I' langen Palisaden mit erheblichem Lumen, das Gewebe 
des KarpeUs ist ein Parenchym mit eingestreuten Stein- und Olzellen. 1m Gewebe 
der Fruchtsaule und des Fruchtstieles, in letzterem in Rinde und Mark finden sich stark 
verdickte, gespreiztarmige ldioblasten (Astrosklereiden) von 220 I' mittlerer Lange 
und 1461' mittlerem Durchmesser. Die Samenschale besteht zu auBerst aus einer 
Schicht dickwandiger, grob getiipfelter, englumiger Palisaden, darauf folgt ein mehr
schichtiges, flacharmiges Schwammgewebe, dessen auBerste Zellagen sklerotisiert und 
dessen innerste Schichten stark kollabiert sind und Oxaiateinzeikristalle enthalten. 
Das Endosperm enthalt Aleuronkorner von unregelmaBig-lappiger Form und rauher 
Oberflache, meist 13-171', selten 251' im Durchmesser, selten mit Kristalleinschliissen. 

Die Droge darf nicht verwechselt werden mit dem japanischen Sternanis, den 
Sikimmifriichten von Illici um religiosum Siebold (Syn.: I lIici um ani satum 
Loureiro), welcher giftig ist und kein Anethol enthalt. Er ist etwas kleiner, leichter und 
runzliger, die Einzelfriichtchen sind bauchiger, mehr klaffend und ihre Schnabel spitzer, 
zugleich etwas groBer und mehr gebogen. Die Samen der Sikimmifriichte sind ge

rundeter, weniger zusammengedriickt als die des echten 
Sternanis und besitzen gegeniiber dem warzenformigen Nahel
wulst meist einen kleinen knopfformigen Vorsprung. Die 
selten vorhandenen Fruchtstlele sind meist nicht gebogen. 
Die Palisaden der inneren Karpellepidermis sind durchschnitt
lich 3751' lang; die in der Fruchtsaule auftretenden Skleri
den sind nicht so stark armig, mehr rundlich und 100 I' lang 

Abb. 122. Fructus Anisi und durchschnittlieh 56 I' breit. 1m Fruchtstiel im Mark 
st.eUatl. und in der Rinde nur selten Sklereiden. Die Aleuronkorner 

des Endosperms meist 10-13, selten 151' groB, von glatter 
Oberflache und meist mit 1-3 Kristalleinschliissen. Ihr Geschmack ist nicht anisartig, 
sondern mehr t erpentinartig. Mit verdiinnter Kalilauge gekocht, gibt Sternanis eine 
blutrote, die Sikimmifrucht eine orangebraunIiche Fliissigkeit. Da der Nachweis 
des stark giftigen Illicium religiosum in Mischung mit echter Droge in Schnitt
formen und PnIvern als unmoglich bezeichnet werden muB, mull gefordert werden, 
daB die Ware nur in ganzem Zustand gekauft und sorgfaltig durchgesehen wird. 
Verdachtige Stiicke (siehe die morphologischen Charaktere) werden mikroskopiseh 
betraehtet und, wenn sich der Verdacht bestarkt, werden die verdachtigen Stiicke 
einzeln, jedes fUr sich, von den Samen befreit und grob zerstoBen. Je eine zerstoBene 
Frucht wird mit 5 cem Alkohol ausgekocht. Das Filtrat wird mit 25 ccm Wasser 
versetzt und die entstehende Triibung mit Petrolather ausgeschiittelt. Der Ver
dunstungsriickstand des Petrolatherauszuges wird in 2 ccm' Eisessig gelost, mit einer 
Spur Eisenchloridfliissigkeit versetzt und mit konzentrierter Schwefelsaure unter
schichtet. War die Frucht Sternanis, so entsteht sofort ein brauner Ring, war es 
Sikimmi, so farht sich der Eisessig rasch griin, der braune Ring entsteht nur sehr 
langsam. Wenn so eine giftige Frucht gefunden wird, ist der ganze Posten zu be
anstanden. 

Familie Myristieaceae. 
AIle Myristicaceen sind durch den Gehalt an Zellen mit atherischem 

01 ausgezeichnet. Als Nahrgewebe fiihren sie Endosperm und Perisperm 
im Samen. 

Semen Myristicae. Muskatniisse. 
Abstammung. Die sog. "Muskatniisse" sind die von der Schale befreiten Samen 

der baumartigen Myristica fragrans Houttuyn, welche auf den Molukken heimisch 
ist, aber jetzt in den Tropengebieten der ganzen Erde kultiviert wird, besonders auf 
Malakka, Java, Sumatra, auf Reunion und Mauritius. Die Friichte (Abb. 124) werden 
mit holzernen Gabeln zweimal im Jahre gepfliickt, einmal im November und De
zember, das 7.weitemal in den Monaten April bis Juni. Das aufplatzende Fruchtfleisch 
und der als Macis Verwendung findende, die Samenschale lose umschlieBende Arillus 
(Abb. 125) werden entfernt und sodann die Samen auf HUrden iiber schwachem Feuer 
so lange getrocknet, bis die harten Schalen sich durch Schlagen mit Holzkniippeln 
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leicht von den nun (infolge' des Trocknens) lose darinliegenden Samenkernen ent
fernen lassen. Nach einer kurzen Behandlung mit geloschtem Kalk oder meist mit 
Kalkmilch werden diese Samenkerne bei gewohnlicher Temperatur nochmals langere 
Zeit getrocknet. Sie werden hauptsachlich iiber Batavia und Singapore nach London 
exportiert. 

Beschaffenheit. Die Muskatniisse sind von stumpf eiformiger oder seltener an
nahernd kugeliger Gestalt; sie sind bis 3 cm lang und bis 2 cm dick. Auf der braun
lichen, von dem anhangenden Kalk 
hellgrau oder weiB bestaubten, 
dicht netzrunzeligen Oberflache 
erkennt man an dem stumpfen 
Ende eine meist hellere Stelle, 
den Nabel, und an dem spitzeren 
Ende einen kleinen dunklen, etwas 
vertieften Punkt, den Ort, wo das 
GefaBbiindel der Samenanlage in 
die Chalaza eintrat. Beide Punkte 
werden durch eine flache Langs
furche verbunden, welche unter 
der Raphe der losgelosten Samen
schale lag. (Der Samen ist aus der 
einzigen im Fruchtblatt enthalte
nen, grllndstandigen, anatropen Sa
menanlage hervorgegangen, Abb. 
123, b). Auf einem in .der Rich-

a b " 
.Abb. 123. Myrlstica fragrans. a welbliche Blute, b diese 1m 
Langsschnltt, c d.le verwachsenen Staubblatter der miinn· 

lichen Bliite. . 

tung der Raphefurche gefiihrten Langsschnitt (Abb. 126) findet man am Nabelende 
im Endosperm den vertrockneten, sehr kleinen Keimling (k). Auf Quer- und 
Ungsschnitten erkennt man, daB eine diinne dunkelbraune Schicht (das Hiillperi-

Abb. 125. Myrlstica fragrallJl. 
Samen, vom Arillus umgeben, in 
der Frucht liegend; die obere 

Abb. 124. Myrlstlca fragrans. Zweig mit der autgesprungcncn Frucht. Fruchthiilfte entternt. 

sperm) den Samenkern umgibt, welche Leisten braunen Gewebes in das hellgelbe bis 
r6tlichgelbe Endosperm hineinsendet und so eine unregelmaBige Felderung (Rumi
nation) des Samenquer- und -langsschnittes herbeifiihrt. (Es sei an dieser Stelle nur 
kurz darauf hingewiesen, daB nach erfolgter Befruchtung der Samenanlage das Ge
webe des Nuzellus (Perisperm) sich sehr stark entwickelt, und daB ein Teil desselben 
durch das machtig heranwachsende Embryosackgewebe (Endosperm) wieder auf
gezehrt wird. Das Endosperm laBt schon sehr friihzeitig zahlreiche wellenformige 
Einstiilpungen erkennen, in welche dann Gewebestrange des Perisperms sehr tief 
eindringen, so daB sie zuletzt das Endosperm durchsetzen.) 
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Muskatniisse riechen kraftig aromatisch und schmecken eigenartig gewiirzhaft. 
Anatomie. (Vgl. Abb. 127.) Das den Samen an seinem Aul3enrande umhiillende 

Perisperm (Hiillperisperm. h. per) besteht aus ziemlich ansehnlichen. flachen Zellen, 
deren diinne, braune Zellwande verholzt sind; sie sind teilweise mit rotbraunem Inhalt 
versehen und fiihren meist zahlreiche Einzelkristalle, die teils aus kohlensaurem Kalk, 
teils wahrscheinlich aus Weinsteinsaure (nach Tschirch) bestehen. 1m Hiillperisperm 
finden sich keine Sekretzellen. diese sind jedoch in den das Endosperm durchziehen
den Perispermstrangen (ru) sehr haufig. Die Perispermstrange bestehen fast nur 
aus grol3en. blasenformigen Sekret
zellen (mit verholzten Zellwanden, 
oe), zwischen denen sich. wenigstens 
s~llenweise, winzige, diinnwandige. 
meist sehr undeutliche Zellgruppen 
erkennen lassen; die Strange werden 
von zarten Gefal3biindelchen durch
zogen (ge) . - Das Endosperm (end) 
wird von kleinen, diinnwandigen (ge
legentlich durch Gerbstoff braun ge
farbten) Zellen gebildet, welche in 
einem dichten Olplasma (das Fett 
findet sich haufig auch in kristalli· 
nischer Form) je ein Aleuronkorn 
(oft ist das Eiweil3kristalloid sehr grol3 
entwickelt, a. kr) und sehr reichlich 
kleine oder winzige, meist zu mehre· 
ren zusammengesetzte Starkekorner 
(sUi) fiihren. Es ist jedoch festzu
halten, daB die aul3eren Schichten 

Abb. 126. amen \"on 
Myrlstlca, samt dem 

Mlllus (Macls) 1m Langs· 
schnitt. a Arillus, 

8 Samenscha.le, n Endo· 
sperm und Perisperm, 

k X elmling. 

\.o-"-./-<.......-,,--end 

Abb. 127. emen Myristlcae. Stiick cines Quer· 
schnittes durch die Randpartle des smens ("I.). 
h. per lliilJperisperm, i. per inneres P crLsperm, gs 
Geiiillbiindel, elUt Endosperm, ro Rumlnationsgewebe, 
oe mit (jltropfen erfiiUte grolle ZcUen desselben, 8t4 
Starke und a. kr Aleuron Xrl8taUe in einigen Zellen 
des Endosperrns gezelcl\net. (Nach Tschlrch·(jsterle.) 

des Endosperms viel reicher an Reservestoffen sind als die inneren; letztere ent
halten auch meist nur Starke. Die EiweiBkristalloide lassen sich durch schwaches 
Erwarmen eines Schnittes mit Millons Reagens sehr schon rosa farben. . 

Merkmale des Pulvers. Das rotlichbraune, etwas ins Graue oder Gelbliche spie
lende, feine Pulver (Sieb VI) besteht zum groBten Teil aus fein zermahlenen Triimmern 
der diinnwandigen, farblosen. Starke fiihrenden Endospermzellen. des diinnwandigen, 
gelbbraunen bis rotbraunen, meist inhaltslosen Perispermgewebes, aus gelbbraunen 
bis rotbraunen Bruchstiickchen der verharteten Sekretschollen, massenhaften frei
liegenden Starkekornchen oder Starkeballen. Aleuronkornern, Eiweil3kristalloiden, 
winzigen Protoplasmakornchen. Dazwischen findet man in Menge grol3ere oder klei
nere Gewebefetzen mit wohlerhaltenen Zellelementen. Die meisten von diesen stam
men aus dem Endosperm; sie bestehen aus mehr oder weniger diinnwandigen, kuge
ligen, polygonal en, quadratischen oder rechteckigen, ziemIich groBen, kleine Inter-
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zellularen aufweisenden, farblosen Zellen, die in einem dichten Fettplasma in Masse 
kleinkornige Starke, meist je ein grol3es Kristalloid oder sparlich Aleuronkorner, 
sowie haufig einen verha.rteten, gelbbraunen bis rotbraunen in der Gestalt sehr wech
seInden PigmentkOrper enthalten; die Starkekorner sind klein, kugelig, einfach, meist 
10-15 p. groB, selten kleiner oder groBer, mit deutlichem zentralen Spalt versehen, 
oder aber zu zweien, dreien, vieren, selten zu mehreren zusammengesetzt; haufig 
bleiben die samtlichen Stii.rkekorner einer Zelle durch das zahe Protoplasma nach der 
Zertriimmerung der Zellwand aIs ein zusammenhangender Ballen vereinigt; in den 
meisten Endospermzellen findet sich je ein groBes EiweiBkristalloid oder aber groBe 
kugelige oder elliptische (20-40 p. lange resp. groBe) Aleuronkorner, die je ein groBes 
Kristalloid oder mehrere kleinere Kristalloide enthalten, Globoide aber meist nicht 
erkennen lassen; die gelbbraunen bis rotbraunen Pigmentkorper (wahrscheinlich aus 
verhartetem atherischen 01 aus dem Faltengewebe stammend!) fiillen in zahlreichen 
Endospermzellen jeden freien, nicht von den Inhaltsstoffen eingenommenen Raum 
aus, finden sich auch in den Interzellularen; ihre Gestalt und GroBe wechselt also sehr. 
Haufig sind im Pulver ferner Fetzen aus dem Perispermgewebe; sie bestehen aus kleinen, 
diinnwandigen, gewohnlich polygonalen, inhaltslosen, gelbbraunen bis rotbraunen 
Zellen, zwischen denen sich nicht selten groBe, kugelige bis polygonale, manchmal 
in der Langsrichtung des Samens, aber auch schlauchartig gestreckte, mei:st inhalts
lose Sekretzellen finden; in oft dunkelbraunen Fetzen, die aus den auBersten Partien 
des Hiillperisperms stammen, findet man in locker gelagerten, diinnwandigen, runden 
Zellen haufig zahlreiche kleine Kristalle in der Form von Prismen und Plattchen. 
Nur selten werden beobachtet enge GefaBe, die ringformig oder spiralig verdickt, 
seltener dicht poros sind. Extrahiert man unter dem Deckglii.schen eine kleine Menge 
des Pulvers mit Chloroform, so bilden sich beim Verdunsten Kristallbiindel von My
risticin ( ?), die sich mit Phloroglucin-Salzsaure rot farben. 

Besonders charakteristisch fiir das Pulver sind die diinnwandigen, farblosen, 
aber durch das eingewanderte, verha.rtete atherische 01 manchmal gelblich bis gelb
braun gefii.rbten Elemente aus dem Endosperm mit ihrem Inhalt an Starke, Fett, 
Kristalloiden, Aleuronkornern und in der Form sehr wechselnden Pigmentkorpern 
(verharztes atherisches Ol!), sowie die ebenfalIs diinnwandigen Fetzen aus dem Peri
sperm mit ihren kleinen, inhaltslosen gelbbraunen bis rotbraunen Zellen, zwischen denen 
haufig die viel groBeren Sekretzellen wahrgenommen werden. 

Das Pulver wird untersucht in Glyzerinwasser, in konzentrierter wasseriger 
Natriumphosphatlosung (Studium der Kristalloide und Aleuronkomer!), sowie in 
Chloralhydratlosung (bei Erwarmung des Praparats treten anfangs reichlich Fett
kugeIn a.uf!). 

Bestandteile. Der der Droge eigentiimliche, aromatische Geruch und Geschmack 
riihrt von dem Gehalt an atherischem 01 (aus Pinen, Kamphen, Dipenten, kleinen 
Mengen Phenolen und Terpenalkoholen und Myristicin bestehend) her; auBerdem ist 
fettes 01 in groBer Menge (bis 40%) darin enthalten. 

Priifung. Ihre Giite richtet sich, abgesehen davon, daB zerbrochene, wurmstichige, 
schimmelige, ranzig riechende Samen ausgelesen sein miissen, wesentlich nach der 
GroBe; bei einer guten Durchschnittssorte gehen etwa 200 Samen auf 1 kg, von den 
besten nur 150. Nicht zu verwenden sind die schwacher aromatischen und daher 
minderwertigen, lang en Muskatniisse des Handels, welche von viel gestreckterer 
Form, aber sonst ahnlich sind. Sie stammen von Myristica argentea Warburg 
aus Neu-Guinea. Ihre Unterscheidung aIs Pulver oder ihr ~achweis in echtem Pulver ist 
unmoglich. Gefii.lscht wird MuskatnuBpulver mit Kakaoschalen, Mehl aus Zerealien 
und Hiilsenfriichten, Olkuchen und mineralischen Stoffen. GroBkornige Starke, die 
charakteristischen Samenschalenbestandtteile der Olfriichte, die Sklereiden der Kakao
schale, iiberhaupt mechanische (dickwandige) Zellen irgendwelcher Art, diirfen nicht 
vorhanden sein. Der Aschegehalt betrage 2,5 bis hOchstens 5%. 

Geschichte. Wahrscheinlich waren es die Araber, welche die im Mittelalter auBer
ordentlich wertvolle Droge nach Europa brachten, wo sie im 12. Jahrhundert zum 
ersten lI1aIe erwahnt wird. Erst nach Entdeckung des Seeweges nach Indien (Anfang 
des 16. Jahrhunderts) kam die MuskatnuB mehr in den Handel und spielte eine groBe 
Rolle in den Gewiirz-Monopolbestrebungen der Hollander, bis es um die Mitte des 
18. Jahrhunderts gelang, den Baum nach Mauritius zu verpflanzen. 

Anwendung. Die Droge findet hauptsachlich aIs Gewiirz Verwendung. Aus ihr 
und aus der Macis wird das Oleum Myristici aethereum hergestellt. 
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Macis. Arillus Myristicae. Muskatbliite. 
Muskatbliite ist der getrocknete Samenmantel (ArilIus) von Myristica fragrans 

Houttuyn (Abb. 128-129). Der im frischen Zustande fleischige und blutrote Samen
mantel wird von der harten Samenschale der MuskatnuB sorgfiiltig gelOst und rasch 
an der Sonne getrocknet; er ist am Grunde glockenformig, in der Handelsware meist 
flach zusammengedriickt, 3--4 cm lang, 1 mm dick, nach oben unregelma.6ig viel-

Abb. 128. Samen von Myristica fragmns, dle 
Sa.menschale vom Arlllus noch umschlossen. 

(Moller.) 

1I.bb. 129. Samen von Myristica malabarlca, voll
stAndlg vom Arl1lus umhiillt. (Moller.) 

spaltig, mit bandartigen, wellenformigen Zipfeln, hornartig, leicht zerbrechlich, fett
gianzend, durchscheinend und orangefarben; an dem nicht zerteilten Grunde ist er 
mit einer unregelma.6ig runden Offnung versehen. Der in Glyzerin zu studierende 

p 

o 
Abb. 130. Querscbnitt durch Ma.ci8. tp Epidermis, 
rechts cine 80g. Verst.arkungsrippe, p Pa.renchym mit 
kijrnlgem Jnhalt, 0 Olzellcn. Vergr. '6',.. (Moller.) 

mikroskopische Bau ist sehr einfach. 
Zwischen den beiden aus langsgestreckten 
Zellen bestehenden Epidermen liegt ein 
Parenchym mit groBeren Olzellen, die 
meist nurwenig Inhalt haben, und kleinen 
GefaBbiindeln. Die Parenchymzellen ent
halten Kornchen von Amylodextrin, die 
sich mit Jodglyzerin weinrot farben. Der 
angenehme Geruch und der feurig-gewiirz
hafte, spater etwas bittere GeschmacJ.!: riih
ren von dem Gehalt an atherischem 01 her. 
Myristicin ( ? ) . Nachweis mikrochemisch 
wie beimMuskatnuBpulver. Zu verwerfen 
sind Sorten, denen die nicht aromatische 
Bombay.Macis (der Samenmantel von 
Myristica malabarica Lamarck, Abb. 
129) beigemischt ist. Letztere ist dunkel. 
rot, hat schmalere Lappen, im Quer
schnitt radial gestreckte Epidermiszellen, 
im Innern groBe Farbstoffzellen mit 
rotem, in Alkalien blutrot werdenden 

Inhalt. 1m Pulver ist sie dadurch leicht nachzuweisen, daB eine Probe davon 1: 10 
mit Alkohol ausgezogen und das Filtrat mit Kaliumdichromat versetzt wird; blut. 
rot wird es und laBt einen gelben, spiiter rot werdenden Niederschlag fallen, wenn 
Bombay-Macis vorhanden war. Losung und Niederschlag bleiben gelb bei echter 
(Banda-)Macis. 
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Familie MoniIniaeeae. 
Folia Boldo. Boldoblatter. 

Abstammung. Die Droge besteht aus den Laubblattern des in Chile sehr ver
breiteten, diQzischen, immergrunen Baumes Peumus boldus Molina (= Boldoa 
fragrans Gray). 

Beschaffenheit. Die 3-8 cm langen, 2-4 cm breiten, kurzgestielten, eiformigen 
oder langlichen, ganzrandigen, blaBgraugrunen Blatter sind von lederiger oder steifer 
und bruchigl!r Konsistenz, am Rande nach unten umgebogen, unterseits glatt, ober
Beits rauhhockcrig und tragen auf jedem Hockerchen, wenigstens an jungeren Blattern, 
Biischelhaare. Die groBeren Nerven treten unterseits stark hervor. 

Anatomie. Die obere Epidermis besteht aus geradlinig-polygonalen oder schwach 
welJigen, die untere aus stark welJigen Zellen. Das Mesophyll umfaBt ein ein- bis drei
Bchichtiges, derbwandiges Hypoderm, zwei Palisadenschichten und ein sehr lockeres 
Schwammgewebe. In letzteren beiden, besonders aber im Schwammgewebe, finden 
Bich zahlreiche Zellen mit atherischem 01. Beide Epidermen tragen Buschelhaare, die 
in der oberen den durch lokale Verstarkung des Hypoderms entstandenen Hockern 
aufsitzen. 

Bestandteile und Anwendung. Boldoblatter schmecken und riechen stark aro
matisch, pfefferminzartig, enthalten Gerbstoff, 2% atherisches 01, das Alkaloid Boldin 
(0,1%) und werden in Tinktur bei Leber- und Gallensteinleiden, sowie gegen GonorrhOe, 
Rheuma usw. gebraucht. 

Familie Lauraeeae. 
Alie Lauraceen fUhren in Rinde, Holz, Blattern und Fruchten Zellen 

mit atherischem 01; allermeist finden sich neben diesen Olzellen auch noch 
Schleimzellen. 

Cortex Cinnamomi chinensis oder Cortex Cassiae. 
Chinesischer Zimt. Zimtkassie. Kaneel. 

Abstammung. Der chinesische Zimt ist die vom Kork nur teilweise befreite Rinde 
der Zweige von Cinnamomum cassia (Nee8) Blume, eines im sudlichen China und 
Cochinchina heimischen und dort kultivierten Baumes. 

Gewinnung. Zur Gawinnung werden die uber dem Boden abgeschnittenen, nur 
wenige Zentimeter dicken SchoBlinge der Pflanze geschalt, indem man in Entfernungen 
von 30-50 cm Ringschnitte und darauf diese rechtwinklig treffende 
Langseinschnitte in die Rinde macht. Dann werden gewohnlich 
die Rindenstreifen oberflachlich abgeschabt oder abgehobelt und 
endlich getrocknet. Die dicke Rinde alterer Stamme dient nicht 
zu pharmazeutischem Gabrauch, ebenso nicht die der diinnsten 
Zweige, welche in China selbst verbraucht wird. 

Handel. Hauptplatze fur chinesischen Zimt sind Kanton und 
Pakhoi, wohin er aus den chinesischen Provinzen Kwangsi und 
Kwangtung gebracht wird. Einfuhrhii.fen sind London und Hamburg. 

Beschaffenheit. Der chinesische Zimt bildet, in der Form wie er 
aus dem Ursprungslande zum Versand kommt, Rohren (Abb. 131a) 
oder Halbrohren (b) von 30-50 cm Lange und 0,5-3 cm Durch
messer. Die Starke der Rindenstiicke betragt meist 1-2 mm, 
ihre Breite (aufgerollt) 2-6 cm; Stucke, denen der Kork noch 
ansitzt, konnen bis 3 mm stark sein. Chinesischer Zimt, dessen 
Korkschicht (und mit ihr ein Teil der AuBeurinde) entfernt ist, ist 

Abb. 131. Cortex 
Cinnamoml chi· 

nensls. a Quer· 
schnltt elnes rijb

renformlgen, b 
eiDes balbrijhren

form/gen Stiickes. 

auBen hell braun oder gelblichbraun bis dunkelbraun, wahrend die Korkschicht von 
braunlichgrauem Farbenton ist. An ungeschalten Stucken erkennt man rundliche oder 
wenig quergestreckte Lenticellen. Die Innenseite der Rinde ist feinkornig oder fast 
glatt und nahezu von derselben Farbe wie die von der Korkschicht befreite AuBen
seite. Die Querbruchflache ist fast glatt, kaum faserig. Auf der Bruchflache, 
ebenso wie auf geglatteten Querschnitten, verlauft parallel der AuBenseite in der 
Mitte, oder mehr der AuBenseite genahert, in der braungelben Rindenmasse eine hellere 
Linie. Zimt riecht und schmeckt eigenartig, mild wiirzig. 
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Abb. 182. Cortex Clnnamoml chinensis, Querschnitt. ep Epidermis, 
ko Kork, ko' Stelnkork, ph Phellogen, ri prlmare Rinde, Bcl Stein· 
zellen, Bchl Schielmzellen, 8tlJ, elnzelne Parenchymzellen mit Starke· 
Inhe.lt gezelchnet, ba Bastfas~rbiindel, rg gemlschter mechanlscher 
Ring, hauptsachilch aus Steinzellen bestehend, ob. U obllterlertes 
(zusammengedriicktes) Slebgewebe, oe Olzellen, ma Markstrahien, 
Bchl Schielmzellen, kr Kristallchen fiihrende Zellen der Mark. 
strahien, ba Bastfasern, Ie funktionsfahiges Siebgewebe. Vergr. 

10' / •. (Gilg.) 

Anatomie. Charakteristisch 
fiir den Zimt ist, daB aIle ZeIl
wande der Rinde von einem 
gelbroten bis rotbraunen Farb
stoff infiltriert sind. Der Kor k 
(den man an vielen Stellen 
der Rinde gewohnlich noch er
halten findet) ist oft noch von 
der Epidermis bedeckt (Abb. 
132 ep); die Korkzellen sind 
entweder gleichmaBig (ko) oder 
ungleichmaBig (auBen, ko') stark 
verdickt, nur die jiingsten Ele
mente sind diinnwandig (ph). 
Die auBere primare Rinde 
(ri) besteht aus diinnwandigem 
Parenchym, in welchem sich 
zahlreiche Steinzellen (sci), ver
einzelte Schleimzellen (schl) und 
Sekretzellen eingelagert finden. 
(Von dieser Partie kann ein 
gr6Berer oder geringerer Teil 
durch das Schaben entfernt 
worden sein.) Am Innenrande 
der primaren Rinde befindet 
sich der mechanische Ring. 
d. h . ein fast v6llig geschlosse
ner, nur an vereinzelten Stellen 
durch Parenchymstreifen unter
brochener Ring von isodiame
trischen, meist auf der Innen
seite stark, auf der AuBenseite 
nur schwach verdickten, stark 
getiipfelten Steinzellen (rg), a.n 
den sich auBen vereinzelte oder 
zu weniggliedrigen Biindeln 
vereinigte, lange Bastfasern 
(ba) anlegen. 

Die kleinzellige sekundare 
Rinde, welche gleich unter
halb des mechanischen Ringes 
beginnt, ist charakterisiert 
durch die zahlreichen, meist 
zwei, seltener nur eine ZeIlreihe 
breiten Markstrahlen (ma); in 
den Markstrahlzellen liegen 
meist gr6Bere Mengen von win
zigen Kalziumoxalatniidelchen 
(kr), welche besonders bei Be
trachtung durch ein Polarisa
tionsmikroskop deutlich hervor
treten. In den Rindenstrangen 
fallen vor a.Ilem aufdie groBen 
Schleimzellen (sch) (mit ge
schichtetem Schleiminhalt) und 
die etwas kleineren und von 
jenen nur wenig verschiedenen 
(oft nicht zu unterscheidenden) 
Olzellen (oe) ; beide sind in 
groBer Anzahl vorhanden, viel 
zahlreicher als in der primaren 
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Rinde. Ferner finden sich in der sekundaren Rinde (hauptsachlich dem auJ3eren Teil) 
vereinzelte Steinzellen (scl) und iiberall eingelagert, kurze Bastfasern (ba), die nie
mals zu Biindeln vereinigt sind. Die Siebelemente (le) findet man nur noch an den 
innersten Teilen der Rinde in funktionsfahigem Zustande, auJ3en sind sie vollstandig 
obliteriert, aber zwischen dem Parenchym stets noch sehr deutlich zu erkennen (ob. le). 

Samtliche parenchymatischen Teile der Rinde sind mit Starke (sUi) erfillit. Die 
StarkekOrner sind klein (10-15 f.L im Durchmesser), einfach oder zu 2-4 zusam
mengesetzt (sUi). 

Merkmale des Pulvers. Als besonders wichtig fiir die Erkennung des Pulvers 
(Abb. 133) kommen in Betracht: Steinzellen (oft einseitig verdickt (c), Bastfasern (a), 
gelbbraun gefarbte Parenchymfetzen, manchmal mit mehr oder weniger stark einseitig 
verruckter Wandung und stets dicht mit Starkekornern erfiillt (d), Elemente des sehr 
auffallenden sog. Steinkorkes (e), freie Starke (f). 

Abb. 183. Pulver des chincslschen Zimts. a Bastfasem, b Bruchstiicke dieser, c Steinzellen, d Parenchym 
mit Starke, e Stelnkorkpartlen, f StArkekomer, II wlnzlge KrlstAlichen. Vergr. "0". (GUg.) 

Bestandteile. Chinesischer Zimt enthalt 1-2% atherisches 01, welches haupt
sachlich aus Zimtaldehyd besteht; dane ben sind Starke, Schleim, Harz, Gerbsaure 
und 3-5, selten mehr Prozent Mineralbestandteile vorhanden. Geruch und Geschmack 
sind durch das dem Zimtol eigene, wiirzige Aroma gekennzeichnet. 

Priifung. Verwechsiungen und Verfaischungen mit minderwertigen Zimtrinden 
(von Stammen und alteren Zweigen), weiche hanfig im Innern der Originalpackungen 
vorkommen, kennzeichnen sich meist schon durch andere, den obigen GroJ3enangaben 
usw. nicht entsprechende morphologische Verhaltnisse. Ihr Aroma ist geringer und 
verandert das der ordnungsgemaJ3en Ware, der ein deutlich schleimiger oder herber 
Beigeschmack fehien muJ3. Das Pulver wird vorwiegend mit den gemahlenen Schnitzeln 
des Stammholzes verfalseht, welche beim Schneiden und Schalen des Ceylon-Zimtes 
abfaUen. Sie sind durch GefaJ3bruehstiicke leicht nachweisbar. 

Gehaltsbestimmung. 10 g Rindenpulver miissen bei der Wasserdampfdestillation 
mindestens 0,1 g atherisches 01 liefern (s. Einleitung), die Droge soU also mindestens 1 % 
atherisehes 01 enthalten. 

Flores Cassiae. Z i m t b 1 ii ten. 
Zimtbliiten sind die nach dem Verbliihen gesammelten und getrockneten Eliiten 

von Cinnamomum cassia. (Nees) Blume. Sie sind keulenformig, holzhart, schwarz
braun, stark gerunzelt, etwa 1 cm lang. Sie rieehen und schmecken stark gewiirzig, 
enthalten atherisches 01 nnd dienen mehr als Gewiirz denn als Arzneimittel. 

Cortex Cinnamomi ceylanici oder Cinnamomum acutum. Ceylon -Zimt. 
Abstammung. Diese Rinde stammt abvonCinnamomum ceylanicum 

Bre,yne, einem a.uf Ceylon einheimischen unddort sehr viel kultivierten Baume. 
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Gewinnung. Die in Zimtgarten gezogenen, rutenformigen, h6chstens 
2 Jahre alten und noch sehr dunnen SchOBlinge werden geschalt; die un
gefahr 1 m lange Rinde wird sodann durch Schabeisen von dem graBten 
Teil der primaren Rinde befreit, worauf sie sich sehr stark einzurollen be
ginnt; dann steckt man endlich mehrere (meist 10) solcher Rohren, bzw. 
Doppelrohren, ineinandcr und laBt sie trocknen (Abb.134). 

Beschaffenheit. Die in etwa meterlange und 1 em dicke Doppelrohren 
vereinigten Rindenstucke sind etwa % bis hochstens % mm dick; sie be
sitzen eine fein langsstreifige, hellbraune AuBenflache und eine mattbraune 
Innenseite. Auf der Bruch- oder Schnittflache erkennt man den mechani
schen Ring an der AuBenseite der Rinde als helle Linie. 

Abb. 134. Cortex 
ClnnnlUOlnj ceylan. 
Querschnitt durch 
4 in einander ge· 

steckte Doppel· 
rom en. 

Ceylonzimt riecht eigenartig, fein gewiirzig, schmeckt 
scharf aromatisch und zugleich suBlich. 

Anatomie. Da bei der Gewinnung der Rinde eine tiefe 
Schalung stattgefunden hat, sind Kork und primare Rinde 
bis auf den aus Bastfasern und Steinzellen gebildeten mecha
nischen Ring entfernt. Hat bei alteren SchoBlingen schon 
die Borkebildung begonnen, so kommt es vor, daB die inner
sten Korklamellen bis in die sekundare Rinde vorgedrungen 
sind. Die Pflanze hat dann innerhalb derselben einen neuen, 
diesmal natiirlich nur aus Steinzellen gebildeten Ring er

zeugt, und die Schalung erfolgt nun wieder bis zu diesem Ringe ; da er 
der Faserbundel entbehrt, zeigt solche Rinde keine hellere Streifung auf 
ihrer AuBenflache. Die auBere Begrenzung der Rinde auf dem Querschnitt 
besteht somit stets aus dem (primaren oder sekundaren) mechanischen 
Ringe, meist dem primaren, dem dann Faserbundel angelagert sind. Seine 
Steinzellen sind meist allseits gleichmaBig verdickt. Die sekundare Rinde 
enthalt ein- bis drei-, meist zweireihige, sich nach auBen merklich er
weiternde Markstrahlen. Rindenstrahlen mit 30 bis 60 fl weiten Olzellen, 
ebenso groBen Schleimzellen, 10-30 fl breiten Fasern und zumgroBen 
Teil obliterierten Siebstrangen. In einzelnen Zellen findet man feine, 
nadelfarmige Kristallchen von Oxalat, im iibrigen Parenchym Starkekorner 
von 3-10 fl' selten bis 15 fl Durchmesser. 

Merkmale des Pulvers. Das gelbbraune, feine Pulver (Sieb VI) des Ceylon
zimts besteht in der Hauptmenge aus feinst zerriebenen, gelblichen, seltener 
fast farblosen oder braunlichen Zellmembranstiickchen, sowie gelblichen 
bis gelben Protoplasmakornchen oder -klumpen. Sehr haufig treten auf 
farblose oder meist gelbliche bis braune, isodiametrische oder gestreckte, 
in der GroBe stark wechselnde Steinzellen oder ihre Bruchstiicke, charak
terisiert durch ihre stark geschichtete, meist gleichmaBig, ziemlich stark 
verdickte, dicht und deutlich getiipfelte Wandung. Reichlich sind auch ver
treten bis 700 fllange, 15-22 fl dicke (seltener dunnere oder dickere), farb
lose oder gelbliche, meist in Bruchstucken vorkommende, spitz auslaufende, 
stets vereinzelte (nie in Bundeln zusammenliegende) Bastfasern, deren 
Lumen meist auf einen feinen zentralen Spalt reduziert, seltener etwas 
ansehnlicher ist und deren Wandung keine Schichtung und nur auBerst 
feine und sparliche Tupfel aufweist. Parenchymfetzen von gelblicher bis 
brauner Farbe, in deren dunnwandigen oder mehr oder weniger stark ver
dickten Zellen meist Starke zu erkennen ist, sind ebenfalls ziemlich haufig. 
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In groBer Menge tritt freiliegende Starke auf; die Starkekornchen sind meist 
3-7, seltener bis lO.u groB, selten noch etwas groBer, und ·treten meist als 
Einzelkorner, seltener zu 2--4 zusammengesetzt auf; im Zentrum zeigen 
sie meist eine deutliche rundliche oder strahlige Hohlung. Die winzig kleinen, 
zahlreich vorkommenden Kristallnadeln werden meist nur mit dem Pola
risationsapparat deutlich sichtbar. 

Charakteristisch fur das Pulver ist die gelbliche bis braune Farbung aller 
Elemente (wovon nur manchmal die Steinzellen und die Bastfasern aus
genommen sind), ferner 
die massenhaft vorkom
menden, meist gleichmaBig 
verdickten Steinzellen und 
die gewohnlich fast bis zum 
Verschwinden des Lumens 
verdickten Bastfaser bruch
stucke, endlich die ziemlich 
reichlich vorkommende, 
kleinkornige Starke. LaSt 
man zu etwas unter dem 
Deckglaschen liegendem, 
trockenemZimtpulver Chlo
roform hinzutreten und 
bringt nach dessen Verdun
sten eine Losung von Phe~ 

nylh ydrazinhydrochlorid 
(1 : 10) hinzu, so entstehen 
in der . Randschicht stab
chenformige Kristalle von 
Zimtaldehyd-Phenylhydra
zon. Man kann die Reak
tion auch mit dem Mikro
sublimat vornehmen. 

Das Pulver wird am 
besten in Glyzerinjod so
wie in ChloralhydratlOsung 
untersucht. 

Bestandteile. Der Cey
lonzimt enthalt bis 4% 
atherisches 01 mit etwa 
66-76% Zimtaldehyd. 

Priilung. Zimtfalschun
gen gibt es massenhaft: 
Rinden fremder Lauraceen, 
entolte Zimtrinde, Matta 
(ein zum Zwecke der Fal-

Abb. 135. Cortex Clnnamoml ceylanicl. Querschnltt ("'/.). 
p . ri Reste der prlmilren Rlnde, ba Bastfaserngruppen, stc 
Steinzellenrlng, 8 . ri sekundilre Rlnde; 00. le obliterlertes 
Siebgewebe, Btii Sti!.rkekorner, oe olfiihrende Zellen, ba ein
zene Bastfasern, krn Krlstallnadeln in den Markstrahlen ma, 
le noch funktionlerendes Slebgewebe, 8chl Schleimzellen. (Gng.} 

schung hergestelltes Pulver) aus Hirsespelzen, Chips, d. h. beim Schneiden der 
Rinde abfallende Holzschnitzel und Blatter des Zimtbaumes, Mehl, Eicheln, 
Holz, Olkuchen, Baumrinden, Geback, Mineralstoffe. Fremde Rinden sind 
durch abweichende Gewebselemente, haufig sofort, haufig erst nach sorg-
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faltigem Studium, oft auch an abweichenden Starke· oder Kristallformen zu 
erkennen. Auch chinesischer Zimt ist durch Korkfetzen erkennbar. Matta 
ist sofort nachweisbar durch die iiberaus wellige Struktur der Epidermis. 
zelIen, Chips durch Blattepidermis, GefaBbruchstiicke usw.; durch letztere 
ist auch jede andere Holzsorte erkennbar. (Besonders haufig kommt rotes 
Sandelholz und Zigarrenkistenholz vor.) Alle Olkuchen verraten sich durch 
die auffalligen Bestandteile des Samenschalengewebes. Mineralische Be· 
schwerung ergibt sich durch Aschebestimmung, Hoohstzahl ist 5% Asche. 
Mehl, Geback, Eicheln verraten sich durch die reichliche, groBkornige Starke, 
die bei Geback zudem verkleistert ist. Entolter Zimt erniedrigt den Gehalt 
der Ware an atherischem 01. 

Gehaltsbestimmung. Bei der Wasserdampfdestillation (s. Einleitung) 
miissen 10 g gepulverter Ceylonzimt mindestens 0,1 g atherisches 01 er· 
geben, die Droge muB also mindestens 1% 01 enthalten. 

Geschichte. Zimt ist eines der altesten bekannten Gewiirze; er war in 
China schon ca. 3000 Jahre v. Chr. geschatzt, war auch den alten Griechen 
sehr wohl bekannt. Ja diese wuBten schon den feineren Ceylon.Zimt 
(Cinnamomum) von dem groberen chinesischen Zimt (Cassia) zu unter· 
scheiden. 

Anwendung. Zimt dient als Gewiirz und als aromatisches Mittel in 
der Pharmazie. Praparate sind Sirupus und Tinct. Cinnamomi; auBerdem 
wird Zimt in vielen Zubereitungen als Geschmackskorrigens verwendet. 

Camphora. Kampfer. 
Abstammung. Kampfer, zum Unterschiede von anderen Kampferarten 

von gleicher oder abweichender chemischer Zusammensetzung auch Lau· 
raceen· oder Laurineen.Kampfer genannt, stammt von Cinna
momum camphora (L.) Nees et Ebermayer (Syn.: Camphora offici. 
narum Baukin oder Laurus camphora L.), einem an der Kiiste Ostasiens 
von Cochinchina bis an den Jangtsekiang und auf den Inseln des siid· 
chinesischen Meeres, besonders auf Formosa, Hainan und den Liu·Kiu· 
Inseln, sowie den siidlichen Inseln Japans heimischen und hauptsii.chlich 
auf der Insel Formosa kultivierten, machtigen Baume. Er wird neuerdings 
auch in den siidlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika viel an· 
gepflanzt. 

Gewinnung. Man gewinnt Rohkampfer an Ort und Stelle in China und 
Japan, indem man Kampferholzspane mit Wasser destilliert. Das Holz 
des Kampferbaumes enthalt urspriinglich ein fliissiges 01 (Kampferol) von 
der Zusammensetzung CloHIS ' welches (durch Oxydation im lebenden Baume 
sowohl wie auch spater) in Kampfer (ein Keton) von der Formel CloHl80 
iibergeht und haufig in den Spalten des Holzes auskristallisiert vorkommt. 
Die gespaltenen und bis zum Faserigwerden geklopften Kampferholzstiicke 
werden auf Formosa in primitiven Destillationsapparaten aufgeschichtet; 
dann werden von unten her Wasserdampfe durch sie geleitet. Die Konden· 
sation der mit Kampfer und Kampferol gesa.ttigten Dampfe geschieht ent
weder in gekiihlten Vorlagen oder in Kiihlhelmen. Etwas rationelIer, d. h. 
mit Verwendung besserer Destillierapparate, wird die Rohkampfergewinnung 
in Japan bewerkstelligt. Der erhaltene Rohkampfer gelangt als eine 
schmutzige, kriimelige Masse, welche noch bis zu 20% fliissiges Kampferol 
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enthalt, aus den chinesischen und japanischen Hafen zum Export und wird 
oft erst in den Verbrauchslandern, in Europa und Amerika, einem Reini
gungsverfahren unterworfen, neuerdings jedoch auch schon in Hongkong 
und in Japan. Zu diesem Zwecke wird der Rohkampfer durch Pressen oder 
Zentrifugieren vom Kampferol befreit, dann mit Kohle, Sand und Eisen
feile oder Kalk gemischt und in besonderen DastillationsgefaBen aus dem 
Sandbade umsublimiert (raffiniert). Das fliissige Kampferol wird durch 
Abkiihlen und nachheriges Zentrifugieren noch vollends vom Kampfer be
freit und sodann auf Safrol verarbeitet. 

Sorten. ·Der sublimierte Kampfer bildet meist charakteristische runde, 
gewolbte Kuchen von der Form der als Kiihlhelm dienenden schiissel
formigen GefaBe. Die Kuchen haben in der Mitte ein Loch, von der Abzugs
stelle der Dampfe herriihrend. Die Masse der Kuchen ist weiBlich, durch
scheinend, kristallinisch und miirbe, auf Bruchflachel'l blatterig, auf Schnitt
flachen glanzend. Kiihlt man die Kampferdampfe bei der Destillation durch 
Einleiten eines kalten Luftstromes ab, so entsteht ein Kristallpulver, welches 
entweder als solches oder zu Kuchen zusammengepreBt, auch zu Wiirfeln 
geformt in den Handel gebracht wird. 

BeschaHenheit. Kampfer fiihlt sich fettig an und besitzt einen eigen
tiimlichen starken Geruch und einen anfangs brennenden, bitterlichen, 
spater kiihlenden Geschmack. Er schwimmt auf dem 'Vasser unter stan
digen kreisenden Bewegungen und verfliichtigt sich langsam schon bei ge
wohnlicher Temperatur, schneller beim Erwarmen. Kampfer verbrennt, 
angeziindet, mit stark ruBender Flamme. Das spezifische Gewicht des 
Kampfers ist 0,992 bei 10 0, sein Schmelzpunkt 175 0 bis 179 0, sein Siede
punkt 204 0 C. Das spezifische optische Drehungsvermogen des Kampfers, 
gemessen an einer Losung in absolutem Alkohol, die in 10 ccm 2 g Kampfer 
enthalt, betragt bei 20 0 [ot]~O = + 44,22 0• Leicht loslich ist er in Alkohol, 
Ather und Chloroform, kaum loslich (1: 1200) in Wasser. Mit einem seiner 
Losungsmittel besprengt. laBt sich Kampfer leicht pulvern (Camphora trita). 
Mit dem gleichen Gewicht Chloralhydrat zerrieben gibt Kampfer cine farb
lose Fliissigkeit von Sirupkonsistenz. 

Priifung. Man bringt 0,1 g Kampfer auf ein quadratisches Stiickchen 
Kupferblech von 2 cm Kantenlange, legt dieses in eine Porzellanschale, 
ziindet den Kampfer an und halt iiber die Schale ein vorher mehrfaoh mit 
Wasser ausgespiiltes, nooh feuohtes Beoherglas von 1 I Fassungsvermogen 
umgekehrt, so daB die Dampfe in das Glas eintreten. Naoh dem Ver
brennen des Kampfers spiilt man das Glas mit 10 oom Wasser aus und befreit 
die entstandene Losung duroh Filtration von RuB. Sie darf naoh Zusatz 
von etwas Salpetersaure duroh 0,5 ccm 1/1o-Normllol-Silbernitratlosung 
innerhalb 5 Minuten nioht verandert werden. Durch diese Priifung soli 
.eine Untersohiebung von synthetisohem Kampfer, der aus Pinenohlorhydrat 
hergestellt werden kann und leioht nooh Spuren oder gar groBere Mengen von 
Chlor enthalt, naohgewiesen werden. 

Kampfer muB in der Warme vollstandig fliiohtig sein (nicht fliiohtige 
Beimengungen). Andere Kampfersorten: Borneo- oder Blloroskampfer (von 
Dryobalanops-Arten) und Blumea- oder Ngaikampfer sind fiir den 
.europaisohen Handel ohne Bedeutung. 

Geschiehte. Der Borneokampfer war sohon im 6. Jahrhundert den Arabern 
Gllg-Brandt-Schilrhoff. Pharmakognosie. 4. Auf!. 11 
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bekannt und gelangte auch allmahlich nach Europa. Erst im Laufe des 
17. Jahrhunderts wurde jener durch den viel billigeren Lauraceenkampfer 
verdrangt. Der neuerdings dargestellte synthetische Kampfer ist von 
dem Lauraceen-Kampfer chemisch nur unwesentlich verschieden und wird 
jetzt wie der offizinelle medizinisch verwendet. 

Anwendung. Anwendung findet der Kampfer zu Spiritus camphoratus, 
Oleum camphoratum, zu Opodeldoc und verschiedenen ahnlichen Linimenten, 
ferner als Zusatz zu Pfla-
stern wie Empl. fuscum 
camphor. und Empl. sapo
nat. Innerlich wird Kam
pfer als belebendes Mittel 
in Substanz gegeben und 
dient zur Bereitung von 
Vinum camphoratum und 
Tinct. Opii benzoica. Die 
Droge ist ein wirksames 
und geschatztes Motten
mittel. In der Technik 
findet Kampfer ausge
dehnte Verwendung zur 
Herstellung von Zelluloid. 

LS 
Abb.137. Lignum Sassafras, Querschnitt. he Herbstholz, fr Friih

Abb. 136. Lignum Sassafras, Teildes jahrsholz; De Sekretzelle. ge GefiUle, ma Markstrahi, ho Ersatz
Querschnittes, 20fach vergrii/lert. fasern, sUi Stiirkekorner (uur iu einigcn Zellen g ezeichnet). "', •. 

Jahresringe, ma Markst.rahlen. (Gilg.) 

Lignum Sassafras. Radix Sassafras. Sassafrasholz. Fenchelholz. 
Abstammung. Die Droge ist das Wurzelholz von Sassafras officinale 

Nees, eines diozischen Baumes, welcher im ostlichen Nordamerika hei
misch ist. 

Gewinnung; Die Wurzeln werden hauptsachlich in den Staaten New
Jersey, Pennsylvania und Nord-Karolina gewonnen, indem man sie im 
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Herbste ausgrabt; sie werden mit der Rinde oder ohne diese uber Baltimore 
in den Handel gebracht. 

Beschaffenheit. Die bis 20 em dicken Wurzelholzstucke sind, wenn sie 
mit der Rinde bedeckt sind, auBen rotbraun und durch schwammige Borken
schuppen rauh. Nur jungere Stucke, welche noch mit der Korkschicht be
deckt sind, besitzen eine graue Farbe. Die Rinde, welche meist dunn, aller
h6chstens 1 em stark ist, erscheint auf dem Querschnitte gleichmaBig braun 
und von korniger Struktur. Der Querschnitt des leichten und gut spalt-

1 ff 

Abb.138. Lignum Sassafras. I. Tangentialer Langsschnitt, II. Radialer Liingsschnltt. De OlzeIlen. 
ge GefaJ3e, rna Markstrahlen, ho Ersatzfasern, pa HolzparenchymzeIlen, ilt{l Starke. Vergr. 111/,. (Gilg.) 

baren, glanzenden Holzes ist graubraun bis fahlrot, das Gefuge der Holz
elemente leichtund locker. Mit der Lupe erkennt man zahlreiche konzen
trische Ringe (siehe Abb. 136, i), welche sich durchdie plotzlich einsetzenden, 
weiten GefaBe als Jahresringe kennzeichnen. Radial verlaufen zahlreiche, 
einander genaherte, schmale, gerade, hellere Markstrahlen (ms). Das Holz 
riecht fenchelartig und schmeckt wiirzig und etwas suB. 

Anatomie. Sehr charakteristisch ist in dieser Droge der Unterschied 
zwischen Fruhjahrs- und Spatjahrsholz (Abb. 137). In ersterem sind die 
oft Thyllen fuhrenden GefaBe sehr weit (sie nehmen oft die Halfte des Raumes 
zwischen den Markstrahlen ein), die Ersatzfasern dunnwandig und weit
lumig, in letzterem die GefaBe sehr viel enger, die Fasern dickwandiger. 
Die Markstrahlen (Abb. 137 u. 138 ma) sind 1--4 Zellen breit, die einen 

11· 
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rotbraunen Inhalt fiihrenden Zellen stark radial gestreckt und reichlich ge
tiipfelt. Die Gefa6e sind dicht spaltenformig behOft getiipfelt (Abb. 138 ge). 
Die Fasern (ho) zeigen nur sparliche, kleine Tiipfel. In die Holzstrange 
(oft auch in das Markstrahlgewebe) eingelagert findet man haufig gr06e 
Olzellen (oe) mit verkorkter Wandung und farblosem oder gelblichem Sekret. 
Die Parenchymzellen und die Fasern (Ersatzfasern) des Holzes enthalten 
reichlich kleine Starkekorner (8m), welche eine zentrale Spalte zeigen, einzeln, 
rundlich sind oder aber zu wenigen zl1sammengesetzt und dann kantig 
erscheinen. 

Merkmale des Pulvers. 1m braunlichgelben Pulver sind die Starke
korner sehr haufig, ferner die meist verhaltnisma6ig diinnwandigen Ersatz
fasern und ihre Bruchstiicke, haufig mit Ansichten der Markstrahlen, 
endlich Gefa6bruchstiicke mit gr06en behOften Tiipfeln und meist quer 
gestelltem Spalt. 

Bestandteile. Rinde und Holz riechen angenehm sii6lich aromatisch, 
herriihrend von dem Gehalt an atherischem 01, von welchem das Wurzel
holz bis 2%, die Wurzelrinde bis 9% enthalt. Das 01 besteht hauptsii.chlich 
auf Safrol, Phellandren und Pinen. 

Priifung. Es gibt noch andere sassafrasahnlichen Geruch besitzende 
und als Sassafras gehandelte Holzer, so von Atherosperma moschatum 
Labill., Doryphora sassafras Endl. (Monimiaceae), Mespilodaphne 
sassafras Meisner, Nesodaphne obtusifolia F. v. Muller und Cinna
momum-Arten (Lauraceae), doch scheinen sie im europaischen Handel 
nicht von Bedeutung zu sein. Angeblich sind Falschungen mit Fichtenholz 
vorgekommen. Diesem fehlt das Aroma und es besteht nur aus Tracheiden 
mit sehr gr06en, kreisrunden Tiipfeln, Harzgangen und Markstrahlen mit 
Quertracheiden und hat keine Gefa6e, ist also auch leicht im Pulver er
kennbar. 

Geschichte. Um 1560 wurden die Franzosen in Florida mit der Droge, 
die von den Eingeborenen gebraucht wurde, bekannt. Ende des 16. Jahr
hunderts kam sie in Deutschland schon zur Verwendung. 

Anwendung. Lignum Sassafras dient hauptsachlich in Mischungen als 
Blutreinigungsmittel und bildet einen Bestandteil der Species Lignorum. 

Cortex Sassafras (radicis). Sassafrasrinde. 
Die Wurzelrinde von Sassafras officinale Nees. Sie ist flach oder wenig ge

bogen, leicht, schwammig, zerbrechlich, au./len aschgrau, tiefrissig, runzelig und 
hockerig, auf der Innenseite dunkeler, eben, auf dem Querschnitt rotbraun, geschichtet, 
radial gestreift, auf dem Bruch blatterig-korkig, aber nicht faserig. Geruch und Ge
schmack sind stark eigenartig, fenchelartig, der Geschmack daneben sii./l und etwas 
scharf. 

Fructus Lauri. Lorbeeren. Lorbeerfriichte. 
Abstammung. Lorbeeren sind die getrockneten, reifen Steinfriichte des 

im ganzen Mittelmeergebiet heimischen und kultivierten Lorbeerbaumes, 
Laurus nobilis L. (Abb. 139 u. 140). 

Beschaffenheit. Sie sind eirund oder seltener fast kugelig, 10-15 mm 
lang, 8-14 rom dick. Sie zeigen am Grunde die breite helle Narbe des 
Stieles und an derSpitze den Rest des Griffels in Gestalt eines Spitzchens. 
Die Fruchtwand ist leicht zerbrechlich und kaum 0,5 mm stark, au6en braun-
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schwarz oder blauschwarz und runzelig, innen braun, glanzend und umgibt 
den infolge von Schrumpfung beim Trocknen lose in ihr liegenden braunlichen, 
mit dickfleischigen, hartlichen Keimblattern versehenen Keimling. Auf 
ihrem Querschnitt laBt sich mit der Lupe die auBere dunkle Fleischschicht 
und die Hartschicht der Fruchtwand erkennen, welcher die mit der innersten 
Schicht der Fruchtschale fest verklebte, braune, glanzende Samenschale 
anliegt. 

Lorbeeren haben einen streng-aromatischen Geruch und herben, wUrzigen 
und bitteren Geschmack. 

Anatomie. Die Epidermis der Fruchtwandung ist aus ansehnlich dick
wandigen Zellen mit braunem Inhalt gebildet, der sich in Chloralhydrat
losung meist mit Purpurfarbe lost (Abb. 141 ep). 
Unter ihr liegt eine dicke Fleischschicht aus locker 
liegenden, diinnwandigen Parenchymzellen aufgebaut 
(pa), zwischen denen sich zahlreiche mit atherischem 
01 erfiillte Sekretzellen (oe) finden. Innen folgt dann 
die sog. Hartschicht, . aus 
dicht gestellten, groBen 
Steinzellen in einer Lage 
bestehend (ste). Auf dem 
Fruchtquerschnitt erschei
nen sie radial gestreckt, mit 
geraden Wanden, in der Abb.139. Fructus Lauri. 

Flachenansicht (Abb. 142) mit gewundenen und wul
stig verdickten Wanden. Sie ist aus der inneren 
Epidermis des Karpells hervorgegangen. Die innen 
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Abb. 140. Fructus Laurl in 
frischem Zustand. A. ganze 
]·rucht. B Langsschnitt durch 
dicselbe, a Querschnltt (' / ,J. 
w Wiirrelchcn. pl Plumula, 

cot KeimbUitter. (GUg.) 

der Hartschicht fest anliegenden, braunen, diinnwandigen und unschein
baren Zellschichten sind die Samenschale (sas) . Sie umfaBt die Elemente 
der Integumente und grenzt an die Reste des Nuzellus und Endosperms. Die 
die Fruchtwandung durchziehenden GefaBe sind aus sehr kurzen, netzig ver
dickten GefaBgliedern zusammengesetzt. Der dicke Embryo fiihrt in seinem 
diinnwandigen Parenchym fettes 01 und sehr reichlich kleine Starkekorner; 
Zellen mit atherischem 01 sind dazwischen sehr haufig. 

Merkmale des Pulvers. Das meist gebrauchte mittelfeine (Sieb IV odeI' V), 
braunliche oder rotlichbraune Pulver besteht zum groBen Teil aus farblosen 
bis braunlichen, fein zermahlenen Parenchymwandtriimmerchen, sowie reich
lichen freiliegenden, farblosen bis braunlichen Protoplasmakornchen oder 
-kliimpchen und massenhaften Starkekornern oder Bruchstiicken von 
Starkeballen. Dazwischen liegen sehr reichlich groBere oder kleinere Ge
webefetzen. Diese bestehen allermeist aus dem Gewebe der Kotyledonen, 
diinnwandigen, kugeligen oder seltener polygonalen, farblosen oder seltener 
gelblichen bis braunlichen Zellen, in deren dichtem, zahem Olplasma neben 
sparlichen, undeutlichen Aleuronkornchen in groBer Menge Starkekorner 
vorhanden sind; die Starkekorner sind meist nur 10-151' groBe Einzel
korner von unregelmaBig kugeliger, eiformiger bis birnformiger Gestalt und 
deutlichem Zentralpunkt oder -spalt, seltener sind die Korner zu zweien oder 
dreien zusammengesetzt; der ganze Inhalt der Zellen bleibt infolge der 
Zahigkeit des Protoplasmas nach der Zertriimmerung der Zellwand oft noch 
zusammenhangend erhalten und erscheint dann ala ein Starkeballen, in 
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dem aber die deutlich erhaltenen Starkekomer durch kleine Abstande von· 
einander getrennt sind. - Sehr haufig und auffallend sind femer im Pulver 
die gelblichen oder gelben, selten braunlichen Steinzellen aus der Frucht
innenwand, die meist zu mehreren zusammenhangend, seltener vereinzelt 
vorkommen; in der Querschnittansicht erscheinen sie als sehr dickwandige 
Elemente, deren Lumen nur sehr undeutlich und unregelmaBig wahrzu
nehmen ist, in der allermeist zu beobachtenden Flachenansicht dagegen 

als sehr groBe, sehr stark wellig buch
tige, mehr oder weniger sternformige, 
dickwandige, aber meist ein umfang
reiches Lumen zeigende Zellen. Haufig 
sind weiter im Pulver Epidermisfetzen 

ISP~· :~. 

~~. D17% 
Abb.141. Fructus :r.. .. uri. Querschnitt durch die Abb. 142. ] 'ructus Laur!. Die Stciozellschlcht deT 
Frucht· uod Samenscbalc. ep Epidermis, oe 01· Frucbt in der Fliicbcnansicht ("'1.). (Gilg.) 
ze)leo, pa Parenchym der ~Tuchtwandung, s£. 
StelnzeUenschicht, sas • ameIlllchale. Vergr ... °1 •. 

(GUg.) 

der Fruchtwand, aufgebaut aus ziemlich kleinen, rechteckigen, mit dicker 
AuBenwand versehenen, in der meist zu beobachtenden Flachenansicht kraftig
wandigen, unregelmaBig polygonalen oder meist etwas gestreckten, in der 
GroBe stark wechselnden Zellen mit farbloser Wandung und braunlichem, 
rotlichbraunem bis tiefbraunem Inhalt. Ihnen hangen haufig mehr oder 
weniger groBe Fetzen aus dem Parenchym der Fruchtwand an, aus dunn
wandigen, mehr oder weniger kugeligen, locker gelagerten, farblosen oder 
nicht selten braunlichen bis braunen, sparlich protoplasmatischen Inhalt 
und nicht selten Tropfen von atherischem 01 (aus verletzten Olzellen!) 
fiihrenden Zellen bestehend, zwischen denen hier und da auch ansehn
liche, gelbe bis braunliche Olzellen wahrgenommen werden. Sparlicher 
oder sparlich werden beobachtet: enge, ringformig oder spiralig verdickte, 
seltener netzformige oder porose GefaBe; Gewebefetzen der dunnen, der 
Steinzellschicht fest anhangenden Samenschale, aus unregelmaBig poly
gonalen Zellen mit feinknotig verdickter, aber ziemlich dunner Wandung 
und gelbbraunem bis rotbraunem Inhalt bestehend; die aus kleinen, 
polygonalen Zellen bestehende Epidermis der Kotyledonen, deren Olplasma 
meist braun gefarbt ist. 
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Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders das Kotyledonargewebe 
mit seinem Starkeinhalt, die auffallenden Steinzellen, das Parenchym (mit 
Sekretzellen) und die Epidermis der Fruchtwand. 

Lorbeerenpulver wird untersucht in Glyzerinwasser, in Chloralhydrat
losung (hier lost sich der Inhalt der Fruchtwandepidermis meist purpurn), 
in Glyzerinjod (Nachweis von Starke, sowie der geringen Menge von Aleuron
kornern, Abwesenheit VOI\ Kleisterballen!), sowie in % Wasser und % alko
holischer Alkanninlosung (Nachweis des fetten und atherischen Ols!) end
lich in Phloroglucin-Salzsaure (verholzte Elemente). 

Priifung. Verwechselungen und Falschungen sind nicht bekannt ge
worden. Jedenfalls dill'fen verkleisterte Starke (aus bei groBer Hitze ge
trockneten oder aber extrahierten Friichten I), Haare, normale Steinzellen, 
Fasern, Kristalle in dem Pulver nicht vorhanden sein. Der Aschegehalt 
des Pulvers darf 3% nicht iibersteigen. . 

Bestandteile. Lorbeeren enthalten 25-30% Fett, welches hauptsachlich 
aus Laurostearin besteht, ferner etwa 1% atherisches 01, aus drei Terpenen 
bestehend, und Laurinsaure. 

Geschichte. Lorbeeren sind seit dem Altertum in Anwendung. 
Anwendung. Sie sind ein Volksheilmittel und finden auBerdem in der 

Tierheilkunde Anwendung. 

Folia Lauri. Lorbeerblatter. 
Lorbeerblatter sind die Blatter des Lorbeerbaumes, La urus no bilis L. iSie 

sind glanzend, lederig, vollig kahl, lanzettlich oder langlich lanzettlich, zugespitzt., 
ganzrandig, am Rande stets deutlich schwach gewellt. 1m Mesophyll finden sich zahl
reiche groBe Olzellen, welche bewirken, daB das Blatt, mit der Lupe betrachtet, fein 
punktiert erscheint. Sie finden wegen ihres gewurzhaften Geruches und Geschmackes 
.Anwendung besonders im Kiichengebrauch. 

Cortex Coto. Kotorinde. 
Die .Abstammung dieser augenscheinlich von Stammen und dickeren Asten eines 

Baumes gesammelten, aus Bolivien stammenden Rinde ist nicht sicher festgestellt. 
Mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit gehOrt die Stammpflanze zu 
den Lauraceen; sie diirfte zur Gattung Cryptocarya zu rechnen sein oder ihr sehr 
nahe stehen. Die Droge bildet bis 30 cm lange, bis 10 cm breite, bis 1,5 cm dicke meist 
ziemlich flache oder rinnenformige Stiicke, innen rotbraunund grob langsstreifig, 
auBen von grauer langs- und quergrobrissiger Borke oder von grauem Kork bedeckt. 
Bruch auBen grobkornig, innen splitterig. Der geglattete Querschnitt zeigt auBen 
tangentiale hellere Streifen, innen viele in die braune Grundmasse eingestreute, grobe, 
helle Punkte. Der Kork ist ziemlich machtig und zeigt abwechselnde Lagen diinn
wandiger und U-formig, oder nur an den Innenwanden verdickter Zellen. Die Ver
dickungsschichten sind farblos oder schwach gelblich, die unverdickten Membranen 
meist braun, die Zellumina in der Regel mit braunem Inhalt erfiillt. Die prilIlike 
Rinde ist €lin tangential mehr oder weniger gestrecktes Parenchym mit eingestreuten 
Olzellen, dessen Zenen zu einem meist sehr groBen Teil zu Steinzellen umgebildet sind, 
so daB in der Regel €lin auBerordentlich breiter, aus stark verdickten, reichlich getup
felten Zellen bestehender, an der Innengrenze der primaren Rinde liegender Skleren
chymring von unregelmaBiger Breite entsteht. Die sekundare Rinde ist durch zahl
reiche sehr groBe Steinzellgruppen, die auf dem Querschnitt regenos verteilt sind, 
charakterisiert. Die Markstrahlen (1-3 Zellen breit). durchsetzen diese Steinzen
gruppen in genau radialer Richtung und ihre Zellen sind innerhalb des Sklerenchyms 
ebenfalls sklerotisiert, zu radial oft stark gestreckten Steinzellen umgewandelt. Die 
Steinzellgruppen selbst bestehen aus axial mehr oder weniger gestreckten Stein
zellen, deren Streckung z. T. so erheblich ist, daB man yon kurzen, knorrigen Fasern 
spreohen kann. In der Regel sind ihre Membranen bis zum Verschwinden des Lumens 
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verdickt. In den Rindenstrangen finden sich neben den allermeist obliterierten, in 
Tangentialreihen stehenden Siebelementen Parenchym und Olzellen; ersteres ist wie 
das der primiiren Rinde erfiillt mit kleinkorniger Starke, letztere enthalten gelbliches 
a.therisches 01. In den Markstrahlzellen hiiufig, im Parenchym der sekundaren Rinde 
ofters Oxalat in winzigen Nadelchen. 

Kotorinde existiert im Handel in zwei Sorten, der echten, als wirksames Prinzip 
das Cotoin enthaltenden Rinde. und der Parakotorinde, welche das vom Cotoin ver
schiedene Paracotoin enthalt. Obige Beschreibung pallt auf beide, offen bar von nahe 
verwandten Pflanzen abstammende Rinden. 

Auller diesen beiden sind aber noch mehI'ere falsche Kotorinden im Handel auf
getaucht. Eine als Kotorinde aus Brasilien bezeichnete Ware stammt von Crypto
carya pretiosa, ist den echten Rinden im Bau sehr ahnlich, enthalt aber auller den 
knorrigen Sklereiden noch Stabzellen in der sekundaren Rinde. Sie ist alkaloidhaltig. 
Eine andere in Brasilien als Koto bezeichnete Rinde stammt von Palicurea densi
flora Martius (Rubiaceae), einem Strauch; eine dritte falsche Kotorinde ist ebenfalls 
eine Rubiacee; sie ist auch als Gerberinde unter dem Namen Curtidor aufgetreten, 
enthiilt reichlich Gerbstoff und besitzt aullerordentlich grolle, stark verdickte und fein 
getiipfelte Fasern. Ebenfalls von einer Rubiacee diirfte eine vierte Rinde abstammen, 
welche durch ihren aullerordentlichen Reichtum an isoliert liegendfln schmalen, aber 
stark verdickten und grob getiipfelten Fasern und Oxalat in Form von KristalIsand 
ausgezeichnet ist, und vereinzelt in der primaren Rinde und den aulleren Schichten der 
sekundaren schwach verdickte Steinzellen enthalt. Von unbekannter Abstammung 
ist eine in ganz flachen, bis in die sekundare Rinde hinein geschaIten Stiicken auf
getauchte fiinfte Rinde, welche zweireihige Markstrahlen und in den breiten Rinden
strahlen meist in Tangentialreihen schmale, kurze, bis zum punktformigen Lumen 
verdickte Fasern und sehr viele Komplexe sehr groller, erheblich verdickter, aber 
doch groJ31umiger Steinzellen enthiilt, die sehr vielfach reichlich Stiirkekorner in 
ihrem Lumen fiihren. Starke findet sich natiirlich auch im Parenchym, welches 
von obliterierten Siebelementen und zahlreichen Schleimzellen begleitet ist; OlzelIen 
f~hlen, Oxalat wurde nicht gefunden. 

Kotorinde wird gegen DiarrhOe gebraucht. Sie ist Separandum. 

Reihe Rhoeadales. 
Familie Papaveraeeae. 

Die meisten Vertreter dieser Familie sind durch gegliederte Milchrohren 
ausgezeichnet. 

Herba Chelidonii. Sch611kraut. 
Die in frischem Zustande in Gebrauch genommene bliihende ganze Pflanze Cheli

donium majus L. Sie besitzt ein walziges, mehrkopfiges, aullen rotbraunes, innen 
orangegelbes, mehrere bis 10 cm langes, 2 cm dickes Rhizom, das mit vielen zylin
drischen, federkieldicken Wurzeln besetzt ist, und mehrere *-1 m hohe, astige, 
stumpfkantige, hohle, an den Knoten verdickte, sonst ziemlich diinne, blaugriine, 
behaarte Stengel mit wechselstandigen, nebenblattlosen, oberseits matt helIgriinen 
und kahlen, unterseits blaugriinen und mit mehrzelligen Deckhaaren besetzten Blattern, 
von denen die grundstandigen langgestielt und an dicht beieinanderstehenden Knoten 
rosettenartig gehiiuft, die oberen kurzgestielt bis sitzend sind. Die im Umrill ovalen 
Blatter sind fiederteilig bzw. fiederspaltig, fast leierformig und haben eiformige, 
stumpfe, ungleich eingeschnitten-gekerbte Abschnitte. Der Endlappen ist groBer, 
meist dreilappig. Bliiten in scheinbar seitenstandigen, langgestielten, 3-8strahligen 
einfachen Trugdolden. Kelch zweiblattrig, hinfallig, Krone gelb, vierblattrig, viele 
StaubgefaBe, ein Fruchtknoten aus 2 KarpelIen mit vielen Samenanlagen. Gegliederte 
Milchrohren mit rotgelbem, reichlichem Inhalt durchziehen aIle Teile der Pflanze 
in Begleitung der GefaBbiindel. Das Kraut riecht beim Zerreiben widrig, narkotisch, 
schmeckt brennend scharf und bitter und enthiilt eine Anzahl Alkaloide, Chelerythrin, 
Chelidonin, Homochelidonin, Protopin. Berberin. Man bereitet Extrakt und Tinktur 
daraus. Die Praparate finden Anwendung bei GalIensteinen und Magenkrampfen. 
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Flores Rhoeados. Klatschrosen. Feuerblumen. 
Klatschrosen sind die getrockneten Blumenblatter von Papaver rhoeas L., 

eines in Europa haufigen Unkrautes. Beim Trocknen geht die schOn rote Farbe der 
Blumenblatter verloren, und diese zarten Gebilde erscheinen dann braunviolett oder 
schmutzig violett, am Grunde mit einem blauschwarzen Fleck versehen. Sie sind 
zerknittert, sehr zart, queroval, 4--6 cm breit uni lang, am Grunde verschmalert. 
ganzrandig. Sie werden von zahlreichen, yom Blattgrunde facherformig ausstrahlen
den, am Blattrande bogig verlaufenden GefaBbiindeln durchzogen. 1hre Epidermen 
bestehen aus langlichen, mit geschlangelten Seitenwanden versehenen Zellen und 
wenigen Spaltoffnungen, das Mesophyll ist ein Schwammgewebe. Rundliche Pollen
kOrner finden sich ziemlich reichlich in der Droge. Die Blumenblatter besitzen kaum 
einen Geruch und schmecken bitter und schleimig. Sie enthalten das ungiftige Alkaloid 
Rhoeadin, ferner Rhoeadinsaure und Schleim und sollen ein beruhigendes Mittel fiir 
kleine Kinder sein. Sie werden hauptsachlich in Form von Sirupus Rhoeados 
gegeben. 

Fructus Papaveris immaturi. Mohnkapseln. Mohnkopfe. 
Abstammung. Mohnkapseln sind die vor der Reife moglichst bald nach dem Ab

fallen der Blumenblatter gesammelten, vor dem Trocknen der Lange nach halbierten 
und von den Samen befreiten Friichte von Papaver somniferum L.; diese Pflanze 
ist im ostlichen Mittelmeergebiet und in Westasien heimisch und gedeiht, in Kultur 
genommen, in fast allen Gegenden der warmen und gemaBigten Zonen. 

Beschaffenheit. Die unreifen Mohn-
kapseln sind von graugriiner Farbe und o.n
nahernd kugeliger oder nur wenig langlicher 
Gestalt; sie sollen 3-3,5 cm im Querdurch
messer haben und ohne die Samen, welche 
zu arzneilicher Verwendung untauglich sind, 
3--4,0 g wiegen. Am Grunde befindet sich 
am Fruchtstiel ein Ring mit den Narben 
der abgefallenen Bliitenteile und dariiber 
eine wulstige, zum Fruchtknoten gehorige 
Anschwellung (Abb. 143 I). Auf dem Quer
schnitt zeigt die einfacherige Kapsel innen 
7-15 scheidewandartige Plazenten (III), 
denen die Samen ansitzen. Gekront wird 
die Kapsel von der groBen, flachen Narbe 
(Abb. 143 II), welche so viele Narbenlappen 
besitzt, wie die Zahl der Plazenten, also 
die Zahl der Fruchtblatter betragt, aus deren 
Verwachsung der Fruchtknoten hervorge
gangen ist. 

Bestandteile. Unreife Mohnkapseln 

1. 
m. 

Abb. 143. Fructus Papaver;' Immaturl. I. Kapsel 
VOn der Se!te gesehen. II. Narbe von oben ge
sehen, III. Kapsel 1m Querschnitt, die unvoll
stimdigen, mit Samen besetzten Scheldewinde 

zelgend. Vergr. 'I •. (GUg.) 
schmecken etwas bitter und enthalten die 
Opiumalkaloide in sehr geringen Mengen, 
sowie bis 14% Aschengehalt. 

Priifung. Reife Kapseln, welche zur Samengewinnung gezogen werden und aus 
~enen .die Samen durch die unterhalb der Narbe sich offnenden Poren herausgeschiittelt 
smd, smd wertlos. 1hr Mangel an Milchsaft kennzeichnet sich dadurch, daB die Schnitt
fIache keine Spur eingetrockneten Milchsaftes zeigt, welcher an den Schnittflachen 
der Droge stets deutlich hervorgetreten ist. Ein braunlich glanzender Uberzug auf 
der Abtrennungsstelle ist das sicherste Merkmal fiir die zur rechten Zeit erfolgte 
Einsammlung. 

Geschichte. Mohnkopfe sind als Heilmittel schon seit dem Altertum im Gebrauch_ 
. A~wend~ng. Mohnkapseln dienen noch manchmal als Beruhigungsmittel; auBer

hch .dienen sle z~ .schmerzstillenden Kataplasmen; aus ihnen wird Sirupus Papaveris 
bereItet. Dem belm Yolk noch mancherorts bestehenden Brauche, schreienden Kindern 
zur Beruhigung und Einschlaferung Mohnkapseltee oder Mohnsirup zu !reben. sollte 
der Apotheker bestimmt entgegentreten. ~ 
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Semen Papaveris. Mohnsamen. 
Abstammung. Mohnsamen stammt von Papaver somniferum L. Die 

Samen der Spielarten dieser Art variieren in ihrer Farbe zwischen grau, 
blau, rosa und weiB; doch sollen nur die weiBen oder weiBlichen zu pharma
zeutischer Anwendung gelangen. 

Beschaffenheit. Die nierenformigen Samen (welche aus einer anatropen 
Samenanlage hervorgehen) sind 1, seltener bis 1,5 mm lang. Die Ober
flache der Samenschale ist (unter der Lupe) von einem sechseckige Maschen 
bildenden Rippennetz bedeckt (Abb.144). In der durch die nierenformige 
Gestalt bedingten Einbuchtung erkennt man den Nabel als eine deutliche 
gelbe Erhohung. 1m Innern des Samens liegt der gekriimmte Embryo 
(Abb. 145), von weiBem, oligem, starkefreiem Endosperm umgeben; er ist 
mit der konkaven Seite und der Flache der Keimblatter der Bucht des 

Abb.144. emen 
Papaveris, ?;woLI· 
tach vergroBcrt. 

Abb. 145. Semen P&pa· 
verls im medlanen Lang· 
schnitt. Vcrgr. ca. ", •. 

(MOUer.) 

Samens zugekehrt, und sein Wiirzelchen 
ist nach dem einen, stets etwas spitzen 
Ende des Samens gerichtet. 

Mohnsamen sind geruchlos und schmek
ken mild oligo 

Anatomie. Die Samenschale besteht 
aus 6 verschiedenen Zellschichten; die 
Zellen sind jedochsamtlich sehr klein und 
zusammengefallen, so daB sie nur sehr 
schwer unter dem Mikroskop erkannt 
werden konnen. Die Epidermis wird haupt
sachlich von groBen, von der Flache 
gesehen polygonalen Zellen gebildet, deren 
jede einer der vertieften Netzmaschen 

der Samenoberflache entspricht. Sie fUhren fast kein Lumen, so daB die 
AuBenwand der Innenwand direkt aufliegt. In der nach innen folgenden, aus 
kleinen, diinnwandigen Zellen bestehenden Schichtfindet sich reichlich Kri
stallsand. Darauf folgt eine Schicht von kleinen, etwas gestreckten, verdickten 
Zellen (Hartschicht), welche derart, verschieden weit oder dick, gestaltet 
sind, daB das Netzwerk der Samenoberflache besonders durch diese Schicht 
bedingt wird. Von den weiter nach innen liegenden drei Zellschichten 
besteht die auBere und innere aus winzigen, diinnwandigen, vollig oblite
rierten Zellen, wahrend die mittlere aus etwas verdickten und gestreckten, 
stark getiipfelten Zellen gebildet wird. Endosperm und Embryo bestehen 
aus zartwandigen, parenchymatischen Zellen, welche in einem fetthaltigen 
Protoplasma Aleuronkorner von sehr wechselnder GroBe fUhren. 

Bestandteile. Mohnsamen enthalten etwa 50% fettes (11, ferner Schleim, 
EiweiB, Zellulose und 6-8% Aschenbestandteile. Sie enthalten keine 
Opiumalkaloide. 

Priifung. Mohnsamen diirfen nicht ranzig riechen und schmecken. Eine 
Beimengung von Bilsenkrautsamen wurde bisher nur bei den grau und blau 
gefarbten Sorten, niemals bei der offizinellen, wei Ben Sorte beobachtet. 
Aus diesem Grunde hat das Arzneibuch auf einen Hinweis auf diese Bei
mengung verzichtet.. 

Anwendung. Sie dienen zur Bereitung von Emulsionen, welche als 
einhiillendes Mittel gegeben werden, sowie zum Kiichengebrauch. Da sie 



Semen Papaveris. Opium. 171 

leicht dem Milbenfra.6 ausgesetzt sind, sind sie in gut verschlossenen Ge
fii..6en aufzubewahren. Ihr Vorrat ist jedes Jahr zu erneuern, da bei Hi.ngerem 
Aufbewahren das 01 leicht ranzig wird. 

Opium. Laudanum. Meconium. Opium. 
Abstammung. Opium ist der eingetrocknete Milchsaft von Papaver 

somniferum L. Diese Pflanze wird zur Gewinnung der pharmazeutisch 
verwertbaren Opiumsorten in Kleinasien, und zwar hauptsachlich in dessen 
hoher gelegenen, nordwestlichen Distrikten angebaut. Die Gewinnung des 
Opiums geschieht in der Weise, da.6 nach dem Abfallen der Blumenblatter 
die unreifen Kapseln durch mehrere Schnitte mit besonderen Messern yor
sichtig quer geritzt werden, wobei je
doch die Einschnitte nicht bis in das 
Innere der Kapsel reichen durfen. 

Da die Milchsaftschlauche in der 
Kapselwand vorzugsweise senkrecht 
verlaufen, ist es klar, da.6 senkrechte 
Einschnitte (Abb. 146 A) sehr viel 
weniger Milchsaft ergeben werden, des
halb unzweckmaBiger sein mussen, als 
quer gefiihrte Ritzwunden(Abb.146B), 
durch die sehr zahlreiche Milchsaft
schlauche getroffen werden. 

Der aus diesen Schnitten austre
tende Saft wird an jedem Morgen ab
geschabt und auf Blatter gestrichen. 
Die Ausbeute, welche fUr jede einzelne 
Kapsel nur 2 cg durchschnittlich be
tragt, wird nach dem Erhartenlassen 

A 

Abb. 146. Zwel rum Zweck der Opiumgewln
nung angeschnJ.ttene, unrolle Mohnkap eln 
(' ,.). l!' lg . .Ii .elgt eine un zweckmiillig anga-
8chnJ.ttene, Beine In rlchtlgcr Weise gerltzte 
Mohnkapsel; 01' der I\usgetretene MIIchsaft 

(Opium). (Moller u. TholDS.) 

an der Luft durch Bearbeiten mit Holzkeulen zu Kuchen von 300 g bis 
zu 3 kg Gewicht vereinigt. Diese werden, nachdem sie in Mohnblatter 
gewickelt und mit Rumexfruchten bestreut sind, aus dem kleinasiatischen 
Binnenlande nach Smyrna, Ismid oder Tarabison gebracht, wo sie von 
Kontrollbeamten gepriift, im Falle eines Morphiumgehaltes von mehr als 
12% haufig durch Unterkneten geringwertiger Sorten auf einen Gehalt von 
10-12% gebracht und nach weiterem Trocknen an der Sonne in Kisten 
zu 70 und 75 kg Gewicht verpackt uber Konstantinopel in den europaischen 
Handel gebracht werden. 

Beschaffenheit. Das in Deutschland zur Verwendung vorgeschriebene 
offizinelle kleinasiatische Gueve-Opium , welches von Gueve undNarhilan 
nach Konstantinopel gelangt, bildet abgeplattet.runde oder ovale Kuchen 
von selten mehr als 1 kg Gewicht. Die Bruchflache ist gleichma.6ig dunkel
braun, bei frisch importierten Stiicken im Innern oft noch weich und zahe, 
bei vollig lufttrockenen Stucken aber hart und sprode; der Bruch ist dann 
uneben, kornig. Opium riecht eigenartig narkotisch und schmeckt sehr 
bitter und etwas scharf. 

Sorten. Persisches, Indisches, Chinesisches und Agyptisches Opium 
kommt in anderen Formen, als die charakteristischen Kuchen des Klein
asiatischen Opium es sind, in den Handel. Sie alle sollen zu medizinischem 
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Gebrauche nicht Verwendung finden und dienen vielmehr zum Opium
rauchen, welches im Orient, besonders aber in Ostasien, sehr verbreitet ist. 
Das Persische Opium, welches bis zu 15% Morphium enthalt, wird vor
wiegend zur Morphingewinnung in Fabriken verarbeitet. Auch Ameri
kanisches und Australisches Opium sind fiir den europaischen Handel, 
ebenso wie die geringen Mengen des in Europa (in Makedonien, Bulgarien, 
Rumanien) gebauten Opiums, ohne Bedeutung. 

Mikroskopische BeschaHenheit. Bei mikroskopischer Betrachtung zeigen 
kleine aus den Kuchen herausgenommene und zerdriickte Mengen, daB das 
Opium nur aus einer strukturlosen, zum groBen Teil in Wasser loslichen Masse 
besteht, in der sich kleine Fetzen der Fruchtwand der Mohnfriichte und 
der Mohnblatter finden. Diese sind besonders duroh ihre Epidermen cha
rakterisiert. Die Friichte haben dickwandige kleine Epidermiszellen und 
wenige groBe Spaltoffnungen, die Blatter haben eine spaltungsoffnungsfreie 
obere Epidermis aus diinnwandigen, polygonalen Zellen und eine zahlreiche, 
groBe Spaltoffnungen enthaltende untere Epidermis aus schwach wellig 
begrenzten Zellen. Auch kleine Mengen des Mesophylls und der zarten Leit
biindel der Mohnblatter lassen sich finden. 

Bringt man etwas zerriebenes Opium oder Opiumpulver in einem 
Tropfen Gerbsaurelosung (I + 19) unter Deckglas, so sieht man, wie sich an den 
Opiumstiickchen durch Herauslosen und Hervorquellen von mit der Gerb
saure reagierenden Substanzen Niederschlage oder blasige Niederschlags
membranen oder eigenartige, an dickwandige pflanzliche Deckhaare er
,innernde Protuberanzen bilden. Opiumpulver veranlaBt in einem Gemisch 
aus I Tropfen Quecksilberchlorid- und I Tropfen Kaliumbromidlosung unter 
Deckglas rasch die Bildung von zahlreichen Spharokristallen. Bringt man 
auf einem Objekttrager etwas Opium in I Tropfen Wasser, mischt an anderer 
Stelle des Objekttragers etwas Ferrichloridlosung, Salzsaure und I Tropfen 
Kaliumferricyanidlosung und fiihrt den Wassertropfen vom Opium zu den 
Reagenzien mit einem Glasstabchen hiniiber, so entsteht sofort ein blauer 
Niederschlag. 

Bestandteile. Bestandteile sind eine groBe Anzahl Alkaloide, darunter 
Morphin, Narcein, Kodein, Narkotin, Thebain, Papaverin u. a., welche 
hauptsii.chlich an Mekonsaure gebunden sind, ferner Riech- und Farbstoffe, 
Zucker, Schleim, Harz und bis 6% Mineralbestandteile. Morphin ist der 
wichtigste und hauptsachlichste Bestandteil des Opiums. 

Gehaltsbestimmung. Das Opium muB zunii.chst bei einer 60 0 nicht 
iibersteigenden Temperatur getrocknet werden und wird dann zu einem 
mittelfeinen Pulver zerrieben. 3,5 g hiervon werden mit 3,5 ccm Wasser an
gerieben, und durch weiteren Wasserzusatz wird das Gemisch auf 31,5 g 
Gewicht gebracht. Das Opium wird bei dem nun folgenden einstiindigen 
Stehen und Ofteren Umschiitteln im Verhaltnis 1:8 mit Wasser extrahiert. 
Da sich hierbei ein wesentlicher Teil des Opiums lost, so nimmt das Gewicht 
des fliissigen Anteils des Gemisches zu, und deshalb entspricht der weiter 
zu verarbeitenden Opiummenge eine Filtratmenge, die ein hoheres Gewicht 
als das Achtfache der Opiummenge hat. 21 g des Filtrats (nicht 19,52 g) 
entsprechen 2,44 g Opium. Sie werden unter Vermeidung starken Schiittelns 
mit I ccm einer Mischung von 17 g Ammoniakfliissigkeit und 83 g Wasser 
versetzt, um Narkotin auszufallen, und sofort filtriert. 18 g des Filtrata 
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(= 2 g Opium) werden nun erst mit 5 ccm Essigather, dann mit 2,5 ccm des
selben Ammoniakgemisches' wie soeben versetzt und krii.ftig 10 Minuten 
lang durchgeschiittelt, dann werden weitere 10 ccm Essigather zugefiigt 
und die Fliissigkeit unter ofterem gelinden Umschwenken 15 Minuten stehen 
gelassen. Hierbei fMlt Morphin kristallinisch aus, wahrend noch vorhandene 
Reste des Narkotins im Essigather in Losung gehen. Um sie zu entfernen, 
wird zunii.chst der Essigather auf ein glattes Filterchen gegossen, die Fliissig
keit nochmala mit 5 ccm Essigather gewaschen und wieder der Essigather 
allein auf das Filter gebracht, und erst wenn er vollig durchgelaufen und 
das Filter lufttrocken geworden ist, wird die wasserige Fliissigkeit ebenfalls 
auf das Filter gebracht. Kolbchen und Filter werden dann mit je 2,5 ccm 
athergesattigtem Wasser, das man durch Schiitteln von Wasser mit einer 
iiberschiissigen Menge Ather im Scheidetrichter und Ablassen der wasserigen 
Schicht hergestellt, dreimal gewaschen, dann bei 100 0 getrocknet. Dann lost 
man die im Kolbchen verbliebenen und die auf dem Filter befindlichen 
Morphinkristalle in 10 ccm l/IO-Normal-Salzsaure auf, wascht das Filter 
mit Wasser nach und bringt das Waschfiltrat ebenfalls in das Kolbchen 
und erganzt mit Wasser auf etwa 50 ccm. Nach Zusatz von 2 Tropfen 
Methylrotlosung wird der SaureiiberschuB mit l/lo-Normal-Kalilauge zuriick
titriert, wozu hoohstens 1,6 ccm verbraucht werden diirfen. Die zur Sattigung 
des Morphins notwenige Menge von Iho-Normal-Salzsaure von mindestens 
8,4 ccm zeigt bei einem Molekulargewicht des Morphins von 285,2 mindestens, 
0,239568 Alkaloid in 2 g Opium, gleich rund 12% an. 

DaB das titrierte Alkaloid wirklich Morphin ist, wird beweisen durch die 
mit der titrierten Fliissigkeit anzustellende Reaktion, die auf der durch 
Morphin veranlaBten Reduktion des Ferricyanids zu Ferrocyanid beruht. 
Versetzt man die braunrot gefarbte Mischung aus 10 ccm Wasser, einem 
Kornchen Kaliumferricyanid, I Tropfen Eisenchloridlosung und einigen 
Tropfen Salzsaure mit 5 ccm der titrierten Fliissigkeit, so muB sie blau 
werden infolge der Bildung von Berlinerblau. 

Geschichte. Das kleinasiatische Opium war schon im Altertum bekannt, 
doch wurde es im Mittelalter. nur wenig arzneilich benutzt. Dagegen fand 
es Verwendung ala GenuBmittel (Opiumrauchen). Aus ihm wurde von 
dem Apotheker Sertiirner in Einbeck (Westf.) 1806 zum erstenmal ein 
Alkaloid, das Morphin, dargestellt. 

Anwendung. Innerlich als Beruhigungsmittel sowie als schmerz- und 
krampfstillendes Mittel,bei Durchfallen, Kolprschmerzen, Darmblutungen, 
Starrkrampf. 

Opium wird gebraucht zur Herstellung der galenischen Praparate: 
Extr. Opii, Opium concentratum, Tinct. Opii crocata und Tinct. Opii sim
plex, nicht aber zu Rezepturzwecken. Fiir diese ist das nach Trocknung bei 
einer 60 0 nicht iibersteigenden Temperatur hergestellte und durch Ver
mischen mit Reisstarke auf einen Morphingehalt von 9,8-10,2% gebrachte 
Opium pulveratum zu verwenden. Dieses Praparat darf unter demMikro
skop auBer den dem Opium eigentiimlichen histologischen Elementen und 
amorphen Schollen nur Reisstarke, nicht aber andere oder verquollene Starke 
enthalten. Sein Wassergehalt darf hOchstens 8% betragen. Die Gehalts
bestimmung wird in genau gleicher Weise durchgefiihrt wie beim Opium, 
der Verbrauch an l/lO-Normal-Kalilauge muB hier aber mindestens 2,85 ccm 
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und h6chstens 3,13 cern betragen, was dem oben angefiihrten Hochstgehalt 
bzw. Mindestgehalt des Pulvers entspricht. 

Herba Fumariae. Erdrauch. 
Das bliihende Kraut von Fumaria officinalis L., einer einjahrigen, auf Ackern 

sehr verbreiteten Pflanze. Stengel kantig, hohl, Blatter wechselstandig, abstehend, 
doppelt fiederspaltig, mit dreiteiligen Abschnitten, deren Zipfel Ianglich spatelformig 
sind. Bliiten in seitenstandigen, lockeren Trauben, kurzgestielt, mit zweiblattrigem, 
hinfalligem Kelch und purpurroter, mit dunklem Fleck an der Spitze versehener, vier
blattriger Krone, deren oberes Blatt kurz und dick gespornt ist. Die ganze Pflanze 
ist graugriin und vollig kahl. Sie ist geruchlos, schmeckt bitter und salzig und enthiilt 
das Alkaloid Protopin, Fumarsaure und reichlich Kalisalze. Andere Fumaria-Arten 
sind recht ahnlich, sind aber meist sehr selten und kommen daher als Verwechselungen 
ernstlich nicht in Betracht. Junge Pflanzchen der gieichfalls sehr haufigen Sisym bri um 
sophia L . (Cruciferae) ahneln dem Erdrauch durch ihre dreifach fiederspaltigen, grau
griinen Blatter mit schmal linealen Zipfeln, sind aber durch ihre Behaarung deutlich 
unterschieden. 

Familie Crueiierae. 

Herba Cochleariae, LOffelkraut. 
Abstammung. Loffelkra u t stammt von Cochlearia officin alis L., welche 

in Europa an den Ufern der Nord- und Ostsee haufig, im Binnenlande jedoch nur 
sparlich, und zwar nur auf salzhaltigem Boden (z. B. Umgebung von Soden und Aachen) 
gedeiht. Gesammelt werden meist aIle oberirdischen Teile der Pflanze zur Bliitezeit 
im Mai und Juni, seltener nur die grundstandigen Blatter der Blattrosetten vor der 
Bliitezeit. 

Beschaffenheit. Die grundstandigen (Rosetten-)Blatter (Abb. 147 A) sind von 
durchaus anderer Gestalt als die Stengelblatter. Sie sind etwas fleischig, langgestielt, 

kreisformig oder breit eiformig, oben 
abgerundet, am Grunde schwach herz
formig, ganzrandig oder nur schwach 
ausgeschweift, 2-3 cm breit. Die dem 
kantigen, hellgriinen, 20-30 cm hohen 
Stengel ansitzenden Blatter hingegen 
sind schmaler (Abb. 147 B), sitzend und 
mit tief herz- oder pfeilformigem Grunde 
stengelumfassend, im Umri13 spitzeiformig 
und mit wenigen spitzlichen Sagezahnen 
versehen. Beide Blattformen sind kahl. 

Der Bliitenstand ist eine reichbliitige 
Traube; die Bliiten besitzen vier Kelch
blatter und vier doppelt so lange, wei13e 
Blumenkronenblatter, ferner vier lange 
und zwei kurze Staubgefa13e und einen 
rundlich-eiformigen Fruchtknoten, wel
cher bei der Reife ein kugelig-aufgedun
senes, ungefahr 5 mm langes, eifOrmiges, 
spitzes, von einem bleibenden Griffel ge
krontes, 1-2 em lang gestieltes Schot-

Abb.147. Herbl' Cocblearlae. A Grundstlindlges h .. b" S ., 
Blatt, B StengclblAtter (',,). (Gllg.) c en mit Je e~nem IS VIer amen III Je-

dem Fache biidet. 
Bestandteile. Das Kraut besitzt einen bitteren und salzigen Geschmack; es ent

halt ein Glykosid, welches unter dem Einflu13 eines passenden Enzyms spaltbar ist und 

ein schwefelhaltiges, scharfes, atherisches 01, sekundares ButylsenfoICC~)CR - N =CS, 

liefert. 
Gebaltsbestimmung. Diese beruht auf der Spaltung des Butylsenfolglykosides 

und der titrimetrischen Bestimmung des entstandenen Senfols. Da die Droge kein 
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wirksames Enzym mehr enthiilt, mull ein solches zugesetzt werden. Dies geschieht 
durch Zugabe von Semen Erucae, der Myrosin enthii.lt. Sie enthalten zwar auch 
ein Senfolglykosid, das mit dem der Herba Cochleariae gleichzeitig gespalten wird, 
aber das dabei entstehende Senfol ist im Gegensatz zu dem der Cochlearia nicht fliichtig. 
10 g gepulvertes LOffelkraut werden mit 2,5 g gepulvertem weillen Senf und 150 g 
Wasser 3 Stunden lang unter Ofterem Umschwenken in verschlossenem Kolben stehen 
gelassen, dann werden 50 g oder so viel abdestilliert, dall atherisehes 01 nicht mehr 
iibergeht. Das Destillat wird mit 10 ccm l/lO·Normal.SilbernitratlOsung und 5 cem 
Ammoniakfliissigkeit eine Stunde lang in einem mit einem Triehter bedeekten Mell
kolbehen von 100 cem Inhalt auf dem. Wasserbade erwarmt, naeh dem Erkalten wird 
bis zur Marke aufgefiillt und nach dem Durehmisehen filtriert. 50 ccm des Filtrats 
(= 5 g Droge) werden init 3 ccm Salpetersaure und 1 cern Ferriammoniumsulfatlosung 
versetzt und in der Misehung der Silberiiberschull mit l/lo-Normal-Rhodanammonium-
10sung bis zur schwachen Rotfarbung zuriiektitriert, wozu hoehstens 2,3 ecm der 
LOsung verbraucht werden diirfen, sodall mindestens 2,7 cem l/io-Normal-Silber
nitratlosung zur Umsetzung des aus 5 g Droge stammenden atherischen Ols notwendig 
sind, was bei einem Molekulargewieht des Ols von 115,15 und unter Beriieksiehtigung 
des Umstandes, dall 1 Mol. Silbernitrat mit 2 Molen Senfol reagiert, einem Mindest
gehalt der Droge von 0,31% entspricht. 

Geschiehte. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die Droge gegen Skorbut, 
die furchtbare Krankheit der Seefahrer (besonders der nordischen), empfohlen. 

Anwendung. Die Droge wird gegen Skorbut angewendet und dient zur Bereitung 
von Spiritus Cochleariae. 

Semen Sinapis (nigrae). Schwarzer Senfsamen. 
A.bstammung. Die Droge stammt von Brassica nigra (L.) Koch 

(Syn.: Sinapis nigra L.), welche in Deutschland und allen iibrigen Landern 
der gemaBigten Zonen als Feldfrucht gebaut wird (Abb. 148). Als Handels
sorten kursieren auBer dem wirksa.msten, ein frischgriines Pulver liefernden 
HolUindischen schwarzen Senf, hauptsachlich Russischer, Puglieser, Syrischer, 
Ostindischer und Chilenischer. 

Beschaffenheit. Die annahernd kugeligen Samen haben 1-1,5 mm im 
Durchmesser und sind auBen rotbraun oder teilweise graubraun, innen 
gelb bis griinlich. Die Oberflache der Samenschale erscheint unter der 
Lupe deutlich netzgrubig und an den grau gefarbten Samen durch die im 
AblOsen begriffene Epidermis weiBschiilferig. Der Nabel tritt an dem einen, 
meist etwas stumpferen Ende als weiBes Piinktchen hervor. Durch zwei 
parallele Furchen kennzeichnet sich die Stelle, an welcher das Wiirzelchen 
des den ganzen Raum innerhalb der Samenschale ausfiillenden, griinlich
gelben Keimlings liegt. Entfernt man die Samenschale und laBt man dann 
den Embryo im Wasser etwas quellen, so sieht man, daB das eine Keimblatt 
das andere vollstandig umhiillt, daB beide in der Mittellinie gefaltet sind 
und daB in der durch die Faltung entstandenen Hohlung das unterhalb der 
Keimblatter stark umgebogene Stammchen (Radicula) verlauft (Abb. 149). 
AHe Teile des Gewebes sind frei von Starke, wie man an einem mit Glyzerin-
jod b~handelten Quetschpraparate leicht feststellen kann. . 

A.natomie. (Abb. 150.) Die Epidermis der Samenschale (a) besteht aus 
groBen, von der Flache gesehen isodiametrischen, im Querschnitt schmalen, 
schleimerfiillten Zellen, welche bei Wasserzusatz quellen. Unter diesen liegt 
eine Schicht von groBen, sehr diinnwandigen, leeren Zellen (b). Darauffolgt 
eine sehr charakteristische, die sog. Palisadenzellschicht (c). Sie besteh1 
aus stark radial gestreckten Zellen, welche innen verdickte, gelbbraune 
auBen dagegen sehr diinne, scharf gegen den inneren, verdickten Teil ab-
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gesetzte Wandungen besitzen. Ihre Lange wechselt sehr, doch so, daB auf 
dem Querschnitt ein regelmaBiges Zunehmen und Abnehmen in der GroBe 
der nebeneinanderliegenden Zellen zu beobachten ist. In die Partien,· wo 
diese Zellen die geringste Hohe besitzen, erstrecken sich die groBen, inhalts-

Abb. 148. Brasslca nigra. 1 Blute, 2 GYDa",ooum und Androe
OOllffi von den BlumenblUttern befreit. vergrliBert, 3 Frucht
knot.,n, 4 Schote. 5 Qucrschnltt derselben, 6 Samen. a Staub· 
blatter, Bt Narbe. 0 Fruchtblatter , d llonlgwulst, ~ Schniibel· 

chen (Griffe!). 

Abb. 149. Semen Sinapis. Quer. 
schnltt ca. 25 fach vergrlillert. Man 
erkeunt die belden gefalteten, das 

Stammcben elnhillJendeu Kelm
bllltter. (GUg.) 

losen Zellen der zweiten Schicht hinein, und daraus resultiert auch, da diese 
Zellen im trockenen Zustand der Samen vollstandig kollabiert sind, die 
Faltung der Samenschale, welche mit bloBem Auge aIs "netzgrubig" zu 

a 

b 

c 

d 

e 

! 

9 

Abb. 160. Semen Sinapis. Querschnltt a Schleimepidermls. b diinn
wandige. leere Zellen. c PaUsadenzellschicht. d Pigmentschlcht • 
• Olschicht, I Nilhrschicht der SamenschaJe. aus vollstandlg kol
lablerten ZeUen hestehend, 0 Gewebe des Embryos, die InhaltstoUe 

der ZeUeu (Cettes 01 und Aleuronklirner) nicht gezelchnet. 
Versr. ca . ... , •. (GUg.) 

erkennen ist. Unter der 
Palisadenschicht folgt 
eine Lage von diinnwan
digen Zellen, welche 
einen dunkelbraunen 
Farbstoff enthalten, die 
Farbstoff- oder Pigment
schicht(d). Ihrverdankt 
die Droge ihre Farbung. 
N ur die auBerste der 
nun folgenden Schichten 
besteht aus deutIich 
erkennbaren, etwasdick
wandigen, isodiametri
schen, auf dem Quer
schnitt quadratischen 
Zellen, welche fettes 01 
und Aleuronkorner fiih
ren (OIschicht, e). Die
iibrigen Schichten (f) 
sind vollstandig kolla
biert und zerdriickt; sie 

stellen die Nahrschicht der Samenschale dar und sind, wie die OIschicht, 
aus dem Endosperm hervorgegangen. Der Embryo selbst besteht aus 
diinnwandigen Zellen (g), welche mit fettem 01 und Aleuronkornern erfiillt 
sind. 
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Merkmale des Pulvers. Das griinlichgelbe, von rotbraunen Teilchendurch~ 
setzte feine Pulver (Sieb VI) besteht zum groBen Teil aus fein zermahleneI,L 
Triimmern der diinnwandigen, farblosen bis gelblichen Zellen des Embryos, 
denen allermeist Aleuronkorner an- oder einliegen und von denen besonders. 
die Epidermiszellen durch ihre kraftige AuBenwand auffallen,ferner. aus 
farblosen Bruchstiicken der Schleimepidermis der Samenschale, endlich 
aus massenhaft freiliegenden Aleuronkornern, sowie farblosen Protoplasma
kornchen oder -kliimpchen. Dazwischen treten in Menge groBere oder 
kleinere Gewebefetzen mit wohlerhaltenen Zellelementen auf. Die meisten 
von diesen stammen von dem Embryo; sie zeigen eine aus rechteckigen oder 
quadratischen Zellen aufgebaute Epidermis, deren AuBenwand schwach 
verdickt ist, wahrend die iibrigen Wande sehr diinn sind; das Innengewebe 
ist ausnahmslos sehr diinnwandig und besteht aus kleinen oder sehr kleinen, 
polygonalen oder rundlichen, seltener etwas palisadenartig gestreckten 
(Oberseite der Kotyledonen in der Querschnittsansicht) Zellen, die manch
mal von Strangen schmaler, langgestreckter Zellen (Prokambiumstrange) 
durchzogen werden; aIle Zellen des Embryo sind schwach griinlichgelb 

B 

Abb. 151. Semen S1n&pis. .J. l'aUsadenzeUschicht in der FU1chenansicht, 
B chlelmzellen. Be1de stark vergriiOert. 

Abb. 152. Frucht 
von inapisalba. 
r 'chnitbelchen, 

I Samen. 

gefarbt und enthalten in einem dichten Olplasma massenhaft dicht gedrangte 
Aleuronkorner; diese sind in der Gestalt sehr wechselnd, kugelig, eiformig, 
fast walzenartig, manchmal gelappt oder schwach gekriimmt, meist 5-15,u 
groB, und enthalten meist zahlreiche kleine Kristalloide und Globoide. 
Haufig sind ferner Bruchstiicke der Samenschale die meist in der Flachen
ansicht beobachtet werden; die farblose Schleimepidermis besteht im Quer
schnitt aus wurstformigen oder gestreckt rechteckigen, in der Flachenan
sicht aus groBen (etwa 50-90,u im Durchmesser), scharf polygonalen Zellen 
mit diinner Mittellamelle . und fast die ganze Zelle ausfiillimder sekundarer 
Schleimwandschicht, die bei Zutritt von Wasser quillt und bald Schleim
kugeln bildet; die unter der Epidermis folgende Schicht (GroBzellenschicht) 

Gilg·Brandt·Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf!. 12 
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besteht aus farblosen, sehr groBen, inhaltslosen Zellen, die im Samen
querschnitt, da sie kollabiert sind, kaum hervortreten, in der FUichen
ansicht aber sehr deutlich als 70-120# groBe, polygonale Zellen wahr
genommen werden, die in sehr charakteristischer Weise durch die sich 
zwischen sie einschiebenden Partien der oberen, hier dunnwandigen Stein
zellschicht voneinander getrennt werden; die darauf nach innen folgende 
Palisadenschicht besteht aus gelblichen bis gelbbraunen Zellen, die im 
Samenquerschnitt von schmaler radial gestreckter Gestalt sind, sich durch 
sehr ungleiche Hohe auszeichnen (die Hi-ngsten von ihnen erstrecken sich 
durch die GroBzellschicht hindurch bis zur Epidermis!) und deren Innen
wande und inneren Teile der Radialwande stark verdickt sind, wahrend die 
auBeren Teile der Radialwande ziemlich plotzlieh abgesetzt, sehr dunn sind; 
in der Flachenansicht erscheint die Palisadenschicht als zusammengesetzt 
aus kleinen (6 bis 10# groBen), je nach der Mikroskopeinstellung stark bis sehr 
stark verdickten, polygonalen, dieht zusammengefugten Zellen; die hierauf 
nach innen folgende Pigmentschieht ist gebildet aus dunnwandigen, in der 
Querschnittsansicht schmalen, tangential gestreckten, in der Flaehen
ansicht aus groBen, scharf polygonalen Zellen, die mit einem dichten Inhalt 
erfullt sind; die Innenschicht der Samenschale (Aleuronschicht) endlich 
besteht aus kraftigwandigen, farblosen, in der Querschnittsansicht quadra
tischen bis rechteckigen, in der Flachenansicht polygonalen, 30-40# 
groBen Zellen, die in einem dichten Olplasma reichliche Aleuronkorner ent
halten. (Die Schichten der Samenschale, die, mit Ausnahme der Aleuron
schicht, in den Samenschalenpartikelchen des Pulvers meist wohlerhal
ten sind, werden nur sehr selten voneinander losgelost, sondern meist zu 
zweien oder dreien oder samtlich miteinander vereinigt beobachtet, so 
daB bei hoherer oder tieferer Einstellung des Mikroskops meist die ein
zelnen Schichten nacheinander in der Flachenansieht beobachtet werden 
konnen.) 

Besonders charakteristisch fur das Pulver sind die diinnwandigen Zellen 
des Embryo mit ihrem schwach griinlichgelben 01- und Aleuroninhalt, 
sowie die auffallenden Elemente der Samenschale, besonders der Schleim-
13pidermis, der meist gelbbraunen Palisadenschicht und der braunen Pigment
schicht. 

Senfpulver wird untersucht in Glyzerin (Feststellung der Farben, 
Sehleimzellen noch unverandert I), Glyzerinjod (bei sofortiger Beobach
tung sind die gefarbten Aleuronkorner deutlich zu erkennen, Fehlen 
von Starke), in gesattigter, wasseriger BismarckbraunlOsung (Farbung der 
sofort entstehenden Schleimkugeln, resp. unregelmaBigen Schleimfiguren!), 
in ChloralhydratlOsung (die samtlichen Elemente werden allmahlich, be
sonders nach mehrmaligem, starkem Erwarmen des Praparats unter dem 
Deckglaschen, deutlicher; die einzelnen Schichten der Samenschale lassen 
sich mit dem Mikroskop leicht durchdringen I). 

Bestandteile. Senfsamen sind in ganzem Zustande geruchlos und 
schmecken anfangs milde olig und schwach sauerlich, bald darauf aber 
brennend scharf. Diese Scharfe entwickelt sich auch kraftig in der gelb
lichen, sauer reagierenden Emulsion, welche beim ZerstoBen der Senfsamen 
mit Wasser entsteht, und ruhrt daher, daB das darin enthaltene Glykosid 
Sinigrin oder myronsaures Kalium bei Gegenwart von Wasser unter dem 
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EinfluB des gleichzeitig anwesenden Enzymes Myrosin in atherisches, 
krii.ftig und charakteristisch riechendes Senfol (Allylsenfol), Trauben
zucker und Kaliumbisulfat zerlegt wird; auBerdem sind fettes 01, Schleim 
und etwa 4% Aschenbestandteile darin enthalten. 

Priifung. Die Samen des schwarzen Senfes unterscheiden sich im Aus
sehen meist nur wenig von denjenigen einiger' anderer Brassica-Arten, be
sonders dem von Brassica j uncea L. stammenden Sarepta- Senf, welcher 
geschalt und gemahlen das beliebte, schOn gelbe und scharfe Sarepta
Senfpulver liefert; doch sind die Samen dieser Art durchschnittlich ein 
klein wenig groBer und etwas heller, ihre Becherzellen (Palisaden) etwas 
breiter, ihre GroBzellen oft ganz obliteriert. Die Samen vieler anderer 
Brassica-Arten, vondenen Brassica rapa L., derRiibsen, Brassica napus 
L., der Raps, und Brassica oleracea L., der Kohl, hauptsachlich in Be
tracht kommen, entbehren samtlich des scharfen Geschmackes. Brassica. 
Rapa ist anatomisch durch die matte, nicht netzige Oberflache und durch die 
undeutlich-zellige Ausbildung der Epidermis und GroBzellschicht und damit 
im Zusammenhang durch die fast genau gleiche Hohe aller Palisadenzellen, 
eine Erscheinung, die auch bei Brassica Napus vorkommt, yom Senfsamen 
verschieden, doch kommen diese Unterschiede fiir die Beurteilung des Senf
samenpulvers nicht in Betracht. Nur die weiBen Senfsamen von Sinapis 
alba (s. diese) sind im Pulver durch ihre hellgefarbten Palisadenzellen 
mikroskopisch nachweisbar. Eine Beimengung aller dieser Samen muB 
den Gehalt der Ware an Senfol herabsetzen. WeiBer Senf liefert zwar auch 
ein Senfol; dieses ist aber nicht fliichtig. Starke, dickwandige Fasern, farb
lose Steinzellen, Kristalle diirfen in dem Pulver nicht vorhanden sein. Bei 
entolten Pulvern, die haufig ohne besondere' Angabe als Senfpulver ver
kauft werden, fehlen di~ in normalen Pulvern stets in groBer Menge vor
handenen Olkugeln vollstandig oder fast vollstandig. Neuerdings ist auch 
der Zusatz von Kurkumapulver zum Senf beliebt, um eine gute gelbe Farbe 
vorzutauschen. Abgesehen yom Starkegehalt desselben ist Kurkuma 
nachweisbar durch die rote Farbung, die seine Teilchen in einem mit einer 
Mischung aus 1 Teil Alkohol und 2 Teilen Schwefelsaure hergestellten 
P,raparate annehmen. Der Aschegehalt des Pulvers darf 5% nicht iiber
steigen. 

Gehaltsbestimmung. Sie beruht auf der titrimetrischen Bestimmung 
des bei Beriihrung der Samen mit Wasser aus ihrem Glykosid entstehenden 
fliichtigen Senfols. 5 g gepulverte Senfsamen laSt man mit 100 ccm Wasser 
2 Stunden bei 20-25 0 stehen, dann destilliert man etwa 50 ccm ab, die man 
in einem MaBkolbchen von 100 ccm Inhalt auffangt, welches 10 ccm Am
moniakfliissigkeit und 10 ccm Weingeist enthalt. Nach Zusatz von 20 ccm 
l/lO-Normal-Silbernitratlosung erhitzt man das Kolbchen mit aufgesetztem 
Trichter eine Stunde auf dem Wasserbade. Nach dem Erkalten wird bis 
zur Marke mit Wasser aufgefiillt, umgeschiittelt und filtriert. In 50 ccm 
(= 2,5 g Droge) des Filtrats wird nach Zusatz von 6 ccm Salpetersaure 
und 5 ccm FerriammoniumsulfatlOsung der SilberiiberschuB mit l/lo-Normal
Rhodanammoniumlosung zuriicktitriert, wozu hochstens 6,5 ccm erforderlich' 
sein diirfen. Die zur Umsetzung des Senfols aus· 2,5 g Droge mindestens 
notigen 3,5 ccm l/lo-Normal-Silbernitratlosung zeigen nach der Reaktions
gleichung 

12* 
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,fN-CHa-CH = CH, 
C = S + NHa--+ 

/NH-CHs-CH = CHa 

/NH-CH2-CH = CHa 
C=S 
"'NH2 

C = S + 2 AgNOa + 2 NHa --+ 

"'NH2 

/NH-CHz-CH = CHi 
C + Ag2S + 2NH,NOa 

" und bei dem Molekulargewicht des Senfols von 99,12 eine Menge von 
0,017346 g Senfol an, was einem Gehalte von rund 0,7% entspricht. 

Geschichte. Senfsamen waren schon bei den alten Griechen und Romern 
als Gewiirz und Heilmittel bekannt. 

Anwendung. Gepulverter Senfsamen findet besonders zu hautreizenden 
Aufschlagen und zu FuBbadern Anwendung. 

Semen Erucae oder Semen Sinapis albae. WeiBer Senf. 
Abstammung. Weiller Senf stammt von Sinapis alba L., welche in Siideuropa 

heimisch ist und in ganz Mitteleuropa kultiviert wird. 
Beschaffenheit. Die reifen Samen sind mehr oder weniger kugelig und ungefahr 

2 mm dick. Ihre Samenschale ist weiBlich bis hell-rotlichgelb, sehr zartgrubig (nur 

Abb. 153. emen Erueac, Querschnitt dureh die amen
sehale, a Sehleilnepidcrmls, b kollenehymatlseh vcrdicktcs 
Parenchym, c Pallsadcnzellschlcht, It obl\terlerte Parenchym
schlehten, e Olschicht , I obliterierte Parcnchymschlchten 
. (Nahrschicht dcr Samenschale) . Varg<. "'/ , . (Giig.) 

mit starker Lupe zu erkennen), 
manchmal etwas weillschiil
ferig. Lage und Faltung des 
Keimlings ist genau dieselbe 
wie bei Semen Sinapis (Brassica 
nigra). 

Anatomie. Der anato
mische Bau des weiBen Senfs 
(vgl. Abb. 153) weicht in man
chen Punk ten von dem des 
schwarzen Senfs ab. Die Epi
dermiszellen (a) sind auf dem 
Querschnitt nicht langge
streckt sondern fast isodiame
trisch, besonders wen~ die bei 
Wasserzusatz erfolgende, starke 
Quellung dieser Schleimschicht 
eingetreten ist. Unter der Epi
dermis folgen zwei, seltener 
drei Schichten ziemlich dick
wandiger, groBlumiger, isodia
metrischer Zellen (b), welche 
kollenchymatisch, d. h. haupt
sachlich an den Ecken, verdickt 
sind. Die Palisadenschicht (0) 
besteht aus denselben (hier je
doch eigenartig gelblichweiBen) 
Zellen wie beim schwarzen 
Senf, doch zeigen sie nur ganz 

unbedeutende GroBenunterschiede. Hierauf und auf die Dickwandigkeit der beiden 
unter der Epidermis liegenden Zellschichten ist es zuruckzufiihren, daB die Samen
schale nur sehr undeutlich punktiert erscheint, viel undeutlicher als beim schwarzen 
Senf. Unter der Palisadenschicht folgt beim weillen Senf keine Farbstoffschicht, 
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sondern es liegen hier zwei bis drei Schichten sehr kleiner, diinnwandiger, kollabierter 
Zellen (d). Der iibrige Bau des Samens (Olschicht (e), kollabierte Nahrschicht der 
Samenschale (f), Gewebe des Embryos) ist mit dem des schwarzen Senfs iiberein
stimmend. 

Merkmale des Pnlvers. Das Pulver ist sehr charakteristisch und von dem des 
schwarzen Senfs leicht zit unterscheiden. Besonders kennzeichnend sind: die hell
gelbe Palisadenschicht, die kollenchymatisch verdickte Schicht, das Fehlen der Pig
mentschicht, die schleimfiihrende, sehr abweichende Epidermis. Mit dem schwarzen 
Senf hat der weiJ3e Senf gemeinsam das eigenartige, die Hauptmasse des Pulvers aus" 
machende Gewebe des Embryos. 

Bestandteile. WeHler Senfsamen ist in ganzem Zustand geruchlos und schmeckt 
beim Kauen brennend scharf. Er enthii.lt das Glykosid Sinalbin, welches bei Gegen
wart von Wasser unter dem EinfluB des zugleich vorhandenen Fermentes Myrosin in 
nichtfliichtiges, geruchloses Sinalbin-Senfol, Sinapinbisulfat und Traubenzucker zer~ 
legt wird. In den Samen finden sich ferner Sinapin, BOwie 31% fettes 01. 

Anwendnng. Die Droge wird bei der Herstellung des Spiritus Cochleariae dem 
Loffelkraut zugemischt, weil sie das Enzym Myrosin enthitlt, welches das Senfolglukosid 
der Cochlearia zu spalten vermag. 

Herba Bursae pastoris. Hirtentaschelkraut. 
Das bliihende Kraut von Capsella bursa pastoris Monck, einer an Rainen und 

Wegen iiberall ungemein verbreiteten, einjahrigen Pflanze. Stengel aufrecht mit grund~ 
standiger Rosette gestielter, langlich-Ianzettlicher, meist fiederspaltiger, seltener buchtig 
gezahnter, noch seltener ungeteilter Blatter und wenigen, kleineren, sitzenden Stengel
blattern. Die Behaarung wechselt, wie iiberhaupt die Pflanze variiert. Bliiten klein, 
weiB, gestielt in gedrangter Traube, die sich bei der Fruchtreife wesentlich streckt, 
so daB die 4-6 mm groBen, flachgedriickten, dreieckigen oder durch Ausrandung 
verkehrt herzformigen kahlen SchOtchen weit auseinander geriickt sind. Griffel bIei
bend, kurz, die Ausrandung nicht iiberragend. Schotchen durch eine senkrecht zur 
Flache der platten Frucht gestellte falsche Scheidewand zweifacherig mit vielen, kleinen, 
rotbraunen Samen. Das Kraut riecht und schmeckt scharf und enthalt ein GIykosid 
Bursasaure, nach friiheren Autoren auch Alkaloide, welche die Wirkung gegen Blutungen 
und Harnbeschwerden bedingen soUten, doch wurde neuerdings das Fehlen solcher 
Alkaloide nachgewiesen, vielmehr nur Spuren von Cholin und Azetylcholin gefunden 
und die Wirkung auf reichlich vorhandene Kaliumsalze zuriickgefiillrt. Zeitweise haben 
wir es auch fiir moglich gehalten, daB die Wirkung auf das Vorkommen zweier parasi
tischer Pilze, die sich im Sommer oft in dichten Mengen auf der Pflanze finden, zuriick· 
zufiihren ist, doch wurden in den erkrankten Pflanzen nicht groBere Mengen organi
scher Basen gefunden, als in den gesunden. In beiden faliden wir den Kaliumgehalt 
teilweise enorm hoch. Man steUt ein Fluidextrakt aus der Droge her" 

Reihe Rosales. 
Familie HRIIlRlllelidaeeae. 

Styrax. Styrax liquidus. Balsamum Styrax liquidus. 
FI iissiger Styrax. Storax. 

Abstammnng. Styrax entsteht als pathologisches Produkt im Holzkorper von 
Liquidambar orienta lis Miller, einem platanenahnlichen Baume Kleinasiens und 
Syriens, welcher steUenweise hainbildend vorkommt. Der unverletzte Baum bilde-t 
niemals Balsam; letzterer entsteht (in schizolysigenen Gangen) erst nach einer voraus
gegangenen Verwundung des Baumes im J"ungholz, wird jedoch auch in der Rinde 
in Menge gespeichert. Die Rinde und das Splintholz werden abgeschitlt und aus" 
gekocht, worauf der abgepreBte Balsam mit Wasser vermengt in den Handel gelangt; 
Dieser Balsam wird namentlich auf der Insel Rhodos gewonnen. Er kommt iiber 
Smyrna in den Handel. 

BeschaUenheit nnd Priifnng. Styrax ist in das neue Arzneibuch nicht wieder 
aufgenommen worden, weil bekannt ist, daB er vielfach gefii.lscht wird, und weil es 
nicht gelang, zweifellos reine Ware zu beschaffen und auf Grund der an ihr festgesteUten 
Eigenschaften Priifungsvorschriften auszuarbeiten~ Der handelsiiblich:efliissige Styrax 



182 Embryophyta siphonogama. Dicotyledoneae. 

bildet eine triibe, klebrig-zahe, angenehm benzoeartig riechende Masse von grauer bis 
brauner Farbe und dem spez. Gew. 1,112-1,115. Er sinkt deshalb in Wasser unter; 
an der Oberflache des Wassers zeigen sich hierbei nur hochst vereinzelte farblose 
Tropfchen. Mit dem gleichen Gewicht Alkohol liefert Styrax eine graubraune, triibe, 
nach dem Filtrieren klare, sauer reagierende Losung, welche nach dem Verdampfen 
des Alkohols eine in diinner Schicht durchsichtige, halbfliissige, braune Masse zuriick
laB~: Dieser Riickstand solI von 100 Teilen Styrax mindestens 65 Teile betragen und 
in Ather, Schwefelkohlenstoff und Benzol fast vollig, in Petroleumbenzin aber nur 
zum Teil loslich sein. 

Der nach dem vollkommenen Losen von 100 Teilen Styrax mit siedendem Alkohol 
hinterbleibende Riickstand solI nach dem Trocknen hochstens 2,5 Teile der urspriing
lichen Masse betragen. Zum Gebrauche befreit man Styrax durch Erwarmen im 
Wasserbade von dem groBten Teil des anhangenden Wassers, lOst ihn in gleichen 
Teilen Alkohol auf, filtriert die Losung und dampft sie ein, bis das Losungsmittel 
verfliichtigt ist. Der so gereinigte Styrax stellt eine braune, in diinner Schicht 
durchsichtige Masse von der Konsistenz eines dicken Extraktes dar. War dem Styrax 
Terpentin beigemischt, so wiirden sich alsbald nach dem Erkalten Kristalle zeigen. 
Ger~inigter Styrax lOst sich klar in gleichen Teilen Alkohol und bis auf einige Flocken 
in Ather, Schwefelkohlenstoff und Benzol. Die weingeistige Losung triibt sich bei 
Zusatz von mehr Weingeist. Wird 1,0 g Styrax mit 3 g konz. Schwefelsaure verrieben 
und mit kaltem Wasser geknetet, so muB eine zerreibliche Masse entstehen. Bleibt 
diese schmierig, so ist dem Styrax fettes 01 beigemischt. 

Wird ein Tropfen Styrax auf eine weiBe Porzellanflache gestrichen und mit einem 
Tropfen roher Salpetersaure in Beriihrung gebracht, so soIl der Balsam an der Be
riihrungsstelle eine schmutziggriine 1!'arbung annehmen. Mit Terpentin verfalschter 
Balsam wird bei dieser Priifung intensiv blau; andere fremde Harze geben braune oder 
braunrote Farbungen. 

Gesehiehte. Der Balsam wurde schon zur Zeit der alten Griechen durch die 
Phonizier nach Europa gebracht. 

Bestandteile und Anwendung. Fliissiger Styrax enthiilt Styrol, Styracin und 
andere Ester der Zimtsaure und findet, gereinigt, als auBerliches Mittel gegen be
stimmte Hautkrankheiten Anwendung. 

Cortex Hamamelidis. Hamamelisrinde. 
Die Stamm- und Zweigrinde von Hamamelis vi rginiana L., eines in den atlan

tischen Staaten von Nordamerika bis Kanada heimischen, bei uns hie und da als Zier
strauch gepflanzten, bis 7 m hohen, in der Tracht unserem Haselstrauch ahnlichen 
Strauches. Sie bildet bis 20cm lange, bis 3cm breite und bis 2mm dicke, rinnige, seltener 
rohrig gerollte oler bandartig flache Stiicke mit zimt-· oder rotlichbrauner, wo der Kork 
noch erhalten ist, weiBlicher oder graubrauner AuBen- und gelblich- bis rotlichbrauner, 
langsstreifiger Innenseite. Der Bruch ist splitterig, langfaserig. Der geglattete Quer
schnitt zeigt unter der Lupe im braunen Gewebe eine der AuBenseite genaherte helle, 
periphere Linie, die inneren Partien sind weiBlich gesprenkelt. 

Die Rinde ist von einem aus breiten Schichten diinnwandiger und schmalen Schich
ten sklerotisierter Zellen aufgebauten Kork umgeben. Erstere sind hoher, letztere 
niedriger, mit formlosem, braunem Inhalt erfiillt. Der Kork umgibt ein kollen
chymatisches Phelloderm, dann die diinnwandige, primare, hie und da Einzelkristalle 
enthaltende Rinde, an deren Innengrenze ein kontinuierlicher, mehrschichtiger Stein
zeHring verlauft. Seine Elemente sind meist sehr stark verdickt, reicWich getiipfelt, 
z. T. auch mit groBerem Lumen versehen und dann mit braunem Inhalt oder einem 
Einzelkristall erfiillt. 1m auBeren Teil der sekundaren Rinde liegen groBere oder klei
nere SteinzeHgruppen. 1m iibrigen besteht die sekundare Rinde aus einreihigen, zaW
reichen Markstrahlen und schmalen RindenstraWen, in denen z. T. kollabierte Sieb
elemente und Parenchym mit tangential gestreckten Gruppen englumiger Faserbiindel 
abwechseln. Die Fasergruppen sind von Kristallkammerscheiden mit Einzelkristallen 
umgeben. Die parenchymatischen Elemente der Rinde sind starkefrei, aber mit brau
nem Inhalt erfiillt, der sich mit EisencWorid tiefblau farbt. 

Neben Fett, das bemerkenswerterweise wenig Glyzerinester, aber reichlich Phyto
sterinester enthalt, finden sich in der Rinde als wirksamer Bestandteil 3% Hamameli-
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tannin, ferner einige unwichtigere Stoffe wie Phlobaphene, Gallussaure usw. Sie besitzt 
einen stark adstringierenden, bitteren Geschmack und ist geruchlos. 

Der Droge hangen oft noch Teile des Holzkorpers an. Solche Stiicke sind nicht 
zu verwenden, bzw. vor der Verwendung vom Holz zu befreien. 1m Pulver diirfen 
GefaBe nicht nachweis bar sein. 

Folia Hamamelidis. Hamamelisblatter. 
Die Laubblatter von Hamamelis virginiana L. Sie sind von gerundet-rauten

formigem bis verkehrteiformigem UmriB, bis 15 cm lang, bis 7 cm breit, oben zu
gespitzt, an der Basis schief, oft etwas herzformig, am Rande gekerbt oder stumpf 
gezahnt, kurz gestielt. Da sie gegen den Herbst gesammelt werden, ist die Farbe der 
meisten schon braungriin, unterseits heller und die Behaarung meist auf die Nerven
winkel der Unterseite beschrankt. Die in geringerer Anzahl vorhandenen jungen 
Blatter sind dunkelgriin, unterseits heller, und auf der ganzen unteren Flache dicht 
behaart. Die Nervatur ist besonders unterseits stark hervortretend, fiederig und die 
in spitzen Winkeln vom Hauptnerven abgehenden Nebennerven erster Ordnung en_ 
digen in den starkeren Zahnen des Blattrandes und sind untereinander durch feine 
auf ihnen ziemlich genau senkrecht stehende Adern verbunden. 

Die obere Epidermis ist spaltoffnungsfrei, wie die untere aus welligbuchtigen 
Zellen gebildet. Die Spaltiiffnungen der Unterseite sind von einem bis zwei Paaren 
von Nebenzellen umgeben. Das Mesophyll besteht aus einem einreihigen Palisaden
und einem lockeren, etwa fiinfschichtigem Schwammgewebe aus mehr oder wenig 
deutlich gespreiztarmigen Zellen. 1m Mesophyll verstreut finden sich groBe, oft den 
ganzen Raum zwischen den Epidermen durchmessende, unregelmaBig astige, dick
wandige und verholzte Idioblasten mit inhaltsleerem Lumen. Kalziumoxalat kommt 
in den Mesophyllzellen in Einzelkristallen, seltener in Drusen vor. In den Nerven sind 
die GefaBbiindel von Faserbiindeln mit Kristallkammerscheiden begleitet, in den 
Kammern liegen Einzelkristalle. Die Behaarung der Blatter besteht aus einzelligen, 
starkverdickten, starren, gebogenen im Basalteil grob getiipfelten Haaren, die, aus 
einer kleinen Epidermiszellgruppe hervorgehend, biischelformig beieinanderstehen. 
Die Mesophyllzellen farben sich mit Eisensalzen schwarzblau, mit Kalilauge beim 
Erwarmen violett, blau oder blaugriin. 

Die Blatter sind geruchlos und schmecken schwach adstringierend und etwas 
bitter. Sie enthalten im wesentlichen dieselben Bestandteile .wie die Rinde und werdeh 
wie diese in Form von Fluidextrakt usw. als stopfendes und blutstillendes Mittel 
innerlich und auBerlich angewendet. 

Familie Rosaceae. 

Unterfamilie Spiraeoideae. 

Cortex Quillaiae. Seifenrinde. Panamarinde. 
Abstammung. Als Seifenrinde bezeichnet man die von der Borke, der 

AuBenrinde und oft noch einem Teil der sekundaren Rinde befreite Achsen
rinde von Quillaia saponaria Molina, eines immergriinen Baumes, 
welcher in den siidamerikanischen Staaten Chile und Peru heimisch ist. 
Die Droge kam friiher iiber Panama in den Handel und fiihrt deshalb haufig 
noch den Namen Panamarinde. 

Besehaffenheit. Die zu pharmazeutischem Gebrauche verwendete Rinde 
bildet groBe, bis 1 m lange, oft 10 cm breite und meist bis 1 cm dicke, vor
wiegend £lache, zuweilen etwas rinnenformige Stiicke von gelblichweiBer 
Farbe, die auf der AuBenseite grob langsgestreift, auf der Innenseite glatt 
sind. Zuweilen hangen ihnen an der AuBenseite Reste des nicht vOllig 
entfemten, roten, auBeren Rindengewebes an. Der Querbruch der ziem
lich zahen Rinde, die sich leicht in diinne Platten spalten laBt, ist iiberaus 
splitterig; nur die innerste Partie bricht fast glatt. Oft schon mit bloBem 
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Auge,noch besser mit der Lupe, lassen sich auf dem gefaserten Bruohe zahl
reiche lebhaft glitzernde, prismenformige Kalkoxalatkristalle erkennen. 
Die Querschnittflache der Rinde (Abb. 154) erscheint . mit Ausnahme der 
innersten Schichten unter der Lupe quadratisch gefeldert, und die quadra
tischen Felder (ba) werden beim Betupfen mit Phlorogluzin-Salzsaure rot 
(oft schon mit Salzsaure allein rosa), dasie aus verholzten Fasern bestehen. 

Die Droge ist geruchlos und schmeckt schleimig und kratzend. 
Ihr . wasseriger Auszug schaumt beim Schiitteln stark. 
Anatomie. Die Droge besteht nur aus sekundarer Rinde. (Vgl. Abb. 155 

u. 156.) Die innere, weiche Zone besteht aus den jiingsten, eben erst 
von Kambium erzeugten Partien. Wir erkennen unter dem Mikroskop 

4-5 Zellreihen breite Mark. 
strahlen (ma) , zwischen wel
chen Parenchympartien mit 
groBlumigeu Siebrohrengrup
pen (Ie) abwechseln. Rier 
trifft man zahlreiche, in der 
Langsrichtung der Rinde ge. 
streckte Zellen, von denen jede 
ein machtiges, 70-100, sel
tener bis 150 f1, langes Kristall
prisma (kr) umschlieBt. In den 
auBeren Partien der Rinde 
sind gewisse Zellgruppen zwi • 

.Abb. 154. Cortex Quillaiac . a.sec.n = auGere aekundiirc schen den Siebelementen all
Rlnde, i.Se;l.f"i ~ innere aekUlldii,e Rinde, ba BluitfaserbUodel, mahlich zu dicken, groben, 

rna Markstrahlcn . Vergr. " / ,. (GUg.) 
knorrigen, sehr kurzen Fasern 

und .Stabzellen (ba) geworden. Diese bilden dann tangentiale, groBe, 
vielzellige, auf dem Rindenquerschnitt rechteckige oder mehr oder we~ 
niger quadratische Gruppen zwischen den Markstrahlen, welche nach 
auBen und innen durch die obliterierten und nicht mehr deutlich nach
weisbaren Siebelemente und Parenchym voneinander getrennt werden. 
Sie sind von den eben . geschilderten Kristallzellen iiberall umgeben und 
durchsetzt. Nicht selten werden auch die an die Bastfaserbiindel angrenzen
den Markstrahlzellen zu inaBig verdickten Steinzellen (ste). Die parenchyma
tischen Elemente sind mit Starke (sfa) erfiillt. 

Die Starkekorner sind klein, meist Einzelkorner, 5 bis 10, selten 
bis 20 f1, im Durchmesser groB; ausnahmsweise kommen auch zu dreien 
zusammengesetzte Korner vor. 

Merkmale des Pulvers. Charakteristisch fiir das Pulver sind in erster 
Linie die groBen Mengen von kurzen, knorrigen Bastfasern, ferner die 
Kristallprismen oder wenigstens die in Menge vorkommenden Bruchstiicke 
derselben, endlich in der Masse zuriicktretende Starkekorner. 

Bestandteile. Seifenrinde enthalt bis 10% Saponin, welches sich schon 
beim Durchbrechen eines Rindenstiickes durch Erregen von Niesreiz be
merkbar macht; ferner Starke und 9 bis gegen 18% Mineralbestandteile, 

Priifung. Manchmal fanden sich sehr ahnliche, wahrscheinlich von 
nahen verwandten Arten abstammende Rinden in der Randelsware. Da. 
diese dieselben wirksamen Bestandteile enthalten, ist wohl nicht viel dagegen 
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einzuwenden. Das Pulver dad englumige Steinzellen (von fremden Rin
den) und GefaBbruchstiicke (Holz) nicht enthalten und nach dem Verbren
nen hochstens 18% Asche hinterlassen. 

Gehaltsbestimmung. Da eine exakte Saponinbestimmung nicht moglich 
ist, muB man sich auf die 
(vom Arzneibuch nicht 
geforderte) Bestimmung 
des Grammblutwertes der 
Droge beschranken (s. Ein
leitung). 

100 ccm der dazu er
forderlichen Fliissigkeit 
werden durch zweimaliges 
zwolfstiindiges Ausziehen 
von 0,2 g gepulverter Droge 
mit je40ccm kaltem Was
ser, Nachwaschen des Fil
ters, Auffiillen auf 100 ccm 
und Losen von 0,9 g Koch
salz hergestellt. Totale 
Hamolyse sollte mindestens 
bis zum siebenten Glase 
der Serie eintreten, was 
einem Grammblutwert von 
mindestens 2400 entspricht. 

Gesehiehte. In ihrer 
Heimat fand die Rinde 
wohl schon seit langer Zeit 
Verwendung. Aber erst seit kr'~"W 
Mitte des vorigen Jahr
hunderts fand sie Eingang 
in den Arzneischatz, er
langte auch bald ansehn
liche technische Bedeu
tung (besonders zur feinen 
Wascherei), so daB sie jetzt~ ..... .... '-'""'" 
einen bedeutenden Aus
fuhrartikel bildet. 

Anwendung. AuBer zum 
Waschen wird Quillaiarinde 
pharmazeutisch dort ver
wendet, wo Saponin ange
zeigt ist. 

Abb. 155. Cortex Quillalae, Querschnitt. ma MarklltrahJen ba 
Baatfaserbiindel, 8U Stelnzelle, l:r Krlstalle, k Slebgruppen, ' 8IIJ 
StArkeinhalt einlger Parenchymzellen angedeutet. - Der Schnltt 
verlAuft an der Grenze zwischen 'ullerer und innerer selrundarer 

Rinde. Vergr. "'I •. (Gilg.) 

Untedamilie Pomoideae. 

Semen Cydoniae. Quittensamen. Quittenkerne. 
Quittensamen stammen von dem in Siideuropa heimischen und iiberall in Kultur 

genommenen Strauche Cydonia vulgaris Persoon. Sie sind keilformig oder verkehrt 
eiformig und kantig, ha.rt, rotbraun, meist durch das Trocknen mit ihrem Schleim, 
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entsprechend ihrer Lagerung in den . Fruchtfachem, fest aneinander geklebt, von ein
getrocknetem Schleim wie mit einem weiJ3en Hautchen uberzogen. Del' Querschnitt 
zeigt die Samenschale mit del' aus senkrecht zur Oberflache gestellten schmalen, hohen, 
farblosen, schleimerfiillten Zellen gebildeten Epidermis und mehreren Lagen derb
wandiger, mit braunam, festem Inhalt erfiillter Zellen, die ganzlioh obliterierlen Reste 
des N uzellus (Perisperms), Q.8.jj schmale · aua isodiametrischen Zellen gebildete Endo
sperm und das Pal'enclIym des Keimlings. Endosperm undKeimling· enthalten in 
ihren Zellen 01 und Aleuron. Nur einige noch unreife Samen enthalten auch Spuren 

ie --7ff41h-11-

Abb. 156. Cortex Quillalae. Itadlaler Liingsschnltt. 
ma ?tIarkstrahl, pa icbparenchym. 1.T Krlstalle. ba 

Bastfascrn. s. p lebpJatte clner Slebriibrc (u). 
(Gilg.) 

von Starke. Die Samen schmecken 
schwach nach bitteren Mandeln und ent
lassen, in Wasser aufgeweicht, einen 
reichlichen Schleim aus ihren Epidermis
zellen und finden wegen dieses Schleimes 
Verwendung. Apfel- und Bimenkeme 
unterscheiden sich durch ihre spitzei
formige, niemals durch gegenaeitigen 
Druck eckige Form, ihre glatte, glanzende 
Oberflache und durch die nahezu qua
dratische Form ihrer Epidermiszellen auf 
Querschnitten. 

Unterfamilie Rosoideae. 
Rhizoma Tormentillae. Radix 
Tormentillae. Blutwurz. 
Die Droge ist der im Friibjahr 

gesammelte Wurzelstock der in fast 
ganz Europa heimischen P oten tilla 
silvestris Necker (Tormentilla 
erecta L.) 

Besehaffenheit. Die Droge bildet 
zylindrische oder unregelmii.Big knol
lige, haufig gekriimmte, oft unregel 
maBig hookerige, vielkopfige, sehr 
harte, bis 10 cm lange und bis finger
dicke Stiicke, welche auBen rotbraun 
und mit vertieften Wurzelnarben 
versehen sind. Der Bruch ist braun
rot oder dunkelrot und laBt zahl
reiche weiBe oder gelbliche, kleine 
Flecke erkennen, welche in radialen 
Reihen im Parenchym liegen. 

Anatomie. Das Rhizom besitzt eine schmale von Kork bedeckte, zum 
groBten Teil aus Kambialzuwachs bestehende Rinde, einen breiten sekun
daren Holzkorper und, von einem Kranze kleiner primarer GefaBgruppen 
umgeben, ein groBes Mark. Da die Mitrkstrahlen auBerordentlich · breit, die 
Holzrindenstrahlen sehr schmal sind, besteht das ganze Rhizom vorwiegend 
ausParenchym. Bemerkenswert i!3t, daB vom Kambium in den Holzstrahlen 
abwechselnd Faserbiindel, denen GefaBe ein- und angelagert sind, dann 
Parenchymzonen gebildet werden, in denen kleine GefaBgruppen iIi einer 
Reihe angeordnet sind. Die GefaBe haben kreisformige Perforation der z. T. 
sehr schrag stehenden Querwande, zahlreiche, kleine Hoftiipfel und sind 
kurzgliedrig. Das gesamte Parenchym ist dicht mit kleinen Starkekornern 
erfiillt, auch finden sich reichlieh Oxalatdrusen und Farbstoffmassen. 
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Merkmale des Pulvers. Das rotbraune Pulver besteht zum groBten Teil 
aus starkehaltigen Parenchymzellen und deren Triimmern sowie aus der sehr 
kleinkornigen . Starke, aus Bruchstiicken der kurzgliedrigen, mit einfacher 
Perforation der Querwande versehenen GefaBe und der Fasern und enthalt 
verhaltnismaBig an Zahl zuriicktretende Korkfetzen. Infolge seines Gerb
stoffgehaltes farbt er sich mit verdiinnter Eisenchloridlosung (1 + 9) schwarz, 
mit Vanillin-Salzsaure rot. Es ist geruchlos und schmeckt stark zusammen. 
ziehend. 

Abb. 157. Rblzoma Tormentlllae. 4. HabltusbUd In natUrllcher Gr/50e, B Querschnitt bel Lupen
v8lgr30erung, C Elemente des Puivers bel starker VergroOcrung: 1. Kork, 2. Parencbym mit StArke, 
Kaizlumoxalatdrusen und Farb8toff~ellen, 3. etlirkefUhrendes Parencbym, 4. Fasem und GeIABe, 

5. StArke, 6. Kalzlumoxalatdruae, 7. frelllegende Farbstotfklumpen und Starke. 

Bestandteile. Bis 20% Gerbstoffe und Gerbstoffrote, etwas Ellagsaure. 
Priifung. Verfalschung mit anderen Drogen wurde bisher nicht be

obachtet. Der Aschegehalt des Pulvers darf 6% nicht iibersteigen. 
Gebaltsbestimmung. Da die Drogen, welche leicht in rot gefarbte Ver

bindungen iibergehende Gerbstoffe enthalten, besonders in Pulverform infolge 
von Rotbildung rasch an Gerbstoffgehalt abzunehmen pflegen, ware eine Ge
haltsbestimmung sehr erwiinscht, sie wird aber vom Arzneibuch nicht ver
langt. Sie ist nach der Hautpulvermethode durchfiihrbar, bequemer jedoch 
nach der Blutmethode (s. Einleitung.) Der hierbei zu verwendende Drogen
auszug wird aus 1 g Drogenpulver durch zweimaliges, zwolfstiindiges Aus
ziehen mit je 40 ccm kaltem Wasser, Waschen des Filters, Losen von 0,9 g 
Kochsalz im Filtrat und Auffiillen auf 100 ccm dargestellt. Wir glauben, 
daB man 10% Gehalt wird verlangen diirfen. 

Gescbicbte. Die Droge war schon im Altertum in Gebrauch. 
Anwendung. Als Adstringens. 
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Folia Rubi fruticosi. Brom beer blatter. 
Abstammung. Als BrombeerbIatter sind die Blatter mehrerer Rubus-Arten, be~ 

sonders Rubus plicatus Weiheet Nee8 (R. fruticosus L.) in Gebrauch, die ale 
stachelige, strauchartige Pflanzen an Waldrandern und in Gebiischen iiberall ver~ 
breitet sind. ; 

Beschaffenheit. Die Blatter sind gestielt und haben 2 dem Blattstiel angewachsene, 
schmale Nebenblatter, einen mit Stacheln besetzten Blattstiel und eine meist aus 
5 Blattchen handformig zusammengesetzte Blattspreite. Die beiden untersten Bla:1itcheri 
sind fast sitzend, die mittleren kurz gestielt, das Endblattchen verhaltnismal3ig lang 
gestielt. Blattchen etwa herzformig, fiedernervig, am Rande gesagt, beiderseitB griin, 
oberseits kahl, unterseits weichhaarig. Blattnerven unterseits stark hervortretend, 
der Mittelnerv stachelig. 

Anatomie. Die Epidermen der Ober- und Unterseite bestehen aus stark weIlig
buchtigen Zellen; nur die der Unterseite enthalt Spaltoffnungen. Die Leitbiindel sind 
von Kristallzellreihen umgeben; im Mesophyll finden sich einige Oxalatdrusen. AIs 
gutes Kennzeichen ffir die ganze Gattung Rubus finden sich lange, gerade Borsten
haare, die fast voIlig verdickt sind und in ihrem Basalteil Tiipfel zeigen. An ihrer 
Kutikula sind besonders im Chloralhydratpraparat ein oder zwei gegen
einanderlaufende Schraubenlinien sichtbar. Endlich finden sich bei manchen 
Unterarten einzeIlige. lange, schIaffe, vieIfach gewundene und fiIzig verwebte Deck
haare der Blattunterseite. 

Bestandteile. Genaueres nicht bekannt. 
Anwendung. Volksmittel, angeblich Diureticum und Antidiarrhoicum, auch als 

Ersatz des chinesischen Tees. 

Folia oder Herba Agrimoniae. Odermennigkraut. 
Die Droge besteht allermeist aus den Blattern, seltener dem Kraut der in Deutsch

land verbreiteten Staude Agrimonia eupatoria L. (Abb. 158). 
Die Blatter stehen abwechselnd am Stengel 

und tragen am Grunde halbpfeilformige, ein
geschnitten gesagte Nebenblatter; ihre Spreite 
ist unterbrochen leierformig gefiedert, zottig be
haart, die groBeren Blattchen sind langlich, grob 
gesagt. Der Geruch ist angenehm, der Geschmack 
gewiirzhaft bitter. 

Flores Koso. Kosobltiten. 
Kussobltiten. 

(Auch oft Flores Brayerae genaniu.t.) 
Abstammung. Kosobltiten sind die zu 

Ende der BltiteZeit oder nach dem Ver
bltihen gesammelten, getrockneten Bliiten 
weiblicher Exemplare von Hagenia 
abyssinica Gmelin (Syn.: Brayera an
thelmintica K unth oder Bankesia abys.; 
sinica Bruce). Nur die weiblichen(Abb. 
159 0, D) sind wirksam, da, wie es scheint, 

Abb. U,8. Agrimonla eupatoria. der Sitz der wirksamen Bestandteile die 
jungen Samen sind. Die Pflanze, · ein bis 20 m hoher Baum, ist in AbysSinien, 
am Kilimandscharo und in den Gebirgen von Usambara (Deutsch-Ostafrika) 
heimisch. Da Hagenia zweihausig (polygamdiozisch) ist, so ist es beim Eine 

sammeln leicht, die mit weiblichen Bliitenstanden .besetzten Exemplare 
von denen mit mannlichen zu unterscheiden: die Kelchblatter der weiblichen 
Bliiten sind nach dem Verbliihen groB und rotviolett, die der mannlichen 
Bliiten hingegen klein und grtinlich. Die weiblichen Bliiten werdenentweder 
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lose getrocknet, oder e~ werden gewohnlich die ganzen weiblichen Bluten
stande (vgl. Abb. 159 A) zu mehreren in zylindrische Bundel gepackt und 
mit gespaltenen Halmen eines Zypergrases (Cyperus articulatus L.) spiralig 
umwickelt. 

Handel. Aus Abyssinien gelangt die Droge zUllachst gewohnlich nach 
Aden, von wo sie nach Europa verschifft wird. 

Beschaffenheit. Die Blutenstande bestehen aus einer bis 1 cm dicken, 
behaarten Hauptachse, welcher auf geknickten, ebenfalls dicht be-

A 

B a D 
Abb. 159. Hngenia aby sinien. A Bliitenzwelg mi t dem hilngenden Bliitcnstand. B mii»oUche, 5 ziihllge 
Bliite mit deD grolleD Kclchbliittero, die den Nebcllkelch verdcekcll (dart a ls Droge nicht VcrwcndllOg 
undeo !). C welbliehe, 4 71lhlige BlUte mit vergrijf.\crtcm Nebellkelch nnd dem auf diesem aufllegelldeo 
normnlcn Kelch. Die k1einell Unealischcll Blumellbliitter sind wcggclasscn , resp. schon abgcfnllcll . D weib-

lIehe B1iite im Liingsscitnitt (" 1)' 

haarten, Imm dicken Stielen ziemlich dicht gedrangt die weiblichen Bluten 
ansitzen. . Bei frischer Droge haben die ganzen Blutenstande ein mehr rot
liches, beFii.lterer und deshalb weniger wirksamer Droge ein mehr braunes 
Aussehen. . 

Die ·. weiblichen Bluten (Abb. 159 0 u. D) werden vonzwei runden, 
stengelumfassenden, netzaderigen Vorblattern (nur ausden Bluten und VOf" 
Mattern darfdie Droge bestehen!) an der Basis umgeben, welche an der 
DrogebeimAufweichen deutlich sichtbar sind. Die Blute selbst umhullen 
zwei 4- oder 5-gliederige KelchblattwirteL Die Kelchblatter des auBeren 
Kreises sind nach demVerbluhen zu nahezu 1 em langen, sehi' auffallenden 
rotlichen .bis purpurroten, hervortretend geaderten undamGrunde borstig 
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behaarten, langlichen Blattgebilden ausgewachsen, wahrend die Kelch
blatter des inneren Kreises unscheinbar, kaum 3 mm lang sind und sich iriJ. 
Gegensatz zu den ausgebreiteten auBeren Kelchblattern bei der trockenen 

Abb.160. Flores Koso. Bestandteile des Pulvcrs. 1 Epidermis der Unter· 
seite ines Kelehbliittebcns. danmter Schwammparenchym, 2 lIIatt- und 
(rechts obcn) B1Utenhaare. 3 Bruch tuck cines Baars mit erweitertem ~umen. 
I EpIdermiS der Oberscite cines griinen llochblattes, darunter Pahsaden
parencbym. $ Eplderml der nterseite cines grUnen Bochblat~8, 6 zwel 
Formen von Driisenhaaren, 7 EpidermiS des B1umenblattes, 8 KtlstaJlzeJlen 
aua dem Blattparenchym. 9 Steinzellen. 10 Bruch tiicke von GeraCen aus 

dem Stengel. Versr. ca. ,., / , . (Moller. ) 

Droge iiber den 
noch kleineren 

Blumenblattern 
und den zwei bor
stigen Griffeln zu-
. sammenneigen. 

Die Blumenblatter 
sind in der Droge 
fast stets schon 
abgefallen. Kelch
blatter und Blu
menblatter, ferner 
zahlreiche ver-
kiimmerte, un-
fruchtbare Staub
blatter stehen am 
oberen Ende der 
krugformigen, am 
oberen Rande ver
engerten, auBen 
behaarten Bliiten
achse, in deren 
Grunde zwei freie 
Fruchtblatter ein
gefiigt sind, von 
denen aber nur 
eines zur Entwick
lung gelangt und 
sich manchmal 
schon mehr oder 
weniger weit zur 
Frucht (NiiBchen) 
entwickelt hat. 
Die beiden langen 
Griffel mit krafti
gen Narben ragen 
weit aus dem 
Achsenbecher her-
vor. 

Koso bliiten ha
ben einen schwa" 
chen eigenarti
gen Geruch und 

schmecken etwas bitter, kratzend und zusammenziehend. 
Mikroskopische Verhiiltnisse. (Vgl. Abb. 160.) Vorblatter und Kelch

blittter tragen am Rande einzellige, englumige, dickwandige Borstenhaare 
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(2 und 4) und kleine Driisenhaare (6). Auf der Unterseite der Vorblatter 
treten dagegen groBe Driisenhaare mit mehrzelligem Stiel und dick an
geschwollenem, einzelligem Kopf (6) auf. Auf der Spitze der Kelchblatter 
finden sich eigenartige, dicke, einzellige Keulenhaare. 1m sehr locker liegen
den und groBe Interzellularen aufweisenden Mesophyll dieser Blattorgane 
sind Zellen mit Oxalatdrusen (8) enthalten. 1m Bliitenbecher finden sich, 
reihenweise gelagert, Zellen mit je einem Einzelkristall, ferner acht gleich
maBig verteilte GefaBbiindel mit engen GefaBen. 

Merkmale des Pulvers. Das graubraunliche bis rotlichbraunliche, feine 
Pulver (Sieb VI) besteht in der Hauptmasse aus fein zerriebenen Triimmern 
von farblosen oder gelblichen bis braunen Epidermiszellen, von farblosen 
Borstenhaaren, von farblosen Fasern und engen, meist ringformig oder 
spiralig verdickten GefaBen, aus sparlichen Einzelkristallen und Drusen 
und Kristalltriimmern, sowie farblosen Protoplasmakornchen und- kliimp
chen. Dazwischen finden sich sehr reichlich in ganzem Zustande oder in 
groBeren Bruchstiicken Borstenhaare; diese sind in der GroBe sehr ver
schieden, stets einzellig, iiberder zwiebelformig erweiterten Basis stark 
umgebogen, mit fast verschwindendem Lumen und sehr dicker, glatter 
Wandung, selbst an der Basis ungetiipfelt; sparlich finden sich auch ziem
lich diinnwandige Haare vor. Haufig finden sich auch in groBeren oder 
kleineren Verbanden, oft mit GefaBen kombiniert, selten vereinzelt, farb
lose bis gelbliche, sehr schlanke, ziemlich diinnwandige, 8-12 p, weite, 
sparlich und undeutlich getiipfelte Fasern. Die nicht selten zu beobach
tenden GefaBe oder Tracheiden sind fast durchweg sehr dicht ring
formig oder spiralig verdickt und nur 6-14p" selten bis 18p, breit. Gro
Bere, deutliche Epidermisfetzen (vom Rezeptakulum und den Kelchblattern) 
sind nicht gerade haufig; sie bestehen aus gelblichen bis braunlichen, selten 
braunen, mit kraftigen, geraden oder schwach welligen, isodiametrischen 
Zellen, zwischen denen gelegentlich Spaltoffnungen, sowie Borstenhaare 
und Driisenhaare eingefiigt sind. Auffallend sind die Elemente der Frucht
knotenwand gebaut, die man im Pulver stets leicht erkennt: die Epidermis 
wird von isodiametrischen, kraftigwandigen Zellen gebildet, die darunter 
liegenden Schichten bestehen meist aus diinnwandigen, etwas langgestreck
ten Zellen; die Innenepidermis ist wie mit dickwandigen Zellen parkettiert, 
d. h. groBe isodiametrische Zellen haben sich sehr reichlich, aber untereinander 
nicnt in derselben Richtung geteilt, worauf dann die Wandungen der so ent
standenen Zellen verdickt wurden; diese Zellen sind ziemlich langgestreckt, 
mit einer kraftigen, sehr stark getiipfelten Wandung versehen, verlaufen im 
allgemeinen quer zu dem AuBengewebe des Fruchtknotens und treten im 
Pulver oft in ziemlich groBen Zellverbanden auf, die infolge der parkettierten 
Zellen von Faser- bis Steinzellform sehr stark auffallen. 

Seltener oder nur gelegentlich werden im feinen Pulver beobachtet: 
Zellschichten aus dem Rezeptakulum mit diinnwandigen, kleinen Zellen, 
von denen fast jede einen Einzelkristall enthalt; Driisenhaare mit kurzem 
Stiel und ansehnlichem, mehrzelligem, gelbem bis braunem Kopf; stern
formig verzweigtes Mesophyll aus den Kelchblattern mit meist griinlich
rotbraunem Inhalt; farblose Fetzen des jungen Embryos mit diinnwandigen 
Zellen und dichtem Olplasma. 

Die nur in geringen Mengen (in einem Milligramm des Pulvers hochstens 
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200) in einem guten Pulver vorhandenen gelben oder gelblichen Pollenkorner 
sind gewohnlich 30-36 p, groB, kugelig, glatt und besitzen drei unbedeutende, 
sehr schwach spaltenformige Austrittstellen. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die Borstenhaare und ihre 
Triimmer, die Sklerenchymfasern, die engen GefaBe, die EpidermisfetzElll, 
die parkettierten Zellen der Fruchtknoteninnenwand, die Bruchstiicke des 
olreichen Embryos. 

Das Kosopulver wird in Glyzerinwasser und in Chloralhydratlosung 
untersucht. Es ist zur Ausfiihrung einer sicherenAnalyse stets notwendig, 
eine ganze Anzahl von Praparaten durchzuuntersuchen. Man muB dafiir 
sorgen, daB in die Praparate nur eine verhaltnismaBig geringe Menge des zu 
untersuchenden, gut durchgemischten Pulvers gelangt, weil andernfalls 
die gerade hier sehr vielgestaltigen Elemente einander decken und un
deutlich werden. 

Bestandteile. Flores Koso enthalten Kosotoxin, Kosin, Kosidin, Kosoin, 
Protokosin, Harze, Gerbsaure, atherische Ole. 

Priifung. Verfalschungen durch mannliche Bliiten (Abb. 159 B) werden 
- besonders im Pulver - haufig beobachtet. Diese besitzen, wie erwahnt, 
nur kleine und griinliche, stark hehaarte Kelchblatter. 1m Pulver kann die 
Verarbeitung mannlicher Bliiten durch das Vorhandensein von Fragmenten 
der fibrosen Schicht der StaubgefaBe mit ihren charakteristischen spiraligen 
Verdickungsleisten nachgewiesen werden. Auf Mitvermahlung der Bliiten
standsachsen und ihrer Verzweigungen wird durch Messung der Lumina 
der GefaBe gepriift. Diese diirfen 18 p, Weite nicht iibersteigen. Auch star
kere Fasern miissen fehlen. Auf Schmutz wird durch Aschebestimmung 
gepriift. Das Arzneibuch laBt einen Aschegehalt von hochstens 14% zu. -
1m allgemeinen aber diirfte hOchstens 12% Asche und hochstens 6% Sand 
zuzulassen sein. 

Gehaltsbestimmung. Eine brauchbare Methode zur Gehaltsbestimmung 
ist nicht bekannt. 

Geschichte. Die ersten Nachrichten iiber die Kosobliiten gelangten 
Ende des 18. Jahrhunderts nach Europa. Aber erst um die Mitte des 19. Jahr
hunderts kam die Droge in groBeren Mengen in den Handel. 

A.nwendung. Kosobliiten werden als ·Bandwurmmittel gebraucht. Zu 
pharmazeutischer Verwendung sollen nur die weiblichen Bliiten, von den 
Stielen des Bliitenstandes' befreit, in Anwendung kommen. 

Flores Rosae. Rosenblatter. Zentifolienblatter. 
Abstammung. Rosenblatter sind die blaBrotlichen bis dunkelroten, wohlriechen

den Blumenblatter von Rosa centifolia L., einer Rosenart, welche in Garten 
allenthalben in zahlreichen Formen als Ziergewachs gezogen wird. Die Blumenblatter 
werden. im Juni vor der volligen Entfaltung der Bluten gesammelt und vorsichtig 
getrocknet. Sie besitzen eine querelliptische oder umgekehrt-herz£ormige Gestalt 
mit einem kurzen nagelformigen Teil an der Basis. Sie sind mit Ausnahme der fUnf 
auBersten Blatter an der Blute durch Umbildung aua Staubblattern hervorgegangen. 

Anatomisch sind sie gekennzeichnet durch eine obere Epidermis, deren Zellen 
geraqe Seitenwande haben und zu groBen Papillen ausgewachsen sind, ein wenig
schichtiges lockerea Mesophyll und eine aus welligen Zellen ohne Papillen gebildete 
untere Epidermis. 

Geschichte. SChOn 1m Altertum kultivierte man Rosen lirer Sch6nheit und ihres 
Duftes hlilber; auch weiB man sicher, daB sie medizinische Verwendung fanden. 
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Beatandielle und Anwendung. Getrooknete Rosenblitter, die vor Licht geaohfitzi; 
aufzubewahren sind, enthalten nur nooh Spuren von itherisohem 01 und verdanken 
ihre Anwendung zur Bereitung von Mel rosatum wesentlioh einem geringen GerbstoH
gehaJt. 

Unter dem Namen 
Flores Bossrum, rote Rosenbliiten, 

fiihrt das Erginzungsbuch die Blumenblitter von Rosa gallioa L. auf, die sioh nur 
durch ihre purpurrote Farbe untersoheiden. 

Fructus Cynosbati. Hagebutten. 
Meist versteht man hierunter den getrookneten fleischigen BHitenboden 

von Rosa canina L. na.chmehr oder weniger vollstiIDdiger ]j~ntfern1ing 
der Friichte(NiiBchen). Hagebutten sind meistens zur Entfernung> der 
Friichte IangshaJbiert, da.nn bei der Trocknung na.ch innen eingerollt; AuDen 
sind sie rot bis rotbraun und gla.tt, innen ebenso gefii.rbt, aber besonders 
an der Basis weiB beha.a.rt. Die Friichte sind sehr hart, eiformig, zuge
spitzt, gelblich weiB und am oberen Teil der gewolbten Dorsalaeite 
gleichfalls beha.a.rt, 

Die Ha.a.re kommen auch ala Juckpulver im Handel vor. 
Die Friichte finden sich zerstoBen ebenfalls im lIandel. Anatomisch kenn

zeichneu sich die Hagebutten durch die geradwandigen Zellen der Epidermis, 
durch in den Zellen liegende Karotinkornchen, welche die rote Farbe be
dingen und sich mit Schwefelaii.ure (na.ch vorherigem Aufweichen des Ga
webes) bla.uschwarz fii.rben, durch Kalziumoxalatdrusen und vor allem 
durch die einzelligen, dickwandigen, bastfa.serii.hnlichen, geraden oder 
schla.ngenformig gebogenen, manchmal geknieten, an der Basis getiipfelten 
und etwas zugespitzten, unverholzten Borstenhaa.re des Bliitenbodens und 
der Friichte. AuBerdem finden sich reichlich Steinzellen von den Friichten. 

Ha.gebutten riechen ahnlich wie Dorrpfla.umen, sie enthalten u. a. Garb
sii.ure. Die .zerstoBenen. Friichte enthalten reichlich fettes 01 und riechen 
ii.hnlich wie Olivenkerne bzw. na.ch ranzigem 01. 

Unterfa.milie Prunoideae. 
Amygdalae. Semen Amygdali. Mandeln. 

Abst&mmong.Amygdalae amarae, bittere Mandeln und Amyg
dalae dulces, siiBe Mandeln, sind die Samen von Kulturformen eines 
und desselben Baumes Prunus amygdalus Btolce8 (= AmygdaJus com
munis L.). Der Mandelbaum ist ein Kulturgewii.chs, welches wahrscheinlich 
im subtropischen China. heimisch ist, jetzt in den warmengemaBigten 
Zonen iibera.ll gedeiht und namentlich im Mittelmeergebiet (Siideuropa 
und Norda.frika) zur Samengewinnung kultiviert wird. Die Frucht des Man
delbaumes ist eine Steinfrucht mit einem oder se~tenerzwel ausgebildeten 
Sa.men; diese kommen von der Fruchthiille (Abb.16l A) befreit a.lsMandeln 
in den Handel, und zwar die Samen· der siiBsa.migen Form ala siiBe Mandeln, 
die der bitter schmeckende Samen liefernden Form ala bitters Mandeln. 
Letztere sind in da.s neue Arzneibuch nicht mehr aufgenommen worden. 

Handel. Unter den Handelasorten der bitteren Mandeln sind die kleinen·· 
Berberischen aus Nordafrika. und die groBen Sizilischen hervorragend, 
unter denen der siiDen Mandeln die Puglieser aus Italien, die Alvola.sorte 
aus Sizilien und die Valencer aus Spanien. 

OOa-Rraadt-Schftrhoff, Pha.rma1rogo0Ble. 4. Autl. 13 
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Beschaffenheit. Die Mandeln (B) sind von abgeplatteter, unsymmetrisch 
eiformiger, zugespitzter Gestalt und von verschiedener GroBe. Bittere sind 
durchschnittlich ungefahr 2 cm lang, bis 1,2 cm breit und an ihrer Breitseite 
bis 0,8 cm dick; siiBe ungefahr 2,5 cm lang, 1,5 cm breit und an ihrer 
Breitseite bis iiber 1 cm dick. 1m iibrigen unterscheiden sich beide dem 
Aussehen nach kaum. Die diinne Samenschale ist braun, langsgestreift 
und rauh, d. h. durch groBe, tonnenformige, leicht sich loslosende; dick. 

wandige, grob getiipfelte Epidermis. 
zellen (Abb. 162) schiilferig; sie wird 

2 von der ' Raphe und zahlreichen 

Abb. 161. Amygdalae . .A Aufgeplatzte Mandelfnlcht. 
B 1. Von der amenscbale berreite Mandel: k Keirn· 
blatter, r RadJeula; 2. Dieselbe Daeh Entlemung des 
vorderen Kelmbiattes: r Radleula, V Knospeheo oder 

Piumula, 

schwacheren Leitbiindeln durch. 
zogen, welche letztere samtlich von 
einem Punkt (der Chalaza) ausgehen. 
Die Samenschale samt der darunter 
liegenden, unscheinbaren, sehr diin. 
nen Endospermschicht laBt sich 
nach dem Einweichen in heiBem 
Wasser leicht abziehen; es zeigen 
sich dann die zwei rein weiBen, £lei. 
schigen Keimblatter (Abb. 161 B. k), 
welche sich leicht voneinander tren· 
nen und nur am spitzen Ende durch 

die iibrigen Teile des Keimlings, die Radikula (r) und die Plumula (g), zu· 
sammengehalten werden. Das Ge'webe der Kotyledonen besteht aus diinnwan· 
digem Parenchym, in dem fettes 01 und groBe Aleuronkorner enthalten sind. 

Priifung. Die Mandeln sind geruchlos; ihr Geschmack soll nicht ranzig 
sein, was bei zerbrochenen Stiicken meist der Fall ist, weshalb diese zu ver· 

werfen sind. SiiBe Mandeln 
schmecken angenehm und 
eigentiimlich (man spricht 
von mandelartigem Ge· 
schmack), bittere Mandeln 
schmecken stark bitter. 
Die gelegentlich im Handel 
vorkommenden siiBenApri. 
kosenkerne unterscheiden 
sich von den Mandeln durch 
ihre geringere GroBe. 

Bestandteile. Die Be
Abb.162. QuerschnJtt durch den nulleren Teil der Samenachale 
der Mandcl. ep Epidermis, nUl! tonnenfijrmlgen Zelien bestehend, standteile beider Arten 

diinnwandlge8 Parenchym. Vergr. ,ooi ,. (Gilg.) von Mandeln sind EiweiB. 
Zucker und fettes 01. .Bittere Mandeln enthalten auBerdem Amygdalin, ein 
Glykosid, welches bei Zutritt von Wasser durch ein im Nahrgewebe ent· 
haltenes Enzym, das Emulsin, in Traubenzucker und Benzaldehydcyan. 
hydrin zerlegt wird. 

Geschichte. Schon im alten Testament wird der Mandelbaum geriihmt. 
Die Griechen und Romer kannten schon siiBe und bittere Mandeln. Bittere 
Mandeln wurden schon im 6. Jahrhundert medizinisch angewendet, wahrend 
Bittermandelwasser erst im 18. Jahrhundert in Gebrauch kam. 
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Anwendung. SiiBe Mandeln dienen zur Herstellung von Oleum Amyg
dalarum und Mandelmilch, bittere zur Gewinnung von Aqua Amygdalarum 
amararum, das neuerdings jedoch aus synthetischem Benzaldehydcyanhydrin 
dargestellt wird. 

Flores Acaciae. Schlehen bliiten. 
Die auf kahlen Stielen sitzenden Bliiten von Prunus spinosa L. -5 Kelchblatter, 

breitlanzettlich, ganzrandig, bis 2 mm lang, 5 gelblichweiBe, bis 4 mm lange, langliche 
Blumenblatter und etwa 20 StauhgefaBe, die z. T. Hinger als die Bliitenblatter sind, 
stehen auf dem Rande der becherfi.irmigen, auBen glatten, innen mit einer griinlich
gel ben driisigen Schicht hekleideten Bliitenachse, in deren Grunde sich der eifi.irmige, 
glatte aus einem Karpell gebildete, zwei Samenanlagen enthaltende Fruchtknoten 
mit langem Griffel und kopfiger Narbe frei erhebt. Die Droge ist geruchlos und schmeckt 
8chwach bitter und enthalt etwas Amygdalin. Rie solI nicht miBfarbig sein; sie ist 
leicht dem InsektenfraB ausgesetzt. Die Bliiten vonPrun us pad us L. unterscheiden 
sich durch zuriickgeschlagene, driisig gesagte Kelchblatter, oberwarts gezahnte Blumen
blii.tter und viel kiirzere StaubgefaBe. 

Familie Legmninosae. 
Unterfamilie Mimosoideae. 

Gummi arabicum. Gummi Acaciae. Gummi. 
Arabisches Gummi. Akaziengummi. 

Abstammullg. Gummi stammt von mehreren in Afrika heimischen 
Acacia-Arten. Hauptsachlich ist es Acacia senegal (L.) Willdenow (auch 
Acacia verek Guillemin et Perrottet genannt), welche das zu pharma
zeutischer Verwendung brauchbare Gummi liefert. Dieser bis 6 m hohe 
Baum wachst im ganzen tropischen Afrika und wird sowohl in Nordost
afrika, im siidlichen Nubien und Kordofan, als auch in Nordwestafrika, 
und zwar in Senegambien, auf Gummi ausgebeutet. 

Gewinllullg. Das Gummi tritt in bis 3 cm dicken Tropfen aus kleinen, 
den Baumen beigebrachten Wunden aus und erstarrt am Stamm der Baume, 
wobei es durch Austrocknen eine rissige Oberflache bekommt. Der Ort der 
Gummibildung diirfte in den inneren Schichten der Rinde zu suchen 
sein. DaB GummifluB auch nach Verletzung des Baumes durch Tiere oder 
infolge von bei Beginn der Trockenzeit sich bildenden Rissen in der Rinde 
einsetzt, ist anzunehmen. Strittig ist jedoch noch die Frage, in welcher Weise 
sich die Bildung des Gummi vollzieht, sowie die Ansicht mancher Autoren, 
daB die in den Gummiklumpen und an den Baumen gefundenen Bakterien, 
nicht, aber der Baum selbst das Gummi erzeugen. 

Die am Baum erstarrten Gummiklumpen werden losgelost, vom Winde 
herabgeworfenes Gummi wird aufgesammelt. Die Ernte gelangt meist 
unsortiert zur Ausfuhr. 

Handel. Das Kordofangummi wird iiber Suakin und Massauah am 
Roten Meere, oder iiber Dschidda in Arabien nach Kairo und von da nach 
Europa, besonders nach Triest gebracht; das in Senegambien gesammelte 
Gummi gelangt iiber die Ausfuhrhafen St. Louis und Goree nach Bordeaux 
lrnd von da in den europaischen Handel. Die Sortierung der Gummistiicke 
nach der Reinheit ihrer Farbe geschieht meist erst in den Einfuhrhafen, 
bei dem Senegambischen Gummi auch schon in den Ausfuhrhafen, nie aber 
am Orte der Gewinnung. 

13* 
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Beschaffenheit. Zu pharmazeutischem Gebrauche eignet sich nur das 
helle ausgesuchte Gummi. Es besteht aus verschieden groBen, abgerundeten, 
harten und briichigen, weiBlichen oder allenfalls gelblichen, matten, un
durchsichtigen und meist mit zahllosen kleinen Rissen durchsetzten Stiicken, 
welche leicht in ungleiche, scharfkantige, an ihrem muscheligen Bruch glas
glanzende, zuweilen leicht irisierende Stiickchen zerfallen. Dem Kordofan
gummi ist das rissige .AuBere und das leichte Zerbrechen in hoherem MaBe 
eigen als dem Senegalgummi; ersteres ist vorzuziehen. In seinem dop
pelten Gewicht Wasser lOst sich Gummi arabicum von guter Beschaffen
heit zwar langsam, aber vollstandig, hochstens bis auf einige wenige Pflan
zentriimmer klar auf und bildet dann einen klebenden, geruchlosen, schwach 
gelblichen Schleim von fadem Geschmack und schwach saurer Reaktion. 

Gummilosung 1 + 2 ist mit BleiazetatlOsung in jedem Verhaltnisse 
ohne Triibung mischbar, wird aber mit Bleiessig gefallt und selbst in Ver
diinnung 1 : 50000 deutlich getriibt. Um zu zeigen, daB die Triibung nicht 
durch die geWste atmospharische Kohlensaure veranlaBt ist, kann man 
einen Tropfen der Gummilosung 1 + 2 mit 85 ccm Wasser mischen (was 
einer Gummilosung 1 : 5000 entspricht) und nun die Triibungen vergleichen, 
die 5 Tropfen Bleiessig in 10 ccm der GummilOsung und in 10 ccm Wasser 
erzeugen. Konzentrierte Gummilosungen werden auch durch Weingeist ge
fallt und durch Eisenchloridlosungen oder Borax zu einer steifen Gallerte 
verdickt. 

Bestandteile. Gummi arabicum besteht neben wenig Bassorin haupt
saehlich aus dem sauren Kalksalze der Arabinsaure neben etwas Kali 
und Magnesia und enthalt 3 -5% Aschenbestandteile. 

Priifung. Besonders in neuerer Zeit wird viel iiber Verwechslungen 
und Falschung mit anderen, zum pharmazeutischen Gebrauch ungeeigneten 
Gummisorten geklagt. Diese haben meist dunklere Farbe und zeigen ins
besondere unvollstandige Loslichkeit oder nur Quellung in Wasser. Die 
Priifung darauf, ob das Gummi mit 2 Teilen Wasser eine filtrierbare oder 
wenigstens durch ein dichtes Tuch vollstandig kolierbare Losung gibt, ist 
somit eine der wichtigsten. Auf Falschung mit starkehaltigem Material 
oder mit Starke oder Dextrin wird gepriift durch Zusatz eines Tropfens 
n/1o-JodlOsung zu 10 ccm einer mit Salzsaure schwach angesauerten Losung 
von 1 g Gummi in 9 g Wasser, durch Aufkochen dieser jodhaltigen Losung 
und Zusatz eines weiteren Tropfens n/1o-Jodlosung zur wiedererkalteten 
Losung, wobei eine blaue oder weinrote Farbung nicht entstehen darf. 
Zucker wird nachgewiesen durch Behandlung von 2 g Gummipulver mit 
10 ccm verdiinntem Weingeist, in dem sich der Zucker, nicht aber das Gummi 
lost, und Abdampfen von 5 ccm des Filtrats (= 1 g Droge) bis zur Trockne. 
Der Riickstand darf hochstens 0,01 g wiegen. Gummi soll nicht mehr als 
5% Asche enthalten. 

Geschichte. Die alten Agypter kannten schon das Gummi, welches sie 
aus den Somalilandern bezogen. Gummi arabi cum heiBt die Droge, weil 
sie durch Vermittlung der Araber aus Nordostafrika in den europaischen 
Handel gelangte. 

Anwendung. Verwendung findet Gummi arabicum in der Pharmazie 
als reizmilderndes sehleimiges Arzneimittel, sowie zur Bereitung von Emul
sionen und Pillen. Man bereitet daraus Mucilago Gummi arabici. 
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Catechu. Catechu nigrum. Katechu. 
Abstammung. Katechu, auch haufig ala Pegu-Katechu bezeichnet, 

um es scharf von dem Gambir oder Gambir-Katechu zu unterscheiden, 
wird von Acacia catechu (L. t.) Wilkl. und Acacia suma Kurz ge
wonnen, zwei in ganz Qstindien verbreiteten hohen Baumen. 

Gewinnung und Beschaffenheit •. Zum Zwecke der Gewinnung des Katechu 
wird das dunkelrote Kernholz der Baume zerkleinert und ausgekocht. 
Nach hinreichendem Einkochen bis zu dicker Konsistenz wird die Masse 
in flache Korbe oder auf geflochtene Matten ausgegossen und an der Sonne 
vollends getrocknet. Dieses Katechu bildet im Handel groBe, rauhe, matt 
dunkelbraune bis schwarzbraune, nicht oder kaum durchscheinende Blocke 
oder Kuchen. Diese sind hart und sprode, mit muscheligem, gleiehmaBig 
dunkelbraunem Bruch. 

Der Geschmack des Katechu ist bitterlich, stark zusammenziehend, 
spater etwas siiBlich. Geruch fehlt. 

Handel. Katechu kommt hauptsachlich iiber Ragun in Hinterindien 
in den Handel. 

Bestandteile. Bestandteile des Katechu sind Katechin, Katechu-Gerb~ 
saure, beide in Essigather loslich, daneben groBe Mengen eines in Essigather 
unloslichen, aber in Wasser und Alkohol 100lichen Gerbstoffes, und Quer
cetin. 

Priifung. Eine stark verdiinnte alkoholische L08ung nimmt nach Zu
satz von Eisenchloridlosung eine griinschwarze Farbe an. 1 g Katechu gibl; 
mit der zehnfachen Menge siedenden Wassers eine braunrote, triibe, blaues 
Lackmuspapier rotende Fliissigkeit, deren Filtrat· beim Erkalten einen 
reichlichen braunen Niederschlag fallen laBt. Das Gewicht des, in heiBem 
Wasser unlOslichen Riickstandes solI, nach dem Auswaschen mit heiBem 
Wasser und nach dem Trocknen bei 100° nicht mehr ala 0,15 g betragen. 
Siedender Weingeist solI bei erschOpfendem Ausziehen dem Katechu min
destens 70% entziehen. Der unl08liche Anteil darf im PhlorogluCin-Salz
saure-Praparat nur Triimmer des Holzes der Stammpflanze zeigen, die bei 
der Darstellung in die Kolatur gelangten. Meist wird man mehr ala 70% 
I..osliches finden. Die Asche der Droge darf hochstens 6% betragen. 

Gehaltsbestimmung. Das Arzneibuch verlangt eine Gehaltsbestimmung 
nicht. Der Gesamtgerbstoffgehalt kann mit Hilfe des Hautpulververfahrens 
bestimmt werden, man findet in der Regel etwa 70%. Nach der Blutmethode 
wird nur die Katechugerbsam:e bestimmt, von der 5-10% vorhanden sind. 
100 ccm der in ihrer Wirksamkeit auf Blut mit der TanninlOsung zu ver
gleichenden Katechul08ung werden durch Losen von 2 g Katechu zu 100 ccm 
physiologischer Kochsalzlosung und Filtration erhalten. Die Bestimmung 
ist durch die dunkle Farbe der Katechul08ung erschwert. (S. Einleitung.) 

Anwendung. Katechu findet seines hohen Gerbsauregehaltes wegen 
Anwendung. 

Unterfamilie Caesalpinioideae. 

Balsamum Copaivae. Kopaivabalsam. 
Abstammung. Das Sekret des Stammholzes zahlreicher, im nordlichen 

Siidamerika einheimischer Arten der Gattung Copaifera, z. B. Copai-
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fer a Jacquini Desfontaines, C. guianensis De8fontaine8, C. Langs
dorffii Mart. und C. coriacea Mart. 

Gewinnung. Die Gewinnuug geschieht durch Sammler, welche in gut 
ausgewachsene Exemplare lebender Baume mit der Axt ein Loch bis zum 
Kernholz einhauen und den durch dieses Loch austretenden, im Holz
korper entstandenen Harzsaft in untergestellten GefaBen sammeln. Haufig 
wird das Loch auch derartig hergestellt, daB sein auBerer Rand. erhoht 
bleibt, worauf sich der Balsam allmahlich in der Mulde sammelt. Der 
Balsam entsteht lysigen, beginnend mit einer "Oberfiihrung der Holzparen
chymzellen in Balsam, in welchen ProzeB spater auch die iibrigen Elemente 
des Holzkorpers eingezogen werden konnen. Es sind schon Balsamgange 
von iiber 2 cm Durchmesser beobachtet worden; auch ist bekannt, daB ein
zelne Baume bis zu 50 Liter Balsam zu Hefern vermogen. 

Handel. 1m Handel bezeichnet man die Sorten der Droge nach den 
Hafen, iiber welche sie exportiert werden. Dickfliissiger Balsam kommt 
hauptsachlich aus Maracai bo in Venezuela, sowie aus Carthagena in Kolum
bien und Demerara in Guyana. Weit diinnfliissigerer Balsam kommt aus 
Para in Brasilien in den Handel. 

Beschaffenheit. Der Kopaivabalsam ist eine ziemlich dicke, zahe, 
klare, gelbbraunliche, oder auch eine ziemlichbewegliche, gar nicht oder nur 
schwach fluoreszierende Fliissigkeit von der Dichte 0,92-0,995, von aro
matischem, eigentiimlichem Geruch und anhaltend scharfem, bitterlichem 
Geschmack, welche mit Chloroform, Petroleumbenzin, Amylalkohol und 
absolutem Alkohol klare, allenfalls leicht opalisierende Losungen gibt. Die 
klare Losung von 1 ccm Balsam in 1 ccm Petroleumbenzin wird auf weiteren 
Zusatz von Petroleumbenzin opalisierend bis flockig triibe. 

Bestandteile. Die Bestandteile des Kopaivabalsams sind amorphe und 
geringe Mengen kristallisierbarer Harze, welche von wechselnden Mengen 
atherischen DIes in Losung gehalten werden, daneben ein Bitterstoff. 

Priifung. Kopaivabalsam pflegt mit Gurjunbalsam (von ostindischen 
Dipterocarpus-Arten stammend) oder mit GurjunbalsamOl und Kolo
phonium, auch mit Terpentinol oder Harzol und Kolophonium, ferner mit 
VenetianischemTerpentin, diinnfliissige Sorten durch Verdicken mit Kolo
phonium, endlich auch mit fetten Olen, namEmtlich Rizinusol, verfalscht 
zu werden. Der Nachweis erfolgte friiher durch Bestimmung der Saure- und 
Verseifungszahlen. Doch wird heute auf dieselbe nicht mehr so groBer Wert 
gelegt. Saurezahl ist normalerweise 75,8-84,2, Verseifungszahl 84,2-92,7. 
Auf fette Ole wird durch Erhitzen von 1 g Balsam auf dem Wasserbade 
4Stunden lang gepriift, wobei sich sein Auteil an atherischem 01 verfliichtigt. 
Es muB ein in der Kalte sprodes Harz zuriickbleiben. Ware fettes 01 vor
handen, ware der Riickstand schmierig. Auf Gurjunbalsam zielt foIgende 
Probe: Losen von 3 Tropfen Balsam in einer Mischung aus 1 Tropfen Schwefel
saure und 15 ccm Eisessig; innerhalb einer halben Stunde darf sich die 
Losung nicht rot oder violett farben. Beim Erwarmen von I g Balsam 
auf 105 0 darf ein Geruch nach Terpentinol nicht auftreten (Terpentinol). 

Geschichte. Die Eingeborenen Siidamerikas kannten den Kopaiva
balsam schon seit langer Zeit als Wundmittel. In Europa lernte man ihn 
erst anfangsdes 17. Jahrhunderts durch die Spanier kennen. 

Anwendung. Kopaivabalsam wird besonders bei Gonorrhoe angewendet. 
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Copal •. Kopal. 
Kopal stammt von mehreren Baumen, die zur der Familie der Leguminosae 

gehoren, bisher aber nur zum Teil bekannt geworden sind. Der beste, dersog. Zan zi bar
Kopal, ist das Prodllkt von Trachylobium verrucosum (Lam.) Oliver, eines 
hohen Baumes, der ander Kiiste des tropischen Ost.afrika verbreitet ist. Das vom 
Baume abgenommene Harz besitzt jedoch nur geringen Wert; seine spezifischen Eigen-
8chaften erhalt es erst durch vieljahriges Lagern im Boden. Deshalb kann man dieses 
Harz, wie die meisten anderen Kopale, als ein su bfossiles Harz bezeichnen. Die Kopale 
sind dem Bernstein ahnlich, sC'hwer loslich, hart, kIingend, farblos, gelblich bis braun
lich. durchsichtig bis durchscheinend, im Bruch muschelig, glasglanzend, geruch- und 
geschmackIos, erst bei hohen Warmegraden schmelzbar. - Sie bilden daB wichtigste 
Material zur Herstellung guter, harter Firnisse. 

Pulpa Tamarindorum. Fructus Tamarindi. Tamarindenmus. 
Abstammung. Die Droge ist das braunschwarze Fruchtfleisch der bis 

20 cm langen, breitgedruckten, meist mehrere (bis 12) Samen an geschwol
lenen Stelien enthaltenden, nicht aufspringenden Hulsen von Tams.
rindus indica L. (Abb. 163), einem Baum, welcher im 
tropischen Afrika heimisch, durch Kultur jedoch uber 
fast alie Tropengebiete verbreitet ist. Zur Gewinnung 
des Muses werden die Fruchte von der zerbrechlichen 
Schale (Exokarp der Frucht, ep), ferner den starkeren, 
das Fruchtmus durchziehenden GefaBbiindeln und teil
weise auch von den Samen befreit; darauf wird die zahe, 
braunschwarze, weiche Fullmasse (Mesokarp, me) der 
Hulsen, welche noch vereinzelte Samen, die pergament
artigen Samenfii.cher (Endokarp, en), bloBgelegte GefaB
biindelstrange und :vereinzelte Bruchstucke der sproden, 
graubraunen Hiilsenschalen enthalt, in Fasser vetpackt 
undzum Versand gebracht. 

Tamarindenmus schmeckt rein und stark sauer. 
Bestandteile. Tamarindenmus enthalt Weinsaure, 

Abb. 163. Tamarlndeo
feucht. tp FruchtschaJe. 
me Fruchtmus, m amen-

fach, 8 Samen. 

Zitronensaure und Apfelsaure, samtlich zum Teil als Kalisalze, ferner Zucker 
und Starke. 

Priifung. Werden 20 g Tamarindenmus mit 190 g Wasser uhergossen 
und durch Schutteln voliig ausgezogen, so solien nach dem Abdampfen 
von 50 g des Filtrates mindestens 2,5 g trockenes Extrakt zuruckbleiben. 

Geschichte. Die Droge wurde im Mittelalter durch arabische Arzte nach 
Europa gebracht und in Deutschland schon im 15. Jabrhundert gehalten. 

Anwendung. Rohes Tamarindenmus (Pulp a Tamarindorum cruda) 
gelangt erst nach seiner Verarbeitung zu Pulpa Tamarindorum depu
rata zu arzneilicher Verwendung. Es ist ein Abfiibrmittel. 

Folia Sennae. Sennesblatter. 
Abstammung und Handel. Sennesblatter sind die Fiederblattchen meh

rerer Cassia-Arten. Unter diesen kommt hauptsachlich in Betracht 
Cassia angustifolia Vahl, von welcher eine bestimmte Varietat im 
sudlichen Teil von Vorderindien angebaut ist, deren Blattchen im Juni 
bis Dezember gesammelt werden; sie kommen unter der Bezeichnung 
Folia Sennae Tinnevelly (Abb. 164) aus dem Hafen Tuticorin zur Ver
schiffung und uber England in den Handel. Die urspriingliche Heimat 
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dieser Cassia·Art ist ebenso wie die der folgenden das nordostliche Afrika; 
sie ist verbreitet im ganzen Kiistengebiet des Roten Meeres und in Ostafrika 
siidlich bis zum Zambesi. Die unter der Bezeichnung Folia Sennae 
Alexandrina im Handel befindliche Droge (Abb. 165) wird im Nilgebiet 
und fast nur von Cassia acutifolia Delile gesammelt. Die Ernte ge
schieht zweimal im Jahre; die hauptsachlichste im August und September, 
diezweite im Marz. Sie werden iiber Alexandrien, Suakin oder Massauah 
verschifft. 

Beschaffenheit. Beide Sorten von Sennesblattern sind an der Basis 
etwas schief, d. h. ungleichseitig entwickelt, 2,5-6 cm lang und bis 2 cm breit, 

kurz und etwas dicklich gestielt, 
eif6rmig, eilanzettlich bis lineal
lanzettlich, zugespitzt, wenig be
haart, hellgriin; die Seitennerven 
treten auf beiden Seiten hervor 
und sind am Rande bogig ver
bunden. Sennesblatter riechen 
schwach eigenartig und schmek-

I ken anfangs siiBlich, dann bitter 
und kratzend. 

Anatomie. Die Sennesblatter 
Abb. 164. Folia SenJlaeTinnevellyvonCW!siaangustifolla (Abb. 166) sind isolateral gebaut, 

(f Frucht). (GUg.) d.h.ihre Unterseitegleichteiniger-
maBen der Oberseite. Auf beiden Seiten liegt eine Schicht von Palisaden
zellen (die oberen langgestreckt, schmal, die der Unterseite kiirzer und 

Abb. 165. Folia Scnnae A1exandrina. von Cassia. acutifolla. (I Frucht). 

dicker, p), nur 
im Innern des 
Blattes findet sich 
wenig und lockeres 
Schwammparen

chym(m),dasOxa
latdrusen fiihrt. 
Die GefaBbiindel 
werden von Bast
faserstrangen und 
Kristallzellreihen 

(mit Einzelkristallen) begleitet. In der beiderseits Spaltoffnungen fiihrenden 
und aus gleichartigen, polygonalen Zellen gebildeten Epidermis (h) finden 
sich Schleimzellen, d. h. einzelne Zellen zeigen tangentiale Querwande, und 
die dadurch abgeschiedene Innenzelle fiihrt Schleim (b). Die Spaltoffnungen 
sind meist von 2 zum Spalt parallelen Nebenzellen begleitet, die langer sind 
als die SchlieBzellen. Seltener sind die Spaltoffnungen von 3 Epidermis
zellen umgeben. Die der Epidermis eingefiigten Haare (tr) sind kurz, gerade 
oder etwas gebogen, dickwandig, spitz, einzellig, von einer rauhen, kornigen 
KutikuJa iiberzogen. 

Merkmale des PuIvers. Das gelblichgriine bis gelbgriine, feine Pulver 
(Sieb VI) besteht zur Hauptmasse aus feinst zennahlenen, gelblichen bis 
griinlichen, seltener farblosen Zellwandtriimmern, winzigen, farblosen Epi
dermisfetzen, Stiickchen von farblosen Fasern. Kristallzellreihen, Haaren, 
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endlich aus massenhaften griinen Chlorophyllkornern, farblosen bis gelb
lichen Protoplasmakornchen oder -klumpchen, sparlichen, winzigen Starke
kornchen, Einzelkristallen und Drusen oder Kristallbruchstucken. Dazwischen 
sind groBere oder kleinere Gewebefetzen in groBer Menge vorhanden. Nicht ge
rade haufig, aber durch ihre grune Farbe hervorstechend sind die Mesophyll
fetzen; diese zeigen auf· Blattober- und Unterseite je eine Palisadenschicht, 
aus diinnwandigen, schmalen, langen, ziemlich dicht oder dicht geschlossenen, 
in der meist zu beobachtenden Flachenansicht kreisrunden, dicht zusammen
liegenden Zellen aufgebaut; im Innern des Blattes findet sich eine sehr 

Abb. 166.. Querscholtt durch das Blatt von Cassia angustlIolla (Folia eonne). h Epidermls, partleil 
Schlelm filhrend (b), tD Wachskllrncheo auf der OberflAcbe der Kutikula (e). tr Hanre, sp Spaltoffnungen, 

p PaJisadenparcnchym, m Schwammparcncbym. (T chlrch.) 

schmale, aus kugeligen, locker gelagerten Zellen aufgebaute Schwamm
parenchymschicht, in der sich 10-20 f.l groBe Einzelkristalle und Drusen 
nachweisen lassen und in der man haufig GefaBbundel verlaufen sieht. 
Viel haufiger als deutliche Mesophyllstucke treten im Pulver oft recht 
lange, farblose bis gelbliche Faserbundel auf, aus langen, schmalen 
(10-20 f.l breiten), scharf zugespitzten, stark verdickten, sparlich getup
felten Fasern bestebend. Diese Faserbundel sind allermeist von einem 
sehr deutlicben und auffallenden Mantel von diinnwandigen Kristallzell
reiben umbullt (wie gepflastert), deren kleine Einzelzellen je einen Einzel_ 
kristall entbalten. Ebenfalls sebr baufig finden sicb die eigenartigen farb
losen bis gelblicben Haare; diese sind oft nocb ganz erhalten; sie sind in der 
GroBe sehr verscbieden, steta einzellig, spitz, sehr stark verdickt (natiirlich 
ungetupfelt !), mit starken Kutikularwarzen dicht besetzt, gewohnlich fa!:1t 
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sichelformig gebogen; selten nur findet man die Haare noch der Epidermis 
aufsitzend. Epidermisfetzen, oft im Zusammenhang mit Mesophyllbruch
stiicken, sind auch haufig; sie bestehen in der allermeist zu beobachtenden 
Flachenansicht stetll aus polygonalen, sparlich Spaltoffnungen zeigenden 
Zellen mit geraden, ziemlich diinnen Wanden; die kri.i.ftige AuBenwand 
ist mit kornigen Wachsausscheidungen bedeckt; einzelne der Zellen sind 
z. T. mit Schleim erfiillt; oft beobachtet man in der Aufsicht die An

2 

Abb. 167. Folia. Sennae. Elemente des Pulver. . 1 Epidermis 
1m Querschnitt mit eiDcm langen Ha.ar, daneben ein klelnes 
Haar, 2 Epidermis in der F ll1chenanslcht mlt SpalWffnungen 
nDd Haarspuren, reehts unten lIegt auI der Oberhaut eine 
Gruppe von PalisadeDzeUen, 3 Fasern mit KrlstaUzell· 
ralhen , 4 Fragment elnes Blattnerven, 5 groBere GclaBe aus 

dem B1attatlel. Vergr. ''' ' , . (Moller.) 

satzstellen abgebrochener 
Haare, kenntlich an der 
rosettenformigen Anord
nung der Epidermiszellen 
um die kleine dickwandige 
Haarbasis (auf Epidermis
fetzen von etwa 20 Zellen 
bemerkt man durchschnitt
lich ht>chstens eine solche 
Haarspur). Auffallend, 
wenn auch nicht sehr haufig 
zu beobachten, sind end
lich Bruchstiicke der engen, 
meist 8 -15,u wei ten, ring
fOrmig oder spiralig ver
dickten, selten bis iiber 30,u 
wei ten und dann manchmal 
poros oder fast netzig ver
dickten GefaBe. Nur gele
gentlich werden beobachtet 
Bruchstiicke der Epidermis 
von den Blattstielen, ge
kennzeichnet durch in der 
Flachenansicht dickwan
dige, schmale, ziemlich 
langgestnickte Zellen mit 
deut~icher Kutikularlangs
streifung, sowie das meist 
farblose, dickwandige und 
deutlich getiipfelte Rinden
parenchym der Blattstiele 
sowie der Blattnerven. 

Besonders charakteri
stisch fiir das Pulver sind 

die oft langen Faserbiindel mit ihrem Mantel von Kristallzellreihen, die 
zahlreichen, eigenartigen Haare, Stiicke des Mesophylls, an denen man 
nicht selten den isolateralen Bau des Blattes (beiderseitige Palisaden
anlagen!) erkennen kann. 

Das Sennespulver wird in Glyzerinwasser, . in ChlorhydratlOsung (zur 
Aufhellung! Praparat eventuell unter dem Deckglaschen mehrmals erhitzen!) 
und in wasseriger BismarckbraunlOsung (der Schleimtritt in Form braun 
gefar bter Kugeln deutlich hervor!) untersucht. 
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Bestandteile. Sennesblatter enthalten Chrysophansaure und Emodin 
und andere Anthrachinonderivate, frei und in Glykosidform, ferner Apfel
sa.ure und Weinsaure, Cathartomannit und ca. 10% Aschenbestandteile. 
Ihr Geruch ist schwach, eigentumlich, ihr Geschmack schleimig, suBlich, 

Abb. 168. Folia. Sennae. OberllichenallSicht der 
Epidermis mit Spaltilffnungen und Haaren. 

spater bitterlich, kratzend. 
Prruung. Die aus Kulturen stam

menden Tinnevelly-Blatter wurden 
bisher im allgemeinen recht rein an 

Abb.169. Folia 
Arghel. 

den Handel abgeliefert. Den Alexandriner Blattern waren fruher ofters 
mehr oder weniger reichlich die steiflederigen, verbogenen undhockerigen 

Folia Arghel, Blatter 
der Asclepiadacee So -
lenostemma arghel 
Hayne, welche durch 
ihre graugriine Farbe 
und ihren kurzen, stei
fen Haarbesatz kennt~ 
lich sind (Abb. 169), so
wie die Blatter ande
rer Cassia-Arten beige
mischt, doch gelangen 
auch sie heute meist 
rein in den Handel. 
Anatomisch sind die 
Arghel-Blatter beson
ders durch mehrzellige, 

derbwandige, spitze 
Haare und mit intensiv Abb. 170. Epidcrmis eines Arghelbiattes, von oben geschen. (Moeller.) 
braunem Inhalt erfullte 

Zellen im Mesophyll ausgezeichnet, an denen s.i.e auch im Pulver un
schwer nachzuweisen sind. Die neuerdings unter dem irrefuhrenden 
Namen Palthe Senna im Handel erschienenen Blattchen von Cassia 
auriculata, die keine Anthrachinone enthalten, sind bifazial gebaut. 
In Ganzdroge sind sie durch ihre beigeinischten, ohrchenformigen oder 
fast nierenformigen, kurzgestielten Nebenbla.tter und durch ihren ovalen 
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bis verkehrt eiformigen UmriB gekennzeichnet. 1m Pulver sind sie nach
weisbar durch die tief karmesinrote Farbung, die ihre Teilchen mit 
80proz. Schwefelsaure annehmen, wahrend die Teilchen echter Senn€s
blatter griin bleiben. 

Von Verfalschungen sind mehrfach beobachtet die Blatter von Colutea 
arborescens, Tephrosia appollinea DC (Leguminosae), Coronilla 
dmerus L., Coriaria myrtifolia (Coriariaceae) und Ailanthus glan
eulosa (Simarubaceae). Sie sind alle in ganzem Zustande von Sennes
blattern so stark verschieden, daB sie in der Droge bei geringer Aufmerk
samkeit gefunden werden miissen : Colutea und Coronilla durch ihre rund
liche Form und ihre Kleinheit, Coriaria durch ihre Derbheit, Tephrosia 
durch ihre reichliche Behaarung, Ailanthus durch ihre GroBe. 1m Pulver 

G.m. 
Abb. 171. Blatt von 

Corlarla myrtlfolla. 

~~ ~~ 
a.I. II 

Abb. 172. BIAttcben der 
Colutea arborellCens. 

c. c. 
Abb. 173. BIAttcben von 

Colutca cruenta . 

sind sie nachweis bar durch die Fragmente ihrer Epidermen: Die Epidermis
zellen sind wellig begrenzt bei Colutea, Coronilla und Tephrosia, zwar gerad
linig polygonal bei Coriaria und Ailanthus, aber bei ersterer mit deutlicher 
Kutikularstreifung, bei letzterer, mit deutlicher Kutikularstreifung auf der 
Blattoberseite und hochst eigenartiger welliger Kutikularkrauselung auf 
der Blattunterseite. Bei Colutea sind fast alle Epidermiszellen auBerdem 
mit je einer dickwandigen, kurzen Papille besetzt. 

Enthalt ein Pulver, wie das ofters vorgekommen ist, iiberhaupt keine 
Sennesblatter, so verlauft die Borntragersche Reaktion bei ihm negativ, 
ist der Grad der Verfalschung einigermaBen erheblich, so wird der positive 
Ausfall der Reaktion undeutlich: 'Man kocht 0,5 g Pulver mit lO ccm wein
geistiger Kalilauge einige Minuten lang, versetzt mit lO ccm Wasser und 
filtriert. 5 ccm Filtrat werden mit Salzsaure iibersattigt und mit 10 ccm 
Benzol ausgeschiittelt; werden 5 ccm des klar abgehobenen Benzols mit 
5 ccm Ammoniakfliissigkeit geschiittelt, so muB sich letztere deutlich rot 
far ben. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 12% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Eine fiir das Apothekenlaboratorium brauchbare 

Methode zur Gehaltsbestimmung ist noch nicht bekannt. 
Geschichte. 1m friihen Mittelalter wurden von den arabischen Arzten 

die Hiilsen von Cassia obovata Coll. verwendet. Seit dem 11. Jahrhundert 
kamen jedoch die Sennesblatter immer mehr zur Benutzung. Es sei jedoch 
nicht unerwahnt gelassen, daB neuerdings die Hiilsen (Folliculi Sennae) 
immer mehr wieder in Aufnahme kommen und manchmal mehr als die Folia 
Sennae Anwendung finden. 
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Anwendung. Die Droge wird als Abfiihrmittel gebraucht und findet 
Anwendung zur Bereitung von Electuarium e Senna, Infusum Sennae 
comp., Pulvis Liquiritae comp., Sirup. Sennae und Species laxantes. Durch 
Spiritus wird den Sennesblattern ein Leibschmerzen erregender Stoff ent
zoge~, unbeschadet ihrer Wirkung als Abfiihrmittel. 

Folliculi Sennae. Fructus Sennae. Sennesbalge . 
. Sennesbalge (Abb. 164 und 165 f) sind die Friichte (Hulsen) der beiden die 

Sennesblatter liefernden Cassia-Arten. Sie werden mit den Sennesblattern yom 
Stocke gestreift und dann beim Sortieren ausgelesen. Friiher wurden sie aus
schlieBlich verwendet, spater traten lange Zeit die Folia Sennae an ihre Stelle 
und nur in der Volksmedizin wurde 
ihnen noch ein Heilwert beigemes
sen; neuerdings werden sie viel
fach wieder fiir wirksamer gehalten 
als die Sennesblatter. Sie sind flach, 
pergamentartig, grau- bis braunlich
griin, von schwach nierenformigem 
UmriB; die Lage der Bamen verrat 
sich durch geringe ortliche Anschwel
lungen. Die 6-7 Samen sind 5--6 mm 
lang, flach, verkehrt herzformig, gegen 
die verschmalerte Basis mit beider
seitigem erhabenen Streifen, im iibri
gen runzelig, sehr hart, weiBlich griin. 
Das Endokarp besteht aus mehreren 
Lagen sich unter spitzen Winkeln 
kreuzender, faserahnlicher, farbloser 
Zellen. Die Epidermis der Samen
schale ist eine aus schmalen, stark 
verdickten Zellen bestehende Palisa
denschicht., die bei Flachenbetrachtung 
den Eindruck einer seh1' kleinzelligen 
Steinzellschicht macht. Die Hiilsen 
der C.obovata sollen nicht ver
wendet werden. Sie sind kenntlich 
an kammartigen Auswiichsen der 
Fruchtwand iiber den Samen. 

Cassia fistula. Fructus Cassiae 
fistulae. Rohrenkassie. 
Rohrenkassie ist die lange, fast 

stielrunde, bei der Reife nicht auf-
springende Frucht des in den Tropen- Abb.174. Cassia fistula.. Bliihender und frucbtender 
gebieten Afrikas und Asiens sehr ver- Zweig. 
breiteten Baumes Cassia fistula 
L. (Abb.174). Die Friichte (Hiilsen) sind schwarz oder schwarzbraun, 50--70 cm 
lang und 2,5-3 cm dick, zylindrisch und im Inneren durch zahlreiche Querwande in 
kurze Facher zerlegt. In jedem Fache liegt horizontal, in ein ziemlich sparliches, 
sauerlichsiiBes Fruchtfleisch (Pulpa, Fruchtmus) eingebettet, ein glanzender, harter 
Samen. Das Fruchtfleisch, welches viel Zucker, ferner Gummi und Gerbstoff enthalt, 
dient ala mildes Purgans. Die Droge findct jedoch nur noch selten Verwendung. 

Fructus Ceratoniae. J ohannis brot. 
(Auch Siliq ua dulcis genannt.) 

Johannisbrot (Abb. 175) ist die getrocknete, allgemein als Nascherei bekannte 
Frucht von Ceratonia siliqua L., einem Baume des Mittelmeergebietes. Die Hiilsen 
sind bis 30 cm lang, bis 4 cm breit, flachgedriickt, mit wulstigen Randern versehen, 
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glanzend dunkelbraun, im Inneren hartfleischig, quergefachert und enthalten iu jE(dem 
mit ziiher Schicht ausgekleideten Fache einen harten, flachen, im UmriB breiteifor
migen, glanzendrotbraunen Samen. Die Fruchtepidermis besteht ans geradlinig-poly
gonalen Zellen, fiihrt Spaltoffnungen und umgibt zunachst einige Lagen isodiametrischen 
Parenchyms. Dann folgt eine aus Fasern und Steinzellen gebildete, vonKristallzellreihen 
begleitete Stereidenschicht. in deren Innenrand sich auch GefaBbiindel finden, dann das 
eigentliche Fruchtwandparenchym, dessen Zellen vielfach eigenartige gerippte Klumpen 
(Inklusen) enthalten, welche mit verdiinnter Kalilauge erst gelb bis griin, dann blau, 
beim Erwarmen violett, mit starker Kalilauge vorsichtig erwarmt prachtvoll blau, 
mit Vanillin-Salzsaure leuchtend rot werden. Die Samenfacher sind mit einer der 
auBeren ahnlichen, aber querverlaufenden Faser- und Steinzellschicht, und einer klein
zelligen Epidermis ausgekleidet. Die Samenschale besteht aus einer stark verdickten 
Palisadenschicht, einer Reihe spindelformiger Tragerzellen mit bis zum Verschwin
den des Lumens verdickten Wanden und ebenfalls verdicktem Parenchym. Das groBe 
Endosperm hat sehr stark knotig verdickte Wande und umschlieBt den kleinen Keimling. 
Die Friichte enthalten in ihrem rotbraunen, hartfleischigen Fruchtfleische (Mesokarp) 
ein Kohlehydrat Karubin, Zucker, Buttersaure und werden noch haufig als · Husten
mittel genossen oder (als Zusatz zu den Species pectorales) angewendet. Die Droge ist. 
sehr dem InElektenfraB ausgesetzt, daher in dicht schlieBenden Gefa.Ben aufzubewahren. 

Abb.175. FructU.'l Ceratonlae, verklelnert, 
2 LAngsscbnltt. 

R _ 

Abb.176. lladix Ratanblae, 
Qucrschnltt. 

Radix Ratanhiae. Ratanhiawurzel. Peru- oder Payta-Ratanhia. 
Abstammung. Diese Wurzel stammt von Krameria triandraRuiz 

et Pavon, einem auf sandigen Abhangen der Kordilleren von Peru wachsen
den, kleinen Strauche. ; 

BeschaUenheit. Die Droge besteht aus der oben bis faustdicken Haupt .. 
wurzel und deren mehrere Meter langen, meist fingerdicken, selten bis 
3 em dicken Nebenwurzeln; diese sind fast zylindrisch, gerade oder sehr 
schwach gebogen, wenig verzweigt, wenig biegsam, hart; die starkeren 
und alteren Anteile sind mit langs- und querrissig abblatternder Borke 
bedeckt, wahrend die jiingeren von einer fast ebenen Korkschicht umhiillt 
werden. Der Bruclt der Rinde ist kurz und zahfaserig. Sie gibt, auf Papier 
gerieben, einen braunen Strich. Auf dem Querschnitt (Ab. 176) liegt unter 
dem dunkelbraunroten, Kork bzw. Borke die etwas hellere, schmaleund kaum 
iiber 2 mm starke, dem Holzkorper fest anhaftende Rinde. Der an diese 
angrenzende schmale Splint ist wiederum von hellerer Farbe, die des Kern
holzes ist meist dunkler. Die dunkle Farbe des Kernholzes riihrt daher, 
daB in ihm nicht nur die Markstrahlen und das Holzparenchym, sondern 
auch die Libriformfasern und selbst die GefaBe von rotbraunenFarbstoff
massen erfiillt sind. Der Holzkorper ist von ganz auBerordentlicher Zahig
keit und grobfaserigem Bruch. 

Ratanhiawurzel ist geruchlos und schmeckt stark zusammenziehend, 
besonders ihre Rinde. 



Anatomie. (V gl. Abb. 
177.) Die Wurzel ist an 
ihrem AuGenrande von 
einem vielschichtigen, regel
maGigen Korkgewebe (ko) 
umh iillt, dessen Zellen einen 
rotbraunen Farbstoff in 
groGen Mengen enthalten. 
Die primare Rinde ist ab
geworfen. Die sekundare 
Rinde wird von sehr zahl
reichen schmalen Mark
strahlen (100) durchlaufen, 
welche innen meist nur eine 
Zelle breit sind, nach auGen 
aber oft etwas verbreitert 
erscheinen.lndenschmalen 
Rindenstrangen sind die 
Siebteile (le) sehr klein und 
auGen stets obliteriert. Sie 
werden von Siebparenchym 
(rp) umhiillt, in welchem 
sich reichlich kleine Grup
pen von sehr langen Fa
sern (ba) eingelagert finden. 
Auch Kristallschlauche sind 
hier hiiufig, welche groGere 
Einzelkristalle (kr) oder 
hiiufig Kristallsand (kr') 
fiihren und sich allermeist 
an die Markstrahlen an
lehnen. Der Holzkorper 
besteht zum groG ten Teil 
aus langen, stark verdick
ten, schwach getiipfelten 
Fasern. Zwischen ihnen 
liegen zahlreiche weitlu
mige, kurzgliederige, be
hOftgetiipfelte GefaGe (ge), 
welche oft von diinnwan
digen, weitlumigen Holz
parenchymzellen (wenig
stens teilweise) umgeben 
werden. Nicht selten ver
laufen diese Parenchym
zellen als schmale Paren
chymbinden (pa. bi) tan
gential zwischen den Mark
strahlen. - AIle paren-

Radix Ratanhiae. 207 

Abb. 177. Radix Rataohia.!. ko Kork, rp Parenchym der Rinde, 
bo. Bagtfaserbundel, .Iii tarkelnhalt elnlger Zellen gezelehnet, 
.l:r IlJijJlere ElnzelkrlstaUe, .1:1 Krlstallsandzellen, I. Slebpartlen. 
C/J Kamblum, O' OefiiGe, ma MarkstraWen, p/J. bi Parenchym
blnden, hler und da tangent ial ! m llolzkorpcr vcrlaufcnd . Vorgr 

"'I •. (Ollg.) 
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chymatischen Elemente der Rinde (weniger des Holzes) sind von Starke
kornern erfiillt. tJber den braunroten Farbstoff, der stellenweise nur 
die parenchymatischen, stellenweise (Kernholz) aber alle Elemente der 
Wurzel erfiillt, wurde oben schon gesprochen. 

Die Starkekorner sind meist einfach, kugelig, die groBeren 25-30, 
selten mehr p, im Durchmesser, die kleinen meist nur 10-15 p, groB, selten 
etwas gestreckt birnformig. Sparlich kommen auch zu wenigen zusammen
gesetzte Korner vor. 

Merkmale des Pulvers. Das hellrote Pulver zeigt folgende charakteri
stische Elemente: Fasern, z. T. stark verdickt, reichlich schief getiipfelt, 
meist in Bruchstiicken, z. T. schwacher verdickt und nur auBerst wenig 
getiipfelt; GefaBbruchstiicke mit sehr kleinen Hoftiipfeln; braunrote Kork
fetzen; Parenchymfetzen mit reichlichem Starkeinhalt, massenhaft frei
liegende Starkekorner; Einzelkristalle, welche aber meist zertriimmert 
sind. 

Bestandteile. Ratanhiawurzel besitzt (nur in ihrer Rinde) einen sehr 
herben zusammenziehenden Geschmack, von ca. 10% Ratanhiagerbsaure 
herriihrend (welche in dem wasserigen Auszug der Wurzel auf Zusatz von 
Eisenchlorid eine Griinfarbung veranlaBt), daneben das aus derselben her
vorgehende Phlobaphen (Ratanhiarot). 

Priifung. Der weingeistige Auszug der Wurzel (1 = 10) muB, nach dem 
Versetzen mit iiberschiissiger, weingeistiger Bleiazetatlosung, einen roten 
Niederschlag liefern, und die von letzterem abfiltrierte Fliissigkeit muB 
deutlich rot gefarbt sein. Diese Reaktion kommt nur der hier beschriebenen 
sog. Peru- oder Payta-Ratanhia zu. 

Neben dieser kommen im Handel noch Savanilla-Ratanhia, Texas
Ratanhia, Para-Ratanhia und Guayaquil-Ratanhia vor, welche von verwand
ten Krameria-Arten abstammen und sich durch andere, nicht rotliche, son
dern braune bis violette Farbung des Holzes, sowie hauptsachlich durch 
eine dickere Rinde von jener unterscheiden. Der Aschegehalt des Pulvers 
darf 5% nicht iibersteigen. 

Gehaltsbestimmung. Eine Wertbestimmung der Droge ist nach dem in 
der Gerbereitechnik gebrauchlichen, aber umstandlichen Hautpulverver
fahren durchfUhrbar. Gute Resultate gibt auch die Gerbstoffbestimmung 
nach der in der Einleitung beschriebenen Blutmethode. Die in ihrer Wir
kung auf Blut mit der Tanninlosung zu vergleichende Losung wird durch 
zweimaliges, je zwolfstiindiges Ausziehen von 1 g Wurzelpulver mit je 40 ccm 
kaltem Wasser, Losen von 0,9g Kochsalz im Filtrat undAuffUllen auf 100ccm 
gewonnen. U. E. darf ein Gehalt von etwa 8-10% erwartet werden. Beide 
Methoden sind nicht ins Arzneibuch aufgenommen worden. Da aber gerade 
bei Drogen, welche leicht in Rote iibergehende Gerbstoffe enthalten, der 
Gerbstoffgehalt der Pulver durch Rotbildung rasch bis auf Null herunter
gehen kann, und da die Rote von den Pharmakologen fUr therapeutisch 
wertlos erklart werden, hat das Arzneibuch eine Priifung vorgeschrieben, 
die anzeigen soll, ob das Pulver noch eine gewisse Menge der urspriinglich 
vorhandenen Gerbstoffe enthalt: Ein mit kaltem Wasser bereiteter Aus
zug des Pulvers (1 + 9) muB mit verdiinnter Eisenchloridlosung (1 + 9) 
eine starke Griinfarbung annehmen. 

Geschichte. Ende des 18. Jahrhunderts gelangte die Droge, welche in 
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Peru zum Reinigen der Zahnegebraucht wurde, nach Europa, wo sie bald 
medizinische Verwendung fand. 

Anwendung. Ratanhiawurzel dient als zusammenziehend wirkendes 
Mittel entweder in Substanz oder als Tinct. Ratanhiae. Das Pulver ist nur 
bei Bedarf und nur in kleinen Mengen vorratig zu halten. 

Lignum Fernambuci. Fernam bukholz. Brasi Iholz. Rotholz. 
Fernambukholz (Abb.178) ist das zu Farbezwecken dienende Kernholz des im 

nordlichen Brasilien heimischen Baumes Caesalpinia echinata Lamw,rck. Das 
Kernholz ist von gelbbrauner Farbe; es ist 
schwer, hart, aber leicht spaltbar und zeigt 
unregelmaBige, in der Farbung etwas veI:.
schiedene, konzentrische Ringe und zahl
reiche, sehr feine Markstrahlen. Der wiisse
rige, frisch bereitete Auszug aus dem Holze 
ist schwach rot; durch Zusatz von Kalk
wasser wird die Farbung viel intensiver. 
Der rote Farbstoff wird durch Bleizucker, 
Alaun oder Eisenvitriol gefallt. 

Lignum campechianum oder Lignum 
Haematoxyli. 

Blauholz. Oampecheholz. 
Campecheholz (Abb. 179) iet das dichte, 

braunrote, auBen violette oder violett
schwarze Kernholz des in Westindien und 
Zentralamerika heimischen und dort auch 
vielfach kultivierten Baumes Haema to
xylon campechianum L. Es ist sehr 
schwer, hart und grobfaserig. Der Quer
schnitt zeigt eine sehr undeutliche und un
regelmaBige konzentrische Schichtung und 
feine Markstrahlen. Das Holz ist von an
genehmem Geruch und siiBlichem, spater 

L.F. 
Abb.178. Lignum Fer
nambuci. Tell des Quer

schnitts, vierfach ver 
groBert. 

L. C. 
Ann. 179. Lignum 

Campechianum. Tell 
des Querschnltts, 

vlerfach vergro Bert. 

herbem Geschmack. Es enthalt Hamatoxylin und findet zuweilen als adstringierendes 
Mittel pharmazeutische Anwendung. Hauptsachlich aber dient es zum Farben. 

U nterfamilie Papilionatae. 

Balsamum tolutanum. Tolubalsam. 
Abstammung. Dieser Balsam ist der erhartete Harzsaft von Myro

xylon balsamum (L.) Harms, var. genuinum Baillon. Imnsrdlichen Siid
amerika, besonders am Unterlauf des Magdalenenstroms, wo der Baum sehr 
verbreitet ist, gewinnt man den Balsam, indem ml;tn in die Rinde in groBer 
Zahl je zwei sich nach unten spitzwinkelig treffende (V-formige) Einschnitte 
macht und dasfreiwillig austretende und sich an dem Schnittpunkt der 
Einschnitte ansammelnde Harz in Flaschen, ausgehohlten Fruchtschalen 
oder auf Blattern auffangt. 

Beschaffenheit. Frischer Tolubalsam ist braungelb und zahfliissig, 
in diinnen Schichten durchsichtig; im Handel aber ist er meist zu rotlich
braunen, vielfach kristallinisch glanzenden Stiicken erstarrt, welche sich 
leicht zu gelblichem Pulver zerreiben lassen. Er ist von feinem Wohlgeruch 
und gewiirzhaftem, kaum kratzendem, leicht sauerlichem Geschmack, 
und ist in Weingeist, Ohloroform und Kalilauge klar, in Schwefelkohlenstoff 
nur teilweise lOslich. 

Gllg-Brandt-Schilrhoff. Pharmakognosle. 4. Aufl. 14 
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Seinealkoholische Losung rotet Lackmuspapier und wird durch Eisen
chloridlOsung griin gefarbt. 

Wird 1 g Tolubalsam kurze Zeit mit 5 ccm Wasser gekocht, das Filtrat 
dann mit 0,03 g Kaliumpermangat erwarmt, so muB es infolge Oxydation der 
Zimtsaure im Balsam nach Benzaldehyd riechen. 

Bestandteile. Der Balsam enthi.i.lt neben Harz Zimtsaure und Ben
zoesaure sowohl frei wie als Benzylester gebunden, ferner wenig Vanillin. 

Priifung. Werden 5 g zerriebener Tolubalsam mit 30 g Schwefelkohlen
stoff einige Zeit unter RiickfluBkiihlung auf dem Wasserbade erwarmt, 
das Filtrat eingedunstet (Vorsicht, Feuersgefahr I), der Riickstand mit 5 g 
Petrolather aufgenommen, die Mischung filtriert und das Filtrat mit 10 ccm 
Kupferazetatlosung geschiittelt, so darf keine Griinfarbung entstehen 
(Falschung mit Kolophonium, desse~ Sauren mit Kupfer griine Verbindun

.gen liefern). 
Der Aschegehalt des Tolubalsams darf 1% nicht iibersteigen (mineralische 

Beimengungen). 
Sonstige Unregelmii..Bigkeiten erkennt man an der Veranderung der 

Saure- und Verseifungszahl des Balsams. 1 g Balsam muB nach dem Losen 
in 50 ccm Weingeist und Hinzufiigen von 10 ccm weingeistiger ~-Normal
Kalilauge, 200 ccm Wasser und 1 ccm Phenolphthaleinlosung zu Riicktitra
tion des Laugeniiberschusses hochstens 6 und mindestens 4 ccm ~-Normal
Salzsaure erfordern, was einer Saurezahl von mindestens 112 und hochstens 
168 entspricht. (S. Einleitung.) 

Wird 1 g Balsam in 50 ccm Weingeist gelost und mit 20 ccm ~-Normal
Kalilauge eine halbe Stunde lang auf dem Wasserbade unter RiickfluB
kiihlung erhitzt, so miissen nach dem Verdiinnen mit 200 ccm Wasser und 
nach Zugabe von 1 ccm Phenolphthaleinlosung zur Riicktitration des Laugen
iiberschusses hochstens 14,5 und mindestens 12,5 ccm ~-Normal-Salzsaure 
verbraucht werden, was einer Verseifungszahl des Balsams von mindestens 
154 und hOchstens 210 entspricht (s. Einleitung). 

Gesehiehte. Der Balsam wurde durch die Spanier zur selben Zeit in 
Europa bekannt wie der Perubalsam, war aber lange Zeit, obgleich er in
folge seines feinen Wohlgeruches beliebter war wie dieser, sehr selten. 
Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts gelangte er haufiger in den Handel. 

Anwendung. Tolubalsam dient als Auswurf beforderndes und reiz
milderndes Mittel bei Brustleiden, ferner zu Parfiimeriezwecken. 

Balsamum peruvianum. Perubalsam. 
Abstammung. Perubalsam ist ein durch starke Eingriffe in den 

LebensprozeB des Baumes gewonnenes, pathologisches Produkt des in 
Zentralamerika (San Salvador) heimischen Baumes Myroxylon balsa
mum (L.) Harms, var. Pereirae (Royle) Baillon. Zur Gewinnung wird 
eine bestimmte Stelle der Rinde an der Basis des Baumes durch Klopfen 
mit einem !!tumpfen Werkzeuge gelockert und, nachdem wenig Balsam 
ausgeflossen ist, 5-6 Tage spater an den gelockerten Stellen mit Fackeln 
angeschwelt. Aus den verwundeten Stellen flieBt dann etwa nach einer 
Woche reichlich Harzsaft aus, der mit Lappen aufgesaugt wird, welche 
meist dreimal erneuert werden. Darauf werden die aufs neue verwundeten 
Stellen wieder angeschwelt, um sie weiter auszubeuten. Die mit dem Balsam 
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gesattigten Lappen werden ausgekocht und ausgepre.Bt, der gewonnene 
Balsam wird abgeschaumt und durch Absetzenlassen geklart. Die Rinde 
der ausgebeuteten Stelle wird sodann abgeschnitten, zerkleinert und aus
gekocht und liefert ebenfalls einen (allerdings minderwertigen) Balsam. 
Darauf wird mit der Ausbeutung einer Rindenpartie begonnen, die gerade 
uber der erschopften Stelle liegt. Indem man so fortfahrt, soweit man 
auf primitiven Leitern in die Hohe gelangen kann, laBt sich ein einziger 
Baum 30 Jahre hintereinander ausbeuten, da die erschopften Stellen stets 
durch das Kambium wieder uberwallt werden: Die Ausfuhr der Droge 
geschieht nur aus San Salvador in Zentralamerika. 

Beschaffenheit. Perubalsam bildet eine braunrote bis tief dunkelbraune, 
in dUnner Schicht klare und durchsichtige, nicht fadenziehende und nicht 
klebende Masse von angenehmem, an Benzoe und Vanille erinnerndem 
Geruch und scharf kratzendeni, bitterlichem Geschmack. Er trocknet 
an der Luft nicht ein, mischt sich klar mit Alkohol, lost sich nur teilweise 
in Ather und Petrolather und besitzt eine Dichte von 1,145 bis 1,158. Die 
Losung in Weingeist farbt sich mit Eisenchlorid grun. 

Bestandteile. Perubalsam besteht aus 25-28% Harz und mindestens 
56% Cinnamein. Mit diesem Ausdruck bezeichnet man die Gesamtheit 
seiner in Natronlauge nicht loslichen, aromatischen Bestandteile, namlich 
hauptsii.chlich Benzoesaure-Benzylester und Zimtsaure-Benzylester. 

Prill'ung. Infolge seines hohen Preises und seines nach dem auBeren 
Ansehen nicht zu beurteilenden Wertes war Perubalsam fruher in hohem 
MaBe Verfalschungen ausgesetzt. Die Verhaltnisse scheinen sich in neuerer 
Zeit gebessert zu haben, doch besteht gegenwartig die Moglichkeit der Ver
wechselung des Balsams mit kiinstlichen, dem natiirlichen sehr ahnlichen 
Balsamen. Beim Schutteln von 5 Tropfen Balsam mit 6 ccm Petrolather 
miissen sich die ungelOst bleibenden Anteile als Schmiere an der Glaswand 
festsetzen, bei Vorliegen von Kunstprodukten fallen sie meist pulverig zu 
Boden. Schuttelt man 2 g Balsam mit 10 ccm Petrolather und dampft 
4 ccm des Filtrats vorsichtig ein, so darf der Ruckstand nicht nach Benz
aldehyd oder Terpentinol riechen, und 3 Tropfen des Ruckstandes diirfen, 
in 10 Tropfen Essigsaureanhydrid gelost und mit 2 Tropfen Schwefelsaure 
versetzt, nicht sofort eine rotviolette oder blauviolette Farbung geben 
(Kunstprodukte, Falschung mit Gurjunbalsam). Schuttelt man weitere 
4 ccm desselben Petrolatherfiltrates mit 10 ccm Kupferazetatlosung, so 
darf sich der Petrolather nicht grUn farben (Kolophonium, dessen Sauren 
griine Kupferverbindungen liefern). 1 g Perubalsam muB sich in 3 g Chloral
hydratlosung (3 + 2) klar losen (Falschung mit fettem (1). 

Gehaltsbestimmung. 2,5 g Balsam, 5 ccm Wasser und 5 g Natronlauge 
werden gemischt, das Gemisch wird mit 30 gAther 10 Minuten lang geschut
telt, dann werden zwecks Zusammenballung der wasserigen Schicht 3 g 
Traganthpulver zugegeben und kraftig geschuttelt. 24 g der abgegossenen 
und filtrierten AtherlOsung (= 1,9 g Balsam) werden in gewogenem Kolb
chen vom Ather befreit; der Ruckstand muB nach halbstundigem Trocknen 
bei 100 0 mindestens 1,07 g wiegen, was einem Cinnameingehalt des Balsams 
von 56% entspricht. Dieses Cinnamein ist durch seine Esterzahl zu charak
terisieren. Man lost den Ruckstand in 25 ccm weingeistiger Yz-Normal
Kalilauge, erhitzt eine halbe Stunde auf dem Wasserbade unter RuckfluB-

14* 
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kuhlung, gibt 1 ccm Phenolphthaleinlosung zu und titriert den Laugen
uberschuB zuruck, wobei fur jedes g Cinnamein hochstens 16,6 und minde
stens 15,9 ccm %-Normal-Salzsaure verbraucht werden mussen, was einer 
Esterzahl des Cinnamein von mindestens 235 und hochstens 255 entspricht 
(s. Einleitung). 

Geschichte. Als die Spanier Zentralamerika erreichten, fanden sie den 
Perubalsam schon von den Eingeborenen angewendet. In Peru ist der 
Balsam niemals gewonnen worden; er gelangte jedoch, wie die meisten 
Produkte der pazifischen Kuste Amerikas, auf dem Handelswege zunii.chst 
nach der Hafenstadt Callao in Peru, von wo er dann nach Spanien ausgefuhrt 
wurde. 

Anwendung. Perubalsam wird auBerlich gegen Hautkrankheiten an
gewendet, ferner als Zusatz zu Pomaden und zu Parfumeriezwecken. 

Radix Ononidis. Hauhechelwurzel. 

Abstammung. Die Droge ist die wenig verzweigte Hauptwurzel der 
in fast ganz Europa an trockenen Wiesen- und Wegrandern wildwachsenden 
Ononis spinosa L ., welche an ihrem oberen Ende meist ein mehr oder 
weniger groBes Stuck des unterirdischen Stammorgans tragt. Sie wird im 
Herbstevon meist vieljahrigen Exemplaren gesammelt. 

Beschafffmheit. Der meist mehr
kopfige, kurze Wurzelstock geht ganz 
allmahlich in die wenig verzweigte 
Hauptwurzel uber. Diese bildet bis 
30 cm lange, 1-2 cm starke Stucke 
von grauer bis schwarzbrauner Farbe; 
sie sind meist stark gekrummt, oft 
fast bandartig, sehr unregelmaBig zer
kliiftet und oft um ihre Achse gedreht. 

Abb.180. Radix Ononldl . Lupenblld cInes Quer · Die Querschnittflache (Abb. 180) der 
scbnittes dureb eine iilt.ra Wurzel. r i Rindc, ho d d H lz 
Holz, iaJahresringc. maMark$trahlcn. (' / •. ) (Gilg.) sehr zahen und in Rin e un 0 

sehr faserigen Droge ist nie rund, ihr 
Umfang meist zerkliiftet. Unter der fast schwarzen Borke bildet die Rinde 
nur eine schmale, kaum 1 mm starke, graue Schicht von hornartigem 
Gefuge. Das Holz ist von gelblicher Farbe und durch verschieden breite, 
weiBe Markstrahlen scharf radial gestreift. Der organische Mittelpunkt 
liegt haufig stark exzentrisch. Die Holzstrange sind etwas dunkler und durch 
weite GefaBoffnungen gekennzeichnet. Die bei starkerer LupenvergroBerung, 
namentlich bei Eintritt der Ligninreaktion durch Phlorogluzinlosung und 
Salzsaure sichtbaren konzentrischen Ringlinien sind Jahresringe. Mit Jod
losuIig betupft farben sich die Gewebe infolge ihres Starkegehaltes blau. 
'Durch Betupfen mit Ammoniak wird das Holz gelb. Auf dem Querbruche 
der Wurzel ragen die Bastfasergruppen als feine , haarartige Fasern hervor. 

Die Droge hat einen an SiiBholz erinnernden, schwachen Geruch und 
schmeckt kratzend, etwas herbe und siiBlich. 

Anatomie. (Vgl. Abb. 181.) An der Rinde ist sehr charakteristisch 
die aus abgestorbenem Gewebe bestehende Schuppenborke. An beliebigen, 
oft sehr tief gelegenen Stellen der Rinde hat sich ein Phellogen gebildet, 
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wodurch die auGeren Partien der Rinde zum Absterben gebracht wurden 
(phell). Die Markstrahlen (ma) sind oft 20-30 Zellagen breit. Einige ihrer Zel
len, die durch verholzte Wande in 2, 30der mehr meist iibereinanderliegende 
Kammern geteilt sind, ent
halten in jeder Kammer 
einen Einzelkristall (ler). 
In den Siebstrangen finden 
sich zum groGten Teil ob
literiertes Siebgewebe (o. Ze) 
und kleine Gruppen sehr 
stark verdickter, langer, 
unverholzter Fasern, welche 

auch oft vereinzeltvorkom- L. _ n.~~~~~~~~~~~~~ men konnen. Der Holz- _ 
korper ist im Gegensatz zu 
der schmalen Rinde sehr 
stark entwickelt und zeigt 
Jahresringe. Er fiihrt spar
lich meist vereinzelt lie
gende, weitlumige Tiipfel
gefaGe (ge) , welche von 
Holzparenchym umgeben 
sind (hp) . Einen groGen 
Teil des Holzkorpers neh
men Fasern ein, welche in 
vielgliederigen Gruppen zu
sammenliegen und deren 
Wandung bis zum Ver
schwinden des Lumens ver
dickt, aber nur in den 
auGeren Verdickungsschich
ten verholzt ist (ba) . In 
ihrer Nahe kommen auch 
Kristallkammerreihen mit 
Einzelkristallen (ler) vor. 
Die innerhalb des Kambi
ums liegenden Teile der 
Markstrahlen sind verholzt, 
ihre Zellen getiipfelt. Alle 
Parenchymelemente sind 

Abb. 181. Radix Ouonldls Quer chnltt. I.T Kristallzellen der 
mit Starke erfiillt. Rinde, In- Zellen mit t1efbraunem Inhalt, ri Rlndenparenchym, 

Die Droge ist an me c h a- phd!. sekundare Phellogenschicht, die I~lnde durchziehend uud 
Borkenblldung verursachend, o. Ie obhterlertes (zusammenge· 

nischen Elementensehr drticktes, Iunktionsloscs) Siebgewebe, Ie funktlonsfahigcs Sleb· 
. . gewebe, ca Kamblum, ba LlbrUormfa erbundel, ge GefiHle, "'4 pr!-

reIch : langen, Ins zum Ver- miire MarkstrllbJen, hp Holzparenchym, kr Kristalie, s14 Starke
schwinden des Lumens ver Inhalt finlger Zellen .. gezelchnet. - In der Mltte des Bildes Yerliluft 

- eln sekundurer Markstrabl. Vergr. "'". (Ollg.) 
dickten Bastfasern bzw. 
Libriformfasern, die meist in vielgliedrigen, oft von Parenchymzellen durch
setzten Biindeln zusammenliegen. 

Die Starkekorner sind sehr klein, meist einfach, kugelig, seltener zu 
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wenigen zusammengesetzt, die Einzelkornchen rundlich-kantig, meist 4-10 ft 
im Durchmesser, mit kleiner zentraler Kernhohle. 

Kristalle kommen nur als Einzelkristalle in den eigenartigen Kristall
zellen der Rinde, sowie in den Kristallkammerreihen des Holzkorpers vor. 

Merkmale des Pulvers. Das braune Pulver ist durch folgende Elemente 
gekennzeichnet: Die Hauptmasse bilden die schmalen, oft stark verbo
genen, fast vollstandig verdickten, ungetiipfelten Faserbruchstiicke, ferner 
Fetzen des gelblichbraunen bis schwarzbraunen Korks und der Borke, 
Parenchymfetzen mit Starke oder die freiliegende Starke in groBen Mengen, 
Bruchstiicke der behOft-getiipfelten GefaBe, Stiicke der Kristallzellreihen 
oder ausgefallene Kristalle. 

Bei der Mikrosublimation liefert eine kleine Menge des Pulvers farblose, 
meist amorphe Sublimate von Onocol, die sich aus einem Tropfchen Wein
geist umkristallisieren lassen. Sie losen sich in einem Tropfchen Schwefel
saure mit roter Farbe auf. 

Bestandteile. Hauhechelwurzel enthalt die Glykoside Ononin und das 
dem Glyzyrrhizin ahnliche Ononid, ferner den sekundaren Alkohol Onocerin 
oder Onocol, endlich Gummi, Harz, fettes 01 und Mineralsalze. 

Priifung. Als Verwechselungen kommen Ononis repens L. und ar
vensis L. kaum in Betracht, da ihre Wurzeln viel diinner sind, die Ein
sammlung derselben daher nicht lohnend ist. Ferner wurden in den Schnitt
formen nicht selten die oberirdischen Stengel der Stammpflanze gefunden. 
Sie sind nur 5-7 mm dick, stielrund, stets zentrisch gebaut und besitzen ein 
groBes Mark oder auch eine Markhohle., 1m Pulver ist diese unzulassige 
Beimengung an den groBen, rundlichen, stark verholzten, grob getiipfelten 
Markzellen nachweisbar. Neuerdings wurden auch Verfalschungen mit den 
Medicago-Arten beobachtet. 

Da der Borke in ihren Rissen, iiberhaupt der Wurzel in ihren Furchen 
Bodenpartikelchen meist fest anhaften, ist der Asche- bzw. Kieselsauregehalt 
der Droge und ihres Pulvers meist etwas hoher, als er der Wurzel selbst 
eigentiimlich ist. Gleichwohl braucht ein hoherer Aschegehalt des Pulvers 
als 7% nicht zugelassen zu werden. 

Geschichte. Hauhechelwurzel ist in Deutschland seit Mitte des 16. Jahr
hunderts gebrauchlich. 

Anwendung. Die Droge wirkt schwach harntreibend. 

Semen Foenugraeci. Semen Foeni graeci. Bockshornsamen. 
Abstammung. Die Samen stammen von der in Westasien heimischen, 

einjahrigen Trigonella foenum graecum L. Diese wird in Thiiringen, 
im sachsischen Vogtlande sowie im ElsaB und in vielen auBerdeutschen 
Landern auf Feldern angebaut und im Herbst geschnitten; sodann werden 
aus ihren trockenen, langen, sichelformigen, am Ende in eine lange, feine 
Spitze auslaufenden Hiilsen die Samen ausgedroschen. 

Beschaffenheit. Die harten Samen sind auBen hellbraun bis gelblich
grau und feinnarbig punktiert, 3-5 mm lang, 2-3 mm breit und dick 
und von eigentiimlicher, flach rautenfOrmiger bis unregelmaBig gerundeter 
Gestalt (Abb. 182). Etwa in der Mitte der einen langen Schmalseite be
findet sich der etwas vertiefte, helle, kleine Nabel, von welchem sich nach 
der einen Seite die Raphe als ein kurzer, dunkler Strich hinzieht. An der 
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anderen Seite befindet sich ein durch eine flache diagonale Furche mar· 
kierter, nach dem Nabel hin zugespitzter Abschnitt, welcher das Wurzelchen 
des Embryos in sich birgt, wahrend in dem anderen, groBeren Abschnitt 
des Samens die Kotyledonen liegen. Auf einem parallel den breiten Seiten 
gefuhrten Langsschnitt durch den Samen liegt das aufwarts gebogene 
Wiirzelchen den Kanten der Kotyledonen flach an. Auf einem das Wurzel. 
chen treffenden Querschnitt erkennt man mit der Lupe leichtunter der 
Samenschale das diinne, glasige Endosperm, das Wurzelchen und die beiden 
Kotyledonen. Nach erfolgtem 
Aufweichen des Samens in Wasser 
quillt das Endosperm gallertig 
auf und laBt den gelben Embryo 
leicht herauslosen. Jodlosung 
farbt die Schnittflache der Samen 
wegen der geringen Menge von 
Starke nicht blau. 

Bockshornsamen haben einen 
starken, charakteristischen Ge
ruch und schmecken bitter. Beim 
Kauen werden sie rasch schleimig. 

B 
Abb. 182. emen Foenugracci. A amen in 
natur!. Orolle. B oln elnwlner .. men vcr
grollert, a 1m Liingsschnitt, D 1m Querscholtt 

(' / ,). (GlIg.) 

Abb. 183. Semen Foenugraeci. Querschnitt durch dle 
Randvartie des relien Sameos. cu KuUkula, darunter dle 
Palisadeozellen ste, welche in det oberen Hiilfte eine helle 
LinJe, Lichtlinle Ii, zelgeo, triJ Trllgerzellenschlcht, pa 
Pareochymgewebe, kle Kleber oder Olzellcnschicht, end 

Endosperm (''' , ,). (Oilg.) 

Anatomie (vgl. Abb. 183). Die Samenschale zeigt einen auffallenden 
Bau. Die auBerste Schicht (Epidermis) besteht aus langgestreckten, pall. 
sadenartig nebeneinanderstehenden Zellen mit flaschenformigem Lumen 
(ste) , die eine dicke, in Wasser verquellende AuBenwand (cu) besitzen; 
die Lumina einiger, gruppenweise beieinanderstehender Epidermiszellen 
reichen mit breiteren Flachen bis an die Kutikula heran, und sie sind 
es, die die Zeichnung der Samenoberflache bedingen. AHe Epidermis. 
zellen haben in gleicher Rohe eine das Licht abweichend von den ubrigen 
Membranpartien brechende Stelle, wodurch die sog. Lichtlinie (li) zu· 
stande kommt. Die zweite Schicht besteht aus kurzen, saulenfuBahnlichen, 
innen dicht schlieBenden Zellen, welche nach auBen auseinanderweichen 
und dort deutliche Interzellularraume zeigen; ihre Wandung ist der Lange 
nach mit verdickten Leisten ausgesteift (sog. Tragerzellen tra). Darauf 
folgt nach innen eine 2-3reihige Schicht von kleinen, diinnwandigen 
Zellen (pa). Nach innen folgt nun das schmale Gewebe des Endosperms. 
Die auBerste Schicht besteht aus kleinen derbwandigen Zellen, welche 
mit Fett und Aleuronkornern erfiillt sind (ke). Dieser liegt innen ein Ge· 
webe von groBlumigen Zellen an, deren diinnen Zellulosemembranen dicke, 
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geschichtete, von Tiipfelkanalen durchzogene Schleimmembranen aufgelagert 
sind (end). Der groBe Embryo besteht aus kleinen Zellen, welche fettes 
01, Aleuronkomer und geringe Mengen von kleinkorniger Starke enthalten, 
und weist in den Kotyledonen 3 Palisadenschichten und etwa 8 Schwamm
schichten, letztere aus ellipsoidischen Zellen, auf. 

Merkmale des Pulvers. Das hell-goldgelbe Pulver zeigt folgende cha
rakteristische Elemente: Die Hauptmasse des Pulvers besteht aus den 
meist sehr stark zertriimmerten Zellen des Embryos. Nicht selten trifft 
man dazwischen jedoch die auffallenden Elemente der Samenschale an: 
die Palisadenschicht und die Tragerschicht, meist in Fetzen oder Trum
mem, meist in FIachenlage, oft beide Schichten noch in Zusammenhang 
miteinander; auffallend sind femer die Schleimklumpen bzw. -ballen des 
Endosperms. 

Bestandteile. Die Samen besitzen einen eigentumlichen aromatischen 
Geruch und einen zusammenziehend. bitteren und zugleich schleimigen 
Geschmack. Sie enthalten die Alkaloide Cholin und Trigonellin, einen 
gelben Farbstoff, fettes 01, Schleim und Mineralbestandteile. 

Prfit'ung. Verfalschungen des Pulvers mit starkemehlhaltigen Samen 
sind unter dem Mikroskop im Glyzerinjodpraparate leicht erkennbar. 
Neuerdings sind uns mehrfach griinliche, aus den ganzen Fruchten oder den 
ganzen Zweigspitzen hergestellte Pulver begegnet, welche reichlich faserartige 
Zellen, groBere GefaBe und chlorophyllhaltige Gewebefetzen enthielten. 
Mineralische Beimengungen, Staub usw. werden durch Aschebestimmung 
festgestellt. 5% Asche sind zulassig. 

Gesehiehte. Schon die alten Agypter, Griechen und Romer kannten diese 
Pflanze bzw. Droge, welche als Viehfutter und Gemiise Verwendung fand. 1m 
Mittelalter wurden die Samen medizinisch gebraucht. Die Pflanze wurde 
durch Verordnung Karls des GroBen nach Deutschland eingefiihrt. 

Anwendung. Die Droge findet in der Tierheilkunde zu Viehpulvem 
Anwendung. 

Herba Meliloti. Steinklee. 
Abstammung. Steinklee besteht aus den Blattern und bliihenden Zwei

gen von Melilotus officinalis (L.) Desrousseaux und M. altissimus 
Tkuillier, zweijahrigen Krautem unserer heimischen Flora, welche durch 
ganz Mitteleuropa und Vorderasien verbreitet sind un(I' auf Wiesen und an 
Graben gedeihen, in Thiiringen und in Nordbayem angebaut und im Juli 
und August wahrend der Bliitezeit gesammelt werden. 

BesehaHenheit. Die Blatter der bis 1,5 m hohen Pflanzen (Abb. 184) 
sind dreizahlig und mit einem feinbehaarten, bis 1 cm langen Blattstiel ver
sehen; das Endblattchen ist etwas groBer und auch meist langer gestielt. 
Die Spreite der einzelnen bis gegen 4 cm langen Blattchen ist langlich bis 
elliptisch, am oberen Ende gestutzt, mit sehr kleinem Endspitzchen, am 
Grunde keilformig, kahl, oder nur unterseits mngs der Nerven behaart; 
der Rand ist scharf und spitz gezii.hnt. Am Grunde des Blattstiels stehen 
2 pfriemliche, ungeteilte Nebenblii.ttchen. 

Die in einseitswendigen, lockeren, achselstandigen Trauben stehenden 
Bliiten sind gelb und von dem Bau der Schmetterlingsbluten; sie stehen 
auf diinnen, kurzen, seidenhaarigen Stielchen in der Achsel kleiner, rotlich 
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gewimperter Deckblattchen. Der feinbehaarte Kelch ist funfzahnig und 
umgibt auch nach dem Verbluhen die kleinen, bei M. officinalis ein- bis 
zweisamigen, querrunzeligen, zusammengedriickten, kahlen, bei M. altis
simus zerstreut behaarten, netzig runzeligen, braunen, kurzen Hiilsenfruchte. 
- Die Droge kommt allermeist gerebelt, d. h. von den Stengelteilen be
freit, in den Handel. Sie riecht 
kraftig nach frischem Heu und 
schmeckt. salzig und bitter. 

Anatomie. Beide Blattepi
dermen bestehen aus welligbuch
tigen Zellen, das Mesophyll um
faBt eine Reihe Palisaden und ein 
etwa ebenso breites Schwamm
gewebe. Die Behaarung ist cha
rakteristisch: kleine Kopfchen
haare mit zweizelligem Kopf und 
dreizellige Haare mit zwei dunn
wandigen unteren Zellen und eng
lumiger, dickwandiger Endzelle 
mit kraftigen Kutikularknoten. 
Die GefaBbundel sind von Faser
biindeln mit Kristallzellreihen 
umgeben, deren Kammern groBe 
Einzelkristalle enthalten. Die 
Antherenepidermis ist mit langen 
Kutikularstacheln besetzt, der 
Pollen trocken langlich, drei
furchig, in Wasser ellipsoidisch 
mit 3 hervortretenden Austritt
stellen. 

Merkmale des Pulvers. Be- . 
sonders bezeichnend fUr das Pul
ver sind sehr zahlreich vorkom
mende, spitze, fast bis zum Ver
schwinden des Lumens verdickte, 
unregelmaBig knotig angeschwol
lene Harchen (an allen oberen 
Organen der Pflanze vertreten), 
ferner reichlich Faserbiindel, 
die von Kristallzellreihen be
gleitet werden. 

~
t1 . 
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Abb.184. MelJlotus offlcin&Us . .d. Bliihender Zweig (' /.), B 
ganzc Bliite von der elte gcsehen (' / ,), C F&hDe, D Fliigel, 
E chlffcllen (' / ,), F Kelch mit St&ubblattsiiule und Grutel 

(' / ,), G reite Frucllt (' /] ). (GlIg.) 

Bestandteile. Steinklee wird wegen seines Gehaltes an Kumarin ver
wendet; Melilotsaure, Spuren eines atherischen Oles, Gerbstoff und Mineral
bestandteile sind die sonstigen Bestandteile des Krautes. 

Priifung. Das Kraut solI von groberen Stengelteilen frei sein, das 
Pulver solI demgemaB weite GefaBe nicht enthalten. Verwechselungen 
sind Melilotus albus Desr. mit weiBen Bluten und M. dentatus 
Persoon. Letzterer hat zwar auch gelbe Bliiten, ist aber geruchlos 
und wird, wenn unvermischt, daran erkannt. In Mischungen mit echter 
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Droge kann er an den eingeschnitten gezahnten Nebenblattern erkannt 
werden. 

Gehaltsbestimmung. Das Arzneibuch hat eine Bestimmung des Kumarin
gehaltes nicht vorgeschrieben. Obermayer hat eine Methode vorgeschlagen 
(Zeitschr. f. analyt. Chemie 1913, S. 172), die auf der Isolierung des Kumarins 
durch Destillation von 10 g des Krautes mit einer (iiber 100 0 siedenden) 
konzentrierten Chlorkalziumlosung und Titration des Kumarins im Destillat 
mit Kaliumpermanganat beruht. 

Geschichte. Die Droge ist seit der Zeit der alten Griechen und Romer 
(wahrscheinlich sogar schon fruher) standig in medizinischem Gebrauch. 

Anwendung. Sie findet zur Bereitung von Species emollientes Ver
wendung. 

Tragacantha. Traganth. 
Abstammung. Traganth ist der durch einen UmwandlungsprozeB aus 

den Mark- und Markstrahlzellen verschiedener in Kleinasien und Vorder
asien heimischer Astragalus-Arten entstandene, an der Luft erhartete 
Schleim. Zu den Traganth liefernden Arten gehoren A. adscendens 
Boissier etHaussknecht, A. leioclados Boissier, A. brachycalyx Fischer, 
A. gummifer Labillardiere, A. microcephalus Willdenow, A. pycno
clados Boissier et Haussknecht und A. verus Olivier. 

Abb. 185. Quersehnitt dureh d en Traganth. 
Man aieht Doell deutUell die Reste der in 
Gummi iibergeiUbrtcn Zellmembrancn und 
einzelne tiirkekorner (FJOcltiger und Tsehirch.) 

Handel. Die Droge kommt haupt
sachlich von Smyrna aus in den Handel. 

Sorten. Wahrend der sog. wurm
formige Traganth ala weniger gute Sorte 
von pharmazeutischer Verwendung 
ausgeschlossen ist, wird die hierzu ge
eignete Sorte im Handel ala Blatter
traganth bezeichnet. 

Beschaffenheit. Er bildet weiBe, 
durchscheinende, nur ungefahr 1-3 mm 
dicke und mindestens 0,5 cm breite, 
meist breitere, gerundete, platten-, 
band-, sichel- oder muschelformige 
Stucke mit bogenformigen Leisten und 
oft radialen Streifen; er ist mattglan
zend, kurz brechend und von horn
artiger Konsistenz, schwer zu pulvern. 

Ganze Stucke, mit 50 Teilen Wasser 
iibergossen, quellen allmahlich zu 

einer durchscheinenden Gallertmasse auf, die beim Erwarmen mit etwas 
Natronlauge gelb wird. (Um eine knotchenfreie Gallerte aus dem Pulver 
zu erhalten, reibt man vor dem Wasserzusatz den Traganth mit etwas Wein
geist oder Glyzerin an). 

Traganth ist geruchlos und schmeckt fade und schleimig. 
Anatomie. Mar.k- und Markstrahlenzellen der Astragaluszweige unter

liegen einem VerschleimungsprozeB; ihre Wandungen werden durch viel
schichtige Schleimauflagerung stark verdickt, schlieBen aber oft im 
ZelLnhalt noch unveranderte Starkekorner ein (Abb.185). In der Droge 
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sind allermeist noch die Umrisse der verschleimten Zellen und die von ihnen 
umhiillten Starkekorner deutlich unter dem Mikroskop zu erkennen, wenn 
man trocken hergestellte, diinne Schnitte in Glyzerinjod beobachtet. Die 
Starkekorner sind meist Einze1korner, seltener zusammengesetzt, gewohnlich 
5-10 p, groB, selten groBer. Es ist zweifellos, daB zur Traganthbildung 
zufallige Verwundungen der Astragalus-Straucher viel beitragen; sehr wahr
scheinlich bringen aber auch die Sammler zur Gewinnung der besten und 
reinsten Sorten feine Schnitte an den Stammen und Asten an. Da der 
Schleim unter starkem Druck steht, tritt er durch jede ihm gebotene 
Offnung aus und da er rasch erstarrt, nimmt er eine Gestalt an, die von der 
Form der Austrittsoffnung stark beeinfluBt wird. 

Merkmale des Pulvers. Untersucht man den weiBen, feingepulverten 
Traganth in Glyzerin, so erkennt man zahlreiche farblose, groBere und 
kleinere Schollen mit meist scharfen, selten mehr oder weniger abgerundeten 
Kanten und ebenen oder seltener gekriimmten Flachen. Daneben sind 
sparlich kleine, freiliegende Starkekorner zu erkennen. Setzt man nun dem 
Glyzerinpraparat seitlich (neben das Deckglaschen!) ein kleines Tropfchen 
Wasser zu, so macht sich rasch eine Quellwirkung bemerkbar. Besonders 
in groBeren Schollen bemerkt man bald undeutlich umgrenzte Raume, 
die mit kleinen Starkekornern erfiillt sind. Nach und nach tritt dann die 
Zellstruktur der Schollen immer deutlicher in Erscheinung; die Mittellamelle 
der Wandung laBt sich erkennen, die meist scharf polygonal die Zellen be
grenzt, und das Lumen der einzelnen Zellen hebt sich scharf abo Allmahlich 
nimmt dann weiter die Wanddicke der einzelnen Zellen zu, so daB sich das 
Lumen verkleinert und eine unregelmaBige Gestalt annimmt, und in den 
Wandungen zeigt sich zunachst eine zarte konzentrische Streifung, die rasch 
an Deutlichkeit zunimmt. Bei weiterem Wasserzutritt vergroBern sich 
die Schollen sehr stark, die Zellen nehmen unregelmaBige Gestaltungen an, 
zerreiBen dann und entlassen die im Lumen lagernde Starke, die Schichten 
der Wandung nehmen an Dicke zu, werden dann aber bald undeutlich und 
verschwinden zuletzt ganz, worauf aus der urspriinglichen Scholle ein mehr 
oder weniger unregelmaBiger SchleimbaIlen, eine Schleimkugel oder ein 
Schleimkugelaggregat hervorgegangen ist, die man mit Hilfe von Bismarck
braunlosung farben kann. Die Starke tritt jetzt in ziemlicher Menge frei
liegend im Praparat auf. Die Starkekorner sind meist einfach, kugelig, 
5-15 p, groB, selten groBer oder kleiner, und zeigen eine deutliche zentrale 
Hohlung; seltener sind zu 2--4 zusammengesetzte Korner; auch etwas ver
quollene Korner kommen gelegentlich vor. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die Quellungserscheinun
gen bei Wasserzusatz und das dann regelmaBige Auftreten der starkeerfiiIlten 
Lumina der Zellen. Man erkennt bei dieser Gelegenheit eventueIlleicht und 
deutlich auch aIle fremden Zusatze, wie Rindenteile, Bodenpartikelchen 
u. dgl., ferner Falschungen wie Gummi arabicum, Dextrin u. dgl. 

Bestandteile. Traganth besteht aus wechselnden Mengen Bassorin, 
welches sich in Wasser nicht lost, sondern nur aufquillt, und wasser10slichem 
Gummi_ 

Priifung. "Ober die Reinheitspriifung des Traganths ist neuerdings viel, 
aber bisher vergeblich diskutiert worden, letzteres besonders deshalb, weil 
man iiber die Eigenschaften desselben und iiber die chemischen Bestand-
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teile der Droge noch kein geniigend klares Bild hat. So haben z. B. die An
sichten iiber den Starkegehalt des reinen Traganths im Laufe der Zeit 
mehrfach gewechselt. Nach alteren Autoren soli sein Starkegehalt so klein 
sein, daB er makrochemisch nicht nachweisbar ist, eine Behauptung, die durch 
das Verhalten von aus alteren Drogensammlungen stammenden Mustern 
zweifellos echter Ware bestatigt wird. Dann beschrieben die Arzneibiicher 
makrochemische Reaktionen zum Nachweis der Starke im Traganth, die 
aber spater von der Kritik abgelehnt wurden mit der Behauptung, daB ein 
Traganth, der makrochemisch nachweis bare Starke enthalt, sicher gefalscht 
ist. Man neigte also der alten Ansicht wieder zu, bis ganz neuerdings wieder 
die Anwesenheit von viel Starke in zweifellos echtem Traganth angegeben 
wurde. Eine Entscheidung ist jetzt um so schwerer zu treffen, als in der 
letzten Zeit immer mehr sich die Einfuhr von Produkten anderer Pflanzen 
steigert, die sich hinsichtlich ihres Quellungs- und Emulgierungsvermogens 
guten Traganthsorten an die Seite stellen konnen, dabei z. T. keine, z. T. 
viel Starke enthalten, und als es andererseits unter den echten Traganth
sorten solche gibt, die in dem wichtigsten Punkte, dem raschen und starken 
Quellungsvermogen, keineswegs hohen Anspriichen geniigen. 

Unter diesen Umstanden kann man nicht sagen, daB durch die vom Arz
neibuch gegebenen Vorschriften aIle nicht von Astragalus-Arten abstam
menden traganthahnlichen Produkte ausgeschlossen werden. Wohl aber 
werden grobe Falschungen ausgeschlossen, und es ist die Gewahr gegeben, 
daB die diese Priifungen haltenden Sorten fUr die Praxis ausreichendes Quel
lungsvermogen besitzen. 

Traganth darf nicht nach ranziger Butter oder sonstwie unangenehm 
riechen (verdorbene Ware, die wir mehrfach antrafen). In einem mit einer 
Mischung aus gleichen Teilen Weingeist und Jodlosung hergestellten Pra
parate dUrfen groBere Starkekorner als 20 f1 oder verquollene Starke (Klei
ster) oder rot- bis violettbraune Schollen oder Korner (Dextrin) nicht vor
handen sein. Der Aschegehalt darf 3,5% nicht iibersteigen .. Wird 1 g Pul
ver'mit 2ccm Weingeist angerieben, dann mit 20ccm Wasser, die in 2 An
teilen zuzusetzen sind, verriihrt, so darf nach viertelstiindigem Stehen die 
entstandene Gallerte beim Neigen des Morsers keine flieBende Bewegung mehr 
zeigen. Verriihrt man sie nun mit weiteren 30 ccm Wasser, so darf sie eben 
gieBbar werden. Setzt man nun 2 ccm weingeistiger BenzidinlOsung (1 + 49) 
zu, so darf nach 12stiindigem Stehen eine blaulichgraue Farbung nicht 
eintreten (Gummi arabicum, veranlaBt durch dessen Enzyme). 

Geschichte. Schon den alten Griechen und Romern war Traganth. be
kannt. Sie benutzten die Droge technisch und medizinisch. In Deutsch
land wird Traganth zum erstenmal im 12. Jahrhundert genannt. 

Anwendung. Traganth dient haufig als Bindemittel fUr Pillen und zur 
Bereitung des Ungt. Glycerini. Traganth darf nicht bei einer iiber 50 0 liegen
den Temperatur getrocknet werden. 

Radix Liquiritiae. SiiBholz. 
Abstammung. SiiBholz stammt von Glycyrrhiza glabra L. Diese 

Pflanze existiert in 4 Varietaten, von denen die Stammform, Glyc. glabra 
a-typica Regel & Herder, die in Siideuropa, Kleinasien, der Krim, im Kau
kasus und Nordpersien heimisch ist, das spanische SiiBholz, die Varietat 
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y-glandulifera Regel & Herder, die von Sudosteuropa bis Sudsibirien 
heimisch ist, das russische SuBholz liefert. Die Pflanze wird in ihren ver
schiedenen Formen auch kultiviert in Spanien, Italien, Sudfrankreich, im 
Wolgadelta, in unbedeutenden Mengen auch'in Deutschland. Neuerdings wird 
die wilde Pflanze in groBen Mengen in Syrien gesammelt. 1m Handel sind 
als Sorten russisches und spanisches SuBholz von Bedeutung. Ersteres 
gelangt meist ungeschalt aus den Produktionsgebieten nach Moskau, Peters
burg oder Nischni Nowgorod, wo es geschalt wird. Spanisches SuBholz ist 
meist nicht geschiilt und kommt in bester Qualitat - aus glatten Aus
laufern bestehend - aus Tortosa, in geringerer Qualitat - Auslaufer und 
Wurzeln - als Alicante-Sorte in den Handel. Die spanische Ware ist schwe
rer, die russische lockerer, letztere gilt aber als gehaltreicher und ist die allein 
vom Arzneibuch zugelassene. 

Besehaffenheit.Die Droge besteht aus den geschiilten Haupt- und Neben
wurzeln, ist daher auBen und innen gleichfarbig gelb, auBen auch etwas 
mit Faserchen besetzt, im Querbruch langfaserig und splittrig, sehr zahe, 
1-4 cm dick, meist unverzweigt, manchmal an einem (dem oberen) Ende 
stark verdickt und schwimmt auf Wasser, was mit ihrem lockeren Gefiige 
und den beim TrocknungsprozeB in ihren Markstrahlen entstehenden luft
haltigen Rissen zusammenhangt. SuBholz hat nur einen schwachen, aber 
charakteristischen Geruch und schmeckt suB. 

Anatomie. Der Kork und die primare Rinde sind abgeschiilt. Die ge
samte Droge mit Ausnahme der kleinen im Zentrum gelegenen primaren 
Hadromteile besteht somit aus Kambialzuwachs und zeigt auf dem Quer
schnitt zahlreiche Mark- ·und Holzrindenstrahlen. Das Kambium ist ziem
lich breit. Die Markstrahlen sind 3 bis 8 Zellen breit und erweitern sich nach 
auBen noch bedeutend. Die Holzstrahlen enthalten auBer Parenchym 
kurzgliedtige, sehr starkwandige HoftupfelgefaBe mit kreisrunder Per
foration der horizontal gestellten Querwande und oft etwas tonnenformiger 
Anschwellung der einzelnen GefaBglieder, daneben seltener auch NetzgefaBe,. 
beide Formen begleitet von Tracheiden; ferner Faserbiindel, die mehr oder 
weniger vollstandig von Kristallzellreihen mit Einzelkristallen umhillit 
werden und deren Faserzellen bis zum Verschwinden des Lumens ver
dickt, aber nur in den auBeren Verdickungsschichten verholzt sind. Die
selben Faserbundel mit Kristallzellreihen finden sich auch in den Rinden
strahlen in noch groBerer Zahl, daneben wiederum Parenchym, ferner 
Leptomteile, die jedoch, schon zu Lebzeiten der Pflanze, wenig auBer
halb des Kambiums auBer Funktion gesetzt und vom Parenchym zu
sammengedruckt wurden und nun in der Droge ein eigenartiges, hornartiges 
Aussehen darbieten und in ihrer zelligen Struktur schwer erkannt werden 
konnen (Keratenchym). Nur die direkt an das Kambium grenzenden 
Leptomteile enthalten wohl ausgebildete Siebrohren. Das gesamte Paren
chym der Droge ist mit kleinkorniger (3-8 f.l) kugeliger oder etwas groBerer 
(6-10-20 f.l) ei-, keulen- oder spindelformiger, ganz selten mit zusammen
gesetzter Starke erfullt und enthiilt auch hie und da einige Einzelkristalle 
von Oxalat. Etwa vorhandene Auslaufer haben im wesentlichen denselben 
Bau, nur besitzen sie ein polygonales Mark. 

Das spanische SuBholz ist noch von der Korkschicht, die ganz normal 
gebaut ist, umgeben. 
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Kristalle kommen meist 
nur als Einzelkristalle der 
Kristallzellreihen (Abb. 187 u. 
188 Kr) vor. 

Merkmale des Pulvers. Das 
hellgelbe,feine Pulver (Sieb VI) 
besteht zum groBten Teil aus 
freiliegender, kleinkorniger 
Starke, zahlreichen farblosen 
Protoplasmakornchen, Einzel
kristallen oder Kristalltriim
mern, sowie feinst vermahle
nen Stiickchen der farblosen, 
deutlich getiipfelten Paren
chymzellwande, der gelblichen, 
griinlichgelblichen bis gel ben, 

Abh.186. Radix Liquiritiae, Quer· 
schnitt durch eine ungesehaltc 

Wurzel. 

deutlich behOft getiipfelten, 
dickwandigen GefaBe, der fast 
bis zum Verschwinden des Lu
mens verdickten, schmalen, 
farblosen Fasern, denen nicht 
selten Bruchstiickchen der 
mehr oder weniger vollstandig 
zertriimmerten Kristallzell
reihen anhangen. Dazwischen 
findet man reichlich kleinere 
oder groBere Gewe befetzen 
mit wohlerhaltenen Zellen. 
Sie stammen zum groBen 
Teil aus dem Parenchym und 
bestehen meist aus kugeligen 
bis ovalen, deutliche Inter

Abb. 187. Radix Liquiritiac, Qucn;clmitt. Q. Ie obJiterlcrtcs 
iebgcwebe (Keratencbym), .na Markstrahlen, ba Faserbiindcl, 

I.T Krl tallzellreihen, I. funktionsfiihigcs Sicbgewcbe, C4 Kam
blum, fie Garitoe tr Trachelden In der Nah. der GeraOe, 
stil Starkeinhalt ciniger Zellen gezeichnet. Vcrgr. "' / ,. (GlIg.) 

zellularen zeigenden, seltener aus polygonalen 
gestreckten, in der GroBe stark wechselnden, 

bis mehr oder weniger 
diinnwandigen, deutlich 
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getiipfelten, farblosen, sparlich Einzelkristalle, sehr reichlich dagegen klein
kornige Starke fiihrenden Zellen. Die Starkekorner sind allermeist ein
fach, mehr oder weniger kugelig, gewohnlich 3-8,u groB, seltener eiformig 
bis unregelmaBig keulenformig und dann meist 5-12,u lang, selten zu 
zweien oder dreien zusammengesetzt, umgeschichtet, meist mit zentralem 
punkt-, strich- oder sternformigem Spalt. Sehr haufig sind ferner im Pulver 
isolierte oder in Biindeln zusammenliegende Fasern resp. deren Bruch
stiicke; jene sind sehr lang, schmal (in der Mitte 1O-16,u breit) , sehr scharf 
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Abb.l . Hadix Liquiritiae, Ungssclmitt durch d cn Holzkorpcr. U Gefiille mit paltcntiipfetn, lip Holz-
11Mcnchym, b Librilorm, Kr Kristnllzcllreiben. (Tschirch.) 

und ganz allmahlich zugespitzt, fast bis zum Verschwinden des Lumens 
verdickt, ungetiip£elt, farblos bis gelblich. Den Fasern hangen meist groBere 
oder kleinere Bruchstiicke der farblosen bis gelblichen Kristallzellreihen an, 
die aus zahlreichen diinnwandigen, kleinen, quadratischen bis eckigen, je 
einen grol3en (15-28,u groB) , gut ausgebildeten Einzelkristall fiihrenden 
Kammerzellen bestehen. Haufig werden ferner Bruchstiicke der gelblichen, 
griinlichgelben bis gelben (meist stark zertriimmerten) GefaBe beobachtet; 
sie sind meist weitlumig (60-120,u weit), dickwandig, kurzgliedrig (tonnen
formig), dicht rundlich behOft getiipfelt oder unregelmal3ig netzartig ver
dickt, seltener nur 20-40 ,u weit und unregelmaBig spaltenformig getiipfelt. 
Seltener oder selten werden beobaehtet Ziige von diinnwandigen, starke-
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fiihrenden, mehr oder weniger quadratischen Markstrahlzellen (auffallend, 
da siehaufig mit GefaBen oder Fasern gemeinsam auftreten und im rechten 
Winkel zu diesen verlaufen 1), sowie der ziemlich dickwandigen, farblosen 
Siebrohren, an denen die Siebplatten oft deutlich zu erkennen sind. 

Charakteristisch fUr das Pulver sind besonders die groBen Mengen klein
korniger Starke, die starkefiihrenden Parenchymfetzen, die meist mit Kri
stallzellreihen kombiniert auftretenden, reichlichen, sehr dickwandigen und 
ungetiipfelten Fasern, sowie die GefaBbruchstiicke mit ihrer charakte
ristischen Wandstruktur. Charakteristisch ist ferner die Orangefarbung, 
welche das Pulver mit 80proz. Schwefelsaure annimmt. 

Das Pulver wird untersucht in Wasser oder Glyzerinwasser in Glyzerin
jod (Menge der Starke), sowie in Chloralhydratlosung. 

Bestandteile. Etwa 8% des Glykosids Glyzyrrhizin, dem sauren Ammo
niumsalz der Glyzyrrhizinsaure, auBerdem Zucker, Starke, Asparagin und 
ein gelber Farbstoff. 

Prill'ung. Bestimmte Falschungen und Verwechselungen des SiiBholzes 
sind nicht zu erwahnen, nur ist darauf zu achten, daB zu Schnittformen 
und Pulvern nicht das ungeschalte SiiBholz verwendet worden ist. Man er
kennt es am Vorhandensein von Kork. Es diirfen Korkfetze~ (von braun
schwarzer, rotbrauner, braunlicher bis gelbbrauner Farbe), sowie gelblich
braunliches oder braunliches bis braunes Parenchym oder Triimmerchen 
aus diesen beiden Geweben (aus schlecht geschalter Droge oder spanischem 
SiiBholz), ferner groBkornige oder in der Form abweichende Starke, Stein
zellen, Drusen in dem Pulver nicht vorhanden sein. Der Aschegehalt des 
Pulvers darf 6,5% nicht iibersteigen. 

Gehaltsbestimmung. Das Arzneibuch hat auf eine Glyzyrrhizinbestim
mung verzichtet, weil eine zuverlassige Werte ergebende Methode trotz 
zahlreicher Vorschlage noch nicht hat gefunden werden konnen. 

Geschichte. SiiBholz ist eine schon den alten Griechen und Romern 
bekannte, auch im Mittelalter viel gebrauchte Droge. 

Anwendung. Sie ist ein Hustenmittel und findet auch als Geschmacks
verbesserungsmittel Anwendung in Pulvis gummosus und Spec. Lignorum. 
Ersterem Zwecke dient sie in Species pectorales und Pulvis Liquiritiae 
comp., sowie in den Praparaten Extr. Liquiritiae und Sirupus Liquiritiae. 
Sehr groBe Mengen der Droge werden zur Fabrikation des Succus Liquiritiae 
in den Produktionsgebieten selbst (Italien, Sizilien) verbraucht. 

Lignum Santali rubrum. Rotes Sandelholz. 
Rotes Sandelholz stammt hauptsachlich von dem in Ost,indien und auf den Philip

pinen einheimischen Pterocarpus santalinus L. t., einem hohen, sehr stattlichen 
Baume. Das Kernholz dieses Baumes kommt in groBen Blocken in den Handel; es 
ist sehr dicht, mittelschwer, leicht spaltbar, geruch- und geschmacklos, auBerlich 
schwarzlichrot, innen sattrot, seidig glanzend und zeigt auf dem Querschnitt grobe 
GefaBporen, zahlreiche, tangentiale, hellere Linien von Holzparenchym und auBerst 
feine radiale Markstrahlen. Wirkliche Jahresringe sind nicht vorhanden. Auf dem 
radialen Langsschnitt erkennt man die horizontal verlaufenden Markstrahlen und die 
senkrechten, feinen Parenchymstreifen. An Tangentialschnitten erkennt man eine 
feine, horizontale Streifung, ahnlich der von Lign. Quass. J'amaic., die ebenfalls ihren 
Grund in der Lagerung der Markstrahlen in gleicher Hohe hat. Das Holz besteht zum 
:roBten Teil aus lang zugespitzten, ziemlich diinnwandigen und weitlumigen Fasern, 

SIe schichtenweise verschieden schrag zur Vertikalen verlaufen. Sie wechseln ab mit 
dungentialen auf betriichtlichen Strecken in der Vertikalen und Horizontalen verfolg-
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baren Parenchymbandern aus schwach verdickten, einfach getiipfelten Zellen. Diese 
Parenchymbander treten auch an die sparlichen, z. T. bis zu 400 II- weiten, mit groBen, 
zahlreichen Tiipfeln versehenen, ziemlich kurzgliedrigen GefaBe heran. Die Mark
straWen sind auBerordentlich zahlreich, 9-12 Zellen hoch, fast ausnahmslos 1 Zelle 
breit und stehen in Horizontallinien nebeneinander. Parenchym und Markstrahlen 
fiihren als Inhalt rote Harzkornchen, z. T. auch ziemlich groBe OxalateinzelkristaIle, 
die GefaBe sind mit einer rotbraunen Harzschicht ausgekleidet, aIle Zellwande sind 
rot gefarbt. 

Das leichte, lockere, hochrote Pulver ist gekennzeichnet durch massenhafte Bruch
stiicke diinnwandiger Fasern, weniger Triimmer von Parenchym, sparliche GefaB
bruchstiic~!l und OxalateinzelkristaIle, und durch die Rotfarbung aller seiner Elemente. 
Es farbt Ather und Chloroform gelb mit griinlicher Fluoreszenz, Alkalien purpur
violett, Alkohol gelbrot, und gibt an Wasser nur sehr wenig abo 

Die Droge enthaIt Santal, Santalin, Pterocarpin und Homopterocarpin. Sie wird 
zu manchen Spezies gebraucht, ist als Kaliaturholz in der Kunsttischlerei sehr 
geschatzt und wird auch in der Farberei vielfach verwendet. 

Kino. Kino. 
Der eingetrocknete Saft hauptsachlich aus der Rinde des in Vorderindien und 

auf Ceylon wachsenden Baumes Pterocarpus marsupium Roxburgh. Man laBt 
den Saft <lurch Einschnitte aus der Rinde ausflieBen und in den zum Auffangen dienen
den GefaBen eintrocknen. Die Droge bildet kleine, kantige Stiicke von schwarzbrauner 
oder dunkelroter Farbe; sie sind undurchsichtig, unter dem Mikroskop in diinnen 
Splittern blutrot, mit kleinmuscheliger, fast glasglanzender Bruchflache. Das Pulver 
ist dunkelbraunrot, geruchlos, von stark zusammenziehendem Geschmack. In kaltem 
Wasser quillt es auf und gibt an dieses Farbstoff ab. In heiBem Wasser und in Alkohol 
lOst es sich groBtenteils, und zwar mit tiefroter Farbe. Bestandteile sind besonders 
Kinorot und Kinogerbsaure; durch letztere wirkt es styptisch. - Obrigens liefern 
noch zaWreiche andere Baume Kino, so z. B. Pterocarpus erinaceus Poiret, Butea 
frondosa Roxburgh (Leguminosae), mehrere Eucalyptus-Arten (Myrtaceae). 

Chrysarobinum. Araroba depurata. Chrysarobin. Goapulver. 
Bahia pul ver. 

Abstammung. Die Droge stammt aus den Hohlungen der Stamme von 
Andira araroba Aguiar, eines in den Waldern der brasilianischen Provinz 
Bahia heimischen, sehr hohen Baumes. Sie entsteht in den lebenden Ele
menten (Zellen) des Holzkorpers. Die Wande dieser Zellen und oft ganzer 
Zellkomplexe werden spater aufgelost, so daB lysigene Hohlraume entstehen, 
in welchen das Chrysarobin abgelagert ist. Das gelbbraunliche Holz des 
zuweilen bis 2 m dicken Baumes enthalt dann in zahlreichen kleinen und 
groBen Spaltraumen ein gelbes Pulver, welches in der Weise gewonnen wird, 
daB die Baume gefallt, in Blocke gesagt und diese gespalten werden. Durch 
das Auskratzen der Masse aus dem Spaltholze wird sie mit Holzteilen stark 
verunreinigt. Das durch Absieben von den grobsten Verunreinigungen 
befreite Pulver ist das Bahiapulver, auch Araroba- oder Goapulver 
genannt, weil'es fruher von den Portugiesen nach der ostindischen Kolonie 
Goa gebracht und von da nach England eingefiihrt wurde. Um gereinigtes 
Chrysarobin zu erhalten, zieht man das Bahiapulver mit siedendem Ben
zol aus und laBt das Chrysarobin aus diesem auskristallisieren. 

Handel. Das Pulver gelangt jetzt direkt von Bahia (Brasilien) in den 
europaischen Handel und wird hier gereinigt. 

Beschaffenheit. Chrysarobin ist ein gelbes, leichtes und kristallinisches 
Pulver, welches an der Luft eine braune Farbe annimmt, mit 2000 Teilen 
Wasser gekocht, sich bis auf einen geringen Ruckstand lost undein schwach 
braunrotlich gefarbtes, geschmackloses, neutrales Filtrat gibt, das durch 

GlIg-Brandt·Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Aufl. 15 
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Eisenchloridlosung nicht verandert wird. Unter Hinterlassung eines ge
ringen Rtickstandes lost sich Chrysarobin in 300 Teilen heiBem Weingeist, 
in etwa 45 Teilen warmem Chloroform und in 250 Teilen Schwefelkohlen
stoff. Identitatsreaktionen des Chrysarobins sind folgende: Schtittelt 
man es mit alkalischen Fltissigkeiten, z. B. Ammoniak, so nehmen diese 
bei langerem Stehen an der Luft infolge von Oxydation des Chrysarobins 
zu Chrysophansaure nach einiger Zeit eine karminrote Farbung an. Auf 
dem gleichen Vorgange beruht es, daB ein Kornchen Chrysarobin, auf einen 
Tropfen rauchender Salpetersaure gestreut und in dtinner Schicht aus
gebreitet, beim Betupfen mit Ammoniak eine violette Farbe annimmt. In 
konzentrierter Schwefelsaure lOst sich Chrysarobin mit gelbroter Farbe. 

To 
Der Schmelzpunkt des Chrysarobins liegt tiber 
170 0• Erhitzt man 0,2 g im offenen Schalchen, 
so stoBt es nach dem Schmelzen gelbe Dampfe 
aus, verkohlt dann und verbrennt zuletzt bis 
auf einen sehr geringen Rtickstand. 

Bestandteile. AuBer der chemischen Verbin
dung Chrysarobin, welche mit Chrysophan
saure nahe verwandt ist, enthalt das vom Deut
schen Arzneibuch gekennzeichnete Chrysarobin 
nochl0% in Benzollosliche harzartige Su bstanzen. 

Priifung. Streut man Chrysarobin auf Schwe
felsaure, so darf ein Aufschaumen oder Schwar

Abb.189. Semen Abb. 190. Semen zung nicht eintreten (fremde organise he Stoffe). 
Tonea, natiirl. PhY50stlgmatis, Der Aschegehalt des Chrysarobins darf 0,3% 

GroBe. nll.tiirl. GroDe. 
nicht iibersteigen. 

Geschichte. Wie oben schon angeftihrt, wurde die Droge von den Portu
giesen aus Brasilien nach Indien (Goa) gebracht; dort wurde man 1874 
auf das Heilmittel aufmerksam, dessen wirkliche Heimat bald darauf fest
gestellt wurde. 

Anwendung. Chrysarobin wird hauptsachlich in Form von Salben und 
Aufpinselungen gegen bestimmte Hautkrankheiten angewendet. 

Semen Tonca oder Fabae de Tonca. Tonka bohnen. 
Tonkabohnen (Abb. 189) sind die einer eigenartigen Erntebereitung unterworfenen 

Samen des im n6rdlichen Siidamerika (Venezuela, Surinam) heimischen Baumes 
Dipteryx odorata Willdenow. Man fiiIlt mit ihnen Fasser nicht ganz an, gieBt die 
Fasser voIl Rum und deckt sie zu. Nach 24 Stunden wird der iiberfliissige Rum abo 
gegossen und die Samen werden an der Luft getrocknet. Sie sind so get6tet worden, 
und das in ihnen enthaltene Kumarin scheidet sich z. T. auf der Oberflache kristal
linisch abo Sie sind langlich, etwas flachgedriickt, mit scharfer Riicken- und stumpfer 
Bauchkante. Die grob netzrunzelige, diinne, leicht abl6sbare und auBen schwarze, 
fettglanzende, haufig mit KristaIlen bedeckte Samenschale umschlieBt den mit zwei 
dicken, braunen, 6lig.fleischigen Kotyledonen versehenen Embryo. Ihre Epidermis 
besteht aus verdickten Palisaden mit fast schwarzem Inhalt in dem deutlichen Lumen 
und im oberen Teil gerippter, bei Flachenbetrachtung geperlter Wand. Darunter liegt 
eine Tragerzellschicht aus ZeIlen von im wesentlichen sanduhr· oder spulenf6rmiger, aber 
eigentiimlich verbogener Gestalt. Dann folgen ein innen stark kollabiertes Parenchym, 
eine schmale Pigmentschicht,eine Aleuronschicht (NuzeUusrest) und eine hyaline, nicht 
deutlich zellige Schicht (Endospermrest). Die Kotyledonen enthalten im Parenchym 
kleink6rnige Starke und gelbe, unregelmaBig langliche Aleuronk6rner. Die Samen 
riechen infolge ihres hohen Kumaringehaltes sehr stark nach diesem und werden als 
Geruchskorrigens und zum Parfiimieren gebraucht. 
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Semen Physostigmatis oder Semen Calabar. Cala bar bohnen. 
Abstammung und Bescbaffcnbeit. Calabarbohnen, auch Fa bae eala baricae 

genannt (Abb. 190), sind die Samen von Physostigma venenosum Balfour, einem 
im ganzen tropisehen Westafrika heimischen Kletterstrauche. Sie sind langlich, fast 
nierenformig, etwas £lachgedriickt, etwa 3 cm lang, bis 2 cm breit, mit schwarzbrauner, 
glanzender, kornigrunzeliger Samenschale und einer mattschwarzen, rinnenformigen, 
fast die ganze Lange der gekriimmten Seite einnehmenden Raphe. Die Samenschale 
ist hart, sprode, das Endosperm minimal, die Kotyledonen des Keimlings sind im 
Querschnitt mehr oder weniger konkavkonvex, so daB eine Hohlung zwischen bei
den bleibt. 

Anatomic. Die Samenschale besitzt eine an den Wiilsten bei der Raphe doppelte, 
im iibrigen einfache Epidermis aus bis zu 300,u langen, radial gestellten, sehr schmalen 
Palisadenzellen mit stark verdickten, nur im untersten Teil der Zellen unverdickten 
Seitenwanden, daher einem zum groBten Teil strichformigen, an der Basis bauchig 
erweiterten Lumen. Darunter liegt die sog. Tragerschicht aus unregelmaBig gestal
teten, im wesentlichen aber I.formigen dickwandigen, groBe Interzellularen zwischen 
sich lassenden Zellen. Dann folgen 2 vielreihige Schichten aus kollabierten, Z. T. 
Farbstoff haltenden ZelIen, nur an den Wiilsten schiebt sich zwischen diese Schichten 
und die Tragerschicht ein mehrschichtiges Schwammgewebe aus gespreiztarmigen, 
dickwandigen, Farbstoff fiihrenden Zellen ein. Das Kotyledonargewebe besteht aus 
Parenchym mit Aleuron und 40-80 {t groBen Starkekornern, von ovaler Gestalt und 
mit deutlicher Schichtung und verzweigtem Spalt. 

Eine Identitatsreaktion ist folgende. Werden 0,02 g des Kotyledons zerrieben, mit 
3 ccm Ammoniak einige Stunden stehen gelassen, dann eingedampft, so nimmt der 
Riickstand griine bis blaue Farbe an. . 

Bcstandtcile. Die Samen sind geruchlos, schmecken siiBlich-mehlig und ent
halten die giftigen Alkaloide Physostigmin, Calabarin und Eseridin. 

Priifung. Verwechselungen sind mit den ebenfalls Physostigmin enthaltenden 
Samen von Physostigma cylindrospermum Holm. moglich, doch sind diese 
meist etwas groBer, fast gerade, fast zylindrisch, und die Furche lauft nur iiber 
'I. der Kantenlange. .. 

Gebaltsbestimmung. 25 g gepulverte Samen werden mit 200 gAther und 15 g 
Natriumkarbonatlosung (1 + 9) 2 Stunden unter haufigem U.~schiitteln an einem 
dunklen Ort stehen gelassen, nach dem Absetzen werden 160 gAther (= 20 g Samen) 
abfiltriert und auf die Halfte abdestilliert. Die zuriickbleibende Atherlosung wird mit 
20 g Petrolather verdiinnt und mehrfach mit verdiinnter Salzsaure (1 + 99) aus
geschiittelt. Die vereinigten salzsaure!f Losungen werden mit K!!'liumbikarbonatlosung 
schwach alkalisch gemacht und mit Ather ausgeschiittelt, der Ather wiederum durch 
Ausschiitteln mit 10 cern 'I ... Normal-Salzsaure, dann mit 20 ccm Wasser yom Alkaloid 
befreit. Nach Zusatz von 2 Tropfen Methylrotlosung wird in den vereinigten wasserigen 
Losungen der SalzsaureiiberschuB mit Ij,o-Normal-Kalilauge zuriicktitriert (Fein
biirette). Die zur Sattigung des Alkaloids erforderliche Menge 'llO-Normal-Salzsaure 
muB mindestens 1,08 ccm betragen, was bei einem Molekulargewicht des Physostigmins 
von 275,2 einem Alkaloidgehalt der Samen, berechnet als Physostigmin, von min
destens 0,15% entspricht. Nach Angabe der Literatur wird meist mehr gefunden. 

Aufbewabrung. Vorsichtig. Das Pulver sollte wegen angeblicher Zersetzlichkeit 
der Bestandteile nicht vorratig gehalten werden. 

Anwendung. Zur Darstellung des Physostigmins, welches besonders in der Augen
heilkunde und in der Veterinarmedizin gebraucht wird. 

Cortex Piscidiae. Piscidiarinde. 
Abstammung und Bcscbaffcnbcit. Die Droge hesteht aus der Wurzelrinde von 

Piscidia erythrina L., eines im tropischen Amerika verbreiteten Baumes. Sie bildet 
his 1 m lange, bis 8 cm breite und bis 3 mm dicke, £lache, rinnen- oder rohrenformige, 
in den auBeren Partien ziemlich glatt, in den inneren splitterig hrechende Stiicke, 
von welchen auBen meist der weiBe oder braune, rissige und hriichige Kork ahgesprungen 
ist; wo er fehIt, hat die Rinde griinlichschwarze Farhe, innen ist sie dunkel- bis schwarz
braun, langsstreifig. 

Anatomic. Der Kork besteht aus normalen, diinnwandigen, tafelformigen Zellen. 
Die primare Rinde ist ein in den auBeren Partien Chlorophyll enthaltendes, im iibrig~n 

15* 
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Starke und Einzelkristalle fiihrendes Parenchym, in welchem sich vereinzelte Faser
gruppen und mit einer intensiv braunen, harzartigen, in Kali unloslichen Masse erfilllte, 
teils ellipsoidische, teils sehr unregelmii.Bige gestaltete, von zerdriicktem Gewebe um
gebene Raume finden. Die sekundare Rinde enthalt sehr zahlreiche, 1-3 Zellen breite 
Markstrahlen und schmale Rindenstrahlen, in denen tangentiale Streifen von Faser
biindeln mit solchen von Parenchym und schmalen, tangentialen Reihen obliterierter 
Siebrohren abwechseln. Die Fasern sind sehr schmal, bis zu punktformigem Lumen 
verdickt, die Faserbiindel von Kristallzellreihen umgeben, welche Einzelkristalle 
fiihren. Das Parenehym enthalt Starke. Die Rinde riecht schwach und sehmeekt ein 
wenig scharf. 

Bestandteile nnd Anwendung. Sie enthalt Piseidin und Piscidinsaure, Genaueres 
ist jedoch nicht bekannt. Ein wasseriger Auszug (1 :20) triibt sieh mit Tanninlosung, 
darf aber durch Eisenchlorid nieht dunkler gefarbt werden. Sie solI hypnotiseh wirken 
und dient in ihrer Heimat auch als Fischgift. 

Legumina Phaseoli. Bohnentee. Fructus Phaseoli sine semine. 
Die entsamtenHiilsen von Phaseolus vulgaris L., der Bohne. Die Hiilsen offnen 

sich bei der Reife zunaehst an der Bauchnaht, reiBen alsbald aber auf der Riieken
naht auf, und die beiden Klappen fiihren antagonistische Torsionen um ihre Medianen 
aus. In der Droge sind sie meist voneinander getrennt. Jede Klappe ist bis 15 cm lang, 
bis 2 cm breit, lineal, an beiden Enden kurz schnabelig zugespitzt, unten oft mit Stiel
resten versehen, spiralig gedreht, auBen mattgelblieh, innen glanzend, fast weiB, von 
einem sich leieht ablOsenden Hautchen bedeckt. Die auBere Epidermis ist von einer 
runzligen Kutikula iiberzogen; sie enthiUt Spaltoffnungen und Haarnarben. Auf sie 
folgt ein Parenchym, dann Fasersehiehten. Die innere Epidermis besteht aus geradlinig 
polygonalen Zellen. 

Bohnentee ist geruehlos, schmeckt sehwach schleimig und wird als Diuretikum 
gebraueht. 

Reihe Geraniales. 
Familie Linaeeae. 

Semen Lini. Leinsamen. Flachssamen. 
Abstammung. Leinsamen ist der reife Samen des wahrscheinlich aus 

Westasien stammenden, jetzt nirgends mehr wildwachsenden Linum usita
tissim um L., welches in Deutschland, sowie hauptsachlich in RuBland und 
Indien im groBen kultiviert wird. 

Beschaffenheit. Die glanzend rotbraunen oder hellbraunen Samen sind 
von ovaler oder meist langlich-eiformiger Gestalt und stark flachgedriickt, 
4-6 rom lang, 3 rom breit und etwa 1 mm dick (Abb. 191); die glatte Ober
flii.che erscheint unter der Lupe auBerst feingrubig. An dem einen Ende 
erkennt man die Mikropyle aIs kleines, dunkleres Hockerchen, daneben 
den meist etwas helleren Nabel, von welchem aus die Raphe aIs hel
lerer Streifen an der scharfen Kante entlang verlauft. In Wasser gebracht, 
umgeben sich die Samen mit einer Schleimschicht. Nach dem Entfernen 
der im trockenen Zustand sproden Samenschale erblickt man den groBen, 
griinlichgelben Keimling mit dem geraden Stammchen (wu) und seinen 
zwei fleischigen Kotyledonen (cot), wahrden das schmale und weiBe oder 
blaBgriinliche J,llndosperm (endosp) dabei an der Samenschale (sa.scha) haften 
bleibt. Mit Jodlosung betupft farben sich die Schnittflachen des Samens 
nicht blau, da Starke in den Geweben nicht enthalten ist. 

Leinsamen sind geruchlos und schmecken olig und schleimig. 
Anatomie. Die Epidermis der Samenschale (vgl. Abb.192) besteht 

aus groBen, in Wasser aufquellenden Schleimzellen (s. ep.), welche von 
der kriiftigen Kutikula (cut) iiberdeckt werden. Der Schleim bildet die Ver-
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dickungsschichten der Au Ben- und Seitenwande der Epidermiszellen, deren 
verschwindend kleines Lumen somit an der Innenwand zu suchen ist. Nach 
innen folgen zwei oder drei Lagen von kleinen, diinnwandigen Zellen (d, z), 
in denen sich sehr geringe Mengen rundlicher, kleiner Starkekorner befinden, 
auf dieae eine Steinzellenschicht (ste), welche aua stark verdickten, im Quer
schnitt fast quadratischen oder schwach radial gestreckten, hellgelben, 
in der Langsrichtung der Samen gestreckten, deutlich getiipfelten Stabzellen 
mit nur geringem Lumen besteht, darauf mehrere Schichten vollstandig 

kollabierter Zellen, welche recht
winklig zu der Richtung der Stab-

1.-l.-4--- 1UU zellschicht verlaufen (die sog. Nahr
schicht der Samenschale, " Quer-

rndosp zellen", na); innen endlich wird die 
Samenschale durch eine sog. Farb-

sa. sella 
" 

cot--,.....,. 

c 
Abb. 191. Semen Lini. Ll Liing chnitt parallel der 
Brelt c ite de . amens. B Liingsschnltt parallel der 
. chrosls.itc. C Qucrschnitt des amens: 81<. .ohl< 

amen. chale, ep Epidermis dieser . tndOBp Endosperm, 
cot Keimbliitter lind wu tiimmcben de~ F.mbryos. 

il. und B Vcrgr. 10/" C " f,. (Gilg.) 

Abb.192. Semen Llnl. Querschnittdurcb den .Rand 
des relfen amens. out Kutlkula de.r Schlelmeplder· 
mls 8. "P. d. z dilnuwandiges Parenchym, 8te teln
zellenschicht,1Iit Niihrschicht d r amenschale, pig 
Pigment chicht, ell(l Endo perm,ln den Zellen DcbeD 
OIhaltigem Protoplasmn AleurookorDer al. (GUg.) 

stoffschicht(pig) aus diinnwandigen, fein getiipfelten, mit einem dunkel
braunen, festen Inhalt erfiillten Zellen abgeschlossen. Die diinnwandigen 
Zellen des Nahrgewebes (end) und des Embryos sind mit einem Olplasma 
und groBen Aleuronkornern (aZ) erfiillt. Starke kommt im Endosperm 
und Keimling nicht vor. 

Merkmale des Pulvers. Das meist gebrauchte grobe (Sieb IV) oder 
mittelfeine (Sieb V) graue, bis graugelbliche Pulver besteht zum Teil aus fein 
zermahlenen Triimmern kugeliger bis polygonaler, farbloser Zellen aus dem 
Embryo und dem Endosperm, deren diinnen Zellwanden haufig das dichte 
Olplasma mit Aleuronkornern noch anhaftet, ferner aus Stiickchen der 
rechteckigen oder polygonalen Pigmentzellen mit kriiJtiger, dicht getiipfelter, 
farbloser Wand' und gelblichbraunem bis rotbraunem, festem Inhalt, der 
auch sehr haufig freiliegend angetroffen wird, weiter aus Bruchstiicken der 
dicken, farblosen AuBenwand der Epidermiszellen, endlich aus reichlichen frei-
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liegenden Aleuronkornern und winzigen Protoplasmakornchen oder -kIiimp
chen. Dazwischen trifft man in groBer Menge groBere oder kleinere Ge
webefetzen mit wohlerhaltenen Zellelementen. Diese stammen zum groBten 
Teil aus dem Embryo; sie bestehen aus sehr diinnwandigen, kugeligen, poly
gonalen oder (unter der Epidermis) manchmal aus palisadenartig schwach 
gestreckten, farblosen Zellen, die in einem dichten Olplasma reichlich kIeine 
Aleuronkorner fiihren; die Aleuronkorner sind meist nur 8 -15 fl groB, 
selten groBer oder kleiner, kugelig oder seltener eiformig und enthalten 
meist ein Globoid und mehrere kleine Kristalloide. Die ebenfalls nicht selten 
auftretenden und denselben Inhalt fiihrenden Zellfetzen aus dem Endosperm 
bestehen aus kraftigwandigen, rechteckigen bis polygonalen Zellen, die 
manchmal eine Anordnung 
in Reihen. erkennen lassen. 
Besonders charakteristisch 
sind die in groBer Menge 
auftretenden Bruchstiicke 
der Samenschale. Die in 
trockenem Zustande von 
Schleim erfiillten, farblosen 
Epidermiszellen sind sehr 
groB, in der Querschnitts
ansicht quadratisch bis 
rechteckig, in der meist zu 
beobachtenden Flachen
ansicht scharfpolygonal 
(30-50 fl im Durchmesser) 
und zeigen im Wasserpra
parat eine kraftige AuBen
wand und diinne Innen
und Radialwande; der 
Schleim ist im Wasser-

I 
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Abb. 193. emen Lint. Die wlchtlgaten BestandteUe des Fulvers. 
I Parcncbym mit aubilngendem InI1alt einer FarbstoflzeUe (a), 
II Kutikula der Epidermis mit Spruugllnien (b), III Farbstofl
zellen, IV Fascrscbicbt (I) nlit darUber hinweglaulenden Quer
zellen (d) und anhiingender Epldermlszelle (c). Vergr. nol. (GUg, 

mit Benutzung elner Abbllduug von Moller.) 

praparat verquollen und laBt sich im Tuschepraparat oder im Bismarck
braunpraparat leicht in Form von Kugeln sichtbar machen. Die unter der 
Epidermisliegenden Schichten von Parenchym bestehen aus locker gelagerten 
und deutliche Interzellularen aufweisenden, kraftigwandigen, in der Quer
schnittsansicht flachen und etwas gestreckten, in der meist zu beobachten
den Flachenansicht groBen, runden (20-40 fl im Durchmesser), gelblichen bis 
braunlichen, meist inhaltslosen Zellen. Die darauf folgende Schicht der Stein
zellen oder Sklerenchymfasern setzt sich zusammen aus im Querschnitt 
quadratischen oder rechteckigen, in der meist zu beobachtenden Flachen
ansicht langen, schmalen, seltener etwas breiteren, stark oder sehr stark 
verdickten, reichlich zart getiipfelten, gelblichen bis braunlichen Zellen. 
(An den Kanten des Samens ist diese Schicht aus in der Querschnittsansicht 
radial gestreckten, in der Flii.chenansicht polygonalen, sehr stark verdickten 
und ein Lumen kaum zeigenden Zellen zusammengesetzt; man findet solche 
Partien im Pulver nur sehr selten.) Die sich nach innen anschlieBende 
Querzellenschicht tritt auf der Querschnittsansicht kaum in die Erscheinung, 
ist auf dem Flachenbild aber sehr deutlich, weil ihre diinnwandigen, farb
losen, langgestreckten Zellen im rechten Winkel zu der Sklerenchymfaser-



Placenta Seminis Lini. 231 

schicht verlaufen. Innen wird die Samenschale durch die Pigmentschicht 
abgeschlossen; diese besteht aus derbwandigen, deutlich fein getiipfelten, 
in der Querschnittsansicht rechteckigen, in. der meist zu beobachtenden 
Flachenansicht rechteckigen bis polygonalen, 20--40 p groDen, einen festen, 
gelblichbraunen bis rotbraunen Farbstoffkorper enthaltenden Zellen (man 
findet im Pulver die einzelnen Schichten der Samenschale seltener noch samt
Hch miteinander vereinigt, sondern meist vereinzelt oder zu zweien oder dreien 
im Verband). 

Besonders charakteristisch fiir das Pulver sind die mit fettem 01 und 
Aleuronkornern erfiillten Zellen des Embryo und des Endosperms, sowie 
von den Elementen der Samenschale hauptsachlich die Epidermis, die Skler
enchymfasern und die Pigmentzellen mit ihrem im Pulver auch sehr haufig 
freiliegenden, festen, gelbbraunen Inhalt. 

Leinsamenpulver wird untersucht in Glyzerinwasser, in Terpentinol 
(Aleuronkorner), in Glyzerinjod (Starke nur in Spuren vorhanden, Farbung 
der Aleuronkorner), in Glyzerin, worauf dann yom Rande ein Zusatz von 
Wasser erfolgt (Studium der Aleuronkorner), in konzentrierter, wasseriger 
BismarckbraunlOsung (Farbung der entstehenden Schleimkugeln), endlich 
in Chloralhydratlosung (Untersuchung der Elemente der Samenschale, Auf
treten von massenhaften Oltropfen aus den Geweben des Embryos und des 
Endosperms ). 

Bestandteile. Leinsamen enthalten etwa 35% fettes, trocknendes 01, 
6% Schleim, 25% Proteinstoffe. 

Priifung. Verfalschungen des Pulvers mit starkehaltigen Samen sind 
mikroskopisch im Glyzerinjodpraparate durch Blaufarbung der Starke nach
zuweisen. Die Asche des Pulvers solI nicht mehr als 5% betragen. Das 
Pulver darf nicht ranzig schmecken. Eine Olbestimmung ist zweckmaBig. 

Geschichte. Die Lein- oder Flachspflanze ist eine der altesten Kultur
:r.flanzen des Menschen, die sich bis in das 14. Jahrhundert v. Chr. bei den 
Agyptern zuriickverfolgen laBt. Ala Heilmittel kannten die Griechen die 
Leinsamen schon mit Sicherheit. Sehr friihzeitig tauchte die Pflanze auch 
in Mitteleuropa und in Deutschland auf, wo sie viel kultiviert wurde und 
wo auch die Heilwirkung der Samen bekannt war. 

Anwendnng. Gemahlener Leinsamen dient als mildes, olig-schleimiges 
Mittel zu Umschlagen oder auch innerlich in der Tierheilkunde. Auch 
wird der durch Wasser daraus ausgezogene Schleim gegen Husten eingenom
men. Durch heiBes Pressen gewinnt man das Oleum Lini. 

Placenta Seminis Lini. Leinkuchen. 
Leinkuchen sind die PreBriickstande, welche bei Gewinnung des fetten 

Ols der gepulverten Leinsamen erhalten werden. Sie diirfen natiirlich nur 
die Elemente enthalten, welche fiir die Leinsamen charakteristisch sind, 
also besonders die Bruchstiicke der Samenschale mit der hellgelben Stein
zellschicht, der dunkelbraunen Farbstoffschicht, der Schleimepidermis; 
Starkekorner diirften nur in Spuren vorhanden sein (vgl. Semen Lini), sind 
aber, weil zur Olgewinnung die Samen von vorhandenen Unkrautsamen 
nicht sorgfaltig befreit werden, stets in mehr oder weniger groBer Menge 
im Leinkuchen enthalten. 

Der mit siedendem Wasser hergestellte Amw.ug des Pulvers solI ein fade, 
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nicht ranzig schmeckendes, schleimiges Filtrat liefern. Falschungen mit 
billigeren Olsamenkuchen konnen durch deren abweichende Samenschalen
anatomie festgestellt werden. Starkehaltige Samenteilchen durfen nur 
in geringer Menge vorhanden sein. Der Aschegehalt darf 6% nicht uber
steigen. 

Familie Erythroxylaceae. 

Folia Coca. Folia Co cae. Kokablatter. 
Abstammung. Die Blatter des in den Anden von Peru und BoIivien einheimischen 

und dort viel kultivierten Strauches Erythroxyl um coca La'TIWrck. In den tropischen 

Abb. 194. }'o!. Coca. 

Gebieten der alten Welt, besonders auf den Gebirgen 
Javas, wird neuerdings vielfach zur Kokaingewinnung 
eine andere Art der Gattung, E. novo grana tense 
(Morris) Hieronymus, kultiviert, die aus Neu·Granada 
stammt. 

o.ep .. · 
kr-1~. ~rI .. n1~mri~tmtn··kl' 
pal· ~~~~~w.s.M 
ge... . . 

Abb. 195. :Folia Coca. Quemho1tt (200 ' 1) o . • p. Obere 
Epidermis, J.:r Kri.tallc, pal Falisadengewebe, ge Gefii!)
blindel, schw . chwammparenchym. 11. op untere E p id er' 

mis mIt einer pa lWffnung 8P (Gilg). 

Beschaffenheit. Kokablatter (Abb. 192) sind kurz gestielt, oval bis lanzettIich, 
selten eifiirmig, kahl, diinnlederig, steif, stark netzaderig, zu beiden Seiten des Mittel

B 
nerven mit je einem zarten, bogig yom Grunde bis 
zur Spitze verlaufenden, besonders auf der Untp,r
seite deutlich sichtbaren Streifen versehen, 8-lOcm 
lang, 2--4 em breit; sie sind ganzrandig, an der 
Basis keilfiirmig, am oberen Ende oft schwach aus· 
gerandet oder meist mit einem kurzen, an der Droge 
oft abgebrochenen Spitzchen versehen. Kokablatter 
riechen schwach teeahnlich und schmecken etwas 
bitter und scharf. 

Anatomie. Die Epidermiszellen der Blattober· 
seite sind in der Oberflachenansicht geradlinig.viel. 
seitig, im Querschnitt fast quadratisch, die der 
Unterseite samtlich schwach papillenfiirmig aus· 
gestiilpt; nur auf der Unterseite (Abb. 196)finden 
sich zahlreich kleine Spaltiiffnungen, die von zwei 
nicht papilliisen Nebenzellen begleitet werden. 

Abb. 196. Folia 001\ . Oberhaut der Unter der oberen Epidermis Iiegt eine einreihige 
BlattuDter cite mit den P&pillen und P Ii d h 
Sp&!tiiffnungcn in der Oberflliohen&nsicht. a sa ensc icht, von deren Zellen manche ge· 

Vergr. 16'" . (Moller.) fachert sind und dann je einen Einzelkristall ent-
halten. Das Schwammparenchym ist sehr locker 

gebaut und besteht aus typisch flacharmigen Zellen. In ihm verlaufen kleine GefaB
biindelchen (ge), die sparlich von Fasern begleitet werden. 1m Parenchym urn diese 
herum finden sich gelegentIich auch Einzelkristalle. Die beiden unterseits sichtbaren, 
beiderseits des Mittelnerven verlaufenden bogigen Streifen sind mehrschichtige kollen
chymatisch verdickte Epidermispartien, die zur Festigung des Blattes beitragen. 
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Bestandteile. Kokablatter enthalten hauptsachlieh das giftige .Alkaloid Kokain. 
Priifung. Kokablatter sollen auf der Oberseite dunkelgriin, auf der Unterseite 

hellgriin gefarbt sein. Braunliche Blatter (die zu lange gelagert haben) sind unwirksam. 
Deshalb ist die Droge auch jahrlich zu erneuern. 

Geschichte und Anwendung. Schon seit Jahrhunderten wuBte man, daB die 
Eingeborenen Perus und Boliviens die Kokablatter (mit Kalk gemengt) als GenuBmittel 
und Kraftigungsmittel kauen. Erst als im Jahre 1884 aus ihnen das Kokain dargestellt 
wurde, das als Anasthetikum jetzt eine groBe Rolle spielt, wurde man auf sie in weiteren 
Kreisen aufmerksam. Doch spielt die Droge selbst in der Heilkunde nur eine geringe 
Rolle. 

Familie ZygophyUaeeae. 

Lignum Guajaci. Lignum sanctum. Guajakholz. Pockholz. 
Franzosenholz. 

Abstammung. Die Droge kommt zu pharmazeutischem Gebrauch fast 
nur geschnitten oder geraspelt (hauptsachlich aus den beim Drechseln von 
Kegelkugeln abfallenden 
Stiicken) im Handel vor 
und stammt von Gua
j acum officinale L . und 
Guajacum sanctum L., 
zwei in Westindien und 
Zeritralamerika heimischen, 
bis 15 m hohen Baumen. 

Abb.197. J.ignum Guajac i, 
Tell d Quer chnitts, 4 fach 
vergr. J.: Kcrnholz, B pllnt. 

Abb. 198. Lignum Guajaci, Qucr chnitt. (Je GcliiB., mit Harz 
crWllt, mit Mark "trahlcn, /Il< Libriform, pit Ifoll,parenchym. 

Ycrgr ... ' / •. (Gilg.) 

Das Holz der erstgenannten Art wird aus den an der Nordkiiste Siidamerikas 
gelegenen Staaten Venezuela und Columbia , sowie besonders von der westin
dischen Insel St. Domingo ausgefiihrt, dasjenige der letzteren Art von den 
Bahama-Inseln. Beide kommen in der Form machtiger Bl6cke iiber Ham
burg, London und Havre in den europaischen Handel und werden haupt
sii.chlich zu Tischlerei- und Drechslereizwecken verwendet. 
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Beschaffenheit. Die Querschnittflache groBerer Stucke des Holzes 
laBt deutlich voneinander getrennt den Splint als auBere, schmale, ring
formige Schicht von hellgelber Farbe (Abb. 1978) und das Kernholz von 
dunkel-graugruner bis grunbrauner Farbe (Abb. 197 k) erkennen. Das Kern
holz besitzt teils infolge seiner auBerordentlich stark verdickten Fasern, 
aber mehr noch wegen seines hohen Harzgehaltes, der die Holzelemente 
durchtrankt, eine auBerordentliche Harte und ein hohes spezifisches Ge
wicht (bis 1,3); es sinkt daher in Wasser unter. 

1 

Abb. 199. Lignum Guajaci. I Tangentialer Liingsschnitt. II Radialer Liingsschnitt. ba Llbriformfasern, 
ma Markstrahlen, pa lIolzparenchym, oe OeIiille, einzelne GefiillgUeder mit lIarz (/w,) erfiillt. Vergt. "./, . 

(Gllg.) 

Guajakholz (Abb. 197) zeigt auf der Querschnittflache infolge ungleich
maBiger Einlagerung des Harzes konzentrische Streifen von abwechselnd 
dunklerer und hellerer Farbe, unterbrochen von schmalen, radial verlaufen
den, dunkleren Streifen (Markstrahlen). Hier und da erkeruit man auch die 
GefaBe als schwarze Punkte. 

DaB das Holz sich nicht leicht schneiden und niemals gerade spalten laBt, 
ruhrt daher, daB die Fasern nicht gerade, sondern in tangentialer Richtung 
schrag bzw. in Wellenlinien verlaufen. 

Das Splintholz ist geruch- und geschmacklos, das Kernholz schmeckt 
kratzend und riecht beim Erwarmen aromatisch, etwas an Benzoe er
innernd. 

A.natomie. Das Holz (vgl. Abb. 198 u. 199) besteht zum weitaus groBten 
Teil aus sehr langen, vielfach gebogenen und Jest verflochtenen Fasern (ba) 
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mit bis zum Verschwinden des Lumens verdickten Wanden und schragen 
Tiipfeln. Die stets einzeln liegenden GefaBe (ge) sind groBlumig, meist 
breiter als die Holzstrange, in denen sie liegen, so daB die Markstrahlen oft 
starke Ausbiegungen um sie herum machen miissen; sie sind dickwandig, 
kurzgliedrig, mit rucht stehenden, winzigen Holztiipfeln versehen, meist voll
standig mit Harz (ha) erfiillt. Die Markstrahlen (ma) sind stets nur eine Zell
reihe breit und 3-6, meist 4 Zellen hoch. An die GefaBe schlieBen sich oft 
kurze, wenigzellige Holzparenchymbinden (pa) an, in denen gelegentlich 
Oxalatkristalle liegen und die (auf dem Querschnitt) von Markstrahl zu Mark
strahl sich erstrecken konnen. Die Farbe des die GefaBe des Kernholzes, die 
winzigen Lumina der Fasern und das Parenchym dicht erfiillenden Harzes ist 
wechselnd, hellbraun bis gelbbraun oder sehr selten ziegel- bis karminrot. 
In den Querschnitten erscheint es jedoch meist mit griinlichgrauer bis griin
schwarzer Farbe. 

Es sei erwahnt, daB das Harz in den lebenden Zellen des Holzes (beson
ders den Markstrahlen) entsteht und sodann in den GefaBen und Libriform
fasern abgelagert wird. 

Den Zellen des gleichartig gebauten Splintholzes fehlen die Harzein. 
lagerungen. Seine Parenchymzellen enthalten gelegentlich nicht gut aus
gebildete Einzelkristalle von Kalziumoxalat. 

Merkmale des Pulvers. Fiir das braunlichgelbe, oft schwach griinliche 
Pulver sind folgende Elemente charakteristisch: Bruchstiicke von Fasern 
(fast das ganze Pulver ausmachend) in allen Stadien der Zertriimmerung, 
oft in Verbindung mit Markstrahlen, GefaBbruchstiicken, die kurzen, dicht 
getiipfelten Glieder zeigend, Harz in Klumpen oder Tropfen. Starke kommt 
nur in winzigen Mengen vor. Kristalle bedeutungslos. 

Fiir die Droge und ihr Pulver sind folgende Reaktionen charakteristisch. 
Eine heiB filtrierte mit 5 Teilen Wasser hergestellte Abkochung triibt sich 
beim Erkalten milchig und schaumt beim Schiitteln stark. Wird eine Spur 
des Bolzes mit etwas Weingeist 10 Sekunden lang geschiittelt, das Filtrat 
mit 1 Tropfen KupfersulfatiOsung und 2 Tropfen l/to-Normal-Rhodan. 
ammoniumiOsung versetzt, so entsteht eine tiefblaue Farbung. 

Bestandteile. 1m Kernholz Harz, im Splint Saponin. 
Geschichte. Um 1500 kam die Droge nach Europa. Sie galt als Heilmittel 

bei Syphilis. 
Anwendung. Guajakholz solI als Blutreinigungsmittel wirksam sein 

und bildet einen Bestandteil der Species Lignorum. 

Familie Rutaceae. 
Samtliche Arten dieser Familie sind durch groBe schizolysigene Oldriisen 

in Rindengewebe, Blattern, Bliiten und Friichten ausgezeichnet. 

Folia Rutae. Rautenblatter. 
Abstammung. Die Droge besteht aus den vor dem Aufbliihen der Pflanze gesam

melten Laubblattem der Ru ta graveolens L., einer im Mediterrangebiet heimisehen, 
bei uns ofters kultivierten Staude. Die Blatter sind gestielt, bis 10 em lang, bis 6 em 
breit, im UmriB fast dreieckig, doppelt bis dreifaeh fiederteilig mit spatelformigen 
oder verkehrt·eifOrmigen, oben abgerundeten oder ausgerandeten, 6-12 mm langen 
Lappen, dunkelgraugriin bis braunliehgriin, kahl, im durchfallenden Licht mit hellen 
Punkten versehen. 
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Anatomie. Beide Epidermen fiihren Spaltoffnungen, die oberseitige jedoch nur 
sparlich, am meisten noch im basalen Teil der Blattabschnitte. Oberseits sind die 
Epidermiszellen wenig wellig oder geradlinig begrenzt, unterseits starker buchtig. Das 
Mesophyll besteht aus zwei lockeren, ziemlich breit- und kurzzelligen Palisaden
schichten und einem Schwammparenchym, dessen unterste Lage sich der Palisadenform 
wieder nahert. 1m Mesophyll verstreut finden sich Oxalatdrusen. Zahlreich vorhanden 
sind groBe bis an die Epidermen reichende schizolysigene Olraume. Die 4 sie bedecken
den Epidermiszellen haben meist rhombische Form und sind unter das Niveau der 
iibrigen versenkt. Haare fehlen vollig. 

Bestandteile. Die Droge riecht stark aber nicht sonderlich angenehm aroma tisch 
und schmeckt aromatisch und bitter. Sie entbalt ein Glykosid Rutin und his 1 % athe
risches 01 mit Methylnonyl- und Methylheptylketon als Hauptbestandteilen. 

Folia Bucco. Buccoblatter. Buchublatter. 
Die Blattchen der siidafrikanischen Barosma betulina Bartling, B. crenata 

Kunze, B. c!enulata Hooker, B. serratifolia Willdenow und Empleurum ser
rulatum A~ton (Abb. 200). Erstere drei liefern die breiten, letztere zwei die schmalen 
Buchublatter, welche neuerdings aIle untermischt im Handel vorkommen. Sie sind 

b 

d 

Abb. 200. l!'olia Bucco. 
l< von Barosma bet ulina, 
b von B.cren&t&, c von B. 

crenulata, d von B. 
serratifolia 

eirund bis lanzettlich und verschieden gerandet, gesagt, ge
zahnt oder gekerbt, gelbgriin, .oberseits glanzend und unter
seits driisig punktiert; die ohere Epidermis besteht aus 
geradlinig-polygonalen Zellen mit sehr dicker AuBenwand , 
grobkorniger Kutikula und sehr zarten Seitenwanden. Unter 
ihr liegt eine als Wassergewebe dienende Hypodermis mit 
schleimigem Inhalt, der in Wasser sofort stark quillt. (Die 
Blatter sind daher zwecks Aniertigung von Querschnitten 
nicht in Wasser einzuweichen, sondern in feuchter Kammer 
zu erweichen, oder mit verdiinntem Alkohol zu durchtran
ken, zwischen Holundermark zu schneiden und in Glyzerin 
zu studieren, dem man spater erst Wasser zusetzt.) In den 
Zellen der Hypodermis findet man kristallinische Massen, 
die fiir Hesperidin gehalt.en werden. Das Mesophyll besteht 
aus einer Reihe von Palisaden und einem lockeren Schwamm
gewebe aus gespreiztarmigen Zellen, dessen unterste Schicht 
sich wieder der Form der Palisaden nahert, aber sehr locker 
gefiigt ist. Untere Epidermis ebenfalls geradlinig-polygonal, 
mit Spaltiiffnungen, diese ohne besondere Nebenzellen. 1m 
Mesophyll groBe schizolysigene Olraume und Oxalatdrusen. 
Behaarung nur auf den Nerven in Form kurzer, einzelliger, 
gekriimmter, starkwandiger Deckhaare mit warziger Kutikula. 
Verwechselungen und Verfalschungen bisher keine. Die Blatter 
enthalten atherisches 01 und dienen besonders als schweiBtrei
bendes Mittel. 

Folia Jaborandi. Jaborandi blatter. 
Abstammung. Jaborandiblatter (Abb. 201) sind die 

Fiederblattchen von Piloc a rpus jaborandi Holmes, P. 
pennatifolius Lem., P. Selloanus Engl., P. tra chylophus 

Holmes, P. microphyllus Stapf, P. racemosus Vahl und die (nicht gefiederten) 
Blatter von P. spicatus St. Hil.; hohen Strauehern, deren Heimat die ost!iehen 
Provinzen Brasiliens sind. 

Beschaffenheit. Sie sind in Form und GroBe weehselnd, eiformig, oval bis lan
zettlich, meist 8-16 cm lang und 2-3,5 em breit, gelegentlieh auch viel kleiner, ganz
randig, selten oberwarts gesagt oder gekerbt und an der Spitze stumpf (Abb. 201 b und d) 
oder oft ausgerandet (a und c). Der Rand der Fiederblattehen ist meist umgesehlagen, 
ihre Konsistenz in der Regel derb. Die Blattflaehe ausgewaehsener Blattehen ist kahl, 
oberseits dunkelgriin, unterseits heller. Der braunliche Hauptnerv tritt auf der Unter
seite stark hervor und die Seitennerven bilden deutliche Rippen, welehe am Rande 
schlingenformig miteinander verbunden sind. Die Venen sind netzartig und treten 
deutlich hervor. Auch erkennt man auf der Unterseite mit der Lupe die Olbehalter 
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am erhabene Punkte, welche im durchfallenden Lichte das Blatt wie fein durchstochen 
erscheinen lassen. 

-Anatomie. Die obere wie die untere Epidermis ist bei den meisten Arten durch 
eine dicke AuJlenwand ausgezeichnet und von einer oft runzeligen Kutikula iiberzogen. 
Die Zellen sind geradlinig-polygonal. Spaltoffnungen mit 4-6 Nebenzellen finden sich 
nur unterseits. Das Blatt besitzt nur eine Schicht von Palisadenzellen, dafiir aber ein 
machtiges, sehr lockeres Gewebe von Schwammparenchym aus allermeist flacharmigen 
Zellen, in dem sich Zellen mit groJlen Oxalatdrusen finden. Einige Palisaden sind 
gefachert und fiihren dann auch Oxalat-
drusen in jedem Fach. Besonders cha
rakteristisch sind die auf beiden Blatt
seiten gleich unter der Epidermis liegen
den, groJlen, schizolysigenen Oldriisen, 
welche zahlreiche kleine oder vereinzelte 
groJle Oltropfchen fiihren. Die GefaJlbun
del werden von starken Faserbelagen be
gleitet. 

Die Behaarung wechselt bei den ver
schiedenen Arten. P. jaborandi besitzt 
sparlich kurze, einzellige Deckhaare mit 
dicker, auJlen hockeriger Wand, und tief 
in das Blatt eingesenkte Drusenhaare, 
ohne Stiel, mit vielzelligem Kopfchen. 
Sitzen sie oberseits, so fehlt unter ihnen 
die Palisadenschicht. P. pennatifolius 
verhalt sich ahnlich. Die Drusenkopfchen 
von P. trachylophus sind nicht in das 
Blatt versenkt, auJlerdem sind aus zwei 
Zellreihen bestehende Driisenhaare von 
keuliger Gestalt und bis fast Yo mm lange, 
hockerige Deckhaare vorhanden. Auch 
bei den ubrigen Arten sind die Drusen
kopfchen nicht, versenkt, ihre Deckhaare 
sind kurz und glatt. 

Merkmale des Pulvers. Fur das 
Pulver sind charakteristisch die Epidermis
fetzen mit den geradlinig-polygonalen 
Zellen, den breit.en Spalti:iffnungen, die 
von einem Kranze von 4-5 ( -6) schmalen 
Nebenzellen umgeben sind, Fasern, Spiral
gefaJlbruchstucke, Oxalatdrusen, selten 
Einzelkristalle (aus den Blattstielen) und 
die meist hockerigen, dickwandigen, bei 

Abb. 201 . . Foli .. Jaborandi. Vcrschiedcll gcformt 
l!'lederbHi.ttchen dcsselben Blattes. a und c au gerandete 

b und d stumpf. 

einigen Sorten auch glatten Haare. _ 
Bestandteile. Jaborandiblatter enthalten ein atherisches 01, welches ihnen beim 

Zerreiben einen eigenartig aromatischen, an getrocknete Pomeranzenschalen erin
nernden Geruch und beim Kauen einen scharfen Geschmack ''Verleiht, sowie bis Zll 

1 % Alkaloide, besonders das giftige Alkaloid Pilocarpin. 
Priifung. Zu pharmazeutischer Verwendung sind hauptsachlich die im Handel 

als Pernambuco-Jaborandi bezeichneten Blatter iiblich. Jaborandi ist iibrigens 
ein vielen Pflanzen aus den Familien der Rutaceen, Piperaceen und Scrophulariaceen 
zukommender Name, und es liegt daher die Gefahr der Verwechselung vor. Doeh ist 
bisher anscheinend nur Piper jaborandi Vellozo in Europa beobachtetworden. Seine 
Blatter enthalten das atherische 01 in Olzellen, nicht in Iysigenen Olraumen. Ferner 
wurden als VerfaIschung die Blatter von Swartzia decipiens Holmes (Leguminosae) 
gefunden. Ihre Fiederblattchen haben mehrzellige Haare mit langer Endzelle, 2 Pali
sadenschichten und schizogene Olraume, deren Epithelzellen mit in den Olraum hinein
ragenden Ausstiilpungen versehen sind. 

Gehaltsbestimmung. 15 g Blattpulver mit 150 g Chloroform und 6 g Ammoniak
fliissigkeit eine halbe Stunde lang unter haufigem Umschiitteln stehen lassen, dann 
das Ganze auf ein glattes Filter von 12 cm Durchmesser bringen, das mit einer Glas-
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platte bedeckt wird. Sobald das Durchlaufen des Chloroforms sich merklich verlang
samt, wird etwas Wasser auf das Blattpulver gebracht. Moglichst viel des Filtrats 
wird mit etwas Talkpulver kraftig geschuttelt, nach einigen Minuten im Scheide
trichter mit 1 ccm Wasser kraftig durchgeschuttelt, dann der Ruhe uberlassen. 100 g 
des abgelassenen und rasch filtrierten Chloroforms (= 10 g Droge) werden nach
einander mit 30, 20 und 10 ccm verdunnte-r:. Salzsaure (1 + 99) ausgeschuttelt, die 
vereinigten salzsauren Losungen mit etwas Ather gewaschen, da,nn mit Ammoniak
flussigkeit schwach ubersattigt und nacheinander mit 30, 20 und 10 cem Chloroform 
ausgeschuttelt. Die Chloroformlosungen werden sofort abdestilliert, der Ruckstand 
in 5 ccm Alkohol geliist, mit 10 cern '!..-Normal-Salzsaure und 2 Tropfen Methylrot
liisung versetzt und mit 20 ccm 'Vasser verdunnt. Zur Rucktitration des Saureuber
schusses durfen hochstens 7,5 ccm '/,.-Normal-Kalilauge verbraucht werden. Bei 
einem Molekulargewicht des Pilocarpins von 208 zeigen die zur Sattigung der Alkaloide 
erforderliehen 2,5 ccm '!..-Normal-Salzsallre 0,052 g Alkaloide in 10 g Droge, berechnet 
als Pilocarpin, an, was einem Mindestgehalte von 0,52% entspricht. Hallfig wird man 
mehr finden. 

Geschichte. 1m Jahre 1874 kamen die Jaborandiblatter zum erstenmal naeh 
Europa und wurden bald von samtlichen Pharmakopoen aufgenommen, wurden spater 
aber durch das Pilocarpin ersetzt. 

Anwendung. Jaborandiblatter werden als schweiBtreibendes Mittel angewendet 
und dienen zur Darstellung des Piloearpins. 

Cortex Allgosturae. Allgosturarillde. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die Rinde des in Neu-Granada heimischen 

Baumes Cusparia trifoliata (Willd.) Engler (= Galipea officinalis Hancock). Sie 
kommt in flachen, rinnenformigen oder zuruckgebogenen, starken Stucken von blaB 
ockergelber Farbe in den Handel. Sie tragt auf der Oberflache einen blaBgelben, kleien
artigen Kork, der sich leicht abreiben laBt, und ist stark uneben. Die Innenseite ist 
matt, glatt, rotlichgelb. Der Querschnitt ist rotlichgelb, deutlich radial gestreift. Die 
Rinde ist leieht zerbrechlich, im Bruch eben. Der Geruch ist unangenehm aromatiseh, 
der Geschmack gewurzhaft bitter. 

Anatomie. Der Kork ist entweder dunnwandig oder meist gleiehmaBig verdickt 
oder nur an der Innen- oder AIlBenwand verdiekt. Unter ihm liegt ein mehr oder 
weniger breites, diinnwandiges Phelloderm. Die primare Rinde ist ein tangential 
etwas gedehntes Parenchym, an dessen Innenrande sparlich Gruppen stark verdiekter, 
gelber Bastfasern, hie und da aueh Steinzellen in kleinen Gruppen liegen. Die sekun
dare Rinde ist zum weitaus groBten Teil dunnwandig und besteht aus abwechselnden 
Lagen Parenehym und obliterierter Siebstrange, durchsehnitten von Markstrahlen 
von einer bis drei Zellen Breite. In dem Parenehym (aueh der primaren Rinde) liegen 
reichlich Sekretzellen und Zellen mit Oxalatraphiden, im ubrigen ist es starkehaltig. 
Hie und da sieht man in den Rindenstrahlen tangential gedehnte Grllppen kurzer, 
knorriger Fasern und Sklereiden von gelber Farbe. In den inneren Teilen der sekun
daren Rinde finden sieh aueh Oxalateinzelkristalle von betraehtlieher Lange in axial 
gestreckten Zellen. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver der Rinde ist charakterisiert dureh den z. T. 
derbwandigen und gelben, z. T. dunnwandigen Kork, das starkefuhrende Parenchym, 
die sparlichen, gel ben Fasern, die bis zum Verschwinden des Lumens verdickt sind, 
die sehr wenigen Steinzellen und die zahlreichen Raphiden und oligen Sekrettropfchen. 

Bestandteile. Eine Anzahl Alkaloide: Cusparin, Cusparidin, Galipein usw. und 
atherisches ('n. 

Priifung. Verwechslungen z. T. bedenklicher Art gibt es eine ganze Reihe, nam
lich die Rinden von Strychnos nux vomica L. (Loganiaceae), die fruher vielfach 
zu schweren Schaden gefiihrt hat, neuerdings aber, da ihre Heimat (Ostindien, Cochin
china, Tongking) weit von der der Angostura entfernt ist, nicht wieder beobachtet 
worden ist, ferner von Croton ni veus (Copalchirinde, Euphorbiaceae), Alstonia 
constricta F. v. M. (Apocynaceae), Esen beckia fe brifuga JU88. (Rutaceae), 
Samadera indica Gartner (Simarubaceae) und wohl noch einigen anderen. Strychnos. 
Esenbekia und Alstonia sind durch groBe Mengen von Steinzellen, letztere auBerdem 
durch Milchrohren charakterisiert, Croton enthiilt reichlich Kristalldrusen, Samadera 
reichlich Fasern, keine Steinzellen, keine Raphiden, wohl aber Einzelkristalle. Fiir 
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das Pulver wird man Fehlen von Drusen und Milchrohren, geringe Mengen von Fasern, 
sehr geringe Mengen von Steinzellen fordern. 

Anwendung. Ais Amarum und Roborans bei Verdauungsstorungen. 

Flores Aurantii oder Flores Naphae. Orangenbhiten 
oder besser Pomeranzenbliiten. 

Sie sind die getrockneten, noch geschlossenen Bliitenknospen von Citrus auran
ti um L., subsp. amara L. Ihr Kelch ist klein, napfformig, fiinfzahnig, sparlich be
haart. Die Korolle ist fiinfblatterig, frisch weiJ3. In der Droge neigen sich die gelb
braunlichen langlichen, 12 mm langen, stumpfen, driisig punktierten Kronenblatter 
noch zusammen. 20-25 Staubblii.tter sind zu 4-8 Biindeln verwachsen. Der :Frucht
knoten ist meist 8 facherig und enthalt in jedem Fache 2 Samenanlagen. Der lange 
Griffel tragt eine kopfige Narbe. Der Kelch enthalt keine Oldriisen, aber Oxalateinzel
kristalle und Starke, die Krone enthalt schizolysigene Olraume. Die Droge besitzt einen 
sehr angenehmen Geruch und bitter aromatischen Geschmack. Sie enthaIt haupt
sachlich atherisches 01 (Oleum Aurantii florum) und Bitterstoff. 

Fructus Aurantii immaturi. Unreife Pomeranz en. 
Aurantia immatura. 

Abstammung. Sie sind die vor der Reife von selbst abfallenden, ge
trockneten Friichte des Pomeranzenbaumes, 
Citrus aurantium L., subspec. amara L., 
welcher wahrscheinlich in Siidostasien ein
heimisch ist, jetzt aber in allen heiBen und 
warmen gemaBigten Zonen gedeiht und 
namentlich im Mittelmeergebiet sehr viel 
angebaut wird. Die nach Deutschland ein
gefiihrten unreifen Pomeranzen stammen 
groBtenteils aus Siidfrankreich und Siid
italien. 

Beschaffenheit. Sie sind nahezu kugelig 
(Abb. 203), 5-15 mm im Durchmesser, von 
dunkel-graugriiner bis braunlichgrauer Farbe; 
ihre Oberflache ist durch die beim Trocknen 
eingesunkenen Sekretbehalter vertieft punk-

Abb. 203. Fructus Aurantil Immaturl. a und b von 
der Seite, c nod d von unten gesehen, • 1m Quer

schnitt. 

Abb.202. A BlUte von Citrus auran
t1um, I8ngsdurchschnitten : k Kelch, 
dHonigwulst, p Blumenbliitter, tI Narbe 
I die verwachsenen StaubgeIilOe; 1J die
selbe Blute, von Blumenblattcrn nod 

Sta ubgcfiillen befrelt. 

Abb. 204. Fructus Aurantil immaturl. 
Ein halher Fruchtknoten, der sleh b ere1ts 
zur Frucht entwlckelt, 1m Querschnitt. 
L\lpenbiid (' I, ). oe Oldruscn, U. GelaB
bundel, sa Samen, t o Zottenhaare. (Gilg.) 

tiert. Schlagt man die sehr harten Friichte in der unteren Halite, welche 
sich durch die helle Ansatzstelle des Stieles kennzeichnet, quer durch (Abb. 
204), so sieht man die 8-10, selten 12 und mehr Fruchtknotenfacher, 
welche sich rings um die Mittelsaule gruppieren und je mehrere junge Samen 
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enthalten (Abb. 204 sa). Mit der Lupe erkennt man an der Peripherie der 
Frucht die angeschnittenen Sekretbehalter (oe). Die Friichte riechen und 
schmecken eigentiimlich aromatisch, besonders die auBere Schicht ist bitter. 

Anatomie. Die sehr kleinzellige Epidermis fiihrt rundliche, verhaltnis
maBig sehr groBe Spaltoffnungen. Die Fruchtwand besteht aus klein
zelligem Parenchym. Vom auBeren Rande der Fruchtknotenfacher laufen 
in das Innere derselben Zotten, welche bei fortschreitender Reife sich all
mahlich verlangern und spater lang und fleischig (zo) werden und dann das 
fleischige, eBbare Gewebe der reifen Friichte bilden wiirden. Am ganzen 
Rande der Friichte liegen, meist in zwei unregelmaBige Reihen geordnet, 
groBe schizolysigene Olbehalter (oe) im Parenchym, welches hie und da 

Abb.205. Pcrlcarplum Aurantii. A Querschnitt durch den AuOenrand. B d.asselbe tarker vergroOcrt. 
C Oberfllichenan icht der Epidermis mit einer palWffnung. D und E chnitte durch dna Pa renchym. 

F KalzlumoxalatkristaUo. 

Einzelkristalle fiihrt, im iibrigen aber mit Hesperidin in stark lichtbrechen
den Klumpen fast vollstandig erfiillt ist. 

Merkmale des Pulvers. 1m groben Pulver sind haufig Parenchym
flchollen mit Oldriisen nachzuweisen, ferner Fetzen der Zotten der Frucht
knotenfacher. 1m feinen Pulver erkennt man diese Elemente kaum noch, 
doch sind fiir dieses die massenhaften Hesperidinkliimpchen, die in allen 
gewohnlichen Losungsmitteln, in Wasser selbst beim Kochen unlOslich, in 
Kalilauge aber leicht loslich sind, und Fetzen der kleinzelligen Oberhaut 
mit den groBen Spaltoffnungen bezeichnend. 

Bestandteile. Die Friichte enthalten atherisches 01 (Essence de petit 
grain, wozu jedoch auch Blatter und junge Triebe genommen werden) 
und die Glykoside Hesperidin und Aurantiamarin, ferner Gerbsaure und 
5-6% Mineralstoffe. Den 'bitteren Geschmack bedingt das Aurantiamarin. 
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Priifung. Etwa beigemengte unreife Zitronen sind langlich und oben 
mit einer kurzen Spitze versehen. Der Aschegehalt des Pulvers darf 6,5% 
nicht iibersteigen. 

Geschichte. Vgl. das bei Pericarpium Aurantii Gesagte. 
Anwendung. Unreife Pomeranzen sind ein kraftiges Magenmittel und 

bilden einen Bestandteil der Tinct. amara. 

Pericarpium Aurantii. Cortex Aurantii fructus. 
Pomeranzenschalen. 

Abstammung. Pomeranzenschalen sind die Fruchtschalen der aus
gewachsenen, bitteren Friichte des Pomeranzenbaumes Citrus aurantium 
L., subsp. amara L. Nach Deutschland wird die Droge zu pharmazeu
tischem Gebrauch hauptsachlich von Malaga eingefiihrt, teilweise auch aus 
Siidfrankreich und Sizilien. Vor der Verwendung ist die innere, weiBe 
Schioht groBtenteils zu entfernen. Zu diesem Zwecke weicht man die trocke
nen Pomeranzenschalen Y4 Stunde lang in kaltem Wasser ein, gieBt das 
Wasser vollkommen ab und stellt die Schalen in einem bedeckten GefaBe 
an einen kiihlen Ort; am anderen Tage werden die nooh feuchten Schalen 
von dem inneren, schwammigen Gewebe durch Ausschneiden befreit und 
darauf vorsichtig getrocknet. 

Beschaffenheit. Die Fruchtschalen werden in meist spitzellipitischen 
Langsstiicken, seltener in Bandform von der Frucht abgeschalt, letzteres 
hallptsachlich bei der franzOsischen Sorte. Die Langsstiicke sind, da sie meist 
Zll vier von je einer Frucht abgezogen werden, bogenformig gekriimmt, im 
trockenen Zustand an den Randern meist ein wenig aufwarts gebogen, 
briichig, in rohem Zustande gegen 5 mm dick, von der Innenschicht (Albedo) 
befreit etwa 1,5 mm dick. Die auBere gewolbte Flache ist dunkelgelbrot bis 
braun, warzig, runzelig und grubig vertieft, die innere, weiBe Flii.che grob
runzelig, von gelblichen GefaBstrangen durchsetzt. Die Droge riecht krii.ftig 
aromatisch und schmeckt wiirzig und stark bitter. 

Anatomie. Auf dem Querschnitt erkennt man unter der Oberhaut eine 
gelbrote Schicht mit einer einfachen oder doppelten Reihe groBer Olbehalter 
(Flavedo) und darunter hOchstens Reste der schwammigen Innenschioht 
aus locker gefiigten, sternformig verastelten Parenchymzellen (Albedo). 
Da diese letztere entfernt wird, darf das gelbgraue Pulver nur Spuren von 
Sternparenchym. enthalten; es soIl hauptsii.chlich aus Fetzen dicht zusam
menhangenden Parenchyms bestehen, in dem sich nur gelegentlich Starke
korner, dagegen ziemlich reiohlich Einzelkristalle vorfinden. 

Bestandteile. Die Pomeranzenschalen enthalten atherisches 01 (Oleum 
Aurantii pericarpii), ferner die Glykoside Aurantiamarin und Hespe
ridin, sowie Hesperinsaure, Aurantiamarinsaure. 

Priifung. Sogenannte Cura9aoschalen sind meist kleiner und von 
dunkelgriiner AuBenfarbe. Das gleiche Aussehen zeigt auch eine andere, 
in Spanien kultivierte griinschalige Varietat. 

Sehr haufig kommt eine bis zu 25% betragende Beimengung von Apfel
sinenschalen (abstammend von Citrus aurantium L. subsp. dulcis L.) 
vor. Diese konnen, wenn sie d~ch Lagern nachgedunkelt sind, den Pomeran
zenschalen sehr ahnlich sein, unterscheiden sioh aber immer dadurch, daB 
die gru bigen Vertiefungen der AuBenflache weit sparlicher und meist nicht 

Gilg·Brandt·Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf!. 16 
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so grob sind, wie bei den Pomeranzenschalen. Wenn auch der GroBhandel nach 
Moglichkeit eine derartig gefii.Ischte Ware zuruckweist, so ist bei der groBen 
AhnIichkeit der Pomeranzen- und Apfelsinenschalen keine Gewahr ffir die 
Reinheit der hereinkommenden Zufuhren gegeben, aus demselben Grunde 

Abb.206. 
Fo!' Auxllutll (' , .). 

auch das Herauslesen der falschen Stucke sehr schwierig. 
Zur Unterscheidung beider Schalenarten sind verschiedene 
mikrochemische Reaktionen empfohlen worden, von denen 
uns die folgende noch verhaltnismaBig am zuverlassig
sten scheint: Querschnitte, auf dem Objekttrager mit 
Kaliumchromatlosung erwarmt, bleiben fast unverandert, 
wenn Apfelsinenschalen vorliegen, wahrend bei Pomeran
zenschalen eine mehr oder weniger starke Braunung 
eintritt. Ffir das Pulver ist auch diese Reaktion nicht 
geeignet. 

Der Aschegehalt des Pulvers dad 6% nicht uber
steigen. 

Gehaltsbestimmung. Eine Bestimmungsmethode fur 
den die Wirkung bedingenden Bitterstoff fehlt bisher. 
Die Bestimmung des atherischen Ols (s. Einleitung) 
fiihrt infolge von Verharzung des Ols meist zu recht 
niedrigen Werten, ohne daB deshalb die Droge als 
minderwertig zu bezeichnen ware. Das Arzneibuch hat 
daher auch auf sie verzichtet. 

Geschichte. Der Pomeranzenbaum ist heimisch in 
Sudostasien, wurde im fruhen Mittelalter durch die 
Araber nach dem Mittelmeergebiet gebracht und gelangte 
dort zu intensiver Kultur. 

Anwendung. Verwendet wird Pericarpium Aurantii als aromatisches 
appetitanregendes und verdauungbeforderndes Mittel in Elix. Aurant. comp., 
Sirup. Aurant., Tinct. Aurant., Tinct. amara, Tinct. Chinae compo u. a. 

Folia Aurantii. Pomeranzenblatter. 
Pomeranzenblatter (Abb.206) stammen von Citrus aurantium L., subsp. 

amara L. Sie sind mit dem gefliigelten Blattstiel auffalligerweise durch ein Gelenk 
verbunden, sind eif6rmig, ganzrandig oder entfernt gekerbt, steif und zahe, glanzend, 
oberseits dunkelgriin, unterseits blasser und durchscheinend driisig punktiert. Den 
mikroskopischen Bau des Blattes zeigt Abb. 207 Sie enthalten atherisches 01 und 
Bitterstoff und dienen als aromatisches Bittermittel. 

Pericarpium Citri. Cortex Citri fructus. Zitronenschalen. 
Abstammung. Sie stammen von den ausgewachsenen Fruchten von 

Citrus medica L. (Syn. Citrus limonum{Ri88oJ Hook. t.), einem im sud
lichen Himalaya heimischen, jetzt aber in warmeren Gebieten, besonders 
im Mittelmeergebiet, allenthalben gedeihenden Baume. 

Handel. Zu uns kommt die Droge hauptsachlich aus Italien und Spa
nien, woselbst die Zitronenbaumkulturen etwa yom 14. Jahre ab, und zwar 
dreimal im Jahre, Fruchte tragen (Zitronen oder Limonen). Diese werden 
im Januar, August und November, jeweilig kurz vor ihrer volligen Reife, 
geerntet und zur Gewinnung der Zitronenschalen mit einem Messer geschalt, 
wie man bei uns die Apfel zu scMlen pflegt. 
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Beschaffenheit. Die getrockneten Schalen bilden Spiralhii.nder von 
2-3 mm Dicke und durchschnittlich 2 cm Breite, riechen kraftig aromatisch 
und schmecken schwach bitter und wiirzig. Die Oberflache ist hockerig 
grubig und braunlichgelb, die Innenflache schwammig und weiB oder 
weiBlich. 

Anatomie. Auf dem Querschnitt erkennt man unter der Oberflache die 
groBen braunlichen, schizolysigenen Olraume und unter diesen das locker 
gefiigte Parenchymgewebe (vgl. Pericarpium Aurantii). 

Bestandteile. Der Gehalt an atherischem 01 (Oleum Citri) ist in den 
trockenen Schaien meist nur gering; sie enthalten ferner Hesperidin und 
bis 3,5% Minrealbestandteile. 

Priifung. Gute Zitronenschalen zeigen den charakteristischen Zitronen
geruch; der Geschmack ist aromatisch und bitterlich. Sie sind deshalb 

K. o 

Abb. g07. l'omernnzenblatt 1m Querschnltt. 0 Schlzolyslgener Sclcrctraum. E Epidermis, ~p palt. 
iiffnung. P l'nlisadenparenchym, S chwamrnptlrenchym, K Krl talle. (Tscblrcb.) 

mit Fruchtschalen von anderen Citrus-Arten nicht zu verwechseln. Alte und 
dumpfige Ware ist minderwertig . 

. Geschichte. Wie die Stammpflanze der Pomeranze gelangte auch der 
Zitronenbaum wahrscheinlich erst im 11. Jahrhundert nach Siiditalien und 
Sizilien, und zwar durch Vermittelung der Araber. Von den Arabern iiber
nahm auch die deutsche Pharmazie die Kenntnis der Droge. 

Anwendung. Verwendung findet die Droge nur als gewiirziger Zusatz 
bei einigen Zubereitungen. 

Familie SiInarubaeeae. 
Alle Simarubaceen sind durch einen reichen Gehalt an Bitterstoffen 

ausgezeichnet. 

Lignum Quassiae jamaicense. Quassiaholz. Bitterholz. 
Fliegenholz. Jamaikaquassia. 

Abstammung. Jamaika-Quassiaholz stammt von Picrasma excelsa 
(Swartz) Planck., einem in Westindien einheimischen und dort verbreiteten, 

16* 
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machtigen Baume. Es wird uber Jamaika ausgefuhrt und bildet bis 30 em 
starke, hii.ufig noch von der Rinde bedeckte Blocke. Zum Gebrauch in den 
Apotheken kommt es meist geschnitten oder geraspelt in den Handel. 

BeschaUenheit. Die ganzen Stucke sind von der bis 1 cm dicken, schwarz
lichbraunen, zahen, fest ansitzenden (steinzellfreien) Rinde umkleidet; 
diese ist gut schneidbar, von faserigem Bruch und zeigt, abgelost, auf der 

fein langsstreifigen, graubraunen lnnenflache 
haufig zerstreute, blauschwarze Flecke. -
Das leichte, lockere, gelblichweiBe Holz 
(Abb. 208) zeigt auf dem Querschnitt kon
zentrische helle und zarte Linien. Sie werden 
gekreuzt durch radiale hellere, fast gerade, 
deutliche Markstrahlen. 1m Zentrum be
findet sich ein schwacher Markzylinder. Auch 

Q .. J. im Holzkorper kommen hii.ufig blauschwarze 
Abb. 208. Lignum Quassiae lamaiccnse, Flecken und Striche vor; sie entstehen wie 
Tell des Qucrschnitts, Sfach vergro/.lcrt. die der Rinde durch Pilzfaden, welche sich im 

Gewebe ausgebreitet haben. Charakteristisch 
fur dieses Holz ist eine feine, schon mit bloBem Auge sichtbare, horizontale 
Streifung, die sowohl auf dem radialen, wie auch auf dem tangentialen 
Langsschnitt sehr deutlich ist. An ihr ist dieses Holz selbst in geschnittenem 

Abb. 209. Lignum Ql1llSSiac jamai ense, Ql1erschnitt. rna primiirc und sclnUldiire Mnrkstrahlcn, 11' Ge· 
fii/.le,lw Libriformfasern. kr Krista lie, pa bi Par nchl'mblnden. Vergr. "' I" (Gilg.) 

Zustande von der Surinam-Sorte und, in Verbindung mit der hellen Farbe, 
von allen offizinellen Holzern zu unterscheiden. An Blocken erkennt man, 
daB diese Streifung uber sehr groBe Strecken auBerordentlich regelmii.Big 
in tangentialer Richtung verlii.uft. 

Das Holz ist geruchlos und schmeckt ungemein bitter. 
Anatomie. Der Holzkorper (Abb. 209 u. 210) besteht zum groBten 

Teil aus dunnwandigen Fasern (ho). Die Gefii.Be (ge) sind groBlumig, dick
wandig und liegen einzeln oder oft zu 2 -5 in Gruppen zusammen; sie werden 
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von den Markstrahlen oft bogig umlaufen und sind mit kleinen, sehr dicht 
gedrangten, behOften Tiipfeln versehen. Zwischen den 2-3, seltener bis 4 
oder 5 Zellen breiten und 10-25 Zellen hohen Markstrahlen (ma) verlaufen 
tangentiale, sich an die GefaBe anlegende Holzparenchymbinden (po,. bi), 
welche auf dem Lupenbilde den Eindruck von Jahresringen hervorrufen. 
In dem ziemlich groBzelligen Holzparenchym finden sich haufig Kalkoxalat
kristalle (kr) in Kristallkammerreihen. Die oben erwahnte Streifung des 
Holzes kommt an Radialschnitten durch die naturgemaB in ihrer ganzen 

1. 

Abb. 210. Lignum Quasslae jamaicense. I Ta.ngentiaier Liingsschnitt. II Radialer Liingsscbnltt, ilia 
Ma.rkstrablen, hoLlbriformfascrn, pa Hoizparenchym, kr KristaUzcllrelhen qe GetiB. Verg<. mI.. (GUg.) 

Lange angeschnittenen, iibereinanderliegenden Markstrahlen zustande. 
Auf Tangentialschnitten ist sie dadurch bedingt, daB die Markstrahlen 
auf ihnen nicht unregelmaBig verstreut, sondern in weite Strecken iiber
spannenden, sehr regelmaBigen Horizontalreihen liegen. 

Merkmale des Pulvers. Fiir das weiBlichgraue Pulver sind charakteri
stisch: Fasern und Bruchstiicke dieser (mit ansehnlichem Lumen und schiefen 
Tiipfeln), oft auch Fetzen (von Fasergewebe) mit Ansichten der Markstrahlen, 
GefaBbruchstiicke, Kristallkammerreihen. Nicht selten finden sich kleine 
Fetzen eines schwarzvioletten Pilzmyzels. 

Bestandteile. Das Holz besitzt einen anhaltenden, rein bitteren Ge
schmack, welcher von einem geringen Gehalt (0,07%) an Pikrasmin (Quas
siin) herriihrt. Der Aschegehalt betragt bis 8%. 
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Priifung. Eine Verwechslung mit anderen hellfarbigen Holzern kann 
auBer durch den bitteren Geschmack, der den Verwechslungen wohl meist 
fehlen diirfte, durch das Ausbleiben folgender einfacher chemischer Reaktion 
aufgedeckt werden. Zieht man einige Splitter des Holzes oder etwas Pulver 
(etwa 0,5 g) mit heiBem Weingeist (5 ccm) aus, versetzt das Filtrat mit 
2 Tropfen Phloroglucinlosung und 4 ccm Salzsaure, so nimmt die Mischung 
in kurzer Zeit eine rosarote Farbung an. Auch Wasser und Chloroform 
ist zum Ausziehen des Holzes geeignet, man nimmt dann den Verdampfungs
riickstand mit Alkohol auf und verfahrt weiter wie angegeben. Eine Bei
mengung fremder Holzer zu Quassiaholz ist durch diese Reaktion nicht 
nachweis bar . 

Geschichte. Erst anfangs des 19. Jahrhunderts wurde das Jamaika
bitterholz medizinisch verwendet, nachdem es friiher schon zu technischen 
Zwecken (z. B. in der Bierbrauerei) gebraucht worden war. 

Anwendung. Das Holz findet aIs bitteres Magenmittel pharmazeutische 
Anwendung. 

Lignum Quassiae surinamense. Surinam- Bi tter holz. Bitter holz. 
Abstammung. Die Droge fiihrt denselben deutschen Namen wie das 

Quassiaholz aus Jamaika, bildet aber nur zum geringsten Teile die Droge 

Q. S. 
Abu. 211. Lignum Quassine surina· 
mense, Teil des QUCI"8Chnitts, drcifach 

vergroBert. 

Lignum Quassiae des HandeIs. Sie stammt 
von Quassia amara L., einer strauchigen 
oder niederbaumformigen Simarubacee des 
nordlichen Siidamerika, und wird aus Hol
landisch Guyana (Surinam) in bis meter
langen und 2 bis hochstens 10 cm dicken 
Stiicken ausgefiihrt. Zeitweise ist sie nur 
schwer beschaffbar gewesen. 

Beschaffenheit und Anatomie. Die diinne 
(hOchstens 2 mm dicke), Steinzellen und 
Oxalatkristalle fiihrende, sprode, gelblich
braune bis graue Rinde, die an der Ganz
droge fast stets erhalten ist, lost sich leicht 

yom Holze ab und ist auf ihrer Innenflache regelmaBig blauschwarz ge
fleckt. Die beim Jamaikaholz auftretende Horizontalstreifung fehlt der 
Surinamsorte. 

Der Bau des Holzes ist dem der Picrasma excelsa sehr ahnlich, doch 
ist das Holz viel dichter (vgl. Abb. 211 bis 213). Die Libriformfasern (ho) 
sind dickwandiger, die GefaBe (ge) kleinlumiger, die Markstrahlen (ma) 
fast stets 1, selten 2 Zellen breit und 3 bis 10, selten bis 20 Zellen hoch. Auf 
dem TangentiaIschnitt sind die Markstrahlen unregelmiWig verstreut, wie 
das bei den meisten Holzern der Fall ist. In den sehr schmalen Holzparen
chymverbindungen (pa. bi) finden sich niemals Oxalatkristalle. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist nur sehr schwer von dem des Ja
maikabitterholzes zu unterscheiden; da jedoch beide Arten offizinell sind, 
kommt der Unterscheidung nur geringe praktische Bedeutung zu. Die Dif
ferenzen zwischen den beiden Holzern wurden oben schon geniigend her
vorgehoben. Da beim Pulvern des Holzes fast stets die Rinde mitgemahlen 
wird, findet man im' Pulver meist zahlreiche Steinzellen. 
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Bestandteile. Der Quassiingehalt dieses Holzes ist etwas groBer (0,15%) 
als derjenige des Quassiaholzes von Jamaika. Aschegehalt 3-4%. 

Priifung. Quassiaholz solI mit dem Holz von Rhus metopium ver
falscht vorgekommen sein. Dieses ist gerbstoffhaltig und verrat sich daher 
sofort durch seine Reaktion mit Eisenchlorid. Die Phloroglucin-Salzsaure
Reaktion tritt auch 
beim alkoholischen 
Auszuge des Surinam
holzes ein, wie bei 
dem des Jamaika
holzes (s. dieses). 

Gebaltsbestim -
mung. Methoden 
zur Bestimmung des 
Quassiins fehlen noch. 

Gescbichte. Ob
gleich dieses Bitter
holz schon langst bei 
den Eingeborenen des 
nordlichen Siidame
rika Verwendung 
fand, wurde es in Eu
ropa doch erst im 
Laufe des 18. Jahr
hunderts bekannt 
und gegen Ende die
ses Jahrhunderts in 
den Arzneischatz auf-
genommen. 

Abb. 212. Lignum Qua:sslae surlnamensc, Qucrschnitt. fl6 Ge!aOe, 
pa Holzparencbym um die Gefiille, tna Markstrableo, pa. bi Parencbym

binden, }IO L!brllormfascrn. Vergr. '''/ ,. 

Anwendung. Die Anwendung ist gleich der des vorhergehenden Holzes. 

Cortex Simarubae. Simaru barinde. Ruhrrinde. 
Abstammung. Die getrocknete Rinde alterer, dicker Wurzeln von Simaruba 

amara Aublet, eines in Guyana und Venezuela verbreiteten Baumes. 
Beschalfenheit. Die Droge bildet verschieden lange und breite, bis 8 mm dicke, 

£lache, schwach gerollte oder rinnenformige, von der Korkschicht groBenteils befreite 
Stiicke. Die Rinde ist auf der AuBenseite hellbraunlichgelb, auf der Innenseite gelb
braunlich, ziernlich leicht, weich, sehr zahe und leicht zerfasernd. Die AuBenseite ist 
raub, die Innenseite fein langsstreifig, ziemlich glatt oder langfaserig. Der Bruch ist 
splitterig-langfaserig, der Geschmack bitter. 

Anatomle. Der teilweise an der Rinde noch erhaltene Kork ist sehr diinnwandig. 
Die primare Rinde besteht aus im Querschnitt etwas tangential gestreckten, im Liings
schnitt runden Zellen. Die breite sekundare Rinde enthalt unregelmaBig verlaufende, 
nach auBen sich verbreiternde Ma.rkstrahlen aus diinnwandigen Zellen und ziernlich 
breite Rindenstrahlen, die aus einem diinnwandigen Parenchym, undeutlichen Sieb
partien, ungefahr in tangentialen Binden angeordneten Faserbiindeln und groBen 
Steinzellnesternbestehen. Die Fasern sind weitlumig, manchmal so diinnwandig, daB sie 
sich yom Parenchym auf dem Querschnitt kaum unterscheiden, haben glanzende, wellig 
verbogene, schwach verholzte Membranen, sind gleichwohl aber sehr zahe. Die Biindel 
werden z. T. von einigen Kristallzellreihen begleitet. Die sehr groBen Steinzellen 
haben gelbe, schOn geschichtete und getiipfelte, oft bis zu punktformigem Lumen 
verdickte Wande und stehen in axial gestreckten Verbanden beisammen. In den 
Kristallzellreihen und in einigen Zellen des Rindenparenchyms und der Markstrahlen 
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ist Oxalat in Form von Einzelkristallen vorhanden. 1m iibrigen besteht der Zellinhalt 
aus in Wasser und Alkalien loslichen ungeformten Massen. Gerbstoff und Starke fehlen. 

Merkmale des Pulvers. Das braunlichgelbe Pulver ist durch die massenhaft vor
handenen Bruchstiicke der diinnwandigen, weitlumigen Fasern und die groBen gelben 

Steinzellen, das Fehlen von Starke und das 

Abb. 213. Lignum Qua siae surlnamen e. 
Tangentinler Liingsschnitt. ma Markstrahlcn, 
no Libriformfasern, pa Holzparencbym, g. Ge-

faB . Yergr. "°1 •. (Oilg.) 

Beltene Vorkommen von Korkfetzen charakte
risiert. 

Bestandteile. Die Rinde enthalt haupt
sachlich einen Bitterstoff, der mit dem des Lig
num QuasBiae nahe verwandt ist. Sie schmeckt 
deshalb bitter. AuBerdem ist ein atherisches 
01 mit benzoeartigem Geruch darin enthalten. 

Geschichte und Anwendung. Die Droge 
wird in Mittelamerika als Mittel gegen Ruhr 
sehr viel verwendet, ist auch in Europa schon 
lange im Gebrauch. 

Familie Burseraceae. 
Alle Burseraceen fiihren in ihrer Rinde 

schizolysigene Harzgange. 

Myrrha. Gummiresina Myrrha. 
Myrrhe. 

Abstammung. Die Droge ist das 
Gummiharz mehrerer Commiphora
Arten, hauptsachlich von Commiphora 
molmol Engler, kleiner, im siidlichen 
und siidwestlichen Arabien, sowie im nord
ostlichen Afrika heimischer Baumchen, 
welche freiwillig oder aus Einschnitten 
in die Rinde einen milchigtriiben, gelb
lichen, an der Luft eintrocknenden Harz
saft hervortreten lassen. Aus ihren Pro
duktionslandern gelangt die Myrrhe nach 
Aden und von dort oder erst auf dem 
Umwege iiber Bombay in den europaischen 
Hand",l. 

Beschaffenheit. Myrrhe bildet unregelmaBig gerundete Korner oder 
locherige Klumpen, meist von NuBgroBe und dariiber (bis FaustgroBe), 
deren rauhe Oberflache meist gelblich oder rotlichbraun, fettgliinzend er
scheint und graubraun bis gelbbraunlich bestaubt ist. Auf dem Bruche 
sind die Stiicke glanzend und entweder gleichmaBig rotlichbraun bis oern
steingelb oder weiBlichgefleckt bzw. mit weiBlichen Tranen durchsetzt. 
Der Bruch ist groBmuschelig; diinne Splitter sind durchscheinend. 

Myrrhe besitzt einen eigentiimlichen aromatischen Geruch, haftet beim 
Kauen an den Zahnen an und schmeckt aromatisch bitter, zugleich kratzend. 
Beim Verreiben mit Wasser gibt sie eine gelbe Emulsion. Schiittelt man 
1 g gepulverte Myrrhe mit 3 ccm Ather, filtriert die Fliissigkeit ab und laBt 
zu dem gelben Verdunstungsriickstande des Filtrats Bromdampfe oder die 
Dampfe der rauchenden Salpetersaure treten, so farbt er sich rotviolett. 
Tragt man in einen Tropfen 80proz. Schwefelsaure einige Splitterchen der 
Myrrhe und einen Vanillinkristall ein, so farbt sich die Saure rot; beim 
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Verdiinnen mit Wasser verschwindet die einmal entstandene Rotfarbung 
nicht. 

Bestandteile. Myrrhe enthalt 40-67% Gummi, 2-6% atherisches 01, 
27 -35% Harz und einen Bitterstoff. 

Priifung. Der nach dem vollkommenen Ausziehen von 3 g Myrrhe mit 
siedendem Weingeist hinterbleibende Riickstand solI nach dem Trocknen 
nicht mehr als 2 g wiegen. Er muB sich in Wasser zu einem triiben Schleim 
losen, d. h. es sollen nicht direkt unlosliche Kliimpchen zuriickbleiben. Fil
trierbar ist der entstehende Schleim nicht. 

Eine Priifung ist notig, weil sich zwischen natureller Handelsware oft 
Beimischungen von Klumpen verschiedener wertloser Gummisorten bzw. 
Gummiharze unbestimmter Herkunft finden, die natiirlich in Alkohol nicht 
loslich sind. 

Der Aschegehalt der Myrrhe darf 7% nicht iibersteigen. 
Geschichte. Schon bei den alten Agyptern diente Myrrhe als Heilmittel, 

wurde aber in erster Linie (ahnlich wie Weihrauch) bei Gottesdiensten als 
Raucherwerk und zum Einbalsamieren der Leichen verwendet. 

Anwendung. Myrrhe findet hauptsachlich als Tinct. Myrrhae zur Zahn
und Mundpflege Anwendung, zuweilen auch zum VerschluB von Wunden 
und neuerdings auch in Salben und Cremes. 

Olibanum. Gummiresina Olibanum. Weihrauch. 
Weihrauch ist der eingetrocknete Gummiharzsaft mehrerer im siidlichen Arabien 

und im Somalilande (im nordostlichen Afrika) heimischen Boswellia-Arten, besonders 
von B. Carteri Birdwood und B. bhaudajiana Birdwood. Zur Gewinnung wird 
die Stammrinde angeschnitten und das ausgetretene und rasch erhartete Gummiharz 
nach einiger Zeit von den Baumen losgelOst; es gelangt iiber Bombay oder Suez als 
Ausfuhrhafen in den Handel. Weihrauch bildet rundliche bis tranenformige, gelblich
weiBe bis rotlichgelbe, bestaubte, leicht zerbrechliche und auf dem Bruche wachs
artige, beim Kauen erweichende Korner, welche in Weingeist nicht vollig lOslich sind. 
Die Droge enthalt atherisches 01, Harz, Gummi und einen Bitterstoff. 

Elemi. Resina Elemi. Elemi. 
Abstammung. Eine Gruppe von Harzen, die zweifellos von Arten verschiedener 

Gattungen der Burseraceae abstammen; das wichtigste dieser Produkte ist das 
Manila-Elemi, welches von Canarium luzonicum A. Gray, einem auf den Philip
pinen heimischen Baume gewonnen wird, indem man tiefe Wunden am Stamme an
bringt und den austretenden Balsam sammelt. Dieser entsteht in infolge des Wund
reizes im Holz neu gebildeten, schizolysigenen Balsamgangen und stellt das weiche 
Manila-Elemi dar. Das harte Manila-Elemi ist das abgekratzte, an den Wundrandern 
erstarrte Sekret des Baumes. Andere Elemi-Sorten werden von verwandten Arten 
oder von Arten der Gattung Protium in Asien, Afrika oder Amerika gewonnen. 

Beschaffenheit. Weiches Manila-Elemi ist eine salbenartige, ziihe Masse von 
charakteristischem Fettglanz und griinlichweiBer Farbe, haufig mit Pflanzenteilchen 
vermischt. 

Hartes Manila-Elemi bildet unregelmaBige, groBe, wachsglanzende Klumpen oder 
Ballen von hell- bis dunkelgelber Farbe; diese sind durchscheinend, sprode, aber leicht 
zwischen den Fingern erweichend und dann klebend. 

Beide Sorten riechen lieblich aromatisch und schmecken gewiirzig und bitter. 
Bestandteile. Beide Sorten sind im wesentlichen chemisch identisch, das harte 

Elemi enthalt nur viel weniger (7%) atherisches 01 als das weiche (bis 30%). Sie ent
halten das in feinen Kristallen in der Masse ausgeschiedene Amyrin, die Manelemi
saure und das Harz Maneleresen, sowie den Bitterstoff Bryoidin. 

Anwendung und Geschichte. Elemi wurde schon im Mittelalter als Wundmittel 
gebraucht und spielt auch jetzt noch, besonders als Grundlage fiir Salben und Pflaster 
eine wichtige Rolle. 
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Familie Polygalaeeae. 

Radix Senegae. Senegawurzel. 

Abstammung. Senegawurzel stammt von der in Nordamerika heimischen 
Polygala senega L. und deren Varietaten. Die Droge wird von wild
wachsenden Pflanzen im Herbste gesammelt, und zwar in den west- und 
nordwestlichen Staaten Lowa, Nebraska, Dakota. Aus Wiskonsin und 
Minnesota kommen die einer bestimmten Varietat entstammenden groBeren 
Wurzeln, welche friiher als "weiBe Senega" bezeichnet wurden, in den 
Handel. 

Beschaffenheit. Die Droge (Abb. 214) besteht aus dem knorrigen, oben 
mit Stengelresten und rotlichen Blattschuppen versehenen Rhizom samt 

Abb.214. Radix Senegac. a Wurzel· 
kopt, b der Kiel der Wurzeln . 

Se. 
Abb. 210 . Quer
schnl too d urch Ra

dlx Senegae. 
.. Rlnde, h Holz

korpcr. 

der oben geringelten, hoch
stens 1,5 em dicken, gelblichen 
Hauptwurzel und ihren meist 
zahlreichen, bis 20 em langen, 
einfachen Verzweigungen. Die 
Wurzeln sind meist mehr oder 
weniger zickzackformig gebo
gen; die konkave Seite der 
Biegungen tragt meistens einen 
scharfen Kiel, wahrend die 
konvexe Seite wulstige Quer
ringel zeigt; der Kiel lauft 
auf diese Weise oft spiralfor
mig um die Wurzelaste herum 
(Abb. 214b), besonders wenn 
viele Biegungen aufeinander
folgen. 

Der Querbruch der Wurzel 
ist kurzsplitterig im Holz
korper, in der Rinde horn
artig, glatt. Auf dem Quer
schnitt (Abb. 215) zeigt sich 
unter der diinnen Korkschicht 
die hellbraunliche Rinde, weI
che einen rundlichen, mark
losen, weiBen, durch schmale 
Markstrahlen radial gezeich

neten Holzkorper einschlieBt. An Stellen, wo die Wurzel gekielt ist, ist der 
Holzkorper von durchaus unregelmaBiger <kstalt und meist dem Kiel gegen
iiber durch Parenchym ersetzt, wahrend auf der Seite der Kielbildung der 
Rindenteil starker entwickelt und deutlich radial gestreift ist (siehe auch 
Abb. 216). ReiBt man an der aufgeweichten Wurzel die Rinde vom Holz
korper ab, so zeigt sich letzterer an zahlreichen Stellen eingerissen und aus
gehohlt. Starke enthalten die Elemente der Wurzel, wie man sich durch 
Betupfen mit Jodlosung iiberzeugen kann, nicht. 

Senegawurzel riecht schwach, unangenehm, eigenartig, und schmeckt 
kratzend. 
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Ein wasseriger Auszug schaumt beim Schiitteln stark. 
Anatomie (vgl. Abb. 216 und 217). Die oben geschilderten, auffallenden 

1. 

Abb. 216. Radix Senegae, Querschnltt. Zwei verscbiedene Stadien de nnotmalen Dlckeowacbstums 
to Kork, ri primiire lUnde, /e SiebteU, 110 Holzkorper, ca KambiuDl, an. I/O onormaler Holzkorperteil . 

Vergr. "" . (Olig.) 

Abb. 217. RadIx Senegae, Querscbnltt durch das Orenzgebiet zwi cben normal.m unti anormalem Holz. 
korper. ,i Prlmlire Rlnde, 1$ SlebOOU, 11!a Markstrahlen, ca Kambium, ge GeliUle, /If) Traebeiden, a n. 110 

anormaler (aus Parenehym bestehender) Holzkorper. Vergr. ca .... " . (Oilg.) 

Verhaltnisse kommen in der Weise zustande, daB das Kambium auf der 
Kielseite nach innen regelmaBig Holzgewebe, nach auBen anormal viel 
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Siebparenchym erzeugt (wovon der Kiel entsteht), wahrend auf der anderen 
Seite das Kambium nach auBen und innen Parenchym bildet (nach auBen 
allerdings nur in geringen Mengen!), weshalb der Holzkorper hier zuriick
bleibt, abgeflacht erscheint oder oft tiefe Rillen zeigt. - Die von Kork
und oft auch von Borkengewebe umgebene auBere Rinde besteht aus diinn
wandigem, groBzelligem Parenchym, die kleinzelligeren inneren Rinden
schichten werden von 1-2, selten bis 3 Zellagen breiten Markstrahlen (ma) 
durchzogen und lassen in den Rindenstrangen zahlreiche, winzige Siebteile 
(Ie) erkennen. Der Holzkorper besteht iiberwiegend aus kurzgliedrigen Hof·· 
tiipfelgefaBen (ge) mit einfacher Perforation der Querwande und dick
wandigen, mit Hoftiipfeln versehenen Tracheiden (ho), nur sparlich sind 
diinnwandige Fasern und Parenchym mit Spaltentiipfeln vorhanden. 

Kristalle und Starke fehlen vollstandig. Dafiir enthalten die Par
enchymzellen sparlich fettes 01 im Plasma. 

Merkmale des Pulvers. Fiir das Pulver sind bezeichnend: groBe Massen 
von starkefreien, von olreichem Plasma erfiillten Parenchymzellen mit 
kraftiger Wandung; sehr reichliche Tracheiden, meist in Bruchstiicken, 
mit ziemlich starker Wandverdickung und behoften Tiipfeln; GefaBbruch
stiicke mit breitovalen behoften Tiipfeln oder auch Stiicke von NetzgefaBen; 
Fetzen von Kork und Borke, von gelblicher bis schwarzbrauner Farbe. -
Besonders charakteristisch fiir das Pulver ist das Fehlen von Starke, Kri
stallen, dickwandigen Bastfasern und Steinzellen, sowie das sparliche Auf
treten von diinnwandigen Stiicken verholzter faserartiger und parenchyma
tischer Elemente. 

Bestandteile. Als wirksame Bestandteile enthalt die Senegawurzel 
Saponin. Ferner sind darin enthalten 6% fettes 01, Salizylsauremethylester 
und Baldriansauremethylester. 

Priifung. Ais Verwechselungen, Verunreinigungen oder Falschungen 
der Senega sind bisher beobachtet worden die Wurzeln von Panax q uin
quefoli usL., Cypripedilum pubescens Willd. und parviflorum Salisb., 
Chlorocodon Whitei Hook.lil., Ruscus aculeatus L., Vincetoxicum 
officinale, Triosteum perfoliatum L., Aristolochia serpentaria 
L., Hydrastis canadensis, Jonidium ipecacuanha und einiger 
anderer Polygala-Arten. Die meisten dieser Wurzeln weichen in der Ge
stalt oder Farbe von Senegawurzel vollig ab und konnen daher in der Ganz
droge nicht iibersehen werden. Durch Starkegehalt nachweisbar sind Panax, 
Cypripedilum, Vincetoxicum, Triosteum, Aristolochia, Hydrastis und 
Jonidium, d. h. die Mehrzahl der falschen Wurzeln, und zwar erfolgt der 
Nachweis im Pulver im Glyzerinjodpraparat. Fiir die zur Herstellung des 
Decoct. Senegae beliebte Schnittform empfehlen wir, eine kleine Durch
schnittsprobe in einer Porzellanschale mit verdiinnter Lugolscher Losung 
zu iibergieBen, nach kurzer Zeit die Losung durch Wasser zu ersetzen und 
unter den Drogenstiickchen nach schwarz gewordenen Stiickchen zu suchen. 
Ruscus-Wurzeln bringen Oxalatraphiden, ziemlich dickwandige Fasern 
und die sehr eigenartigen, dickwandigen Parenchymzellen ihrer Rinde in 
das Pulver, ihr Nachweis als Beimengung geschnittener Ware ist unbequem. 
Oxalatraphiden enthalt iibrigens auch Cypripedilum, Oxalatdrusen enthalten 
Panax, Vincetoxicum, Triosteum und Jonidium. Die Wurzeln anderer 
Polygala-Arten sind nicht oder schwer nachweisbar. Fiir das Pulver kann 
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man daher nur die Forderung aufstellen, daB es Starke, Oxalatkristalle, dick
wandige Fasern und Steinzellen nicht enthalten dad. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf hOchstens 5% betragen. 
Gehaltsbestimmung. Da eine exakte Methode zur Saponinbestimmung 

bisher noch fehlt, muB man sich fiir die Wertbestimmung der Droge mit der 
(vom Arzneibuch nicht verlangten) Ermittelung ihres Grammblutwertes 
begniigen (s. Einleitung). Der dazu notwendige Drogenauszug wird durch 
zweimalige, jedesmal zwolfstiindige Extraktion von 0,5 g gepulverter Senega
wurzel mit je 40 g Wasser, Nachwaschen des Filters, Losen von 0,9 g Koch
salz im Filtrat und Auffiillen auf 100 ccm hergestellt. Gehaltreiche Sorten 
haben einen Grammblutwert von mindestens 1000. 

Geschichte. Die Droge wurde von den nordamerikanischen Indianern 
als Mittel gegen SchlangenbiB gebraucht und kam anfangs des 18. Jahr
hunderts nach Europa. 

Anwendung. Sie findet als Hustenmittel, namentlich in Dekokten, An
wendung. 

Abb.218. Po\rga\a amara. A Habitus (' / .), B ganze Blilte (0 / ,), C diese im Liingsschnltt (8 / ,), D Staub
beutel von innen gesehen ("/ ,), E FTuchtlrnoten mit Griffeltmd Narbe (" /,), J!' Querschnitt durch den 
Fruchtknoten(H/ ,), G FTucht ohne die Bliltcnhiillc (' / ,) , H die e Quet durchschnitten ('/,), J . K Samen 

von der Seite und von vorn ge ehen (' / ,), L derselbe im Langsscbnitt (8/ ,). (Gllg.) 

Herba Polygalae. Kreuzblumenkraut. 
Abst.anunung und Beschaffenheit. Kreuzblumenkraut (Abb. 218) ist die zur 

Bliitezeit gesammelte auf Hiigeln in Deutschland stellenweise einheimische ganze 
Pflanze Polyga la amara L . Die diinne, astige, hellbraune Wurzel treibt mehrere 
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einfache, bis 10 cm hohe, beblatterte, mit einer Bliitentraube endende Stengel. Die 
unteren Blatter sind rosettenformig gehii.uft, spateHormig oder verkehrt eiformig und 
stets weit grol3er als die wechselstandigen, lanzettlichen oder keiliormig-Ianglichen 
Stengelblatter. AIle Blatter ganzrandig, wie die Stengel meist flaumhaarig. Die kleinen 
blauen oder weil3en, zygomorphen Bliiten der Bliitentraube sind mit 3 aul3eren, kleinen, 
griinen und 2 eigentiimlichen, fliigeHormigen, blumenblattartigen inneren Kelchblattern 
versehen, deren Seitennerven nicht netzig verbunden sind. Die drei- bis fiinfblattrige 
Blumenkrone hat ein vorderes, helmartiges mit zerschlitztem Anhangsel versehenes, 
mit den anderen Kronenblattern seitlich verwachsenes Blatt (Kiel). Staubgefal3e 8, 
verwachsen, Fruchtknoten aus 2 Karpellen mit je einer Samenanlage. 

Anatomie. SpaltOffnungen in beiden Blattepidermen. Mesophyll mit 3 Palisaden
schichten und einem Schwammgewebe, dessen unterste Schichten dicht sind. Haare: 
einzellige, dickwandige, unten flaschenartig bauchige Deckhaare. 

Bestandteile. Der stark bittere Geschmack der ganzen Pflanze riihrt von dem 
Bitterstoff Polygamarin her; daneben sind atherisches 01 und Saponin darin ent
halten. Es ist ein Volksheilmittel gegen Lungenleiden und Magenbeschwerden. 

Priifung. Es gibt nicht oder wenig bitter schmeckende Varietaten. Diese sind zu 
verwerfen. Polygala vulg a ris und andere Arten (auch nicht bitter) sind durch die am 
Rande netzigen Aderverbindungen an den korollinischen Kelchblattern ausgezeichnet. 
Neuerdings ist diese Falsehung vieHach aufgetreten. 

Familie Euphorbiaceae. 
Sehr zahlreiche Arten dieser Familie sind durch den Gehalt an Milch

rohren ausgezeichnet. Die mit reichlichem Nahrgewebe versehenen Samen 
enthalten meist in groBen Mengen fettes 01 und Aleuronkorner. 

Abb. 219. Cortex CascariUae, Lupenbild. ko Kork, p.ri primAre 
Rlnde, ba Bastfaserbiindel, 8e SekretzeUen, !>r mit einer harz
artillen, braunen Masse erfiillte Zellen, ma Markstrahlen. (Gilll.) 

Cortex Cascarillae. 
Kaskarille. 

Abstammung. Kaskarille 
stammt von Croton eluteria 
(L.) Bennet, einem Strauch, 
welcher in Westindien, undzwar 
nur auf den Bahamainseln 
Eleuthera, Andros und Long 
vorkommt. Die Droge gelangt 
hauptsachlich von der west
indisehen lnsel New Providence 
aus in den Handel. 

Beschaffenheit. Sie bildet 
sehr unregelmal3ige, rinnen
oder rohrenformige, harte und 
ziemlich schwere Stiicke, hoch
stens 10 em lang, von ea. 1 cm, 
hochstens 1,5 cm Rohrendurch
messer und 0,5-2 mm dick. 
Die weillliche oder hellgraue, 
mit riBartigen, querstehenden 
Lentizellen besetzte und un
regelmaBige Liingsrisse zeigende 
Korkschicht blattert leicht ab 
und ist auf den Stiicken meist 
nur teilweise vorhanden; an den 

davon entbl6l3ten Stellen ist die Aul3enseite der Rinde den Vertiefungen der Korkschicht 
entsprechend Iangsstreifig und querrissig, von graugelblicher bis brauner Farbe. Die 
Innenflache ist graubraun und gleichmal3ig feinkornig. Haufig hangen den Rinden
stiicken noch Holzsplitter an. auch kommen ganze Zweigstiicke vor, da die z. T. recht 
diinnen Zweige sich nur in ziemlich miihsamer Arbeit vollstandig in Rinde und Holz 
zerlegen lassen. Der Bruch der Rinde ist glatt und hornartig, olglanzend. Auf ebenen 
Querschnitten erkennt man die Korksehicht als eine scharf begrenzte (helle) Linie 
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(Abb. 219 leo), darunter die braune 
AuBenrinde (p.ri) zwischen den 
nach auBen stark verbreiterten 
Markstrahlen, keilformig von innen 
nach auBen hin zugespitzten, dunk
leren Rindenstrangen der Innen
rinde. Die Droge hat einen schwa
chen, beim Erwarmen oder An
ziinden starker hervortretenden, 
aromatischen Geruch und schmeckt 
bitter und gewiirzhaft. 

Anatomie. (Vgl. Abb.220 u. 
221). Der Kork (ko) zeigt einen 
sehr eigenartigen Bau: Die Kork
zellen sind mit stark verdickten 
und geschichteten AuBenwanden 
versehen, wahrend die Innenwande 
diinn sind und mit zahlreichen, 
dicht aneinandergedrangten, win
zigen Kalziumoxalatkristallen (kr s) 
besetzt erscheinen; auf diese wird 
die weiBe Farbung der Korkschicht 
zuriickgefiihrt. Hier und da kommt 
bei starkeren Rindenstiicken Bor
kenbildung vor. Das unter dem 
Korke liegende Gewebe ist ein 
aus dem Phellogen (phell) hervor
gegangenes Phelloderm, diinn
wandiges Parenchym, dessen Zellen 
Starke oder ein farbloses Sekret 
(oe, (1) oder aber Kalziumoxalat 
in Form von Einzelkristallen oder 
Drusen (kr) enthalten. Die pri
mare Rinde unterscheidet sich 
von dem Phelloderm fast nur da
durch, daB ihre Zellen nicht wie 
bei jenem in radialen Reihen lie
gen; sie fiihren also auch Starke 
(sUi), Sekret und Kalziumoxalat. 
In der primaren Rinde finden sich 
jedoch auch vereinzelte, wenig
bis vielgliedrige Biindel von lan
gen Bastfasern (ba), in deren Nahe 
stets einige kurze, ungegliederte, 
einen dunkelbraunen bis schwarzen 
Inhalt fiihrende Milchrohren (mi) 
anzutreffen sind. Die sekundare 
Rinde bildet ein Gewirr winziger, 
mehrfarbiger Zellen: Die meisten 
sind Parenchymzellen; sie sind 
zum groBten Teil mit Starke er
fiillt, andere fiihren Oxalatkristalle 
(Drusen und Einzelkristalle, kr), 
wieder andere sind mit einem farb-
10sen. stark lichtbrechenden 01-
sekret (se)versehen. zahlreiche end
Hch fiihren eine braune harzartige 
Masse (br). Zwischen die paren
chymatischen Elemente sind ganz 
vereinzelt stehende Bastfasern (00) 
sparlich eingestreut. Charakteri-

Abb. 220. Cortex Cascarlllae, Querschnitt. ko Kork, 
kr, winzige Kalz!umoxalatkrlstalle in den Korkzellen, 
ph8ll Phellogen, De Olzellen, mi MllchBaftschiauche, ba lla.st
fa.sem, ri prlmlire RInde, sUi der StArkelnhalt elniger 
Parenchymzellen gezelchnet, /)r mit br!lunen, harzartlgen 
Massen erfillJte Zellen, se Sekretzellcn, L ... Krlstalle (Elnzel
krlstalle und Drusen), ba llastfasern, ob. U obliterlerteB 
Slebgewebe, ma Markstrahlen, U funktionsflihlges Sleb-

gewebe, Vergr. 1101 •. (GUg.) 
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stisch fUr die sekundii.re Rinde ist auch, daB die fast stets einreihigen, Drusen flih
renden Markstrahlen (ma) sehr zahlreich sind, sehr dicht stehen, so daB die Rinden
strange nur ganz schmale Streifen bilden. Die Siebelemente (Ie) sind in den auBeren 
Partien stets obliteriert (0. Ie) in der Nahe des Kambiums auf Liingsschnitten an 
ihren schrag gestellten Siebplatten erkennbar. Milchsaftschlauche lehlen in der sekun
daren Rinde. 

Die Starkekorner sind sehr klein, allermeist Einzelkorner, selten zu zweien 
zusammengesetzt. Sie fiillen niemals die Zellen vollstandig aus. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist von graubrauner, sehr charakteristi
s c her Far be. Besonders fallen von Elementen auf: vereinzelte Bast-fasern, Sekretzellen 
mit rotbraunem Inhalt oder deren Triimmer, Korkfetzen oder deren Triimmer, besonders 

A bb. 221. Cortex Cascarlllae. Radlaler lJIugs chnltt. ko Kork, hs KristaUc der KorkzeLlcn, phell Fhel· 
logen, oe isodiametrlsche Olzelien, l', KristaUe (Einzclkristalle und Drusen) der prlmaren Rindc, sUt elnlgo 
7.ellen der prlmiiren Rinde mit ihrem tlirkelnbalt gezelohnet, mi Milchsaftschlau~h, /xl. .Bastlasern, 8. 

ekretachliiuche br mit braunem Inbalt crliillte ZeUen, p~ Farenchym der sekundaren Rmdc, 0.1. obI!· 
terlertes (ZllSIIm'mcngedriicktcs) lebgewebe, Ina Markstrahl mit Krlstalldruscn (1'1'). Yergr. "'/,. (GUg.) 

deren stark verdickte AuBenwand. AuBer diesen sind reichlich Parenchymfetzen mit 
Starke oder freiliegende Starke im Pulver vertreten. 

Bestandteile. Kaskarille enthalt einen Bitterstoff, Cascarillin genannt, atherisches 
()1(1-3%), Harz. (15%), Starke, Gerbstoff, Farbstoff und nicht mehr als 12% Mineral
bestandteile. 

Priifung. Kaskarille soll mit der Rinde von Croton ni veus Jacquin, die viel 
starkere und langere Stucke bildet, und mit der von C. lucidus L. verwechselt worden 
sein; beide Rinden sind neuerdings nicht mehr im Handel aufgetreten. Beide Rinden 
fiihren groBe Steinzellnester und waren durch diese auch im Pulver der Kaskarille 
nachweisbar. 
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Geschichte. 1m 17. ,Jahrhundert kam die Kaskarille als Ersatz oder VerfaIschung 
der Chinarinde in den europaischen Handel, wurde aber bald als von jener verschieden 
erkannt und dem Arzneischatz allmiihlich einverleibt. 

Anwendung. Kaskarille dient als Verdauung befiirderndes Mittel, sowohl in 
Dekokten, als auch in Form von Extr. Cascarillae und Tinct. Cascarillae. 

Semen Tiglii oder Semen Crotonis. Pur gier kroton. Purgier korner. 
Purgierkiirner sind die Samen von Croton tiglium L. (= Tiglium officinale 

Klotz8Ch). Die Pflanze, ein bis 6 m hoher Strauch oder kleiner Baum mit langgestielten, 
eilanglichen, kerbig gesiigten Blattern und gipfelstandigen Bliitentrauben, ist ein
heimisch in Ostindien, auf Ceylon und den Molukken und wird im ganzen indisch
malayischen Gebiet kultiviert. Die Samen sind stumpfeifiirmig, 8-12 mm lang, 
7-9 mm breit, von brauner oder gelbbrauner, ungefleckter, oft mehr oder weniger 
stark bestaubter Samenschale umgeben. Innerhalb des leicht in 2 plankonvexe Teile 
zerfallenden Endosperms liegt der geradlaufige, sehr flache Keimling; die Endosperm
zellen enthalten en und groBe Aleuronkiirner mit Globoid und Kristalloid. Der Ge
schmaok der Droge ist erst milde iilig, bald aber kraftig kratzend. Die Samen und 
ihr 01 (Oleum Crotonis, Krotoniil) sind drastische Abfiihrmittel. 

Kamala. Glandulae Rottlerae. Kamala. 
Abstammung. Kamala besteht hauptsachlich aus den den Friichten von 

Mallotus philippinensis Mueller Arg. ansitzenden Driisenhaaren. Sie 
werden nicht im ganzen Verbreitungsgebiet des Baumes (tropisches Asien, 
nordostliches Australien), sondern nur in Vorderindien in der Art gewonnen, 
daB man die geernteten Friichte des Baumes in Korben kraftig schiittelt, 
wobei sich die Driisenhaare samt den ebenfalls auf den Friichten sitzenden 
Biischelhaaren abreiben und auf untergelegten Tiichern sammeln. Um die 
Reibung zu erhohen, wird bei diesem Vorgang aHem Anscheine nach Sand, 
Schmirgel und Bolus auf die in den Korben befindlichen Friichte geschiittet, 
welche Verunreinigungen sich aus der Droge durch Absieben dann nur 
schwierig wieder entfernen lassen. Da die Droge in Indien meist nur zum 
Farben Anwendung findet, so wird auf das Wiederentfernen bzw. auch auf 
das Fernhalten dieser Verunreinigungen im Ursprungslande wenig Wert 
gelegt, und es sind Handelssorten mit iiber 80% solcher Verunreinigungen 
nach Europa gelangt. Die zu pharmazeutischem Zwecke zu verwendende 
Droge muB jedoch soweit als irgend moglich, teilweise unter groBen Schwie
rigkeiten, durch Absieben (weniger vorteilhaft durch Schlammen) wieder 
davon befreit werden. Neuerdings geschieht die Ernte der Kamala jeden
falls sorgfaltiger und offen bar ohne Zusatz von "Reibemitteln", und manche 
Autoren sind der Ansicht, daB iiberhaupt bei der Gewinnung keine minera
lischen Zusatze gemacht werden, sondern daB diese eine nachtragliche 
Falschung darstellen. Wie dem auch sei, die natureHe Ware enthalt immer 
mehr Asche, als der Droge allein eigentiimlich ist, was Tschirch u. a. auch 
auf den atmospharischen Staub zuriickfiihrt, der an den Driisenhaaren 
leicht hangen bleibt. 

Beschaffenheit. Die Droge erscheint als leichtes und weiches, nicht kle
bendes Pulver von braunroter, mit Graugemischter Farbe, ohne Geruch und 
Geschmack. Die KamaladrUsen tragen nur selten noch die Stielzelle, durch 
welche sie den Friichten ansaBen. Sie haben 40-110 f-t Durchmesser und 
bestehen, wie sich unter dem Mikr08kop in einem mit verdiinnter Kali
lauge (1 + 2) hergestellten Praparate leicht erkennen laBt, aus 20-60 von 
der Stielzelle strahlig ausgehenden, kopfformig vereinigten Zellen von 

GUg-Brandt·Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf!. 17 
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keulenahnlicher Gestalt. Aus ihnen ist ein rotes, harziges Sekret ausgetreten, 
welches die die Driisenzellen umhiillende Kutikula blasig aufgetrieben hat 
(Abb. 222, a u. b). - Eine unvermeidliche Beimengung der Kamaladriisen 
sind die charakteristisch gestalteten, dickwandigen, vielatrahligen, manch
mal etwas verholzten Biischelhaare der Fruchtschale (c). 

Bestandteile. Kamala enthalt 80% eines Harzes, welches sich in Ather, 
Chloroform, Alkohol und Schwefelkohlenstoff lost. Aus dem Harze wurden 
die auch in Wasser loslichen Sauren Rottlerin und Isorottlerin dar
gestellt. Ferner ist in der Droge ein gelbroter Farbstoff enthalten. Siedendes 
Wasser wird von Kamala nur blaBgelblich gefarbt; Eisenchloridlosung farbt 
diesen Auszug braun, Alkalien dunkelrot. 

Priifung. Von Blatt- und Stengelresten, sowie von Gewebeelementen 
der Frucht muB Kamala durch Absieben moglichst sorgfaltig befreit sein, 
ebenso tunlichst von mineralischen Beimengungen; solche diirfen nach 
dem Arzneibuche nur bis zu einem Aschegehalt von 6% im Pulver enthalten 
sein, da die reine Droge nur 2,5% Asche hat, eine nicht zu strenge Forderung. 
AuBer mineralischen Beimengungen sind folgende Falschungen bekannt 
geworden: Bliitenpulver von Carthamus tinctorius, nachweisbar durch 

a 

Abb.222. Kamala, 200fach vergroBert. Drii enhaar a vOn obcn, b von dcr Selte geseben; c Bllscbelhaar. 

die dreiseitigen, warzigen Pollenkorner, Zimtpulver, nachweisbar durch Stein
zellen und Fasern, rotgefarbtes Starkemehl einer Scitaminee (Jodprobe), 
rotes Sandelholz, nachweisbar durch die GefaB- und Faserbruchstiicke, end
lich die ala Warras bezeichneten Haare von den Friichten einer Leguminose, 
vielleicht der Moghania r hodocarpa Ktze. Es sind bis 200,u lange, ellipso
idische, rote Driisenhaare mit vielen, in mehreren Etagen gelegenen Zellen, 
daneben einfache, spitze Deckhaare mit sehr kurzer Basalzelle und langer 
Haarzelle, eventuell noch gemischt mit starkehaltigen Zellen des Keimlings 
oder Elementen der Schale des Samens derselben Pflanze. 

Anwendung. Kamala dient in der Pharmazie als Bandwurmmittel. 

Semen Ricini. Rizinussamen. 
Sie stammen von Ricinus communis L ., einer Pflanze, welche sicher im tropischen 

Afrika heimisch ist und jetzt in allen Tropengebieten in sehr zahlreichen Varietiiten 
kultiviert wird. In den heiBen Lii.ndern wird Ricinus communis zu einem bis iiber 
10 m hohen Baumstrauch; die Pflanze gedeiht aber auch noch in unsern Klimaten, 
hier aber nur als einjiihrige, krautige Staude. Die Samen wechseln, je nach denVarie
tiiten, ganz auBerordentlich in GroBe und Fiirbung, dagegen nur wenig in der Gestalt; 
sie sind mehr oder weniger flachgedriickt, liinglich bis oval, 8-22 mm lang,5-1~ mm 
breit und 4-8 mm dick. Die Samenschale ist in der verschiedensten Weise bunt 
gefleckt und triigt an fhrem oberen Ende eine sog. Caruncula, d. h. eine weiBe, flei-
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schige oder wachsartige Wucherung, die als eine Art von Arillus angesehen werden 
kann; sie ist an den Samen des Handels manchmal (durch die Reibung der Samen) 
abgestoBen oder nur in Bruchstiicken erhalten. Die Samenschale ist briichig, aber 
auBerordentlich hart; auf der Bauchseite des Samens laBt sich als Mittellinie die zarte 
Raphe erkennen. Die Samenschale besitzt eine Epidermis mit stark und unregel
maBig verdickten Zellen, die bei Flachenbetrachtung gekroseartig aussehen. Dann 
folgt diinnes Parenchym, dann kurze und sehr zartwandige, dann bis zum Verschwinden 
des Lumens verdickte, sehr lange Palisaden. Der Embryo wird von einem reichlichen 
Nahrgewebe umhiillt, dessen diinnwandige Zellen in einem Olplasma zahlreiche Aleuron
kOrner (mit schOnen EiweiBkristalloiden und Globoiden) fiihren. Rizinusol (Oleum 
Ricini) ist zu 50-60% in den Samen enthalten. Man fand die letzteren schon in 
den alteren agyptischen Grabern; doch scheint damals das Rizinusol nur technisch 
verwendet worden zu sein; seine medizinische Verwertung als Abfiihrmittel begann 
wohl erst im 18. Jahrhundert. Rizinusolkuchen sind infolge des Toxalbumins Ricin 
giftig, konnen . aber durch Behandlung mit Dampf entgiftet werden. 

A B c [) 

~ 
~ 

E 

Abb. 223. emen Riclnl. A amen von vorn, B von hlnten, C und D die belden vcrschledenen Lang.
sCMitte, E Querscbnitt (' , .), ka Caruncula.. 

Cautchuc. Resina elastica. Gummi elasticum. Kautschuk. 

Abstammung. Kautschuk findet sich in der Form winziger, mikrosko
pischer Kiigelchen in der Emulsion vor, welche die Milchrohren zahlreicher 
Pflanzen erfiillt. Diese Kautschuk liefernden Pflanzen gehoren den Familien 
der Moraceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae und Asclepiadaceae 
an; die wichtigsten derselben sollen im folgenden angefiihrt werden. Von 
Moraceae sind zu nennen: Castilloa elastica Cerv. (Zentral- und nordl. 
Siidamerika) und einige Arten der Gattung Ficus, z. B. Ficus elastica 
Roxb. (indisch-malayisches Gebiet), F. Vogelii Miq. (trop. Westafrika; 
von Euphorbiaceae: zahlreiche Arten der Gattung Hevea (Parakaut
schuk), welche gegenwartig zum groBen Teil noch unbekannt sind (trop. 
Siidamerika), Arten der Gattung Sapium, ebenfalls noch recht unvoll
kommen bekannt (trop. Siidamerika), Manihot Glaziovii Muell. Arg. 
(Brasilien: Cearakautschuk); von Apocynaceae: Kickxia elastica 
PreufJ (trop. Westafrika), mehrere Arten der Gattung Landolphia (trop. 
Ost- und Westafrika), Arten von Clitandra (trop. Westafrika), Mascaren
hasia elastica K. Sch. (trop. Ostafrika), Hancornia speciosa Gam. 
(Brasilien: Mangabeirakautschuk), Willoughbeia firma Bl. und andere 
Arten dieser Gattung (Borneo und indisch-malayisches Gebiet) j von 
Asclepiadaceae: Raphionacme utilis N. E. Brown et Stapf in West
Afrika. 

GewiIinung. Die Abscheidung des Kautschuks aus dem durch Einschnitte 
in die Baume gewonnenen Milchsaft, dem Latex, erfolgt in verschiedener 
Weise. Vielfach wird der Latex durch Zusatz von Sauren oder Fermenten 
zum Koagulieren gebracht, ofters gerinnt er beim Kochen, und in beiden 

17* 
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Fallen wird die zur Abscheidung gebrachte Masse durch Trocknung, Aus
kneten usw. von Wasser befreit. In wieder anderen Fallen bringt man, das 
im Latex enthaltene Wasser zur Verdunstung, und dies geschieht entweder 
in primitiver und z. T. sehr eigenartiger Weise durch die Eingeborenen 
oder neuerdings auch in erheblichem Umfange in Fabrikanlagen, die dann 
einen nur mii.Big eingedickten Latex nach Europa zum Versand bringen, 
der hier weiter verarbeitet wird. Nicht aIle diese Verfahren sind fiir jeden 
Latex brauchbar, vielfach gelingt die Abscheidung des Kautschuks aus dem 
Milchsaft einer bestimmten Pflanze meist nur bei Befolgung einer bestimmten 
Methode. 

Fiir den pharmazeutischen Gebrauch ist der aus dem Milchsaft wilder 
oder kultivierter Hevea-Arten, besonders H. brasiliensis (Humboldt, 
Bonpland, Kunth) Mueller Argoviensis gewonnene Parakautschuk vor
geschrieben, weil er sich am besten dazu eignet. Die Pflanzeist im tropischen 
8iidamerika heimisch, wird aber jetzt auch in groBen Mengen in Plantagen 
im ganzen indisch-malayischen Gebiet kultiviert. Die Abscheidung des 
Kautschuks geschieht in 8iidamerika in der Weise, daB .in den frisch
gewonnenen Milchsaft ein erwii.rmtes spatelartiges Instrument eingefiihrt 
wird. An diesem bleibt etwas Milchsaft kleben, der sodann iiber qualmendem 
Feuer gerii.uchert wird. Darauf wird dann di.eser ProzeB des Eintauchens 
des Spatels in den Milchsaft und darauffolgender Rii.ucherung der neu an
gesetzten Schicht Kautschuk so lange fortgesetzt, bis dicke Klumpen von 
Kautschuk entstanden sind. Diese zeigen beim Durchschneiden eine sehr 
deutliche 8chichtung. In dieser Form ist jedoch der Kautschuk noch nicht 
verwendbar, er muB erst von den brenzlichen Stoffen, die er bei der Rii.uche
rung aufgenommen hat, befreit werden. Dies geschieht durch wiederholtes 
Auflockern und Kneten der Masse (Mastizieren) und Erwii.rmen derselben 
im Vakuum. Das Auflockern wird durch mit Stacheln besetzte, das Kneten 
durch glatte Walzen besorgt, durch welche der Kautschuk hindurchgezogen 
wird, beim Erwii.rmen im Vakuum verfliichtigen sich die brenzlichen Stoffe. 

In den indischen Plantagen wird der Kautschuk aus dem Hevea-Latex 
durch Essigsii.ure abgeschieden und kommt dann ohne weitere Behandlung 
als Orepe oder mastiziert und evtl. gerii.uchert als Sheet in den Handel. 

Neuerdings wird Hevea-Latex aber auch aus den indisch-malayischen 
Plantagen auch nur in eingedicktem Zustande unter dem Namen Revertex 
nach Europa versandt, es ist uns jedoch nicht bekannt, ob aus diesem Produkt 
ein zu pharmazeutischen Zwecken verwendbarer Kautschuk hergestellt wird. 

Beschaffenheit. 1m Vakuum gereinigter und gewalzter Parakautschuk 
bildet 1-2 mm dicke, braune, durchscheinende, sehr elastische und bieg
same Platten von hockeriger Oberflii.che, die in heiBem Wasser noch elasti
scher aber nicht wesentlich weicher und nicht knetbar werden. Sie sind in 
Wasser und Alkohol unloslich, IOBen sich aber in Benzol, Petroleumbenzin, 
Chloroform und Schwefelkohlenstoff. 

Bestandteile. Kautschuk enthii.lt als wesentlichsten Bestandteil amorphe 
Kohlenwasserstoffe von der empirischen Formel (C5HS)X, dane ben in geringer 
Menge harzartige Stoffe u. a. 

Priifung. 1 g Kautschuk quillt mit 6 g.Petroleumbenzin zunii.chst stark 
auf, muB dann aber in einigen Stunden sich zu einer gleichmii.Bigen, triiben 
dicken Fliissigkeit losen. Schmilzt man im Tiegel 2 gNatriumnitrat und 1 g 
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getrocknetes Natriumkarbonat zusammen und tragt man in die Schmelze 
nach und nach 0,2 g mit der Schere in kleine Stiickchen zerschnittenen 
Kautschuk ein, wobei sie unter Aufflammen zerstort werden, so muB die 
erkaltete Schmelze sich ohne Hinterlassung eines Riickstandes (von Blei
karbonat, Schwerspat oder Goldschwefel) in Wasser IOsen. Die Losung darf 
nach dem tJbersattigen mit Salpetersaure mit Bariumnitratlosung keine 
Triibung oder Fallung geben. Durch diese Priifung soIl vulkanisierter und 
mit Fiillmitteln versehener Kautschuk nachgewiesen werden, der zum Vulka
nisieren benutzte Schwefel geht in der Schmelze in Natriumsulfat iiber. Es 
fragt sich aber, ob iiberhaupt die Gefahr einer Verwechselung oder Ver
fii.lschung von Rohkautschuk mit vulkanisiertem oder gar mit Fiillstoffen 
versehenem Kautschuk besteht. 

Anwendung. Gereinigter Parakautschuk wird zu Kautschukpflastern ge
braucht. Nach der Vulkanisierung, die durch Einbringung von elementarem 
Schwefel erfolgt, wird er je nach den Eigenschaften des erhaltenen Produktes, 
die von groBer Elastizitat bis zu erheblicher Harte und Sprodigkeit sich ab
stufen lassen, zu den verschiedensten Gebrauchsgegenstanden (Schlauchen, 
Stopfen, Hartgummiartikeln) verarbeitet. 

Andere Kautschuksorten, die von den oben erwahnten anderen Kaut
schukbaumen geliefert werden, sind je nach der bei der Abscheidung aus 
dem Milchsaft befolgten Methode von fast weiBer bis dunkelbrauner Farbe, 
je nach der Stammpflanze mehr oder weniger harzhaltig und zufolge ihrer 
chemischen Zusammensetzung mehr oder weniger haltbar und zur Ver. 
arbeitung in der Technik in verschiedenem Grade geeignet. Neuerdings 
bevorzugt die Technik den Hevea-Kautschuk entschieden. 

Geschichte. Die Eingeborenen des tropischen Amerika waren mit 
Kautschuk schon langst bekannt, ehe im 16. Jahrhundert die Europii.er 
darauf aufmerksam wurden. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gelangte 
Kautschuk zuerst nach Portugal, gegen Ende vorigen Jahrhunderts erst 
nach Deutschland. 

Enphorbinm. Gummiresina Euphorbium. Euphorbium. 
Abstammnng. Das Gummiharz der in Marokko heimischen, blattlosen, 

bis 2 m hohen, mit vierkantigen Zweigen versehenen, fleischig-kaktus
artigen Euphorbia resinifera Berg. Es entsteht durch Eintrocknen 
des Milchsaftes, welcher aus den ungegliederten Milchsaftschlauchen des 
Stengels an absichtlich an den Stengelkanten gemachten Einschnitten 
anstritt. 

Handel. Es wird im Staate Marokko, hauptsachlich im Distrikt Entifa, 
einige Kilometer nordostlich von der Stadt Marokko, gesammelt und kommt 
in erster Linie iiber den Hafen Mogador in den Handel. 

Beschaffenheit. Die Handelsware besteht aus unregelmaBigen, kleinen, 
hochstens haselnuBgroBen, matt hellgelben bis gelbbraunen und leicht zero 
reiblichen Stiicken, welche manchmal noch die beim Eintrocknen ein
geschlossenen, zweistacheligen Blattpolster, die Bliitengabeln und die drei
knopfigen Friichtchen umschlieBen. Sind diese aber, wie gewohnlich, beim 
Trocknen heransgefallen, so sind ihre Abdriicke und die rundlichen ()ffnungen, 
an denen der Milchsaft die Stacheln umgab, zuriickgeblieben. Selten sind 
Stiicke ohne diese Pflanzentriimmer oder ihre Spuren. Kocht man eine 
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kleine Menge Euphorbium mit Alkohol aus und setzt zu dem Riickstand 
Jodlosung, so fiirben sich die vereinzelten Starkekorner, die zum Teil hantel. 
formige Gestalt zeigen, blau. 

Euphorbium ist geruchlos und schmeckt anhaltend brennend scharf; 

B c 

sein Pulver bewirkt 
heftiges Niesen so
wie Entziindung der 
Schleimhiiute der 
Nase, des Mundes und 
der Augen. 

Bestandteile. Ein 
amorphes Harz, der 
Trager des scharfen 
Geschmackes, ferner 
Euphorbon, Euphor
binsaure, Gummi, 
ein Bitterstoff, apfel
saure Salze, Kaut
schuk und ca. 10% 

Abb.224. E uphorbia rcslni!era. A Spitzc cine bliihcndcn Zweigcs ('/,), Mineralbestandteile. 
B junges miinnliehes Cyathium ('/,), C cl n anderes jiltcres, dessen einzlge Priifung. Der nach 

welbliehe BIOte 81eh bereits ~ur Frucht entwlckelt (' / ,). (Gilg.) 
dem vollkommenen 

Ausziehen von 1 g Euphorbium mit siedendem Weingeist hinterbleibende 
Riickstand solI nach dem Trocknen nicht mehr als 0,5 g wiegen; der Asche. 
gehalt des Euphorbiums darf nicht mehr als 10% betragen. 

Geschichte. Schon die alten Romer kannten Euphorbium, aber erst 
seit verhiiltnismaBig kurzer Zeit (nach Mitte des 19. Jahrhunderts) ist man 
iiber die Abstammung des Gummiharzes genauer unterrichtet. 

Anwendung. Es dient nur zu iiuBerlicher Anwendung, als Bestandteil 
des Empl. Cantharid., und in der Tierheilkunde. Es gehort zu den Sepa
randen und ist, namentlich beim Pulvern und im gepulverten Zustande, 
sehr vorsichtig zu handhaben. 

Reihe Sapindales. 
Familie Anaeardiaeeae. 

AIIe Vertreter dieser Familie sind durch schizolysigene Harzgiinge in der 
Rinde ausgezeichnet. 

Fructus Anacardii occidentalis oder Anacardia occidentalia. Westindische 
Elephantenliiuse. 

Die Fruchte des in Mittel- und Sudamerika heimischen und dort, sowie jetzt in 
sii.mtlichen Tropengebieten der Erde kultivierten Akajoubaumes, Anacardium occi
dentale L. Die Fruchtstiele dieses Baumes wachsen nach dem Verbluhen zu £lei
schigen, birnformigen, rot oder gelb gefarbten, angenehm schmeckenden und wie 
Obst genossenen Gebilden heran, an deren Spitze die nierenformige Steinfrucht sitzt 
(Abb. 225). Diese kommt yom Fruchtstiel losgelost in den Handel, ist in der Mitte 
eingedruckt und dort am (unteren) Rande gekielt, auf dem Riicken konvex, an beiden 
Enden stumpf, unten die Ablosungsnarbe tragend, graubraunlich, glanzend, einfacherig, 
mit einem olhaltigen, eBbaren Samen. In der Fruchtwand finden sich Lucken, die 
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mit einem braunen, atzenden Balsam erfiillt sind. - Sie enthalten (in der Frucht
wand) Kardol, Anakardsaure, Harz und Gerbstoffe und dienen als Hautreizungsmittel, 
Bowie zum Farben. 

Fructus Anacardii orientalis oder Anacardia orientalia. Ostindische 
Elephan tenIa use. 

Die Fruchte des in Ostindien heimischen und jetzt in den Tropengebie~n der 
ganzen Erde kultivierten Tintenbaumes, Semecarpus anacardium L. f. Ahnlich 
wie bei Fructus Anacardii occidentalis wird auch hier 
der ~ruchtstiel zu einem fleischigen, birnfiirmigen 
Kiirper, an dessen Spitze die Steinfrucht steht. Diese 
(Abb. 226) ist fast herzformig, plattgedruckt, oben 
stumpf, glanzend, schwarz, einfacherig, einsamig. 
In der schwarzen Fruchtwand finden sich Liicken, 
die mit einem schwarzen. scharfen und atzenden Bal
sam erfiillt sind. -Ihre Bestandteile und die Verwen
dung sind die gleichen wie bei den westindischen 
Elephantenlausen. 

Mastix. Resina Mastix. Mastix. Mastiche. 
Abstammung. Mastix ist das im siidlichen Abb. 225. Fruc· Abb. 226. Fruc-

tus Aoncard ll tUg Anacardll und siidwestlichen Teile der griechischen Insel occidcntalls. oriental\s. 

Chios aus . der dort kultivierten, baumartigen 
Form von Pi stacia lentiscus L. gewonnene 
Harz. Es tritt teils freiwillig, teils an Ein-

a Stclnfrucht, b Ilelschiger 
Prueht t iel. 

schnitten hervor und trocknet am Stamme zu tranenformigen Kornern ein. 
Bescbaffenbeit. Die Droge besteht aus pfefferkorngroBen bis erbsen

groBen, rundlichen, seltener keulenformigen Tranen von blaBzitronen
gelber Farbe mit glasartig glanzendem Bruche, welche leicht zerreiblich 
sind und beim Kauen erweichen. Die gewaschenen, moglichst hellfarbigen, 
klaren Sorten sind am meisten geschatzt. Mastix lost sich bei gewohnlicher 
Temperatur vollstandig in Ather, teilweise in Chloroform, Benzol, Schwefel
kohlenstoff und atherischen Olen. Mastix riecht schwach aromatisch und 
schmeckt wiirzig. 

Bestandteile. Etwas fliichtiges 01, Harzsauren, Resen und eine Spur 
Bitterstoff. 

Anwendung. Zu Pflastern, Verbanden, zum Rauchern, in der Zahn
heilkunde, technisch zu Lacken. 

Cortex Rbois aromaticae. Rinde des aromatischen Sumach, 
Gewiirzsumach. 

AbstlUllDlung und Beschaffenheit. Die Rinde des im atlantischen Nordamerika 
bis Mexiko heimischen, etwa meterhohen Strauches Rhus aromatica Aiton. Sie 
bildet bis 2 mm dicke, mehrere Zentimeter lange, mehr oder weniger eingerollte, aul3en 
grau- bis dunkelbraune und mit quergestellten Lentizellen versehene, innen weiB. 
liche bis fleischrot gefarbte, im Bruch kornige, nicht faserige Stucke. Friiher hat man 
die Wurzelrinde bevorzugt, die keine Lentizellen besitzt, jetzt findet sich Zweig- und 
Wurzelrinde in der Droge. 

Anatomie. Vnter der aus diinnwandigen, tafelfiitmigen Zellen bestehenden Kork
schicht liegt eine Reihe kleiner, mit Oxalateinzelkristallen umgebener Gruppen von 
stark verdickten, teilweise braunen Inhalt fuhrenden Steinzellen. 1m Parenchym der 
auBeren Rindenschichten, sowie in den durch einreihige Markstrahlen getrennten 
Rindenstrahlen der sekundaren Rinde liegen zahlreiche, auf dem Querschnitt ovale, 
tangential gedehnte, axial gestreckte Sekretraume mit gelbem, oligem Inhalt. 1m 
ubrigen bestehen die Rindenakahlen aus mit zahlreichen, meist obliterierten Sieb-
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strangen abwechselnden Parenchymlagen, deren auBere Partien sehr reichlich Oxalat
drusen ent~lten, die iibrigens auch, aber weniger zahlreich, in der primaren Rinde 
und den innersten Teilen der sekundaren Rinde vorhanden sind. Das gesamte Paren
chym enthalt Starke. 

Die Droge riecht angenehm, schmeckt etwas aromatisch, bitter, zusammenziehend. 
Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist durch die Steinzellen, viel Parenchym, 

Starke, Oltropfchen, diinnwandigen Kork und durch das Fehlen von Fasern gekenn
zeichnet. 

Bestandteile •. Xtherisches 01, Harz, Gerbstoff. 
Anwendung. Als Fluidextrakt gegen Diabetes und Dysenterie und als Diuretikum 

gebra.ucht. 

Folia Toxicodendri. GiftsuIPachblatter. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die nach der Bliitezeit gesammelten Blatter 

des in Nordamerika heimischen, aufrechten oder klimmenden Strauches R h u s to xi c 0-

dendron L. Sie sind langgestielt, dreizahlig, ihre Blattchen eirund, oben spitz, 
8-15 cm lang, 5-10 cm breit, am Rande buchtig gezahnt oder weitlii,ufig gekerbt, 
unterseits weichhaarig, zart, diinn; das mittlere ist etwas groBer, gestielt, die seitlichen 
kurzgestielt oder sitzend. Die Blatter sind geruchlos und schmecken scharf, daneben 
schwach adstringierend. 

Anatomie. Beide Epidermen bestehen aus welligbuchtigen Zellen, nur die untere 
besitzt Spaltoffnungen. Das Mesophyll besteht aus einer Schicht Palisaden, einer 
Sammelzellschicht mit deutlich konischen Zellformen und einem flacharmigen Schwamm
gewebe. In der Palisadenschicht riesige Oxalateinzelkristalle in groBer Zahl, im iibrigen 
Mesophyll zahlreiche Drusen. Das Leptom der GefaBbiindel wird von Milchrohren 
begleitet. Die Behaarung besteht aus starkwandigen, 6-8zelligen, glatten Deck
haaren und keuligen Driisenhaaren mit ein- oder mehrzelligem Stiel und ein- bis drei
zelligem Kopfchen. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist durch die sehr groBen Oxalateinzelkristalle, 
die kleinen Drusen, die welligen Epidermiszellen, die Milchrohren und die keuligen 
Driisenhaare charakterisiert. 

Bestandteile. tiber die Bestandteile der Droge ist endgiiltiges noch nicht bekannt. 
Sie enthalt viel Gerbstoff, ist in frischem Zustande sehr scharf und sehr giftig, diirfte 

getrocknet aber hinsichtlich ihrer Bestandteile 
Abweichungen gegeniiber dem lebenden Zu
stande aufweisen. 

Prtifung. Die Blatter konnen mit den Blat
tern von Ptelea trifoliata L. (Rutaceae) ver· 
wechselt werden. Bei diesen ist das mittlere 
Blattchen, wie die seitlichen sitzend, im Meso
phyll finden sich graBe schizolysigene Olraume. 

Anwendung. In Form des Fluidextraktes 
oder der Tinktur als Nervinum und gegen 
chronische Hautkrankheiten. 

Gallae Chinenses et Japonicae. 
Chinesische Zackengallen. 

Chinesische und J a panische Gallen 
sind blasige Auswiichse, welche durch eine 
BlattlauB, Aphis chinensis J. Bell an den 
Zweigspitzen und Blattstielen von Rhus se
mialata Murray, eines im nordlichen und 

Abb. 227. aline Chinenscs. a yon aunen, nordwestlichen Indien und in China in der 
b getiifnet. Form Rhus Roxburghii De Oandolle, sowie 

in Japan in der Form Rhus Osbeckii De 
Oandolle einheimischen Baumes, verursacht werden. Sie sind hohle blasenformige, 
leichte, 2--8 cm lange und bis 4 cm dicke Gebilde von auBerst mannigfacher Gestalt 
(Abb. 227), mit vielen hohlen Fortsatzen und Hockern versehen und - weil vor dem 
Trocknen abgebriiht - von sproder, hornartiger Konsistenz. Sie enthalten Gerbsaure 
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in groBer Menge, sowie Gallussaure, Fett, Harz und Asche und werden hauptsachlich 
zur Darstellung des offizinellen Acidum tannicum, Gerbsaure, sowie technisch als 
Gerbstoffdroge und zur Herstellung von Tinten gebraucht. 

FamiIie Aquiioliaeeae. 

Folia Mate. Mate blatter. Paraguay tee. 
Die Droge stammt von mehreren im siidlichen Brasilien heimischen Arten der 

Gattung Hex, hauptsachlich von I. paraguariensis St. Hil. Die langIichen, leder
artigen Blatter dieser Pflanzen, aber auch die jungen, iifters sogar schon deutIich 
verholzten Zweige werden gesammelt, uber Feuer gerostet und sodann grob zerkleinert. 
Ihr Verbrauch als Tee findet im groBen MaBstabe fast ausschIieBIich in Siidamerika 
statt, nur recht geringe Mengen gelangen nach Europa zum Export. Sie enthalten 
bis 1% Koffein, besitzen aber nur sehr wenig Aroma und einen herben, rauchigen Ge
schmack (von dem Rosten uber freiem Feuer). 

FamiIie Sapindaeeae. 

Guarana. Pasta Guarana. Guarana. 
Die aus den reifen, nach dem Enthillsen schwach gerosteten, zerquetschten Samen 

des brasilianischen Kletterstrauches Paullinia cupana Kth. (= P. sorbilis Martius) 
durch Zusammenkneten mit Wasser bereitete Masse, welche nach dem Trocknen 
meist in walzenrunden Stangen in den Handel kommt. Die Stucke sind schwer und 
fast steinhart, rotbraun, etwas glanzend und zeigen muscheligen, mit eingesprengten, 
mattweiBlichgrauen Kornern durchsetzten Bruch. Der bitterliche und zugleich schwach 
zusammenziehende Geschmack riihrt von Gerbstoffen, Harz und Koffein her. Von 
letzterem solI der Gehalt nicht unter 4% 
betragen. Die Droge findet wegen ihres 
hohen Koffeingehaltes gegen Kopfweh 
Anwendung. 

B 

E 
Abb. 22. l 'rI' u lthnmni cathnrU ne. 
A Frische Frucht von oben, B VOn untcn 
geseheo, C die.clbe im QlIerschllitt (",), 
D amen von der AlIBen·(){aphe'eitc), 
E voo der lnnenselte (' , ,). 1" Surnen im 
tangential n LUng schnitt (" ,). (Ollg .) 

Al!b. 2:..9. Fructus Rhumni cathart icae. Quer hnltt , 
ep Epidermis, II ' lelscllschicht, au dilnnwaodigcm 
Parenchym bcstehcnd , em/ac Eodokurp (Hartschiel)· 
ten), 8a.scl. .menschale, cot Keimblatter, emlosp 
Endosperm, br.z Gruppen von ekretz lI'n. ,""rgr. 

, " . (Gilg.) 

Reihe Rhamnales. 
FamiIie RhaDluaeeae. 

Fructus Rhamni catharticae. Baccae Spinae cervinae. Kreuzdorn
beeren. Kreuz beeren, Gel b beeren. 

Abstammung. Sie sind die reifen Fruchte von Rhamnus cathartica L., einem 
fast in ganz Europa verbreiteten Strauche. Sie werden zur Reifezeit, im September und 
Oktober, in grollter Menge in Ungarn, gesammelt und finden in frischem Zustande, 
sowie getrocknet, Verwendung. 

Beschaffenheit. Sie bilden in frischem Zustande fast schwarze, annahernd ku
geIige Kiirper von ungefahr 1 cm Durchmesser (Abb.228). Am Grunde haftet die 
bis 3 mm im Durchmesser erreichende, flache, kreisrunde Kelchscheibe mit dem Stiel 
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fest an, an der Spitze befindet sich die Narbe des GriffeIs. Die Fruchthiillschicht ist 
dunkelviolett, die Fleischschicht griinlich. Vier sehr zarte, an der Spitze sich recht
winklig kreuzende Furchen kennzeichnen Bchon auBerIich die vier Fachwande, welche 
die Frucht in ebenso viele regelmaBige Facher mit je einem von pergamentartigen 
oder knorpeIigen Hartschichten umgebenen Samen teilen. 

Der Same besitzt etwa eiformige Gestalt. Charakteristisch ist ffir ihn, daB die 
Raphe auf seinemRiicken tief in den Samen einschneidet (vgl. Abb.229). Das Nahr
gewebe (endosp) ist, geradeso wie der ziemlich groBe Embryo (cot), um die Raphen
furche herumgebogen. 

Getrocknete Kreuzdornbeeren unterscheiden sich von frischen dadurch, daB sie 
runzelig sind, d. h. daB die gleichmaBig fast schwarze Fleischschicht eingeschrnmpft 
ist. Sie besitzen auch nur 5-8 mm Durchmesser, und die Kelchscheibe ist nur etwa 
2,5 mm breit. 

Anatomie. Der anatomische Bau der Frucht ist recht kompIiziert, und es 
Bollen hier nur die wichtigsten Verhaltnisse angegeben werden (vgl. Abb.229). Die 
dunkelviolette Epidermis (ep) der Fruchtwandung iet dickwandig und unterscheidet 
sich kaum von den darunterIiegenden zahlreichen chlorophylIfiihrenden Kollenchym
schichten. Auf diese folgt nach innen eine vielzelIige Schicht von diinnwandigem 
Parenchym (Fleischschicht, Il), in welchem sich groBe, in Gruppen zusammenliegende, 
durch Eisenchlorid sich schmutziggriin farbende Sekretzellen (br. z) finden. Auf die 
Fleischschicht folgen nach innen um die 4 Samen herum mehrere Hartschichten (endoc). 
Die auBerste besteht aus einer Schicht kleiner, fast quadratischer Steinzellen, welche 
fast bis zum Verschwinden des Lumens verdickt und grob getiipfelt sind. Sic wetden 
auBen von einer Lage von Kristallzel1reihen begleitet. Innen schlieBt sich an eine 
Schicht von dickwandigen Fasern. Die FnlChtschicht wird abgeschlossen durch eine 
groBlumige, diinnwandige innere Epidermis. Die sich daran anschIieBende Epidermis 
der Samenschale (sa.sM) besteht aus dickwandigen, stark getiipfelten SteinzElllen. 
In Nahrgewebe (endosp) und Embryo (cot) finden sich aIs Reservestoffe fettes 01 und 
Aleuronkorner. 

Bestandteile. Kreuzdornbeeren schmecken siiBlich und spater widerlich bitter; 
neben dem wirksamen Bestandteil, dem Rhamno-Emodin, sind verschiedene gelbe 
Farbstoffe darin enthalten, sowie etwa 3% Mineralbestandteile. 

Priifung. Verwechslungen mit den Friichten von Rhamnus frangula L., welche 
nur 2--3 flache Steinkerne besitzen, oder mit den Friichten von Ligustrum vulgare 
L., die sich durch rotviolettes Fruchtfleisch mit violettem Farbstoff auszeichnen, sind 
leicht zu erkennen. Getrocknete, unreife Kreuzdornbeeren besitzen eine sehr stark 
runzelig zusammengefallene, fast schwarze Hiill- und Fleischschicht. Sie sind auch nur 
4-7 mm im Durchmesser dick. Ihre Kelchscheibe hat nur etwa 2 mm Durchmesser. 

Geschichte. Seit dem Mittelalter sind die Friichte in medizinischem Gebrauch. 
Anwendung. Kreuzdornbeeren sind ein Abfiihrmittel. Sirupus Rhamni catharticae 

wird jedoch nicht aus trockenen, sondern aus frischen Friichten, und zwar im groBen 
hauptsachlich in der Provinz Sachsen und in der Rheinprovinz gewonnen. - Der aus
gepreBte Saft der reifen, frischen Friichte wird durch Alkalien griinlichgelb, durch 
Siuren rot gefarbt. Sie liefern den bekannten Farbstoff Saftgriin. 

Cortex Frangulae. Faulbaumrinde. 

Abstammung. Faulbaumrinde ist die an der Sonne getrocknete Rinde 
der Zweige von Rhamnus frangula L. Der Faulbaum ist ein Baum
strauch, der in fast ganz Europa wild wachst und friiher haufig angebaut 
wurde, weil die aus seinem Holze bereitete Kohle zur Fabrikation des 
schwarzen SchieBpulvers Anwendung findet. 

Gewinnung. Die Rinde laBt sich wegen der schwachen Verzweigung 
des Strauches leicht von Stamm und Asten abschalen. Vor der Verwendung 
in der Apotheke muB sie mindestens 1 Jahr gelagert haben. 

Beschaffenheit. Die getrocknete, nur 1-1,2 mm dicke Faulbaumrinde 
(Abb.230) bildet bis 30 cm lange ROhren. Rindenstiicke von jungen Zweigen 
sind auBen glatt und rotlichbraun, altere sind grau und mit feinen Langs-
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runzeln bedeckt. Beide sind mit helier gefarbten, quergestreckten Lenti
zelien besetzt. Die Innenseite ist fast vollig glatt oder zart langsgestreift, 
von sehr verschiedener Farbe, welche von hellgelb bis dunkelbraun variiert; 
sie farbt sich mit schwachen Alkalien (Kalkwasser) schon rot, mit starken 
Alkalien braunviolett. Die Farbe der Faulbaumrinde wechselt sehr je nach 
dem Standorte, auf dem der Baum gewachsen. Der Querbruch ist kurz~ 
faserig und von gelber oder gelblicher 
Farbe. Auf dem geglatteten Quer
schnitt erkennt man unter der dunkel
roten Korkschicht, namentlich bei jun
geren Rindenstucken, eine schmale hell
farbige AuBenrinde und innerhalb 
dieser die gelbrote bis braunliche 
sekundare Rinde (Abb. 231). An alteren 
Stucken zeigt die innere Partie, mit 
der Lupe deutlich erkennbar, dunkle 
Sklerenchymfasergruppen. 

1l'aulbaumrinde ist 
getrocknet fast geruch
los und von schleimigem, 
etwas suBlichem und 
bitterlichemGeschmack. 

Anatomie. (Vgl.Abb. 
232.) Die Rinde ist von 
einer machtigen Kork
sQhicht (leo) bedeckt, 
deren Zellen du.nnwan
dig flach sind und einen 
roten Zellinhalt (der 
auch bei leichtem, ober
flachlichem Schaben der 

Ganzdroge sichtbar 
wird) fUhren. Unter 
dieser liegt ein stark kol-
lenchymatisch (roll) ver-

Abb. 230. Cortex 
}'rangulae. 

Abb. 231. Cortex F rangulae, LupenbUd 
(", ,). 1'0 'Kork, pr.ri prlmare Rinde, ba 
BastfaaerbUndcl, ~T Kristalle, Be.ri aekun· 
dare Rinde, ma MarkstrnWen, pa RIDden· 

par nchym. (GUg.) 

dicktes Phelloderm mit deutlich tangential gestreckten Zellen. Das ubrige 
Gewebe der primaren Rinde besteht aus dunnwandigem Parenchym, welches 
reichlich Kalziumoxalatdrusen fuhrt; hier und da zwischen die Parenchym
zellen eingelagert findet man kleine Gruppen von langen, zahen, deutlich 
geschichteten, auffallenderweise nicht oder kaum verholzten Bastfasern. 

Die Markstrahleri (rna) der sekundaren Rinde sind 1-2, sehr selten 
3 Lagen breit, 10-25 Zellen hoch und treten sehr deutlich hervor, da ihre 
Zellen stark radial gestreckt sind. In den zwischen den Markstrahlen liegen
den Rindenstrangen finden sich deutliche Siebgruppen (le) mit weiten 
Siebrohren und sparlich Starke und Kalziumoxalatdrusen (kr) fUhrende 
Parenchymzellen (ri. pa); besonders charakteristisch sind jedoch die zahl
reichen, vielzelligen, tangential gedehnten Bastfaserbundel (ba), welche 
zwischen den Markstrahlen unregelmaBig mit mehr oder weniger breiten 
Parenchymlagen banderartig abwechseln; die Bastfasern der sekundaren 
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Rinde sind verholzt; die Biindel werden allseitig von Kristallkammerreihen 
umgeben, deren kleine Zellen je einen Einzelkristall fiihren (kr). 

Abb.232. ortex Frangulae. Quen>ehnltt. 1.:0 Korkgewebp, 
coil Kollenehym der prlmiireo 1Iinde. (ZwischeD dorn obereD 
uod dern unteren Teil (2) dcr Abb. ist der grollte Teil der 
primiircD Rinde uod der auGere Tell d~r ekuodiiren JUnde 
in der Zeichouog weggclasscD wordeD.) Ionerer Tcil der 
selmodiireo lUnde. on J~astraserbiindel , von KrlstaU
zellreihen (~T) umgcbcD, ri.pa PnrcDchym dor sckucdiiren 
Rlnde. kr Kri taUe (Kalziumoxalatdru en. Elnzelkrlstalle 
in KristalLzellrclben ). Ie Slebgewebe, 1>Ia Markstrahl. 

Vergr . •• ", (Gilg. 

Es kommen in der Faul
baumrinde von mechani
schen Elementen nur Bast
fasern vor; Steinzellen fehlen 
vollstandig. 

Starkekorner sind nur 
sparlich in den Parenchym
elementen der Rinde enthal
ten; sie sind sehr klein, rund
lich und ohne jede diagno
stische Bedeutung. 

Kristalle finden sieh als 
Drusen oder als Einzelkri
stalle (in den KristalIzellrei
hen) vor. 

Merkmale des Pulvers. Das 
gelbbraune oder griinlichgelb
braune, feine Pulver (Sieb VI) 
besteht zum groBten Teil aus 
feinst zermahlenen, meist 
griinliehgelblichen Zellmem
branstiiekehen, gewohnlich 
rotbraupen, oft aber auch 
purpurroten Korktriimmem, 
sowie griinlichgelben Proto
plasmakornchen oder -klum
pen. Reichlich treten ferner 
auf griinlichgelbe Parenchym
fetzen mit maBig verdiekten, 
oft infolge dichter Tiipfelung 
perlschnurartigen Zellwanden, 
die oft von Markstrahlen mit 
perlschnurartigen Zellwanden 
durebzogen werden; in -den 
Parenchymzellen werden hau
fig Kalziumoxalatdrusen, fer
ner Spuren von Starke beob
aebtet. Sehr deutlieh treten 
in Erseheinung zahlreiehe gelb
lie be oder gelbe, meist 15-20,u 
dieke Bastfaserbruehstiicke 
mit sehr stark verdiekter, un
gesehiehteter, reiehlich und 
deutlieh getiipfelter Wandung 
und scharf zugespitzten Endi

gungen; die Bastfasern werden meist von Kristallzellreihen begleitet, deren 
diinnwandige, kleine Zellen je einen Einzeikristall fiihren. Aueh Bruehstiicke 
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der charakteristischen Kristallkammerscheiden trifft man im Pulver haufig 
an, ebenso kleinere oder groBereFetzen des diinnwandigen rotbraunen bis 
purpurroten Korkes. Starke tritt nur in Spuren, und zwar in Form sehr 
kleiner, rundlicher Kornchen auf, die sich gewohnlich erst nach Jodzusatz 
erkennen lassen. Freiliegend finden sich zahlreiche Kalziumoxalatdrusen 
(aus dem Parenchym) und Einzelkristalle (aus den Kristallzellreihen). Spar
lich wird beobachtet maBig verdicktes Kollenchym. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die in groBer Menge 
einzeln oder zu Biindeln vereinigt auftretenden Bastfaserbruchstiicke, die 
gewohnlich von Kristallzellreihen begleitet werden, die hii.ufig Kalzium
oxalatdrusen fiihrenden Parenchymfetzen mit ihren oft perlschnurartigen 
Wanden und ihrem auffallend griinlichgelben Inhalt, der sich durch Kali
lauge purpurrot, durch Eau de Javelle rot farbt, ferner die diinnwan
digen, rotbraunen oder purpurroten Korkfetzen, endlich die reichlich frei
liegenden Einzelkristalle und Drusen. 

Besonders bezeichnend ist die Farbenanderung von Griinlichgelb in ein 
kraftiges Purpurrot, die aile Parenchymelemente nach Zusatz von Kalilauge 
erfahren. 

Das Pulver wird am besten in Glyzerinwasser, das einen Zusatz von Jod
jodkali erhalten hat; sowie in Chloralliydratlosung, Phlorogluzin-Salzsaure 
und Kalilauge untersucht. 

Zum Identitatsnachweis des Pulvers dient neben dem mikroskopischen 
Befund auch der mikrochemische Nachweis seiner wichtigsten Bestandteile, 
der Anthrachinonderivate, durch Mikrosublimation. Es entstehen gelbe, 
kristallinische Sublimate, die sich in einem Tropfchen Kalilauge mit roter 
Farbe losen. 

Bestandteile. Der wirksame Bestandteil ist das Oxymethylanthrachinon 
Frangulaemodin, welches als Spaltungsprodukt aus dem Glykosid Frangulin 
hervorgeht; ferner findet sich in der Rinde Chrysophansaure ebenfalls 
glykosidisch gebunden. 

Priilung. Verwechselungen wurden beobachtet mit den Rinden von 
Prunus Padus L. (Rosaceae), Alnus glutinosa und inc ana Giirtner 
(Betulaceae), Rhamnus cathartica L., Rh. carniolica Kern. und Rh. 
Purshiana DO. (Rhamnaceae). Bei Prunus Padus sind die Lentizellen, 
wie die ganze AuBenflache grau- bis rotbraun, das Oxalat ist nur in Form 
von z. T. recht groBen Einzelkristallen vorhanden, und an der Innengrenze 
der primaren Rinde finden sich ungewohnlich stark hin- und hergebogene 
Fasern. Den Alnus-Rinden fehlt ebenfalls die weiBe Farbe der Lentizellen, 
und sie enthalten in primarer und sekundarer Rinde Steinzellen. Mit Alka
lien geben Prunus- und Alnus-Rinden rote Farbungen nicht. Rhamnus 
Purshiana enthalt Steinzellgruppen, und Rhamnus cathartica fiihrt in der 
sekundaren Rinde ungewohnlich zahlreiche, im Querschnitt elliptische 
Faserbiindel, die so angeordnet sind, daB sie gleichsam die Maschen eines 
aus den Leptom- und Parenchymelementen gebildeten, braunen Netzes 
ausfiillen, dessen Faden schrag zur Markstrahlrichtung verlaufen. Die 
Markstrahlen durchschneiden die Faserbiindel in genau radialer R.ichtung, 
sind innerhalb derselben aber sehr oft in Steinzellreihen umgewandelt. 
Kristallkammerscheiden mit Einzelkristallen umgeben die Biindel voll
standig. 1m Parenchym finden sich zahlreiche Oxalatdrusen. Die Kork-
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zellen sind so stark zusammengedriickt, daB der zellige Bau des Korkes schwer 
erkennbar ist. Auch Rhamnus carniolica hat z. T. sklerotisierte Mark
strahlen, ist iiberhaupt sehr reich an Steinzellen. Diese Rhamnus-Rinden 
enthalten Anthrachinonderivate, sind daher wohl wirksam, geben gleich
artige Sublimate bei der Mikrosublimation, werden aber des schlechten Ge
schmackes und anderer unangenehmer Eigenschaften wegen yom Arznei
buch abgelehnt. 1m Pulver diirfen, auch bei Eintreten der roten Kali
laugereaktion, Steinzellen oder Steinzellgruppen oder stark verholzte Faser
biindel mit ein- oder angelagerten kleinen Steinzellen, die in Phlorogluzin
Salzsaure am besten auffindbar sind, stark verbogene Fasern, 40 oder mehr 
p, groBe Oxalateinzelkristalle, sowie ansehnliche Mengen von Starke nicht 
vorhanden sein. Der Aschegehalt des Pulvers darf 10% nicht iibersteigen. 

Gehaltsbestimmung. Eine solche wird yom Arzneibuch aus mehreren 
Griinden nicht verlangt, die im wesentlichen dieselben sind, wie bei Rhizoma 
Rhei. Die Wirkung der Droge wird durch die selbst nicht faBbaren Anthra
chinonglykoside, wahrscheinlich daneben noch durch andere Stoffe ver
anlaBt, ihre Starke geht daher mit der Menge der exakt bestimmbaren freien 
und durch Hydrolyse freigemachten AnthrachinonabkOmmlinge vielleicht 
nicht parallel. Von den Anthrachinonderivaten ist nur ein Teil genau be
stimmbar, endlich sind die als Vergleichssubstanzen dienenden Stoffe nicht 
haltbar und in reinem Zustande zwar nicht allzuschwer aber doch fiir die 
Praxis etwas umstandlich herstellbar. 

Man kann jedoch die beiden Anthrachinonderivate Emodin und 
Chrysophansaure, die man durch Spaltung der in der Droge enthaltenen 
Glukoside in Freiheit setzt, nach der bei Rhizoma Rhei beschriebenen Weise 
exakt bestimmen, nur muB man hier die Vergleichslosung aus 0,01 g eines 
Gemisches von 3 Teilen Emodin und 1 Teil Chrysophansaure herstellen. 
Man darf von guter Faulbaumrinde einen Gehalt von etwa 3% verlangen. 

Geschichte. Die Rinde war schon im Mittelalter, wenigstens. in Italien, 
als Heilmittel bekannt; die gebiihrende Beachtung fand sie in Deutschland 
jedoch erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. 

Anwendung. 1m frischen Zustande wirkt die Rinde brechenerregend; 
nach mindestens einjahrigem Lagern ist die brechenerregende Wirkung 
verschwunden. Die Rinde wirkt dann nur abfiihrend und solI deshalb 
pharmazeutisch nicht Verwendung finden, bevor sie ein oder besser zwei 
Jahre lang gelagert hat. 

Cortex Rhamni Purshianae oder Cascara Sagrada. 
Amerikanische Faulbaumrinde. 

Abstammung. Die Rinde stammt von Rhamnus Purshiana DC., einem im 
westlichen Nordamerika (Kalifornien, Oregon, Washington, British Columbia) ver
breiteten Baumstrauch. 

Beschaffenheit. Die Rindenstiieke sind mehr oder weniger flach oder rinnen
bis rohrenformig, oft verhogen, wenige bis gegen 20 cm lang, bis 5 em breit und 2-3, 
selten bis 5 mm dick. Quergestreckte Lentizellen kommen sparlich auf der braunen 
oder graubraunen, haufig mit Flechten besetzten, glatten, etwas glanzenden Rinde 
vor. Der Bruch ist braungelb und kurzfaserig, wie bei der Faulbaumrinde. Die zimt
braune bis tief braune Innenseite zeigt helle Langsstreifen. Auf dem Querschnitt 
(Abb. 233) erkennt man mit der Lupe eine starke, radiale Streifung der Innenrinde und 
in den auBeren Partien grolle Steinzellnester. Der mit Kalkwasser befeuchtete Quer-
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schnitt wird sofon blutrot. Der Geruch erinnen etwas an Lohe, der Geschmack ist 
bitterlich und schwach schleimig. 

Anatomie. Der anatomische Bau ist dem der Rinde von Rhamnus frangula L. 
Rehr ahnlich. Der Hauptunterschied best~ht darin, daB hier in der primaren und den 
auBeren Partien der sekundaren Rinde neben de-n Bastfaserbiindeln groBe Nester von 
SteinzelIen vorkommen. die von Kristallzellreihen mit Einzelkristallen mehr oder 
weniger volIstandig umgeben sind (Abb. 233, ate). Ferner sei hervorgehoben, daB die 
Markstrahlen (ma) 3-5 ZelIreihen breit sind, und daB sich in der sekundaren Rinde 
meist mehr und etwas kriiftigere Faserbiindel mit Kristallzellreihen mit Einzelkristal
len, aber nur sparlich Oxalatdrusen (lcr) finden. 

Abb.233. Cortex Rhamlll Purshianae, Qllcrschnltt. ko Kork, coil KoUenchym, ba Bastraserbiindel, "' 
SteinzeUn ter, k, Kri"taUe, ma MArkstrahlen, W Slebgewebe, r;.pa Parcnchym der sckundilrcn Rinde. 

Vergr. " , •. (Oilg.) 

Merkmale des Pulvers. Fiir das Pulver sind folgende Elemente bezeichnend: 
SteinzelIen und Steinzellnester, Bastfasern und ihre Bruchstiicke, von KristalIzelIreihen 
umgeben, Fetzen der Korkschicht, Parenchymfetzen mit sparlichem Starkeinhalt und 
vereinzelten Drusen. Setzt man einem Pulverpraparat Kalilauge zu, so farben sich 
aIle ParenchymzelIen rot bis purpurrot. Bei der Mikrosublimation liefert das Pulver 
gelbe, z. T. kristallinische Sublimate, die sich in einem Tropfchen Kalilauge mit roter 
Farbe losen. 

Bestandteile. Ahnlich wie bei Cortex Frangulae. 
Priifung. Der Aschegehalt des Pulvers darf 6% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbl'stlmmung. Diese kann in gleicher Weise wie bei Con. Frangulae durch-

gefiihrt werden. Der Gehalt ist in der Regel geringer als bei dieser. 
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Geschichte. Die Rinde ist in ihrer Heimat offenbar schon lange in Gebrauch. 
Erst seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gelangte sie in allmahlich stei
gender Menge in den europaischen Handel, obgleich sie offenbar keinerlei Vorteil vor 
Cortex Frangulae bietet. 

Anwendung. Anwendung wie bei Cortex Frangulae. Auch diese Rinde muB 
vor der Verwendung mindestens ein Jahr lang gelagert haben. 

Reihe Malvales. 
AIle hierher geh6rigen Formen sind durch groBen Schleimgehalt aus

gezeichnet. 

Familie Tiliaeeae. 

Flores Tiliae. Lindenbliiten. 
Abstammung. Sie stammen von den beiden als Alleebaume in fast ganz 

Europa angepflanzten (hier auch einheimischen) Lindenbaumen, der Winter

B 

Abb.234. Flores 'riliae. A BlUtenstand der WloterUnde (,1'lIIa cordata. ) 
(",), B e1nzeloe Bliite 1m Liiogsschnltt (' , ,) . C Bliltenstand der 8om

merlinde ('rUin platyphyUos.) (' , .). (GUg.) 

linde, Tilia corda ta 
Miller (= T. ulmi
folia Scop. = T. 
parvifolia Ehrh.) 
und der durchschnitt
lich 14 Tage friiher 
bliihenden Sommer
linde, TWa platy
phyllos Scop. (= T. 
grandifolia Ehrh.). 
Von beiden · werden 
die ganzen, voll ent-

wickelten Bliiten
stande mit den Hoch
blattern (Brakteen) 
im J uni und J uli ge
sammelt. 

Besehaffenheit. 
Den Trugdolden bei
der Arten ist ein 
gelblichgriines, der 

Bliitenstandsachse 
bis zur Halfte ange
wachsenes papier
diinnes und deut

lich durchscheinendes, zungenformiges Hochblatt gemeinsam (Abb. 234). 
Die Bliitenstande der Sommerlinde setzen sich aus 3-7, die der Winterlinde 
aus zahlreicheren, bis 15 Bliiten zusammen. Die Bliiten der Winterlinde sind 
weiBgelb, die der Sommerlinde etwas dunkler (gelblichbraun). Der Kelch 
besteht bei beiden aus fiinf leicht abfallenden, innen und am Rande filzig 
behaarten Kelchblattern ; mit diesen alternieren die fiim spatelformigen 
kahlen Kronenblatter, welche mit Honigdriisen versehen sind. Das Andr6-
eeum besteht aus 30-40 in fiinf Gruppen angeordneten StaubgefaBen 
mit langen Staubfaden und der Lange nach aufspringenden Antheren, 
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das Gynaceum aus einem oberstandigen, kugeligen, meist funffacherigen, 
dicht behaarten Fruchtknoten und einem langen Griffel mit funflappiger 
Narbe. 

Trockene Lindenbluten besitzen einen eigentumlichen, aber mit dem 
der. frischen Bluten nicht mehr identischen, angenehmen Geruch. 

Anatomie. In fast allen Teilen der Eluten finden sich Schleimzellen im 
meist kleinzelligen Gewebe, viele Zellen enthalten Oxalatdrusen. Die Droge 

Abb.235. Flores Tiliae. A Querschnitt durch den ltnnd eines Kronblattes," chleimzelle. B Pollen · 
korn. C Querschnltt durch den aullcrcn Teil des FruchtknotclllI 

ist durch lange einzellige, einzeln stehende Haare und durch sternformig 
auseinanderspreizende Haarbuschel ausgezeichnet. Die Pollenkorner zeigen 
eine feine Punktierung ihrer Exine und haben 3 Austrittstellen fiir den 
Pollenschlauch. Das Mesophyll der Brakteen besteht nur aus Schwamm
gewebe. 

Priifung. Die Bluten der Silberlinde, Tilia tomentosa (=Tilia argentea 
Destontaines) , welche aus Osterreich zuweilen eingefiihrt werden, sollen 
pharmazeutisch nicht verwendet werden. Sie besitzen auBer den fiinf Elumen
blattern noch funf blumenblattartige Staminodien und zeichnen sich auBer
dem durch eine abweichende Form des Hochblattes aus. Dieses ist ober
warts am breitesten, oft mehr als 2 em breit und unterseits meist stern
haarig, sein Mesophyll besteht aus einer oberseitig gelegenen einreihigen 
Schieht kurzer Palisadenzellen, an welehe sich ein Sehwammgewebe an
schlieBt. Hieran ist sie aueh in gesehnittener Ware leicht nachweis bar ; 
es genugt einige Stucke der Brakteen aus einer Durehschnittsprobe unter 
Deekglas mit ChloralhydratlOsung· aufzukochen und unter dem Mikroskop 
zu betrachten. Die in der Flachenansicht runden Palisadenzellen sind 
leicht zu erkennen. Ebenso sind die Bluten anderer Lindenarten, welche 
zuweilen aus der Tiirkei, Italien usw. importiert werden, nicht zu ver
wenden, da sie aIle unangenehm schmecken und ein widrig riechendes 01 
enthalten. 

Geschichte. Lindenbluten werden seit dem Mittelalter arzneilichan
gewendet. 

Anwendung. Die Lindenbluten sind als schweiBtreibendes Mittel sehr 
beliebt; man schreibt ihnen auch eine blutreinigende Wirkung zu. 

GUg-Brandt-Schilrhoff, Pharmakognosie. 4. Auf). 18 



274 Embryophyta siphonogama. Dicotyledoneae. 

Familie Malvaeeae. 
Radix Althaeae. Altheewurzel. Eibischwurzel. 

Abstammung. Die Droge besteht aus den Hauptwurzelzweigen und den 
Nebenwurzeln zweijahriger Exemplare von Althaea officinalis L., 
einer salzliebenden Pflanze, welche im ostlichen Mittelmeergebiet heimisch 
ist und in Nordbayern (Niirnberg, Bamberg, Schweinfurt), sowie auch in 
Ungarn, Belgien und Frankreich kultiviert wird. Zur Gewinnung der Droge 
werden die fleischigen, noch nicht verholzten Wurzelstucke von der dunnen, 
gelblichgrauen Korkschicht und einem Teil der auBeren Rinde befreit. 

Beschaffenheit. Die bis 30 em langen Stucke sind bis 2 em dick, ziem
lich gerade, oft etwas gedreht und zeigen rein weiBe oder gelblichweiBe, 
vom Eintrocknen wellig liingsfurchige Oberflache, welche nur hier und da 
von den braunlichen Narben der Wurzelfasern unterbrochen ist. Der Quer

Abb. 236. Radix Althaeae, Qucrschnitt. ri 
Rindc, ca Kambiurnring, ge Holzkorper mit 
den deutlich hervortrctenden GeliiBen. Verg<. 

' { •. (Gilg.) 

bruch der Wurzeln ist mehlstaubend, 
am Rande von dunnen, verfilzten Bast
bundeln weichfaserig, im Inneren uneben 
und kornig. Auf der weiBen Querschnitt
flache (Abb. 236) zeichnet sich nur das 
Kambium (ca) deutlich als hellbraune 
Linie ab; diese liegt im auBeren Fiinftel 
des Wurzeldurchmessers. Die strahlen
formig im Mittelpunkt sich vereinigenden 
GefaBreihen (ge) treten beim Befeuchten 
des Schnittes mit Phloroglucinlosung und 
Salzsaure als schmale Reihen zarter roter 
Punkte hervor. In der schmalen Rinde 
erblickt man zwischen den Markstrahlen 

bei der Betrachtung mit der Lupe zarte, dunklere Querzonf:ln, welche von 
Fasergruppen gebildet werden. Beim Betupfen des Querschnittes mit 
verdunnter JodlOsung farbt sich dieser sofort blauschwarz und' laBt bei 
Betrachtung mit der Lupe anfanglich noch deutlich eine scharf markierte 
radiale Streifung von abwechselnd dunkelblauen und gelben Zel1reihen bzw. 
GefaBreihen erkennen. Beim Betupfen mit Ammoniakflussigkeit farbt sich 
der Querschnitt sofort gelb. Mit Wasser benetzt werden die Wurzelstuck
chen sofort schlupfrig weich. 

Eibischwurzel hat einen schwachen, eigenartigen Geruch und schmeckt 
suBlich und schleimig. 

Mit kaltem Wasser gibt Altheewurzel einen nur schwach gelblich ge
farbten, schleimigen, fade schmeckenden Auszug, der durch Ammoniak~ 
flussigkeit gelb gefarbt, durch Jodlosung aber nicht verandert wird, da 
kaltes Wasser keine Starke lost. 

Anatomie. (Vgl. Abb. 237.) Die primare Rinde fehlt der Droge. Die Holz 
und Rinde durchziehenden Markstrahlen (rna) sind 1-2 Zellen breit; In den 
Rindenstrangen wechseln tangentiale Parenchymstreifen (mit den Sieb
strangen) mit Gruppen von Fasern (bt) nicht sehr regelmaBig ab; die Fasern 
sind lang und zahe, aber verhaltnismaBig diinnwandig und von unregelmaBiger 
Gestalt, ziemlich reichlich linksschief getupfelt, ganz oder fast unverholzt. In 
allen parenchymatischen Teilen (auch des Holzkorpers) finden sich Zellen mit 
Oxalatdrusen (dr) und Schleimzellen (schl). Der stark in die Dicke gewachsene 
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Holzkorper besteht zum groBten Teil aus unverdicktem Holzparenchym, 
ferner aus vereinzelten oder in Gruppen zusammengelagerten Netz- und 
TiipfelgefaBen (ge), welche von kleinlumigeren Tracheiden umgeben werden; 
sparlich finden sich auch kleine Fasergruppen (b/). 

Es kommen in der Althee-
wurzel von mechanischen 
Elementen nur Bastfasern 
und Libriformfasern vor. Sie 
sind sehr lang, schmal, oft 
eigenartig zugespitzt und mit 
Auswiichsen versehen, ver
haltnismaBig diinnwandig, 
ziemlich reichlich (linksschief) 
getiipfelt. 

Das Parenchym der Droge 
ist mit Starke in Einzel
kornern, selten in Form von 
zusammengesetzten Kornern 
gefiillt. Die Korner sind in 
der GroBe sehr verschieden 
und wechseln zwischen 3 und 
25 f-t in der Lange. Sie sind 
entweder kugelig, oder aber 
meist eiformig bis nierenfor
mig oder sogar schmal keulen
formig und zeigen im Zentrum 
stets eine deutliche Hohlung, 
die oft zu einem Spalt ver
langert ist. 

Merkmale des Pulvers. Das 
weiBe oder gelblich.weiBe feine 
Pulver (Sieb VI) besteht zum 
groBen Teil aus freiliegenden 
Starkekornchen, fein vermah
lenen, farblosen, diinnwan
digen Parenchymtriimmern, 
farblosen Schleimzellbruch
stiicken, sehr kleinen Bruch
stiicken der farblosen bis gelb
lichen Fasern, aus den Zellen 
ausgefallenen Schleimballen
bruchstiicken, winzigen farb

Abb.237. ltacl..b: Althaeae, QuerschDItt. rna Markstrablen, 
bf Ba·stfaser- resp. Librlformfa.serbiindel, dr KAlziumoxalat
drusen, ca KAmblum, 8chl Scbleimzellen, oe GefiiBe, 8Iil tAlke
inhalt elniser ParenchymzelJen sezeichnet, 80nst wesgelasscn. 

Vergr. ""I. (GIlS.) 

losen Protoplasmakornchen, GefaBbruchstiickchen, sparlichen Kristalltriim
mern. Dazwischen liegen in groBer Menge kleinere oder groBere Gewebefetzen. 
Diese bestehen allermeist aus farblosen, selten gelblichen bis braunlichen, 
diinnwandigen, mehr oder weniger kugeligen oder ovalen, seltener rechtecki
gen, in der GroBe stark wechselnden Parenchymzellen, die dicht mit Starke
kornern erfiillt sind; die Starkekorner sind meist nur 5-10 f-t groB resp. 
lang, selten langer, einfach, kugelig oder ei- bis keulenformig, manchmal 

18* 
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fast linealisch und zeigen eine zentrale oder schwach exzentrische winzige 
Hohlung oder haufig einen deutlichen mehr oder weniger langen, manch
mal hufeisenformigen Spalt. In den Parenchymfetzen beobachtet man nicht 
selten Markstrahlziige, ferner vereinzelte Drusen und haufig kugelige bis 
elliptische oder selten noch mehr gestreckte Schleimzellen, die wenig oder 
ansehnlich groBer sind als die Parenchymzellen; sie sind starkefrei und be
sitzen im unverquollenen Zustand eine deutliche, diinne, farblose, primare 
und eine sehr dicke, verschleimte, farblose bis gelbliche, sekundare Wandung, 
so daB nur ein sehr geringes Lumen vorhanden ist; die Sekundarwandung 
quillt in Wasser sehr rasch zu groBen, hyalinen, oft schwach geschichteten, 
leicht zerflieBenden Kugeln auf. Haufig sind im Pulver ferner farblose 
Fasern oder allermeist deren Bruchstiicke; die Fasern sind sehr lang, 
ziemlich schmal (15-30 fl dick), meist scharf zugespitzt, seltener etwas 
knorrig, meist ziemlich diinnwandig, seltener dickwandig und zeigen ziemlich 
zahlreiche, zarte, schief gestellte Tiipfel. Nicht selten beobachtet man auch 
vereinzelte oder zu mehreren zusammenhangende GefaBbruchstiicke mit ziem
lich dicken, gelblichen bis gelben, porosen oder treppen- oder netzformig 
verdickten Wanden. Selten oder nur ganz gelegentlich werden beobachtet: 
Bruchstiicke des in Reihen liegenden, sehr diinnwandigen Kambiums (ge .. 
wohnlich den Parenchymfetzen anliegend) und Partien des Siebgewebe8, 
aus sehr diinnwandigen, langgestreckten, in Reihen liegenden Zellen 
bestehend. 

Besonders charakteristisch fUr das Pulver sind die groBen Mengen frei
liegender, kleinkorniger Stiicke, das starkefiihrende und haufig Schleimzellen 
aufweisende, diinnwandige Parenchym, die sehr reichen Mengen von Fasern. 

Man untersucht das Pulver in Glyzerinwasser, in Alkohol (Studium der 
unveranderten Schleimzellen und Schleimballen), in Chloralhydratlosung 
(nach Verschwinden der Starke besserer "Oberblick iiber die Gewebefetzen), 
in einer konzentrierten, wasserigen Bismarckbraunlosung bzw. in Tusche 
(Farbung bzw. Sichtbarmachung der stark aufgequollenen Schleimkugeln 
resp. Schleimkomplexe), endlich in Phloroglucin-Salzsaure (nur die GefaBe 
farben sich rot). 

Bestandteile. Der wesentliche Bestandteil der Altheewurzel ist Schleim, 
damiben viel Starke, Asparagin, Rohrzucker und bis 5% Mineralbestandteile. 
Beziiglich des Schleims ist zu bemerken, daB der in die Kolatur des wasserigen 
Auszuges gelangende, losliche Schleim in Mengen von weit weniger als 1% 
vorhanden ist, wahrend der in den Schleimzellen abgelagerte Schleim in 
Wasser untoslich ist. 

Priifung. Um schnelleres Trocknen der fleischigen Wurzeln zu erzielen 
und dadurch ihr Verderben zu vermeiden, sollen die Wurzeln frisch vom 
Kork befreit werden. Dies geschieht nun aber haufig nicht. Entweder 
werden die Wurzeln ohne Schalung getrocknet, was ziemlich lange dauert, 
oder sie lagern beim Bauern im Keller, also nicht trocken, um spater ge
schalt zu werden, oder sie werden, da sie beim Lagern schon zu trocken 
geworden sind, in wenig Wasser aufgeweicht und nachtraglich geschalt. 
In allen 3 Fallen wird ihre Giite leiden und oft genug auch ihr auBeres 
Aussehen erheblich von dem normaler Droge abweichen, sei es, daB die 
Stiicke von braunlichem Kork bedeckt sind, sei es, daB Zersetzungen 
eingetreten sind, die zu MiBfarbigkeit fiihren, sei es daB Bakterien 
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und andere Saprophyten die Droge befallen haben. Derartige minder
wertige Ware wird dann ofters durch Bestreuen mit Kalk geschOnt. 
Deshalb schreibt das Arzneibuch vor, daB Eibischwurzel (besonders ge
schnitten) nicht durch Korkbedeckung oder durch Zersetzungen miBfarbig 
sein und infolge Befalls mit Saprophyten dumpfig riechen darf; die MiB
farbigkeit beobachtet man am besten nach dem Abwaschen der Ware mit 
Wasser. Der kalt bereitete wasserige Auszug (1 + 10) muB gelblich sein, 
darf nicht fremdartig riechen und darf Lackmuspapier nicht verandem 
(Befall durch Garungserreger). Das Pulver muB frei von Korkschiippchen 
sein. Geschnittene Ware, wie auch Pulver darf nicht mehr als 7% Asche 
enthalten (Kalkung); in geschnittener Ware weist man die Kalkung auch 
derart nach, daB man 1 g, moglichst vom Boden der Versandtiiten oder 
VorratsgefaBe entnommen, mit 5 ccm verdiinnter Essigsaure einige Minuten 
schiittelt und das Filtrat mit Ammoniumoxalatlosung versetzt; es darf 
hochstens eine schwache Triibung entstehen. 

Gehaltsbestimmung. Eine Methode hierzu ist nicht bekannt. 
Geschichte. Eibisch war schon den alten Griechen und Romem als 

Heilmittel bekannt und wurde auch im ' Mittelalter viel gebraucht. Die 
Pflanze wurde auf Befehl Karls des GroBen in Deutschland in Kultur ge
nommen. 

Anwendung. Altheewurzel dient wegen ihres Schleimgehaltes in Mazera
tionen sowohl, wie in Form von Sirupus Althaeae als Hustenmittel und in 
Pulverform haufig als Pillenkonstituens. Sogenanntes Decoctum Althaeae 
wird stetS' auf kaltem Wege (Mazeration) bereitet. 

Abb.238. FoU,. Althneae . .A Lii.ngliches. B rundJiches Blatt (' /.). (OUg.) 

Folia Althaeae. Ei bisch blatter. 
Abstammung. Eibischblatter stammen ebenfalls von Althaea offi

cinalis L. 
Beschaffenheit. Sie (Abb. 238) besitzen einen kiirzeren oder langeren, 

am Grunde rinnigen Stiel, der jedoch stets kiirzer ist als die Blattspreite, 
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meist nur halb so lang. Die stark behaarte (Abb. 238A) Blattspreite ist 
meist ein wenig langer als breit (bis 10 em lang) und von versehiedener 
Gestalt. Junge Blatter sind nahezu eiformig, altere gehen in die herzformige 
Gestalt iiber und sind undeutlieh dreilappig bis fiinflappig mit vorgezogenem 
Endlappen. Der Rand ist grob gekerbt bis gesagt. Die Zahne sind so lang 
wie breit, manehmal langer. Die troekenen Eibisehblatter sind graufilzig, 
unregelmaBig zusam
mengerollt und von 
derber, briiehiger Be
sehaffenheit. 

Eibisehblatter 
sind geruehlos und 
sehmeeken sehleimig 
fade. 

Anatomie. (V gl. 
Abb. 239.) Der Epi
dermis beider Blatt
seiten sitzen in gro
Ber Zahl sternar
tige Biisehelhaare 
auf (3-8 sternfor-

mig auseinander
spreizende, einzellige 
Haare entspringen 
ebensovielen neben
einander liegenden 
Epidermiszellen; die 

Radialwandungen 
dieser letzteren sind 
verholzt und grob 
getiipfelt, st. h), ferner 
sind vorhandenkleine 
Driisenhaare (d . h) 
undsparlieh einzellige 
Haare mitkolbig ver
diekter Basis. In der 
aus sehwaeh wellig 

B 

Abb.289. Folia Altha.eae, Qucrsehllitte dureb das Blatt. A Vergr. " , .; 
B Vergr. ,7>,.. st.h Haarbiiscbel mit verbolztell und getilprelten 
lIasaltellen, d..h. Drilsenhaar, 0."11 obere Epidermis mit ScbleimzeUen 
(schl), dT Oxalat<irusen, pal PaUsadengewebe, 8chl chleimzeJlen im 
Mesophyll , U8 Getii!!e cines kleinen Blattgefiil3bllndels (Rippe), scltw 
Sehwammpareocbym, 1<."11 nntere Epidermis, sp SpaltOffnung. (Gilg.) 

begrenzten Zellen bestehenden Epidermis finden sieh Schleimzellen (schl). 
1m Mesophyll, besonders haufig unter den Haarbiiseheln, kommen groBe 
Oxalatdrusen vor (dr); das Mesophyll, in dem sich vereinzelte Sehleim 
zellen finden (schl), besteht aus einer Schicht von Palisadenparenchym (pal) 
und einem vielsehiehtigen, loekeren Sehwammparenehym (schw). 

Merkmale des Pulvers. 1m groben Pulver fallen besonders die meist 
wohl erhaltenen Haarbiisehel und ihre verholzten und getiipfelten Basal
teile auf. Haufig sind darin aueh die groBen, stacheligen rotliehen Pollen
korner der Eibisehbliiten zu beobachten. Oxalatdrusen und Driisenhaare 
kommen weniger in Betraeht. Charakteristiseh sind jedoch die aus den 
Sehleimbrockehen im Tusehepraparat entstehenden, farblosen Schleim
kugeln. 
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Bestandteile. Der wesentliche Bestandteil der Blatter . ist Schleim, vgl. 
Radix Althaeae. 

Priifung. Eibischblatter wurden ganz oder teilweise ersetzt &ngetroffen 
durch die Blatter von Lavatera thuringica (Malvaceae). Beidieser sind 
die Blattzahne doppelt so breit wie lang, und auf der Unterseite des Haupt. 
nerven sitzen die Biischelhaare auf erhabenen Gewebepolstern, wahrend 
sie bei Althaea einfach in die Epidermis eingesenkt sind. 1m Pulver ist diese 
Verwechslung nicht nachweisbar. Unsere einheimischen Malvaceen werden 
sehr leicht von dem Rostpilze Puccinia malvacearum befallen, der in den 
Kulturen ofters Epidemien von enormer Ausbreitung veranlaBt hat. Blatter 
kranker Pflanzen, die mit 
Recht vom Arzneibuch abo 
gelehnt werden, sind durch 
zahlreiche ihre Oberflache be
deckende, braune Pusteln ge
kennzeichnet. 1m Pulver ver
rat sich der Pilz durch seine 
charakteristisch geformten, 
braunen, zweizelligen Teleuto
sporen. Ganz vereinzeltes Vor· 
kommen derselben kann man 
zulassen. Uredosporen bildet 
der Pilz nicht. 

Der Aschegehalt des Pul
vers darf 16% nicht iiber
steigen. 

Gescbicbte. Die alten Grie
chen kannten den Eibisch 
schon als Heilmittel. In 
Deutschland wurde die Pflanze 

Abb . 240. Folia Athaeae OberfHichcnansicht der 
Blattunter cite. 

auf Verordnung Karls des GroBen im 9. Jahrhundert in Kultur genommen. 
Anwendung. Eibischblatter sind wegen ihres Schleimgehaltes ein gegen 

Husten gern angewendetes Volksmittel. 

Flores Malvae arboreae. Stockrosenbliiten. 
Sie sind die getrockneten Bliiten der in Garten haufig kultivierten, ausdauernden 

Althaea rosea Cavanilles, und zwar der Form mit dunkelviolettroten Bliiten. Sie 
haben einen 6-9spaltigen AuBenkelch mit eiformigen, spitzen Zipfeln, einen fiinf
spaltigen Kelch, dessen Zipfel den AuBenkelch iiberragen, beide graugriin und dicht 
mit Haarbiischeln bekleidet, eine fiinfblatterige schwarzpurpurne Krone, deren Blatter 
quer breiter, bis 4 cm lang, fast verkehrt herzformig, oben meist ausgerandet, am kurzen 
weiBen Nagel gebartet sind, zahlreiche mit ihren Faden und den Kronblattnageln ver
wachsene StaubgefaBe mit nur je 2 Pollensii.cken, und zahlreiche im I(reise gelagerte 
Fruchtknoten mit verwachsenen Griffeln und freien Narben. Sie schmecken schleimig 
und herb und enthalten einen wasserloslichen, mit Siiuren hellrot, mit Alkalien griin 
werdenden Farbstoff, neben reichlich Schleim. Sie werden einerseits gegen Husten 
in der Volksmedizin angewendet, anderseits dient ihr Auszug als unschadliches vege
tabilisches Farbemittel, welches eine der Farbe des Rotweines sehr ahnliche Farbe liefert. 

Folia Malvae. Malvenblatter. Kasepappelblatter. 
Abstammung. Sie stammen von Malva neglecta Wallr. und Malva 

silvestris L., zwei in Europa und Asien weit verbreiteten Gewachsen, 
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und sind wahrend der Blutezeit im Juli und August zu sammeln. Sie 
werden in Belgien und Ungarn, in kleinen Mengen auch in Bayern und 
Thiiringen, geerntet. 

Beschaffenheit. Die bis 20 cm lang gestielten Blatter von Malva neglecta 
sind im Umrisse annahernd kreisrund, 5-7-lappig, stumpfe Lappen bildend, 
am Grunde mit tiefem und schmalem nierenformigem oder tief herzformigem 
Einschnitt (Abb. 241A, 242A). Ihr Durchmesser betragt bis 8 cm. 

Abb. 241. Malva negleeta. .A Blilhender Zweig, B S!aubblatt- und Griffelsiiulc. 0 Anthcren, die lioke 
nach dem Ausstreuen des 1'olleD.9, D Frucht. (GUg.) 

Die Blatter von Malva silvestris hingegen sind am Grunde nicht nieren
formig, sondern flach herzformig ausgeschnitten, bisweilen abgestutzt, und 
die drei oder funf Lappen sind meist scharfer eingeschnitten als bei der 
erstgenannten Art (Abb. 242 B und C). Sie sind 7 -II cm lang, 12-15 cm 
breit; ihr Stiel ist nur etwa 10 cm lang. 

Der Blattrand ist bei beiden unregelmaBig kerbig gesagt; die Nervatur 
handformig. Die Behaarung wechselt stark, ist aber niemals sehr reichlich. 
Ihre Farbe ist grun. Die Blatter sind geruchlos und schmecken schleimig 
fade. 

Anatomie. Die Zellen der oberen Epidermis haben nur wenig wellige, 
die der unteren stark wellige Seitenwande. In beiden Epidermen finden sicb 



Folia Malvae. 281 

Spaltoffnungen mit 3 Nebenzellen, von denen eine erheblich kleiner ist als 
die beiden anderen, auBerdem Schleimzellen. Aus del' Epidermis entspringen 
kleine, aus mehreren Etagen bestehende Driisenhaare (d. h), sehr charak-

Abb.242. Folia Malvae. A Blatt von Mnlvn neglecta ('/,), B junges, a iilteres Blatt von Malva eUvestris 
('/,). (Ollg.) 

teristische, abel' meist nul' sparlich auf den Nerven anzutreffende, stern
fOl'mige Haarbiichel (die Haare stehen meist nul' zu wenigen gebiischelt 
(8t. h) odeI' haufig sogar einzeln (e. h); ihre Basis ist nur schwach verholzt 
und fast nicht getiipfelt), endlich hier und da lange, einzellige Haare mit 

Abb. 243. Folia Malvae. Querschnltt durch das Blatt. e.k Einwlhaar, Bt.k Haarbiischel, belde Hanr· 
formen mlt verholzter Basis, d.h Driiscnhnare, O.tp obere Epidermis rnlt Sehlelmzellen (schl), pal Pall· 
sadenparcnchym, 8chl Schlelmzellen des Mesophylls, dr Oxalatdruscn, Bchw chwammpnreuchym, u.ep 

untere Epidcrmls. Vergr. "'/ •. (GlIg.) 

kolbig verdickter Basis. Das Mesophyll enthalt eine Palisadenschicht und 
ein Schwammgewebe aus kleinen, ellipsoidischen Zellen, in ihm kommen 
ebenfalls Schleimzellen (sch) , daneben auch Oxalatdrusen (dr) VOl'. 

Merkmale des Pulvers. 1m Pulver findet man dieselben Bestandteile 
wie beim Eibischblattpulver. Doch sind die Haarbiischel viel seltener. 
Charakteristisch sind auch hier die durch das Tuschepraparat leicht sicht
bar zu machenden Schleimpartikelchen. 
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Bestandteile. Schleim (vgl. Radix Althaeae). 
Priifung. Die Droge ist mit den Blattern von Xanthium strumarium 

verfalscht angetroffen worden. Diese sind, auch im Pulver, an mehrzelligen 
Haaren nachweisbar. Betreffs des Vorkommens und des Nachweises pilz
befallener Blatter gilt das bei Folia Altb,aeae Gesagte. Der Aschegehalt 
des Pulvers darf 17% nicht ubersteigen. 

Geschichte. Schon im Altertum waren die Malvenblatter als Heilmittel 
in Gebrauch. 

Anwendung. Als reizlinderndes und erweichendes Mittel. 

Flores Malvae. Malvenbluten. Kasepappelbluten. 
Abstammung. Malvenblutenstammen von Malva silvestrisL., einer in 

Mitteleuropa sehr verbreiteten Pflanze. Sie werden im Juli und August von 
dieser an Wegen und auf Grasplatzen wild wachsenden Pflanze gesammelt .. 

.Abb.244. ],' Iores Malvae. A Knospe (' /. ), B :Slute von der eita, a von oben g seben (' /.) D Staub 
'getallriihre MIS der Knospe, mit den noeh fest 'Zusv.mmeositzcndeo, go chlo en en taubbeutaln und tief 
<tarlnnen steckeodcr Narbe (" ,,), B dieselbe nseb dem Verbluhen mit weit berallS rallenden Orureln und 

auseioander spreizenden, cntlcerten Antheren ('/ ,), Ii I'olleokiirner ('0 ' ,) . (GiJg.) 

Beschaffenheit. Die Bluten (Abb. 244) besitzen einen 5-8 mm hohen, 
fiinfspaltigen Kelch, welcher von einem AuBenkelch, bestehend aus drei 
lanzettlichen, langsgestreiften, borstigen Hochblattern, umgeben ist. Die 
Blumenkrone besteht aus fiinf 2-2,5 cm langen, verkehrteiformigen, oben 
.ausgerandeten und an der verschmalerten Basis beiderseits mit einer Haar
leiste versehenen, zarten, blauvioletten Kronenblattern, welche am Grunde 
mit. einer langen, blaulich gefarbten, den Fruchtknoten umhullenden und 
-etwa 45 gestielte Antheren tragenden Staubfadenrohre verwachsen sind. 
Die Antheren besitzen nur je 2 Pollensacke. Der Fruchtknoten ist zehn
iacherig, flach kuchenformig und tragt einen saulenformigen, sich oben 
in zehn violette Narbenschenkel teilenden Griffel. Die zart blauviolette 
Farbe der Blumenblatter geht beim Befeuchten mit Sauren in Rot, mit 
Ammoniak in Griin uber. 

Malvenbliiten sind geruchlos und schmecken schleimig fade. 
Anatomie. In den meisten Bliitenteilen finden sich Schleimzellen und 

{)xalatdrusen. Die Behaarung besteht aus einzelligen Wollhaaren, stern
formig spreizenden Haarbiischeln und mehrzelligen Driisenhaaren, wie 
-sie auch bei Folia Malvae vorkommen. Charakteristisch sind die sehr 
groBen, mit stacheliger Exine und in ihr mit vielen kleinen Austrittstellen 
fiir den Pollenschlauch versehenen, kugeligen Pollenkorner. 

Bestandteile. Schleim. 
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Priifung. Die in der Literatur angegebene Verwechselung mit den Bliiten 
von Malva neglecta Wallr. und M. rotundifolia L. diirfte wohl nur 
selten vorkommen, da diese Bliiten kleiner,daher schwerer zu sammeln sind. 
Ihre Kronblatter sind nicht oder kaum langer als ihre Kelchblatter. 

D 
Abb.245. Flores Malvae. A Oberflachenansicht der Aullenseite des Kelchblattes. B Querschnitt durch 
ein Kelchblatt. a Oberfliiohenanslcht der Epidermis der Kronblattunterseite mit durchschelnender 

Schlelmzelle a, b wellrandlgen Epldermiszel\en, " Drllsenhaaren. 

Geschichte. Die Droge ist in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert 
gebrauchlich. 

Anwendung. Die Malvenbliiten verdanken dem Schleimgehalte ihre 
Anwendung in der Pharmazie als schleimiges, einhiillendes MitteL 

Gossypium (depuratum). Gereinigte Baumwolle. Verbandwatte. 

Abstammung. Verbandwatte besteht aus den durch mechanische und 
chemische Reinigung fettfrei und reinweiB erhaltenen Haaren der Samen
schale von Gossypium herbaceum L., G. arboreum L., G. barbadense 
L ., G. hirsutum L. und anderen Arten der Gattung Gossypium, deren 
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Heimat z. T. nieht mit voller Sieherheit bestimmt werden kann (einzelne 
Arten sind sieher der Alten, andere der Neuen Welt angehorig),und welehe 
jetzt in allen Landern der tropisehen und subtropisehen Zonen, haupt. 
sachlieh in Amerika, Indien und Afrika kultiviert werden. 

Gewinnung. Zur Gewinnung der Haare 
werden die dieht wollig behaarten Sa. 
men der Gossypium-Arten naeh der Ent. 
fernung aus der dreifaeherigen, aufgeblase. 
nen Kapsel (Abb. 246) auf Egrainierma. 
sehinen von ihrem W ollsehopfe dureh Ab· 
reWen befreit. Die so gewonnene, 2-4,3 em 
in der Lange messende, rohe Baumwolle 
kommt, in Ballen gepreBt, naeh Europa und 
wird dureh Kammen, Auswasehen mit ver

Abb.246. Au!gesprung ne Frucht von dunnter Natronlauge, Bleiehen usw. gereinigt. 
GOSS~~!Il:d~~bB~=woii!~ ~Gu:.')rvor- Beschaffenheit. Unter dem Mikroskop 

erseheinen die Baumwollsamenhaare als 
einzellige, bis 4,3 em lange Haare; sie sind zusammengefallen, so daB 
sie flaehe, oft gedrehte, bis 40 f-t breite Bander bilden (Abb. 247 B). In 
Kupferoxydammoniak quellen die mit einer kraftigen Wandung versehenen 
Haare stellenweise auf, indem sie die Kutikula sprengen, und die Zellwand 
wolbt sieh, hier und da von der Kutikula noeh eingesehnurt, blasenformig 

Abb.247. Elne Anzah! der wichtigsten tecJmlsch verwencleten Fagern. Der Untersehied zwischen Bauln
wolle (B) und den ubrigen Fasern tritt sehr deutlich hervor; L Leln!aser, H HanUaser, I Jutefaser, S Seide. 

A Alpakawolle, E ElektoralwoIle, TV cha.!wolle. (Fliicklger und Tschircb.) 

an den gesprengten Stellen auf. Hier erkennt man sehr deutlieh zahlreiehe 
feine Sehiehten, welehe die gequollenen Zellwandverdiekungssehiehten dar
stellen. Mit Jodjodkaliumlosung farbt sieh ganz reine Baumwolle rotlieh
braun, bei naehherigem Zusatz von Sehwefelsaure rein blau (Beweis fur 
reine Zellulose); Chlorzinkjodlosung farbt sie braunrot oder violett bis blau. 

Um zu zeigen, wie leieht sieh im allgemeinen Baumwolle von den meisten 
anderen Faserstoffen mikroskopiseh unterseheiden laBt, wurde Abb. 247 
beigegeben. 
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Bestandteile. Die Bestandteile der rohen Baumwolle sind 91-92% 
reine Zellulose und 0,4% Fett. 

Priifung. Zunachst wird auf griindliche Reinigung der Baumwolle ge
priift, Samenfragmente und harte Flocken miissen fehlen. Ein auf durch 
Abkochen und Abkiihlen unter LuftabschluB luftfrei gemachtes Wasser 
geworfener Watteflocken muB sich sofort vollsaugen und untersinken. Ge
schieht dies nicht, so ist die Watte nicht geniigend entfettet. Dann wird ge
priift auf etwa zuriickgebliebene Reste der zur Reinigung der Baumwolle 
benutzten Chemikalien. Mit wenig Wasser durchtrankte Watte darf Lack
muspapier nicht verandern (Sauren oder Alkalien). Ein mit kochendem 
Wasser 1: 10 hergestellter Auszug darf durch Silbernitrat nur opalisierend, 
durch Bariumnitrat und Ammoniumoxalat nicht sofort getriibt werden 
(Chloride, Sulfate, Kalziumsalze) und die Mischung von 10 ccm dieses Aus. 
zuges mit einigen Tropfen verdiinnter Schwefelsaure und 3 Tropfen Kalium
permanganatlOsung muB mindestens 5 Minuten lang rot gefarbt bleiben 
(reduzierende Stoffe). Der Aschegehalt der Watte darf 0,3% nicht iiber
steigen. 

Geschichte. Gossypium-Arten waren Kulturpflanzen der alten rnder, 
ebenso wie der Eingeborenen von Peru lange vor der Entdeckung Amerikas. 
Die Baumwollkultur hat in der Neuzeit eine stets zunehmende Bedeutung 
erlangt. 

Anwendung. Gereinigte Baumwolle findet in der Verbandstofftechnik 
ausgedehnte Verwendung; auBerdem dient sie zur Herstellung des Collodiums. 

Cortex Gossypii radicis. Ba um woll wurzelrinde. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die Wurzelrinde von Gossypium herba

ceum L. Sie bildet lange, etwa 1 cm breite, einen halben Millimeter dicke, auBen gelb
rote, innen weiBliche, leicht vom Kork zu befreiende, zahe Streifen, deren Querschnitt 
unter der Lupe die hellen, sich nach auBen wesentlich verbreiternden Markstrahlen 
erkennen laBt. 

Anatomie. Der Kork besteht aus einigen Reihen groBer, diinnwandiger, tafel
f6rmiger Zellen. Die primare Rinde ist schmal und enthaIt kleine Gruppen von Gerb
stoffzellen, hie und da .l!-uch Einzelkristalle von Oxalat und groBe SekretbehiUter mit 
braunem, in Alkohol, Ather und Alkalien 16slichem Inhalt, im iibrigen Starke. Die 
sekundare Rinde besteht aus ziemlich breiten, nach auBen sich verschmaIernden, durch 
nach auBen sich erweiternde Markstrahlen getrennten RindenstraWen, in welchen 
zahlreiche, groBe, tangential gestreckte Fasergruppen mit meist obliteriertem Leptom 
und Parenchymstreifen abwechseln. Die Fasern sind nur maBig verdickt, weitlumig, 
lang, mit spitzen Enden versehen. In den Markstrahlen liegen dieselben Sekretbehalter, 
wie in der primaren Rinde. Das Parenchym enthiHt Starke, Gerbstoff und Oxalat
drusen. Die Starke ist einfach, rundlich, selten zusammengesetzt. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist charakterisiert durch die weitlumigen 
Fasern, diinnwandiges Parenchym, Oxalatdrusen, wenig Einzelkristalle, Starke, diinn
wandigen Kork, Sekretbehalter und Sekretmassen und das FeWen von Steinzellen. 

Bestandteile. Die Droge ist geruchlos, schmeckt schwach zusammenziehend und 
scheint phytochemisch noch nicht untersucht zu sein. 

Familie Sterculiilceae. 

Semen Cacao. Kakaobohnen. 
Kakaobohnen sind die Samen der im nordlichen Siidamerika einheimischen 

und jetzt in den meisten Tropengegenden kultivierten, baumartigen Theo broma 
cacao L. (Abb.24Sr. Bei der zweimal im Jahre erfolgenden Ernte werden die 
Samen aus den gurkenartigen Friichten herausgenommen und meist, nachdem sie 
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einem unterbrochenen GarungsprozeB ausgesetzt (Rotten des Kakaos), an der Sonne 
getrocknet. In Deutschland wird von guten Sorten hauptsachlich der aus Guayaquil 
ausgefiihrte Kakao verbraucht. 

Beschaffenheit. Die Kakaosamen sind mandelformig und von einer zerbrechlichen, 
diinnen, hellrotbraunen, oft erdigen Samenschale umschlossen, welche innen von 
einem sehr diinnen Reste des Endosperms bekleidet ist; letzteres dringt unregelmaBig 
in die Falten der zwei dicken, unregelmaBig gefalteten Kotyledonen ein, so daB diese 
leicht in eckige Stiicke zerfallen. 

I) 
]) 

Abb. 248. Theobroma cacao, der Kakaobaum. A bliihendcr ABt, B Dliite 1m Lingsschnitt, 0 Staub· 
blatt, D Dlagramm der Bliite, E fruchttragendes Btammstiick, 1i' Frucht 1m Lilngsschnltt, die BameD 

:wlgend, G Samen, H Samen 1m Llingsscbnltt, die Zcrknltterung der K elmbliitter zelgend. (Ollg.) 

Anatomie. Das Gewebe des Keimlings der Kakaobohnen ist ein diinnwandiges 
Parenchym aus isodiametrischen Zellen, welche Starke und z. T. kristallinische Massen 
(Fett und Aleuron) enthalten. Bemerkenswert ist, daB die Starke Jodreaktion nicht oder 
schlecht zeigt, was daran liegt, daB sie so m!.t Fett umhiillt ist, daB das Reagens sie 
nicht erreicht. Entfernt man das Fett durch Ather, so tritt die normale Starkereaktion 
auf. Die Starke ist kleinkornig, 4-12/1- groB, meist zu wenigen zusammengesetzt. 1m 
Gewebe verstreut finden sich Farbstoffzellen mit braunem, rotem oder violettem 
Inhalt. Dieser farbt sich mit Chloralhydrat blutrot, mit Eisenchlorid olivbraun bis 
schwarzblau. Dem Keimling liegt der hautige Endospermrest zum Teil noch an, und 
er dringt auch in die Falten der Kotyledonen ein. Er besteht aus einer Schicht oblite
rierter Zellen, der die mehrzelligen, bis auf den obersten Teil einreihigen, keuligen 
Haare der Kotyledonen (die Mitscherlichen Korperchen) anhaften, die sich in ihrer 
Basalzelle von der Epidermis des Kotyledo getrennt haben. Sie enthalten braune 
oder gelbe Pigmentkiigelchen. 

Merkmale und Priifung des Pulvers. Das Kakaopulver darf nur aus den Ele
menten des Keimlings und den ihm anhaftenden Teilen des Endosperms bestehen. 



Semen Colae. 281 

AIle anderen histologischen Elemente, die in ihm gefunden werden, gehoren unzu
lassigen Zusatzen an: Zu diesen gehoren in erster Linie Kakaoschalen, die Samenschalen 
des Kakaos_ Sie sind durch Bruchstiicke der in ihr enthaltenen, kleinzelligen Sklereiden
schicht und durch die in Wasser stark quelienden Schleimklumpen nachzuweisen. 
Diese Sklereiden sind in Querschnittansicht U-formig verdickt, erscheinen aber im 
Pulver meist in Flachenlage und sind dann ringsum gleichmaBig und stark verdickt_ 
Ferner kommen in Betracht Mehle und Starke von Leguminosen und Zerealien, aIle 
mit viel groBeren Starkekornern. Gemahlene Eicheln sind ebenfalis durch groBere 
Starke nachweisbar, Erdniisse an ihren hochst eigenartig verdickten, reichlich groh 
getupfelten Samenepidermiszellen. Die mikroskopischen Verhaltnisse werden durch 

Abb. 249. Querschnit t durch den Kakaosamcn. Abb. 250. Epidermis der Kakao·Kotyledonen in 
a Epidermis, b ParenchYlll, welches t.arkc und der FlUehenan ieht . a die eigentfunlichel Haare 
}'ettsaurekristll llc CUhrt, c Pigmcntzcllen. Verge. (die sog. Mitscherliehschen Kiirperchcn). Vergr. 

, •• , •. (Gilg.) ca.. ' •• , •. (Gllg.) 

die Abb. 249 und 250 deutlich gemacht. Der Aschegehalt des Kakaopulvers darf 5o/()o 
nicht iibersteigen. 

Bestandteile. Das Alkaloid Theobromin, im Mittel 55% Fett, EiweiB, Starke, 
Gerbstoff und Kakaorot. Entolter Kakao, d. h. das handelsiibliche Pulver, der durch. 
Abpressen von mindestens der Halfte des Fettes erhalten wird, enthalt so mit noch 
reichlich Fett (15-38%). 

Anwendung. Kakaobohnen dienen als nahrhaftes Genu13mittel; werden sie (untel' 
Anwendung von 'Warme) gemahlen, so entsteht aus ihnen die Pasta Cacao, ansdieser 
wird durch Auspressen in der Warme nnd bei Drucken bis zu 500 Atmospharen Oleum 
Cacao, Kakaobutter, gewonnen und es bleibt der "entoite Kakao" zuriick. Aus. 
diesem wird durch Zusatz von etwas kohlensaurem Alkali der "losliche Kakao" her
gestellt oder dnrch Zusatz von Zucker und Aromastoffen die Schokolade. Die Kakao
schalen dienen zur Gewinnung von Theobromin. 

Semen Colae. Kolasamen. 
Abstammung. Kolasamen, auch falschlich Kolaniisse oder Guruniisse genannt. 

sind die getrockneten Samenkerne des an der Westkiiste des tropischen Afrika, darunter 
in Togo, heimischen, in Kamerun, Westindien und Siidamerika kultivierten Baumes. 
Cola vera K. Sohum. (Abb. 251), aber auch von C. acuminata Pal. Beauv. und an
deren Arten dieser Gattung. 
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Beschaffenheit nnd Anatomie. Sie sind sehr verschiedengestaltig und haufig in 
die Kotyledonen zerfallen, auBen matt braunrot und etwas rauh, innen zimtbraun 
und hart, von etwas herbem und bitterlichem Geschmack. Sie best-ehen, von zarten 
GefaBhiindelchen abgesehen, nur aus braunem, dunnwandigem, starkereichem Paren
<lhym. Die Starkekorner sind einfach, langlicheiformig bis nierenformig, 21-24, 
selten 30 Ii- lang, manchmal exzentrisch geschichtet. Die Epidermen tragen einzellige, . 
derbwandige, oft gekrummte Einzel- oder Buschelhaare. 

Bestandteile. Bestandteile sind Koffein, Theohromin und ein leicht in Kolarot 
iibergehender Gerbstoff, ferner EiweiJ3stoffe, Zucker und Starke. 

Gehaltsbestimmnng. 7 g gepulverte Samen werden mit 70 g Chloroform 10 Mi
nuten stehen gelassen, dann nach Zusatz von 4 ccm Ammoniakflussigkeit eine Stunde 

B 
Abb.251. Cola vera. A ganze Frucht (' I .), B eine Teilfrucht, langa durchschnittcn (fl.), drei Samen 
.enthaltend, 0 Keimling nach AblOsung der amenschale, die TrcnnungsllDle der Keimblatter zelgend ('/.l. 
D em Kelmblatt von Innen gesehen mit dar Plumula und dam Wiirzelchen, qu QucrrHl der Kelmbliitter 

(' / .). (GUg.) 

lang unter kraft.igem Schutteln ausgezogen. Nach 3 Minuten langem Schutteln der 
Mischung mit 0,5 g Tragant wird das Chloroform durch ein Faltenfilter filtriert unter 
Bedeckung des Trichters mit einer Glasplatte. 40 g des klaren Filtrates (= 4 g Droge) 
werden vollig abdestilliert, der Ruckstand wird mit 2 ccm Chloroform aufgenommen, 
mit 15 ccm heiBem Wasser versetzt und bis zur Verdampfung des Chloroforms einige 
Minuten gekocht. Man filtriert in ein Schalchen, wiischt Kolben und Filter mit heiBem 
Wasser nach, verdampft das Filtrat, trocknet hei 95-100° und wiigt. Der Ruck
stand betrage mindestens 0,08 g, was einem Gehalte der Samen an Gesamtalkaloiden 
von mindestens 2% entspricht. 

Anwendnng. Als anregendes Mittel. 

Reihe Parietales. 
Familie Theaeeae. 

Folia Theae. Chinesischer Tee. 
Abstammnng nnd Gewinnnng. Sie sind die einem eigenartigen Erntebereitungs

'prozeB unterworfenen Blatter von Thea sinensis L. (Abb.252), einem urspriinglich 
in Assam heimischen, seit Jahrtausenden in China und Japan, seit Jahrzehnten auch 
-auf Java, Ceylon und Reunion, sowie in Indien, Afrika und Brasilien kultivierten 
Strauche. Die Blatter und Zweigspitzchen werden nach dem Pfliicken sofort ver

.arbeitet. Entweder laBt man sie welken, his sie sich formen lassen, quetscht sie, indem 
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man sie in rollende Bewegung bringt mit Menschenkraft oder maschinell, wobei der 
sog. Teesaft abfliel3t, lii.l3t sie dann eine Stunde lang fermentieren und trocknet sie 
schnell, wobei man den sog. schwarzen Tee erhalt, oder man bringt sie in von Wasser
dampf durchstromte Kisten oder erhitzt sie in sehr heWen Kesseln, wobei sie im eigenen 
Saft gedampft werden. Dann werden sie in ahnlicher Weise gerollt, wie oben, dann 
getrocknet. Man erhaIt so den griinen Tee. Von beiden Hauptsorten gibt es viele 
Untersorten, je nach dem Aroma, der Form usw., z. B. sind Souchong, Congu schwarze. 
Gunpowder und Imperial griine Sorten. Pekko sind die Zweigspitzen mit den jiingsten 
Blattern und Knospen von feinstem 
Aroma. Die Abfalle der Ernteberei
tung, Stengelteile, Blattstiicke, ab
gefallene Haare usw., der sog. Tee
staub, dient zur Fabrikation von 
Koffein oder wird zu ordinarem, meist 
in China verbrauchtem Ziegeltee ge
prel3t. 

Besehaffenheit. Die Blatter der 
Teepflanze werden zwar bei den chi
nesischen Formen bis 10, bei Assam
tee bis 25 cm lang, der Tee des Han
dels enthaIt aber nur Blatter von 
hochstens 4cmLange. 
Sie sind kurz gestielt, 
langlichlanzettlich, 

oben zugespitzt, un
ten verschmalert, am 
Rande schwach zu
riickgerollt, knorpe
lig gesagt, ganz jung 
unterseits seidig be
haart, spii.ter kahl. 
In der Droge sind die 
Blatter zu Kiigelchen 
oder schmalen, durch 
das Trocknen ver
bogenen Rohrchen 

zusammengerollt, 
graugriin oder fast 
schwarz. Sie haben 
einen schwachen, fei
nen, charakteristi
schen Geruch, ihr 
Aufgul3 einen eigen-
artigen Geschmack. 

Abb. 253. Folia 
Theae. . tilckchen 
des Blattrandcs mit 
den charo.kteristl· 
schen Ziihncbeo. 
(" !.). (Gilg.) Abb. 252. Thea sinensis. Blllhender Zweig. 

Anatomie. Die Anatomie wechselt etwas nach dem Alter der Blatter. Beide 
Epidermen bestehen aus diinnwandigen bis derbwandigen, nicht oder wenig welligen, 
kleinen Zellen, die obere ist ohne Spaltoffnungen, die untere enthalt deren sehr zahl
reiche, jede von 4 oder 3 schmalen Nebenzellen umgeben. An ihr stehen auch die 
300-500 f.1- langen, kurz iiber der Basis rechtwinklig umgebogenen, einzelligen, derb
wandigen, glatten Haare. Das Mesophyll besteht aus 2 Palisadenschichten oder einer 
solchen und einer in ihrer Form und ihrer dichten Lagerung sich den Palisaden sehr 
nahernden Sammelschicht und einem betra.chtlichen Schwammgewebe aus £lach
armigen Zellen mit meist nur kurzen Armen. 1m MesophyU verstreut sind zahlreiche 
Oxalatdrusen. Reichlicher im Nervparenchym, weniger zahlreich im Mesophyll, iibri
gens in ihrer Zahl wechselnd, finden sich vielarmige, oft von oberer zu unterer Epi
dermis reichende, dickwandige, in jungenBlattern auch noch diinnwandige Stein
zellen, Idioblasten. 

Bestandteile. Die wichtigsten Bestandteile des Tees sind Koffein und Gerbstoff. 
Priifung. Betreffend der Priifung sind von den deutschen Nahrungsmittelchemikern 

die folgenden Forderungen aufgestellt worden: 1. fremde, pflanzliche Beimengungen 
.diirfen nicht vorhanden sein, 2. 8-12% FeuchtigkeitsgehaIt, 3. hochstens 8% Asche, 

Gilg·Brandt·Schiirhoff, Phannakognosie. 4. Au!l; 19 
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davon mindestens die Hii.lfte in Wasser loslich, 4. griiner Tee mindestens 29%, schwarzer 
Tee mindestens 24% wasseriges Trockenextrakt, 5. mindestens 1% Koffein. Die oster
reichische Pharmakopae stellt etwas abweichende Forderungen. tiber die Unter
suchungsmethodik s. "Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und Beur
teilung von Nahrungs- und GenuJ3mitteln sowie Gebrauchsgegenstanden fiir das 
Deutsche Reich. Berlin: Julius Springer 1902". 

Teefalschungen sind: Schon einmal gebrauchter Tee, meist aufgefarbt mit Katechu, 
Kino, Kampecheholz; Farbung des griinen Tees mit Indigo, Berlinerblau, K:urkuma; 
Beschwerung; Beimengung der Blii.tter anderer Pflanzen. Liegen nur extrahierte 
Teeblatter oder nur Blii.tter anderer Pflanzen (Teesurrogate) vor, so ist der Nachweis 
durch Mikrosublimation leicht zu erbringen. Echter Tee liefert mehrere Sublimate 
kristallinischen Koffeins, das durch die Murexidreaktion identifiziert wird, die ami
gezogenen oder falschen Blatter nicht. In Mischungen ergibt sich die Beimengung 
extrahierten und wieder geschOnten Tees durch Erniedrigung der Kennzahlen fiir 
Extrakt und Koffein, aber nicht immer. Beschwerung wird durch die Aschebestimmung 
angezeigt. Havarierter Tee ist gesundheitsschadlich und wird durch ErhOhung des 
Chlorgehaltes der Blatter iiber 0,114% und durch qualitativen Bleinachweis (aus den 
Teekisten) nachgewiesen. Von fremden Blattern kommen die der Salix-Arten, von 
Epilobium angustifolium (Oenotheraceae), Lithospermum officinale L. 
(Borraginaceae), und andere in Betracht. Neuerdings ist die Zahl der Teesurrogate 
(deutsche Tees) sehr gestiegen. Aile diese Blatter unterscheiden sich durch abweichende 
Deckhaarformen oder das Auftreten von Driisenhaaren oder durch groJ3ere und stark 
wellige Epidermiszellen, so daJ3 der Nachweis falscher Blatter nicht allzu schwierig ist. 

Gehaltsbestimmung. 10 g gepulverter Tee werden mit 100 g Chloroform einige 
Minuten, nach Zusatz von 5 ccm Ammoniakfliissigkeit weitere 2 Stunden unterhaufigem 
kraftigem Schiitteln stehen gelassen, dann werden 0,5 g Tragantpulver zugesetzt 
und nach 3 Minuten langem Schiitteln 80 g Chloroform (= 8 g Droge) durch ein 
mit einer Glasplatte gut bedecktes Fal~nfilter abfiltriert. Das Filtrat wird vollig 
abdestilliert, der Riickstand mit 5 ccm Ather aufgenommen, die Li:isung mit I!) ccm 
Wasser und 0,5 g festem Paraffin versetzt und bis zur volligen Verjagung des Athers 
und zum Schmelzen des Paraffins erhitzt. Nach dem Erkalten wird die wasserige 
Li:isung durch ein kleines angefeuchtetes Filter filtriert, die Erhitzung des Riickstandes 
mit Ather und Wasser und die Filtration nach dem Erkalten nochmals wiederholt. 
Die vereinigten Filtrate werden in gewogenem Schalchen verdampft, der Riickstand 
bei 100 0 getrocknet und gewogen. Er muJ3 mindestens 0,08 g wiegen, was einem Koffein
gehalt des Tees von mindestens 1% entspricht. Man findet gelegentlich bis zu 5%. 

Anwendung. Als anregendes GenuJ3mittel. 

FamiIie Guttiferae. 
AIle Arten weser Familie sind durch schizogene Harzbehiilter ausgezeichnet. 

Herba Hyperiei. J ohanniskraut. 
Das bliihende Kraut von Hypericum perforatum L. Der Stengel ist kahl, hat 

zwei- oder undeutlich vierkantige Internadien, gegenstandige, sitzende, eiformige, 
2-3,5 cm lange, ganzrandige, kahle, durchscheinend punktierte Blatter und ziemlich 
reichbliitige, achselstandige und terminale, rispige Bliitenstande mit groJ3en, gelben, 
regelmaJ3igen Bliiten. Diese haben 5 lanzettliche, glatte Kelchblatter, 5 ovale, schwarz 
punktierte Kronenblii.tter, 50-60, meist in 3, seltener in mehr Biindel verwachsene 
StaubgefaJ3e und einen Fruchtknoten mit 3 Griffeln. Die obere Epidermis der Laub
blatter fiihrt keine Spaltoffnungen, im Mesophyll finden sich groJ3e schizogene, mit 
braunem Sekrete erfiillte Olbehalter und je eine obere und untere Palisadenschicht. 
In den Blumenkronenblattern liegen groJ3e schizogene Sekretbehalter mit blutrotem 
Inhalt. Das Kraut besitzt einen herben, bitteren Geschmack und enthalt in den Bliiten 
neben dem gelben Farbstoffein rotes Harz. Es spielt in der Volksmedizin eine Rolle 
und wird ala 01. Hyperici coctum zur Wundbehandlung und bei Gicht usw. gebraucht. 

Gutti. Gummiresina Gutti. Gummigutt. 
Abstammung. Gummigutt ist das Gummiharz mehrer Garcinia

Arten, besonders Garcinia Han buryi Hooker f. (Syn.: Garcinia morella 
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Desr., var. pedicellata Hanbury), eines Baumes, welcher in Siam, Cochin. 
china und Cambodja heimisch ist. 

Gewinnung. Um das Harz, welches in schizogenen Sekretgangen der 
Rinde enthalten ist, zu gewinnen, werden spiralformige Einschnitte um den 
halben Stamm der Baume angelegt und in die Wunden Bambusrohre von 
3-7 cm Weite eingeschoben, in denen sich das Harz ansammelt und teils 
von selbst, teils nach Erwarmen iiber freiem Feuer eintrocknet, um spater 
aus den Rohren herausgestoBen zu werden. Infolgedessen kommt Gutti 
meist in walzenformigen Stiicken von genannter Dicke und nur selten in 
verbogenen und zusammengeflossenen Klumpen in den Handel. 

Handel. Gummigutt wird aus Cambodja iiber Bangkok und Saigon 
nach Singapore gebracht und von da nach Europa verschifft. 

Besehaffenheit. Die Oberflache ist meist rotgelb bis griinlichgelb, bei 
den walzenformigen Stiicken oft von den Abdriicken der Innenflache des 
Bambusrohres langsgestreift. Die Stiicke zerbrechen leicht in flachmusche
lige, undurchsichtige, glanzende Splitter von rotgelber bis orangeroter 
Farbe. 

Gummigutt ist geruchlos und scheint zunachst geschmacklos zu sein, 
dann schmeckt es siiBlich und brennend. 

Gutti gibt mit dem doppelten Gewicht Wasser verrieben eine schone, 
gelbe Emulsion von brennendem Geschmack, welche unter dem Mikroskop 
hochstens ganz vereinzelt Starkekorner erkennen laBt, auf Zusatz von 
einem Teil Ammoniak sich klart und dabei zuerst eine feurigrote, dann eine 
braune Farbe annimmt; beim Neutralisieren des Ammoniaks scheidet sich 
unter Entfarbung der Fliissigkeit das Harz wiederum in gelben Flocken abo 

BestandteiIe. Gutti ist geruchlos und besteht aus 19-27% Gummi und 
70-80% Harz, welches die a-, fJ- und y-Garcinolsaure enthalt. 

Priifung. 1 Tropfen einer Anreibung mit 2 Teilen Wasser darf nach 
Zusatz von 1 Tropfen JodlOsung nur ganz vereinzelte Starkekornchen er
kennen lassen. Der Aschegehalt des Gummigutt darf 1% nicht iibersteigen. 

Aufbewahrung. V orsichtig. 
Geschichte. Gutti kam zuerst anfangs des 17. J ahrhunderts nach Europa, 

worauf es sehr bald arzneilich verwendet wurde. 
Anwendung. Es ist ein drastisches Purgiermittel und gehort zu den vor

sichtig aufzubewahrenden Stoffen. AuBerdem findet es in der Aquarell
malerei Verwendung. 

Familie Dipteroearpaeeae. 

AIle Arten der Familie besitzen schizogene Harzgange. 
Von einigen Arten der zu dieser Familie gehorigen Gattung Dip t e roc a r pus wird 

der in der Technik zu Lacken verwendete, oftmals als Falschungsmittel von Balsamum 
Copaivae und peruvianum beobachtete Gurjunbalsam gewonnen. 

Dammar. Resina Dammar. Dammar oder Dammarharz. 
Abstammnng. Das Harz von hohen, im malayischen Gebiete heimischen, 

zu dieser Familie gehorigen, botanisch noch unvollkommen bekannten 
Baumen, unter denen einer als Shorea Wiesneri Schiffner bezeichnet wurde. 
Genaueres ist aber auch iiber ihn nicht bekannt. Das Harz tritt freiwillig 
oder aber nach Verletzungen in groBen Mengen aus den Stammen aus und 
erhartet sehr bald an der Luft. 

19* 
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Beschaffenheit. Das Dammarharz besteht aus gelblichweiBen oder rot
lichweiBen, durchsichtigen, tropfsteinartigen, birn- oder keulenformigen 
Stiicken von auBerordentlich wechselnder GroBe, ist leicht loslich in Chloro
form und Schwefelkohlenstoff, nill z. T. in Alkohol und in Ather und quillt 
in Chloralhydratlosung auf, ohne sich zu lOsen. Beim Zerreiben entsteht 
ein weiBes, geruchloses Pulver, welches bei 90 0 nicht erweicht. 

J-I 

o 
J 

· 8 

Bestandteile. Dam
mar enthalt 23% 
Dammarolsaure, 40% 

rx-Dammar-Resen, 
22,5% f3-Dammar
Resen. 

Priifung. LaBt 
man 1 Teil fein ge
pulvertes Dammar 
mit 10 Teilen Am-

moniakfliissigkeit 
unter Umschiitteln 
Yz Stunde lang stehen 
und iibersattigt das 
klare oder schwach 
opalisierende Filtrat 
mit Essigsaure, so solI 
eine Triibung nicht 
eintreten, was bei 
Zusatz von Kolo
phonium .. der Fall 
ware. 

Geschichte •. Dam
mar gelangt seit An
fang des 19. Jahr
hunderts in den euro
paischen Handel. 

Abb. 254. Viola tricolor· .A bliihender Zweig, B Knospe, C die Urn 
den Fruchtknoten fest anliegenden Antheren, ,wei "On Ihnen mit poren 
versehen, D ungespornt.e Antheren, E gespornt.e Antheren, F Gyniizellm, 
G aufgesprungene Frucht, Fl Fruchtknot.enquerschnltt, J Samen. (Glig.) Anwendung. Das 
Harz dient zur Herstellung von Pflastern (Emplastrum adhaesivum). 

Familie Violaceae. 

Herba Violae tricoloris. Berba Jaceae. Stiefmiitterchenkraut, 
Freisamkraut. Dreifaltigkeitskraut. 

Abstammung. Die Droge besteht aus den oberirdischen Teilen von 
Viola tricolor L. (Abb. 254), welche auf beinahe der ganzen nordlichen 
Erdhalbkugel auf Ackern allenthalben verbreitet ist und fast den ganzen 
Sommer hindurch, vom Mai bis September, in Bliite steht. 

Beschaffenheit. An dem hohlen, kantigen Stengel sitzen Blatter von 
verschiedener Gestalt. Die unteren sind langgestielt, herzformig bis breit
eiformig. am Rande ausgeschweift, die oberen kiirzer gestielt, langlich 
eiformig bis lanzettlich Uhd in den Blattstiel verschmalert, am Rande 
gekerbt-gesagt. Beide Arten von Blattern sind mit je zwei leierformigen. 
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fiederteiligen Nebenblattern versehen, welche den Blattstiel an Lange iiber. 
treffen; die Seitenzipfel der Nebenblatter sind lineal, der Endzipfel hin. 
gegen erreioht oft fast die GroBe der eigentlichen Blattspreite selbst. 

Die Bliiten sitzen einzeln an je einem bis 10 cm langen achselstandigen, 
oben hakenformig gekriimmten Stiele. Der fiinfblattrige Kelch tragt nach 
stielabwarts gerichtete Anhiingsel. Man unterscheidet 2 Varietaten: 

vulgaris Koch. Kronenblatter langer als der Kelch, die beiden oberen 
dunkel., die seitlichen hellviolett, das untere groBere, gespornte gelb mit 
violetter Zeichnung. 

arvensis Murray. Krone kiirzer als der Kelch, die vier oberen Blatter 
gelblichweiB bis hellviolett, das untere dunkelgelb mit violetter Zeichnung. 

Abb.255. Viola trIcolor . .Ii Querschnltt d\J.rch eln 13Jumenblo.tt . • B Epidermis der Obersel te, ei Epidermis 
dcr Unterseitc. pi Po.lisadcnpaIcnchym, 8 Schwammparenchym, ~ Leitbiindel. B Oberflachcnansicht der 

EpIdermis d r 1Ilumenblntt· nterselte mit SpalWffnung .1 ( tra~burger.). 

Die var. vulgaris wird vorgezogen. 5 Staubblatter, oben mit hautigem 
Konnektivanhangsel, 2 von ihnen gespornt, 1 Fruchtknoten aus 3 Kar. 
pellen. 

Geschichte. Die Droge ist erst seit Ende des 18. Jahrhunderts in Deutsch
land in Gebrauch. 

Bestandteile und Anwendung. Stiefmiitterchenkraut dient als blut
reinigendes und harntreibendes Mittel in der Volksheilkunde. Es enthalt 
das Glykosid Violaquercitrin, das Alkaloid Violin, Gerbstoffe, sowie auch 
wenig Salizylsaure und Saponin. 

Reihe Opuntiales. 
Familie Caetaeeae. 

Flores Cacti. Bliiten der Konigin der Nacht. 
Die Bliiten von Cereus grandiflorus Miller, eines in Mexiko und auf den An

tillen heimischen sukkulenten Gewachses mit saulenformigem, geripptem, fast ast
losem Stamm. Die Bliiten haben einen unterstiiindigen, aus vielen Kltrpellen gebildeten 
Fruchtknoten mit parietaler Plazentation und vielen Samenanlagen, eine lange, aus 
vielen Kelchblattern gebildete Kelchrohre, eine weiBe, aus eiper Reihe lii,ngIicher, 
oben breiterer, fast aufrechter Blatter gebildete Krone von etwa gleicher La.nge wie 
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der Kelch, zahlreiche StaubgefaBe mit langen, fiidigen Filamenten und einen Griffel 
mit vielstrahliger Narbe. Die griinen Kelchblatter decken sich dachziegelig und tragen 
lange Borsten, ihre innersten, obersten Reihen sind lang, mit braunlichgelben, strahlig 
auseinandergebogenen Zipfeln versehen. 

Die Droge enthiilt Spuren eines Alkaloids, und ein wahrscheinlich glykosidisches 
Herzgift. 

Reihe Myrtifiorae. 
Familie Thym.elaeaeeae. 

Cortex Mezerei. Seidelbastrinde. Kellerhalsrinde. 
Abst8lllDlung und Bescbaffenbeit. Sie ist die zu Beginn des Friihjahrs in band

formigen Stiicken abgeloste Stammrinde des in Vorgebirgswaldern Deutschlands 
stellenweise sehr haufigen Strauches Daphne mezereum L. Die Rinde bildet 1-2 em 
breite, sehr diinne, zahe und biegsame Bander, die gewohnlich zu Biindeln vereinigt 
in den Handel kommen. Die Rinde ist auEen rotbraun oder gelbbraun, fein runzelig, 
auf der Innenseite gelb oder gelblich, seidenglanzend, glatt, auf der Schnittflache 
seidigfaserig. Infolge ihrer Zahigkeit kann man die Rinde nicht brechen. Auch die 
Rinden von Daphne laureola L. und D. gnidium L. sollen gesammelt werden. 
Sie sind der Droge sehr ahnlich und gleichwertig. 

Anatomie. Kork aus vielen Reihen ein wenig derbwandiger Zellen, gelb, darunter 
stark tangential gestrecktes, haufig durch sekundare Wande geteiltes Phelloderm, 
gelb, etwas kollenchymatisch verdickt, nur wenige Lagen. Die primare Rinde ist ein 
fast farbloses Parenchym, an dessen Innengrenze Biindel stark verdickter Fasern ver
laufen. Die sekundare. Rinde enthalt in den durch einreihige Markstrahlen getrennten 
Rindenstrahlen reichlich diinnwandige, aber zahe, infolge der Austrocknung in der 
Droge meist mit auf dem Querschnitt gewellten Wanden versehene, glanzende Fasern 
neben Parenchym und obliterierten Siebrohren. Die Fasern liegen in durch einge
schobene Parenchymzellen unterbrochenen, lockeren Gruppen und Griippchen bei
sammen oder einzeln. In alteren Rinden, bei denen sich auch bis in die sekundare Rindc 
vordringende Borkebildung zeigt, sind auch einzelne der Fasern der sekundaren Rinde 
bis zu punktfiirmigem Lumen verdickt. Starke ist wenig vorhanden, Kristalle fehlen. 

Bestandteile und Anwendung. Seidelbastrinde ist geruchlos, schmeckt scharf 
und enthiilt ein scharfes, blasenziehendes, harzartiges Glykosid (Daphnin oder Mezerein), 
welchem sie ihre Verwendung zur Bereitung von Empl. Cantharid. perpetuum, bzw. 
Drouotschem Pflaster verdankt. 

Familie Punieaeeae. 

Cortex Granati. Granatrinde. 
Abstammung. Als Granatrinde wird sowohl die Stammrinde als auch 

die Wurzelrinde von Punic a granatum L., des in Westasien heimischen, 
in fast allen Landern mit subtropisohem und warmem gemaBigtem Klima 
verbreiteten, besonders haufig im Mittelmeergebiet kultivierten Granat
baumes, in Anwendung gebracht. In den deutschen Handel kommt die 
Droge namentlioh aus Algier und Siidfrankreioh; sie wird dort von den als 
Obstbaume nicht mehr verwendbaren Exemplaren geerntet. 

Beschaffenheit. Granatrinde, vom Stamm gesammelt, bildet rohren
f6rmige oder rinnenf6rmige, kurze, selten mehr als lO cm lange, 1-3 mm 
dicke und haufig verbogene, unregelmaBige Stiicke. Die je nach dem Alter 
gelblichgriine oder mattgraue AuBenflache ist meist von stark hervor
tretenden helleren, gelblichen, langsgestreckten Lentizellen bedeckt, und 
haufig finden sich darauf schwarze Flechten aus der Gruppe der Graphideen 
(Arthonia astroidea Hepp, Arthonia punctiformis Achariu8 und 
Arthopyrenia atomaria Mueller Arg.). An der Wurzelrinde (Abb. 256) 
ist die AuBenfIache von einem oft etwas mehr braunlichen Korke bedeckt, 
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welcher an Stiicken von alten Wurzeln durch friihzeitige, starke Borken
bildung sich muldenformig abschuppt und in diesem FaIle tiefe, meist dunkIer 
gefarbte Narben zuriickliiJlt. Flechten fehlen stets. Die Innen$eite der 
Stamm- und Wurzelrinde ist braunlich. 

Beide Rinden sind auf dem Querbruche glatt. Die gelbliche Quer
schnittfIache ist fast homogen. Granatrinde ist geruchlos und schmeckt 
herbe, aber nicht bitter. 

Anatomie. Anatomisch sind Stamm. und Wurzelrinde nicht wesentlich 
verschieden. Das Korkbildungsgewebe zeigt eine krMtige Tii;tigkeit: nach 
auBen wird viel Kork, nach 
innen reichlich Phelloderm 
gebildet. Der Kork (Abb. 
258 ko) ist dadurch auffallend, 
daB die meisten Zellen U· 
formig (d. h. auf der Innen· 
seite) stark verdickt sind; es 
wechseln jedoch auch haufig 

Abb. 256. Cortex Granati, Wurzelrinde. 

unverdickte Schichten mit den verdickten abo Das Phelloderm (phd), 
welches in der Stammrinde Chlorophyll fiihrt, besteht aus im Querschnitt tan· 
gential gestreckten, 

kollenchymatisch 
verdickten Zellen, 
welche hier und da 
Einzelkristalle ent· 
halten (kr); die breite 
Schicht geht nach 
innen ganz aIImah. 
lich in die AuBenrinde 
iiber. Die primare 
Rinde des Stammes 
(pr. ri) ist meist nllr 
schmal; an ihrem 
Innenrande liegen 
machtige, vereinzelte 
oder zu 2-3 zusam· 
menliegende Stein· 
zellen (ste) , deren 
Wandung geschich. 
tet und von oft 
verzweigten Tiipfeln 
durchzogen ist. An 
der Wurzel fehlt die 

Abb. 257. Cortex Granati, Lupenbild (" , .). "0 Kork, p . ri primare 
Rinde, stll telnzellen, s.n sekundiire Rinde, krb tangentiale Blnden 

von Drusen fiihrendcm Parcnchym, tna Markstrahlcn. (Gilg.) 

primare Rinde. Die sekundare Rinde (sec. ri) umfaBt den groBten 
Teil der Rinde. Die primaren Markstrahlen (ma) erweitern sich nach 
auBen zu stark (trompetenformig), und in ihren auBeren Partien kommen 
manchmal ebenfalls die Steinzellen vor; die Markstrahlen sind manchmal 
innen zwei Zellreihen breit, wahrend die sehr zahlreichen sekundaren Mark· 
strahlen (ma) stets einreihig sind. Sehr charakteristisch ist die sekundare 
Rinde dadurch, daB in den (infolge der eng gesteIIten Markstrahlen) sehr 
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1. 

z. 

Abb.258. Cortex Granat!, Querschnltt. 1. Schnltt durch die 
prim;;re lind d n i'uJ.lcrstcn 'f eil der sekundiiren Rinde. 
2. Schnltt durch die innersto Partie der sekundiiren Rinde. ko 
Kork, phO Pheilogen, phd. Pheiloderm, pr." primare Rind e, kT 
Elnzelkrll!tall, 8t. StcinEellnest, ma Markstrahien, krd Oxaiatr 
drusen, • .".n aekundarc Rinde, sUi SWrkeinllslt einlger Zeilen 
gezeichnet, sonst weggelsssen, 1. Siebstriinge. Vergr. "'I •. 

(Ollg.) 

schmalen Rindenstrangenstets 
tangentiale, 1-2 ZeIlen starke 
Lagen (Binden) von Oxalat
drusen (krd) fuhrenden Paren
chymzellen mit 2-3 Zellagen 
solcher abwechseln, welche 
keine KristaIle enthalten. Die 
Siebelemente (le) sind wenig 
deutlich. - Auf das soeben 
beschriebene regelmaBige Ab
wechseln kristaIlfiihrender und 
kristalloser Parenchymbinden 
sind die schon mit bloBemAuge 
in der Innenrinde erkennbaren, 
konzentrischen Linien zuruck
zufiihren (Abb. 257). 

Samtliche Parenchymele
mente (auch das Phelloderm), 
welche keine Kristalle entbal
ten, sind mit Starke (stu) erfullt. 

AuBer den vereinzelten sebr 
groBen, schwach oder gar 
nicht verholzten Steinzellen 
kommen mechanische Ele
mente nicht vor. 

Die Starkekorner sind 
sehr klein, nur 2-8ft groB. 
rundlich, einzeln oder selten 
zu zweien zusammengesetzt. 

Von Kristallen sind Kal
ziumoxalatdrusen in auBer
ordentlicher Menge vorhanden. 
Einzelkristalle (im Phelloderm) 
sind viel seltener. 

Merkmale des Pulvers. 
(Abb. 259). Das gewohnlich 
verwendete, gelbe bis gelblich
grau·braunliche. feine Pulver 
(Sieb VI) besteht in der Haupt
menge aus feinst zermahlenen, 
gelblichen oder gelblichgrun
lichen Zellmembranpartikel
chen, Korktrummern mit den 
farblosen, ziemlich kraftigen, 
einseitigen Verdickungsschich
ten, meist farblosen, seltener 
grunlichgelblichen Protoplas

makomchen resp. -klumpchen, endlich den in Mengen freiliegenden Starke
komchen und den Kalziumoxalatdrusen, resp. ihren Triimmern. Seby 
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haufig treten ferner auf ansehnliche, meist farblose, seltener gelbliche 
Parenchymfetzen, deren Zellwande manchmal perlschnurartig ausgebildet 
sind, und in deren Zellen reichlich Starke enthalten ist; mit den starke
fiihrenden Zellen wechseln in den Parenchymfetzen regelmaBig ab auf
fallende Zuge von Kristallzellreihen, deren kleine Zellen je eine Druse 
enthalten. Auch farblose, seltener gelbliche bis braunliche Korkbruch-

Abb.259. Cortex Granat!. a- I Elemente des Pulvers. Vergr . " 'j, ; a Starke, b Steinzellen, c starke
fiihrendea Parenchym der primiLren Rinde, It Korkgewebe, e und I Parenchym der sekunditren lUDde 
(ad KalzlumoxalatdruaeD, oe E1nzclkristalle). - (J Siehrohrengewebe aUB mazerlerter Rinde. Ver!!r. '.'/,. 
(8p Siebplatte, (/ Geleitzellen einer Siebrohre.) - h, i Drusen und Einzelkristallc. Vergr .•• , /.. CMez.) 

stucke sind haufig; da sie meist in der Flachenansicht beobachtet werden, 
ist ihre krii.ftige Innenwand nicht zu sehen, doch sind sie an ihren scharf 
polygonalen Zellen und an dem Fehlen der Starke leicht zu erkennen; 
beobachtet man sie in der Queransicht, so tritt die einseitige Verdickungs~ 
lamelle sehr deutlich in die Erscheinung. Die in Mengen die Parenchym~ 
zellen erfullende Starke tritt meist in Form kleiner, meist 7 -1O,u groBer, 
sehr selten groBerer (bis 25 f-l) Einzelkorner, seltener zu 2-4 Kornchen ver
einigt auf. Sparlicher werden beobachtet: Fetzen des Phelloderms, in dem 
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vereinzelte der im iibrigen starkefiihrenden Zellen Einzelkristalle enthalten, 
ferner auffallende, sehr stark verdickte, deutlich grob, oft verzweigt ge
tiipfelte, in der GroBe und Gestalt stark variierende, manchmal ziemlich 
lang gestreckte, seidenartig weiB glanzende Steinzellen (diese auffallenden 
Korper konnen in manchen alteren Rinden vollstandig fehlen!), endlich in 
groBeren Parenchymfetzen Ansichten der starkeerfiiIlten Markstrahlen. 

Charakteristisch fUr das Pulver sind besonders die sehr haufigen Paren
chymfetzen mit ihrem regelmaBigen Abwechseln von starkefUhrenden und 
d.rusenhaltigen Zellziigen, ferner die Korkfetzen, die Steinzellen und die 
massenhaft frei liegenden Starkekornchen und Drusen, resp. deren Triimmer. 

Das Pulver wird am besten nacheinander in Glyzerinwasser, sodann in 
Glyzerinjod, endlich in Chloralhydrat16sung untersucht. 

Bestandteile. Granatrinde ist geruchlos und von herbem, aber nicht 
bitterem Geschmack. Sie enthalt die Alkaloide Pelletierin (das haupt
sachlich wirksame Prinzip), Isopelletierin, Pseudopelletierin und 
Methylpelletierin, ferner reichlich eisenblauende Gerbsaure, Mannit, 
Harz, Starke und 14-20% Mineralbestandteile. Ein mit kaltem Wasser 
bereitetes Mazerat ist gelblich und scheidet auf Zusatz von Kalkwasser gelb
rote Flocken ab; nach Zusatz von Eisenchlorid farbt sich der Auszug, selbst 
in verdiinntem Zustande, infolge des Gerbsauregehaltes schwarzblau. 

Priifung. Die als Verwechselungen genannten Rinden von Strychnos 
nux vomicaL. (Loganiaceae), Buxus sempervirensL. (Buxaceae),Ber
beris vulgaris L. (Berberidaceae) und Morus nigra L. (Moraceae) sind von 
ganz anderem Aussehen und Bau, schmecken bitter und werden durch Eisen
oxydsalze nicht oder andel'S gefarbt. Sie sind wohl aIle nur gelegentlich 
einmal beobachtet worden. Auch anatomisch sind sie hinreichend von 
Granatrinde verschieden, um in geschnittener Ware erkannt zu werden. 
So hat Strychnosrinde zwar ahnliche AuBenfarbe wie Q-ranatrinde, aber 
sehr viele Steinzellen in primarer und sekundarer Rinde und keine Fasern. 
Berberisrinde hat griinlichgelbe Farbe und groBe Mengen von kurzen, 
spindelformigen, bis zum Verschwinden des Lumens verdickte Fasern, 
Buxus- und Morusrinde sind au Ben schwarz und daher auch in geschnittener 
Ware sofort auffindbar. 1m Pulver verraten sich aIle diese Rinden durch 
ihren Mangel an Gerbstoff, demzufolge ihre Teilchen in einem mit verdiinnter 
Eisenchloridlosung (1 + 9) hergestellten Praparate nicht tief blauschwarz 
werden, wie Granatrindenpulver. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 17% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. 6 g gepulverte Granatrinde werden mit 60 gAther 

durchgeschiittelt und nach Zusatz von 10 g Natronlauge eine halbe Stunde 
lang unter haufigem Schiitteln stehen gelassen. Die moglichst vollstandig 
abgegossene Atherschicht wird durch Schiitteln mit 1 ccm Wasser geklart, 
wobei wegen erheblicher Loslichkeit des Pelletierins in Wasser ein kleiner 
Verlust entstehen wiirde, wenn der Ather· ohne weiteres abgegossen 
werden wiirde. Man setzt daher 2 g getrocknetes Natriumsulfat zu, wodurch 
das Wasser chemisch gebunden und das in ihm geloste Alkaloid wieder in 
atherische Losung iibergefUhrt wird. Nach kraftigem Schiitteln und nach 
dem Absetzen filtriert man 30 gAther (= 3 g Droge) ab, und dunstet sie 
unter Durchleiten von Luft auf etwa die Halfte ab, um gelostes Ammoniak 
oder Amin zu entfernen. Die bei anderen Drogen iibliche Destillation des 
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Athers wird der Fluchtigkeit des Pelletierins wegen vermieden. Nach Zugabe 
von 5 ccm l/lO-Normal-Salzsaure und 10 ccm Wasser wird der Ather vollig 
verjagt, nach weiterer Zugabe von 2 Tropfen MethylrotlOsung der Saure
uberschuB mit l/lO-Normal-Kalilauge aus einer Feinburette zurucktitriert. 
Hochstverbrauch hierzu 4,18 ccm Lauge. Die zur Bindung der Alkaloide 
notige Menge l/IO-Normal-Salzsaure zeigt bei einem durchschnittlichen 
Molekulargewicht derselben von 147,5 mindestens 0,012095 g Alkaloide in 
3 g Droge an, was einem Alkaloidgehalt der Droge von mindestens 0,4% 
entspricht. 

Geschichte. Der Granatbaum war infolge der Schonheit seiner Bluten 
und des angenehmen, erfrischenden Geschmackes seiner Samen (in den 
"Granatapfeln") schon den alten Assyrern, Agyptern und Hebraern be
kannt. Auch die Fruchtschalen wurden damals schon beim Gerben und 
zu Farbezwecken benutzt. Von den alten Romern wissen wir mit Bestimmt
heit, daB sie schon die Wurzeln gegen Bandwiirmer anwendeten. Erst anfangs 
des 19. Jahrhunderts kam aber die Granatrinde allgemein in Aufnahme. 

Anwendung. Granatrinde ist ein geschatztes Bandwurmmittel. 

Familie Myrtaeeae. 

AIle Myrtaceen sind durch machtige schizogene Sekretbehalter (in Rinde, 
Blattern, Bluten und Fruchten) ausgezeichnet. 

Fructus Pimentae. Pimento Englisches Gewurz. N elkenpfeffer. 
Fructus oder Semen Amomi. 

Die Droge stammt von Pimenta officinalis Berg, einem in Zentralamerika 
heimischen und besonders auf Jamaika in Masse kultivierten Baum; sie besteht aus 
den unreifen und rasch getrockneten Beeren. Diese sind in trockenem Zustande braun 
oder graubraun, kugelig bis leicht eiformig, 5-8 mm lang und ebenso oder fast so dick, 
von kornigrauher Oberflache und tragen an ihrer Spitze den noch deutlich erkennbaren 
Kelchsaum und den Griffelrest. 1m Innern liegt in jedem der beiden Fruchtfacher ein 
dunkelbrauner Samen. 1m braunen Fruchtfleisch finden sich sehr zahlreiche, auBer
ordentlich groBe Olbehalter, ferner Gruppen machtiger, stark getiipfelter Steinzellen, 
endlich reichlich Kalziumoxalatdrusen. Der nahrgewebelose Same enthii.lt einen reich
lich kleine Starkekorner fiihrenden Embryo. 

Piment schmeckt und riecht eigentiimlich, jedoch den Nelken ahnlich; er enthalt 
bis 4% atherisches 01. Methode zur Bestimmung desselben S. Einleitung. 

Fol. Djambu. Djambublatter. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die Blatter von Psidium guajava L., 

einem im tropischen Amerika heimischen, iiberall in der heiBen Zone kultivierten 
Baume von etwa 8 m Hohe. Die Blatter sind kurzgestielt, oval, zugespitzt, bis gegen 
15 cm lang, bis 6 cm breit, ganzrandig, steiflcderig, briichig, oberseits weiJ3lichgrau, 
unterseits mehr griinlich bis braunlich, durchscheinend punktiert. Nervatur fiederig, 
Hauptnerv und Nebennerven erster Ordnung oberseits etwas eingesenkt, unterseits 
stark hervortretend. 

Anatomie. Beide Epidermen bestehen aus relativ kleinen geradlinig-polygonalen 
Zellen, nur die untere enthalt auBerordentlich zahlreiche Spaltoffnungen mit 2 zum 
Spalt parallelen Nebenzellen. Auf die obere Epidermis folgt ein meist zweischichtiges 
Hypoderm aus farblosen, groBen polygonalen, im Querschnitt rechteckigen Zellen, 
darunter das Assimilationsgewebe. Dieses umfaBt ein einschichtiges, nur hie und da 
zweischichtiges Palisadengewebe aus zylindrischen, dicht beieinanderstehenden Zellen, 
deren Lange ein Vielfaches ihrer Breite betragt und ein bis zu 5 Schichten machtiges 
Schwammgewebe, das insofern vom Typus abweicht, als es aus kurzzylindrischen, 
etwa 1 Y. mal so langen, wie breiten oder gar noch kiirzeren, locker gefiigten Zellen 
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hesteht, deren unterste aus geradezu kuhischen Zellen hestehende Schicht wieder 
palisadenartig dicht ist. 1m Assimilationsgewehe verstreut, selten im Hypoderm. 
liegen Oxalatdrusen, selten kommen EinzeIkristalle und Oxalatsand vor. 1m MesophyIl, 
vomehmlich der Unterseite genahert liegen sehr zahireiche, groBe, kugelige Sekret
raume mit gelbem 01. Die Behaarung besteht aus einzelligen, dickwandigen, haufig 
mehrfach gebogenen Haaren, die auf heiden BIattseiten reichlich vorhanden sind. 
Sehr charakteristischer Weise ist ein groBer Teil von ihnen ein wesentliches Stuck uber 
der BIattflache abgebrochen, so daB bei FIAchenhetrachtung der Epidermis diese stark 
erhabenen Haarnarben ein eigenartiges Bild ergeben. Die Nerven, auch die kIeinen 
Adem, sind von Faserbundeln begleitet. 

Bestandteile. Die Blatter riechen und schmecken aromatisch und enthalten uber 
0,3% atherisches 01 (mit Eugenol), Harz, etwa 9% Gerbstoff. 

Flores Caryopbylli. Caryopbylli. Gewurznelken. N agelein. 
Abstammung. Es sind dies die getrockneten, ungeoffneten Bluten des 

Baumes Jambosa caryophyllus (SprengeZ) Niedenzu (Syn.: Caryo. 
phyllus aromaticus L., Eugenia caryophyllata Thunberg, Eugenia 
aromatica Baill.). Urspriinglich auf den Molukken heimisch, wird der 
Gewlifznelkenbaum in vielen Tropengegenden, hauptsachlich auf Amboina 
und anderen sudasiatischen Inseln, im groBen auch auf Zanzibar und Pemba, 
sowie auf Reunion und in Franz. Guyana kultiviert. 

Abb.260. FloresCaryophylli. A SpitzecinesBlliten· 
z",eiges mit 3 Knospen (",), 1J eine Knospe 1m 
Liingsschnitt, C Fruchtknotenquerschnitt (' , ,). 

(Gilg.) 

Abb. 261. Querschnitt durch den unterstandigen 
l<'ruchtknoten der GewUrznelke. a Epidermis, 
b Parenchym, c (jldriise, Dicht ganz in der Mltte 
durchscholtten, d (jldru e n, die Dieilt angeschoi t· 
ten und vom P arenchym bedeckt sind . Vergt. ". ' , . 
(GlIg, mit BeDutZUlJg der Abbildung bel Moller.) 

Gewinnung. Die Knospen des im Juni und im Dezember blUhenden 
Baumes werden kurz vor dem volligen Aufbluhen gepfluckt oder abgeschlagen, 
auf Tuchern gesammelt und an der Sonne getrocknet. 1m frischen Zustande 
sind die Fruchtknoten und die Kelchblatter schon rot, die Blumenblatter 
milchweiB bis rotlichweiB gefarbt. 

Handel. Ala feinste Sorte gelten die hellbraunen Amboina-Nelken; die 
Hauptmenge des Handels bilden dagegen die braunschwarzen Zanzibar
und Pemba-Sorten. 

Bescbaffenheit. Der im trockenen Zustande gerundet-vierkantige, stiel
artige (unterstandige) Fruchtknoten (vgl. Abb. 260) ist fein gerunzelt, 
von brauner Farbe, 10-15 mm lang und 3-4 mm dick; in seinem oberen 
Teile befinden sich zwei sehr kleine Facher, welche die Samenanlagen ent· 
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halten. Der Fruchtknoten breitet sich oben in die vier abstehenden, derben, 
stumpf dreieckigen Kelchzipfel aus. Diese letzteren umgeben die vier 
heller (gelbbraun) gefarbten, fast kreisrunden, sich dachziegelartig decken
den Blumenblatter, welche sich iiber den Anlagen der zahlreichen, am Rande 
eines niedrigen Walles eingefiigten, eingebogenen StaubgefaBe und des 
achlanken, ziemlich dicken Griffels als eine Kugel von 4-5 mm Durch
messer zusammenwolben. In dem fleischigen Gewebe des Fruchtknotens 
und des Kelches befinden sich am 
Rande unter der Oberhaut zahlreiche 
Qldriisen. Diese sind in 2-3 un
regelmaBigen, einander stark gena
herten Kreisen angeordnet und auf 
dem Querbruche oder Querschnitte - - K 

das Austreten von Oltropfen aus schon mit der Lupe zu erkennen; sP '- ~~~~I~~~~~~~~ 
ihnen beim Zusammendriicken der b ·-

Nelken mit den Fingern ist ein 
Zeichen der guten, olreichen Be
schaffenheit. Nelken riechen stark 
und charakteristisch und schmecken 
wiirzig und brennend. 

Anatomie. Auf einem Quer-
8chnitt dtirch den mittleren Teil 
des Fruchtknotens erkennt man 
eine kleinzellige Epidermis, die 
eine dicke AuBenwand besitzt 
(Abb. 261). Darunter folgt ein 
kleinzelliges Parenchym, in dem 
2 -3 unregelmaBige Kreise groBer, 
kugelig-ovaler, von atherischem 
QI erfiillter Behalter liegen. (Diese 
letzteren findet man, allerdings 
in geringerer Zahl, auch in allen 
iibrigen Bliitenteilen.) N ach innen 
folgt sodann ein fast kollenchy

Abb. 262. LiingsschnJtt durch den unterstiindJgen 
:J.ruchtknoten der Gcwfuznelke, wobel eln Geliill
biindel getroffen wurde. sp Spirnlgefiille, b .. lne 
weitlwnige Faser. K Krlstalldrusen in Gruppen 
und In Kristallzellrcihen. VergT. ".". (Moller.) 

Abb. 263. Verholzte Elemente des Nelkensticlpulvers. 
(Hager-Tobler.) 

matisch verdicktes Parenchym, dessen Zellen gelegentlich Drusen fUhren 
und in das sparliche, kreisformig gelagerte, zarte, unregelmaBig kon
zentrische, vereinzelte Fasern fiihrende GefaBbiindel eingebettet sind. 
Innerhalb dieses Biindelringes liegt ein sehr lockeres, von machtigen 
Interzellularen durchzogenes Parenchym, an das sich im Zentrum ein dich
terer, vereinzelte kleine GefaBbiindel fiihrender Parenchymstrang anschlieBt; 
auch in diesem Gewebe finden sich ziemlich zahlreiche Oxalatdrusen. 

Merkmale des Pulvers. Charakteristisch fiir das Pulver sind folgende 
Elemente: Kollenchymfetzen, deren Zellen haufig Oxalatdrusen in Kri
stallzellreihen fUhren (Abb. 262 K); diinnwandige Parenchymfetzen, die 
groBe Interzellularen erkennen lassen; Stiicke der dickwandigen, klein
zelligen Epidermis mit vereinzelten Spaltoffnungen; zahlreiche, kugelig
tetraedrische, kleine Pollenkorner; reichlich GefaBbiindelbruchstiicke, in 
denen besonders ' die sehr zarten Ring- und SpiralgefaBe auffallen (sp); 
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endlich sparliche, langgestreckte und noch sparlicher mehr oder weniger 
knorrige, bis fast steinzellartige Fasern (b). Fast aIle Pulverteilchen werden 
infolge Durchtrankung mit dem atherischen 01 in einem mit verdunnter 
Eisenchloridlosung (1 + 9) hergestellten Praparate blau. 

Bestandteile. Der wertvolle Bestandteil der Gewiirznelken ist atherisches 
01 (16-20, selten bis 25%), Oleum Caryophyllorum, welches zum 
groBten Teil aus Eugenol besteht. 

Priifung. Teile des Blutenstandes durfen nicht vorhanden sein bzw. sind 
von der Vermahlung zu Pulver zu entfernen. 1m Pulver sind diese "Nelken
stiele" durch die in ihnen enthaltenen SteinzeIlen, die reichlichen Fasern 
und die etwa 25ft weiten, kurzgliedrigen NetzgefaBe nachweisbar, etwa 
beigemischte Nelkenfruchte (Anthophylli, s. diese) verraten sich ebenfalls 
durch Steinzellen und groBkornige Starke. Mehl wird durch die Starke, 
Holzpulver durch Fasern und GefaBe, Eichelkaffee durch Starke, Piment 
durch Steinzellen und Starke, Reisschalen durch die harmonikaartig ge
falteten Epidermisseitenwande nachgewiesen. Asche solI nicht uber 8% 
vorhanden sein. 

Gehaltsbestimmung. Zur Bestimmung des atherischen Ols (s. Einleitung) 
sind 5 g gep'ulverte Nelken zu verwenden. Sie mussen mindestensO,8 g 
atherisches Olliefern, also mindestens 16% davon enthalten. 

Geschichte. Etwa im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wurden 
die Nelken in Europa bekannt und gewannen im Mittelalter eine immer 
groBere Bedeutung. 1504 wurden die Gewurzinseln von den Portugiesen 
entdeckt, 1505 von den Hollandern erobert, worauf diese . fur langere Zeit 
den Handel monopolisierten. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts ge
langen Anpflanzungen des Baumes auf Reunion und Zanzibar. 

Anwendung. Die Nelken dienen als Gewiirz und werden auch in der 
Pharmazie meist nur zum Aromatisieren benutzt. 

Abb. 264 . 
Anthophylli. 

Anthophylli. M u tternelken. 
Mutternelken sind die meist nicht vollig ausgereiften Friichte (Beeren) 

von Jambosa caryophyllus (Sprengel) Niedenzu (Abb.264). 
Sie sind 2,5 cm lang, 8 mm dick, schwarzbraun, einfacherig und ein

samig. An der Spitze ist die Frucht von den vier eingekriimmten Kelch
blattern gekront, zwischen denen man den Griffelrest erkennt. Die Frucht· 
wand birgt reichliche Steinzellgruppen. Der Samen enthalt einen dunkel
braunen Embryo mit dicken, harten, ineinander gefaltenen Kotyledonen, 
deren Zellen Starke fiihren. 

Folia Eucalypti. Eukalyptusblatter. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die isolateralen Blatter des in Australien 

heimischen, in den Mittelmeerlandern kultivierten Baumes Eucalyptus globulus 
Labillardiere. Die Blatter ausgewachsener Baume (Abb.265, b) sind abwechselnd 
gestellt, gestielt, spitz, schwach sichelformig, ganzrandig, ma.ttgraugriin, lederartig 
und beiderseits dicht-kleinwarzig punktiert, mit wellenformigen Randnerven versehen. 
Sie haben einen sehr charakteristischen aromatischen Geruch und schmecken wiirzig 
und bitter. 

Aoatomie. Beide Epidermen haben enorm dicke AuBenwande, bestehen aus kleinen, 
geradlinig-polygonalen, derbwandigen Zellen und enthalten groBe, von einem Kranz 
von meist 8 Nebenzellen umgebene, mit ovalem Vorhof versehene Spalttiffnungen. 
Das Mesophyll besteht, soweit es Assimilationsgewebe ist, ausschlieBlich aus palisaden. 
ahnlichen Zellen und zwar kann man je 3-4 unter den Epidermen gelegene Schichten, 
die etwas dichter beisammen liegen, zum Palisadengewebe, die 5-6 im Zentrum ge· 
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legenen, lockerer gefiigten Schichten als zum Schwammgewebe gehorig betrachten. 
1m letzterem verlaufen die starkeren mit beiderseitigem Faserbelag, eventuell noch 
mit farblosem, derbwandigem, bis an die Epidermis reichendem Gewebe versehenen 
GefaBbiindel der Nerven und die mit Parenchymscheiden umgebenen, weite Tracheiden 
enthaltenden feineren Adern. 1m Mesophyll verstreut finden sich viele Oxalatdrusen 
und Einzelkristalle. Die riesigeI?:, von groBeren Epidermiszellen iiberdeckten 01-
raume der Blatter sind schizogen. Altere, schon geplatzte und entleerte Olraume werden 
durch Kork yom Mesophyll abgetrennt. 

Bestandteile. Eukalyptusblatter enthalten atherisches 01 (Oleum Eucalypti. 
cineolhaltig), Gerbstoff, Bitterstoff, Harz und sollen ein Mittel gegen Wechselfieber 
sein. 

Priifung. Die gegenstandigen, sitzenden, ovalen, unten herzformigen, diinnen, 
bifazial gebauten Blatter junger Stamme sollen nicht verwendet werden. 

Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des atherischen OIs (Methode s. Einlei
tung) ergibt in der Regel etwa 2%. 

Abb. 265. Folia EucalyptI. a Blatt von einem jungeu, b von cinem ii!teren Baume. 

Reihe Umbelliflorae. 
Familie Um.belliferae. 

In Stengeln, Wurzeln und meist auch 
in den Friichten aller Umbelliferen finden 
sich schizogene Olgange. 

Fructus Coriandri. Koriander. 
Abstammung und Beschaffenheit. Kori

ander (Abb. 266) besteht aus den reifen, nicht 
in ihre Teilfriichte zerfallenden, getrockneten 
Spaltfriichten des im Mittelmeergebiete heimi
schen und angebauten Coriandrum sati

Abb. 266. Fructus Coriandrl. A Ganz u. B ' 
1m Querschnitt, " Hauptrlppen, n Neben
rippen, carp Frucbttriiger, De Olgiinge, end 

Endosperm. (GUg.) 

vum L. Sie sind kugelig, im Geruch und Geschmack sehr aromatisch, 4-5 mm 
dick, hohl, hell braun oder gelbrotlich, kahl und mit zehn flachen, geschlangelten 
Hauptrippen und ebensovielen starker hervortretenden, geraden Nebenrippen versehen. 

Anatomie. Die Epidermis besteht aus feingestreiften, wellig-polygonalen Zellen, 
im oberen Teil der Frucht finden sich auch reicblich Spaltoffnungen, in einigen Zellen 
Oxalatkristalle. Dann folgt ein schmales, z. T. kollenchymatisch verdicktes Parenchym, 
dann eine breite Zone aus kurzen, stark verdickten verholzten Fasern von unregel
maBigem Verlauf, darauf folgt wieder Parenchym, welches von der inneren Epidermis. 
der Fruchtwand aus parkettartig angeordneten schmalen Zellen iiberzogen ist. 01-
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striemen fehlen den Talchen, nur 2 groBe befinden sich auf der Fugenflache der Teil 
friichte. Das Endosperm hat konkav-konvexe Quer- und Langs8chnittform und ent
halt in derbwandigen. parenchymatischen Zellen Fett und Aleuron, in letzterem kleine 

.aber deutliche Oxalatrosetten oder Einzelkristallchen. 
Bestandteile und Anwendung. Koriander enthalt atherisches Ol und dient als 

·Gewiirz und Geschmackskorrigens. 

Herba Conii. Schierlingskra u t. 
(Auch falschiich Herba Cicutae genannt.) 

Abstammung. Schierlingskraut besteht aus den bliitter- und bliitentragenden 
.Zweigspitzen des zweijahrigen Conium maculatum L., welches im ganzen mittlern 
.Europa und Asien verbreitet ist und im Juli und August bliiht. 

Beschaffenheit. Die Pflanze 
(Abb. 267) ist im zweiten Jahre, wenn 
man das Kraut sammelt, bis iiber 2 m 
hoch und tragt am Grunde ihres run
den, gerillten, bis auf die Knoten hoh
len, blaulichgriinen, leicht bereiften 
und unten meist braunrot gefleckten 
Stengels bis 40 cm lange Blatter von 
breiteiformigem UmriB. Diese besit
zen einen langen, runden. rohrigen 
Stiel, sind dreifach gefiedert und 
zeigen an der runden, oberseits 

.. Abb.267. Herba Conll. A Bliihende Pflanze. 1, It, 3 Fruchtknoten in der EntwickJung begriffen, 
vergroJ3ert. 4 reife Frucht, () Blattabschnitt. 

-etwas kantigen Blattspindel bis acht Paare tief fiederteiliger Blattabschnitte, welche 
von ahnlichem Umrisse wie das ganze Blatt, gestielt und vier- bis fiinfpaarig ge
fiedert sind. Die Fiederabschnitte dritter Ordnung (Abb. 2675) sind sitzend, unten 
-:tief fiederspaltig, nach oben zu mehr und mehr sagezahnig und in ein kurzes, trocken
hautiges Spitzchen ausgezogen. Die Stengelblatter sind kiirzer gestielt und, je weiter 
'nach oben, desto kleiner und desto weniger gefiedert; doch zeichnet auch diese Blatter 
das trockenhautige Spitzchen der Sagezahne aus. Die Blatter sind mattgriin und kahl. 
Die Bliiten stehen in 1O-20strahligen Dolden, bzw. Doppeldolden und sind vom Bau 

·der Umbelliferenbliiten. Die Hiillblatter der Dolden sind zuriickgeschlagen, die der 
Doldchen an der AuBenseite (des Bliitenstandes) aufgerichtet. Der Fruchtknoten zeich
net sich durch die wellige Kerbung seiner zehn Langsrippen und durch einen, nament· 
Jich im unreifen Zustande breiten, flachen Diskus auf seiner Spitze aus (Abb. 267 1, 2, 3). 
Friichte sind in der Droge so gut wie nie enthalten, oft schon findet man kaum Bliiten, 

·da die Pflanze hii.ufig vor der Bliitezeit (entgegen der Vorschrift) gesammelt wird. 
Anatomie. Beide Blattepidermen mit SpaltOffnungen, oberseits allerdings nur 

wenige. Oberseitige Epidermis fast geradlinigpolygonal, untere wenig wellig. Meso· 
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phyll mit einer Schicht langer Palisaden und dichtem Schwammgewebe, in beiden 
und in der Epidermis Hesperidinausscheidungen. Blattstiel hohl, GefiUlbiindel im 
Kreise geordnet, auBerhalb des Leptoms eine Gruppe Fasern, dariiber ein Oigang. 
dariiber ein subepidermaler Kollenchymstreifen, im Parenchym OxaIatkristalle. Jedea 
Blattspitzchen chlorophyllfrei, kegelformig iiber die pinselformig verbreiterten GefaB
biindelenden herausragend. Pollen Ianglich, in der Mitte etwas eingeschniirt. 

Merkmale des Puivers. Fiir die Erkennung des geiblich
griinen Pulvers kommen hauptsachlich folgende Elemente c 
in Frage: Massenhafte griine Zellfetzen (von den Blatt
organen, deren Oberhaut eine zartstreifige Kutikula er
kennen laBt, sparliche Iangliche Pollenkorner mit biskuit- c 
formiger Einschniirung der Wandung in der Mitte, end- .',' 
lich zahlreiche Strange von Kollenchym und GefaBbiindel
gewebe. Haare fehlen. 

Bestandteile. Das Kraut riecht, gerieben und beson
ders mit Kalkwasser oder verdiinnter Kalilauge getrankt, 
widerlich, mauseharnartig und schmeckt unangenehm 
bitter, scharf und salzig. Es enthalt die Alkaloide Coniin, 
Methylconiin u. a. m., sowie etwa 12% Mineralbeatandteile. 

(j ·/It. 

Abb. 268. Qucrschnitt durcb die 
Frucht von Conium maculatum, 
schwach vergrBllcrt, a Elnbuch-

tungsstelle des Endosperms. 
Priifung. Manchmal wird statt dieser Droge von den 

Sammlern das Kraut von Chaerophyllum bulbosum 
L., Ch. aureum L. und Ch. temulum L. unterge
schoben, weiche sich durch das Vorhandensein einer mehr oder weniger rauhen Be
haarung auszeichnen. Auch bei den Blattern von Anthriscus silvestris Hoffmann 
sind die Blatter unterseits zerstreut behaart. Aethusa Cynapium L.: Blatter zwar 
such kahl, aber mit papillosen Ausstiilpungen der Epidermis. Palisadenauch unter-

Abb.269. Fructua Conll, Qucrschnltt. a Nahrgewebe, 
b Embryo, cc Fugeniliiche, g Epidermis, m Gewebe der 
Frucb.twand, t: elne lunere chlcht dieser, t Zellschlchten, 
welche Conlin enthalten, 0 Talchen, ~ Rlppen, von GefiiS-

bilndeln durohzogen. (FIUcklgcr und Tschircb.) 

Abb. 270. Fructua ConiJ, LBngs
scbnJtt. Vgl. bez. der Buch
ataben die Flgurenerklii.rung von 
Abb. 269. - Die ConJlnschlcbten 
(t) treten scbr deutllch hervor. 

(Fliicklger und Tschirch.) 

seits_ Andere Umbelliferenblatter sind nicht so fein gefiedert, Cicuta virosa z. B. 
h6chstens doppeit gefiedert mit scharf gesagten, schmallanzettlichen Blattab
schnitten. 

Geschichte. Die Droge fand schon bei den aiten Griechen und Romern Verwendung, 
wurde auch im Mitteialter standig gebraucht. 

Anwendung. Sie ist ein starkes, hauptsii.chlich in der Tierarzneikunde gebrauchtes, 
narkotisches Mittel. 

GUII-Brandt-Schiirhoff, Pharmakognosle. 4. Aufl. 20 
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Fructus Conii. Schier lingsfriich teo 
DiE! reifen Friichte von Conium macula tum L. Graugriin, etwa 3 mm lang, fast 

ebenso dick, leicht in die Teilfriichte zerfallend, mit je 5 blassen, meist, aber keines
wegs immer, besonders oberwarts gekerbten Rippen. Endosperm mit einer tiefen 
Ungsfurche auf der Fugenflache. Die Fruchtwand hat eine mit sehr krii.ftiger AuBen
wand versehene Epidermis, ein zusammengefallenes Parenchym und zu innerst zwei 
groBzellige Schichten, von welchen die groBere, innere die lnnenepidermis des Karpells 
darstellt. Sie besteht aus im Langsschnitt sehr schmalen Zellen. In den Rippen s1;arke 
Faserziige in Begleitung der kleinen GefaBbiindeL In den Talchen keine Olstriemen. 
sondern nur hie und da in groBer Nahe der RippengefaBbiindel ganz kleine vereinzelte 
OIgange. Samenepidermis deutlich, minimale Reste von v<Sllig zerdriicktem Nucellus
gewebe und das groBe EJ;ldosperm umgebend. Dieses aus farblosen, derbwandigen. 
radial gestreckten, 01 und Aleuron enthaltenden Zellen bestehend. 1m Aleuron kleine. 
aber sehr deutliche Oxalatdrusen. Samenepidermis und die beiden innersten Karpell
schichten sind die "Coniinschichten". Embryo klein, im obersten Endospermteil. 
(Vgl. auch Fruct. AnisL) 

Fructus Cumini. Mutterkiimmel. Kreuzkiimmel. RomischerKummel. 
Abstammnng nnd Beschaffenheit. Er besteht aus den getrockneten Spalt

friichten des in den Mittelmeerlandern heimischen und kultivierten Cuminum cymi
num L . (Abb.271). Die beiden Spaltfriichte hangen sehr oft noch zusammen, sind 
6-6 mm lang, bis 1,5 mm breit, gelbbraunlich, oben vom Kelchrest und den beiden 
Griffeln gekront, von kleinen Borsten rauh. Jede Spaltfrucht hat 5 hellgelbe Haupt

o 

a 
Cum. -

Abb. 271. Fructus CuminJ. /l natiirllche 
Grolle, b vom Rilcken gcsehcn, c von der 
Bauchseite gesehen, d Querschnltt, letz
tere siimtlicb vergroCert (n Ncbcnrippen). 

und 4 dunkle Nebenrippen. Die Droge hat 
einen eigenartigen, unangenehm aroma
tischen Geruch und Geschmack. 

Anatomie. Die den Rippen ansitzenden 
Borsten sind bis 500 fL lang, oft verzweigt 

Abb. 272. Fructus PetroseIinI. a nat iir
Iiche GroCe, b vlerfach vergroCert, c Quer
schnlt t v ergrollert (r Rippen,l ()Istriemen). 

und bestehen aus mehreren Reihen starkwandiger langlicher Zellen. An der Spitze 
sind sie stumpf, abgerundet. Neben den groBen finden sich kleine, im Prinzip ahnlich 
gebaute, ferner einzellige, kurze Haare mit derber Wand und rauhem Ende, endlich 
selten mehrzellige, diinnwandige Haare. In der Fruchtwand verlaufen unter den Neben
rippen je ein groBer, im Querschnitt flach dreieckiger Olgang, auf der Fugenflache zwei 
im Querschnitt ovale; in den Hauptrippen GefaBbiindel mit einem wenig machtigen. 
ihrer lnnenseite angelagertem Faserstrang und einem kleinen, ihrer etwas vertieften 
AuBenseite angelagerten Olgang. Zwischen Haupt- UIid Nebenrippen in der Frucht
wand gelegentlich kleine Gruppen gelbgefarbter erheblich verdickter kurzer Fasern. 
lnnere Epidermis der Fruchtwand und die Schichten der Samenschale stark kollabiert. 
1m Endosperm Fett und Aleuronkorner, in diesen je 1 bis 3 Oxalatdrusen von hoch
stens 8 fL GroBe. . 

Bestandteile. Xtherisches 01 2,5-4%, darin Cuminaldehyd und Terpene. 
Priilnng. Die Droge ist mit Fruct. Conii und den Friichten von Setaria glauca. 

(zusammen bis 50%) gemengt vorgekommen. Der Nachweis der sehr gefahrlichen 
Beimengung der Fruct. Conii wird ebenso wie bei Fruct. Anisi gefiihrt (S. diesel. 

Fructus Petroselini. Petersilienfriich teo 
Abstammnng nnd Beschaffenheit. Petersilienfriichte sind die getrockneten 

Spaltfriichte des im Mittelmeergebiet heimischen, bei uns als Gemiisepflanze in Garten 
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kultivierten Petroselinum sativum Hollmann. Sie sind bis 2 mm lang, kurzeiformig, 
graugriin, meist in ihre etwas sichelformigen Teilfruchtchen zerfallen, von denen jedes 
fiinf fii.dliche, strohgelbe Rippen und zwischen diesen je eine dicke, braune Olstrieme 
tr&gt (Abb. 272). 

Aoatomie. Die Epidermis ist fein langsstreifig. In den Rippen liegt je ein von 
einem Faserbundel begleitetes GefaBbiindel, in den Tii.lchen je eine groBe, ovale 01-
strieme. Die Innenepidermis der Fruchtwand ist auf dem Querschnitt eine schmale, 
tangential sehr gestreckte Zellschicht, die Epidermis der Samenschale besteht aus im 
Querschnitt fast quadratischen braunwandigen Zellen. Das Endosperm enthalt in 
seinen Aleuronkornern Oxalatdrusen von betrachtlicher GroBe (bis 10 p.). 

Bestaodteile uod Anweoduog. Die Fruchte schmecken und riechen gewfuzig 
und enthalten atherisches 01 (darin Apiol) und fettes 01 und dienen als Volksheilmittel 
gegen Wassersucht. 

Radix Petroselini. Petersilienwurzel. 
Die fleischige, getrocknete Wurzel von Petroselinum sativum Hollmann. 
Die nur von kultivierten Pflanzen gewonnene Wurzel wird im FrUhjahr gegraben 

und kommt gewohnlich der Lange nach zerschnitten in den Handel. Sie ist dunn ruben
formig, 20-30 cm lang, am oberen Ende 2-3 cm dick, nach unten sehr allmahlich 
verjiingt, stark gerunzelt, oft etwas gedreht, im oberen Teil fein braun geringelt, weiB
lichgelb, hart, auf dem Bruche uneben. Die schmale weiBe oder 
weiBliche Rinde zeigt auf dem Querschnitt innen zahlreiche braun
liche Markstrahlen, die auch im auBen gelblichen, innen weiBen 
Holzkorper deutlich erkennbar sind. 

Petersilienwurzel riecht eigenartig gewurzig und schmeckt aro
matisch. Sie enthalt atherisches 01 und das Glykosid Apiin und 
ist, besonders in der Volksheilkunde, als Diuretikum im Gebrauch. 

Fructus Carvi. Kummel. 
Abstammung. Kummel ist die reife Frucht von Carum 

earvi L., einer zweijahrigen Pflanze, welche im subtro-
Pischen und gemaBigten Asien und in Europa heimisch ist A bb. 273. Fructus Carn, Querschll.ltt, 
und in Deutschland (Thiiringen, Sachsen und OstpreuBen), vergrollert. 

hauptsachlich aber in RuBland und Holland, angebaut wird. 
Beschaffenheit. 1m trockenen Zustande sind die Teilfruchtchen fast 

stets voneinander getrennt und hangen nur selten noch lose an den' beiden 
Schenkeln des Fruchttragers. Sie sind etwa 5 mm lang und I mm dick, 
sichelformig gekrummt, oben und unten zugespitzt. Auf der graubraunen, 
kahlen AuBenflache befinden sieh funf gleichstarke, schmale, aber scharf 
hervortretende, helle Rippen. Die vier Talchen zwischen denselben sind 
dunkelbraun und lassen in ihrer Mitte eine wenig erhabene Olstrieme er
kennen. Auf der J!"'ugenflaehe der Teilfruchtehen befinden sieh ebenfalls 
zwei Olstriemen und zwischen ihnen ein heHerer, etwas erhabener Streifen 
(Abb. 273). Kummel riecht krii.ftig eigenartig und schmeckt wiirzig. 

Anatomie. In der Mitte jeder Rippe zieht sieh ein winziger Sekretgang 
hin, unter welehem das kleine, dureh einen starken Faserbelag gesehutzte 
GefaBbiindel verlauft. In den Talchen liegt je ein groBer, elliptischer Sekret
gang, ferner zwei auf der Fugenflaehe, im ganzen also sechs auf dem Quer
schnitt durch eine Teilfrucht. Das Gewebe der Fruchtwandung ist auBen 
von einer Epidermis aus polygonalen ZeHen mit deutlicher, langs verlaufen
der Kutikalarstreifung bedeckt und besteht fast ausschlieBlich aus dunn
wandigem Parenchym (nur am oberen Ende der Rippen ist das Parenehym 
schwach und gleichmaBig sklerotisiert). Die innere Epidermis der Frucht
wand ist die aus diinnwandigen, senkrecht zur Langsachse der Frucht gestreck-

20* 
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ten Zellen bestehende Querzellenschicht. Der Karpophor enthalt reichlich 
Fasern, das Nahrgewebe in derbwandigem Parenchym fettes 01 und Aleuron
korner, in denen nach erfolgter Aufhellung kleine Oxalatdrusen erkannt 
werden konnen. 

Merkmale des Pulvers. Das gelblichbraune, feine (Sieb VI) oder mittel
feine (Sieb V) Pulver besteht in der Hauptmasse aus fein zerriebenen, farb
losen oder gelblichen, kraftigwandigen Endospermfetzchen, in denen oder 
an denen meist noch Aleuronkorner sichtbar sind, massenhaften farblosen 
Protoplasmakornchen, sparlichen farblosen Sklerenchymfaserbruchstuck
chen und farblosen Fruchtwandepidermisfetzchen. Dazwischen sind in 
groBer Menge groBere oder kleinere Gewebebruchstucke zu beobachten. 
Besonders reichlich treten solche aus dem Endosperm auf; diese bestehen 
aus kraftigwandigen (Wandung farblos, in Chloralhydratlosung sehr stark 
quellend), polygonalen oder seltener mehr oder weniger quadratischen, 
manchmal reihenformig angeordneten, kleineren oder groBeren Zellen; diese 
sind erfullt mit dichtem, farblosem bis gelbbraunlichem Olplasma und ent
halten zahlreiche kleine (8-12 It groBe) Aleuronkorner, in denen sich un
deutlich Globoide und Kristalloide, deutlich aber stets sehr kleine (2 -5 It 
groBe) Oxalatrosetten von kugeliger Gestalt und zentralem, luftfiihrendem 
(dunkelm) Hohlraum feststellen lassen (die Oxalatrosetten treten besonders 
im Chloralhydratpraparat bei Betrachtung mit dem Polarisationsapparat 
deutlich hervor!). Sparlicher, aber regelmaBig werden ferner beobachtet: 
1) lange, schmale, kraftigwandige, aber stets ein ansehnliches Lumen zeigende 
(lO-15 It breite), sparlich undeutlich schief getupfelte, meist in Bundeln 
auftretende, farblose Fasern oder deren Bruchstucke; 2) Fetzen von 
dem Epithelbelag der stets vollstandig zertrummerten Sekretbehalter, aus 
dunnwandigen, polygonalen, gelbbraunen bis braunen Zellen aufgebaut; 
3) mit den Epithelfetzen zusammenhangend, seltener freiliegend oder mit 
GefaBstrangen kombiniert und zu diesen im rechten Winkel verlaufend, 
finden sich Bruchstucke der sog. Querzellenschicht, die aus mehr oder 
weniger langgestreckten, schmalen, dunnwandigen, farblosen oder gelb. 
lichen Zellen bestehen; 4) schmale, ringformig oder spiralig verdickte oder 
haufig porose GefaBe und Tracheiden, meist in Bundeln und oft umgeben 
von Fasern, sowie groBen Mengen von Steinzellen oder steinzellartigem 
Parenchym; die Steinzellen (aus der Fruchtwand in der Nahe der GefaB
bundel) sind farblos bis gelblich, ziemlich klein, isodiametrisch oder mehr 
oder weniger stark gestreckt, ziemlich dunnwandig, stark und grob ge
tupfelt; 5) dunnwandige oder selten derbwandige, polygonale oder etwas 
gestreckte, farblose Epidermiszellen der Fruchtwand mit deutlicher Kutiku
larstreifung. Nur sehr selten werden Spuren der meist vollstandig zerriebenen, 
dunnwandig-parenchymatischen, farblosen bis gelben Fruchtwand, sowie 
der aus gelbbraunen bis braunen Parenchymzellen bestehenden Innenschicht 
der Samenschale beobachtet. 

Charakteristisch fUr das Pulver sind besonders die Endospermbruch
stucke mit ihren eigenartigen Aleuronkornern, die gelbbraunen bis braunen 
Epithelfetzen, die Querzellenschicht, die dunnwandigen Fasern, die dunn
wandigen Steinzellen, die deutlich gestreiften Epidermisfetzen der Frucht
wand. 

Das Pulver wird untersucht in Glyzerinwasser (Studium der Farben), 
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in Chloralhydratlosung (Aufhellung und Quellung der Endospermwande, 
eventuell Praparat mehrmals unter dem Deckglaschen stark erwarmen !), 
in Wasser nach Zusatz von etwas Jodjodkaliumlosung (Farbung der Aleuron
korner, Abwesenheit von Starke!), in einem Gemisch von Y2 Wasser und Y2 
alkoholischer Alkaminlosung (Nachweis des fetten und atherischen Ols). 

Bestandteile. 3-7% atherisches 01 (Oleum Carvi), dess~n aroma
tischer Bestandteil das Carvon ist. 

Priifung. Das Pulver darf reichlich dickwandige Fasern, weitlumige 
Gefa6e (aus den Doldenstrahlen), Starke nicht enthalten. Mehr als 8% 
Asche soIl es nicht enthalten. Ungehorige Beimengungen wurden beobachtet 
von Friichten von Aegopodium podagraria L. (Umbelliferae) und Ra
nunculus bulbosus L. (Ranunculaceae). Aegopodium hat in jedem Tal
chen 4 kleine Olstriemen, die au6erlich nicht sichtbar sind, Ranunculus ein
samige, oben mit hakigem Schnabelchen versehene Schlie6friichtchen. 

Gehaltsbestimmung. 10 g gepulverter Kiimmel miissen bei der Wasser
dampfdestillation (s. Einleitung) mindestens 0,4 g atherisches (II liefern, 
die Droge mu6 also mindestens 4% atherisches 01 enthalten. 

Gesehiehte. Die alten Romer kannten den Kiimmel, auch war er im 
Mittelalter schon in Deutschland in Gebrauch. 

Anwendung. Kiimmel findet hauptsachlich als Gewiirz Verwendung, 
au6erdem in der Veterinarmedizin als krampfstillendes Kolikmittel. 

Fruetus Ajowan. Ajowanfriichte. 
Die Fruchte von Carum (Ptychotis) ajowan (DC.) Bth. et Hook., einer in Ost

indien heimischen P£lanze. Sie sind eiformig, graubraun, dicht mit winzigen Warzen 
besetzt, von der Seite stark zusammengedruckt, oben mit einem 5-zahnigen Kelch 
und 2 zuruckgebogenen Griffelresten versehen, die langer sind als der kegelformige 
Honigwulst, bei der Reife gewohnlich in die beiden Teilfruchtchen zerfallen, die von 
dem 2-spaltigen Karpophor herabhangen. Die Teilfruchtchen zeigen 5 fadenformige, 
stumpfe, hellbraunrote Rippen, zwischen denen je ein (im ganzen also 4) schwarz
braunes, einstriemiges, £laches Talchen verlauft. Sie liefern in ihrem atherischen 01 
ein ergiebiges Ausgangsmaterial fur die Darstellung von Thymol. 

Fruetus Anisi (vulgaris). Anis. 
Abstammung. Anis stammt von der wahrscheinlich im ostlichen Mittel

meergebiet heimischen, einjahrigen Pimpinella anisum L., welche in 
Thiiringen, Sachsen und Nordbayern, sowie au6erhalb Deutschlands haupt
sachlich in Ru61and, ferner aber auch in Spanien, Frankreich, Griechenland 
und der Tiirkei, sowie in Ostindien, zur Fruchtgewinnung angebaut wird. 

Beschaffenheit. Die Anisfriichte sind in der Handelsware meist mit den 
Stielchen versehen, und ihre Teilfriichtchen hangen auch im getrockneten 
Zustande gro6tenteils fest zusammen. Die ganzen Friichtchen (Abb. 274A) 
erreichen eine Lange von 5 mm und eine Breite von 3 mm, sind jedoch 
meist kleiner als diese Ma6e. Sie sind breiteiformig, unten breit, nach oben 
zugespitzt und mit dem Rest des Griffels versehen, von der Seite her deut
lich zusammengedriickt. Auf der matt-griinlichgrauen oder graubraunen 
Oberflache heben sich 10 hellere, glatte, gerade Rippen nur wenig abo Die 
gauze Frucht ist mit kleinen, aufwarts gerichteten, gelblichen Harchen be
setzt. Zwischen beiden Teilfriichtchen erblickt man in der Mitte den hellen 
fadenformigen Fruchttrager, nach dessen Entfernung die fast flache Fugen
seite eine helle Mittellinie und zu beiden Seiten zwei breite dunkle 01-
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striemen zeigt. Das Endosperm ist auf der Fugenseite nieht ausgehOhlt 
(Abb. 274B). 

Anis riecht kraftig eigenartig und schmeckt angenehm wurzig und suB. 
Anatomie. Zahlreiche Epidermiszellen der fast durehweg parenehy

matisehen Fruehtwandung sind zu kurzen, meist ein-, selten zweizelligen. 
kurz papiHenformigen, diekwandigen Harehen mit stark warziger Kutikula 

Abb.274. Fructus Anisi. A 1 Spanlscher, bzw. !talienischer, 
2 Deutscher, bzw. Russischer Anls. - B Querschnitt, vergroOert. 

(Abb. B Mch Moller.) 

ausgewachsen (Abb. 
275 B). Die GefaBbundel 
der Rippen (A, ge) sind 
sehwaeh. Olstriemen (oe. 
str) sind in groBer Zahl 
entwiekelt, aber sehr 
unregelmaBig verteilt : 
1-2 winzige Striemen 
verlaufen meistens unter 
den Rippen, unterhalb 
der Talehen je 3 -5. Auf 
der Fugenseite jederTeil
frueht verlaufen meist 
2 sehr groBe Sekretgange 
(Striemen). Auf der 

Fugenflaehe, in der Nahe des Karpophors, finden sieh reichlieh verholzte, 
kleine Steinzellen mit erhebliehem Lumen. Das Karpophor selbst besteht 
zum groBten Teil aus Fasern. 1m kleinzelligen Endosperm finden sich fettes 
01 und Aleuronkorner, in denen nach erfolgter Aufhellung meist mehrere 
kleine Oxalatdrusen beobachtet werden konnen. 

At 
A B 

Abb.275. Fructus Anlsl. A Stuck elnes Querschnittes clner rciten Frnchthiilfte (",,), B elnzelne Haare 
der Fruchtoberflache ("./,), o •. w Sekretgange, 11< GefiiBbundel, ha, lIasre der Fruchtwandung, tmd Endo

sperm. (Nach Tschirch-Ostcrle.) 

Merkmale des Pulvers. Das graubraune oder gelblichbraune, oft mit 
einem griinlichen Schein versehene feine (Sieb VI) oder mittelfeine (Sieb V) 
Pulver besteht zum groBten Teil aus fein oder feinst vermahlenen farblosen 
bis braunlichen Endospermbruchstuckchen, Triimmern der farblosen, dick
wandigen, stark gekornten Haare, gelbbraunen bis braunen, dunnwandigen 
Epithelfetzchen, farblosen Parenchymwandtrummern aus der Fruchtwand, 
endlich aus massenhaften farblosen, winzigen Protoplasmakornchen oder 
-klumpchen; nur sparlich beobachtet man freiliegende Aleuronkorner. 
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Zwischen diesen winzigen Triimmerchen treten mehr oder weniger groBe 
Gewebefetzen mit wohlerhaltenen Zellen in groBer Menge auf. Besonders 
haufig sind Bruchstiicke des Endospermgewebes; diese bestehen aus ziem
lich derbwandigen, in Chloralhydratlosung stark aufquellenden, meist 
quadratischen, seltener rechteckigen, unregelmaBig gelagerten oder mehr 
oder weniger regelmaBig in Reihen angeordneten, farblosen Zellen, die mit 
einem dichten, gelblichen bis braunlichen Olplasma erfiillt sind (man sieht 
das fette 01 hiLufig in Form von Kugeln in den Praparaten austreten!); dem 
Olplasma eingebettet finden wir in den Zellen zahlreiche, 5-15 I-' groBe 
Aleuronkorner, von denen jedes ein unscheinbares Globoid und eine odeJ; 
zwei deutliche Kalziumoxalatrosetten einschlieBt; diese Rosetten sind klein 
(meist etwa 4 I-' groB), kugelig und zeigen im Zentrum einen kleinen dunklen 
(lufterfiillten) Hohlraum. Haufig findet man in Parenchymfetzen auch 
Ansichten der Sekretgange; diese sind selten in Form ziemlich langer, 
breiter, ziemlich spitz endigender, manchmal quer gefacherter Gange noch 
vollstandig erhalten, sondern liegen meist in Bruchstiicken vor; sie sind von 
gelber bis brauner Farbe und enthalten mehr oder weniger verharztes 
atherisches 01, das sich auch, aus den Gangen ausgetreten, in anderen 
Elementen des Pulvers durch Tinktionsmittel nachweisen laBt; die Gange 
werden von diinnwandigen oder seltener derbwandigen, schwach gestreckten 
Parenchymzellen der Fruchtwand umgeben, die eine unregelmaBige Anord
nung zeigen oder mit der Querzellenschicht noch zusammenhiLngen. Letztere 
besteht aus ziemlich regelmaBig in Langsreihen angeordneten, rechtwinkelig 
zu den Sekretgangen stark gestreckten Zellen. Das Epithelgewebe der Gange, 
das man auch nicht selten freiliegend (nach Zertriimmerung der Gange) 
antrifft, besteht aus diinnwandigen, polygonalen, gelblichen bis braunen 
Zellen, denen haufig noch das mehr oder weniger verharzte atherische 
01 anhangt. Sehr haufig sind im Pulver auch die Haare der Fruchtwand; 
diese sind papillenformig bis langgestreckt, 20 bis 150 I-' lang, 15-40 I-' breit, 
einzellig oder selten zweizellig, die langeren oft stark umgebogen, samtliche 
sehr stark verdickt, mit kraftigen Kutikularhookern versehen; man trifft 
sie meist freiliegend, selten noch in Verbindung mit der Fruchtwandepidermis; 
diese besteht aus ziemlich derbwandigen, polygonalen Zellen, die rosetten
formig um die Insertionsstelle der Haare angeordnet sind und meist eine 
feine Kutikularstreifung erkennen lassen. Nur verhaltnismaBig sparlich 
oder selten treten im Pulver auf: schmale (nur 5-151-' weite) , ringformig 
oder spiralig, selten fein poros verdickte GefaBe oder Tracheiden; schwach 
oder stark verdickte, ziemlich spiLrlich schief getiipfelte, farblose oder gelb
liche Sklerenchymfasern resp. ihre Bruchstiicke, meist in Biindeln zu
sammenliegend; ziemlich stark verdickte, kriLftig getiipfelte, polygonale 
oder schwach gestreckte, farblose oder gelbliche Steinzellen. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die Endospermfetzen mit 
ihren kleine Oxalatrosetten fiihrenden Aleuronkornern und ihrem 01, die 
dickwandigen, stark gekornten Haare, die haufigen Ansichten der Sekret
behalter mit den haufig zu beobachtenden Querzellen. 

Man untersucht das Anispulver in Glyzerinwasser (Studium der Farben), 
in Chloralhydratlosung (Aufhellung der Gewebefetzen usw.), in Wasser nach 
kriLftigem Zusatz von Jodjodkalium (Untersuchung der Aleuronkorner, 
eventuell Konstatierung von Starke), in einem Gemisch von % Wasser 
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und % alkoholischer Alkanninlosung (Nachweis des fetten und atherischen 
OIs). 

Bestandteile. Anisfriichte enthalten je nach der Qualitat 1,5-3,5% athe
risches 01 (Oleum Anisi) von spezifischem Geruch, dessen hauptsachlicher, 
das Aroma bedingender Bestandteil Anethol ist, ferner 10-30% fettes 01. 

Priifung. Anis kommt verunreinigt bzw. gefalscht vor mit Teilen des 
Fruchtstandes, Steinchen, Sand bzw. Lehm, Unkrautsamen, darunter neuer
dings mehrfach Hyoscyamus niger, Friichten von Panicum (Echino
chloa) grus gaIli L., Setaria glauca Beauv. (Gramineae) und Co
nium macula tum L. (Umbelliferae) (mit Setaria zusammen bis zu 
50%!), Aethusa cynapium L., sowie mit Anis, dem durch Ex
traktion oder Destillation das 01 entzogen ist. Die Ganzdroge wird 
durch genaue Besichtigung einer Durchschnittsprobe gepriift, bei der 

Doldenstrahlen, Steinchen, Un-
51 krautsaD;len und die beiden Hirsen 

ohne weiteres durch die abwei
chende Form auffallen. Aethusa
friichte sind an den starken, 
scharfen Rippen zu erkennen, 
Coniumfriichte unterscheiden sich 
vom Anis durch die meist wellige 
Kerbung ihrer Rippen und ihre 
Kahlheit, doch trifft man ofters 
Schierlingfriichte an, die die Ker
ben der Rippen nicht erkennen 
lassen und dann dem Anis sehr 
ahnlich sehen. Eine sichere Unter

Abb. 276. Radix Pimpinellae. A Querschnitt durch den 
Wurzelstock, B durch dIe Wurzel. 1:0 Kork, I Luftliicken 
im Orundgewebe. bal Sekretgiinge. ge Holztelle. rna Mark· 

strahlen, rn Mark, ca KambluDl.ting. (Ollg.) 

scheidung ist zwar durch Lupen- oder mikroskopische Betrachtung eines 
Querschnittes moglich, da Coniumfriichte ein auf der Fugenflache mit 
einer tiefen Furche versehenes Endosperm und sonstige anatomische 
Unterschiede aufweisen (s. bei Conium), aber der Nachweis kleiner Mengen 
von Coniumfriichten, auf den es hier ankommt, ist in einfacher und sicherer 
Weise nur auf chemischem Wege zu fiihren. Man zerstoBt eine Durchschnitts
probe des Anises zu grobem Pulver und verfahrt wie unten angegeben. 

Anispulver darf groBe GefaBe (aus Doldenstrahlen), Starke, Bruch
stiicke der Spelzen mit im UmriB rechteckigen Epidermiszellen, deren 
Wande auBerordentlich stark wellig sind (Hirsearten), nur in geringer Menge, 
die wellig begrenzten, dickwandigen, groBen Epidermiszellen der Samen von 
Hyoscyamus iiberhaupt nicht enthalten. Auf kleine Mengen Conium wird 
in folgender Weise gepriift. 5 g Anispulver werden mit einer Mischung 
aus 2 g Natronlauge und 75 g Wasser angeschiittelt, nach 2 Stunden werden 
10 ccm Bariumchloridlosung (1 + 9) zugesetzt, dann werden 10 g abdestilliert 
in eine Vorlage, welche 2 Tropfen Salzsaure enthalt. Das Destillat wird 
nach dem Ausschiitteln mit Ather in einer kleinen Glasschale mit flachem 
Boden auf dem Wasserbade auf wenige Tropfen eingedampft. Der Ruck
stand wird mit einigen Tropfen Natronlauge alkalisch gemacht und das 
Schalchen wird nun auf einem Asbestdrahtnetz iiber ganz kleiner Flamme, 
die das Drahtnetz nicht beriihren darf, vorsichtig erwarmt, nachdem man 
es mit einem Uhrglas bedeckt hat, in das man zwecks besserer Kiihlung 
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vielleicht noch ein paar Tropfen Wasser gegossen hat. Der Schaleninhalt 
beginnt zu destillieren. Man wechselt das Uhrglas gegen ein neues aus, 
wenn die Menge des Destillates so zugenommen hat, daB es in das Schalchen 
zuruckzutropfen droht (nach etwa % Minute), ubertragt den Tropfen 
durch Auftupfen auf einen Objekttrager und fugt ihm ein kleines Tropfchen 
Jodlosung oder Brombromkalium16sung zu. Bei Anwesenheit von Coniin ent
steht sofort eine makroskopisch deutlich sichtbare, amorphe, weiBliche 
Fallung. Auch das am zweiten Uhrglas hangende Destillat kann zur PrUfung 
auf Coniin benutzt werden. Es lassen sich so noch 0,05 g Fruct. Conii 
in 10 g Anis innerhalb kurzer Zeit nachweisen (= 0,5% beigemengte Schier
lingsfruchte). Einfaches Erwarmen des Anises mit Alkalien, wie es yom vori
gen Arzneibuch verlangt wurde, fiihrt oft selbst bei Anwesenheit groBer Men
gen von Conium nicht zum Ziel, weil der auftretende mauseharnahnliche Ge
ruch des Coniins durch den des Anises ganz oder teilweise verdeckt wird! Anis 
solI nicht mehr aIs 10% Asche enthalten (beigemengter Sand und Lehm). 
Es kommen Anispulver mit etwa 50% Asche im Handel vor! 

Gehaltsbestimmung. 10 g gepulverter Anis mussen bei der Wasser
dampfdestillation mindestens 0,15 g atherisches 01 liefern, also mindestens 
1,5 % atherisches 01 enthalten. 

Geschichte. Seit dem Altertum ist der Anis ein sehr beliebtes Gewurz. 
Anwendung. Anis dient hauptsachlich als Geschmacksverbesserungs

mittel und Gewiirz. Man gewinnt aus ihm das Oleum Anisi. 

Radix Pimpinellae. Pim pinell wurzel. Bi bernell wurz el. 
Abstammung. Die Droge stammt von Pimpinella saxifraga L. und 

Pimpinella magna L., welche uber ganz Europa und Vorderasien ver
breitet sind. Die arzneilich verwendeten WurzeIstocke samt Wurzeln 
werden im Fruhjahr und im Herbst von wildwachsenden Pflanzen aus
gegraben. 

Beschaffenheit. Die braunen, kurzen WurzeIstocke sind mehrkopfig, 
an der Spitze noch mit Stengel- und Blattstielresten versehen und durch 
Blattnarben deutlich geringelt; aus den Narben ragen die Reste der GefaB
bundel aIs kleine Spitzchen hervor. Nach unten gehen die Wurzelsti:icke 
in die graugelblichen, runzeligen und hockerigen, bis 20 cm langen und bis 
1,5 cm dicken, kaum verzweigten Hauptwurzeln uber. Auf dem Quer
schnitt der leicht schneidbaren, stark zerklUfteten Wurzeln (Abb. 276) er
scheint die weiBe Rinde von ungefahr gleichem Durchmesser wie das gelbe 
Holz. Bei den Wurzeln von Pimpinella magna ist das Holz ein wenig starker 
und zeigt zerstreute gelbe, groBere und kleinere Zellkomplexe. Die Rinde 
enthalt, namentlich in ihrem auBeren Teile, zahlreiche groBe Luftlucken, 
welche oft bis in den Holzkorper eindringen, und im Gewebe zahlreiche 
strahlenformig (radial) angeordnete Reihen kleiner, braungelber Sekret
gange. Die Droge hat einen sehr eigenartigen aromatischen Geruch und 
schmeckt erst gewiirzig, dann scharf und brennend. 

Anatomie. Mikroskopisch ist die Droge der Rad. Angelicae und der Rad. 
Levistici (vgl. dort!) sehr ahnlich gebaut (Abb. 277). Abweichend ist, daB 
die Ersatzfasern (wenigstens stets bei den Wurzeln von Pimpinella magna) im 
Holzkorper stark verdickt sind (ho). Stellenweise findet sich eine so starke 
Verdickung und Verholzung einzelner groBerer oder kleinerer Gruppen der-
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selben; daB sie von echten Fasern nicht zu unterscheiden sind. Diese Stellen 
fallen durch gelbe Farbung auf. Die Sekretgange (oe) sind bei P. saxifraga 
nur 25-45", bei P. magna bis 60" im Durchmesser weit. Die Starkekorner 

. (sUi) sind durchschnitt

Abb.277. Radi.."t l'imploellae (magnae), Querschnitt .• 1ii tilrke· 
inhalt einiger Zellen gezeichnet, 80nst weggela ~en , oe s?h1wgene 
Sekretbchiilter rp Rlndenparenchym, lIe l'artle zlcmhch stark 
verdickter Ersatzfnsern, ca Kambiumrlng, ge Gefalle. ho stark 
verdlckte Ersatz!a ern, die In unregelmiilligen Gruppco (manchmal 
viel grolleren al8 hier gezeichnet) auftreten, ma Markstrahlcn. 

VergT .• ,,/, . (Gllg.) 

lich 4-8!J. groB (lang). 
Merkmale desPulvers. 

Das Pulver laBt sich 
mikroskopisch oft nur 
schwer von dem Engel
wurz- und Liebst6ckel
pulver unterschieden. 
Das Pulver, das aus 
den Wurzeln von Pimp. 
magna (besonders aus 
alteren) hergestellt wur
de, zeigt zahlreiche, 
dickwandige Fasern, die 
sonst den Wurzelpulvern 
der offizinellen Umbelli
feren nicht zukommen. 
Gute Kriterien zur 
Unterscheidung von an
deren Pulvern geben 
jedoch die Farbe und 
besonders der sehr cha
rakteristische Geruch 
des Pimpinellpulvers abo 

Zu seiner Identifi
zierung kann ferner die 
Mikrosublimation mit 
Erfolg herangezogen wer
den. Es entstehen dabei 
Sublimate, die sowohl 
Tropfchen, ala auch Kri
stallnadelchen oder win
zige Kornchen von Pim
pinellin enthalten. Sie 
sind in einem Tropfen 
Petrolather IOslich, bei 
dessen Verdunstung sich 
die Oltropfen und das 

PimpinelIin wieder ausscheiden, letzteres in deutlichen Kristallen. 
Bestandteile. Xtherisches 01 und der Bitterstoff Pimpinellin. 
Priifung. Durch Unachtsamkeit beim Sammeln konnen die weit heller 

gefarbten und anders riechenden Wurzeln von Heracleum s phondy Ii umL. 
(Umbelliferae) in die Droge gelangen. Sie besitzen sehr viel weniger Balsam
gange in der Rinde, ihre Holzzellen sind derbwandig und poros. Die Wurzeln 
von Pastinaca sativa L. und Peucedanum oreoseIinum Moench (Um
belliferae) unterscheiden sich, in ganzen Stiicken, durch den Mangel an Aroma 
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deutlich von der Pimpinellwurzel, sind als Beimengung zu Schnittform und 
Pulver, ebenso wie Heracleum aber wohl kaum auffindbar. Die Wurzeln 
der ebenfalls als Bibernelle bezeichneten Sanguisorba minor Scop. (Rosa
ceae), deren untere Blatter zudem denen der Pimpinella entfernt ahneln, 
konnen an ihren groBeren Starkekornern, ihren Oxalatdrusen und ihrem 
~rbstoffgehalt von der echten Droge auch in Bearbeitungsformen unter
schieden und als Beimischung ihres Pulvers aufgefunden werden. 

Der Aschegehalt des Pulvers dad 6,5% nicht iibersteigen. 
Geschichte. Die Droge wurde seit dem friihen Mittelalter vielfach als 

Heilmittel gebraucht. 
Anwendung. Die Wurzel dient als Volksheilmittel gegen Heiserkeit. 

Fructus Foeniculi. l!'enchel. 
Abstammung. Fenchel besteht aus den Friichten des im Mittelmeer

gebiet heimischen Foeniculum vulgare Miller (= F. capillaceum Gilibert), 
welches in Deutschland (Sachsen, 
Wiirttemberg und Nordbayern), 
sowie in Italien, Frankreich, Ga-
lizien, den Balkanstaaten und im , 
siidlichen Asien kultiviert wird. 

Beschaffenheit. Die heiden a 
Teilfriichtchen der Fenchelfriichte b 
hangen in der getrockneten Ware 
oft noch zusammen, oft sind sie it 
auseinandergefallen. Die ganzen 
Friichte (Abb. 278 a, b) sind Abb.278. FructusFocnlcnll.ainnatiirlichcrGroBe, bver-

griillcrt c Quen>chnitt, stark vergrollert, d Tcilfrucht, 
3-4 mm dickund 6-10 mm lang, ' r Rlppen, f Tiilchen. 

oft noch mit dem bis 1 em langen 
Stiele versehen. Sie sind braunlichgriin, annahernd zylindrisch, oben und unten 
etwas zugespitzt und haufig leicht gekriimmt; an der Spitze tragen sie die zwei 
Griffelpolster. Die Friichtchen besitzen im ganzen Umkreis zehn hellfarbige 
krii.ftige Rippen, von denen die aneinanderstoBenden Randrippen etwas 
starker hervortreten. Zwischen je zwei Rippen liegt eine dunkle, breite, 
das Talchen ausfiillende Olstrieme. Auf den flachen Fugenseiten, an welchen 
die beiden Teilfriichtchen sich beriihren, befindet sich in der Mitte der helle, 
fadenformige Fruchttrager, nach seiner Entfernung ein hellerer Streifen und 
zu beiden Seiten von diesem je eine dunkle Olstrieme (Abb. 278 c u. 
279). Fenchel riecht stark wUrzig (deutlich nach Anethol) und schmeckt 
schwach brennend und siiBlich. 

Anatomie (Abb. 280). Die Frucht ist von einer Epidermis aus derbwan
digen, polygonalen Zellen ohne Kutikularstreifung bedeckt. In den Rippen 
liegen die ~faBbiindel, welche nur sehr sparlich von Fasern begleitet 
werden. Oft findet man in den Rippen 1-2 winzige Sekretgange. Das 
Parenchym der Rippen um die ~faBbiindel enthalt zahlreiche Zellen mit 
auffallender leistenformiger oder netzformiger Wandverdickung (til. pa). 
Die innere Epidermis der Fruchtwandung ist eigenartig gebaut (Abb.280, 
i. ep, zell, 281, 5): sie besteht im Querschnitt aus ziemlich stark tangential 
gedehnten, flach tafelformigen Zellen, zwischen denen sich Gruppen auffal
lend kleiner Zellen befinden. Diese Erscheinung kommt so zustande, daB die 
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innere Epidermis urspriinglich aus groBen Zellen besteht, die spater eine 
Septierung in viele schmale erfahren. Die Teilungswande verlaufen nicht 
nur in jeder Zelle parallel, sondern auch in allen Zellen in ziemlich genau der
selben Richtung, namlich der horizontalen. In einigen Zellen aber ist die 
Teilungsrichtung abweichend, unter Umstanden sogar vertikal. Die horizon
tal septierten Zellen erscheinen demnach auf dem Querschnitt in ihrer ur

Abb.279. Fructus FoenicuJi, Quer
schDitt. com Fugenseite, cRippen, 
mit Geflillbilndeln. vi Tiilchen, vt 
Sekretgiinge, c Niihrgewebe des Sa
mens, 8h Samenhaut, cph Carpophor 

(MittelsiiuJchen). (Tschirch.) 

spriinglichen GroBe, die 
vertikal geteilten ersehei
nen kleinzellig. Die innere 
Epidermis erweckt daher 
bei Flachenbetrachtung 
auf dem Tangentialsehnitt, 
wenig tens stellenwei e, 
den Eindruck eines Par
ketts. Das Karpophor be
steht vorwiegend aus Fa
sern. Jedes Teilfriichtchen 

besitzt seehs groBe 
sebizogene Sekret
gange (oe). Das 
Nahrgewebe (end) 

C besteht aus ziem
lich kleinen, stark
wandigen Paren-
ehymzellen, die 

fettes 01 und Aleuronkor
ner fiihren; in den letzte
ren lassen sieh naeh er
folgter Aufhellung je eine, 
seltener zwei bis mehrere 
winzige Oxalatdrusen nach
weisen. 

1\lerkmale des Pulvers. 
Das graugelbliehe bis gelb
lichbraune feine (Sieb VI) 
oder mittelfeine (Sieb V) 
Pulver bestehtinder Haupt
menge aus fein oder feinst 
vermablenen far blosen ,hell-

gelblichen bis graubraunlichen Endospermbruchstiickchen, in denen oder an 
denen meist noch Aleuronkorner sichtbar sind, massenbaften farbiosen Proto
plasmakornchen oder -kliimpchen, farblosen oder gelblichen, inhaltslosen Pa
renchymfetzchen (aus der Fruchtwand), sparlicheren, farblosen Sklerenchym
faserbruchstiickchen. Dazwischen sind in groBer Menge kleinere oder groBere 
Gewebebruchstiicke zu beobachten. Besonders reichlich treten solche aus dem 
Endosperm auf; diese bestehen aus kraftigwandigen (Wandung farblos, 
in Chioralhydratiosung ziemlich stark quellend), polygonalen oder seltener 
mehr oder weniger quadratischen bis rechteckigen, manchmal reihenformig 
angeordneten, . kleineren oder groBeren Zellen; diese sind erfiillt mit farb-
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losem, gelblichem bis braunlichem dichten Olplasma und enthalten zahl
reiche kleine (8-14,u groBe) Aleuronkorner, in denen sich undeutlich Glo
boide und Kristalloide, deutlich aber stets sehr kleine (2-5,u groBe) Oxalat
rosetten von kugeliger Gestalt und zentralem, luftfiihrendem (dunkelm) 
Hohlraum feststellen lassen (die Oxalatrosetten treten besonders in Chloral
hydratlosung bei Betrachtung mit dem Polarisationsapparat deutlich her
vor I). Reichlich trifft man auch farbloses Parenchym aus der Fruchtwand, 
aus ziemlich diinnwandigen, ziemlich locker gelagerten, mehr oder weniger 
kugeligen, inhaltslosen, in der GroBe sehr wechselnden Zellen bestehend, 
zwischen denen man nicht selten gelbbraune bis braune, ziemlich diinnwandige 
Pigmentzellen wahrnimmt. Mit diesen Parenchymfetzen vergesellschaftet 

Abb. 280. FrnctUll Foenlcnlf. tiickchen elnes Querschnlttes durch e1ne F ruchtlillUte mit einer Rippe 
('''/ ,) I.8ch Samenschalc, i.ep innere Epidermis der FruchtwaIidung, tfl.pa Tiipfel·Parenehym, Ie Sleb· 
gowebe, fI" Holztei! der GefiiObiindel, il.ep auOere Epidermis, ~ ekretgiinge, end Endosperm, zell parket· 

tierte Zellen der Innenepidermis der Frnchtwand. (Gllg.) 

oder seltener freiliegend trifft man ferner andere aus der Fruchtwand stam
mende Gewebepartien: ziemlich dickwandige, poJygonale oder mehr oder 
weniger gestreckte farblose Zellen mit auffallender, netzformiger oder meist 
grob poroser Verdickung; von der innersten Schicht der Fruchtwand stam
mende, diinnwandige, in der Querschnittansicht langgestreckte, flach 
tafelformige Zellen, welche teilweise durch fortgesetzte Teilungen in zahl
reiche, schmale Zellen zerlegt worden sind; in der meist zu beobachtenden 
Flachenansicht sind diese Zellkomplexe dadurch auffallend, daB sie wie 
parkettiert erscheinen: in den einzelnen Mutterzellen verlaufen die zahl
reichen, schmalen, fast wurstformigen Tochterzellen stets einander parallel, 
wahrenddie Tochterzellen der umliegenden Mutterzellen eine andere Orien
tierung zeigen; enge (nur 5-12,u weite) ringformige oder spiralig verdickte 
oder haufig porose, meist in ganzen Biindeln auftretende GefaBe; diinn
wandige, gelblichbraunliche bis braune Zellfetzen vom Epithelgewebe der 
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vollstandig zerriebenen Sekretbehalter; kraftigwandige, polygonale, fest 
zusammenhangende, farblose Epidermiszellen der Fruchtwand mit glatter 
Kutikula. Endlich werden im Pulver nicht selten beobachtet ziemlich stark 
bis stark verdickte, schmale, sparlich schief getupfelte, meist in Bundeln 
auftretende Fasern, resp. deren Bruchstucke; nur selten treten polygonale, 

3 

Abb. 281. Fructus Foenlcull. Elemeotc des Pul vcrs. 1 An6ere Epidermis der Fruchtschale. 2 PareDcbym 
dieser (aus dem Mesokarp). 3 Hiillgewebe eioes Sekretgaoges. 4 zwel unter eioem Sekretgang Iiegeode 
P&reochymschichtcD, fJ looere Epidenols der llrucbtwandung (cio besooders iostruktlves Stuck). Vergr. 

ca. 100, •. (Moller.) 

ziemlich dickwandige, reichlich grob getupfelte Steinzellen und Fetzen 
der braunen, aus undeutlichen, kollabierten Zellen bestehenden Samen. 
schale auf. 

Besonders charakteristisch fiir das Pulver sind die Endospermbruch. 
stucke mit ihrem auffallenden Inhalt, sowie das grob porose Parenchym, 
die eigenartigen parkettierten Zellen und die braunlichen Epithelfetzen aus 
der Fruchtwand. 

Fenchelpulver wird untersucht in Glyzerinwasser, in Chloralhydrat. 
losung (eventuelI, falls keine genugende Aufhellung erfolgt, mehrmals das 
Praparat unter dem Deckglaschen stark erwarmen!), in Wasser nach Zusatz 
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von JodjodkaliumlOsung (Gelbfarbung der Aleuronkorner, Abwesenheit 
von Starke I), sowie in % Wasser und % aIkoholischer AIkanninlosung 
(Nachweis des fetten und atherischen Ols). 

Bestandteile. Der Geruch der Fenchelfriichte ist gewiirzhaft, der Ge
schmack stark aromatisch, zugleich siiBlich und schwach brennend; sie ent
halten 3-7% atherisches 01 (Oleum Foeniculi), aus Anethol und Rechts
Phellandren bestehend, ferner lO-12% fettes 01. 

Priifung. Fenchel ist sehr oft verunreinigt, z. T. mit Steinchen, Sand 
usw., z. T. mit fremden Friichten, u. a. Sem. Hyoscyami, oder mit Dolden
strahlen. Auch werden ihm Posten beigemischt, die schon zur Gewinnung 
von Fenchelol gedient haben und die dann evtl. wieder geschont worden 
sind. Auf aIle diese Ungehorigkeiten ist besonders beim Pulver zu achten. 
Anorganische Beimengungen, seien es Sand oder Schonungsmittel fiir ex
trahierten Fenchel, werden bei der Aschenbestimmung gefunden. Maximal
zahl ist lO% Asche. Doldenstrahlen verraten sich im Pulver durch groBere 
GefaBe, fremde Samen durch Starke oder abweichende Zellformen, insbeson
dere der Samenschale, so z. B. Hyoscyamus durch die groBen in Flachen
ansicht gewellten, stark U-formig verdickten Zellen. Von Fenchelsorten sind 
zu erwahnen vor allen der von Foeniculum dulce DC. abstammende 
romische, kretische oder siiBe Fenchel. Er ist bis 12 mm lang, von hel
lerer Farbe. Puglieser Fenchel aus Apulien hat dunklere Farbe und 
wenig hervortretende Rippen, mazedonischer ist braun, galizischer grau
griin, kleiner als deutscher, japanischer noch kleiner. AIle diese Sorten sind 
deswegen vom Arzneibuch ausgeschlossen, weil aile kleinere Olgange, daher 
durchschnittlich weniger 01 enthalten .. Der AusschluB dieser Sorten erfolgt 
durch die GroBenangaben des Arzneibuches, die nur auf deutschen und besten 
franzosischen Fenchel stimmen. Zu erwahnen ist noch, daB als wilder Fenchel, 
Barenfenchel auch die Friichte von Meum athamanticum Jacqu. an
geboten worden sind. Sie sind etwa von der vorgeschriebenen GroBe, aber 
braun und haben in jedem Talchen 2-3 Sekretgange. Ihr Geruch erinnert 
auffallend an Sem. Foenugraeci. 

Gebaltsbestimmung. lO g gepulverter Fenchel miissen bei der Wasser
dampfdestillation (s. Einleitung) mindestens 0,45 g atherisches 01 ergeben, 
was einem Olgehalt der Friichte von mindestens 4,5% entspricht. 

Geschicbte. Bereits den alten Agyptern war der Fenchel bekannt. Durch 
Karl den GroBen kam er nach Deutschland, wo er im Mittelalter sehr beliebt 
wurde. 

Anwendung. Fenchel ist ein schwach krampfstillendes und den Appetit 
anregendes Mittel. Aus ihm wird Aq. Foeniculi und Sirupus Foeniculi be
reitet. In Teemischungen dient er als Geschmackskorrigens. 

Fructus Pbellandrii. Wasserfenchel. RoBfenchel. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die getrockneten Spaltfriichte der in Siimpfen 

wildwachsenden Oenanthe phellandrium Lamarck. Sie sind 4-5 mm lang, ei
formig, fast stielrund, oft in ihre Teilfriichtchen zerfallen, deren jedes fiinf breite, wenig 
hervortretende Rippen mit rotlichen, einstriemigen Talchen tragt; die zwei randstan
digen Rippen sind gekielt (Abb.282). Die Friichte schmecken bitter und riechen un
angenehm gewiirzig. 

Anatomie. Das Gewebe der Fruchtwand besteht groBenteils aus derbwandigem, 
groBen, deutlich getiipfelten Zellen, nur unter der Rippenepidermis sind eiuige Zellen 
kleiner und diinnwandig. In den Rippen Hegen kleine GefaBbiindel mit ihrer Innen· 
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seite an das Stereom der Fruchtwand angelehnt. Dieses Stereom besteht aus einem 
ein- bis drei- oder vierreihigen Faserstreifen, der 'sich, hochstens an der AuBenseite 
der Olstriemen auf ganz kurze Strecken unterbrochen, unter den Rippenbiindeln und 
auBen um die Olstriemen herum in einem Bogen durch die Riickenwand der Frucht 
zieht. Auf der Fugenflii.che liegt zwischen den beiden dort befindlichen Olstrangen ein 
isoliertes Faserbiindel. Die Olgange sind groB, im Querschnitt elliptisch und mit orange
gelbem Inhalt erfiillt. Die inneren Schichten der Fruchtwand und die Samenschale 

sind stark kollabiert. Das Endosperm enthalt Fett- und Aleuron
korner, die sehr klein sind und Einschliisse nicht erkennen las· 
sen. AuBerdem findet man Oxalatdrusen von einem Durch· 
messer bis 20 fI , die nicht in Aleuron, sondern frei in den Zellen 
zu liegen scheinen. 

Bestandteile. Fettes 01 im Endosperm, ii.therisches 01, das 
zum groBten Teil aus Phellandren besteht, Harz. 

Priilung. Verwechselungen sind die Friichte von Cicu ta 
virosa L., Sium angustifolium L. und latifolium L. 

Abb.282. Fructus Phell· (Umbelliferae). Cicuta entbehrt des Stereoms in der Frucht· 
andrU. Querschnltt, ver· wand, und die Sium-Arten haben in den Talchen je 3 und 

grollert_ mehr Olstriemen. 

Radix Levistici. Radix Ligustici. Liebstockelwurzel. 
Abstammung. Die Droge stammt von dem wahrscheinlich in Siid· 

europa heimischen, 2-3jahrigen Levisticum officinale Koch (Angelica 
levisticum Baillon). Diese Pflanze wird zur Gewinnung der Droge in 
groBen Mengen, z. B. bei Colleda in der Provinz Sachsen, angebaut. Zur 
Ernte im Herbste werden die Stocke ausgegraben, die Rhizome und star· 
keren Wurzeln meist gespalten und, auf Bindfaden gereiht, zum Trocknen 
gebracht. 

Beschaffenheit. Die Droge bildet etwa 30-40 cm lange und bis 4 cm 
dicke Stiicke. Die kurzen, nicht gekammerten, hellgraubraunen Rhizome 
tragen an der Spitze zahlreiche ringformige Blattnarben, gelegentlich 
auch Blattreste und gehen nach unten in die weniger stark als bei Rad. 
Angelica verzweigte Hauptwurzel iiber. Die Wurzeln sind oben quer. 
runzelig und werden nach unten hin langsfurchig. Sie sind auBen braunlich· 
gelb bis graubraun, von glattem Bruch, wachsartig weich zu schneiden. 
Auf dem Querschnitt (Abb. 283) ist die diinne Korkschicht rotlichgelb, die 
Rinde auBen hell und weiBlich, nach innen gelbbraun; der Holzkorper, 
welcher meist einen viel geringeren Durchmesser besitzt wie die Rinde, ist 
von gelber Farbe; er umschlieBt im Rhizom ein ansehnliches Mark (m), weI· 
ches in der Wurzel fehlt. In der Rinde erblickt man groBe Luftliicken (l) 
und quer durchschnittene Sekretgange (bal), aus denen haufig braune oder 
rotgelbe Tropfen verharzten atherischen Oles austreten; dazwischen liegen 
heIler gefarbte Markstrahlen, welche auch im gelben Holzkorper deutlich 
zwischen den GefaBstrahlen (ge) hervortreten. Diinne Querschnitte der 
Wurzeln quellen im Wasser stark auf. 

Anatomie. Der mikroskopische Bau ist fast genau derselbe wie bei der 
Angelikawurzel (vgl. dort I). Die Sekretbehalter sind bei Rad. Levistici 
ebenso weit oder nur wenig weiter aIs die groBlumigsten GefaBe, gewohn. 
hch 50-100 Il, selten weiter (bei Rad. Angelica hingegen sind sie bedeutend 
weiter). Die Starkekorner sind meist 6-16, gelegentlich bis 20 Il groB. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver zeigt in den histologischen Elementen 
zwar eine erhebliche Ahnlichkeit mit dem von Radix Angelicae, ist aber von 
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diesem du.rch die meist einfachen Starkekorner und durch die Gro8e der Ein
zel- bzw. Teilkorner (bis 20 fl) unterschieden. 

Bestandteile. Der wichtigste Bestandteil ist das in geringer Menge vor
handene atherische 01, das leicht verharzt, daneben harzige Produkte, 
Sauren, darunter vielleicht Angelikasaure. 

Aufbewahrung. In dicht verschlossenen Blechgefa8en, teils wegen der 
hygroskopischen Eigenschaften der Droge, teils zum Schutz gegen Ver
dunstung und Verharzung des Ols und gegen Befall durch Insekten. 

Geschichte. Liebstockel war bei den alten Romern als Kiichengewiirz 
geschatzt, wurde auch im Mittelalter zu diesem Zwecke und als Heilmittel 
angewendet. 

Anwendung. Die Droge wirkt harntreibend und ist ein Bestandteil der 
Species diureticae. 

Abb. 283. Radix Levistici. Lupeobild. A. Querschnitt durcb e1n frlsches Rhizom, B Querschnitt durch 
eln getrocknetes Rhlzom, a eln solcher durch eine Wurzel, ko Kork, I LuftlOcken, bal Sekretgange, oa Kam

blumring, (Ie GefilBgruppeo, m Mark, ho Holzkarper. (Gilg.) 

Radix Angelicae. Angelikawurzel. Engelwurz. 

Abstammung. Engelwurz ist der unterirdische Teil der im nordlichen 
Europa verbreiteten Archangelica officinalis Hoffmann. Sie besteht 
aus dem kurzen, bis 5 cm dicken, geringelten und von Blattresten gekron
ten Wurzelstocke (Abb. 284 A u. G), welcher eine bei den kultivierten 
Exemplaren im Wachstum meist zuriickgebliebenen Hauptwurzel und zahl
reiche, reich verzweigte, bis 30 cm lange und an ihrem Ursprunge bis 1 cm 
dicke Nebenwurzeln (Abb. 284 B) tragt. Die von wildwachsenden Pflanzen 
gesammelten Wurzeln zeigen eine kraftige und wenig oder gar nicht ver
zweigte Hauptwurzel. Die Wurzelstocke der hauptsii.chlich in der Umgegend 
von Colleda' (Prov. Sachsen), ferner bei Jenalobnitz in Thiiringen, bei 
Schweinfurt in Nordbayern, sowie im Erzgebirge und im Riesengebirge 
kultivierten Pflanze werden im Herbste ausgegraben, gewaschen, sodann, 
nachdem die zahlreichen Nebenwurzeln bei den kraftigen Exemplaren zu 
einem Zopfe verflochten wurden, auf Bindfaden gereiht und an der Luft 
getrocknet; seltener kommt die Droge der Lange nach durchschnitten in 
den Handel. 

GUg'Brandt-SchOrhoff, Pharmakognosie. 4. Auf). 21 
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Beschaffenheit. Die .Nebenwurzeln, welche die Hauptmasse der Droge 
bilden, sind graubraun bis rotlichbraun, unregelmii.Big liingsfurchig und 
leicht querhookerig. Sie lassen sich sehr leicht glatt und wachsartig schnei
den und zeigen glatte Bruchfliichen. Ihre schmutzigweiBe Rinde besitzt 

A c 
Abb.284. Radix AngeJlcac. Lupenbild . .A Querschnitt durch ein fri sches RWzom, B Querschnltt dUTch 
cine frlsche Wurzcl, a durch eLo trockenes lthizom. 10 Kork, I Luftliicken, bal Sekretgiinge, ue Holzpartien, 

rna MarkstraWco, m Mark, ca Kamblum. (Gllg.) 

aufgeweichte, auf dem Querschnitt hOhstens den gleichgroBen (Abb. 284 B) 
285, 1), meist aber einen erheblich geringeren Durchmesser wie der heIl
gelbe Holzkorper. Unter der Lupe erscheint der Querschnitt durch die Mark

'} 

.J. 
() 

b 

strahlen deutlich radial ge
streift; er liiBt aus den quer
durchschnittenen, strahlig 
angeordneten Sekretgangen 
(bal) der Rinde haufig einen 
gelbrotlichen Inhalt von 
verharztem iitherischem 01 
austreten und zeigt zwi
schen dem grauen Holz
zylinder und der sehr lok
keren, groBe Luftliicken auf
weisenden Rinde deutlich 
erkennbar die Kambium
zone (ca) . Dort, wo die 
Wurzeln aus dem Rhizom 
entspringen, besitzen sie im 
Zentrum auch einen schwa
chen Markzylinder, der bei 
den Rhizomteilen recht 
umfangreich ist (Abb. 284 
A,O). Angelikawurzelriecht 

Abb. 285. Radix Angellcae. 1. Querschnltt. Vergt. " / , . bal unangenehm und kraftig 
Sekretbehiilter, ca Kambiumring, lie Gellille, rna MarkstraWen. . t' d h kt 

3. Starkekorner, melst ZUBammengesetzt . Vergr. "'/,. (GUg.) elgenar Ig un sc mec 
scharf wUrzig und bitter. 

Anatomie. Die Wurzel wird von einer kraftigen Korkschicht umhiillt. 
Die Rinde ist rein sekundiirer Natur (da die primare Rinde abgeworfen ist), 
sehr locker gebaut, da die Markstrahlreihen, aber auch oft die iibrigen 
Parenchymzellen weithin auseinanderweichen (wodurch miichtige Hohl
raume gebildet werden, 284 l), und enthiilt in groBer Zahl weitlumige, im 
Querschnitt runde oder ovale, schizogene, 100-200 fl (und dariiber) weite 
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(die auBeren sind weiter, die in der Nahe des Kambiums liegenden enger!) 
Sekretbehalter (Abb.285 u.,286, bal). Die Siebelemente sind undeutlich, 
sie werden aber dadurch deutlicher, daB in ihrer Nahe oder um sie herum 
dickwandigere, prosenchymatische Elemente liegen, welche Fasernatur 
zeigen, ohne echte Bastfasern (sie sind unverholzt) zu sein (ve); sie werden 
als Ersatzfasern bezeich-
net. Die Markstrahlen 2. 
(ma) sind 2-6 Zellen u-r<;rY-r-~,..,. 

breit; ihre Zellen sind 
stark radial gestreckt. 
Der Holzkorper ist sehr 
parenchymreich. Die 
GefaBe (Treppen- und 
NetzgefaBe ge) sind im 
Verhaltnis zu den Se
kretbehaltern eng, nur 
6O-70,u weit; sie wer
den von diinnwandigen, 
scharf prosenchymati
schen Ersatzfasern um
geben. 1m Holzkorper 
kommen Sekretgange 
nicht vor. In den Mark
strahlen, iiberhaupt in 
allen parenchymatischen 
Elementen der Rinde 
und des Holzes, finden 
sich sehr reichlich win
zige Starkekorner (8tii). 

Mechanische Ele
mente kommen auBer 
den wenig verdickten, 
unverholzten, gelegent
lich auch starkefiihren
den Ersatzfasern nicht 
vor. Diese sind diinn

Abb.286. Radix Angellcae. Querschnitt. bal SckretbcMlter, epith, 
Epithel die cr, De Gruppen von Ersatz fasern In der sekundllren Rinde 
ca Kambiumrins, ge Gellillc, &til Stlirkeinbalt "iniger Zellcn gezeichnet, 

sonst weggela.. ... cn. Vergr. "",. (Gllg.) 

wandig, deutlich spiralig gestreift. Sie werden falschlicherweise manchmal 
als "Sklerenchvmfasern" hezeichnet. 

Die Stark;korner sind winzig klein (Durchmesser 2-4,u, selten wenig 
mehr) , kugelig his polyedrisch, meist zu mehreren bis vielen zusammen
gesetzte Korner bildend (Abb.285, 3). 

Kristalle fehlen vollkommen. 
Merkmale des Pulvers. Die Hauptmenge des Pulvers bilden Parenchym

fetzen, aus diinnwandigen, starkefiihrenden Zellen bestehend, sowie frei
liegende Starke; bezeichnend sind ferner einzeln liegende oder zu Strangen 
vereinigte Ersatzfasern, GefaBbruchstiicke (treppenformig oder netzformig 
verdickt), Korkfetzen. 

BestandteiJe. 0,3 bis 1% atherisches 01, 6% Harz, auBerdem Angelika
saure, Baldriansaure und Rohrzucker, Harz. 

21* 
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Priifung. Da die Kleinkornigkeit der Starke fiir diese Droge charakteri
stisch ist, taBt sich eine iibrigens wenig wahrscheinliche Verwechselung mit 
anderen Wurzeln, besonders anderen Umbelliferenwurzeln, durch die in 
diesen enthaltene groBkornigere Starke nachweisen. Der Aschegehalt des 
Pulvers darf 14% nicht iibersteigen. 

Aufbewahrung. Die Wurzel ist dem InsektenfraB leicht ausgesetzt und 
muB daher gut getrocknet und zur Wahrung ihres Aromas in dichtschlie
Benden BlechgefaBen aufbewahrt werden. 

Geschichte. Die Pflanze wird im Norden Europas (Island, Norwegen) 
als Gemiisepflanze geschatzt und dort schon seit alten Zeiten auch angebaut. 
In Mitteleuropa wurde sie zu arzneilicher Verwendung wahrscheinlich erst 
im 16. Jahrhundert zu kultivieren bzw. zu sammeln begonnen. 

Anwendung. Anwendung findet Angelikawurzel hauptsachlich in der 
Tierheilkunde. 

Asa foetida. Gummiresina Asa foetida. 
Asant. Stinkasant. Teufelsdreck. 

Abstammung. Das Gummiharz, welches in den (namentlich in der Wur
zel reichlich vorhandenen) Gummiharzgangen einiger in den Steppengebieten 
Persiens und Turkestans heimischer, machtiger, sehr auffallender Ferula
Arten enthalten ist. Stammpflanzen sind z. B. die iiber mannshohen Stauden 
Ferula assa foetida L., F. foetida (Bunge) Regel und Ferula narthex 
Boissier. 

Gewinnung. Zur Gewinnung wird der obere Teil des Wurzelstocks 
dieser Pflanzen, nachdem die Blatter nach Ablauf der Vegetationsperiode 
abgewelkt sind, kurz iiber der Erde glatt abgeschnitten und dann 
in seinem oberen Teile von der ihn umgebenden Erde freigelegt; darauf 
wird entweder aus Einschnitten oder auf der oberen Schnittflache, welche 
wiederholt erneuert wird, das austretende Gummiharz gesammelt. Das 
zuerst austretende ist meist emulsionsartig diinn und gibt die weniger ge
schatzten Handelssorten, weil es oft mit Gips, Lehm und ahnlichen Substanzen 
zusammengeknetet wird. Das spater austretende Gummiharz ist konsisten
ter und gibt die zu pharmazeutischem Gebrauch allein zulassigen Handels
sorten. Die nicht miteinander verklebten Gummiharztropfen heiBen Asa. 
foetida in granis oder in lacrimis, sind aber selten im Handel und teuer; 
die gebrauchlichste Sorte ist Asa foetida in massa, bei welcher die weiBen 
Gummiharzkorner in braunlicher Grundmasse, die gleichfalls aus Gummi
harz besteht, eingebettet sind. 

Beschaffenheit. Asa foetida in granis besteht aus losen, im Mittel etwa. 
2 cm langen, 1-1,5 cm dicken, ellipsoidischen oder unregelmaBigen Kornern 
mit gelbbrauner Oberflache und mit weiBlicher, hochstens am Rande brau
ner, wachsartiger Bruchflache. Diese wird beim Liegen an der Luft nach 
einiger Zeit rotlich, spater braun. Asa foetida in massa besteht aus mehr oder 
weniger zahlreichen meist kleineren, im iibrigen aber gleichartigen Kornern, 
die durch eine braunliche Grundmasse verklebt sind. Asa foetida hat einen 
durchdringenden, unangenehmen, an Knoblauch erinnernden Geruch und 
einen bitteren und scharfen Geschmack. Beim Verreiben mit 3 Teilen Wasser 
gibt Asant eine weiBliche, durch einige Tropfen Ammoniakfliissigkeit. gelb 
werdende Emulsion. Kocht man 0,5 g zerstoBenen Asant 2 bis 3 Minuten 
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lang mit etwa 5 ccm Salzsaure, so geht ein Teil in Losung, ein Teil bleibt 
ungelOst, wird schmierig und dunkelbraun. Man filtriert nach dem Erkalten 
durch ein mit Wasser angefeuchtetes Filter, wobei man meist mehrfach 
zuriickgieBen muB, um ein klares Filtrat zu erhalten; wird ein Teil des 
Filtrats, z. B. 1 ccm, mit Ammoniakfliissigkeit iibersattigt (Vorsicht, 
wegen starker Erhitzung bei zu rascher Zugabe), die Mischung mit Wasser 
auf das fiinf- bis zehnfache Volumen verdiinnt, so zeigt die hellbraunliche 
Fliissigkeit blaue Fluoreszenz, die durch Umbelliferon veranlaBt wird. 

Bestandteile. Die Bestandteile der Droge sind atherisches (H, Gummi 
und Harz. Letzteres enthalt den Ester des Asaresinotannols mit der Ferula. 
saure, freie Ferulasaure und Vanillin. Um belliferon ist im Harze im freien Zu
stande nicht enthalten, entsteht aber durch Hydrolyse z. B. mit Schwefel
saure aus ihm. 

Priifung. Eine beim Kochen des Asant mit Salzsaure (s. 0.) auftretende 
Blau- oder Violettfarbung des ungelOst bleibenden Anteils wiirde auf bei
gemischtes Galbanum deuten. Diese Beimengung diirfte kaum vorkommen, 
auch eine Verwechselung des Asant mit Galbanum kaum zu befiirchten sein, 
weil letzterem der charakteristische Asantgeruch fehlt, doch bietet diese 
Reaktion eine weitere, scharfe Unterscheidungsmoglichkeit. 

Da der Harzgehalt 50-70% betragt, so muB reine Asa foetida stets 
mehr als die Halfte ihres Gewichts an siedenden Alkohol abgeben. Der 
Aschegehalt von 100 Teilen solI nicht mehr als 15 Teile betragen. Da der 
natiirliche Aschegehalt des Gummiharzes etwa 1% betragt, liegt eine recht 
milde Forderung des Arzneibuches vor. 

Handel. Der Ausfuhrhafen fiir Asa foetida ist Bombay, wohin es von 
Persien durch Karawanen gebracht wird. 

Geschichte. Asa foetida wurde durch die Araber etwa um das 10. Jahr
hundert .dem Arzneischatz zugefiihrt. 

Anwendung. Asa foetida wird zu Tinctura Asae foetidae und zur Be
reitung von Pflastern gebraucht. Zu innerlichem Gebrauch findet es in 
nennenswerten Mengen nur in der Tierheilkunde Anwendung. Asant wird 
gepulvert, indem man ihn iiber gebranntem Kalk trocknet und dann bei 
moglichst niedriger Temperatur zerreibt. 

Galbanum. Gummiresina Galbanum. Galbanum. Mutterharz. 
Abstammung. Galbanum wird von einigen, in Rinde und Mark mit 

zahlreichen schizogenen Sekretgangen ausgestatteten, in den Steppen 
Nord·Persiens heimischen Arten der Gattung Ferula geliefert, darunter 
hauptsachlich von Ferula galbaniflua Boissier et Buhse und Ferula 
rubricaulis Boissier. Es ist das eingetrocknete Gummiharz, welches 
entweder freiwillig austritt oder durch fortschreitendes Wegschneiden 
des Stengels dicht oberhalb des Wurzelstocks gewonnen wird. Es wird 
heute kaum mehr auf dem Landwege duroh RuBland, sondern vielmehr 
naoh Bombay und von da auf dem Seewege iiber London in den euro
paisohen Handel gebraoht. 

Beschaffenheit. Galbanum kommt, wie Asa foetida, sowohl in regel
maBig rundlichen, durchscheinenden, braunlichgelben bis griinliohgelben, 
im Innern blaBgelben, haufig verklebten Kornern in den Handel (Gal
banum in granis), als auch in formlosen, wachsartigen, griinlichbraunen. 
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leicht erweichenden Massen, welche haufig Korner obengenannter Art., 
sowie Fragmente der Stammpflanze einschlieBen (Galbanum in massa). 
Auf der frischen Bruchflii.che erscheinen die Galbanumkorner niemaIs weiB. 
Die Pflanzenreste sind bei der zu arzneilichem Gebrauche bestimmten 
Droge vorher zu beseitigen. 

Der Geruch des Galbanums ist eigentiimlich aromatisch, der Geschmack 
zugleich bitter, aber nicht scharf. 

Kocht man 0,5 g zerstoBenes Galbanum einige Minuten lang mit etwa 
5 ccm Salzsaure, so geht ein Teil mit brauner oder roter Farbe in Losung; 
der ungelost bleibende schmierige Teil nimmt rasch eine blaue oder vio
lette, zuletzt blauschwarze Farbung an. Man filtriert nach dem Erkalten 
durch ein mit Wasser angefeuchtetes Filter, wobei man meist mehrfach zu
riickgieBen muB, um ein klares Filtrat zu erhalten. Wird ein Teil des Filtrats, 
z. B. 1 ccm, mit Ammoniakfliissigkeit iibersattigt (Vorsicht wegen starker 
Erhitzung bei zu rascher Zugabe) und mit Wasser auf das fiinf- bis zehn
fache Volumen verdiinnt, so zeigt die braune Fliissigkeit blaue Fluoreszenz, 
die durch Umbelliferon veranlaBt wird. 

Bestandteile. Bestandteile sind atherisches 01, Harz und Gummi. 1m 
Harz findet sich Umbellaiferon, ferner Umbellasaure und Galbanumsaure, 
welch letztere mit einem Harzalkohol, dem Galbanoresinotannol, zu einem 
Ester verbunden ist. 

Priifung. Der beim vollkommenen Ausziehen von 1 g zerstoBenem Gal
banum mit siedendem Weingeist verbleibende Riickstand darf nach dem 
Trocknen bei 100 0 hOchstens 0,5 g wiegen. Der Aschegehalt des Galbanum 
darf 10% nicht iibersteigen. 

Geschichte. Das Gummiharz war schon den alten Griechen und Romern 
bekannt und war wahrend des ganzen Mittelalters in Gebrauch. 

Anwendung. Galbanum wird gepulvert, indem man es iiber gebranntem 
Kalk trocknet und dann bei moglichst niedriger Temperatur zerreibt. Es 
fand friiher innerlich aIs Menstruationsmittel Verwendung, gelangt jetzt 
aber meist nur noch zu auBerlicher Anwendung aIs Bestandteil einiger 
Pflaster, z. B. Empl. Lithargyri compo 

Ammoniacum. Gummiresina Ammoniacum. 
Ammoniak- Gummiharz. 

Abstammung. Das Gummiharz mehrerer, in den persischen Steppen 
heimischer, iibermannshoher Arten der Gattung Dorema, Z. B. D. am· 
moniacum D. Don. Der Milchsaft dieser Pflanze tritt wohl meist in
folge von Insektenstichen aus den schizogenen Sekretbehaltern der Stengel 
aus und erhartet allmahlich an der Luft. Von Ispahan und dem Hafen 
von Buschir, wo die Ausbeute verhandelt wird, gelangt die Droge iiber Bom
bay zur Verschiffung nach Europa. 

Beschaffenheit. Ammoniakgummi bildet gesonderte oder zusammen
geklebte Korner oder Klumpen von braunlicher, auf frischen Bruchflachen 
triibweiBer Farbe. Der Bruch ist muschelig, opalartig und wachsglanzend. 
In der Kalte ist das Gummiharz sprode, erweicht aber in der Warme, ohne 
klar zu schmelzen. 

Ammoniakgummi besitzt einen eigenartigen Geruch und einen bitter
scharfen, unangenehm aromatischen Geschmack. Mit 3 Teilen Wassers 
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angerieben, liefert Ammoniacum eine weiBe Emulsion, die nach Zusatz von 
Natronlauge gelb, dann braun wird. 

Bestandteile. Ammoniacum enthiiJt Harz, Gummi und atherisches 01; 
im Harz findet sich das Ammoresinotannol, sowie der Salizylsaureester 
dieses Harzalkohols. 

Priifung. Ammoniacum ist mit Galbanum vermengt und mit von 
anderen afrikanischen Ferulaarten stammenden Gummiharzen verfalscht 
angetroffen worden. Da diese im Gegensatz zu Ammoniacum Umbelliferon 
enthalten, sind sie durch die Fluoreszenzprobe nachweisbar. Kocht man 
0,5 g zerstoBenes Ammoniacum mit etwa 5 ccm Salzsaure 2 bis 3 Minuten 
lang, so darf sich der schmierige, ungelost bleibende Auteil nicht blau oder 
violett farben (Galbanum). Das nach dem Erkalten durch ein mit Wasser 
angefeuchtetes Filter erhaltene klare Filtrat darf nach dem allmahlichen 
tJbersattigen mit Ammoniakfliissigkeit weder sofort noch nach dem Ver
diinnen mit Wasser eine blaue Fluoreszenz zeigen (Umbelliferon enthaltende 
Gummiharze) . 

Der nach dem vollkommenen Ausziehen von 3 g zerstoBenem Ammonia
cum mit siedendem Weingeist verbleibende Riickstand darf nach dem Trock
nen bei 1000 hochstens 1,2 g wiegen (Verunreinigungen). 

Der Aschegehalt darf 7,5% nicht iibersteigen. 
Geschichte. Seit dem 10. und 11. Jahrhundert wird die Droge von 

persischen Arzten als Heilmittel aufgefiihrt. 
Anwendung. Ammoniakgummi wird gepulvert, indem man es iiber 

gebranntem Kalk trocknet und dann bei moglichst niedriger Temperatur 
zerreibt. Es wird innerlich als auswurfbeforderndes Mittel kaum mehr 
angewendet, wohl aber auBerlich zu erweichenden Pflastern. 

Rhizoma Imperatoriae, falschlich Radix Imperatoriae. Meisterwurz. 
Die Droge besteht aus dem von den Wurzeln befreiten Wurzelstock samt Aus

laufern der in Gebirgen Mittel- und Siideuropas heimischen, hohen Staude Peuceda
num (Imperatoria) ostruthium (L.) Koch. Die Wurzelstiicke sind meist flachge
driickt, geringelt, von Wurzelnarben hockerig, schwarzlichbraun und sprode, die Aus
laufer stielrund, entfernt knotig gegliedert und langsfurchig. Die Auslaufer zeigen einen 
runden, die Rhizome einen ovalen Querschnitt. Unter der dunklen Korkschicht liegt 
eine ziemlich breite primare Rinde, in welcher sich groBe Sekretbehiilter finden. Zwi
schen Rinde und Mark liegt ein Ring von sehr zahlreichen schmalen, auf dem Quer
schnitt ovalen GefaBbiindeln, durch deren Mitte der Kambiumring verlauft. In dem 
umfangreichen Markkorper, der wie aile Parenchymelemente mit kleinen Starke
kornern erfiillt ist, kommen an dem AuBenrande zahlreiche Sekretbehalter vor. Die 
Droge enthalt atherisches 01, Harz, Imperatorin und Ostruthin. 

Fructus Anethi. Dillfriichte. 
Abstammung. Die Friichte des im Mittelmeergebiet heimischen, in Deutschland 

in Garten viel kultivierten, einjahrigen Anethum graveolens L. 
Beschaffenheit. Die Frucht ist oval, flach, vom Riicken zusammengedriickt, 

braun, glatt, am oberen Ende mit einer gewolbten Scheibe, gewohnlich in die beiden 
Teilfriichte zerfallen, die von der Spitze des zweispaltigen Mittelsaulchens herabhangen. 
Die Teilfriichte zeigen fadenformige, hellbraunliche Rippen, von denen die 3 mittleren 
ziemlich scharf gekielt sind,wahrend die beiden auBeren, zarteren zu einem breiten, 
hellbraunlichen Rand erweitert sind. Die dunkelbraunen Olstriemen liegen einzeln 
in den Talchen, die sie vollkommen ausfiillen. Auf der Beriihrungsflache liegen zwei 
Olstriemen. Dillfriichte riechen und schmecken kraftig und angenehm aromatisch. 

Anatomie. Die Epidermis ist mit ziemlich dicker AuBenwand versehen, die Frucht
wand ist ziemlich diinn. In den Rippen ein kleiner dem GefaBbiindelchen anliegender 
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Faserstrang, in den Randrippen je ein machtiges Faserbiindel und quergestrecktes, 
starkwandiges, getiipfeltes Parenchym. Die Innenepidermis der Fruchtwand recht 
groBzellig, die Samenschale obliteriert. 1m Endosperm Fett und .Aleuronkorner mit 
sehr kleinen Oxalatrosetten (hochstens 4/1,). 

Priifung. Bish~r ist keine Verwechselung oder Falschung bekannt geworden. 
Bestandteile. Atherisches 01 zu 3-4%. 
Gehaitsbestlmmung. Durch Wasserdampfdestillation von 10 g gepulverten Friich

ten. (S. Einleitung.) 

2. Unterklasse Metachlamydeae oder Sympetalae. 
Reihe Ericales. 

Familie Erieaeae. 

Folia Uvae Ursi. BarentraubenbHitter. 
Abstammung. Sie werden von der in Heide- und Gebirgsgegenden 

hauptsa.chlich des nordlichen Europas, Asiens, Amerikas wildwachsenden 
Arctostaphylos uva ursi (L.) Sprengel im 
April, Mai und Juni gesammelt. 

Beschaffenheit. Die nur 3-5 mm lang ge
stielten, kleinen Blatter (Abb. 287) sind lederig, 
steif und briichig, 1,2-2,5 cm lang und 8 mm 
bis 1,2 cm breit, spatelformig oder seltenerver
kehrteiformig, am Grunde keilformig in den 
Blattstiel verschmalert, oberseits abgerundet 

Abb.287. Folia vae Ural. und zuweilen durch Zuriickbiegen der abge. 
stumpf ten Spitze ausgerandet erscheinend, im 

iibrigen ganzrandig. Die Oberseite iet gUinzend dunkelgriin, kahl, vertieft 
netzadrig, die Unterseite weniger glanzend, blaBgriin und mit schwach er· 
habener, dunkler Nervatur. Am Rande sind jiingere Blatter oft schwach 
gewimpert. 

Barentraubenblatter sind geruchlos und schmecken zusammenziehend, 
bitterlich, nachher siifilich. 

Ein wasseriger Auszug der Blatter wird durch Schiitteln mit einem Korn~ 
chen Ferrosulfat rot, spater violett und scheidet nach kurzem Stehen einen 
dunkelvioletten Niederschlag abo 

Anatomie. Das Blatt (Abb. 288) besitzt oberseits und unterseits eine 
Epidermis, die aus flachen, in der Flachenansicht polyedrischen, dickwandigen 
Zellen mit starker, dicker AuBenwand und Kutikula besteht (ep und cut). 
Nur auf der Unterseite finden sich groBe, breitovale, eingesenkte Spaltoff. 
nungen, ohne typische Nebenzellen in Gruppen beieinander. Das MesophyU 
besteht aus 3-4 undeutlichen Lagen von Palisadenparenchym (pal), weI. 
ches nach unten allmahlich in das dicke, lockere Schwammparenchym 
(schw) iibergeht. Die Palisadenzellen je einer Schicht sind ungleich lang, 
wodurch das ganze Gewebe ein etwas unregelmaBiges Aussehen erhalt. 
Die GefaBbiindel (der Nerven) werden meist von chlorophylIfreiem, langs
gestrecktem Parenchym (sc) begleitet, das oben und unten bis an die Epi
dermis reicht, vereinzelte Einzelkristalle (kr) fiihrt und in den Nebennerven, 
nicht aber im Hauptnerv, durch faserartige Elemente verstarkt ist. 

Merkmale des Pulvers. 1m Pulver (vgl. Abb. 289) fallen besonders 
Epidermisfetzen auf, welche durch die dicken, starren Wande ihrer Zellen 
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und (von der Unterseite) die groBen Spaltoffnungen charakterisiert sind. 
Ihre Kutikula zeigt vielfach Risse und Sprunge. Ferner findet man ver· 
einzelte Fasern (B), Einzelkristalle (in den Zellen oder frei liegend), viele 
Trummer des Assimilationsgewebes und sehr selten Stucke der kurzen, 
einzelligen Wimperhaare (des jungen Blattes). 

Mikrochemisch ist 
das Pulver charakteri· 
siert durch die tiefblaue 
Farbung, die fast aIle 
Teilchen mit verdiinn· 
ter Eisenchloridlosung 
(1 + 9) annehmen (Ar. 
butinnachweis), ferner 
durch die Rotfarbung, 
die die Mesophyllzellen 
infofge Gerbstoffgehal. 
tes mit Vanillin·Salz· 
saure zeigen, endlich 
durch die nach kurzer 
Einwirkung von ver· 
dunnter Salzsaure bei 
der Mikrosublimation 
entstehenden, kristalli· 
nischen Sublimate von 
Hydrochinon (aus dem 
Arbutin abgespalten), 
welche ein Tropfchen 
Fehlingsche Losung so· 
fort orange, ein Tropf. 
chen ammoniakalische 
SilberlOsung sofort grau 
farben. 

Bestandteile. Baren· 
traubenblatterenthalten 
zwei Glykoside: Arbutin 
und Methylarbutin, fer· 

Abb. 288. Folia Uvae Urlli, Querllchnltt des Blattcs. cut Kutl. 
kula, o.ep obere EpidermIs, pal Palisadengewebe, 8e verdicktes, 
chlorophylloses Po.renchym des GefiiJlbiindelll, ue GetliJle, ma 
Markstrahlen, It lebgewebe, uhw Schwammparenchym l.:r Ein. 

zelkristalle, ... ep untere Epidermis. VergT .• " , •. (Gllg.) 

ner Urson, Gerbsaure, Gallussaure und 3% Asche. 
Priifung. Als Verwechslungen und Falschungsmittel sind in der Literatur 

angefiihrt die Blatter von Arctostaphylos alpina Spr., Vaccinium 
vitis idaea L., uliginosum L., myrtiHus L., Gaultheria procumbens 
L. und G. ShaHon PUTsh (Eriaceae), Buxus sem pervierens L. (Buxaceae). 
Von diesen kommen der Verbreitung der Pflanzen und der leichten Gewinn· 
barkeit der Blatter halber wohl nur die Vaccinien und Buxus in Betracht. 

Arctostaphylos alpina hat hellgrune, gesagte Blatter, bei Vaccinium vitis 
idaea sind die Blatter unterseits braun punktiert, am Rande umgerollt, 
nicht vertieft netzadrig, bei V. uliginosum nicht lederig, unten graugriin, 
beiderseits matt, grobnetzadrig, bei V. Myrtillus sehr dunn, gesagt. Die 
Blatter der Gaultheria-Arten sind bis 5 cm lang und 2,5 cm breit, deutlich 
gesagt, am Rande umgerollt. Buxus endlich hat oben ausgerandete, in der 
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Flii.che leicht spaltbare oder schon gespaltene, mit sehr feinfiederiger Ner
vatur versehene Blatter. In der gebrauchlichen Schnittform sind die falschen 
Blatter z. T. nur anatomisch nachweisbar. Man entnimmt einer Durch
schnittsprobe eine Anzahl moglichst verschieden aussehender Stuckchen, 

A 

wobei man besonders auch auf 
dunne Blattstuckchen achtet, oder, 
wenn die Blatter nur grob geschnit
ten sind, schneidet man mit der 
Schere von einer Anzahl von Stiik
ken kleine Fetzen ab und kocht sie 
unter dem Deckglas mit einigen 
Tropfen ChloralhydratlOsung auf. 
Es durfen Oxalatdrusen, Drusen
haare und wellig begrenzte Epider
miszellen (Vaccinium) an keinem 

B 
Alib.289. Folia Uvae Ursi. A Stiick der unteren Blattepidcrmis mit den grollen Spaltiiffnungen. B Fasern 
und Einzelkristalle fiihrendes P arenchym aus den cWorophyllosen Partien des Blattes um die Gefllll· 

biindel. Yergr. ca. '''". (Moller.) 

Stuckchen auffindbar sein. Buxus ist auch in kleingeschnittener Ware 
noch an seiner eigenartigen Nervatur nachweisbar, ebenso bei einiger Auf. 
merksamkeit Vaccinium 
vitis idaea an den brau
nen Punktchen (Drusen
haaren) auf der Blatt
unterseite. Eine Probe 
des Pulvers wird nach 
gleichen Gesichtspunk
tenim Chloralhydratpra
parat untersucht (Nach
weis der Vaccinium
Arten) , in einem mit 
verdunnter Eisenchlo
ridlosung (1 + 9) her
gestelltenPraparatedur
fen grun gebliebene Me
sophyllfetzen nicht er
kennbar sein (Buxus) . 

, 
abc 

Abb. 290. BHitter, welche mit 
Folia Uvac Ursi verwechselt wer
den konocn, a von Vaccinlum 
vitis idea, b von Yaccinium 
uUgloosum, c von :SUlCUS emper-

\~I rens. 

Abb. 291. Folia1tIyrtilli am Stock, 
ncbst Bliiten llnd }'riiehten, stark 

vcrklcincrt. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 4% nicht ubersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Die Bestimmungsmethoden fur Arbutin sind bis

her noch fur das Apothekenlaboratorium reichlich umstandlich, weshalb 
das Arzneibuch auf die Aufnahme einer derselben verzichtet hat. 
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Geschichte. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts sind die Blatter in medi
zinischem Gebrauch. Zweifellos sind sie jedoch schon lange vorher als Volks
heilmittel der nordischen Volker verwendet worden. 

Anwendung. Barentraubenblatter findengegen Leiden der Harnorgane 
Anwendung. 

Folia Myrtilli. Heidel be er bla tter. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die Blatter des niedrigen, in deutschen Wal

dern haufigen Heidelbeerstrauches, Vaccinium myrtillus L. (Abb.291). Sie sind 
1-2 cm lang, oval, zugespitzt, fiedernervig, gesagt, sehr diinn, hell- bis saftiggriin. 
Heidelbeerblatter sind geruchlos und schmecken schwach zusammenziehend. 

Anatomie. Die obere Epidermis tragt nur ganz wenige, die untere zahlreiche Spalt
offnungen, welche von 2 zum Spalt parallelen Zellen umgeben sind. Die Epidermis
zellen sind fla.ch, sehr groB, oberseits maBig, unterseits starker wellig begrenzt. Das 
Mesophyll besteht aus einer Reihe breitzylindrischer Palisaden, einer Schicht mehr 
oder weniger deutlich ausgepragter Sammelzellen und einem schmal en, mehrschichtigen 
Sc.tlwammgewebe aus deutlich armigen Zellen. Die GefaBbiindel 
der Nerven werden von Faserbelagen begleitet, von denen der 
untere bei den kleinen Nebennerven nur durch eine aus Kristall
kammern gebildete Schicht von der unteren Epidermis getrennt ist. 
Die Behaarung besteht aus wenigen, meist der Nervoberseite ansit
zenden kurzen, einzelligen, dickwandigen Deckhaaren mit warziger 
Kutikula und meist der N ervunterseite und den Zahnen des Randes Abb. 292. Fructus 
ansitzenden, keuligen, braunen Driisenzotten, mit ~ehrreihigem, MyrtlllJ. 
vielzelligem Stiel und vielzelligem Kopfchen. 

Bestandteile und Anwendung. Die Blatter enthalten etwas Arbutin und sind 
neuerdings als Mittel gegen Diabetes in Aufnahme gekommen. 

Fructus Myrtilli. Heidelbeeren. Blaubeeren. 
Abstammung und Beschaffenheit. Heidelbeeren (Abb. 292) sind die getrock

neten Friichte von Vaccini um myrtill us L. Sie sind blauschwarz, gerunzelt, von 
PfefferkorngroBe, von dem ein vertieftes Scheibchen einschlieBenden Kelchrand ge
kront, haben rotliches Fleisch und zahlreiche Samen in 4-5 Fachern. Die etwa 1 mm 
groBen, schief eiformigen Samen sind glanzend braunrot, sehr feinrunzelig. Heidel
beeren sind geruchlos und s.chmecken sauerlichsiiB, schwach zuaammenziehend. 

Anatomie. Die Fruchtepidermis besteht aus polygonalen, derbwandigen, wie das 
Parenchym der Fruchtwand mit blauem Farbstoff erfiillten Zellen. In der Fruchtwand 
finden sich kleine Oxalatdrusen und kleine Gruppen von groBlumigen, grob getiipfel
ten Steinzellen, auch die Wande der Fruchtfacher sind z. T. aus dickwandigen Stein
zellen aufgebaut. Die Samenepidermis besteht aus rechteckigen, im Querschnitt u
formig verdickten Zellen, das Endosperm enthii.lt reichlich Fett und EiweiB, aber keine 
Starke. 

Bestandteile und Anwendung. Die Friichte enthalten Gerbstoff und Apfelsaure 
und finden gegen Diarrhoe Anwendung. Sie werden, wenn nicht gut getrocknet, leicht 
schimmelig oder von Insekten angefallen, sollen aber nicht zu stark getrocknet, sondern 
noch ziemlich weich sein. 

Herba Ericae cum floribus. Herba Callunae. Heidekraut. 
Abstammung. Die zur Bliitezeit im Spatsommer gesammelten und getrockneten 

jiingeren Zweige von Call una vulgaris Salisb., eines in Europa und Nordamerikae 
auf Heiden und in trockenen Waldern allgemein verbreiteten, bis 1 m hohen Strauches. 

BeschaUenheit. Die unten stielrunden, von glatter, kastanienbrauner Rinde be
deckten Zweige sind oberwarts, wie ihre kurzen Seitenzweiglein mit sehr kleinen, linea
lischen, am Grunde geohrten, dekussiert, daher vierzeilig gestellten Blattern sehr dicht 
besetzt und endigen vielfach in fast einseitswendigen Bliitentrauben mit nickenden 
Bliiten. Die Bliiten haben einen aua 4 griinen Vorblattern gebildeten AuBenkelch, 
4 bleibende, rosa gefarbte Kelchbliitter, die groJ3er sind als die 4 am Grunde verwachsenen 
ebenialls rosa gefarbten Kronblatter, 8 StaubgefaJ3e mit abwartsgerichteten Konnektiv-



332 Embryophyta siphonogama. Dicotyledoneae. 

anhangseln und kegelformigen, etwas spreizenden, durch LangsriB sich offnenden 
Antheren und einen oberstandigen, vierfacherigen Fruchtknoten. 

Anatomie. Die Blattrander sind so zuriickgebogen, daB auf der yom Zweige ab
gekehrten Blattseite eine schmale, der Blattunterseite entsprechende Furche entsteht, 
in der die Epidermis Spaltiiffnungen fiihrt. Die iibrigen Teile der Epidermis sind spalt
Offnungsfrei, mit sehr dicker AuBenwand und dicker Kutikula versehen. Am Rande 
der Furche einz~llige, bis zum Verschwinden des Lumens verdickte Haare, im Mesophyll 
Oxalatdrusen. Ahnliche Haare an den Bliitenblattern. Pollenkorner mit glatter, derber 
Exine, zu je 4 in Tetraden zusammenhangend. 

Bestandteile. Arbutin, Gerbstoff, Quercetin, organische Sauren, darunter Fumar
saure. 

Anwendung. Gegen Nieren- und Blasenleiden. 

Reihe Primulales. 
FamiIie PriInulaeeae. 

Radix Primulae. Primelwurzel. 
Abstammung. Primelwurzel ist das Rhizom mit den ansitzenden Wurzeln von 

Primula officinalis Jacq., einer in Waldern und auf Wiesen bei uns im allge
meinen recht haufigen Pflanze. 

Beschaffenheit. Dem einige Zentimeter langen, bis 5 mm dicken, etwas hin und 
hergebogenen, graubraunlichen Rhizom sitzen zahlreiche dreieckige bis langliche, ziemJ. 
lich dicke, gekielte Blattreste und viele, bis 15 em lange, bis 1 mm dicke langsrunzelige 
Wurzeln von ebenfalls graubraunlicher Farbe an. Rhizom und Wurzeln brechen glatt 
und leicht. Der glatte Querschnitt des Rhizoms zeigt eine breite, weiBliche, infolge 
Starkegehaltes durch Jodlosung sich schwarzende Rinde und einen sehr schmalen, 
braunlichen, ein kleines helleres Mark umgebenden GefaBbiindelring. Das Mark wird 
durch Jodlosung nicht geschwarzt. Ein diinner wasseriger Auszug der Droge schaumt 
beim Schiitteln stark. 

Anatomie. Die Rhizomrinde besteht aus einem sehr reichlich Starke enthaltenden 
Parenchym aus im Querschnitt rundlichen, derbwandigen, getiipfelten Zellen, in das 
hie und da vereinzelte, dickwandige, nicht oder schwach verholzte Steinzellen ein
gestreut sind. Sie ist durch eine deutliche, starkefreie Endodermis aus diinnwandigen 
Zellen gegen die selir schmale, ebenfalls starkefreie, ausschlieBlich aus diinnwandigen 
Zellen aufgebaute sekundiire Rinde abgegrenzt. 1m schmalen Holzzylinder sind die 
zahlreichen ziemlich dickwandigen und ziemlich engen, verholzten HoftiipfelgefaBe in 
diinnwandiges Gewebe eingebettet, das Mark besteht aus dickwandigen, infolge reich
licher Tiipfelung und starker Erweiterung der Tiipfel gegen das Zellumen hin mit knotig 
verdickten Wanden versehenen Zellen, die hochstens sehr kleine Mengen winziger 
Starkekorner enthalten. Die Starkekorner der Rhizomrinde sind in der Regel aus 
wenigen Teilkornern zusammengesetzt, die Teilkornchen haben etwa 5--12, meist 
8-10 ft Durchmesser. 

Die Wurzelrinde ist von einer mit Wurzelhaaren besetzten diinnwandigen Epi
dermis und einer diinnwandigen Hypodermis bedeckt, sehr breit und besteht aus im 
Querschnitt runden Zellen mit kraftiger Wand. Sie enthalt keine Starke. Die Endo
dermiszellen sind dickwandig, das GefaBbiindel des diinnen Zentralstranges zeigt in 
der Regel nur sehr geringes Dickenwachstum, daher auBer den 6-8 primiiren GefaB
gruppen nur wenige ziemlich dickwandige SekundiirgefiiBe und zwischen den primiiren 
GefaBgruppen die Leptomstrange. Fasern fehlen wie dem Rhizom, so auch den Wurzeln. 

Bestandteile. Saponin, Primulakampfer, der in der lebenden Pflanze in glyko
sidischer Bindung vorhanden war, Volemit. 

Priifung. Primula elatior, die bei der Einsammlung mit P. officinalis verwechselt 
werden kann, hat meist Rhizome und Wurzeln von mehr rotbrauner AuBenfarbe. Der 
anatomische Bau derselben stimmt im allgemeinen mit dem der Droge iiberein, docli 
finden sich im Mark des Rhizoms von P. elatior groBe Gruppen stark verholzter Stein
zellen. Der Saponingehalt ist geringer. Zur Bestimmung des Grammblutwertes zieht 
man 0,3 g der Droge am besten mit miiBig verdiinntem Methylalkohol aus, verjagt 
den Alkohol, verdiinnt mit Wasser auf 100 ccm und setzt 0,9 g Kochsalz zu. Der Gramm
blutwert betrage nicht unter 1000. 

Anwendung. Als Expektorans in Form des Infuses oder des Fluidextraktes. 
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Reihe Ebenales. 
Familie Sapotaeeae. 

AIle Arten der Familie fuhren in Rinde, Mark und Blattern reichlich 
Milchsaftschlauche. 

Guttapercha. Guttapercha. 
Abstammung und Gewinnung. Guttapercha ist ein aus dem Milchsaft 

von Palaquium-Arten, vornehmlich wohl P. gutta Burck durch Koagu
lation gewonnener, im frischen Milchsaft in feinster Suspension enthaltener 
Stoff. Fruher wurden die Baume gefallt rind dann erst wurde;n die liegenden 
Stamme auf der Oberseite verwundet und der herausquellende Milchsaft 
gesammelt, ein Verfahren, das einen ungeheuerlichen Raubbau darstellte. 
Jetzt werden Verwundungen am Stamm lebender Baume selten angebracht, 
in sehr viel ausgedehnterem MaBe werden die in Plantagen gezogenen Baume 
eines Teils ihrer Blatter und Zweige beraubt, die dann nach dem Pulvern 
in Zerkleinerungsmaschinen und Kollergangen mit Wasser eine Stunde 
lang unter Umruhren auf 70 0 erwarmt werden. Beim Abkuhlen der Mischung 
steigt die koagulierte Guttapercha an die Oberflache der Flussigkeit, von der 
-sie abgeschopft wird, wahrend das Blattpulver zu Boden sinkt. Die Gutta
percha wird dann in warmem Wasser erweicht und zu Vliesen ausgewalzt, 
endlich zu groBeren Stucken durch Pressen vereint.· Sie hat, so dargestellt, 
grunlichbraune Farbe. In ahnlicher Weise wird aus den von den Blattern 
befreiten Zweigspitzen Guttapercha, aber von weiBer Farbe, gewonnen. 
Man kann auch aus Blattern weiBe Guttapercha erhalten, wenn man die 
Blatter einer V orbehandlung mit Azeton unterwirft, welches das Chloro
phyll usw. entfernt. Etwa 75% der in den Blattern enthaltenen Guttapercha 
(2,4% der frischen Blatter) wird durch die Behandlung mit Wasser gewonnen, 
der Rest kann mit Benzin extrahiert werden, ist dann aber grun gefarbt. 

Beschaffenheit. Guttapercha bildet meist gelbbraune Massen, die in 
heiBem Wasser erweichen und knetbar werden, beim Erkalten wieder er
harten, sich in Chloroform, Schwefelkohlenstoff in der Kalte, in Petrolather 
und Benzol in der Warme losen,. in Alkohol, Ather aber nur zum kleinsten 
Teile loslich sind. Sie hat etwa die Konsistenz von Leder, ist aber schneid
bar im Gegensatz zum schwer schneidbaren Kautschuk. 

Bestandteile. Der wertvolle Bestandteil ist der zu 80-85% in der Gutta
percha enthaltene Kohlenwasserstoff Gutta, dane ben sind vorhanden 
Albane, Fluavil; auch Amyrin-, Lupeol- und Zimtsaureester sind in Gutta
percha nachgewiesen worden. 

Priifung. Guttapercha muB in siedendem Chloroform so gut wie voll
standig loslich sein. 

Geschichte. Die Eingeborenen des indisch-malayischen Gebietes be
nutzten schon langst Guttapercha zu den mannigfachsten Zwecken; aber 
erst nach 1843 wurde es in Europa bekannt. Neuerdings hat Guttapercha 
fur die Technik, besonders fiir die Kabelindustrie, eine auBerordentliche 
Bedeutung erlangt. 

Anwendung. Guttapercha findet, zu sehr dunnen, gelbbraunen, durch. 
scheinenden und nicht klebenden Platten ausgewalzt, als Guttapercha
papier (Gutta percha lamella ta), sowie sorgfaltig durch Umlosen gereinigt 
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und in weiBe bis grauweiBe Stabchen (Guttapercha in bacillis) gepreBt 
als Zahnkitt, in Chloroform gelOst als Traumaticin (eine hautchenbil
dende, kollodiumahnliche Fliissigkeit) pharmazeutische Verwendung. 

Familie Styraeaeeae. 

Benzoe. Resina Benzoe. Asa dulcis. Benzoe. 
Abstammung, Gewinnung und Sorten. Unter Benzoe im allgemeinen 

versteht man harzartige Produkte, die im indisch-malayischen Gebiet 
von Arten der Gattung Styrax durch Einschnitte in den Stamm gewonnen 
werden. Die ,unverletzten Baume enthalten zwar keine Sekretbehalter, 
infolge des Wundreizes bilden sich jedoch im nach der Verwundung ent
stehenden Neuholz zahlreiche schizogene Sekretgange aus, die sich lysigen 
stark erweitern, sich zu einem ganzen System von Balsamgangen vereinigen 
und ihr Sekret iiber die Wundflache ergieBen, wo es allmahlich erhartet. 
Nach langerer Zeit wird es von den Stammen abgelost, angeblich z. T. auch 
noch weiteren Erntebereitungsprozessen unterworfen. Je nach dem Ur
sprungslande und damit je nach der das Harz liefernden Pflanzenart, z. T. 
auch nach den Stapelplatzen unterscheidet man in den Tropen mehrere 
Sorten, von welchen fUr den europaiRchen Handel in Betracht kommen: 

Siam-Benzoe vornehmlich aus Tonkin, von mehreren Styrax-Arten, 
darunter besonders st. tonkinense (Pierre) Oraib und St. benzoides 
Oraib, abstammend. 

Sumatra-Benzoe aus Nord-Sumatra, von St. benzoin Dryander 
abstammend, 

Palembang-Benzoe aus dem Palembang-Hochland Siid-Sumatras, 
von unbekannter Abstammung. 

Diese Sorten kommen in verschiedenen Qualitatsabstufungen vor. 
Beschaffenheit. In Deutschland zum pharmazeutischen Gebrauch 

zugelassen ist allein die Siam-Benzoe in bester Sorte'. Sie besteht aus 
rundlichen, unregelmaBigen oder etwas flachen, weiBlichen bis rotlich
braunen, auf dem Bruche weiBlichen Stiicken. Schlechtere, ausdriicklich 
vom Arzneibuch abgelehnte Sorten weisen zwar auch derartige "Mandeln" 
auf, diese sind aber in eine braune Grundmasse eingebettet. Siam-Benzoe 
riecht schwach, aber sehr angenehm, vanilleartig, dieser Geruch tritt beim 
Erwarmen auf dem Wasserbade erheblich starker hervor; beim starkeren 
Erhitzen entwickelt die Droge stechend riechende Dampfe von Benzoe
saure. Sie lost sich fast vollig in Weingeist. Der alkoholische Auszug gibt 
mit Wasser eine gegen Lackmus sauer reagierende Milch, der durch Er
warmen mit 10 Teilen Schwefelkohlenstoff hergestellte Auszug ist farblos 
und liefert beim Erkalten Benzoesaurekristalle. 

Sumatra·Benzoe besteht aus einer braunen Grundmasse, in die ,groBere oder 
kleinere "Mandeln" eingelagert sind, sie ist also offenbar durch Mischung verschiedener 
Sorten oder Ql.\alitaten hergestellt. Ihr Geruch ist weniger fein als bei Siam·Benzoe, 
die Menge der in ihr enthaltenen, in Weingeist nicht 16slichen Verunreinigungen groBer. 

Palembang-Benzoe besteht aus einer weiBlichen, durch rote oder braunrote 
Streifen marmorierten Grundmasse, die ofters Hohlungen enthalt, auBerdem mit Pflan
zenresten verunreinigt zu sein pflegt. 

Bestandteile. Siam-Benzoe enthalt iiber 20% freie Benzoesaure~ 
geringe Mengen fliichtiger, oliger Stoffe, etwas Vanillin, hauptsachlich aber 
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Benzoesaureester von HarzalkohoIen, namlich Benzoesaure -Benzoresin
olester und Benzoesaure -Siaresinotannolester. Zimtsaure, frei oder ge
bunden, fehIt. 

Sumatra-Benzoe enthii.lt ebenfalls freie Benzoesii.ure, daneben freie und gebun. 
dene Zimtsii.ure, :8enzaldehyd, Vanillin; die Zimtsaure ist zum kleinen Teil esterartig 
an Zimtalkohol, Benzylalkohol und Phenylpropylalkohol, zum groBten Teil an Harz
alkohole, namlich Benzoresinol und Sumaresinotannol gebunden. 

Palembang-Benzoe ii.hnelt der Siam-Benzoe dadurch, daB Zimtsii.ure in ihr 
fehIt, also nur freie und gebundene Benzoesii.ure in ihr vorkommt. 

Priifung. Beim Erwarmen von 1 g Benzoe mit lO ccm Wasser und 
0,1 g Kaliumpermanganat darf sich ein Geruch nach Benzaldehyd nicht 
entwickeln. Benzaldehyd wiirde sich bilden, wenn Sumatra-Benzoe bei
gemischt ware, da die in dieser enthaltene Zimtsaure durch Permanganat 
zu Benzaldehyd oxydiert wird: 

CaRa . CR : CH . COOR -->- CaRs' CRO. 

Der beim vollkommenen Ausziehen von 1 g zerstoBener Benzoe mit sie
dendem Weingeist verbleibende Ruckstand darf nach dem Trocknen bei lOOo 
Mchstens 0,02 g wiegen (starker verunreinigte Sorten). 

Der Aschegehalt der Benzoe darf 1% nicht ubersteigen. 
Geschichte. 1m 15. Jahrhundert kam Benzoe erst selten in Europa 

vor und war sehr kostbar. Aber schon im 16. Jahrhundert wurde sie reich
lich eingefiihrt und fand Eingang in die Apotheken. 

Anwendung. Verwendung findet Benzoe hauptsachlich zur Bereitung 
von Adeps benzoatus, Tinct. Benzoes und von Acidum benzoicum, sowie 
zum Rauchern und zu kosmetischen Zwecken. 

Reihe Contortae. 
Familie Oleaeeae. 

Manna. Manna. 
Abstammung. Die. Droge ist der eingetrocknete Saft der im ostlichen 

Mittelmeergebiet heimischen Manna-Esche, Fraxinus ornus L., eines 
Baumes, welcher zur Gewinnung dieser Droge an der Nordkuste von Sizilien 
stellenweise angebaut wird. Die Gewinnung geschieht in der Weise, daB 
die Stamme, sobald sie einen Durchmesser von 8-10 cm erreicht haben, 
im Juli und August auf einer Seite des Stammes mit zahlreichen, einander 
genaherten und parallelen Einschnitten in die Rinde versehen werden, 
welche bis zum Kambium gehen. Der aus den Wunden sich ergieBende 
Saft ist anfangs braunlich, wird aber an der Luft unter Erstarrung rasch 
gelblichweiB und kristallinisch. Hat man in die Einschnitte Stabchen 
oder Grashalme geIegt, so veranlassen diese den austretenden Saft, Stalak
titenform anzunehmen, und diese Stucke kommen aIs beste Sorte unter 
dem Namen Manna cannulata (auch Manna canellata genannt) in den 
Handel. Eine etwas geringere Sorte, wesentlich aus zerbrochener Manna. 
cannulata bestehend, wird im Handel aIs "Tranenbruch" bezeichnet. Die 
an der Rinde herabgelaufene, mit Rindenstucken gemengte, und die auf 
den mit Blattern oder ZiegeIsteinen belegten Erdboden abgetropfte Manna. 
bilden zusammen die geringwertige Sorte Manna communis oder Manna 
pinguis. 
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BeschaHenheit. Manna cannulata, die offizinelle Sorte, bildet dreikantige 
oder mehr flach rinnenformige, kristallinische, trockene, aber weiche, in 
Wasser losliche Stiicke von blaI3gelblicher, innen weiI3er Farbe, rein siiI3em 
Geschmack und honigartigem Geruch, Manna communis hingegen klebrige, 
weiche, gelbliche und mit Rindenstiicken durchsetzte Klumpen von weniger 
siiBem, etwas schleimigem und kratzendem Geschmack. 

Bestandteile. Manna besteht bis zu 80%, mindestens aber 75%, aus 
dem AIkohol Mannit; daneben sind Zuckerarten, Schleim, Dextrin, Fraxin, 
Zitronensii.ure und ein Bitterstoff darin enthalten. 

Priifung. Der Wassergehalt der Manna ·soll 10%, der Aschegehalt 3% 
nicht iibersteigen. 

Gehaltsbestimmung. Wird 1 g Manna mit 1 ccm Wasser und 20 ccm 
Weingeist 1 Stunde unter RiickfluBkiihlung gekocht, die LOsung heiI3 durch 
ein Watteflockchen klar filtriert, die Watte mit 5 ccm heiI3em Weingeist 
nachgewaschen, so muI3 das Filtrat nach dem Eindampfen mindestens 
0,75 g bei 100 0 getrockneten Riickstand hinterlassen, was einem Mannit
gehalt von mindestens 75% entspricht. 

Geschichte. Die "Manna" der Bibel ist sicher nicht die jetzt gebrii.uch
liche Manna gewesen. 1m 15. Jahrhundert kannte man jedoch unsere 
Manna, welche man damaIs aIs freiwillig ausgetretene Kliimpchen von der 
Manna-Esche sammelte. Erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts begann man 
den Baum anzuschneiden, um groI3ere Ausbeute zu erlangen. 

Anwendung. Manna ist fiir sich oder aIs Sirupus Mannae ein Mittel gegen 
Husten und gegen Verstopfung, namentlich bei Kindem; sie bildet einen 
Bestandteil des Infus. Sennae compo 

Familie Loganiaeeae. 
Radix Gelsemii. Rhizoma Gelsemii. Gelsemiumwurzel. 

Abstammung. Die Droge besteht aus dem Wurzelstock, den Auslii.ufern und Wur
zeIn von Gelsemium sempervirens Aiton, einem Schlingstrauche des siidlichen 
Nordamerika. 

Beschaffenheit. Die Stiicke der Droge sind etwa zylindrisoh, mehrere Zentimeter 
lang, manohmal etwas verbogen oder angesohwollen. Die dicksten, bis 2 om Duroh
messer groBen Stiioke bestehen aus Rhizom- oder Auslauferteilen, die diinneren, oft 
nur einige Millimeter dioken, aus den Wurzeln. Ihre Farbe ist auBen graugelblioh 
oder graubraunlich, manchmal fast violett, innen gelb. Sie sind schwach gefurcht, 
grobfaserig, hart. Gelsemiumwurzel rieoht schwach aromatisch und sohmeokt bitter. 

Anatomie. Der Quersohnitt des Rhizome zeigt einen normalen Kork, eine pri
mare Rinde mit Bastfasern und Steinzellen, und einen starken Kambialzuwachs, der 
durch bis 8 Zellen breite Markstrahlen gestreift ist, und ein kleines Mark. Die Rinden
strahlen enthalten tangentiale Streifen obliterierter Siebrohren, die Holzstrahlen ein
zeIn stehende, in Holzparenchym und Tracheiden eingebettete weite HoftiipfelgefaBe. 
Das Mark ist klein, oft geschwunden, so daB auch von dem urspriinglich vorhanden 
gewesenen markstandigen Leptom haufig niohts mehr zu erkennen ist. Die Wurzeln 
haben keine oder nur ganz vereinzelte meohanische Zellen in ihrer primaren Rinde, 
einen strahligen aber marklosen Holzkorper mit Markstrahlen von meist wenigen, ver
einzelt aber auch sehr vielen Zellen Breite, sehr zahlreiche GefaBe in dem sonet dem 
Rhizom gleichgebauten Holz. 1m Rhizom, wie in der Wurzel sind die Markstrahlen 
des Holzes derbwandig, deutlioh fein getiipfelt, die der Rinde enthalten viele Oxalat
zwillingskristalIe, alies Parenohym iet starkehaltig. 

Das Pulver, das durch die eben erwahnten histologischen Elemente charakterisiert 
ist, gibt dem Methylaesculetingehalte zufolge folgende Identitatereaktion: 1 g Drogen
pulver erteilt 50 ccm Kalkwasser gelbliohe Farbe und blauliche FluorE)Szenz, welche auf 
Zusatz von verdiinnter Schwefelsaure ganz oder fast ganz versohwindet. 
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Bestandteile. Die Droge enthiUt die Alkaloide Gelseminin und Gelsemin, ferner 
p-Methylaesculetin, Harz usw. 

Priifung. Gelsemiumwurzel soll mit der Wurzel von Jasminum fruticans L. 
(Oleaceae) verwechselt worden sein, welche sich von ihr durch zahlreiche Fasern in'der 
sekundii.ren Rinde unterscheidet. Eine einfache Methode zum Nachweis dieser Wurzel 
im Pulver der Radix Gelsemii ist nicht bekannt. 

Anwendung. Die Droge ist Separandum und wird als Nervenmittel und gegen 
Asthma usw. verwendet. 

Curare. Kurare. 
Kurare ist ein nach Geheimrezepten siidamerikanischer Medizinma.nner hergestelltes, 

als Pfeilgift gebrauchtes Extrakt aus Rinden einiger dort heimischer Strychnos
Arten, u. a. Str. Castelnaeana Wedd., toxifera Benth. und Crevauxii Planchon, 
und anderen noch unbekannten Zutaten. Ala Hauptingredienzen kommen wohl be
sonders die Korkschichten der Strychnosrinden in Betracht. Kurare kommt in mehreren 
verschieden verpackten und verschieden zusammengesetzten Sorten vor. Kalebassen
Kurare ist in Flaschenkiirbissen verpackt und stellt eine homogene, selten mit Blatt
resten verunreinigte, trockene, lakritzahnliche Masse dar. Topf-Kurare ist in Ton
Wpfchen varpackt, trocken, schwarz, mit Pflanzenteilchen (Steinzellen, ParenCh,ym) 
und gelegentlich auch mit Kaliumsulfatkristallen durchsetzt, ofters grob gefalscht. 
Tubo-Kurare ist in Bambusrohren verpackt und steUt eine dem.Zichorienkaffee oder 
dem Pumpernickel ahnlich aussehende, manchmal mit Querzitkristallen durchsetzte 
M!l.Sse dar. Kurare ist in Wasser zu 50 bis gegen 75%, Tubo-Kurare sogar bis 85% 10s
lich und enthalt reichlich wasserlosliche quartare und tertiii.re Alkaloide. Letztere 
sind wenig oder gar nicht giftig, erstere stark toxisch. Infolge dieses Alkaloidgehaltes 
gibt ein wasseriger Kurareauszug amorphe Niederschlage mit Sublimatlosung, Kalium
quecksilberjodid und 4.mmoniakfliissigkeit. Letzterer Niederschlag enthalt die ter
tiii.ren Basen und ist in Ather loslich. Kalebassen-Kurare ist die beste Sorte und enthalt 
tertiare Basen nur in geringen Mengen, wohingegen das arzneilich unbrauchbare Tubo
Kurare davon groBere Mengen enthii.lt. Man priift auf dieselben und somit auf reines 
Kalebassen-Kurare, indem man eine Probe mikroskopisch auf Querzitkristalle, eine 
andere chemisch auf tertiare Basen untersucht. Die wasserige Losung wird nach dem 
Versetzen mit Ammoniak mit Ather ausgeschiittelt, der Ather verjagt, der Riickstand 
in verdiinnter Schwefelsaure gelost und mit einem Stiick Metaphosphorsii.ure (Acid. 
phospho glaciale) versetzt. Ein voluminoser weiBer Niederschlag zeigt die tertiaren 
Basen an. 

Kurare gehOrt in den Giftschrank. 

Semen Strychni. Brechniisse. Krahenaugen. 
Nux vomica. 

Abstammung. Sie sind die Samen von Strychnos nux vomica L., 
einem in Ostindien wildwachsenden, niedrigen Baume, in dessen apfel
ahnlichen Beerenfriichten wenige (hOchstens 5) Samen in das Frucht
fleisch eingebettet liegen (Abb. 293 E). In den Handel kommt die Droge 
iiber die ostindischen Hafen Bombay, Cochin und Madras. 

Besehaffenheit. Die Strychnossamen (Abb.294) Silld von scheibenfor
miger Gestalt, 2-2,5 em im Durchmesser und 0,3 bis hochstens 0,5 em 
in der Dicke messend, mit einem Oberzug von dicht aufeinanderliegenden, 
nach der Peripherie des Samens gerichteten Haaren von seidenglanzender, 
graugelber, bisweilen griinlichschimmernder Farbe versehen. Auf der einen 
meist etwas vertieften Seite tritt der Nabel (z) in der Mitte als eine mehr 
oder weniger hohe Warze hervor, von welcher eine sehr feine Leiste (st) 
radial bis zur zapfchenformig schwach hervorragenden Mikropyle (h) am 
Rande der Kreisflache verlauft. Die diinne Samenschale umhiillt ein weiB
graues, hornartiges, sehr hartes Endosperm (end), und in einer feinen, 
zentralen Spalte des letzteren liegt der etwa 7 mm lange Embryo mit seinen 

Gllg-Brandt-Schiirhoff. Pharmakognosie. 4. Ann. 22 
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zarten, herzformig gestalteten Keimblattern (c). Parallel zur Kreisflache 
(d. h. in dem das Endosperm fast vollstandig durchsetzenden Spalt) laBt 
sich der Samen, besonders nach dem Einweichen in Wasser, leicht in zwei 

Abb. 203. Strychnos nux vomica . A Bluhender Zweig, B Blute aufgcschnittcn und Il.usgcbreltet, CAn· 
theren, D Frucht, E Frucht 1m Querschnltt,)1' . umcnquerschnltt, G amen. (Gllg.) 

scheibenformige Half ten zerlegen, zwischen denen der Keimling deutlich zu 
erkennen ist. Brechnusse sind geruchlos und schmecken ungemein bitter. 

Anatomie (Abb.295). Jede der grob getupfelten Epidermiszellen der 

A bb. 204. Semen Strychnl. 1 In der Fliichenansicht , 
2 Liingsschnltt, 3 Querschnltt. z Nabcl, st Lelstc. h Mi· 
kropyle, t amenschale, end Endosperm, c Keimbliittcr, 

r Stiimmchcn. 

dunnen Samenschale ist zu 
einem ungefahr 1 mm langen 
Haar (h) au>gewachsen, welches 
kurz uber der Basis nach dem 
Rande des Samens hin umge
bogen und so der Oberflache des 
Samens angedruckt ist; der dun· 
nen Zellulosewandung der Haare 
sind sehr dicht langsverlaufende, 
hohe, leistenformige, verholzte 
Verdickungen (lei) aufgesetzt, 
wodurch die Haare das Aussehen 

von dickwandigen, langsgerieften Schlauchen erhalten. Unter dieser Haar
epidermis folgen mehrere diinnwandige, braune, kollabierte Zellschichten 
(br), die Nahrschicht, welche im mikroskopischen Bild wenig hervortreten. Das 
Nahrgewebe (end) speichert Reservezellulose; es besteht demnach aus dick
wandigen, hornartigen, mehr oder weniger isodiametrischen Zellen, welche 
sparlich fettes en und Aleuronkorner enthalten. Die auBeren Zellen des Nahr
gewebes (gleich unter der Samenschale) sind bedeutend kleinzelliger aLs 
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die inneren; die Wandung der letzteren quillt bei Wasserzusatz ziemlich 
stark auf. Die Endospermzellen zeigen niemals deutliche Tiipfel; dagegen 
laBt sich bei starker VergroBerung an mit Jodlosung behandelten Pra
paraten erkennen, daB die Protoplasten benachbarter Zellen miteinander 
durch zahlreiche, auBerst feine Plasmodesmen verbunden sind. In kleinen, 
in einen Tropfen rauchender oder konzentrierter Salpetersaure gebrachten 
Endospermteilchen farbt sich der Zellinhalt infolge des Bruc.ingehaltes 
orangegelb. Ein mit Petrolather entfetteter Schnitt zeigt nach Behandlung 
mit Vanadin-Schwefelsaure Blaufarbung der Inhalte der Endospermzellen, 
die durch das Strychnin veranlaBt wird. 

A lei .B 

tia :iL·p riBs . '1~ C 

Abb.295. cmen t rychnL A Querscholtt durch den liuGereD Tell des Sameos; h Epidermlsllaare, IIr ob· 
llterlerle Schichten der Samcnschalc (Nahrschicht), braun gefarbt, trlel Niihrgcwcbe. Vergr. ", •. - B 
Querschnltt durch die iiuBersten Telle des smen, stllrker vergroOert; h Epldermlshssre, 1m UDtersteD 
Tell stark getiipfclt (ta), 1m oberen Teil mit starkeD Lelsten (lei ) vers.hen (das Hsar links von auOen geschen, 
die beiden snderen gsnz oder halb 1m LAng chnltt, da6 basale Lumen (lUi) der Hasrzelle zelgend), /)r Nilhr· 
8chicht der Samcnschale, aus braunen obtlterierten Zellen bestehend, end Niihrgewebe. Vergr. "0' •. -

C Dss Ende cines Hasres von oben geaehen; lei Verdlckungslelsten. Vcrgr. '00,.. (Gllg.) 

Merkmale des Pulvers. Das graue oder hellgelblichgraue, feine Pulver 
(Sieb VI) besteht zum Teil aus fein zermahlenen Triimmern des farblosen, 
dickwandigen, scheinbar ungetiipfelten Endospermgewebes, sowie aus meist 
als gerade oder etwas gebogene Leisten oder Stabchen auftretenden, farb
losen, seltener braunlichen, verholzten Bruchstiicken der Haare, ferner 
zahlreichen Protoplasmakornchen oder .kliimpchen und ziemlich spar
lichen Aleuronkornern. Dazwischen findet man in Menge Gewebe
fetzen, sowie mehr oder weniger wohlerhaltene Haare. Der Hauptteil 
des Pulvers besteht aus dem Gewebe des Endosperms; seine Zellen 
besitzen eine dicke, farblose Wandung, die ohne besondere Behand
lung ungetiipfelt erscheint und sich aus drei Schichten zusammensetzt, einer 
sehr zarten Mittellamelle, einer dicken, verschleimenden Sekundarschicht 

22* 
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und einer sehr feinen, wenig auffallenden inneren Tertiiirschicht; die auJ3eren 
Zellen des Endosperms sind ziemlich klein, nicht sehr dickwandig, quadratisch, 
rechteckig, die inneren nehmen allmahlich an GroJ3e zu, werden dickwandiger 
(mit meist etwas gewellten Wanden) und zeigen eine polygpnale oder etwas 

Abb. 2Q6. Semen Strychnl . Besta.ndteile des Pulvers. ..4. Haarbasis. B Haarlelsten. C Endospermzellen. 

gestreckte Gestalt; sie enthalten in einem farblosen oder gelblichen bis 
braunlichen, klumpigen Olplasma ziemlich sparlich farblose oder braunliche 

Aleuronkorner von sehr wechseln
der GroJ3e (15-30 f.l groB) und 
Gestalt (kugelig, eiformig, spindel
f6rmig, gelappt) , in denen sich 
meist mehrere Globoide, aber 
keine Kristalloide nachweisen 
lassen. Sehr haufig und charak
teristisch im Pulver sind ferner 
die Epidermishaare der Droge; 
diese sind nur auBerst selten ein
mal mehr oder weniger ganz als 
lange, schmale Schlauche erhal
ten, sondern allermeist von ihrer 
Basalpartie abgebrochen der 
obere Teil zersplittert; die Basal
partien sind von griinlich- oder 
gelblichbraunlicher Farbe, ent
halten manchmal einen gelblich
braunen bis braunlichen Inhalt 

Abb. 297. Semen Strychnl. Endospermzcllen in Jod· und erscheinen in der Oberflachen-
16su,og , die PJasmodesmen zeIgend. Schematlsch. 

ansicht (manchmal hangen meh-
rere Haarbasen fest zusammen) polygonal, mit dicker Zellwand, die von 
zylindrischen Tiipfeln durchzogen wird, in der Langsansicht als dickwan
dige, dicht und grob spaltenformig getiipfelte Partie, die nach oben hin in 
ein mehr oder weniger zerfasertes Haar auslauft; die oberen Teile des Haares 
sind inhaltslos und von griinlichbraunlicher Farbe; ihre diinne Wandung 
mit den nach innen aufgesetzten, starken Verdickungsleisten ist allermeist 
in der verschiedenartigsten Weise zersplittert oder zerfasert, nur die an der 
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Spitze abgerundeten Endstiicke sind haufig noch im Zusammenhang erhalten 
und zeigen die charakteristische, auf die Verdickungsleisten zuriickzufiihrende 
Langsstreifung. Nur ziemlich sparlich werden beobachtet gelblichbraune 
bis braune Fetzen von der Nahrschicht der Samenschale, die aus vollstandig 
oder fast vollstandig kollabierten, diinnwandigen, sehr undeutlichen Zellen 
bestehen. 

Besonders charakteristisch fiir das Pulver sind die dickwandigen, schein
bar ungetiipfelten, in einem klumpigen Olplasma Aleuronkorner fiihrenden 
Zellen und Zellkomplexe des Endosperms, sowie die Bruchstiicke der auffal. 
lenden Haare. 

Starke kommt im Pulver nicht vor. 
Das Pulver wird untersucht in Glyzerin (Wandung der Endospermzellen 

ungequollen I), in Glyzerin nach Zusatz von verdiinnter wasseriger Bis
marckbraunlosung (Farbung der Protoplasmakornchen oder -klumpen, 
sowie der Aleuronkorner!), in Chloralhydratlosung (Quellung der sekun
daren Wandschichten der Endospermzellen, Auftreten von Oltropfchen bei 
Erwarmung, Deutlichwerden der Haarbasen I), in Phloroglucin-Salzsaure 
(verholzte Haarleisten). 

Zum Nachweis der Plasmaverbindungen (Plasmodesmen) durch die dicke 
Wandung der Endospermzellen verfahrt man folgendermaBen: Man bringt 
etwas von dem Pulver in einen groBen Tropfen Alkohol, der mit etwas Jod
jodkaliumlOsung versetzt worden ist, und saugt mit Hilfe von Loschpapier 
nach einiger Zeit einige seitlich dem Praparat zugesetzte Tropfen Wasser 
durch das Praparat, so daB dieses ziemlich entfarbt worden ist. Nun erkennt 
man beim Betrachten von Endospermbruchstiicken mit einer starken 
VergroBerung deutlich, daB die gesamten Wandungspartien zwischen je 
zwei Lumina der Endospermzellen von zahllosen, auBerst feinen und ein
ander parallelen Kanalchen durchzogen werden, durch die das Plasma der 
Zellen in offener Verbindung steht. 

1 g Pulver, mit 10 g Spiro dil. 1 Minute gekocht, gibt ein bitteres Filtrat, 
von dem 5 Tropfen, mit 10 Tropfen verdiinnter Schwefelsaure auf dem Wasser
bade verdampft, eine violette, nach Wasserzusatz verschwindende, nach dem 
Wiedereindampfen wieder erscheinende Farbung annehmen (Nachweis des 
Loganins). 

Bestandteile. Die Samen enthalten neben fettem 01 und EiweiB als 
wirksame Bestandteile die beiden giftigen Alkaloide Strychnin und Bru
cin, sowie Igasursaure und das Glykosid Loganin. 

Priifung. BrechnuBpulver darf keine Starke, von anderen Samen her
riihrend, enthalten. Der Aschegehalt darf 3% nicht iibersteigen. 

Gebaltsbestimmung. 3 g gepulverte Brechniisse werden mit 20 gAther 
und 10 g Chloroform durchgeschiittelt, nach Zusatz von 3 g Natriumkar
bonatlosung eine halbe Stunde unter haufigem Schiitteln stehen gelassen, 
dann mit 7 g Wasser versetzt und krii.ftig durchgeschiittelt. Nach dem Ab
setzen und volliger Klarung der atherischen Schicht filtriert man 20 g 
derselben (= 2 g Droge) in gut bedecktem Trichter ab, destilliert den Ather 
bis auf das halbe Volumen zur Entfernung von Ammoniak und Aminen ab 
und schiittelt den Riickstand nach dem Nachwaschen des Destillierkolb
chens mit 5 ccm Chloroform und zweimal 5 ccm Ather im Scheidetrichter 
mit 5 ccm liIo-Normal-Salzsaure aus, nacbdem man nOtigenfalls so viel 
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Ather noch zugesetzt hatte, daB die Atherchloroformlosung auf der Salz
saure schwimmt. Nach Ablassen der letzteren wird das organische Sol
vens nooh zweimalmit je 5 ccm Wasser gewaschen, dann die vereinigten was
serigen Fliissigkeiten mit 2 Tropfen MethylrotlOsung versetzt. . Zur Riick
titration des Saureiiberschusses diirfen hochstens 3,62 ccm Iho-Normal
Kalilauge (Feinbiirette) erforderlich sein. Die zur Sattigung der Alkaloide 
mindestens notigen 1,38 ccm Iho-Normal-Salzsaure zeigen bei einem durch
schnittlichen Molekulargewicht des Alkaloidgemisches von 364,2 eine Min
destmenge von 0,0502596 g Alkaloiden in 2 g Droge, mithin einen Mindest
gehalt der Droge von 2,5% an. 

Zum Beweise, daB es die beiden Alkaloide Strychnin und Brucin gewesen 
sind, die titrimetrisch bestimmt wurden, schreibt das Arzneibuch noch 
folgende Identitatsreaktionen vor. 2 ccm der titrierten Fliissigkeit miissen 
sich mit 0,5 ccm verdiinntem Bromwasser (1 + 4) voriibergehend rot farben, 
und nach weiterem Zusatz des Reagenses eine gelbe milchige Triibung 
geben (Brucin). Beim Untersehichten dieses Gemisches mit dem gleiehen 
Volumen Sehwefelaaure muB an der Beriihrungsflache der Fliissigkeiten 
eine rotlichviolette Farbung auftreten, die sich bei ruhigem Stehen der 
ganzen Losung mitteilt (Strychnin). 

Geschichte. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts kamen die Brechniisse 
nach Europa. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Die Droge ist wegen ihrer Giftigkeit mit Vorsicht zu 

handhaben. Sie dient ala magenstarkendes Anregungsmittel, gegen Trunk
sueht, Lahmungen, Erbreehen der Schwangeren usw. 

Familie Gentianaeeae. 
AlIe Arten dieser Familie sind durch den Gehalt an Bitterstoffen aua

gezeichnet. 

Herba Centaurii (minoris). Tausendgiildenkraut. 
Abstammung. Die Droge stammt von Erythraea centaurium (L.) 

Per8oon, einem in Europa besonders im Mittelmeergebiet auf feuchten 
Wiesen stellenweise sehr verbreiteten Kraute, und besteht aua den gesamten 
oberirdischen Teilen dieser Pflanze (Abb. 298); sie wird zur Bliitezeit yom 
Juli bis September gesammelt. 

Beschaffenheit. Der einfache, bis 40 cm hohe und bis 2 mm dicke, 
vierkantige, hohle Stengel, welcher sieh oben trugdoldig (zymos) verzweigt, 
tragt am Stengelgrunde, rosettenartig gehauft, 4 cm lange und 2 em breite, 
eiformige, kahle Blatter. Weiter nach oben am Stengel werden sie all
mahlich kleiner und spitzer, langlich oder schmal verkehrteiformig und bil
den kreuzgegenstandige Paare; sie sind sitzend, 3-5-nervig, ganzrandig 
und kahl wie die ganze Pflanze. 

Der Bliitenstand ist eine endstandige Trugdolde mit rosaroten Bliiten, 
deren fiinflappiger Blumenkronensaum samt der in der Knospenlage ge
drehten, blaBfarbenen Blumenkronenrohre den fiinfspaltigen Kelchsaum 
fast um die Halfte der Rohrenlii.nge iiberragt. Durch das Trocknen schlie
Ben sich die Zipfel des Blumenkronensaumes stets zusammen. Die Antheren 
der 5 StaubgefaBe sind nach dem Verbliihen schraubig gedreht. Der Frucht-
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knoten ist oherstandig und enthalt viele Samenanlagen. Tausendgiilden
kraut ist geruchlos und schmeckt stark bitter. 

Anatomie. Fiir die Stengel dieses Krautes sind die verhiiltnismaBig 
dickwandigen Elemente des HolzkOrpers, fiir seine Blatter die wellig begrenz
ten Zellen der heiden mit Spaltoffnungen versehenen Epidermen und die je 

Abb. 298. Erythraea centaurium. A oberer Tell, B unterer Tell der blilhendcn Pflan1.e, 0 Blute lm Lling.· 
schnltt, D Anthcre nach dem Ausstl>uben des Pollens, E Fruchtknoten mit Griffel und Narbe. (Gllg.) 

einen Oxalateinzelkristall enthaltenden, in 2 Reihen gestellten Palisadenzellen 
charakteristisch. Diagnostisch besonders wichtig sind die geradlinig-poly
gonalen Epidermiszellen der AuBenseite der Kelchblatter, die zu dickwandi
gen Papillen ausgewachsen sind, und deren AuBenwand eine eigenartige, 
vom Scheitel der Papillen allseitig herablaufende, bei Betrachtung von der 
Flache daher im wesentlichen radial erscheinende Kutikularstreifung zeigt. 
Die Pollenkorner sind kugelig und glatt und haben 3 schlitzformige Austritt
stellen fiir den Pollenschlauch. 
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Zur Identifizierung geschnittener Ware achtet man auf das Vorhanden
sein roter Blumenkronenfragmente, nimmt einige Blattstiickchen und win
zige Teile des Kelches mit der Pinzette heraus, kocht in einigen Tropfen 
Chloralhydratlosung unter Deckglas auf und sucht im Mikroskop die an
gegebenen Kriterien auf. 

Merkmale des Pulvers. Die Identifizierung des Pulvers erfolgt durch 
Nachweis der erwahnten Eigentiimlichkeiten der Stengel-, Blatt- und Kelch
fragmente, sowie der roten Kronenblattfetzen und der Pollenkorner im noti
genfalls aufgekochten Chloralhydratpraparat. In diesem findet man ferner 
kleinzelliges Gewebe der Fruchtknoten, Samenanlagen, Staubfaden, Fetzen 
der Antherenwande mit der fibrosen Schicht, farbloses Gewebe der Blatt
nerven usw. Haare fehlen. 

Abb. 299. Herbs Centaurli • .it Querschnitt durch das Blatt. B OberDachenansicht der unteren Epidermis. 
C PollenklSrner. 

Bestandteile. TalUlendgiildenkraut enthalt ala wichtigsten Bestandteil 
den glykosidischen Bitterstoff Erytaurin, daneben Harz, angeblich auch 
einen kristallinischen, geschmacklosen Stoff Erythrocentaurin. 

Priifung. Verwechselungen mit anderen Erythraea-.Arten, wie E. pul
chella und E. linariHolia Persoon sind nicht ausgeschlossen, aber auch 
kaum zu beanstanden, da diese in Geschmack und Wirkung dem Tausendgiil.
denkraut gleichkommen. Der ersteren fehIt die Blattrosette, die Blatter der 
zweiten sind lineal. Verfalachung wurde beobachtet mit dem Kraute von 
Epilo bi um angustifoli um L., deren Blattfragmente in geschnittener Ware 
und im Pulver im Chloralhydratpraparat an ihrem Reichtum an Oxalat
raphiden und an ihren Haaren leicht zu erkennen sind. Die in der Literatur 
ala Verwechselung angegebene Silene armeria L. scheint ala solche niemals 
wirklich beobachtet worden zu sein; sie ist auch eine viel seltenere Pflanze 
ala Erythraea centaurium und ihre Einsammlung diirfte daher nicht lohnend 
sein. 
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Der Aschegehalt des Pulvers darf 8% nicht ubersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Eine fUr das Apothekenlaboratorium geeignete 

Methode ist noch nicht bekannt. 
Gesehiehte. Seit dem Altertum ist Tausendgiildenkraut ununterbrochen 

im Gebrauch. 
Anwendung. Es findet alB magenstarkendes Mittel Anwendung und dient 

zur Bereitung von Tinct. amara. 

Radix Gentianae. Enzianwurzel. 
Radix Gentianae rubra. 

Abstammung. Die Droge besteht hauptsachlich aus den Rhizomen und 
Wurzeln von Gentiana lutea L. einer in den Gebirgen Mittel- und Sud
europas (in Deutschland: Vogesen, Schwarz
wald, Schwabische Alb) wildwachsenden, prach
tigen Staude. Daneben werden, namentlich in 
den auBerdeutschen Alpenlandern, vielleicht 
auch die dunneren Rhizome und Wurzeln von 
G. pannonica Scop., G. purpurea L. und 
G. punctata L. hier und da noch gesammelt. 
Das Trocknen der frisch gegrabenen und meist 
der Lange nach gespaltenen Droge geschah 
friiher haufig erst nach vorausgegangener, durch 
haufenweises Aufschichten eingeleiteter Garung, 
welche der Droge den charakteristischen Geruch 
und die rotlichbraune Farbe rasch verleiht. 
Doch wird beides auch durch langsames Trock
nen erreicht, wahrend bei schnellem Trocknen 
eine helle und zunachst nicht riechende, extrakt
reich ere Ware erhalten wird, die erst bei lan
gerem Lagern obige Eigenschaften annimmt. 
Die rasch getrocknete Ware ist offizinell. 

Besehaffenheit. Die getrockneten Wurzel
stocke (Abb. 300) von G. lutea konnen bis 60 cm 
lang und an ihrem oberen Ende bis 4 cm stark 
sein, die der anderen Arten sind diinner. Die 
Wurzeln sind gelbbraun, stark langsrunzelig 
und nur wenig verzweigt. Das Rhizom, aus 
welchem die Wurzeln entspringen, ist mehr

Abb. 300. Radlx Gentianae. bl 
lWste des Blattschopfes, rh Rhl
zomteU, IOU lIauptwurzeJn, n.1OU 

Nebenwurzeln (1/.). (Gllg.) 

kopfig, oft von gelben trockenhautigen Blattresten beschopft und darunter 
durch die Narben der Laubblatter vorausgegangener Jahre quer geringelt. 

Der Bruch des Rhizoms sowohl wie der Wurzeln ist glatt und weder holzig 
noch faserig, noch mehlig; sie zeigen eine weiche, fast wachsartige Beschaf
fenheit. Die gelbliche, rotliche oder hellbraune Querschnittflache der Wur
zeln (Abb. 301) zeigt eine porose, oft von groBen Lucken durchsetzte Rinde, 
welche durch die dunkle, meist etwas gewellte Linie des Kambiums von dem 
gleichmaBigen, eine au Berst schwach radiale Struktur aufweisenden Holze 
getrennt ist. In Wasser quellen die Stucke stark und werden zahe und bieg
sam. Jodlosung ruft auBer einer schwachen Braunung auf den Schnitt-



346 Emhryophyta siphonogama. Dicotyledoneae. 

fliichen infolge der Abwesenheit (oder Sparlicbkeit) von Starke keine Ver
anderung hervor. 

Enzianwurzel riecht eigenartig und schmeckt erst siiBlich, dann stark 
und rein bitter. 

Anatomie. (Abb.302). Die Wurzel ist von einer kraftigen Korkschicht 
umgeben. Vnter dieser folgt eine schmale Lage von ziemlich dickwandigen 
Parenchymzellen, darauf das breite Gewebe der Rinde, nur aus isodianietri
schen Parenchymzellen (ri) mit kraftiger Wandungbestehend, zwischen 
welchen unregelmaBig kleinere oder groBere Siebstrange (le) eingelagert 
sind. Dem Holzkorper fehlen (wie der Rinde) Markstrahlen. In reichliches 
Holzparenchym (pa) eingebettet finden sich die einzeln oder in Gruppen 
liegenden Treppen- oder Netzgefii.Be (ge) und zahlreiche, kleinere oder gro
Bere Siebrohrenstrange (le) (anormal gebauter Holzkorper I). Die parenchy
matischen, stark quellbaren Elemente der Rinde und des Holzes enthalten 

Abb. $01. Radix Gentlanae, Lupenblld ('/,). A Querschnlt t dutch einen Wurzelstock, B dutch elne 
Wutzel. 1;0 Kork, ri Rinde, ca Kambiutnrlng, (I" Gefii.Oe des Holzk6rpers, m Mark. (Gllg.) 

gelbliche, in Wasser losliche Massen, daneben olartige Tropfchen und gelegent
lich winzige Oxalatkristalle (meist Nadeln, selten Tafelchen, Prismen oder 
Oktaeder), ferner sehr selten vereinzelte Starkekorner. - Charakteristisch 
fiir diese Droge ist endlich der Vmstand, daB sich das gesamte Gewebe 
mit Ausnahme von Kork und GefaBen, bei Zusatz von Chlorzinkjod blaut, 
also aus reiner Zellulose besteht und ferner, daB die Wande der Parenchym
zellen trotz Einweichens mehr oder weniger wellig verbogen bleiben. 

Mechanische Zellen finden sich nicht in der Droge, dagegen finden 
sich Fasern innerhalb der BliitensproBnarben. 

Starke kommt nur gelegentlich und auBerst sparlich in winzigen Korn
chen vor. 

Kristalle finden sich in der Form sehr kleiner, in der GroBe unterein
ander sehr wechselnder, nadelformiger Korper in den Parenchymzellen vor. 
Sie sind haufig schwer zu erkennen und am besten mit Hilfe des Polari
sationsapparates aufzufinden. 

Merkmale des Pulvers. Das braunlichgelbe oder braungelbe, feine Pulver 
(Sieb VI) besteht in der Hauptmenge aus fein vermahlenen Bruchstiick
chen der farblosen, ziemlich dicken, manchmal deutlich getiipfelten Wande 
der Parenchymzellen, gelblichen bis braunlichen Korktriimmern, farblosen 
Bruchstiickchen der Treppen- oder NetzgefaBe oder haufig den Bruch. 
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stiicken ihrer Verdickungsleisten, massenhaften farblosen bis gelblichen 
Protoplasmakornchen reap. -kliimpchen, sowie sehr kleinen (meist nur 
mit dem Polarisationsapparat nachweisbaren) Kalziumoxalatkristallen. 
VerhaltnismaBig sparlich sind ansehnliche Gewebefetzen mit gut erhaltenen 
Zellelementen. Weitaus die meisten von diesen bestehen aus mehr oder 
weniger kugeligen, seltener elliptischen oder rechteckigen, gestreckten 
Parenchymzellen mit ziemlich dicker, geschrumpfter, aber in Wasser nahezu 
wieder ihre normale Ge
stalt annehmender und 
schwach quellender, hier 
und da getiipfelter Wan
dung und dichtem korni
gem, sparlich fettes 01 
fiihrendem, gelblichem 
bis fast gelbem Proto
plasmainhalt, in dem 
mit dem Polarisations
apparat haufig sehr 
kleine, aber in der GroBe 
8ehr stark wechselnde, 
nadelformige Kristall
chen nachgewiesen wer
den konnen; Starke 
(transitoriscile Starke!) 
kommt gelegentlich in 
sehr geringen Mengen in 
der Form winziger Korn
chen vor, fehlt aber 
meist vollstandig. An
dere Elemente trifft man 
noch mehr oder weniger 
wohl erhalten in Pulver 
nur sparlich an: Kork
bruchstiicke, inder meist 
zu beobachtenden Fla
chenansicht aus gelb
lichen, gelbbraunen bis 
braunschwarzen, diinn
wandigen, polygonalen 
Zellen bestehend; eng- Abb.302. Radix Gentlauo.e. Querschnitt. ri Rindenparencbym, Ie 
1 . d . I . Siebgruppen, Cd Kambiumrlng, U. Ge!iOe, plllIoizparenchym, Ie Sieb-
uInlge 0 er welt umlge, gruppen 1m lIolzkorper. Vergr. "'/,. (GlIg.) 

farblose bis gelblich-
braunliche GefaBbruchstiicke mit meist treppenformiger oder netzformiger 
Wandverdickung, sehr diinnwandige Zellen mit charakteristischer Reihen
lagerung aus dem Kambium und dem Siebgewebe. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die Triimmer und Fetzen 
des ziemlich dickwandigen Parenchyma mit seinem dichten, komigen, 
fettes 01 und reichliche Kristallchen fiihrenden Protoplasmainhalt, sowie 
die besonders bei Betrachtung unter dem Polarisationsapparat reichlich zu 
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beobachtenden, nadelformigen Kristallchen. AIle iibrigen Elemente (Kork, 
GefaBe usw.) sind erst nach einem kiirzeren oder langeren Suchen auf
zufinden. 

Man untersucht das Pulver in Glyzerinwasser, in Chloralhydratlosung; 
in Wasser nach Zusatz von reichlicher Jodjodkaliumloaung (Nachweis des 
Fehlens oder auBerst sparlichen Vorkommens winziger Starkekomchen !), 
in Alkanninlosung (die Tropfchen des fetten Ola aus den Parenchymzellen 
werden gefarbt) und in Chlorzinkjodlosung (aIle Elemente des Pulvers, 
mit Ausnahme der sehr sparlichen GefaBbruchstiicke und Korkelemente. 
werden blau gefarbt, da sie unverholzt sind!). 

Bestandteile. Enzianwurzel enthalt einen glukosidischen Bitterstoff, das 
Gentiopikrin, auBerdem sind Gentianasaure, fettes 01, Rohrzucker darin 
enthalten. Die in der frischen Wurzel vorhandene Zuckerart Gentianose 
hat durch Gi:i.rung und Trocknen Zersetzung erlitten. 

Prwung. Enzianwurzel gehort neuerdings zu den am meisten und am 
dreistesten gefalachten Drogen. Schon bei der Einsammlung werden die 
Wurzeln anderer Pflanzen, besonders Rumex-Arten, mitgesammelt, und 
obgleich diese Wurzeln ala Ganzdroge ganz anders aussehen wie Enzian
wurzeln, wird aus dem Gemisch Enzianpulver hergestellt. AuBerdem sind 
Substanzen ala Zusatze oder Substitute in Enzianpulver gefunden wor
den, die gar nichts damit zu tun haben, z. B. Koniferennadeln (Nadelwald
streu), NuBschalen; endlich sind irgendwelche anderen offizinellen Wurzel
drogen ala Verwechselungen oder Zusatze im Enzianpulver beobachtet 
worden, wie Radix Belladonnae, Radix Bryoniae und Tubera Aconiti. Die 
gelegentlich vorgekommenen Verwechselungen mit Veratrum album be
gegneten bisher nur Sammlern, die die Wurzel fiir eigenen Gebrauch (zur 
Schnapsbereitung) suchten. Wurzeln von Rumex, Belladonna, Bryonia., 
Aconitum, Veratrum verraten sich im Pulver durch 20 ft an GroBe iiber
schreitende, sehr reichliche Starkekorner, Rumex-Wurzeln, NuBschalen 
durch zahlreiche Steinzellen, Koniferennadeln durch Spaltoffnungen in 
dickwandigen Epidermisfetzen. Die haufigste Verfalschung ist Rumex~ 
Sie wird auch mit Hille der Mikrosublimation nachgewiesen; die bei reiner 
Enzianwurzel farblosen Mikrosublimate werden bei Gegenwart von Rumex 
gelb und losen sich in einem Tropfchen Kalilauge mit roter Farbe statt 
farblos. Die Droge solI nicht fermentiert, sondern rasch getrocknet sein, 
weil beim FermentationsprozeB nicht nur ihr Gehalt an indifferentem 
Zucker, sondem auch an wirksamem Glykosid sinkt. Man weist die ordnungs
maBige Beschaffenheit durch Extraktbestimmung nach. 1 g gepulverte 
Droge wird zweimal mit je 25 ccm verdiinntem Weingeist je 1 Stunde unter 
RiickfluBkiihlung auf dem Wasserbade a.usgezogen, die vereinigten Filtrate 
mUssen nach dem Abdampfen und Trocknen bei 100 0 mindestens 0,33 g 
(= 33%) Trockenriickstand ergeben. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 5% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Eine fiir das Apothekenlaboratorium geeignete 

Methode zur Bestimmung des Bitterstoffes ist nicht bekannt. 
Anwendung. Anwendung findet die Enzianwurzel ala bitteres Magen

mittel. Man bereitet daraus Extr. Gentianae und Tinct. Gentianae und 
verwendet sie zur Darstellung verschiedener Tinkturen, wie Tinct. Aloes 
comp., Tinct. amara und Tinct. Chinae compo 
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Folia Trifolii fibrini. Folia Menyanthidis. 
Bitterklee-, Biber- oder Fieberkleeblatter. 

Abstammung. Sie stammen ab von Menyanthes trifoliata L., 
einer ausdauernden Pflanze, welche an sumpfigen Orten auf der ganzen 
nordlichen Erdhalbkugel verbreitet ist (Abb. 303). Sie mussen wahrend der 
Blutezeit, im Mai und Juni, gesammelt werden, weil im Sommer die Blatter 
dieser Pflanze vertrocknen und 
absterben. 

Besehaffenheit. Die (einem 
weithin krieehenden Rhizom ent
sprfugenden)dreizahligen Blatter 
sind mit einem bis 10 cm langen, 
bis 5 mm dicken, drehrunden, 
stark runzelig eingetrockneten, 
am Grunde breiten Stiele ver
sehen. Die drei Fiederblattchen 
sind 3-10 cm lang und 2-5 em 
breit, derb, rundlicheiformig, 
selten verkehrteiformig bis lan
zettlich, breit zugespitzt, am 
Grunde keilformig, fiedernervig, 
ganzrandig oder grob wellig ge
kerbt, in ausgewaehsenem Zu
stand kahl und unterseits grau
griin. Auf verdickten Stellen 
des Blattrandes finden sich in 
den Buchten deutliche Wasser
spaltenapparate. Auf Querschnit
ten des Blattstieles laBt sich 
schon mit der Lupe das groB
luckige Parenchym erkennen. 

Bitterklee ist geruchlos und 
schmeckt stark und rein bitter. 

Anatomie. (Abb. 304.) Blatt
.stiel und Mittelnerv des Blattes 
besitzen das fiir Sumpfpflanzen 

Abb. 303. Menyant hes t rlfollata. A. bliihende Pllanze, 
B Blilte im Llingsschnitt, G F ruchtknoten 1m Quer-
8Chnitt, D Kapsel mlt Samen, E amen, F Samen 1m 

Llingsschnitt. (Gilg.) 

<lharakteristische, sehr loekere, groBe Interzellularen fiihrende Gewebe. 
Die Epidermis der Oberseite besteht aus polygonalen, die der Unterseite 
aus stark wellig-buehtigen ZeIIen, stellenweise mit sehr feiner Kutikular
.streifung. Auf beiden Seiten liegen Spaltoffnungen. Die GefaBbiindel, die 
nach Ansicht maneher Autoren kollateral, nach anderer Ansicht bikollateral 
gebaut sind, jedenfalls aber in dem derOberseite zugekehrten Gewebe 
keine Siebrohren zeigen, sind von einer Parenchymscheide umhullt. 1m 
Mesophyll finden sich 2-3 Sehiehten kurzer Palisadenzellen (pal), welehe 
allmahlich in ein sehr lockeres, machtige Interzellularen (int) umsehlieBen
des Schwammparenehym (schw) ubergehen. Sparlieh kommen vor lange, 
diinne, mehrzellige, vertrocknete Haare, allermeist sind nur ihre Narben 
vorhanden. In den meisten Blattern findet sich in sehr vielen Palisaden
zellen je eine winzige Kristalldruse (Rosette) von Kalziumoxalat. 
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Merkmale des Pulvers. Das Pulver zeigt sehr wenige charakteristische 
Elemente. Es ist gelblichgriin und stark bitter. Man findet in ihm Epi
dermisfetzen mit den Spaltoffnungen, hier und da anhangende Partien des 
sehr lockeren Schwammparenchyms, Rosetten von Kalziumoxalat. 

Abb. 304. Folia Trifolli fibrin!. Querschnitt durch daa Blatt. O.ep Epidermis der Blattoberselte fie Blatt;.. 
getAllbiindel (NerveD), pat Pallaadengewebe, Bchw Schwammparenchym, int die grollen lnterzellu]ar

riume, u.ep EpldermJs der Blattunterselte. Versr. ", •. (GUg.) 

Bestandteile. 0,7% des glykosidischen Bitterstoffes Meliatin ClsH220e. 
Kohlenhydrate. 

Priifung. Verwechslungen und Falschungen wurden bisher nicht 
beobachtet. Da verholzte Fasern fehlen, macht das Arzneibuch darauf 
aufmerksam, daB Blattpulver, die solche Fasern enthalten, gefalscht 
sind. 

A bb. 305. Folia TrlIolii fibrlni. Oberfiicbenansicht A der B1attoberseite, B der Blattunteraelte. 

Gehaltsbestimmung. Eine fur das Apothekenlaboratorium geeignete 
Methode zur Bestimmung des Bitterstoffes ist noch nicht bekannt. 

Gesehiehte. Unter dem Namen Bitterklee war die Pflanze den Bota
nikern des 16. Jahrhunderts schon bekannt. Doch scheint sie erst gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts medizinisch verwendet worden zu sein. 

Anwendung. Die Blatter dienen als Magenmittel und zur Anregung des 
Appetits; aus ihnen wird Extr. Trifolii fibrini bereitet. 
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Familie Apoeynaeeae. 
AIle Arten der Familie sind mit ungegliederten Milchsaftrohren ver

sehen. 
Einige derselben wie Landolphia owariensis, Clitandra orientalis, Wil

loughbya firma, Carpodinus leucantha und andere Arten dieser Gattungen, 
ferner Hancornia speciosa, Urceola elastica, Kickxia elastica und Mas
carenhasia elastica liefern Kautschuk. Genaueres uber diesen s. bei den Euphor
biaceae. 

Cortex Quebracho. Que brachorinde. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die Stammrinde von Aspidosperma q ue

bracho blanco &hlechtendal, eines in Argentinien heimischen Baumes. Sie bildet 
starke, schwere, halbflache oder rinnenformige, mit starker, meist zerkliifteter, gelb
brauner Borke bedeckte Stucke, deren Innenflache hellrotlich oder gelblichbraun und 
langsstreifig ist. Der Bruch ist kurzsplitterig, der Querschnitt zeigt eine sehr groBe, 
gelblich- bis ziegelrote, etwa 'I. des ganzen Gewebes ausmachende Borke und hell
braune innere Rinde. Sowohl in der Borke, wie in der Innenrinde sieht man zahlreiche 
weiBliche Punkte (Fasern und Steinzellen). Die Droge ist geruchlos und schmeckt sehr 
bitter. 

Anatomie. Die Borke wird von zahlreichen Korklamellen aus kleinen farblosen 
Zellen durchzogen. Die primare Rinde ist langst abgeworfen und so besteht das Gewebe 
zwischen den Korklamellen aus sekundarer Rinde und zeigt daher dieselbe Zusammen
setzung wie die inneren Rindenschichten. Diese sind charakterisiert durch 2-5reihige 
Markstrahlen, deren Zellen in Beriihrung mit Stereom dickwandig sind,durch dunn
wandiges Parenchym, meist kollabiertes Siebgewebe mit kraftigen Wanden und Sieb
platten, welche durch dickere Streifen leitersprossenartig versteift sind, und endlich 
durch das reichliche Stereom. Dieses tritt in 2 Formen auf: als enorm dicke, rela
tiv kurze, spindelformige, von Kristallzellreihen vollstandig umgebene, bis zum 
punktformigen Lumen verdickte, meist isoliert liegende Fasern und als manchmal mit 
Fasern vergesellschaftete, ebenfalls sehr weitgehend verdickte, in groBe Nester zu
sammengestellte Steinzellen, deren Durchmesser kleiner ist, als der der Fasern. Die 
Nester sind ebenfaHs von Kristallzellreihen umhiillt. Das Parenchym enthalt klein
kornige Starke. 

Fiir das Pulver sind die zahlreichen spindelformigen Fasern mit Kristallbelag, 
die vielen Steinzellen, die reichlichen EinzelkristaHe, das haufige Auftreten von Kork 
und das starkehaltige Parenchym charakteristisch. Seine Abkochung wird durch 
Eisenchlorid graubraun gefarbt. 

Bestandteile und Verwendung. Die Droge enthalt verschiedene Alkaloide, dar
unter Aspidospermin und Quebrachin, und findet gegen Asthma Anwendung. 

Semen Strophanthi hispidi et kombe. 
Behaarte Strophanthussamen. 

Abstammung. Behaarte Strophanthussamen sind die Samen zweier im tropischen 
Afrika heimischer Arten der Gattung Strophan th us. Mit Sicherheit sind Stro}:>han
thus hispidus P.DeOandolle (in Westafrika von Sierra Leone nordlich bis zum Kongo 
im Suden heimisch), weniger sicher Strophanthus kombe Oliver (in Ostafrika, z. B. 
in Deutsch-Ostafrika. und Britisch-Zentralafrika, heimisch) als Stammpflanzen bekannt. 
Erstere liefert die kleinen, spitzen, braunen Samen des Handels; ob von der letzteren 
die groBen grungrauen Samen stammen, welche das vorige Deutsche Arzneibuch 
aHein aIs offizinell erklarte, ist sehr wahrscheinlich, aber noch nicht mit vollster 
Sicherheit nachgewiesen. 

Beschaffenheit. Die Kombe-Samen (Abb. 307) kommen von ihrem langgestielten, 
federigen Schopf (Abb. 306) befreit in den Handel; sie sind 12-18 mm lang, 3-5 mm 
breit und bis 2, selten bis 3 mm dick, flach lanzettlich, zugespitzt und an der einen, 
etwas gewolbten Flache durch die Raphe stumpf gekielt. Die nach dem Einweichen 
in Wasser leicht abziehbare Samenschale (soh) ist derb und mit einem weichen, grau
grunlichen oder seltener gelblichbraunlichen t)berzug aus langen, angedruckten, mit 
der Spitze samtlich nach der Samenspitze gewendeten und seidenartig glanzenden, 
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schimmernden Haaren bedeckt. Der Samenschale hii.ngt das diinne Endosperm (end) 
fest an, in welches der groBe Keimling mit seinen beiden, flach aneinanderliegenden 
Keimblii.ttchen (cot) und dem langen, stielrunden Stammchen (wu) eingebettet ist. 
Beha.a.rte Strophanthussamen riechen schwach unangenehm und schmecken stark 
bitter. 

Anatomie. (Abb. 307 D.) Die Epidermis der Samenschale (ep) besteht aus (im 
Querschnitt) flach-tafelformigen, im allgemeinen diinnwandigen Zellen; nur ihre Ra-

dialwande besitzen in der Mitte 

Abb.300. Semen Strophanthi (Kombe). (Gilg.) 

einen die ganze Zelle umla.ufenden 
Zellulosewulst, weshalb auch die 
Zellen in der Oberflachenansicht 
gleichma.Big dickwandig erschei
nen; fast samtliche Epidermiszellen 
sind in ihrer Mitte zu ;e einem 
langen, einzelligen Haar (k) ausge
zogen, welches kurz iiber der Basis 
scharf umgebogen ist. Vnter der 
Epidermis liegt die sog. Nahr
schicht (ri), aus mehreren, sehr 
diinnwandigen Zelischichten be
stehend, welche sehr undeutlich 
und zusammengefallen sind. Das 
den Embryo aIs schmale Schicht 
umhiillende Nahrgewebe (end) be
steht aus ziemlich dickwandigen 
ParenchymzelIen, welche fettes 01 
und Aleuronkorner fiihren, gele
gentlichauch kleine Mengen win
ziger (8 p. groBer) Stii.rkekorner. 
Die flachaneinanderliegenden, nur 
am Rande sich ein wenig umfas
senden Kotyledonen des Embryos 
(emb) fiihren dieselben Inhalts
stoffe wie das Nahrgewebe. Oxalat
kristalle fehlen im Embryo und 
Endosperm stets, in der Samen
schale fast immer. Der Nachweis 
des. Strophanthins, dessen An
wesenheit die Wirksamkeit der 
Samen bedingt, wird in der Weise 
gefiihrt, daB man einen Quer
schnitt des Samena auf dem Ob-
jekttrager mit einem Tropfen 
80proz. Schwefelsaure bedeckt, 
wobei mindestens das Endosperm, 
meist aber auch der Keimling, eine 

intensiv spangriine Farbe annimmt, welche spater in Rot iibergeht. 
Merkmale des Polvers. Das Pulver ist ausgezeichnet charakterisiert durch die 

groBe Menge von (meist zerbrochenen )Haaren, ferner durch die sehr auffallende Epider
mis der SamellSchale; die Hauptmasse des Pulvers besteht aus reichllch fettes 01 und 
Aleuronkorner fiihrendem Gewebe des Endoaperms und des Embryos. 

Bestandteile. Die Samen schmecken sehr bitter; aie enthalten neben fettem 01, 
Schleim, Harz und EiweiBstoffen ein stickstofffreies, sehr stark giftiges Glykosid, 
Kombe-Strophanthin, und Kombesaure, daneben zwei stickstoffhaltige Stoffe, 
Cholin und Trigonelliu:. 

Prolong. Bei der Ahnlichkeit der Friichte und Samen zahlreicher Arten der Gat
tung Strophanthus kommen die Kombesamen oft mit Samen anderer Strophanthus
arten oder gar infolge Verwechselung mit den Samen anderer Gattungen wie Kickxia 
africana Bentham, Holarrhena antidysenterica (Roxb.) Wallick (beide Apocyna
~eae) vermischt zu UllS_ AlIe diese fremden Samen geben mit Schwefelsaure nicht die 
fiir Kombesamen charakteristische Griinfarbung. Man kann daher den Grad der Ver-
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fiirlschung leicht abschii.tzen, wenn man etwa 20 Samen einer Durchschnittsprobe der 
Ware entnimmt. mit dem Taschenmesser ohne viel Miihe je einen miHlig dicken Quer
schnitt aus jedem Samen herstellt und die Schnitte in einem Porzellanschii.lchen mit 
einigen Tropfen 80proz. Schwefelsaure benetzt. Die Zahl der nicht griin (z. B. rot) 
gefarbten Schnitte, verglichen mit der Zahl der Schnitte iiberhaupt, zeigt den Prozent
satz falscher Samen in der Ware an . 

. , , 
, '. 

~. 4 

A B 

c 

Abb.307. Semen Strophanthl, Kombe-Samen. A Samen von der Bauchselte gesehen: ra Raphe. Vergr. 'I,. 
- B Samen 1m Linl!8Schnltt: sch Samenschale, end Nihrgewebe, cot Kelmbliltter und wu Stimmchen 
des Embryos. Vergr. 'I,. - C Querschnltt durch den Samen: ra Raphe, 8a.sch Samenschale mit Haaren 
(h), end Nihrgewebe, cot Kelmblitter des Embryos. Vergr. ,,/,. - D Lingsschnltt durch den Samen bei 
stirkerer Vergriillerung: ep Epidermiszellen der Samenschale In Haare (h) auslaufend, ri Niihrschlcht der 
Samenschale, aus obllterlerten Zellen bestehend, end Niihrgewebe, emb Gewebe der Kotyledonen des 

Embryos. Vergr. 176f.. (GUg.) 

Gebaltsbestlinmung. Chemische Methoden zur Bestimmung des Strophanthin
gehaltes sind mir approximativ, da die quantitative Abscheidung der wirksamen Gly
koside selbst in geniigender Reinheit nicht gelingt und die Mehode der Bestimmung 
ihrer Aglukone insofern Schwierigkeiten macht, als bei gelinder Behandlung die Gly
koside nicht vollstandig gespalten, bei energischerer Behandlung die entstandenen 
Aglukone weiter zersetzt werden. Man hat daher die pharmakologische Wertbestim
mung allgemein bieher vorgezogen, bei welcher ermittelt wird entweder, wie viele 
Froschdosen in 1 g Droge enthalten sind (s. Einleitung) oder wie groB die Menge 
g-Strophanthin ist, welche im Tierversuch sich ebenso stark wirksam erweist wie 1 g 
der Droge. 

Anwendung. Strophanthussamen wirken auf das Herz, ahnlich wie die Digitalis
Droge und finden hauptsii.chlich in Form von Tinct. Strophanthi medizinische An
wendung. Sie sind vorsichtig zu handhaben. 

GUg-Brandt-Schtirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf). 23 
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Semen Strophanthi (grati). (Kahle, gel be) Strophan th ussamen. 
'Abstammung. Die kahlen, gelben Strophanthussamen · stammen von 

dem im tropischen Westafrika verbreiteten Strophanthus gratus (Wall. 
et Hook.) Franck. Sie wurden in das Deutsche Arzneibuch VI aufgenommen, 
da sie vielleichter auf Verwechselungen und Verfalschungen gepriift werden 
konnen, besonders aber weil sie als wirksamen Bestandteil nur ein Glykosid. 
das gut kristallisierbar, leicht und rein zu gewinnen ist, enthalten, und weil 
deshalb ihre Gehaltsbestimmung auf chemischem Wege im Apotheken
laboratorium leicht durchfiihrbar und auf Grund derselben ihre Dosierung 

A 

B 

Abb. 308. Semen Strophanthi grati. A Obernachenansicht 
der Samenschale: h lrurze, papillenartige Haare. Vergr. 100". 
-B Querschnitt durch den Samen: ep Epidermis, in kurze 
papillenartige Haare (h) ausiaufend, ri Nahrschicht der Samen· 
8chale, aus obllterierten Zellen bestehend, end Nahrgewebe, 
emb Gewebe der Kotyiedonen des Embryos. Vergr. "'/,. 

(Gllg.) 

in der arztIichen Praxis 
mit Sicherheit moglich ist. 

Beschaffenheit. Die kahl 
erscheinenden Samen von 
Strophanthus gratus besit
zen eine breitspindelformige 
Gestalt; sie sind an der 
Basis mehr oder weniger 
abgerundet, manchmalfast 
abgeschnitten, seltener sehr 
schwach zugespitzt; am 
Rande sind sie scharfkantig, 
manchmal fast gefliigeIt, 
seltener mehr oder weniger 
abgerundet oder etwas un
regeimaBig gedriickt ; der 
Spitze zu laufen sie ganz 
allmahlich aus in den ziem
lich kurzen Stiel des in 
der Droge entfernten Haar
schopfes. Die Farbe der 
Samen ist ein charakterist
isches leuchtendes Gelb bis 
Gelbbraun; nur verdorbene 
Samen, die langere Zeit 
durch Feuchtigkeit gelitten 
haben, zeigen eine mehr 
dunkier braune Farbe. Die 
MaBe sind die folgenden: 

Lange des eigentlichen Samens 11-19 mm, Breite 3 -5 mm, Dicke 1-1,3 mm, 
Lange der Granne (des unbehaarten Schopftragers, der an der Droge des 
HandeIs entfernt ist) 1-2 cm, Lange des behaarten Teils des Schopfes 
4-5 cm. Der Geschmack ist ganz auBerordentlich und lange anhaltend 
bitter. Die Samen lassen sich leicht und scharf rechtwinklig brechen. 

Anatomie. Vnter dem Mikroskop zeigen die Samen folgenden Bau 
(vgl. Abb. 308): Die Epidermis der Samenschale (ep) besteht (im Querschnitt) 
aus tafelformigen, etwas langsgestreckten (A) Zellen, deren Radialwande 
In der fUr die Strophanthussamen ganz allgemein charakteristischen Weise 
in der Mitte sehr stark verdickt sind. Infoigedessen erscheinen die Epider
miszellen, von der Flii.che betrachtet, dickwandig. Die Kutikula iet deutlich 
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rauh, feinkornig-warzig. Einzelne der Epidermiszellen laufen in kurze, 
kegel- oder eckzahnformige Papillen (h) aus, die mit bloBem Auge nicht er
kannt werden, dagegen schon bei Lupenbenutzung auffallen. Unter der 
Epidermis folgt die aus obliterierten Zellen bestehende Nahrschicht (ri) 
der Samenschale. Das schmale Endosperm besteht aus ziemlich dickwandi
gen, fettes 01 und Aleuronkorner enthaltenden ParenchymzelIen, die Zellen 
des Embryo haben denselben Inhalt, sind aber dunnwandig, i4r Gewebe ist 
von zarten GefaBbundelanlagen durchzogen. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist braunlich und besteht im wesent
lichen aus farblosen, dunnwandigen oder etwas derbwandigen, mit fettem 

Abb. S09. Cortex Condurango, Querschnitt. pr .• ' primi\re 
lUnde mlt dem m echaniscben Ring, .u.n sekundare Blnde, 
1:0 Kork, ba Bastfaserring,.1e telnzellnester, pr.ma primi\re 

Markst rabJen, .ec.ma sckundare MarkstrabJen. (Gllg.) 

01 und Aleuronkornern ge
fiillten, Starke nicht oder 
nur in Spuren und in sehr 
kleinen Kornchen enthal
tenden Zellen oder deren 
Bruchstucken, sowie hell
braunen, groBen, in der 
Flachenansicht dickwandi
gen, weitlumigen, ungefahr 
rechteckigen Epidermis
zellen der Samenschale, 
die z. T. kurze spitze Pa
pillen tragen. 

Bestandteile. Das kri
stallinische, glykosidische 
Herzgift g-Strophanthin 
C30H46012 . 9H20, etwas 
Saponin, viel fettes 01 von 
unangenehmem Geruch. 

Prmung. Griinliche oder braune, behaarte Samen von der Gestalt der 
Strophanthussamen durfen nicht vorhanden sein. Macht man von etwa 
20, einer Durchschnittsprobe entnommenen trockenen Samen mit dem 
Taschenmesser nicht zu dunne Querschnitte und befeuchtet sie in einer 
Porzellanschale mit 80proz. Schwefelsaure, so mussen alle Querscheibchen 
nach kurzer Zeit rosa, spater rot, dann violett werden, griine Farbungen dur
fen nicht auftreten. In einem mit 80proz. Schwefelsaure hergestellten 
Praparate des Pulvers durfen nach einigen Minuten grun gefarbte Teilchen, 
im Chloralliydratpraparate Haare und Oxalatkristalle nicht sichtbar sein 
(andere Strophanthus-Samen). Der Aschegehalt des Pulvers darf 7% nicht 
ubersteigen. 

Gehaltsbestimmung. 7 g gepulverter Strophanthussamen werden in 
einem gewogenen Kolbchen mit 70 g absolutem Alkohol eine Stunde lang 
unter RuckfluBkiihlung auf dem Wassserbade erhitzt, nach dem Erkalten 
mit absolutem Alkohol auf dlts urspriingliche Gewicht gebracht und die 
Fliissigkeit durch ein bedecktes Faltenfilter abfiltriert. 51,5 g des Filtrats 
(= 5 g Droge) werden bis auf 1-2 g abdestilliert, der Ruckstand mit ab
'solutem Alkohol auf 5 g verdunnt, dann unter Umschwenken mit 30 g 
Petroleumbenzin versetzt. Hierbei fallt das Strophanthin und Saponin 
aus, extrahiertes Fett bleibt in Losung. Sollte in einer halben Stunde sich 

23* 
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Abb. 310. Cortex Condumngo, Querschnitt durch die 
primare lUnde und die liu(lerste Partie der sekundiiren 
IUnde. ko Kork, phfJ Phellogen, phd Phelloderm mit 
Einzelkrlstallen. call KolJenchym. Wi StarkelnluLlt elnlger 
Psrenchymzellen gezelchnet. sonst wcggclasscn. mi :Milch· 
saftschlauche, rp Rindenparenchym, per Starkeschelde, 
ba Bastfaserbillldel. krd KrlBtalldrusen. ste Stelnzellnester. 

Vergt. "', •. (Gilg.) 

der Niedersehlag nieht gut ab
gesetzt haben, gibt man 2-3 
Tropfen verdiinnten Weingeist 
zu und sehiittelt kraftig, worauf 
er sieh beim Stehen fest am 
Boden des Kolbehens anheftet. 
Die Mutterlauge wird abgegos
sen, der Niedersehlag zweimal 
mit je 5 g Petroleumbenzin ge
wasehen, dann an der Luft ge
troeknet. Dureh Erwarmen wird 
der Niedersehlag in 10 eem Was
ser gelost, die heiBe Losung mit 
5-6 Tropfen Bleiessig versetzt, 
die Misehung noeh einige Minuten 
erwarmt, wodureh das Saponin 
niedergesehlagen wird. Man fil
triert heiB ab und waseht viermal 
mit je 5 g heiBem Wasser nacho 
Dureh Einleiten von Sehwefel
wasserstoff und zweistiindiges 
Erwarmen wird die geringe Menge 
gelosten Bleies ausgefallt, die 
dureh Filtration dureh ein kleines 
Filter entfernt wird. Naeh dem 
zweimaligen Auswasehen mit je 
5 g heiBem Wasser wird das Fit 
trat, das jetzt fast nur noeh 
g-Strophanthin enthalt, in einer 
groBeren Sehale auf 5 g , dann in 
einem gewogenen, zylindrisehen, 
flaehen Sehalehen von 4 em 
Durehmesser und 2 em Rohe auf 
2-2,5 g eingedampft. Man stellt 
zur Kristallisation an einen kiih
len Ott, an dem das Gewieht der 
Losung in 24 Stunden auf etwa 
1 g zuriiekgeht, gieBt dann die 
Mutterlauge von den Kristallen 
ab, ohne Kristalle mit wegzugie
Ben, spiilt die Kristalle mit der 
gleiehen Vorsieht zur Entfernung 
der Mutterlaugenreste dreimal 
mit je 0,5 eem kaltem Wasser ab 
und troeknet sie bei 105 bis 
llOo, um sie von Wasehwasser 
und Kristallwasser zu befreien. 
Ihr Gewieht muB dann minde
stens 0,2 g betragen; was einem 
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Mindestgehalt der Droge an wasserfreiem g-Strophanthin von 4% ent
spricht. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In Form der Tinktur als Herzmittel. 

Familie Asclepiadaceae. 
AIle Arlen der Familie besitzen ungegliederte Milchrohren. 
Einige Arlen, so Raphionacme utilis, liefern Kautschuk. Genaueres tiber 

diesen s. bei den Euphorbiaceae. 

Cortex Condurango. Kondurangorinde. 
Abstammung. Sie stammt ab von Marsdenia cundurango Rbck. t., 

einem in Sudamerika an den Westabhangen der Kordilleren von Ekuador 
und Peru heimischen Kletterstrauch. 

Beschaffenheit. Die Rinde bildet 5-10 cm lange, rohren- oder rinnen
formige, oft den Windungen des klettemden Stengels entsprechend ver
bogene Stucke von 2-7 mm Dicke. Die AuGenflache ist braunlichgrau, 
schwach langsrunzelig und von groBen rundlichen oder etwas quergestreck
ten Lentizellen hockerig; die Innenflache ist hellgrau, derb und unregel
maGig langsfurchig. Der hellgelbliche Querbruch (Abb. 309) ist komig und 
durch das Hervorragen vereinzelter Bastfasem (ba) aus den auGeren Teilen 
schwach faserig. Der Querschnitt zeigt etwas innerhalb der Korkschicht (leo) 
ein schlangelig-strahliges Rindengewebe, besonders in der Mitte von dunkel
gelblichen bis braunlichen Flecken von Steinzellgruppen (ste) durchsetzt. 

Kondurangorinde hat einen schwachen eigenartigen Geruch und schmeckt 
ein wenig bitter und etwas kratzend. 

Ein klar filtriertes Mazerat der Rinde triibt sich beim Erhitzen und wird 
nach dem Erkalten wieder fast klar. 

Anatomie. Durch eine sehr lebhafte Tatigkeit des Phellogens (s. Abb. 310 
pkg) wurde nach auGen eine dicke Korkschicht (leo) von flachen, dunnwan
digen Zellen gebildet, nach innen dagegen eine breite Schicht von Phelloderm 
(phd); die Zellen dieses Gewebes sind schwach verdickt und fuhren meist je 
einen die Zelle fast ausfullenden Einzelkristall. Unter dem Phellogen liegt 
eine kraftige Schicht von ziemlich dickwandigem Kollenchym (colI), die 
allmahlich in diinnwandiges Rindenparenchym (rp) ubergeht; zahlreiche 
Zellen dieser Gewebe fUhren groGe Oxalatdrusen, auch sind hier schon 
vereinzelte Milchrohren (mi) mit einem dunkeln, fast schwarzen Inhalt 
zu beobachten. An der Innengrenze der primaren Rinde verlauft ein zu
sammenhangender Ring von diinnwandigen, tangential gestreckten Zellen, 
die ehemalige Starkescheide (per). Gleich unter ihr liegen im Parenchym
gewebe kleine Bundel von sehr langen, zahen, dickwandigen Fasern (ba), 
welche urspriinglich in jungen Zweigen einen geschlossenen perizyklischen 
Faserzylinder bildeten, spater aber durch Parenchymeinschiebungen von
einander getrennt wurden. In der Nachbarschaft dieser Faserbundel sind 
zahlreiche Milchsaftrohren (mi) zu finden. 

Die sekundare Rinde (Abb. 311) ist viel dicker als die primare. Sie 
wird von zahlreichen Markstrahlen (ma) durchzogen, die meist einreihig, 
sehr selten zwei Reihen breit und meist etwa 15-20 Zellen hooh sind; sie sind 
jedoch nicht deutlich zu erkennen, da ihre Zellen reichlich Oxalatdrusen 
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fiihren und auch ganz die Form des Parenchyms der sekundaren Rinde be
sitzen, d. h. keine radiale Streckung (wie die meisten Markstrahlzellen) 
aufweisen. Bis nahe an die primare Rinde heran treten in der sekundaren 
Rinde groBe Nester von dickwandigen, in der GroBe sehr wechselnden, deut
lich geschichteten und grob getupfelten Steinzellen (ste) auf, um welche die 
Markstrahlen oft in weitem Bogen herumlaufen. Das Gewebe der Rinden
strange besteht ferner aus zahlreichen deutlichen Siebgruppen (le), Milch
rohren (mi) und groBe Oxalatdrusen fuhrendem Parenchym (kr und krd) . 

Abb. 311. Cortex Condurango, QncrschDitt durch die 
sekundaro Rinde. kr Kristalldrnsen, ,Ie Steiozelloester, 
Ie lebstrange, rui M!lchsa[t chliiuche, sUi tiirkcinhalt 
ciDiger Pnreochymzcllco ge7.cichnct, soost weggcla eo, 

ma Marklltrahleo. Vergr .• " , •. (Ollg.) 

Samtliche Parenchymzellen sind 
mit groBen Mengen von Starke 
erfullt (stii). 

Die Star kekorner sind klein, 
meist 8-1O,u groB, selten etwas 
kleiner oder groBer. Sie sind meist 
Einzelkorner, von runder Form, 
selten zu 2 -5 zusammengesetzt. 

Von Kristallen kommen 
hauptsachlich groBe (20-30, 
selten mehr ,u im Durchmesser) 
Oxalatdrusen in Betracht, welche 
im ganzen Parenchym der Rinde 
in Menge vertreten sind. Gegen 
sie treten die kleinen Einzelkri
stalle des Phelloderms stark zu
ruck. 

Merkmale des Pulvers. Das 
Pulver ist von hellbraunlich
grauer, schwach gelblicher Farbe. 
Besonders charakteristische Zell
elemente sind: Steinzellen von 
gelber Farbe, in Menge auftre
tend, Bastfasern, Stucke des 
Phelloderms mit den jede Zelle er
fullenden Einzelkristallen, Starke
korner, freiliegende Oxalatdrusen 
und vereinzelte Einzelkristalle, 
Bruchstucke von Milchrohren, 
Korkfetzen. 

Bestandteile. Bestandteile sind eine Anzahl Glykoside, die man unter dem 
Namen Condurangin zusammenfaBt, ferner Starke, Harz und etwa 12% 
Mineralbestandteile. Condurangin ist nur in kaltem Wasser vollig loslich; 
es wird in der Ritze ausgefallt, die trube Losung wird jedoch beim Er
kalten wieder klar, was bei der Bereitung von Dekokten in Betracht zu 
ziehen ist. Das Dekokt schaumt beim Schutteln stark. 

Priifung. Es gibt mehrere Drogen, die den Namen Kondurango tragen 
und die z. T. auch im europaischen Handel angetroffen wurden. Die ge
brauchlichste Sorte geht als Mataperro (= Hundetoter). Condurango 
blanco soIl aus den oberen, dunnen, behaarten Stengelteilen der Stamm
pflanze der Arzneibuchdroge bestehen. Kondurango von Guayaquil sind 
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holzige Zweige unbekannter Abstammung, mit einer der echten sehr ahn. 
lichen Rinde. Kondurango von Mexiko heiBen zwei verschiedene Drogen, von 
denen die eine Raphiden enthalt, die andere eine Wurzel ist. Kondurango 
von Neu-Granada ist in ihrer Abstammung nicht sichergestellt. Endlich 
sind die Stipites Guaco, von Micania guaco H .B.K., (Compositae) auch 
als Kondurango zu uns gekommen. Die meisten dieser Sorten weichen 
durch ihren Gehalt an GefaBen und anderen Holzelementen von der Arznei-

Abb. 312. Cortex Condurango. Radialer Liingsschnitt durch die Grenzpartie zwischen primilrer und 
selrundarer Rinde. ba Bastfaserbiindel. 81<1 elnigo ParenchymzeUen mit threm Stiirke1uhalt gezeiehu,t. 

m'i Milehsaft chliiucbe. 8M t cinzellnester, k"'l Krist3Udrusen. Vergr. "'I •. (GlIg.) 

buchdroge abo Neuerdings wurden auch Verfalschungen mit Aristolochia 
ringens festgestellt (vgl. Jahresber. Caesar u. Loretz 1924). 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 12% nicht ubersteigen. 
Gebaltsbestimmung. Da die wirksamen Glykoside noch nicht genugend 

erforscht sind, fehlen naturgemaB noch exakte Methoden zu ihrer Bestim
mung. Man hat daher nach der Bestimmung empirischer Zahlen seine Zu
flucht genommen, um die Qualitat der Droge zu bestimmen. Unter diesen 
ist die Bestimmung des Extraktgehaltes aus den in der Einleitung erorter
ten Grunden abzulehnen. E . Richter hat vorgeschlagen (Apoth. Ztg. 1915, 
S. 330), das Volumen des in einem 1: 5 hergestellten, nach dem Erkalten 
filtrierten Dekokt mit 5proz. Tanninlosung entstehenden und mit Kochsalz 
ausgesalzten Niederschlages zu messen. Dieser V orschlag verdient deshalb 
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kritisehe Nachpriifung, weil in dem gemessenen Niederschlag nach bisheriger 
Erfahrung die wirksamen Bestandteile enthalten sind, es muB allerdings 
hinzugefiigt werden, daB man nicht weiB, welche Mengen fremder Stoffe 
in ihm auBerdem noch enthalten sind. 

Gesebiebte. Die Wirksamkeit der Rinde, welche anfangs sehr iiber
schatzt wurde, ist erst seit 1871 bekannt. 

Anwendung. Anwendung findet Kondurangorinde in Dekokten oder 
ala Vinum und Extr. fluid. Condurango bei Magenkrebs und anderen 
Magenleiden. 

Reihe Tubiflorae. 
Familie Convolvulaceae. 

Alie Arten der Familie enthalten Milchsaftschlauche. 

Radix Seammoniae. Scammoniawurzel. 
Die Droge stammt von Convolvulus s cammonia L., welche im ostlichen Mittel

meergebiet bis zum Kaukasus verbreitet und besonders in Kleinasien stellenweise 
ha.ufig ist. Die einfache, zylindrische, am oberen Ende Stengelreste tragende Haupt
wurzel wird bis 1 m lang und oben bis 10 cm dick. Sie besteht aus weiBem oder bra.un
lichem Parenchym, in dem zahlreiche, unregelmaBig gelagerte (nicht I.ltrahlig ange
ordnete) faserige Holzstra.nge verlaufen; die Rinde ist hellbraun, stark runzelig, sehr 
diinn und enthii.lt Steinzellen; sie Ia.Bt, wie das Parenchym des Holzkorpers, zahlreiche 
Milchsaftsohla.uche und Oxalateinzelkristalle erkennen. Die Wurzel ist sehr reich an 
Harz und enthii.lt Starke. 

Scammonium oder Resina Scammoniae ist das Harz, das durch Einschnitte 
in die frische Wurzel gewonnen wird. Es ist, wie die Droge selbst, ein schon den alten 
Griechen bekanntes Purgiermittel. 

Ip. P. 

Abb. 313. Tubem Jalapae verschledener Gestalt. 

Tubera Jalapae. Radix Jalapae. Jalapenknollen~ 
Abstammung. Sie sind die knollig verdickten Nebenwurzeln des in 

feuchten Waldern der mexikanischen Anden gedeihenden Exogonium 
purga (Wender.) Benth. Sie werden das ganze Jahr hindurch, haupt
sachlich aber im Mai, von wildwachsenden Exemplaren gesammelt. Auf 
Ceylon und Jamaika ist die Pflanze jetzt in Kultur genommen. Das Trocknen 
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geschieht, nachdem Wurzelzweige und die diinnere Wurzelspitze entfernt 
sind, zuerst an der Sonne, dann in heiBer Asche oder in Netzen iiber freiem 
Feuer, wobei groBere Knollen haufig gespalten oder angeschnitten werden. 

Besehaffenheit. Die Jalapenknollen sind sehr verschieden groB, oft 
bis hiihnereigroB und dariiber, von kugeliger, birnformiger, eiformiger 
oder langlich-spindelformiger Gestalt (Abb. -313), zuweilen ,mit Einschnitten 
versehen, selten zerschnitten, auBen dunkel-graubraun, tief langsfurchig 
und netzig gerunzelt, in den Vertiefungen harzglanzend, durch kurze, 
quergestreckte, hellere Lentizellen gezeichnet, am oberen Ende Narben von 
abgeschnittenen Stengelteilen, am unteren solche von Wurzelzweigen 
und der schlanken Wurzelspitze tragend. Die Stiicke sind schwer und dicht. 
meist hornartig hart, zuweilen etwas mehlig. Die Querbruchflache ist 
glatt, nicht faserig und nicht holzig, matt und weiBlich, wenn die Starke der 
Droge nicht verquollen ist, dagegen harzig und dunkelbraun, wenn die 
Droge bei hoherer Temperatur getrocknet wurde. Auf dem Querschnitt 
zeigt sich eine sehr diinne, dunkle, hornigharte, harzglanzende Rinde und 
ein machtiger. hellerer, weicher und matter Holzkorper; dieser ist durch 
breitere und schmalere, dunkelbraune Kreislinien entweder durchweg kon
zentrisch gezont bder aber bei starkeren Stiicken nur im auBeren Teile ge
zont, innen aber durch mannigfach gekriimmte, aus dunkelbraunen Punk
ten gebildete Linien, Bander und Flecken marmoriert. 

Jalapenwurzel riecht kaum und schmec~t fade und kratzend. 
Anatomie (Abb.314). Die Knolle wird von einer starken Korkschicht 

(k) umhiillt. Die schmale Rinde besteht nur aus parenchymatischen, diinn
wandigen Zellen und wird von massenhaften, weitlumigen, in Langsreihen 
angeordneten Milchsaftzellen (m) durchlaufen. Innerhalb des Kambium
ringes (c) liegen in dem machtigen, den groBten Teil der Wurzel ausmachenden 
Holzparenchym die GefaBe (k) unregelmaBig in kleineren oder groBeren 
Gruppen oder radialen Reihen zusammen. Um diese GefaBe herum haben 
sich sekundare Kambien (c), gebildet, welche dauernd an Umfang zugenom
men und nach innen GefaBe, nach auBen Siebelemente, Parenchym und Milch
saftzellen gebildet haben. Nur auf die Tatigkeit dieser die GefaBgruppen um
hiillenden Kambien ist das Auftreten der Milchsaftzellen (m) im Holzkorper 
zuriickzufiihren, die anfangs darin fehlten. Die sekundaren Kambien sind 
in alteren Knollen haufig seitlich (vom Querschnitt gesprochen) miteinander 
verschmolzen. Dadurch sind manchmal mehrere Kambiumringe (c, unten 
im Bild) entstanden, die dem auBeren, primaren Kambiumring parallel 
verlaufen und die ganze Knolle in konzentrische Zonen zerlegen. Das 
gesamte Parenchym der Droge ist mit groBen kugeligen Starkekornern 
erfiillt; haufig kommen ferner im Parenchym Oxalatdrusen vor. In rasch 
iiber Feuer getrockneter Ware sind die Starkekorner, wenigstens in den 
auBeren Partien der Knollen, mehr oder weniger vollstandig verquollen. 

Mechanische Elemente fehlen vollkommen. 
Die Starkekorner findet man unverandert und in allen Stadien der 

Verkleisterung. Die Korner sind groB, kugelig oder seltener oval, bis 60 p
im Durchmesser, und zeigen deutliche konzentrische oder seltener exzen
trische Schichtung (Abb. 315). Meist sind sie rundliche Einzelkorner, 
seltener zu 2-4 zusammengesetzt. Zwillingskorner mit gekriimmten 
Beriihrungsflachen finden sich nicht selten. 
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Sehr reichlich kommen im gesamten Parenchym groBe Oxalat

c -

Abb. 314. Querschnitt durch die Randpartle der JaJapen 
Knolle. k Kork, m }tlIchsaltzell 0, c KambiumzoneD. 
auBcD das prlmiire Kambium, im Ionero zahJrelche FoJge-

kambieD, h GefiUlgruppen. (TschJrch.) 

drusen vor. 
Merkmale des Pulvers. Das 

gelblichgraue bis graubraune, 
feine Pulver (Sieb VI) besteht 
zum groBen Teil aus freiliegenden 
Starkekornern, den fein zer
mahlenen, farblosen Triimmern 
diinnwandiger Parenchymzellen, 
Emulsionskugeln, winzigen far blo
sen Protoplasmakornchen. Wohl
erhaltene, groBere Gewebefetzen 
kommen im Pulver nur au Berst 
selten vor, dagegen findet man 
nicht selten vereinzelte, mehr 
oder weniger unverletzte Paren
chymzellen oder kleine Verbande 
solcher; die Zellen sind kugelig 
oder rundlich-re'chteckig, seltener 
polygonal oder sogar ansehnlich 
gestreckt, diinnwandig, mit farb
loser oder seltener gelblicher bis 
braunlicher Wandung, ungetiip
felt oder sehr undeutlich und 
sparlich getiipfelt, dicht mit 
Starkekornern erfiillt, die einer 
farblosen oder gelblichen bis 
braunlichen Zwischensubstanz 
eingelagert sind; die Starkekorner 
sind entweder einfach, kugelig 
oder schwach eiformig mit deut
lichem zentralen oder schwach 
exzentrischem Spalt, um .den 
gewohnlich deutliche konzentri
sche Schichten heruinlaufen, in 
der GroBe auBerordentlich wech
selrid (8-40 fl' manchmal bis 
60 fl groB) , oder aber zu zweien, 
dreien oder vieren zusammenge
setzt, wovon oft ungleich groBe 
Zwillingskorner mit gekriimmter 
Beriihrungsflache die haufigsten 
sind; nicht selten treten mehr 
oder weniger zahlreiche Starke
korner als Starkeballen auf, wo
bei jene durch eine meist gelb

liche bis gelblichbraunliche Zwischensubstanz zusammengehalten werden; 
haufig sind im Pulverauch verkleisterte, mehr oder weniger stark verquol
lene Starkekorner oder aber Kleisterballen, wobei der gesamte Starkeinhalt 



Tubera Jalapae. 363 

einer Zelle erhalten sein kann. Sparlich oder selten treten im Pulver auf: 
meist gelbliche GefaBbruchstucke, behOft poros oder seltener treppen
formig verdickt; stark verdickte, isodiametrische oder etwas gestreckte, 
deutlich geschichtete und deutlich getupfelte, meist gelbliche Steinzellen; 
gelbbraune Korkfetzen aus dunnwandigen, in der Flachenansicht poly
gonalen, in der Querschnittsansicht £lachen, rechteckigen, in Reihen liegen
den Zellen; groBlumige, gelegentlich in den' sparlichen Parenchymfetzen 
aufzufindende, in deutlichen Langsreihen angeordnete, inhaltslose Milch
saftzellen, deren Inhalt sich in den Praparaten in Form farbloser, sehr wech
selnder, truber, scheinbar gekornelter Emulsionskugeln stets in Menge 
findet; sparliche, 15 -25!l groBe, haufig zertrummerte Drusen. 

Besonders charakteristisch fiir das Pulver sind die massenhaften Starke
korner, Starkeballen, verkleisterten Starkekorner und Kleisterballen, die 
reichlichen Emulsionskugeln, das starke-
fuhrende, dunnwandige Parenchym. 

Das Pulver wird untersucht in Wasser 
(Studium der Starke!), in Wasser nach 
Zusatz von Jodkaliumlosung (Untersu
chung der jetzt gelblich oder gelb ge
farbten Emulsionskugeln, die in Menge 
vorhanden sein mussen I), sowie in Chlo
ralhydratlosung (nach Losung der Starke 
[Praparat eventuell mehrmals unter dem 
Deckglaschen stark erwarmen] Studium 
der vorkommenden Zellformen und der 
Kristalle I). 

Bestandteile. Die Jalapen-Knollen 
enthalten in ihrem Milchsaft ein Harz 

ZOO/'! 

Abb. 315. Tubera. Jalapae. 
('00, ,). ( Gllg.) 

titrkekomer 

(Resina Jalapae) bis zu 22% der Droge, welches groBtenteils aus Kon
volvulin (95%)und zum geringeren Teile (5%) aus Jalapin besteht. 

Priifung. Beigemengte Orizabawurzel (als Stipites J alapae im Han
del) von Ipomoea orizabensis Ledanois bildet scheiben- oder walzen
formige, holzige oder faserige Stucke. Tampicowurzel von Ipomoea simu
lans Hanhury besitzt eine korkige Oberflache und zeigt holzigen Bruch. 
Turpethwurzel (von Operculina turpethum (L.) Peter) und Scammonia
wurzel sind wegen ihrer nicht knollenformigen Gestalt nicht mit Tub. Jalapae 
zu verwechseln. AIle diese Substitute wiirden mechanische Elemente, be
sonders erheblichere Mengen von Fasern in das Pulver bringen. 

Reichliche oder uberhaupt in nennenswerten Mengen vorkommende 
Steinzellen oder verdickte Fasern diirfen daher im Pulver nicht vorhanden 
sein. Orizabawurzel ist auBerdem dadurch nachweisbar, daB sie im Gegen
satz zur Jalapenknolle erhebliehe Mengen von in Ather loslichen Stoffen 
enthalt. Durch die Bestimmung des Atherextraktes konnen auBerdem 
dem Pulver zugesetzte Harzpulver nachgewiesen werden. Man zieht 2,5 g 
Pulver mit 15 cem Ather 6 Stunden lang in der Kalte aus, filtriert und wascht 
den Ruekstand dreimal mit je 5 cem Ather aus. Die vereinten Filtrate diirfen 
nach Verjagung des Athers und Trocknung bei 100 0 hoohstens 0,03 g Ruek
stand hinterlassen. 

Der Aschegehalt der Droge dad 6,5% nicht ubersteigen. 
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Gebaltsbestimmung. Da das Harz der Droge die wirksame Substanz 
zu sein scheint, wird die Menge des Harzes, d. i. die Menge des in Wasser 
unloslichen Anteils des alkoholischen Extraktes der Droge bestimmt. Man 
laBt 3 g Drogenpulver mit 30 g Weingeist unter haufigem SchUtteln 24 Stun
den lang stehen, filtriert 20 g des Auszuges (= 2 g Droge) ab und dampft 
sie in einer gewogenen Schale auf dem Wasserbade ein. Der Rlickstand wird 
drei- und, wenn notig, vier mal mit je 20 ccm Wasser von etwa 50 0 ausgewa
schen, bis sich das Wasser nicht mehr gelblich farbt. Die Waschwasser werden 
zwecks Zurlickhaltung kleiner Harzmengen durch ein kleines Filter filtriert, 
das Filter gewaschen, die auf dem Filter angesammelten Harzteilchen, 
in heiBem Weingeist gelost, in die Schale zurlickgebracht, und der Schalen
inhalt nach Verjagung des Weingeistes 2 Stunden bei lOO 0 getrocknet. 
Er muB dann mindestens 0,2 g wiegen, was einem Harzgehalt der Droge 
von mindestens lO'7'o entspricht. 

Aufbewabrung. Vorsichtig. 
Gesebiebte. Die ersten Nachrichten liber die Jalapenknollen kamen im 

Jahre 1530 nach Europa. Um 1650 waren die Knollen schon in Deutschland 
im Handel. Erst im Jahre 1829 wurde man liber die Abstammung orientiert. 

Anwendung. Sie dienen hauptsachlich zur Gewinnung des Jalapen
harzes, welches stark abfiihrend wirkt. 

Familie Borraginaeeae. 

Herba Pulmonariae (maeulosae). Lungenkraut. 
Abstammnng nnd Beschaffenheit. Das wahrend und nach der Bliitezeit im Marz 

bis Mai gesammelte Kraut der in LaubwaIdern haufigen Pulmonaria officinalis L. 
Die kantigen, krautartigen Stengel tragen, an Seitentrieben grundstandig gehauft, 
langgestielte Blatter mit eifOrmiger bis lanzettlicher, am Grunde abgerundeter oder 
herzformiger, ganzrandiger oder kleinzahniger 6-10 cm langer, 3-5 cm breiter Spreite 
und gefliigeltem Stiel, weiter oben kleinere, sitzende oder am Stengel herablaufende, 
langlich eiformige, ganzrandige Blatter; alle Blatter sind meist hell gefleckt. Die 
Bliiten stehen kurzgestielt in trugdoldigen Bliitenstanden und haben einen fiinfzahni
gen Kelch, eine trichterige, erst rote, spater violettblaue Krone, deren Schlund ge
bartet, aber n,cht durch Anhangsel verschlossen ist, 5 StaubgefaBe und einen aus 
2 Karpellen gebildeten Fruchtknoten, der bei der Reife in 4 einsamige Klausen zer
fii.llt. Das ganze Kraut ist von den inneren Bliitenteilen abgesehen borstig oder rauh
haarig. 

Anatomie. Die Blatter haben normale, nur unterseits mit SpaltOffnungen ver
sehene Epidermen und ein Mesophyll aus einer Reihe Palisaden und einem aus flach
armigen Zellen gebildeten Schwammgewebe. Die Haarformen sind mannigfach: kurze, 
helmspitzenartige oder lange, pfriemliche Borstenhaare, z. T. im erweiterten Basalteil 
einen Zystolithen bergend, endlich Kopfchenhaare mit drei- bis vierzelligem Stiel und 
kugeligem oder keulenformigem Kopfchen. 

Bestandteile. Das Kraut ist geruchlos, hat einen schleimigen, etwas herben Ge
schmack und enthaIt charakteristische Stoffe nicht. 

Prtifnng. Das Kraut der iibrigens seltenen P. angustifolia L. und der in Garten 
angepflanzten P. saccharata Miller ist durch die in den Blattstiel verschmalerte 
Spreite der Grundblatter unterschieden. Die Wurzelblatter des friiher als Herb. Pul
monariae gallicae gebrauchlichen Hieracium murorum L. sind zwar von ahn
licher Gestalt, oft rotbraun gefleckt, aber viel kleiner, weichhaarig, am Rande buchtig 
gezahnt. 

Radix Alkannae. Alkannawurzel. 
Abstammnng nnd Beschaffenheit. Die Wurzelstocke und Wurzeln der in Klein. 

asien und Siideuropa auf sandigem Boden wachsenden Alkanna tinctoria Tau8ch. 



Herba Pulmonariae (maculosae). Radix Alkannae. 365 

Sie sind walzenformig und vielkopfig, bis 25 cm lang, bis 1,5 cm dick, von_einer diinnen 
brnchigen, leicht abblii.tternden, dunkelpurpurnen Borke umgeben. Auf dem Quer
schnitt sieht man unter dieser eine schmale oder breitere, weille Rinde, einen unregel
mii.Big strahligen Holzkorper, in den Rhizomstiicken ein betrii.chtliches, brii.unliches 
Mark . .Die Droge ist fast geruchlos, schmeckt schleimig, schwach bitter. 

Anatomie. Die ii.uBerst brockelige Borke enthii.lt Korklamellen und Parenchym
zellen von tief dunkelroter bis schwarzer Farbe, und die Borkebildung ist bis tief in die 
sekundii.re Rinde vorgedrungen. Die inneren Partien der sekundii.ren Rinde bestehen aus 
radial angeordneten, diinnwandigen, farblosen Zellen mit teils noch normalem, teils 
obliteriertem Siebgewebe. Der Holzkorper ist nicht rund, sondern durch ein unregel
mii.Big verlaufendes Kambium begrenzt, oft wie zerkliiftet, von z. T. recht breiten, als 
Markstrahlen aufzufassenden, unregelmii.Bigen Parenchymstreifen mehr oder weniger 
tief zerschnitten. Er enthii.lt sehr zahlreiche, engere und weitere Hoftiipfelgefii.Be, in 
deren Begleitung sich einige dickwandige Fasern befinden, ferner meist tangential 
verlaufende Parenchymbinden. 

Bestandteile. Alkannawurzel enthii.lt Alkannarot oder Alkannin, einen in orga
nischen Solventien rot, in Alkalien blau lOslichen Farbstoff, der in Wasser unloslich iat. 

Prilfung. Die Droge wird dadurch gefii.lscht, daB man die gefarbte Borke abblii.ttert, 
um sie zur Farbstoffabrikation zu verwenden. Solche nur die innerste Korklamelle 
enthaltende, ii.uBerlich freilich noch rote Wurzel ist zu verwerfen. Andere Borragina
ceen, wie Onos milo echioides L. enthalten ahnlichen Farbstoff und sind sehr ahn
lich gebaut. 1m Handel sind aber auch schon kiinstlich gefii.rbte Borraginaceenwurzeln 
(Anch usa officinalis L. z. B.) aufgetaucht. Sie unterscheiden sich durch den 
mitgefii.rbten, nicht farblosen Holzkorper. 

Anwendung. Alkanna wird zum Farben und als mikroskopisches Reagens ge
braucht. 

Familie Labiatae. 
Fast aIle Arten dieser groBen Familie sind reich an atherischem 01. 

Dieses wird ausschlieBlich in Driisenhaaren gebildet, welche so charakteri
stisch gebaut sind, daB man sie, obgleich sie auch bei anderen Familien 

L l 
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Abb. 316. Driisenbaaro der Lablaten, z. 11. des ltosmarins . .A GroBes Drilsenhllar (80g. Driisenschuppe) 
1m Liingsschnitt, Ii Btl"lzelle, b aeht zartwandlge Tochterzellen welche das iltherlsehe 01 hervorbringen, 
durch dessen Amtritt die Kutikula (d) von der AuBenwand dcr Zellen abgehoben wild, I Epldermls des 
1Ilattcs, am der das Driisenhaar hervorgegangen 1st, U Pallsadenzellen. C k1e1neres Drilsenhaar, BOber· 

f1iiehenanslcht elner groBen Driisenschuppe. (Fliicklger und Tsehireh, naeh Dc Bary.) 

vorkommen, als Labiatendriisenschuppen oder als Driisenschuppen vom 
Typus der Labiaten bezeichnet. Sie werden als im Vergleich zum Endstadium 
verhaltnismaBig kleine Kopfchenhaare mit scheibenformiger ,StielzelIe und 
1-,2-,4-,8- oder 12zelligem Kopfchen angele~t. Es erfolgt dann die Produk
tion erheblicher Mengen von atherischem 01, derzufolge die Kutikula als 
stramm gespannte, mit 01 gefiillte Blase von groBerer Ausdehnung, als die 
Anlage des Haares sie hatte, die Reste der KopfchenzelIen iiberspannt. Die 
Kutikularblase hat sehr oft die Form einer bikonvexen Linse, wobei ihr 
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Scheitel schwacher konvex ist als die Basis, in der sich die Reste der Kopfchen
zellen befinden. Neben diesen Driisenschuppen finden sich oft noch kleine 
Driisenharchen und Deckhaare verschiedener Gestalt an den oberirdischen 
Teilen der Labiaten vor. 

Folia Rosmarini oder Folia Anthos. Rosmarinblatter. 
Abstammung und Beschaffenheit. Sie stammen von Rosmarinus officinalis 

L., einer in den Mittelmeerlandern heimischen, bei uns kultivierten, mehrjahrigen, 
halbstrauchigen Pflanze. Blatter der wildwachsenden Pflanze sollen denen der kulti
vierten vorzuziehen sein. Rosmarinblatter sind 2-3,5 cm lang, 3---4 mm breit, un
gestielt, lineal oder nadelformig, am Rande stark umgerollt (Abb. 317), an der oberen 
Flache gewolbt, steif lederig und oberseits etwas gerunzelt, glanzend graugriin, unter
seits weiB- oder graufilzig. Der Mittelnerv ist oberseits vertieft, unterseits vorspringend. 

Die Droge riecht aromatisch, 
etwas kampferartig, ihr Ge
schmack ist scharf gewiirzig, 
terpentinartig, schwach bitter 
und herb. 

Abb.317. Rosmo.rlnus officinnlis, Qucrschnitt durch d.". 
Blatt. o.ep obere Epidermis, "yp Hypodermis, pal Palisaden
pareDchym, schw Schwammpnrencbym, u.ep Epidecolis der 
Blattunterseite, m Mittelrippe, h Hao.re. Vergr. ", •. (GUg.) 

Anatomie. Die stets spalt
offnungsfreie obere Epidermis 
ist sehr dickwandig, von einer 
dicken Kutikula iiberzogen. 
Das Mesophyll besteht aus 
einem Wassergewebe, Palisa
den- und Schwammparenchym. 
Das Palisadengewebe ist auf 
dem Querschnitt wellig ange
ordnet und umfaBt 2-3 Zell
reihen. Zwischen oberer Epi
dermis und Palisaden befindet 

sich ein auch die oberseitigen Falten der Palisadenschicht ausfiillendes Wassergewebe 
aus dickwandigen, groBzelligen, farblosen, grob getiipfelten Zellen, wahrend die 
der Unterseite zugekehrten Falten der Palisadenschicht durch das lockere Schwamm
gewebe ausgefiillt sind. Die untere Epidermis ist, besonders auf der Innenseite der 
umgeschlagenen Randerkleinzellig und mit zahlreichen Spaltoffnungen versehen. 
Sie tragt anch ein dichtes Haarkleid, welches aus 3 Formen zusammengesetzt ist, 
namlich verzweigten, glatt- und diinnwandigen Gliederhaaren, Labiatendriisenschup
pen mit einzelligem Stiel und aehtzelligem Kopf und Kopfchenhaaren mit ein- bis 
zweizelligem Stiel und ein- bis vierzelligem Kopfchen. 

Priifung. Angeblich oder tatsaehlich vorgekommene Verwechselungen und Fal
schungen sind die Blatter von Led urn pal ustre L. (Erieaceae), unterseits mit, langen, 
einfachen, rotbraunen, filzigen Haaren, An dromeda polifolia L., (Erieaceae), unter
seits ohne Haare, aber von einem Wachsuberzug weiB, Teueri um montan u m L., 
(Labiatae), nur wenig umgerollt, unterseits mit langen, einfaehen geschlangelten 
Haaren undLabiatendrusenschuppen, Santolina rosmarinifolia L., (Compositae), 
lineal, flach, kahl und S. ehamaeeyparissus L., lineal-vierseitig gezahnt, von 
diekwandigen, einfachen Haaren graufilzig. 

Bestandteile. Rosmarinblatter enthalten atherisches 01 (Oleum Rosmarini) 
und Gerbstoffe. 

Gehaltsbestimmung. Bei der Wasserdampfdestillation (s. Einleitung) sollen 
10 g zerstoBene Rosmarinblatter mindestens 0,1 g atherisches 01 ergeben, was einem 
Mindestgehalt der Droge an atherischem 01 von 1% entspricht. 

Anwendung. In der Volksmedizin. 

Flores Lavandulae. Lavendelbliiten. 
Abstammung. Sie stammen ab von Lavandula spica L., einer im 

Mittelmeergebiet heimischen und in Mitteleuropa in Garten gezogenen, aus
dauernden Pflanze, welche zum Zwecke der Bliitengewinnung hauptsach-
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lich in Siidirankreich angebaut wird, wahrend man dieselbe Pflanze in Eng
land vorzugsweise zur Gewinnung des atherischen Oles kultiviert. Die Blii
ten werden meist vor volliger Entfaltung von den an Ahren erinnernden 
Bliitenstanden abgestreift. 

Besehaffenheit. Die kurzgestielten Bliiten (Abb. 318) besitzen einen 
etwa 5 mm langen, walzig-glockigen oder rohrenformigen Kelch von stahl
blauer bis blaulichgrauer Farbe; er ist durch weiBe oder blaue Haare filzig. 
Von den fiinf Zahnen des Kelchrandes sind vier sehr kurz, der fiinfte ist 
starker ausgebildet (fast 1 mm lang), eiformig, stumpf, von blauer oder 
schwarzblauer Farbe. Der Kelch hat 10-13 stark hervortretende Langs
rippen. Die Blumenkrone ist von blaulicher bis blauer Farbe und zwei
lippig; die Oberlippe ist groB 
und zweilappig; die Unterlippe 
kleiner und dreilappig. Die 
Blumenkronenrohre schlieBt 
zwei langere und zwei kiirzere 
StaubgefaBe, sowie den gyno
basischen Griffel ein. Die 
Antheren springen mit einem 
iiber ihren Scheitel verlaufen
den Spalt auf. 

Lavendelbliiten haben ei
nen kraftigen, charakteristi
schen, aromatischen Geruch 

A .B c 
d h k b·tt Abb.318. F lores Lavandulae. A Bliite mlt Deckblatt B 

un sc mec en 1 er. Liiogs.schnitt durch dleselbe, (: Kelch ausgcbreitet und ~on 
Anatomie. Besonders der innen geschen (',,). (Gilg.) 

Kelch tragt kleine, kegelfor-
mige und groBere, verzweigte, dickwandige, spitze, von einer grobkornigen 
oder gestrichelten Kutikula iiberzogenen Deckhaare und kleine, wenigzellige 
Kopfchenhaare neben Labiatendriisenschuppen, die Krone tragt auf der 
AuBenseite ganz ahnliche verzweigte Haare wie der Kelch, auf der Innen
seite vor allem knorrig verdickte, meist mit kugeliger, driisiger Endzelle 
versehene Haare neben Labiatendriisenschuppen. Die Pollenkorner sind 
kugelig und durch 6 schlitzformige Austrittsstellen gekennzeichnet; ihre 
Exine ist unregelmaBig netzartig verdickt. 

Bestandteile. Xtherisches 01 (Oleum Lavandulae) bis 3%. 
Priifung. Von Stengelresten und Blattern soll die zur arzneilichen An

wendung gelangende Droge frei sein. 
Gehaltsbestimmung. Bei der Wasserdampfdestillation (s. Einleitung) 

sollten 10 g Lavendelbliiten mindestens 0,1 g atherisches 01 ergeben. Die 
Bestimmung des iitherischen Ols wird yom Arzneibuch nicht verlangt. 

Anwendung. :Bestandteil der Species aromaticae. 

Herba Hederae terrestris. Gundelrebe. 
Das bliihende Kraut von Glechoma hederacea L. Stengel vierkantig mit 

dekussierter Blattstellung. Blatter ei- bis niereniormig, grob gekerbt, mehr oder weniger 
behaart, je nach dem Standort von stark wechselnder GroBe. Bliitenstande blatt
winkelstandig, wenigbliitig. Kelch rohrig, fiinizahnig, Blumenkrone lang, zweilippig, 
blau bis violett, selten weiB, mit flacher Oberlippe. Die Behaarung derBlatter besteht 
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au~ kurzen, einzelligen, und groJleren, mehrzelligen Deckhaaren und Driisenhaaren 
mit 1-2zelligen Kopfchen und spii.rlichen Labiatendriisenschuppen. Das Kraut ent· 
haIt etwaa griines ii.therisches 01 und ist ein beliebtes Volksmittel. 

Flores Lamii aIbi. Ta u bnessel bIli ten. 
Die Droge besteht aus den im Mai bis Juli gesammelten Blumenkronen mit an

sitzenden StaubgefaJlen von Lamium album L., einem bei uns sehr verbreiteten, 
.ausdauernden Kraute. Die weiJlen, zweilippigen, 10-15 mm langen Blumenkronen 
haben eine gekrtimmte, tiber dem Grunde zu einem nach vorne und abwii.rts gerichteten 
Hocker aufgetriebene Rohre, die unter dem Hocker etwas. eingeschntirt ist und innen 

0'· 
. > 
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Abb. 311"1. F lores Lavandulae. A Querscholtt durch den Kelch, " E pidermis, b vcrzweigtes Dcckhaar, 
c Labiatcndrlisenschuppe, d Kopfchenhaar. B Oberfliichenansicht der AuIJeo elte de Kelches in elnem 
Tiilchen, a Epidermiszellen, b Driiseoschuppe, C palWffnung. 0 Querschnitt durch den inneren Teil 

der Blumenkrone mit den knorrigen Haaren (a und b), c Epidermis. D l'ol\enkoro. 

einen schief verlaufenden Haarkranz und die 4 StaubgefaJle tragt; die beiden oberen der· 
selben sind die ktirzeren. Die Oberlippe ist stark helrnformig gewolbt, die Unterlippe 
hat einen verkehrt herzformigen, gezahnelten, an den Seiten herabgeschlagenen Mittel· 
lappen und zwei lange spitze Seitenlappen. Die Bltitenhaben einen schwachen Geruch 
und bitteren Geschmack, enthalten charakteristische Stoffe aber nicht (das Alkaloid 
Larnin war ein Irrtum). Sie dienen dem Yolk als Blutreinigungsmittel. • 

Herba Galeopsidis. Hohlzahnkraut. 

Das bltihende Kraut der in Deutschland stellenweise sehr verbreiteten, einjahrigen 
Galeopsis ochroleuca Lamarck. 

Der bis 60 cm hohe, oft rote Stengel ist vierkantig, weichhaarig. Die Blatter sind 
kreuzgegenstandig, gestielt, langlich-eiformig bis lanzettlich, bis 9 cm lang, am oberen 
Ende zugespitzt, an der Basis keilformig, grob gesagt, gelblichgrtin, weich behaart. 
Die Bltiten stehen in blattachselstii.ndigen Scheinquirlen. Der Kelch besitzt 5 pfriem
liche, spitze Zahne und ist driisig behaart; die groJle, gelblichweiJle Blumenkrone be
sitzt eine helrnformige Oberlippe und e~ne dreispaltige, durch einen sattgelben Fleck 
gezeichnete Unterlippe. Die ,Blii.tter trag"n derbwandige, zweizellige, spitze Deck-
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haare mit korniger Kutikula, mehrzellige Haare mit kugeligem Kopfchen und Labiaten
driisenschuppen mit vielzelligem Kopfchen. 

HoWzahnkraut ist fast geruchlos und schmeckt sehr schwach bitterlich und etwas 
salzig. Es enthii.lt Kieselsaure, Bitterstoff, Gerbstoff, Ha.rz und wird uberall alB Volka
heilmittel gegen Lungenleiden 
angewendet und vielfach von Kur
pfuschern mit groBer Reklame 
vertrieben, neuerdings aber auch 
in der wissenschaftlichen Medizin 
wegen seines Kieselsii.uregehalts 
angewendet (Liebersche Krau
ter, Blankenheimer Tee, Jo
hannistee). 

Folia Salviae. Salbei blatter. 
Abstammung. Sie werden 

von der im Mittelmeergebiet 
heimischen Salvia offici
n alis L., und zwar von wild
wachsenden oder kultivierten 
Exemplaren gesammelt (Abb. 
320). 

Von kultivierten Pflanzen 
wird die Droge namentlich 
in Thiiringen geerntet,von 
wildwachsenden in Italien. 

Besehaffenheit. Salbeiblat
ter sind je nach dem Stand
ort griinlich bis silbergrau, 
2-8 cm lang und 1-4 cm 
breit, kurz gestielt, von meist 
eiformigem bis langlichem 
UmriB, am Grunde in den 
Blattstiel verschmalert, ab
gerundet bis sehr schwach 
herzformig, bisweilen auch 
geohrt. Der Rand ist fein ge
kerbt. Das sehr verzweigte, 
runzelige, engmaschige Ader
netz, zwischen welchem die 
Blattflii.che nach oben gewolbt 
ist, ist graufilzig behaart, 
wahrend bei jiingeren Blat
tern sich der Haarfilz iiber die 
ganze Blattflii.che ausbreitet. 

Salbeiblatter haben einen 
Abb. 320. Salvillo offlclnaUs. A bliihender Zweig, B B)(Ite, o die belden fruchtbaren St&ubgcfiUlc, D Frucht (GIIS.) 

kraftigen, strengen aromatischen Geruch und wiirzigen und bitteren Ge
schmack. 

Anatomie. 1m Blatt finden wir 2-3 Lagen von Palisadengewebe, wel
ches ganz allmahlich in die schmale Schicht von lockerem Schwamm
parenchym iibergeht. An Haargebilden finden sich in der oberseits aus 
polygonalen, unterseits aus welligbuchtigen Zellen gebildeten Epidermis 

GlIg-Brandt-Schilrhoff, Pharmllokognosle. 4. Autl. 24 
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zahIreiche groBe Driisenschuppen, ferner kleine Driisenhaare mit 1 zelligem 
Stiel und 1- oder 2 zelligem Kopfchen, langer gestielte Driisenhaare mit 
2-4 zelligem Stiel und 1-2 zelligem Kopfchen, endlich zahIreiche nicht 
driisige, 2-5 zellige, dickwandige Gliederhaare, deren unterste Zelle starker 
verdickt ist und ein engeres Lumen zeigt, wahrend die Lumina der oberen 
Zellen groBer sind und die EndzeIle in eine scharfe Spitze auslauft; aIle 
diese Zellen sind meist mit Luft erfiiIlt. Spaltoffnungen finden sichauf 

Abb. 321 :Folin SaJviae . .A Oberfliichco8osicht dcr untereo, B der oberen Epidermis, C B1attquer chnltt_ 

heiden Blattseiten, sie werden von 2 ihre Enden (Pole) umfassenden Epi
dermiszellen umgehen. Oxalatkristalle fehlen der Droge. 

Merkmale des Pulvers. Besonders charakteristisch fUr das Pulver sind 
die Gliederhaare mit ihrer eigenartigen Verdickung; weniger in Betracht 
kommen die Driisenhaare und Epidermisfetzen. 

Bestandteile. Wichtig nur das atherische 01. 
Priilung. Angeblich solI die Droge mit den Blattern von Salvia praten

sis L. verfalscht worden sein, was kaum anzunehmen ist. Diese Blatter sind, 
vorsichtig getrocknet, dunkelgriin, wie Versuche zeigten, werden sie beim 
Trocknen sehr leicht schwarz und waren dann unverkauflich. Sie sind gro
Ber, am Grunde herzformig, nicht aromatisch, da sie sehr wenig atherisches 
01 enthalten. Tatsachlich gefunden wurden die Blatter einer Phlomis-Art, 
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(Labiatae), die Sternhaare tragen. 1m Pulver ist Phlomis ebenfalls an den 
Sternhaaren (wenn die Pulver nicht zu fein sind), Salvia pratensis an klei
nen, einzelligen, breitkegelformigen, fast zahnformigen Haaren nachweisbar. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 8% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Bei der Wasserdampfdestillation miissen 10 g 

gepulverte Salbeiblatter mindestens 0,15 g atherisches 01 ergeben, was 
einem Olgehalte der Droge von mindestens 1,5% entspricht (s. Einleitung). 

Geschichte. Die Droge wurde schon im Altertum geschatzt. Die Sal
beipflanze wurde wohl sicher durch Karl den GroBen nach Deutschland 
gebracht. 

Anwendung. Anwendung finden Fol. Salviae als Hausmittel, nament
lich zu Gurgelwassern. 

Herba Marrubii. Andornkraut .. 
Abstammung. Das bliihende Kraut des in Deutschland verbreiteten Marrubium 

vulgare L. 
BescbaUenbeit. Der vierkantige, weiBfilzige, ii.Btige Stengel tragt gegenstandige, 

runzelige, weiBhaarige, unterseits grau- oder weiBfilzige Blatter, von denen die unteren 
rundlicheiformig, langgestielt, ungleich grob gekerbt, die oberen spitz-eiformig, kurz 
gestielt und kerbig gezahnt sind, sowie zu kugeligen Scheinquirlen vereinigte weiBe 
Lippenbluten, die von einem zottigen Kelche mit 6-10 hakig umgebogenen Zahnen 
umschlossen sind. Der Querschnitt des Stengels ist infolge des sehr stark entwickelten 
und moglichst weit nach auBen geschobenen, in den vier vorspringenden Kanten 
des Stengels liegenden Kollenchyms geradezu kreuzformig. 

Anatomie. Die obere Epidermis des Blattes besteht aus geradlinigpolygonalen 
Zellen, fast ohne Spaltoffnungen, die untere aus buchtigen Zellen, zwischen welchen 
sich zahlreiche Spaltiiffnungen befinden. Das Mesophyll ist aus einer Schicht langer 
Palisaden und einem zwei- bis vierschichtigen, schmalen Schwammgewebe zusammen. 
gesetzt. Die Behaarung umfaBt folgende Haarformen: einzellige, spitze Deckhaare 
von verschiedener Lange. Haarbuschel, d. h. Gruppen von vielen (bis 15) ein- oder 
mehrzelligen Deckhaaren. Drusenhaare mit wenigzelligem Stiel und einzelligem Kopf
chen und Labiatendriisenschuppen mit achtzelligem, auch solche mit vier- oder gar 
zweizelligen Kopfchen. 

Bestandteile. Das Kraut enthalt einen Bitterstoff, Marrubiin, ferner Gerbstoff 
und atherisches 01 und ist ein Volksheilmittel gegen Lungenleiden. 

Priifung. Verwechselungen bzw. Falschungen sind Ballota nigra L. mit herz
formigen, beiderseits kurzhaarigen Blattern und meist rotlichen Bluten, Nepeta ca
taria L. mit herzformigen, grobgesagten, unterseits kurz grauhaarigen Blattern und 
ebenfalls oft rotlichen Bluten, und Stachys germanica L. mit herzformigen, weiB
wolligen Blattern und roten Bluten. 

Folia Melissae. Melissen bla tter. 
Abstammung. Melissenblatter werden von der im Mittelmeergebiete 

heimischen, in Deutschland in der Umgebung von Colleda, Jena, Erfurt 
und Quedlinburg kultivierten Melissa officinalis F. gesammelt. 

Beschaffenheit. Die Blatter (Abb. 322) sind mit langem, rinnenformigem, 
oben meist zottig behaartem Stiel versehen; die Blattspreite, oberseits 
sattgriin, unterseits heller, ist breit-eiformig oder herzformig, diinn, mit 
zwischen den Nerven aufgewolbter Blattflache, und oberseits sparlich und 
hauptsachlich an der Spitze, unterseits besonders an den Nerven vereinzelt 
flaumig oder borstig behaart. Mit der Lupe erkennt man auf der Unterseite 
die glanzenden Driisenschuppen. Die Lange der Spreite betragt 3-5 cm, 
die Breite bis 3 cm; der UmriB ist grob und stumpf gesagt. Die Blatter 
riechen angenehm zitronenartig und schmecken gewiirzig. 

24* 



372 Emhryophyta siphonogama. Dicotyledoneae. 

Anatomie. (Abb. 323). Die Epidermis besteht aus stark welligbuch
tigen Epidermiszellen; sie ist beiderseits mit sehr zahlreichen einzelligen, 
eckzahnformigen, d. h. kurzkegelformigen Haaren mit feinkornig-rauher 
Oberflache versehen (h); ferner finden sich vereinzelt, besonders tiber den 

. Nerven, lange, ziemlich dickwandige, 3- 5 zellige 

Abb. 322. Fol. MeUssae ('/,). 
(G1lg_) 

Borstenhaare mit rauher Kutikula (h), endlich 
drei verschiedene Formen von Driisenhaaren, nam
lich die groBen, auffallenden, braunen Driisen
schuppen (d.8chu) mit kurzer Stielzelle und acht 
groBen sezernierenden Kopfzellen, weiter kurzge
stielte (d.h) oder aber seltener langgestielte Driisen
haare mit einzelligem, selten zweizelligem Kopf 
(k.h). Die Spaltoffnungen sind auch hier, wie sehr 
haufig bei den Labiaten von 2 ihre Pole umfas
senden Epidermiszellen umgeben, das Mesophyll 
besteht aus einer Schicht langer Palisaden und 
einem ziemlich lockeren Schwammgewebe. Kri
talle fehlen. 

Merkmale des Pulvers. Die Farbe des Pulvers 
ist gelblichgriin. Cha
rakteristisch sind vor 
allem die sehr zahl
reichen, eckzahnfor
migen Kegelbaare, 
welche im Pulver ge
wohnlich gut erhal
ten sind. Die anderen 
Haarformen treten 
besonders in feinen 
Pulvern nur wenig 
hervor, da sie meist 
vollstandig zertrtim
mert sind. Es ist da
her auf die ein wei
teres Kriterium ab
gebenden Spaltoff
nungen mit ihren 
Nebenzellen zu ach
ten. 

Abb. 323. Folia Melissae, Querschnitt durch das Blatt. d.h kurzgestleltes 
Drflsenhaar, d.schu Driisenschuppe, k.h langgestieltes Drflsenhaar, h kurze, 
seitener etwas verlangerte, einfache, kegeiformige oder eckzahnfiirmifl,e 
Haare, pal Palisadenparenchym, Bchw Schwammparenchym, 0 ep obere 

Bestandteile. Me
lissenblatter enthal
ten in geringen Men
gen ein sehr fltich-Epidermis, u.ep untere Epidermis. Vergr. "' / ,. (OIlg.) 

tiges atherisches 01. 
Priifung. Melissa officinalis existiert in mehreren Varietaten, von denen 

die a typica die bessere, hier beschriebene, die {J hirsuta Bentham die 
weniger gehaltvolle ist. Letztere ist durch die erheblichere BlattgroBe und 
die starke, zottige Behaarung unterschieden. Nepeta cataria L. in ihrer 
Var. {J citriodora Beck ist durch die oberseits weichhaarige, unterseits 
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graufilzige Behaarung der Blatter und das Fehlen der zahnformigen Harchen 
gekennzeichnet. AuBerdem sollen als Beimengung Oxalatkristalle ent
haltende Blatter vorgekommen sein. 

Der Aschegehalt der Droge dad 14% nicht iibersteigen. .. 
Gehaltsbestimmung. Auf die Bestimmung des atherischen Oles .~at das 

Arzneibuch verzichtet, weil stets nur wenig gefunden wird und das 01 ziem
lich fliichtig ist, diese Fliichtigkeit mithin eine Fehlerquelle bei der Be-
stimmung darstellt. . 

Geschichte. Schon seit dem Altertum sind Melissenblatter gebrauchlich; 
sie wurden auch schon im Mittelalter in Deutschland kultiviert. 

Anwendung. Sie dienen zur Bereitung von Spiritus Melissae com
positus. 

Abb.324. j,'olla Meliss"e. De.<tand telle des Pulvers. Oberflii.cbenan l cht A der unteren, B dcr oberen 
Epidermis. 

Herba Hyssopi. Y SOp. 
Abstammung und Bescbaffenbeit. Das bliihende, im Juni und Juli gesammelte 

Kraut des im Mittelmeergebiet und im mittleren Asien heimischen Hyssopus offi
cinalis L., eines Halbstrauches mit vierkantigem, oberwarts flaumhaarigem Stengel, 
gegenstandigen, fast sitzenden, lanzettlichen, ganzrandigen, am Rande nach unten 
umgerollten Blattern, und blauen, seltener weiBen oder rotlichen Bliiten in einseits
wendigen, endstandigen Trauben. Der blau angelaufene Kelch ist rohrig, fiinfzahnig, 
die Krone zweilippig, mit flacher Unterlippe. StaubgefaBe spreizend. 

Anatomie. Beide Blattepidermen sind mit Spaltoffnungen versehen, und ihre 
Zellen enthalten reichlich Spharokristalle (Hesperidin 1). Mehrere Palisadenschichten 
finden sich sowohl auf der Ober- wie Unterseite des Mesophylls, Oxalat fehlt. Die Be
haarung besteht aus kurzen, einzelligen, warzigen, zahnahnlichen und mehrzelligen 
Deckhaaren, von denen die langeren starkwandige Basalzellen besitzen, ferner aus 
Kopfchenhaaren mit ein- bis zweizelligem Kopf und tief in die Blattflache eingesenkten 
typischen Labiatendriisenhaaren. 

Bestandteile und Anwendung. Die Droge besitzt einen kampferartigen Geruch 
und wiirzigen, bitteren Geschmack und enthalt etwa 1% atherisches 01. Sie wird vom 
Yolk als Brusttee verwendet. 

Herba Majoranae. Mairan. Majoran. 
Abstammung und Bescbaffenheit. Die vom bliihenden Kraut von Origanum 

majorana L., einer ala Kiichengewiirz kultivierten, halbstrauchigen Pflanze ab-
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gestreiften Blatter. und Bliiten. Die diinnbehaarten, astigen Stengel tragen kreuz
gegenstandige, eirunde oder langliche, bis 4 cm lange, ganzrandige, aber etwas aus
geschweift~! graugriine, kurzfilzige, ~iisig punktierte Blatter und weiBe, zu fast 
kugeligen Ahren an den Spitzen der Aste gehaufte, mit rundlichen, dicht behaarten 
Deckblattern versehenene, weiBe oder rotliche Bliiten mit umgekehrt kegelformigem, 
fiinfzahnigem Kelch. 

Anatomie. Die obere Epidermis besteht aus schwach buchtigen, die untere aus 
stark welligbuchtigen Zellen mit perIschnurartiger, grober Tiipfelung der Seitenwande. 
Spaltoffnungen oberseits wenig, unterseits reichlich, von 2 zum Spalt senkrecht orien
tierten Epidermiszellen umfaBt. Das Mesophyll besteht aus einer Schicht groBer Pali
saden und einem ebenso breiten Schwammgewebe. Die Behaarung beider Seiten um
faBt 3 Formen: Labiatendriisenschuppen mit einzelligem Stiel und 8-12 Kopfchen
zellen, um welche die Epidermiszellen radial angeordnet sind, meist dreizellige, konische 
Deckhaare mit glatter oder oberwarts kornig rauher Kutikula und Kopfchenhaare mit 
kurzem 2-4 zelligem Stiel und 1-2 zelligem Kopfchen. Oxalatkristalle fehlen. 

Bestandteile. Geruch und Geschmack deF" Droge sind stark gewiirzhaft infolge 
des Gehalts an atherischem 01 (bis 1,8%). 

Priifung. Majoran ist neuerdings vielfach verfalscht angetroffen worden. Die 
mitgeteilten anatomischen Kriterien dfirften zu seiner Charakterisierung und zur 
Unterscheidung von Falschungsmitteln ausreichen. 

Sein Aschegehalt dad 10% nicht iibersteigen. 
Anwendung. Zu Ungt. Majoranaa, ~elfach als Gewiirz. 

Herbs Origani. Dostkraut. Dostenkraut. 
Abstammung und Beschaffenheit. Das bliihende, von den dickeren Stengeln 

befreite Kraut des in Deutschland fast iiberall verbreiteten, ausdauernden Origanum 
vulgare L. Der Stengel ist bis % m hoch, purpurrot gefarbt, undeutlich vierkantig. 
Die kreuzgegenstandigen Blatter sind gestielt, bis 4 cm lang, eiformig, am oberen Ende 
meist mehr oder weniger abgestumpft, an der Basis abgerundet, fast ganzrandig, meist 
sehr schwach behaart, am Ran~e gewimpert. Die Bliiten stehen in Trugdolden, die 
sich am Ende des StengeIs zu Ahren vereinigen; an der Basis jeder Bliite steht ein 
violettes, ovales Deckblatt; der Kelch ist fiinfzahnig; die Blumenkrone ist klein, weiB 
oder rotviolett und besitzt eine aufrechte, ausgerandete Oberlippe und eine dreiteilige 
Unterlippe. 

Anatomie. Beide Blattepidermen mit Spaltoffnungen, unterseits viel mehr. Meso
phyll bifazial. Behaarung nur am Rande reichlicher, teils mehrzellige Deckhaare mit 
schwach warziger Kutikula, teiIs in die Epidermis versenkte Labiatendriisenschuppen. 

Bestandteile und Anwendung. Dostkraut besitzt infolge seines Gehaltes an 
atherischem 01 einen wiirzigen Geruch und Geschmack und findet als Volksheilmittel 
gelegentlich Verwendung, besonders zu Krauterbadern gegen Skrophulose. Herba 
Origani cretici stammt von O. vulgare var. creticum. 

Herba Thymi. Thymian. Romischer Quendel. 
Gartenthymian. 

Abstammung. Thymian besteht aus den abgestreiften Blattern und 
Bliiten von Thymus vulgaris L., einer Pflanze, welche in den europa
ischen Mittelmeerlandern heimisch ist und als Gewiirzkraut in fast jedem 
Bauerngarten gezogen, in groBerem MaBstabe aber in Thiiringen, der Provinz 
Sachsen und in Nordbayern angebaut und im Mai und Juni geerntet wird 
(Abb.325). 

Beschaffenheit. Die Blatter sind bis 9 mm lang, hOchstens 2 mm breit, 
sitzend oder kurzgestielt, etwas dick, am Rande stark zuriickgerollt, schmal 
lanzettlich, elliptisch oder gerundet rhombisch (B). Die Blattspreite ist 
oberseits dunkelgriin, unterseits heller, beiderseits kurz bQrstig behaart, 
ungewimpert. Die Bliiten sind kurz gestielt, ihr Kelch ist fiinfzahnig, zwei
lippig tief gespalten, innen am Schlunde mit einem Kranz steifer Haare 
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versehen, ihre Krone blaBrotlich, durch die dreilappige Unterlippe und die 
ungeteilte Oberlippe vierzipfelig. 

Thymian hat einen krii.ftigen, charakteristischen Geruch und Ge
schmack. 

Anatomie. Die Blatter des Thymians haben kleinzellige Epidermen. Die 
Zellen der oberen Epidermis sind schwach, die der unteren stark wellig be
grenzt, beide Epidermen enthalten Spaltoffnungen, die von 2 die Pole um
fassenden Epidermiszellen umgeben sind. Beide tragen kleine, birnformige, 
einzellige Driisenkopfchen und eingesenkte Labiatendriisenschuppen, die 
obere daneben zahl
reiche zahnformige, ein
bis zweizellige, konische 
Harchen, die unterestatt 
dieser zahlreiche, lan
gere, zwei- bisdreizellige, 
knieformig gebogene 
Haare mit korniger Ku
tikula. Das Palisaden
gewebe ist schmalzellig, 
ein- bis zweischichtig, 
die Schwammgewebe
zellen sind meist ellip
soidisch, klein. Die Pol
lenkorner sind glatt, 
kugelig. 

Merkmale des Pul
verso Das graugriine 
Pulver besteht ausTriim
mern des Mesophylls 
und der klein- und zart
zelligen, wenig charakte
ristischen Bliitenteile, 

Abb. 325. Herba Tbymi. A BlUhende Pflanze, um die HilUte 
vcrklelnert. B Blatt von un ten geseben, Vergr. 4't. C BUlte von 

der Sette gcsebcn, Vergr. 'It. (GUg.) 

von denen die der Krone durch rotliche Farbe auffallen, Triimmern der 
ebenfalls wenig charakteristischen, oberen Stengelteile, und ist kennt
lich an den zahlreichen, geknieten, derbwandigen Haaren, den kleinen 
zahnformigen Haaren, den welligen, kleinen Epidermisfetzen mit den Spalt
offnungen. 

Bestandteile. Xtherisches 01 mit Thymol und Carvacrol als Haupt
bestandteilen (Oleum Thymi). 

Priifung. Der Aschegehalt des Pulvers dad 12% nicht iibersteigen. 
Gebaltsbestimmung. Eine solche ist nicht vorgeschrieben. Beider 

Wasserdampfdestillation (s. Einleitung) miiBten 10 g Thymian gegen 0,1 g 
atherisches Olliefern (= 1% der Droge). 

Geschicbte. Thymian war den alten Griechen und Romern als Gewiirz
und Arzneimittel schon bekannt, wurde aber erst im 16. Jahrhundert in 
Deutschland angebaut. 

Anwendung. Da.'J Kraut bildet einen Bestandteil der Species aromaticae 
und dient als Heilmittel gegen Husten und Keuchhusten, sowie ala 
Gewiirz. 
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IJ 350;, 

Abb. 326. Herba Thymi. Bestandtelle des Pulvers. Oberflllchenansichten A der oberen, B der unteren 
Epidermis, C Querschnlt t durch das Blatt, D Pollenkomer. 

Herba Serpylli. Feldkiimmel. Feldthymian. Quendel. 

Abstammung. Die Droge besteht aus den oberirdisehen Teilen von 
Thymus serpyllum L., welehe in ganz Europa und in Mittel· und Nord
asienheimiseh und auf troekenen Grashangen haufig ist; sie wird wahrend 
der Bliitezeit im Juni und Juli gesammelt (Abb. 327) . 

BeschaUenheit. Die holzigen, niederliegenden, an den Knoten wur
zelnden, ungefahr 1 mm dieken Zweige dieses kleinen Halbstrauehes tragen 
rotliehe, oben bliitentragende Aste, welehe verzweigt sind und kreuzgegen
standige Blatter von weehselnder, rundlieh-eiformiger bis sehmallanzett
lieher Gestalt (B) tragen. Die Blatter sind oben abgerundet, naeh unten 
in den bis 3 mm langen Stiel versehmalert, 1-1,5 em lang und bis 7 mm breit, 
ganzrandig und am Rand sehr sehwaeh umgerollt. Die Behaarung ist 
sehr versehieden und weehselt sehr; die Blatter konnen ebensowohl fast 
kahl, als aueh dieht rauhhaarig sein; an der Basis sind sie jedoeh stets be
wimpert. Die dunklen Driisensehuppen sind auf der Blattunterseite sehr 
haufig und tief in das Blatt eingesenkt; sie lassen sieh schon mit einer Lupe 
leieht erkennen. 

Die Bliitenstiinde bestehen aus armbliitigen Seheinquirlen, deren untere 
am Stengel voneinander entfernt stehen, wiihrend die oberen infolge der 
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Kurze der Stengelinternodien scheinbar zu Blutenkopfchen zusammen
gedrangt sind. Der Kelch ist bis zur Halfte in zwei Lippen gespalten, funf
zahnig, am Schlunde mit einem Kranz steifer Haare versehen, braunrot, 
stark genervt, behaart, die zweilippige, vierzipfelige Blumenkronenrohre 
hellpurpurn, selten weiBlich. 

Quendel hat einen angenehm aromatischen Geruch und Geschmack. 
Anatomie. Die anatomischen Verhaltnisse sind denen des Thymians 

im allgemeinen sehr ahnlich, charakteristisch sind lange, dickwandige 
Borstenhaare mit zarter Kutikularstreifung. 

Merkmale des Pulvers. Fur das Pulver besonders bezeichnend sind 
folgende Elemente: Fasern und GefaBbundelelemente (aus den Stengel-

Abb.327. Thymus serpyllum . .A Stiick einer bliihenden Pflanze ('I.), B Blatt mit den Olhaltigen DrUsen
Bchuppen ('/.), C BliitenknoBpe ('/.), D Bliite ('/.), E Staubblatt Yon Yorn, F yon hinten gesehen (li I.), 

G Samen, H derselbe langs· u. J quer durchschnitten (10 / .). (Gilg.) 

teilen), Parenchym- und Oberhautfetzen, gerade oder gekrummte, ein
zellige oder mehrzellige, dickwandige, meist ziemlich lange Borstenhaare 
mit zarter Kutikularstreifung oder Bruchstucke derselben, Driisenschuppen 
und sparliche Pollenkorner. 

Bestandteile. 0,5% atherisches 01, welches hauptsachlich Cymol, aber 
nur sehr wenig Thymol entMlt. 

Priifung. Der Aschegehalt des Pulvers sollte 10% nicht ubersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Das Arzneibuch verlangt eine Bestimmung des 

atherischen Oles nicht. Sie wird durch Wasserdampfdestillation bewerk
stelligt (s. Einleitung) und sollte aus 10 g Droge mindestens 0,02 g fluch
tiges 01 ergeben, was einem Gehalte von mindestens 0,2% entspricht. 

Geschichte. Seit dem Altertum ist die Droge standig im Gebrauch. 
Anwendung. Das Mittel findet auBerlich zu starkenden Badern und 

Krauterkissen Verwendung und bildet einen Bestandteil der Species aro
maticae. 
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Folia Menthae piperitae. Pfefferminzblatter. 
Abstammnng. Pfefferminzblatter stammen von einer Pflanze ab, die 

Linne Mentha piperita genannt hat. (Abb.328.) Diese wurde bald ffir 
eine eigene Art, bald ffir eine Form von M. aq uatica L. oder M. silvestrisL. 
oder selbst von M. arve'nsis L. gehalten, andere Autoren waren der Mei
nung, daB verschiedene Arten bzw. Varietaten durch besondere Umstande 

E 

B 

Abb. 328. Mentha piperita. A Spitze einer bliihenden 
Ptlanze ('I.), B Knospe ('1,), C Blilte ('I,), D dieselbe 
1m Liing88chnitt ('I.), E Staubblatt von vom gesehen 

(uI.). (GUg.) 

in die mentholreiche Kulturform 
M. piperita iiberzugehen ver
mogen, zumal diese Pflanze in 
den Kulturen der verschiedenen 
Lander einen deutlich abweichen
den Habitus zeigt. Neuerdings 
wurde sehr wahrscheinlich, wenn 
nicht sicher gemacht, daB die 
Pfefferminze ein Bastard ist 
zwischen Mentha aquatica L. 
und M. viridis L. Pfefferminze 
wird in Deutschland hauptsii.ch
lich in der Umgegend von Colleda 
in Thfiringen, sowie bei Erfurt, 
Jena, Quedlinburg, Ballenstedt, 
Gernrode, Rieden und Wester
hausen am Harz, auBerdem in 
Frankreich, England (Mitcham), 
RuBland, Indien, China, Japan 
und besonders intensiv in einzel
nen Staaten Nordamerikas kulti
viert. 

Beschaffenheit. Die Pfeffer
minzblatter sind mit einem bis 
1 cm langen Stiele versehen; ihre 
Blattspreite ist 3-7 cm lang, 
eilanzettlich, besonders gegen die 
scharfe Spitze hin ungleichmaBig 
scharf gesagt und von einem star
ken Mittelnerv durchzogen. Die 
Blattflache ist meist fast kahl, 

nur an den Nerven auf der Blattunterseite schwach behaart. Mit der Lupe 
lassen sich auf der Unterseite reichliche Driisenschuppen erkennen, welche 
im durchfallenden Lichte als helle Punkte erscheinen. 

Pfefferminzblatter haben einen kraftigen, vom Mentholgehalt her
riihrenden Geruch, brennend aromatischen Geschmack und angenehm 
kiihlenden Nachgeschmack. 

Anatomie. (Abb. 329). Die Epidermis des Blattes besteht auf Ober
und Unterseite aus wellig begrenzten Zellen (Abb. 329, ep); die untere 
Epidermis enthalt Spaltoffnungen, die von 2 die Pole umfassenden Epider
miszellen umschlossen werden; die obere Epidermis ist fast stets spalt
offnungsfrei. Auf der Ober- und Unterseite sitzen in die Blattflache ver
senkte 'groBe Drusenschuppen ·(d. n, Abb. 330, ad), ferner finden sich lange, 
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diinne, 6-8zellige, spitze, diinnwandige Gliederhaare mit deutlich ge
strichelter Kutikula, welche jedoch an ausgewachsenen Bliittern oft schon 
zum Teil abgefaUen sind, endlich vereinzelte kurze, 2-3zellige Harchen (h) 
und kurze wenigzelligeHaare mit mehr oder weniger kugeliger Endzelle (k. h). 
Das Palisadenparenchym (pal) ist einschichtig, das Schwammparenchym 
(sohw) mehrschichtig und locker. Oxalatkristalle fehlen. 

Abb. 329. FoUa }lentbae pip. QUCrlICllOitt durch daa Blatt. o.ep obero Epidermis, pal PallBadengewebe. 
Ichtg Schwammparenchym, t'.ep lIutero Epidermis, k.h kleine Kliplcheuhaare, d.h Dru..enschuppen, mauch

mal mit Mentholkrlstallen 1m ekret, II elnfaches Haar, IJP Spallliffnung. Vergr .... /,. (Gllg.) 

Abb. 330. Fliicheoans\cht der Epidermis cines Blattes von Mentha piperita. qJ Epldermiszellen mit 
gewellter Wand, sp Spailliffnungeo, 6d Driiseuschuppe, von obeo gesehen, mit Mentholkrlstallen (m). 

(Tschirch.) 

Merkmale des Pulvers. Charakteristische Elemente des Pfefferminz
pulvers sind besonders die groBen Gliederhaare mit gestrichelter Kutikula, 
ferner die Driisenhaare und reichliche Epidermisfetzen und Mesophyll
triimmer. 

Bestandteile. Pfefferminzbliitter enthalten etwa 1 % iitherisches 01 
(Oleum Menthae piperitae). Dieses enthiilt hauptsiichlich Menthol 
und Menthon. 
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Priifung. Verwechselungen der Pfefferminzblatter kommen, da diese 
aus Kulturen gewonnen werden, fast nicht vor, und Verfalachungen wiirden 
nicht lohnend, am Geruch auch leicht zu erkennen sein. Doch wurden 
neuerdings aus RuBland Blatter von Mentha aq uatica L. ala Pfefferminz
blatter in den Handelzu bringen versucht. Die Blii.tter von Mentha viridis 
L. sind ungestielt, die von Mentha crispa L. wellenformig, am Rande kraus. 
Stengel Bollen nicht vorhanden sein, sind aber neuerdings in der Regel in 
gro.l3en Mengen der Ware beigemischt. Der Gro.l3handel beklagt sich ge
radezu dariiber, da.13 reine Blattware fast nicht mehr zu haben ist, da.13 die 
Bauern vielmehr die mitgeernteten Stengel mit dem Beil zerkleinert den 
Blattern untermischen, wodurch die nachtragliche Entfernung der Stengel 
so gut wie unmoglich gemacht wird. Um diese Gepflogenheit zuriickzn
dammen, hat das Arzneibuch die strenge Forderung aufgestellt, da.13 Ganz
droge nnd Schnittform Stengel, das Pulver au.l3er den zarten Spiralgefa.l3en 
verholzte Teile, Fasern und weite Gefa.l3e, die den Blattern fehlen, den Sten
geln aber eigentiimlich sind, nicht enthalten diirfen. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 12% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. 10 g Pfefferminzblatter miissen bei der Wasser

dampfdestillation (s. Einleitung) mindestens 0,07 g atherisches 01 ergeben, 
was einem Gehalte von mindestens 0,7% entspricht. Vielfach wird man 
mehr finden, wir fanden bis 1,7%. 

Geschichte. In Agypten kannte man die Pfefferminze schon im 1. Jahr
hundert v. Chr. 1m 18. Jahrhundert wurde die Pflanze in England offizinell 
und kam gegen Ende des Jahrhunderts auch in Deutschland in Gebrauch. 

Anwendung. Die Blatter finden in Teeaufgiissen ala Magenmittel Ver
wendung und dienen zur Bereitung von 01. Menthae pip., Aq. Menthae 
pip. und Sirupus Menthae pip. 

Folia Menthae crispae. Krauseminzblatter. 
Sie sind die krausen Blatter der sog. Mentha crispa L., unter welchem Namen 

man mehrere kultivierte Arten, bzw. Formen oder Bastarde der Gattung Mentha 
mit .kra.usen Blattern zusammenfaBt. Die Krauseminzblatter, die zur Bliitezeit ge
sammelt werden, sind kurz gestielt oder sitzend, bis 3 em breit, eiformig oder amGrunde 
herzformig zugespitzt, und an dem krausverbogenen Rande scharf gezahnt, unter
Baits mit stark hervortretenden Nerven versehen und an diesen deutlich behaart, mit 
gelbglanzenden Driisenschuppen besetzt. In ihrer Anatomie ahneln sie der vorigen 
Droge sehr. Sie enthaIten ein angenehm aromatisch riechendes 01 und werden, wie 
Pfefferminzblatter, in Aufgiissen gegen Magenleiden angewendet. 

Folia Patchouli. Patschuliblatter. 
Abstammuog ood Beschaffeoheit. Patschuliblatter stammen von Pogostemon 

patchouli Pel., einer im indisch-malayischen Gebiet einheimischen und dort, sowie 
auch in anderen Tropengebieten (besonders Westindien) vieHach kultivierten Staude. 
Die Blatter sind lang gestielt, eiformig bis breit eiformig, scharf zugespitzt, am Rande 
grob gesii.gt, 8-11 em lang, 5-7 em breit. 

Aoatomie. AuBer den groBen, sparliehen Driisensehuppen mit einzelligem Kopf 
tragen sie meist reiehlieh lange, mehrzellige Haare mit verdiekter Wandung und sehr 
deutlieh warziger Kutikula, ferner kurz gestielte, seltener lang gestielte Driisenhaare 
mit meist zweizelligem Kopf. 1m Mesophyll finden sieh zahlreiehe in die Interzellularen 
hineinragende, den Mesophyllzellen, besonders den Palisaden ansitzende Driisenhaare 
mit kurzer Stielzelle und einzelligem, blasigem Kopf. Die Patsehuliblatter sind dureh 
einen sehr eigenartigen und lange anhaftenden Gerueh ausgezeiehnet; sie enthalten 
bis 4% atherisehee 01, dessen Menge dureh Wasserdampfdestillation des feinen Pulvers 
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(s. Einleitung) bestimmt werden kann, und sind im Orient zu Parfiimierungszwecken 
schon la.ngst im Gebrauch. In Europa wurde die Pflanze erst anfangs des 19. Jahr· 
hunderts bekannt, spielt aber jetzt, besonders in der Parfiimerie, eine recht bedeutende 
Rolle. 

Familie Solanaceae. 
Aile Solanaceen besitzen bikollaterale GefaBbiindel und sind reich an 

Alkaloiden. Ihre Blatter sind meist kraftig behaart; besonders von Wieh. 
tigkeit sind mannigfaehe Formen von Driisenhaaren. 

e", ~~J 

-' 
F t-':t ,., 
E 

.B 

Abb. 331. Atropa. belladonna. A Bliihender Zweig, B Dliite aufgcsehllbt und ausgcbreltet, 0 Staub
.blatter, D Fruchtknoten, E Na.rbe, F Fruchtkooteoquerschoitt, G Sa.men, rcehta cln Bolcher 1m Liinp

schnitt. (Gllg.) 

Folia Belladonnae. Tollkirsehenblatter. 
Abstammung. Die zur Bliitezeit im Juni und Juli gesammelten Blatter 

,der in Europa verbreiteten Atropa belladonna L. (Abb.331). naB die 
Blatter kultivierter Pflanzen nieht an Wirksamkeit hinter denen wilder 
Exemplare zuriiekstehen, ist neuerdings mehrfach bewiesen worden. 

Besehaffenheit. Die Blatter (Abb. 332) sind breit elliptiseh bis spitz. 
eiformig, die groBten bis 20 em und dariiber lang und bis 10 em breit. Die 
Blattspreite ist diinn, ganzrandig, fiedernervig und oft fast kahl, nur am 
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Blattstiele und an den Nerven auf der Unterseite stets deutlich behaart, 
an der Basis in den weniger alB halb so langen, halbstielrunden BlattstieJ 
verschmalert. Tollkirschenblatter sind im trockenen Zustande zart und 
bruchig, oberseits braunlichgrun, unterseits graugrun. Mit der Lupe er
kennt man gelegentlich an den trockenen Blattern, hauptsachlich auf d(lf 
Unterseite, die im Gewebe enthaltenen Kristallsandzellen als kleine, wei.B~ 
liche, glanzende Punkte. 

Tollkirschenblatter riechen schwach narkotisch und schmecken etwas 
bitter. 

Anatomie. (Abb. 333). Die Epidermis (ep) beider Seiten besteht aus 
welligbuchtigen Zellen, die obere ist von einer 
fein gestreiften Kutikula uberzogen, die untere 
glatt. Spaltoffnungen (sp) kommen auf beiden 
Seiten, reichlicher aber auf der Unterseite, vor. 
Sie besitzen meist 3 Nebenzellen, von denen 
die eine merklich kleiner alB die anderen ist. 
Die gro13eren Gefa13bundel der Blatter sind bikol
lateral, die feinen Adern kollateral gebaut. An 
der Blattoberseite findet sich eine Schicht von 
Palisadenzellen (pal), an der Unterseite zahl
reiche Schichten von sehr lockerem Schwamm
parenchym (schw). Hauptsachlich in den ober
sten, an die Palisaden angrenzenden Schwamm
parenchymschichten, aber auch im Gewebe der 
Nerven liegen zahlreiche gro13e Zellen mit Kri
stallsand (krs). Au13erst selten kommen auch 
Einzelkristalle und Drusen vor. Von der Epider
mis, besonders uber den Nerven, entspringen 
kurzgestielte, gekrummte Drusenhaare mit viel
zelligem (d. h), seltener einzelligem Kopf, ferner 
zahlreiche langgestielte Drusenhaare mit einzel
ligem Kopf (h, oben), endlich 2-5 zellige, spitz 
auslaufende, schlaffe, glatte, nicht driisige Haare 
mit meist glatter Kutikula (h, unten). 

Abb. 332. Fol. lIeUadonnae ('I.). 
(GUg.) 

Merkmale des Pulvers. Das gelblicbgriine 
bis hellgrune, feine Pulver (Sieb VI) besteht 
zum gro13ten Teil aus stark vermahlenen, dunn

wandigen, grunlichen bis grunen oder aber derbwandigen, schwach getiipfelten, 
farblosen Bruchstucken von Parenchymzellen, von farblosen Epidermis
zellen mit zarter welliger oder geradliniger Kutikularstreifung, von engen 
ringformig oder spiralig, BelteD netzig verdickten Gefa13en, ferner aus zahl
losen grunen Chlorophyllkornern und farblosen Protoplasmakornchen oder 
-klumpchen. Dazwischen finden sich aber auch sehr haufig kleinere oder 
gro13ere Gewebefetzen, besonders aus dem chlorophyllfuhrenden Mesophyll; 
diese bestehen z. T. aus PaHsadengewebe (in der Flachenansicht alB kreisc 

runde, fast luckenlos zusammenliegende, in der Blattquerschnittsansicht 
alB ziemlich lange, schlauchformige, parallel nebeneinanderliegende Zellen 
erscheinend), z. T. aus Schwammgewebe, d. h. aus rundlichen oder mehr 
oder weniger sternformigen, stets Interzellularen aufweisenden Zellen; es 
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finden sich aber auch reichlich Parenchymfetzen aus dem Blattstiel und 
den Blattnerven, aus farblosen bis griinen, derbwandigen, rundlichen bis 
gestreckten, fein getiipfelten Zellen aufgebaut. Den Parenchymfetzen 
hangen sehr ·haufig Epidermisstiicke an, oder diese kommen frei fiir sich vor; 
sie werden allermeist in der Flachenansicht beobachtet und bestehen aus 
mehr oder weniger 
isodiametrischen, 
schwach oder stark 
wellig buchtigen, 

diinnwandigen, 
Spaltoffnungen 

fiihrenden, meist 
eine deutliche 
wellige Kutikular
streifung zeigen
den, seltener aus 
langgestreckten, 

diinn- oder derb
wandigen, eine ge
radlinige Kutiku
larstreifung auf
weisenden, farb
losen Zellen. Die 
nur sehr selten ver
einzelt vorkom
menden, haufig 
aber in Paren
chymfetzen (am 
besten mit dem 
Polarisationsap

parat) nachweis
baren grauen bis 

grauschwarzen 
Kristallzellen sind 
meist ansehnlich 

Abb. 333. Folia Belladonnae, Quersch.n1tt. o.ep obere Epidermis mit einem 
zl milch langgestielten Driisenhaar mit klelnem Kiipfchen (h) und einem 
sehr kurzgestlelten Drusenhaar mlt gruBem, vlelzeUlgem Kopf (d. h), pal 
Pal!sadengewebe, I..,., KrlstaUsandzeUcn, 8chw Schwammparenchym, u.ep 
untere Epidermis mlt Spaltiiffnung (sp) und einfachem, mehrzeUlgem 

Baar (h) . Vergr. "'I •. (GUg.) 

groBer als die Schwammparenchymzellen, unregelmaBig kugelig bis eiformig 
und sehr dicht erfiillt mit winzigen Kristallchen, die auch aus den ver
letzten Zellen ausgetreten sind und sich freiliegend mit dem Polarisations
apparat in Menge im Pulver leicht nachweisen lassen. Die selten einzeln 
oder in Gruppen, meist in Parenchymfetzen auftretenden GefaBe sind 
schwach ringformig oder spiralig verdickt, selten etwas weiter und netz
formig verdickt. VerhaItnismaBig sparlich nur findet man Haare oder ihre 
Bruchstiicke: lange, dicke, vielzellige, diinnwandige, glatte Gliederhaare 
oder lange, vielzellige oder kurze, wenigzellige Driisenhaare mit einzelligem, 
gelblichem bis braunlichem Driisenkopf oder endlich sehr kurze Driisen
haare mit einzelligem Stiel und vielzelligem (meist 6 zelligem), braun
lichem Kopf. 

Charakteristisch fiir das Pulver sind besonders die Mesophyllfetzen mit 
den Kristallsandzellen, die mit feiner Kutikularstreifung versehenen, meist 
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welligbuchtigen Epidermisstucke, die mit glatter Wandung versehenen 
Haarbruchstucke, sowie die einzelligen oder vielzelligen Drusenkopfe. 

Das Pulver wird in Glyzerinwasser und besonders in Chloralhydrat. 
losung untersucht. Um groBere Mesophyllfetzen (zwecks Nachweises der 
Kristallsandzellen) durchsichtig zu machen, mussen diese langere Zeit in 
Chloralhydrat liegen. Man erreicht aber dasselbe, wenn man ein Pulver· 
praparat in Chloralhydratlosung vorsichtig unter dem Deckglaschen erhitzt. 

Bestandteile. Tollkirschenblatter enthalten hauptsachlich zwei Alka· 
.1oide: Hyoscyamin und wenig Atropin C17H2aOaN, daneben noch Bella. 
donnin u. a. m. 

Prill'ung. Verunreinigungen und Falschungen wurden beobachtet mit 
Blattern von Scopolia car· 
niolica Jqu. (Solanaceae), 
Phytolacca decandra L . 
(Phytolaccaceae), Ailanthus 
glandulosa L. (Simaruba· 
ceae) , Solanum nigrum L. 
und ihren nachsten Verwand· 
ten S. villosum und ala tum 
(Solanaceae), Plantago me· 
dia L. (und major?) (Plan. 
taginaceae), Carp in us be· 
tulus L. (Betulaceae), Ulmus 
campestris L. (Ulmaceae) 
und mit Stengeln, Bluten und 
Friichten der Atropa bella. 

Abb.334. Fol. BelladolUlae. Obecnlichenansicht dec Untec. donna selbst. 
selte des Blattes mit Spaltotfnungen, elnfachen Raaten Viele dieser Verfalschun. 

und Dcilllenhaaren. 
gen ahneln den Tollkirschen· 

blattern in der Konsistenz, Form, Nervatur oder Behaarung keineswegs. Sola· 
num ist wohl nur gelegentlich einmal beigemengt gewesen und ist in Ganzdroge 
an den wenigen groBen Zahnen des Blattrandes zu erkennen. Scopolia hat eine 
spaltoffnungsfreie Blattoberseite mit glatter Kutikula, im Mesophyll Oxalat· 
drusen, Phytolacca oberseits genau, unterseits nahezu geradlinig.polygonale 
Epidermiszellen ohne Kutikularfalten, im Mesophyll massenhaft Oxalat· 
raphiden, Ailanthus beiderseits kleine geradlinig.polygonale Epidermis. 
zellen, die oberseits mit der Belladonna nicht unahnlichen Kutikularfalten, 
unterseits mit einer hOchst eigenartigen Kutikularkrauselung versehen sind, 
und unterseits Spaltoffnungen ohne Nebenzellen, im Mesophyll Oxalat· 
drusen, dickwandige, einzellige, spitze Haare, Plantago schwach wellige 
Epidermiszellen ohne Kutikularfalten, sehr breite, mehrzellige Deckhaare, 
kleine Driisenhaare mit einzelligem Stiel und zweizelligem Kopfchen und ein 
Mesophyll mit mehrerenLagen tonnenformiger Palisaden. Ulmus gerad. 
linig.polygonale Epidermiszellen, einzellige, bis zum Verschwinden des Lu. 
mens verdickte Haare, im Mesophyll Oxalatdrusen, Carpinus wellige Epi. 
dermiszellen ohne Kutikularstreifung, im Mesophyll zahlreiche groBe Oxalat· 
prismen. 

Das Pulver darf demgemaB geradlinig-polygonale Epidermiszellen mit 
glatter oder gekrauselter oder gestreifter Kutikula, Drusen, Raphiden, 
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Einzelkristalle, zweizellige Driisenkopfehen, diekwandige Deekhaare nieht 
enthalten. Da das Arzneibueh reine Blattware verlangt, diirfen aueh weit
lumige Netz- oder HoftiipfelgefaJ3e, Fasern der Stengel, kleinzellige, z. T. 
papillose Epidermisfetzen der Biumenkrooo, Pollenkorner, diinnwandige, 
groJ3e Zellen mit violettsehwarzem Inhalt von den Beeren der Belladonna 
und Fragmente der Samensehale mit welligen, stark U-formig verdiekten, 
groJ3en Epidermiszellen, deren Verdiekungssehiehten gekornelt sind, im 
Pulver nieht vorhanden sein, Beimengungen iibrigens, die fast stets ge
funden werden, weil es fiir den GroJ3betrieb sehwierig ist, bei der Blatt
ernte Bliiten und junge Friiehte vollig auszusehlieJ3en. 

Der Asehegehalt des Pulvers darf 15% nieht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. 10 g gepulverte Tollkirsehenblatter werden mit 

100 gAther durchgeschiittelt, dann nach Zusatz von 7 g Ammoniakfliissig
keit eine Stunde lang unter haufigem Umsehiitteln stehen gelassen. Der 
moglichst vollstandig abgegossene und dureh Watte filtrierte Ather wird 
mit 1 g Talkpulver 3 Minuten lang, dann nach Zusatz von 5 cem Wasser 
noehmals 3 Minuten lang geschiittelt, um kolloidal verteilte Nebenstoffe 
durch Quellung und Adsorption an Talk zu entfernen. Naeh der Filtration 
werden 50 g der atherischen Losung (= 5 g Droge) auf etwa 1/3 des Volumens 
abdestilliert, um Ammoniak und Amine zu entfernen, dann wird der durch 
Nachspiilen mit Ather vollstandig in einen Scheidetrichter iibertragene 
Riickstand mit 5 cem 1/1o-Normal-Salzsaure und 5 ccm Wasser ausge
schiittelt, und dreimal mit je 5 ecm Wasser gewasehen. Nach Zusatz von 
2 Tropfen MethylrotlOsung zur wasserigen Fliissigkeit wird der Saureiiber
schuJ3 mit 1/1O-Normal-Kalilauge aus einer Feinbiirette zuriicktitriert, wozu 
hoehstens 4,48 ccm erforderlieh sein diirfen. 'Die zur Bindung der Alkaloide 
notige Menge 1/1o-Normal-Salzsaure, mindestens 0,52 ccm, zeigt bei einem 
Molekulargewicht des Hyoscyamins von 289,2 mindestens 0,0150384 g 
Alkaloid in 5 g Droge an, was einem Alkaloidgehalt der Droge von minde
stens 0,3% entspricht. 

Zum Beweise, daJ3 in der titrierten Fliissigkeit wirklich Belladonna
Alkaloide (Hyoscyamin) enthalten sind, wird die Fliissigkeit schwach sauer 
gemacht, durch Aussehiitteln mit Ather vom Indikator befreit, dann mit 
Ammoniak alkaliseh gemaeht und wieder mit Ather ausgeschiittelt, welcher 
das Alkaloid aufnimmt. Der Verdunstungsriickstand dieses Athers muJ3 nach 
dem Abdampfen mit 5 Tropfen rauchender Salpetersaure und nach dem Erkal
ten auf Zusatz von etwas weingeistiger Kalilauge eine Violettfarbung geben. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Geschichte. Die Tollkirsche war schon im Mittelalter als sehr giftig 

bekannt. In den Arzneischatz wurden die Blatter jedoeh erst im 16. oder 
17. J ahr hundert eingefiihrt. 

Anwendung. Die Droge, die gut getroeknet und vor Feuehtigkeit ge
schiitzt aufzubewahren ist, dient innerlieh gegen Keuchhusten, Asthma und 
Neuralgien; auJ3erlich zu sehmerzlindernden Kataplasmen und als Rauchmittel 
bei Asthma. Sie wird verwendet zur Herstellung des Extr. Belladonnae. 

Radix Belladonnae. Tollkirschenwurzel. 
Abstammuog uod Beschaffenheit. Die Droge (Abb. 335) besteht aus den im Hoch

sommer von mehrjahrigen Exemplaren, meist unter AusschluB der verholzten Teile, 
gesammelten, im frischen Zustande fleischigen Wurzelteilen von Atropa belladonna 

Gilg-Brandt-Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf I. 25 
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L. Die haufig gespaltenen Stiicke sind auBen gelblichgrau, wenig runzelig, innen weiB
lich, weich und mehlig, beim Zerbrechen (infolge des Starkegehaltes) staubend und von 
glattem Bruch; sie schmecken siiBlich und bitter. 

Anatomie. Die Wurzel ist von normalem, diinnwandigem Kork bedeckt und hat 
eine schmale Rinde, ohne Stereiden. 1m Zentrum liegt das primare GefaBbiindel, und 
zwischen ihm und der Rinde der weitaus den groBten Teil des Querschnitts einnehmende 
Kambialzuwachs, der zum aliergroBten Teil aus starkefiihrendem Parenchym besteht. 
Zahlreiche Zellen enthalten auch Oxalatsand. In unterbrochenen, mehr oder weniger 
weit nach innen reichenden Reihen angeordnet, liegen im Parenchym kleine Gruppen 
von GefaBen, von grobgetiipfeltem Holzparenchym begleitet. Die GefaBe sind weit, 
stehen in den Gruppen haufig in Tangential-, ofters auch (weiter innen) in Radial
reihen und sind sehr dicht und deutlich behOft getiipfelt (nicht TreppengefaBe, wie 
iifters behauptet wird). Die Leptomgruppen auBerhalb der Holzstrahlen des sehr um
fangreichen Holzkorpers sind relativ klein. Die gesamte Wurzel entbehrt der Fasern 
und Steinzellen. 

Merkmale des Pulvers. Das Pulver ist charakterisiert durch die sehr groBen Mengen 
von Starkekornern, die z. T. einfach, kugelig, z. T. zu 2-3 zusammengesetzt und dann 

2 

RI. 

eventuell in Teilkorner zerfallen 
sind. Die Starke ist bis 30 p, groB. 
Seltener findet man Kork, Hof
tiipfelgefaBstiicke, Parenchym mit 
Oxalatsandzellen. Fasern und 

---.h Steinzellen fehlen. 
Bestandteile. Bestandteile 

---or sind die Alkaloide Hyoscyamin 
und Scopolamin, ersteres geht 
leicht zum Teil in Atropin iiber. 

Abb.335. lla(lix Belladonna.. 1 Quersch ni tt der Haupt
wurzel, 2 einer eben wurzel, 2fach ".rgrollcft, r Rinde, 
h Holzkorper, m Mark, 3 ci ne stlirkehalt ige Parenchymzellc, 

Priifung. Die Droge soIl nicht 
geschalt sein, da gerade die Rinde, 
die auch mit Vorteil zur Fabrika
tion der Alkaloide benutzt wird, 
reich an Alkaloiden ist. Altere 
Wurzeln werden holzig, dann auf 
dem Bruch faserig und zeigen auf 
dem Querschnitt einen zitronen-200fach v crgmB.ft. 
gelben, strahlig gestreiften Holz-
korper. Sie sind nicht zulassig. 1m 

Friihjahr gesammelte Wurzeln sind starkearm oder -frei, schrumpfen daher beim Trock
nen starker, sind grobrunzelig, im Bruch hornig, nicht staubend. Sie sind ebenfalls 
nicht zu verwenden. Besonders von Amerika aus wird der Ersatz der Droge durch die 
im Alkaloidgehalt konstantere, von der Belladonna kaum zu unterscheidende Wurzel 
und das Rhizom von Scopolia carniolica Jqu. empfohlen. Verwechselungen sind 
die beiden starkefreien Drogen Rad. Bardanae und Rad. Helenii (s. die betr. Artikel). 
Erstere hat nur in der Rinde, letztere auch im Holzkorper schizogene Sekretbe
halter. 

Gehaltsbestimmung. Wie bei Folia Belladonnae. Verlangt werden 0,3%. 
Aufbewahrung. Vorsichtig und wegen Gefahr der Wirksamkeitsabnahme nicht 

iiber ein Jahr lang. 

Folia Hyoscyami. Bilsenkra u t bla tter. 

Abstammung. Die Droge besteht aus den Blattern von Hyoscyamus 
niger L. (Abb. 336), einer iiber fast ganz Europa und einen Teil von Asien 
verbreiteten Pflanze, welche auf Schutthaufen wild wachst und in Thiiringen 
sowie in Nordbayern, zur Gewinnung der Blatter (vielfach auch des Krautes), 
kultiviert wird. Friiher war es vielfach iiblich, die Blatter von der zwei
jahrigen Form der Pflanze im r:weiten Jahre zur Bliitezeit zu sammeln, 
nach dem Wortlaut des Arzneibuches sind jetzt auch im ersten Jahre ge
erntete Rosettenblatter und Blatter der einjahrigen Form der Pflanze zu-
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gelaasen. Dies ist insofern wichtig, als die Anbauer jetzt von der Einheit der 
Bodenflache im Laufe von 2 Jahren eine groBere Ernte erzielen konnen und 
als dadurch der Anreiz zur Streckung der Ernte mit Stengeln kleiner wird. 

Beschaffenheit. Die grundstandigen Blatter sind bis 30 em lang und 
10 cm breit, von langlich-eiformigem UmriB, oben zugespitzt, unten in den 
bis 5 cm langen Stiel a~~
laufend, auf jeder Halfte 
meist mit 3-6. groBen 
Zahnen versehen, seltener 
ganzrandig oder fast fieder
spaltig-buehtig. Die sten
gelstandigen Blatter sind 
kleiner, sitzend oder halb
stengelumfassend, mit nach 
oben abnehmender Zahl 
von breiten, zugespitzten 
Zahnen (bis zu je einem an 
jeder Blatthalfte). Die Blat
ter sind matt graugriin, 
fiedernervig, meist reich
lich mit Driisenhaaren be
setzt ; doch ist bei den 
aus Kulturen stammenden 
Pflanzen die Behaarung, 
namentlich auf der Ober
seite der Blatter, eine ge
ringere. 

Die Droge hat einen un
angenehmen, narkotischen 
Geruch und scharfen, etwas 
bitteren Geschmack. Abb.336. Hyoscyamus niger. 

Anatomic. Die Epider-
mis des zarten und sehr briichigen Blattes zeigt auf Ober- und Unter
seite mehr oder weniger stark wellig gebogene Seitenwande (Abb. 337). 
Spaltoffnungen finden sich auf beiden Blattseiten, jedoch haufiger auf 
der Unterseite; sie sind meist von 3 Nebenzellen umgeben, von 
denen eine merklich kleiner ist, als die beiden anderen. Das Blatt hat 
eine einschichtige, lockere Palisadenschicht (Abb. 337 pal) und ein viel
schichtiges, sehr liickiges Sehwammparenchym (schw). Die Sehwamm
parenchymzellen, am meisten diejenigen gleich unterhalb des Palisaden
gewebes, sowie das Gewebe der Nerven enthalten zum groBen Teil groBe, 
scharfkantige Einzelkristalle (Abb. 337 kr), selten Zwillingskristalle oder 
einfaehe Drusen, auBerst selten Kristallsand. Der Epidermis entspringen 
beiderseits zahlreiche kegelformige, aus 2-8 Zellen bestehende, spitze 
Gliederhaare (h) und langgestielte, schlaffe Driisenhaare mit meist viel
zelligen Kopfchen. Sparlich nur finden sich kurzgestielte Driisenhaare mit 
mehrzelligem Kopf (d.h). 

Merkmale des Pulvers. Daa hellgriine, sehr schwach gelbliche, feine 
Pulver (Sieb VI) besteht zum groBten Teil aus feinst zermahlenen farblosen 

25* 
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oder mebr oder weniger deutlich griinen Zellwandtriimmern, griinen Chloro
phyllkornern, meist griinlichen Protoplasmakornchen, GefitBbruchstiickchen, 
Haarbruchstiickchen, Epidermistriimmern, Kristallen und ibren Splittern. 
Es finden sich aber auch reichlich kleinere oder groBere Gewebefetzen. 
Diese bestehen hauptsachlich aus diinnwandigem, griinem Mesophyll
gewebe, der aus langgestreckten, schmalen, locker stehenden Zellen auf
gebauten Palisadenschicht, die in der Oberflachenansicht aus regelmaBigen 
kreisrunden, deutliche Interzellularen aufweisenden Zellen aufgebaut er

scheint, und dem viel
schichtigen Schwammge
webe, dessen unregelmaBig 
kugelige oder elliptische, 
stark verbogene Zellen sehr 
locker angeordnet sind. In 

... ··o.ep einerSchichtdesSchwamm-

Abb. 337. Folia Hyo8cyami. Querschnitt durch das 131att. 
h Gliederhaare, d.h DrOsenhaar, "P Sp<~Iti:ilfnungen, o.ep obere 

EpidermiS, u.ep untere Epidermis, pal PallsadeJl7.ellen, 
8chw Schwammparenchym, kr Kristnlle. ( 170 /..> (OUg.) 

parenchyms (gleich unter
halb der Palisadenschicht) 
trifft man fast Zelle fUr 
Zelle mit einem Einzel
kristall oder Zwillingskri
stall, selten einer verhalt
nismaBig einfachen Druse 
erfiilIt. Sparlicher treten 
Parenchymfetzen aus den 
Blattnerven auf, die aus 
z. T. chlorophyllosen, in der 
Flachenansicht etwas lang
gestreckten, schwach ge
tiipfelten Zellen zusammen
gesetzt sind. Ihnen und 
den Mesophyllfetzen sind 

haufig GefaBe (aus den Leitbiindeln) eingelagert, die meist aus engen 
(bis 16 fl weiten) Ring- und SpiralgefaBen, selten aus (bis zu 40 fl 
weiten) NetzgefaBen bestehen. Haufig hangen den Mesophyllfetzen auch 
mebr oder weniger groBe Epidermisstiicke an. Diese bestehen alIer
meist aus diinnwandigen, in der Flachenansicht sehr stark welIigbuchtigen, 
reichlich Spaltoffnungen fUhrenden, manchmal in Haare auslaufenden oder 
die Spuren der abgefallenen Haare zeigenden, chlorophyllosen Zellen, die 
keine Kutikularstreifung zeigen; seltener sind die Epidermiszellen (iiber den 
Nerven) etwas derbwandig, in der Flachenansicht ansehnlich langsgestreckt, 
meist fein tiipfelwandig. Die an der Droge reichlich vorkommenden Haare 
sind im Pulver meist sebr stark zertriimmert, seltener sind groBere Bruch
stiicke, sebr selten ganze Haare zu beobachten; sie kommen vor ala diinn
wandige, lange und an der Basis ziemlich dicke, stets glatte (ohne Kutikular
kornelung I), mebrzellige, spitz auslaufende Gliederhaare oder ala ahnlich 
gestaltete, mit einzelligem oder mebrzelligem Kopf versehene Driisenhaare, 
seltener ala kurze Driisenhaare mit einzelligem Stiel und vielzelligem Kopf; 
die Haare selbst sind farblos, die Driisenkopfe gelblich bis braunlich. Die 
freiliegenden oder in den Mesophyllfetzen zu beobachtenden Kristalle sind 
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entweder Einzelkristalle in Form von Saulen, Wurfeln, Oktaedern, oder Zwil
lingskristallen, besonders haufig in Form kreuzweiser Durchwachsungen; 
seltener sind endlich einfache, weniggliedrige Drusen. Sie sind gewohnlich 
10-16, selten bis 30.u groB. Ziemlich regelmaBig sind in Pulverpraparaten 
zu beobachten sparliche, farblose bis gelbliche, groBe (40-60.u groBe), 
kugelige, glatte oder auBerst schwach gekornelte, mit 3 feinen Austritts
spalten versehene Pollenkorner. 

Besonders charakteristisch fUr das Pulver sind die Mesophyllfetzen mit 
ihrem lockeren Zellgefuge und ihrem eigenartigen Kristallgehalt, die auf 
beiden Blattseiten stark welligbuchtige, Spaltoffnungen fUhrenden Epider
misbruchstiicke, die Haare und ihre Bruchstucke mit ihren dunnen, glatten 
Wanden. 

Man untersucht Bilsenkrautblattpulver in Glyzerinwasser und in Chloral
hydratlosung. Sollten die Mesophyllfetzen nicht genug entfarbt und durch
sichtig werden, so empfiehlt es sich, das Chloralhydratpraparat unter dem 
Deckglaschen mehrfach sorgfaltig zu erhitzen. 

Bestandteile. Die Droge enthalt Hyoscyamin, Hyoscin, sowie eine 
Anzahl weiterer Alkaloide ferner bis 2% Salpeter. 

Priifung. Die Blatter von Hyoscyamus albus L., welche der offizi
nellen Droge beigemengt sein konnen, sind kaum weniger wirksam; sie sind 
samtlich gestielt. 

Haufig wird statt der offizinellen Blatter das ganze Kraut gesammelt. 
Dieses enthalt dann mehr oder weniger reichlich Stengelteile, die mit fUnf
zipfeligem Kelch und groBer, trichteriger, gelblicher, violett geaderter 
Blumenkrone versehenen Bluten und die mit einem Deckel aufspringenden, 
vom groBen, rohrigen Fruchtkelch umgebenen, vielsamigen Fruchte. 1m 
Pulver verraten sich die Stengel durch Fasern, groBe Netz- oder TupfelgefaBe, 
die Bliiten durch sehr zahlreiche Pollenkorner und Fragmente der gelben, aus 
zart- und kleinzelligem Gewebe bestehenden Blumenkrone, die Fruchte 
durch die Epidermiszellen der Samen (s. Sem. Hyoscyami). 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 30% nicht ubersteigen, was eine sehr 
milde Forderung des Arzneibuches darstellt. Es ist allerdings zu beruck
sichtigen, daB an den drusig behaarten Blattern Sand und Staub sehr leicht 
haften bleibt. 

Gebaltsbestimmung. 20 g gepulverte Bilsenkrautblatter werden mit 
100 gAther durchgeschuttelt und nach Zusatz von 7 g Ammoniakflussig
keit eine Stunde unter haufigem Schutteln stehen gelassen. Der moglichst 
vollstandig abgegossene Ather wird mit 1 g Talk 3 Minuten geschuttelt, 
dann nach Zusatz von 5 ccm Wasser nochmals 3 Minuten geschuttelt, urn 
in kolloidaler Losung befindliche Nebenstoffe durch Quellung und Adsorp
tion an Talk zu entfernen. 50 g des nach dem Absetzen klar filtrierten Athers 
(= 10 g Droge) werden auf 1/3 des Volumens abdestilliert, urn gelostes Am
moniak und Amine uberzutreiben; der durch Nachspiilen mit Ather voll
standig in einen Scheidetrichter ubertragene Ruckstand wird mit einem 
Gemisch aus 5 ccm l/lo-Normal-Salzsaure und 5 ccm Wasser ausgeschuttelt, 
dreimal mit je 5 ccm Wasser gewaschen. Zur Rucktitration des Saureuber
schusses in den vereinigten wasserigen Flussigkeiten durfen nach Zusatz 
von 2 Tropfen Methylrotlosung hochstens 4,76 ccm l/lo-Normal-Kalilauge 
erforderlich sein (Feinburette). Die zur Sattigung der Alkaloide notige 
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Menge 1/10-Normal-Sylzsaure (mindestens 0,24 ccm) zeigt bei einem Mole
kulargewicht des Hyoscyamins von 289,2 mindestens 0,0069408 g Hyoscya
min in 10 g Droge an, was einem Gehalte der Droge von rund 0,07% ent
spricht. 

Zum Beweise, daB wirklich Hyoscyamin in der titrierten Flussigkeit 
vorhanden ist, wird dieselbe mit Salzsaure schwach angesauert und durch 
Ausschutteln vom Indikator befreit, dann mit Ammoniakflussigkeit schwach 
alkalisch gemacht, worauf durch Ausschutteln mit Ather das Alkaloid in 
Atherlosung gebracht wird. Dar Verdunstungsruckstand des Athers muB 
nach dem Abdampfen mit 5 Tropfen rauchender Salpetersaure und nach 
dem Erkalten mit weingeistiger Kalilauge eine Violettfarbung zeigerl.. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Geschichte. Bilsenkraut wurde schon von den alten Griechen und Romern 

medizinisch verwendet und stand im Mittelalter in hohem Ansehen. 
Anwendung. Trockene Bilsenkrautblatter finden nur sehr selten inner

lich gegen Hustenreiz, auBerlich zur Bereitung des Oleum Hyoscyami und 
zu schmerzstillenden Kataplasmen Verwendung. Haufiger wird innerlich 
das Extr. Hyoscyami angewendet. 

Semen Hyoscyami. Bilsenkrau tsamen. 
Sie sind die v611ig ausgereiften Samen von Hyoscyamus niger L. (Abb.338). 

Diese sind sehr klein, nur 1 mm lang, nierenf6rmig, netzgrubig und matt graubraunlich 

'r 

Abb. 338. Semen lIyos· 
eya-ml. 1 natiirl. Grolle, 
l? Liingsschnitt, zehn-

tach vergroilert, 
t Samenschale, end 

Endo perm, p Kehn
ling, c Keimbliittcr, 

r lViirzelchen. 

bis hell gelbbraun, innen weiB. Ihre Samenschale besteht aus 
einigen stark kollabierten, braunen, inneren Zellschichten und 
der eigenartigen Epidermis, deren Zellen sehr groB, stark U-f6r
mig verdickt und in Flachenansicht maBig wellig sind. Ihr Durch
messer betragt im Mittel 150 fI' ihre Wande sind nicht verholzt. 
Das Endosperm besteht aus derbwandigen, Fett und Aleuron~ 
k6rner mit Globoiden enthaltenden Zellen, das Gewebe des 
spiralig aufgerollten Keimlings ist sehr zartwandig. Die Samen 
enthalten neben fettem 01 Hyoscyamin und sind deshalb vor
sichtig aufzubewahren. 

Fructus Capsici. Spanischer, Ungarischer oder 
Turkischer Pfeffer. Paprika. Piper hispanicum. 

Abstammung. Er besteht aus den reifen, getrock
neten Fruchten des im tropischen Amerika heimischen 

Capsicum annuum L., und zwar meist dessen Varietat longumFinger
hut (mit groBen, hangenden Fruchten). Die in Deutschland offizinelle Kultur
form dieser Pflanze wird in Ungarn, Spanien, Sudfrankreich, Italien, in der 
Tiirkei, Nordafrika, Ostindien usw. gebaut. 

Beschaffenheit. Die Capsicumfruchte sind kegelformige, 5-12 cm lange, 
am Grunde bis etwa 4 cm dicke, dunnwandige, blasige, oben vollig hohle 
Beerenkapseln (Abb. 339) mit roter, gelbroter oder braunroter, glatter, glan
zender, meist fein quergestrichelter, bruchiger Fruchtwand. Sie werden von 
einem derben, grunen, kurzen, meist gekrummten Stiel und einem flachen, 
funfzahnigen, braunlichgrunen, lederigen Kelch getragen. Die Frucht ist in 
ihrem unteren Teil 2-3facherig, oben einfacherig. 1m Innern sitzen zen
tralwinkelstandig an den zwei oder drei unvollkommenen, basalen Scheide
wanden, welche von hellerer Farbe sind, zahlreiche scheibenformige, gelb
liche Samen von ungefahr 4-5 mm Durchmesser (Abb.340). Die Droge 
riecht nur wenig, schmeckt aber brennend scharf. 
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Anatomie. (Abb.341 und 342). Die Epidermis der Fruchtwand besteht 
aus kleinen, kollenchymatisch verdickten Zellen, welche von einer dicken, 
bei Oberflachenbetrachtung grob rinnig-streifigen Kutikula bedeckt sind. 
Die Fruchtwandung selbst ist zum gro13ten Teil aus dunnwandigem Pltren. 
chym (po,) zusammengesetzt, in dessen Zellen sich ein roter oder gelbroter, 
in Wasser unloslicher Zellinhalt (Kornchen und Tropfchen) und sparlich 
winzige Starkekornchen finden; nur die au13eren Schichten (coll) sind stark 
kollenchymatisch verdickt. Charakteristisch sind besonders die Innen
schichten der Fruchtwand gebaut. Es finden sich unter der im allgemeinen 
dunnwandigen inneren Epidermis sehr gro13e blasenformige Zellen (gr.z), die 
in der Droge meist sehr stark zusammengefallen und schwer kenntlich 
sind. Diese werden 
von den an diesen 
Stellen dickwandi
gen, welligbuchtigen, 
verholzten und ge
tupfelten Zellen der 
Innenepidermis (Ab b. 
341 sel, 342 III, IV) 
bedeckt. Die Samen 
besitzen eine auffal
lend gebaute Samen
schale. Die Epider
miszellen sind U-for
mig, d. h. die Au13en
wand ist ziemlich 
zart, wahrend die 
Innenwand und die 
Radialwande stark 
und dabei noch un
regelmal3ig wulstig 
verdickt sind (Abb. Abb.339. Fructus 
3421 a, 11). Man hat Capslcl, getrockDet.. 

diese Zellen deshalb 
haufig als Gekrosezel-
len bezeichnet. Die 

B 
. bb. 340. F ructus ·apsici. A Reife, frisch. 
Frucht, Bu. C Qucrschnltt eloer zwelCAcbe
rigeD Frucht, B OOOD, C unterhalb der Mitte 
gcscholttco, D amen, E derselbe im Langs· 

schDitt, F im Querschoitt. (GlIg.) 

iibrigen Elemente der Samenschale sind dunnwandig (1 b). In den dunn
wandigen, kleinen Zellen des Endosperms und Embryos (1 c) finden sich 
fettes 01 und Aleuronkorner gespeichert. An den Scheidewanden der 
Fruchte sind Epidermaldrusenflecke vorhanden, in der Droge ubrigens 
schwer kenntlich. Stellenweise ist von der flachen Epidermis die Kuti
kula abgehoben, die entstandene Blase mit Sekret erfiillt, das z. T. kri
stallinisch ist. 

Der Kelch besteht aus groBzelligem Gewebe und tragt innen Kopfchenhaare 
mit ein- bis zweizelligem Stiel und einem aus einer kurzen Zellreihe gebildeten 
Kopfchen. In seinem Mesophyll finden sich Kristallsandzellen. 

Der Kelchstiel enthalt im Siebteil des GefaBbundelzylinders kurze 
derbwandige, weitlumige Fasern, im Holzteil Netz- und HoftiipfelgefaBe, 
Fasern und Holzparenchym mit ziemlich grober Tupfelung. 
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Merkmale des Pulvers. Das gelbrote Pulver zeigt viele charakteristische 
Elemente: Die Epidermis del' Fruchtwand aus fast isodiametrischen, kollen
chymatisch verdickten Zellen, oft im Zusammenhang mit den tieferen 
Koll~nchymschichten, diinnwandiges groBzelliges Parenchym del' Frucht
wand, die verdickten Partien del' inneren Fruchtwandepidermis, meist in 
Flii.chenlage, die Gekrosezellen del' Samenhaut, auch meist in Flachenlage, 
isodiametrisches Endospermgewebe mit Aleuron und Fett, die innere 
Epidermis des Kelchs mit den Driisenharchen und hie und da einige Ele
mente des Stiels, Fasern, GefaBbruchstiicke usw.; ganz besonders abel' 
sind zahlreiche, rote, in del' Beobachtungsfliissigkeit flottierende Oltropfchen 

scl gr. z 
Abb. 341. Fructus Capsid. Quer chnltt durch die Fruchtschale (''',,). 
coli Kollenchymschicht, pa Parenchymschicht, ge GefUllbOndel, g •.• 
groDe, blasenformille Zellen, 8cl sklerenchymatisch ausgebildetc Par· 

tien der Innenepidcrmls. (GiIS.) 

fiir das Pulver kenn-
zeichnend. Sie wer
den durch 80proz. 
Schwefelsaure blau. 
Oberhaupt schlagt 
die Farbe des Pulvers 
beim Aufstreuen auf 
einige Tropfen Schwe
felsaure in Blaulich
griin um und geht 
spater in Braungriin 
iiber. Starkekorner 
sind hochstens in sehr 
geringer Menge vor
handen. 

Bestandteile. Del' 
scharfe Bestandteil 
des spanischen Pfef
fers ist das Capsai
cin. Dasselbe ist fast 
nul' in den Scheide

wanden und den Plazenten del' Frucht, nicht in den Samen (hier fettes (1) 
enthalten. Fiir arzneiliche Zwecke kommt es wesentlich auf das Capsaicin 
an. Bei Verwendung aIs Gewiirz werden VOl' del' Pulverung bei den fein
sten Sorten die Plazenten entfernt. 

Priifung. SpanischeT Pfeffer kann in ganzem Zustande nicht mit anderen 
Pflanzenprodukten verwechselt werden, selbst nicht mit den Friichten von 
Capsicum fastigiatum Bl. und frutescens L. und anderen kleinfriich
tigen Arten und Varietaf,en, weil diese aIs Chillies oder Cayennepfeffer be
zeichneten Friichte sehr viel kleiner, h6chstens 2 cm lang sind. 1m Pulver 
sind sie kenntlich an del' aus viereckigen, in nur wenig gestorten Liingsreihen 
liegenden, derbwandigen Zellen gebildeten auBeren Epidermis del' Frucht
wand. FaIschungen del' Paprika sind Mehle, Brot, Zwieback, Kurkuma, die 
an den zahlreichen, groBen, z. T. oder ~anz verquollenen Starkekornern 
sofort nachweis bar sind, ferner allerlei Olkuchen, Holzmehl und sonstige 
Pflanzenprodukte, die allesamt histologische Elemente besitzen, die del' Droge 
fehlen. Mineralische Stoffe zur Beschwerung sind ziemlich selten gefunden 
worden (Ziegelmehl). Sie sind durch Ascheanalys~ nachweis bar: Das Pul
ver darf nach dem Verbrennen h6chstens 8% Asche hinterlassen. Da die 
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Friichte bei der Erntebereitung leicht z. T. schimmelig werden, ohne des
halb wesentlich an Giite zu verlieren, gestattet das Arzneibuch die Anwesen
heit sehr geringer Mengen von Pilzhyphen im Pulver, groBere Mengen sind 
selbstverstandlich zu beanstanden. MiBfarbig gewordene Friichte oder · ge
falschte Ware wird mit Teerfarbstoffen aufgefarbt, diese Falschung wird 
daran erkannt, daB beim Aufstreuen von etwas Pulver auf Schwefelsaure 
rote oder violette Farbungen voriibergehend oder dauernd auftreten. 

Gehaltsbestimmung. Es fehlt noch an brauchbaren Methoden hierzu. 

I 

J/l 

Abb.342. Fructus Capslct. 1 Stuck elnes Querschnlttes durch den Samen : a Epldermls (GekrOsezellen). 
b Parenchym der Samenschale. c Niihrgeweoo. II GekrOsezellen in der Oberfliichenanslcht. III und 

IV verdlckte Zellpartlen aus der Innenellidermls der Fruchtwandung. (GlIg.) 

Geschichte. Nachdem die Spanier 1493 die Droge in Westindien kennen
gelernt und nach der Alten Welt gebracht hatten, verbreitete sich die Pflanze 
sehr rasch fiber die gesamten tropischen, subtropischen und warmen ge
maBigten Gebiete der Erde. 

Anwendung. Man benutzt die Droge auBerlich als hautreizendes Mittel 
in Form von Tinct. Capsici und Capsicumpflaster. Auch Russischer Spiritus 
und Painexpeller enthalten den scharfen Stoff des Spanischen Pfeffers. 
AuBerdem dient er als Gewiirz. 

Amylum Solani. Kartoffelstarke. 
Kartoffelsta.rke wird durch Zerreiben und Schla.mmen der Kartoffelknollen (von 

Solanum tuberosum L.) gewonnen. Sie ist ein glanzendes, weiBes Pulver mit 
einem gelblichen Stich, beim Reiben zwischen den Fingern fiihlbar, bei Druck knir
Bchend, fast geruch- und geschmacklos. Unter dem Mikroskop erscheinen die in der 
GroBe sehr wechselnden, teilweise bis 100 p, groBen Korner spitzeirund bis gerundet
rhombisch mit stets deutlich exzentrischem Schichtungszentrum am schma.leren 
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Ende des Korns und scharf konturierter, dichter Schichtung (Abb.343); vereinzelt 
kommen zu 2 und 3 zusammengesetzte Korner vor. Der durch Kochen einer wasserigen 
Anschiittelung 1 : 50 erhaltene triibe Kleister verandert Lackmus nicht und wird durch 
JodlOsung \>Iau. Bei 10 Minuten langem Schiitteln von 3 Teileh Kartoffelstarke mit 
10 Teilen Wasser und 20 Teilen Salzsaure entsteht eine dicke, wie frische, unreife Bohnen 
riechende Gallerte. Amyl. Solani soll beim Trocknen bei 100° hOchstens 20% Feuchtig
keit verlieren und beim Verbrennen hochstens 1 % Asche hinterlassen. 

Stipites Dulcamarae. Caules Duleamarae. 
Bi ttersiiBstengel. 

Abstammung und Beschaffenheit. BittersiiBstengel sind die im Friihjahr oder 
im Spatherbst gesammelten, zwei- bis dreijahrigen Triebe des im ganzen gemaBigten 
Europa und Asien heimischen, kletternden Solanum dulcamara L. Sie sind 
federkieldick, undeutlich fiinfkantig, langsrunzelig, mit zerstreuten Blatt- und Zweig
narben und mit Lentizellen, sowie einem diinnen, leicht ablosbaren, hellgraubraunen 

Kork bedeckt, hoW. Vnter 
einer diinnen, griinlichen Rinde 
liegt ein gelblicher, radial ge
streifter Holzkorper. Die Droge 
ist geruchlos und schmeckt 
anfangs bitter, dann unan
genehm siiB. 

Anatomie. VnterderKork. 
schicht (Abb. 344K) liegt eine 
aus dickwandigem, chlorophyll
fiihrendem Parenchym gebil
dete primare Rinde (Mr); an 
der Grenze zwischen primarer 
und sekundarer Rinde finden 
sichzahlreiche, meist einzeln 
oder in kleinen Gruppen lie· 
gende Bastfasern (b) . Zellen 
mit Kristallsand sind in pri. 
marer und sekundarer Rinde 
haufig. Der Holzkorper, der 
von einreihigen Markstrahlen 

Abb.343. Amylum Solan!. 300fach vergrollert. (rs und ms) durchzogen wird 
und Jahresringe (Jar) zeigt, 

ist zum groBten Teil aus Fasern aufgebaut, zwischen denen sich .vereinzelte Tiipfel
gefaBe finden. Sehr charakteristisch fiir die Droge sind die an der Markgrenze liegen. 
den Gruppen von (innerem) Siebgewebe (is) (bikollaterale Biinde!!) in deren Nahe ver· 
einzelte Fasern vorkommen. Das Parenchym enthalt Starke. 

Bestandteile. Die BittersiiBstengel enthalten geringe Mengen des giftigen Alka. 
loids Solanin, sowie den Bitterstoff Dulcamarin und den SiiBstoff Dulcarin. 

Priifung. Verwechselungen mit Stengeln von Humulus lupulus (Moraceae) 
und Lonicera periclymenum (Caprifoliaceae) sind an den bei diesen Arten ge· 
genstandigen Blattnarben schon a.uBerIich kenntlich. Beiden fehlt das innere Leptom. 

Folia Stramonii. Steehapfelblatter. 
Abstammung. Sie werden von der in dem Gebiete siidlieh des Kaspisehen 

und Sehwarzen Meeres heimisehen, aber jetzt als Sehuttpflanze in ganz 
Europa und Asien verbreiteten, einjahrigen Datura stramonium L . 
wahrend der Bliitezeit, vom Juni bis September, zum groBen Teil von kul
tivierten Pflanzen gesammelt. 

Beschaffenheit. Die Blatter sind mit einem bis 10 em langen, walzigen, 
auf der Oberseite von einer engen Furehe durchzogenen Stiele versehen; 
ihre Blattspreite erreiehteine Lange von 20 em und eine Breite von 15 em. 
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Die Gestalt der Spreite (Abb. 345) ist zugespitzt-breit-eiformig oder eiliing
lich bis lanzettlich, am Grunde schwachherzformig oder meist keilformig 
und herablaufend, der 
Rand ist ungleich 
grob buchtig gezahnt, 
mit spitzen Lappen, 
deren Buchten wie
derum mit je 1-3 
Zahnen versehensind. 
Die Blatter sind bei
derseits lebhaft grun, 
dunn, bruchig und 
fast kahl, nur in 
der Nahe der Nerven 
mit einzeinen zer
streut stehenden Haa
ren besetzt, und wer
den auf beiden Seiten 
von 3 -5 groBeren 
Seitennerven durch
laufen. 

Stechapfelblatter 
riechen schwach nar
kotisch und schmek
ken bitterlich und 
salzig. 

Anatomie. (Abb. 
346). An ausgewach
senen Blattern be
steht die Epidermis 
beider Blattseiten, 
besonders die der 
Unterseite, aus stark 
welligbuchtigen Zel
len. ' Spaltoffnungen 
kommen auf beiden 
Seiten, jedoch hau
figer auf der Blatt
unterseite vor. Die 
Spaltoffnungen sind 
von meist 3 Neben
zellen umgeben, von 
denen die eine merk
lich kleiner ist, ala 
die beiden anderen. 
Seltener sind 4 oder 
5 Nebenzellen vor

----Mr 

Abb. 344. Stipites Dulcamarae, Querachnltt durch einen zweljiih· 
rigen Zweig mlt bikoUnteralcn Leitbiindcln. K. Kork, AIr prlmiire 
Rlode, b Bastfllsera, Jr sekuodAre ruode, '8 Markstrahl In der Rlnde, o Kambiumrlng, Jar Jahresring des Holzkorpers (I erates Jahr, II 

zweltes Jahr) , m8 lIarkstrahl 1m Holzkorper, is ionere Siebtelle, 
m Mark. (Tschirch. ) 

handen. Das Blatt besitzt eine lockere Schicht bis 130,u langer Palisaden, 
eine Sammelzellachicht und ein mehrschichtiges Schwammgewebe aus 
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gespreiztarmigen Zellen mit zahlreichen groBen Interzellularen. Ganz vor
wiegend in der Sammelzellschicht, seltener im Schwammgewebe findet sich 
Oxalat in Drusen. 1m Gewebe der groBeren Nerven und des Blattstiels ist 
das Oxalat als grober Sand oder in Form von Einzelkristallen vorhanden. 
Die Behaarung der Blatter besteht aus vielzelligen, mit einzelligem, ge
bogenem Stiel versehenen Solanazeendriisenhaaren und spitzen, mehrzelligen 
Deckhaaren mit stark kornigrauher Kutikula. 

Merkmale des Pulvers. Das schwach gelblichgriine, mittelfeine Pulver 
(Sieb IV oder V) besteht in der Hauptmasse aus fein zermahlenen, griinen, 
diinnwandigen Mesophylltriimmern, farblosen Epidermisfetzchen, farb-

Abb. 345. Datura stramonium, bliihend und lruchtend. 

losen Haarbruchstiickchen mit feinen Kutikularwarzchen, ringformig oder 
spiralig verdickten GefaBbruchstiickchen , massenhaften, freiliegenden 
Chlorophyllkornern, farblosen Protoplasmakornchen oder -kliimpchen, Kri
stallbruchstiicken. Dazwischen trifft man aber auch reichIich kleinere oder 
groBere Gewebefetzen mit deutlich erhaltenen Zellelementen. Am haufig
sten sind die griinen Mesophyllbruchstiicke, die eine von langen, sehr schma
len, in der meist zu beobachtenden Flachenansicht kreisrunden, dicht zu
sammenliegenden Zellen aufgebaute PaIisadenschicht und ein mebrschich
tiges, aus rundlichen bis sternformig verzweigten, locker gelagerten Zellen 
bestehendes Schwammgewebe aufweisen. In den Mesophyllfetzen .sind 
sebr haufig Kristalle und GefaBe wahrzunehmen, ferner hangen ihnen mei
stens Epidermisbruchstiicke an. Die meistens in der Sammelzellschicht 
liegenden und Zelle fUr Zelle erfiillenden Kristalle sind in der Hauptmenge 
charakteristische, groBe (20-40,u groB) Drusen; seltener sind Einzel
kristalle oder Zwillingskristalle in allen tJbergangsformen zu den Drusen 
zu beobachten. Die GefaBe sind meist eng (1O-20,u), seltener etwas weiter 
(20-50,u) spiralig oder ringformig verdickt, selten mit kleinen, quer gestell
ten Spaltenporen versehen. Die Epidermisfetzen der Blattoberseite 
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bestehen aus dunnwandigen, in der Querschnittansicht quadratischen, in 
der Oberflachenansicht an ganz jungen Blattern geradwandigen, poly
gonalen, an ausgewachsenen, groBen Blattern schwach welligbuchtigen, die 
der Blattunterseite aus stark welligbuchtigen Zellen; Spaltoffnungen sind 
auf heiden Seiten haufig; die Kutikula ist glatt und zeigt keine Warzen oder 
Strichelungen; seltener sind die Epidermiszellen (uber den Nerven und von 
den Blattstielen) in der Flachenansicht mehr oder weniger rechteckig ge
streckt, etwas dickwandig und zeigen eine deutliche Kutikularkornelung. 
Ziemlich haufig trifft man 
auch chlorophylloses Paren
chym aus dem Blattstiel 
und den Blattnerven, das 
ails groBen, kraftigwan
digen, in der Flachenan
sicht rechteckig gestreck
ten, schwach getupfelten 
Zellen besteht ; in ihnen 
sind nicht selten Einzel
kristalle und Kristallsand
zellen zu beobachten. Nicht 
selten sind im Pulver fer
ner die Haare und ihre 
Bruchstucke; die Haare 
sind lang, mehrzellig, dunn
wandig, breit, oft stark 
gebogen, mit deutlicher, 
kraftiger Kutikularkorne
lung versehen, stumpf oder 
spitz auslaufend oder mit 
einem kleinen, einzelligen 
Drlisenkopfchen versehen; 
selten trifft man auch kurze 
Drlisenhaare mit kurzem, 
einzelligem, stark geboge
nem Stiel und vielzelligem, 

Abb. 346. Folia. Stramonl!, Querschnltt durch dll8 Blatt. 
O.ep obere Epidermis mit Driillenhaa.r (d.h) und elnfachem 
l{aar (h), pal Pallsadenparenchym, 8chw chwammpa.renchym 
mit Knlziumoxalatdrusen (dr), ... ep untem Epldermls mit 
SpalWfInuug (Sp), Driillcnha.ar und elnlachem Haar. Vergr. 

"'/ •. (GUg.) 

dickem, gelblichem bis braunlichem Kopf. Selten nur werden beobachtet 
farblose Kollenchymfetzen (aus dem Blattstiel und den Blattnerven), sowie 
vereinzelte ansehnlich groBe, kugelige, mit 3 zarten Austrittsoffnungen ver
sehene, gelbliche bis braunliche Pollenkorner. 

Besonders charakteristisch fUr das Pulver sind die grunen Mesophyll
fetzen mit ihrem groBen Reichtum an KristalIen,hauptsachlich Oxalat
drusen, welche allermeist im Blatt in gleicher Hohe liegen, ferner die Haare 
und ihre Bruchstucke mit der meist sehr deutlichen Kutikularkornelung, 
welch letztere sich auch an den Epidermisfetzen von den Blattstielen und 
den Nerven findet, wahrend die Epidermis sonst glatt ist. 

Das Pulver wird in Glyzerinwasser sowie in Chloralhydratlosung unter
sucht. Sollten durch letztere die Mesophyllfetzen nicht bald genug durch
sichtig geworden sein, so empfiehlt es sich, das Praparat mehrmals unter 
dem Deckglaschen zu erhitzen. 
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Bestandteile. Stechapfelblatter enthalten zwei Alkaloide, Hyoscyamin 
(Daturin) und Atropin. 

Priifung. Stechapfelblatter wurden verunreinigt oder verfalscht be
obachtet mit den Blattern von Solanum nigrum L ., alatum MOnch., 
villosumLam. (Solanaceae), Lactuca sativa L . (Compositae), Xanthium 
strumarium L . (Compositae) und den Stengeln, Bliiten, Friichten und. 
Samen der Datura selbst. Da Datura mete I neuerdings zwecks Gewinnung 
der Alkaloide viel kultiviert wird, kann auch das Kraut dieser Pflanze ge
legentlich als Stechapfelkraut in die Apotheken gelangen. Diese Verwechse
lung ware nicht schlimm, da beide Pflanzen die gleichen Alkaloide enthalten 
und gleich wirken. Datura metel hat Blatter von genau gleicher Form wie 
Stramonium, nur sind die Blattstiele violett. Der anatomische Aufbau 
der Metelblatter ist dem der Stramoniumblatter gleich, so daB der NachweiE 

Abb. 347. Folia tramonil, Oberfiiichenanflichtcn A der Untcrseite, B der Oberselte. 

von Metelblattern, besonders im Drogenpulver, als unmoglich bezeichnet 
werden muB. 

In Ganzdroge sind die Blatter von Lactuca durch ihre unterseits stark 
vorspringenden Adern und durch ihre rundliche Gestalt sowie den fehlenden 
Blattstiel, die von Solanum durch ihre Kleinheit und durch ihre grobe Rand
zahnung, die von Xanthium duich ihre herzformige Basis, ihre Dreilappig
keit und die Sagezahnumg ihres Randes kenntlich. In groben Pulvern, wie 
sie ja meist zu Asthmapulvern verwendet werden, ist der N~chweis dadurch 
moglich, daB die groberen Fragmente der Stechapfelblatter stets zahl
reiche in einer Schicht liegende Oxalatdrusen, die der Falschungen keiner
lei Oxalatkristalle enthalten. In feinen Pulvern ist der Nachweis wohl 
nicht moglich. 

Die Stengel von Datura sind durch groBe GefaBe, die Bliiten durch 
chlorophyllireies, kleinzelliges Gewebe und geradlinig polygonale Epidermis
zellen, reichlichen, grobkornigen Pollen, die Friichte durch die groBen, 
hochst eigenartig verdickten Samenepidermiszellen charakterisiert. 1m 
Pulver diirfen diese zuletzt geschilderten Elemente, die iibrigens neuer
dings vielfach angetroffen werden, nicht vorhanden sein. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 20% nicht iibersteigen. 
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Gehaltsbestimmnng. Bei der Unsicherheit der Reinheitspriifung feinerer 
Pulver und bei dem nach unserer Erfahrung oft unzulanglichen Gehalt der 
Droge ware eine Gehaltsbestimmung sehr erwiinscht. Das Arzneibuch hat 
auf sie verzichtet, wohl weil die Droge nur als Rauchermittel gebraucht 
wird. Indessen auBert sie ihre Wirkung als Rauchermittel doch mindestens 
vorwiegend infolge ihres Alkaloidgehaltes. Die Alkaloidbestimmung kann 
in genau gleicher Weise, wie bei Folia Belladonnae beschrieben, durch
gefiihrt werden, es erscheint uns auch berechtigt, wie dort 0,3% Alkaloid
gehalt zu fordern. 

Anfbewahrung. Vorsichtig. 
Geschichte. Folia Stramonii sind seit 1762 im Gebrauch. 
Anwendnng. Sie dienen hauptsachlich zu Raucherzwecken bei Asthma. 

Semen Stramonii. Stechapfelsamen. 
Abstammung und Beschaffenheit. Stechapfelsamen (Abb. 348) stammen von 

Datura stramonium L. Sie sind flach-nierenformig 3-4 mm lang, netzrunzelig 
oder sehr fein punktiert, von mattschwarzer oder gelbbrauner Farbe; die sprode Samen
schale umschlieBt ein oligfleischiges, weiBliches, reichliches 
Nahrgewebe, in dem ein stark gekriimmter Embryo liegt. 
Die Samen sind geruchlos und bitter. 

Anatomie. Die Samenschale ist von einer sehr eigen
artig gebauten Epidermis bedeckt. Die Zellen sind an 
den Innen- und Seitenwanden sehr stark, an der AuBen
wand weniger stark verdickt, recht groB, ungefahr ebenso 
hoch wie breit und im wesentlichen init nur schwach wel-

J 

8 

3~ 
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ligen Seitenwanden versehen. Nahe der AuBenwand nimmt Abb.34. emen Stramonli. 
aber die Wellung der Seitenwande ganz auBerordentlich 1 natur!. GroJle, 2 11.3 vJcrfacb 
stark zu, so daB Flachenschnitte durch diese Partien "ergr., 3 Liingsdurchsehnitt. 
stark welligbuchtige Epidermiszellen zeigen. Dicht unter 
der Kutikula sind die seitlich und auswarts gerichteten Arme der Epidermiszellen so 
dicht verflochten, daB man bei Flachenbetrachtung den Eindruck erMlt, als lagere 
unter der Kutikula eine Schicht kleinlumiger Steinzellen, die, den Lumina der unter
liegenden Epidermiszellen entsprechend, Liicken aufweist. Die Wandungen der Epider
miszellen sind sehr deutlich geschichtet, besonders die Innenwand ist von einigen sehr 
groben Tiipfeln durchzogen. Auf die Epidermis folgen einige Schichten schlaffen Paren
chyms, dann einige Lagen kollabierter Zellen, endlich eine etwas deutlichere Zell
schicht. Das Endosperm besteht aus recht derbwandigen, isodiametrischen, Fett und 
Aleuron speichernden Zellen, das Gewebe des Keimlings ist sehr zartwandig. 

Bestandteile. Die Samen enthalten neben fettem 01 reichlich Hyoscyamin, sind 
daher giftig. 

Gehaltsbestinunung. Diese kann nach der gleichen Methode erfolgen wie bei 
Folia Belladonnae. Man wird auch hier 0,3% verlangen diirfen. 

Verwendung. BeiAsthma .. 

Snmmitates Fabianae. Lignum Pichi-Pichi. Pichi. 
Abstammung. Die beblatterten Zweigspitzen, Zweige, oder (Lignum,.P.) groB~en

teils nicht mit Blattern besetzte, aber mit losen Blattern untermischte Astchen, Aste 
und dickere Stammstiicke von Fabiana imbricata Ruiz et Pavon, eines in Siid
amerika, besonders Chile, vorkommenden Strauches vom Habitus unserer Heide
krauter. 

Beschalfenheit. Die Blatter sind bis 2 mm lang, bis 1 mm breit, auf dem Riicken 
gekielt, ganzrandig, kahl, sitzend, dreieckig bis oval, fest dem Zweig angedriickt, sich 
dachziegelig deckend, oder bis 4 mm lang, bis 1 mm breit, lanzettlich und vom Zweige 
abgebogen. Sehr viele finden sich lose in der Droge. An den Zweigenden findet man 
auch wohl die kleinen, weiBlichen oder violetten Bliiten mit kurzem, fiinfzahnigem Kelch 
und rohrig trichterformiger, schmal gesaumter Blumenkrone. Die diinneren Zweige 
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sind 2-5 mm dick, braun, meist gerade, durch die angedruckten und durch Harz
uberzug angeklebten Blatter gerundet kantig oder, wenn die Blatter .. abgefa.llen sind, 
mit den regelmal3ig spiralig gestellten Blattnarben versehen. Dickere Aste (bis 2,5 cm) 
sind aul3en schwarzgrau, mehr oder weniger hockerig, fein langsrunzelig und langs
und querrissig. 

Bestandteile nnd Verwendnng. Die Droge riecht und schmeckt aromatisch und 
enthalt atherisches 01, eigentumliche Gerbsaure, deren Spaltprodukt Chrysatropa
saure mit p-Methylaesuletin identisch ist, kein Alkaloid. Sie soll bei Blasen- und Leber
leiden wirksam sein. 
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Abb.349. Nlcotiana tabacum. A Blatt v. d. tengclmltte ('I.), B Spltze elnes B1iiteJlil,8tcs ('I.), a Bliita 
1m Llingsschnltt ('I,), D Staubbllltt ('I.), E Fruchtknotan 1m Lllngsschnltt ('/,), F im Querschnltt ('/,), 

G Frucht ('I.), H Samen ("I,), J dcrselbe lings durchschnltten (10 /,). (GUg.) 

Folia Nicotiaoae. Ta bakblatter. 
Abstammung. Tabakblatter stammen von Nicotiana tabacum L., welche, 

im tropischen Amerika heimisch, jetzt auf fast der ganzen Erde kultiviert wird 
(Abb.349). Die Droge wird von den in Deutschland, hauptsachlich in der Pfalz, 
behufs Gewinnung von Rauchtabak kultivierten Exemplaren gesammelt. Die Blatter 
der ihrer Blutentriebe beraubten Pflanzen werden dort, auf Schniire gereiht, ge
trocknet und miissen so (also nicht durch nachtragliche Fermentierung nnd Beizung 
zu Rauchzwecken vorbereitet) zur pharmazeutischen Verwendung gelangen. 

Beschaffenheit. Die Blatter sind sehr dunn, von lebhaft brauner Farbe, spitz
lanzettlich, eiformig oder elliptisch, bis 60 cm lang und meist stark behaart; die Blatt-
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spreite ist spitz, ganzrandig und lauft am Blattstiele herab, sofern die Blatter uber
haupt gestielt und nicht sitzend, am Grunde abgerundet sind. Tabakblatter riechen 
eigenartig narkotisch und schmecken widerlich scharf. 

Anatomie. (Abb. 3M). Die Epidermis besteht beiderseits aus sehr stark buchtig
welligen Zellen. 1m Blatt finden wir eine einzige lockere Schicht von Palisadenzellen (p) 
und mehrere Schichten von sehr weitmaschigem Schwammparenchym (m). In 
diesem letzteren Gewebe liegen zahlreiche Kristallsandschlauche (K). Sehr verschieden
artige Haarformen kommen vor: einfache, 2-lOzellige, zugespitzte, an der Basis 
oft tonnenartig angeschwollene, selten oben schwach verzweigte Gliederhaare mit 

dh ---------j 
epa 

K 

epi 

Abb.350. Querschnitt durch einen Selnmdamcrvcn des Tabaksblattes. epo Epidermis der Obcf$<lite, 
11 l'alisadensehlcht,'>1 chwamml):nerichym, I':pi pidermi der nterseite, K Kri tallsandschlauchc, 
dh Driiscnhaare, h einlache und iistigc Gliedcrhaare, g GcfiiObiindcl, mit strahlig angeordneten GefiiOen, 
umgeben von den Koll nChymstr-J.ngen (c). - Das Mesophyll und eine Zel1 chicht :mi chen Kol1enchym 

und Epidermis cnthalten Chlorophyll. Vcrgr . ••• , • . (Moller.) 

korniger Kutikula (h); langgestielte, mehrzellige Haare mit ein- bis mehrzelligem, 
sezernierendem Kopf, hier und da mit zart gestreifter Kutikula (dh); endlich Driisen
haare mit einzelligem, kurzem Stiel und vielzelligem, bis 20zelligem, dickem Kopf (dh). 

Merkmale des Pulvers. Auf das Tabakpulver hinweisend sind vor allem die Haare 
und Haarfragmente (besonders Drusenkopfchen!) und die Kristallsandzellen, welche in 
aufgehellten Parenchymfetzen stets sehr deutlich hervortreten. 

Bestandteile. Tabakblatter enthalten Nikotin C10H 14N2, ein fliichtiges Alka
loid, in betrachtlichen Mengen, sowie einige andere Alkaloide in geringen Mengen. 

Priifung. Mit den kleineren, stumpfeiformigen bis herzmrmigen Blattern des 
Bauerntabaks, N icotiana rus tic a L., und den viel breiteren Blattern des Mary
landtabaks, Nicotiana macrophylla Sprengel, sollen die Folia Nicotianae nicht 
verwechselt werden. 

Gehaltsbestimmung. 6 g gepulverte Tabakblatter werden mit 60 gAther und 
Gilg-Brandt-Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Aufl. 26 
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60 g Petrolather durchgeschiittelt, dann nach Zusatz von 10 ccm Kalilauge unter 
wiederholtem Umschiitteln eine halbe Stunde lang stehen gelassen. Nach dem Ab
setzen werden 100 g der atherischen LOsung (= 5 g Droge) abfiltriert und durch andert
halb Minuten wahrendes Einblasen von Luft von gelostem Ammoniak und Aminen 
befreit, wobei auch etwa 8-10 gAther verdunsten. Nun fiigt man 10 ccm Alkohol, 
1 Tropfen Iproz. Jodeosinlosung und 10ccm Wasser hinzu und schiittelt 19Mtig um, 
wobei sich die wasserige Schicht durch Vbertritt von Nikotin in dieselbe rot farbt. 
Man gibt nun unter Umschiitteln '/lO·Normal-Salzsaure bis zur Farblosigkeit bzw. in 
kleinem VberschuB zu, notiert den Verbrauch und titriert den geringen VberschuB 
bis zur eben beginnenden Rotung der wasserigen Schicht mit '/IO-Normal-Kalilauge 
zuriick. Die aus der Differenz des Verbrauches an Saure und Lauge sich ergebende 
Menge '/..-Normal-Salzsaure, die zur Sattigung des Nikotins erforderlich ist, ergibt bei 
einem Molekulargewicht des Nikotins von 162 durch Multiplikation mit 0,0162 die in 
5 g Droge enthaltene Menge Alkaloid, aus der durch Multiplikation mit 20 der Prozent
gehalt berechnet wird. Der · Gehalt der Tabakblatter schwankt zwar sehr stark, am 
haufigsten filldet man in der Nahe von 2% liegende Werte, weshalb keine Veranlassung 
vorliegt, bei pharmazeutisch zu verwendender Ware einen geringeren Gehalt zuzulassen. 

Geschichte. Die Kultur des Tabaks zu Rauchzwecken ist in seiner Heimat (Peru) 
sehr alt, und die Kenntnis der Pflanze und ihre Kultur hatte sich schon vor der Ent
deckung Amerikas nordlich bis Westindien und sogar bis Kanada verbreitet. Um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts kamen Tabakpflanzen erst nach Spanien, dann nach Frank
reich und Italien, und sehr bald verbreitete sich die Kultur des Gewachses iiber fast 
die ganze Erde. 

Anwendung. Die Blatter finden in der Tierheilkunde auBerliche Anwendung und 
dienen auch wohl gepulvert als Insektenvertilgungsmittel. 

B C 
Abb.35l. Flores Verbasci. A Blumenkrone von oben gesehen ('I.), B unteres unbehaartes, C oberes 
stark behaartes Staubblatt ('t.), D ein Baar dtLvon ("1,), E Etagenhaar von der AuJlenseite der Blumen

krone (0'/.). (Ollg.) 

Familie Scropnulariaeeae. 

Flores Verbasci. Wollblumen. Konigskerzenbliiten. 

Abstammung. W ollblumen sind die von Stiel und Kelch befreiten 
Blumenkronen von Verbascum phlomoides L. und Verbascum thap
siforme Schrader, zwei sehr nahe verwandten und in fast ganz Europa 
wildwachsenden zweijahrigen Pflanzen. Sie werden im Juli und August 
an trockenen Tagen friihmorgens bei Sonnenaufgang gesammelt und sehr 
sorg£altig getrocknet, damit ihre schOne, goldgelbe Farbe erhalten bleibt. 

Beschaffenheit. Die Droge (Abb. 351) besteht nur aus den 1,5-2 cm 
breiten Blumenkronen, welche sich sehr leicht aus dem Kelche herauslosen 
lassen, samt den Staubgefii.Ben. Die sehr kurze und nur 2 mm weite Blumen
kronenrohre geht in einen breiten, goldgelben, ungleich tieffiinflappigen 
Saum iiber. Die Blumenkronenzipfel sind von breitgerundetem Umrisse, 
auBen filzig behaart, innen kahl. Die fiinf StaubgefaBe sitzen der kurzen 
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Blumenkronenrohre auf und wechseln mit den Kronzipfeln abo Dem groB
ten (untersten) Zipfel stehen die zwei vorderen StaubgefaBe zur Seite, 
welche im Gegensatz zu den iibrigen kahl oder fast kahl, nach unten gebogen 
und etwas lii.nger sind; die drei hinteren StaubgefaBe sind bartig und tragen 
quergestellte Antheren. 

Die Wollblumen besitzen einen eigentiimlichen, angenehmen Geruch 
und einen siiBlichen, schleimigen Geschmack. 

Anatomie. Die Blumenkrone tragt Haare mit oft etagenartig iiberein
ander stehenden, sternformigen Verzweigungen und einige Driisenhaare, 
die StaubgefaBe tragen 
einzellige, keulenformige 
Haare. Die runden Pollen· 
komer haben in der fein
kornigen Exine 3 Austritt
stellen fiir den Pollen
schlauch. 

Bestandteile. W ollblu
men enthalten etwas fIiich
tiges61, Saponin, Farbstoff, 
Zucker und bis 5% Mineral
bestandteile. 

Priifnng. Sie miissen 
goldgelb sein. Durch un
achtsames Trocknen oder 
schlechte Aufbewahrung 
braun oder unansehnlich 
gewordene,geruchlose Woll
blumen sind pharmazeu

A 

c 

tisch nicht zu verwen- A bb. 352. Flor.Ve:rbascJ . .d. Au Benseite der Kronrilb.re, Ii Epldermla, 
d b Biischelhaar, c Driisenhaar. B Que:rschnltt durch eIn oberes 

en. Staubbla.tt, Ii keulenftinnlge Haare, b Epidermis. C I'oUenkorD. 
Aufbewahrung. Sorg-

faltig getrocknet in fest verschlossenen Glas- oder BlechgefaBen, vor Licht 
geschiitzt. 

Gesehiehte. Die Droge ist seit dem Altertum standig in medizinischem 
Gebrauch gewesen. Zeitweise wurden auch die Blatter und die Samen 
benutzt. 

Anwendung. Die Bliiten werden gegen Husten gebraucht und sind ein 
Bestandteil des Brusttees. 

Herba Linariae. Leinkraut. 
Abstammung uod Beschaffeohelt. Das von den unteren Stengelteilen befreite, 

bliihende Kraut von Linaria vulgaris Miller, einer ausdauernden, uberall an Wegen, 
Rainen und grasigen Stellen sehr haufigen, heimisehen Pflanze. Stengel meist einfaeh, 
rund, oberwii.rt.s driisig behaart. Blatter alternierend, sitzend, lineal oder lineallanzett
lieh, bis 5 em lang, wenige Millimeter breit, am Rande zuruekgerollt, ganzrandig, zu
gespitzt, kahl, dreinervig. Bluten in endstandigen Trauben, mit spitzen Kelehzipfeln, 
grol3en, zweilippigen, gerade gespornten, maskierten, d. h. dureh eine Vorwolbung der 
Unterlippe am Sehlunde versehlossenen, sehwefelgelben, am Sehlunde orangeroten 
Blumenkronen, 2 langen und 2 kurzen StaubgefiLBen und einem aus 2 Karpellen ge
bildeten Fruehtknoten mit vielen Samenanlagen. 

26* 
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Anatomie. Beide Epidermen der Blatter haben Spalti:iffnungen und tragen, wie 
die oberen Stengelteile, Kopfchenhaare mit meist zweizelligem Kopfchen. Die Unter
lippe besitzt einzellige, stumpfkegelformige, dunnwandige, goldgelbe Haare. 

Bestandteile. Die Droge ist geruchlos, schmeckt unangenehm bitter und enthalt 
einige z. T. noch nicht genauer studierte Stoffe, darunter ein Glykosid, ein Gemisch 
von Kohlenwasserstoffen, Phvtosterin, Mannit usw. 

Prtifung. Nicht bluhendeExemplare ahnelnauBerlichder Euphorbia cyparis
sias L., die sich im frischen Zustande (beim Einsammeln) durch ihren reichlichen 
Milchsaft, in der Droge durch einnervige, stumpfe Blatter und durch das Vor
handensein von ungegliederten Milchrohren unterscheidet. 

Herba Gratiolae. Gottesgnadenkraut. 
Abstammung und Beschaffenheit. Das bluhende Kraut der an feuchten Orten, 

Wiesen, Grabenrandern, unter Gebuschen haufigen, ausdauernden Gratiola offici
nalis L. Stengel vierkantig, kahl, bis 30 cm hoch. Blatter kreuzweise gegenstandig, 
sitzend, halbstengelumfassend, lanzettlich, bis 5 cm lang, etwa 1 cm breit, drei- bis 
fiinfnervig, am Rande in der basalen Blatthalfte ganzrandig, in der oberen Halfte ge
sagt. Bluten gestielt" einzeln in den Blattachseln, mit 2 unter dem Kelch stehenden 
linealen Vorblattern, einem tief funfteiligem Kelch mit schmalen, spitzen Zipfeln, einer 
fast zweilippigen, mit hellgelber Rohre und weiBem oder rotlichem Saum versehenen, 
vierlappigen Blumenkrone, zwei (oberen) StaubgefaBen und 2 (unteren) Staminodien, 
und einem aus 2 Karpellen gebildeten, viele Samenanlagen enthaltenden Frucht
knoten. 

Anatomie. Beide Blattepidermen enthalten Spaltoffnungen. Das Mesophyll be
steht aus 2 lockeren Palisadenschichten, einem Schwammgewebe von ungefahr der glei
chen Breite und enthalt keine Kristalle. Die Behaarung besteht aus der Unterseite 

eingesenkten Drusenhaaren mit meist achtzel
ligem Kopfchen. Am Kelchrande finden sich 
Kopfchenhaare mit einzelligem, auf der Kelch
blattflache Drusenhaare mit vierzelligem Kopf
chen. Die Blumenkrone tragt innen lange, ein
zellige, dunnwandige Haare. 

Bestandteile. Die Droge riecht nicht, 
schmeckt selir bitter und brennend und ent
halt das Glykosid Gratiolin (0,15%) und den 
Terpenabkommling Gratiolon. Sie ist Separan
dum. 

Prtifung. Sie kann bei achtlosem Einsam
meln, besonders in noch nicht bluhendem Zu
stande mit den an gleichen Stellen vorkommen
den Arten Scutellaria galericulata L ., Ve
ronica anagallis L. (Scrophulariaceae) und 
Lythrum salicaria L. (Lythraceae) verwech
selt werden. Scutellaria hat gestielte, herzfor
mige, gekerbte, fiedernervige Blatter; die Blatter 

Abb. 353. Veronica officinalis. der beiden anderen sind bis doppelt so lang, 
ebenfalls fiedernervig, die von Lythrum auBer
dem ganzrandig und gewimpert. 

Herba Veronicae. Ehrenpreis. 
Ehrenpreis ist das blutentragende Kraut der in Deutschland verbreiteten Veronica 

officinalis L. Der stielrunde, ringsum behaarte Stengel tragt gegenstandige, in den 
kurzen Stiel verschmalerte, eiformige, grobgesagte, graugrune und auf beiden Seiten 
behaarte Blatter und kurzgestielte kleine Bluten von ursprunglich blauer, beim Trock
nen ausgebleichter Farbe, die in blattwinkelstandigen, gedrungenen Trauben angeordnet 
sind. Die Blatter haben beiderseits Spaltoffnungen, die Haare sind mehrzellige Deck
haare und Drusenhaare mit zweizelligem Kopf. Die sonst ahnliche V. chamaedrys 
unterscheidet sich durch zweizeilig behaarte Stengel. Die Droge riecht kaum und 
schmeckt bitter und herb. Sie ist ein stellenweise viel gebrauchtes Volksmittel. 
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Folia Digitalis. Fingerhutblatter. 
Vorbemerkung. Fingerhutblatter nehmen seit Inkrafttreten dieses AI

tikels des 6. Deutschen AIzneibuches eine Sonderstellung unter allen Drogen 
ein, weil seit diesem Zeitpunkt die Verantwortung fiir Echtheit, Giite und 
Reinheit der Droge dem Apotheker abgenommen und staatlichen Kontroll
stellen iibertragen worden ist. Es ware daher ganz sinngemaB gewesen, 
wenn das AIzneibuch, das ja in ers.ter Linie ein Vorschriftenbuch fiir den 
Apotheker ist, in dem den Fingerhutblattern gewidmeten Abschnitt nur 
Vorschriften iiber die Aufbewahrung und die AIt der Abgabe enthalten 
wftrde, Vorschriften zur Priifung der Blatter auf Echtheit, Reinheit und 
Giite aber in Form einer Dienstverordnung allein den staatlichen Priifungs
stellen gegeben worden waren. Man hat aber diesen Weg nicht beschritten, 
sondern Angaben iiber die Abstammung und Vorschriften fiir die Reinheits
priifung in das AIzneibuch aufgenommen. Vorschriften fiir die Gehalts
bestimmung bzw. die Bestimmung des Wirkungswertes, die dann aber auch 
im AIzneibuch stehen miiBten, sind jedoch nicht im AIzneibuch mitgetei.t, 
sondern auf dem Verordnungswege erlassen, weil sie so bei Bekanntwerden 
einer dem Zweck besser entsprechenden Methodik leichter abzuandern sind. 
In der die Gehaltsbestimmung betreffenden Verordnung ist bemerkt worden, 
daB die Priifung auf Echtheit und Reinheit in der im AIzneibuch angegebenen 
Weise ebenfalls von den staatlichen Priifungsstellen vorzunehmen ist. Hier
aus folgt, daB diese AIzneibuchvorschriften nur fiir diese Stellen, nicht 
aber fiir den Apotheker bindend sind, dem Apotheker vielmehr nur zur 
Orientierung dienen sollen. A1s bindend fiir den Apotheker konnen nur 
die Vorschriften angesehen werden, die die Verpackung, Aufbewahrung 
und Abgabe der Droge betreffen, ferner die Priifungsvorschrift, mit welcher 
festgestellt werden kann, ob die Blatter nach langerem Lagern in der Apo
theke noch in dem Zustande sich befinden, in welchem sie unter Staats
garantie geliefert wurden: das ist die Feststellung ihres Wassergehaltes. 

Alles fUr den Apotheker Wissenswerte ist im folgenden zusammen
gestellt. 

Abstammung. Fingerhutblatter stammen von Digitalis purpurea L., 
einer in Gebirgswaldern Westeuropas, in Deutschland hauptsachlich im 
Thiiringer Wald, dem Harz, Schwarzwald und den Vogesen gedeihenden, 
zweijahrigen Pflanze. 1m Gegensatz zu friiher konnen die Blatter auch 
von nicht wildwachsenden und nicht bliihenden Exemplaren im August 
und September gesammelt werden. Sie werden rasch getrocknet und in 
ein grobes Pulver verwandelt, welches auf einen Wassergehalt von hochstens 
3% zu bringen, im Tierversuch auf seinen Wirkungswert zu priifen und 
bei geniigender Wirksamkeit in Ampullen oder versiegelte Flaschen ein
zufiillen ist. 

Besehaffenheit. Die mit einem meist kurzen, schmal gefliigelten, drei
kantigen Stiel versehenen, nur in jugendlichem Zustande stiellosen Blatter 
(Abb. 354) werden bis 30 cm lang und bis 15 cm breit. Die Blattspreite ist 
langlicheiformig bis eilanzettlich, diinn, unregelmaBig gekerbt (an der Spitze 
jedes Zahns findet sich auf der Unterseite eine kleine Wasserspalte), am 
Blattstiele meist mehr oder weniger weit herablaufend. Die Oberseite ist 
dunkelgriin, die Unterseite blaBgriin und meist dicht sammetartig behaart, 
wie zuweilen auch die Oberseite. Die Seitennerven erster Ordnung gehen 
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unter einem spitzen Winkel vom Mittelnerv ab und bilden mit denjenigen 
zweiter und dritter Ordnung ein auf der Unterseite des Blattes hervortreten. 
des Netz, in dessen Maschen im durchfallenden Lichte ein nicht hervor· 
tretendes zartes Netz feinster Adern beobachtet werden kann (Abb. 355). 
Fingerhutblatter schmecken widerlich bitter und scharf und riechen schwach, 
nicht unangenehm. 

Der Apotheker erhalt sie nur ala grobes Pulver. 

Abb. 35'. DIgltnlis·Bllltt von unteD 
gesehcn. 

Anatomie. Das Mesophyll besitzt 
meist I, seltener bis 3 Lagen von 
20-30 u weiten Palisadenzellen auf 
der Blattoberseite und zahlreiche 
Lagen von lockerem Schwammparen
chym aus flach- und kurzarmigen 
Zellen auf der Unterseite. Oxalat
kristalle fehlen. Von der oberseits 
aus polygonalen bis schwach. buch
tigen (Abb. 356 I) , unterseits aus 
stark gewellten (II) Zellen gebildeten 

Abb. 355. Eln tUck des 
Digitalis· Blattes, vergri)· 
Bert, bel durchfallendem 

Lichte betrnchtet. 

Epidermis laufen zweierlei Haare aus, lange, meist 4-6zellige, seltener 
wenigerzellige, diinnwandige, oft zusammengefallene, mit feinkorniger 
Kutikula versehene, spitzliche, oder seltener (am Stiel mehr) mit kopfchen. 
artigerEndzelle versehene weiche Sammethaare (h), und kleine oder winzige 
Driisenhaare mit sehr kurzem einzelligem, selten zweizelligem Stiel und zwei
zelligem, seltener einzelligem Kopfchen (d. h). SpaltOffnungen sind besonders 
auf der Blattunterseite sehr haufig; sie besitzen meist 3-4 Nebenzellen (sp). 
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Merkmale des Pulvers. In dem rein griinen oder matt hellgriinen, groben 
Pulver (Sieb IV) bilden die Hauptmasse die zermahlenen Triimmer 
von diinnwandigen, griinen Mesophyllzellen oder farblosen, etwas derb
wandigen, fein getiipfelten Parenchymzellen des Blattstiels und der Nerven, 
von welligbuchtigen oder .geradwandigen, farblosen Epidermiszellen, von 
Haarbruchstiicken mit feiner Kutikularkomelung, massenhafte griine 
Chlorophyilkomer, sowie farblose Protoplasmakliimpchen resp. -komchen. 
Zwischen diesen Triimmem treten jedoch sehr reichlich kleinere oder groBere 
Gewebefetzen auf. Am haufigsten sind solche aus dem Mesophyll; diese 
sind infolge ihres Chlorophyllgehaltes griin gefarbt und bestehen aus diinn-

Abb. 856. Folia Digital!. I Epldermls der Blattobcrseite in der FHicbenanslcht mit Sammethaaren (h ) 
und Driisenha.aren (d.h). II Epidermls der Blattunten;elte In der Flachenansicht mit SpalWffnungen (sp), 

Sammetlutaren (II), Drtisenhaaren (d.h) und der Narbe elnes abgebrochenen Hasres (a.l. ). 
Vergr. 171/,. (Ollg.) 

wandigen Zellen; auf der Blattoberseite findet sich allermeist eine Schieht 
von nur wenig langgestreckten, etwas dicken Palisadenzellen, die meist in 
der Oberflii.chenansieht beobaehtet werden und dann kreisrund und dieht 
gestellt erscheinen, wahrend die auf der Blattunterseite sich findenden 
mehrsehiehtigen Schwammparenchymzellen mehr oder weniger stern
formig ausgebildet sind und ansehnliche Intetzellularen zwischen einander 
beobachten lassen. Sparlicher sind chlorophyllose Parenchymfetzen aua 
dem Blattstiel und den Nerven; diese sind diinn- oder derbwandig, poly
gonal oder seltener etwas gestreckt, fein getiipfelt. Fast ebenso haufig wie 
die Mesophyllfetzen sind die Haare oder Haarbruchstiicke. Es sind dies 
entweder lange, mehrzellige, ziemlich dicke Haare mit stumpfer Spitze oder 
mit einem kleinen, einzelligen Driisenkopfchen, von denen einige Zellen 
haufig kollabiert sind, und deren meist diinne Wandung allermeist durch eine 
feine Kutikularkomelung charakterisiert erscheint, oder aber sehr kurze 
Driisenhaare mit einzelligem Stiel und ein- oder meist zweizelligem 
Driisenkopfehen. Besonders die kiirzeren Haare trifft man nicht selten 
noch den haufig zu beobachtenden Epidermisfetzen ansitzend; diese sind 
diinnwandig, farblos, entweder polygonal und geradwandig, ohne Spalt-
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offnungen (Blattoberseite) oder stark wellig buchtig mit zahlreichen, dicht 
gestellten Spalt6ffnungen (Blattunterseite); unterhalb der Epidermisfetzen 
sieht man allermeist noch anhangendes Mesophyllgewebe. In Parenchym
fetzen besonders werden haufig schmale (bis 15 p breite) oder breitere (bis 
35p breite) GefaBe beobachtet mit ringformiger oder spiraliger, selten trep
penformiger Verdickung. 

Charakteristisch fur das Pulver sind besonders die stets kristallosen 
Parenchymfetzen aus dem Mesophyll, die fein gekornelten Haare oder Bruch
stucke solcher, von denen einzelne Zellen haufig kollabiert sind, die kleinen, 
meist zweizelligen oder haufig nur einzelligen Drusenhaare, die stark wellig 
buchtige Epidermis der Blattunterseite mit ihren dicht gestellten Spalt
offnungen. 

Digitalispulver wird in GIyzerinwasser, in Phloroglucin-Salzsaure sowie 
in Chloralhydratlosung untersucht. Durch letztere werden Mesophyllfetzen 
meist recht rasch genugend durchsichtig gemacht. Will man dies sehr schnell 
erreichen, so erhitzt man ein in ChloralhydratlOsung liegendes Pulverpraparat 
mehrmals unter dem Deckglaschen. 

Bestandteile. Die Fingerhutblatter enthalten eine Anzahl giftiger GIy
koside: Digitoxin, Digitalin, Digitophyllin, Anhydrogitalin etc., aber kein 
Digitonin, und geben 10% Asche. 

Priifung. Unzulassige Beimengungen zu Fingerhutblattern sind veran
laBt worden dadurch, daB die Sammler die Blatter nicht bluhenden Exem
plaren entnahmen und diese mit nicht bluhenden Exemplaren anderer Pflan
zenarten verwechselten, so mit Symphytum officinale L. (Borraginaceae), 
Verbascum-Arten (Scrophulariaceae), Inula helenium L. und Conyza 
squarrosa L. (Compositae), ferner dadurch, daB Sammler, die gleichzeitig 
Tollkirschenblatter oder andere wichtige Arzneipflanzen sammelten (H y 0 s
cyamus, Datura), die zum Transport dienenden Korbe verwechselten und 
Tollkirschenblatter in den mit Fingerhutblattern gefiillten Korb legten. Fal
schungen sind ausgefuhrt worden mit den Blattern von Teucrium scoro
donia L. (Labiatae), Malva-Arten und Kartoffelblattern, Verwechselung 
beim Versand solI mit Ma ti c 0 - Blattern vorgekommen, durfte aber in Zukunft 
ausgeschlossen sein. Fur die Reinheitsprufung erscheint es als das wichtigste, 
die giftigen Solanaceenblatter nachzuweisen. Dies geschieht durch ihren 
Reichtum an Kristallen (Belladonna Oxalatsand, Datura Drusen, Hyoscya
mus Einzelkristalle) und ist erleichtert durch die Vorschrift des Arznei
buches, daB Fingerhutblatter grob gepulvert sein mussen. Man kocht eine 
kleine Menge einer Durchschnittsprobe unter Deckglas mit Chloralhydrat
losung auf, wodurch die Blattstuckchen durchsichtig werden, so daB Kri
stalle nicht zu iibersehen sind. Belladonna ist in einem solchen Praparat 
auBerdem durch die Kutikularfalten der oberen Epidermis nachweisbar. 
Die anderen Verwechselungen und Falschungen verraten sich durch ihre 
groberen, dickwandigeren Deckhaarformen oder abweichenden Driisenhaar
formen, z. T. auch durch die in ihren Nerven vorkommenden verholz
ten Fasern. - Digitalis lanata Ehrh. und D. orienta lis Lam. liefern 
ebenfalls eine sehr wirksame Droge, sind aber yom D. A. B. nicht zu
gelassen. 

Der Aschegehalt darf 13% nicht ubersteigen. 
Besonders wichtig ist, daB der Wassergehalt der Blatter, auch nach 



Folia Digitalis. 409 

langerer Aufbewahrung, nicht iiber 3% betragen darf. Bei der Trocknung 
bei 100° darf I g der Droge hOchstens 0,03 g an Gewicht verlieren. 

GehaItsbestimmung. Friiher hat man den Gehalt der Fingerhutblatter 
auf chemischem Wege ermitteln zu konnen geglaubt, es ist aber schon seit 
langerer Zeit bewiesen, daB die nach diesen Methoden bestimmten Stoffe 
ein MaB fiir den Gehalt der Droge an wirksamen Stoffen nicht darstellen. 
Besonders von Focke ist zuerst eine Methode zur Bestimmung des Wir
kungswertes der Blatter am Frosch ausgearbeitet worden und lange Zeit 
hindurch ist der groBte Teil der im Handel befindlichen Droge nach Analy
sierung nach der Fockeschen Methode auf den Markt gebracht worden. 
Neuerdings hat an ihrer Stelle eine Methode zur Bestimmung des "Frosch
dosengehaltes" von I g Fingerhutblattern steigende Beachtung gefunden, 
und diese Methode ist jetzt auch den amtlichen Priifungsstellen zur Wert
bestimmung der Blatter vorgeschrieben worden. (Genaueres iiber die Me
thode s. Einleitung). Der Froschdosengehalt muB zwischen 1500 und 2500 
liegen. 

Aufbewahrung und Abgabe. Fingerhutblatter kommen nur noch als 
grobes Pulver in braunen, fast ganz gefiillten Flaschen von hochstens 100 g 
Inhalt und in zugeschmolzenen Ampullen von 2 g Inhalt in den Handel, 
die Vermerke iiber die staatliche Priifung tragen miissen. Die Ampullen 
sind fiir die Rezeptur bestimmt, die groBeren Flaschen vornehmlich fiir die 
Defektur zur Herstellung der Tinct. Digitalis. Wird zur Anfertigung eines 
Rezeptes weniger als 2 g gebraucht, so muB der nicht gebrauchte Anteil 
des Ampulleninhaltes beseitigt werden. Wird,der Inhalt der groBeren Fla
schen ausnahmsweise nicht auf einmal verbraucht, so miissen die Glaser 
sofort wieder sehr sorgHiItig verschlossen und mit festem Paraffin gedichtet 
werden. Durch das Fortwerfen des nicht verbrauchten Ampulleninhaltes 
erleidet der Apotheker keinen Schaden, da der niedrigste Preisansatz bei 
Berechnung der Rezepte der fiir 2 gist. Der Zweck dieser Verordnung ist 
der, daB verhindert werden soIl, daB die Blatter bei der Aufbewahrung 
Wasser aus der Luft anziehen. Bei dem niedrigen Wassergehalte von hoch
stens 3%, mit dem sie geliefert werden, konnen die in ihnen enthaltenen 
Enzyme nicht auf die wirksamen Glykoside zersetzend einwirken, bei einem 
hOheren Wassergehalte besteht die Moglichkeit der Einwirkung und damit 
des Zuriickgehens der Wirksamkeit der Droge am Krankenbette. Der Apo
theker ist dafiir haftbar, daB bei der Aufbewahrung der Droge der Wasser
gehalt nicht iiber 3% steigt. Aufbewahrung unter den Separanden. Von 
anderer Seite und nach anderer als der staatlich vorgeschriebenen Methode 
ausgewertete Fingerhutblatter diirfen selbst auf arztliche Verordnung hin 
nicht abgegeben werden. Man will auf diese Weise erreichen, daB der Arzt 
allerorts gleichmaBig und zuverlassig wirksame Droge in 
allen Apotheken vorfindet, da von der Zuverlassigkeit und 
GleichmaBigkeit der Wirkung (letzteres wegen der Dosierung) sehr 
oft Leben oder Tod der Patienten abhangt. Sollten Folia Digi
talis zu Pillen verordnet werden, so erlaubt der geringe Wassergehalt der 
Droge ein rasches Zerreiben des groben Pulvers im Pillenmorser. 

Geschichte. Seit dem Mittelalter wurde Digitalis vom Volke verwendet; 
im 17. Jahrhundert fand sie zuerst in England Aufnahme in den Arzneischatz. 

Anwendung. Folia Digitalis dienen als ein sehr wirksames Herzmittel. 
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Reihe Rubiales. 
Reihe Rubiaeeae. 

Cortex Chinae. Cortex Cinchonae. Chinarinde. 

Abstammung. Mit dem Namen Chinarinde bezeichnet man jetzt im 
Handel ganz allgemein nur chininhaltige Rinden, wahrend man fruher 
aIle bitteren Rinden, die aus Sudamerika eingefiihrt und gegen Wechsel
fieber verwendet wurden, als Chinarinden (echte und unechte) zusammen
faBte. Die groBe Mehrzahl dieser stammt von Arten der Gattung Cinchona, 
welche ansehnliche Baume darsteIlen. In Deutschland wird vom Arznei
buch jedoch ausdrucklich nur Cinchona succirubra Pavon fUr offizineIl 
erklart. 

Neben dieser liefern hauptsachlich Cinchona calisaya Wedell, C. Led
geriana Moens, vielleicht noch C. micrantha Ruiz et Pavon und C. 
officinalis Linne, sowie Bastarde dieser Arten, Chinarinden des Handels. 
Die Heimat der Cinchonen sind die Ostabhange des ganzen nordlichen Teiles 
der sudamerikanischen Kordilleren in den Staaten Venezuela, Columbia, 
Ekuador, Peru und Bolivia. Sie gedeihen in den dortigen Gebirgen in einer 
Hohe von nicht unter 1000 m und steigen bis zur Hohe von 3500 m. AuBer
dem sind diese wegen der Chiningewinnung so uberaus wichtigen Baume 
in ihrer Heimat selbst, wie auch in den Kolonien der Hollander, namentlich 
auf Java, und von den Englandern in Indien, sowie auf Ceylon und Jamaika. 
in Kultur genommen. 

Gewinnung. Die Gewinr.'!l.ng der Rinde geschieht bei den in den sud
amerikanischen Gebirgswaldern vereinzelt wild wachsenden Baumen durch 
Abschalen, verbunden mit FaIlung der Baume. Bei den Chinchona-Kul
turen ist die Rindengewinnung verschieden, und zwar fallt man ent
weder die (6-8 Jahre alten) Baume ebenfalls, um nach weiteren 5 oder 
6 Jahren die aus dem Stumpfe ausgeschlagenen SchoBlinge zur Rinden
gewinnung heranzuziehen, oder man beraubt die Baume wahrend ihres 
Wachstums nur eines Teiles ihrer Rinde, welche dann nach mehrjahrigem 
Wachstum durch neue (sekundare und alkaloidreichere) Rinde ersetzt wird, 
so daB in Abstanden von mehreren Jahren abwechselnd die vorher stehen 
gelassene und die durch neues Wachstum entstandene Rinde geerntet 
werden kann. Die durch das Abschalen entstandenen Wundstellen der 
Baume werden zum Schutze mit Moos und Lehm bedeckt, weshalb die 
erneuerten Rinden auch im Handel "gemooste" heiBen. 

HandeIssorten. 1m GroBhandel wurden· die Chinarinden unter ver
schiedenen Gesichtspunkten in Kategorien eingeteilt; so hieBen aIle aus
gesuchten Stucke Drogistenrinden oder Apothekerrinden, wahrend 
aIle unansehnliche Ware unter dem Namen Fabrikrinde, weil es bei der 
Darstellung des Chinins nicht auf das auBere Aussehen ankommt, zusammen
gefaBt wurde. Als Fabrikrinden kommen auch Rinden von weit hoherem 
Alkaloidgehalt, als er in den Pharmakopoen verlangt wird, in den Handel. 
Aus Kulturen von Cinchona Ledgeriana werden Rinden mit einem Alkaloid
gehalt bis zu 13% erhalten. Neuerdings werden fast aIle Kulturrinden in 
erster Linie nach der Hohe des Alkaloidgehaltes gehandelt. Vielfach faBte 
man auch je nach der Farbe die Rinden verschiedener Herkunft als 
Cortex Chinae fuscus, flavus und ruber zusammen. Die braunen China-
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rinden wurden haufig nach ihrer frtiheren ausschlieBlichen Herkunft als 
Loxa, Guayaquil und Huanuco bezeichnet; in Wirklichkeit wurden unter 

Ch.r.CL. 

Abb.357. Cortex Chinae 
CaUsayae. (Berg.) 

diesen Namen samtliche Chinarinden mit brauner 
Bruchflache, von den verschiedensten Cinchona
Arten abstammend, verkauft. Cortex Chinae 
regius, auch Calisayarinde genannt (Abb. 357 u. 
358), ist diejenige unter den gelben Chinarinden, 
welche noch einiges Interesse beansprucht; sie 
kommt in starken Platten oder schwach gebogenen 
Rohren in den Handel und stammt von der oben
genannten Cinchona calisaya Weddell. Ais 
deutsche Handelsdroge kommt jedoch fast allein 
die im Deutschen Arzneibuch zur Anwendung 

Abb. 359. Cortex Chinlle sncclrubrae. d Quersclmltt. 

vorgeschriebene rote Chinarinde, von kultivierten Exemplaren der Cinchona 
succirubra Pavon gewonnen, in Betracht (Abb. 359); auf sie allein bezieht 
sich die nachfolgende Beschreibung. 

A bb. 358. Querschnltt durch die Borke der Callsaya-Chlna. 8 iiuBerstc Kork
schlcht, r sekundiire Korkbiinder 1m RlDdeogewebe, I Bastfasem. 

Handel. Die Chinarinde von Cinchona succirubra kommt von Indien, 
Ceylon und Java, wo diese Art in Kultur genommen ist, tiber London, 
Amsterdam und Hamburg in den deutschen HandeL 
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Beschaffenheit. Diese Rinde bildet lange Rohren oder Halbrohren von 
1-4 cm Durchmesser (Abb. 359); sie ist je nach dem Alter verschieden 
dick und besitzt eine Starke von 2-5 mm. Die Stiicke sind auBen mit 
graubraunem Kork bedeckt, welcher meist lange, grobe Langsrunzeln und 
kleine, schmale Querrisse zeigt. Die Innenflache der Rohren ist glatt, rot· 
braun und zart langsgestrichelt. Sie brechen miirbe. Die Querbruchflachen 
zeigen eine auBere, glattbrechende Zone und einen inneren, kurzfaserig 

brechenden Teil. Ein glatter Querschnitt 
(Abb. 362) zeigt deutlich die Grenze der 
Korkschicht und in der gleichmaBig rot· 
braunen Grundmasse der Rinde dunkle 
und helle Punkte. Auf der Langsbruch. 
flache sieht man in der braunen Grund
masse zahlreiche helle, kurze Striche, 
die charakteristischen Fasern. 

Chinarinde riecht schwach eigenartig 
und s'chmeckt stark bitter, zugleich zu· 
sammenziehend. 

Anatomie. Die Succirubrarinde, eine 
sog. Spiegelrinde (d. h. in Schalwaldun
gen kultiviert und von verhaltnismaBig 

~~i5eC.ma jungen Stammen abgezogen) ist von 

Abb. 360. Cortex Chinne succirubrae, Lupenbild 
('t/,). 1:0 Kork, pr.Ti prlmare lUnde,miMllchsMt
schlauche. pr.ma primiire Markstrohlen, se.ri se
kundiire Rinde, 8ec.ma ekundarc Ma.rkstrahlen, 

ba Bnstfnscrn. (Gilg.) 

einem normalen, meist nicht sehr dicken 
Korkmantel (s. Abb. 361, ko) bedeckt; 
die Korkzellen sind diinnwandig und 
meist mit einer braunen Masse ediillt. 
Die primare Rinde (pr.ri) besteht aus 
etwas dickwandigem, getiipfeltem, gleich
maBig rotbraun gefarbtem, am AuBen
rande oft tangential gestrecktem Paren· 
chym; an ihrem Innenrande findet man 
stets weite (100-355 f-l), aber nur wenig 
langsgestreckte Sekretschlauche (mi). 

Die sekundare Rinde ist stets bedeutend breiter (dicker) als die AuBen. 
rinde. Sie wird von sehr zahlreichen Markstrahlen durchzogen, von 
denen die primaren (pr. rna) meist 2, selten 3 Zellreihen breit sind, 
wahrend die sekundaren (sec. rna) fast durchweg einreihig erscheinen. Die 
Rindenstrange zwischen den Markstrahlen bestehen zum groBten Teil aus 
diinnwandigem, rotbraun gefarbten Parenchym (8ec. ri), zwischen dem 
man haufig die mehr oder weniger obliterierten Siebpartien (le) er
kennen kann. Gam, besonders charakteristisch sind jedoch die sehr 
zahlreichen, in den inneren Teilen der primaren und den auBeren 
Teilen der sekundaren Rinde sparlichen, nach innen immer dichter, 
aber fast stets einzeln stehenden und nur selten zu Gruppen vereinigten, 
spindelformigen Fasern (ba). Diese gehoren zu den kiirzesten bekannten 
Fasern und messen nur 500 f-l bis 1350 f-l an Lange und sind 50-70 f-l' selten 
bis 90 f-l dick; sie besitzen eine charakteristische, hellgelbe, seidenglanzende 
Farbung; ihre Wandung ist fast bis zum Verschwinden des Lumens verdickt, 
deutlich geschichtet und verholzt und wird von zahlreichen, stets einfachen, 
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Abb. 361. Ottex Chinac, Quersehuitt. ko Kork. pr.ri primiire 
Rlnde, krs Kristallsandl.cllen, ,n, ckrctsehliiuehe, slii Starke
inlmlt einiger Pnreuehymzcllcn gezciehnet, sonst wcggelasscn, 
pr.ma prilllarcr Markstrahl, Ie I bgruppcn, ba Bastfasern, 

sec.ri sckundarc Hinde, S<C.tn« sckundare .llarkstrahlen . 
" ergr. It',. ( i1g.) 
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nach dem Zellumen hin 
trichterig erweiterten Tiip
felkanalchen durchzogen 
(Abb.362). Die Parenchym
zellen enthalten rotbraune, 
amorphe Stoffe und spar
lich Starke, vielfach auch 
Kalziumoxalatsand. Die 
Starkekorner sind klein, 
meist einfach, 6-10, selten 
bis 15 f-l groG, selten aus 2 
bis 4 Kornchen zusammen
gesetzt. 

Abb:' 362. BasUasern aus dec 
Chlnarinde. (Fliiekiger u. 

Tsehireh. ) 

Merkmale des Pulvers. 
Das braune oder rotbraune, 
feine Pulver (Sieb VI) der 
Chinarinde, das meist ver
wendet wird, besteht der 
Hauptmenge nach ausfeinst 
zerriebenen, gelblichen bis 
gelbbraunen, seltener rot
braunen Zellmembranstlik
ken, sowie farblosen oder 
gelblichen bis braunen Pro
toplasmakornchen oder 
-klumpen. Seltener treten 
mehr oder weniger erhal-
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tene ZeIlen oderkleinere Zellietzen des Rindenparenchyms oder des Korkes 
mit diinner, braunlicher bis rotbrauner Wandung auf, die zum Teil Starke ent
halten. Die Starke ist meist nur in geringer Menge vorhanden, kleinkornig 
und tritt in der Form von Einzelkornern, seltener zu 2--4 zusammen
gesetzt, wenig auffaIlend in die Erscheinung, eben so der Kristallsand, den 
man kaum ohne Polarisationsapparat wahrnehmen wird. Sehr reichlich 
treten auf fast durchweg nur in Bruchstiicken erhaltene, dickspindelfor
mige Bastfasern mit dicker, farbloser, eigenartig (seidenartig) glanzender 
Wandung, stumpfen oder seltener spitzlichen bis spitzen Endigungen, sehr 
engem, oft fast verschwindendem Lumen und sehr zahlreichen, dicht ge
steIlten, zylindrischen, nach innen trichterformig erweiterten Tiipfelkana.len. 

Besonders charakteristisch fiir das Pulver ist die gelblichbraune bis 
rotbraune Farbe aIler Elemente, mit Ausnahme der Bastfasern, sowie die 
reichlichen Bruchstiicke der grob getiipfelten Bastfasern. 

Chinarindenpulver untersucht man am besten in Glyzerinjod (zum 
Nachweis der Starke), in Phloroglucin-Salzsaure (Fasern) sowie in Chloral
hydratlosung. Chinarindenpulver entwickelt im Reagenzglase trocken 
erhitzt rotliche Dampfe, die sich weiter oben im Rohr zu roten Teer
tropfen verdichten. Diese Reaktion beweist nicht, daB das Pulver von 
Cinchona succirubra abstammt, da aIle chininhaltigen Rinden rote Teere 
liefern, kann aber doch zur raschen Orientierung dienen. 

Bestandteile. Chinarinden en1ihalten eine Anzahl Alkaloide, .von denen 
die vier wichtigsten Chinin, Chinidin (auch Conchinin genannt), Cinchonin 
und Cinchonidin sind. Neben diesen hat man noch eine ganze Reihe weiterer 
Alkaloide daraus isoliert. AuBerdem enthalten die Chinarinden Chinasaure 
und Chinagerbsa.ure, sowie ein bitteres Glykosid, das Chinovin, und geben 
bis zu 4% Asche. 

Priifung. Seitdem fast ausschlieBlich die charakteristischen Kultur
rinden in den Drogenhandel gelangen, ist eine Falschung so gut wie aus
geschlossen. Interesse beansprucht die als China cuprea bezeichnete, chinin
haltige Rinde von Ladenbergia pedunculata K. Schum. Sie besitzt statt 
der Fasern massenhaft stark verdickte Stabzellen, d. h. mechanische Zellen 
mit stumpfen Enden, ja geradezu rechteckiger Form. Ahriliche Zellen sind 
auch in chininfreien (also "falschen" im engeren Sinne) Rinden von Laden
bergia- und Remijia-Arten vorhanden. Das Chinarindenpulver darf daher 
andere mechanische verholzte Elemente als die Bastfaserbruchstiicke, 
auch Starke in groBerer Menge oder gar groBkornige Starke, sowie andere 
Kristalle als die winzigen Kristallsandkornchen nicht enthalten. 

Der Aschegehalt des Pulvers dad 5% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. 2 g gepulverte Chinarinde werden mit 1 g Salz

saure und mit 5 ccm Wasser lO Minuten lang im siedenden Wasserbade 
erhitzt, um die Alkaloide als Chlorhydrate in wasserige Losung zu bringen, 
da sie der Droge mit einem organischen Solvens und Alkali nicht vollstandig 
zu entziehen sind. Nach dem Erkalten schiittelt man mit 15 g Chloroform 
durch, dann setzt man 5 g Natronlauge zu und bringt durch krii.ftiges lO Mi
nuten wahrendes Schiitteln die Alkaloide in Chloroformlosung. Diese 
trennt man durch Zugabe von 25 gAther und 1 g Tragant und krii.ftiges 
Schiitteln von der wasserigen Fliissigkeit, die die Droge einschlieBt. 30 g 
der klaren durch Watte filtrierten Chloroforma.therlOsung (= 1,5 g Droge) 
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werden nach Zusatz von 10 ccm Weingeist durch Destillation von Ather, 
Chloroform, Ammoniak und Aminen befreit, der Riickstand wird unter Er
warmung mit 10 ccm Weingeist in Losung gebracht, die mit 10 ccm Wasser 
verdiinnte Losung nach Zusatz von 2 Tropfen MethylrotlOsung mit l/lO-Nor
mal-Salzsaure bis zum Umschlag in Rot titriert. Die hierzu mindestens zu 
verbrauchenden 3,15 ccm l/wNormal-Salzsaure (Feinbiirette) zeigen bei 
einem Durchschnittsmolekulargewicht der China-Alkaloide von 309,2 min
destens 0,097398 g Alkaloide in 1,5 g Droge an, was einem Mindestalkaloid
gehalt der Rinde von rund 6,5% entspricht. 

Zum Beweise, daB die titrierte Fliissigkeit wirklich China-Alkaloide 
enthii.lt, werden 5 ccm derselben mit 1 ccm verdiinntem Bromwasser (1 + 4), 
dann mit Ammoniakfliissigkeit versetzt. Es muB eine Griinfarbung auf
treten (Thalleiochinreaktion). 

Geschichte. Die Geschichte der Einfiihrung der Chinarinde in den 
Arzneischatz der Kulturvolker und die Darstellung der Kulturversuche 
mit verschiedenen Cinchona-Arten in den Tropen der Alten Welt Bollen 
hier, so interessant sie auch sind, nur ganz kurz skizziert werden. 

Zum erstenmal wird Chinarinde im Jahre 1638 in der Literatur er
wahnt; die Grafin Chinchon, Gemahlin des Vizekonigs von Peru, wurde 
durch den Gebrauch der Rinde vom Fieber geheilt. 1m Laufe des 17. Jahr
hunderts wurde die Droge, welche damals sehr kostbar war, in ganz Europa 
bekannt und geschatzt, aber erst im 18. Jahrhundert wurde die Kenntnis 
der Stammpflanzen durch mehrere Expeditionen (Condamine, Ruiz und 
Pavon) begriindet und erweitert. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ge
lang es dann nach tJberwindung groBer Schwierigkeiten fast gleichzeitig 
den Hollandern und Englandern Cinchona-Arten in ihren asiatischen Ko
lonien (Java und Ostindien) zu kultivieren und durch rationelle Auswahl, 
durch Bastardierung der. gehaltreichsten Arten und durch zweckmaBige 
Diingung der Plantagen die alkaloidreichen Rinden zu erzielen, welche 
jetzt fast allgemein von den Pharmakop6en vorgeschrieben werden. 

Anwendong. Chinarinde findet als Fiebermittel, sowie als magen
starkendes und kraftigendes Mittel in Dekokten Anwendung. Chinadekokte 
werden beim Erkalten triibe, da hierbei die Alkaloide; an Chinagerbsaure 
gebunden, ausgefallt werden. Die Dekokte miissen deshalb heiB koliert 
und vor dem Gebrauch umgeschiittelt werden. Pharmazeutische Pra
parate aus Chinarinde sind: Extractum und Tinctura Chinae, Tinctura 
Chinae compo und Vinum Chinae. 

Cortex Chinae Calisayae. 
Diese von Cinchona Calisaya Weddell abstammende, meist aus Kulturen ge

wonnene Rinde ii.hnelt sowohl im Aussehen wie in der Anatomie der offizinellen China
rinde sehr, unterscheidet sich jedoch durch die gelbbraune, besonders bei Behandlung 
mit KaJilauge deutlicher hervortretende Farbe des Querschnitts und der Innen£li!.che. 
Ihre Bastfasern werden bis 70", dick und bis iiber 1000", lang. Ihre Wertbestimmung 
erfolgt in gleicher Weise wie bei der offizinellen Succirubra-Rinde. 

Gambir. Terra japonica. Catechu pallidum. 
Gambir-Katechu. Gambir. 

Abstammung. Gambir-Katechu, auch kurzweg Gambir genannt, stammt von 
Ourouparia gambir Baillon (Syn.: Uncaria gambir Roxb.), einem kletternden 
Strauch, welcher in Hinterindien und auf einigen kleinen Insaln des Malayischen 
Archipels gedeiht. 
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Gewinnung und Bescbaffenbeit. Gambir-Katechu wird aus den jungen Zweigen 
und den Blattern des Gambirstrauches dargestellt, indem diese gleich nach dem Sam
meln, welches 3-4mal im Jahre geschieht, ausgekocht und ausgepreBt werden. Wenn 
die Extraktbriihe durch Einkochen eine dicke Konsistenz angenommen hat, wird sie 
in flache Holzkasten ausgegossen und meist in Wiirfel geschnitten, welche dann im 
Schatten vollig getrocknet werden. Diese Wiirfel sind etwa 3 cm groB, leicht zerreiblich, 
auBen rotbraun, im Innern heller, ockergelb, an der Luft nachdunkelnd, etwas poros, 
auf dem Bruch matt. Doch kommt diese Sorte, wie das Pegu-Katechu, neuerdings 
auch in groBen Blocken in den Handel. . 

Handel. Gambir-Katechu kommt hauptsachlich iiber Singapore in den Handel. 
Bestandteile.. Der Geschmack ist bitterlich, stark zusammenziehend, spater etwas 

siiBlich; Geruch fehlt. Bestandteile des Gambir sind: Catechin (identisch mit. Ka
techusaure) und Katechu-Gerbsaure. Ferner sind darin enthalten: Quercetin 
und Aschegehalt, welcher hochstens 5% betragt. 

Abb. 363. correa arabica. A blUhender und fruchtender Zweig, B Frueh!" C Fruchtqucrschnitt, 
D Frllchtliingsschnitt, E amen, Doeh tcilwcise in der sog. Pcrgamcnthillie eingeschlossen. (<tUg.) 

Priifung. Wenn man kleine Mengen von Gambir-Katechu in Glyzerin verteilt 
(verreibt) und mit mindestens 200facher VergroBerung unter dem Mikroskop betrach
tet, so erkennt man eine kristallinische Struktur (eine deutliche feine Strichelung). 
Die griine Farbe, welche stark verdiinnte alkoholische Losungen mit Eisenchlorid an
nehmen, riihrt von Catechin und Katechugerbsaure her. Gambir ist in kaltem Wasser 
oder Weingeist schwer loslich. 10 Teile Gambir geben, mit der zehnfachen Menge sieden
dem Wasser versetzt, eine braunrote, triibe, blaues Lackmuspapier rotende Fliissig
keit. Die nach dem vollkommenen Ausziehen von 10 Teilen Gambir mit siedendem 
Alkohol etwa zuriickbleibenden Pflanzenteile sollen, bei 100 0 getrocknet, nicht mehr 
als 1,5 Teile betragen. 

Gescbichte. Gambir ist im indischmalayischen Gebiet zum Zwecke des Betel
kauens (siehe Semen Arecae) schon sehr lange im Gebrauch. Erst im 17. Jahrhundert 
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gelangte die Droge nach Europa, war aber noch lange sehr teuer, bis dann anfangs 
des 19. Jahrhunderts groJlere Mengen auf den Markt kamen. 

Anwendung. Seine hauptsachlichste Verwendung findet Gambir, das pharma
zeutisch gewohnlich dem Katechu gleichgesetzt wird, in Europa in der Technik zum 
Gerben und Farben. 

Semen Coffeae. Kaffeebohnen. 
Abstammung und Beschaffenheit. Die Samen der in den Berglandern des tro

pischen Ostafrika. heimischen, jetzt iiberall in den Tropengebieten (besonders Brasi
lien) kultivierten Coffea arabica L. (Abb.363), neuerdings auch nicht selten von 
~offea !iberica Bull.,. vielle~cht auch von anderen Arten, deren Kultur neuerdings 
In Aufnahme gekommen 1St. DIe Droge besteht aus den enthillsten Samen (Endosperm), 
die auf der abgeflachten Seite eine sich bei den einen Exemplaren nach links, bei den 

Abb. 364. Stiick eines Querschnitts durch 
die Kaffeebohne. Man erkennt deutlich die 
iuJleren, gleichrnAlllg verdlckten Zellen und 
die inneren mit Ihren charakteristischen, kno-

tlgen Verdlckungen. Vergr. 30011' (Gilg.) 

Abb. 365. Samenhaut der Kaffeebohne. 
- Zelgt das sehr undeutllche, stark zer
driickte, diinnwandige Parenchym, in das 
die dickwandlgen Stelnzellen eingelagert 

sind. Vergr. 16'11 ' (Gilg.) 

anderen nach rechts in das hornartige Nahrgewebe hineinwindende Langsfurche tragen; 
der konvexe Riicken des Samens erscheint daher nach links oder nach rechts gerollt 
und iibergreifend; in seinem Grunde steckt der kleine Embryo. 

Anatomie. Das Nahrgewebe besteht aus dickwandigen, grob getiipfelten Zellen 
(Abb. 364), welche ziemIich sparlich fettes 01 und Aleuronkorner enthalten. Sehr charak
teristisch ist die zum groJlten Teil bei der Erntebereitung entfernte, in der Furche aber 
stets noch erhaltene Samenhaut (Pergamenthiille) der Kaffeebohne gebaut. Sie besteht 
aus sehr diinnwandigem, undeutlichem Parenchym, in welches reichlich dickwandige, 
auffallende Steinzellen (Abb.365) eingelagert sind. 

BestandteUe. Die Kaffeebohnen verdanken ihrem Koffeingehalt (%-2%) ihre hier 
und da geiibte medizinische Verwendung. AuJlerdem sind in ihnen fettes 01 und Kaffee
gerbsaure enthalten. Der angenehme Geruch des Kaffees entsteht erst beim Rosten. 
Die hierbei entstehenden aromatischen Stoffe faJlt man unter dem Namen Koffeol zu
sammen. 

Priifung. Kaffee, besonders Pulver, wird vielfach gefiilscht, und es gibt sehr viele 
Surrogate. Falschungen werden erkannt am Vorhandensein von Starke (Zerealien, 

GUg-Brandt-Schiirhoff, Pharmakognosle. 4. Ann 27 
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Hiilsenfriichte, Kolaniisse, Eicheln), Steinzellen, (Pflaumen, Birnen, Palmkerne, Kaffee
hiilsen), GefaBen (Zichorie, Riiben usw.), Milchsaftschlauchen (Feige usw.) und anderen 
stark abweichenden Zellformen . 

. Gehaltsbestimmung. 10 g Kaffeepulver werden mit 200 g Chloroform und 10 g 
Ammoniakfliissigkeit 2 Stunden unter haufigem Schiitteln stehen gelassen, dann setzt 
man 0,5 g Tragant zu, schiittelt bis zum Zusammenballen des Pulvers und filtriert 
das Chloroform abo 150 g d~s Filtrats (= 7,5 g Droge) werden vollstandig abdestilliert, 
der Riickstand mit 5 ccm Ather aufgenommen, die Liisung mit 15 cgm Wasser und 
0,5 g festem Paraffin versetzt und bis zur viilligen Verjagung des Athers und zum 

Schmelzen des Paraffinserhitzt. 
Nach dem Erkalten wird durch 
ein angefeuchtetes Filter fil
triert und die Erh.~tzung des 
Riickstandes mit Ather und 
Wasser und die Filtration nach 
dem Erkalten wiederholt. Die 
vereinigten Filtrate werden in 
gewogenem Schalchen ver
dampft. Der Riickstand muB 
nach dem Trocknen bei 100 0 

mindestens 0,08 g wiegen, was 
einem Koffeingehalte des Kaf
fees von mindestens 1,06% ent
spricht. 

Radix Ipecacuanhae. Ipe
cacuanhawurzel. 

Brechwurzel. 
Abstammung.DieDroge 

besteht aus den verdick
ten Nebenwurzeln der klei
nen, nur bis 40 cm hohen, 
immergrtinen Uragoga 
ipecacuanha (Willd.) 
Baill., welche in Waldern 
Brasiliens, besonders reich
lich in dem Staat Matto 
Grosso heimisch ist (Abb. 
366). Die beliebteste, tiber 
Rio de Janeiro nach Lon-

Abb. 366. Uragoga ipecacuanha. Ganze bliihcndc PlIanzc. don und von da in den euro-
paischen Handelkommende 

Droge wir~ im stidwestlichen Teile der brasilianischen Provinz Matto Grosso 
gewonnen. Dort werden die Wurzeln mit Ausnahme der Regenzeit das 
ganze Jahr hindurch von Sammlern gegraben, indem die Pflanzen ausge
hoben und meist nach Entfernung der allein brauchbaren, verdickten Neben
wurzeln wieder eingesetzt werden. Letztere werden sehr sorgfaltig und mog
lichst schnell an der Sonne getrocknet und nach dem Absieben der an
hangenden Erde in Ballen verpackt nach Rio de Janeiro transportiert. Aus 
Indien, wo die Kultur der Ipecacuanhawurzel (bei Kalkutta) versucht 
worden ist, kamen bis jetzt nur unbedeutende Mengen der Droge in den 
Handel. Neuerdings scheinen die Kulturen bessere Ertragnisse zu bringen, 
seitdem man versucht hat, die Pflanze in den feuchten Talern des Sikkim
Himalaya heranzuziehen. 
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Beschalfenheit. 
Die Droge (Abb. 
367 a) bildet wurm-

mit halbringformi- a 
gen Wulsten ver
sehene, bis 20 em 

formig gekrummte, { 

lange und zuweilen 1ii1iii"'~1I' 
in der Mitte bis .. 
5 mm dicke, nach 
beiden Seiten hin 
dunner werdende, 
meist unverzweigte, 

b 
fein langsgefurchte, 
graubraune Stucke, 
welche aus den als 
Reservestoffbehal- . 
ter in ihrem Rinden-

Abb. ~67. Radix Ipecacuanhac. a Rio·Jp cacuanha , b Carthag na
ll)ecacuanha . 

teile verdickten Ne-
benwurzeln der Pflanze bestehen. 
In den Furchen zwischen den Wiil
sten reiBt beim Trocknen die Rinde 
oft ringsum ein, weil der sehr feste 
Holzkorper sich dabei weniger zu
sammenzieht als die stark ein
schrumpfende Rinde, deren Gewebe 
der entstehenden Spannung nicht 
widerstehen kann. 

Ipecacuanhawurzel ist in der 
Rinde von ziemlich glattem, etwas 
kornigem Bruche; der gelbliche, 
zahe, marklose Holzzylinder, von 
welchem sich die Rinde leicht trennt, 
nimmt auf dem Querschnitte meist 
nur den dritten bis fiinften Teil 
des ganzen Wurzeldurchmessers ein. 
Die dicke Rinde ist gleichformig 
von weiBlicher bis grauer Farbe und 
von einer dunnen, braunen Kork
schicht umgeben. 

Die Droge riecht schwach, eigen
artig unangenehm, und sc-hmeckt 
widerlich und etwas bitter. 

Anatomie. (Abb. 368 u. 369). 
Die Wurzel wird von einer brau
nen, diinnwandigen Korkschicht (ko) 
umgeben. Die breite Rinde ist als 

Abb. 368. Radix Ipecacuanhae, Querschnltt durch 
den inneren Teil der sekundaren Rinde und den 
aulleren Teil des Holzkorpers, Ta Raphidenzellen, 

Ie Siebstrange, ea Kambiumrlng, ho Holzkorper. 
Vergr. "'/,, (Gilg.) 

Reservestoffbehalter entwickelt und besteht demgemaB, abgesehen von klei
nen, in der Nahe des Kambiums liegenden Siebteilen (le), aus dunnwandigem 

27* 
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Parenchym (a. ri) mit sehr reichlichem Starkeinhalt (sUi). In der Rinde 
kommen auch zahlreiche Raphidenschlauche mit groBen Kristallnadeln 
vor (ra). Auf dem Querschnitt des harten, hellgelben Holzkorpers wechseln 
ziemlich regelmaBig miteinander ab radiale, schmale (meist 2, seltener 1 
oder 3 Zellen breite) Streifen, von denen die einen aus starkelosen, ansehn
lich dickwandigen, hofgetiipfelten, engen Zellen (1112) bestehen, wahrend 
die anderen in ihren in der GroBe nicht wesentlich unterschiedenen Zellen 
sparlich winzig kleine Starkekorner (hOchstens 10 # groB) enthalten. Letz-

.Dl. D. 1. 

Abb. 369. Radb: Ipecacuanhae im Langsschnitt. I Schnitt durch die auBersten Partien der Rlnde: 
ko Kork, ra Raphlden, a.ri Rindenparenchym. II Schnitt durch die Grenzpartie zwischen sekundarer Rlnde 
und Holzkorper: IIfii Starkelnhalt einiger Parenchymzellen gezelchnet, sonst weggelassen, i.ri Parenchym 
der sekundaren Rinde, Ie Slebgewebe, ca Kamblum, cr Ersatzfasem, tr Tracheiden, ge GefaBe, pa Holz
parenchym, ba Llbrlformfaser, IIfii Starkelnhalt einiger Ersatzfasem gezeichnet, sonst weggelassen. III 
Mazerlertes Gewebe des Holzkorpers; 1 GefaBe mit nur wenig schlef gestellten Querwilnden, l' GefaB 
mit stark schlef gestellten Querwanden und seitlicher lochformiger Perforation, 2 Tracheide, 3 Ersatz-

faser, 4 Holzparenchym, 5 Libriformfaser. Vergr. "'". (GlIg.) 

tere funktionieren trotz der von normalen Markstrahlzellen abweichenden, 
axial gestreckten Form, wie Markstrahlelemente und konnen als Ersatz
fasern bezeichnet werden. 

Erstere erweisen sich auf Langsschnitten oder in Mazerationspraparaten 
als aus GefaBen und Tracheiden, wenigen Fasern und langsgestrecktem 
Parenchym zusammengesetzt. (Mazerationspraparate stellt man her durch 
Erwarmen eines Drogenstiickchens mit Salpetersaure, in die man kleine 
Mengen von Kaliumchlorat eintragt, Verdiinnen und Auswaschen mit 
Wasser und Zerzupfen des nun leicht in die einzelnen Zellen zerfallenden 
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Stuckchens auf dem Objekttrager.) Die GefaBe treten in zweierlei Form auf. 
Entweder sind die Querwande horizontal oder wenig schrag gestellt und 
kreisrund perforiert, oder die sehr spitz endigenden GefaBglieder treten 
durch runde, ihren Endigungen genaherte LOcher miteinander in Verbindung. 
Diese zweite Form hat Hartwich ala "gefaBartige Tracheiden" bezeichnet, 
eine Kontradiktio zwar, aber kurz und deutlich. 

Starke findet sich massenhaft, aIle Parenchymzellen der Rinde und 
Ersatzfasern ausfUllend, in der Droge. Die Korner sind selten einzeln, aller
meist zu wenigen, selten bis zu 8, zusammengesetzt. 
Die Kornchen sind klein, meist 4-10, seltener bis 
12 oder gar 14 I" im Durchmesser, rundlich oder 
stark kantig mit tleutlichem Schichtungszentrum 
(Abb.370). 

Merkmale des Pulvers. Das grauweiBe oder hell
grau-gelbliche, feine Pulver (Sieb VI) besteht in 
der Hauptmenge aus freiliegender, . kleinkorniger 
Starke und farblosen Trummern dunnwandiger 
Parenchymzellen, etwas sparlicher aus farblosen 
Protoplasmakornchen, Bruchstuckchen der farb
losen, ansehnlich dickwandigen, dicht rundlich oder 
spaltenformig getupfelten Holzfasern, Trummern 
der braun1ichen bis braunen, dunnwandigen Kork
zellen, sowie den Raphiden resp. ihren Bruch
stucken, die deutlich allerdings erst bei Betrach
tung mit dem Polarisationsapparat hervortreten. 
Dazwischen treten jedoch auch haufig kleinere oder 
groBere Gewebefetzen mit mehr oder weniger wohl
erhaltenen Zellelementen auf. Diese stammen aller
meist aus dem Rindenparenchym; ihre ziemlich klei
nen, farblosen, kugeligen bis polygonalen Zellen be
sitzen dunne, sparlich und zart getupfelte Wande 
und enthalten z. T. Raphidenbundel (Nadeln meist 
40-60 I" lang), allermeist jedoch in groBer Menge 
Starkekorner. Die Starkekorner sind entweder ein
fach, meist nur 4-10, selten bis 14 I" groB, kugelig, 
oder aber meist zu zweien oder dreien, sehr selten bis 
zu 8 zusammengesetzt; die zusammengesetzten 
Korner sind von kugeliger bis ovaler Form und 
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Abb. 370. Starkekiirner der 
Radix I pecacuan b.ae. u ta 
Zusammengesetzte Korner, 
br Bruchstiicke der zusam· 
mell llesetzten Korner, e.8t4 
EinzelkOrner. Vergr. '.'/,. 

(Gilg.) 

10-15 I" groB resp. lang, sehr selten groBer, die Einzelkorner sind haufig 
ungleich groB, 4-81'" selten etwas groBer, mehr oder weniger kugelig bis 
eiformig, mit einer oder mehreren platten Flachen und sind meist etwas 
kleiner ala die einfachen Korner; eine Schichtung ist nicht zu erkennen, 
doch tritt eine zentrale, punktformige oder auch oft strahlige Hohlung 
steta deutlich hervor. Haufig sind im Pulver ferner in mehr oder weniger 
vielgliedrigen Verbii.nden auftretende, farblose, gelbliche bis fast gelbe 
Holzelemente resp. deren Bruchstucke; die zahlreichen, inhaltalosen GdaBe 
und Tracheiden unterscheiden sich in der Form und Weite nicht oder kaum 
voneinander; sie sind langgestreckt, zugespitzt, nur 15-25 I" breit, dick
wandig und zeigen sehr zahlreiche, kleine, undeutlich behOfte Tupfel; eben-
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falls zahlreich sind die langgestreckten, spitz auslaufenden, ziemlich dUnn
bis dickwandigen, reichlich mit kleinen, runden Tiipfeln versehenen, reichlich 
mit Starkekornern erfiiIlten Ersatzfasern, nur spiirlich trifft man in den 
Holzbruchstiicken sehr schmale (10-20 f-l breit) lange und sehr spitze, 
stark verdickte, sparlich schief getiipfelte, inhaltslose Fasern, sowie 
Holzparenchym, langgestreckte, ziemlich dickwandige, spitze faserartige 
ZeIlen, die durch Querwande in mehrere kurze Zellen zerlegt worden sind 
und deren Wandung dicht mit kleinen rundlichen Tiipfeln versehen ist. 
Nicht sehr haufig werden im Pulver beobachtet Fetzen des Korkgewebes, 
kleine diinnwandige, dicht zusammenhangende, in der meist zu beobachten
den Flachenansicht unregelmaBig polygonale, gelbliche, braunliche bis 
braune Zellen. 

Charakteristisch fUr das Pulver sind besonders die in groBer Menge frei
liegenden, eigenartigen Starkekorner, die Raphiden und starkefiihrenden 
Parenchymfetzen, sowie die Bruchstiicke des auffallend zusammengesetz
ten Holzkorpers (aIle Elemente faserartig, keine auffallenden, weitlumigen 
GefaBe, die mit Starke erfiiIlten Ersatzfasern). 

Das Pulver wird untersucht in Glyzerinwasser, in Glyzerinjod (Starke 
in den Ersatzfasern, Mengenverhaltnis der Starke und starkefiihrenden 
Parenchymfetzen. zu den Holzelementen!), sowie in Chloralhydrat16sung 
(evtl. das Praparat mehrmals unter dem Deckglaschen stark erwarmen, 
damit die Holzelemente deutlich studiert werden konnen!). 

Bestandteile. Die wirksamen Bestandteile der Ipecacuanhawurzel haben 
ihren Sitz in der dadurch allein wertvollen Rinde: sie enthalt die giftigen 
Alkaloide Emetin, Cephaelin und Psychotrin (zu 1-4%) sowie Ipecacuanha
saure (ein Glykosid), Zucker und bis 3% anorganische Bestandteile (Asche). 

Priifung. Verunreinigung der Droge mit Rhizomstiicken und Stengeln 
der Stammpflanze der Droge kommen gelegentlich vor. Makroskopisch am 
Fehlen der Ringelung und am Vorhandensein eines Markes kenntlich, sind 
sie mikroskopisch durch die in ihnen enthaltenen, oft etwas spitz auslaufen
den Steinzellen auch im Pulver nachweisbar. Verwechselungen und Fal
schungen mit anderen Wurzeln sind in groBer Zahl beobachtet worden. 
Es. kommen in Betracht: Psychotria emetica Muti8, Richardsonia 
scabra St. Hilaire (Rubiaceae), Jonidium ipecacuanha Ventenat und 
Viola-Arten (Violaceae), Triosteum perfoliatum (Caprifoliaceae), Na
regamia alata W. et A. (Meliaceae), Heteropteris pauciflora JUS8. 

(Malipighiaceae), Euphorbia- und Polygala-Arten und mehrere unbe
stimmte Stammpflanzen; das Pulver wurde sogar mit OlivenpreBkuchen 
verfalscht. Die Morphologie der genannten Wurzeln ist z. T. vollig ab
weichend (Jonidium fast weiBe AuBenflache, Heteropteris ohne Ringe
lung usw.), ihr anatomischer Aufbau z. T. wesentIich anders. So fehlt 
der Psychotria die Starke, sie enthiilt Zucker, Jonidium enthiilt Dru
sen, Heteropteris Farbstoffzellen in groBer Zahl, Naregamia ebenso, 
auBerdem Bastfasern in der Rinde, aIle sind durch z. T. sehr groBe, 
die der Ipecacuanha an Weite jedenfalls iibertreffende Hoftiipfel
gefaBe mit runder Perforation der fast horizontal gestellten Quer
wande ausgezeichnet. OlivenpreBkuchen enthalten Steinzellen. Das Pul
ver der Droge solI also von SteinzeIlen, weiten GefaBen, FarbstoffzeIlen, 
Drusen und Starke von einer 25 fl iiberschreitenden KorngroBe frei sein. 
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Der Nachweis der Falschungen ist sehr erschwert, wenndie Droge nicht 
vollstandig gepulvert ist, sondern das zahe Holz beseitigt ist, was nach 
dem D. A. B. unzulassig ist. Ein solches Pulver ist auch deshalb zu bean
standen, weil es viel mehr Alkaloide enthalt, als normal ist, und nur durch 
artfremde Beimengungen eingestellt werden kann. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 5% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. 2,5 g gepulverte Brechwurzel werden mit 25 g 

Ather durchgeschiittelt, nach Zusatz von 2 g Ammoniakfliissigkeit eine halbe 
St,unde lang unter haufigem Umschiitteln stehen gelassen, dann mit 2 ccm 
Wasser versetzt und bis zur Klarung der Atherlosung geschiittelt. Nach 
einigem Stehen filtriert man 20 g derselben (= 2 g Droge)durch Watte und 
verjagt den Ather, mit dem sich Ammoniak und Amine verfliichtigen. Den 
in 1 ccm Weingeist gelosten Riickstand versetzt man mit 5 ccm 1/10 -Normal
Salzsaure, 5 ccm Wasser und 2 Tropfen Methylrotlosung. Zur Riicktitra
tion des Saureiiberschusses diirfen hochstens 3,40 cem 1ho -Normal-Kali
lauge (Feinbiirette) erforderlich sein; die zur Sattigung der Alkaloide not
wendige Sauremenge zeigt bei einem Molekulargewicht des Emetins von 
496,4 und unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB Emetin eine zwei
saurige Base ist, 1,6 X 24,82 mg gleich 0,039712 gin 2 g Droge an, was einem 
Alkaloidgehalt der Droge, berechnet als Emetin, von 1,99% entspricht. 

Zum Beweise, daB in der titrierten Fliissigkeit 
wirklich Emetin vorhanden ist, setzt man 5 ccm 
derselben etwas Kaliumchlorat zu und erwarmt. 
Sie muB eine orangegelbe Farbung annehmen. 

Aufbewahrung. V orsichtig. 
Gesehiehte. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 

kam die Droge zum erstenmal nach Europa und 
fand seit Beginn des 18. Jahrhunderts allgemeine 
Anwendung und groBe Verbreitung. 

Anwendung. Ipecacuanhawurzel ist in kleinen 
Dosen ein Hustenmittel und zugleich ein die Darm
bewegung anregendes Mittel, in groBeren Dosen 
ein Breehmittel. 

Herba Asperulae. Waldmeister. 
Die Droge (Abb.371), manchmal auch Herba Ma-

trisilvae genannt, ist das Kraut der allgemein bekann- Abb.371. Herbll Aspcrll iac. 
ten und iiberall in Deutschland verbreiteten Asperula 
odorata L. Es enthiilt Kumarin und dient als aromatisierender Zusatz zu Tee
mischungen. 

Familie Capriioliaceae. 

Flores Sambuei. Flieder- oder Holunderbliiten. 
Abstammung. Sie stammen von Sambucus nigra L., einem Strauche, 

welcher iiber fast ganz Europa und Mittelasien verbreitet ist. Man sammelt 
die ebenstrauBigen Bliitenrispen im Mai, Juni oder Juli zu Beginn der Bliite
zeit, trocknet sie mit den Stielen und befreit die Bliiten (Abb. 372) spater 
von diesen, indem man sie durch ein Speziessieb reibt . 

Beschaffenheit. Die zwitterigen Bliiten bestehen aus dem unterstan
digen oder halbunterstandigen, meist dreifacherigen Fruchtknoten, an 
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dessen Basis drei winzige Vorbliittchen stehen, und je fiinf Kelchziihnen, 
Kronlappen und StaubgefiiBen. Die Kelchziihne sind klein, dreieckig. Die 
gelblichweiBe, leicht abfallende Blumenkrone ist radformig mit breiten 
und stumpf-eiformigen, im trockenen Zustande stark eingeschrumpften 
Kronenlappen. Die fiinf StaubgefiiBe stehen auf der kurzen Blumenkron
rohre und wechseln wie die Kelchzipfel mit den Kronlappen ab; ihre mit 
zwei Liingsspalten sich offnenden Antheren sind oben und unten ausgerandet. 

Der Griffel ist kurz und dick 
und tragt drei uber den 
Fruchtknotenfiichern ste
hende Narben. 

Holunderbluten riechen 
kraftig, eigenartig und 
schmecken schleimig suB, 
spater kratzend. 

Anatomie. Nur die Un
terseite der Kelchbliitter 
ist behaart ; hier finden 

sich kleine, kegelformige, einzellige Deckhaare mit korniger Kutikula und 
Drftsenhaare mit mehrzelligem Stiel und Kopfchen. Die Pollenkorner 
sind ellipsoidisch, auf der Oberflii.che mit einem feinen Netzwerk ver
sehen und haben 3 schlitzformige Austrittsstellen fur den Pollenschla.1;lch. 

Bestandteile. Fliederbluten enthalten Spuren eines atherischen Oles, 

Abb. 372. F lores nmbllci. A Bliite von obeo. B von unum 
geseheo ('/.). 11 Vorbliitter unter dem KelCh . (Gilg.) 

sowie etwas Gerbstoff und Schleim. 
Priifung. Durch langes Lagern oder durch 

c ···· 

Abb.373. Flores Sambnci. A Pollcokorn . B Oberfliichemtosicht 
der Kelchblattunterseitc mit Driisenhaaruo (a), einzelllgeo Hanren 

(b) uod paltiiffoungen (c). 

unzweckmaBiges Trocknen 
braun gewordene Bluten 
sollen pharmazeutisch 
nicht verwendet werden. 
Verwechselungen sind 
moglich mit Sambucus 
ebulus L. und race
mosa L. S. ebulus hat 
rote Antheren und die 
Hauptaste der Trugdolde 
sind dreiziihlig. S. race
mosa triigt die Bluten in 
eiformigen und eigroBen 
Rispen, und die Kronen
zipfel sind griinlichgelb. 
Falschungen sind mit den 
Bluten von Spiraea und 
Achillea millefolium 
beobachtet worden. Le-

tztere sind Kompositenbliitenkorbchen mit wei Ben Strahlbliiten (s. den 
betr. Artikel), erstere haben getrenntblatterige Korolle und zahlreiche 
StaubgefaBe. 

Geschichte. Holunder wurde als Arzneipflanze schon von den Alten ge
schiitzt. Seine Bluten und Fruchte gehOrten standig zum Arzneischatz der 
europaischen Volker. 
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Anwendung. Fliederbliiten sind ein beliebtes Volksmittel, welches 
schweiBtreibend wirkt; sie bilden einen Bestandteil der Species laxantes. 

Cortex Viburni. Amerikanische Schneeballbaumrinde. 
Abstammung. Die Achsenrinde des im ostlichen und mittleren Nordamerika 

heimischen, bei uns gelegentlich kultivierten Baumstrauches Viburnum pruni
folium L., der aber fast stets mehr oder weniger reichlich Stucke der Wurzelrinde 
und ganzer, jiingerer Wurzeln beigemischt sind. 

Beschaffenhcit. Die Droge bildet Rohren oder Halbrohren oder flache Rinnen von 
1-3 cm Breite und 1-3 mm Dicke. Ihre AuBenseite ist braun oder dunkelbraun, 
bei diinneren Stucken glatt, glanzend, weiBliche, runde Lenticellen zeigend, bei dickeren 
rauh und furchig. Die Innenseite ist kraftig rot braun oder hell braun, glatt. Der Bruch 
ist mehr oder weniger eben. Die Droge riecht eigenartig, schwach loheartig und schmeckt 
zusammenziehend. 

Anatomic. Der Kork besteht aus flachen, tafelformigen Zellen mit braunem In
halt. Die primii.re Rinde ist ein Parenchym aus derbwandigen, isodiametrischen oder 
tangential gestreckten Zellen, zwischen welchen sich manchmal auch Steinzellen be· 
finden. An der Innengrenze der primaren Rinde liegen einzeln oder in kleinen Gruppen 
Fasern. Die sekundare Rinde enthalt ein· bis zweireihige Markstrahlen, deren Zell
inhalt sich mit Kalilauge braunrot farbt, starkehaltiges Parenchym, Kristallzell
reilien mit Drusen, selten mit Einzelkristallen, und verstreute Steinzellnester, aber keine 
Fasern. Die Steinzellen sind stark verdickt, 

Bcstandteilc und Verwcndung. Enthalt ein bitter schmeckendes Harz, Gerb
sii.ure und Spuren von Baldriansaure und wird gelegentlich gegen Frauenleiden an
gewendet. 

Abb.374. Rhlzom von Valcrialla officinall mit WUr7.cln lUld Ausliiufern. 

Familie Valerianaeeae. 

Radix Valerianae. Rhizoma Valerianae. Baldrianwurzel. 
Abstammung. Die Droge (Abb. 374 u. 375) besteht aus dem RhizoID 

und den Wurzeln von Valeriana officinalis L. , welche tiber fast ganz 
Europa und das gemltBigte Asien verbreitet ist. Doch werden von wild-
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wachsenden Exemplaren fast nur im Harz beschrankte Mengen der Droge 
gesammelt, welche im Handel besonders geschatzt sind. Die Hauptmenge 
(fiir Deutschland) geht aus den Kulturen von Colleda in Thiiringen hervor. 
Dort werden die einjahrigen Pflanzen im Herbste ausgegraben, die Wurzeln 
gewaschen und mit eisernen Kammen von den feinen Wurzelzweigen be
freit, um sodann auf abgemahten Wiesen ausgebreitet oder auf Faden ge
reiht zum Trocknen gebracht zu werden. Erst beim Trocknen entsteht das 
charakteristische Baldrianaroma, welches der frischen Pflanze fehlt. Kul
tiviert wird die Pflanze auch noch in Holland, England und in Nordamerika. 

Beschaffenheit. Die Droge (Abb. 375) besteht aus 4-5 cm langen und 
2-3 cm dicken, verkehrt eiformigen, nach unten verjiingten, innen oft 
schwach gekammerten, meist. halbierten Rhizomen, welche oben mit den 
dicken, hohlen Stengelresten und seitlich mit zahlreichen, 2-3 mm clicken 

,,2 und bis iiber 20 cm langen, grau
braunen oder braunlichgelben, stiel
runden, langsgestreiften, briichigen 
Wurzeln besetzt sind [(Abb. 374 u. 
375, 1). Die Nebenwurzelstockesind 
kleiner. In den Blattachseln der 
Rhizome entspringen Auslaufer (2), 
welche viel zu der Verbreitung der 
Pflanze beitragen. Die Farbe wech
selt je nach dem Standort und Pro
duktionsort zwischen graubraun und 
braunlichgelb. 

I't!. 

Abb. 375. Radix V. lerianac. J Liing c1l1litt des 
Rhizoms, Z Qu rschnitt cines Ausliiufers, J Quer
schnjtteincrWurzcl, letztere beiden droifach vcrgroll rt , 

y Rinde, h Rolzkorper, m Mark. 

Auf dem Querschnitte der Wur
zeIn . erblickt man eine weiBliche 
Rinde, welche bis viermal breiter 
ist als der nur kleine Holzkorper 
(Abb.375, 3), was sich dadurch er
klart, daB die Wurzeln fast nie alter 

als ein Jahr werden und mithin nur schwache Veranderungen ihres anato
mischen Baues durch sekundares Dickenwachstum aufweisen. 

Baldrian hat einen durchdringenden, eigenartigen, unangenehmen Ge
ruch und schmeckt siiBlich , aromatisch und etwas bitter. 

Anatomie. (Abb. 376) . Die Epidermis (ep) der Wurzel ist haufig in 
Wurzelhaare (h) ausgewachsen; sie ist diinnwandig. Unter dieser folgt eine 
ebenfalls diinnwandige, groBzellige, einschichtige Hypodermis (hy), welche 
allein das atherische 01 der Droge enthalt; ihre Zellwande sind verkorkt. 
Darauf folgt nach innen eine breite Schicht ziemlich dickwandiger, fast 
kugeliger Zellen, die primare Rinde (pa), welche sehr reichlich Starke ent
halt. Die Endodermis des zentralen, radialen, oligarchen, nicht oder nur 
wenig in die Dicke gewachsenen GefaBbiindels ist diinnwandig (end), und 
ihre Zellen sind nur wenig von den Rindenzellen: verschieden. 1m Zentrum 
ist meist ein groBeres Markgewebe ('I7Ul), kleine GefaBteile ohne mechanische 
Elemente, oder kleineres Mark und ein derber, Fasern fiihrender Holz
zylinder nachzuweisen. Falls Dickenwachstum stattgefunden hat, hat 
das Kambium nach auBen zahlreiche kleinzellige Siebelemente (le), nach innen 
sparliche GefaBelemente (ge) hervorgebracht, so daB eine nur recht be-
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schrankte Verdickung der Wurzeln eingetreten ist. Die gro13eren sekundaren 
Gefa13e sind behOft getiipfelt, die kleinen ErstlingsgefaBe sind Spiralgefa13e. 
Die Rhizome und Auslaufer zeigen ein umfangreiehes Mark, in dem Stein
zellen beobaehtet werden, und an dessen Peripherie die GefaBbiindel zu einem 
Kranze angeordnet sind. 

Den Wurzeln fehlen meehanisehe Elemente meist vollkommen, 
doeh kommen Fasern 
gelegentlich im Holz
teil, sowie Fasern und 
stark verdicktes, stein
zellartiges Parenehym 
im Rhizom und den 
unteren TeiIen der 
Blattstiele vor. 

AIle Parenehym
zellen sind dieht mit 
Starke erfiillt. Diese 
kommt vor in der Ge
stalt von Einzelkor
nern oder von zusam
mengesetzten Kornern. 
Die Einzelkorner sind 
klein, kugelig, nur 
8-12, selten etwas 
groBer; die zusammen
gesetzten Korner be
stehen aus 2-4 
sehr kleinen Einzel
kornern. AIle zeigen 
eineh deutliehen zen
tralen mehrstrahligen 
Spalt. 

Kristalle fehlen. 
Merkmale des Pul

verso Das graubraun
lie he bis braungraue, 
feine Pulver (Sieb VI) 
besteht zum groBten 
Teil aus freiliegender , 
kleinkorniger Starke, 

Abb. 376. Radix Vnlerinnae, QlIersehnitt, <las oberc Blld durch die 
iillll rstc Rinde, das lIntere Blld durch d en schon wenig in die Dicke 
gewaehsenen Z ntrnlstrnng.' ep Epidermis mit pnplllcnartigen Au tiil
pungen (II), /IY die das atherl ehe 01 fiihrende Hypodermis, 1Ja Rin· 
denparenehym, (Nla Endod nnis, fie Gefilll • Ie iebgewcbe. rna Mnrk. 

Vcrgr. " I,. (Gilg. 

farblosen, gelbliehen bis braunlichen Protoplasmakornehen oder -kliimp
chen und farblosen, diinnwandigen Triimmerehen von Parenehymzellwanden. 
Dazwisehen finden sich reiehlieh kleinere oder groBere Gewebefetzen mit 
wohl erhaltenen Zellen. Jene stammen hauptsaehlieh aus dem Parenehym 
der Droge; ihre Zellen sind diinnwandig oder seltener kriiftigwandig, ziem
lich klein, mehr oder weniger kugelig, polygonal bis ansehnlieh gestreekt 
reehteekig, ungetiipfelt oder sehwaeh getiipfelt, und enthalten in einem 
gelbliehbraunliehen bis braunlichen, dichten, kornigen Protoplasma meist 
reiehlieh Starkekorner; nur ziemlich selten sind sie starkefrei und mit klum-
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pig kOrnigem Protoplasma erfiillt. DieStarkekOrner sind entweder ein
fach, kugelig, klein, meist 8-12", groB, seltener groBer oder kleiner, oder 
aber zu zweien, dreien oder vieren zusammengesetzt; die Korner oder dertln 
Kornehen sind ungeschiehtet und zeigen meist eine deutliche, kleine zentrale 
Hohle. AIle iibrigen Elemente der Droge findet man im Pulver nur verhaltnis
maBig sparlich oder sogar selten: ansehnlich weitlumige oder schmale GefaB
bruchstiicke mit krii.ftigen, farblosen Wanden, die unregelmaBig gelagerte oder 
in regelmaBiger Reihe liegende breite Spaltentiipfel zeigen, seltener enge 
Ring- oder SpiralgefaBe; diinnwandige, polygonale oder rechteckige, dicht 
zusammenschlieBende Zellen aus der subepidermalen Sekretschicht mit 
atherischem OJ in Form gelbbrauner bis brauner Tropfen oder verharzter 
Klumpen (atherisches 01 findet sieh nicht selten auch in den unter der 
Sekretschieht liegenden Parenchymzellen!); von gelbbrauner Farbe auch 
die gelegentlich in Parenchymfetzen zu beobachtenden, diinnwandigen, 
langgestreckten, schmalen Endodermiszellen; mehr oder weniger dick
wandige, farblose, sparlich schrag getiipfelte Fasern; dick- oder meist 
ziemlich diinnwandige, isodiametrische oder mehr oder weniger gestreckte, 
deutlich grob getiipfelte, inhaltslose, farblose Steinzellen; polygonale, dieht 
gelagerte, diinnwandige, inhaltslose, braunliche bis braune, manchmal in 
kurze Wurzelhaare auslaufende Epidermiszellen. 

Charakteristisch ffir das Pulver sind die groBen Mengen von klein
korniger, freiliegender Starke, die starkefiihrenden Parenchymfetzen mit 
ihrem meist braunlichen, dichten Protoplasma, weniger die ziemlich spar
lich zu beobachtenden GefaBbruchstiicke, Sekretzellen, Epidermis, Fasern 
und Steinzellen. 

Das Pulver wird untersueht in Glyzerinwasser, in Glyzerinjod, in Phloro
gluein-Salzsaure, in Chloralhydratlosung, sowie in % Wasser und % alkoho
lisoher Alkanninlosung (Farbung des atherischen Ols). 

Bestandteile. Baldrianwurzel enthalt 1% atherisches 01 (Oleum Vale
rianae), welches aus Estern der Baldriansaure, Ameisensaure, Essigsaure 
und einem Terpen besteht. 

Prfifung. Verwechslungen mit den Wurzeln anderer Valeriana-Arten, 
wie V. phu L. und V. dioica L., kommen, seitdem die Droge fast nur noch 
von kultivierten Exemplaren gewonnen wird, kaum mehr vor. Jedoch wird 
der deutschen offizinellen Droge neuerdings durch den erheblich billigeren 
japanischen Baldrian starke Konkurrenz gemacht; vor allem wird das 
Baldrianol des Handels fast ausschlieBlich aus der japanischen Baldrian
wurzel gewonnen (siehe dort!). Die unzulassige Verwendung der japanischen 
Droge an Stelle der offizinellen wird durch den Nachweis des Kessylazetats 
erbracht (vgl. Peyer: Pharm. Zeit. 1926. Nr.41). Zu den durch Unacht
samkeit beim Sammeln wildwachsender Wurzeln moglichen Verwechs
lungen gehoren neben Valerianadioica die Wurzel von Yin cetoxicum 
officinale Moench (Asclepiadaceae), sowie das Rhizom von Veratrum 
album, ferner die Wurzeln oder Rhizome von Geum urbanum L. 
(Rosaceae), Betonica officinalis L. (Labiatae), Succisa pratensis 
Moench (Dipsacaceae), Eupatorium cannabium L., Arnica montana 
L. (Compositae), Helleborus-Arten (Ranunculaceae) und Sium lati
folium (Umbelliferae). Ganz neuerdings haben wir ein sehr dunkel ge
farbtes, viele Stengel~ und Blattfragmente unbekannter Abstammung, 
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aber keine Spur echter Droge enthaltendes "Baldrianpulver" beobachtet. 
Veratrum, Arnica s. die betr. Artikel, Geum urbanum (s. auch Rhiz. Asari) 
hat Oxalatdrusen, Veratrum Raphiden, U-formig verdickte Endodermis 
und bis 25 p gro.l3e Starkekorner, Arnica, Eupatorium und Succisa sind, 
letztere wenigstens im Rhizom, starkefrei, Shun, Arnica, Eupatorium be
sitzen schizogene Sekretraume. Vincetoxicum hat eine derbwandige, mit 
sehr kleinkorniger Starke erfiillte Wurzelrinde und enthii.lt ebenfalls zahl
reiche Drusen. Gro.l3ere Mengen Fasern, Steinzellen, Kristalle, Drusen, 
Epithel von Sekretgangen, gro.l3ere Starke· aIs 16 p, besonders auch Boden
partikelchen (kristallahnliche Gesteinstriimmer) diirfen im Pulver nicht vor
handen sein. Wichtig ist die Aschebestimmung im Pulver, da die Wurzeln 
trotz Waschung oft viel Bodenpartikelchen festhalten, die, von Schnitt
formen abgesiebt, ins Pulver gegeben werden. Haben wir selbst doch Pulver 
mit nahezu 40% Asche beobachtet. Der Aschegehalt sollte 8 bis 10% eigent
lich nicht iiberschreiten, doch hat das Arzneibuch in Anbetracht der schwie
rigen Reinigung der Ganzdroge bis 15% Asche zugelassen. 

Geschichte. Ala Heilmittel ist die Droge seit dem Mittelalter (10. Jahr
hundert) in Gebrauch. 

Anwendung. Baldrianwurzel wirkt krampfstillend und nervenberuhigend. 

Radix Valerianae japonica. Japanische Baldrianwurzel. 
Abstammung. Japanischer Baldrian stammt von Valeriana officinalis L., 

var. angustifolia Miguel. 
Beschaffenheit. Die Droge unterscheidet sich von der offizinellen durch das 

weniger stark entwickelte, aber sehr reich bewurzelte Rhizom, dessen Bruchflache 
vielfach bIaulich erscheint. Auller der dunkleren Farbe weist japanischer Baldrian 
auch einen eigenartigen, kampferartigen Geruch auf. - In anatomischer Beziehung 
stimmt die japanische Droge vollkommen mit der europaischen iiberein. 

Bestandteile. Japanische Baldrianwurzel enthalt bis zu 8% (meist 5-6,5%) 
atherisches 01 (01. Valerianae D. A. VI). Das atherische 01 der japanischen Droge 
stimmt mit dem der deutschen Droge weitgehend iiberein, nur fehlt das im deutschen 
Ole gefundene Bornylformiat im japanischen Ole ganzlich, dessen betrachtlich hOheres 
spezifisches Gewicht auf einen nur ihm eigenen Gehalt an Kessylazetat zurUckzu
fiihren ist. 

Anwendung. Nur zur Herstellung des atherischen Ols, nicht als Ersatz der offizi
nellen Droge! 

Reihe Cucurbitales. 

Familie Cucurbitaceae. 

Fructus Colocynthidis. Koloq uinthen. 
Abstammung. Koloquinthen sind die geschalten, dreifacherigen Beeren

friichte der in den Steppengebieten des tropischen· Afrikas, Siidarabiens 
und Vorderasiens heimischen, in Siidspanien und auf Cypern angebauten, 
rankenden Citrullus colocynthis (L.) Schrader. Die Droge des Handels 
stammt meist aus Spanien, Marokko und Syrien. 

Beschaffenheit. Die von der gelben, lederartigen Haut befreiten Friichte 
bilden miirbe, au.l3erst leichte, weHle, lockere und schwammige, 6-8, selten 
mehr Zentimeter im Durchmesser betragende Kugeln, welche sich leicht 
der Lange nach in drei gleiche Teile spalten lassen. J eder Spalt trennt 
den Samentrager (Plazenta) eines Fruchtfaches in zwei Half ten ; durch die 
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starke Zuruckkrummung der Plazenten erscheinen die zahlreichen (200-300) 
flach eiformigen, graugelben bis gelbbraunen Samen schein bar auf sechs 
Fii.cher verteilt. Diese Verhaltnisse erhellen leicht aus einem Querschnitte 
der Frucht (Abb. 377). Man erkennt, daB der in der Droge vorliegende 
Korper sich eigentlich fast nur aus Plazentargewebe, sowie geringen Teilen 

Abb.377. l"ructll 'olocynthldls (mit d r ~-ruchtschale) 
im QlIerschnitt. it Ycrwncbsung stelle zweier Frucht

bliitter. 

der inneren Fruchtwandung zu
sammensetzt. Vor der Verwen
dung sind die Samen zu entfer
nen. Die Fruchte sind geruchlos 
und schmecken auBerst bitter. 

Anatomie. Die Droge besteht 
allermeist nul' aus einer groB
zelligen Parenchymmasse (Abb. 
379), in welcher sparliche GefaB
bundel mit engen SpiralgefaBen 
verlaufen. Dieses Parenchym ist 
grob getupfelt. Wo die Paren
chymzellen locker liegen, sind 
die Tupfel auf scharf umschrie
bene Partien der Zellwand (die 
Beruhrungsflachen der Zellen) 
beschrankt (F). Wenn die Fruchte 

schlecht geschalt werden, findet man an ihrer AuBenseite manchmal noch 
Partien einer machtigen SteinzeHschicht (vgl. Abb. 378c). Die Samen sind 
mit einer durch starke Steinzellmengen ausgezeichneten Samenschale ver
sehen. Der Keimling ist reich an fettem 01 und Aleuronkornern. 

Bestandteile. Koloquinthen enthalten den giftigen, glykosidischen 

Abb. 37 . }'ruchtschalc der Koloquillthc (an dcr 
Drogc fa t tets abgeschii lt). (t Epidermis, I> (Hinn

wandiges Parench),m, c teinzcllscbicht. 
(Fluckig r lIml 'f schir h.j 

BitterstoffColocynthin; dieser befindet 
sich nur im Fruchtfleische, nicht in 
den Samen. 

Merkmale des Pulvers. Das weiB
liche oder gelblichwejBe Pulver besteht 
zum groBten Teil aus feinst zermahle
nen und zerrissenen, farblosen, dunn
wandigen, getupfelten Parenchym
zelltrummerchen, die haufig in dich
ten Ballen zusammenliegen, sowie 
farblosen Protoplasmakornchen oder 
-klumpchen. Dazwischen lassen sich 
in Menge meist nur recht kteine und 
schlecht erhaltene Gewebefetzen wahr

nehmen. Diese bestehen allermeist aus dem Parenchym der Fruchtwand_ 
Ziemlich sparlich beobachtet man im Pulver ferner 20-40 f1 weite, ring
formig oder spiralig verdickte GefaBe aus den GefaBbundeln der Fruchtwand. 

Da das Pulver aus tief geschalten und von den Samen befreiten Fruchten 
hergestellt sein solI, so ist festzuhalten , daB theoretisch andere als die oben 
beschriebenen Elemente im Pulver nicht enthalten sein durfen. Selbst bei 
vorsichtiger Herstellung des Pulvers wird es jedoch kaum zu vermeiden 
sein, daB gelegentlich einmal ein Samen mit vermahlen wird; nach Rippetoe 
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sollte man 2% Samen verniinftigerweise zulassen; seine sehr charakteristi
schen Elemente werden sich im Pulver scharf hervorheben; es ist darauf 
zu achten, daB diese Elemente nur ganz sparlich, hier und da einmal ein 
Partikelchen, im Koloquinthenpulver beobachtet werden. Als solche Ele
mente der Samen sind die folgenden zu erwahnen: vereinzelte oder meist 
in Gruppen zusammenliegende, farblose oder gelbliche, polygonale, mehr 
oder weniger dickwandige, 30-60 fl groBe, sehr reich und grob getiipfelte 
Steinzellen der Samenschale (diese finden sich auch in der meistens sehr 
sorgfaltig abgeschalten AuBenschicht der Fruchtwand!); die schmalen, 
ziemlich langgestreckten, auBen stark, innen nur ganz schwach verdickten 
farblosen Epidermiszellen der Samenschale, die in der Flachenansicht poly
gonal und mit stark perlschnurartigen Wanden versehen erscheinen; farb
loses, locker gelagertes, diinnwandiges, sehr dicht und deutlich gleichmaBig 
getiipfeltes Parenchym aus der 
Samenschale; farblose, sehr 
diinnwandige, isodiametrische 
oder palisadenartige Zellen in 
kleinen Fetzen aus den Koty
ledonen des Embryos, die in 
einem Olplasma zahlreiche kleine 
Aleuronkorner enthalten. 

Charakteristisch fiir das Pul
ver sind nur die meist sehr stark 
zerriebenen und oft schwer zu 
analysierenden Triimmer des 
Fruchtwandparenchyms sowie 
die sparlichen Ring- und Spiral
gefaBe. Gewohnlich aber finden 
sich im Pulver ganz vereinzelte 

Abb.379. Fructus o locynlhldls, Querschnitt dllIcll dus 
},' ruchtflelsch. F Tiipfelfcldcr . Vergr .• , / ,. (Mez.) 

Elemente der Samen, besonders gelbliche Steinzellen, stark getiipfeltes Paren
chym, dickwandige Palisadenepidermiszellen, Gewebefetzen der Kotyle
donen mit ihrem 01- und Aleuroninhalt. 

Koloquinthenpulver wird untersucht in Wasser oder Glyzerinwasser, 
in Phloroglucin-Salzsaure, in Chloralhydratlosung (mehrmaliges starkes Er
warmen des Praparates unter dem Deckglaschen!) oder Kalilauge, in Wasser, 
dem ein Zusatz von Jodjodkaliumlosung gegeben wurde (Gelbfarbung der 
Aleuronkorner, dadurch Hervorhebung der Koytledonarfetzen, Abwesenheit 
von Starke I). 

Priifung. Als (z. T. neuerdings auch wieder) beobachtete Verwechs
lungen und Falschungen werden Luffa purgans und drastica, Cucumis 
trigonus Roxb. und Hardwickii genannt, die ebenfalls bitter und 
sicher z. T. auch wirksam sind. Die Friichte von Balanites aegyp
tiaca Del. (Zygophyllaceae) sind genieBbar, nicht wirksam, von abweichen
der Gestalt, einsamig. Von den drei im Handel vorkommenden Koloquinthen
sorten (marokkanische, spanische,.syrische) ist die syrische (kleinfriichtig) 
am wenigsten zu empfehlen. Die wichtigste Priifung ist die auf Samen 
und gute Schalung, die an nicht gepulverter Ware leicht, im Pulver durch 
Beachtung der Steinzellen, des Aleurons und des Fettes ausfiihrbar ist. 
Da das Fruchtfleisch fast gar kein, die Samen bis gegen 1 7% fettes 01 ent-
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halten, so soll gutes Pulver hochstens 1,5% Petrolatherextrakt geben. Die 
Asche des Fruchtfleisches betragt 9-14%, die der Samen 2-2,5%. Gutes 
Pulver darf daher nicht weniger als 9% in verdiinnter Salzsaure 100liche 
Asche enthalten. Starke und Fasern miissen vollig feblen. 

Gehaltsbestimmung. Es fehlt noch an fiir das Apothekenlaboratorium 
geeigneten Methoden. 

Gescbichte. Die Koloquinthen wurden schon von den alten Griechen 
und Romern gebraucht und ihre medizinische Anwendung wurde auch im 
Mittelalter nicht unterbrochen. 

Aufbewahrung. Sie sind wegen der Giftigkeit des Colocynthins vorsichtig 
aufzubewahren. 

Anwendung. Neben ihrer Verwendung als Abfiihrmittel werden die 
Koloquinthen auch gegen Ungeziefer gebraucht. 

Semen Cucurbitae. Kiirbiskerne. 
Abstammung. Die aus dem Fruchtfleische der Kiirbisse, der groBen, kugeligen 

Friichte von Cucurbita pepo L., herausgenommenen und getrockneten Samen. Die 
Kiirbispflanze ist in Amerika heimisch, wird aber bei uns viel'fach kultiviert. 

Beschaffenheit. Die flachen, weiBlichen Samen sind bis 2 cm lang, etwa 1 cm 
breit und 3 mm dick und haben von der Flache betrachtet verkehrt-eif1>rmige Gestalt. 
Ihr Rand ist -eigenartig wulstig, der Wulst so scharf begrenzt, daB es so aussieht, aIs 
sei er mit einer aufgenahten Einfassung versehen. Am unteren spitzen Ende des Samens 
befindet sich die Mikropyle, dicht daneben an dem einen Ende des fast ganz ringsUID 
laufenden Wulstes der Nabel. Die Samenschale ist zahlederig, unter ihr liegen un
scheinbare, griin gefarbte Reste des Nahrgewebes, diese umschlieBen den sehr groBen, 
geraden, aus einem winzigen hypokotylen Glied und 2 groBen, flachen Kotyledonen 
bestehenden Embryo. 

Anatomie. Die Samenschale ist von einer Epidermis aus diinnwandigen, pris
matischen Zellen bedeckt, darunter liegt ein kleinzelliges Parenchym aus isodiame
trischen, mallig durch enge Netzleisten verdickten Zellen. Hierauf folgt eine einreihige 
Schicht sehr groBer, in der Flachenansicht wellig begrenzter, stark verdickter Stein
zellen, dann eine mehrreihige Zone z. T. kleinerer, z. T. recht groBer, vieHach blasig 
geschwollener, immer gespreiztarmiger, infolgedessen groBe Interzellularen bildender 
Zellen, deren diinne Wande wiederum eine geringe Verdickung durch sehr zahlreiche 
Netzleisten erfahren haben. An sie schlieBen sich 2 mehrreihige Zonen sehr zarten, 
kollabierten Gewebes an, deren auBere deutliche Griinfarbung zeigt. Die Kotyledonen 
des Keimlings haben eine kleinzellige Epidermis, ein vieIschichtiges Schwammgewebe 
und 2 Palisadenschichten. Samtliche Mesophyllzellen sind sehr diinnwandig, von 
zylindrischer Gestalt und enthalten reichlich fettes 01. In dem Randwulst der Samen 
ist die Samenschale insofern abweichend gebaut, aIs das subepidermale Parenchym, 
die Steinzellenschicht und die innere Schicht netzig verdickter Zellen mehr Zellreihen 
aufweisen als auBerhalb des Wulstes und ihre Zellen auch deutliche radiale Streckung 
zeigen. 

Bestandteile. Fettes 01 (35%), EiweiB, 3,5% Asche, wirksamer Bestandteil un
bekannt. 

Anwendung. Als Bandwurmmittel. 

Reihe Campanulatae. 

Familie CBIIlpanuiaceae. 

Die Arlen dieser Familien fiihren geg1iederte Milchrohren. 

Herba Lobeliae. Lo belienkra u t. 
Abstammung. Die Droge besteht aus den gegen Ende der Bliitezeit 

iiber der Wurzel abgeschnittenen, oberirdischen Teilen der Lobelia in-
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£lata L., einer einjahrigen Pflanze des ostliehen nordamerikanisehen Floren
gebietes. Die Droge kommt in Baeksteinform zusammengepreBt aus Nord
amerika in den Handel. 

Beschaflenheit. Die Droge (Abb. 380) besteht aus Bruehstiieken des 
mehr oder weniger deutlieh violett gefarbten Stengels und der weehsel
standigen Blatter, gemiseht mit Bliiten und Friiehten der Pflanze. Der 
Stengel ist kantig, an den Kanten rauh behaart, markig oder oft hohl. Die 
Blatter, welehe in der Droge zerknittert und zerbroehen vorhanden sind, 

Abb.380. Hcrba Lobeline. A blUhende Pflanzc von Lobelia inilata auf ' I. verklelnert. B blfihender 
Zweig in natlirllcher GroBe. C Blattrand rolt Haarborsten und den was erausscheldenden Hydathoden. 

Vcrgr. ' 1 •. (Gilg.) 

sind bis 8 em lang, eiformig oder langlieh bis lanzettlieh, an beiden Enden 
zugespitzt, kurzgestielt oder die oberen sitzend, am Rande ungleieh kerbig 
gesagt und an der Spitze der Sagezahne mit sehr kleinen, weiBliehen, warzen
artigen Wasserspaltenapparaten (Hydathoden) besetzt (0); die Blattspreite 
zeigt beiderseits zerstreute Behaarung, am reiehlichsten an den stark hervor
tretenden Nerven. 

Bliiten sind in der Droge meist in geringerer Anzahl vorhanden als 
Friiehte. Erstere, an der lebenden Pflanze in einer Traube (B) angeordnet, 
werden von einem spitz-eiformigen Vorblatte getragen, sind fiinfzahlig, 
mit linealisehen Kelehabsehnitten versehen; die Krone ist 6-7 mm lang, 
blaBblau oder weiBlieh und zweilippig, die Oberlippe bis zum Grunde ge
spalten. Die Antheren sind miteinander verwaehsen. Die unterstandigen 

GDg·Brandt·Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Auf!. 28 
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Friichte bilden kugelig aufgeblasene oder meist verkehrt-eiformige; 5 mm 
dicke, mit zehn Streifen versehene, gelblichbraune, diinnwandige, zwei. 
facherige Kapseln, welche von dem Kelchrest gekront werden und zahl
reiche, braune, langliche, 0,5--0,7 mm groBe Samen mit netzgrubiger 
Samenschale enthalten. 

Lobelienkraut hat nur schwachen Geruch und schmeckt unangenehm 
scharf und kratzend. 

Anatomie. Die Stengel zeigen eine durch Schwund des Markes ent
standene Hohlung, die von dem geschlossenen Holzring des GefaBbiindel
zylinders umgeben ist. Die Zellen der oberen Epidermis der Blatter sind 
geradlinig-polygonal, ofters papillos, deutlich getiipfelt, die der unteren 
wellig begrenzt, Spaltoffnungen ohne besondere Nebenzellen finden sich 
nur auf der Unterseite. Die Behaarung der Blatter besteht aus oberseits 

Abb. 3 1. H erb. Lobeliae. A Qucrschnitt durch das Blatt. B Oberfliichenansicht der Blattoberseite 
C der l3IattUDterselte. D PoIlenkBrner. 

sparlichen, unterseits zahlreichen einzelligen, spitzkegelformigen, geradell 
Haaren mit derber, von feinwarziger oder gestrichelter Kutikula iiberzogener 
Wand. 1m Mesophyll eine Palisaden- ulld mehrere Schwammgewebe
schichten, keine Kristalle. An den GefaBbiindeln der Nerven keine Fasern, 
wohl aber in Begleitung des Leptoms Milchrohren, letztere auch in Stellgeln, 
Bliiten und Fruchtkelch. Die Pollenkorner sind glatt, kugelig und haben 
3 Austritts'tellen fiir den Pollenschlauch. In der Fruchtwand Fasern in 
Begleitung der GefaBbiindel, in der Epidermis der Fruchtscheidewand 
dickwandige, stark buchtige Zellen. Die Epidermis der kleinen Samen be
steht aus braunen, U-formig verdickten Zellen. 

Merkmale des Pulvers. Das griine Pulver enthalt an charakteristischen 
Zellformen zahlreiche Stiicke des Holzkorpers der Stengel, Fetzen der Blatt
epidermen mit den kegelformigen Haaren und mit auffallend deutlicher 
Tiipfelung, Mesophyllfetzen, Pollen korner, wenig Fetzen der Blumenkrone 
mit z. T. stark papillosen Epidermiszellen, wenig Fragmente der. fibrosen 
Schicht derStaubbeutel und ihrer papillOsen Epidermis, viele kleine Samen 
oder ihre Bruchstiicke mit dickwandigen, braunen, geradlinig-polygonalen 
Epidermiszellen. 
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BestandteiIe. Die Droge enthiilt das Alkaloid Lobelin C22H2702N ala 
wichtigsten Bestandteil neben anderen Basen, auch soU ein Glykosid Lobel. 
acrin vorhanden sein. 

Priifung. Verwechselungen sind bisher nicht bekannt geworden. Der 
Aschegehalt des Pulvers dad 12% nicht iibersteigen. 

Gebaltsbestimmung. Das Arzneibuch schreibt eine Alkaloidbestimmung 
nicht vor. Sie erscheint indessen erwiinscht und kann nach folgender 
Methode durchgefiihrt werden. 7 g gepulvertes Kraut werden mit 70 gAther 
durchgeschiittelt und nach Zusatz von 7 g Ammoniakfliissigkeit 1 Stunde 
lang unter haufigem Umschiitteln stehen gelassen. Der moglichst voU. 
standig abgegossene Ather wird mit 0,5 g Talk 3 Minuten durchgeschiittelt, 
dann mit 3 cm Wasser 3 Minuten kraftig geschiittelt, nach dem Absetzen 
filtriert. 50 g des klaren Filtrats (= 5 g Droge) werden durch 2 Minuten 
wahrendes Einblasen von Luft von Ammoniak befreit, dann mit 5 ccm 
l/IO-Normal-Salzsaure ausgeschiittelt, darauf dreimal mit je 5 ccm Wasser 
gewaschen. Zur Riicktitration des in den vereinigten wasserigen Losungen 
enthaltenen Saureiiberschusses diirfen nach Zusatz von 2 Tropfen Methyl. 
rotlosung hochstens 4,63 ccm l/IO-Normal-Kalilauge verbraucht werden. Die 
zur Bindung der Alkaloide erforderliche Sauremenge zeigt somit bei einem 
Molekulargewicht des Lobelins von 337,2 mindestens 0,0124764 in 5 g Droge 
an, was einem Lobelingehalt der Droge von mindestens 0,25% entspricht. 

Aulbewahrung. Vorsichtig. 
Gesebiebte. Erst im Jahre 1830 wurde die Droge, welche in ihrer Heimat 

ala Volksheilmittel schon langst Verwendung fand, nach Europa ein. 
gefiihrt. 

Anwendung. Dem Lobelienkraut wird eine Einwirkung auf asthmatische 
Beschwerden zugeschrieben. Es wird fast ausschlieBlich zu Tinct. Lobeliae 
verbraucht. 

Familie Compositae. 
Die Arten dieser Familie sind durch eine besondere Form von Driisen. 

haaren an Blattern, Stengeln und Bliiten charakterisiert, die Kompositen
driisenschuppen. Diese' bestehen aus einer 2 EpidermiszeUen aufsitzenden, 
aufrechten, 3-5etagigen Zellscheibe, die aus 2 seitlich miteinander verwach
senen Reihen von ZeUen besteht. Das atherische 01 befindet sich zwischen 
der gemeinsamen Kutikula der obersten Zellen und ihrer Zellmembran. 

UnterfamiIie Tubuliflorae. 
Die meisten Arten dieser Unterfamilie enthalten in ihren Geweben 

schizogene Sekretraume. Milchrohren fehlen. 

Herba Virgaureae. Goldrutenkraut. 
Abstammung und Beschaffenheit. Das bliihende Kraut der an sandigen, sonnigen 

Orten durch ganz Europa verbreiteten, meterhohen Staude Solidago virga aurea L . 
. Die Pflanze hat einen runden, gestreiften, oberwii.rts meist kurz behaarten, meist im 
unteren Teil purpurbraunen oder violetten Stengel mit alternierenden, bis iiber 8 em 
langen und bis 3 em breiten, gesagten, langlichen Blii.ttem, von denen die unteren in 
den langen, gefliigelten Blattstiel verschmalert, die oberen fast sitzend sind. Oberwii.rts 
ist der Stengel rispig verzweigt und triigt die bis 10 rom langen, bis 6 mm' b'tlitep, 
goldgelben Bliitenkopfchen. 1hr Hiillkelch besteht aus mehreren.Reihen lineallanzett •. 

28* 
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lioher, mit breitem, hautigem Rande versehener, dachziegelig sich deckender Blatt
chen und umschlieBt 8-10 weibliche. zungenformige Rand- und viele rohrige, zwitte
rige Scheibenbliiten, die auf einem flachen, nackten Bliitenboden stehen. AlIe Bliiten 
haben einen einreihigen Pappus. Die Droge ist geruchlos und schmeckt etwas herbe. 

Anatomie. Beide Blattepidermen bestehen aus polygonalen, mit nur schwach 
welligen oder fast geraden Seitenwanden versehenen Zellen und enthalten rundliohe 
SpalWffnungen. Die Kutikula der Oberseite ist stark und eigenartig runzelig. Das 
Mesophyll ist auf dem Querschnitt nur undeutlich in Palisaden und Schwammgewebe 
gesohieden. Die Haare sind mehrzellige Deckhaare mit langsstreifiger Kutikula. 

Bestandteile. 'Uber ihre Bestandteile ist niohts bekannt. 

Flores Stoechados. Ruhrkrautbliiten. Gelbe Katzenpfotchen. 
Die vor dem volligen Aufbliihen gesammelten Infloreszenzen von Helichrysum 

arenarium DC., einem ausdauernden, an sandigen Orten ganz Deutschlands haqfigen 
~raute. Die 4-5 mm groBen, fast kugeligen Kopfchen stehen an den wollig behaarten 
Asten einer bis 8 cm im Durchmesser haltenden Trugdolde, haben einen Hiillkelch 
aus daohziegelig sich deckenden, breitlanzettlichen, etwas abstehenden, zitronengelben, 
trockenhautigen Blattchen und zahlreiche, leuchtend gelbe Rohrenbliiten auf einem 
nackten Bliitenboden. Die auBerste Reihe der BlUten ist weiblich, die Ubrigen sind 
zwitterig, aIle haben einen Pappus. Die Fruchtknoten tragen einzellige, keulenformige 
Haare, die Blumenkronen der Fruohtknoten und die HUlIkelchblattchen Driisenhaare. 

Die Droge hat eigenartig aromatischen Geruch, gewiirzhaften bitteren Geschmack 
und enthalt atherisches 01 und Bitterstoff. 

Als RuhrkrautblUten und Katzenpfotchen werden auoh wohl die Bliiten von 
Gnaphalium dioicum L. bezeichnet. Die Pflanze ist zweihaufig und treibt weill
wollige Stengel mit doldentraubigen Infloreszenzen, die entweder mannliche Kopfchen 
mit weiBbespitzten oder weibliche Kopfchen mit rotbespitzten Hiillkelchblattchen 
enthalten. 

Radix Helenii oder Radix Enulae. Alantwurzel. 
A'bstammung und Beschaffenheit. Alantwurzel ist die im Herbst von 2-3 jahrigen 

Pflanzen gesammelte Wurzel der imostlichen Mittelmeergebiet heimischen, in 
Deutschland bei Colleda angebauten Inula helenium L. Die StUcke des Rhizoms 
pflegen vor dem Trocknen zerschnitten zu werden; sie sind ebenso wie die Neben

wurzeln brauulichweill, hart, 
sprode und fast hornartig, ziehen 
aber leicht Feuchtigkeit an und 
werden dann zahe. Die Droge 
ist auch geschalt im Handel. 

Anatomie. In der Rinde und 
dem sehr parenchymreichen Holz
korper finden sich zahlreiche 
groBe, kugelige, schizogene Se
kretbehii.lter, die hii.ufig mit Kri
stallnadelchen erfiillt sind. Der 
Holzkorper besteht zum groBten 
Teil aus Parenchym, in dem sich 
zahlreiche radiale Reihen von 
TreppengefaBen finden. AuBer
halb des deutlichen Kambium
ringes setzen sich diese Reihen 
in normales Siebgewebe fort. 
Starke kommt im Parenchym 
nicht vor, dagegen reichlich Inu-

Abb. 382. SpUanthes oleracea. lin in Form von unregelmallig 
die Zellen erfiillenden Klumpen, 

Rhizom und Wurzel haben gleichen Bau, nur fehlt letzterer das Mark. 
Bestandteile. Die Droge enthii.lt atherisohes 01, Alantol und Helenin und soli 

harntreibend wirken. 
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Herba Spilanthis oleraceae. Parakresse. 
Abstammung und Beschaffenheit. Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut der in 

Siidamerika heimischen, in Deutschland vieHach in Garten angebauten, einjahrigen 
Spilanthes oleracea Jacq. (Abb.382). Der astige Stengel tragt gegenstandige, 
herzformige, in den langen Stiel zusammengezogene, ausgeschweift-gezahnte Blatter 
und an langen Stielen achselstandige, einzelnstehende, kurz kegeHormige oder fast kuge
lige, nicht strahlende Bliitenkopfchen mit vor dem Aufbliihen braunen, spater gold
gelben, rohrenformigen Zwitterbliiten auf spreublatterigem Bliitenboden. Entweder 
Pappus vorhanden, borstig, 2 Borsten doppelt so lang als die iibrigen oder meist nur 
2 derbe Borsten vorhanden, ein eigentlicher Pappus fehlend. 

Anatomie. Beide Blattepidermen mit Spaltoffnungen. 1m Mesophyll zwei Reihen 
Palisaden und viele Drusen. Behaarung der Blatter: 4--6zellige Deckhaare auf Gewebe
polstern, die beiden obersten Zellen starkwandig, 6-8zellige Deckhaare mit keuliger 
Endzelle. Behaarung des Fruchtknotens: Zwei Zeilen anliegender Zwillingshaare, in 
deren Basalzellen eine groBe Zellwandwucherung. . . 

Bestandteile und Verwendung. Der sehr scharfe und brennende, Speichel er
regende Geschmack riihrt von dem Gehalt an scharfem atherischen 01 und Harz her, 
auBerdem sind Spilanthin und Gerbstoff in der Droge enthalten. Man schreibt .der aus 
ihr bereiteten Tinktur Wirkung gegen Zahnweh und Skorbut zu. 

Flores Chamomillae romanae. Romische Kamillen. Doppelkamillen. 
Abstammung und Beschaffenheit. Romische Kamillen (Abb. 383) sind die ge. 

trockneten Bliitenkopfchen der gefiillten Kulturfotmen von An themis no bilis L ., 

b 
Abb. 383. Flore ChamomilllUl romanae. a JIliitenkopfchen der 
\\;Idwachsenden rflan7.e, b der g efUlltcn Kulturform, 0 Lilngs

schnitt durch das ungcfO.llte BliiteDkijpfchen. 

einerin Siidwesteuropa wild. 
wachsenden, aber auch dort, 
sowie namentlich in Sachsen 
zwischen Leipzig und Alten
burg zu Arzneizwecken kul
tivierten Pflanze. Die Blii
tenkopfchen haben 2-3 em 
Durchmesser und einen 
dachziegeligen Hiillkelch. 
Die Bliiten sind fast samt
lich weiB, zungenformig, 
weibIich, viernervig und 
dreispitzig und sind einem 
kegeHormigen, nicht hohlen, mit Spreublattchen besetzten Bliitenboden eingefiigt. 
Nur in der Mitte finden sich einige gelbe, zwitterige Rohrenbliiten. Sie besitzen einen 
nicht gerade angenehmen, aromatischen Geruch und einen stark aromatischen und 
bitteren Geschmack. 

Bestandteile. Romische Kamillen enthalten wesentIich ein blaues, seltener gel
bes oder griinliches atherisches 01 und sind, wie Flores Chamomillae vulgaris, ein Volks
heilmittel. 

Radix Pyrethri. Bertramwurzel. 
Die Romische Bertramwurzel (Abb.386) ist die Wurzel der im siidlichen Mittel

meergebiet (Marokko bis Arabien) wachsenden Staude Anacyclus pyrethrum De 
Candolle; sie ist meist einfach, spindelformig, 10- 15 cm lang, oben 1-3 em dick, 
tief langsfurchig, zuweilen etwas gedreht, auGen braun, hart und spr9de, mit kornigem 
Bruch, von brennendem, Speichelabsonderung verursachendem Geschmack. Sie ent
hint Inulin, atherisches 01 und ein scharfschmeckendes Harz, Pyrethrin. Die bei uns 
bevorzugte Deutsche Bertramwurzel (Abb. 384) stammt von der Staude Anacyclus 
officinarum Hayne, welche hauptsachIich bei Magdeburg kultiviert wird und wahr
scheinlich nur eine Kulturform von Anacyclus pyrethrum darstellt; sie ist viel diinner 
und heller gefarbt als die vorige, bis 30 cm lang, bis 5 mm dick, langsrunzelig, zerbrech
lich, in der Regel von Blatt- und Stengelresten beschopft. In der auGeren Halfte der 
primaren Rinde ein weitlaufiger Kreis schizogener Sekretbehalter. Sekundare Rinde 
schmal, Holzkorper kriiftig. Markstrahlen breit, Holzrindenstrahlen schmiUer. In 
den Holzstrahlen eine oder 2 Radialreihen von GefiiBen, Fasern weder in Holz noch 
in Rinde. 1m Parenchym iiberall Inulin. 
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Die Droge ist geruchlos, schmeckt scharf und erregt starken SpeichelfluLl; sie 
enthaltatherischesOl und das Alkaloid Pyrethrin. 

Vorder Verwendung ist der Blattschopf zu entfernen. Man braucht beide in der 
Volksheilkunde gegen Zahnweh. 

Herba Millefolii. Schafgarbe. 
Abstammung und Bescbaffenbeit. Schafgarbe (Abb. 387) besteht aus den zur 

Bliitezeit gesammelten, oberirdischen Teilen, der in Europa fast iiberall heimischen 
Staude Achillea millefolium L. Manchmal werden auch nur die Blatter gesammelt 
und als Folia Millefolii gehandelt. Die Blatter stehen wechselstandig an dem mehr 
oder weniger zottig behaarten Stengel und sind sitzend, im Umrisse langlich oder lineal
lanzettlich, 2-3fach fiederschnittig mit lanzettlichen, stachelspitzigen Zipfeln, zottig 

1 2 

€I; 
r 

Abb.385. Querschnitt 
vOn Rad. P)'Tcthri herm. 
J oberer, 2 unterer Toil 

der Wurzel. 

Abb.384. Radix 
Pyrethri germ., 
die deutselleBcr-

tramwurzel. 

Abb. 386. Radix P)'TCtbri italic;, 
dIe roml ehe Bcrtramwurzcl, 

a oberes Stiick, b Querschnitt , 
vergrtiOcrt. 

Abb.3 7. Herb& ~lil\efolU . 
Bl&tt. 

behaart und beidererseits mit vertieften Oldriisen versehen. Die Grundblatter sind meist 
langgestielt. ttber die Bliiten siehe den folgenden Artikel. Der Geruch ist schwach 
aromatisch, der Geschmack nur schwach bitter, mehr salzig. . 

Anatomie. Spaltoffnungen finden sich auf beiden Blattseiten. 1m Mesophyll 
sind 2-3 Palisadenschichten vorhanden. Auf beiden Seiten besitzen die Blatter ein
gesenkte, 4-8zellige, stiellose Driisenhaare, die, von oben gesehen, sohlenformigen 
UmriLl haben und"in denen sich das sezernierte 01 subkutikular ansammelt. AuLlerdem 
sind an Stengeln, Blatt.ern und Hiillkelchblattchen 5-7zellige Deckhaare mit dick
wandiger Endzelle vorhanden. 

Bestandteile und Verwendung. Bestandteile sind ein Bitterstoff Achillein, athe
riaches 01, das Cineol und meist einen blauen Farbstoff enthalt, Harz, Gerbstoff und 
13% Asche. Das Kraut ist als Blutreinigungsmittel in der Volksheilkunde gebrauchlich. 

Flores Millefolii. Schafgar benbliiten. 
Schafgarbenbliiten (Abb. 388) stammen ebenfalls von Achillea millefolium L. 

Die Bliitenkopfchen sind zu dichten, doldentraubigen Bliitenstanden vereinigt. Der 
eiformige Hiillkelch wird aus gelbgriinen, dachziegeligen, abgerundeten, achwaoh 
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filzigen, am Rande trockenhautigen und rotlichen Hilllblattchen zusammengesetzt. 
Die 5 Randbliiten sind zungenformig, weiB oder seltener rotlich, die Scheibenbliiten 
rohrig, strahlig, gelb. Sie stehen in den Achseln von Spreublattern. Statt eines Pappus 
ist nur ein schmaler, gezahnter Ra.nd auf dem Fruchtknoten vorhanden. Krone, Frucht
knoten und Hiillkelchblattchen tragen 4-8-
zellige Driisenhaare. Der Geruch der Droge 
ist schwach wiirzig, der Geschmack wUrzig 
und salzig-bitter. Ihre Inhaltsbestandteile 
sind diesel ben wie bei Herb. Millefolii. Sie 
finden als Blutreinigungsmittel in der Volks
heilkunde Anwendung. 

Herba Ivae moschatae. Moschus-
8chafgarbe,Ivakrau~ 

Das bliihende Kraut mehrerer in den 
Alpen heimischer Achillea-Arten, besonders 
A. moschata Jacquin, atrata L ., nana L., 
her barota AUioni. Der Habitus dieser 
Pflanzen ahnelt bis auf die kleinere Gestalt 
der gewohnlichen Schafgarbe, die Bliiten- .A. M. 
kopfe stehen in einfacher Doldentraube. A. Abb. 388. Flores Millefolii. 
moschata: Stengel rund, fast kahl, Blatter 
kahl, kammartig-fiederspaltig mit ungeteilten, lineallanzettlichen, punktierten Ab
schnitten. A. atrata : Stengel abstehend behaart. Blatter doppelt bis dreifach 
fiederschnittig, d. h. die Abschnitte erster Ordnung wieder einfach oder doppeltfiederig, 
mit linealen, spitzen Zipfeln. A. nana: Blatter langhaarig, fast krauszottig, fieder
teilig, mit fiederspaltigen Abschnitten erster Ordnung und eiformigen bis lanzettlichen, 
stachelspitzen Zipfeln. A. herbarota: Stengel und Blatter kahl, Blatter ungefiedert, 
sitzend, keilformig, oberwarts gesagt, driisig punktiert. 

Die Droge hat moschusartigen Geruch (besonders beim Zerreiben), angenehmen, 
kraftigen, aromatischen und bitteren Geschmack und enthalt 0,5--0,6% atherisches 
01 mit Cineol, femer Bitterstoff usw. 

Abb. 389. Flores Chamomillae. .A junges Bliitenkopfchcn, sleh eben ausbreltend, B da selbe etwas iUter, 
die Zungen der Randbliitcn horizontal ausgebreltet, C altes Bliitenkopfchen, die Zungen der Randbliiten 
schlat! herabhllngend (' I ,), D altes Bliitenkopfchen Iilngs durchschnltten ('I,), E ganze Randbliite ('/,), 

F ehelbenbliite 1m Lilngsschnitt (U/.). (Gilg .) 

Flores Chamomillae (vulgaris). Kamillen. Feldkamillen. 
Abstammung. Kamillen sind die BliitenkOpfchen der in ganz Europa 

und Westasien wildwachsenden Matricaria chamomilla L. Sie werden 
in den Monaten Juni, Juli und August von der ala Unkraut allenthalben 
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stark verbreiteten, einjahrigen Pflanze hauptsachlich in Norddeutschland, 
Sachsen, Bayern, Ungarn und Bohmen gesammelt. 

Besehaffenheit. Die an allen ihren Teilen unbehaarten Bliitenkopfchen 
bestehen aus einem in der Jugend halbkugeligen, zuletzt kegelformigen, 

5 mm hohen und am Grunde 1,5 mm dicken, 
A von Spreuhaaren freien und im Gegensatz zu 

allen ahnlichen Kompositen nicht markig an

Abb. 390. Flores Cbamomiliac. 
A Oberllacbennns!cht des Frucht
knotens, a cbieimrippcn, b Dri!-

senhaare. B Pollenkorn. 

gefiillten, sondern hohlen Bliitenboden (Abb. 389, 
D), auf welchem zahlreiche gelbe, zwitterige 
Scheibenbliiten (F) und 12-18 zuriickgeschlagene, 
weiBe, zungenformige, weibliche Randbliiten (E) 
stehen. Diese Rand- oder Zungenbliiten besitzen 
eine dreizahnige, viernervige Krone. Ein Pappus 
kommt bei beiden Bliitenformen nicht vor. Das 
ganze Kopfchen wird behiillt von einem Hiillkelch 
(A), bestehend aus 20-30 langlichen, stumpfen, 
griinen Hochblattchen mit schmalem, trockenhau
tigem, weiBlichem Rande, welche in etwa 3 Reihen 
angeordnet sind und sich dachziegelig decken. 
Kamillen haben einen eigenartigen, kraftigen, aro
matischen Geruch und schmecken etwas bitter. 

Anatomie. 1m Bliitenboden finden sich groBe 
schizogene Sekretbehalter, welche mit gelben bis 
braunen Massen (vielleicht l>eginnende Phy
tomelanbildung) erfiillt sind. Gleichartige Drii
sen finden sich auch in den Hiillkelchblattern 
und in den Narben der Bliiten. Die Randbliiten 
werden von 4, die Scheibenbliiten dagegen von 
5 GefaBbundeln durchzogen. Beide Blutenformen 
sind auf ihrer AuBenseite von kurzen, dicken 
Driisenhaaren besetzt ; ferner finden sich die 
Haare in Menge auf dem unterstandigen Frucht
knoten. Dieser ist deutlich gerippt. Die Rippen 
tragen auf ihrem Scheitellange Reihen kleiner, 
auffallender Schleimzellen. Die Pollenkorner ha
ben in der dicken, mit Stacheln besetzter Exine 
3 groBe, runde Austrittstellen fur den Pollen
schlauch. 

Merkmale des Pulvers. Kamillenpulver ist gelb; 
es fiihrt an charakteristischen Elementen zahl
reiche, stachelige Pollenkorner, zahlreiche Fetzen 
der gelben, bzw. weiBen Blumenkronen, deren 
Epidermiszellen diinnwandig und geradlinig poly
gonal oder schwach wellig begrenzt, z. T. papillos 

sind, zahlreiche Bruchstiicke der Antherenwande mit durch feine Leisten 
verdickten Zellen, zahlreiche Fragmente der Hullkelchblatter und der 
Bliitenstiele und viele kleinzellige Stiicke der Fruchtknotenwand mit 
schmalen Reihen kleiner, derbwandiger Schleimzellen, Kompositendriisen
schuppen, farblose Oltropfchen, branne Sekretkliimpchen nnd winzige 
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Oxalatdrusen in geringer Menge. Charakteristisch ist auch, daB das zart
wandige, farblose Parenchym der Staubfaden, wie die Spiralgefii.Be aner 
Bliitenteile, verholzt ist. 

Bestandteile. Geringe Mengen eines frisch schOn blauen atherischen Ols, 
das jedoch nicht der fiir die Wirkung wichtigste Bestandteil ist (Oleum 
Chamomillae). Auch etwas Gerbstoff ist vorhanden. "Ober den Bitterstoff 
der Kamille und iiber sonstige Bestandteile ist noch nichts bekannt. 

Priifung. Durch schlechtes Trocknen dunkelfarbig gewordene, ebenso 
wie stielreiche Ware ist minderwertig. Die mit Kamillen durch Unacht
samkeit beim Einsammeln in Verwechselung geratenden Bliitenkopfchen 
von Anthemis arvensis L. und Anthemis cotula L. sind durch den 
nicht hohlen Bliitenboden von der Kamille deutlich unterschieden. 

Gehaltsbestimmung. Da man die eigentlich wirksamen Stoffe noch nicht 
kennt, benutzt man zur Wertabschatzung die Bestimmung des atherischen 
Ols, da man annehmen darf, daB die Droge sich in iiberhaupt guter Be
schaffenheit befindet, wenn sie das veranderliche und fliichtige 01 noch in 
reichlicher Menge enthalt. Bei der Wasserdampfdestillation miissen 10 g 
Kamillen mindestens 0,04 g atherisches 01 ergeben, was einem Gehalte von 
mindestens 0,4% entspricht (s. Einleitung). 

Geschichte. Kamillen waren schon den alten Romern und Griechen als 
Heilmittel bekannt und wurden ohne Unterbrechung stets medizimsch 
verwendet. 

A.nwendung. Sie sind innerlich ein Volksheilmittel und finden auBer
dem zu trockenen und feuchten Umschlagen Verwendung. Neuerdings 
werden sie auch als ein mildes, aber sehr wirksames Antiseptikum viel
fach empfohlen. Friiher waren 01. Chamomillae infusum und Sirupus 
Chamomillae gebrauchliche Zubereitungen. 

Herba Tanaceti. Rainfarnkraut. 
Abstammong ond Beschaffenheit. Das bliihende Kraut des an Rainen, Wegen 

Dammen und Graben haufigen Tanaeetum vulgare L. Der runde, kahle, gestreifte 
nur im Bliitenstand verzweigte Stengel tragt abweehselnd die im UmriB langlieh ei
formigen, bis 20 em langen, bis 12 em breiten, unten gestielten, oberwarts sitzenden, 
halbstengelumfassenden, doppelt- bis einfaeh fiederteiligen, an der Blattbasis oft unter
broehen gefiederten Blatter. Die Einsehnitte reiehen bis nahe an den Mittelnerv, die 
Fiederabsehnitte sind langlieh lanzettlieh, am Rande gesagt. Die Bliitenkopfehen 
stehen in einer endstandigen, vielkopfigen, flachen Doldentraube (s. den folgenden 
Artikel). Das Kraut hat einen eigenartig strengen, wiirzigen Geruch und sehmeckt 
bitter, kampferartig. 

Anatomie. Beide Blattepidermen sind mit Spaltoffnungen versehen, das Meso
phyll besteht aus 2 Reihen Palisaden und einem Schwammgewebe, dessen unterste 
Schicht palisadenartig ausgebildet ist. Die Haare sind entweder einzellig, oder mehr
zellig mit sehr langer, diinnwandiger, peitsehenartig gewundener Endzelle, oder Driisen
haare mit einem aus 2 kurzen, senkrechten Reihen von Zellen gebildeten Kopfchen 
und unter der Kutikula sich ansammelndem Sekret. 

Bestandteile und Anwendong. Enthalt 0,2-0,6% atherisehes 01, Tanaeetum
gerbsaure, Fett usw. und ist ein Wurmmittel. 

Flores Tanaceti. Rainfarnbliiten. 
Die Bliitenkopfehen oder aueh die ganzen trugdoldigen Bliitenstande von Tanaee

tum vulgare L. Sie haben einen Durchmesser von 6-8 mm, sind von einem dach
ziegeligen, aus lanzettlichen, am Rande trockenhautigen Blattchen zusammengesetzten 
Hiillkelch umgeben und besitzen einen nackten, flaehen Bliitenboden mit zahlreiehen, 
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gelben, 3-4 mm langen Rohrenbliiten, deren randstandige weiblich, mit dreizahnigem 
Kronensaum und diinner, fadlicher Krone und deren innere zwitterig, mit fUnfzahnigem 
Kronensaum versehen sind. Statt des Pappus haben sie einen schmalen Zahnkranz. 
Bliiten und Hiillkelch haben diesel ben Driisenhaare wie die Blatter der Pflanze (siehe 
Herb. Tanac.). 

Die Droge hat starken, eigenartigen, dem Kampfer nicht unahnlichen Geruch, 
schmeckt unangenehm bitter und aromatisch und enthalt bis 1,5% desselben athe
rischen Ols wie das Kraut. 

Man verwendet sie als Wurmmittel im Infus. 

Flores Pyrethri dalmatini, auch Flores Chrysanthemi dalmatini. 
Abstammung und Beschaffenheit. Sie sind die vor dem Offnen gesammelten 

und rasch getrockneten Bliitenkorbchen der in Dalmatien heimischen Staude Pyre
thrum cinerariifolium Treviranus (Syn.: Chrysanthemum cinerariifolium 
Bentham et Hooker.) Sie haben einen bis 1 cm dicken Hiillkelch aus 4--6 mm langen, am 
Rande trockenhautigen, lanzettlichen bis spatelformigen Blattchen, und einen nackten, 
flachen Bliitenboden mit 15-20 weiBen, weiblichen, bis 1,8 cm langen, zungenformigen, 
an der Spitze dreizahnigen Randbliiten und zahlreichen, bis 6 mm langen, gel ben, zwitte
rigen, rohrigen Scheibenbliiten. Fruchtknoten fiinfrippig, mit hautigem, unregel
maBig gezahntem Kelchsaum, wie die Korolle driisig behaart. 

Merkmale des Pulvers. Das graugelbe, nicht reingelbe Pulver enthalt Fragmente 
des Hiillkelches mit T-formigen Haaren aus 2-4zelligem Stiel und haufig auch ab
gefallener lang-spindelformiger Endzelle, Steinzellen aus dem Mesophyll, Fragmente 
der Bliiten mit papilloser oberer Epidermis, Oxalateinzelkristallen aus dem Mesophyll 
(seltener kleinen Drusen) und zarten GefaBbiindeln, massenhaft Pollen, gelbbraunlich, 
kugelig, dreiporig, mit spitzen Stacheln besetzt, Fragmente des Fruchtknotens mit 
aus 4-6 in 2-3 Etagen gelegenen Zellen gebildeten, keulig-ellipsoidischen Kompositen
driisenschuppen, die auch an der Korolle vorkommen, GefaBbiindeln und Faserkom
plexen. 

Bestandteile. Die Droge riecht eigenartig gewUrzhaft und schmeckt etwas bitter, 
aromatisch und etwas kratzend. Sie enthaIt atherisches 01, darin Pyrethrotoxinsaure, 
ferner ein Alkaloid und einen stickstoffreien Korpe~. Pyrethrosin. Das wirksame Prinzip 
steckt jedenfalls im atherischen 01, somit auch im Atherextrakt. 

Priifung. Die Priifung hat sich auf Reinheit und Wirksamkeit zu erstrecken. 
Falschungen kommen vor mit Kurkumapulver. Sie sind am Gehalt an verkleisterter 
Zingiberazeenstarke zu erkennen. Auch Zusatze von an sich wohl nicht unwirksamem 
Quassiaholz sind unstatthaft, an den GefaBbruchstiicken nachweisbar. Mineralische 
Beimengungen werden am Aschegehalt erkannt. Normal sind 7-8,5% Asche, hoch
stens 0,2% Kieselsaure. Bliitenstiele usw. sollen fehlen, sie verraten sich durch groBere 
GefaBe, mehr Fasern und ein griinlich gefarbtes (nicht rein gelbes) Atherextrakt. Da 
die noch nicht geoffneten Bliitenkopfchen am wirksamsten sind, da sie am meisten 01 
enthalten, hat man nach Methoden gesucht, die beweisen sollen, daB das Pulver nur aus 
geschlossenen Kopfchen hergestellt ist. Eine beruht auf der Zahlung der Pollenkorner, 
da geoffnete Bliiten schon einen Teil des Pollens a~.sgestaubt haben. Sie ist zu umstand
lich. Die andere besteht.in der Bestimmung des Atherextraktes. Geschlossene Bliiten 
geben davon 7,5-9,5%, halbgeschlossene bis offene 6-7%. Es solI rein wachsartig 
riechen. Die beste und einfachste Methode ist entschieden die physiologische. Man 
bringt in ein mit einer Spur Pulver beschicktes Becherglas einige Fliegen. Sie miissen 
nach wenigen Minuten betaubt sein. Oder noch einfacher, man blast gegen das Fenster 
eines geschlossenen Raumes, in dem sich Fliegen aufhalten, einen gestrichenen Tee
loffel voll Pulver. Nach spatestens 10 Minuten miissen die Fliegen gelahmt oder betaubt 
umherliegen, meist in der Nahe des Fensters. 

Die Wirkung beruht nicht auf der Verstopfung der Tracheen der Tiere, sondern 
ist eine spezifische des im Pulver enthaltenen Toxins. Sie beginnt mit der Lahmung 
des hintersten Beinpaares. 

Flores Pyrethri persici, auch Flores Chrj'santhemi caucasici. 
Sie sind die ebenfalls vor dem volligen ErschlieBen geernteten Bliitenkorbchen 

(Abb.391) der in Kaukasien heimischen Stauden Pyrethrum roseum Marsch. Bieb. 
und der kaum davon verschiedenen Form Pyrethrum carneum Marsch. Bieb. (Syn.: 
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Chrysanthemum roseum Weber et Mohr.} Bestandteile und Verwendung wie bei 
der vorigen Droge. Sie unterscheidet sich von voriger durch das Fehlen der Oxalatein
zelkristalle. 

D 

c 
Abb. 391. Flores Pyrethri pcrsici. A OOOffnctes Bliitenkorbchcn. B Hiillkelch von unten gesehen. 

C Gwffoetcs Bliitenkorbcheo gctrocknet. D Pollenkorn, stark vcrgroBert. 

Flores Cinae. Zitwerbliiten. 
Falschlich Zitwersamen oder Wurmsamen. 

Abstammung. Zitwerbliiten sind die Bliitenkopfchen von Artemisia cina 
Berg, welche in den Steppen von Turkestan verbreitet ist und hauptsachlich 
zwischen den Stadten Tschimkent und Tasch
kent gesammelt wird. Sie werden dort von den 
Kirgisen kurz vor dem Aufbliihen im Juli 
und August geerntet und gelangen iiber Oren
burg und Nishnij Nowgorod in den europa
ischen Handel. 

Beschaffenheit. Die Bliitenkopfchen (s. 
Abb. 392, A, B) sind von schwach glanzend 
griinlichgelber oder hellbraunlichgriiner Farbe, 
oval oder langlich gerundet-kantig, oben und A 
unten verjiingt, 2--4 mm lang und 1-1,5 mm 
dick. Von auBen ist nur der aus 12-20 dach
ziegelartig sich deckenden Hiillblattchen be
stehende Hiillkelch sichtbar. Dieser ist, weil 
vor dem Aufbliihen gesammelt, oben dicht zu
sammengeschlossen und hiint 3-5 winzige, 
gelbliche Kn6spchen zwitteriger Rohrenbliiten 
ein. Der Bliitenboden ist zylindrisch, ansehn
lich verlangert, kahl. In groBeren Knospen 
sind die Bliitenknospchen deutlich zu sehen, 
in jiingeren sind sie meist bis zur Unschein
barkeit zusammengetrocknet. - Die griin
lichen oder griinlichgelben Hochblattchen, 
welche den Hiillkelch bilden, sind von lang
licher, breitelliptischer bis lineallanglicher 

F 
Abb. 392. F lores Clnne. A junges 

Bliitenkopfchen, B dasselbe 1m LAngs· 
schnltt (",.), C Blatt des lIiiUkelches 
von anJlen ("',), D, B DriiBenhaare, 

F PoUenkorn (·"'t). (GlIg.) 

Gestalt, mehr oder weniger zugespitzt oder stumpf, deutlich gekielt, mit 
hautigem, farblosem, ziemlich breitem Rande versehen. Die Droge hat 
einen sehr charakteristischen, strengen Geruch und schmeckt widerlich 
bitter und kiihlend. 
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Anatomie. Die Hiillkelchblatter haben einen kriiftigen Mittelnerven, 
zu dessen beiden Seiten die Blatter ein mehrschichtiges Mesophyll besitzen, 
wahrend ihr breiter Rand aus einer einzigen Lage facherartig angeordneter, 
schmaler, langer, derbwandiger, nicht oder nur schwach verholzter (durch 
Phloroglucin-Salzsaure nur schwach rosa gefarbter) Zellen besteht. Diesen 
Randzellen sollen gelegentlich Santoninkristalle aufgelagert sein, die mit 
Chlorzinkjodlosung gelb werden, dann gelbbraune Tropfchen bilden. Der 
mittlere Teil der Blattchen tragt auf der AuBenseite einige Spaltoffnungen, 
Kompositendriisenschuppen und lange, gewundene, diinnwandige Haare. 
1m Mittelnerven verlauft ein von unregelma.Bigen, knorrigen, sehr dick
wandigen, aber nur schwach verholzten Fasern begleitetes GefaBbiindel. Das 
Mesophyll der Hiillblattchen enthalt wenige kleine Oxalatdrusen, die iibrigens 
auch noch im Konnektiv der kleinen StaubgefaBe der Bliiten vorkommen. 
Die Pollenkornersind rund, glatt, mit 3 spaltenformigen Austrittstellen ffir 
den Pollenschlauch versehen und haben 16-20 p, Durchmesser. Kompositen
driisenschuppen finden sich ferner an der Korolle, nicht aber am Fruchtknoten. 

Merkmale des Pulvers. Das griingelbe oder gelbgriinliche, feine Pulver 
(Sieb VI) besteht zur Hauptmasse aus stark zerriebenen Triimmern von 
gelblichen bis braunlichen Sklerenchymfasern, von farblosen Hiillkelch
bruchstiickchen, auBerst diinnwandigen, undeutlichen Fetzen von den noch 
nicht vollstandig ausgebildeten Bliiten, gelblichgriinlichen Protoplasma
kornchen resp. -kliimpchen und griinlichen Chlorophyllkornern sowie Pollen
kornern. Zwischen diesen Triimmern resp. sehr kleinen Elementen finden 
sich aber auch sehr reichlich kleinere oder' groBere, oft sehr gut erhaltene 
Gewebefetzen. Die meisten von diesen stammen von den fliigelartigen 
Randpartien der Hiillblatter; sie bestehen aus farblosen, sehr diinnwandigen, 
schmalen, schlauchformigen, ungefahr facherformig angeordneten Zellen; 
seltener sind die Zellen etwas dickwandiger und sehr dicht poros, d. h. mit 
perlschnurartigen Zellwanden versehen. Haufig treten auch auf Epidermis
fetzen aus der Mittelpartie der Hiillblatter, gelbe bis gelbbraune, ziemlich 
langgestreckte oder auch rechteckige bis polygonale Zellen mit diinnen 
oder seltener etwas dickeren Wanden, welch letztere meist dicht poros 
(perlschnurartig) sind; diese Epidermisfetzen tragen nicht selten Spaltoff
nungen sowie Driisen- und W ollhaare, und ihnen hangen haufig noch Reste 
des Mesophylls, Sklerenchymfasern und GefaBbruchstiicke an. Die Skleren
chymfasern, die ebenfalls zu den haufigsten Elementen des Pulvers gehoren, 
sind in der Lange sehr verschieden, aber meist langgestreckt, stets schmal, 
meist 8-12 p, breit, stark verdickt, kaum getiipfelt, stark zugespitzt, seltener 
ziemlich kurz, knorrig, fast steinzellartig, mit stumpfen Endigungen und 
kriiftig getiipfelter Wandung; die Sklerenchymfasern sind farblos bis gelb 
oder braunlich und finden sich seltener vollstandig erhalten, meist in Bruch
stiicken, haufig im Verband mit anderen Geweben. Die massenhaft auf
tretenden, oft noch zu Ballen vereinigten Pollenkorner sind klein (nur 
14-22 p, groB), kugelig, mit drei einwarts gekehrten Falten (Austritt
stellen der Intine) versehen, glatt, gelblich. Das chlorophyllfiihrende Gewebe 
besteht allermeist aus mehr oder weniger kugeligen, seltener etwas lang
gestreckten, diinnwandigen Zellen, die infolge ihrer griinlichen bis griinen 
Farbe sehr auffallen; man trifft das griine Gewebe meist anderen Zellfetzen 
(Epidermis, Sklerenchym) anhangend. Die Driisenhaare trifft man nur 
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selten freiliegend, meist noch der HiiIlblattepidermis aufsitzend; die Driisen
zellen sind verhii.ltnismii.Big klein, die Kutikularblase dagegen ist an
sehnlich groB und von gelblicher bis gelber Farbe. Die Wollhaare trifft 
man im Pulver nur sparlich und stets vereinzelt, losgelost; sie sind sehr lang, 
schlauchartig, sehr diinnwandig, stark verbogen, farblos, 10-15 ft breit. 
Sparlich und weniger auffallend sind im Pulver sehr schmale (nur 
4-10 ft breite), ringformig oder spiralig verdickte GefaBbruchstiicke, Anthe
renfetzen mit eigenartig faserig verdickten Wanden, endlich farblose Ge
webefetzen von den noch wenig ausgebildeten Bliitenteilen, in denen sicb 
sehr reichlich kleine Kalziumoxalatdrusen nachweisen lassen. 

Besonders charakteristisch fiir das Zitwerbliitenpulver sind die sehr 
auffallenden, nur schwach verholzten Randpartien der Hullblatter, die 
Pollenkorner, die Drusen- und Wollhaare, aber auch die reichlichen SkIer
enchymfasern und die sehr engen SpiralgefaBe. 

Zitwerblutenpulver wird in Wasser oder Glyzerinwasser, in Phloroglucin
Salzsaure, sowie in ChloralhydratlOsung untersucht. In weingeistiger 
Y:! N-Kalilauge farben sich aIle Gewebefetzen des Pulvers sofort tief orange. 
COber die Mikrosublimation vgl. S. 502.) 

Bestandteile. Flores Cinae enthalten 2-2,5% Santonin (das Anhydrid 
der Santoninsaure) und bis etwa 3% atherisches 01, ferner den Bitterstoff 
Artemisin. 

Priifung. Es ist in neuerer Zeit, und zwar nicht nur wahrend der durch 
den Krieg und die Nachkriegskeit veranlaBten Notlage, uber falsche Zitwer
bluten viel geklagt worden. Teilweise bestanden die Falschungen in Bliiten
kopfchen von Artemisia-Arten, die den echten Zitwerbliiten sehr ahnlich 
sehen, aber kein Santonin enthielten, teilweise wurden Ersatzstoffe, z. B. 
Flores Tanaceti angeboten, teilweise war die Droge stark mit Blattern 
und Stengeln von Artemisia-Arten vermischt u. dgl. mehr. Solche Bei
mengungen sind in unzerkleinerter Droge natiirlich leicht aufzufinden, im 
Pulver sind Stengel an stark verholzten Fasern und groBeren GefaBen, 
Tanacetum an den feinstacheligen Pollenkornern erkennbar. Nach Methoden 
zur Unterscheidung von falschen und echten Zitwerbliiten ist viel gesucht 
worden, ohne ein recht eigentlich befriedigendes Resultat. Die falschen 
Bluten sind meist etwas groBer, meist starker behaart, aber die Unterschiede 
sind nicht so bedeutend, daB eine sichere Unterscheidung in allen Fallen 
gewahrleistet erscheint. Die Farbung, die falsche Bluten mit alkoholischer 
Kalilauge annehmen, weicht in manchen Fallen auch von der echter Bliiten 
nur unwesentlich abo VerhaltnismaBig am deutlichsten erkennbar scheint 
uns der Unterschied im Grade der Verholzung der Randzellen der Hull
blatter zu sein, sie farben sich bei der falschen Droge mit Phloroglucin
Salzsaure sofort stark rot. Unter diesen Umstanden wurde die Einfuhrung 
einer Gehaltsbestimmung durch das Arzneibuch zur Notwendigkeit. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 10% nicht iibersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Sie beruht auf der Feststellung der aus der Droge 

erhaltlichen Santoninausbeute. 10 g gepulverte Zitwerbliiten werden 
% Stunde lang mit 100 g kaltem Benzol ausgezogen. 80 g des klaren Filtrats 
( = 8 g Droge) werden abdestilliert, die letzten Anteile des Benzols werden 
durch Einblasen von Luft vertrieben. Aus dem zuriickbleibenden Extrakt 
wird durch Umkristallisieren reines Santonin hergestellt, wobei die Reinheit 
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des erhaltenen Produktes sowohl, wie auch die Ausbeute von dem Looungs
mittel stark abhangt. Deshalb ist besonderer Wert auf die richtige Zu
sammensetzung der zum Umkristallisieren zu benutzenden Alkoholmischung 
zu legen, und deshalb ist diese Alkoholmischung auch nach dem Arznei
buch aus absolutem Alkohol (15 g) und Wasser (85 g) und nicht aus dem in 
seinem Alkoholgehalt schwankenden Weingeist herzusteIlen.Das trockene 
Benzolextrakt wird mit 40 ccm dieses 15 proz. Alkohols unter RiickfluB
kiihlung eine Viertelstunde erhitzt, die Losung durch Watte filtriert, der 
Riickstand und die Watte mit je 5 ccm des 15 proz. Alkohols zweimal heW 
nachgewaschen; das Filtrat wird nach dem Erkalten mit 0,1 g Bolus alba 
versetzt und wiederum, unter RiickfluBkiihlung eine Viertelstunde erhitzt, 
um kolloidal geloste Stoffe durch Adsorption an den Ton zu entfernen, 
dann wird ein gewogenes Kolbchen filtriert, zweimal mit je 5 ccm des heiBen, 
15 proz. Alkohols nachgewaschen und das klare Filtrat 24 Stunden zur 
Kristallisation unter Lichtschutz bei Zimmertemperatur stehen gelassen. 
Die Mutterlauge wird durch ein Filterchen gegossen, die Kristalle im Kolben 
und auf dem Filter mit je 2 ccm Wasser dreimal gewaschen, dann wird Filter 
und Kolbchen getrocknet, endlich werden die auf dem Filter befindlichen 
Kristalle mit Chloroform in das Kolbchen iibertragen. Nach dem Verjagen 
des Chloroforms muB das so gewonnene Santonin mindestens 0,12 g wiegen. 
Da die 60 cem 15 proz. Alkohols, aus denen das Santonin auskristallisiert war, 
0,04 g Santonin in Losung halten, ist diese Menge dem gewogenen Santonin 
zuzuzahlen, so daB mindestens 0,16 g Santonin in 8 g Droge nachgewiesen 
sind, was einem Santoningehalt der Droge von mindestens 2% entspricht. 

Geschichte. Ob schon die alten Grieehen und Romer unsere Droge 
kannten, ist nicht ganz sicher; jedenfalls kannten sie die wurmtreibenden 
Eigenschaften einiger Artemisia-Arten. Santonin wurde im Jahre 1830 
aus Zitwerbliiten dargestellt. 

Anwendung. Die Droge wird als Wurmmittel gebraucht; meist aber 
kommt zu diesem Zwecke jetzt das daraus dargestellte Santonin in An
wendung. 

Herba Absinthii. (Herba Absynthii.) Wermutkraut. 
Bitterer BeifuB. Aisei. 

Abstammung. Wermut stammt von Artemisia absinthium L., 
einem im siidlichen und mittleren Europa und in Westasien heimischen 
Halbstrauch, welcher in Deutschland in der Umgebung von Colleda (Provinz 
Sachsen) und Quedlinburg am Harz, aber auch anderwarts (z. B. in Nord
amerika) zur Gewinnung des Krautes im groBen angebaut wird. Die zu 
sammelnden Teile sind die Blatter und die krautigen Zweigspitzen mit 
den Bliiten wildwaehsender und kultivierter Pflanzen (Abb. 393). Die 
Sammelzeit ist Juli und August. 

Beschaffenheit. Die in der Droge vorkommenden Blatter sind drei
fach verschieden; die grundstandigen langgestielt und dreifach fieder
teilig, mit schmal lanzettlichen, spitzen Zipfeln, die Stengelblatter nur 
zweifach bis einfach fiederteilig und allmahlich kiirzer gestielt, die in der 
Bliitenregion stehenden endlich ungestielt und lanzettlieh. AIle sind, wie 
der Stengel, dicht seidenartig behaart (bei kultivierten Pflanzen in etwas 
geringerem MaBe) und oberseits graugriin, unterseits weiBlich bis silbergrau. 
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Der rispig-traubige Bliitenstand wird vonnahezu kugeligen, gee 
stielten, nickenden, in der Achsel eines lanzettlichen oder spatelformigen 
Deckblattes stehenden Bliitenkopfchen von etwa 3 mm Durchmesser gee 
bildet, welche, von einem glockigen, zottigen Hiillkelch umschlossen sind 
und nur rohrenformige, einem spreublatterigen Bliitenboden aufsitzende, 
gelbe Rand- und Scheibenbliiten tragen. 

Wermut hat einen eigenartigen, aromatischen, etwas strengen Geruch 
und Geschmack, zugleich schmeckt er stark bitter. 

Abb. 393. Amini ilL ab Inthium. A rund tandiges Fiederblatt (' /.), B bHillender Zweig (' / ,), C junges 
BliitenkBpfcllen im Liingsscllnltt ('I ,), D aufgebliilltes KBpfcheD (' / ,), E weibliclle fulndbliitc (O / ,), z\\itte· 
rlge Sclleibenbliite (1i/,), 0 PollenkBrner ("' / ,), FI T·fBrmiges Haar vom B1iitenstILnd (''' / ,). (Gilg.) 

Anatomie. Die der Pflanze ihre silberglanzende Farbe verleihenden 
Haare liegen der Oberflache fest auf (Abb. 394tz); es sind sog. T-fOrmige 
Haare, d. h. sie haben einen sehr kurzen, 2-3zelligen Stielteil, welchem 
eine sehr lange, wagerecht liegende, auf beiden Seiten zugespitzte, diinn. 
wandige, luftfiihrende Zelle in ihrer Mitte eingefiigt ist. AuBer diesen 
T-Haaren kommen zahlreich ziemlich groBe Kompositendriisenschuppen 
vor (oe). Die Driisenschuppen sind tief ins Blattgewebe, dessen kristall
freies Mesophyll aus einer Palisadenschicht und einem lockeren Schwamm. 
gewebe mit palisadenartig entwickelter unterster Schicht besteht, versenkt. 

Die Epidermiszellen haben auf beiden Blattseiten wellige Seitenwande, 
beide Epidermen enthalten Spaltoffnungen, die untere allerdings bedeutend 
mehr als die obere. 
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Die Spreuhaare des Blutenbodens sind einzellig, keulenformig, die kuge
ligen, glatten Pollenkorner haben 3 Austrittstellen fur den Pollenschlauch. 

Merkmale des Pulvers. Das graugrune Pulver enthalt neben Meso
phyllbruchstucken, Teilen der Eluten und des Elutenbodens aus klein
zelligem Gewebe, Epidermisfetzen mit welligen Zellwanden als charakte
ristische Bestandteile unversehrte oder zerrissene T-formige Deckhaare der 
Blatter und keulenformige Haare des Blutenbodens, Pollenkorner und nur 
wenige Teile des Stengelgewebes (verhaltnismaBig groBzelliges Parenchym, 
Fasern, weite GefaBe). 

Bestandteile. Wermut riecht aromatisch und schmeckt wiirzig und 
stark bitter; Bestandteile sind 0,2 -2% atherisches 01 und ein Bitterstoff, 

.p 

Abb.394. l:Ierba AbsJnthiL Qucrschnitt durch das Blatt an dcr Mittelrippe. p PaJlsadenparcnchym, 
til chwammpnrcnchym, ulb OefiUlbuodel mit Pnrcnchymscheide Bcll, tz T-fijrmlgc Hnare, oe Driisenhaare. 

(Tscltirch.) 

Absinthiin genannt, ferner Gerbstoff, Apfelsaure und Bernsteinsaure; 
und etwa 7% Mineralbestandteile. 

Priifung. Stengelreiche Ganzdroge oder Schnittform ist zu beanstanden, 
ebenso Pulver mit hohem Gehalt an Stengelgewebe. NaturgemaB laBt 
sich der erlaubte Gehalt an Stengelfragmenten schwer limitieren, bei Be
trachtung des Pulvers bei schwacher VergroBerung laBt sich aber in der Praxis 
doch wohl aus der Erfahrung heraus sehr bald ein Urteil dariiber gewinnen, 
ob das vorliegende Pulver zu einem wesentlichen Teil aus vermahlenen 
Stengeln besteht. Es sollen Beimengungen der ja ebenfalls als Arzneipflanze 
in Betracht kommenden Artemisia vulgaris beobachtet worden sein. Die 
Deckhaare dieser Pflanze sind ebenfalls T-formig, aber die Endzelle dieser 
Haare ist enorm lang, sehr dunn und stark gewunden, stellenweise spiralig 
aufgerollt, mit denen benachbarter Haare verfilzt. Auch im Pulver sind 
diese Merkmale noch kenntlich. 
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Der Aschegehalt des Wermutpulvers darf 10% nicht ubersteigen. 
Gehaltsbestimmung. Eine fur das Apothekenlaboratorium geeignete 

Methode zur Bestimmung des Absinthiins jst noch nicht bekannt. Als 
Ersatz konnte man die Bestimmung des atherischen Ols durch Wasser
dampfdestillation heranziehen (s. Einleitung), doch ist der Gehalt daran 
in der Regel gering (bis 0,5%). 

Geschichte. Wermut war schon den alten Griechen bekannt und spielte 
auch im Mittelalter eine groBe Rolle. 

Anwendung. Er findet Anwendung gegen Verdauungsbeschwerden und 
zu Likoren. Extractum und Tinctura Absinthii werden daraus bereitet. 

250/1 
Abb. 305. H rb. Ab Inthli. Obernlichennnsicht der Epid flnl der Blattunterselte mit SpalWllnungeo. 

Driillenhaaren nnd T·Haarcn. 

Herba Artemisiae, BeifuBkraut. 
Das Kraut (Blatter und Bliitenstande) von Artemisia vulgaris L., einer in 

ganz Deutschland an Wegen und Bachen iiberall verbreiteten, ausdauernden Pflanze. 
Die Blatter sind doppelt oder einfach fiederschnittig, in der Bliitenregion ein

fach, ihre Endabschnitte stets lanzettlich, ganzrandig oder schwach gesagt, deutlich 
stachelspitzig, nur auf der Unterseite seidig behaart (die Haarformen ahnlich wie bei 
Absinth, doch die Endzelle der T-formigen Deckhaare sehr lang, stark gewunden), 
oberseits dagegen kahl und dunkelgriin. Die Bliitenkopfchen stehen aufrecht zu einer 
Rispe vereinigt, sind schmiItzig rot gefarbt und haben einen kahlen Bliitenboden. 

Die Droge riecht angenehm aromatisch und schmeckt wiirzig und zugleich schwach 
bitter; sie enthalt atherisches 01 und einen Bitterstoff und wird st~llenweise als Volks
heilmittel und als Gewiirz angewendet. 

Radix Artemisiae. BeifuBwurzel. 
Abstammung und Beschaffenheit. Von Artemisia vulgaris L., einer an Wegen, 

Zaunen, Hecken und Bachrandern in Europa sehr verbreiteten Staude. Sie besitzt 
ein bis 5 cm langes, bis 1,5 cm dickes, sich in die spater absterbende Hauptwurzel fort
setzendes, mehrkopfiges Rhizom, das mit Nebenwurzeln, wie die Hauptwurzel besetzt 
ist, auch Auslaufer treibt. Die unterirdischen Teile werden ungewaschen getrocknet, 
die Rhizome, Auslaufer und die Hauptwurzel beseitigt, die Nebenwurzeln werden ge
reinigt und stellen allein die Droge dar. Sie sind verschieden lang, bis 2 mm dick, ein
fach, fadenformig, hin- und hergebogen, rund, etwas runzelig, auBen hellbraun, innen 
weiBlich. Die Droge riecht unangenehm, scharf und schmeckt bittersiiB. 

Anatomie. Kork mehrreihig, dunkel. Primare Rinde ziemlich breit, an ihrer Innen
grenze Gruppen von meist drei elliptischen, radial gedehnten, schizogenen Sekret
behaltern mit braunrotem Inhalt, die sich in einem durch tangentiale Teilungen der 
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Endodermiszellen entstandenen Gewebe gebildet haben. Unter diesen Sekretbehii.lter· 
gruppen Iiegen Blindel goldgelber, stark verdickter Fasern, zwischen ihnen Parenchym. 
Darauf folgt die schmale, sekundii.re Rinde, dann der Holzkorper. Dieser enthitlt viel 
Parenchym, in seinen Hadrompartien Gefii.Be und Fasern. Alles Parenchym der Droge 
enthii.lt Inulin und ist stii.rkefrei. 

Bestandtelle und Anwendung. Die Droge enthalt 0,1 % atherisches 01. Sie soli 
gegen Epilepsie wirken, wird auch als Nervinum gebraucht, muB in gut schlieBenden 
GefaBen aufbewahrt und wegen Verschwindens der Wirksamkeit jahrlich erneuert 
werden. 

Folia Farfarae, Huflattichblatter. 
Abstammung. Huflattichblatter (Abb. 396) werden von der in Deutsch· 

land wie iiberall in der nordlich.gemaBigten Zone Europas und Asiens ver· 
breiteten, besonders an tonigen Bachufern und Dammen haufigen Tussi· 

lago farfara L. im Juni und Juli ge· 
sammelt. 

Bescbaffenbeit. Sie sind langgestielt; 
der Blattstiel ist bis 10 cm lang, haufig 
violett gefarbt und auf der Oberflache 
rinnig vertieft. Die etwas dicke Spreite 
des Blattes wird 8-15 cm lang; sie ist 
rundlich.herzformig, flach gebuchtet und 
in den Buchten wiederum kleinbuchtig 
gezahnt (die Zahne sind etwas knor· 
pelig verdickt) , mit tiefem Einschnitt 
an dem herzformigen Grunde, am oberen 
Ende zugespitzt, handnervig. Die Ober· 
seite der ausgewachsenen Blatter ist 
dunkelgriin; auf der Unterseite sind 
sie mit einem dichten, leicht ablOsbaren, 
weiBen Haarfilz bedeckt. 

Huflattichblatter haben einen sehr 
schwachen eigenartigen Geruch und 
Geschmack. 

Abb.396. Fol. Farfarae. Anatomie. (Abb. 397.) Die obere 
und untere Epidermis (ep) sind klein· 

zellig. Beide fuhren Spaltoffnungen, die in der unteren in Gruppen bei· 
sammenstehen. 1m Blattgewebe ist charakteristisch eine drei Lagen starke 
Scbicht yon Palisadenzellen (pal) und eine dicke, auBerordentlich lockere 
Schwammparenchymschicht mit machtigen Interzellularen (schw). In den 
Nerven finden sich schizogene Sekretbehiilter. Der Bau des Schwamm· 
gewebes ist sehr eigenartig. Einschichtige Wande aus mauerartig ge· 
fiigten und backsteinartig geformten Zellen schlieBen allseits riesige Luft· 
kammern ein, die nur durch ganz kleine, haufig dicht an der unteren Epi. 
dermis liegende, lochartige Interzellularen miteinander in Verbindung 
stehen. Die an diese Schwammgewebszellplatten anstoBenden unteren Epi· 
dermiszellen sind im Querschnitt oft yon .L.formiger Gestalt, d. h. sie haben 
nach dem Blattinneren gerichtete Ausstiilpungen, an welche das Schwamm
parenchym sich ansetzt. Die Haare der Blattunterseite (h) bestehen aus 
3-6 ansehnlich groBen Zellen und einer sehr langen, peitschenschnur
artig hin und her gebogenen, sehr diinnen Endzelle, welche in der Droge 
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stets mit Luft gefiillt ist. Oxalatkristalle fehlen der Droge, doch findet 
man in ihr zahlreiche Sphiirokristalle, die selbstverstandlich mit Oxalat· 
kristallen nicht zu verwechseln sind. 

Merkmale des Pulvers. Die eben geschilderten Haaresind auBerordent. 
Hch charakteristisch fiir das Pulver. Selbst in feinen Pulvern ist die diinne 
gebogene Endzelle haufig noch wenig zertriimmert erhalten. 

Priifung. Verwechselungen und Falschungen mit den Blattern ver· 
schiedener Petasi tes .Arten, welche mit Tussilago sehr nahe verwandt sind, 
die aus dem bayerischen Hochgebirge und anderweit als Huflattichblatter 
in den Handel gebracht werden, ferner mit Blattern unserer Eupatorium. 

Abb.397. Folia Farfarae. Querschnitt durch das Blatt. o.ep obare Epidermis, pal Palisadengewebe . 
8chw chwammparenchym mit miichtigen Interzellularen, ep SpalWffnuog In der nnteren Epidermis. 

h die eigenartlgen, pcitscbenlormigen Haare der Droge. Vcrgriillernng "'I,. (Gilg.) 

und La ppa ·Arten, sind ofters vorgekommen. Die offizinellen Blatter zeichnen 
sich durch eine grobe Nervatur aus, welche auch in den feinsten Verzwei· 
gungen noch durch Einsenkung der Oberflii.che erkennbar ist und dadurch 
diese lederartig narbt. AuBerdem geben Buchtung und Grundausschnitt gute 
Merkmale abo Die Blatter von Petasi tesofficinalis Monck sind rundlich. 
nierenformig und viel groBer, die von Petasites tomentosusD. O. nieren· 
formig und unterseits schneeweiBfilzig. Die Blatter der Lappa.Arten zeichnen 
sich durch stark hervortretende Nervatur auf der unterenBlattflache aus. 
Eupatorium hat 3-5teilige Blatter mit lanzettlichen, gesagten Abschnitten. 
Mikroskopischsind in Schnittform und Pulver die Tussilagoblatter von 
den anderen zu unterscheiden durch die Haarformen und die Kutikularfalten 
(Chloralhydratpraparat). Deckhaare, aus 2 Zellreihen bestehend, bei Eupa. 
torium, bei den iibrigen nur aus einer Zellreihe. Obere Epidermiszellen wenig 
wellig, Z. T. fast geradlinig-polygonal ohne Kutikularfalten (die Nerven 
ausgenommen) bei Petasites tomentosus und officinalis, ebenso mit deut· 
lichen, von den Haarbasen ausgehenden Falten bei Tussilago, stark wellig, 
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ohne Falten bei Lappa. Viele Haarbasen mit erheblich groBerem Durchmesser 
als 50 f£ bei Lappa und Petasites officinalis, stets unter 50 ft bei Tussilago. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 18% nicht iibersteigen. 
Bestandteile. Die Bestandteile der fast geruch- und geschmacklosen 

Huflattichblatter sind atherisches en, Schleim, Gallussaure, Dextrin, EiweiB
stoffe, ein glykosidischer Bitterstoff und etwa 17% Mineralbestandteile. 

B 
Abb.398. Folia Farfarac. Obcrfliichenan i chten A dcr ntcrseite, B der ObeT cite. 

Gesehiehte. Schon im Altertum fanden die Huflattichblatter dieselbe 
Anwendung wie jetzt. 

Anwendung. Sie dienen wegen ihres Schleimgehaltes als Hustenmittel 
und bilden einen Bestandteil der Species pectorales. 

FloresArnieae. Arnikabliiten. Wohlverleihbliiten. Johannisblumen. 
Abstammung. Arnikabliiten sind die vom Hiillkelch und dem Bliiten

boden befreiten Rand- und Scheibenbliiten der Arnica montana L., 
einer auf Gebirgswiesen in ganz Mitteleuropa verbreiteten Staude. Die 
Bliiten werden im Juni und Juli von wildwachsenden Pflanzen gesammelt. 

Besehaffenheit. Die Bliitenkopfchen der Arnica montana (Abb. 399A) 
werden aus 14-20 weiblichen, meist zehn- (8-12)nervigen und dreizahnigen, 
zungenformigen (zygomorphen) Randbliiten (Abb. 399 B) und zahlreichen 
zwitterigen, rohrenformigen (strahligen) Scheibenbliiten (0), beide von rot
gelber Farbe, gebildet, welche auf einem gemeinsamen, grubigen und be
haarten Bliitenboden stehen und von einem aus zwei Reihen von Hiill
blattchen gebildeten, driisig behaarten Hiillkelch eingeschlossen werden. 
Der Bliitenboden mit dem Hiillkelch ist zu entfernen. Die Staubbeutel
half ten enden unten stumpf; das Konnektiv dbl' Antheren ist oben in ein 
kleines, dreieckiges Lappchen verlangert. Der Griffel ragt weit aus der Kron
rohre heraus; er tragt eine tief zweispaltige Narbe, deren Lappen an der 
Spitze lange, gebiischelte Fegehaare tragen. Auch die schwach fiinfkantigen, 
aufrecht angedriickt-behaarten, unterstandigen Fruchtknoten kommen in 
der Droge vor. Sie sind bis 6 mm lang, gelblichgrau bis schwarzlich und 
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mit einem blaBgelben Pappus aus scharfen, starren, bis 8 mm langen Boraten 
gekront. Am Fruchtknoten bemerkt man iiber den GefaBbiindeln unregel
maBige, aus einer braunen Masse (Phytomelan) gebildete Flecke. 

c 

Abb.399. Flores Aruicae. A Bliite im Langssehnitt (' J.), B Rnndbliite ('/,), C ehe!benbliite ('/,), D Pol
lenkorn ("' / ,), E pltze cInes PapPUSMares (''' / , ). P Doppclhaar vom Fruchtknoten ('''/,), G Haur von 

der Bltunenkrone (t' /, ). (GUg.) 

Arnikabliiten haben einen schwachen, aber charakteristischen Geruch 
und schmecken etwas bitter. 

Anatomie. Die Fruchtknotenwandung ist besetzt mit kurzen, dicken 
Driisenhaaren und nicht driisigen, sog. Zwillings
haaren, d. h . je 2 Haare sind seitlich fest mit
einander vereinigt, und die gemeinsame Wand ist 
sehr reichlich getiipfelt (F). In der Fruchtknoten
wandung finden sich auGerhalb einer Faserschicht 
braune bis schwarze Phytomelanablagerungen. b ..... 
Sehr auffallend ist der Pappus (E) gestaltet. Jede 
Pappusborste besteht aus einer groBen Anzahl 
von langen, schlauchformigen Zellen, welche auf 
der Innenseite des Pappus glatt aneinander
schlieBen, auGen jedoch mit ihren Endigungen c 
schrag aufwarts weit abspreizen. .----- -----. 

AIle Blumenkronen sind mit Kompositen
driisenschuppen und mit langen, spitzen, mehr
zelligen Haaren besetzt, die kugeligen Pollen
korner haben eine stachelige Exine mit 3 Aus
trittstellen fiir den Pollenschlauch. 

Bestandteilc. Die wichtigsten Bestandteile 
sind: ein amorpher Bitterstoff, Arnicin genannt, 
und Spuren von atherischem 01. 

Abb. 400. Flores Arnieae. Frucht
kootenwand 1m Langsschnitt. 
a ZwlllingsMare. b Driiseohaare, 
c Eplde.rmls. DIe Phytomelan
sehieht trit t d eutlich hervor. 

Priifung. Eine Unterschiebung oder Verwechselung mit Bliiten anderer 
Kompositen liegt nahe (von Anthemis tinctoria L., Calendula offici-
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nalis L., Doronicum pardalianches L., Inula britannica L., Puli
caria dysenterica Gartner, Hypochaeris sp., Scorzonera . hispa 
nica, Tragopogon sp.}. Namentlich bei der aus den Mittelmeerlandern 
importierten Droge sind Beimengungen von Inula britannica-Bluten beob
achtet worden. Bei der Priifung achte man besonders auf die Randbluten 
und den Pappus: Doronicum, Anthemis undCalendula habenkeinenPappus, 
Inula hat zwar Pappus, aber nur viernervige Strahlbluten, bei Pulicaria 
ist der Pappus zweireihig, bei Scorzonera, Hypochaeris und Tragopogon ist 
er gefiedert, die Bluten sind funfzahnig. 

Die Entfernung des Blutenbodens aus der Droge ist deshalb angeordnet, 
weil in diesem haufig die Larve der Bohrfliege; Trypeta arnicivora Low, 
nistet. 

Geschichte. Seit dem 16. und 17. Jahrhundert werden die Arnikabluten 
medizinisch verwendet. Zweifellos haben sie schon lange vorher als Volks
heilmittel gedient. 

Anwendung. Arnikabluten dienen zur Bereitung der Tinct. Arnicae, 
welche als Volksmittel zu Einreibungen und Umschlagen in Ansehen steht. 

'Rhizoma Arnicae. Radix Arnicae. Arnikarhizom. 
Arnikawurzel. 

Abstammung und Beschalfenheit. Arnikarhizom (Abb. 401) stammt von Arnica 
montana L. Die Droge besteht aus den im Friihjahr oder Herbst gesammelten, bis 

10 em langen und 3-5 mm dicken, 
mehrkopfigen, gekriimmten, rotlichen 
bis schwarzbraunen, feinhockerigen und 
undeutlich geringelten, in der weiBen 
Rinde groJ3e Sekretgange (mit braun· 
lichem Inhalt) enthaltenden Wurzel
stocken, welche unterseits mit zahl· 
reichen, diinnen, leicht zerbrechlichen, 

Ar. verbogenen, braunen Wurzeln besetzt 
sind. Arnikarhizom riecht wiirzig und 
schmeckt aromatisch und bitter. 

Anatomie. Die von Kork bedeckte 
Abb. 401. Rhizoma. Arn!cae. hr Rhizom, 11 uod w primare Rinde besteht aus diinnwan-

ao Itzende Wurzeln. digem Parenchym und besitzt an'ihrer 
Innengrenze einen Kranz schizogener, 

von deutlichem Epithel ausgekleideter Sekretgange mit braunem Inhalt. Die GefaBbiindel 
sind durch drei bis viele Zellen breite Markstrahlen voneinander getrennt, im Kreis geord
net - vereinzelt trifft man auch in der Rinde die in die Wurzeln ausbiegenden, von Sekret· 
gangen hegleiteten Biindel an - und bestehen aus einem kraftigen, gelben Libriform· 
faserbiindel, das in seinem Innern nur sparlich GefaBe fiihrt , auBen aber von zahlreichen, 
ziemlich engen GefaBen umgeben ist, einer schmalen, parenchymatischen, einige Ge
faBe enthaltenden Zone, einem schmalen Kambium und dem geringen, von Fasern 
nicht begleiteten Siebteil. Das parenchymatische Mark ist sehr locker gebaut. Die 
Wurzeln sind meist tetrarch, haben eine breite, nahe der Endodermis von den gleichen 
Sekretraumen, wie das Rhizom durchzogene Rinde und ein kleines GefiWbiindel meist 
mit einem zentralen Faserstrang. Alles Parenchym enthalt Inulinklumpen. 

Bestandteile. Bestandteile sind atherisches 01 und der Bitterstoff Arnicin. 
Priifung. Verwechselungen sind: Das Rhizom von Fragaria vesca L. (Rosaceae), 

das auBerlich der Arnika recht ahnlich ist, aber keine Sekretraume, wohl aber Starke 
und Oxalatdrusen enthalt, ferner Rhizome und Wurzeln von Solidago virga au
rea L., Hieracium umbellatum L., Hypochaeris maculata L ., Eupatorium 
cannabinum L ., Pulicaria dysenterica Gartner (Compositae), Geum urbanum L. 
(Rosaceae), Betonica officinalis L. (Labiatae), Vincetoxicum ·officinale L. 
(Asclepiadaceae), Succisa pratensis Moench (Dipsacaceae). Sie alIe sind morpho-
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logisch und anatomisch von Arnika verschieden, insbesondere haben Geum (a .. auch 
Rhiz. Asari), Vincetoxicum (a. auch Rad. Valerian.) in allen Teilen, Succiaa wenigstens 
in den Wurzeln, wenn auch nicht im Rhizom, Stiirke; Betonica. und die vorigen haben 
keine Sekretraume, Solidago Baatbiindel am Siebteil und viel Proaenchym am primiiren 
Holz um das Mark herum, Eupatorium einen dicken, atrahligen Holzkorper. 

Herba Grindeliae. Grindeliakraut. 
Abstammnng. Die Blii.tter und bliihenden StengeIspitzen von Grindelia ro busta 

NuttaJ, und G. squarrosa Dunal, zweier langs der pazifischen Kiiste Nordamerikas 
heimischen Krauter. 

Beschaffenheit. Sie haben kreuzweise gegenstii.ndige, sitzende oder halbstengel. 
umfasaende, von der Spatel. bis zur Lanzettform iibe.rgehende, bis 5 cm lange, am Grunde 
herzformige, gezahnte oder stacheIspitzige, lederanig steife, leicht zerbrechliche und 
durchscheinend pnnktierte Blatter, die hatifig von ausgeschiedenem Sekret firni~ig 
iiberzogen sind. Die Bliitenkopfchen stehen einzeln an den Enden der diinnen, weill
Haumigen Bliitenzweige, sind in der Droge bis 1 cm, aufgeweicht bis 1,5 cm breit, gelb. 
lich, ebenfalls von Harz iiberzogen. Sie haben einen halbkugeligen Hiillkelch aus dach. 
ziegelig sich deckenden, lineallanzettlichen, ganzrandigen Blii.ttchen mit zuriickgekriimm. 
ter Spitze, einen flach gewolbten,· durch Vertiefungen grobwabigen Bliitenboden, der 
die 1,5 cm langen, weiblichen Strahlbliiten und zahlreiche, 6-8 mm lange, zwitterige 
Scheibenbliiten .tragt. Beide Bliitenformen sind gelb und beaitzen einen Pappus. Die 
Droge riecht, besonders beim Zerreiben. aromatisch und schmeckt bitter und gewiirzig. 

Anatomie. Der Blattbau ist isolateral. Beide Epidermen fiihren Spaltoffnungen, 
das Mesophyll besteht aus oberem Palisadengewebe, geringfiigigem Schwammpa:,:enchym 
und unterem Palisadengewebe. Die Palisadenschichten sind locker und 4-5 Lagen 
mii.chtig. In den Nerven werden die Gefallbiindel beiderseits von betrachtlichen, bis 
zu den Epidermen reichenden Belii.gen chlorophyllfreier, groller Zellen begleitet. Dem 
aullerdem vorhandenen Bastbelag des SiebteiIs liegt stets ein kleiner schizogener Sekret· 
gang an. Die Behaarung besteht aus dem Blattrande ansitzenden, kleinen, dickwandigen, 
einzelligen, zahnformigen Borstenhaaren, und eigenartigen, in die Epidermis eingesenk. 
ten, haufig auf den Nerven gelegenen Driisenhaaren, welche mehreren Epidermiszellen 
aufsitzen und aus einem kugeligen bis ellipsoidischen, mehrzelligen Kopfchen bestehen, 
in dem die Zellen in 2 bis 3 Etagen angeordnet sind und das von einem kleinzelligen 
Epithel aus bisiiber 100 Zellen iiberzogen ist. Jede Epithelzelle enthalt eine kleine 
Oxalatdruse. Das Sekret dieser Driisenhaare iiberzieht die Droge lackartig. 

Bestandteile nnd Anwendung. Die Droge enthalt rund 0,3% atherisches 01, 
Harz, Gerbstoff, aber kein Alkaloid oder Saponin. Sie findet aIs Fluidextrakt vielfache 
Verwendung. 

Flores Calendolae. Ri:Q.gelblumen. 
Ringelblumen sind die vollig entfalteten und getrockneten Bliitenkorbchen der 

in Deutschland und Siideuropa kultivierten Calendula officinalis L. Sie sind ein 
Volksheilmittel. Die fiir sich getrockneten, zungenformigen Strahlenbliiten werden 
haufig dem Safran substituiert, wozu sie mit Anilinfarben gefiirbt werden. Sie be· 
stehen aus zartwandigem, von feinen Gefallbiindeln durchzogenem Gewebe, nur die 
iibrigens nicht papillos vorgewolbten Epidermiszellen der Zahnchen am oberen Ende 
sind derbwandig. Die Epidermis tragt derbe Zwillingshaare und ist von einer fein aber 
sehr deutlich langsstreifigen Kutikula iiberzogen. Ihre Zellen enthalten reichlich 
Tropfen einer olartigen Substanz. 

Radix Carlinae. Eberwurzel. 
Die im Herbst gesammelte Wurzel der in Mittel. und Siideuropa auf trockensandigen 

Stellen, besonders auf Kalk verbreiteten Carlina acaulis L. Bis 30 cm lange, bis 
2,5 cm dicke, einfache, oft mehrkopfige, nur an der Spitze wenig ii.Btige, oft gedrehte, 
und langs aufgerissene, aullen schmutzig graubraune, Iangsrunzelige und hOckerige, 
innen braune oder etwas hellere Hauptwurzeln von hornartigem, nicht faserigem Bruch. 
Durch das Aufreillen ist oft das netzig.wellige Holz freigelegt, das im Querschnitt 
deutlich strahlig ist. Die dunkle primii.re Rinde ist verhii.ltnismallig schmal und fiihrt 
an ihrem inneren Rande eine Anzahl Sekretbehalter mit braunem Inhalt. Die glei~ 
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chen. Sekretbehii.lter finden aich in dem den grollten Teil der Wurzel ausmachenden 
Kambialzuwachs, der aus breiten Mark- und schmalen Holzrindenstrahlen besteht 
Die Rindenstrahlen enthalten Siebrohrengruppen, Parenchym und diinnwandiges, 
langgestrecktes Prosenchym, aber keine typischen Fa.sern, die Holzstrahlen kleine 
Gruppen von Netzgefii.llen, Parenchym und wenige, vereinzelte Fasern. Das Paren
chym enthii.lt Inulin, hie und da kleine Einzel- oder Zwillingskristatle von Oxalat. 

Die Wurzel riecht unangenehm. durchdringend, schmeckt bittersiill, brennend 
aromatisch und enthii.lt ii.therisches 01 (bis 2%). 

Verwechselungen mit Carlin a vulgaris L. sind moglich. Diese Wurzel entbehrt 
jedoch der Sekretbehii.lter und ist daher nicht aromatisch. In Frankreich istCarlina 
acanthifolia All. gebrauchlich. 

Radix Bardanae. Klettenwurzel. 
Abstammung ond Beschaffenheit. Die im Herbst des ersten oder im Friihjahr 

des zweiten Jahres gesammelte, meist der Lange nach gespaltene, junge Wurzel ver· 
schiedener in Deutschland verbreiteter, zweijahriger Arten der Gattung Lappa (Arc
tium), vor atlem L. majorGaertner, L. minorDC. und L. tomentosa Larrw.rck. Die 
Wurzel (Pfahlwurzel) ist einfach oder wenig ii.stig, zylindrisch, in der Lange sehr ver
schieden, 0,5-1 cm dick, gedreht, oben oft noch mit dem weillfilzigen Stengelrest ver
sehen, aullen schwii.rzlichbraun und langsfurchig, innen blaBbraunlich, fast hornartig. 
Der Bruch ist kornig. Der Querschnitt fii.rbt sich nach Zusatz von JodlOsung nicht 
blau, sondern braun. 

Anatomie. Die Wurzeln haben einen schmalen Kork, eine schmale primare Rinde 
(die in alteren Wurzeln abgeworfen ist) mit einem Kranz von Sekretschlauchen und 
einen sehr breiten, das oft geschwundene, eine Markhohle vortauschende primare Holz 
umgebenden Kambialzuwachs, der ganz vorwiegend aus sehr breiten Markstrahlen 
besteht, welche die schmalen Holzrindenstrahlen einschliellen. Die Holzstrahlen ent
halten meist nur eine Radialreihe von Gefallen. Bei fortschreitendem Kambialwachs
tum wird die Zahl der Holzrindenstrahlen vermehrt, so dall diese oft nicht bis ins Zen
trum reichen. Das Parenchym enthii.lt Inulinklumpen. Beim Trocknen der Wurzel 
findet oftmals eine Zerreillung des Markstrahlgewebes statt, wodurch die Droge liickig 
wird. 

Priilong. Verwechslungen sind moglich mit den Wurzeln von Atropa belladonna 
L. (Solanaceae), Symphytum officinale L. (Borraginaceae) und Rumex obtusi
foli us L. (Polygonaceae). Die Beimengung von Atropa, die gefii.hrlich ist (s. diesel, und 
von Rumex kann mikroskopisch durch den Starkegehalt, oder durch die Schwarzung von 
Wurzelstiickchen nach Einlegen in Jodjodkaliumlosung nachgewiesen werden. Rumex 
enthii.lt aullerdem Oxalatdrusen und wird nach Zusatz von Kalilauge violettrot. Sym
phytumwurzel ist aullen schwarz, innen weill oder braunlich, und hat einen aus drei
eckigen Holzstrahlen und Markstrahlen aufgebauten, ein deutliches Mark umgebenden 
Holzkorper. Auf zu spat, spater als im Beginn des zweiten Jahres gesammelte Kletten
wurzel kann durch Beachtung des Holzkorpers gepriift werden. Er darf nicht aus dicht 
beisammenliegenden, durch Zerreillung der Markstrahlen isolierten, radial gestetlten, 
zahen Lamellen bestehen. 

Bestandteile ond Verwendung. Die Droge schmeckt siilllich und schleimig; 
sie enthii.lt atherisches 01, Bitterstoffe, Gerbstoffe und Inulin. Man schreibt ihr Haar
wuchs befordernde und blutreinigende Eigenschaften zu. 

Herba Cardui benedicti. Kardo benediktenkraut. 
Benediktenkra u t. Bi tterdistelkra u t. 

Abstammung. Benediktenkraut stammt von Onicus benedictus L., 
einer im Mittelmeergebiet verbreiteten Staude von distelartigem Habitus, 
welche zur Gewinnung des Krautes fur pharmazeutische Zwecke z. B. in 
der Umgebung von COlleda (Provinz Sachsen) kultiviert wird. Die zu 
sammelnden Anteile sind die Blatter der Pflanze (Abb. 402) und die krau
tigen Zweigspitzen mit den Bluten (Abb. 403). Die Sammelzeit ist Juli 
und August. 
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Beschaffenheit. Die bodenstandigen Blatter sind 5- 30 em lang, lineal
oder langlichlanzettlich, spitz, schrotsagezahnig oder buchtig-fiederspaltig, 
nach unten in den dicken, rinnigen, dreikantigen, gefliigelten Blattstiel ver
schmalert. Die Fiederlappen sind breit.eiHinglieh und buehtig abgestumpft, 
mit einer Staehelspitze versehen und zottig behaart. Die zerstreut stehen
den Stengelblatter (Abb. 4(3) nehmen nach oben an Lange ab; die oberen 
sind sitzend, am Stengel herablaufend, buchtig, stachelspitzig gezabnt. 

Die Bliitenkopfchen (Abb. 402) 
sind einzeln, endstandig, eiformig, 
bis 3 cm lang und 1,5 cm dick, 
von einem derb stacheligen HUll
kelch eingesch lossen; die aufleren 

Abb. 402. Cnlcus bened1ctus. A Bliihender Zweig, B BlUtenkopfchen , Abb. 403. Blatt von Cnlcus o e1n solches 1m Langsschnltt, D normale zwltterlge chelbenbliite , benedlctus. 
E welbllche unfruchtbarc RandblUte. (GUg.) 

Blattehen des Hiillkelches sind eiformig, in einen einfaehen, am Rande 
spinnwebig behaarten Stachel auslaufend, die inneren sind sehmaler und 
laufen in einen gefiederten Staehel aus. Der Bliitenboden tragt zahlreiehe, 
weifle, glanzende Spreuhaare. Die Kopfchen enthalten 4-6 gelbe, rohren
formige Rand- und zahlreiehe Scheibenbliiten ; erstere sind unfruchtbar (E), 
letztere zwitterig (D) und fruehtbar. 

Die Droge rieeht kaum und schmeckt stark bitter. 
Anatomie. Die Laubblatter haben beiderseits eine Spaltoffnungen obne 

Nebenzellen enthaltende Epidermis aus wellig begrenzten Zellen. Das 
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Mesophyll enthalt 2-3 Palisadenschichten und ein schmales Schwamm
gewebe und ist kristallfrei. Die Deckhaare bestehen entweder aus mehreren 
kurzen Zellen von erheblichem Durchmesser und einer kurzen, kegel
formigen Endzelle oder aus mehreren kurzen Zellen von kleinem Durch
messer und einer sehr langen, peitschenschnurartig gewundenen Endzelle. Die 
Nerven enthalten in Begleitung der Gefii.f3biindel Faserstrange, die Stacheln 
der Blatter und des Hiillkelches bestehen aus dickwandigen Fasern. Die 
Pollenkorner zeigen 3 Austrittstellen fiir den Pollenschlauch in der war
zigen Exine. 

Merkmale des Pulvers. Das griine Pulver enthalt neben zahlreichen 
Fetzen von griinem Mesophyll- und farblosem Stengel- und Nervgewebe ala 

Abb. 404. H rbn Cardui benedicti. A QUCIschnitt durcll daa Blatt. B Oberfliichenan icht der Blatt
oberseite. C PoUenkorn. 

charakteristische Elemente sehr groBe Mengen von Faserbruchstiicken, 
zahlreiche Gefii.Be, Stiicke der Deckhaare, Stiicke der aus derbwandigen 
zahen Zellen bestehenden Spreuschuppen des Bliitenbodens, verhii,ltnismaBig 
wenig Fragmente der Blumenkronen aus zartem Gewebe, Pollenkorner. 

Bestandteile, Etwa 0,2% des kristallinischen Bitterstoffes Cnicin, etwas 
fliichtiges 01, Harz, ziemlich viel Mineralbestandteile. 

Priifung. Bei genauer Beachtung der oben angegebenen Merkmale sind 
Verwechselungen ausgeschlossen. Die Blatter von Cirsium oleraceum L. 
sind glatt oder zerstreut behaart, schwach stachelig bewimpert und nicht 
bitter, die von Cirsium lanceolatum L. unterseits diinngraufilzig, von 
Silybum marianum Gartner kahl, weiBgefleckt, von Onopordon acan
thium L. sehr dicht weiBfilzig. Der Aschegehalt des Pulvers darf 20% 
nicht iibersteigen. 

Gesehiehte. Vermutlich kannten und benutzten schon die alten Griechen 
die Pflanze unter dem Namen Akarna. 1m Mittelalter war sie als Heilpflanze 
sehr geschatzt. 

Anwendung. Die Droge dient ala verdauungsbeforderndes Mittel. 
Extractum Cardui benedicti wird daraus bereitet. 
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Fructus Cardui Mariae. Marienkorner. Stechktirner. 
Abstammung. Die vom leicht abfallenden mehrreihigen, grobborstigen, unten 

zu einem Ringe verwachsenen Pappus befreiten Friichte von Silybum marianum 
Gartner, einer einjahrigen, im Mittelmeergebiet heimischen, bei uns in Garten gezogenen 
und gelegentlich verwilderten Distelart. 

Beschaffenheit und Anatomie. Die Friichte sind etwa eiformig bis langlich, meist 
etwas schief, etwas flachgedriickt, bis 7 mm lang, bis 3 mm breit, glanzendglatt, grau
braun, fein dunkler langsgestrichelt, am unteren Ende zugespitzt, am oberen gestutzt, 
mit einem blaBgelben Rande (der Narbe des Pappus) und in dessen Mitte mit einem Spitz
chen (Griffelrest) versehen. Die diinne Frucht- und Samenschale umgibt den endo
spermlosen Keimling, mit seinen plankonvexen Kotyledonen und dem nach unten ge
richteten hypokotylen Glied. Die Kotyledonen enthalten fettes 01 und Aleuron. Das 
Fruchtgehause besitzt eine Epidermis aus fast farblosen, radial gestreckten, stark ver
dickten Steinzellen, darunter liegt mehrschichtiges Parenchym, mit GefaJ3biindeln, 
dann folgt eine Reihe im Fruchtquerschnitt radial gedehnter, im Fruchtlangsschnitt 
schrag gestellter, sehr enger, zitronengelber Zellen, endlich blaBbraunliches kollabiertes 
Parenchym. 

Bestandteile. Die Friichte sind geruchlos, ihre Schalen schmecken bitter, ihre 
Kerne oligo AuJ3er dem 01 wurde etwas Gerbstoff in Ihnen gefunden. 

Priifllng. Sie sollen mit den Friichten von Cnicus benedictus L. verwechselt 
werden. Diesesind mit bleibendem, dreireihigem Pappus versehen, dessen auBerste Reihe 
einen knorpeligen, zehnzahnigenRand, dessen zweite Reihe 10 steife, mit steifen Harchen 
bekleidete, lange Borsten und dessen innerste Reihe 10 kiirzere, driisig behaarte Borsten 
umfaBt. Die Fruchtwand besitzt eine gewohnliche Epidermis, die dritte Schicht be
steht aus ziemlich groBen, radial gestreckten Steinzellen. 

Verwendung. Die Droge wird neuerdings wieder bei Gallenleiden empfohlen. 

Flores Carthami. Saflor. 
Saflor besteht aus den getrockneten, roten Bliiten des im Mittelmeergebiete hei

mischen und dort auch kultivierten Carthamus tinctorius L. Die Bliiten werden 
gesammelt, wenn sie zu welken beginnen, und werden dann gequetscht und mit Wasser 
gewaschen, um einen wasserloslichen, gelben Farbstoff zu entfernen; sre werden mit 
den Handen zu kleinen, flachen Kuchen gepreBt und getrocknet. Sie sind Rohrenbliiten 
mit schmaler, langer Rohre und 5 mm langen, linealen Zipfeln. In jeden Zipfel treten 
2 den Randern sehr genaherte GefaBbiindelchen ein, die von je einem langen, kraftigen, 
mit rotbraunen Sekretmassen erfiillten Sekretgang begleitet sind. An der Spitze jedes 
Zipfels sind die Epidermiszellen stark papillos vorgewolbt, im iibrigen sind sie sehr 
lang gestreckt und schmal, sehr zartwandig und haben fein gewellte, besonders in den 
unteren Tellen der Krone sehr reichlich und deutlich, aber fein getiipfelte Seitenwande. 
Die Bliiten dienen wegen ihres rotlichen Farbstoffes zu Farbzwecken und bilden haufig 
ein Falschungs- und Ersatzmittel fiir Safran. 

Unterfamilie Liguliflorae. 
Die hierhergehorigen Arten flihren in ihren Geweben anastomosierende, 

gegliederte Milchrohren. Schizogene Sekretbehiilter kommen dagegen 
nicht vor. 

Radix Taraxaci cum herba. Lowenzahn. 
Abstammung. Die Droge besteht aus der im Friihjahr vor der Bliitezeit gesammel

ten, ausdauernden Wurzel mit den Bliitenstandsknospen und den Rosettenblattern 
des auf der ganzen nordlichen Erdhalbkugel iiberall verbreiteten Taraxacum offi
cinale Wigger8 (Abb.405). 

Beschaffenheit. Die Wurzel ist spindelformig (Abb.406), im trockenen Zustande 
sehr stark eingeschrumpft, hochstens 1,5 cm dick, hart, sprode, auBen schwarzbraun, 
mit groben, haufig spiralig verlaufenden Langsrunzeln. Die Rinde schwillt nach Wasser
zusatz stark an und wird bedeutend breiter als der Holzzylinder. Der Holzzylinder zeigt 
auf dem Querschnitt keinen strahligen Bau, ebensowenig die Rinde; dagegen sieht man 
'n letzterer zahlreiche deutliche, dunkle, konzentrische Linien, welche von Gruppen 
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Abb.406. Pfahiwurzel von 
Taraxacum offlcinale, an der 
Spltze den Wurzelstock mit 
den Blatt· und Bliitenanlagen 

A bb. 405. Taraxacum officinal •. tragend. 

von gegliederten Milchrohren her
riihren (Abb.408). Der Bruch ist 
glatt, gelblich, der Holzkorper rein 
gelb. Am oberen Ende lauft die 
Wurzel in einen sehr kurzen, gerin
gelten, mehr- bis vielkopfigen 
Stammteil aus, der die Blatter und 
Bliiten tragt. Die rosettenartig ge
stellten Blatter sind grob schrot
sageformig, lanzettlich oder lang
lichlanzettlich, meist mit einem gro
Ben, dreieckigen Endlappen ver
sehen, kahl oder seltener schwach 
behaart. Die fast kugeligen Bliiten
standsknospen stehen einzeln end
standig an langen, hohlen Stielen. 

LOwenzahn ist geruchlos und 
schmeckt bitter. 

Anatomie. Die von einer Kork
schicht bedeckte Rinde (es ist nur 
noch sekundare Rinde vorhanden!) 
besteht aus diinnwandigern Paren-

Abb. 407. :Radix Taraxaci, Lupen-
bUd ('/,). to Korkschicbt, 

Ti runde, mi konzentrisch an· 
geordnete Gruppen der Milchl;aft· 
sehiaucbe, ho Holztell, 1I.m.. die 
belden elnzlgen primiiren Mark· 

strnhien desselben. (Gllg.) 

Abb. 408. :Radbc Taraxnci, Querschnltt durcb dle Wur
zel. obi obUterlertc Siebstrangc (funJ..-tloIlJ!los), rp Rln
denpsrenchym der sekundiiren Rlnde, 8b Slebstringe, 
11~ Milchl;aItschiauche, belde zu Rlngzonen In der sekun
daren Rinde vereinlgt, c Kambium, Q Ge/iUle, hp Holz-

parenchym. (Tscblrch.) 
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chym (rp), mit dem, in konzentrische Schichten gelagert, regelmaBig Sieb- (sb) und 
Milchrohrenpartien (m) abwechseln (man kann haufig 20 und mehr solcher regelmaBig 
a.ufeinanderfolgenden Schichten zahlen). Die Siebzonen sind kleinzellig; die diinnwan
digen Milchrohren treten infolge ihres dunkeln Inhalts deutlich hervor; diejenigen der
selben Ringzone anastomosieren sehr vielfach miteinander (Abb. 409 u. 410). Der Holz-
korper ist diarch ge- A 
baut, was sich bei der 
stark in die Dicke ge
wachsenen Droge noch 
daran erkennen laBt, 
daB nur zwei (primare) 

Markstrahlen vor
kommen (Abb. 407); 
sekundare Markstrah
len fehlen volistandig. 
Der Holzkorper be
steht hauptsachlich 
aus Holzparenchym 
(hp), in das reichlich 
einzeln liegende, zer
streute, bis 80 IL weite, 
in ihrem Langsverlauf 
in der Weite schon auf 
kurzen Strecken wech-

A bb. 409. RadIx Tamxnci. Tangentialer Lilngs choltt dUTch dIe Innen. 
rlnde, den Vcrlnuf der Mllchsaft chliiuche (I) zclgcnd. (Fliickiger und 

Tschirch.) 

selnde NetzgefaBe mit kreisfOrmiger Perforation der Querwande und niedrigen, sehr 
in die Breite gezogenen, an den Seiten spitzen Tiipfelflachen, und sparliche schwach ge
streckte Ersatzfasern eingebettet sind. Starke fehlt. An ihrer Stelle sind die Paren
chymzellen mit dem Reservestoff Inulin erfiillt, das sich in Form von kleineren oder 
groBeren, wei Ben Klumpen findet. Oxalatkristalle fehlen. 

Merkmale des Pulvers. Das 
Pulver besteht fast nur aus Wur
zelelementen; es werden in ihm 
nur sparliche Bruchstiicke der 
Blatter beobachtet. Charakteri
stisch sind: Parenchymfetzen, 
diinnwandige Zellen mit Inulin
klumpen, freiliegendes Inulin in 
Klumpen oder Triimmern; Milch
saftschlauche in Bruchstiicken oder 
der aus ihnen ausgefallene, einge
trocknete Inhalt in gelbbraunen 
Schollen; GefaBbruchstiicke; Kork
fetzen. - Es ist zu beachten, daB 
sich das Inulin in Wasserpraparaten 
rasch lost! 

Bestandteile. Die Droge ent
halt den kristallinischen Bitterstoff 
Taraxacin, sowie Wachs, Schleim, 
Inulin, Zuckerarten. 

Priifung. Da die Bestandteile 
je nach der Jahreszeit in sehr 
wechselnden Mengen in der Droge 
enthalten sind, schmeckt diese 
bald mehr siiBlich, bald mehr rein 
bitter, und dies letztere ist bei 

d 
l 

l 
~ 

Abb. 410. RadIx Taraxacl. B Lang chnltt durch die iiuller
ste MllchrOhrenlone, stark vergroOert: cr Siebrohren, 1 MJlch
sartschliluche. C Llingsschnltt durch el ne der lnneron MlIch
riihrenzcnen, In welchen die Schlauche (I) von Siebriihren 

(or) begleitct sind. (Fliickiger und Tschlrch.) 

der yom Arzneibuch geforderten Zeit des Einsamrnelns das Normale. Die Droge soll 
mit der Wurzel von Cichori urn intybus L. (Compositae) verwechselt worden sein. Die 
Unterscheidung der Ganzdrogen und Schnittformen ist leicht, da Cichoriurnwurzel in 
der Rinde nicht konzentrisch geschichtet, sondern durch die schmalen Leptomstrange 
strahlig ist. 1m Pulver ist eine Verwechselung oder Beimengung sehr schwierig 
nachzuweisen. Die GefaBe der Zichorie sind enger (meist bis 50 IL), zwar auch netzig 
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verdickt und kurzgliedrig, aber mit meist wenig in die Breite gezogenen, d. h. genau 
ovalen Tiipfulchen versehen. . 

Geschichte. Der Gebrauch der Wurzel, sowie der Blatter des LOwenzahns besteht 
schon seit der Zeit der alten Griechen und Romer. 

Anwendung. Die Droge wird als milde losendes Mittel angewendet, meist als 
Extractum Taraxaci. 

Herba Lactucae virosae. Giftlattich. 
Abstammung und Beschaffenheit. Giftlattich ist das vor der Entfaltung der 

Bliiten gesammelte und getrocknete Kraut der in fast ganz Europa heimischen und 
verbreiteten, vielfach zu Arzneizwecken kultivierten Lactuca virosa L. Der Sten· 
gel ist rund, hohI, unten holzig, mit steifen Borsten besetzt, oberwarts krautig und kahI 
und tragt wechselstandige, oberwarts stengelumfassende, langliche, verkehrt eiformige, 
ungeteilte oder buchtige, stachelspitzig gezahnte, horizontal gestellte Blatter, die, iill 
allgenieinen kahI, nur auf der Unterseite des Haupt. und der gro/3eren Nebennerven 
einige steife Borsten tragen. Bliitenkopfchen in endstandigen Trauben an den rispigen 
Verzweigungen des Stengels, klein, zylindrisch mit wenigen, zitronengelben, zungen· 
formigen Zwitterbliiten. Fruchtknoten mit Pappus. 

Anatomie. Beide Blattepidermen aus stark welligen Zellen gebildet, beide mit 
etwa gleich viel Spaltoffnungen. Mesophyll bifazial. 1m Mark und in der Rinde der 
Stengel und in Begleitung des Leptoms der BlattgefaBbiindel reichIich gegliederte 
Milchrohren. Die Borsten der Blattunterseite sind vielzellig, stachelartig. 

Priifung. Verwechselungen konnen mit Lactuca sativa, scariola und Son· 
chus·Arten vorkommen. Lactuca sativa ist durch den doldentraubigen Bliitenstand, 
L. soariola durch die vertikal gestellten, schrotsageformigen Blatter, die Sonchusarten 
durch das FehIen der Borsten auf der Blattunterseite unterschieden. 

Lactucarium. 
Die Droge ist der eingetrocknete Milchsaft von Lactuca virosa L. Dieser wird 

namentlich in der Rheinprovinz bei Zell a. d. Mosel von angebauten Exemplaren in 
der Weise gewonnen, daB man im Beginne des Bliihens den Stengel einige Dezimeter 
unter der Spitze abschneidet und den vom Mai bis September taglich aus der Schnitt· 
flache ausgetretenen Milchsaft sammelt und eintrocknen laBt; darauf wird jedesmal 
eine neue Schnittflache unterhalb der alten hergestellt. Lactucarium bildet harte, 
formlose, braunliche Klumpen, welche sich wie Wachs schneiden lassen und weiBliche, 
wachsglanzende Schnittflachen zeigen. Es besitzt einen eigenartigen, narkotischen 
Geruch und stark bitteren Geschmack. Bestandteile sind neben Mannit, Kautschuk und 
EiweiBstoffen der Bitterstoff Lactucin, ferner Lactucasaure und Lactucon. Der Asche· 
gehalt darf nicht mehr als 7,5% betragen. Es wird als narkotisches Mittel, sowie auch 
gegen Asthma angewendet. Andere Sorten werden in Osterreich, Frankreich, RuB· 
land und England gewonnen. Das franzosische La.ctucarium gallicum ist entweder 
von Lactuca altissima Bieberst.ein gewonnen und dann von der deutschen und eng· 
lischen Sorte nicht wesentlich verschieden, oder es stellt ein trockenes Extrakt aus 
Lactuca sativa dar und unterscheidet sich von allen Sorten durch klare Loslichkeit 
in Wasser. Osterreichische Ware wurde mit Brotkriimeln verfalscht gefunden. 

B. Drogen aus dem Tierreich. 
(Alphabetisch angeordnet.) 

Cantharides. Spanische Fliegen. Pflasterkafer. Blasenkafer. 
Kanthariden. 

lbstammung. Sie sind die stellenweise in Europa verbreiteten, auf 
bestimmten Baum· und Strauchgattungen sich aufhaltenden Kafer Lytta 
vesicatoria Fabricius, aus der Familie der Meloideae. Sie werden friih-
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morgens in erstal'rtem Zustande von den Baumen und Strauchern auf unter
legte Tiicher abgeschiittelt, mit Ather getotet und bei einer 40 0 C nicht 
iibersteigenden Temperatur getrocknet. Die Hauptmenge der Handelsware 
kommt aus RuBland und Polen, sowie aus Sizilien und Spanien. 

Bescbaffenbeit. Kanthariden sind schlanke, 1,5-3 cm lange, 5-8 mm 
breite, glanzendgriine, besonders in der Warme blauschillernde Kafer von 
starkem, unangenehmem, durchdringendem Geruch. Ihr Aussehen ist aua 
Abb. 411 eraichtlich. 

Merkmale des Pnlvers. Das graubraune Pulver, das unter der Lupe aus 
braunen und griinen Teilchen zusammengesetzt erscheint, zeigt unter dem 
Mikroakop als charakteristische Teilehen zahlreiche kleine Borsten von ver
sehiedener Lange und Dicke, sowie schwarzbraune, undurchsichtige Frag
mente der Fliigeldecken. 

Bestandteile. Getroeknete Kanthariden enthalten bis 10% Feuehtigkeit 
und bis 8% Asche, etwa 12% Fett, sowie Harz und als wirksamen Bestand
teil Cantharidin. 

Priifnng. Kanthariden sollen mogliehst wenig beschadigt, d. h. nicht 
zerbrochen und weder von Milben noch von anderem 
Ungeziefer zerfressen sein und nieht nach Ammoniak 
rieehen. Zur fabrikmaBigen Darstellung von Cantha
ridin kommen zum Teil andere, zum Teil der Lytta 
vesicatoria nahe verwandte Kafer in den Handel, 
welche jedoch nach Aussehen und Farbe nicht mit 
der obengenannten spanischen Fliege zu verweehseln 
sind. 

Der Aschegehalt des Pulvers darf 8% nicht iiber
steigen. 

. Abb. 411. Lytta vesicatoria . Gebaltsbestimmnng. 9 g gepulverte spanische Fliegen 
laBt man mit 20 g Chloroform und 1 g Salzsaure 24 Stunden unter haufigem 
Umschiitteln stehen, gibt dann 40 gAther hinzu und filtriert nach einige Minu
ten wahrendem Schiitteln und halbstiindigem, ruhigem Stehen 41 g der Ather
chloroformmischung (= 6 g Droge) abo Von diesen destilliert man daB 
Losungsmittel bis auf etwa 5 gab, die man freiwillig verdunsten laBt. Den 
durch Einblasen von Luft getrockneten Riiekstand laBt man mit 10 cem 
einer Mischung aus 38 ccm Petroleumbenzin und 2 eem absolutem Alkohol 
in versehlossenen Kolben 12 Stunden lang unter ofterem Umschwenken 
stehen, wodur.ch gefarbte Nebenstoffe gelost werden. Man gieBt dureh 
Watte ab, wascht das Kantharidin noch viermal mit je 5 cem derselben 
Mischung, bis das Filtrat farblos ablauft, bringt dann das auf die Watte 
gelangte Cantharidin mit Chloroform in Losung, gibt die Losung zur Haupt
menge des Cantharidins in das Kolbehen, laBt verdunsten, troeknet 12 Stun
den im Exsikkator und wagt, vorausgesetzt, daB das Cantharidin auf diese 
Weise weiB und kristallinisch gewonnen wurde. Ist es gefarbt oder sehmierig, 
so lost man es durch dreimaliges Erwarmen mit je 2 cem Natronlauge und 
Nachwaschen mit Wasser heraus, iibersattigt mit Salzsaure und sehiittelt 
es mit 10, dann zweimal mit je 5 eem Chloroform aus. Die Chloroformlosung 
wird durch Destillation auf 5 cem eingeengt, zur freiwilligen Verdunstung 
gebraeht und wie oben besehrieben noehmals mit Alkohol-Petroleum
benzingemiseh behandelt. Es miissen mindestens 0,042 g Cantharidin 
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gewonnen werden, was einem Gehalte der Droge von mindestens 0,7 % ent
spricht. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, gut getrocknet, in fest verschlossenen 
GefaBen. 

Anwendung. Anwendung findet die Droge zu blasenziehenden Pflastern 
und Salben, sowie in der Tierheilkunde zur Steigerung des Geschlechts
triebes. Spanische Fliegen sind wegen ihrer Giftigkeit vorsichtig zu hand
haben. 

Castoreum. Bibergeil. 
Abstammung. Bibergeil ist der Inhalt eigentiimlicher Sekretionsorgane des Bibers, 

Castor fiber L. (Abb.412), welche sowohl dem Mannchen als auch dem Weibchen 
dieser Tierspezies eigen sind und ihren Sitz in der Nahe der Geschlechtsorgane haben. 

Sie werden nach der Totung der Tiere von den Biberjagern in 
Sibirien und in Kanada. herausgeachnitten und im Rauche getrock
net, wodurch ihr anfangs fliissiger, gelblicher Inhalt fest und gelb
braun wird. Man unterscheidet im Handel Castoreum cana
dense und C. sibiricum. 

Beschaffenheit. Castoreum canadense, amerikanischea Biber
geil, in Kanada gesammelt und von der Hudsonbay-Geaellschaft 
in den Handel gebracht, bildet langlich·birnenformige, braune und 
auBen unebene, je zu zweien miteinander verbundene, 8-10 cm 
lange und 2,5--3 cm dicke Beutel. Sie bestehen aus mehreren 
Hauten und schlieBen einen glanzenden, trockenen, leicht zu rot
braunem Pulver zerreiblichen Inhil.lt ein. 

A bb. 412. Castoreum 
"anadense. ~tark 

verkleioert. 
Castoreum sibiricum, sibirisches oder moskowitisches Biber

geil, an den Fliissen Jenissei und Lena gewonnen, besteht aus 
mehr runden als birnformigen Beuteln, welche groBer sind als die 

kanadischen und sich leichter abziehen lassen. Der Inhalt ist im trockenen Zustande 
gelblichbraun und sein Geruch und Geschmack ausgiebiger, weshalb diese Sorte im 
Handel sehr viel teurer ist als die amerikanische. 

Bestandteile. Castoreum riecht und schmeckt eigenartig. Man hat atherisches 01, 
ein scharf und bitter schmeckendes Harz, Fett, Cholesterin, Benzoesaure, Salicin, Salicyl
saure und Phenol darin nachgewiesen. 

Priifung. Teilweise Entleerung der Beutel und Nachfiillung mit getrocknetem 
'Blut, Harz, Sand, Sagespanen, Beschwerung mit Steinchen u. dgl. sind oft zu beob· 

achten, auch vollstandige Nachbildungen aus· Harz, Blut usw. 
kommen vor. Sie konnen schon durch den Augenschein infolge 
ihres abweichenden Aussehens erkannt werden. Man schreibt 
der Droge, deren Aschegehalt nicht iiber 4% betragen soIl, eine 
Wirkung gegen Hysterie zu. 

Coccionella. Cochenille. 
Cochenille besteht aus den getrockneten trachtigen Weib· 

chen der Schildlaus Coccus Cacti L. (Abb. 413 w), welche 
in Mexiko auf verschiedenen Kaktusarten, darunter haupt
sachlich Opuntia coccionellifera Miller, lebt undin diesem 
Lande, ferner in anderen Staaten Zentralamerikas (Honduras, 
Guatemala, San Salvador), sowie auf den kanarischen Inseln 
und neuerdings auch auf Java mit groBer Sorgfalt geziichtet 

s~~!~; d~~~f~~~iI~e,;r. wird. Die befruchteten Weibchen werden vor volligerEntwick~ 
groBert. w WeibelleD, lung der in ihnen enthaltenen Eier drei· bis viermal im Jahre 

'" Mlinllchen. von den Pflanzen abgebiirstet, durch Hitze getotet und getrock-
net. Die an der Sonne getrocknete Ware hat ein weiBgestaub

tes Aussehen und heiBt Silbercochenille, im Of en getrocknete ist rotlich-grau und heiBt 
graue Cochenille. Am geschatztesten ist die in Honduras kultivierte Cochenille erster 
Ernte. Der Farbstoff wird in den Schildlausen durch symbiontisch lebende Hefen 
produziert. 
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Getrocknete Cochenille bildet kaum linsengroBe (4--5 mm Durchmesser), halb
kugelige, auf der Unterseite flache oder vertieft-querfurchige K6rperchen, welche mit 
dunkelroter, k6rniger Masse erfiillt sind und sich leicht zu einem dunkelroten Pulver 
zerreiben lassen. Der darin enthaltene, wertvolle, rote Farbstoff ist ein kristallisierbares 
Glykosid, Karminsaure genannt. Der Aschegehalt soIl nicht liber 6% betragen. Coche
nille dient zum Farben. 

Conchae. Austernschalen. 
Sie sind die Muschelschalen der eBbaren Auster, Ostrea edulis L., welche zu 

pharmazeutischem Gebrauch durch Auskochen in Wasser, Abbiirsten und Waschen 
gereinigt werden und gepulvert, geschlammt und wieder getrocknet als Conchae prae
paratae Verwendung finden. Sie bestehen gr6Btenteils (95%) aus kohlensaurem Kalk 
und enthalten daneben nur geringe Mengen phosphorsauren Kalk und Kieselerde. 
Sie finden au.Berlich als Zahnpulver und innerlich als knochenbildendes Mittel wie 
andere Kalkpraparate Anwendung. 

Glandulae Thyreoideae siccatae. Getrocknete Schilddriisen. 
Abstammung und Anatomie. Die Schilddriise ist ein allen Wirbeltieren 

eigentiimliches driisiges Organ von zweilappiger Gestalt, das der inneren 
Sekretion dient. Es wird von sehr zahlreichen BlutgefaBen durchzogen und 
besteht im wesentlichen aus zahlreichen in Gruppen beieinander liegenden 
Driisenblaschen. Diese sind von einem kleinzelligen Epithel ausgekleidet 
und von einer klaren, zahen Substanz, dem Kolloidkorper, erfiillt. Thera
peutisch verwendet werden die Schilddriisen von Rindern und Schafen, 
die zerschnitten, bei gelinder Warme getrocknet und mittelfein gepulvert 
werden. In diesem Zustande stellen sie ein gelbbraunes Pulver von schwa
chem, eigenartigem Geruche dar, das ohne Zusatz einer Fliissigkeit bei 
geringer VergroBerung unter dem Mikroskop betrachtet, sich zum kleineren 
Teil aus anscheinend strukturlosen, zum groBeren Teil aus Schollen zu
sammengesetzt erweist, die rundliche Driisenblaschen enthalten. Bei 
300facher Vergr6Berung erkennt man in einem mit 5proz. Kalilauge her
gestellten Praparate zahlreiche, isolierte oder durch schmale Bindegewebe
stiicke zusammenhangende Driisenblaschen mit ihrem aus fast kubischen 
Zellen bestehenden Epithel und ihrem oft feinkornigen Kolloidkorperinhalt, 
dane ben freiliegende Stucke der Kolloidkorper, Stiicke quergestreifter Muskel
fasern, BlutgefaBe, letztere z. T. mit einem netzigen Geflechtelastischer Fasern. 

Bestandteile. Nicht genau bekannte organische Jodverbindungen, wahr
scheinlich Thyroxin (Kendall). Diese Verbindung ist 4, 5, 6 Trihydro-
4, 5, 6-trijod-2-oxy-,8-indolpropionsaure. Sie kommt gleichzeitig in zwei 
Tautomeren (verschiedene Lagerung der Hydroxylgruppe) vor und wird durch 
Wasseranlagerung in eine zweibasische Saure iibergefiihrt. Fiir die Spezifitat 
des Thyroxins spricht der positive Ausfall der physiologischen Versuche. 

Priifung. Die Reinheitspriifung bezweckt den Nachweis grober Fal
schung mit Hefe, Zucker (insbesondere Milchzucker), Starke, Salzen (ins
besondere Jodiden) und fremden Jodverbindungen. Hefe kann ohne weiteres 
im mikroskopischen Praparate an der ellipsoidischen Form ihrer 8-12 f' 
groBen, mit einer Membran versehenen Zellen erkannt werden. Milchzucker, 
Starke und Salze sind ala farblose eckige oder rundliche Gebilde zwischen 
den braun gefarbten Teilchen des Schilddriisenpulvers erkennbar, wenn 
man dieses niit Jodbenzin anfarbt, den "OberschuB der JodlOsung mit Pe
troleumbenzin unter Dekantieren wegwascht und das Pulver in einem 
mit fliissigem Paraffin hergestellten Praparate bei 300facher VergroBerung 

Gilg-Brandt-Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. AufJ. 30 
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betrachtet. Organische und anorganische, den Schilddriisen nicht eigen
tiimliche Jodverhindungen erkennt man dadurch, daB man sie durch Ex
traktion des Pulvers zunachst mit Wasser, dann mit Weingeist, dann mit 
Ather dem Pulver entzieht, die Filtrate nacheinander in derselben Schale 
eindampft und den Riickstand durch Schmelzen mit AIkalikarbonat und 
Salpeter mineralisiert. In der in Wasser gelOsten Schmelze wird etwa vor
handenes Jod durch Kaliumpermanganat in Jodsaure iibergefiihrt, der 
PermanganatiiberschuB durch AIkohol beseitigt. Die so aus 1 g der Droge 
gewonnene Jodatmenge darf nur so klein sein, daB sie aus etwas Jodkalium 
h5chstens eine 0,1 ccm l/lo-Normal-Thiosulfatlosung entsprechende Menge 
Jod in Freiheit zu setzen vermag. Der Wassergehalt des Pulvers darf 6%, 
der Aschegehalt 5 % nicht ubersteigen. 

Gebaltsbestimmung. Sie beruht auf der Bestimmung der gesamten in 
dem Pulver enthaltenen Jodmenge in Verbindung mit dem bei der Rein
heitspriifung erbrachten Nachweis, daB diese Jodmenge nicht von art
fremden, dem Pulver durch Wasser, Weingeist oder Ather entziehb~ren 
Jodverbindungen herriihrt. 1 g Drusenpulver in gleicher Weise wie oben 
die Extraktruckstande mineralisiert m~B eine Jodatmenge ergeben, die 
beim Ansauern aus Jodkalium eine mindestens 0,85 ccm l/lO-Normal-Thio
sulfatlosung entsprechende Jodmenge freimacht. Nach den GIeichungen: 

2 J + 50 + H 20 = 2 HJ03 

2 HJ03 + 10 HJ = 12 J + 6 H,P 
12 J + 12 Na2S20 3 = 12 NaJ + 6 Na2S40 6 

zeigen 12 Mol. Thiosulfat 2 Atome zu Jodat oxydiertes Jod an, und dem-

gemaB entspricht 1 ccm l/wNormal-Thiosulfatlosung 0,01:692 g im Pulver 

88 

enthaltenenJ ods, also 0,002115 
g. Bei der Titration wird da
her eine Mindestmenge von 
0,00179775 g Jod in 1 g Pul
ver, mithin ein Mindestgehalt 
von 0,18 % angezeigt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Gegen Kropf 

und andere durch mangel
hafte Funktion der Schild
druse hervorgerufene Storun-
gen. 

Hirudines. Blutegel. 
. Abstammung. Blutegel sind 

die in lebendigem Zustande ver
wendeten, zum Blutsaugen dienen
den Wiirmer, Sanguisuga medi
cinalis Savigny (Abb. 414 Sm); 
deutscherBlutegel, und Sangui
suga officinalis Savigny (So), 

Abb. 414. IDrudines. 8m anguisl1ga medicinalls. So anguI· ungarischer Blutegel, welche in 
suga offlcInalis. ,der Mundnapt. 88 deJ'1!elbe auJgescWitzt. 

stehenden oder ruhig flieBenden, 
namentlich dicht bewachsenen Gewassern vorkommen und auch in flachen Teichen 
geziichtet werden. 
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Beschaffenheit. Erstere.Art tragt auf dem Riicken auf meist olivengriinem Grunde 
sechs hellrostrote, schwarzgefleckte Langsbinden; die hellere, gelbgrooe Bauchflache 
ist schwarzgefieckt. Die zweitgenannte .Art besitzt auf dem braunen, gelblichen oder 
rotlichen Riicken sachs breitere, gelbe, durch schwarze Punkte oder oft umfangreichere 
schwarze Stellen unterbrochene La.ngsbinden; die hellolivengrooe BauchflOOhe ist nicht 
gefieckt, sondem besitzt zwei aus sehr genaherten Punkten gebildete, scb,warze Sei
tenstreifen. Am geeignetsten sind nicht zu junge und nicht zu alte Egel, deren Korper
gewicht zwischen 1,0 und 5,0 g schwankt. Sie diirfen noch nicht gesogen haben, beim 
Betupfen des Mundes mit Essig kein Blut abgeben und mUssen gesund sein, was man 
daran erkennt, daB sie sich, in die Hand gelegt, bei sanftem Druck zur Gestalt einer 
Olive zusammenziehen. 

Prtlfung. Vor Verwechselungen mit dem zu pharmazeutischer Verwendung unge
eigneten RoBegel, welcher auf dem Riicken schwii.rzlichgriin, unregelmii.Big punktiert 
und nicht gestreift, auf dem Bauche gelbgriin und an den Seiten, Bowie hii.ufig auch auf 
dem Riicken, braun gefieckt ist, hat man sich zu hiiten. 

Ichthyocolla. Hausenblase. Fischleim. 
Colla piscium. 

Hausenblase ist die getrocknete und praparierte Schwiminblase mehrerer Star
arlen, hauptsachlich von Accipenser huso L., A. Gueldenstedtii Br. et R. und 
A. ruthenus L., welche besonders im Kaspischen Meer und dessen ZufliiBsen heimisch 
sind. Die frischen Schwimmblasen werden aufgeschnitten, abgewaschen und auf Bret
ter gespannt, an der Sonne bis zu einem gewissen Grade getrocknet, um dann durch 
Reiben von der auBeren, silberglii.nzenden Haut befreit zu werden. Zu weiterem Trock
nen werden die Blatter entweder wieder einzeln ausgespannt oder zusammengeschlagen 
oder aber zusammengerollt und in ringformige, hufeisen- oder leierformige Gestalt 
gebracht oder endlich durch Maschinen flach ausgewalzt und zu feinen Faden zer
schnitten. Die beste Hausenblase wird aus Astrachan ausgefiihrt. 

Gute Blii.tterhausenblase ist fast farblos und durchscheinend, geruch- und geschmack
los, sehr zii.he und biegsam, der Lange nach spaltbar; die besten Sorten irisieren stark. 
Sie quillt in kaltem Wasser auf und lost sich in heiBem Wasser fast vollig. Der ABcle. 
gehalt soll hoohstens 1,2% betragen. 

Hausenblase dient zum Klii.ren von Fliissigkeiten und hauptsachlich als Klebe. 
mittel, z. B. bei der Bereitung von Emplastrum anglicum. 

Laeea. Stocklack. Gummilack. 
Laeea in tabulis. Schellack. 

Abstammung. Stocklack ist die von Schildlii.usen der Gattung Lakshadia (ii.ltere 
Bezeichnung Coccus), die auf verschiedenen Baumen besonders Indiens lebt,abgeschie
dene, die Zweige oft streckenweise mantelartig iiberziehende, harzartige Masse. Als 
Wirtspflanzen der Schildlii.use kommen u. a. besonders in Betracht Butea frondosa 
(Leguminosae-Papilionatae), Schleichera trijuga (Sapindaceae), Ficus-Arlen (Moraceae), 
Zizyphus jujuba (Rhamnaceae), Pterocarpus marsupium (Leguminosae-Papilonatae). 
Die Lackkrusten werden abgekratzt oder abgelost und sortiert. Zur Schellackfabri
kation wird der Stocklack gemahlen, mit Wasser meist unter Treten mit den Fiillen 
ausgewaschen, wobei ein roter Farbstoff, die Laccainsaure, in Losung geht und Wachs 
sich auf der Wasseroberflache sammelt. Der am Boden des GefaBes abgesetzte 
Lack wird getrocknet, dann in mehrere Meter langen, nur wenige Zentimeter breiten, 
wurstformigen SOOken an einem Feuer erwii.rmt. Durch Auswringen des Sackes wird 
der geschmolzene Lack herausgepreBt, mit einem Spatel abgekratzt, dann durch be
sonders geiibte ArbeitskrMte unter Warmhalten am Feuer zu mehrere Quadratmeter 
groBen, sehr dOOnen Hauten ausgezogen. Diese bilden die Droge Lacca in tabulis 
und stellen braunliche, durchscheinende, zerbrechliche, in der Wii.rme schmelzende, 
dann angenehm riechende, diinne Blattchen dar; geschmolzener Schellack laBt sich zu 
sehr langen, sehr feinen Faden ausziehen; Schellack ist in Weingeist in der Wii.rme, 
in kaltem Azeton und Methylalkohol loslich, in Petrolather fast ganz unloslich. 

Bestandteile. Schellack enthii.lt etwa 90 % harzige und etwa 10 % wachsartige 
Stoffe, daneben etwas Farbstoff. Der Stocklack enthielt auBerdem die bei der Schell. 
lackfabrikation beseitigte Laccainsaure und Wachs. 

30* 
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Priifung. ZUBatz von Kolophonium verrat sich durch abweichenden Geruch beim 
Erwarmen und durch groBere Loslichkeit der Ware in Petrolather. Da in Indian dem 
Schellack gelegentlich Auripigment zugesetzt wird, ist er nach den Regeln der chemischen 
Analyse auf Arsen zu priifen. 

Anwendung. Als rasch erhartender Firnis und Kitt in Medizin und Technik und 
zu Siegellack. Vielfach ist es iiblich, in europaischen Fabriken den importierten SchelI
lack einem Reinigungs- bzw. einem BleichprozeB mit Chlor zu unterweden. Das ge
wonnene weiBe Produkt wird erweicht unter Wasser zu Stangen und Zopfen aufgedreht. 

Moschus. Moschus. Bisam. 
Moschus ist das eingetrocknete, stark riechende Sekret, welches sich in driisigen 

Behaltern, den sog. Moschusbeuteln des mannlichen Moschustieres, Moschus moschi

.B 
Abb.415. TOllkloes[schcr MoschusbeuteL 

A. von vorn, .B von der eite ge chell. 

fer us L., findet, das in den Gebirgen Hoch
asiens heimisch ist. Die Beutel werden samt 
der behaarten Bauchhaut herausgeschnitten und 
an der Sonne oder auf erwarmten Steinen ge
trocknet. Der beste Moschus ist der Tonkin
moschus, welcher iiber Kanton in den Handel 
gelangt. Minderwertig ist der aus Sibirien iiber 
RuBland in den Handel gebrachte kabardinische 
Moschus. Die Beutel des letzteren sind mehr 
langlich und ihr Inhalt weniger zusammenhan
gend, fast pulverig. 

Tonkinmoschus (Abb. 415) ist in runden bis 
eirunden, auf der konvexen Seite behaarten, 
12,0-45,0 g schweren Beut~ln enthalten und 
bildet eine kriimelige oder weiche, dunkelrote 
bis Bchwarzbraune Masse von eigentiimlichem, 
sehr starkem Geruche. Unter dem Mikroskop 
betrachtet erscheint er, mit Hille yon Terpen
tinol in diinner Schicht auf dem Objekttrager 

ausgebreitet, in gleichmaBig schollenartigen, durchscheinenden, braunen, formlosen 
Splittern und Kliimpchen. Fremde Korper, wie Bleistiicke, Schrot, Steine usw., 
welche in betriigerischer Absicht zuweilen in die Moschusbeutel hineingebracht werden, 
lassen sich durch makroskopische und mikroskopische Betrachtung leicht auffinden. 
Der Aschegehalt solI nicht mehr als 8% betragen. Moschus wird innerlich als Erregungs
mittel verabreicht; auBerdem dient er als Parfiim, obgleich er neuerdings durch "syn
thetischen Moschus", z. B. Trinitrobutyltoluol, hier mehr oder weniger verdrangt ist. 

Os Sepiae. WeiBes Fischbein. 
WeiBes Fischbein besteht aus den Riiekenschuppen des Tintenfisches Sepia offi

cinalis L., einem in allen europaisehen Meeren haufig lebenden Tiere. Diese werden 
naeh dem Tode der Tiere und nach Verwesung des Karpers vom Meere an den Strand 
geworfen und dort eingesammelt. Die Droge wird in gepulvertem Zustande wie kohlen· 
saurer Kalk zu Zahnpulvern und zu innerlieher Verabreichung als knoehenbildendes 
Mittel verwendet. 

Spongia marina. Badesohwamm. 
Der Badesehwamm ist ein masehiges Geriist von Hornfaden, welches von be

stimmten Meeresschwammen (Euspongia offieinalis) aufgebaut wird. 1m Leben 
ist dieses Geriist iiberall von weicher, lebendiger Masse umgeben. Dureh Kneten, 
Auswasehen und Liegenlassen an feuehter Luft wird das Geriist, das ehemisch der 
Seide nahe steht, vom Weichkorper befreit. Der Badesehwamm findet sich in den 
warmeren Meeren; dort ist er in der Nahe der Kiiste auf dem Grunde an Steinen fest
gewaehsen. Der feinste Badesehwamm kommt von Syrien, Kleinasien und den Inseln 
des grieehisehen Archipels in den Handel; aber auch andere Gebiete des Mittelmeeres 
und das Rote Meer liefern Schwamme. Die feineren Sehwamme behandelt man mit 
heiBer Sodalosung, waseht sie gut aus, legt sie in verdiinnte Salzsaure zum Aufiosen 
des Kalkes und bleieht sie in einer Lasung von untersehwefligsaurem Natron nach 
Zusatz von SalzBaure. 



Tabellen zur mikroskopischen Analyse von 
Drogen, Drogenpulvern und Teegemischen. 

Die llotwelldigell Apparate. 
I. Mikroskop mit einem Objektiv von etwa 16 mm Brennweite (Eigen

vergroBerung etwa 10) und einem Objektiv von etwa 3-4 mm Brennweite 
(EigenvergroBerung etwa 40-60), ferner dazu ein Okular von etwa 8-10-
facher EigenvergroBerung, so daB also zwei VergraBerungen (etwa 100 und 
etwa 500fach) erzielt werden. AuBerdem ist notig ein Okularmikrometer und 
zur Festlegung der absoluten Werte desselben ein Objektmikrometer. 

II. Reagenzien: 
1. Alkoholglyzerin (Alkohol. abs. 5,0, Glyzerin 5,0). 
2. Chloralhydratlosung D. A. 6 (Chloralhydrat 7,0, Wasser 3,0). 
3. Chloraljod (ChloralhydratlOsung D. A. 6 10,0, hierzu eine Lasung von 

0,2 Jod und 0,4 Jodkalium in 0,5 ccm Wasser). 
4. Chlorzinkjod D. A. 6. (Eine Lasung von 66 Teilen Zinkchlorid in 

34 Teilen Wasser ist mit 6 Teilen Kaliumjodid und so viel Teilen Jod zu 
versetzen, wie die Lasung aufnimmt.) 

5. Ferrichloridalkohol (Alkohol 10,0, FerrichloridlOsung 10 Tropfen). 
6. Glyzerin-JodlOsung D. A. 6 (6 Teile Glyzerin, 4 Teile Wasser und 

so viel JodjodkaliumlOsung, daB die Mischung eine weingelbe Farbe hat). 
7. Jodanilinc~loral (Chloralhydratlasung 10 cern, Jodjodkaliumlosung 

2 ccm, Anilinsulfat 0,5 g, Salzsaure 5 Tropfen). 
8. Jodjodkaliumlosung (Jod 0,1; Jodkalium 0,2; Wasser 10,0). 
9. Kalilauge 15%. 

10. Kaliumchlorat. 
11. PhloroglucinlOsung D. A. 6 (Phloroglucin 0,2; Weingeist 10,0). 
12. Salpetersaure. 
13. Salzsaure. 
14. Schwefelsaure, konzentrierte, ferner 80%ige und 70%ige. 
15. Terpentinol. 

Die mikroskopische Techllik der Pulverulltersuchungell. 
Zur Herstellung des mikroskopischen Praparates traufelt man mit einem 

Glasstab einen Tropfen Jodanilinchloral, Chloraljod oder Jodjodkalium auf 
den Objekttrager; dann bringt man von dem zu untersuchenden Pulver eine 
Menge von der GroBe eines Stecknadelkopfes hinein, verruhrt dieses mit dem 
Reagens und deckt ein Deckglas auf. Das Praparat ist hiermit fur die mikro
skopische Untersuchung fertig. 1st das Untersuchungsobjekt ein grobes 
Pulver, Pastille usw., so wird dieses im Marser so weit gepulvert, bis es 
ungefahr ein mittelfeines Pulver darstellt, und dann wird in der angegebenen 
Weise weiter verfahren. 
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Bei Teegemischen sucht man einzelne Stiickchen heraus, pulvert sie 
einzeln und untersucht sie gleichfalls einzeln; auf diese Weise vereinfacht 
sich die Untersuchung sehr. Bei Teegemischen kann man auch zweck
maBig einige Querschnitte der einzelnen Bestandteile anfertigen. 

Pillen, Tabletten und Pastillen lOst man in kaltem Wasser auf, laBt ab
setzen, bringt etwas von dem Bodensatz mit moglichst wenig Wasser auf 
den Objekttrager und setzt einen Tropfen Jodanilinchloral oder Chloraljod 
hinzu. 

In derselben Weise, wie oben angegeben, verfahrt man, um ein Praparat 
mit anderen mikrochemischen Reagenzien herzustellen. 

Die wichtigsten Reaktionen der botanischen Elemente seien hier auf
gefiihrt: 

l. Amylodextrin, mit Jodjodkalium braungelb, mit Chloraljod 
ziegelrot. 

2. Kalziumoxalat, in Salzsaure lOslich, mit Schwefelsaure Gipsnadel
chen bildend, in Essigsaure unlOslich. 

3. Zellulose, mit Jodjodkalium Gelbfarbung, mit Chlorzinkjod Violett-
farbung. 

4. Kork, in Schwefelsaure unlOslich, mit Chlorzinkjod Gelbfarbung. 
5. Milchrohren mit Jodjodkalium braungelb. 
6. Proteinkorner (Aleuronkorner), in Wasser zum Teil lOslich, in 

Alkoholglyzerin unlOslich. Jodjodkalium fiirbt die Grundmasse und die 
Kristalloide braungelb, die Globoide bleiben ungefarbt. Die Kristalloide 
und Globoide heben sich besonders gut in Terpentinol hervor, welches 
gleichzeitig das die Betrachtung sehr storende fette 01 lost. 

7. Schleim, in Wasser lOslich, langsam quellend, inAlkoholglyzerin unlos
Hch. Ferner nachweisbar durch die "Tuschereaktion". Man verreibt auf dem 
Objekttrager einen groBen Tropfen Wasser mit einem Tropfen fliissiger chine
sischer Tusche. In diese Tuscheemulsion bringt man wenig des zu unter
suchenden Pulvers, zerreibt rasch mit dem Skalpell, um moglichst die dem 
Pulver anhaftende Luft zu beseitigen, bedeckt mit dem Deckglas und be
trachtet bei schwacher VergroBerung. (50- bis 100fach.) Wo Schleim
zellen Hegen, entsteht ein wasserheller Fleck durch Verdrangung der Kohle
flitterchen, welcher eine Zeitlang wachst. Durch Driicken des Deckglases 
mit einer Nadel iiberzeugt man sich von der zahen Konsistenz des Schleimes. 

Man hiite sich bei dieser Reaktion vor Verwechselung des Schleimes 
mit Luftblasen. 

8. Starke, mit Jodjodkalium violettschwarz, mit Jodanilinchloral und 
Chloraljod blauschwarz. Die Form, Schichtung und Kernhohle ist in Wasser 
festzustellen, die GroBe in Glyzerinjod zu messen. 

9. Verholzte Elemente, mit Jodanilinchloral goldgelbe Farbung, 
mit Phloroglucin-Salzsaure Rotfiirbung (das Pulver wird auf dem Objekt
trager in einem Tropfen Phloroglucinlosung verriihrt, dann wird ein Tropfen 
Salzsaure zugefiigt und mit dem Deckglas bedeckt), mit Chlorzinkjod 
Gelbfarbung. 

Die Behandlung des Drogenpulvers mit J odanilinchloral vereinigt so
wohl die Reaktion auf Starke mit der auf verholzte Elemente als auch be
wirkt sie eine wesentliche Aufhellung des Praparates, wodurch kleine Starke
mengen besser erkannt werden. Die Aufhellung geniigt auch fast immer 
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zur Untersuchung der anderen Pulverbestandteile, so daB kein besonderes 
Chloralhydratpraparat hergestellt werden braucht. Der geringe Zusatz 
von Salzsaure bewirkt ferner nach meinen Erfahrungen ohne Erhitzung 
keine Losung der Kalziumoxalatkristalle. Will man im Verlaufe der Unter
suchung das Bild der Starkekorner ausscheiden, so erhitzt man das Priiparat 
bis zur Blasenbildung. 

Hat man das Vorkommen bzw. Nichtvorkommen von Starke festgesteIlt, 
so ist es im ersteren FaIle erwunscht, die Starke aus dem mikrosko
pischen Bilde nach Moglichkeit auszuschalten, um die anderen pflanz
lichen Elemente um so deutlicher hervortreten zu lassen. Wenn das Pulver 
fast nur aus Starke besteht, z. B. bei Mehlen, wendet man die Verzucke
rungsmethode an. 

Diese wird folgendermaBen ausgefiihrt: Man versetzt 1 g Mehl mit 
100 ccm Wasser, fiigt 1 ccm Salzsaure hinzu, kocht 15 Minuten, laBt ab
setzen, dekantiert und bringt den Ruckstand zum Zwecke der mikroskopi
schen Untersuchung in Chloralhydrat. 

Fur gewohnlich beseitigt man den storenden EinfluB der Starke durch 
Chloralhydrat. Man stellt ein mikroskopisches Praparat mit Chloralhydrat 
her und erwarmt den Objekttrager uber kleiner Flamme, bis Blasenbildung 
eintritt. Dann laBt man erkalten, und fugt notigenfalls am Rande des Deck
glases noch einen Tropfen Chloralhydrat hinzu. (Man achte darauf, daB die 
ChloralhydratlOsung nicht auf das Deckglas kommt.) 

Die Starke ist jetzt verquollen und sttirt nicht mehr bei der Besichtigung 
des Praparates. Aber noch andere Vorteile hat diese Behandlung mit Chloral
hydrat gehabt. Die Luftblaschen sind aus dem Praparate verschwunden; 
die einzelnen pflanzlichen Elemente sind durchsichtiger geworden und lassen 
ihre Form genauer erkennen, auch Oltropfchen sind groBtenteils beseitigt, 
ebenfalls die Proteinkorner, so daB eigentlich die Elemente der Zellwand 
allein erhalten geblieben sind. AuBerdem haben sich noch die Kalzium
oxalatkristalle erhalten. 

Kalziumoxalat findet man am besten in einem Praparat, das mit 
Wasser hergestellt ist, wo es sich durch seinen hoheren Brechungsgrad zu 
erkennen gibt. In schwierigen Fallen (vor allem als Oxalatsand), ist es 
mit Sicherheit nur durch den Polarisationsapparat nachweisbar. 

Um die Aleuronkorner genau betrachten zu konnen, ist es oft not
wendig, die betreffenden Pulver von fettem Ole zu befreien; dies geschieht 
am besten dadurch, daB man sie mehrmals mit Benzin oder Petrolather 
im Reagenzglase schuttelt und jedesmal dekantiert. Das Pulver setzt sich 
infolge seiner Schwere immer schnell ab; hierdurch wird es ermoglicht, daB 
diese Manipulation in wenigen Minuten beendigt ist. Das noch feuchte 
Pulver bringt man auf den Objekttrager, laBt es dort vollig trocknen und 
untersucht zweckmaBig in Jodjodkalium. Vor allem empfiehlt sich die 
Untersuchung in Terpentinol. 

Um die pflanzlichen Elemente bei groben Pulvern, Schnitten und Tee
gemischen voneinander zu isolieren, bedient man sich des Schulzeschen 
Mazerationsverfahrens. Zu diesem Zwecke ubergieBen wir in einem 
wei ten Reagenzglase einige Kristallchen chlorsaures' Kali mit so viel Sal
petersaure, daB sie von derselben vollstandig bedeckt sind, legen dann 
die zu untersuchenden, nicht zu dunnen Langsschnitte (bzw. Drogen-
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stuckchen) hinein und erwarmen nun uber einer Flamme, bis lebhafte 
Gasentwickelung eintritt. Dann lassen wir das Reagens noch einige Minuten 
einwirken und gieBen hierauf den Inhalt des Reagenzglases in eine groBere, 
mit Wasser gefiillte Schale. Aus dieser werden die herumschwimmenden 
Praparate mit dem GIasstab in ein anderes GefaB mit Wasser ubertragen 
und hierauf in einen Wassertropfen auf den Objekttrager gebracht. Die 
Mazeration darf ubrigens nicht in demselben Raume vorgenommen werden, 
in welchem die Mikroskope stehen, da die sich entwickelnden Dampfe den 
letzteren schaden. Die auf dem Objekttrager befindlichen Praparate werden 
mit Nadeln zerkleinert und so in ihre einzelnen Elemente zerlegt. Hat das 
Reagens richtig eingewirkt, so sind die Mittellamellen zwischen den Zellen 
aufgelost worden; die Trennung der Zellen ist daher leicht zu voIIziehen, 
weil nach Entfernung der Holzstoffe auch die pektinreichen MitteIIameIIen 
in Losung gingen, wahrend die sekundaren Verdickungsschichten der Zellen 
zwar ihrer Holzstoffe beraubt wurden, nicht aber ihrer Zellulose, die er
halten blieb. 

Es ist also besonders zu beachten, daB bei dem Mazerationsverfahren 
der ZeIIinhalt aufgelost wird, vor aHem das Kalziumoxalat, die Aleuron· 
korner usw. Die verholzten Elemente farben sich mit Phlorogluzin·Salz" 
saure nicht mehr, da das Lignin daraus entfernt ist . Farbstoffe werden 
durch diese Methode ebenfalls groBtenteils zerstort. 

Von groBer Wichtigkeit ist es bei Pulveruntersuchungen, Vergleichs· 
objekte von wirklich reinen Drogenpulvern zu haben. Es lohnt sich daher 
wohl der Muhe sich nach Moglichkeit selbst gepulverte Drogen vorratig zu 
halten. 

Um sich einen scharfen Blick beim Mikroskopieren anzueignen, ist es 
ferner unerlaBlich, daB man Zeichnungen anfertigt, so wird man z. B. im 
Pulver Epidermis, Haare, Fasern, Steinzellen usw. abzeichnen mussen, um 
sie mit anderen Angaben bzw. Zeichnungen vergleichen zu konnen. 

Notwendig ist endlich noch der Gebrauch eines MeBapparates, um Starke· 
korner usw. messen zu konnen. Hierzu bedient man sich eines Okular

- .. =- . 

\------.= OJ 

Abb. 416. Okular· und ObJckt
miicromcter. 

mikrometers. Da die Skala des Okularmikro
meters jedoch nur relative Werte angibt, ist 
es notig, die Einteilung des Okularmikrometers 
an einem Objektmikrometer fur die jedesmalige 
Linsenkombination, die Auszuglange usw. auf 
absolute Werte umzurechnen. 

Die Abb. 416 zeigt uns das Gesichtsfeld des 
Mikroskopes bei starker VergroBerung; links 
sehen wir die Teilstriche des Objektmikro
meters, beim zehnten Teilstrich zeigt die Zahl 
0,1 an, daB die 10 Teile 0,1 mm groB sind; in 
der Mitte sieht man die Teilung des Okular
mikrometers. 27 Teilstriche des Okularmikro
meters zeigen also die absolute GroBe von 

0,1 mm an. Hieraus ergibt sich, daB 1 Teilstrich 0,1: 27 = 0,0036 mm 
oder 3,6", entspricht. MiBt nun z. B. ein Starkekorn 6 Teilstriche, so ist 
es 21,6 (oder 22)", groB. 

Die zur Untersuchung gelangenden Drogen bestehen meistens aus 
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Rinden, HtHzern, Wurzeln, Blattern bzw. Krautern, Bliiten, 
Samen und Friichten, oder aus deren Mischungen. 

Bevor man daher zur eigentlichen Analyse iibergeht, wird es gut sein, 
sich iiber die normalen Bestandteile der Drogengruppen zu informieren. 
Beginnen wir mit den Rinden: 

Die Rinden enthalten vor allem Kork. Die Korkzellen sind meistens 
polygonal, oft getiipfelt; man sucht sie am besten in Schwefelsaure auf, 
sie verraten sich meistens schon durch ihre braune Farbe. Andere Bestand
teile sind: Parenchymzellen, meistens mit Starke oder Kalziumoxalat ge
£tillt. Kalziumoxalat kommt vor als Sand, Drusen, Prismen, Einzelkristalle, 
Raphiden, Nadelchen; allein oder zwei Kristallarten nebeneinander. Stein
zellen mit groBen Tiipfeln und Schichtung, teils rundlichoval, tells verzweigt; 
Bastfasern meist. auch mit deutlichen Tiipfeln und Schichtung, sehr haufig 
verholzt; selten kommen Milchrohren vor. Oft sind die Zellen, die Oxalat
einzelkristalle enthalten, zu faserformigen Verbanden, Kristallzellreihen, 
vereinigt; diese sind haufige Begleiter der Bastfasern; im Pulver sind sie 
meistens noch erkennbar. 

Die Holzer sind £rei von Kork, enthalten so gut wie keine Starke, diese 
fast nur in den Markstrahlen, dagegen besitzen sie weite GefaBe und Tra
cheiden mit verschiedenartiger Tiipfelung, Parenchymzellen, viele Fasern 
und Steinzellen. Kalziumoxalat ist gewohnlich nur in unbedeutender Menge 
anzutreffen. Die Koniferenholzer unterscheiden sich noch besonders durch 
das Fehlen echter GefaBe; sie enthalten nur Tracheiden mit den eigenartigen 
Hoftiipfeln. 

Die Wurzeln enthalten sowohl die Bestandteile der Rinden wie die 
der Holzer. Bemerkenswert ist das oftere Vorkommen von Sekretzellen. 
An manchen Wurzeln ist noch die Epidermis erhalten, andere haben keinen 
Kork gebildet, an seiner Stelle befindet sich braunes, abgestorbenes Paren
chym, das sog. Metaderm. 

Blatter und Krauter zeichnen sich durch das Vorkommen von Chloro
phyllparenchymzellen aus. Sehr haufig findet sich Behaarung. Man teilt 
die Haare unter anderem ein in: 

Borstenhaare; einzellig, dick- und glattwandig, 
Biischelhaare; handformig verzweigt, diese Verzweigungen oft etagen

artig angeordnet, 
Zystolithenhaare; meistens einzellig, mit Kalziumkarbonat als EinschluB, 
Driisenhaare; gestielt und ungestielt, Driisenkopfchen ein- oder mehr

zellig. Eine besondere Art bilden die Kompositendriisenhaare (in der Auf
sicht erscheinen sie wie eine quergeteilte Ellipse) und "die Labiatendriisen
schuppen (achtzellig, die gemeinsame Epidermis ist durch das Sekret empor
gehoben, in der Aufsicht erscheinen sie als Rosette). 

Gliederhaare; diinnwandig, vielzellig, einzelne Zellen tonnenformig. 
Knotenhaare; einzellig, diinnwandig, knotig angeschwollen. 
Mitscherlichsche Korperchen (nur beim Kakao); mehrzellige wurm-

formige Haare. 
Papillen; kleine Ausstiilpungen der Epidermis. 
Peitschenhaare; mehrzellig, die unteren Zellen wie bei Gliederhaaren, 

die Endzelle gewunden, lang, schmal, meistens mit Luft gefiillt. 
Sternhaare; wie Biischelhaare, Verzweigung jedoch nur an der Basis, 
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man spricht hier besser von sternformig geordneten Haarbiischeln, da es 
sich um mehrere, einzellige Haare handelt. 

Zottenhaare; vielzellig, das Haar eiformig. 
Zwillingshaare; mit gemeinsamer Wand, diese getiipfelt. 
Ferner besitzen die Blatter beiderseits eine Epidermis (glattwandig oder 

wellrandig) mit bzw. ohne Spaltoffnungen. Besonders charakteristisch sind 
oft die Nebenzellen der Spaltoffnungen z. B. bei den Labiaten, Solanazeen 
usw. In einigen Blattern findet man auch Sekretzellen. Kalziumoxalat 
kommt meistens auch vor, und zwar hauptsachlich als Drusen oder Einzel
kristalle. Als GefaBe kommen nur SpiralgefaBe vor. 

Bei den Krautern findet man jedoch auch groBere GefaBe, auBerdem 
Sklerenchymfasern, Pollenkorner oder Bestandteile der Friichte. 

Die Bliiten charakterisieren sich vor allem durch ihre Pollenkorner 
(ausgenommen Flor. Koso), dann aber auch durch die Epidermis der Frucht
blatter, Behaarung usw. 

Friichte und Samen besitzen teils Starke~ teils sind sie starkefrei. 
Kalziumoxalat kommt in mannigfacher Gestalt vor. Als besonderes Kenn
zeichen besitzen sie Aleuronkorner. Haufig enthalten sie Steinzellen, Skleren
chymfasern, Becherzellen (Zellen mit ungleichformiger Verdickung, die 
meistens palisadenformig vereinigt sind und zur Samenschale gehoren). 
Gekrosezellen nennt man die eigenartig verdickten, wellrandigen Steinzellen 
bei Capsicum. Manche Friichte, besonders die der Umbelliferen, besitzen 
Olstriemen, die im Pulver als braune Schlauche zum Teil noch erhalten sind. 
Unter "Fensterzellen" versteht man die Zellenkomplexe der Fruchtschale 
(meistens aus vier Zellen gebildet), die von einer Mutterzelle stammen, 
und deren Mutterzellwand dicker ist, als die Tochterzellwande. Pigment
zellen kommen bei fast allen Samen vor; es sind parenchymatische Zellen 
mit einem braunen auf Gerbstoff reagierenden Inhalt. Beim Baumwoll
samen treten uns die sogenannten Fransenzellen entgegen. In der Flii.Che 
gesehen sind sie polygonal, die Wande sehen ausgefranst aus. Sehr haufig 
besonders bei Palmen begegnen wir einer Aufspeicherung des Nahrstoffes 
als Reservezellulose. Die Wande des Endosperms sind dann stark verdickt, 
weiB, haufig stark getiipfelt und bestehen aus reiner Zellulose. Schleim 
kommt sowohl in einzelnen Schleimzellen, wie auch als Schleimendosperm 
und Schleimepidermis vor. Zu erwahnen ist endlich noch, daB viele Samen 
fettes 01 und auch Fettkristalle in einzelnen Zellen fiihren. 

Mikrosublimation: Ein Objekttrager (02) oder ein diinnes Blech von 
der GroBe 3 X 3 cm mit einem Schnitt oder Pulver, zweckmaBig mit einem 

0., Tropfen Alkohol befeuchtet, liegt auf 
c:=~~~~~~~~~l!r~o~"~::::JiA einer Asbestplatte (A) von 2 mmDicke. 

Auf dem Objekttrager liegt an dem 
Abb. 417. Mikr05ubllmatloD. Erkiiirung 1m Text. einen schmalen Rande ein kleines 
Holzstabchen (Ziindholz). Es wird nun ein Objekttrager (01) auf das Holz
stabchen und iiber das Material gelegt und nun mit kleiner Flamme erwai'mt. 
Jede Minute wird ein neuer Objekttrager aufgelegt· (etwa 5-8 Objekttrager). 
Die Untersuchung der Objekttrager auf Sublimate wird zum Teil sogleich, zum 
Tell nach 24 Stunden vorgenommen, da sich Kristalle oft erst langsam bilden. 
Benutzt man ein Gasflammchen (Sparbrenner) fiir die Mikrosublimation,so 
solI dieses etwa 1-2 cm hoch sein und sich etwa 3 -7 cm unter der Asbestplatte 
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befinden. Man erhitzt so lange, bis das Pulver zu verkohlen beginnt. Mit den 
erhaltenen Sublimaten werden die Identitatsproben vorgenommen, indem 
mittels einer Glaskapillare ein winziger Tropfen des Reagens auf das Sublimat 
gebracht wird; man kann auf diese Weise mehrere Identitatsproben an 
einem Sublimat vornehmen. Auch la.l3t sich das Sublimat oft umkristalli· 
sieren oder umsublimieren. 

FUr die Praxis haben die vorliegenden Tabellen einen zweifachen Wert: 
I. Sie sollen dienen zur Analyse von Pulvern, Tabletten, Pillen, Pa· 

stillen, Futtermehlen, Schnittdrogen, Teegemischen usw. 
II. Sie sind zu verwenden zum Erkennen von Verfalschungen. 
Dieser Fall mag erlautert werden: Nehme ich eine bekannte Droge, z. B. 

Fol. Digital. pulv. subt. und enthalt dieses Pulver Kalziumoxalatkristalle, 
so werde ich das Pulver nicht als Fol. Digital. bestimmen konnen und habe 
als erstes positives. Ergebnis, daB das Pulver keine reinen Fol. Digital. dar· 
stellt. In gleicher Weise werde ich bei Anwesenheit von Sklerenchymfasern 
Roo. Gentian., oder bei Gegenwart von Kartoffelstarke Rad. Ipecacuanh., 
oder Rad. Rhei mit Rhiz. Curcumae gemischt nicht identifizieren konnen. 

Den Nachweis des bestimmten Verfalschungsmittels fiihrt man in der 
Weise, daB man mit der Analyse dort wieder einsetzt, wo man den anormalen 
Befund erhalten hat. 

Z. B. bei Rad.Ipecacuanh. mit Zusatz von Kartoffelstarke werde ich 
erst unter "Rad.Ipecacuanh." selbst die Abweichuilgen bemerken, und 
zwar nur in der Starke; die Tabelle "Starke" gibt iiber die Verfalschung 
AufschluB. 

Rad. Rhei und Rhiz. Curcum. wird Kork enthalten; ich folge unter 
"Wurzeln mit Kork". Es konnten nach der Tabelle evtl. Tub. Jalap. 
(ausgenommen die Starke, Haare, der Farbstoff) sein; jedoch ist die Moglich. 
keit zu beachten, da.l3 die Oxaldrusen allein der Rad. Rhei angehoren; da 
keine andere Form des Oxalats vorhanden ist, ware unter "kein Oxalat" 
ebenfalls zu priifen. Dann kame Rhiz. Curcum. in Betracht; da die anderen 
Kennzeichen des Pulvers (auBer den Rad. Rhei.Bestandteilen) nur Rhiz. 
Curcum. zulassen, so ware die Verfalschung hiermit klargestellt. 

In gleicher Weise wiirden z. B. Verfalschungen von Crocus mit Lign. 
santal. rubr., Kakao mit Mandelkleie, oder Hafermehl, Pfeffer mit OlpreB. 
kuchen nachzuweisen sein. 

Es ist natiirlich nicht moglich, aile vorkommenden Verfalschungen in 
den Rahmen dieses Werkchens aufzunehmen, da stets neue ersonnen werden, 
bzw. durch unvorsichtiges Sammeln der Droge in das Pulver gelangen 
konnen. 

Daher hat man bei Identifizierung von Verfalschungen mit doppelter 
Vorsicht vorzugehen. FUr den Apotheker ist aber die Identifizierung der 
Verfalschung nicht notwendig; es geniigt vollig, wenn festgestellt ist, daB 
eine Verfalschung iiberhaupt vorliegt. 

Wenn jemand sich nun nach diesen Tabellen eingearbeitet hat, so wird 
es ihm nicht schwer fallen, die Tabellen seinem speziellen Bediirfnis ent· 
sprechend selbst weiter auszugestalten. 
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Sachverzeichnis. 
(Die kursiv gedruckten Zahlen beziehen sich auf die Seitenzahlen der Tabellen.) 

Abies balsamea 42 Alantwurzel 436 Anacamptis pyramidalis 99 
Abietineae 39 Alban 333 Anacardia occidentalia 262 
Absinthiin 448 Albaspidin 35 - orientalia 263 
Acacia catechu 197 Aleppische Gallen 115 Anacardiaceae 262 
- sengal 195 Aleuronkorner 308, 471 Anacardium occidentale262 
- suma 197 Alcanna tmctoria 364 Anacyclus officinarum 437 
- verec 195 Alkannarot 365 - pyrethrum 437 
Accipenser Gueldenstedtii - -wurzel 364 Anamirta cocculus 146 

467 Alkannin 365 - paniculata 146 
- huso 467 Allioideae 71 Anchusa officinalis 365 
- ruthenus 467 AllylsenfOl 179 Andira araroba 225 
Acidum tannicum 265 Alnus glutinosa 269 Andornkraut 371 
Achillea atrata 439 - incana 269 Adromeda polifolia 366 
- herbarota 439 Aloe 68 Anemonenkampfer 145 
- millefolium 38, 424 - Emodin 70 Anemonin 145 
- moschata 439 - -Emodin-Arabinosid 70 Anethol 150 
- nana 439 - hepatica 69 Anethum graveolens 327 
Achillein 438 - lucida 69 Angelica levisticum 320 
Aconitin 144 Aloin 68 Angelikasaure 323 
Aconitsaure 37, 146 Alpinia galanga 91 - -wurzel 321 
Aconitum 348 - officinarum 88 Angiospermae 48 
- ferox 144 Aisei 446 Angosturarinde 238 
- napellus 141 Alstonia constricta 238 Anhydrogitalin 408 
- Stoerkianum 144 Althaea officinalis 274, 276 Anis 309, 1510 
- variegatum 144 - rosea 279 Anthemis arvensis 441 
Acorin 60 Altheewurzel 274 - cotula 441 
Acorus calamus 56 Amboinanelken 300 - nobilis 437 
Actaea racemosa 141 Ameisensaure 428 - tinctoria 453 
- spicata 141 Amerikanisches Drachen- Anthophylli 302 
Adia.ntum capillus veneris blut 56 Anthriscus silvestris 305 

36 - Faulbaumrinde 270, 482 Aphis chinensis 264 
Adonidin 146 - Schneeballenbaumrinde Apocynaceae 238, 259, 351, 
Adonis aestivalis 146 425 352 
-. vernalis 145 Amomum cardamon 98 Aqua amygdalarum ama-
Adonit 146 - xanthioides 98 rarum 195 
Aegopodium podagraria 309 Ammoniacum 326 - Menthae piperitae 380 
!gyptisches Opium 171 Ammoniak-Gummiharz 326 Aquifoliaceae 265 
Apfelsaure 199, 331, 448 Ammoresinotannol 327 Arabinsaure 196 
Aethusa cynapium 305 Amygdalae 193, 1512 Arabisches Gummi 195 
Agaricus albus 28 - amarae 193 Araceae 56 
Agrimonia eupatoria 188 - dulces 193 Araroba depurata 225 
Agropyrum repens 49 Amygdalin 194 - -pulver 225 
Agrostemma githago 141 Amygdalus communis 193 Arbutin 329, 331, 332 
Ailanthus glandulosa 204, Amylodextrin 470 Archangelica officinalis 321 

384 Amylum Marantae 99 Archichlamydeae 104 
Ajowanfriichte 309 - Oryzae 48 Arctostaphylos alpina 329 
Akaziengummi 195 - Solani 393 - uva ursi 328 
Akonitknollen 141 - Tritici 49 Areca catechu 52 
Akonitsaure 37, 146 Amyrin 249 Arekaidin 55 
Alantol 436 - -ester 333 Arekaniisse 52, 1513 



Arekasamel'l. 52 
Arekolin 55 
Aristolochia reticulata 126 
- ringens 359 
- serpentaria 126, 139, 252 
Aristolochiaceae 125, 139 
Aristolochiales 125 
Arnica montana 126, 428, 

452, 454 
Arnicin 453, 454 
Arnikabliiten 452, 503 
- -rhizom 454 
- -wurzel 454 
Aronwurz 60 
Artemisia absinthium 446 
- cina 443 
- vulgaris 448, 449 
Artemisin 445 
Arthonia astroidea 294 
- punctiformis 294 
Arthopyrenia atomaria 294 
Articulatae 37 
Arum maculatum 60, 102 
Asa dulcis 334 
- foetida 324 
Asant 324 
Asarum europaeum 125 
- virginicum 126 
Asclepiadaceae 259, 357, 

428,454 
Ascolichenes 29 
Asparagin 224, 276 
Asparagoideae 72 
Asperula odorata 423 
Asphodelus fistulosus 141 
Aspidinol 35 
Aspidinolfilicin 35 
Aspidosperma quebracho 

blanco 351 
Aspidospermin 351 
Astragalus adscendens 218 
- brachycalyx 218 
- gummifer 218 
- leioclados 218 
- microcephalus 218 
- pycnoclados 218 
- verus 218 
Atherosperma moschatum 

164 
Athyrium filix femina 35, 

139 
Atropa belladonna 381,384, 

385, 456 
Atropin 384, 398 
Aurantia immatura 239 
Aurantiamarin 240, 241 
Austernschalen 465 

Baccae Juniperi 42 
- Spinae cervinae 265 
Bacillus caucasicus 27 

Sachverzeichnis. 

Badeschwamm 468 
Badian 149 
Barentraubenblatter 328, 

496 
Barlappgewachse 37 
- -samen 37, 478 
- -sporen 37 
Bahiapulver 225 
Balanites .aegyptiaca 431 
Baldriansaure 323, 428 
- -sauremethylester 252 
Baldrianwurzel 425, 488 
Ballota nigra 371 
Balsamum Canadense 42 
- Copaivae 197 
- peruvianum 210 
- Styrax liquidus 181 
- Terebinthina 39 
- Terebinthina veneta 39 
Bankesia abyssinica 188 
Baroskampfer 161 
Barosma betulina 236 
- crenata 236 
- crenulata 236 
- serratifolia 236 
Basidiomycetes 27 
Bassorin 196, 219 
Baumwollsamen 510 
- -wurzelrinde 285 
Bedeckter Ingwer 92 
Behaarte Strophanthus-

samen 351 
Beifullkraut 449 
- -wurzel 449 
Belladonna 348 
Belladonnin 384 
Benediktenkraut 456 
Benzaldehyd 210 
Benioe 334 
Benzoesaure 210, 334, 335, 

464 
- -Benzylester 211 
- -Benzoresinolester 335 
- -ester 335 
- -Siaresinotannolester 

335 
Benzylester 210 
Berberidaceae 139, 146,298 
Berberin 139 
Berberinnitrat 138 
Berberis vulgaris 298 
Bernsteinsaure 448 
Bertramwurzel 437 
Betelniisse 52 
Betonica officinalis 428, 454 
Betulaceae 269, 384 
Bhang 122 
Bibergeil 464 
BiberkleebIatter 349 
Bibernellwurzel 313, 485 
Bilsenkrautblatter 386, 496 
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Bilsenkrautsamen 170, 390 
Birnenmehl 504 
Bitterdistelkraut 456 
Bitterer Beifull 446 
Bitterholz 243, 246, 492 
BitterkleebIatter 349, 499 
Bitten' Mandeln 193 
BittersiiBstengel 394 
Blatter 479 
Blattertraganth 218 
Blankenheimer Tee 369 
Blasenkafer 462 
Blaubeeren 331 
Blauholz 209 
Bliiten 479 
- der Konigin der N acht 

293 
Blumeakampfer 161 
Blutegel 466 
Blutwurz '186 
Bockshornsamen 214, 507, 

509 
Bohne 480 
Bohnentee 228 
Bohrfliege 454 
Boldin 155 
Boldoa fragans 155 
Boldoblat,ter 155 
Boletus cervinus 22 
- Laricis 28 
Borneokampfer 161 
Borraginaceae 290, 364,408 
Boswellia bhaudajiana 249 
- Carteri 249 
Brasilholz 209 
Brassica juncea 179 
- napus 179 
- nigra 175 
- oleracea 179 
- rapa 179 
Braunalgen 19 
Braune Aloe 69 
Brayera anthelmintic a 188 
Brechniisse 337, 510 
Brechwurzel 418 
Brombeerblatter 188, 497 
Bruchkraut 135 
Brucin 341 
Bryoidin 249 
Bryonia 34R 
- alba 149 
- dioica 149 
BuccobIatter 236 
Buchublatter 236 
Buchweizen 481 
Bulbus Scillae 71, 495 
Burseraceae 248, 249 
Butea frondosa 225 
Buxaceae 298, 329 
Buxus sempervirens 298, 

329 
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Cactaceae 293 
Caesalpinia echinata 209 
Caesalpinoideae 197 
Calabarbohnen 227 
Calabarin 227 
Calendula officinalis 453, 

455 
Callitris quadrivalvis 42 
Calluna vulgaris 331 
Campanulaceae 432 
Campanulatae 432 
Campecheholz 209 
Camphora 160 
- officinarum 160 
Canadin 139 
Canarium luzonicum 249 
Cannabis sativa 123 
- - var. indica 122 
Canthariden 462 
Cantharidin 463 
Capsaicin 392 
Capsella bursa pastoris 181 
Capsicum annuum 390 
- - var. longum 390 
- fastigiatum 392 
- frutescens 392 
- -pflaster 393 
Cardobenediktenkraut 456 
Carex arenaria 51 
- disticha 51 
- hirta 51 
Caricae 121 
Carlina acanthifolia 456 
- acaulis 455 
- vulgaris 456 
Carotin 79 
Carpinus betulus 384 
Carpodinus leucantha 351 
Carrageen 19 
Carthamus tinctorius 258, 

459 
Carum (Ptychotis) ajowan 

309 
- carvi 307 
Caruncula 258 
Carvacrol 375 
Carvon 309 
Caryophyllaceae 135, 141 
Caryophylli 300 
Caryophyllus aromatic us 

300 
Cascara Sagrada 270 
Cascarillin 256 
Cassia acutifolia 200 
- angustifolia 199 
- auriculata 203 
- fistula 205 
- obovata 204, 205 
Castanea vesca 115 
- vulgaris 115 
Castilloa elastica 121, 259 

Sachverzeichnis. 

Castor fiber 464 
Castoreum 464 
- canadense 464 
- Sibiricum 464 
Catechin 416 
Catechu 197 
- nigrum 197 
- pallidum 415 
Cathartomannit203 
Caules Dulcamarae 394 
Cautchuc 259 
Cayennepfeffer 392, 394, 

422, 423 
Centrospermae 134 
Cephaelin 422 
Ceratonia siliqua 205 
Cereus grandiflorus 293 
Cetraria islandica 29 
Cevadillin 62 
Cevadin 62 
- -saure 62 
Ceylon-Zimt 157, 158, 483 
Chaerophyllum aureum 305 
- bulbosum 305 
- temulum 305 
Chelidonium majus 168 
Chelidonsaure 65 
Chenopodiaceae 134 
Chenopodium ambrosioides 

134 
Chillies 392 
Chinagerbsaure 414 
- -knollen 73 
- -rinde 410, 483 
- -saure 414 
Chinesisches Opium 171 
- Rhabarber 127 
- Tee 288, 494 
- Zackengallen 264 
- Zimt 155, 483 
Chinidin 414 
Chinin 414 
Chinovin 414 
Chips 159, 160 
Chlorocodon Whitei 252 
Cholesterin 464 
Cholin 55, 60, 216, 352 
Chondrus crispus 20 
Chrysanthemum cinerarii-

folium 442 
- roseum 443 
Chrysarobin 225 
Chrysarobinum 225 
Chrysatropasaure 400 
Chrysophansaure 131, 133, 

203, 226, 269, 270 
Cichorium intybus 461 
Cicuta virosa 305, 320 
Cimicifuga racemosa 141 
Cimicifugawurzel 141 
Cimicifugin 141 

Cinchona Calisaya 410, 411, 
415 

-. Ledgeriana 410 
- micrantha 410 
- officinalis 410 
- succirubra 410, 411 
Cinchonidin 414 
Cinchonin 414 
Cineol 303, 438, 439 
Cinnamein 211 
Cinnamomum acutum 157 
- camphora 160 
- cassia 155, 157 
- ceylanicum 157 
Cirsium lanceolatum 458 
- oleraceum 458 
Citrullus colocvnthis 429 
Citrus aurantium 242 
- aurantium ssp. amara 

239, 241 
- - ssp. dulcis 241 
- limonum 242 
- medica 242 
Claviceps purpurea 23 
Clitandra 259 
- orientalis 351 
Cnicin 458 
Cnicus benedictus 456, 459 
Coccus Cacti 464 
Cochenille 464 
Cochlearia officinalis 174 
Coffea arabica 417 
- liberica 417 
Cola acuminata 287 
- vera 287 
Colchicin 67 
Colchicum autumnale 66, 

102 
Colla piscium 467 
Collinsonia canadensis 139 
Colocynthin 432 
Colophonium 40 
Colutea arborescens 204 
Commiphora molmol 248 
Compositae 126, 359, 366, 

398, 408, 428, 435, 454, 
461 

Conchae 465 
Conchinin 414 
Condurangin 358 
Coniferae 39 
Coniin 305 
Conium maculatum 304, 306 
Contortae 335 
Convallamarin 73 
Convallaria majalis 72, 73 
Convolvulaceae 360 
Convolvulus scammonia360 
Conyza squarrosa 408 
Copaifera coriacea 198 
- guianensis 198 



Copaifera. Jacquini 198 
- Langsdorffii 198 
Copal199 
Copalchirinde 238, 483 
Coriandrum sativum 303 
Coriaria myrtifolia 204 
Coriariaceae 204 
Coronilla emerus 204 
Cortex Angosturae 238 
- Aurantii fructus 241 
- Cascarae Sagradae 482 
- Cascarillae 254, 483 
- Cassiae 155 
- Chinae 410, 483 
- - Calisayae 415 
- Cinchonae 410 
- Cinnamomi 483 
- - ceylanici 157, 483 
- - chinensis 155, 483 
- Citri fructus 242 
- Condurango 357, 482 
- Coto 167 
- Frangulae 266,271,272, 

483 
- Gossypii radicis 285 
- Granati 294, 482 
- Hamamelidis 182 
- Mezerei 294 
- Piscidiae 227 
- Quebracho 351, 482 
- Quercus 117, 478 
- Quillaiae 183, 482 
- Rhamni Purshianae 270 
- Rhois aromaticae 263 
- Salicis 112 
- Sassafras 164 
- Simarubae 247 
- Viburni 425 
Corylus avellana 38 
Cotoin 168 
Crocetin 79 
Crocin 79 
Crocus 77, 477 
- sativus 77 
Croton eluteria 254 
- lucidus 256 
- niveus 238, 256 
- tiglium 257 
Cruciferae 174 
Cruciferen 508 
Cryptocarya 167 
- speciosa 168 
Cubebae 105, 50~ 
Cucumis Hardwickii 431 
- trigonus 431 
Cucurbita pepo 432 
Cucurbitaceae 149, 429 
Cucurbitales 429 
Cuminum cyminum 306 
Cupressaceae·42 
Cupressussempervirens 47 

Sachverzeichnis. 

Cura9&OSchaien 241 
Curare 337 
Curcuma aromatica 87 
-longa 83 
- zedoaria 84 
Curcumin 84 
Curtidor 168 
Cusparia trifoliata 238 
Cusparidin 238 
Cusparin 238 
Cydonia vulgaris 186 
Cymol377 
Cynips tinctoria 115 
Cynodon dactylon 49 
Cyperaceae 51, 91 
Cyperus articulatus 189 
- rotundus 91 
Cypripedilum parviflorum 

252 
- pubescens 139, 252 

Daemonorops draco 56 
Damascenin 141 
Damasceninchloroplatinat 

141 
Dammar 291 
- -harz 291 
- -Resen 292 
DammaroIsaure 292 
Daphne mezereum 294 
Daphnin 294 
Datura 294 
- metel 398 
- stramonium 141, 394, 

399 
Daturin 398 
Deutsche Bertramwurzel 

437 
Dextrolichenin 31 
Dicotyledoneae 104 
Digitalin 408 
Digitalis lanata 408 
- orientalis 408 
- purpurea 405 
Digitonin 408 
Digitophyllin 408 
Digitoxin 408 
Dillfriichte 327 
Dipenten 153 
Dipsaceae 428, 454 
Dipterocarpaceae 291 
Dipterocarpus 291 
Dipteryx odorata 226 
Djambublatter 299 
Doppelkamillen 437 
Dorema ammoniacum 326 
Doronicum pardalianches 

454 
Doryphora sassafras 164 
Dostenkraut 374 
Dostkraut 374 
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Dracaena cinnabari 56 
Drachenblut 56 
Dreifaltigkeitskraut 292 
Dryobalanops 161 
Dryopteris filix mas 32 
- spinulosa 35 
Dulcamarin 394 
Dulcarin 394 

Ebenales 333 
Eberwurzel 455 
Ehrenpreis 404 
Eibenholz 493 
Eibischblii.tter 76, 494 
- -wurzel 274, 489 
Eichelkaffee 120, 506 
Eicheln 120 
Eichengerbsaure 120 
Eichenrinde 117, 478 
Eisenhutknollen 141, 488 
Elaphomyces cervinus 22 
Elaphomycetaceae 22 
Elemi 249 
Elettaria cardamomum 95 
- major 98 
Ellagsaure 117, 120, 187 
Embryophyta asiphono-

gama 32 
- siphonogama 39 
Emetin 422 
Emodin 131, 133, 203, 270 
Empleurum serrulatum 236 
Emulsin 194 
EngelsiiJlrhizom 36 
Engelwurz 321, 488 
Englisches Gewiirz 299, 504 
Enzianwurzel345, 487, 491 
Epilobium angustifolium 

290, 344 
Equisetaceae 37 
Equisetum arvense 37 
Erbse 480 
ErdnuBkuchen 508 
Erdrauch 174 
Ergota 23 
Ergotamin 24 

. Ericaceae 328, 329, 366 
Erytaurin 344 
Erythraea centaurium 342 
- linariifolia 344 
- pulchella 344 
Erythrocentaurin 344 
Erythroxylaceae 232 
Erythroxylum coca 232 
- novogranatense 232 
Esenbeckia febrifuga 238 
Eseridin 227 
Essigsaure 428 
Eucalyptus globulus 302 
Eucalyptus-Arten 225 
Eucalyptusblii.tter 302 
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Eugenia aromatica 300 
- caryophyllata 300 
Eugenol 300, 302 
Eumycetes 22 
Eupatorium 451 
- cannabinum 428, 454 
Euphorbia 422 
- resinifera 261 
Euphorbiaceae 238, 254,259 
Euphorbinsaure 262 
Euphorbium 261 
Euphorbon 262 
Euspongia officinalis 468 
Exogonium purga 360 
Extractum Absinthii 449 
- Cardui benedicti 458 
- Cascarillae 257 
- Hyoscyami 390 
- Opii 173 
- Rhei 134 
- Rhei compositum 134 
- Taraxaci 462 

Fabae Calabaricae 227 
- de Tonca 226 
Fabiana imbricata 399 
Faex medicinalis 26, 478 
Fagaceae 1I5 
Fagales 1I5 
Farne 32 
Farnwurzel 32, 486 
Faulbaumrinde 266, 483 
Feigen 121 
Feigenkaffee 510 
Feldkamillen 439 
Feldkiimmel 376 
Feldthymian 376 
Felsenmoos 19 
Fenchel 315, 514 
Fenchelholz 162, 486, 489 
Fermentum Kefir 27 
Fernambukholz 209 
Ferula assa foetida 324 
- foetida 324 
- galbaniflua 325 
- narthex 324 
- rubricaulis 325 
Feuerblumen 169 
Feuerschwamm 28 
Fichtenharz 40 
Fichtenholz 164, 493 
Ficus carica 121 
- elastica 121, 259 
- Vogelii 121, 259 
Fieberkleeblatter 349 
Filicales 32 
Filices 139 
Filixgerbsaure 35 
Filixrot 35 
Filixsaure 35 
Filmaron 35 

Sachverzeichnis. 

Fingerhutblatter 405, 499 
Fischkorner 146 
Fischleim 467 
Flachssamen 228 
Flavaspidsaure 35 
Flechten 29 
Fliederbliiten 423 
Fliegenholz 243, 492 
Flores Acaciae 195 
- Arnicae 452, 503 
- Aurantii 239 
- Brayerae 188 
- Cacti 293 
- Calendulae 455, 477,503 
- Carthami 459, 477 
- - tinct. 502, 503 
- Caryophylli 300, 501 
- Cassiae 157 
- Chamomillae 502 
- - Romanae 437 
- - (vulgaris) 439 
- Chrysanthemi cauca-

sioi 442 
- - dalmatini 442 
- Cinae 443, 502 
- Convallariae 73 
- Croci 77 
- Koso 188, 479, 497, 501 
- Lllmii albi 368 
- Lav.andulae 366, 502 
- Malvae282, 501 
- - arboreae 279 
- Millefolii 438 
- Naphae 239 
- Pyrethri 501 
- - dalmatini 442 
- Rhoeados 169 
- Rosae 192 
- Sambuci 423, 503 
- Stoechados 436 
- Tanaceti 441 
- Tiliae 272, 501 
- Verbasci 402, 503 
FluaviI 333 
Fliissiger Styrax 181 
Foeniculum capillaceum 315 
- vulgare 315 
Folia Adianti 36 
- Agrimoniae 188 
- Althaeae 276, 494 
- Anthos 366 
"-- Arghel 203 
- Asperulae odoratae 495 
- Aurantii 242, 496 
- Belladonnae 381, 497 
- Boldo 155 
- Bucco 236 
- Capilli Veneris 36 
- Castaneae 1I5 
- Coca 232, 496 
- Cocae 232 

Folia Digitalis 73, 405, 499 
- Djambu 299 
- Eucalypti 302 
- Farfarae 450, 498 
- Hamamelidis 183 
- Hyoscyami 386 
- Jaborandi 236, 495 
- J uglandis 112, 495 
- Lauri 167 
- Malvae 279, 494 
- Mate 265, 497 
- Matico 104, 499 
- Melissae 371, 500 
- Menthae crispae 380 
- - piperitae 378, 500 
- Menyanthidis 349 
- MyrtiIli 331 
- Nicotianae 400, 497 
- Patchouli 380 
- Rosmarini 366, 500 
- Rubi 497 
- - fructicosi 188, 497 
- Rutae 235 
- Salviae 369, 500 
- Sennae 199, 497 
- Sennae Alexandrina 200 
- Sennae Tinnevelly 199 
- Stramonii 394, 495 
- Theae 288, 494 
- Toxicodendri 264 
- Trifolii fibrini 349, 499 
- Uvae Ursi 328, 496 
Folliculi Sennae 204, 205 
Fomes fomentarius 27 
- igniarius 28 
- officinalis 28 
Fragaria vesca 126, 454 
Frangula-Emodin 269 
Frangulin 269 
Franzosenholz 233, 492 
Frasera carolinensis 149 
Frauenhaar 36 
Fraxin 336 
Fraxinus exeIsior 114 
- ornua 335 
Freisamkraut 292 
Fructus Ajowan 309 
- oder Semen Amomi 299 
- Anacardii occidentalis 

262 
- - orientalis 263 
- Anethi. 327 
- Anisi 510 
- - stellati 149, 511 
- - (vulgaris) 309 
- Aurantii immaturi 239, 

511 
- Cannabis 123 
- Capsici 390, 507, 513 
- Cardamomi 95, 505 
- Cardui Mariae 459 



Fructus Carvi 307,512,514 
- Cassiae fistulae 205 
- Ceratoniae 205 
- Cocculi 146 
- Colocynthidis 429, 477, 

513 
- Conii 306, 512 
- Coriandri 303, 512, 514 
- Cubebae 105 
- Cumini 306, 510 
- Cynosbati 193 
- Foeniculi 315, 512, 514 
- Juniperi 42, 508, 511 
- Lauri 164, 507 
- MyrtiIli 331 
- Papaveris immaturi 169 
- Petroselini 306 
- Phaseoli sine semine 228 
- Phellandrii 319, 512 
- Pimentae 299, 504 
- Piperis albi Ul 
- - nigri 109 
- Rhamni catharticae 265 
- Sennae 205 
- Tamarindi 199 
- Vanillae 102, 511 
Friihlings-Adoniskraut 145 
Fumaria officinalis 174 
Fumarsaure 332 
Fungus Chirurgorum 27 
- Laricis 28, 478 
Fusanus acuminatus 125 

GansefuJ3kraut 134 
Galangin 91 
Galangol 91 
Galbanumsaure 326 
Galbanoresinotannol 326 
Galbanum 325 
Galeopsis ochroleuca 368 
Galgant 88 
Galgantwurzel 484 
Galipea officinalis 238 
Galipein 238 
Gallae 505 
- Chinenses et Japonicae 

264 
- (halpenses) U5 
Gallapfel U5, 505 
Gallussaure U7, 120, 183, 

329, 452 
Gambir 197, 415 
- -Katechu 197, 415 
Garcinia Hanburyi 290 
- morella var. pedicellata 

291 
GarcinoIsaure 291 
Gartenthynrian 374 
Gaultheria Shallon 329 
- procumbens 329 
Geigenharz 40 

Sachverzeichnis. 

Gelbbeeren 265 
Gelbe Katzenpfotchen 436 
Gelbes Sandelholz 125 
Gelbwurzel 488 
Gelidiaceae 22 
Gelidium Amansii 22 
Gelsemium sempervirens 

336 
- -wurzel 336 
Gelsemin 337 
Gelseminin 337 
Gemeines Wachholderholz 

493 
Gemmae Populi 112 
Gentiana lutea 345 
- pannonica 345 
- punctata 345 
- purpurea 345 
Gentianasaure 348 
Gentianose 348 
Gentiopikrin 348 
Geraniales 228 
Gereinigte Baumwolle 283 
Germerrhizom 63 
Germerwurzel 487 
Gerate 480 
Gerstenmehl 480 
Geschalte Gerste 51 
Geschalter Ingwer 92, 489 
Geschalte Kalamuswurzel 

490 
Geschaltes SiiJ3holz 489 
Getrocknete Schilddriisen 

465 
Geum urbanum 126, 428, 

454 
Gewiirznelken 300' 
Gewiirzsumach 263 
Giftlattich 462 
Giftsumachblatter 264 
Gigartina mamillosa 20 
Gigartinaceae 19 
GIanzende Aloe 69 
Glandulae Lupuli 122, 478 
- Rottlerae 257 
- Thyreoideae siccatae465 
Glechoma hederacea 367 
Glumiflorae 48 
Glycyrrhiza glabra 220 
- - var.glandulifera 221 
- - var. typica 220 
Glycyrrhizin 224 
Gnaphalium dioicum 436 
Goapulver 225 
Goldrutenkraut 435 
Gossypium arboreum 283 
- barbadense 283 
- depuratum 283 
- herbaceum 283, 285 
- hirautum 283 
Gottesgnadenkraut 404 

Gramineae 48 
Granatrinde 294, 482 
Gratiola officinalis 404 
Gratiolin 404 
Gratiolon 404 
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Gratus - Strophanthus - Sa-
men 506 

Grindelia robusta 455 
- squarrosa 455 
- -kraut 455 
Guajacum officinale 233 
- sanctum 233 
Guajakholz 233 
Guarana 265 
Guayaquil-Ratanhia 208 
Guaza 122. 
Gueve-Opium 171 
Gummi 195, 214, 219, 249, 

262 
- Acaciae 195 
- arabicum 195 
- elasticum 259 
Gummigutt 290 
Gummilack 467 
Gummiresina Ammonia-

cum 326 
- Asa foetida 324 
- Euphorbium 261 
- Galbanum 325 
- Gutti 290 
- Myrrha 248 
- Olibanum 249 
Gundelrebe 367 
Gunjah 122 
Gurjunbalsam 198, 291 
Gurjunbalsamol 198 
Guruniisse 287 
Gutta 333 
Guttapercha 333 
Guttaperchapapier 333 
Gutti 290 
Guttiferae 290 
Guvacin 55 
Gymnospermae 39 

Haematoxylin 209 
Haematoxylon campechia-

num 209 
Hafer 481 
Hafermehl 481 
Hagebutten 193 
Hagenia abyssinica 188 
Hamamelis virginian a 182, 

183 
- -blatter 183 
- -rinde 182 
Hamamelitannin 183 
Hancornia speciosa 259, 351 
Hanffriichte 123 
Hanfkraut 495 
Hanfsamen 123 
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Harnkraut 135 
Hauhechelwurzel 212, 486 
Hausenblase 467 
Heidekraut 331 
Heidelbeeren 331 
Heidelbeerblatter 331 
Helenin 436 
Helichrysum arenarium 436 
Helleborus 428 
- niger 65 
- viridis 65 
Heracleum sphondylium 

314 
Herba 479 
- Absinthii 446, 498 
- Adonidis 145 
- Agrimoniae 188 
- Artemisiae 449 
- Asperulae 423 
- Bursae pastoris 181 
- Callunae 331 
- Cannabis indicae 122, 

495 
- Capilli Veneris 36 
- Cardui 456 
- Cardui benedicti 456, 

496 
- Centaurii 496 
- Centaurii minoris 342 
- Chelidonii 168 
- Chenopodii ambrosioidis 
- Cicutae 304 [134 
- Cochleariae 174 
- Conii 304, 499 
- Convallariae 72, 73 
- Equiseti 37 
- Ericae cum floribus 331 
- Fumariae 174 
- Galeopsidis 368 
- Gratiolae 404 
- Grindeliae 455 
- Hederae terrestris 367 
- Herniariae 135 
- Hyoscyami 386, 496 
- Hyperici 290 
- Hyssopi 373 
- Ivae moschata 439 
- Jaceae 292 
- Lactucae virosae 462 
- Linariae 403 
- Lobeliae 423, 498 
- Majoranae 373 
- Marrubii 371 
- Matrisilvae 423 
- Meliloti 216, 496 
- Millefolii 438 
- Origani 374 
- Polygalae253 
- Polygoni avicularis 134 
- Pulmonariae arboreae 

32 

Sachverzeichnis. 

Herba Pulmonariae macu-
losae 364 

- Pulsatillae 145 
- Sabinae 47 
- Serpylli 376, 500 
- Spilanthis oleraceae 437 
- Tanaceti 441 
- Thymi 374, 500 
- Veronicae 404 
- Violae tricoloris 292 
- Virgaureae 435 
Herbstzeitlosensamen 66, 

506, 514 
Herniaria glabra 135 
- hirsuta 135 
Hesperidin 241 
Hesperinsii.ure 241, 243 
Heteropteris pauciflora 422 
Hevea 259 
- brasiliensis 260 
- -Kautschuk 261 
Hexenmehl 37 
Hieracium murorum 364 
- umbellatum 454 
Himbeerblatter 497 
Hirschbrunst 22 
Hirschtriiffel 22 
Hirtentaschelkraut 181 
Hirudines 466 
Holzer 479 
Hohlzahnkraut 368 
Holarrhena antidysente-

rica 352 
Holunderbliiten 423, 503 
Homopterocarpin 225 
Honduras-Sarsaparille 73 
Hopfendriisen 122, 478 
Hopfenmehl 122 
Hopfenzapfen 121 
Huflattichblatter 450, 498 
Humulus lupulus 121, 122, 

394 
Hydrastin 139 
Hydrastinin 140 
Hydrastis canadensis 137, 

252 
- -Thizom 137 
- -wurzel 485 
Hydrojuglon 114 
Hyoscin 389 
Hyoscyamin 384, 386, 389, 

399 
Hyoscyamus 408 
- albus 389 
- niger 386, 390 
Hypericum perforatum 290 
Hypochaeris 454 
- maculata 454 
Hypocreaceae 23 
Hyssopus officinalis 373 

Hex paraguariensis 265 
Illicium anisatum 150 
- religiosum 150 
- verum 149 
Imperatorin 327 
Indischer Han£ 122 
- es· Opium 171 
Ingwer 91 
Inosit 114 
Inula britannica 454 
- helenium 408, 436 
Inulin 456, 461 
Ipecacuanhasaure 422 
Ipecacuanhawurzel 418, 

487 
Ipomoea orizabensis 363 
- simulans 363 
Iridaceae 60 
Iris florentina 80 
- germanica 80 
- pallida 80 
- pseudacorus 60 
Irisrhizom 80 
Irlandisches Moos 19 
Iron 83 
Islandisches Moos 29 
Isopelletierin 298 
Isorottlerin 258 
Ivakraut 439 

JaborandibIatter 236, 495 
Jalapenknollen 360, 487 
Jalapin 363 
Jamaika-Bitterholz 492 
- Fliegenholz 492 
- -Quassia 243 
- -Sarsaparille 76 
Jambosa caryophyllus 300, 

302 
Japanische Baldrianwurzel 

429 
- Stemanis 150 
Jasminum fruticans 337 
Jatrorrhiza palmata 146 
Jeffersonia diphylla 139 
Jervin 65 
Johannisblumen 452 
Johannisbrot 205 
Johanniskraut 290 
J ohannistee 369 
Johanniswurzel 32 
Jonidium ipecacuanha 252, 
Juckpulver" 193 [422 
Juglandaceae 112 
Juglandales 112 
J uglandin 114 
Juglans cinerea 114 
- regia 112 
Juglon 114 
Juniperus communis 42, 46, 

47 



Juniperus oxycedrus 46 
- phoenicea 47 
- sabina 47 
- thurifera 47 
- virginiana 47 

Kampferid 91 
Kasepappelblatter 279 
Kasepappelbliiten 282 
Kaffee 613 
Kaffeegerbsaure 417 
Kakao 504, 507 
Kakaobohnen 285, 27 
- -butter 287 
- -rot 287 
- -schalen 287 
Kalabarbohnen 507 
Kaliaturholz 225 
Kalmus 56 
Kalmuswurzel 485 
Kalumbawurzel 146 
Kalziumoxalat 470 
Kamala 257, 478 
Kamillen 439 
Kamillenbliiten 502 
Kamphen 150 
Kampfer 160 
Kampferol 161 
Kanadabalsam 42 
Kanadischer Terpentin 42 
Kanarisches Drachenblut56 
Kaneel 155 
Kanton-Rhabarber 127 
Kardamomen 95 
Kardobenediktenkraut 496 
Karminsaure 465 
Kartoffel 481 
Kartoffelstarke 393 
Kaskarille 254 
Kaskarillrinde 483 
Kastanienblatter 115 
Katechin 197 
Katechu 197 
- -Gerbsaure 197, 416 
Kautschuk 121, 259, 262, 

351, 357, 462 
Kavakavawurzel 104 
Kefir 27 
Kefirkorner 27 
Kellerhalsrinde 294 
Kickxia africana 32 
- elastica 259, 351 
Kiefernharz 40 
Kiefernsprosse 39 
Kino 225 
Klatschrosen 169 
Klettenwurzel 456 
Knorpeltang 19 
Kodein 172 
Konigskerzenbluten402,503 
Koffein 288, 289 

Sachverzeichnis. 

Koffeol 417 
Kohl 179 
Kokablatter 232, 496 
Kokain 233 
Kokkelskorner 146 
Kokosolkuchen 513 
Kolaniisse 287, 506 
Kolarot 288 
Kolasamen 287 
Kolombowurzel 146, 484 
Kolophonium 40, 198 
Koloquinthen 429,477, 513 
Kolumbin 149 
Kolumbosaure 149 
Kombesaure 352 
Kombe-Strophanthin352 
- -Strophanthussamen504 
Kondurangorinde 357, 482 
KoniferenhOlzer 477 
Kopaivabalsam 197 
Kopal 199 
Korallenwurz 36 
Kordofangummi 195 
Koriander 303, 514 
Kork 470 
Kosidin 192 
Kosin 192 
Kosobliiten 188 
Kosoin 192 
Kosotoxin 192 
Kossobliiten 497, 501 
Koto 168 
Kotorinde 167 
Krahenaugen 337 
Krahenaugensamen 510 
Krameria triandra 206 
Krauseminzblatter 380 
Kreuz beeren 265 
Kreuzblumenkraut 253 
Kreuzdornbeeren 265 
Kreuzkiimmel 306 
Kriebelkorn 23 
Krotonol 257 
Kubeben 508 
Kubebensaure 108 
Kubebin 108 
Kiichenschelle 145 
Kiimmel 307, 514 
Kiirbiskerne 432 
Kumarin 217 
Kurare 337 
Kurkuma 83, 179, 392 
Kurkumawurzel 477 
Kussobliiten 188 

Labiatae 139, 365, 428, 454 
Lacca musci 29 
- musica 29 
- in tabulis 467 
Lackmus 29 
Lactuca altissima 462 
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Lactuca sativa 398, 462 
- scariola 462 
- virosa 462 
Lactucarium 462 
- gallicum 462 
Lactucasaure 462 
Lactucin 462 
Lactucon 462 
Ladenbergia pedunculata 

414 
Larchenschwamm 28, 478 
Liirchenterpentin 39 
Lausekorner 146 
Lausesamen 60, 514 
Lavulin 120 
Lakshadia 467 
Laminaria 19 
- Cloustoni 19 
- hyperborea 19 
- - Quellstifte 19 
Laminariaceae 19 
Lamium album 368 
Landolphia 259 
- owariensis 351 
Lappa 451 
- major 456 
- minor 456 
- tomentosa 456 
Larix decidua 28, 39 
- sibirica 28 
Laudanum 171 
Lauraceae 155, 164 
Lauraceenkampfer 160,162 
Laurineenkampfer 160 
Laurinsaure 167 
Laurostearin 167 
Laurus camphora 160 
- nobilis 164, 167 
Lavandula spica 366 
Lavendelbliiten 366, 502 
Lebensbaumspitzen 42 
Leberfarbene Aloe 69 
Ledum palustre 366 
Legumina Phaseoli 228 
Leguminosae 195, 204, 237 
Leindotter 615 
Leinkraut 403 
Leinkuchen 231 
Leinsamen 228, 509 
Leontice thalictroides 139 
Levantinische Gallen 115 
Levisticum officinale 320 
Lichen islandicus 29 
- pulmonaris 32 
Lichenes 29 
Lichenin 31 
Liebersche Krauter 369 
Liebst6ckelwurzel 320, 488 
Lignum Abietis albae 493 
- Campechianum 209 
- Credel. 492 
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Lignum Fernambuci 209 
- Guajaci 233, 492 
- J uniperi 46, 493 
- Juniperi comunis 493 
- Juniperi virginianae 493 
- Muira-puama 125 
- Piceae excelsae 493 
- Pichi-Pichi 399 
- Pini silvestris 493 
- Quassiae 492 [492 
- Quassiae jamaicense243, 
- - surinamense 246, 492 
- sanctum 233 
- Santali album 124 
- - rubrum 224, 492 
- Sassafras 162, 486, 489, 

492 
- Tax. baccat. 493 
Liguliflorae 459 
Ligustrum vulgare 266 
Liliaceae 60 
Liliiflorae 60 
Linaceae 228 
Linaria vulgaris 403 
Lindenbliiten 272, 501 
Linse 480 
Linum usitatissimum 228 
Liquidambar orientalis 181 
Lithospermum officinale 

290 
Lobaria pulmonaria 32 
Lobelacrin 435 
Lobelia inflata 433 
Lobelienkraut 432, 498 
Lobelin 435 
LOffelkraut 174 
Lowenzahn 459 
Lowenzahnwurzel 491 
Loganiaceae 298 
Loganin 341 
Lonicera periclymenum 394 
Lorbeerblatter 167 
Lorbeeren 164, 507 
Lorbeerfriichte 164 
Luffa drastica 431 
- purgans 431 
Lungenflechte 32 
Lungenkraut 364 
Lungenmoos 32 
Lupeolester 333 
Lupulinum 122 
Lycopodiaceae 37 
Lycopodiales 37 
Lycopodium 478 
- clavatum 37 
Lythraceae 404 
Lythrum salicaria 404 
Lytta vesicatoria 462 

Macis 150, 477 
Mausezwiebel 71 

Sachverzeichnis. 

Magnoliaceae 149 
Maiblumen 73 
Maiblumenkraut 72 
Mairan 373 
Majoran 373 
Maisgriffel 48 
Malabar-Kardamomen 95, 

505 
Mallotus philippinensis 257 
Malpighiaceae 422 
Malva neglecta 279, 280, 

283 
- rotundifolia 283 
- silvestris 279, 280, 282 
Malvaceae 274 
Malvales 272 
Malvenblatter 279, 494 
Malvenbliiten 282, 501 
Mandelkleie 512 
Mandeln 193, 512 
Manelemisaure 249 
Maneleresen 249 
Mangabeirakautschuk 259 
Manihot 481 
- Glaziovii 259 
Manila Elemi 249 
Manna 355 
- canellata 335 
- cannulata 335 
- communis 335 
- pinguis 335 
Mannit 298, 336, 404, 462 
Maranta 480 
- arundinacea 99 
Marantaceae 99 
Marantastarke 99 
Marienkorner 459 
Marsdenia condurango 357 
Marrubiin 371 
Marrubium vulgare 371 
Mascarenhasia elastica 259, 

351 
Mastiche 263 
Mastix 2g3 
Mataperro-Condurango 358 
Mateblatter 265 
Maticoblatter 104, 408 
Matricaria chamomilla 439 
Matta 159, 160 
- Livorno 511 
Mazerationsverfahren 471 
Meconium 171 
Medizinische Hefe 26, 478 
Meerzwiebel 71, 495 
Meisterwurz 327 
Mekonsaure 172 
Melanthioideae 60 
Meliaceae 422 
Meliatin 350 
Melilotsaure 217 
Melilotus albus 217 

Melilotus altissimus 216 
- dentatus 217 
- officinalis 216 
Melissa officinalis 371 
- - IX hirsuta 372 
- - f3 typica 372 
Melissenblatter 371, 500 
Meloideae 462 
Menispermaceae 146 
Mentha aquatica 378, 380 
- crispa 380 
- piperita 378 
- silvestris 378 
- viridis 380 
Menthol 378, 379 
Menthon 379 
Menyanthes trifoliata 349 
Mespilodaphne sassafras 164 
Metachlamydeae 328 
Methylaesculetin 337, 400 
Methylarbutin 329 
Methylconiin 305 
Methylpelletierin 298 
Mexikanisches Trau ben-

kraut 134 
Mexiko-Sarsaparille 73 
Mezerein 294 
Micania guaco 359 
Microspermae 99 
Mikrosublimat 474 
Milchrohren 470 
Mimosoideae 195 
Moghania rhodocarpa 258 
Mohnkapseln 169 
Mohnkopfe 169 
Mohnsamen 170, 512 
Monimiaceae 155. 164 
Monocotyledoneae 48 
Moraceae 121, 259, 298, 394 
Morphin 172 
Morus nigra 298 
Moschus moschiferus 468 
Moschusschafgarbe 439 
Mucilago Gummi 196 
Muira-puama 125 
Muskatbliite 154, 477 
Muskatniisse 150, 505, 506 
MuskatnuBpulver 477 
Mutterharz 325 
Mutterkorn 23, 478 
Mutterkiimmel 306, 510 
Mutternelken 302 
Myristica argentea 153 
- fragrans 150, 154 
- malabarica 154 
Myristicaoeae 150 
Myristicin 153 
Myronsaures Kalium 178 
Myrosin 179, 181 
Myroxylon balsamum var. 

genuinum 209 



Myroxylon balsamum var. 
Pereirae 210 

Myrrha 248 
Myrrhe 248 
Myrtaceae 225, 299 
Myrtiflorae 294 

Nadelholzer 39 
Niigelein 300 
Naregamia alata 422 
Narkotin 172 
Narzein'172 
Nelkenpfeffer 299, 501 
Nepeta cataria 37l, 372 
- - fJ citriodora 372 
Nesodaphne obtusifolia 164 
Ngaikampfer 161 
Nicotiana macrophylla 401 
- rustica 401 
- tabacum 400 
Nieswurz 487 
Nigella arvensis 141 
- damascena 141 
- sativa 140 
Nikotin 401 
Nordamerikanische SchIan-

genwurzel 141 
Nux vomica 337 

Objectmikrometer 472 
Ochrolechia tartarea 29 
Odermennigkraut 188 
Olkuchen 511 
Oenanthe phellandrium319 
Oenotheraceae 290 
Okularmikrometer 472 
Olacaceae 125 
Oleaceae 335, 337 
Oleum Amygdalarum 195 
- Anisi 313 
- Aurantii florum 239 
- Aurantii pericarpii 241 
- Cacao 287 
- Calami 60 
- camphoratum 162 
- Carvi 309 
- Caryophyllorum 302 
- Chamomillae 441 
- Chamomillae infusum 

441 
- Citri 243 
- Crotonis 257 
- Eucalypti 303 
- Juniperi 46 
- Lavandulae 367 
- Menthae piperitae 379, 

380 
- Myristici 153 
- Rosmarini 366 
- Sabinae 47 

Sachverzeichnis. 

Oleum Santali 125 
- Terebinthinae 40 
- Thymi 375 
- Valerianae 428 
Olivenkernmehl 511 
Onocol 214 
Ononid 214 
Ononin 214 
Ononis arvensis 214 
- repens 214 
- spinosa 212 
Onopordon acanthium 458 
Onosma echioides 365 
Operculina turpethum 363 
Opium 171, 479 
- concentratum 173 
- -pulver 479 
- pulveratum 173 
Opodeldoc 162 
Opuntia coccionellifera 464 
Opuntiales 293 
Orangenbliiten 239 
Orchidaceae 139 
Orchis latifolia 101 
- maculata 99, 101 
- militaris 99 
- morio 99 
- ustulata 99 
Origanum majorana 373 
- vulgare 374 
- - var. creticum 374 
Oryza sativa 48 
Os Sepiae 468 
Ostindisches Arrow-root 480 
- Elephantenliiuse 263 
Ostrea edulis 465 
Ostruthin 327 
Ourouparia gambir 415 
Oxymethylanthrachinone 

131, 269 

Paeonia peregrina 140 
Palaquium gutta 333 
Palembang-Benzoe 334 
Palicurea densiflora 168 
Palmae 52 
Palmkernmehl 513 
Palmsago 481 
PaltM Senna 203 
Panamarinde 183, 483 
Panax quinquefolius 126, 

252 
Papaver rhoeas 169 
- somniferum 169, 170, 

171 
Papaveraceae 139, 168 
Papaverin 172 
Pappelknospen 112 
Paprika 390, 513 
Paracotoin 168 
Paraguay tee 265, 497 

Parakautschuk 259 
Parakotorinde 168 
Parakresse 437 
Para-Ratanhia 208 
Parietales 288 
Parillin 76 
Parmeliaceae 29 
Pasta Cacao 287 
- Guarana 265 
Pastinaca sativa 314 
Patschulibliitter 380 
Paullinia cupana 265 
- sorbilis 26 
Payta-Ratanhia 206 
Pegu-Katechu 197 
Pelletierin 298, 299 
Percha in bacillis 334 
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- lamellata 333 
Pericarpium Aurantii 241, 

242 
Perlmoos 19 
Pernambuco-Jaborandi 237 
Persisches Opium 17l 
Perubalsam 210 
Peru-Ratanhia 206 
Petasites 451 
- officinalis 451, 452 
- tomentosus 451 
Petersilienfriichte 306 
Petroselinum sativum 307 
Peucedanum oreoselinum 

314 
- (Imperatoria) ostru-

thium 327 
Peumus boldus 155 
Pfefferminzbliitter 378, 500 
Pfingstrosensamen 140 
Pflasterkafer 462 
Phaeophyceae 19 
Phaseolus vulgaris 228 
Phellandren 164 
Phenol 153 
Phlobaphen 183, 206 
Phlomis 371 
Phloraspidin 35 
Physostigma cylindrosper-

mum 227 
- venenosum 227 
Physostigmin 227 
Phytolacca decandra 384 
Phytolaccaceae 384 
Phytosterin 79, 141, 404 
Pichi 399 
Picrasma exelsa 243 
Picrocrocin 79 
Picropodophyllin 146 
Pikrasmin 245 
Pikrotoxin 146 
Pilocarpin 237 
Pilocarpus jaborandi 236 
- microphyllus 236 
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Pilocarpuspennatuolius236 
- racemosus 236 
- Selloanus 236 
- spicatus 236 
- trachylophus 236 
Pilze 22 
Piment 299, 604 
Pimenta officinalis 299 
Pimpinella anisum 309 
- magna 313 
- saxifraga 313 
Pimpinellin 314 
Pimpinellwurzel 313 
Pinaceae 39 
Pinen 153, 164 
Pinenchlorhydrat 161 
Pinus australis 41 
- laricio 39 
- palustris 41 
- pinaster 39, 40, 41 
- silvestris 39 
- taeda 41 
Piper album Ill, 508 
- angustuolium 104 
- caudatum 105 
- cubeba 105 
- elongatum 104 
- hispanicum 390 
- jaborandi 237 
- methysticum 104 
- nigrum 109, 608 
Piperaceae 104 
Piperales 104 
Piscidia erythrina 227 
Piscidiarinde 227 
Piscidin 228 
Piscidinsaure 228 
Pistacia lentiscus 263 
Pix alba 40 
- burgundica 40 
Placenta Seminis Lini 231 
Plantaginaceae 384 
Plantago major 384 
- media 384 
Platanthera bifolia 99 
Pockholz 233, 492 
Podophyllin 146 
Podophyllinsaure 146 
Podophyllotoxin 146 
Podophyllum peltatum 146 
Podophyllumrhizom 146 
Podophyllwurzel 486 
Pogostemon patchouli 380 
Polygala 422 
- amara 253 
- senega 139, 250 
- vulgaris 254 
Polygalaceae 139, 250 
Polygamarin 254 
Polygonaceae 126 
Polygonales 126 

Sachverzeichnis. 

Polygonum aviculare 134 
Polypodium vulgare 36 
Polyporaceae 27 
Polyporus sulphureus 29 
Pomeranzenblatter 242, 496 
Pomeranzenbliiten 239 
Pomeranzenschalen 241 
Pomoideae 186 
Populus balsamifera 112 
- monilifera II2 
- nigra Il2 
- pyramidalis 112 
Potentilla silvestris 186 
Potenzholz 125 
Primelwurzel 332 
Primula elatior 332 
- officinalis 332 
Primulaceae 332 
Primulakampfer 332 
Primulales 332 
Principes 52 
Proteinkorner 470 
Protium 249 
Protokosin 192 
Protoveratridin 65 
Protoveratrin 65 
Prunoideae 193 
Prunus amygdalus 193 
- padus 195, 269 
- spinosa 195 
Pseudojervin 65 
Pseudopelletierin 298 
Psidium guajava 299 
Psychotria emetica 422 
Psychotrin 422 
Ptelea truoliata 264 
Pteridium aquilinum 35 
Pteridophyta 32 
Pterocarpin 225 
Pterocarpus draco 56 
- erinaceus 225 
- marsupium 225 
- santalinus 224 
Pulicaria dysenterica 454 
Pulmonaria angustifolia 364 
- officinalis 364 
- saccharata 364 
Pulpa Tamarindorum 199 
- Tamarindorum cruda 

199 
- Tamarindorum depurata 

199 
Pulsatilla patens 145 
- pratensis 145 
- vernalis 145 
Punica granatum 294 
Punicaceae 294 
Purgierkorner 257 
Purgierkroton 257 
Pyrethrin 438 
Pyrethrosin 412 

Pyrethrotoxinsaure 442 
Pyrethrum carneum 442 
- cinerariliolium 442 
- roseum 442 

Quassia amara 246 
Quassiaholz 243 
Quassiin 245, 247 
Quebrachin 351 
Quebrachorinde 351, 482 
Queckenrhizom 49 
Queckenwurzel 49 
Quendel 376, 600 
Quercetin 197, 332 
Quercus infectoria 115 
- robur II7, 120 
- sessiliflora II7, 120 
Querzit 120 
Quillaia saponaria 183 
Quittenkerne 186 
Quittensamen 186 

Radix Actaeae racemosae 
141 

- Aconiti 141 
- Alkannae 364 
- Althaeae 60, 274, 489 
- Angelicae 321, 488 
- Arnicae 454 
- Artemisiae 449 
- Bardanae 456 
- Belladonnae60,385,487 
- Betae vulgaris 491 
- Bryoniae 149 
- Calami aromatici 56 
- Carlinae 455 
- Cichorii Intyb. 491 
- Cimicifugae 141 
- Colombo 146; 484 
- Enulae 436 
- Galangae 88 
- Gelsemii 336 
- Gentianae 345, 487, 491 
- - rubra 345 
- Helenii 436 
- Hellebori albi 63 
- Imperatoriae 327 
- Ipecacuinhae 418, 487 
- lridis 80 
- Jalapae 360 
- Levistici 320, 488 
- Liquiritiae 220 
- - mund. 489 
- Ononidis 212, 486 
- Petroselini 307 
- Pimpinellae 313, 486 
- Primulae 332 
- Pyrethri 437 
- Ratanhiae 206, 486 
- Rhei 126 
- Salep 99 



Radix Saponariae 135, 491 
- Sarsaparillae 73, 486 
- Sassafras 162 
- Scammoniae 360 
- Senegae 136, 139, 250, 

491 
- Serpentariae 139 
- - virginianae 126 
- Taraxaci 491 
- Taraxaci cum herba 459 
- Tormentillae 186 
- Valerianae 425, 488 
- - japonicae 429 
- Veratri 63 
- Zedoariae 84 
- Zingiberis 91 
Rainfarnbliiten 441 
Rainfarnkraut 441 
Ranales 137 
Ranunculaceae 65, i37, 309, 

428 
Ranunculus bulbosus 309 
Raphionacme utilis 259, 357 
Raps 179 
Rapskuchen 515 
Ratanhlagerbsaure 206 
Ratanhlarot 208 
Ratanhiawurzel 206, 486 
RautenbIatter 235 
Reis 480, 481 
Reisstii.rke 48 
Remijia 414 
Resen 263 
Resina Benzoe 334 
- Colophonium 40 
- Dammar 291 
- Draconis 56 
- elastica 259 
- Elemi 249 
- Jalapae 363 
- Mastix 263 
- Pini 40 
- Sandaraca 42 
- Scammoniae 360 
Revertex 260 
Rhabarber 126, 490 
Rhabarberwurzel 126 
Rhamnaceae 265, 269 
Rhamnales 265 
Rhamno-Emodin 266 
Rhamnus carniolica 269 
- cathartica 265, 269 
- frangula 266 
- Purshiana 269, 270 
Rheum palmatum 126 
- - var. tanguticum 126, 

128 
Rhizoma Arnicae 141, 454 
- Asari 125 
- Calami 56, 485 
- Calami excort. 490 

Sachverzeichnis. 

Rhizoma Caricis 49, 51 
- Chinae 73 
- Curcumae 83, 488, 490 
- Filicis 32, 50, 486 
- Galangae 88, 484 
- Gelsemii 336 
- Graminis 49 
- Hellebori albi 65 
- Hydrastis 137, 485 
- Imperatoriae 327 
- Iridis 80, 490 
- Kava-Kava 104 
- Podophylli 146, 486 
- Polypodii 36 
- Rhei 126, 270, 490 
- Tormentillae 186, 485 
- Valerianae 425 
- Veratri 63, 66, 487 
- Zedoariae 84, 484, 488 
- Zingiberis 87, 91, 484 
- - excort. 489 
Rhodophyceae 19 
Rhoeadales 168 
Rhus aromatica 263 
- Osbeckii 264 
- Roxburghii 264 
- semialata 264 
- toxicodendron 264 
Richardsonia scabra 422 
Ricinus communis 258 
Rinde des aromatischen Su-

mach 263 
Ringelblumen 455, 503 

. Rizinussamen 258 
Roccella Montagnei 29 
- tinctoria 29 
Roccellaceae 29 
Rohrenkassie 205 
Romische Kamillen 437 
- Kiimmel 306 
- Quendel 374 
Roggen 480 
Roggenmehl 480 
Rohkampfer 160 
Rosa canina 193 
- centifolia 192 
- gallica 193 
Rosaceae 126, 183, 269, 315, 

428,454 
Rosenblii.tter 192 
RosmarinbIatter 366, 500 
Rosmarinus officinalis 366 
Rosoideae 186 
RoBfenchel 319 
Rotalgen 19 
Rote Rosenbliiten 193 
Rotes Sandelholz 160, 224, 

492 
Rotholz 209 
Rottlerin 258 
Rubiaceae 168, 410, 422 

Rubiales 410 
Rubijervin 65 
Rubus fruticosus 188 
- plicatus 188 
Riibsen 179 
Riibsenkuchen 515 
Ruhrkrautbliiten 436 
Ruhrrinde 247 
Rumex 348 
- obtusifolius 456 
Runkelriibe 491 
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Ruscus aculeatus 252 
Ruta graveolens 235 
Rutaceae 235, 238, 264 
Rutin 236 

Sabadilla officinarum 60 
Sabadillsamen 60, 514 
Sabadin 62 
Sabadinin 62 
Saccharomyces cerevisiae 

26 
- kefir 27 
Saccharomycetaceae 26 
Sadebaumkraut 47 
Sadebaumspitzen 47, 499 
Saflor 459 
Saflorbliiten 502 
Safran 77, 477 
Sairol 161, 164 
Saitgriin 266 
SalbeibIatter 369, 500 
Salepknollen 99, 476, 490 
Sallcaceae 112 
Sallcales 112 
Salix alba 112 
- fragilis 112 
- pentandra 112 
- purpurea 112 
Salizin 464 
Salizylsaure 141, 293 
Sallzylsaureester 327 
Salizylsauremethylester 252 
Salvia officinalis 369 
- pratensis 370 
Samadera indica 238 
Sambucus ebulus 424 
- nigra 423 
- racemosa 424 
Sandaraca 42 
Sandriedgraswurzel 51 
Sandseggenrhizom 51 
Sanguis .Draconis 56 
Sanguisorba minor 315 
Sanguisuga medicin8.lis 466 
- officinalis 466 
Santal 225 
Santalaceae 124 
Santalales 124 
Santalin 225 
Santalum album 124 
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Santalum Preissianum 125 
Santolina chamaecyparissus 

366 
- rosmarinifolia 366 
Santonin 445 
Sapindaceae 265 
Sapindales 262 
Sapium 259 
Saponaria officinalis 135 
Saponin 76, 135, 184, 235, 

252, 254, 293, 332, 355, 
403,455 

Sapotaceae 333 
Sarepta-Senf 179 
Sarsaparillwurzel 73, 486 
Sarsasaponin 76 
Sassafras officinale 162, 164 
Sassafrasholz 162 
Sassafrasrinde 164 
Savanilla-Ratanhia 208 
Scammoniawurzel360 
Scammonium 360 
Schafgarbe 438 
Schafgarbenbliiten 438 
Schellack 467 
Schensi-Rhabarber 127 
Schierlingsfriichte 306 
Schierlingskraut 304, 499 
Schlangenwurzel 126 
Schlehenbliiten 195 
Schleim 470 
SchOllkraut 168 
Schoenocaulon officinale 60 
Schwarze Aloe 69 
Schwarzer Ingwer 92 
Schwarzkiimmel 140 
Schwarzer Pfeffer 109, 508 
- Senfsamen 175, 515 
Scillain 72 
Scilla maritima 71 
Scillamarin 72 
Scillidiuretin 72 
Scillin 72 
Scillinin 72 
Scillipicrin 72 
Scillitin 72 
Scillitoxin 72 
Scirpus maritimus 51 
Scopolamin 386 
Scopolia carniolica 384, 386 
Scrophulariaceae 62, 402, 

404,408 
Scutellaria galericulata 404 
Secale cornutum 23, 478 
Seidelbastrinde 294 
Seifenrinde 183, 482 
Seifenwurzel 135, 491 
SemeQarpus anacardium 

263 
Semen Amydali 193 
- Arachidis 508 

Sachverzeichnis. 

Semen Arecae 52, 513 
- Cacao 285, 504, 507 
- Calabar 227, 507 
- Cocculi 146 
- Coffeae 417, 513 
- Colae 287, 506 
- Colchici 66, 506, 514 
- Crotonis 257 
- Cucurbitae 432 
- Cydoniae 186 
- Erucae 180, 515 
- Foeni graeci 214 
- Foenugraeci 214, 507, 

509 
- Hordei decorticatum 51 
- Hyoscyami 390 
- Lini 228, 509 
- Lycopodii 37 
- Myristicae 150, 505, 506 
- Nigellae 140 
- Paeoniae 140 
- Papaveris 170, 512 
- Physostigmatis 227 
- Quercus 120 
- - tostum 120, 506 
- Ricini 258 
- Sabadillae 60, 514 
- Sinapis 515 
- - albae 180 
- - nigrae 175 
- Stramonii 399 
- Strophanthi 351 
- - grati 506, 514 
- - hispidi et Kombe 351 
- - Kombe 504, 510 
- Strychni 87, 94, 337, 510 
- Tiglii 257 
- Tonca 226 
Senegawurzel 250, 491 
SenegambischesGummi 195 
Senfol 179 
Sennesbalge 205 
SennesblAtter 199, 497 
Sepia officinalis 468 
Sesamolkuchen 512 
Setaria glauca 306 
Sevenkraut 47 
Shorea Wiesneri 291 
Siam-Benzoe 334 
Sikimmifriichte 150 
Silberlinde 273 
Silene armeria 344 
Siliqua dulcis 205 
Silybum marianum 458, 459 
Simaruba amara 247 
Simarubaceae 204,238, 243, 

384 
Simarubarinde 247 
Sinalbin 181 
Sinalbin-Senfol 181 
Sinapin 181 

Sinapinbisulfat 181 
Sinapis alba 180 
- nigra 175 
Sinigrin 178 
Sinistrin 72 
Sirupus Chamomillae 441 
- Cinnamomi 160 
- Mannae 336 
- Menthae 380 
- Papaveris 169 
- Rhamni catharticae 266 
- Rhei 134 
Sisymbrium sophia 174 
Sium angustifolium 320 
- latifolium 320, 428 
Smilacin 76 
Smilacoideae 73 
Smilax china 73 
- medica 73 
- saluberrima 73 
- utilis 73 
Solanaceae 381, 384, 398 
Solanin 394 
Solanum alatum 384, 398 
- dulcamara 136, 394 
- nigrum 384, 398 
- tuberosum 393 
- villosum 384, 398 
Solenostemma arghel 203 
Solidago virga, aurea 435, 

454 
Sommerlinde 272 
Spanische Fliegen 462 
- Pfeffer 390, 507, 513 
Spathiflorae 56 
Spiegelrinde 117 
Spigelia marylandica 126 
Spiraea 424 
Spiraeoideae 183 
Spilanthes oleracea 437 
Spilanthin 437 
Spongia marina 468 
Sporae Lycopodii 37 
Stachys germanica 371 
Starke 470 
StechapfelblAtter 394, 398, 

495 
Stechapfelsamen 399 
Stechkorner 459 
Steinklee 216, 496 
Sternanis 149, 511 
Stictasaure 32 
Stiefmiitterchenkraut 292 
Stigmata Croci 77 
- Maydis 48 
Stinkasant 324 
Stipites Dulcamarae 394 
- Jalapae 363 
- Laminariae 19 
Stocklack 467 
Stockrosenbliiten 279 



Storax 181 
Streupulver 37 
Strobuli Lupuli 121 
Strophanthin 355 
Strophanthus gratus 354 
- hispidus 351 
- Kombe 351 
Strophanthussamen 354 
Strychnin 341 
Strychnos Castelnaeana var. 

toxifera 337 
- Crevauxii 337 
- nux vomica 238, 298, 

337 
Stylophorum diphyllum 139 
Styracaceae 334 
Styracin 182 
Styrax 181 
- benzoides 334 
- benzoin 334 
- liquidus 181 
- tonkinense 334 
Styrol 182 
Succisa pratensis 428, 454 
SiiBe Mandeln 193 
SiiBhoIz 220 
Summatra-Benzoe 334 
Summitates Fabianae (Pi-

chi) 399 
- Sabinae 47, 499 
- Thujae 42 
Surinam-BitterhoIz 246, 492 
Swartzia decipiens 237 
Sympetalae 328 
Symphytum officinale 408, 

456 
Synthetischer Kampfer 161, 

162 

Tabakblatter 400, 497 
Tamarindenmus 199 
Tamarindus indica 199 
Tanacetum vulgare 441 
Tanacetumgerbsaure 441 
Tannenholz 493 
Tannin 141 
Tannoglykoside 127 
Tapioka 481 
Taraxacin 461 
Taraxacum officinale 459 
Taubnesselbliiten 368 
Tausendgiildenkraut 342, 

496 
Tephrosia apollinea 204 
Terebinthina 39 
- Canadensis 42 
- laricina 39 
- veneta 39 
Terpenalkohol 153 
Terpentin 39 
Terpentin61 39, 40 

Sachverzeichnis. 

Terra japonica 415 
Tetraclinis articulata 42 
Teucrium montanum 366 
- scorodonia 408 
Teufelsdreck 324 
Texas-Ratanhia 208 
Thea sinensis 288 
Theaceae 288 
Thebain 172 
Theobroma cacao 285 
Theobromin 287, 288 
Thuja occidentalis 42, 47 
Thymelaeaceae 294 
Thymian 374 
Thvmol 375, 377 
ThYmus serpyllum 376 
- vulgaris 374 
Thyroxin 465 
Tiglium officinale 257 
Tilia argentea 273 
- cordata 272 
- grandifolia 272 
- parvifolia 272 
- platyphyllos 272 
- tomentosa 273 
- ulmifolia 272 
Tiliaceae 272 
Tinctura Absinthii 44!J 
- Arnicae 454 
- aromatica 99 
- Asae foetidae 325 
- Capsici 393 
- Cascarillae 257 
- Cinnamomi 160 
- Croci 80 
- Gallarum 117 
- Lo beliae 435 
- Myrrhae 279 
- Opii benzoica 162 
- - crocata 80, 173 
- - simplex 173 
- Ratanhiae 209 
- Rhei aquosa" 134 
- - vinosa 99, 134 
Tollkirschenblatter 381, 497 
Tollkirschenwurzel 385, 487 
Tolubalsam 209 
Tonkabohnen 226 
Tormentilla erecta 186 
Tormentillwurzel 485 
Trachylobium verrucosum 

199 
Tragacantha 218, 476 
Traganth 218 
Tragopogon 454 
Traumatizin 334 
Trigonella foenum graecum 

214 
Trigonellin 216, 352 
Triosteum perfoliatum 252, 

422 

GiJg-Brandt-Schiirhoff, Pharmakognosie. 4. Aufl. 
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Triticum sativum 49 
Trypeta arnicivora 454 
Tuber Chinae 73 
Tubera Aconiti 141, 488 
- Ari 60 
- Jalapae 360, 487 
- Salep 99, 476 490 
Tubiflorae 360 
Tubuliflorae 435 
Tiirkische Gallen 115 
Tiirkischer Pfeffer 390 
Tiirkisches Tannin 116 
Turiones Pini 39 
Tussilago farfara 450 

Ulmaceae 384 
Ulmus campestris 384 
Umbelliferae 303, 309, 313, 

320,428 
Umbelliferenfriichte 512 
Umbelliferon 326 
Umbelliflorae 303 
Umbellsaure 326 
Uncaria gambir 415 
Ungarischer Pfeffer 390 
Ungeschiilter Ingwer 484 
Unreife Pomeranzen 239, 

511 
Uragoga ipecacuanha 418 
Urceola elastica 351 
Urginea maritima 71 
Urson 329 
Urticales 121 

Vaccinium myrtillus 329, 
331 

- uliginosum 329 
- vitis idaea 329 
Valeriana dioica 428 
- officinalis 126, 425, 429 
- - var. angustifolia 429 
- phu 428 
Valerianaceae 126, 425 
Vanilla guianensis 104 
- palmarum 103 
- planifolia 102 
- pompona 103 
Vanille 102, 511 
Vanillin 59, 103, 334 
Vanillon 103 
Veilchenwurzel 80, 490 
Venetianischer Terpentin 

39 
Venushaar 36 
Veracruz-Sarsaparille 76 
Veratralbin 65 
Veratramarin 65 
Veratrin 62 
Veratroidin 65 
Veratrum 348 

34 
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Veratrum album 63, 348, 428 
- -saure 62 
Verbandwatte 283 
Verbascum phlomoides 402 
- thapsiforme 402 
Verholzte Elemente 470 
Veronica anagallis 404 
- chamaedrYs 404 
- officinalis 404 
Viburnum prunifolium 425 
Vincetoxicum officinale 126, 

252, 428, 454 
Vinum camphoratum 162 
Viola 422 
- odorata 126 
- tricolor 292 
- - var. arvensis 293 
- - var. vulgaris 293 
Violaceae 126, 292, 422 
Violaquercitrin 293 
Violin 293 
Virginianisches Wachhol-

derholz 493 
Vogelknoterich 134 
Volemit 332 

Wachholderbeeren 42, 505, 
511 

Wachholderholz 493 

Sachverzeichnis. 

Waldmeister 423 
Waldmeisterblatter 495 
WalnuBblatter 112, 495 
Wasserfenchel 319, 512 
Weidenrinde 112 
Weihrauch 249 
Weinsaure 199 
WeiBes Fischbein 468 
- Ingwer 92 
- NieBwurz 63 
- Pfeffer 111, 508 
- Sandelholz 124 
- Senf 180, 515 
Weizen 480 
Weizenmehl 480 
Weizenstarke 49 
Wermutkraut 446 
Westindisches Arrowroot 99 
- Drachenblut 56 
- Elefantenlause 262 
Willoughbeia firma 259, 351 
Winterlinde 272 
Wohlverleihbliiten 452 
W ollblumen 402 
Wundschwamm 27 
Wurmfarn 32 
Wurmsamen 443, 502 
Wurzeln 479 

Xanthium strumarium 280, 
398 

Ysop 373 

Zanzibar-Kopal 199 
- -N elken 300 
Zea mays 48 
Zehrwurz 60 
Zeitlosensamen 66 
Zellulose 470 
Zentifolienblatter 192 
Zichorienwurzel 491 
Zigarrenkistenholz 190, 492 
Zimtaldehyd 157, 189 
Zimtbliiten 157 
Zimtkassie 155 
Zimtsaure 210, 335 
Zimtsaure-Benzylester 211 
Zimtsaureester 333 
Zingiber cassumunar 87 
- officinale 91 
Zinnkraut 37 
Zitronensaure 119, 336 
Zitronenschalen 242 
Zitwerbliiten 443 
Zitwersamen 443 
Zitwerwurzel 84, 484 
Zygophyllaceae 233, 431 
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Grundziige 
der Botanik fiir Pharmazeuten 

Von 

Dr. Ernst Gilg 
Professor der Botanik und Pharmakognosie 

an der Universitllt Berlin, 
Kustos am Botanischen Museum zu Berlin-Dahlem 

Sechste, verbesserte Auflage 
der "Schule der Pharmazie, Botanischer Teil" 

Mit 569 Textabbildungen. XII, 442 Seiten. 1921. Gebunden RM 10.

Aus den zahlreichen Besprechungen: 
Das urspriinglich als Lehrbuch fUr den ersten botanischen Unterricht gedachte 

Werk hat von Auflage zu Auflage an Vertiefung und Erweiterung derartig zuge
nommen, daB es in der jetzt vorliegenden Form auch fiir den Studierenden der 
Pharmazie an den Rochschulen ausreicht. Es bedarf wohl keiner besonderen Er
wahnung, daB es vollkommen auf wissenschaftlicher, zeitgemaBer Rohe steht, was 
die Beliebtheit des Werkes auch in den Kreisen der Studierenden erklart. Der 
Bildschmuck des Buches ist auBerordentlich reich und zuverlassig ... 

"Pharmazeutische Zeitung" 

Tabellen fUr das pharmakognostische Praktikum zugleich 
Repetitorium der Pharmakognosie. Von Dr. H. Zornig, Professor an der Uni
versitat Basel. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 151 Seiten. 1925. 

RM 6.-

Tabelle zur mikroskopischen Bestimmung der offizi
nellen Drogenpulver. Bearbeitet von Dr. H. Zornig, Professor an 
der Universitat Basel. Zweite, verbesserte und vermehrte Ausgabe. VI, 
59 Seiten. 1925. RM 3.60 

Die Tierwelt in Heilkunde und Drogenkunde. Von Dr. Hjal. 
mar Broch, Dozent fiir Zoologie an der Universitat Oslo. Dbersetzt aus dem 
Norwegischen. Mit 30 Abbildungen. IV, 90 Seiten. 1925. RM 3.90 

Arzneipflanzenkultur und Krauterhandel. Rationelle Ziichtung, 
Behandlung und Verwertung der in Deutschland zu ziehenden Arznei- und Ge
wiirzpflanzen. Eine Anleitung fiir Apotheker, Landwirte und Gartner. Von 
Theodor Meyer, Apotheker in Colditz i. Sa. Vierte, verbesserte Auflage. 
Mit 23 Textabbildungen. IV, 190 Seiten. 1922. Gebunden RM 6.-

Grundziige der chemischen Pflanzenuntersuchung. Von 
Dr. L. Rosenthaler, a. o. Professor an der Universitat Bern. Zweite, ver
besserte und vermehrte Auflage. IV, 115 Seiten. 1923. RM 4.-
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Die Arzneimittel-Synthese auf Grundlage der Beziehungen 
zwischen chemischem Aufbau und Wirkung. Fur .Arzte, Chemiker und 
Pharmazeuten. Von Dr. Sigmund Frankel, a. o. Professor fUr Medizinische 
Chemie an der Wiener Universitat. Sechste, umgearbeitete Auflage. VIlI, 
935 Seiten. 1927. RM 87.-; gebunden RM 93.-

Bakteriologie, Serologie und Sterilisation im Apotheken
betriebe. Mit eingehender Berucksichtigung der Herstellung steriler Losungen 
in Ampullen. Von Dr. Conrad Stich, Leipzig. Vierte, verbesserte und ver
mehrte Auflage. Mit 151 zum Teil farbigen Textabbildungen. VII, 323 Seiten. 
1924. Gebunden RM 15.-

Neues pharmazeutisches Manual. Von Eugen Dieterich. Vier
zehnte, verbesserte und erweiterte Auflage, bearbeitet von Dr. Wilhelm Kerk
hof, ehemaligem Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg A.-G., vormaIs 
Eugen Dieterich, herausgegeben von der Chemischen Fabrik HeUenberll" A.-G., 
vormals Eugen Dieterich, Helfenberg bei Dresden. Mit 156 Textabbildungen. 
VIII, 825 Seiten. 1924. Gebunrlen RM 22.20 

Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten 
einschlieBlich der neuen Drogen, Organ- und Serumpraparate, mit zahlreichen 
Vorscbriften zu Ersatzmitteln und einer Erklarung der gebraucblichsten medi
zinischen Kunstausdrucke. Von Apotheker G. Arends, Medizinalrat. Siebente, 
vermehrte und verbesserte Auflage. Neu bearbeitet von Prof. Dr. O. Keller. 
X, 648 Seiten. 1926. Gebunden RM 15.-

Volkstiimliche Namen der Arzneimittel, Drogen und 
Chemikalien. Eine Sammlung der im Volksmunde gebrauchlichen Be
nennungen undHandeIsbezeichnungen. Zehnte, verbesserte und vermehrte Auf
lage, bearbeitet von G. Arends. IV, 283 Seiten. 1926. Gebunden RM 6.90 

Volkstiimliche Anwendung der einheimischen Arznei-
pflanzen. Von Apotheker G. Arends, Medizinalrat. Zweite, vermehrte 
und verbesserte Auflage. VIII, 90 Seiten. 1925. RM 2.40 

Spezialitaten und Geheimmittel aus den Gebieten der Medizin, 
Technik, Kosmetik und NahrungsmitteIindustrie. Ihre Herkunft und Zusammen
setzung. Eine Sammlung von Analysen und Gutacbten von G. Arends. Achte, 
vermehrte und verbesserte Auflage des von E. Hahn und Dr. J. Holfert be
grundeten gleicbnamigen Buches. IV, 564 Seiten. 1924. Gebunden RM 12.-

Verzeichnis der Arzneimittel nach dem Deutschen Arzneibuch 6. Aus
gabe 1926. (Series medicaminum.) Herausgegeben vom Preutiischen Ministe. 
rinm fUr Volkswohlfahrt. 23 Seiten. 1927. RM 0.60 

Die Wirkungen von Gift- und Arzneistoffen. Vorlesungen 
fur Chemiker und Pharmazeuten. Von Prof. Dr. med. Ernst Frey, Marburg an 
der Lahn. Mit 9 Textabbildungen. VI, 176 Seiten. 1921. RM 5.-
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Qualitative Analyse auf praparativer Grundlage. Von Dr. 
W. Strecker, o. Professor an der Universitat Marburg. Z weite, ergiinzte und 

erweitelte Auflage. Mit 17 Textfiguren. VI, 199 Seiten. 1924. RM 6.60 

Anleitung zur organischen qualitativen Analyse. Von Dr. 
Hermann Staudinger, Professor fiir Anorganische und Organische Chemie, 
Leiter des Laboratoriums fiir Allgemeine und Analytische Chemie an der Eid
genossischen Technischen Hochschule Ziirich. XIV, 94 Seiten. 1923. RM 3.60 

Der Gang der qualitativen Analyse. Fiir Chemiker und Pharma
zeuten bearbeitet von Dr. Ferdinand Henrich, o. o. Professor an der Univer
sitiit Erlangen, Zweite, erweiterte Auflage. Mit 4 Textfiguren. 44 Seiten. 
1925. RM 2.40 

Ernst Schmidt, Anleitung zur qualitativen Analyse. 
Herausgegeben und bearbeitet von Dr. J. Gadamer. o. Professor der Pharma
zeutischen Chemie und Direktor des Pharmazeutisch -Chemischen Instituts der 
Universitiit Marburg. Neunte, verbesserte Auflage. VI, 114 Seiten. 1922. 

RM 2.50 

Praktikum der qualitativen Analyse fiir Chemiker, Pharmazeuten 
und Mediziner von Dr. phil. Rudolf Ochs, Assistent am Chemischen Institut 
der Universitiit Berlin. Mit 3 Abbildungen im Text und 4 Tafeln. VIII, 
126 Seiten. 1926. RM 4.80 

Grundziige der pharmazeutischen und medizinischen 
Chemie. Bearbeitet von Prof. Dr. Hermann Thoms, Geh. Reg.-Rat und 
Direktor des Pharmazeutischen Instituts der Universitiit Berlin. Achte, ver
mehrte und verbesserte Auflage der "Sahule der Pharmazie, Chemischer Teil". 
Mit 113 Textabbildungen. VIII, 639 Seiten. 1927. Gebunden RM 26.-

Handbuch der Drogisten-Praxis. Ein Lehr- und Nachschlagebuch 
fiir Drogisten, Farbwarenhiindler usw. ImEntwurf vom Drogisten-Verband preis
gekronte Arbeit von G. A.. Buchbeistflr. Fiinfzehnte, neubearbeitete und 
vermehrte Auflage von Georg Ottersbach, Hamburg. 

Erscheint im Herbst 1927. 

Vorschriftenbuch fiir Drogisten. Die Herstellung der gebriiuchlichen 
Verkaufsartikel. Von G. A. Buchheister. Zehnte, neubearbeitete Auflage von 
Georg Ottersbach, Hamburg. (Zweiter Band des Handbuches der Drogisten
Praxis. Ein Lehr- und Nachschlagebuch fiir Drogisten, Farbwarenhiindler usw. 
1m Entwurf vom Drogisten-Verbande preisgekronte Arbeit von G. A. Buch
heister. In neuer Bearbeitung .von Geo rg Otters bach, Hamburg. XI, 
778 Seiten. 1927. Gebunden RM 22.-
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Die chemischen und physikalischen Priifungsmethoden 
des Deutschen Arzneibuches. Sechste Ausgabe. Aus dem La,.. 

boratorium der Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker. Von Dr. J. Herzog 
und A. Hanner. Dritte Auflage. Erscheint im Laufe des Jahres 1927. 

Kommentar zum Deutschen Arzneibuch 6. Ausgabe. Auf 
Grundlage der Hager-Fischer-Hartwichschen Kommentare der friiheren Arznei
biicher unter Mitwirkung von Fachgelehrten herausgegeben von Prof. Dr. 
O. Anselmino, Oberregierungsrat, Berlin und Dr. Ernst Gilg, a. o. Professor 
der Botanik und Pharmakognosie an der Universitat, Kustos am Botanischen 
Museum in Berlin-Dahlem. In zwei Banden. 

Erscheint im Laufe des Jahres 1927. 

Anleitung zur Er.kennung und Priifnng der Arzneimittel 
des Deutschen Arzneibuches zugleich ein Leitfaden fiir Apotheken
revisoren. Von Dr. Max Biechele t. Auf Grund der sechsten Ausgabe des 
Deutschen Arzneibuches neubearbeitet und mit Erlauterungen, Hilfstafein und 
ZusamIIienBtellungen nber Reagenzien und Gerate sowie iiber die Aufbewahrung 
der Arzneimittel versehen von Dr. Richard Brieger, Berlin, Apotheker und 
Redakteur an der Pharmazeutischen Zeitung. Fiinfzehnte Auflage. IV, 
760 Seiten. 1927. Gebunden RM 17.40; mit Papier durchschossen RM 19.50 

Hagers Handbuch der pharmazentischen Praxis. Fiir Apo
theker, Arzte, Drogisten und Meditihalbeamte. Unter Mitwirkung von Dr. phil. 
E. Rimbach, o. Hon. Professor an der Universitat Bonn, Dr. phil. E. Mann
heirn t, a. o. Professor an der Universitat Bonn, Dr.-Ing. L. Hartwig, Direk
tor des Stii.dtischen Nahrungsmittel-Untersuchungsamtes in Halle a. S., Dr. med. 
C. Bachem, a. o. Professor an der Universitat Bonn, Dr. med. W. Hilgers, 
a. o. Professor an der Universitat Konigsberg. Vollstandig neu bearbeitet und 
herausgegeben von Dr. G. }'rerichs, o. Professor der Pharmazeutischen Chernie 
und Direktor des Pharmazeutischen Instituts der Universitat Bonn, G. A.rends, 
Medizinalrat, Apotheker in Chemnitz i. Sa., Dr. H. Ziirnig, o. Professor der Phar
makognosie und Direktor der Pharmazeutischen Anstalt der Universitii.t Basel, 
Erster Band. Mit 282 Abbildungen. XI, 1573 Seiten. 1925. 

Gebunden RM 57.-
Zweiter (SchluB-) Band. Mit etwa 350 Abbildungen. 

Erscheint im Herbst 1927. 

Das Mikroskop und seine Anwendung. Handbuch der prakti
schen Mikroskopie und Anleitung zu rnikroskopischen Untersuchungen. Von 
Dr. Hermann Hager. In Gemeinschaft mit Dr. O. Appel, Professor und Gs
heimer Regierungsrat, Direktor dar Biologischen Reichsanstalt fiir Land- und 
Forstwirtschalt zu Berlin-Dahlem, Dr. G. Brandes, ehemals Professor der 
Zoologie an der Tieriirztlichen Hochschule, Direktor des Zoologischen Gartens 
zu Dresden, Dr. E. K. W oIff, Privatdozent fiir Allgemeine Pathologie und 
Spezielle pathologische Anatomie an der Universitat Berlin, neu herausgegeben 
von Dr. }'riedrich Tobl&r, Professor der Botanik an der Technischen Hoch
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