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Dem Geheimen Medizinalrath 

Herrn Professor Dr. O. Liebreich 

ehrerbietigst zugeeignet 

vom 

Ve rfas s e r. 



Vorwort zur sechsten Auflage. 

Obgleieh seit dem Erseheinen der 5. Auflage nur wenige 

Monate verflossen sind, so ist die vorlieg'ende 6. A uflage 

keineswegs als ein blosser Abdruek der letzten Auflage auf

zufassen. 

Vielmehr ist das gesammte Material einer sorgfaltigen 

Dureharbeitung unterzogen worden. Woes nothwendig er

sehien, wurden Zusatze und Erweiterungen gemaeht, wo es 

angangig ersehien, wurden gelegentlieh aueh Streiehungen 

vorgenommen. Hierdureh, ferner dureh weitere Benutzung 

der Kleinsehrift, sowie dureh okonomische Anordnung des 

Stoffes ist es erreieht worden, dass die vorliegende 6. Auflage 

die Bogenzahl der 5. Auflage nieht wesentlieh iibersehritten 

hat, obgleieh mehr als 30 neue Arzneimittel zur Aufnahme 

gelangten. 

Moehte aueh die 6. Auflage sieh des Beifalles der be

theiligten Kreise zu erfreuen haben. 

Breslau, im Oktober 1893. 

Dr. Bernhard Fischer. 
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Allgemeine Bemerkungen. 

Seitdem die Arzneiwissenschaft mehr und mehr das Bestreben 
zeigt, chemische Individuen dem Arzneischatze einzuverleiben, 
hat sich fUr die practische Pharmacie das Bediirfniss ergeben, leicht 
und schnell ausfUhrbare Operationen zu finden und anzuwenden, 
welche eine Beurtheilung des Reinheitsgrades einer gegebenen Sub
stanz ermoglichen. Hierzu eignen sich in ganz hervorragender 
Weise die Bestimmungen des Schmelz- und des Siedepunktes, vor
ausgesetzt natlirlich, dass eine Substanz iiberhaupt und ohne Zer
setzung sich verfliissigen oder verfliichtigen liisst. Dieser Hilfsmittel 
haben sich die Chemiker seit langer Zeit schon als der wichtigsten 
Merkmale fiir Feststellung der Identitiit oder Reinheit eines Korpers 
bedient, und thatsachlich haben ihnen ja auch schon die Pharm. 
Germ. ed. II u. III gebiihrende Beriicksichtigung zu Theil werden 
lassen, indem sie fiir eine Anzahl chemischer Verbindungen bestimmte 
Schmelz- und Siedepunkte festsetzten. 

Wie jedoch diese Bestimmungen ausgefiihrt werden 
soli en, dariiber enthalten diese Gesetzbiicher keine Angaben. Aus 
der U ebereinstimmung allerdings, welche die aufgefiihrten Zahlen 
mit den durch die Chemiker ermittelten zeigen, lasst sich unschwer 
der Schluss ziehen, dass die Pharmacopoen die Anwendung der in 
den chemischen Laboratorien iiblichen Methoden stillschweigend vor
aussetzen. 

Bei der Wichtigkeit, welche diese Bestimmungen flir die pharma
ceutische Praxis nun einmal haben, die sich in Zukunft iibrigens 
bestimmt noch steigern wird, erscheint es nicht unangebracht, 
in kurzen Zugen auseinanderzusetzen, in welcher Weise und von 
welchen Gesichtspunkten aus jene Operationen auszufUhl'en sind. 
Dabei musste natiirlich wesentlich darauf Riicksicht genommen 

Fisch e r. 6. Auf!. 1 



2 Allgemeine Bemerkungen. 

werden, dass nur dann den A pothekern daraus ein Vortheil erwachsen 
konne, wenn sich die practische Ausfiihrung an diejenigen Hilfsmittel 
anlehnt, deren V orhandensein man zur Zeit in den Laboratorien der 
Apotheken voraussetzen kann. 

Die Bestimmung des SchmeJzpunktes ist eine im chemischen La
boratorium sich taglich wiederholende Operation, da sie bei aller 

Einfachheit der Ausfiihrung in den meisten Fallen 
werth volle Aufschliisse iiber die Identitat oder Rein-

J) . 

;l. ) 

heit eines Korpers zu geben vermag. Zu ihrer Aus
fiihrung zieht man aus einem Stiick leicht schmelz
baren Glasrohres dunne Glasrohren (Capillaren) aus, 
welche an dem verjiingten Ende kurz abgeschmolzen 
werden. Die Dimensionen derselben werden am 
besten in der durch beistehende Fig. 1 B veranschau
lichten natiirlichen Grosse gehalten. Wichtig fiir die 
exacte Bestimmung des Schmelzpunktes einer Substanz 
ist nun, dass die Wandungen dieser Glasrohrchen 
moglichst dunn sind, ohne dass die Lumina dabei zu 
eng werden. Fur ganz feine Bestimmungen zieht 
man zur Erreichung dieses Zweckes Reagircylinder 
zu Schmelzpunktrohrchen aus. -

In solche Rohrchen fiillt man die vorher bei 
1000 C. oder aber bei gewohnlicher Tempe
ratur iiber Schwefelsaure oder Chlorcalcium 
gut getrocknete, un d zu eint-m feinen Pulver 
zerriebene Substanz so ein, dass sie da,; zuge
schmolzene Ende des Rohrchens in etwa 1 cm hoher 
Schicht anfiillt. Das Einfiillen ist, namentlich bei 
speci:fisch leichten, oder in Folge des Zerreibens 

Fig. 1. el e ktri s ch gewordenen Suhstanzen, eine ziemlich 
miihevolle Arbeit. Indessen darf sich der Ungeiibte 

durch solche Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen; mit einiger 
Geduld erwirbt man sich auch hier sehr bald die nothige Uebung. 
Durch sanftes Klopfen mit dcm Finger und Aufstossen des Rohrchens 
auf den Tisch kann man die Substanz trotz aller Schwierigkeiten 
nach ihrem Ziele befordern. Ein oder zwei solcher Rohrchen be
festigt man nun mit Hilfe eines Stiickchens Gummischlauch in der 
Fig. 1 B angegebenen Weise an ein Thermometer, und zwar so, dass 
die Sub s tan z in gleicher Hohe mit dem Quecksilbergefasse des 
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Thermometers steht. Fur Korper mit hochliegendem Schmelzpunkte 
benutzt man sogen. Zincke'sche Thermometer!) (Fig. 1 A), bei 
den en die Dimensionen so gewahlt sind, dass die Scala erst in der 
Nahe von + '100 0 C. beginnt. Diese Instrumente sind bedeutend 
klirzer als die gewohnlichen Thermometer und machen bei den 
innerhalb ihrer Scala liegenden Temperaturgraden genauere Angaben, 
da bei ihnen die Abkuhlung der Quecksilbersaule durch die aussere 
Luft erheblich vermindert ist. 

Man stellt nun das in beschriebener Weise vorbereitete Thermo
meter zu dem in Fig. 2 veranschaulichten Apparate zusammen. Ein 

Fig. 2. 

etwa 100-120 ccm fassendes Becherglas wird zu 1/3 seines Inhaltes 
mit einer die Warme gut leitenden, wasserhellen FlUssigkeit (s. weiter 
unten) gemUt und in der angedeuteten Weise auf ein Stativ gebracht. 
In die Flussigkeit senkt man alsdann das vorbereitete Thermometer 
unter sorgfaltiger Befestigung so ein, dass es genligend tief eintaucht, 
dass es aber yom Boden des Gefasses immer noch etwa 2 cm ab
steht. 1st Alles gehorig vorbereitet, so beginnt man die FlUssigkeit 
in dem Becherglase zu erwarmen, gleichzeitig ruhrt man mit einem 
dunnen Glasstabe bestandig, aber in rubigem Tempo um, damit die 

1) Ich selbst benutze zur Schmelzpunktbestimmung nur nach dem 
Zinc k e'schen Princip verkiirzte Thermometer. 

1* 
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Erwarmung eine moglichst gleichmassige werde. Dabei beobachtet 
man scharf, welche Veranderung die Substanz in den dunn en 
Rohrchen zeigt. 

Kennt man ungefahr die Temperatur, bei welcher -eine gegebene 
Substanz schmilzt, so kann man das Erhitzen bis etwa 20 0 C. unter
halb dieser Temperatur etwas beschleunigen; alsdann wird die 
Flamme so regulirt, dass die Temperatur nur ganz allmalig an
steigt, und jede Zunahme um einen Grad sehr langsam vor sich geht 
und deutlich verfolgt werden kann. In den meisten Fallen wird 
die Substanz kurz vor ihrem Schmelzpunkte etwas zusammensintern, 
dann wird gewohnlich plotzlich Verflussigung eintreten. In dem 
Momente, wo dies geschieht, liest man die Temperaturangabe des 
Tliermometers abo Das ware in allgemeinen Grundziigen das Princip 
der Schmelzpunktbestimmungen. In der Praxis aber werden noch 
mancherlei Kleinigkeiten zu beach ten sein. Wichtig ist zunachst, 
dass nur vollstandig getrocknete Substanzen der Schmelzpunkt
bestimmung unterzogen werden, da bei vielen Priiparaten ein auch 
nur geringer Wassergehalt den Schmelzpunkt in der Regel erheblich 
herabdriickt. - Dann wird es bei manchen Substanzen, z. B. Fetten, 
nicht moglich sein, die Substanzprobe in der angegebenen Weise 
einzufUllen. In solchen Fallen schmilzt man diesel be, saugt in ein 
beiderseitig offenes Rohrchen eine kleine Menge ein, schmilzt 
das eine Ende zu und bestimmt den Schmelzpunkt nach dem Er
starren. Es empfiehlt sich indessen, solche Rohrchen etwa 24 Stunden 
bei niederer Temperatur liegen zu lassen, um der Substanz Zeit zu 
gehi:irigem Festwerden zu geben. - Die Beobachtung der im Er
warmen begriffenen Substanz kann man sich durch eine geeignete 
Belichtung wesentJich erleichtern. Farblose (weisse) oder helle 
Korper beobachtet man am besten bei durchfallendem, sehr dunkel 
gefarbte besser bei auffallendem Lichte; indessen lassen sich hier 
bestimmte Regeln nicht aufstellen, vielniehr sucht sich zweckmassig 
Jeder selbst diejenigen Bedingungen aus, unter welch en er am 
besten zu beobachten vermag. - Wichtig ist ferner, darauf zu achten, 
wie das Schmelzen eines Korpers vor sich geht: ob er pli:itzlich 
("glatt") sich verfliissigt, ob er vorher erweicht, ob das Schmelzen 
trotz der Erfiillung aller Vorbedingungen mehrere Temperaturgrade 
umfasst, ob die Substanz sieh vielleicht beim Sehmelzen zersetzt. 
Der letztere Fall tritt meist unter Entwickelung von (gefarbten) 
Gasen oder Dampfen oder unter Verkohlung ein. Kurz die Sehmelz-



Allgemeine Bemerkungen. 5 

punktbestimmungen bieten trotz ihrer relativen Einfachheit ein weites 
Feld fUr die Beobachtung dar. 

WeI ch e Flussigkeit man als warmeleitendes Mittel in das 
Becherglas einfliIlt, richtet sich danach, bei welcher Temperatur 
eine gegebene Substanz schmilzt. Man benutzt: 
De stillirtes Was ser fUr Substanzen, weJche etwa bis80 0 C. schmelzen. 
Conc. reine Schwefelsaure oder 
Flus s i ge s P araffi n fUr Substanzen, welcheetwa bis 1800 C. " 
Paraffin (festes) fiir Substanzen, welche etwa bis 300 0 C. " 

Wesentlich ist naturlich, dass die anzu wenden den Medien farblos 
sind, damit die Beobachtung nicht erschwert wird. Um die be
nutzten Thermometer zu conserviren, ist es nothwendig, darauf z u 
achten, dass die Erhitzung nicht so weit getrieben wird, dass die 
Quecksilbersaule die ganze Capillare anfUIlt und durch weitere Aus
dphnung diese zertrummert. Ferner darf man hoch erhitzte Ther
mometer nicht plotzlich aus den Gefassen herausnehmen, vielmehr 
muss das Erkalten derselben allmalig geschehen. Dass man nicht 
kalte Thermometer plotzlich in stark erwarmte Flussigkeiten bringen 
darf, versteht sich gleichfalls von selbst. 

Bestimmung des Siedepunktes. Eben so wichtig wie die Bestim
mung des Schmelzpunktes ist diejenige des Siedepunktes, voraus
gesetzt, dass ein Korper uberhaupt, und zwar ohne Zersetzung, 
fliichtig ist. Ueberdies gilt dies nicht nur fUr flussige, sondern 
aueh fur feste Substanzen. 1m Allgemeinen gestaltet sich diese Be
stimmung zu einem Destillationsprocess, indessen sind auch hier zur 
Erlangung genauer Resultate gewisse V orbedingungen zu erfUllell. 
Als Destillationsgefasse eignen sich am besten die sog. Fractions
kolben, wie sie in nachstehenden Figuren 3, 4 und 5 abgebildet 
sind. Je nach dem Geldwerthe der zu untersuchenden Substanz 
wahlt man solche von 25-100 ccm Inhalt. 

Liegt eine Substanz VOl', Geren Siedepunkt unter 1000 C. liegt oder 
wenig daruber hinaus kommt, so stellt man sich den in Fig. 3 ver
anschaulichten Apparat zusammen. - Auf ein geeignetes Fractions
kolbchen wird ein gut passender, weicher Korkstopfen aufgesetzt, 
welcher eine Bohrung und in dieser das Thermometer B (Fig. 1) 
enthalt. Das dunnere (Abzugs-)Rohr des Kolbchens wird gIeichfalls 
durch einen Korkstopfen mit dem inneren Rohre des Liebig'schen 
Kuhlers verbundenund del' Apparat zunachst "blind" zusammenge
stellt. Erweist sich die Anordnung als richtig und zweckmassig, so 
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fUIlt man das Kolbchen mittels eines langen Glastrichters etwa bis 
zur Halfte mit der zu untersuchenden Fliissigkeit an . - Liegt eine 
feste Substanz vor, z. B. Urethan, so muss das Kolbchen aus der 
Zusammenstellung ausgelost und hierauf gefUllt werden. - Dann setzt 
man den das Thermometer enthaltenden Kork auf und bringt das 
Thermometer in eine solche Lage, dass das Quecksilbergefass, wie 
aus der nebenstehenden Fig. 3 ersichtlich, in die Mitte des Kolben
halses und gerade dem dunnen Ableitungsrohr gegenuber zu stehen 
kommt. Die Glaswandung darf es in keinem Fall beruhren. Rier-

Fig. 3. 

auf erwarmt man mit einer gut regulirten Gasflamme, welche am 
besten mit der link en Hand gehalten wird, vorsichtig den Kolben
inhalt, wahrend man das Destillat in einem geeigneten Geflisse, bei 
kleineren Mengen in einem mit der rechten Hand gehaltenen, durch 
einige Papierstreifen fixirten Probirglase, auffangt. Man beobachtet 
nun, welche Temperatur das Thermometer anzeigt, wenn die Destil
lation begin nt, und bei welcher Temperatur sie beendet ist. Gegen 
das Ende der Operation muss ganz besonders vorsichtig erwarmt 
werden, damit durch Ueberhitzung der Glaswande keine zu hohen 
Temperaturangaben erhalten werden. Um diese Fehlerquelle auszu-
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schliessen, richtet man die Erhitzung nur gegen die noch mit Flussig
keit bedeckten Theile des Glases. Die letzten Reste auch absolut 
reiner Korper konnen, namentIich bei directer Erhitzung, leicht ein 
wenig verkoblen; die personlicbe Erfahrung giebt daruber Aufschluss, 
in wie weit man eine derartige Erscbeinung der Operation selbst und 
nicbt einer etwaigen Verunreinigung des Praparates zur Last legen darf. 

Substanzen, deren Siedepunkt erheblich uber 1200 c. liegt, 
konnen auf diese Weise nicbt untersucht werden, wei I man befiircb
ten musste, dass das Kuhlrohr des Liebig'schen Kuhlers wegen der 

Fig. 4. 

bedeutenden Temperaturdifferenzen springen konnte. In solchen 
Fallen ersetzt man den Liebig'schen Kuhler durch ein einfacbes 
Glasrohr, des sen Lange (1/2-% m) man so wahlt, dass die Kuhlung 
durch die umgebende Luft zur Verdichtung der Dampfe ausreicht, 
wie dies durch Fig. 4 veranschaulicht ist. Das Glasrohr ist hier 
ubrigens aus technischen Grunden verhaltnissmassig kurz gezeichnet. 
Diese Anordnung empfieblt sich ganz besonders dann, wenn die 
uberdestilIirenden Substanzen Neigung haben, bald zu erstarren. Es 
konnte alsdann das Kiihlrohr unter Umstanden durch feste Massen 
sicb verstopfen, was bei dieser Anordnung leicbt dadurch vermieden 



8 Allgemeine Bemerkungen. 

werden kann, dass man auf solche Stellen mit del' directen Flamme 
so lange einwirkt, bis die festen Massen sich verfliissigt haben und 
abfliessen. Meist wird man ihnen mit der Flamme auf ihrem Wege 
folgen miissen. 

Bei erheblich iiber 200 0 C. siedenden Substanzen ist auch diese 
Art der Kiihlung nicht nothwendig; die gebildeten Dampfe conden
siren sich in' dul'chaus befriedigender Weise schon durch die Ab
kiihlung, welche die Luft an dem Abzugsrohre des Fractionskolbens 

:E ig. 5. 

ausiibt. Man bedient sich in solchen Fallen des sehl' einfachen 
Appal'ates, wie er in Fig. 5 veranschaulicht wird. 

Da bei hoch siedenden Substanzen die Quecksilbersaule del' 
gewiihnlichen Thermometer erheblich aus dem Kolbenhalse heraus
ragen und somit bedeutend abgeklihlt werden wlil'de, bedient man 
sich auch bei del' Siedepunktbestimmung hochsiedendel' Substanzen 
mit Vorliebe del' Zincke'schen Thermometer. (Fig. 1, A.) 

In allen Fallen, wo die Destillation iibel' freier Flamme erfolgt, 
empfieblt es sich, namentlich wenn kostbare Substanzen zur Dnter
suchung vorliegen, direct unter den Kolben ein Porzellanschalchen 
zu stellen, in welches, falls del' Kolben doch einrual springen solite, 
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die Substanz gerettet werden kann. Niedrig siedende, feuergefahr
liche Substanzen, wie Aether, leichte Kohlenwasserstoffe, Aceton u. a., 
kann man natiirlich auch aus dem Dampf- oder Wasser bade destil
liren. Indessen liegt selbst bei Anwendung der freien Flamme eigent
liche Gefahr nicht VOl', da bei einiger V orsicht so kleine Mengen, 
wie sie behufs einer Siedepunktbestimmung benutzt werden, kaum 
zu ernsten Bedenken Veranlassung geben konnen. Unter allen Um
standen empfehlenswerth dagegen ist es, bei solchen Arbeiten die 
Augen durch eine Brille (Kneifer mit Fensterglas) zu schiitzen, welche 
thatsachlich schon manche eroste Gefahr beseitigt hat. 



Metalloide und Metalle. 

Jodum trichloratum. 
Jodtrichlorid. Dreifach Chlorjod. 

J CI3• 

Das Jod vereinigt sich mit dem Chlor zu zwei gut characteri
sirten Verbindungen: dem 

Jodmonochlorid J Cl und Jodtrichlorid J Cia. 

Jodtetrachlorid (JCI4) und Jodpentachlorid (J C15), deren Existenz 
fruher angenommen wurde, werden gegenwartig als chemische Ver
bindungen nich t mehr angesehen. 

Jodmonochlorid JCI entsteht beim Ueberleiten von trocknem 
Chlorgase tiber trocknes Jod, bis das letztere verfiiissigt, und durch 
Feststellung der Gewichtszunahme die Bildung dieser Verbindung 
sicher gestellt ist. Es bildet eine rothbraune Flussigkeit, aus welcher 
sich im Verlaufe der Aufbewahrung Krystalle abscheiden, welche bei 
25° schmelzen. 

Jodtrichlorid JC13 entstebt beim Bebandeln von trocknem, 
etwas erwarmtem Jod mit trocknem Cblorgase im Ueberschusse. 

Darstellung. Man leitet mittels weiter Rohren einen kraftigen Strom 
von trocknem Chlorgas durch eine dreibalsige Flasche, in welche aus einer 
in den mittleren Hals eingefiigten kleinen Retorte trocknes J od hinein
sublirnirt wird. Da unter diesen Urnstanden bestiindig ein Ueberschuss 
von Cblor vorbandell ist, so vereinigen sich 

J2 + 3 Cl2 = 2 JCla 
Jod und Cblor zu Jodtricblorid. 

Eigenschaften. Frisch dargestellt bildet das Jodtricblorid lebhaft 
orangegelbe Nadeln von 3,11 spec. Gew., welche sich beim Aufbe
wahren in grosse durchsichtige rbombische Tafeln umwandeln. Eine 
braunliche Farbung des Praparates zeigt an, dass es Jodmonochlorid 
einschliesst, was daher ruhren kann, dass bei der Darstellung der 
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Chlorstrom zu Iangsam entwickelt wurde. Schon bei gewohnIicher 
Temperatur riecht es durchdringend und stechend, etwa wie Brom. 
Beim Erhitzen auf etwa 250 C. schmilzt es, indem Chlor abgegeben 
und Jodmonochlorid 

J CI+ C12 

gebildet wird. 
In Wasser ist das Jodtrichlorid ziemlich leicht (1: 5) IOslich. 

Indessen enthalt die wasserige Losung nicht mehr Jodtrichlorid, 
sondern in Folge der Einwirkung des Wassers: SaIzsaure, Jodsaure 
und Jodmonochlorid. 

10 HCl+ J 2 0 5 + 2 Jel. 

Fur die therapeutische Anwendung ist diese Zersetzung neben 
sachlich, da nach Tschirch die antiseptische Wirkung der Jod
trichIoridlOsungen gerade auf deren Gehalt an Jodmonochlorid beruht. 
Es lost sich ferner auch in Alkohol und in Aether. Doch scheint die 
alkoholische Losung schon in der Kalte eine Veranderung zu er
fahren; deutlich tritt die Ietztere zu Tage, wenn diese Losung er
warmt wird, es tritt alsdann Bildung von Chloral (am stechenden 
Geruch zu erkennen) und von Essigather ein. Chloroform entzieht 
der wasserigen Losung kein Jod; wohl aber ist dies der Fall, wenn 
man etwas Zinnchloriir zufiigt. Schiittelt man die wasserige Losung 
mit Schwefelkohlenstoff, so bleibt dieser zunachst farblos, nach 
kurzer Zeit jedoch nimmt er zarte Rosafarbung an, indem J od
trichlorid und Schwefelkohlenstoff aufeinander einwirken unter Bil
dung von ChlorschwefeI, Chlorkohlenstoff, Chlorjodschwefel und Jod. 

Prufung. Die Identitat des Praparates ergiebt sich schon aus 
dessen physikalischen Eigenschaften: Lebhaft orangegelbes, stechend 
riechendes, krystallinisches Pulver, welches sich in Wasser zu einer 
klaren, gelben Fliissigkeit lost; beim Erhitzen im trocknen Reagir
glase verwandelt es sich, ohne einen nichtfliichtigen Riickstand zu 
hinterlassen, in einen schweren braunen Dampf, welcher sich an den 
kalteren Theilen des Glases zu einem orangegelben Sublimat ver
dichtet. 

Erhitzt man das Praparat mit etwas Zucker oder Oxalsaure, so 
treten Joddampfe auf. 

Die wasserige Losung setzt aus Jodkalium Jod in Freiheit; 
mit Ammoniak giebt sie braun en Niederschlag von Jodstickstoff. 
(Vorsicht!) Durch Natronlauge entsteht in derselben zunachst Ab-
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scheidung von Jod, welches sich im Ueberschusse des Fallungsmittels 
wieder auflost. - Lost man etwa 0,2 gr des Praparates in je 2 ccm 
Wasser und AlkohoI auf und fUgt unter schwachem Erwarmen 
tropfenweise Kali- oder Natronlauge hinzu, bis die vorubergehend 
rothbraune Farbung der Fliissigkeit in citronengelb ubergegangen ist, 
so erfolgt Bildung von Jodofol'm, welches am Geruch und an seiner 
KrystaIlform leicht kenntIich ist. - Schiittelt man 5 ccm der wasserigen 
Losung (1 : 20) mit 5 cern Chloroform, so bleibt dieses farblos, farbt 
sich aber auf ZufUgung einiger Tropfen Zinnchlorur bei erneutem 
SchUtteln violett. 

Die Reinheit des Praparates ergiebt sich aus folgenden Reactionen: 
Schuttelt man 5 cern der wasserigen Losung (1 : 10) mit 5 cern 

Chloroform einige Secunden durch, ohne das Glas mit dem Finger 
zu verschliessen, so darf hochstens ganz schwache Rosafarbung des 
Chloroforms auftreten. - Fugt man zu 10 cern einer wasserigen Losung 
(1 : 100) einige Tropfen StarkelOsung, so darf nicht sofort BIau
farbung entstehen. - 0,1 gr, in einem Porzellantiegel erhitzt, sollen 
sich, ohne sichtbaren Ruckstand zu hinterlassen, verfluchtigen. 

0,05 gr Jodtricblorid werden in 10 ccm Wasser geliist und 2 gr 
Jodkalium zugesetzt. Nacb Hinzufiigung von etwas Starkelosung 
soli en mindestens 8 cern l/lO-Natriumtbiosulfatlosung zum Verschwinden 
der blauen Farbung erforderlich sein. (Theoretisch 8,5 cern.) 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschutzt und vors ic h tig an einem 
kuhlen Orte, und zwar in einem Glase, ahnlich denjenigen wie sie 
zur Aufbewahrung von Brom ublich sind, d. h. mit aufgeschliffener 
Ueberfangglocke. 

Anwendung. Das Jodtrichlorid, welches aus 54,39% Jod und 45,61 % 
Chlor besteht, wurde von Langenbuch als Desinficiens und Antisepticum 
empfohlen. Es iibertrifft nach dies en an Wirksamkeit die Carbolsaure und 
8teht dem Sublimat am nachsten. Die 0,1 procentige wasserige Liisung 
(also 1 : 1000) tiidtet selbst sehr widerstandsfiihige Sporen in kurzer Zeit, 
alkoholische oder iilige Liisungen dagegen sind unwirksam. Vergiftungs
gefahren sind bei seiner Anwendung nach L. n i c h t zu befiirchten. 

Lan g e n b u c h empfiehlt wiisserige Liisungen des Jodtrichlorides 
(1 : 1000 bis 1500) (an Stelle der 4 procentigen Carbolsaure und des 
0,1 procentigen Sublimatwassers) au s s erli ch: zur Desinfection der Hande, 
der Instrumente und der Verbandstoffe (Gaze, Holzwolle etc.) ferner L6-
snngen von 1: 1200 zu Einspritzungen bei Gonorrhoe. Etwa sich ein
stellende braune Farbung der Hautparthien kann durch Betupfen mit 
N atriumthiosulfat entfernt werden. - Fe I s er verwendet L6sungen von 
0,02 : 100 mit gntem Erfolge als Antisepticum in der Augenpraxis. -
Innerlich wird es bei Dyspepsien des Magens, welche aufVorhandensein 
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von Bacterien zuriickzufiihreu sind, in Losung von 0,1: 120-150 em
pfohlen. 

SoUte einmal das Praparat nicht zur Hand sein, so kann man eine 
concentrirte Losung desselben ex tempore darsteUen, indem man 5,5 gr 
Jod in 22 gr Wasser fein vertheilt uud unter guter Kiihlung einen Strom 
gewaschenen Chlorgases einleitet, bis nichts mehr absorbirt wird. Die 
Losung enthalt dann ziemlich genau 10 gr Jodtrichlorid. 

Die Losungen des Jodtrichlorides zersetzen sich verhiiltnissmassig 
rasch, sollen daher nicht zu lange aufbewahrt werden. 

Rp. Jodi trichlorati 0,2 Rp. Jodi trichlorati 0,1 
Aq. destillat. 240,0 Aq. destillat. 120, 

D. ad vitrum opacum. D. ad vitrum opacum. 
S. Zum Verbande; zur S. Zweistiindlich einen 

Injection in die Urethra. Esslofl'el voll. 

Jodtribromid, Jodum tribromatum. JEra wird durch Auf
Eisen von 10 Th. Jod in 19 Th. Erom erhalten. Dunkelbraune, durch
dringend riechende Fliissigkeit. 

Von Krause wurde die wasserige Losimg 1: 300 in Form von Ver
staubungen und Gurgelwassern bei Angina diphtherica del' Kinder empfoh
len. Man beachte bei dem Gebrauche etwa auftretenden acuten Jodismus! 

Vorsichtig und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Hydroxylaminum hydrochloricum. 

Salzsaures Hydroxylamin. Hydroxylaminchlorhydrat. 

NH2• OH. HCl. 

Mit dem Namen "Hydroxylamin" bezeichnete Lossen 1865 eine 
Base, welche e1' du1'ch Reduction von Salpetersaure-Aethylather mit 
Zinn und Salzsaure erhielt, und welche aufzufassen ist als Ammoniak 
NH3, in welchem ein H-Atom durch die Hydroxylgruppe OH ersetzt 

wurde. 
H 

NH 
H 

Ammoniak 

H 
NH 

OH 
Hydroxylamin. 

Dieselbe Verbindung entsteht nach Ludwig und Heine durch 
Reduction von Stickoxyd durch nascirenden Wasserstoff (aus Zinn 
und Salzsaure) und nach Carstanjen und Ehrenberg durch Ein
wirkung von cone. Salzsaure auf Knallquecksilber. Technisch wird 
das Hydroxylamin bez. dessen Salze nach dem 1887 'von Raschig 
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aufgefundenen Verfahren, welches auf der Wechselwirkung von 
schwefliger Saure und salpetriger Saure beruht, dargestellt. 

Von vornherein muss bemerkt werden, dass das Hydroxylamin 
als solches nicht, sondern nur in wasseriger Losung, sowie in Form 
wohlcharacterisirter Salze bekannt ist. 

Darstellung. (D.R.P.41987.) 2 Mol. Natriumbisulfit werden in con
centrirter Losung bei 0 0 C. nicht iibersteigender Temperatur zu 1 Mol. 
Natriumnitrit hinzugefiigt. Das hierbei entstehende leicht losliche hydroxyl
amindisulfosaure Natrium wird durch Zusatz von Chlorkalium in das 
schwer losliche Kaliumsalz umgewandelt. Erhitzt man die neutrale wasserige 
Losung des letzteren langere Zeit auf 1000 oder kiirzere Zeit auf 1300, 
so geht das hydroxylamindisulfosaure Kalium in Hydroxylaminsulfat und 
Kaliumsulfat iiber, welche beide durch fractionirte Krystallisation von ein
ander getrennt werden konnen. Aus dem Hydroxylaminsulfat erhiilt man 
alsdann das Hydroxylaminchlorhydrat durch Zersetzen mit berechneten 
Mengen von Baryumchlorid. An Stelle del' oben angegebenen Salze 
konnen auch freie schweflige Saure und Stickstofftrioxyd (Salpetrige Saure) 
zur Darstellung angewendet werden. Die Reaction verlauft wie folgt: 

NaN02+ 2 NaH S03=HO. N (803 Na)2 + Na OH 
Hydroxy lamindisulfo· 

Hvdroxvlamindisulfo
~ saures Kalium 

saures Natrium 

Hydroxylamin 
sulfat 

Eigenschaften. Das salzsaure Hydroxylamin bildet trockene, farb
lose, dem Salmiak ahnliche KrystalIe; es lost sich leicht in Wasser 
gewohnlicher Temperatur (1: 1), auch in 15 Th. Alkohol und in 
Glycerin. Die wasserige Losung schmeckt sal zig und reagirt gegen 
Lackmuspapier (nicht gegen Congopapier) sauer. In chemischer Hin
sicht ,characterisirt sich die Verbindung durch ein starkes Reduc
tionsvermogen. Sie fallt aus den Losungen von Gold-, Silber- und 
Quecksilbersalzen die betreffenden MetalIe, entfarbt Kaliumperman
ganat in saurer oder neutraler Losung und erzeugt in Fehling'scher 
Losung schon in del' Kalte, schneller beim Erhitzen, einen Nieder
schlag von Kupferoxydul. Das Hydroxylamin selbst wird dabei je 
nach den obwaltenden Bedingungen zu Stickoxydul, Stickoxyd, auch 
zu Stickstoffsauren oxydirt. 

Das Hydroxylaminchlorhydrat kann je nach seiner Darstellung 
durch Eisen, Chlorammonium und Chlorbaryum verunreinigt sein. 
Freie Salzsaure lasst sich durch Lackmus nicht, wohl aber durch 
Congopapier nachweisen. Alkalische PhenolphtalelnlOsung wird durch 
das Salz entfarbt, und da das freie Hydroxylamin Phenolphtaleln 
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nicht rothet, so lasst sich del' Salzsauregehalt des Praparates acidi
metrisch unter Benutzung von Phenolphtale'in als Indicator feststellen. 

Von dem ahnlichen Salmiak unterscheidet sich das Hydroxylamin
chlorhydrat dadurch, dass seine alkoholische Losung mit alkoholi
schem Platinchlorid keine FiilIung gicbt. 

Prufung. Die wasserige Losung 1: 10 rothe zwar blaues Lackmus

papier, blaue abel' nicht Congopapier (freie Salzsaure). - Sie werde 
weder durch Rhodankalium roth, noch durch Ferricyankalium blau 

gefarbt (Eisen), auch durch verdi'mnte Schwefelsaure nicht verandert 

(Chlorbaryum). - 1 gr Hydroxylaminchlorhydrat lose sich in 20 gr 

absoluten Alkohol klar auf (Salmiak = Chlorammonium). - 0,5 gr des 

Praparates auf dem Platin blech erhitzt, mussen sich ohne Ruckstand 

verfluchtigen (fixe Verunreinigungen). 
Wird die quantitative Bestimmung der Salzsaure gewunscht, 

so lost man 0,695 gr Hydroxylaminchlorhydrat in etwas Wasser, fugt einen 
Tropfen Phenolphtalelnl6sung hinzu und titrirt mit Normalkalilauge bis 
zur bleibenden R6thung. Es durfen nicht mehr als 10 ccm Normalkali
lauge verbraucht werden. N ur bei ammoniakfreien Praparaten tritt der 
Farbeniibergang scharf ein. 

Zur Bestimmung des Hydroxylamins lose man 3,475 gr Hydro
xylaminchlorhydrat zu 1 Liter auf. Man bringe alsdann 20 ccm dieser 
L6sung in ein geraumiges Becherglas und lose darin ohne Erwarmen 
1,5 gr zerriebenes Kaliumbicarbonat auf, hieranf lasst man 25 cern l/IO-Jod
Losnng auf einmal zulaufen, nimmt den Ueberschu8s von Jod durch 
Natriumthiosulfat weg, fiigt Starkelosnng hinzn und titrirt mit '/IO-Jod
losung auf Blau. Es mussen verbraucht werden 20 cern 1/10-Jodl6sung. 
Die Reaction verlauft nach der Gleichung 

2NH2.0H.HCl+~=N 0 H 0 2HCl 4JH 
139 508 2 + 2 + + . 

Aufbewahrung. Seiner unzweifelhaft giftigen Eigenschaften wegen 
werde das Praparat vorsichtig aufbewahrt. Gegen Licht ist es 

nicht sehr empfilldlich, wohl aber gegen Feuchtigkeit. Bewahrt man 

das Praparat wie ublich auf, so nimmt es allmalig gelbe Farbung 

an, enthalt dann reichlich Salmiak und beim Oeffnen des Gefasses 

entweicht Salzsaure. Diese Zersetzung lasst sich verhindern, wenn 

man das Salz unter einer mit Aetzkalk beschickten Glasglocke auf

stellt. - In Zersetzung begriffene Prapal'ate stellt man zunachst libel' 

Aetzkalk und krystallisirt sie alsdann aus Alkohol urn. 

Anwendung. Binz empfahl es auf Grund del' reducirenden Eigen
schaften als Ersatzmittel del' Pyrogallussaure nnd des Chrysarobins und 
des Anthrarobins, VOl' welchen es den erheblichen Vorzug besitzen warde, 
dass es die Wasche der Patienten nicht beschmntzt bez. farbt. Bei 8ub-
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cutaner Anwendung entsteht naeh Binz sofort Methaemoglobin; im Blute 
lasst sich der Nachweis von Nitriten fiihren. Bei vorsichtiger Dosirung 
ist es miiglich, rein liihmende Wirkung zu erzeugen. Naeh Lewin tritt 
sowohl bei der Einwirkung auf todtes Blut als auch bei Kaltbliitern und 
bei Warmbliitern neben Methaemoglobin auch Haematin auf. Die giftigen 
Eigenschaften des Hydroxylamins sind nach L 0 ew so erheblich, dass 
Pflanzenkeime noch in einer Liisung von 1: 15000 absterben. 

Hydroxylamin. hydrochlorici 0,2-0,5 Hydoxylamin. hydrochlorici 1, 
Spiritus 100, Aq. destill. 1000, 
Calcar. carbonic. q. s. ad neutra- Calcar. carbonic. q. s. ad neu-

lisationem. tralisationem. 
S. Zum Pinseln. [Fabry.] S. Zu Umschlagen. [Fabry.] 

Hydroxylamin. hydrochlorici 0,1 
Spiritus 
Glycerini ;;,;, 50, 

S. Ausserlich. Gegen bacillare Er-
krankungen der Haut. [Eichhoff.] 

Da das Hydroxylamin resorbirt wird und unangenehme Nebener
scheinungen verursacht, so ist Vorsicht geboteD. Es durfen Dicht zu 
grosse Hautparthien auf einmal in Angriff genommen, der Kranke muss 
streng iiberwacht werden. 1st die Anwendung schmerzhaft, so muss das 
Mittel ausgesetzt werden, bis der Schmerz wieder verschwunden ist. 

Die reducirenden Eigenschaften des Hydroxylamins habeD das salz
saure Salz als Entwickler in der Photographie und als Reductionsmittel 
in der chemischen Analyse Verwendung finden lassen. 

Vorsichtig aufznbewahren. 

Acidum hyperosmicum. 
Acid. perosmicum. Acid. osmicum. Acid. osminicum. Ueberosmiumsaure. 

Osmiumsaure. 

Os 0 •• 

Das zur Gruppe der Platinmetalle gehorende Element Os
mium (Os = 198,6) bildet mit Sauerstoff eine ganze Reihe von 

Oxyden. 

Osmiumoxydul Os 0 Osmiumdioxyd Os O2 

Osmiumsesquioxy.d OS203, Osmiumtetroxyd Os 0 4 

Ausserdem sind Salze der Osmigsaure Os 0 4 H2 dargestellt wor
den, docl! kennt man diese Saure bisher in freiem Zustande nicht, 
auch das ihr entsprechende Anhydrid (Os 0 3 = Osmiumtrioxyd) ist 
gegenwartig nicht bekannt. 

Das Osmiumtetroxyd Os 0 4 hat den Character eines Saure
anhydrides oder sauren Superoxydes und wird aus diesem Grunde 
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auch U e berosmi umsaure oder Osmi u msa ure schlechthin genannt. 
Es ist diejenige Verbindung des Osmiums, welche zuerst medicinische 
Verwendung fand. 

Darstellung. Sehr fein (dem Platinmohr oder Platinschwamm ahnlich) 
vertheiltes Osmium oxydirt sich sehr langsam schon bei gewiihnlicher 
Temperatur; bei hiiherer Temperatur (400 0 C.) ist der Oxydationsvorgang 
ein sehr energischer; das Product der Oxydation ist Osmiumtetroxyd. 
Dabei ist zu bemerken, dass die Oxydation urn so schneller, lebhafter und 
bei urn so niederer Temperatur verliiuft, je feiner vertheilt das metallische 
Osmium ist. - Man erhitzt also miiglichst fein vertheiltes Osmiummetall 
bei hohen Temperaturen illl Luft- oder Sauerstoffstrome und fangt das 
gebildete, fliichtige Osmiumtetroxyd in abgekiihlten Vorlagen auf. 

Eigenschaften. Das Osmiumtetroxyd (Deberosmiumsaure) bildet 
glanzende, durchsichtige, gel be, sehr hygroskopische Nadeln von un
ertraglich stechendem Geruche, welcher zugleich an Chlor und an 
Jod erinnert. Es sublimirt schon bei sehr niedriger Temperatur 
(Blutwarme) und siedet bei etwa 1000 C., indem es sich in einen 
farblosen Dampf von 8,89 spec. Gewicht verwandelt. In Wasser 
lost es sich zu einer farblosen Fliissigkeit, welche Lackmuspapier 
zwar nicht rothet, aber sehr atzend und brennend schmeckt. Dnter 
dem Einfluss des Lichtes, besonders aber bei Gegenwart organischer 
Substanzen, braun en sich die Losungen unter Abscheidung von fein 
vertheiltem metallischen Osmium. Wird zu einer wasserigen Losung 
des Osmiumtetroxydes Alkohol zugesetzt, so scheidet sich binnen 
24 Stunden alles Osmium als Osmiumtetrahydroxyd [Os (0 H)4] in 
Form eines schwarzen Niederschlages aus, welcher zu einer schweren 
braun en, etwas kupfergHinzenden Masse eintrocknet. 

Die Dampfe des Osmiumtetroxydes wirken auf die 
Schleimhaute ungemein reizend! Luft, welche auch nur wenig 
von diesem Dampfe enthalt, verursacht beim Einathmen heftige Be
klemmungen und langwierige Schleimabsonderungen. Als Gegen
mittel ist von Claus sofortiges Einathmen von Schwefelwasserstoff 
empfohlen worden. - Besonders gefahrlich ist die Wirkung des 
Dampfes auf die Schleimhaut des Auges. Ais Deville das Osmium
metall im Knallgasofen verftiichtigte und zufallig mit dem Dampfe 
des hierbei gebildeten Tetroxydes in Beriihrung kam, wurde er wah
rend 24 Stun den beinahe blind, und sein Sehvermogen bHeb dauernd 
gestort, indem sich in den Augen ein Hautchen von metallischem 
Osmium absetzte. AehnIiche Erfahrungen sind bei dem pharmaceuti
schen Gebrauche des Praparates wiederholt gemacht worden. - Auch 

Fischer. 6. Aufl. 2 
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auf die aussere Haut wirkt es stark reizend, erzeugt z. B. einen 
schmerzhaften Ausschlag, del' indessen nach Gebrauch von Schwefel
badem wieder verschwindet. 

Aile diese Eigenschaften fordern zur dringendsten V orsicht beim 
Gebrauche der Ueberosmiumsaure auf. Man thut am besten, die 
Glaschen unter einer gewogenen Menge Wasser zu offnen und so 
eine Losung von bestimmtem Gehalte darzustellen, was sich sehr gut 
mach en lasst, da das Praparat in Rohrchen von 0,5 bez. 1 gr Inhalt 
im Handel vorkommt. 

Die wasserigen Losungen sind in dunklen (gelben) mit Glasstopfen 
versebenen Flascben vor Licbt und Staub gescblitzt aufzubewabren. 

Ais cbaracteristiscbe Reaction der Ueberosmiumsaure ist anzu
flihren, dass ihre wasserige Losung auf Zusatz von schwefeliger 
Saure erst gelb, dann braun, grlin und zuletzt indigoblau gefarbt 
wird. Letztere Farbung ist auf Bildung von Osmiumsulfit Os S03 
zuriiekzuflihren. 

Aufbewahrung. Vorsicbtig, in gut verschlossenen Gefassen (da 
es sebr bygroskopisch ist, am besten in zugeschmolzenen R6hrehen), 
vor Liebt gescbiitzt. Ueber die Aufbewabrung del' Losung siehe 
kurz vorber. 

Nacb Sebapiroff soli ein Zusatz von Glycerin zu den Losungen 
dieselben woebenlang baltbar macben. Die von ibm angegebene 
Formel lautet: Acidi osmici 0,1, Aquae destillatae 6, Glycerini 4,0. 

Anwendung. Die Ueberosmiumsaure wird in wasserigen 1 proceutigen 
Losungen zu subcutanen Injectionen bei parencbymatosen Geschwiilsten, 
bei Kropf, peripheren Neuralgien (Intercostalneuralgie), Ischias rheumatic a 
angewendet (0,1 Acid.osmicum, 10 gr Wasser). Dosis = 1 Spritze. 

Die Inj ectionen sollen im Allgemeinen gut vertragen werden, wenig 
bez. nicht lang andauernd schmerzhaft sein und nur geringe Schwellung 
verursachen. Innerlicb wird es in Dosen von 0,001 gr mebrere Mal 
tiiglicb in Pill en, welche am besten mit Bolus zu bereiten sind, besonders 
gegen Epilepsie, bei gleichzeitigem Gebrauch vom Bromkalium, verordnet. 
Es ist zweckmassig, den Pillen bei langerem Gebrauehe einen U eberzug 
zu geben. 

Wasserige Losungen sind stets in dunklen, mit Glasstopfen 
versebenen Gefassen zu dispensiren! 

Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
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Kalium osmicum. 
Kaliumosmat. Osmigsaures Kalium. 

Os 0 4 K2 + 2 H2 O. 
Dieses Praparat wird neuerdings von manchen Aerzten der 

Ueberosmiumsaure vorgezogen, da es nicht so schwierig zu hand
haben wie diese, namentlich nicht so sehr hygroskopisch und Ieicht 
verdampfbar ist. 

Darstellung. Zu einer frisch bereiteten Liisung von Osmiumtetroxyd 
(s. vorher) in Weingeist setzt man Kalilauge zu. Die Fliissigkeit farbt 
sich schOn roth und, falls sie concentrirt genug ist, wird das Kaliumosrnat 
als Krystall pulver abgeschieden. Bei langsarnem Verdunsten verdiinnterer 
Liisungen erhalt man granatrothe bis schwarzrothe Octaeder, welche leicht 
in Wasser liislich sind, siisslich adstringirend schmecken und in trockner 
Luft haltbar sind, an feuchter Luft aber zerfliessen und sich zersetzen. 

Losungen des Salzes zersetzen sich, besonders auf Zusatz einer 
Saure, unter Bildung von Osmiumtetroxyd und niederen Oxyden des 
Osmium. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht und gegen Feuchtigkeit 
miiglichst geschutzt. 

Anwendung. Subcutan in 1 procentiger Losung. - lnner
Ii chin Dosen von 0,001 gr bis 0,0015 gr mehrere Male taglich III 

Pillen von Bolus alba wie Acidum hyperosmium. S. dieses. 
Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Natrium telluricum. 

Tellursaures Natrium. 
Na2 Te 0 4, 

Das Tellur bildet mit Sauerstoff zwei Oxyde, das Tellurig
saureanhydrid, Te O2, und das Tellursaureanhydrid, Te 0 3, 

deren Hydrate Saurecharacter besitzen. 
Die Tellursaure H2 Te 0 4, ist eine der Schwefelsaure analog 

zusammengesetzte Verbindung von schwach sauren Eigenschaften; 
ihr Natriumsalz hat neuerdings medicinische Anwendung gefunden. 

Darstellung. Reines Tellur wird zuviirderst mit Salpetersaure zu 
telluriger Saure oxydirt, die weitere Oxydation dann in der salpetersauren 
Liisuug durch Bleisuperoxyd bewirkt. Durch vorsichtiges Ausfallen mit 
Schwefelsaure entfernt man das Blei, dampft die Lasuug der Tellursaure 
zur Trockne ein, wascht den Riickstand zur Entfernung iiberschussiger 

2* 
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Schwefelsaure mit Aetherweingeist und krystallisirt aus wenig Wasser um. 
Zur Darstellung des Natriumsalzes wird die reine Tellursaure in Wasser 
gelast, die aguivalente Menge Natriumhydroxyd zugesetzt, die Lasung zur 
Trockne eingedampft und der Riickstand mIt Alkohol gewaschen. 

Eigenschaften. Das so ·erhaltene tellursaure Natrium, Na2 Te 0" 
bildet ein weisses, krystallinisches Pulver, leicht lOslich in Wasser, 
unlOslich in Alkohol; die wasserige Losung zeigt schwach alkalische 
Reaction. Sauert man diese Losung mit concentrirter Salzsaure an 
und setzt einen Ueberschuss an schwefliger Saure zu, so wird das 
Tellur nach einigem Stehen vollstandig als solches abgeschieden. Man 
kann den Gehalt des Salzes an Tellur bestimmen, wenn man die 
Tellursaure auf vorstehende Art reducirt, das Tellur auf einem 
gewogenen Filter sammelt, auswascht und nach dem Trocknen wagt. 

Priifung. Zur Prufung auf tellurige Saure versetzt man die 
wasserige Losung (1 = 50) mit etwas Zinnchlorurlosung; es dad 
nicht sofort eine schwarze Ausscheidung, sondern hochstens eine 
braune Farbung ent8tehen. Tellurige Saure wird namlich durch 
Zinnchloriir 80fort, Tellursaure erst nach einiger Zeit, namentIich 
beim Erwarmen reducirt. 

Anwendung. Das tellursaure Natrium ist nach Com b emale, Neg el, 
Cebrian und Mosler ein ausgezeichnetes Anthidroticum, das ohne Riick
sicht auf das Grundleiden in allen Fallen anwendbar ist, in welchen 'eine 
Hemmung der Schweisssecretion wiinschenswerth ist. Hinderlich fiir den 
ausgedehnteren Gebrauch ist der unangenehme, knoblauchartige Geruc,b, 
welchen es dem Athem ertheilt. Die Tagesdosis ist 0,05 gr in Pulverform ; 
sie ist Abends vor dem Schlafengehen zu verabreichen. 

Rubidium-Ammonium bromatum. 
Rubidium-Ammoniumbromid. 

Rb Br + 3 NH4 Br. 
TInter diesem Namen bringt E. Merck ein Prliparat in den 

Handel, welches aus einem Gemenge von Rubidiumbromid und Am
moniumbromid besteht, und zwar enthlilt dasselbe auf ein Molecul 
Rubidiumbromid drei Molecule Ammoniumbromid, seine Zusammen
setzung wird also durch die Formel Rb Br + 3 NH, Br ausgedruckt. 

Darstellung. Kohlensaures Rubidium wird mit verdiinnter Bromwasser
stoffsaure genau neutralisirt und die Lasung zur Krystallisation eingedampft. 
Die abgeschiedenen Krystalle werden in wenig Wasser gelast, die drei 
Moleciilen entsprechende Menge Ammoniumhromid zugesetzt nnd die so 
erhaltene Lasung beider Salze unter standi gem Umriihren zur Trockne ein
gedampft. 
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Eigenschaften. Das Rubidium - Ammoniumbromid bildet ein 
weisses, krystallinisches Pulver, leicht loslich in Wasser; es enthlilt 
in 100 Theilen ca. 36 Th. Rubidiumbromid und 64 Th. Ammonium
bromid. Letzteres verfliichtigt sich bei gelindem Gliihen, und aus 
dem hierbei eintretenden Gewichtsverlust llisst sich der Gehalt des 

Prliparates an beiden Componenten bestimmen. 
Priifung. Enthlilt das Salz Bromat, so flirbt es sich beim 

IT ebergiessen mit verdiinnter Schwefelsliure gelb. Durch Schwefel·· 
wasserstoff diirfen keine Metalle, durch Chlorbaryum keine S ch we
felslinre und durch Ferrocyankalium kein Eisen nachzuweisen 
sein. Das Prliparat darf nur geringe Mengen C hlo r enthalten, der 
qualitative Nachweis desselben geschieht durch Ueberfiihrung in 
Chlorchromsliure. 

Anwendung. Laufenauer und Rottenbiller empfehlen das Rubi
dium-Ammoniumbromid als ein antiepileptisches Mittel, welches energischer 
wirken soil, als Natrium- und Kaliumbromid. Sie gehen dabei von der 
Ansicht aus, dass die antiepileptischen Wirkungen der Alkalibromide sich 
mit zunehmendem Moleculargewicht steigern. Die tiigliche Dosis des Rubi
dium-Ammoniumbromids betriigt 4 bis 7 gr. 

Auch ein Ciisium-Ammonium bromid, Cs Br + 3 HN4 Br, sowie 
endlich ein Priiparat, welches Ciisiumbromid und Rubidiumbromid gemischt 
enthiilt, Ciisium-Ru bidium-Am m onium bromatum, ABr + 3 NH4 Br, 
(A = Gemenge von Cs Br und Rb Br) wird von E. Merck in den Handel 
gebracht. 

Strontium bromatum crystallisatum. 
Strontiurnbromid. 

Sr Br2 + 6 H2 o. 
Das Strontiumbromid wurde neuerdings durch franzosische 

Aerzte in den Arzneischatz eingefiihrt. 

Darstellung. Man neutralisirt reine verdiinnte Bromwasserstoffsaure 
genau mit kohlensaurem Strontium und dampft die filtrirte Liisung zur 
Krystallisation ein. Die nach dem Erkalten ausgeschiedenen Krystalle 
werden von der Lauge getrennt und getrocknet. Das Trocknen muss vor
sichtig geschehen, da das Salz bei erhiihter Temperatur verwittert. 

Eigenschaften. Das so erhaltene Salz hat die Formel Sr Br2 
+ 6 H 2 0, enthlilt also 6 Moleciile oder 30,38 Proc. Krystallwasser. 

Es bildet lange, zerbrechliche, hygroskopische, sliulenformige Krystalle 

die sich leicht in Wasser (1 : 1) losen und auch in Alkohol loslich 

sind. Am Platindrahte erhitzt, ertheilt es der Flamme eine car
moisinrothe Flirbung. Beim Erhitzen iiber 1200 C. entweicht alles 
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Krystallwasser und es bleibt wasserfreies Strontiumbromid zuriick, 
welches in Form eines weissen Pulvers als Strontium bromatum 
anhydricum in den Handel kommt. 

Priifung. In der wasserigen Lasung des Salzes 1 = 10 dUrfen 
durch Schwefelwasserstoff keine S ch werme tall e nachzuweisen sein. 
Kieselfluorwasserstoffsaure l) (spec. Gew. 1,06) darf in dieser Lasung 
auch nach langerem Stehen keine TrUbung oder Fallung von Kiesel
fluorbaryum erzeugen. Der Gehalt an Chlorid darf 1,5 % nicht 
libersteigen. Die Ermittlung desselben geschieht durch Titriren mit 
l/lO-Normalsilberlasung in dem vorher bei 120-130° C. getrockneten 
Salz in derselben Weise, wie dies das deutsche Arzneibuch fUr die 
Alkalibromide vorschreibt. 0,3 gr des trocknen Salzes dUrfen nicht 
mehr als 24,5 ccm l/lO-Silbernitratlasung verbrauchen. 

Das Strontium bromatum anhydricum odeI' siccum darf 
hachstens 5 % Wasser enthalten. Zur Bestimmung desselben wird 
eine gewogene Menge bei 120 bis 130 0 C. bis zur Gewichtsconstanz 
getrocknet. 

Aufbewahrung. Man bewahre das Strontiumbromid in gut ver
schlossenen Glasgefassen auf und beachte seine Hygroskopicitat. 

Anwendung. Das Praparat wird auf Empfehlung franzosischer Aerzte 
(L abo rde, Duj ardin-B ea um etz, G. See) bei Magenaffectionen, be
sonders Hyperaciditat, ferner bei Bright'scher Nierenkrankheit und Epilepsie 
angewendet. Ais hOchste Tagesdosis werden 4 gr des Salzes, auf die drei 
Mahlzeiten vertheilt, gegeben. Bei Epilepsie wird die Dosis bis zu 10 gr 
pro die erhOht. 

Strontium j odatum, Strontiumjodid SrJ2 + 6H2 0 wird durch 
Neutralisation von Strontium carbonat mit Jodwasserstoffsaure dargestellt. 
Farblose hexagonale Tafelchen, in 0,6 Th. Wasser Ioslich. 1m Sonnenlichte 
,erfoIgt Gelbfarbung, daher Aufbewahrung unter Lichtschutz. Anwendung 
bei Rheumatismus. 1m Handel existirt auch das wasserfreie Salz Strontium 
jodatum anhydricu m Sr J 2• 

Strontium lacticum. 

Strontiumlactat. Milchsaures Strontium. 

Sr (C3 H5 0 3)2 + 3 H2 O. 

Darstellung. Man erhalt dieses Praparat, indem man verdiinnte Milch
saure mit kohlensaurem Strontium genau neutralisirt und die filtrirte Lasung 

I) Die Kieselfluorwasserstoffsaure muss rein, ohne Riickstand fliichtig 
und namentlich frei von Schwefelsaure sein. 
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zur Krystallisation eindampft. Die ausgescbiedenen Krystalle werden von 
der Lauge getrennt, getrockllet und in ein griiblicbes Pulver verwandelt. 

Eigenschaften. Das milchsaure Strontium ist nach der Formel 
Sr eC3 lI5 03)2 + 3 lI2 ° zusammengesetzt. Das Handelspraparat bil
det ein weisses, krystalliniscbes Pulver, welches sich leicht in Wasser 
lost und neutral ist. Beim Erhitzen verkohlt es unter Verbreitung 
eines caramelartigen Geruches. 

Priifung. Die wasserige Losung 1 = 10 darf durch Schwefel
wasserstoff nicht verandert werden (Metalle), und nach dem An
sauern mit Salpetersaure durch Silbernitrat keine Triibung erleiden 
(Chlor). Durch Kieselftuorwasserstoffsaure darf in der wasserigen 
Losung 1 : 10 auch nach mehrstiindigem Stehen weder Triibung noch 
Niederschlag von Kieselfluorbal'yum entstehen. 

Anwendung. C. Gaul fand, dass das milcbsaure Strontium bei ver
scbiedenen Nierenkrankbeiten den Eiweissgebalt des Harns wesentlich 
herabdriickt, ohne Diurese zu erzeugen. Man kann, ohne unangenebme 
Nebenwirkungen befiirchten zu miissen, 8 bis 10 gr Strontium lacticum 
pro die geben, fiir gewiibnlicb ist die Dosirung die namlicbe, wie die des 
Strontiumbromids. 

Magnesium salicylicum. 
Magnesiumsalicylat. Salicylsaure J.lfagnesia. 

(Cs H4 <~ ~ 0) 2 • Mg + 4 H2 O. 

Das Magnesiumsalicylat wurde gelegentlich einmal (1886) von 
Milone dal'gestellt und beschrieben, seit 1888 in des sen von Huchard 
zum medicinischen Gebl'auche warm empfohlen. 

Darstellung. Von Milone wurde es durch Umsetzen von Ba
l'yumsalicylat mit Magnesiumsulfat gewonnen, einfachel' jedoch kommt 
man in folgender Weise zum Ziele: 

In eine geraumige Porzellanscbale bringt man 200 Th. dest. 'Nasser 
und 14 Th. Salicylsaure und erwiirmt auf dem Wasserbade. In die heisse 
Fliissigkeit tragt man unter Umriihren allmalig 5 Th. miiglichst eisenfreier 
Magnesia carbonica ein und erhitzt, bis die Koblensiiureentwickelung be
endet ist. Alsdann priift man eine abfiltrirte Probe mittels Lackmus
papier auf ibre Reaction. 1st dieselbe sauer, so fiigt man weiterhin soviel 
Magnesiumcarbonat zu, dass die Reaction anniihernd neutral wird. 1st dies 
der Fall, so wird die erkaltete Fliissigkeit filtrirt; alsdann sauert man die
selbe mit Salicylsaure deutlich I) an, filtrirt event. nocbmals klar ab, dampft 

I) Nur schwach sauer reagirende Priiparate sind klar liislich und 
haltbar. 
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ein und bringt zur Krystallisation. Durch Umriihren wahrend des Erkaltens 
erhalt man ein feines Krystallpulver, welches zu sammeln und durch Ab
saugen mit der Strahlpumpe von der anhaftenden Mutterlauge zu befreien 
ist. Da das Magnesiumsalicylat leicht iibersattigte Liisungen bildet, so 
hat man beim Abdampfen den richtigen Zeitpunkt durch Versuche abzu
passen. Die Darstellung im kleinen Maassstabe ist wegen der Concentration 
der Mntterlauge nicht zu empfehlen, auch fallen die selbst dargestellten 
Praparate meist etwas riithlich aus. 

Eigenschaften. Magnesiumsalicylat bildet farblose, luftbestandige 
KrystaIIe, welche in Wasser (1 : 10) und in Alkohol loslich sind. 
Die wasserige Losung schmeckt siiss-bitterlich und reagirt deutlich 
sauer. Salzsaure bringt in derselben eine reichliche Ausscheidung 
von Salicylsaurekrystallen hervor, durch Eisenchlorid entsteht auch 
schon in der verdiinnten Losung intensiv violette Farbung. Wird 
zur wasserigen Losung Ammoniak, damuf Ammoniumchlorid bis 
zum Verschwinden der anfanglich entstandenen Triibung zugesetzt, 
so erfolgt auf Zusatz von Natriumphosphat krystallinische Aus
scheidung von Ammoniummagnesiumphosphat. 

Beim Erhitzen aur" etwas uber 100 0 C. entweicht das KrystaII
wasser unter Hinterlassung des wasserfreien Salzes. Das letztere 
verbrennt auf dem Platinblech unter Hinterlassung eines weissen 
Riickstandes von Magnesiumoxyd, Mg O. Das krystallisirte Salz ent
spricht der Formel Mg (C7 H5 0 3)2 + 4 H2 0 und binterlasst beim 
Gliihen 10,81 % Mg O. 

Priifung. 1 Th. Magnesiumsalicylat gebe mit 10 Wasser eine 
klare Losung (Triibung durch basisches Salz) , welche deutlich 
sauer reagirt und die vorber angegebenen Reactionen zeigt. -
Diese wasserige Losnng werde nach dem Ansauern mit Salpeter
saure und FiItriren wedel' durch Silbernitrat noch durch Baryum
cblorid veriindert. - Werden 10 ccm del' Losung mit 10 ccm 
Aether ausgeschiittelt, so darf nach dem Verdunsten der atherischen 
Schicht nul' ein sehr geringer Ruckstand hinterbleiben. (Freie Sali
cylsaure.) 

Anwendung. Nach H uchar d soil das Magnesiumsalicylat ein aus
gezeichnetes Mittel bei Abdominaltyphus sein. Mit dem hierbei gleichfalls 
angewendeten Wismuthsalicylat theilt es die durch den Salicylsauregehalt 
bedingte antiseptische vVirkung, wahrend es im Gegensatz zu dem ge
nannten \Vismutbsalz nicht styptisch, sondern eher etwas entleerend wirkt. 
Durch diese diarrhiieische Wirkung wird der Darm von infectiiisen Stoffen 
befreit. Er empfiehlt es in Dosen von 3-6 gr tiiglich. Selbst in Fallen 
von reichlicher Diarrhiie soil seine Anwendung nicht contraindicirt sein, da 
erst bei Elrhiihten Dosen (von 6-8 gr) leichte laxative Erscheinungen auftreten. 



Bismutum oxyjodatum. 

Recepte. 
Rp. Magn. salicylic. 10, Rp. Magn. salicylic. plv. 0,5 

Dent. doses tales VI. Aq. destill. 200, 
D. S. 4mal taglich 1 Essloffel. S. Alle 2 Stunden 1 Pulver 

Bei Typhus abdominalis. in Wasser zu nehmen. 

Bismutum oxyjodatum. 

Bismutum subjodatum. Basisches TVismuthjodid. 

BiOJ. 
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Das Wismuth bildet mit den Halogenen Verbindungen, welche 
der allgemeinen FormeI Bi Xs entsprechen, wahrend vom fii nf
werthigen Bi - Atom sich ableitende HaIogenderivate des Wismuths 
bisher noch unbekannt sind. Die neutralen Verbindungen Bi CIs, 
Bi Bra und Bi J 3 bilden sich durch directe Vereinigung von metalli
schem Wismuth mit den entsprechenden Halogenen. -

Das neutrale Wi s m u thj 0 did oder Wismuthtrijodid Bi J a bei
spielsweise erhalt man durch Erhitzen von gepulvertem Wismuth
metall mit Jod und Destillation des Reactionsproductes. - Es su
blimirt in grauschwarzen, metallisch gHinzenden Tafeln, welche von 
kaltem Wasser nicht zersetzt werden, von siedendem Wasser da
gegen in unliisliches Wismuthoxyjodid verwandelt werden. 

J 

<I +HI 0 
~ 

2HJ+Bi~O ----J 

Zur Gewinnung dieses letzteren schIagt man indessen nicht 
dieses, immerhin etwas umstandliche Verfahren ein, sondern benutzt 
einfachere Reactionen, da das Wismuth unter geeigneten Bedingungen 
iiberhaupt die Neigung besitzt, jenes Subjodid zu bilden. 

Darstellung. 1. Nach O. Kaspar. 95,4 gr krystallisirtes Wismuth
nitrat werden mit Hilfe einer moglichst geringen Menge Salpetersaure in 
30 Liter Wasser gelost und unter Umriihren mit einer Losung von 33,2 Th. 
J odkalium in 3 Liter Wasser in der Kalte gemischt. Es entsteht vorerst 
ein brauner Niederschlag, welcher allmalig gelb, schliesslich ziegelroth 
wird. Der Niederschlag wird zunachst durch Decanthiren, Bodann auf dem 
Filter gewaschen uud schliesslich bei 100 0 C. getrocknet. 

2. Nach B. Fischer. 95,4 gr krystallisirtes Wismuthnitrat werden 
in der Kalte in etwa 120 cem Eisessig gelost und uuter Umriihren in eine 
Losung von 33,2 gr Jodkalium und 50 gr Natriumaeetat in 2 Liter Wasser 
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unter Umriihren eingetragen. J eder einfallende Tropfen bewirkt zuerst 
die Ausscheidung eines griinlich braun en Niederschlages, del' sich beim 
Anfang der Operation sofort in einen citron engel ben Niederschlag um
wandelt. Bei fortschreitendem Zusatz del' essigsauren Wismuthl6sung 
nimmt der Niederschlag allmalig lebhaft ziegelrothe Farbung an. Man 
lasst absetzen, wascht das ausgeschiedene Wismuthoxyjodid vorerst durch 
Decanthiren, dann auf einem Filter oder Colirtuch und trocknet es schliess
lich bei 1000 C. 

Eigenschaften. Das Wismuthoxyjodid bildet ein lebhaft ziegel
rothes, specifiscb-schweres Pulver, welches unter dem Mikroskop be
trachtet bei 500 bis 600facher !inearer Vergrosserung aus klein en, 
rothlich durchscheinenden, kubischen KrystlUlchen bestehend sich 
erweist. In Wasser ist es un15slich, iiberhaupt existirt wohl kein 
Reagens, durch welches es obne Veranderung aufgelost wiirde. Beim 
Erhitzen mit cone. Aetzalkalien zersetzt es sich unter Bildung von 
Alkalijodiden und gelbem Wismuthoxyd, verdiinnte Aetzalkalien, 
sowie Losungen von Alkalicarbonaten wirken nul' langsam ein. Ver
diinnte mineralische Sauren, z. B. Salzsaure, Schwefelsaure und 
Salpetersaure, zersetzen das Wismuthoxyjodid namentlich beim Er
warmen, unter Bildung von dunkelfarbigem Wismuthtrijodid und del' 
betreffenden Wismuthsalze z. B. 

3 Bi 0 J + 6 H Cl = 3 H2 0 + Bi J 3 + 2 Bi C13• 

Essigsaure dagegen wirkt nahezu gar nicht losend auf das Pra
parat ein. Cone. Salzsaure wirkt eben so wie die verdiinnte Saure; 
cone. Schwefelsaure oder Salpetersaure dagegen wirken, namentlich 
beim Erwarmen, unter Abscheidung von freiem Jod ein. 

Priifung. Werden 0,5 gr Wismuthoxyjodid in einem trocknen 
Reagenzglase bei Luftzutritt erhitzt, so entwickeln sich violette Jod
dampfe; lost man den Gliihriickstand unter Erwarmen in moglichst 
wenig cone. Salpetersaure und giesst diese Losung in eine grossere 
Menge kalten Wassers ein, so bildet sich ein Niederscblag von 
weissem Wismuthsubnitrat. - 0,5 gr des Praparates werden mit 5 gr 
Wasser aufgekocht. Das Filtrat darf wedel' nach dem Ansauern mit 
Essigsaure auf Zusatz von Weinsaure, noch nach dem Ansauern mit 
Salzsaure auf Zusatz von Platinchlorid einen Niederschlag geben 
(Kaliumverbindungen). - 0,5 gr werden mit 10 gr Wasser geschiittelt. 
Das Filtrat darf nach dem Ansauern mit Salpetersaure auf Zusatz 
von Silbernitrat nur opalisirende Triibung zeigen (Jodwasserstoff
bez. Chlorwasserstoffsaure). - 0,2 gr werden mit 2 gr verdiinnter 
Schwefelsaure geschiittelt; das Filtrat wird mit dem doppelten Vo-
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lumen reiner, salpetersaurefreier 1) Schwefelsaul'e gemischt und ein 
Tl'opfen Indigolosung zugefiigt. Es darf keine Entfal'bung eintl'eten 
(Salpetersaul'e). - Der exacte Nachweis del' Salpetersaure bez. eine 
Bestimmung del'selben, ist am besten nach dem Schulze'schen 
Verfahren auszufiihl'en. Man kocht alsdann 0,5 gr des Salzes mit 
5 ccm Natl'onlauge und benutzt die filtl'irte alkalische Losung. zur 
Bestimmung del' Salpetersaul'e. - Mikroskopisch lasst sich eine Ver
unreinigung des Wismuthoxyjodides durch Wismuthsubnitrat nach 
meinen Erfahrungen n i c h t mit Sicherheit nachweisen. - 0,5 gr 
werden im Reagil'glase mit 10 ccm conc. reiner Salzsaure ubel'gossen. 
Man setzt ein Stiickchen arsenfreies Zink zu und uberdeckt die 
Oeffnung des Glases mit einem Stiick Filtrirpapier, das mit Silber
nitratlosung (1 : 1) benetzt ist. Es darf sich nach 20 Minuten keine 
Gelbfiirbung des Papieres zeigen (Al'sen). 

Neben del' characteristischen ziegelrothen Farbe und der Ab
wesenheit von Salpetersaure und Arsen ist eins del' wichtigsten 
Cl'iterien fiir die Reinheit des Praparates die Bestimmung des Wis
muthoxydgehaltes. Zu diesem Zwecke bringt man eine gewogene 
Menge in einen Porzellantiegel, lost sie unter Erwarmen in etwa del' 
zehnfachen Menge conc. Salpetersaure auf, dampft zur Trockne und 
gliiht bis zu constantem Gewicht. Es muss sich ein Gehalt von 
66 bis 67,5 % Wismuthoxyd ergeben. Die Formel Bi OJ verlangt 
66,96 % Bi2 03' 

Allfbewahrung. U nter den indifferenten Arzneistoffen VOl' Licht 
geschiitzt. 

Anwendung. Das Wismuthoxyjodid wurde von Lister, spater von 
Reynold als vorzugliches Antisepticum empfohlen und soli bei eiternden 
\V unden, Ulcerationen gute Dienste leisten. Man benutzt es in diesen 
FaJlen dem Jodoform analog in Substanz. Ebenso soli es sich in Sus
pension mit Wasser (1 : 100) bei Gonorrhoe bewahrt haben und innerlich 
in Gaben von 0,1-0,3 gr mehrmals taglich bei Magengeschwuren und 
typhOsem Fieber. 

Rp. Bismuti oxyjodati 1-2,0 
Sacchari albi 5,0 

M. f. p. Div. in partes X. 
S. 3 mal taglich ein Pulver. 

Bei Magengeschwiir und 
typhOsem Fieber. 

Rp. Bismuti oxyjodati 1,0 
Aquae destillatae 100,0 

D. S. Aeusserlich: vor dem Ge
brauche umzuschiitteln. Zu 
Injectionen bei Gonorrhoe. 

I) Mit Salpetersaure vernnreinigte Schwefelsaure ist vorher dnrch Auf
kochen von dieser zu befreien. 
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Wismuth-Phenolate. 

Dnter obigem Titel soil en einige Verbindungen des' Wismuths 
mit Phenolen zusammengefasst werden. Dieselben werden seit An
fang 1893 durch Dr. von Heyden's Nachf. in Radebeul nach einem 
patentirten Verfahren dargestellt und zur therapeutischen Verwen
dung und zwar innerlich als Darmantiseptica, ausserlich als Jodo
form ersatz empfohlen. 

Die Darstellung erfolgt am besten durch Einwirkung von Wis
muthchlorid oder Wismuthnitrat auf Alkaliphenolate. 

Phenol.Wismutb, Bislnutuln phenolicum, Bi (OH)2 (C6 H5 0). Grau
weisses, neutrales Pulver, fast ohne Geruch und Geschmack, unloslich in 
Wasser und in Alkohol. Durch Salzsaure wird es in Wismuth.chlorid und 
Phenol gespalten. Salpetersaure wirkt gleichfalls spaltend, nebenbei bildet 
sie mit dem Phenol gelb gefarbte Nitroproducte. 

Anwendung. Innerlich als Darmantisepticum mehrmals taglich 1 gr; 
ausserlich als J odoformersatz. 

m.Kresol.Wismutb, Bismutll'lll m-kresolicwn. Grauweisses Pulver, dem 
vorigen in allen Punkten sehr ahnlich und wie dieses innerlich als Darm
antisepticum, ausserlich als J odoformersatz empfohlen. 

Tribromphenol.Wismutb, Bismutum tribromphenolicum. Bi2 O2, OH. 
(0 C6 H2 Br:j). Gelbliches Pulver, unloslich in Wasser und in Alkohol, neu
tral, geruchlos, geschmacklos, enthalt 57-61 % Bi20 3 (theoretisch 58,6%). 
Durch Salzsaure oder Salpetersaure wird unter Bildung von Wismuth
chlorid bezw. -nitrat Tribromphenol abgespalten. 

Anwendung. Innerlieh in Gaben von 0,5-1 gr (taglich 5-7 gr) als 
Darmantisepticum, ausserlich als Jodoformersatz. Nach H uep p e ist es 
bei Cholera ein werthvolles Mittel. (Berl. klin. W ochenschr. 1893. 162). 

p.Napbtbol.Wismuth, Bismutum naphtllOlicwn. Bi2 O2 (OH) . (C1o H1 0). 
Braunliches, geruch- und geschmackloses, neutrales Pulver, in Wasser und 
in Alkohol ist es unloslich. Durch Salzsaure und Salpetersaure wird es 
unter Abscheidung von p-Naphthol zerlegt. 

Anwendung. Iunerlich als Darmantisepticum, ausserlich als Ersatz 
des Jodoforms. Schubenko und Blachstein haben bei Anwendung 
des Praparates (2 gr pro die) bei Cholera gute Erfolge erzielt. 

Pyrogallol·Wismutb, Bismutum pyrogallicum. [C6H3(OH)20hBi. OH. 
Gelbes Pulver, geruchlos, geschmacklos, nicht atzend, unloslich in Wasser, 
loslich in Natronlauge; diese Losung ist braun und dunkelt in Folge Ab
sorption von Sauerstoff aus der Luft stark nacho Der Gehalt an Wismuth
oxyd Bi2 03 ist = 48 0 /0 , 

Anwendung. Voraussichtlich als Antisepticum und in der Derma
tologie. 
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Bismutum benzoicum. 
Wismuthbenzoat. Benzoesaures Wismuth. 

Diese Verbindung wurde 1890 als Ersatz des Jodoforms von 
E. Finger empfohlen, 1892 schlug Vibart VOl', dieselbe an Stelle 
des Wismuthsalicylates anzuwenden. 

Darstellung. Man lost durch Erwarmen auf dem Wasserbade 20 Th. 
kryst. Wismuthtrinitrat in 30 Th. Glycerin und verdiinnt diese Losung mit 
60-70 Th. Wasser. Andererseits lost man 20 Th. N atriumbenzoat in 
1000 Th. Wasser von 40-50°. Man tragt nun linter Umriihren die obige 
Wismuthnitrat-Glycerin-Losung in die Losung des Natriumbenzoates (nicht 
umgekebrt!) ein. Den entstehenden weissen Niederschlag lasst man ab
setzen, wascht ibn zunacbst durch Decanthiren mit Wasser von 40-50° C., 
scbliesslich auf dem Saugfilter oder in einer Filterpresse so lange aus, bis 
das Filtrat mit Diphenylamin oder Ferrosulfat die Salpetersaurereaction 
nicht mehr giebt, und trocknet den Niederschlag zunachst bei Lufttempe
ratur, dann bei 70-80°. Schliesslich verwandelt man ihn durch Zerreiben 
in ein feines Pulver. (B. Fischer.) 

Eigenschaften. Weisses, amorphes Pulver, ohne Geschmack, in 
kaltem Wasser so gut wie unloslich. Unter Abscheidung von Benzoe
saure ist es loslich in Salzsaure, Salpetersaure und verdunnter Schwe
felsaure. Durch Einwirkung von Natronlauge odeI' Ammoniak ent
stchen losliches Natriumbenzoat bez. Ammoniumbenzoat und Wis
muthbydroxyd. Beim Uebergiessen mit Ferrichlorid farbt sich das 
Wismuthbenzoat lederbraun durch Bildung von Ferribenzoat. - Es 
hinterlasst beim GlUhen 65-70 % Wismuthoxyd Bi2 0 g • Da der 
Formel Bi (Co H5 CO2)g . Bi (OH)g theOl'etisch = 64,93 % Bi2 0 3 ent
sprechen, so Iiegt moglicherweise eine wasserarmere Verbindung vor. 

Die Bestimmung des Gehaltes an Wismuthoxyd ist wie bei 
Bismnthum salicylicnm auszufiihren (S. 31). 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 
Anwendung. Das Wismuthbenzoat wird unter den namlichen Indi

cation en und in den gleichen Gaben angewendet wie das Wismuthsalicylat; 
es wird dies em von einigen Aerzten vorgezogen, weil es angeblich besser 
vertragen werden solI. 

Bismutum salicylicum. 
Salicylsaures Wismuth. Wismuthsubsalicylat. 

Bi (Cr H; 03)3 • Bi2 03• 

Verbindungen des Wismuths mit del' Salicylsaure von annahernd 
constanter Zusammensetzung werden nur unter ganz bestimmten Be
dingungen erhalten. Jede Abweichung von den letzteren hat zur 
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Folge, dass man durchaus verschiedenartig zusammengesetzte Prapa
rate bekommt. 

J a i II e t und Rag 0 u c i haben eine Vorschrift angegeben, 
welche zur Gewinnung zweier gut characterisirter Wismuthsalicylate 
fiihren solI. 

1. Sanres Wismnthsalicylat Bi (Cr H5 0 3 )3 . Bi (OH)3 + 3 H2 O. 

Man rallt 1 Th. krystallisirtes Wismnthnitrat mit 50 Th. durch Natron
lauge schwach alkalisch gemachten "IVassers, welches 2 Th. Natriumsalicylat 
gelost enthalt. Der Niederschlag wird dreimal durch Aufgiessen und De
canthiren mit reinem Wasser ausgewaschen, um das Natriumsalicylat zu 
entfernen, dann gesammelt und bei 40 0 C. rasch getrocknet. Dieses Wismuth
salicylat ist weiss, beirn Anfiihlen kornig, gut krystallisirt, seine Farbe 
andert sich im Lichte nicht. In Wasser ist es nur wenig loslich, doch 
farbt sich das wasserige Filtrat mit Eisenchlorid violett. Diese Fiirbung 
ist jedoch nicht lediglich geloster freier Salicylsiiure, vielmehr dern in 
Losung gegangenen Wismuthsalicylat zuzuschreiben, da sich im Filtrat 
durch Schwefelammonium zugleich auch Wismuth nachweisen liisst. Es 
enthalt etwa 50 % Wismuthoxyd nnd 40 % Salicylsaure. (Angaben von 
Jaillet und RagoucL) 

2. Basisches Wismnthsalicylat Bi (Cr H5 0 3)3 • Bi2 0 3, 

Hat man nach der obigen Vorschrift saures Wismuthsalicylat 
dargestellt und setzt das Auswaschen des Niederschlages mit Wasser 
so lange fort, bis das decanthirte Wasser mit Eisenchlorid keine vio
lette Reaction mehr giebt, so erhalt man ein basisches Wismuthsali
cylat der obigen Zusammensetzung. 

Dieses Ietztere (basische) Praparat ist von Vulpian, 
spateI' von Solger zurn medicinischen Gebrauche empfoh
len worden. 

Eigenschaften. Weisses, mikrokrystallinisches Pulver, in Wasser 

und Alkohol fast unlOslich, beim Erhitzen ohne zu schmelzen oder 
zu verglimmen, unter Hinterlassung eines gelben Riickstandes ver
kohlend. - Beim Uebergiessen einer kleinen Menge des Pulvers mit 
einer verdiinnten Eisenchloridlosung entsteht eine violette Farbung. 
Durch Uebergiessen mit Schwefelwasserstoffwasser farbt sich das Pra

parat braunschwarz. Es soll etwa 64 % Wismuthoxyd und 36 % 
Salicylsaure enthalten. Praparate, welche einen hoheren Gehalt an 
Wismuthoxyd aufweisen, diirften entweder W ismuthsubnitrat enthalten 
oder mit Wismuthhydroxyd vermischt sein. 

Priifung. Wird 1 gr des Praparates bis zur Verkohlung schwach 
gegliiht, der Riickstand in Salpetersaure gelo s t und vorsichtig zur 
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Trockne eingedampft, so miissen nach anhaltendem Gliihen desselben 
mindestens 0,60 gr gelbes Wismuthoxyd hinterbleiben, was einem 
Mindestgebalt von 60 % an Wismuthoxyd entspricht. - Werden 
0,3 gr des Prliparates unter Zusatz von 0,5 gr N atriumsaJicylat mit 5 ccm 
Wasser angerieben und diese Mischung in ein Reagirglas gebracht, 
so darf, wenn man 5 ccm conc. Schwefelsaure zufliessen Hisst, an 
der Beriihrungsstelle beider Fliissigkeiten keine braune Zone sich 
bilden (Salpetersaure). - 1 gr des Praparates wird im Porzellan
tiegel bei Luftzutritt gegliibt. Den Riickstand lost man in 10 ccm 
Salzsaure, verdiinnt mit 20 cern Wasser, bringt reines Zink hinzu 
und lasst den entwickelten Wasserstoff auf Filtrirpapier einwirken, 
welches mit Silbernitratlosung (1: 1) benetzt ist; es darf binnen 
20 Minuten keine gelbe oder schwarze Farbung des Papiers eintreten 
(Arsen). 

Anwendung.· Das Wismuthsalicylat ist vor einigen Jahren von Vul
pia n empfohlen werden, neuerdings hat es bei uns in Deutschland durch 
die Veroffentlichungen von Sol g e r Aufnahme gefunden. Man giebt es in 
Dosen von 0,3-1,0 mehrmals taglich namentlich bei chronischen Magen
und Darmleiden, auch bei Typhus. Der Werth des Praparates liegt darin, 
dass es vom Magen gut vertragen wird, also langere Zeit hindurch ange
wendet werden kann. Der gute Erfolg ist wohl zum Theil der specifischen 
Wirkung des Wismutbs, zum Theil deIjenigen der Salicylsaure zuzu
schreiben. Bisher sind Tagesdosen von 10-12 gr ohne Unzutraglichkeiten 
gegeben worden. 

Hp. Bismuti salicylici 
Sac chari Lactis ;;;;, 5,0 

M. f. plv. Div. in partes X. 
S. 2-3 mal taglich ein Pulver. 

Bismutum subgallicum. 
Wismuthsubgallat. Basisch gallussaures lVismuth. Dermatol. 

Cs H2 (OH)3 CO2, Bi (OH)2' 

Geschichtliches. Diese Verbindung wurde 1841 von Bley voriiber
gehend einmal bescbrieben, 1891 von Heinz und Liebrecht als Er
satz des Jodoforms empfohlen. 

Darstellung. 15 Th. kryst. Wismuthnitrat werden in 30 Th. Eisessig 
gelost. Diese Losung wird mit 200-250 Th. Wasser verdiinnt und filtrirt. 
Hierzu mgt man unter Umriihren eine noch warme Losung von 5 Th. 
Gallussaure in 200-250 Th. Wasser. Der entstehende gelbe Niederschlag 
wird zunachst durch Decanthiren, spater auf dem Saugfilter mit lauwarmem 
Wasser gewaschen, ·bis das Ablaufende nicht mehr sauer reagirt und mit 
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Diphenylamin die Reaction auf Salpetersaure nicht mehr giebt. Alsdann 
trocknet man den Niederschlag auf porosen Tellern, zuerst bei mittlerer 
Temperatur, schliesslich bei 70-80° C. 

Der Vorgang bei der Darstellung besteht darin, dass Gallussaure 
aus einer Losung des Wismutbnitrates Wismutbsubgallat ausscheidet 
unter Freimachung von Salpetersaure: 

'--r-' 
Gallussaure 

= 170 

Die Constitutionsformel des Wismuthsubgallates ist: 
_____ OH 

C6H2-~OH 

I ---OH 

Wismuthsllbgallat 
= 413. 

Eigenschaffen. Wismutbsubgallat ist ein saffrangelbes, geruch
loses, fast gescbmackloses, spec. schweres, feuchtes blaues Lackmus
papier schwach rothendes Pulver. Es ist unloslich in Wasser, Wein
geist und Aether, desgleichen in stark verdiinnten Sauren. Conc. 
Salzsaure verwandelt es schnell in Wismuthchlorid, verdiinnte Schwe
felsaure lost es beim Erwarmen auf, cone. Schwefelsaure wirkt in 
der Kalte nur wenig ein, lost es abel' beim Erwarmen. Ebenso wirkt 
conc. Salpetersaure in del' Kalte nur wenig ein, beim Erwarmen er
folgt Auflosung der Verbindung unter lebhafter Entwickelung von 
Stickstoffoxyden. 

Ammoniak wirkt in del' Kalte nur massig ein. Natronlauge 
dagegen lOst das Wismuthsubgallat mit Leichtigkeit und ohne Ab
scheidung von Wismuthhydroxyd. (Beruht auf dem phenol
artigen Character del' Verbindung.) Die urspriinglich gelbe Losung 
wird durch Aufnabme von Sauerstoff aus del' Luft sehr bald roth. 
- Durch Schwefelwasserstoffwasser, ebenso durcb Schwefelam
monium, wird das Salz unter Abscheidung von Wismuthsulfid zer
Iegt. Dagegen wird es weder durch die Einwirkung der Luft noch 
durch diejenige des Lichtes zersetzt, ebenso vertriigt es Erhitzung 
auf 1000 , kann also sterilisirt werden. Hygroskopisch ist es nicht. 

Priifung. 1 gr Wismuthsubgallat darf beirn Extrahiren mit Wein
geist oder Aether keine Gallussaure an diese abgeben (freie Gallus
saure). - 0,5 gr los en sich in 5 ccrn Natronlauge klar auf (andere 
Wismuthsalze geben Fallung von Wismuthhydroxyd). - 1 gr wird 
im Porzellantiegel gegliiht, der Riickstand im Marsh'scben Apparate 
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auf Arsen gepriift. - Man lose ein Kornchen Diphenylamin in 
5 ccm cone. reiner Schwefelsaure, andererseits 0,5 gr Dermatol in 
3 ccm verdiinnter Schwefelsaure. Die letztere Losung schichtet man 
vorsichtig auf die erstere; es darf nicht sofortige Blaufarbung ein
treten (Salpetersaure in Form von basischem Wismuthnitrat). 

0,2 gr Wismuthsubgallat miissen sich in 10 ccm verdiinnter 
Schwefelsaure klar auflosen; Triibung odel' Niederschlag wiirde Blei 
anzeigen. 

Man gluht 0,5 gr des Praparates im Porzellantiegel, lost den 
Riickstand in verdiinnter Salpetersaure, trocknet vorsichtig ein und 
gliiht bis zu constantem Gewicht. Es miissen mindestens 0,275 gr 
Wismuthoxyd (= 55 % Bi 2 0 3) hinterbleiben. Del' oben angegebenen 
Formel entsprechen theoretisch = 56,66 % Bi2 03' 

Aufbewahrung. Dnter den indifferenten Arzneimitteln. 
Anwendung. Antibacterielle Eigenschaften kommen dem Wismuth

subgallat im Allgemeinen nicht zu, dagegen wirkt es secretionsbeschrankend, 
austrocknend und befordert die Wundheilung. Man benutzt es meist in 
8ubstanz auf aseptischen 'Nunden. Innerlich wurde es zu 0,25-0,5 gr 
bei Diarrhoen del' Phthisiker und Typhuskranken gegeben. 

Zincum sulfurosum. 
Xormales Zinksu1jit. Schwejligsaures Zink. 

Zll S03 + 2 Hz o. 
Dieses schon Hinger bekannte Salz wurde 1890 von Heuston 

und Ti ch born e als nicht giftiges und nicht reizendes Antisepticum 
empfohlen. 

Darstellung. Man lost einerseits 287 gr kryst. Zinksulfat, andererseits 
252 Th. Natriumsulfit (Naz 803 + 7 Hz 0) in Wasser zu je 1 Liter und 
mischt beide Losungen in del' Kaite. Nach Veri auf von 20-30 Minuten 
faUt ein Niederschlag von Zinksulfit aus. Man sammelt denselben, saugt 
die Mutterlauge ab, wascht mit kleinen Mengen kaltem Wasser nach, bis 
im Filtrat 8chwefelsaure nicht mehr nachweisbar ist und trocknet bei 
niedriger Temperatur. 

Die Umsetzung erfolgt nach del' Gleichung 
Zn 804 . 7 Hz 0 + Na2 803 , 7 H2 0 = Na2 804 + Zn 803 • 2 Hz 0 + 12 H2 O. 

Bei del' Darstellung ist jede Erwarmung zu vermeiden, da sonst 
basische Zinksulfite von wechselnder Zusammensetzung gebildet werden. 

Eigenschaften. W eisses, krystallinisches Pulver, welches erst in 
etwa 600 Th. Wasser loslich ist. Beim Kochen mit Wasser wird 
schweflige Saure verfliichtigt unter Bildung des basischen Salzes 

Fischer. 6. Auf!. 3 
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2 [Zn 803], 3 Zn (OH)2' Zerlegt wird es ferner durch Mineralsauren 
unter Entweichen von Schwefeldioxyd undBildung der 8alze der ver
wendeteD. 8auren. Durch Alkalien wird es zerlegt unter Bildung von 
Alkalisulfiten. 

Priifung. Die mit Rilfe von 8alzsaure oder 8alpetersaure bereitete 
Losung (1: 20) werde durch Baryumchlorid nul' massig getriibt 
(Zinksulfat). Von 8ulfat vollig freie Praparate lassen sich nur 
schwierig darstellen, da das neutrale Zinksulfit durch fortgesetztes 
Auswaschen in basische 8alze iibergeht (vergl. 8e u bert, Arch. 
Pharm. 1891. 317 und f.). 

Zur Bestimmung des Gehaltes an 8chwefeldioxyd vertheilt man 
0,5 gr des Zinksulfites in 200-250 ccm Wasser, setzt zunachst etwas 
Jodlosung, sodann einige ccm verdiinnter Salzsaure hinzu und titrirt 
mit Jodlosung aus. 1 ccm del' l/w-Normaljodlosung zeigt 0,0032 gr 
802 an. - Zur Feststellung des Gehaltes an Zinkoxyd lost man etwa 
0,4 gr des Zinksulfits in einer Porzellanschale in salzsaurehaltigem 
Wasser auf, fallt in del' Ritze mit Natriumcarbonat und wagt das 
ausgewaschene Zinkcarbonat nach dem Gliihen als Zinkoxyd Zn O. 

Anwendung. Zinksulfit findet Verwendung ZUlli Impragniren von 
Gaze und Verbandstoffen. Es gilt als ein relativ ungiftiges Antisepticulli. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Hydrargyrum pyroboricum. 
Hydrargyrum boricum. MercuriboTat. BorsauTes Quecksilberoxyd. 

B4 01 Hg. 

Dieses schon langeI' bekannte Quecksilbersalz der Borsaure wurde 
1892 durch V. Tokayer zur therapeutischen Verwendung empfohlen, 
indessen ist kaum anzunehmen, dass es eine irgendwie erhebliche 
Verbreitung finden ",ird. 

Darstellung. Man lost 76 gr Borax in 1 L. Wasser, andererseits 54 gr 
Quecksilberchlorid in 1 L. Wasser und tragt alsdann die Borax16sung in 
die Quecksilberchloridlosung unter Umruhren in dunnem Strahle ein. Der 
braune Niederschlag wird gesammelt, bis ZUlli Verschwinden der Chlor
reaction mit WasBer gewaschen und bei gelinder Warme unter Lichtab
schluss getrocknet. 

Eigenschaften. Ein amorphes, braunes Pulver, in Wasser, AI
kohol und Aether unliislich. Durch 8aIzsaure und Salpetersaure 
wird es unter Bildung von Mercurichiorid bez. -nitrat gelost. Natron-
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lauge scheidet gelbes Quecksilberoxyd abo Es enth1ilt 56,2 % metal
lisches Quecksilber (Hg). 

Aufbewahrung. 8ehr vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Nach V. Tokayer soil es in Salbenform, und zwar mit 

Lanolin gemischt, bei del' Wundbehandlung gute Dienste leisten. 
Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Hydrargyro-Zincum cyanatum. 
Quecksilberzinkcyanid. Lister's Doppelcyanid. 

Dieses merkwiirdige Pr1iparat wurde 1889 von Lis tel' als nicht 
reizendes Antisepticum empfohlen. Indessen wird es ausschliesslich 
zur Herstellung von Verbandstoffen dargestellt und benutzt. 

Darstellung. Man stellt einerseits eine Losung von 25 Th. Mercuri
cyanid und 130 Th. Kaliumcyanid in Wasser her, andererseits lost man 28 
Th. Zinksulfat in vVasser. Beide Liisungen werden vermischt, der ent
stehende Niederschlag zur Entfernung liislicher Cyanide mit kaltem Wasser 
gewaschen, alsdann auf poriisen Unterlagen abgesaugt und getrocknet. 

Lis te r hat diese 8ubstanz zun1ichst fUr eine feste chemische 
Verbindung gehalten und ihre Entstehung durch die Formel 

Hg CY2 + 2 K Cy + Zn S04 = K2 S04 + Hg CY2 . Zn CY2 
interpretirt. 

Es hat sich indessen herausgestellt, dass del' Quecksilbergehalt 
del' erhaltenen Niederscbl1ige ein 8ehr wechselnder (15-36 %) und 
zwar urn so hoher ist, je concentrirtere Losungen zur F1illung be
nutzt werden. Nach Dunstan und Block ist in dem Lister'
schen Doppelsalze das Quecksilbercyanid mit einer Hulle von Zink
cyanid umgeben. 

Anwendung. Lister schrieb urspriinglich vor, den nocb feuchten 
Quecksilberzinkcyanid-Niederschlag mit dem halben Gewicht Starke und 
etwas Wasser zu verreiben, so dass eine Paste entsteht, alsdann Kalium
sulfat zuzusetzen (letzteres damit sich die Masse spater bessel' pulvern 
lasst), hierauf zu trocknen und zu pulvern. Dieses Pulver wird zu 3-50/ 0 

in einer schwachen Sublimatliisung 1: 4000 (weil das Doppelsalz auf 
Bacterien wohl entwicklungshemmend, abel' nicht todtend wirkt) vertheilt 
und mit diesel' Mischung Gaze impragnirt. In diesem Faile bewirkt der 
Starkezusatz die Fixirung des Pulvers auf dem Gewebe. 

Spater fand Lis t e r, dass Anilinfarbstoffe Z. B. Gentianaviolett und 
Methylviolett (1: 50000) schon in starker Verdiinnung das Doppelsalz auf 
den Geweben fixiren. Man benutzte daher mit diesen Farbstoffen gefarbte 
(gebeizte) Verbandmittel und liess den Starkezusatz fort. An Stelle del' 
Anilinfarbstoffe wird. neuerdings das Haematoxylin als Fixirungsmittel an
gewendet. (Hydrargyrum-Zincum cyanatum cum Haematoxylino.) 

3* 



36 Hydrargyrum formamidatum solutum. 

Hydrargyrum formamidatum solutum. 
Quecksilberjormamid-Losung. 

Quecksilberformamid·Losung wurde im Jahre 1883 von Lie b
reich dargestellt und als mildes Quecksilberpraparat namentlich zur 
hypodermatischen Verwendung empfohlen. 

Das Formamid, welches als Ameisensaure aufgefasst werden 
kann, in welcher die Hydroxylgruppe durch den Amidrest - NH2 

H - CO OR H - CO NR2 
Ameisens3.ure Formamid 

ersetzt ist, wird durch Destillation von 2 Th. ameisensaurem Ammon 
mit 1 Th. Harnstoff erhalten. 

2 [H - COO NH4J + CO (NH2)2 = C03 (NH4)2 + 2 [H. CO NH2]. 

Es bildet eine sirupose Fliissigkeit, welche bei 192-195° C. 
unter geringer Zersetzung siedet und mit Wasser, Alkohol und Aether 
in jedem Verhaltniss mischbar ist. 

In chemischer Hinsicht wichtig ist die Eigenschaft des Form
amids, dass e in e s der beiden Wasserstoffatome der NH2-Gruppe 
durch Metalle e1'setzba1' ist. So lost es z. B. Quecksilberoxyd auf 
und bildet damit die "Quecksilberformamid" genannte Verbin
dung, welche indessen in trocknem Zustande bisher noch nicht e1'
halten wurde,. vielmehr gegenwartig noch nur in Losung bekannt 
ist. Hierbei treten 2 Mol. Formamid mit 1 Mol. Quecksilberoxyd in 
Reaction. 

HCONHHI HCONH 
HCONHIH+ °tHg =H20+ HCONH>Hg 

Quecksilberformamid. 

Darstellung. 10 gr Hydr. bichlorat. corrosiv. rekrystall. 
werden in 500 Th. Wasser gelost und diese Losung mit einem U eberschuss 
von N atronl auge gefallt. Man wascht das ausgeschiedene Quecksilber
oxyd erst durch Decanthiren, dann auf einem glatten Filter so lange aus, 
bis das Filtrat nach dem Ansauern mit Salpetersau1'e auf Zusatz von 
Silbernitrat keine Trubung mehr zeigt, und lost alsdann das so erhaltene 
Queeksilberoxyd unter Zusatz von etwas Wasser unter Erwarmen auf 
30-40° C. in einer eben hinreichenden Menge Formamid. Auf dem 
Filter zuriiekgebliebenes Quecksilberoxyd muss gleichfalls in Losung ge
bracht werden. Man fullt die Losung auf 1000 cern auf und filtrirt sie 
durch ein doppeltes, glattes Filter. Sie entbalt dann pro 1 cern soviel 
Queeksilberformamid, als 0,01 gr Queeksilberchlorid entspricht. 
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Eigenschafteh. Das Quecksilberformamid bildet eme farblose, 
schwach alkalisch reagirende Fliissigkeit von nul' wenig metal
liscbem Geschmack, welche durch atzende Alkalien in del' Kalte 
nicbt verandert wird. Mit Eiweiss geht sie eine unlOsliche Verbin
dung nicht ein, bleibt also auch auf Zusatz von Eiweisslosung 
klar. Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium scbeiden dagegen 
schwarzes Quecksilbersulfid aus. Beim Kochen mit verdiinnten 
Sauren, ebenso mit verdiinnten Alkalien, erfolgt Reduction zu me
talliscbem Quecksilber, welches als feiner, grauer Schlamm abge
schieden wird. 

Priifung. Die Losung reagire scbwach alkalisch, saure Reaction 
wiirde Ameisensaure, als Zersetznngsproduct des Praparates, an
zeigen. - Auf Zusatz von filtrirter Eiweisslosung darf keine Trii
bung, Boch viel weniger ein Niederschlag, entstehen (andere Qneck
silberverbindnngen, namentlich Quecksilberchlorid). - Auf vorsich
tigen Zusatz von Jodkali darf nur eine sehr schwache gelbliche, 
im U eberschuss von J odkali losliche Triibung, kein Niederschlag 
entstehen. 

Aufbewahrung. Die Quecksilberformamid -Losung erleidet im 
directen Lichte in kurzer Zeit eine tiefgreifende Zersetzung, in deren 
Verlaufe sich metallisches Quecksilber abscheidet. Aus diesem Grunde 
ist sie in vor Licht geschiitzten Gefassen und zwar sehr vorsichtig 
aufzubewabren. 

Anwendung. Das Priiparat findet ausschliesslich Verwendung zu sub
cutanen Injectionen bei Syphilis. Dosis ist tiiglich 1 ccm = 1 Spritze, 
entsprechend 0,01 gr Hydr. bichlorat. corrosiv. Falls das Priiparat rein 
und unzersetzt ist, so sind die Injectionen schmerzlos, fiihren auch nicht 
zur Bildung von Abscessen oder Verhartungen; treten solche Nebenwir
kungen einmal ein, so ist zunachst der Zustand des Praparates dafiir ver
antwortlich zu machen. Die Wirkung des Quecksilberformamids ist in 
der Weise zu erklaren, dass es durcb das Alkali des Blutes sehr bald in 
metallisches Quecksilber umgewandelt wird; vor andern Priiparaten hat es 
den Vorzug, dass es leicht resorbirt wird, also schnell wirkt. 

Rp. Hydrarg. formamidati 0,3 
Aquae destillatae 30,0 

Det. in vitro opaco. 
S. Zur subcutanen Injection. 

Sehr vorsichtig und vor Licht geschiitzt aufzubewabren. 
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Hydrargyrum bichloratum carbamidatum solutum. 
Quecksilberchlorid-H arn stoif-Li;"sung. 

Dieses sich dem Formamid-Quecksilber chemisch wie thera
peutisch anschliessende Praparat ist von Schutz und Doutrele
pan t zur medicinischen Anwendung empfohlen worden. 

Darstellung. 1 gr Sublimat (Hydr. bichlor. corrosiv.) wird in 
100 ccrn heissem Wasser gelast. In die erkaltete Lasung tragt man 0,5 gr 
Harnstoff ein und filtrirt alsdann. 

Eigenschaften. Das Praparat bildet eine farblose, schwach sauer 
reagirende Flussigkeit von zunachst salzigem, hintennach schwach 
metallischem Geschmack. Durch Zusatz von Natronlauge in der 
Kalte wird es nicht verandert, Schwefelammonium dagegen bewirkt 
Ausscheidung von schwarzem Schwefelquecksilber. Bei langerer 
Aufbewahrung zersetzen sich die Losungen, besonders unter dem 
Einflusse des Lichtes. Da zersetzte Praparate zur medicinischen 
Anwendung ungeeignet sind, so ist die Darstellung dieser Losungen 
non nisi ad dispensationem auszufiihren. 

Priifung. Dieselbe kann sicb auf das Verhalten des Praparates 
bei Zusatz von Natronlauge beschranken. Es darf keine Abschei
dung von gelbem Quecksilberoxyd erfolgen. 

Aufbewahrung. Das Praparat ist in VOl' Licht geschiitzten Ge
fassen zu dispensiren. 

Anwendung. Als mil des Quecksilberpraparat fUr subcutane Injectio
Den: 1 ccm enthalt die 0,01 gr Sublimat entsprechende Quecksilbermenge. 
Die Injectionen sollen schmerzlos sein und gut vertragen werden. 

Hydrargyrum imidosuccinicum. 

Imidobernsteinsaures Quecksilber. Succinimid-Quecksilber. 

CO CO 
Cz H4 < CO > N - Hg - N < CO > c2 H4· 

Diese Quecksilberverbindung wurde zuerst 1852 von Des
saignes beschrieben und 1888 durch v. Mel'ing und Voliert zur 
medicinischen Anwendung empfoblen. 

Von del' BernsteinsaUl'e leitet sich durch Ersatz del' -OH
Gruppender beiden Carboxylgruppen durch zwei - NH2 - Reste 
(Amidreste) das Bernsteinsaure-amid und aus diesem durch 
Abspaltung von Ammoniak das Bernsteinsaure-imid abo 
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CO 
C, H4<CO>NH 

Bernsteinsaure Bernsteinsaureamid Bernsteinsaureimid. 

Praetisch erhlilt man das Bernsteinsaureamid durch Erhitzen 
von Bernsteinsaureathylather mit Ammoniak, das Bernsteinsaureimid 1) 
durch rasche Destillation von bernsteinsaurem Ammonium. 

Eine der interessantesten Eigenschaften des Bernsteinsaureimides 
ist die, dass das - H - Atom der Imido - (NH) Gruppe gegen 
Metalle und zwar gegen Silber und Quecksilber ausgetauscht werden 
kann. 

co -1-
1 

CO C2 H4 < CO > N H _ C2 H4 < CO > N 
CO + °IHg - H2 0 + CO > Hg . 

C2H4 <CO>N ~ C2H4<CO>N 
2 1\101. Bernsteinsaureimid Bernsteinsaureimid-Quecksilber 

Darstellung. 1 Th. frisehgefalltes Queeksilberoxyd wird in einem 
Glaskolben oder in einer Porzellansehale mit der nothigen Menge destillir
ten Wassers und 1 Th. Sueeinimid 2) so lange bis nahe znm Sieden erhitzt, 
bis das Quccksilberoxyd bis auf geringe Spuren gelost ist. Man filtrirt 
darauf ab, engt das Filtrat durch Eindampfen ein und lasst es krystalli
siren. 

Eigenschaften. Das Succinimidquecksilber bildet ein weisses 
seidenartiges Krystallpulver, welches in 25 Th. Wasser oder 300 Th. 
Alkohol Idar liislich ist. Die wasserige Liisung reagirt neutral. Die
selbe wird durch Sehwefelwasserstoff gefallt. 

Auch Schwefelammonium erzeugt sofort einen Niederschlag von 
schwarz em Sehwefelqueeksilber. Die kaltgesattigte Losung bleibt 
auf Zusatz von Natronlauge im ersten Augenblicke klar, alsdann 
nimmt sie eine gelbliehe Farbung an, worauf sieh ein gelblichweisser 
Niederschlag abscheidet, welcher beim Erhitzen zu pulverformigem, 
metallischen Quecksilber reducirt wird. Mit Ammoniak entsteht, 
nachdem die Fliissigkeit zuerst klar geblieben, plotzlich ein weisser 
Niederschlag, der aber beim Erhitzen nicht reducirt wird. Jod
kalium erzeugt in der Losung rothes Quecksilberjodid, welches sich 
im Ueberschuss von Jodkalium wieder aufliist. Mit Eiweiss entsteht 
keine unliislicbe Verbindung. 

1) Das Suceinimid oder Bernsteinsaureimid bildet tafelformige Kry
stalle. Siedepunkt 287-288°. 

2) Suecinimid sowohl wie Hydrargyrum imidosueeinieum sind in aus
gezeiehneter Reinheit von C. A. F. Kahlbaum-Berlin zu beziehen. 
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Prilfung. Characteristische Reactionen, welche namentlich den 
III dem Praparat enthaltenen Succinimid-rest nachzuweisen erlauben, 
sind zur Zeit nicht bekannt. Der Nachweis von Quecksilber wird 
durch Jodkalium oder durch Sublimation eines Gemisc.hes von 

0,1 Hydr. imidosuccinic. mit 0,5 gr trockner Soda gefiihrt. Die 
Reinheit ergiebt sich aus nachfolgenden Reactionen: Das Praparat 
lase sich in 25 Th. Wasser ohne Riickstand auf; die Lasung sei 
neutral und werde durch Silbernitrat wedel' in del' Kalte noch beim 
Erwarmen getriibt oder reducirt. Die kalt bereitete Lasung werde 
durch Eiweiss nicht gefallt. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 

Anwendung. Das Succinimidquecksilber wurde durch v. Merin g 
und V 0 II ert namentlich als Ersatz des Glycocollquecksilbers empfohlen. 
Vor diesem hat es die Vorziige, nicht so schmerzhaft zu sein und niemals, 
oder doch nur selten, Infiltrationen zu verursachen. Die Wirkung soll 
eine gute bez. eine sichere sein. Als Dosis fUr die subcutane Injection 
geben sie 0,013 gr an. 

Rp. Hydrarg. imidosuccin. 0,4 Rp. Hydrarg. imidosuccin. 1,3 
Aq. destillat. 30, Aq. destill. 100, 
Zur subcutanen Injection. Zur Injection. 

Die wasserigen Liisnngen halten sich recht gut. 
Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Hydrargyrum ole·inicum. 
Qllecksilberoleat. Oelsallres Qnecksilber. Hydrargyrum elainicnm. 

Dieses mehr oder weniger den Character einer "Specialitat" 

tragende Praparat ist von Amerika aus in die Therapie eingefiihrt 
worden. 

Darstellung. 25 Th. gelbes Quecksilberoxyd werden in einer Por
zellanschale mit 25 Th. Weingeist angeriihrt, hierauf 75 Th. Oelsaure hin
zugefUgt und geriihrt, bis die Mischung so dick geworden ist, dass ein 
Niedersinken schwererer Theile nicht mehr stattfinden kann. Nach 24 stiin
digem Stehen wird die Schale sammt dem Inhalte auf hOchstens 60 0 er
warmt und letzterer so lange geriihrt, bis sein Gewicht nur noch 100 Th. 
betragt. - Ein Ueberhitzen der Masse ist zu vermeiden, da sonst Aus
scheidung von regulinischem Quecksilber erfolgt. 

Eigenschaften. Schwach gelblichweisse, etwas durchscheinende 
Masse von zaher Salbenconsistenz, deutJich nach Oelsaure riechend, 

zu eipem kleinen Theile in Weingeist, ebenso nur wenig in Aether, 
leichter in Benzin loslich. Mit Schwefelammonium farbt sie sich 
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tiefschwarz. Der wirksame Bestandtheil des Praparates ist Mercuri
oleat (C18 Hsa 02)2 Hg. Theoretisch erfordern 25 Th. Quecksilberoxyd 
nur 65-66 Th. Oelsaure. 

Das Pr1iparat besteht aus 88 % Mercurioleat (= 25 % Queck
silberoxyd), der Rest von 12 % setzt sich aus freier Oelsaure und 
Wasser zusammen. 

Priifung. Wird 1 gr des Praparates mit 5 cern Salpetersaure 
einige Minuten gekocht, so soll das nach Zusatz von 5 cern Wasser 
gewonnene erkaltete Filtrat durch sein dreifaches Vol urn en verdunnter 
Schwefelsaure nicht getrubt werden (Trubung=Bleisulfat, von 
etwa anwesendem BleipBaster herruhrend). 

Anwendung. Aeusserlich in Salbeuform als Ersatz der grauen Queck
silbersalbe als Antisyphiliticum bei Psoriasis, Ekzem, Drusen etc. Da das 
unvermischte Praparat die Haut stark reizt und brennenden Schmerz er
zeugt, so wird es gewiihnlich mit 1-5 Tli. Adeps verdunnt. Auch ist 
empfohlen worden, solchen Salben 1-2 % freies Morphin hinzuzusetzen. 

Hydrargyrum carbolicum. 
Hydrargyrum carbolicum oxydatum. Hydrargyrum phenylicum. 

Phenolquecksilber. 

Zu Anfang des Jahres 1887 wurde von Gamberini das Phe
nolquecksilber als ein besonders heilkr1iftiges Quecksilberpraparat 
gegen Syphilis empfohlen. Nachdem diese Beobachtung auch von 
anderer Seite bestatigt worden ist, sind Quecksilberderivate des 
Phenols im Handel zu haben; dieselben besitzen aber zum Theil 
von einander abweichende Eigenschaften. 

Als Phenole bezeichnet man bekanntlich solche Hydroxylderivate 
des Benzols und seiner Homologen, welche dadurch entstanden sind, dass 
Hydroxylgruppen an Stelle von H-Atomen in den aromatischen Kern 
eingetreten sind. 

C6 H6 C6H5 • OR 
Benzol Phenol 

C6 H5 • CHs OR 
C6H4< CHs 

Toluol Kresol. 

Wurde in dem eben angefiihrten Toluol die Hydroxylgruppe in die 
Fett-Seitenkette -CH3 eintreten, 

C6 Hs. CHs 
Toluol 

CsH, CH,. OR 
BenzyJalkohol 
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so wiirde der so entstehende Kiirper mit dem Kresol zwar is 0 mer sein, 
er ist aber kein Phenol, sondern ein wahrer Alkohol del' aromati
schen Reihe. 

Die Phenole characterisiren sich nun besonders durch ihre sa u r en 
Eigenschaften, welche die Ursache dafiir sind, dass man diese Substanzen 
im gewiihnlichen Sprachgebrauch vielfach mit dem Namen von Sauren 
(das gewiihnliehe Phenol z. B. mit dem Namen "Oarbolsaure") belegt. -
Die Wasserstoffatome del' Hydroxylgruppen sind beweglich und kiinnen 
durch Metallatome ersetzt werden. Die so entstehenden salzartigen Ver
bindungen werden generell "Phenylate" genannt 

06 H5· 0H 
Phenol 

06H5' OK 
Kaliumphenylat 

06 Hs. ONa 
Natriumphenylat. 

Diejenigen der Alkalien bilden sieh durch Erhitzen del' atzenden 
Alkalien mit den Phenolen oder durch Anfliisen der Alkalimetalle in den 
Phenolen. 

oder 

0 6 Hs . 0 I H + HO I K = 0 6 H5 . OK 
Kaliumphenylat 

Von den Alkaliphenylaten ausgehend, ist es miiglieh, durch Wechsel
zersetzung zu mehr oder weniger gut characterisirten Phenylaten anderer 
Metalle zu gelangen. 

Das vom Quecksilberoxyd sich ableitende Quecksilberphenylat oder 
Mercuriphenylat miisste, da das Hg-Atom zweiwertbig ist, die Zusammen
setzung (06 H5 0)2 . Hg besitzen. Diese Verbindung war aber bisher in 
der Litteratur nicht beschrieben worden, vielmehr war lediglich ein basi
sches Quecksilberphenylat der Zusammensetzung 0 6 Hs . 0 Hg . OH auf
gefiihrt, wabrend die normale Verbindung (06 H5 0)2 . Hg erst neuerdings 
von Merck in den Handel gebracht wird, sonst aber noch so gut wie 
unbekannt ist. 

Um nun einen Zweifel liber die im Naehstehenden zu maehen
den Ausfiihrungen liberhaupt nieht aufkommen zu lassen, seien hier 
die beiden zu betraehtenden Praparate nebeneinander gestellt. 

Hg < g~6H5 
Basische, Mercuriphenylat 
(Gawberini's Praparat) 

H < 006 H5 
g OOGHS 

Normales Quecksilberphenylat 
Hydr. diphenylicum Mer c k. 

1. Hydrargyrum subphenylicum (Gamberini). Man lost 
132 Th. Phenolkalium in 1 Liter Wasser auf und tragt die filtrirte 
Losung in eine gleiehfalls filtrirte Losung yon 271 Th. Queeksilber
ehlorid in 8 Liter Wasser unter Umriihren ein. Es bildet sieh ein 
orangefarbener Niedersehlag, der nach kurzem Stehen auf ein Filter 
oder Seihtueh gebraeht und so lange mit Wasser ausgewaschen 
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wird, bis das Filtrat auf Zusatz von wen i g J odkalium keine (von 
Quecksilberbijodid herruhrende) rothliche Farbllng mehr annimmt. 
Alsdann trocknet man den Niederschlag erst durch Absaugen auf 
porosen Tellern, dann unter Abschluss von Luft bei etwa 80 0 O. 
bis zu annahernd constantem Gewicbt. [Romey.] 

2. Hydrargyrum diphenylicum 1). Die Vorschrift,nach welcher 
1.1 e r c k sein Praparat darstellt, ist nicht bekannt. Ein diesem 
ahnliches Praparat wird indessen nach folgender V orschrift erhalten. 
- Man lose 188 Th. geschmolzene Oarbolsaure und 56 Th. festes 
Aetzkali unter Erwarmen auf dem Wasserbade in einer gerade hin
reichenden Menge Spiritus auf, bringe diese Losung in eine Por
zellanschale und fiige unter Umruhren eine alkoholische Losung von 
135 Th. Quecksilberchlorid hinzu. Es entsteht allmaJig ein gelblicher 
Niederschlag. Unter Umruhren dampft man die Masse nahezu bis 
zur Trockne ein, wobei sie allmalig vollstandig farblos wird. Man 
ruhrt sie alsdann mit heissem Wasser an, bringt sie auf ein Filter, 
wascht zuerst mit reinem, spater mit etwas Essigsaure enthaltendem 
Wasser etwas nach, lasst auf porosen Tellern absaugen und krystalli
sirt aus Alkohol urn. (Die Krystallisation misslingt bisweilen.) 

Zu diesen beiden Darstellungsmethoden ware zu bemerken, dass 
die Oarbolsaure die Neigung zeigt, basische Salze zu bilden, indem 
sie unter normalen Bedingungen 

I 0 6 H5 0 I K Cl I HI 
+ ;Hg+O~ 2 K 01 + 06 H5 . OH + 06 H5 0 Hg . OH, 

06 H5 0 I K 01 I H 

das oben erwahnte basische Quecksilberphenylat bildet. - Urn 
dieser Neigung entgegenzuwirken, lasst Darstellungsvorschrift No.2 
die Reaction unter Ausschluss von Wasser und bei Gegenwart eines 
Ueberschusses von Phenol vor sich gehen. 1st das normale Salz 
aber erst einmal gebiJdet, so erweist es sich auch von grosser Be
standigkeit. 

Von beiden Verbindungen ist die durch Gam berini empfoblene 

1) Eine von Schadeck gegebene Vorschrift steht der hier angefiihrten 
sehr nahe; doch giebt sie nicht mit der gleichen Sicherheit wie diese ein 
constantes Praparat. 

Ferner verwechsle man dieses Praparat nicht mit dem von Otto und 
Dreher dargestellten, hiichst giftigen Diphenylquecksilber Hg (OG H5)2. 
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die weniger gut characterisirte, da sie nur schwer von constanter 
Zusammensetzung erhalten wird; das von Merck in den Handel 
gebrachte Prliparat dagegen ist eine sich stets gleich bleibende 
chemische Verbindung, so dass es unzweifelhaft rationell erscheint, 
nur diese als Hydrargyrum phenylic1tm zu dispensiren. 

Eigenschaften. Das Hydrargyrum phenylicum bez. diphenylieum 
bildet farblose Krystallnadeln, welehe in Wasser nahezu unloslieh, 

. in kaltem Alkohol schwer loslich sind, sieh dagegen in etwa 20 Th. 
siedenden Alkohols, auch in Aetber oder einer Misebung von Alkobol 
und Aetber, sowie in Eisessig aufiosen. - Das Quecksilber ist mit 
den Pbenolresten ausserordentlich fest verbunden, da weder dureh 
Zusatz von Natronlauge Quecksilberoxyd, noch dureh Einwirkung 
von Schwefelwasserstoff in saurer Flussigkeit oder durch Sebwefel
ammonium Scbwefelquecksilber abgeschieden wird. - Der Queck
silbergehalt des Praparates betragt der Formel (C6 H5 0)2 . Hg ent
sprechend 51,80 %. 

Zur Bestimmung desselben bringt man etwa 0,5 gr des Pra
parates in ein Becherglas und dampft unter Zusatz von 2,5 gr Sal
petersaure und 7,5 gr Salzsaure auf dem Wasserbade zur Trockne, 
nimmt den Ruckstand mit Wasser auf, sauert mit Salzsaure an, fallt 
mit Schwefelwasserstoff und bestimmt das ausgescbiedene Schwefel
quecksilber nacb den ublicben Methoden der analytischen Cbemie. 
Erbalten wurde bei einer Bestimmung 51,70 % Hg. 

Priifung. Erhitzt man etwa 0,1 gr des Praparates in einem 
trocknen Reagirglase, so setzen sich an den kalteren, oberen Theilen 
des Glases kleine Quecksilbertropfchen ab, welche mit Hilfe einer 
Lupe zu erkennen sind. Tragt man alsdann eine Spur Jod in das 
Glas ein und erbitzt sehwach, so verwandelt sieh das metaIliscbe 
Quecksilber in gelbes Quecksilberbijodid, welches beim Reiben mit 
einem Glasstabe in die rothe Modification ubergeht (Identitat). -
Werden 0,2 gr auf einem Porzellandeckel erhitzt, so mussen sie sieh, 
obne einen unverbrennliehen Ruekstand zu hinterlassen, verfliichtigen 
(unorganisehe Verunreinigungen). - Werden 0,2 gr des Praparates 
mit 5 eem Wasser gekoebt, so darf das Filtrat weder dureh Silber
nitrat, noch dureh Schwefelwasserstoff, Scbwefelammonium odel' Na
tronlauge verandert werden (Chior bez. loslicbe Quecksilberverbin
dungen). - Uebergiesst man eine kleine Menge des Praparates mit 
Natroniauge, so darf keine dunkle Farbung auftreten (Calomel). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschutzt, sehr vorsiehtig. 
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Anwendung. Das Hydrargyrum carbolicum oxydatum wird als Spe
cificum gegen Syphilis geriihmt und soll bei innerer Darreichung langere 
Zeit gut vertragen werden. Stomatitis und Salivation ruft es nach den 
bisherigen Beobachtungen nul' ausnahmsweise und in geringem Grade 
hervor. Das Quecksilber soll in diesel' Form rasch resorbirt werden, da 
es sich schon nach Darreichung von 0,06 gr des Praparates im Urin nach
weisen las st. 

Schadeck empfiehlt das Hydr. carbol. oxyd. besonders bei secun
darer Syphilis und als Nachkur nach vorausgegangener Inunctionskur. 
Erwachsenen wird es in Dosen von 0,02 - 0,03 dreimal taglich, Kindern 
in Dosen von 0,004-0,005 gr zweimal taglich gegeben. 

Rp. Hydr. carbolici oxydati 1,2 
Extr. Liquiritiae 
Pulv. Liquiritiae aa 3,0 

M. f. pil. No. 60. obduc. Bals. tolutano. 
D. taglich 2-4 Pillen zu nehmen. 

[Schadeck.] 
Sehr vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Thymolquecksilber-Praparate. 

1) Hydrargyrum thymicum, Thymolquecksilber. Dieses 
Pr1iparat wurde gegen die Mitte des Jahres 1888 von England aus 
zum medicinischen Gebrauche empfohlen. Man erh1ilt es durch 
Umsetzen von Thymolnatrium mit Mercurinitrat in w1isserigen Lo
sungen als einen violettgriinen", Niederschlag, welcher nach Lalle
man d die Formel Ow HI3 0 Hg . OH besitzen solI. 

Man hat dieser Verbindung seit dem Bekanntwerden der eng
lischen Mittheilung allenthalben den V orwurf geringer Haltbarkeit 
gemacht, auch sind zuverl1issige Erfahrungen liber die Wirksamkeit 
des Praparates nicht bekannt geworden. 

2) Hydrargyrum thymico -aceticum, Thymol-Quecksilber
acetat. Doter diesem Namen wird von E. Merck seit 1889 ein 
Pr1iparat in den Handel gebracht, welches aus einer Doppelverbindung 
von Thymolquecksilber mit essigsaurem Quecksilberoxyd besteht. 

Darstellung. Die Dal'stellung del' Verhindung geschieht nach der 
Patentschrift folgendermaassen: Man tragt in eine warme, mit Essigsaure 
angesauel'te Losung von essigsaurem Quecksilberoxyd eine ebenfalls warme 
alkalische Thymollosung unter Umschiitteln so lange ein, als sich der ent
standene gelbe Niederschlag noch eben wieder auflost, so dass bei kriif
tigem Umschiitteln eine, aber nul' schwache, Triibung besteheu bleibt. 
Beim Erkalten erstarrt die Fliissigkeit zu einem aus farblosen, verfilzten 
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Nadelchen bestehenden Krystallbrei, welcher abgepresst und durch Um
krystallisiren aus verdfinnter Natronlauge gereinigt werden kann. Auch 
beim Vermischen einer warmen, mit Essigsaure angesiiuerten L6sung von 
essigsaurem Quecksilberoxyd in absolutem Alkohol mit einer ebenfalls 
warmen alkoholischen Thymo1l6sung entsteht die Doppelverbindung und 
diese Methode ist wohl die zweckmassigere. 

Eigenschaften. Das Quecksilberthymolacetat bildet kurze, farb
lose, haufig zu kugeligen Aggregaten vereinigte Prism en , oder ein 
weisses, mikrokrystallinisches Pulver von kaum merkbarem Geruch 
nach Thymol. Dem Einfluss des Lichtes ausgesetzt, zersetzt sich 
dasselbe allmalig, nimmt eine rothliche Farbe an und zeigt dann 
deutlichen Thymolgeruch. In Wasser ist dasselbe sehr schwer los
lich, ebenso in kaltem AlkohoI, etwas leichter wird es von siedendem 
Alkohol aufgenommen. Von verdiinnten Alkalien wird es sehr leicht 
gelOst und aus diesen Losungen durch Sauren in unverandertem 
Zustande wieder abgeschieden. Erhitzt man die Verbindung im 
Rohrchen, so braunt sie sich bei 170 0 C. und giebt unter Zuriick
lassung eines kohligen Riickstandes ein krystallinisches Sublimat, ohne 
zu schmelzen. Die empirische Formel des Thymol- Quecksilber
acetats ist C16 H22 0 7 Hg2, seine Constitutionsformel ist 

CHa CO2 > H + H < Cll3 CO2 
Clla CO2 g g CIO HI3 O. 

Der Quecksilbergehalt der Verbindung betragt 55,1 % Hg. 
Priifung. 0,1 gr des Praparates mit 5 cern Wasser und einigen 

Tropfen Natronlauge iibergossen, muss sich beim Umschiitteln rasch 
und leicht losen. Die Losung ist meist in Folge einer minimalen 
Zersetzung nicht vollig klar, sondern zeigt eine schwarzliche Opales
cenz. Das Praparat muss weiss sein, ist dasselbe roth gefarbt, so 
hat eine theilweise Zersetzung stattgefunden. 

Aufbewahrung. Das Hydrargyrum thymolo-aceticum ist in der 
Reihe der Quecksilberpraparate vor Luft und Licht geschiitzt, am 
hesten in einem gelben Glase, sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung. Das Thymolquecksilberacetat wurde zuerst von Ko bert 
pharmakologisch untersucht und fUr die antiluetische Injectionstherapie 
brauchbar befunden. Weitere Untersuchungen von Jadassohn und 
Zeising, Wellander, Szadeck, Lowenthal und Micegno lassen 
dasselbe als eines der werthvollsten unl6slichen Quecksilberpraparate er
scheinen, das, intraparenchymat6s injicirt, bei prompter Wirkung eine nur 
schwach ausgepragte iirtliche Reizung und geringe Schmerzhaftigkeit ver
ursacht. 
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Eine empfehlenswerthe Formel fiir die Anwendung des Praparates 
giebt Lowenthal. 

Rp. Hydrargyr. thymolo-acetic. 1,0 
Glycerini 10,0 
Cocain. muriatic. 0,1 

D. S. Zu Injectionen, wochentlich 1 mal 
eine Pravaz-Spritze. 

Bei Lungentuberculose empfiehlt Dr. Tranjen die Injectionen von 
Hydrargyrum thymolo-aceticum in Verbindung mit innerlicher Darreichung 
von Kalium jodatum. Dnrch diese Behandlungsweise wurden besonders 
in noch nicht vorgeschrittenen Fallen bemerkenswerthe Erfolge erzielt. 

Wie mit essigsaurem Quecksilberoxyd lassen sich auch mit an
deren Quecksilbersalzen derartige Thymolq.uecksilber-Doppelsalze dar
stellen, z. B. Hydrargyrum thymolo-nitricum, Hydrargyrum 
thymolo-salicylicum, Hydrargyrum thymolo- sulfuricum. 
Diese gleichen in ihren Eigenschaften und Wirkungen dem Thymol
q u ecksil beraceta t. 

Endlich konnen an Stelle des Thymols beliebige andere Phenole 
eingefiihrt werden. 

Hydrargyrum resorcino - aceticum. Res 0 rei n - Que c k
s il b eraceta t. Dunkelgelbes, kornig- krystallinisches Pulver, unlos
lich in Wasser, in Fetten und in Mineralolen. Quecksilbergehalt 
68,9 % Hg; die Formel ist nicht bekannt. 

Anwendung. Zur Injectionstherapie bei Syphilis. Ull m an n n giebt 
foJgende Formel: 

Hydrarg. resorcin-acet. 5,6 
Paraffini liquidi 5,5 
Lanolini anhydrici 2,0 
1 ccm enthiilt = 0,387 gr Hg. 

Die Injectionsfliissigkeit ist VOl' der einmal wochentlich vol'zunehmen
den Application auf 25° C. zu envarmen. An del' namlichen Injectionsstelle 
soll niemals mehr als 0,1 cern und wochentlich solI nicht mehr als 0,2 ccm 
dieser Suspension (s. d. Recept) injicirt werden. 

Hydrargyrnm tribrompheno!o-aceticum. T ri b rom p hen 0 1-
Quecksilberacetat. Aus gelben, feinen, nadelformigen Krystallen 
bestehendes, sehr voluminoses Pulver. Quecksilbergehalt 29,31 %; die 
Formel ist nicht bekannt. 

Anwendung. Zur Injectionstherapie bei Syphilis. Ullmann giebt 
folgende Formel: 

Hydrarg. tribromphenol-acet. 6,5 
Paraffin. liq nidi 18,0 
0,5 ccm = 0,039 gr Hg. 
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Die Suspension ist vor dem Gebrauche gut umzusehiitteln und man 
injicire an der namlichen Stelle nicht mehr als 0,5 ccm der Suspension. 
Die Injeetionen werden wochentlich einm al vorgenommen. Man injieirt 
in einer Sitzung nicht mehr als 1 cem (= 0,078 gr Hg). 

Hydrargyrum benzoicum . 
.LVIercuribenzoat. Benzoe'saures Quecksilberoxyd. 

Hg (C6 H5 C02)~' 

Dieses friiher von Harff dargestellte Salz wurde 1889 durch 
Stukowenkow zur therapeutischen Anwendung empfohlen. Die 
von LieventhaI angegebene Methode zur DarsteHung durch Um
setzen von Mercurinitrat mit Natriumbenzoat diirfte kaum ein reines 
Prliparat ergeben. Auch die von Kranzfeld veroffentlichte Dar
steHungsweise ist verbesserungsflihig. Man verflihrt am besten 
wie folgt. 

Darstellung. Man lost 27 Th. Mereurichlorid in 1-2000 Th. Wasser 
und fiigt unter Umriihren einen Ueberschuss von Natronlauge hinzu. Das 
gefallte Mercurioxyd wird nach dem Absetzen mit lauwarmem Wasser bis 
zum Verschwinden der Chlorreaction durch Decanthiren gewaschen, alsdann 
mit 2000 Th. Wasser in eine Schale gespiilt und unter Zusatz von 22-23 Th. 
Benzoesaure (e. Toluolo) so lange bis nahezu zum Sieden erhitzt, bis die 
gelbe Farbe in eine weisslichgelbe iibergegangen ist. Auf der Oberflaehe 
der Fliissigkeit schwirnmt das Mercuribenzoat in voluminosen gelblich 
weissen Massen. Man lasst bis auf 50 0 erkalten, giesst durch ein Filter 
oder Kolirtuch, wascht den Riickstand mit Wasser von 50-600 etwas nach 
und krystallisirt aus viel heissem Wasser urn. Man erhalt so seiden
glanzende volurninose KrystaUnadeln, welche bei 40-50 0 getrocknet 
werden. (B. Fischer). 

Hg 0 + 2 [C6 H5 CO2 H] = H2 0 + Hg [C6 Ho CO2] •. 
)Iercurioxyd Benzoesaure 

I;:igenschaften. Farblose, seidengllinzende KrystaHnadeln, von 
metallischem, schwach litzendem Geschmacke, feuchtes blaues Lack
muspapier schwach rothend. In kaltem Wasser sind sie nahezu un
loslich, reichlicher 10s1ich in siedendem Wasser, sehr leicht 1081ich 
in Natriumchloridlosung. Durch kalten Alkohol werden sie gelost, 
wobei jedoch theilweise Zerlegung in ein gelbes basi8ches Salz und 
in Benzoesliure erfolgt. Besonders augenflillig ist der Zersetzungs
vorgang heim Erhitzen der alkoholischen Losung. Aether wirkt lihn
lich. Durch Natronlauge wird gelbes Quecksilberoxyd abgespaIten, 
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durch Ammoniak entsteht in der wasserigen Losung eine weisse 
Triibung, Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium wirken unter 
Bildung von Mercurisulfid ein. Durch Einwirkung von Mineral
sauren wird Benzoesaure abgespalten unter Bildung der entsprechen
den Salze. Eiweiss wird von der gesattigten wasserigen Losung 
gefiillt 1), doch geht dieser Niederschlag durch Zusatz von Natrium
chlorid in Losung. 

Die Formel des Salzes ist Hg (Cs H5 CO2)2; der Gehalt an me
tallischem Quecksilber ist = 45,2 %. 

Priifung. Eine Losung von 1 Th. Mercuribenzoat und 0,5 Th. 
Kochsalz in Wasser gebe auf Zusatz von Natronlauge einen gelben 
Niederschlag (von Quecksilberoxyd) und werde durch Eisenchlorid 
rehbraun gefalit (benzoesaures Eisenoxyd). - Schiittelt man 1 Th. 
Mercuribenzoat mit 20 Th. Wasser kalt an, so werde das Filtrat 
nach Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure durch Silbernitrat
losung nicht verandert (Chloride). - Einige Tropfen des namlichen 
Filtrates diirfen in einer Auflosung von Diphenylamin in reiner 
conc. Schwefelsaure (1 : 100) keine Blaufarbung erzeugen (Salpeter
sam·e). - 0,5 gr des Praparates sollen, auf einem Porzellandeckel 
erhitzt, !rein en feuerbestandigen Riickstand hinterlassen (Natron
salze ). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Stukowenkow empfiehlt das Mercuribenzoat zu 5ub

cutaner Anweudung bei Syphilis. Kleinere Mengen liisst er in kochsalz
baltiger L6sung, gr6ssere in Suspension mit Paraffin. liquid. einfiibren. Er 
riihmt es ferner zur Behandlung specifischer eiternder W unden, sowie zu 
Injectionen in die Urethra. Die Vorziige des Praparates sollen darin be
steben, dass es gut vertragen nnd resorbirt wird und sichere Wirkung 
zeigt. Salivation soli nach dem Gebrauche nur ausnahmsweise eintreten. 
Urn die Schrnerzhaftigkeit der Injection zu mildern, kann etwas Cocaln. 
hydrochloric. zugesetzt werden. 
Rp. Hydrarg. benzoic. oxydati 0,25 Rp. Hydrarg. benzoici oxydati 

Natrii chlorati 0,1 Vaselini ~ 1,0 
Aq. destill. 30, 01. Paraffini 8,0 

S. Zur subcutanen Injection. S. Zur subcutanen Injection. 
Zu Umschlagen auf specifische eiternde Wunden empfiehlt Stuko

w enk ow L6sungen von 0,1- 0,2 Hydrarg. benzoic. oxydat. auf 30 gr 
Wasser, zu Injectionen in die Urethra L6sungen von 0,1 bis 0,2 Hydr. 
beuzoic. oxydat. auf 500 gr Wasser. 

Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

1) Die entgegengesctzten Angaben sind unzutreffend. B. F. 
Fischer. 6. Autl. 4 
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Hydrargyrum salicylicum. 
Secundiires Quecksilbersalicylat. Salicylsaures Quecksilberoxyd. 

COO 
C6 H4< 0 >Hg. 

Unter dem Namen "Hydrargyrum salicylicum" bringt die chern. 
Fabrik von Dr. von Heyden Nachf. ein Priiparat in den Handel, 

welches der oben aufgefiihrten Formel nach als "secundares Mer
curisalicylat" aufzufassen ist. 

Die Salicylsaure bildet vorzugsweise Saize dadurch, dass das 
H-Atom der Carboxylgruppe durch Metal! ersetzt wird. Ausser 
dies en normalen oder primaren Salicylaten sollen jedoch unter Um
standen sich noch secundare Salze bilden lassen, indem zugieich 
das H-.Uom der OR -Gruppe an der Substitution theilnimmt, z. B. 

C H <COOH 
6 4 OH 

C H <COONa 
G 4 OH 

C H <COONa 
G 4 0 Na 

Salicylsaure Mononatriumsalicylat Dinatriumsalicylat 

C H <COOH C H <COOhg l ) coo 
G 4 OH 6 4 OH C6 H4< 0 >Hg. 

Salicylsaure primares ):lercurisalicylat secund. Mercurisalicylat 

Die am besten bekannten Salicylate sind die primaren, wahrend 
die Existenz der secundaren gelegentlich bezweifelt wird; indessen 
zeigt gerade die Quecksilberverbindung, dass solche SaIze doch exi
stenzfahig sind. 

Darstellung. Die Vorschrift, nach welcher die Dr. v. Heyden'sche 
Fabrik arbeitet, ist von dieser nicbt mitgetheilt worden, indessen lasst 
sich das gleiche Praparat wie folgt erzielen: 

Man lost 27 Th. Rydrarg. bichlorat. corrosiv. in 540 Th. lauwarmen 
destillirten Wassers, liisst auf 15 0 abkuhlen und fiItrirt diese Losung unter 
Umrubren in eine kalte Mischung von 81 Th. Liq. Natri caustici und 200 Th. 
Wasser. Nach dem .Absetzen wird der Niederschlag zunachst durch Ab
giessen, spiiter auf dem Filter mit k a 1 t e m Wasser gewaschen, bis das 
Filtrat keine Chlorreaction mehr zeigt. Man spult ihn alsdann in einen 
Kolben, vertheilt ihn in diesem mit soviel Wasser, dass ein dunner Brei 
entsteht, fiigt auf einmal 15 Th. Salicylsaure hinzu, vertheilt diese wiederum 
durch Schutteln gut und erhitzt nun den Kolben anf einem voll-heissen 
Dampfbade unter fleissigem Durchschutteln. Nach einiger Zeit ist die 
gelbe Farbe des Quecksilberoxydes in die schneeweisse des Quecksilber-

I) Unter hg ist hier der Einfachheit wegen 1/2 Hg-Atom = 100 ver
standen. 
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salicylates iibergegangen. Man bringt das Quecksilbersalicylat auf ein 
Filter und wascht es zur Entfernung der iiberschiissigen Salicylsaure mit 
warrnern Wasser aus, bis das Waschwasser nicht mehr sauer reagirt. Man 
lasst alsdann abtropfen und trocknet das Praparat z uniichst bei miissiger 
Warme, schliesslich bei 1000 C. (Kranzfeld, Pieszczek). 

Eigenschaften. Dieses Quecksilbersalicylat bildet ein wcisscs 
amorphes, geruch- und geschmackloses, sehr fcines Pulver von neu
traler Reaction, welches in Wasser und in Alkohol kaum lOslich ist. 
Das Quecksilber ist in demselben maskirt, d. h. es wird weder 
durch Schwefelwasserstoff noch durch Schwefelammonium Queck
silbersulfid gebildet. - Es ist ferner bestandig gegen organische 
Sauren wie Kohlensaure, W einsaure, Milchsaure, Essigsaure und 
wird erst durch conc. Sauren, z. B. durch conc. Salzsaure in Sali
cylsaure und Mercurichlorid zerlegt. Will man daher das Queck
silber als Quecksilbersulfid nachweisen, so kann man das Salz mit 
conc. Salzsaure oder Schwefelsaure erhitzen, und dann nach dem 
Verdiinnen mit Wasser in das Filtrat Schwefelwasserstoff ein
leiten. -

Eine weitere sehr wichtige Reaction besteht darin, dass durch 
Einwirkung von Natronlauge nicht, wie man wohl vermuthen solIte, 
gelbes Quecksilberoxyd abgeschieden wird. Vielmehr geht das Salz 
in Losung und, wenn man fUr 1 Mol. Mercurisalicylat genau 1 Mol. 
Na OH angewendet hatte, so krystallisirt aus der beiIaufig alkalisch 
reagirenden Losung ein Doppelsalz nachstehender Zusammensetzung 
in kurzen derben Prismen aus. 

C H < COO> H + OH - C H < COO Hg . OH 
6 4 0 g Na - 6 4 0 Na 

Natronhydrat-Queck-
silbersalicylat. 

Ebenso wird das Hydr. salicyl. von heisser Sodalosung unter 
schwacher Kohlensaure-Entwickelung gelost. - Aus beiden Losungen 
scheidet sich die ursprungliche Verbindung auf Zusatz von Sauren, 
z. B. Essigsaure, unverandert wieder abo 

Eine andere Eigenthumlichkeit ist die, dass das Mercurisalicylat 
mit den wasserigen Losungen der Halogenalkalisalze in der Kalte 
gallertartig aufquilIt; beirn Erwarmen entstehen I~osungen, welche 
wahrend des Erkaltens Doppelsalze abscheiden von der Zusammen
setzung 

Co H4 < cgo > Hg. Na CI (oder Na Br, Na J, K Cl, K Br, K J). 

4* 
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Die reinen Doppelsalze, welehen die Formeln 

C H < CO 0 - Hg . Cl (Br) (J) etc 
6 4 0 - Na (Na)(K)' 

zugeschrieben werden, losen sieh in Wasser nur bei Gegenwart be
stimmter Mengen der Halogensalze klar auf. 

Zur Herstellung wasseriger Losungen von Quecksilbersalicylat
Doppelsalzen erwiesen sich folgende Gewichtsverhaltnisse als ge
eignet: 

1. Aus 3,3 gr C7 H4 0 3 Hg (1 Mol.) und 3,3 gr KJ (2 Mol.) oder 3 gi 
NaJ.(2 Mol.) entsteht mit 50 eem kalten Wassers eine Losung von Jod
Kalium (resp. Na)-Queeksilbersalieylat, welehe sich bei lange andauerndem 
Erhitzen zersetzt. 

2. Aus 3,3 gr C7 H4 0 3 Hg (1 Mol.) und 3,6 gr K Br (3 Mol.) oder 3 gr 
NaBr (3 Mol.) entstehen beim Erhitzen mit 50 cern Wasser im koehenden 
Wasserbade Losungen, aus denen wahrend des Erkaltens die analysirten 
Doppelsalze 

C H COO -.Hg - Br 
6 4 0 K (resp. Na) 

in feinen Nadeln krystallisiren. Setzt man zur heissen Losung eine genii
gende Menge Wasser, so seheidet sieh aueh in der Kiilte Nichts wieder aus. 

2. Aus 3,3 gr C7 H4 0 3 Hg (1 Mol.) und 3,3 gr Na Cl (5 1/ 2 Mol.) oder 
3 gr K Cl (4 Mol.) oder 2,5 gr Am Cl (5 Mol.) entstehen beim Erhitzen 
mit 50 cern Wasser im Wasserbade Losungen, welehe beim Erkalten 
Doppelsalze 

abseheiden. 

C H CO OHg. Cl 
6 40 Na (resp. K oder Am) 

Zur Herstellung einer kalt gesattigten Ghlornatrium-Quecksilber
salieylatlosung werden 10 gr salicylsaures Quecksilber mit 15-20 gr 
in Wasser gelosten Chlornatriums verrieben und mit 200 ccm Wasser 
im Wasserbade unter gutem RGhren bis zur vollstandigen Losung 
erhitzt. Hierauf verdiinnt man mit warmem Wasser auf 2500 bis 
3000 ccm. Diese Losung scheidet beim Erkalten das Quecksilber
salz nicht wieder abo Sie reagirt neutral oder kaum merklich sauer 
und scheidet auf Zusatz von Salzsaure in der Kalte einen gelatinosen 
Niederschlag ab, welcher aus einem Quecksilbersalicylat VOll veran
derter Zusammensetzung besteht. 

Durch seine Loslichkeit in Kochsalzl5sung gleicht das salieyls. 
Quecksilber dem Quecksilber-Albuminat; wahrend aber bei jenem 
Vorgange die Bindung zwischen Quecksilber und Salicylsaure be
stehen bleibt, regenerirt sich aus dem Albuminat wieder Quecksilber
chlorid. 
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Priifung. Werden 0,1 gr des Praparates mit 5 ccm Wasser durch
geschiittelt, so nimmt die Fliissigkeit auf Zusatz eines Tropfens Eisen
chlorid violette Farbung an (Salicylsaure). Erhitzt man 0,2 gr des 
Praparates iPl trocknen Reagirglas, so bildet sich an den kalteren 
Theilen des Glases ein Sublimat von metallischem Quecksilber; bringt 
man in das erkaltete Reagirglas ein Kornchen Jod und erhitzt dieses 
bis zum Verdampfen, so verwandelt sich der graue Quecksilberbe
schlag in gelbes Quecksilberbijodid, welches beim Reiben mit einem 
Glasstabe in die rothe Modification iibergeht. 

0,5 gr des Praparates in einem Porzellantiegel bei Luftzutritt 
(unter einem Abzuge) erhitzt, sollen ohne einen Riickstand zu hinter
lassen verbrennen bez. sich verfliichtigen (Natriumsalicylat). - Das 
Praparat rothe feuchtes blaues Lackmuspapier nicht (freie Salicyl
saure). - 0,2 gr desselben solI sich schon in der Kalte in 1-2 cern 
Natronlauge ohne Farbung und Entwickelung von Ammoniak auf
lOsen (Verwechslung mit anderen Hg-Praparaten). 

Zur quantitativen Bestimmung des Hg-Gehaltes, welcher 
59,53 % betriigt, dampft mun 0,5-0,6 gr des Praparates auf dem 
Wasserbade mit 5 gr Salpetersaure und 15 gr Salzsaure zur Trockne, 
nimmt mit Wasser auf, filtrirt und sauert mit Salzsaure an. Das 
aus der erwarmten Fliissigkeit hierauf durch Schwefelwasserstoff ge
filllte Mercurisulfid wird auf gewogenem Filter gesammelt. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Das Quecksilbersalicylat wurde 1887 von Silva Araujo 

(Rio de Janeiro), spater von S z ad e k als mildes und doeh energisch 
wirkendes Quecksilberpraparat fiir ausserlichen und innerlichen Gebrauch 
empfohlen. Es wird, wahrscheinlich auf Grund seiner leichten L6slichkeit 
in kochsalzhaltigen Fliissigkeiten, leicbt resorbirt, ohne dass es, in gewissen 
Grenzen gar nicbt, das Allgemeinbefinden st6rt, doeh seheint die Wirkung 
nicht besonders naehbaltig zu sein. Man giebt es innerlich: bei allen 
Formen, namentlich veralteter Lues pro die zu 0,01-0,075 steigend, 
hauptsachlich in Pillenforr,n. Wesentlich dabei ist, dass es niemals in 
den niiebternen Magen gelangt, empfeblenswerth, etwas Milch nachzutrinken. 

Ausserlich wird es mit gutem Resultat bei Condylomata lata, syphi
litiscben Infiltraten und Gescbwiiren benutzt; auch wurde es mit Erfolg 
zu intramuscularen Injectionen verwendet. Bei blennorrbagischen Pro
cessen der mannlicben Harnrobre wandte Plum ert Losungen von 1-3 gr 
Quecksilbersalicylat in 1000 gr Wasser an. Zweifelbaft ist sein N utzen 
bei der abortiven Bebaudlung der Gonorrhoe. 
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Recepte. 
Rp. Hydrargyri salicylici 0,2 Hydrarg. salicylici 0,1 

Mucil. Gummi arab. 0,3 Aq. destillat. 250, 
Aq. destillat. 60, Natrii bicarbon. 1,0-1,3 

M. D. S. Zur intramuscularen In- M. D. S. Zur Injection bei 
j ection. Gonorrhoe. 

[SzadekJ [SzadekJ 

Rp. Hydrarg. salicylici 1, 
Succi Liquiritae 
Pulv. Liquiritiae aa q. s. 
ut fiant pilulae No. 60. 

S. Nach den Mahlzeiten 3 mal 
taglich 1-2 Pillen zu nehmen. 

[Szadek.] 
Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Hydrargyrum tannicuin oxydulatum. 

Gerbsaures Quecksilberoxydul. lf1ercurotannat. 

Dieses ausgezeichnete Quecksilberpraparat wurde 1884 im L ud
wig'scben Laboratorium zu Wien dargestellt und VOn Lustgarten 
auf Grund seiner, in der Caposi'schen Klinik angestellten Ver
suche zum medicinischen Gebraucbe empfohlen. 

Darstellung. 50 Th. frisch bereitetes, aber moglichst oxydfreies 
Mercuronitrat (Hydr. nitricum oxydulatum) zereibt man in einem Morser 
trocken bis zur hochsten Feinheit und fiigt alsdann eine Anreibung von 
30 Th. Tannin mit 50 Th. destillirtem Wasser hinzu. Darauf wird 
die Mischung noch so lange gerieben, bis eine vollstandig gleicbmassige, 
breiige Masse entstanden ist, in der sich beim Aufdrueken mit dem Pistill 
am Boden des Morsers niehts Korniges mebr fublen lilsst. Hierauf mgt 
man dann nach und naeb eine grossere Menge (3-4000 Tb.) Wasser zu, 
deeanthirt und waseht den griinliehen Niederschlag wiederholt mit kaltem 
·Wasser aus, bis sich im Filtrat keine Salpetersaure mehr nachweisen las st. 
Man breitet den Niederschlag scbliesslich auf einer porosen Unterlage 
(Bisquit-Porzellan oder mehrfache Lage Fliesspapier etc.) aus und lasst 
ibn bei etwa 30 bis 400 C. troeknen. Eine hohere Erwarmung ist zu 
vermeiden, da der feuehte Niederscblag sonst leicht zusammenschmilzt. 
Ein so dargestelltes Praparat enthiilt circa 50 % regulinisches Quecksilber. 
Ausbeute etwa 60 Th. 

Obgleich die Zusammensetzung des Mercurotannates selbst noch 
nicht eingehender ermittelt ist, so muss der DarsteHungsvorgang 
doch in der Weise interpretirt werden, dass die Gerbsaure sicb mit 
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dem Quecksilber des Mercuronitrates zu Mercurotannat verbindet, 
wahrend Salpetersaure frei wird. 

Eigenschaften. Das Mercurotannat bildet mattgIanzende, braun
griine Schuppen, die beim Zerreiben ein missfarbenes Pulver liefern. 
Es ist geruchlos und geschmacklos. Obgleich es in den gewohn
lichen Losungsmitteln unloslich ist, giebt es doch an Wasser, und 
mehr noch an Alkohol Gerbsaure ab, die in den Filtraten durch 
Eisenchlorid nachgewiesen werden kann. 

Von verdiinnter Salzsaure wird das Mercurotannat nicht erheb
lich angegriffen; conc. Salzsaure dagegen verwandelt es, namentlich 
bei Anwesenheit von Alkohol, nach kurzer Zeit in Mercurochlorid, 
wobei Gerbsaure in Losung geht. Viel energischer wirken Alkalien 
auf das Praparat. Aetzalkalien und kohlensaure Alkalien (K ° H, NHg, 

K2 C03, Na2 C03) zersetzen es schon in erheblicher Verdiinnung in 
der Weise, dass metallisches Quecksilber sich abscheidet, welches 
sich als feiner Schlamm zu Boden setzt. Die Vertheilung des 
Quecksilbers ist eine so feine, dass die Quecksilberkiigelchen, unter 
dem Mikroskop betrachtet, das Phanomen der molecularen Bewe
gung zeigen. 

Prufung. 0,5 gr des Praparates in einem offellen Porzellantiegel 
erhitzt, miissen, ohne einen Riickstand zu hinterlassen, verbrennen, 
bez. sich verfiiichtigen (unorgan. Verunreinigungen). - Werden 0,1 gr 
mit 5 ccm Wasser angerieben und filtrirt, so diirfen 2 Tropfen des 
Filtrates, in eine kalt bereitete Losung von 0,5 gr Diphenylamin in 
5 ccm conc. Schwefelsaure gebracht, keine Blauffirbung hervorrufen. 
(Salpetersaure.) - Lasst man 0,05 gr mit 1 gr Salzsaure und 5 gr 
Weingeist unter Ofterem U mschiitteln einige Zeit in Beriihrung, 
wascht das entstandene Quecksilberchloriir durch zweimaliges Auf
giessen von je 200 ccrn Wasser und Absetzenlassen aus, setzt nun 
15 ccm l/IO-Normaljodlosung zu und titrirt nach erfolgter Aufiosung 
mit l/IO-Normalnatriurnthiosulfatlosung zuriick, so diirfen hierzu von 
letzterer nicht mehr als 5 ccm verbraucht werden, was einem Mini
malgehalt von 40 % Quecksilber entspricht. - Diese Reaction beruht 
darauf, dass das vorhandene Calomel in Quecksilberjodid verwandelt 
wird, wahrend das austretellde Chlor ein Aequivalent Jod aus dem 
vorhandenen Jodkali in Freiheit setzt. 

1) Hg Cl + 2 J =HgJ2 + C1. 2) K J + 01 = K 01 + J. 

Demnach entspricht jedes Atom des verbrauchten Jod je einem 
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Atom Quecksilber oder 1 ccm der 1/10 - NormaljodlOsung 0,02 gr 
metallischem Quecksilber. 

Aufbewahrung. Dieselbe geschehe vor Licht geschiitzt vor
sichtig. Wichtig fUr die gute Haltbarkeit des Praparates ist, dass 
dasselbe gut getrocknet zur Aufbewahrung gelangt. 

Anwendung. Das Mercurotannat ist von Lustgarten als ein aus
gezeichnet und sehr milde wirkendes Quecksilberpraparat bei Syphilis 
empfohlen worden. Seine gute Wirkung ist darauf zuriickzufiihren, dass 
es namentlich unter dem Einfluss der alkalis chen Darmverdauung in metal!. 
Quecksilber iibergefiihrt wird. Man hat diese Wirkung treffend eine 
innere Inunctionskur genannt. 

Das Praparat wird dreimal taglich zu 0,05-0,1 gr 1/2 Stunde bis 1 
Stunde nach den Mahlzeiten gegeben. In Fallen, wo es Diarrhoe erregt, 
wird es mit Acid. tannicum, event. mit weiterem Zusatz von Opium gereicht. 
Rp. Hydrarg. tannici oxydulati 0,1 Rp. Hydrarg. tannici oxydulati 0,1 

Sacch. Lactis 0,4 Acidi tannici 0,05 
M. f. plv. Doses tales XII. (Opii puri) (0,005) 
S. 3 mal taglich 1 Pulver. Sacchari Lactis 0,4 

[Lustgarten.] M. f. plv. Dos. tales XII. 
S. 3 mal taglich 1 Pulver. 

[Lustgarten.] 
Rp. Hydrarg. tannici oxydulati 4,0 

Rad. Liquiritiae 
Pulv. Liquiritiae ~ 

Fiant pi!. No. 60. 
S. Taglich 3-5 Pill en. 

3,0 

[Schadeck.] 
Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahrcn. 

Hydrargyrum peptonatum. 

Peptonquecksilber-Losung. 

Wenn es auch ziemlich unzweifelhaft ist, dass die im Handel 
vorkommenden, als Specialitaten fabricirten Peptonquecksilberprapa
rate nach nicht veroffentlichen V orschriften dargestellt werden, so 
diirfte es doch zweckmassig sein, an dieser Stelle die von O. Kaspar 
publicirte V orschrift anzugeben. 

Darstellung. 1 gr Mercurichlorid (Hydr. bichlor. cQrrosiv.) wird 
in 20 gr Wasser geliist und mit einer Liisung von 3 gr trocknen Peptons 
oder 4,5 gr mussfiirmigen Peptonsl) in 10 gr destillirtem Wasser ge-

1) Urn eine klare Liisung zu erhalten, muss ein miiglichst frisches 
Pepton, wie es beispielweise von Fr. Witte-Rostock geliefert wird, an
gewendet werden. 
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lost, vermischt. Der im Verlaufe einer Stunde sich abscheidende Nieder
schlag wird auf einem Filter gesammelt, nach dem Abtropfen in 50 gr 
einer Losung von 3 gr rein em Natriumchlorid (Kochsalz) in 47 gr 
destillirtem Wasser unter Agitiren gelost, die Losung mit Wasser auf 
100 cem aufgefiillt und filtrirt. J e 1 ccm enthalt die 0,01 gr Mercurichlorid 
entsprechende Menge Quecksilberpeptonat. 

Eigenschaften. Eine gelbliche Fliissigkeit von salzigem, hinten
nach schwach metallischem Geschmack und schwach saurer Reaction. 
Zusatz von Salzsaure, auch ein solcher von Natronlauge, bringt keine 
Veranderung hervor. Schwefelammonium dagegen bewirkt die Aus
fallung von schwarzem Schwefelquecksilber. 

Sehr triibe und starke Bodensatze zeigende Praparate sind zu 
verwerfen! 

Aufbewahrung. 
in nicht zu grossen 

Sehr vorsichtig und vor Licht geschiitzt 
Flaschen. 

Anwendung. Ais mildes Quecksilberpraparat zu subcutanen Injectio
nen. Die letzteren sollen nicht sehmerzhaft sein und keine Abscesse ver
ursachen. Gewohnliche Dosis dieses Priiparates 1 ccm = 1 Spritze, doch 
bleibt es dem Arzte natiirlich anheimgestellt, auch Losungen anderer 
Concentrationen zu verwenden, die dann in entsprechender Weise anzu
fertigen sind. 

Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt, aufzubewahren. 

Zincum permanganicum. 
Uebermangansaures Zink. Zinkpermanganat. 

Zn (Mn 04)2 + 6 H2 O. 

Darstellung. Die Darstellung des Zinkpermanganats geschieht durch 
Umsetzung von Zinksulfat mit BarYllmpermanganat. Man fiigt zu einer 
concentrirten Losllng von Zinksulfat so lange eine ebensolche von Baryum
permanganat, als noch eine Fallung von Baryumsulfat entsteht, trennt die 
Fliissigkeit von dem Niederschlage und dampft sie vorsichtig bei niederer 
Temperatur bis zur Krystallisation ein. Die abgeschiedenen Krystalle werden 
bei etwa 40 0 C. getrocknet. 

Eigenschaften. Das Zinkpermanganat bildet fast schwarze, dem 
Kaliumpermanganat ahnliche Krystalle, welche an der Luft zerfliess
lich sind und sich leicht in Wasser lOsen. Die Losung zersetzt sich 
beim Stehen an der Luft allmalig, in verschlossenen Gefassen, vor 
Licht geschiitzt, ist sie haltbarer. Das Zinkpermanganat zersetzt 
sich noch leichter wie Kaliumpermanganat unter Sauerstoffabgabe, 
und es muss daher jed e Be rii h ru n g mit Ieicht oxydirbaren Sub-
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stanzen vermieden. werden, da dadurch heftige Explosionen entstehen 
konnen. Beim Erhitzen des Salzes entweichen Krystallwasser und 
Sauerstoff, und es hinterbleibt schliesslich ein Gemenge von Zink
oxyd und Manganoxyduloxyd. Das lufttrockne Handelspraparat ent
halt 25 bis 26 % Wasser, welche Menge etwa 6 Moleciilen entspricht, 
seine Zusammensetzung wird daher durch die Formel Zn (Mn 04)2 + 
6 H2 ° ausgedriickt. 

Priifung. Das Zinkpermanganat muss trocken sein und sich in 
Wasser anfangs klar und ohne bemerkenswerthen Riickstand losen. 
Lost man 1 gr des Salzes in 50 ccm Wasser und fiigt 5 ccm Wein
geist hinzu, so erhalt man ouch dem Aufkochen ein farbloses Filtrat. 
Ein kleiner Theil des letzteren, mit Salpetersaure angesauert, wird 
mit Silbernitrat auf CbIor und mit Baryumnitrat auf Schwefel
sa u r e gepriift; es darf von beiden hochstens Spuren enthalten. Der 
grossere Theil des Filtrates wird durch Schwefelwasserstoff vom 
Zink befreit,verdampft und gegIiibt. Es darf nUl' ein minimaler 
Riickstand verbleiben. (Verunreinigung mit Baryum- oder 
Kali um perm anganat.) 

Aufbewahrung. DasZinkpermanganat muss vor Lich t gesch iitzt, 
am besten in gelben, mit Glasstopfen gut verschlossenen Glasern, 
aufbewahrt werden. Da es leicht Feuchtigkeit anzieht, so wahlt 
man die Gefiisse nicht zu gross, sondern vertheilt den V orrath zweck
massig in mehrere kleine Glaser. Beriihrung mit organischen oder 
iiberhaupt mit leicht oxydirbaren Stoffen ist zu vermeiden. 

Anwendung. Das Zincum permanganicnm ist von Berkeley Hill 
bei allen, besonders aber bei acnten, Formen von Urethritis mit gntem 
Erfolg angewendet worden. Als bemerkenswerth wird das Fehlen jeder 
Reizung der Schleimhaute hervorgehoben. Die zu den Einspritzungen 
dienende Liisung ist sehr verdiinnt und enthalt gewiihnlich 1 Theil des 
Salzes in 4000 Theilen Wasser geliist. 

Zincum permanganicum solutum ist eine 25 procentige Liisung 
des obigen Salzes. 

Vor Licllt gesclliitzt aufzubewahren. 

Aluminium acetico-tartaricum. 
Essig-weinsaure Thonerde. 

Die Verbindungen der Thonerde mit Essigsaure haben sich in 
der Praxis als kraftige Antiseptica erwiesen, welche um so werth
voller sind, als ihnen giftige Eigenschaften, wie sie Sublimat und 
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Phenol zeigen, vollstandig abgehen. Die Pharm. Germ. ed. III hat 
in Beriicksichtigung dieser Umstande auch unter dem Namen Liquor 
Aluminii acetici ein solches Prliparat aufgenommen. Dasselbe stellt 
die wasserige Losung eines basischen, des sog. %-Thonerdeacetates 
der Formel AI2 (CBs CO 0)4 (OH)2 dar. Diese Verbindung ist zur 
Zeit nur in wasseriger Aufiosung bekannt; wiirde man versuchen, sie 
durch Abdunsten der Losung iiber Schwefelsiiure oder durch Ein
dampfen zu isoliren, so wiirde sich ein noch basischeres Salz, die 
in Wasser unlosliche Verbindung AI2 (CBs CO 0)2 (OB)4 abscheiden. 
Die gleiche Ausscheidung basischer unloslicher Aluminiumverbin
dungen findet sogar schon statt, wenn die officinelle Aluminiumace
tatlosung langere Zeit aufbewabrt wird. Es liegt auf der Hand, dass 
diese Eigenschaften des Aluminiumacetates seine Anwendung beein
trachtigen miissen, da mit dem Ausfallen unloslicher Verbindungen 
die Wirksamkeit der Praparate natiirlich abnimmt. Hierzu kommt 
noch, dass die Herstellung eines mustergiiltigen Liquor -Aluminii 
acetici Ph. G. III keine ganz einfache Operation ist, dass endlich die 
Anwendung einer lediglich in Losung vorkommenden Substanz stets 
nur eine beschrankte sein kann. 

Athenstiidt hat den gliicklichen Griff getban, ein leicht dar
s~ellbares und gut losliches Doppelsalz von essig-weinsaurer Tbonerde 
darzustellen, welcbes, von ibm Al u min i urn a c eti co- tar taricu m 
genannt, berufen sein diirfte, als ungiftiges Antisepticum eine nicbt 
zu unterschatzende Rolle zu spielen. Es sei iibrigens darauf binge
wiesen, dass die nacbfolgende Darstellungsmethode durch Reicbs
patent geschiitzt ist. 

Darstellung. (D.R.P.9790.) 5 Th. basisch essigsaure Thonerde wer
den mit Hilfe von etwa 2 Th. Weinsaure und einer eutsprechenden Menge 
Wasser gelast und die filtrirte Liisung zur Trockne abgedampft. - Es 
kann auch erbalten werden, indem man entsprechende Mengen von Alu
miniumacetatlasung und Weinsaureliisung durch Eindampfen zur Trockne 
bringt. Das Ueberfiibren des gelasten Doppelsalzes in festen Zustand kann 
ausserdem auch dadurch erfolgen, dass man es aus seiner concentrirten 
wasserigen Lasung durch Alkohol ausfallt, S. unten. 

Eigenschaften. Die essig-weinsaure Tbonerde bildet fast farb
lose, glanzende, gummiartige Stiicke, welche schwach nach Essigsiiure 
riechen und mit wenig Wasser geschiittelt einen farLlosen Lcim 
geben. Der Geschmack ist ein sauerlicher, zugleich adstringirender, 
aber nicht unangenebmer. Sie lost sich in gleich viel kaltem Wasser, 
die wasserige Losung reagirt sauer, und darf beim Erhitzen sich llicht 
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triiben noch gelatiniren. In Alkohol ist das Praparat unliislicb, aus 
der wasserigen Losung wird es beispielsweise durch Alkobol gefallt. 
Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es als ein Doppelsalz 
der Weinsaure und Essigsaure mit Tbonerde anzusehen. Seine 
durchschnittliche Zusammensetzung ist nach Fresenius die nach
stehende. 

Thonerde (wasserfrei) 
Essigsaureanhydrid 
Weinsaureanhydrid 
Wasser 

durch Eindampfen durch Fallen mit Alkohol 
hergestelltes Praparat. 

23,67% 
30,77 -
27,17 -
18,18 -

25,35% 
27,83 -
27,78 -
18,81 -

Dass hier nicht ellle blosse Auflosung des Aluminiumacetates 
in W einsaure, sondern thatsachlich die Bildung einer chemischen 
Verbindung stattgefunden, ergiebt sich daraus, dass das Reactions
product durch Alkohol ausgefalIt wird und in dies em Zustande, wie 
obige Analysen zeigen, die gleiche Zusammensetzung besitzt wie das 
durch Abdampfen hergestellte. Wenn die Weinsaure nicht chemisch 
gebunden ware, so miisste sie doch aller Wahrscheinlichkeit nach in 
die alkoholische Losung iibergehen. - Beim Liegen an der Luft 
dunstet das Praparat etwas Essigsaure ab und wird dann in Wasser 
etwas schwerer loslich, aber nicht unloslich. 

Priifung. Es sei fast ungefarbt und lose sich im gleichen Ge
wichte kalten Wassers beim Bewegen der Fliissigkeit leicht auf. -
Diese Losung darf weder beim Erhitzen, noch bei I1ingerer Aufbe
wahrung gelatiniren oder unlosliches basisches Salz abscheiden. 
Sie muss eben dauernd haltbar seinl - Wird 1 gr in 10 ccm Wasser 
gelost, so darf die Losung auf Zusatz eines gleichen Volumens 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert (Metalle wie Blei, Kupfer, 
Arsen), noch auch durch Hinzufiigen eines Tropfens Rhodankalium 
stark roth gefiirbt werden (Eisen). 

1 gr des Praparates muss beim GIiihen an der Luft mindestens 
0,225 gr unverbrennlichen Riickstand, aus Thonerde bestehend, hinter
lassen. 

Aufbewahrung. Dnter den indifferenten Arzneimitteln in sehr 
gut verschlossenen Gefiissen, urn das Abdunsten von Essigsaure nach 
Moglichkeit zu verhiiten. Es empfiehlt sich ausserdem, eine 50 pro
centige Losung vorrathig zu halten, mit welcher sich aIle Ver
diinnungen leicht herstellen lassen. 
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Anwendung. Man benutzt es als ungiftiges aber sicher wirkendes 
Adstringens und Antisepticum ebenso wie den Liquor Aluminii acetici. 
Fiir Mund- und Gurgelwasser in 1-2 procentiger, zur Wundbehandlung in 
1-3 procentiger wasseriger Losung. Gegen Frostbeulen ist eine 50 pro
centige Losung empfohlen worden. 

Rp. Aluminii acetico-tal'tarici 4,0 Rp. Aluminii acetico-tartarici 6,0 
Aquae Salviae 200,0 Aq uae destillatae 200,0 

M. D. S. Mundwassel'. D. S. Zum Vel'bande. 

Alumnolum. 
Alumnol. R - N aphtholdisulfosaures Aluminium. 

Unter dem Namen "Alumnol" wurde gegen Ende 1892 von 
He in z und Lie b l' e c h t ein Praparat zur therapeutischen Anwendung 
empfohlen, von welch em lediglich angegeben wurde, dass es das 
Aluminiumsalz der ft -Naphtholdisulfosaure R ist. Die Darstellung 
ist durch Patent geschiitzt und erfolgt durch die Hoc h st er Far b

werke. 

Darstellung. Man lost 15 kg p·naphtholdisulfosaures Natrium R bei 
Siedehitze in 60 L. Wasser und fiigt die theoretische Menge einer cone. 
Losung von 7 kg Baryumchlorid hinzu. Das Baryumsalz faUt zuniichst 
gallertartig aus, kanll aber durch Riihren in eine leichter auswaschbare 
Form gebracht werden. Nach dem Auswaschen vertheilt man das Baryum
salz in Wasser und setzt es in der Siedehitze mit berechneten Mengen 
von Aluminiumsulfat urn. Die durch Filtration vom Baryumsulfat befreite 
Losung liefert beim Eindampfen das Alumnol. 

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich also, dass das Alumnol ein 
Aluminiumsalz der ft-Naphtholdisulfosaure R (2: 3 : 6) ist. Dieso 
Saure entsteht beim Erhitzen 1) von ft-Naphthol mit 3 Th. conc. 
Schwefelsaure auf 1100 und hat folgende Constitutionsformel 

1) Neben del' R-Siiure entsteht noch p-Naphtholdisulfosaure G. Die 
Bezeichnungen R und G bedeuten, dass bei der Ueberfiihrung in Azo
farbstoffe die erstgenannte Saul'e rothere, die letztaufgefiihrte gelbere 
Niiancen giebt. 
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Eigenschaften. Alumnol ist ein fast farbloses Cbez. nur schwach 
rothliches), nicht hygroskopisches Pulver, welches in kaltem Wasser 
leicht loslich ist. Die wasserige Losung zeigt leichte blauliche 
Fluorescenz. 40 procentige, unter Anwendung von heissem Wasser 
bereitete Losungen bleiben nach dem Erkalten klar. In Alkohol 
lost sich Alumnol, wenn auch in geringerem Grade als in Wasser, 
und zwar mit blauer Fluorescenz. In Glycerin ist es loslich, dagegen 
in Aether unloslich. Die wasserige Losung wird durch Eisenchlorid 
blau gefarbt, sie reagirt iibrigens sauer. 

Alumnol besitzt reducirende Eigenschaften, oder vielmehr es 
wird leicht, z. B. schon durch den Sauerstoff der Luft oxydirt. -
Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die, dass Alumnollosungen in 
Eiweiss- und L.eimlosungen Niederschlage erzeugen, welche durch 
einen Ueberschuss von Eiweiss bez. von Leim wieder gelost werden. 

Fiigt man zu einer etwa 2-5 procentigen wasserigen Alumnol
losung Ammoniak, so erfolgt Ausscheidung von gallertartigem Alu
miniumhydroxyd, zugleich nimmt die Fliissigkeit eine eigenartige, 
blaue Fluorescenz an. - In ahnlicher Weise wirkt Natronlauge, nur 
geht bei einem U eberschuss der letzteren das zunachst ausgefallte 
Thonerdehydrat wieder in Losung. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Das Alumnol besitzt autiseptische und adstringirende 
Eigenschaften. Die 1 procentige Losung todtet Bacillen und Sporen von 
Milzbrand, ferner Pyocyaneus, Prodigiosns. Noch 0,4 procentige Losungen 
verhindern jedes Wachsthum nnd 0,01 procentige Losungen stiiren die 
Weiterentwicklung von Milzbrand-, Typhns-, Cholera-, Finkler-Prior-, Pyo
cyaneus-, Prodigiosus-, Staphylococeus-Culturen. In eitrigen Secreten lost 
sich Alumnol auf, so dass auf der einen Seite eine Wirkung in die Tiefe 
moglich ist, wahrend andererseits Verstopfung von eiternden Hohlen nnd 
Gangen durch Alumnol ausgeschlossen ist. 

Bisher wurde das Alumno] bei eiternden Flachen-. nnd Hohlenwunden 
(0,5-2 procent. Losung), in der gynakologischen Praxis zu Spiilungen 
(0,5-1 procent. Lasnng), in 2-20 pro cent. Stab chen bei Endometritis, zur 
Tamponade des Uterus (Gaze in die 10-20 procent. Losung getaucht) an
gewendet. In der Dermatotherapie erwies es sich gegen frische nnd chro
nische Entziindnngen nnd Infiltrationen der Haut niitzlich. - Bei Go
norrhoe verschwanden die Gonokokken bei 3-4 maliger Injection im Tage 
von 6 cern einer 1-2 procent. Liisung nach 3-6 Tagen. Nach dem Ver
schwind en der Gonokokken winl tiiglich nur einmal injicirt oder es werden 
schwachere Losungen benutzt. W 0 lffb er g benutzt 4 procentige Losnng 
zur Reinigung des Auges von Eiter vol' der Eintraufelung von Silber
nitrat. 
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Sozal, p-ph enol s ulfo s a ures Al uminiu m [Cs HlOH)S03]3AI, 
ein dem Alumnol ahnliches Priiparat, wurde von Girard und 
L ii s ch e r bacteriologisch und klinisch untersucht. Fabricirt wird 
es von C. Haaf, Bern. 

Die Darstell un g erfolgt entweder durch Sattigen mit p-Phenolsulfo
saure mit Aluminiumhydroxyd oder durch Umsetzen von p-phenolsulfo
sauren Baryum mit Aluminiumsulfat. 

Das Priiparat des Handels bildet krystallinische Korner von 
stark adstringirendem Geschmack und nur schwachem Phenol-Geruch. 
Es lOst sich leicht in Wasser und Glycerin, auch in Alkohol zu 
haltbaren Losungen. Die wasserige Losung giebt mit Baryumchlorid 
nur schwache Triibung, mit Eisenchlorid violette Farbung, mit 
Ammoniak einen Niederschlag von Aluminiumhydroxyd. Beim Er
hitzen im Platintiegel bliiht sich Sozal zunachst stark auf, verkohlt 
zum Theil und hinterlasst schliesslich in Siiuren nur schwer lOsliches 
Aluminiumoxyd. Aufbewahrung wie Alumno!. 

Seiner Wirkung nach ist das Sozal ein Antisepticum etwa wie 
das Aluminiumacetat. Lii scher wendete es bei Eiterungen, tuberculosen 
Geschwiiren und cystitischen Fallen an; bei letzteren wurde es in Form 
1 procentiger Injectionen, aber auch innerlich benutzt. 

Die wasserige Losung falIt Eiweiss, aber der Niederschlag wird durch 
einen Ueberschuss von Eiweiss wieder gelost. Vergl. Alumnol S.62. 



Organische Verbindungen. 

a) Methanderivate. 

Pentalum. 
Pen tal. T1·imethylaethylen. (3-Isoamylen. 

Co 1110 , 

Diese ihrer Constitution nach als "Trimethylathylen" zu 
bezeichnende Verbindung wurde 1844 von Balard durch Einwirkung 
von Zinkchlorid auf Fusel61, spater von Anderen auf verschiedenen 
Wegen in reinerem Zustande dargestellt. Gegenwartig wird es von 
C. A. F. Kahlbaum-Berlin v611ig rein durch Wasserabspaltung aus 
dem tertiaren Amylalkohol (Amylenbydrat, s. dieses) erbalten. 

Darstellung. Amylenhydrat wird auf dem Wasserhade mit einer 
festen organischen Saure (Weinsaure, Citronensaure, Oxalsaure) oder mit 
Phosphorsaurehydrat erwarmt. Es zerfiillt alsdann glatt in Wasser und 
Amylen. Das Amylen wird abdestillirt und der fractionirten Destillation 
unterworfen. D.R.P. 66866. 

Die Darstellung berubt einfacb auf der Abspaltung von Wasser 
aus dem Amylenbydrat, bei welcher die betreffende Saure die Rolle 
des Wasser abspaltenden Mittels spielt: 

H 0 + OHg > 0 = 0 < OH3 
2 OH3 H 

Amylenhydrat. Trimethylaethylen. 

Concentrirte Mineralsauren sind als Condensationsmittel nicbt 
anwendbar wegen del' sonst moglichen Bildung von Polymerisations
producten. 

Eigenschaften. Eine farblose, leicbt beweglicbe, leicbt fliicbtige, 
sebr leicht entziindlicbe Fliissigkeit, im Gerucbe dem Benzin abnlicb, 
zugleicb aber etwas stecbend, an Senfol erinnernd. Spec. G. 0,679 bei 0°. 
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Siedep. 37-38° C. In Wasser ist es so gut Wle unloslich, dagegen 
ist es in jedem Verhaltnisse misch bar mit Chloroform oder Aether, 
auch mit Weingeist von 90 Vol. Proc., nicht aber mit solchem -von 
80 Vol. Proc. u. darunter. Jod lost es mit himbeerrother Farbung auf. 

Ein Gemenge von 2 Vol. Schwefelsaure und 1 Vol. Wasser lOst 
das Amylen I) in der Kalte vollig und ohne Farbung auf unter Bil
dung von Amylschwefelsaure (s. Amylenhydrat). Conc. Schwefelsaure 
fiihrt es unter Selbsterwarmung und Gelbfarbung in polymere Modi
ficationen uber. Rauchende Salpetersaure wirkt ungemein heftig 
ein; die entstehenden Producte sind noch nicht bekannt. 

Priifung. Es sei farblos, vollig ftiichtig und destillire bei 37 bis 
38° vollig uber. Diese Priifung gestattet den Nachweis von Grenz
kohlenwasserstoffen, da die aus diesen bestehenden Gemische (Benzin, 
Petroleumather etc.) keinen einheitlichen Siedepunkt haben. 

Aufbewahrung. An einem kuhlen Orte, zweckmassig unter 
Korkverschluss in nicht zu grossen Gefassen unter den indifferen ten 
Arzneimitteln. Schutz vor Tageslicht ist nicht erforderlich, dagegen 
beachte man die Feuergefahrlichkeit des Praparates. 

Anwendung. Als Inhalations-Aniistheticum bei kleineren Operationen. 
Die Narcose tritt in etwa 60 Secunden ein und soll weder von iiblen 
Erscheinungen noch Folgeerscheinungen begleitet sein. Herzthiitigkeit, 
Respiration sollen nicht beeinflusst werden. Zu einer Narcose werden 
beirn Erwachsenen 15-20 ccrn verbraucht. Der Arzt beachte, dass bei 
Benutzung einer Maske sich wegen der leichten Fliichtigkeit des Priipa
rates Eiskrystalle an der Maske anzusetzen pflegen. 

In der letzten Zeit sind mehrere Todesfiille beim Gebrauche von Pental 
vorgekornmen, welche auf Herzfehler der zu Aniisthesirenden zuriick
gefiihrt wurden, jedenfalls aber den Operirenden zur Vorsicht mahnen. 

Methylum chloratum. 
Chlormethyl. 1I1ethylchlorid. 1I1onochlormethan. 

eRa Cl. 

Das Chlormethyl wurde von Berth el ot zuerst bei der Einwirknng 
von CLlor auf Methan erhalten und entsteht nach einer ganzen Reihe 
von Bildungsweisen. Practisch wird es in der Regel durch Erhitzen 
von Methylalkohol mit Salzsaure oder durch Destillation eines Ge-

I) Zur Priifung auf die Reinheit liisst sich diese Reaction nicht gut 
verwerthen. 

Fischer. 6. Auf!. 5 
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misches von 1 Th. Methylalkohol, 2 Th. Kochsalz und 3 Th. Schwefel
saure erhalten. Technisch werden ganz erhebliche Mengen durch 
Erbitzen des aus der Vinasse (eines Abfallsproductes der Ruben
zuckerfabrication) gewonnenen salzsauren Trimetbylamins mit Salz
saure auf 3500 gewonnen (Vincent): 

(OH3)3 N + 4 H 01 = NH4 01 + 3 OH3 01. 

Indessen wird ein solcbes Product wegen der in demselben ent
haltenen Verunreinigungen von Kr aem er sogar fUr die Tbeerfarben
industrie beanstandet, so dass es sicb zum mediciniscben Gebraucbe 
noch viel weniger eignen durfte. - Sebr reines Ohlormetbyl wird 
durch die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & 00. in Elber
feld dargestellt. 

Darstellung. 1 Mol. Metbylalkohol wird mit 1 Mol. Salzsaure (in 
Form von Salr.saure 23 0 B.) mit oder ohne Zusatz von Ohlorzink in Auto
claven langere Zeit auf 100 0 erhitzt. 

OH3 • OH+ H 01= H2 0 + OHs 01, 

wobei der Druck auf 30-35 Atmospbaren steigt. Das gebildete Ohlor
methyl wird zum Zweck seiner Reinigung durch ein System von 'Wasch
flaschen geleitet, welche Wasser, Schwefelsaurc, Sodalosung und nochmals 
Schwefelsaure enthalten, alsdann in Gasometern aufgefangen und aus dies en 
in metallenen Druckflaschen unter Abkiihlung und einem Druck von 
3-7 Atmospbaren verdichtet. 

Eigenschaften. Oblormethyl ist ein farbloses, atherisch riecben
des Gas, welcbes mit grungesaumter Flamme brennt. Leicbt entzund
lich, etwa wie Aetherdampf, ist es nicht. Es lost sich zu etwa 
4 Vol. in Wasser, zu 35 Vol. in Alkohol oder Methylalkohol und ist 
auch in Aether oder Chloroform leicht loslicb. (Eine Losung in 
Chloroform ist das Compound liquid von Richardson). Es kann 
durch Abkublung auf -25 0 C. unter gewohnlichem Druck, oder bei 
gewohnlicher Temperatur durch einen Druck von 5 Atmospharen zu 
einer Flussigkeit verdicbtet werden, welche bei -23,7° ein spec. 
Gewicht von 0,9915 hat und bei -21 ° siedet. Bei dem Verdampfen 
des flussigen Chlormetbyls wird der Umgebung eine enorme Menge 
Warme entzogen, mit anderen Worten VerdampfungskiUte erzeugt. 

Priifung. Dieselbe kann sich darauf beschranken, dass man 
etwas Cblormethyl in durch Eis gekuhltes destillirtes Wasser ein
leitet und die resultirende Losung auf ihr Verhalten gegen Lackmus
papier, Silbernitrat und Jodkalistarkelosung pruft. Sie muss gegen 
diese Reagentien sich indifferent verbalten. 
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Aufbewahrung. An einem klihlen Orte. - Die Versendung des 
Chlormethyls durch die Fabriken erfolgt mit Rlicksicht auf die 
physikalischen Eigenschaften des Praparates in metallenen, druck
festen Flaschen mit Ventilansatz; man nennt dieselben "Bomben" 
oder "Syphons". Eine besondere Gefahr ist mit denselben nicht 
verknlipft, da die Dampfspannung des fllissigen Chlormethyls bei 
20 0 nur 4,81 Atmospharen betragt. Es ware daher nicht ausge
schlossen, dass man kiinftig zur Aufbewahrung auch glaserne Sy
phons benutzte, welche alsdann zweckmassig durch einen Filzbeutel 
zu schiitzen waren. 

Verschreibt der Arzt Chlormethyl, so ist eine Bombe zu tariren 
und abzugeben. Nach der Benutzung wird durch nochmalige Wa
gung festgestelt, wie viel ChI or methyl verbraucht warde. Nach 
dem noch vorhandenen Inhalt wird es sich richten, ob der Patient 
den ganzen ihm iibergebenen Inhalt odeI' nur den verbrauchten Theil 
zu bezahlen hat. 

Anwendung. Das fliissige Chlormethyl wird auf Grund seiner Kiilte 
erzeugenden Eigenschaft zur Zeit als locales Aniistheticum empfohlen. 
Die Prioritiit diesel' Anwendung kommt nach den Untersuchungen del' 
Pariser Academie Deb 0 w e zu. Indessen hat Bailly 1886 und nach ihm 
Raison sich urn die practische Einfiihrung verdient gemacht. 

Bailly nennt sein Verfahren, Aniisthesie durch Kiilte zu erzeugen, 
"Stypage" und hat fUr dasselbe eine besondere Technik vorgeschrieben. 
Del' zu aniisthesirende Kiirpertheil wird in der gewiinschten Ausdehnung 
mit einem Tampon aus 'Vatte und Seide bedeckt und gegen diesen der 
Strahl des das Chlormethyl enthaltenden Syphons gerichtet. Das Gewebe 
triinkt sich zuniichst mit dem Chlormethyl, durch dessen Verdunstung eine 
enorme Kiilte erzeugt wird. Die betroffenen Kiirperstellen werden blutleer 
und viillig empfindungslos. 

Diese Aniisthesie soll vortreffliche Dienste geleistet haben bei Zahn
neuralgien, Gesichtsneuralgien, Intercostalneuralgien, Ischias, Muskelrheu
matismu8, bei denen die Schmerzen angeblich entweder nach einmaliger 
oder mehrmaliger Anwendung schwanden. Ferner kann man wiihrend del' 
Dauer del' Aniisthesie klein ere chirurgische Operationen, z. B. Oeffnen von 
Panaritien etc. schmerzlos ausfiihren. 

Technisch findet das Chlormethyl in der Theerfarbenindustrie ~zum 
Methyliren" und in der Eisfabrication ausgedehnte Anwendung. 

Chloryl. Mit diesem Namen ist kiirzlich In belgischen Zeit
schriften ein gleichfalls als Kalte-Anastheticum dienendes Gemisch 
von Methy lchlorid und Aethylchlorid bezeichnet worden. 

5* 
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Compound liquid-Richardson ist eine gesiittigte Losung von 
Chlormethyl in Chloroform. Sie wurde von R. als Ersatz des reinen 
Chloroforms fUr Narcosen vorgeschlagen, seheint aber keine beson
deren VorzUge zu haben, da sie sich nicht einfUhrte. 

Methylenum chloratum. 
1lfethylenum bichloratum. ]lethylenchlorid. .il1ethylenchlorur. 

Dichlormethan. 

CHz C12• 

Bei der Beurtheilung dieses Praparates hat man streng zu un
terscheiden zwischen der ehemischen Verbindung "Methylenchlorid" 
und den mit dem namlichen Namen bezeichneten Priiparaten, welche 
namentlieh in England benutzt und von da aus empfohlen werden. 
Wir beschaftigen uns zunachst mit der chemischen Verbindung 
Methylenchlorid CH2 C]2' 

Darstellung. Das Methylenchlorid bildet sieh durch Einwirkung von 
Chlor auf Methan 

CH4 + 4 Cl = 2 H Cl + CHz Cl2 

oder durch Einwirkuug von Chlor auf Chlormethyl 

CHa Cl + 2 Cl = H Cl + CH2 Clz • 
Dargestellt kann es werden durch Einwirkung von Chlor auf Methylen

iodid 
CH2 Jz + Clz = CHz Cl2 + Jz 

oder durch Reduction von Chloroform in alkoholischer Losung mittels 
Zink und Salzsaure, wobei naturlich der nascirende Wasserstoff reducirend 
wirkt 

CH Cia + 2 H = H Cl + CH2 C12 • 

Man tragt das Reactionsproduct in Wasser ein, sammelt die sich ab
setzende specifisch schwere Schicht, reinigt dieselbe durch Behandeln mit 
Soda16sung und darauf folgend mit Schwefelsaure, wascht "'iederum mit 
Wasser und unterwirft das durch Chlorcalcium getrocknete Product mehr
fach der fractionirten Destillation, wobei die zwischen 40-42° C. uber
gehenden Antheile gesammelt werden. Von verschiedenen deutschen Fabriken 
wird indessen gegenwartig augenscheinlich nach anderen verbesserten Ver
fahren gearbeitet, welche ein mehr oder weniger reines Praparat ergeben, 
aber nicht bekannt geworden sind 1). 

1) Eine Patentanmelduug der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
& Co. in Elberfeld vom 3. October 1887 enthalt nachstehenden Patent
anspruch: 
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Eigenschaften. Das reine Methylenchlorid bildet eine farblose, 
chloroformartig riecLende Fliissigkeit, welche beziiglich ihrer Lo
sungsverhaltnisse das gleiche Verhalten wie das Chloroform zeigt. 
Das spec. Gewicht ist bei + 150 C. = 1,354, der Siedepunkt liegt 
zwischen 41-420 C. Es ist gerade so wie das Chloroform nicht 
leicht entzilndlich, seine Dampfe jedoch brennen mit grilngesaumter 
Flamme. 

Priifung. Dieselbe erstreckt sich auf einen Gehalt an Chloroform 
oder Methylalkohol und ferner auf die auch das Chloroform verun
reinigenden Zersetzungsproducte: Das spec. Gewicht sei bei 150 C. 
= 1,354 (hoheres spec. Gew. deutet auf Chloroformgehalt). Der 
Siedepunkt des Praparates liege bei 41-42 ° C. Hat man spec. 
Gewicht und Siedepunkt bestimmt, so schilttelt man etwa 50 ccm 
des Metbylenchlorides zweimal mit je 100 ccm destillirten Wassers 
aus, entwassert es nach dem Abbeben mit geschmolzenem Chlorcal
cium und destillirt nun wieder. Der Siedepunkt darf nun gegen
ilber dem erst beobachteten keine Veranderung zeigen, auch das spec. 
Gewicht muss das gleicLe sein. (Durch das Ausschiitteln mit Was
ser wilrden Methyl- oder Aethylalkohol entfernt werden, welche 
chloroformhaltigen Praparaten zur Erniedrigung des spec. Gewichtes 
zugesetzt werden.) 

Ferner: Methylenchlorid mit dem gleichen Volumen reiner 
Schwefelsaure gescbilttelt, fiirbe die letztere nicht (wie bei Chloro
form). 

Wird Methylenchlorid mit dem gleichen Volumen Wasser ge
schiittelt, so gebe das letztere mit Silbernitrat keine Triibung 
(cblorhaltige Zersetzungsproducte), mit Jodzinkstarkelosung keine 
Blauung (Cblor), auch reagire es gegen Lackmus nicht sauer (Salz
saure). 

Verfahren zur Darstellung von Methylenchlorid aus Chloroform 
durch: 

1. Behandeln von Chloroform mit Zink, Zinn, Eisen oder Mangan 
und mit Salzen dieser Metalle, schwefelsaurer Thonerde oder Alaun. 

2. Behandeln von Chloroform mit Zink, Zinn, Eisen oder Mangan 
und mit Wasser unter allmaliger und in kleinen Portionen und naeh lan
geren Zwischenraumen erfolgender Zugabe von Schwefelsaure, Salzsaure, 
Essigsaure oder Ameisensaure zum Neutralisiren des bei der Reaction ent
stehenden Zinkhydrates. In heiden Fallen darf die Temperatur von + 25° 
wahrend der Operation nicbt iiberschritten werden. 
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Aufbewahrung. Das Methylenchlorid wird In gut verschlossenen 
Geflissen (mit Glasstopfen) yor Licht geschiitzt, ausserdem vo r_ 
s i,chtig an einem kiihlen Orte aufbewahrt. Ein Zusatz von 0,5-1% 
reinem Alkohol erh5ht, wie beim Chloroform, die Haltbarkeit des 
Praparates. 

Anwendung. Das Methylenchlorid ist wiederholt, zuletzt von Eich
holz und Geuther, welche wohl iiberhaupt zuerst mit einem rein en 
Praparat (aus den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld 
stammend) arbeiteten, als Ersatz des Chloroforms empfohlen worden. Nach 
E. und G. bewirkt reines Methylenchlorid die Narcose ebenso schnell und 
tief wie Chloroform, wenn auch weniger nachhaltig, dagegen besitzt es vor 
dem Chloroform wesentliche Vorziige: Wahrscheinlich anf Grund des 
geringeren Chlorgehaltes ist die Einwirkung des Methylenchlorides auf 
Puis und Respiration lange nicht so gefahrlich wie diejenige des Chloro
forms. - Indessen darf nicht vergessen werden, dass diese Frage noch 
lange nicht sicher entschieden ist, vielleicht aber ihrer Lasung entgegengeht. 

Wegen der leichteren Fliichtigkeit des Methylenchlorides kommt es 
haufig vor, dass sich an del' benutzten Maske Krystalle ansetzen; die
selben erregen bisweilen mit Unrecht das Erstaunen des Arztes: es sind 
Eiskrystalle. 

Methylenchlorid- Richardson, englisches Methylenchlorid. 
Unter diesem Namen wurden von England aus Praparate anempfoh
len, welche sich nach wiederholt vorgenommenen Untersuchungen 
als Gemische von etwa 1 Vol. Methylalkohol und 4 Vol. Chloroform 
erwiesen. Jetzt sollen dieselben Gemische als "Methylene" be
zeichnet abgegeben werden. 

Ob, wie dies von Spe-ncer Wells bestimmt behauptet wird, 
eine solche Mischung besser wirkt als reines Chloroform oder reines 
Methylenchlorid, das zu entscheiden ist Sache des Chirurgen, fUr 

den Apotheker aber erwachst jedenfalls die Pflicht, falls Methylen
chlorid verschrieben werden sollte, mit dem Arzte Riicksprache zu 
nehmen, was er unter Methylenchlorid versteht. 

Vorsichtig, vor Licht geschUtzt aufzubewahren. 

Aethylum chloratum. 
Chlorathyl. ·ll"Ionochloriithan. .Aether chloratus. 

C2 H5 Cl. 
Darstellung. Dieses schon lange bekannte Praparat wird zur Zeit 

(Societe Gillard, Monnet & Bartier) durch Erhitzen von Aethylalkohol und 
Salzsaure unter Druck dargestellt. 
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Aethylalkohol und moglichst cone. wasserige Salzsaure werden unter 
40 Atrnosphiiren Druck liingere Zeit auf etwa 150 0 erhitzt. 

C2 Hs. OH+ H Cl=H2 0 + C2 H5 CI. 
Das Reactionsproduct wird destillirt, die Aethylcbloridschicht abgehoben, 
mit sodabaltigern Wasser gewaschen, alsdann durch Calciumchlorid entwiissert, 
schliesslich destillirt und das Destillat unter guter Kuhlung gesarnrnelt. 

Eigenschaften. Aethylchlorid ist eine farblose, leicht bewegliche 
Fliissigkeit yon eigenthiimlichem, angenehmen Geruche und brennend
sussem Geschmacke. Es crstarrt noch nicht bei -29 0 und siedet 
bei + 12,50• Bei 0 0 hat es das spec. Gewicht 0,921. In Wasser 
ist es nur wenig, leicht in Alkohol liislich. 

Priifung. Es verfliichtige sich schon bei mittlerer Temperatur 
ohne Riickstand. Leitet man seinen Dampf in Wasser, so darf 
dieses wedel' blaues Lackmuspapier riithen, noch nach dem An
sauem mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung sofort getriibt 
werden. (Salzsaure, in zersetzten Praparaten anwesend.) 

Anwendung. Aethylchlorid kornrnt zur Zeit in G1asrohren mit grader 
oder winkeliger Capillare in den Handel. Es wird als locales Kiilte-Aniisthe
ticum bei kleineren Operation en (Incisionen etc.) benutzt, indem man die 
Capillare abbricht und das Glas mit der nach unten gerichteten Spitze auf 
den betreffenden Korperthei\ richtet. Noch bequemer ist fUr den Arzt die 
Packung des Praparates in Glasrohren mit Schraubenverschluss. Die 
Handwarrne reicht hin, urn das Aethylchlorid aus der Capillare in kriiftigern 
Strahle austreten zu lassen. - Die Kiiltewirkung beruht auf del' leichten 
Fliichtigkeit des Aethylchlorides. 

Aethylenulll chloratum, Elaylchlorid, Liquor hollan
dicus, Dutsch liquid, C2 H4 CJ 2 , wird durch directe Vereinigung 
gleicher Volumina Aethylengas und Chlor erhalten. Formel: 

CI-CH2 -CH2 -CI. 

Farblose, chloroformahnlich riechende, sii.sslich schmeckende, 
leicht fliichtige Flii.ssigkeit. Siedepunkt 85 0 C. Das spec. Gewicht 
ist bei 0° = 1,280, bei 15 0 C. = 1,2545. Beirn Erwarmen mit Anilin 
und Kalilauge entsteht nicht das widerlich riechende Isonitril 
(Unterschied yom Chloroform). 

Das mit Aethylenchlorid geschiittelte Wasser reagire nicht sauer 
und trii.be Silbernitratlosung nicht. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und yor Licht geschii.tzt. 

Anwendung. Ebenso wie das Chloroform zu reizenden und schmerz
stillenden Einreibungen, ferner als Inhalations-Aniistheticum. Es steht mit 
Unrecht in dem Rufe, weniger gefiihrlich zu sein als Chloroform. 
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AethyJidenulll chloratulll, Dichloraethan, Aether' anaesthe
ticus, CH3 - CH C12, wurde zuerst von Regnault durch Einwirkung 
von Chlor auf Aethylchlorid erhalten. Gegenwartig gewinnt man es 
als Nebenproduct bei del' Chloralfabrication oder durch Einwirkung 
von Phosphorpentachlorid auf (Par-) Aldehyd: 

Aldehyd Phosphor
pent'lchlorid 

Phosphor
oxychlorid 

+ 
Aethyliden

chlorid. 

Farblose, chloroformartig riechende, siisslich schmeckende, leicht 
fliichtige Fliissigkeit. Siedepunkt 58,5° C. Das spec. Gewicht ist 
bei 00 = 1,204, bei 15° C. = 1,181-1,182. Beim Schiitteln mit 
conc. Schwefelsaure braunt es diese. Fehling'sche Losung wird 
beim Erhitzen nicht reducirt. Beim Erwarmen mit Anilin und Kali
lauge tritt widerlich riechelldes Isonitril nicht auf. 

Aufbewahrung und Priifung wie bei Aethylenchlorid. 
Anwendung. Nach Liebreieh ist das Aethylidenchlorid als Inhalations

Anasthetieum weniger gefahrlich wie Chloroform. 

Aethylum bromatum. 
Bromiithyl. Aether bromatus. Aether hydrobromicus. ~fonobromiithan. 

Br'omure d'Ethyle. Aethyle bromata. 

C2 Hs Br. 

Das Bl'omathyl wurde 1827 zuerst von S erulla s dargestellt. 
1858 wurde es von Tournville und Nunnely als Anastheticum 
empfohlen. 1887 wies Langgaard nach, dass zum medicinischen 
Gebrauche die mit Hiilfe von Bromphosphor erhaltenen Praparate 
llicht zu verwenden seien. 

Darstellung. Das in del' organischen Synthese gebrauchte Brom
athyl wird durch Erhitzen von Alkohol mit Bromphosphor darge
steIIt. Diese Praparate sind wegen ihres Gehaltes an organischen 
Schwefel- und Arsenverbindungen vom medicinischen Gebrauche aus
zuschliessen. Dagegen liefert die nachfolgende V orschrift (Cod. fran y., 
Deutsch. Arzneibuch) ein gutes Praparat: 

70 gr Alkohol von 95% werden mit 120 gr cone. reiner Sehwefelsaure 
gemiseht. Naeh dem Erkalten bringt man die Misehung in einen Destillir
kolben oder eine tubulil'te Retorte, und fiigt in klein en Portion en unter 
moglichster Vermeidung von Erwarmung 120 gr gepulvertes Bromkalium 
hinzu. Del' diese Mischung enthaltende Kolben (oder die Retorte) wird 
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mit einem Liebig'schen Kiihler verbunden, welcher mit seinem freien Ende 
unter Wasser taucht, um einer Verdunstung des sich bildenden Bromathyls 
vorzubeugen. Nachdem die in der Kalte vor sich gehende Reaction be
endet ist, destillirt man aus dem Sandbade bei etwa 1250 C. abo Das 
Destillat wird alsdann mit einer 5procentigen Liisung von Kaliumcarbonat, 
hierauf mit dem 3-4fachen Volumen destillirten Wassers gewaschen. Man 
lasst absetzen, trennt die Aetherschicht von der wasserigen Fliissigkeit 
mittels eines Scheidetrichters und entwassert das so gereinigte Bromathyl 
durch Eintragen von geschmolzenem Chlorcalcium. Nach etwa eintagigem 
Stehen iiber Chlorcalcium giesst man es ab, vermischt es mit 1/10 seines 
Gewichts frischen Mandel- oder Oliveniiles und destillirt es vorsichtig aus 
dem Wasserbade abo Die zwischen 38-40 0 C. iibergehenden Antheile 
werden gesondert aufgefangen; sie bestehen aus reinem Bromathyl. 

Der chemische VerI auf dieser Darstellung ist leicht verstandlieh. 
Alkohol und Sehwefelsaure verbinden sich zunachst zu Aethylschwe
felsaure. 

Die letztere setzt sich mit dem zugefiigten Bromkalium zu saurem 
schwefelsauren Kalium und Bromathyl urn. 

/0 I C2 H5 + Br I K /OK 
802 ,,- =802,,- + C2 H5 Br. 

"-OH "-OH 

Eigenschaften. Das Bromathyl bildet eine farblose, lichtbrechende, 
leicht bewegliche, speeifisch schwere Fliissigkeit von siisslichem, 
chloroformahnliehen Geruche und brennendem Geschmaeke. Es siedet 
in reinem Zustande zwischen 38° und 39° C., sein spec. Gewicht 1) ist 
bei 150 C. gleieh 1,445-1,450. In Wasser ist es unliislich, dagegen 
liislieh bez. misehbar mit Alkohol, Aether, Chloroform, fetten und 
atherischen Oelen. Es ist nicht leieht entziindlich! - Durch den 
Einfluss von Luft und Licht zersetzt es sich allmalig unter Bildung 
von Bromwasserstoff und freiem Brom; es ist dann gewiihnlich braun
lich gefarbt und besitzt saure Reaction. 

Priifung. Es sei farblos und besitze angenehm chloroformartigen, 
aber niemals stechenden oder unan'genehmen Geruch [Prapa
rate, welche diese letzteren Eigenschaften auch nur im geringsten 

Grade zeigen, sind, ohne Riicksicht auf ihre sonstige Reinheit, vom 

1) Das spec. Gewicht des reinen Aethylbromids ist naeh 8cholvien 
bei 15 0 C. = 1.4735. 
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medicinisehen Gebraueh zuruekzuweisenJ und sei bei ge
wohnlieher Temperatur ohne Ruekstand fluehtig. - Sehuttelt man 
das Praparat mit dem gleiehen Volumen destillirtem Wasser, so darf 
das letztere, naehdem es abgehoben ist, blaues Laekmuspapier nieht 
rothen, aueh mit Silbernitrat nicht so for t eine Trubung geben 
(Bromwasserstoffsaure). - Mit dem gleiehen Volumen reiner cone. 
Schwefelsaure gesehuttelt, darf auch naeh Verlauf von 1 Stunde keine 
Farbung auftreten. (Aethylen- und Amylverbindungen; bei Anwesen
heit von Sehwefelverbindungen entsteht gelbe Farbung.) Lasst man 
einige Tropfen Aethylbromid in eine 3 em hohe Sehieht von Jodkali
losnng langsam einfallen, so durfen die sieh zu Boden setzenden 
Tropfen keine violette Farbung zeigen. (Freies Brom.) 

Aufbewahrung. Vor Lie h t g esc hut z t (gelbe Gefasse) in 
kleinen vollstandig gefiillten und gut versehlossenen Gefassen vor
sic h t i g. Es durfte sieh aueh ein Zusatz von 1-2 % Spiritus em
pfehlen. - Gebraunte Praparate sind mit dunner Natronlauge, dann 
mit Wasser zu wasehen, hierauf mit Chlorealeium zu troeknen und 
zu reetifieiren. 

Anwendung. Es bewirkt, in Dampfform eingeathmet, Anasthesie wie 
Aether. Puis und Respiration werden anfangs besehleunigt, dann ver
langsamt; der Blutdruck wird herabgesetzt. Die Anasthesie tritt schneller 
wie bei Chloroform ein (schon naeh '/2 bis 1 Minute), geht aber rasch vor
uber, so dass etwa von Minute zu Minute neue Zufuhren von Bromathyl 
nothwendig sind. Langere Zeit als 10-15 Minuten lasst sich die Narcose 
nicht gut erhalten. Die Bewusstlosigkeit ist wahrend der Narcose nicht 
aufgehoben, doeh werden Schmerzeindriicke nicht empfunden. Die Muskel
spannung bleibt wahrend der Narcose erhalten. Man benutzt daher das 
Bromathyl als Inhalationsanastheticum bei klein.eren, nicht iiber 10 bis 15 
Minuten dauernden Operation en, bei denen Complicationen ausgeschlossen 
sind: bei Incisionen, Entfernung von Fremdkorpern, Zahnextractionen. 
Dagegen sind ausgeschlossen aile langer als 10 bis 15 Minuten dauernden 
Operationen, solche, bei denen Stillung grosserer Blutungen zu erwarten 
ist und bei denen eine Entspannung der Musculatur indicirt ist, z. B. bei 
Einrichtung von Luxationen. Von Vortheil soli es sich auch bei normal en 
und unnormalen Geburten erwiesen haben. Die zur Anasthesie nothige 
Dosis betragt zwischen 5 und 30 gr. Hysterische und Epileptische lasst 
man 4-6 gr, auf eine Compresse getraufelt, einathmen. Innerlich wird 
es zu 5-10 Tropfen auf Zucker, oder mit Spiritus verdiinnt, oder in 
Gelatinekapseln gegeben. 

D erA r z t hut e sic h, das Bromathyl mit dem giftigen 
Aethylenbromid zu verwechseln, der Apotheker hute sieh, letzteres 
Praparat auf ein mangelhaft versehriebenes Reeept hin abzugeben. 

Vorsichtig und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
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Aethylenum bromatum, Bromathylen, O2 H4 Br2 , wird dar
gestellt durch Einleiten von Aethylengas in kalt zu haltendes Brom, 
bis Entfarbung eintritt. 

O2 H4 + Br2 :- O2 H4 Br2• 

Farblose, stark lichtbrechende, chloroformartig riechende und 
si.isslich schmeckende, leicht fliichtige Fli.issigkeit. Siedepunkt 131,50 0. 
Das spec. Gewicht ist bei 20° O. = 2,170. 

Es giebt beim Erhitzen mit Anilin und Kalilauge nicht die Iso
nitrilreaction. Beim Kochen mit weingeistiger Kalilauge werden 
Wasser, Vinylalkohol und Bromkalium gebildet. 

Das mit Bromathylen geschi.ittelte Wasser riithe blaues Lack
muspapier nieht und tri.ibe Silbernitratliisung nicht sofort. (Brom
wasserstoff.) 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Lieht geschi.itzt. 
Anwendung. Bromathylen wurde 1890 von Don at h gegen Epilepsie 

empfohlen. Er giebt es Erwachsenen dreimal Uiglich zu 0,1-0,2 gr am 
besten in Oel-Emulsionen, auch in Kapseln und zwar mit Mande161 gemischt. 
Man beachte, dass das Praparat erheblich toxischer ist als Aethylbromid 
und namentlich die Darmschleimhaut stark reizt. 

Arnylenurn hydraturn. 

Amylenhydrat. Dimethyl-athylcarbinol. Tertiiirer Amylalkohol. 

(CH3)2 • C2 Hs • C • OH. 
Von Alkoholen, welche zur Gruppe der "Grenzalkohole" oder 

"gesattigten Alkohole" On H2 n + 2 0 gehiiren, sind theoretisch nicht 
weniger als ach t der Formel 0 5 H12 0 entsprechende miiglich und 
aile acht sind zur Zeit thatsachlich dargestellt und beschrieben. Man 
fasst dieselben mit dem Namen Amylalkohole zusammen und 
unterscheidet nachfolgende Modificationen: 

Primare. 
1. OH3 - OH2 - OH2 - OH2 - OH2 . OR. 

Normal·Amylalkohol oder Normal·Butylcarbinol 

2. g~:>OH-OH2-0H2.0H. 
Isoamylalkohol Gahrungsamylalkohol 

Isobutylcarbinol 

3. g~H5 > OH - OH2 • OH. 
Methyl·Aethyl-carbin-Carbinol 

4. g~: > 0 -- OHz OR. 
OH3 / 

Trimethyl-Aethylalkohol 
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Secundare. 

CH----__ _ 
5. CH~ _ CH2 CH2 _____ CH . OH. 

C H3 _______________ 
6. CH 

. CH!> CH - CH . OH. 
Methyl-normalpropylcarhino! Methyl-isopropy!carhino! 

7. CC2~5>CH.OH. 
2 5 
Diathy!carhino! 

Tertiarer. 

CH3 ______ C OH 
8. CH3----· • 

C2H5/ 
Dimethyl-lithylcarhinol oder tertiarer Amylalkohol. 

Von dies en a c h t bekannten Amylalkoholen ist der unter No.2 
aufgefilhrte Isobutyl-carbinol seit langer Zeit bekannt und findet, da 
er in grossen Mengen in den bei der Reinigung des gewohnlichen 

Alkohols abfallenden "Fuselolen" enthalten ist, eine ziemlich ausge
dehnte Verwendung. 

Der terti are Amylalkohol, gewohnlich Amylenhydrat ge
nannt, ist 1887 durch v. Mering als Hypnoticum empfohlen 
worden; von ihm soil im Nachstehenden die Rede sein. 

Das Amylenhydrat wurde zuerst von Wurtz, spater vOJ;! Ber
thelot und Popow dargestellt, als tertiarer Alkohol aber erst von 
Flavytzky und Osipoff erkannt. Eine ergiebige Darstellungs
methode, welche beilaufig del' heutigen fabrikmassigen Darstellung 
dieser Verbilldullg zu Grullde gelegt ist, lehrte dann Wyschne
gradsky. 

Darsfellung. In einen dickwandigen Glascylinder mit eingescbliffenem 
Stiipsel von etwas mehr als 1 Liter Inbalt werden 600 ccm Scbwefelsaure 
(aus 1 Vol. H2S04 und 1 Vol. H20 gemiscbt) und 300ccm Amylen l ) ge
gossen. Der Cylinder wird geschlossen, horizontal in eine kraftige Kalte
mischung gebracht und geschiittelt. Nacb ungefahr 30 Minuten ist etwa 
die Halfte des Amylens als Amylenschwefelsaure in Liisung gegangen. Man 
trennt die letztere von dem nicht geliisten Koblenwasserstoff (Amylen) und 

I) Es giebt 5 Amylene C5 HlO ; von diesen ist am bekanntestendas 
Trimetbyl-athylen (CH3)2 = C = CH (CH3), welches durch Erbitzen von 
Gahrungsamylalkohol mit Chlorzink gewonnen wird C5HI20=H20+C5H1O' 
Da der Gahrungsamylalkobol als Isobutylcarbinol aufzufassen ist, so muss 
bei dem Uebergang in Amylen neben der Wasserabspaltung zugleich eine 
moleculare Verschiebung vor sich gehen. Das reine Amylen siedet bei 
etwa 37 ° C.; zu der 0 bigen Reaction aber benutzt man die zwischen 25 
und 42° siedenden Antheile des kau:flicben Amylens. 
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giesst die Saure-Liisung in ihr doppeltes Volumen 'Wasser, welches, um 
Erwarmuug zu vermeiden, mit Eis vermischt ist. Nach einiger Zeit der 
Ruhe filtrirt man die Liisung zur Beseitigung der letzten Kohlenwasser
stoffreste durch ein mit Wasser angenasstes Filter, neutralisirt sie darauf 
mit Kalkmilch oder Natronlauge und unterwirft sie der Destillation. Dabei 
geht zu Anfang wesentlich Amylenhydrat und nur wenig Wasser iiber. 
Das Destillat wird durch Eintragen von frisch gegliihter Potasche ent
wassert und darauf fractionirt, wobei nur die zwischeu 100 und 102,5 0 

iibergehenden Antheile aufgefangen werden. 
Der chemische V organg ist ein leicht verstandlicher. Der zur 

Aethylenreihe gehorige, ungesattigte Kohlenwasserstoff Amylcn ad dirt 
sich zur Schwefelsaure unter Bildung yon Amylschwefelsaure: 

_________ ( CHa)2 
CHa > C _ C < H + SO < OR _ SO < 0 - C=--=:::CH - CH3 
CH3 - CHa Z OR - 2 OR H 

Amyleu Amylschwefelsaure 

Die letztere zerfallt bei der Destillation mit wasserigen Alkalien 
III schwefelsaures Alkali und in Amylenhydrat 

KIOR 
o ' _ C;:::::::::::(CH3)z 
/--CHz - CH3_ ---::::::( CH3)2 

S02' -H20 + S04K2+HO-C~CH2_CHa. 
) I ~ Hl Amylenhydrat. 

Der Name Amylenhydrat wurde diesem Korper gegeben, weil 
derselbe, wie aus seiner Darstellungsweise hervorgeht, als das Hydrat 
des Amylens anzusehen ist. C5 HlO = Amylen, C5 H12 0 = Amylen
hydrat. 

Eigenschaften. Das Amylenhydrat bildet eine wasserklare, olige 
Fliissigkeit yon durchdringendem Geruch, der zugleich an Camphor, 
Pfeffermiinzol und Paraldehyd erinnert. Sein spec. Gewicht ist bei 
00 = 0,828, bei + 120 C. = 0,812 (D. Arzneib. bei 15° = 0,815-820). 
In reinem Zustande siedet es bei + 102,5° (D. Arzneib. bei 99-1030), 
doch driickt schon ein sehr geringer Wassergehalt des Praparates 
den Siedepunkt um mehrere Grade herunter (s. unten). Durch Ab
kiihlen in einer Kaltemischung von Kochsalz und Eis erstarrt es bei 
- 12,5° C. zu langen, nadelformigen Krystallen, welche bei - 12° C. 
schmelzen. Es lost sich in etwa 8 Th. Wasser von 15° C.; beim Er
warmen triibt sich die Losung. Mit Alkohol, Aether und Chloroform 

ist es in jedem Verhaltniss mischbar. 
Als tertiarer Alkohol giebt es bei der Oxydation weder einen 
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Aldehyd oder eine Saure, noch ein Keton von gleichem Kohlen
stoffgehal t. Durch Oxydation mit Kaliumbichromat und Schwefel
saure aber zerfallt es in Essigsaure und Aceton. 

Priifung. Die Identitat des Praparates ergiebt sieb aus dessen 
ebaraeteristisebem Geruehe in Verbindung mit den nacbstebenden, 
seine Reinbeit feststellenden Reaetionen. - Das Praparat muss bei 
- 12,5 0 C. zu Krystallen erstarren, die bei - 12 0 C. sehmelzen. -
Es muss in seiner ganzen Menge bei niebt liber 103-104° C. iiber
destilliren. - Der Siedepunkt des reinen Praparates liegt bei 
+ 102,5°; die Beobacbtung eines wesentlieb hoheren Siedepunktes 
wiirde das Praparat der Verunreinigung mit dem bei 131 ° C. sieden
den giftigen Gahrungsamylalkohol verdachtig machen. Ein niederer 
Siedepunkt dagegen wiirde es nabe legen, dass das Praparat Wasser 
enthalt. Das letztere diirfte die Regel bilden, da das Amylenhydrat 
sehr hygroskopiseh ist, also leiebt Feuchtigkeit anzieht und von 
den letzten Spuren Wasser schwer zu befreien ist. - Das spec. Ge
wicht sei bei 12 0 C. nicht wesentlich hoher als 0,812. - 1 gr Amylen
hydrat muss sieh in 8 Th. Wasser von 150 C. klar aufiosen. (Un
gelost wiirden Kohlenwasserstoffe bleiben.) Die so erzeugte Losung 
darf empfindliehes blaues Laekmuspapier nicht roth en (Schwefelsaure). 
- 1 gr Amylenhydrat werde in 15 gr Wasser gelost und mit Kalium
permanganat sehwach tingirt; es darf innerbalb 15 Minuten keine 
Verfarbung eintreten (Aetbyl- oder Amylalkohol). - 1 gr Amylen
hydrat werde in 15 gr Wasser gelost, mit einigen Tropfen Kalium
bicbromat und Salzsaure versetzt und sehwaeb erwarmt; es darf 
keine Griinfiirbung erfolgen (wie vorher). 1 gr Amylenbydrat werde 
in 15 gr Wasser gelost und bierauf mit 10 Tropfen Silbernitratlosung 
und 1 Tropfen Ammoniak versetzt, es darf sieh beim Erwarmen der 
Fliissigkeit kein Silberspiegel bilden oder metal!. Silber in Pulverform 
abscheiden. (Aldehyde.) 

Schlittelt man 10 cern Amylenhydrat mit 1 gr entwassertem 
weis s en Kupfersulfat in einem wohl verschlossenen Glase, so darf 
das sieh absetzende Pulver aueh naeb langerer Zeit keine starke 
blaue Farbung annehmen. (Wasser.) 

Anwendung. Das Amylenhydrat wurde dureh v. Mering als sicheres 
Hypnoticum empfohlen. Beziiglich der Intensitiit seiner Wirkung soil es 
die Mitte zwischen Chloralhydrat und Paraldehyd einnehmen. 2 gr Amylen
hydrat sollen die gleiche Wirkung besitzen wie 1 gr Chloralhydrat oder 
3 gr Paraldehyd. - Als besondere Vorziige des Priiparates werden geriihmt, 
dass es in hypnotischer Dosis die Function der Athmung und die Herz-
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thatigkeit nicht wesentlich beeinflusst. In mittleren Dosen erstreckt sich 
seine Wirkung vorzugsweise auf das Grosshirn, in grosseren auf das 
Riickenrnark und die Medulla oblongata, die Reflexe verschwinden, die 
Athmung sistirt, zuletzt erfolgt Herzstillstand. - v. Mering ernpfiehlt das 
Mittel besonders in Fallen von nervoser Schlaflosigkeit, in Fallen, wo an
dere Hypnotica contraindicirt sind (Herzfehler), bei Anami~chen, Phthisikern 
und Reconvalescenten in Dosen von 3-5 gr. Bei Kindern, die an Keuch
husten litten, hat er es in zwei Fallen zu 0,2 gr mit gutem Erfolge auge
wendet. Bei der Dispensation des Mittels ist die Schwerloslichkeit des 
Praparates zu beachten und so viel Wasser zu verordnen, dass vollstandige 
Losung eintritt, anderen Falls liegt die Gefahr nahe, dass der Patient mit 
den letzten Resten der Arznei zu viel Amylenhydrat auf einmal erhalt, wo
durch dann thatsachlich schon Intoxicationen vorgekommen sind. Die 
Ausscheidung des Arnylenhydrates erfolgt nach v. Merin g bei Kaninchen 
in Form einer gepaarten Glycuronsaure, bei Hunden und Menschen dagegen 
wird es zum grossten Theil zu Kohlensaure und Wasser verbrannt. 

Rp. Amylenhydrat 7,0 
Aq. dest. 60,0 
Extr.liquir. 10,0 

M. D. S. Abends vor dem 
Schlafengehen die Halfte zu 
nehmen. 

Rp. Amylenhydrat 
Aq. dest. 
Mucilag. Gummi 

arab. 
M. D. R. Zum Klystier. 

5,0 
50,0 

20,0 

Rp. Arnylenhydrat 6,0 (-7,0) 
Morph. hydrochl. 0,02 (-0,03) 
Aq. dest. 60,0 
Extr. liquir. 10,0 

M. D. S. Abends die Halfte 
zu nehmen. 

Rp. Arnylenhydrat 4,0 
Morph. hydrochl. 0,015 
Aq. dest. 50,0 
Mucilag. Gummi 

arab. 20,0 
M. D. S. Zum Klystier. 

Aufbewahrung. In ldeinen, sehr gut verschlossenen Ge
fassen, VOl' Lieht geschiitzt, vorsichtig. 

Empfehlen diirfte es sieh der hygroskogischen Eigenscbaften 
des Praparates wegen, die Flascben mit Korkstopfen zu verscbliessen 
und mit Blase zu iiberbinden. 

Vorsichtig und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Amylnitrit, tertiares, (CH3)2 C2 H5 • C. ONO, aus dem Amylen
hydrat durch Einwirkung von salpetriger Saure analog dem Amylium 
nitrosum des Arzneibuches zu bereiten, solI nach Bal s und Broglio 
ebenso wie das gewohnliche Amylnitrit die arterielle Spannung ver
mindel'll, dagegen nicht so giftig wie das gewohnIiche Amylnitrit 
sein. P a u I y schliesst sich der Empfehlung an und bemerkt, dass 
das Praparat nicht so leicht zersetzlich ist wie das gewohnliche 
Amylnitrit. Bertoni verordnet es zu 5 Tropfen auf Zucker oder 
in Gelatinekapseln. 
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Methylathylather. 

1l1etlzyliithyloxyd. 

CR3 >0 
C2 R5 .• 

Dieser sogenannte gernischte Aether, welcher als Aethylather 
(Aether des Arzneibuches) aufzufassen ist, in welchern eine C2 H 5-

Gruppe durch den 

CR3 >0 
C2 H5 

MethyJathyHither 

Methyl-Rest - CH3 ersetzt ist, wurde zuerst von Williams on 
durch Einwirkung von Jodathyl auf Natriummethylat 

CZ H51 J + Na I 0 CH3=NaJ + g~ir5 >0 

andererseits auch durch Einwirkung von Jodmetbyl auf Natrium
athylat erhalten. 

CH31 J + Na I 0 C2 H5 = Na J + g~:H5 > O. 

Chancel stellte spater den namlicben Karper durch Erhitzen von 
Kaliummethylat mit athylschwefelsaurem Kalium dar 

CH3 0 I K r CH:l~ 
+ = K2 S04 + /0 
C2 H5 I 0 803 K C2 H5 

und W urt z gewann ihn durch Einwirkung von Silberoxyd auf ein 
aus gleichen Aequivalenten bestehendes Gemisch von Jodmethyl und 
JodathyI. 

Darstellung. Dieselbe geschieht am zweckmassigsten durch Einwir
kung von Jodathyl auf Natriurnrnethylat. Man kiihlt das Destillations
product auf + 15 0 C. ab, wobei sich die gebildeten Nebenproducte con
densiren, wahrend der Methylathylather, nachdem er durch schwache 
Natronlange von 15 0 C. gewaschen wurde, in einer durch eine energische 
Kalternischung stark abgekiihlten Vorlage verdichtet wird. 

Eigenschaften. Der Metbylathylather ist eine farblose, eigen
thiirnlich riechende Flussigkeit, welche sich ausserordentlich leicht 
entzundet. Es siedet bei + 11 0 C., ist also schon bei mittlerer 
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Temperatur (15 0 C.) gasfiirmig. Dies ist wohl auch der Grund, dass 
die Verbindung ausserordentlich wenig gekannt ist, da sie sich eben 
ihrer schwierigen Handhabung wegen bisher iifteren Untersuchungen 
entzogen hat. Mit Rucksicht auf ihren niedrigen Siedepunkt kann 
sie auch nur, ahnlich dem Stickoxydul, in druckfesten Gefassen auf
bewahrt und versendet werden. 

Aufbewahrung. In eigens hierzu construirten, druckfesten Ge
fassen, unter den indifferellten Arzneistoffen. 

Anwendung. Das Priiparat ist namentlich durch Richardson als 
Aniistheticum und Ersatz des Chloroforms empfohlen worden. Es soil 
ebenso sicher wie dieses wirken, ohne die iiblen Zufalle wie Chloroform 
hervorzubringen. In Deutschland findet es nur ausnahmsweise einmal 
Anwendung. 

Formalinum. 
Forma/in. Formol. Fonnaldehyd. 

H CH 0 +xHz O. 

Unter dem Namen "Formalin" bringt die Chemische Fabrik auf 
Actien vorm. E. Schering in Berlin eine 40 procentige wasserige 
Liisung von Formaldehyd in den Handel. 

Formaldehyd wurde zuerst von Hofmann (1868) dargestellt 
und zwar, indem er ein Gemenge von Luft und Methyalkohol uber 
gliihendes Platin leitete. Zunachst gelang es nur, Liisungen von 
etwa 1 % Formaldehyd zu gewinnen. Inzwischen sind die Dar
stellungsmethoden verbessert worden, indessen beruhen sammtliche 
Verfahren auch heute noch auf dem Principe Methylalkohol zu For
maldehyd zu oxydiren: 

H CHz . OR H CH 0 H CO2 H 
Methylalkohol Formaldehyd Ameisensaure. 

Darstellung. Man leitet die Diimpfe von Methylalkohol iiber gliihende 
Coke. Man erhiilt so eine wasserige Liisung, welche ausser Formaldehyd 
noch Methylalkohol und miiglicherweise Ameisensaure enthiilt. Man be
seitigt den Methylalkohol durch Destillation und concentrirt die Liisung 
des Formaldehydes sofort bis zu einem Gehalte von 40 %. 

Eigenschaften. Das Formalin ist, wie schon bemerkt wurde, 
eine wasserige Aufliisung des Formaldehydes und zwar enthalt sie 
von dies em 40 Vol. Pro cent. Es ist eine farblose, neutrale Fliissig
keit von durchdringend stechendem Geruche. (Man vermeide es, 
zu kraftig an Formalin zu riechen!) Die Darstellung des reID en 
Formaldehyds ist zwar seit kurzer Zeit gelungen (Kekule 1892), 

Fischer; 6. Aufl. 6 
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aber das reme Formaldehyd polymerisirt sich ungemein leicht zu 
Paraformaldehyd. Ebensowenig ist es moglich, wesentlich concen
trirtere wasserige Losungen als 40 procentige herzustellen, weil das 
Formaldehyd die Neigung hat, in polymere Modificationen uberzu
gehen. Losungen, deren Coneentration uber 40 Vol. Proc. hinaus
geht, werden z. B. neben Formaldehyd CH2 0 noch dessen Hydrat, 
das hypothetische Methylenglycol CH2 (OH)2' ferner Di - Formal
dehyd (CH2 0)2 enthalten und dampft man die wasserige Losung 
des Formaldehydes ab, so erfolgt Polymerisation zu festem Para
formaldehyd (Trioxymethylen) (CH2 0)3' Die Entscheidung der Frage, 
ob in einer Formaldehydlosung das Formaldehyd als solches oder in 
Form von Polymeren enthalten ist, lasst sich durch Bestimmung 
der Moleculargrosse treffen, welche zweckmassig nach R a 0 u I t in 
der Modification von Beckmann ausgefiihrt wird. 

Davon abgesehen, zeigt das Formalin alle die fUr wasserige 
Losungen des Formaldehydes bekannten Reactionen: Aus schwach 
ammoniakalischer Silbernitratlosung scheidet es einen prachtigen 
Silberspiegel ab. - Fehling'sche Losung wird nach einiger Zeit 
schon bei gewohnlicher Temperatur reducirt. - Beim Eindampfen 
des Formalins hinterbleibt das in Wasser unlosliche feste Para formal
dehyd (CH2 0)3' - Mit Ammoniak verbindet es sich zu der ein
saurigen festen Base: Hexamethylentetramin: 

_---CH2 - N = CH2 
N-CHo - N = CH2 

------CH; - N = CH2 
Hexamethylentetramin. 

Mit Anilinwasser giebt Formaldehyd in verdiinnten Losungen 
eine milchige Trubung, in concentrirteren einen Niederschlag eines 
Condensationsproductes -, ferner verbindet es sich mit sauren 
schwefligsauren Alkalien zu einem krystallisirenden Additionsproduct. 
- Mit Nitrophenylhydrazin vereinigt es sich zu einer gelben, bei 
258 0 schmelzenden Verbindung. 

Priifung. Die Identitat des Formalins ergiebt sich aus dem 
characteristischen stech end en Geruche, aus dem Verhalten gegen 
ammoniakalische SilbernitratlOsung und Fehling'sche Losung, ferner 
aus dem Hinterbleiben von festem Paraformaldehyd beim Verdampfen. 
Die Reinheit wurde in folgender Weise zu ermitteln sein: Es sei 
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gegen Laekmuspapier neutral oder reagire nur ganz schwach sauer; 

zur Ermittelung griisserer Mengen Ameisensaure kann man die 

Fliissigkeit mit rein em Calciumcarbonat schiitteln und im Filtrate 
das Calcium als Ca 0 bestimmen. - Bei der fractionirten DestiIla

tion diirfen bei etwa 66° keine erheblichen Mengen iibergehen 

(Methylalkohol). - Beim Eindampfen und Gliihen darf kein gliih

bestandiger Riickstand hinterbleiben (mineralische Verunreinigungen). 

Zur Feststellung des Gehaltes ist zunachst das spec. Gewicht 

zu ermitteln; dasselbe liege bei 18° C. zwischen 1,080-1,088. 

Volnmgewicht wiisseriger FormalinlOsnngen bei 18,50 C. aach 

H. Liittke. 

s ~ I s ~ id s ~ s ~ .:,:; . .1l S :g s " s " " " 
I 

.= .~ " " " .~ " " " .- " '" :::l .... 
~ " ~ " ~ ~ ~ " ~ ~ ~ " '0 ~ o 0 o " o 0 o " o 0 

o " 
o 0 

~ >< ~~ ~ >< ~o ~ >< ~~ ~ ... ~~ Po< Po< Po< Po< 

I 

I I 
1 

I 

1,002 11 1,027 21 1,052 31 1,076 
2 1,004 12 1,029 22 1,055 32 1,077 
3 1,007 13 1,031 23 1,058 33 1,078 
4 1,008 14 1,033 24 1,061 34 1,079 
5 1,015 15 1,036 25 1,064 35 1,081 
6 1,017 16 1,039 26 1,067 36 1,082 
7 1,019 17 1,0!1 27 1,069 37 1,083 
8 1,020 18 1,043 28 1,071 38 1,085 
9 1,023 19 1,045 29 1,073 

I 
39 1,086 

10 1,025 20 1,049 30 1,075 40 1,087 

Ferner kann der Formaldehydgehalt maassanalytiseh ermittelt werden, 
indem festgestellt wird, wie viel Ammoniak zur Bildung der oben erwahn
ten Base (Hexamethylentetramin) verbraueht wird: Man lasst 1-2 ccm 
Formalin mit 10-20 cern Normalammoniak in einer ca 100 cern fassenden 
St6pselflasche mehrere Stunden stehen, verdunnt dann etwas und titrirt 
unter Benutzung von Methylorange oder Cochenille als Indicator mit Nor
mal-Schwefelsliure zuriick. 4 CH2 ° entsprechen 1 H2 S04' Die Feststellung, 
ob der einfache Aldehyd CH2 ° oder zugleich Polymere desselben vor
handen sind, wiirde durch Bestimmung der Moleculargrosse zu fiihren sein. 

Aufbewahrung. V 0 r sic h t i g; man vermeide es, stark an For

malin zu riechen. 

Anwendung. Formaldehyd ist, wie von Loew nachgewiesen wurde, ein 
mlichtiges Protoplasmagift. Mit Riicksicht darauf wird es zur Zeit als relativ 
ungiftiges Antisepticum empfohlen. Nach Stahl t6dtet es in einer Ver-

6* 
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diinnung 1: 20000 Milzbrandbacillen und in einer Verdiinnung 1) 1: 1000 
Milzbrandsporen nach einstiindiger Einwirkung. Es wird daher empfohlen 
zum Reinigen und Aufbewahren der Schwamme, zum Reinigen der Hande 
und Instrumente (1 proc. LOsung). - Lasst man Formalin in geschlossenem 
Raume ohne Anwendung von Warme verdampfen und die Dampfe auf 
Verbandstofl'e (Watte etc.) einwirken, so schlagt sich auf dies en Parafor
maldehyd nieder und macht sie steril und aseptisch. - Moglicherweise 
wird sich Formalin anch zur Conservirung anatomischer Praparate und zur 
Haltbarmachung von Nahrungsmitteln eignen. Durch Ammoniak wird 
die antiseptische Wirkung aufgehoben! 

Merkwiirdig ist die ortliche Wirkung des Formalins. Bringt man 
letzteres auf die thierische Haut, so wirkt es auf diese lederbildend. Die 
Haut wird uudurchdringlich, hart und zum Absterben gebracht. Moglicher
weise wird sich auch diese Eigenschaft therapeutisch verwenden lassen. 
Nach Jablin-Gonnet benutzt man zur Conservirung von Wein und Bier 
pro Liter 0,0005 gr-O,OOl gr, fUr eingekochte Friichte pro Kilo 0,1 gr For
maldehyd. 

Formalith. Hierunter ist Kieselguhr zu verstehen, welcher 
.eine bestimmte Menge Formalin aufgesaugt enthalt. Dieses Praparat 
dient besonders zur Bereitung der F01'malinverbandstoffe. 

Paraldehydum. 
Paraldehyd. Paraldehyde. 

C6 H12 03, 

Die Bildung fester (polymerer) Modificationen aus dem gewohn
lichen Aldehyd wurde zuerst von Liebig beobachtet. Cervello 
empfahl 1883 den Paraldehyd als Hypnoticum. 

Behandelt man den Aethylalkohol CHg • CH2 OH mit Oxydations
mitteln, z. B. Kaliumpermanganat, Braunstein + Schwefelsaure,Kalium
bichromat und Schwefelsaure und anderen, so geht e1' in Aldehyd 
iiber: 

H 

CH3 CH + 0 
OH 

Aethylalkohol Aldehyd. 

Der Aldehyd (gewohnliche Aldehyd oder Acetaldehyd) ist eine 
farblose, leicht bewegliche, durchdringend riechende, bei + 21 0 

siedende, in jedem Mengenverhaltniss mit Wasser mischbare FlUssig
keit, welche durch weitere Oxydation in Essigsaure iibergeht: 

1) Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die wasserfrei gedachte 
Verbindung CH2 O. 
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CH3C~~ + ° Aldehyd 

CH C<:-:OH 
3 ------0 

Essigsaure. 
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Del' Aldehyd hat grosse Neigung, sich zu polymerisiren; be
handelt man ihn bei gewohnlicher Temperatur mit kleinen Mengen 
cone. 8chwefelsaure (oder Salzsaure H Cl, PhosgenCO C12, Schweflig
saure 802, Zinkchlorid Zn CI2), so verwandelt er sich unter 8elbst
erwarmung in sein 3 faches Polymeres, den Paraldehyd: 

3 [C2 H4 0] 
Aldehyd 

C6 H12 0 3 
Paraldehyd. 

Lasst man dagegen die genannten Agentien, Schwefelsaure etc., 
auf Aldehyd einwirken, welcher auf 0° abgekiihlt ist, so verwandelt 
derselbe sich nicht in Paraldehyd, sondern in den festen, krystalli
siren den Metaldehyd, welch ern gewobnlich die versecbsfachte 
Formel des Aldehydes, also C12 H 2o! 06' zugeschrieben wird. 

Paraldehyd sowohl wie Metaldehyd verhalten sich chemisch 
genau wie del' gewohnliche Aldehyd und konnen beide durch genii
gend hohe Erhitzung, auch schon durch Destillation mit verdiinnter 
Schwefelsaure, wieder in gewohnlichen Aldebyd zuriickverwandelt 
werden. 

Beziiglich der naheren Zusammensetzung des Paraldehydes stellt 
man sich VOl', dass 3 Mol. Aldehyd unter Aufiosung der doppelten 
Bindung sich zu ein ern Molecul (Paraldehyd) vcreinigen, etwa in 
folgcnder Weise: 

CH3 

I 
C-H 

II 
o 

3 Mol. Aldehyd 

C- CH3 

I 
H 

CHa 
I 
C-H j\ 

/ \ 
CH3 - C - ° ~~- C - CHa 

I I 
H H 
1 Mol. Paraldehyd. 

Darstellung. 
Darstellung des 
vorauszugehen. 

Wie aus dem Gesagten ersichtlich ist, hat der 
Paraldehydes diejenige des gewohnlichen Aldehydes 
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a) Darstellung von reinem Aldehyd. 

Zu diesem Zwecke destillirt man unter sehr guter Kiihlung ein Ge
menge von 4 Th. Weingeist (80 Procent), 6 Th. Braunstein, 6 Th. Schwefel
saure und 4 Th. Wasser - oder 100 Th. Alkohol, 150 Th. Kaliumbichromat 
und 200 Th. Schwefelsaure, welche vorher mit dem dreifachen Volumen 
Wasser verdunnt wurde. Von dem resultirenden, den Aldehyd enthalten
den Dflstillate wird nochmals ein kleiner Theil abdestillirt, dieser mit 
trocknem Chlorcalcium vermischt und am Ruckflusskiihler erhitzt. Die 
entweichenden Dampfe leitet man in wasserfreien Aether, der nachher mit 
trocknem Ammoniakgas gesattigt wird. Es scheidet sich beim Stehen in 
der Kalte das Additionsproduct von Aldehyd und Ammoniak (Aldehyd
Ammoniak) als krystallinischer Niederschlag abo 2 Th. dieses Nieder
schlages werden in 3 Th. Wasser gelost und mit einer Mischung von 3 Th. 
Schwefelsaure und 5 Th. Wasser destillirt. - Die entweichenden Aldehyd
dampfe leitet man, urn sie zu entwassern, durch ein auf 22° C. erhitztes 
Chlorcalciurnrohr und condensirt sie alsdann durch eine recht gute Kiihlung. 

Die grossten Mengen des in der Technik gebrauchten Aldehyds werden 
gegenwartig aus dem Vorlaufe bei der Spiritusrectification gewonnen. 

b) Ueberfuhrung des Aldehyds in Paraldehyd. 

Dieselbe erfolgt in der Praxis fUr gewohnlich dadurch, dass man in 
Aldehyd bei gewohnlicher Temperatur gasformige Salzsaure einleitet. 
Die Ueberfiihrung in Paraldehyd ist vollendet, wenn die Fliissigkeit in 
1 Theile Wasser sich nicht mehr lost. 

Das Reactionsproduct dieser Einwirkung besteht im Wesentlichen aus 
Paraldehyd neben kleineren Mengen Salzsaure und unverandertem Aldehyd. 
Urn daraus den Paraldehyd rein darzustellen, kuhlt man es unter 0° abo 
Die sich hierdurch abscheidenden Krystalle werden gesammelt, bei gleich 
niederer Temperatur abgepresst und hierauf einer sorgfaltigen Destillation 
unterworfen. Dies Verfahren, d. h. Abscheiden durch Abkiihlung mit dar
auf folgender Rectification, wird so oft wiederholt, bis die Gesammt
menge des Praparates bei 124 0 C. iibergeht. 

Eigenschaften. Del' reine Paraldehyd ist eine klare, farblose, 
eigenthiimlich wiirzig und zugleieh erstiekend riechende Fliissigkeit 
von brennend kiihlendem Geschmaek. Sein spec. Gewieht ist bei 
150 C. = 0,998, sein Siedepunkt liegt bei 1240 C., also uber 1000 
hOher als der des gewohnliehen Aldehydes. Bei einer Temperatur 
von 0° erstarrt er zu einer farblosen Krystallmasse, welehe bei 
+ 10,5 0 wieder sehmilzt. Mit Alkohol und Aether ist er in jedem 
Verhaltniss misehbar. - 100 Th. Wasser von 15 0 C. vermiigen fast 
12 Th. Paraldehyd aufzulosen, ohne dass sieh spater iilige Tropfen 
abseheiden; dabei ist beachtenswerth, dass die Losliehkeit des Pra
parates in warmem Wasser geringer ist aIs in kaltem. Die kaltge
sattigte, klare Liisung von Paraldehyd in Wasser trii bt sieh daher 
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beim Erwarmen; bei 100° C. scheidet sich etwa die Halfte des ge
losten Paraldehydes abo 

1m Uebrigen zeigt der Paraldehyd aIle Eigenschaften eines 
echten Aldehydes; er ist ein Reductionsmittel, giebt Z. B. beim 
schwachen Erwarmen mit ammoniakhaltiger Silbernitratlosung einen 
Aldehyd- (Silber-) Spiegel, geht durch Oxydation in Essigsaure iiber 
(schon durch den Luftsauerstoff), beim Erwarmen mit Kalihydrat 
liefert er nnter Gelbflirbung wiirzig riechendes Aldehydharz. Bei 
der Destillation flir sich geht er theilweise in gewohnlichen Aldehyd 
iiber; beim Destilliren mit ein wenig Schwefelsaure ist diese Um
wandlung eine totale. 

Aufbewahrung. Der Paraldehyd gehiirt zu den vorsichtig auf
zu bewahrenden Arzneimitteln. Man bringe ihn in nicht zu grossen 
(nicht iiber 200 gr fassenden), gut geschlossenen, vor Licht ge
s ch ii tz ten Gefassen unter, da er, namentlich unter dem Einflusse 
des Lichtes, Sauerstoff aufnimmt und dann saure Reaction zeigt. 

Priifung. 1. Der Paraldehyd muss in seiner ganzen Menge bei 
123-125° C. liberdestilliren. Wlirden erhebliche Quantitaten bei 
niederer Temperatur sich verfllichtigen, so konnte gewohnlicher 
Aldehyd, auch Alkohol zugegen sein. 2. Beim Abklihlen auf 
etwa 0° C. muss er zu Krystallen erstarren, welche erst bei + 10° C. 
schmelzen. Schlechte, durch gewohnlichen Aldebyd oder durch 
Alkohol verunreinigte Praparate erstarren selbst bei - 5° C. nicht. 
3. Werden etwa 5-10 gr des Praparates auf dem Wasserbade der 
Verdunstung iiberlassen, so darf kein libelriechender Rlickstand 
hinterbleiben (Amylaldehyd oder Valeraldehyd, aus fuseligem 
Alkohol herrlihrend). 4. 1 Th. Paraldehyd muss sich in 10 Th. 
Wasser von 15 0 C. klar losen (Trlibung=Amylalkohol, Valer
aldehyd), beim Erwarmen muss sich die Losung triiben. (Identitat, 
Prlifung auf gewohnlichen Aldehyd, Alkohol.) 5. Die kalt
gesattigte wasserige Losung darf, nach dem Ansauern mit Sal peter
saure, weder durch Silbernitrat- noch durch Baryumnitratlosung 
(Salzsaure, Schwefelsaure, beide von der Bereitung her
stammend) verandert werden. 6. Eine Mischung aus 1 cern Par
aJdehyd und 1 cern Weingeist darf, nach Zusatz eines Tropfens Normal
Kalilauge, eine saure Reaction nicht zeigen (Begrenzung des 
Sauregehaltes). Man flige der Mischung zweckmassig direct 
1-2 Tropfen Lackmustinctur zu. 
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Anwendung. Man giebt den Paraldehyd als beruhigendes Mittel 
(Sedativum) in Mengen von 1,0-2,0 gr, als Hypnoticum zu 3,0-6,0-10,0 
(in letzteren Fallen auf mehrere Einzelgaben vertheilt) namentlich in Mix
turen, auch mit Gummischleim combinirt, (sogar" in Form von Suppositorien). 
Als Geschmackscorrigens ist Rum und Citronenessenz empfohlen worden. 

Der Athem riecht nach Paraldehydgebrauch intensiv nach Aldehyd. 
Paraldehyd soll, ebenso wie Chloral, Antidot des Strychnins sein. 

Emulsio Paraldehydi. 10 gr Gummi arabic. pulv. werden in etwas 
Wasser zu einem dicken Schleim geliist und hierzu etwas Paraldehyd ge
geben. Man riihrt so lange, bis die Mischung homogen geworden ist, und 
setzt dann neuerdings ein wenig Wasser und etwas Paraldehyd zu. So 
verfiihrt man abwechselnd zwischeu dem Zusatz von Wasser und Paral
dehyd, bis man in der Mischung soviel Paraldehyd untergebracht hat, als 
Gummi genommen wurde - hier also 10 gr - Ergiebt auch der letzte 
Zusatz von Paraldehyd eine vollstandig homogene Emulsion, so erganzt 
man die Mischung mit Wasser auf 100 gr und setzt alsdann 20 gr Sirup. 
amygdalar. zu. 

Chloralcyanhydratum. 
Chloralcyanhydrat. Chloralcyanhydrin. Blausaurechloral. 

C C1 3 • CH 0 .11 C N. 

Diese 1872 von Hagemann zuerst dargestellte Verbindung 
wurde 1887 von Herm e s als geeigoeter Ersatz des Bittermandt>l
wassers empfohlen. 

Darstellung. 40 Th. cone. wasserige Blausaure von etwa 45% werden 
mit 60 Th. Chloralhydrat gemischt und am Riickflusskilhler bei 60-70 0 C. 
etwa 8 Stun den lang erwarmt. Alsdann verdunstet man die iiberschiissige 
Blausaure auf dem Wasserbade, worauf der Riickstand krystallinisch 
erstarrt. Man krystallisirt ihn hierauf entweder aus Wasser oder aus 
Schwefelkohlenstoff urn. - Die zur Darstellung niithige Blausaure bereitet 
man sich durch Destillation von 100 Th. gelben Blutlaugensalzes mit einem 
Gemisch von 70 Th. eng!. Schwefelsaure, lind zwar destillirt man bei ein
geschaltetem Riickflussrohr 40 Th. ab. Es bedarf wohl keines besonderen 
Hinweises darauf, dass sammtliche Operationen, bei denen sich Blausaure 
entwickelt, also hier die Destillation, die Digestion und das Abdampfen, 
unter einem gut wirkenden Abzuge oder im Freien auszufiihren sind. Ueber 
die nach der Gleichung CCl3 CHO + HCN = CCla CH(OH)CN verlaufende 
Reaction 1) siehe die Fussnote. 

I) Eine bemerkenswerthe Eigenschaft der Aldehyde ist die der A d
ditionsfahigkeit. Unter Aufliisung der doppelten Bindung des Sauer
stoffatomes nehmen sie 1) Wasser, 2) Alkohol, 3) Cyanwasserstoff, 4) Am
moniak, 5) saure schwefligsaure Alkalien auf. 
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Eigenschaften. Das Chloraleyanhydrat bildet weIsse krystalIi
nisehe, dem Chloralhydrat ahnlieh riechende Massen oder - aus 
Wasser oder Schwefelkohlenstoff krystallisirt - diinne rhombische 
Tafeln, welche bei etwa 61 ° schmelzen und - allerdings nicht un
zersetzt - bei 215-220° sieden. In Wasser, Alkohol und Aether 
ist die Verbindung leicht liislich; genaue Angaben beziiglich der 
Liislichkeit in Wasser lassen sich nicht machen, da das Praparat 
durch kaltes Wasser alimalig, schneller noch beim Erhitzen in 
Chloral(hydrat) und Blausaure gespalten wird. Durch wasserige 
Alkalien z. B. Kalilauge oder Natronlauge erfolgt Zersetzung in 
Blausaure, Ameiscnsaure und Chloroform. Beim Kochen mit Salz
saure entsteht Trichlormilchsaure CCl3 CH (OH) COOH. Silbernitrat 
erzeugt in der frisch bereiteten wasserigen Liisung zunachst keinen 
Niederschlag, derselbe tritt erst beim Kochen ein. Aus heisser 
Fehling'scher Liisung wird durch geniigende Mengen von Chloral
cyanhydrat kein rothes Kupferoxydul abgeschieden, sondern die 
Fliissigkeit wird entfarbt unter Bildung des farblosen Doppelsalzes 
Cyankupfer - Cyannatrium Cu CY2 . 2 Na Cy. 

Priifung. Fiigt man zu ciner Mischung aus 2 ccm Natronlauge 
und 3 ccm Wasser etwa 0,1 Chloralcyanhydrat, 0,2 Ferrosulfat und 
1 Tropfen Ferrichlorid und lasst unter bisweiligem Umschiitteln 
einige Minuten stehen, so entsteht bei dem Uebersattigen mit Salz
saure ein blauer Niedersehlag von Berlinerblau (Blausaure). - Wird 
1 gr Chloralcyanhydrat mit 3-5 cern Natronlauge schwach erwarmt, 
so seheiden sieh Triipfchen von Chloroform ab (Cbloralderivat). 

1. C CIa C Cl3 2. C CIa C CI3 

1----:::: ° H 1_-0 H 
C--- + =C-H 
----H OH -----0 H 

1 __ 0 H l __ oH 
C=:::--- + = C .- H 

- H 0 C2 Hs -----0 C2 Hs 
Chloral Chloralhydrat. Chloral Alkohol Chloralalkobolat 

3. CHa CRa 
1 __ 0 H l __ oH 

C===: + I =C - H 
H CN ----CN 

Aldebyd Aldebydcyanbydrat. Aldebyd Aldebydammoniak. 

5. CH3 

1_::===0 H 
C=-----. + I 

H SOaNa 
Aldebyd 

CHa 
l __ oH 
C-H 

-----SOsNa 
Bisulfitverb. des Aldebyds. 
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Zur Beurtheilung del' Reinheit eignet sich die Bestimmung des 
Schmelzpunktes nicht, da derjenige des Chloralhydrates (570) dem 
des Chloralcyanhydrates zu nahe kommt. Es ist daher am zweck
massigsten, eine Bestimmung des Blausauregehaltes, als des wesent
lichsten Bestandtheiles, auszufiihren. Zu diesem Zwecke versetzt man 
1-2 gr Chloralcyanhydrat mit 4-8 gr Kalilauge von 331/ 3 % und 
dampft unter Zusatz von 4-8 gr Natriumthiosulfat auf dem 'Wasser_ 
bade zur Trockne. Der Riickstand wird in Wasser gel6st, mit 
Schwefelsaure schwach angesauert und die L6sung mit einer hin
reich end en Menge Kupfersulfatl6sung erhitzt. Es milt weisses 
Kupferrhodaniir, welches nach dem Trocknen bei 110° die Zusam
mensetzung CU 2 (CNS)2 + H2 0 besitzt, aus. Man erhalt direct das 
Gewicht del' Blausaure, wenn man das Gewicht des getrockneten 
Kupferrhodaniirs mit 0,2077 multiplicirt (Kaiser und Scharges). 

Handelt es sich urn den Nachweis freier Blausaure in einer 
frisch bereiteten oder alteren, dissociirten wasserigen L6sung, so fiigt 
man von del' letzteren einige Tropfen zu der Schar-Schoenbein'schen 1) 
Guajakkupferl6sung. Chloralcyanhydrat als solches wirkt auf das 
Reagens nicht ein, bei Gegenwart von Freier Blausaure jedoch ent
steht Blaufarbung. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefassen und in trocknem 
Zustande, vorsichtig. 

Anwendung. Das Chloralcyanhydrat wurde von H erm es auf An
regung von Liebreich als Ersatz des Bitterrnandelwassers ernpfohlen. 
Die Vorziige, welche es dem letzteren gegeniiber bieten soIl, bestehen 
darin, dass es eine constante chernische Verbindung ist, welche in trockenem 
Zustande sich unbegrenzte Zeit, iu Liisung immerhin einige Zeit unzersetzt 
aufbewahren lasst. Nach Hermes soli ihm reine Blausaurewirkung zu
kommen. Die Entscheidung, ob diese letztere den Heilwerth des Bitter
mandelwassers bedinge, muss den Pharmakologen von Fach iiberlassen 
bleiben, immerhin scheint das Praparat Beachtnng gefunden zu haben. 

Fiir die Dosirung ist zu bemerken, dass 6,46 gr Chloralcyanhydrat = 
1,0 gr wasserfreie Blausaure enthalten. Urn also ein Praparat von gleichem 
Blausauregehalt wie das Bittermandelwasser zu erzieleu, miisste man rund 
0,06 Chloralcyanhydrat in 10 Wasser aufliisen. 

0,01 gr Chloralcyanhydrat enthalten gleich viel Blausaure als 

1) Man versetzt eine zweckmassig im Dunkeln aufzubewahrende Liisung 
von 1 Resina Guajaci in 100 absolut. Alkohol mit wenig en Tropfen einer 
schwachen Kupfersulfatliisung (1 : 6000 bis 1 : 10000 Wasser); die Mischung 
darf auch bei leichter Erwarmung keine Blaufiirbung annehmen. 
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1,57 gr Bittermandelwasser. - Durch den ('rin wird das Praparat als 
Urochloralsaure ausgeschieden. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Chloralammonium. CCI3 CH (OH) NH2 , Chloralammoniak, 
Chloralamid, wurde von N estbit als Schlafmittel bez. als Ersatz 
des Chlorals empfohlen. 

Dasselbe entsteht, wenn man in eine Losung von wasserfreiem 
Chloral in Chloroform trocknes Ammoniak einleitet (8 chi ff). Beim 
Abdunsten des Chloroforms krystallisirt das Chloralammonium in 
feinen weissen Nadeln aus, welche bei 82-84° schmelzen. Es ist 
in kaltem Wasser nahezu unlOslich und wird durch heisses Wasser 
in Chloroform und ameisensaures Ammoniak zerlegt. In Alkohol und 
Aether ist es leicht loslich. Therapeutisch soil es die Vorziige des 
Chlorals und Urethans in sich vereinigen, d. h. ein gutes Hypnoticum 
und Analgeticum sein, ohne die Herzthatigkeit in dem Maasse wie 
Chloralhydrat scbadlich zu beeinflussen. U ebrigens ist die Verbin
dung noch im Versuchsstadium begriffen. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Chloral-Urethan oder Oralin s. unter Urethane. 

Chloralimid. CCI3-CH = NH wird erhalten durch Erhitzen 
von Chloralammoniak auf 100 0 C., oder indem man Chloralhydrat 
mit trocknem Ammoniumacetat bis zum Sieden erhitzt. Beim Ein
giessen des Reactionsproductes in kaItes Wasser scheidet sich das 
Chloralimid als krystallinischer Niederschlag aus. Wenig loslich in 
Wasser, leicht loslich III Alkohol und in Aether. Durch Mineral
sauren wird es zerlegt in Chloral und die Ammoniaksalze der be
treffenden Sauren. 

Die Verbindung ist entstanden zu denken durch Wasserabspal
tung aus dem Chloralammoniak 

OR 
CCI3~NHH 
Chloralammoniak Chloralimid. 

Anwendung. Als Hypnoticum in Gaben von 1-4 gr wie Chloralhydrat. 
Ausscheidung als Urochloralsaure. 
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Chloralum formamidatum. 
Chloraljormamid. Chloralamid 1). 

C CI3 • CHO. HCO NH2• 

Dnter dem unzutreffenden Namen "C h lor a I ami d" wurde 
1889 eine, von der Chem. Fabrik auf Actien vorm. E. Schering 
zum Patent angemeldete Verbindung von Chloral mit Formamid 
durch v. Mering, Reichmann, Hagen u. Hiifler als Schlafmittel 
empfohlen. Das Arzneibuch hat diese Verbindung unter dem zutref
fenderen Namen "Chloralum formamidatum" aufgenommen. Die 
bomologe Verbindung Chloralacetamid war schon lange bekannt 
und zwar von Jacobsen dargestellt und von Schiff, Wallach u. A. 
studirt worden. 

Darstellung. Dieselbe geschieht einfach durch Vereinigung gleicher 
Moleciile wasserfreien Cblorals (nicht Chloralhydrat) und Formamid. 

:Formamid H. CONH2 ist das Amid der Ameisensaure und 
wird technisch durch Erhitzen von Ammoniumformiat (ameisensaures 
Ammon) unter Druck auf 230 0 gewonnen; 

HCO 0 NHzHz = H2 0 + H.CONH2 • 

Ammoniumformiat Formamid 

Es ist eine fast farblose, sirupartige (der officin. Milchsaure 
ausserlich ahnliche) Fliissigkeit, welche bei 192-195° unter tbeil
weiser Zersetzung destillirt. 

Man mischt bei kleineren Mengen in einem Krystallisirschalchen, bei 
griisseren Mengen in einer Porzellanpfanne 147 Th. wasserfreies Chloral 
und 45 Th. Formamid bei gewiihnlicher Temperatur zusammen. Beide 
Flilssigkeiten zeigen zunachst keine Neigung, sich mit einander zu mischen, 
ouch kurzem Umriihren jedoch wird die Mischung unter erheblicher Selbst
erwarmung klar. Man stellt sie nun wohlbedeckt einige Zeit bei Seite. 

1st sie nach dem Erkalten auf mittlere Temperatur nicht freiwillig 
krystallinisch erstarrt, so zwingt man sie zum Krystallisiren durch Reiben 
("Kitzeln") mit einem Glasstabe. Hat man krystallisirtes Chloralformamid 
zur Hand, so kann man das Krystallisiren durch Eintragen eines kleincn 
Krystallchens sehr beschleunigen. Auch das Festwerden der fliis;igen 
Mischung erfolgt unter Abgabe von Warme. Die viillig erkaltete und fest 
gewordene Masse krystallisirt man schliesslieh aus Wasser oder 30 proe. 
Alkohol mit der Vorsicht urn, dass man eine Erwarmung iiber 60 0 C. hinaus 
sorgfaltig vermeidet. 

1) Man verwechsle es nicht mit dem S. 91 beschriebenen Chloral amid. 
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Die Darstellung im pharmaeeutisehen Laboratorium verbietet sieh, da 
das Priiparat unter Patentsehutz steht, von selbst. Sie ist aueh nieht ren
tabel wegen der in den Mutterlaugen verbleibeuden betriiehtlichen Antheile. 
Sie empfiehlt sieh jedoeh zu Uebungszweeken. In diesem Falle sollte man 
aber, da das wasserfreie Chloral doeh bezogen werden wird, gleich aueh 
andere Derivate, z. B. Chloralhydrat, Chloralalkoholat darstellen. 

Der chemische Vorgang besteht einfach darin, dass sich Chloral 
und Formamid unter Aufiosung der doppelten Bindung des Sauer
stoffatomes zu Chloralformamid vereinigen: 

----H C CIa C=:::::::::::O + H H N . H . CO 

Chloral Formamid Chloralformamid. 

Eigenschaften. Das Chloralformamid bildet schneeweisse, glan
zende, harte Krystallehen. Es schmilzt bei 114-115° und zer
fallt bei dem Versuche, es zu destilliren, in seine Componenten, 
d. i. Chloral und Formamid. Es lost sich lang sam in etwa 20 Th. 
kalten Wassers, rascher in etwa 1,5 Th. Alkohol. Das Aufiosen in 
Wasser darf hochstens durch sehr massige Erwarmung unterstiitzt 
werden, da die wasserige Losung schon wenig iiber 60 0 hinaus unter 
Riickbildung von Chloral und Formamid zerlegt wird. Die Formel 
des Chloralformamides ist CCls CHO . HCONH2 , das Mol.-Gewicht 
ist= 196,5. 

Eine eigentliche Identitatsreaction fUr dieses Praparat 
giebt es zur Zeit noeh n i c h t. Die Angabe des Arzneibuches: "Die 
Krystalle geben beim Erwarmen mit Natronlauge eine triibe, unter 
Abscheidung von Chloroform sich klarende Losung" trifft auch fUr 
das Chloralhydrat zu, welches sich ii brigens durch seinen eigenthiim
lichen Geruch und durch die leichte Loslichkeit in Wasser von dem 
Chloralformamid unterscheidet. Durch diese Reaction wird daher 
lediglich die Gegenwart von Chloral in irgend einer Form nachge
wiesen. Dagegen fehlt es an einem einfachen Hulfsmittel, das Vor
handensein des Ameisensaurerestes festzllstellen. Von anderer Seite 
ist in dieser Beziehung mit U nrecht Werth darauf gelegt worden, 
dass bei dem Erwarmen mit Natronlauge zugleich Ammoniak in 
Freiheit gesetzt wird, als Zersetzungsproduct des zuriickgebildeten 
Ammoniumformiates. Ammoniakentwickelung tritt unter diesen Be
dingungen auch bei anderen - und gerade als Schlafmittel empfoh
lenen - Chloralderivaten, z. B. bei dem Chloralurethan und dem Chlo
ralammonium ein. Ein sichereres Kennzeichen ware die Entwickelung 
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von Kohlenoxyd beim Erwarmen mit cone. Schwefelsaure. Indessen 
miissen wir hiervon aus mehrfachen Grunden abrathen. 

Das Characteristische des Chloralformamides besteht eben darin, 
dass es eine (ziemlich lose) Verbindung von Chloral mit Formamid 
1st. AIle Veranderungen, welche fiir das Chloral und das Formamid 
bekannt sind, werden daher auch fiir die Verbindung beider zutreffen. 
Dahin gehoren z. B. die leichte Spaltbarkeit des Chlorals in Chloro
form und die Ueberfiihrung des Formamides in Ammoniumformiat 
unter dem Einfiusse von atzenden Alkalien. 

Formamid Ammoniumformiat. 

Das Chloralformamid enthalt nach seiner Bereitung und nach 
seiner Formel 76,6 % wasserfreies Chloral und 23,4 % Formamid. 

Priifung. Cbloralformamid bilde weisse, geruchlose KrystaIle, 
welche in etwa 20 Th. kaltem Wasser loslich sind. (Chloralhydrat 
bildet durchsichtige KrystalIe, welche stechend riechen und sehr 
leicht in Wasser loslich sind.) 

Die Losung von Chloralformamid in 9 Th. Weingeist darf blaues 
Lackmuspapier nicht rothen (freie Ameisensaure, Salzsaure, 
als Zersetzungsproducte des Praparates). Die wassel'ige Losung rea
girt ganz schwach sauer. - Die namliche alkoholische Losung soIl 
sich auf Zusatz von Silbernitratlosung nicht sofort verandern. Eine 
weisse Triibung konnte von Sal z s a ure (in einem zersetzten Prapa
rate), aber auch von freiem Formamid herriihren, doch wiirde sich 
diese Verunreinigung schon durch das Sinken des Schmelzpunktes 
zu erkennen geben. Die Beobachtung ist sofort anzustellen, da nach 
einiger Zeit in der mit Silbernitrat versetzten alkoholischen Losung 
auch bei reinen Priiparaten eine rothliche Fiirbung in Folge Reduc
tion des Silbernitrates eintritt. 

Erhitzt sei Chloralformamid fluchtig (unorganische Verun
reinigungen), obne brennbare Diimpfe zu entwickeln. Diese Priifung 
bezieht sich auf eine Verwechslung mit Chloralalkoholat, auch 
Urethan, welche beide beim Erhitzen Weingeist abspalten und 
daher leicht entziindliche Dampfe von Alkohol abgeben. Andere 
Chloral-Derivate, welche in Folge ihres Gehaltes an Chloral zum 
Theil als Hypnotica, zum Theil als Sedativa empfohlen und ange
wendet wurden, (z. B. S om n aI, Chloralurethan und Hypnal) sind 
unter Urethan und Antipyrin aufgefiihrt. 
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Aufbewahrung. VOl'S ich tig! Gegen Licht ist das Chloralform
amid, soweit die Erfahrungen bis jetzt reich en, nieht empfindlich. 

Anwendung. Chloralformamid wird als Schlafmittel benutzt. Seine 
Wirkung beruht auf dem Umstande, dass es in del' Blutbahn in Chloral 
und Ammoniumformiat gespalten wird. Als Vorzug VOl' dem Chloralhydrat 
wird ihm nachgeriihmt, dass es die Athmung und Herzthatigkeit nicht be
einfiusst, den Blutdruck nicht herabsetzt uud die Verdauung nicht start, 
was jedoch nach Langgard nul' in bedingtem Maasse del' Fall ist. Die 
schlafbringende Dosis ist 1-2-3 gr. Das Arzneibueh giebt als grosste 
Einzelgabe 4 gr, als grosste Tagesgabe 8 gr an. 

Ausgesehieden wird das Chloralformamid auf dem Harnwege, 
ebenso wie das Chloralhydrat, als Uroehloralsiiure. S. unter 
Chloralcyanhydrat. 

_ Liisungen von Chloralformamid in Wasser sind aus den 
angefiihrten Grunden 0 h neE rw iir m u n g darzustellen. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Chloralose. Anhydroglucochloral Cs Hl1 CI3 06' Mit dem 
Namen"Chloralose" bezeichnen Hanriot und Riehet das schon 

1889 von A. H efft er dargesteIIte Anhydroglucochloral. 

Darstellung. Man erhitzt ein Gemisch gleicher Theile wasserfreien 
Chlo1'als und trockner Glucose (Traubenzueker) eine Stunde lang auf 100°, 
behandelt die Reactionsmasse nach dem Erkalten mit wenig Wasser, dann 
mit siedendem Aether, und bringt die atherischen Ausziige zum Verdunsten. 
Del' Verdunstungsriickstand wird mit Wasser aufgenommen und so lange 
mit Wasserdampf destillirt, bis alles Chloral vertriebell ist. Die nunmehr 
hinterbleibende Substanz kann man durch succesive Krystallisation in einen 
a-Karpel', welcher in kaltem Wasser wenig, in warmem Wasser sowie in 
Alkohol ziemlieh liislich ist, und in einen p-Kiirper trennen, welcher auch 
in heissem Wasser schwer loslich ist. 

Der soeben angefiihrte leichter liisliche a-Kiirper ist die Chloralose, 
die schwerer losliche ft-Substanz nennen Hanriot und Richet "Para
chloralose". Die Ausbeute an ersterer betriigt nul' 3 %. 

Die Chloralose biidet farblose, feine NadeIn, welche bei 184 bis 

186 0 sehmelzen. Sie lOst sich in 170 Th. Wasser von 15° C., leichter 

in heissem Wasser, sehr leicht in Alkohol, Aether und Eisessig. 

Die KrystaIIe schmecken bitter. 
Die Verbindung entsteht durch Vereinigung von Chloral mit 

Glucose unter Wasseraustritt. 

C Cl3 CH ° + C6 H12 0 6 = H2 0 + Cs Hll CI3 06' 
Chloral Glucose Anhydroglucochloral. 

Die Chloralose ist ein Hypnoticum und steigert die Erregbarkeit 
des Riickenmarkes. Die Wirkung ist nieht lediglich dem in Ver-
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bindung vorhandenen Chloral zuzuschreiben, da man schon mit 0,5 gr 
mehrstundigen ruhigen tiefen Schlaf erzeugen kann, selbst bei Per
sonen, bei dencn andere Schlafmittel unwirksam sind. Als Einzel
gabe soll man liber 1 gr nicht hinausgehen. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Parachloralose hat die· gleiche empirische Zusammensetzung 
wie Chloralose, namlich Cs Hll CI3 0 6 und ist mit diescr entweder 
isomer oder polymer. Farblose, perImutterartig glanzende Blattchen, 
in kaltem Wasser gar nicht, in heissem Wasser wenig losIich, leicht 
loslich in heissem Alkohol, Aether und Eisessig. Schmelzpunkt 229°. 

Methylalum. 

Methylal. Methylendimethyliither. 

CHs 0 • CH2 • 0 CHs. 

Mit dem Namen "Methylal" bezeichnet man das yom Form
aldehyd und dem Methylalkohol sich ableitende "Acetal", d. h. eine 
Verbindung, welche entstanden ist aus 1 Mol. Formaldehyd und 
2 Mol. Methylalkohol nnter Austritt von 1 Mol. Wasser s. S. 89 u.99. 

Sie wurde zuerst von MUlaguti und zwur in nachstehender 
Weise dargestellt. 

Darstellung. Man erwarmt in einer Retorte ein Gemisch von 1 Th. 
Methylalkohol, 1 Th. Braunstein und 1,5 Th. conc. Schwefelsaure, die mit 
1,5 Th. Wasser verdiinnt wurde. Dnter Eintritt einer lebhaften Reaction 
destillirt eine Fliissigkeit iiber, welche neben Methylal noch Methylalkohol, 
Ameisensaure und Wasser enthalt. Man rectificirt das Destillat und fangt 
die zwischen 40 und 50 0 C. iibergehenden Antheile auf. Alsdann entwassert 
man· diese Fraction zunachst mit geschmolzenem Chlorcalcium, sodann mit 
gegliihter Potasche und fractionirt so lange, bis man ein bei 42 0 C. voll
stan dig iibergehendes Product erhalt. 

Der VerI auf der Reaction ist leicht verstandlich. Er lasst sich 
durch die Formel 3 CH3 • OH + 0 = 2 H2 0 + CH2 (OCHa)2 aus
driicken. Jedenfalls aber wird durch Oxydation ein Theil des Me
thylalkohols zuniichst in Formaldehyd libergefiihrt, welches sich als-
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dann unter Wasseraustritt mit 2 Mol. unveranderten Methylalkohols 
verbindet. Der zur Oxydation erforderliche Sauerstoff wird selbst
verstandlich durch die Einwirkung der Schwefelsaure auf den Braun
stein geliefert. 

Cll3 OR + 0 = H2 0 + Cll2 0 
Formaldehyd 

Eigenschaften. Das Methylal bildet eine spec. leichte, bewegliche, 
farblose, durchdringend aromatisch, zugleich ouch Chloroform und 
nach Essigather riechende Fliissigkeit, welche bei + 420 C. siedet 
und ein spec. Gewicht von 0,855 bei 15° C. besitzt. Es lost sich 
in 3 Th. Wasser von 15° C., ferner in Alkohol, Aether, sowie in 
etten und atherischen Oelen. Als bemerkenswerth ware zu ver

zeichnen, dass es nicht leicht entziindlich ist; in diesem Verhalten 
ahnelt es also dem Chloroform. Von Alkalien wird es nieht ver
andert, von conc. Sehwefelsaure aber unter Bildung von Methyl
schwefelsaure und Formaldehyd zerlegt, welches letztere sieh seiner
seits mit der Schwefelsaure verbindet. 

Priifung. Das Methylal siede bei 42° C. und besitze bei 15° C. 
ein iiber 0,860 nieht hinausgehendes spec. Gewicht. Es lose sieh 
in 3 Th. Wasser klar auf; diese Losung reagire neutral (Ameisen
saure, Essigsiiure). Lost man 5 Tropfen Methylal in 10 gr Wasser 
auf, fiigt 10 Tropfen verdiinnte Sehwefelsaure und 1 Tropfen der 
volumetrischen Kaliumpermanganatlosung hinzu, so dart' innerhalb 
5 Minuten hine Entfarbung eintreten (Aldehyd, Methylalkohol). 

Aufbewahrung. In kleinen, gut verschlossenen Gefiissen (Kork
stopfen mit Blaseverscbluss) vo rs i c h ti g. 

Anwendung. Das Methylal wurde von Personali als sicheres llyp
noticum empfohlen. Innerlich soil es schon in geringen Dosen ruhigen, 
tiefen Schlaf hervorbringen. Da es aber leicht vom Organismns eliminirt 
wird, so ist die Wirkung eine nur knrze Zeit andauernde. Functionssto
rungen soil es nicht bedingen, doch vermehrt es die Rerzschlage, erniedrigt 
den Blutdruck ein wenig und beeinflusst die Respiration, welche langsam 
und tief wird. Die hypnotische Dosis schwankt zwischen 1 und 5 gr. Bei 
alkoholisehem Irresein, beginnenden Psyehosen u./ld nachtlichen Aufregungs
zustiinden bleibt die hypnotische Wirkung aus; dagegen riihmt es V. Krafft
E bing gerade bei Delirium tremens in Dosen von 2-4 gr als erfolgreich. 

Fischer. 6. Auf!. 7 
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Rp. Methylal." 10, 
Syr. Ribiurn 40, 
Aq. des till. 110,0 

S. Abends einen Ess16ffel. 

Rp. Methylal. 15, 
Syr. simpl. 100,0 

S. Abends einen Theel6ffel. 

Ferner solI es nach Personali und Mutroktin ein ausgezeichnetes 
Antidot des Strychnins sein. 

Metbylalinhalationen sollen vollstandige Anasthesie hervor
bringen, wozu etwa 50-60 gr des Praparates erforderlich sind. Dn
angenehme Nebenwirkungen sind bisher nicht beobachtet worden. 

Bei subcutaner Anwendung tritt die hypnotische Wirkung 
gleiehfalls sieher ein, doeh sind die Injection en zu Anfang etwas 
sehmerzhaft. 

Aeusserlich wird es als schmerzstillendes und beruhigendes 
Mittel in Form von Salben und Linimenten gegeben. 

Rp. Methylal. 10, Rp. Methylal. 2, 
01. Olivarurn 30,0 Aq. destill. 8, 

D. S. Aeusserlich. D. S. Zur subcutanen Injection. 

In Deutschland ist die Anwendung des Prliparates bisher eine 
sehr beschrankte geblieben, dagegen wird es in Frankreich, Wle es 
heisst mit sehr gutem Erfolge, vielfach verordnet. 

Dnter dem Namen Melange de Gregory oder Formethylal 
(Dumas) wurde ein rohes Methylal, aus Methylal, Ameisensaure und 
Methylalkohol bestehend, schon seit Jahren medieiniseh angewendet. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Sulfonalum. 
Suifonal. Disulfoniithyldimetnylmethan. 

CHa _____ C _______ 802 C2 H5 
CH3------- -----802 C2 H5• 

Dnter dem Namen Sulfonal-Bayer brachten zu Anfang des 
Jahres 1888 die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. 
in Elberfeld ein Praparat in den Handel, welches seinem wissen
schaftlichen Namen nach als "Diathylsulfondimetbylmethan" zu be
zeichnen ist, zuerst im Jahre 1885 von E. Baumann dargestellt 
und im Jahre 1888 von "A. Kas t pbysiologisch gepriift und zur thera
peutischen Anwendung empfohlen wurde. 
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Von dell Aldehyden ist es bekannt, dass sie sich mit Alko
holen entweder additionell oder unter Austritt von Wasser vereinigen; 
sie geben auf diese Weise zwei Categorien von Verbindungen, welche 
man Alkoholate bez. Acetale nennt, z. B. 

Chloral 

~OH 
CCI3 -C-- H 

----0 C2 £5 

Chloralalkoholat 

____ 0 C2 H5 

CCI3-C - H 
----0 C2 Hs 

Trichloracetal, 

Die Ketone, welche den Aldehyden nahe stehen, vereinigen 
sich mit den Alkoholen zu analogen Verbind ungen nicht. 

Viel reactionsfithiger dagegen erweisen sich sowohl Aldehyden 
wie Ketonen gegenuber die geschwefelten Alkohole oder Mercap
tane. Unter letzteren versteht man bekanntlich Alkohole, welche 
an Stelle des O-Atomes ein S-Atom enthalten: 

C2 £5 0H 
Aethylalkohol 

C2 H5 SH 
Aethylmercaptan. 

2 Mol. eines Mercaptans vereinigen sich unter Wasseraustritt 
mit 1 Mol. eines Aldehydes zu Verbindungen, welche Mercaptale 
genannt werden; 2 Mol. Mercaptan geben unter Wasseraustritt mit 
1 Mol. eines Ketones Verbindungen, welche M erca p tol e heissen. 
Beide Arten von Verbindungen stehen III engster Beziehung zu den 
Acetalen. 

:::::::::=1 0 H I SC2 H5 
1. CH3 - C-H-I 

+~ SC2 HS 

Aldehyd Mercaptan 
1 Mol. 2 Mol. 

Aceton 
1 MOl. 

Mercaptan 
2 Mol. 

lI[ercaptal 
(Dithioathylmethylmethan) 

CH3 ____ C ____ S C2 Hs + H 0 
CH3~- ----S C2 Hs 2 

lIIercaptol 
(Dithioathyldimethylmethan). 

Die letzte aufgefiihrte Substanz, das Mercaptol oder Dithio
athyldimethylmethan, ist ein Zwischenproduct des Sulfonals. 

Darstellung. 1. In eine Mischung von 2 Th. wasserfreiem Mercaptan 
und 4 Th. wasserfreiem Aceton wird trocknes Salzsauregas eingeleitet. Die 
Fliissigkeit triibt sich allmalig unter Erwarmen und scheidet sich schliesslich 
in zwei Schichten, von welchen die obere das gebildete Mercaptol (Dithio
athyldimethylmethan), die nutere verdiinnte Salzsaure ist. Man trennt das 
Mercaptol von der wasserigen Schicht, wascht es zunacbst mit Wasser, 

7* 
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dann mit dunner Natronlauge und reiuigt es nach dem Trocknen mittels 
Chlorcalcium durch Destillation I). 

Dieses so gewonnene Mercaptol liefert bei der jetzt folgenden Oxy
dation das 8ulfonal 

CH3 ___ C ____ 8 - C2 H5 
CH3---- ---8 - C2 H5 

Mercapto I oder 
Dithioathyldimethylmethan 

CH3 ___ C ____ S O2 C2 Hs 

CH3---- ---8 O2 C2 H5 
Sulfonaloder 

Disulfonlithyldimethylmethan. 

Praktisch erfolgt die Oxydation in der Weise, dass man das 
Mercaptol zunachst mit 5 procentiger Kaliumpermanganatlosung in 
der Kalte scb uttelt und bisweilen einige Tropfen Essigsaure oder 
verdunnte Scbwefelsiiure zufUgt, um das durch Zersetzung des Kalium
permanganates entstehende Alkali zu binden. Von der Permanganat
losung wird so viel angewendet, dass. dauernde Rothfiirbung der 
Fliissigkeit erzielt wird. Man erwarmt schliesslich auf dem Wasser
bade und filtrirt beiss, worauf beim Erkalten sich das Sulfonal in 
Krystallen abscheidet, welcbe durcb wiederboltes Umkrystallisiren aus 
siedendem Wasser oder aus Alkobol in absoluter Reinbeit erhalten 
werden. 

Eigenschaften. Das Sulfonal bildet farblose, luftbestandige pris
matische Krystalle, welche bei 125-1260 C. schmelzen, bei etwa 
3000 fast ohne Zersetzung sieden und entzundet mit lencbtender 
Flamme und unter Verbreitung des Geruches nach verbrennendem 
Schwefel ohne Ruckstand fluchtig sind. 

Es lost sich in etwa 15 Th. siedenden Wassers oder in 500 Th. 
Wasser von 15 0 C.; ferner lost es sich in 135 Th. Aether von 15 0 C., 
in 2 Th. siedenden Alkohols oder in 65Th. Alkohol von 15 0 C., 
oder in 110 Th. 50 procentigen Alkohols von 15 0 C. Die Losungen 
reagiren neutral. 

Gegen chemische Einwirkungen zeigt das Sulfonal eine ausser
ordentliche Bestandigkeit; es wird wedel' von Sauren, noeh von Al
kalien, noch von Oxydationsmitteln, und zwar wedel' in der Kalte, 
noch in del' Warme, angegriffen. So wirkt cone. Salzsaure iiberhaupt 
nicht, cone. Schwefelsaure auch in der Warme kaum ein; ebenso ist 
es bestandig gegen rauchende Salpeter~aure und gegen Konigswasser. 
Ch10r und Brom sind selbst in del' Warme ohne jeden Einfluss. Auf 
diese ausserordentliche Bestandigkeit ist es zuriickzufiihren, dass 

I) In rein em Zustande bildet das Mercaptol eine stark lichtbrechende 
widerwartig riechende, in Wasser uu16sliche Flussigkeit, welche bei 190 
bis 191 0 siedet. 
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eigentliche Identitiitsreactionen fUr diese Verbindung zur Zeit noeh 
yollkommen mangeln. 

Prilfung. Eine eigentliche Identitiitsreaction ist, Wle schon be
merkt, fUr das Sulfonal zur Zeit noch nicht bekannt l ), immerhin 
kunn man Mangels etwas Besseren nachstehende Reactionen be
Dutzen. - Erhitzt man 0) gr Sulfonal mit etwa 0,2 gr Cyankalium 
(Vulpius), so tritt der widerwartige Mercaptangeruch auf; die 
Losung der SchmeIze in Wasser giebt nach dem Ansauern mit 
Salzsaure auf Zusatz von Eisenchlorid (durch Bildung von Ferri
rhodanid) blutrothe Farbung. Die Riickbildung yon Mercaptan kann 
auch noch bewirkt werden dUTCh Erhitzen des SulfonaIs mit Gal1us
saUTe oder PyrogaIlussaUTe (Ritsert) oder mit Holzkohlenpulver 
(C. Schwarz). 

Beziiglich der Reinheit des Praparates sind folgende Punkte 
zu beachten: das Sulfonal sei farbIos, geruchlos und.geschmack
los2). -- Es schmelze bei 125-126° C. (uncorrigirt) und sei, in 
Substanz auf feuchtes, rothes und blaues Lackmuspapier gebraeht, 
volIkommen neutral. - Beim Verbrennen hinterlasse es keinen 
feuerbestiindigen Riickstand. - Die heiss bereitete, wasserige Lii
sung 1 : 50 werde weder durch Baryumnitrat Doch durch Silbernitrat 
verandert; 10 ccm derselben sollen auf Zusatz eines Tropfens der 
volumetrischen KaliumpermangaDat16sung nicht sofort entfarbt werden. 
(Noch oxydationsflihige organische VeruUTeinigungen.) 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Das Sulfonal wurde 1888 von A. Kast als Hypnoticum 

empfohleu. Die bis jetzt vorliegenden sehr zahlreichen und im Allgemeinen 
gunstigen Erfahrungen versprechen, dass dasselbe eine dauernde Bereiche
rung des Arzneischatzes bleiben wird. 

Das Sulfonal gehort nicht zu den narcotisch wirkenden Substanzen, 
welche unter allen Umstanden Schlaf erzwingen, es unterstiizt vielmehr nur 
das natiirliche Schlafbediirfniss und ruft dasselbe, wo es fehlt, hervor. Der 
Appetit, die Verdauung, die Respiration und die Herzaction werden dureh 
dasselbe in keiner Weise schadlich beein±1usst, iiberhaupt seheinen fiir 

') leh mochte, urn Missverstandnissen vorzubeugeu, hier bemerken, 
dass man die im Folgenden angegebenen Reaetionen, welche durchweg auf 
Riiekbildung des Mereaptans beruhen, deswegen nieht als eigentliehe Iden
titatsreaetionen bezeiehnen darf, weil sie nicht bIos der ganzen Gruppe der 
Baumann'schen Disulfone, sondern aueh derjenigen der Otto'schen Di
sulfone, iiberhaupt den meisten Mercaptanderivaten zukommen. 

2) Manche Personen geben an, einen sehwach bitterliehen Geschmack 
zu empfinden. 
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reine Praparate nach den bisher vorliegenden Erfahrungen unangenehme 
Nebenwirkungen ziemlich zu fehlen. Ais eine bisweilen auftretende Nach
wirkung ist anzufiihren, dass manche Personen auch an dem dem Sulfonal
gebrauche folgenden Tage ein Gefiihl von Schlafrigkeit empfinden. Unter 
Umstanden braucht man sogar, urn die Schlafwirkung zu erzielen, das 
Sulfonal nicht taglich, sondern nur einen urn den andern Tag zu verordnen. 
Nach Cramer wirkt Sufonal weder auf die Pepsin- (Magen) Verdauung, 
noch auf die pankreatische Verdauung stiirend ein. 

Bisher ist es mit grossem Erfolge bei allen jenen Formen von Schlaf
losigkeit gegeben worden, welche auf Stiirungen des N ervenapparates be
ruhen (Nerviise Schlaflosigkeit); in der psychiatrischen Praxis sind gleich
falls ausgezeichnete Erfolge erzielt worden; hier zeigt sich das Sulfonal 
auch durch seine Geruchlosigkeit und relative Geschmacklosigkeit den con
currirenden Praparaten iiberlegen, weil es den Kranken auch ohne deren 
Wissen administrirt werden kann. Eine Gewohnung an das Mittel scheint 
nicht einzutreten, auch zeigt sich die volle Wirkung bei Personen, welche 
an den Gebniuch von Narcoticis gewohnt sind. Nach Beobachtungen von 
C. Oestreicher bewirkt das Sulfonal auch bei Morphinisten wahrend der 
Abstinenz guten und sicheren Schlaf. Die bisher vorliegenden Erfahrungen 
lassen sich dahin zusammenfassen, dass das Sulfonal ein von schadlichen 
Nebenwirkungen freies Hypnoticum ist, welches sich in allen Fallen un
complicirter Schlaflosigkeit mit Vortheil anwenden lasst. 

Die Dosis betragt fiir Erwachsene 1-2-3 gr. Robuste Personen 
bediirfen in der Regel einer griisseren, schwachliche einer geringeren Gabe. 
Es empfiehlt sich, das Sulfonal fein gepulvert mehrere Stunden vor dem 
Zubettgehen etwa gelegentlich des Abendessens mit ziemlich viel warmer 
Fliissigkeit (ungefahr 200 cern Thee oder Bouillon) einzunehmen. Unter 
diesen Umstanden entfaltet das Mittel seine Wirkungen am giinstigsten. 
Fiir langer andauernden Gebrauch empfiehlt sich auch die Form der Sul
fonal-Pastillen, welche zweckmassig aus staubfeinem Pulver dargestellt 
werden. Comprimirte Tabletten sind ihrer langsamen Loslichkeit wegen 
nicht zu empfehlen. 

Ueber das physiologische Verhalten des Sulfonals theilt Baumann 
mit, dass nach Sulfonalgebrauch die Menge der gepaarten und ungepaarten 
Schwefelsaure nicht zunimmt, dass dagegen die Gesammtschwefelausschei
dung erheblich gesteigert wird. In den Ham geht Sulfonal nach dem Ge
brauche medicinaler Gaben als solches nicht iiber, sondern es wird voll
standig zerlegt und in leicht liisliche, aber verhaltnissmassig bestandige 
organische Schwefelverbindungen (Sulfosauren) iibergefiihrt. Dieselben 
werden vom Organismus sehr langsam ausgeschieden. Nach sehr hohen 
Sulfonalgaben tritt im Harne Haematoporphyrin auf. 

Rp. Sulfonali 1 gr - 2 gr Rp. Sulfonali 1 gr - 2 gr 
Dentur doses tales VI Dentur doses tales X ad. 

capsul. amylac. 
S. Abends ein Pulver. S. Abends ein Pulver. 

Auch aus der Kinderpraxis liegen giinstige Erfahrungen iiber den 
Sulfonalgebrauch vor; ferner hat Biittrich Gaben von 0,5-1,0 gr Sulfonal 
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gegen Nachtscbweisse erprobt gefunden. Er stelJt es in dieser Wirkung 
dem Atropin gleicb, zieht es dem letzteren wegen des Feblens aller Neben
wirkungen vor. 

Vorsichtig aufzubewabren. 

Trional ' ) , Diathylsulfonmethylathylmethan. Diese dem 
Sulfonal nahe stehende Verbindung wird erhalten, indem man Aetbyl
sulfhydrat (Aetbyl- Mercaptan) mit Methyl-Aetbylketon condensirt 
und das entstandene Mercaptol durch Kaliumpermanganat oxydirt. 

C H3 ----C 
C2 Hs ----
Methyl·Aethyl· 

Keton 
Aethyl

sulfhydrat 

CH3 ____ C ____ S C2 H5 + O2 

C2 Hs---- ----S C2 Hs O2 

Mercaptol 

H 0 CH3--~C ____ S C2 Hs 
2 + C2 Hs---- --S C2 Hs 

Mercaptol des :lfethyl
Aethyl-Ketons. 

CH3 ____ C ____ S O2 C2 Hs 
C2 Hs---- ----S O2 C2 Hs 
DUithylsulfonmethyUithylmethan 

(Trional). 

Eigenschaften. Farblose, gHinzende, gerucblose Krystalltafeln, bei 
760 C. scbmelzeud. Laslich in 320 Th. Wasser von 15° C., leicbter 
10 heissem Wasser, leicht laslich in Alkohol und in Aether. 

Die wiisserige Lasung besitzt bitteren Geschmack und ist neutral. 
Priifung . . Abgeseben von den Verschiedeuheiten bezuglich der 

Laslichkeit und des Scbmelzpunktes ist die Priifung wie diejeuige 
des Sulfonals auszufiihreu. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Das Trional gleicht in seiner Wirkung im Allgemeinen 

dem Sulfonal; es ist wie dieses ein Sedativum und Hypnoticum, nur bat 
es sich berausgestellt, dass es vor dem Sulfonal nocb wesentliche Vorziige 
besitzt: Es wirkt scbon in kleineren Gaben (von 1-3 gr) hypnotisch, der 
Schlaf tritt rascher (oft schon Dach 15 MinuteD, durcbschnittlich nach etwa 
1 Stun del ein, Nebenwirkungen werden bei rationelJer Anwendung kaum 
beobachtet. Ueberbaupt gilt das Trional gegenwartig als das vorziiglichste 
Mittel in der Gruppe der Sulfone. 

Tetl'onal, D i ii th y Is u /fou diii t hy I met b an. Die Darstellung 
dieser Verbiudung erfolgt analog dem Sulfonal und Trional. 

Darstellung. Diiitbylketon wird mit Aethylmercaptan zu dem 
entsprechenden Mercaptol condensirt und dieses mittels Kaliumper
manganat oxydirt. 

1) Die Namen "Trional" und "Tetronal" sind nach der AnzaLI 
der in dies en Verbindungen enthaltener Aetbylgruppen gebildet. 
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C2 H5----C : 
C2H5-~ • 

DUithylketon Aethylmercaptan 

C2 Hs-------.C_8 C2 H5 + O. 
C2 H5- ----8 C2 Hs 0; 

lIfercaptol 

Mercaptol des Diiithylketons. 

C2 H5 ____ C_8 O2 C2 Hs 
C2 H5- ----8 O2 C2 Hs 

Diiithylsulfondiiitbylmetban 
(Tetronal). 

Eigenschaften. Farblose, glanzende, geruchlose Tafelll nnd 
Blatter, welche bei 850 schmelzen. Loslich in 450 Th. kaltem 
Wasser, leichter in siedendem Wasser, leicht loslich in Alkohol und 

ziemlich leicht in Aether. Die wasserige Losung ist neutral und 
geschmacklos. 

Priifung. Dnter Beriicksichtigung der -i\.bweichung in Loslich
keit ulld Schmelzpunkt wie bei Sulfonal angegeben. 

Aufbewahrurig. V orsi c h tig. 

Anwendung. Wie das Trional; doch wird dieses der leichteren Los
lichkeit und des rnilderen Geschrnackes wegen dern Tetronal irn Allgerneinen 
,orgezogen. 

Nitroglycerinum. 

Nitroglycerin. Glycerinum trinitricurn. Glonoin. Angioneurosin. 

C3 Hs (N03)3' 

Mit dem wissenschaftlich nicht mehr zutreffenden Namen 
Nitroglycerin bezeichnet man dell neutralen Aether der Salpeter
saure mit dem Glycerin, ·welchem seiner Zusammensetzung nach der 

Name "Glycerillnitrat" zukommen wiirde. Die Verbindung wurde 
im Jahre 1847 von So brero zuerst beschrieben; Williamson 

stellte alsdann 10 Jahre spater 1857 ihre Zusammensetzung fest, 
und Nobel fiihrte sie zu Anfang der sechziger Jahre in die Spreng
technik ein. 

Darstellung. Man lost 100 Th. wasserfreies Glycerin in 3 Th. 8chwefel
siiul'e (von 66° B.) und tragt diese Losung allrniilig in klein en Portionen 
in ein erkaltetes und durch sorgfaltige Kiihlung mittels Eis stets kalt 
gehaltenes Gernisch von 280 Th. 8alpetersaure (48 0 B.) und 300 Th. 
8chwefelsaure (66 0 B.) ein. Nach dern jedesmaligen Eintragen einer Portion 
der GlycerinrnischuDg mischt man die ReilCtionsfliissigkeit dUTch sanftes 
8chwenken gut durch einander. Nach dem Eintragen der letzten Portion 
wartet man 10-15 Minuten und giesst dann das Reactionsgemisch in sein 
sechsfaches Volumen kaltes Wasser. Das gebildete Nitroglycerin scheidet 
sich als schweres Oel abo Es wird so lange mit destillirtem Wasser ge-
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waschen, bie es keine saure Reaction mehr zeigt. Alsdann wird as ge
sammelt und im luftverdiinntem Raume iiber Schwefelsiiure bis zur Ent
fernung jeder Spur von Feuchtigkeit getrocknet. 

Die Darstellung kleiner Mengen (20-30 gr), wie sie fUr pbar
maceutiscbe Zwecke nothwendig sind, ist mit Gefahren nicht ver
knupft, wenn man die angegebenen Bedingungen einhalt. Wesentlich 
bleibt, dass man fUr ausgezeichnete Kuhlung Sorge tragt, und dass 
das Eintragen der Glycerinmischung in klein en Portion en geschieht. 
Dass die Reaction in normaler, ungefahrlicher Weise vor sich gebt, 
ersieht man aus dem Umstande, dass das Reactionsgemisch durch 
den Zusatz cler Glycerinmischung nicht erheblich mehr rothe Dampfe 
ausstosst, als es dies an und fUr sich thut. Das Auftreten starker 
rother Dampfe zeigt stets an, dass nicht gut genug gekuhlt wird 
und ist eine ernste Mabnung an den Arbeitenden zur Vorsicht! 
Ueber die Darstellung grosserer Mengen von Nitroglycerin existiren 
besondere gesetzliche V orschriften. 

Der bei der Bildong des Nitroglycerins sich abspielende chemische 
Vorgang ist ein relativ einfacher. Glycerin und Salpetersaure ver
einigen sich unter dem wasserentziehenden Einfluss der Schwefel
saure mit einander zu dem Salpetersaureatber des Glycerins, dem 
Glycerintrinitrat. 

CH2 '1 OH HI 0 NO" CH2 • 0 NOz 

6H . OH + HI 0 NO, = 3 Hz 0 + bH . 0 N02 

I I I 
CHz .1 OR HI 0 N02 CR2 • 0 N02 

Glycerin Salpetersaure Glycerintrinitrat (Xitroglycerin). 

Eigenschaften. In reiriem Zustande ist es eine vollig farblose, 
olige, geruchlose FlUssigkeit. Erwarmt jedoch besitzt es einen 
stechenden Geruch; im Gescbmack nahert es sich dem Glycerin, 
scbmeckt aber etwas pikanter wie dieses. 1 gr lOst sich in etwa 
800 ccm Wasser, in 4 ccm absolutem Alkohol oder in 10,5 ccm 
Spiritus (0,846). In jedem Verhaltniss ist es loslich in AetheI', 
ChloI'oforD;l, Eisessig, wenig odeI' gar nicht Ioslicb dagegen in Gly
cerin. Auch in fetten Oelen ist es nicbt unbetracbtlich loslich. Das 
spec. Gewicht betragt 1,60. 

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Nitroglycerins ist seine 
leichte Zersetzlichkeit. Durch Scblag, Stoss odeI' plotzliches Er
hitzen auf etwa 2000 C. explodirt es mit ungeheurer Gewalt, und 
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darauf berubt ja auch seine A nwendung in del' Sprengtechnik. Es 
kommt indessen vor, dass solche Zersetzungen auch ohne wabr
nebmbare aussere Ursachen vollkommen spontan vor sich gehen, 
und zwar konnell dieselben 8ehr allmalig, und dann in ungefabrlicher 
Weise, oder rapid unter heftigen Detonationen verlaufen. Ais U r
sache fiir solche spontanen Zersetzungen nimmt man gegenwartig 
mangelhafte Reinheit der Praparate an. Es ist dies um so berech
tigter, als wirklich reine Praparate sich thatsachlich sehr gut haben 
aufbewahren lassen. Immerhill aber ist es bei der eminenten Ge
fahrlichkeit dieser Substanz geboten, sie nicht in concentrirtem Zu
stande, sondern in alkoholischer oder oliger Losung (1: 10 oder 
1 : 100) in kleinen Gefassen und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
Unter eliesen Umstanden haben sich bisber Unfalle nicht ereignet. 
Beim Abkiihlen auf - 200 C. erstarrt das Nitroglycerin iibrigens in 
langen Nadeln und ist in dies em festen Zustande noch gefabrlicher 
als im fliissigen. 

In cbemischer Beziehung ist, wie schon bemerkt wurde, das 
Nitroglycerin nicht als ein Nitrokorper, sondern als ein Salpeter
saureather des Glycerins aufzufassen. Die Ricbtigkeit dieser Auf
fassung ergiebt sich daraus, dass es durch atzende Alkalien in sal
petersaure Salze und in Glycerin umgewandelt wird, dass es ferner 
durch Einfluss reducirender Agentien in Glycerin und Ammoniak 
ii bergebt, Reactionen, welche den Salpetersaureathern, nicht aber 
den Nitrokorpern eigentbiimlich sind. 

Priifung. Es sei farblos, in del' Kalte geruchlos. 
welches mit Nitroglycerin geschiittelt wurde, reagire nur 
sauer und gebe mit Baryumchlorid keinen Niederschlag 
felsaure). 

Wasser, 
schwach 
(Schwe-

Aufbewahrung. Niemals in Substanz, sondern stets nur in alko-. 
holischer oder oliger Losung (mit Mandelol). Die Losungen sind 
vor Licht geschiitzt in kleinen Gefassen an kiihlem Ort 8ehr vor
sichtig unterzubringen. 

Anwendung. Die energiscben Wirkungen des Nitroglycerins auf den 
Organism us waren seit langer Zeit bekannt; in den Lehr- und Handbiicbern 
wird es als giftig aufgefiibrt. In den Arzneiscbatz wurde es von den 
Homiiopathen unter der Bezeichnung G Ion 0 'in eingefiihrt, dann gerieth 
es in Vergessenheit. Neuerdings wird es wieder mebrfach angewendet. 
Nach Hay ist seine Wirkung darauf zuriickzufiihren, dass es im Organis
mus unter Abspaltung von salpetriger Saure zerlegt wird. Es soIl dem 
Amylnitrit und dem Natriumnitrit analog, aber viel intensiver und nach-
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haltiger als das ersterc wirken. Man giebt es in Dosen von 0,0002-0,0005-
0,001, am besten in Pastillenform. Trus s ewi ts ch macht von Nitro
glycerin, fiir welches er den Namen Angioneurosin vorschlagt, einen 
sehr ausgedehnten Gebrauch. Er empfiehlt es bei Angina pectoris, Migraine, 
N euralgien, Seekrankheit, einigen Formen von Anaemie, besonders des 
Gehirnes. Man beginnt mit ganz kleinen Dosen, z. B. einem halben 
Tropfen einer 1 procentigen Liisung und steigt, bis der Patient das Gefiihl 
von Blutandrang, Schwere oder Pulsation im Kopfe hat. So kann man 
bei Gewiihnung an das Mittel allmalig auf 5-10 Tropfen der 1 procentigen 
Liisung steigen. 

Nitroglycerin-Tabletten. Man lost 0,1 gr Nitroglycerin in 
Aether und mischt diese Losung gut mit 130 Th. Chocoladenpulver 
und 70 Th. Gummi arabicum ply. Nacb dem Abdunsten des Aethers 
bildet man mit Wasser eine Pastillenmasse und formt damus 200 Pa
stillen, deren jede 0,0005 Nitroglycerin enthlilt. 

Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Laevulose. 
Fmchtzucker. Linkszucker. Levulose. Fructose. Diabetin. 

CG H12 06' 

Die Laevulose ist im Pflanzenreich weit verbreitet, kommt aber 
niemals allein vor, sondern stets in Gemeinschaft mit anderen Zucker
arten und zwar in der Regel mit Dextrose, seItener mit Rohrzucker. 
Sie ist in den meisten suss en Friichten enthalten, ausserdem bildet 
sie den nicht fest werdenden Bestandtheil des Honigs, endlich ist 
sie neb en Dextrose in dem sog. Invertzucker enthalten. Auch kann 
sie durch vorsichtige Oxydation von Mannit C6 H14 0 6 erhalten werden. 

Ais selbststandige Zuckerart wurde die Laevulose auf Grund 
ihres optischen Verhaltens zuerst von Biot Ilnd Dubrunfaut cha
racterisirt. Letzterer gab auch zu ihrer Darstellung nachfolgende 
V orschrift : 

Darstellung. 10 gr Invertzucker werden in 100 cern Wasser ge15st 
und durch Eiswasser auf 0° abgekiihlt. Zu dieser Liisung tragt man unter 
bestandigem Umschiitteln 6 gr geliischtell Kalk als feines Pulver. Es WIt 
nunmehr die schwerliisliche Calciumverbindung der Laevulose [C6 H9 
(Ca OH)3 0 6 in 333 Th. kaltem Wasser liislich] aus, wahrend die Calcium
verbindung del' Dextrose geliist bleibt. Die gesammelte und mit Eiswasser 
gewaschene Calciumverbimdung wird schliesslich in ,"Vasser vertheilt nnd 
mit Kohlensaure zersetzt. Es fallt Calciumcarbonat aus Ilnd die von 
dies em getrennte Laevuloseliisung wird im Vacuum zur Trockne gebracht. 
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Auf der hier angegebenen Darstellungsweise baut sich das der 
Chemischen Fabrik auf Actien vorm. E. Schering ertbeilte 
D.R.P. 67087 auf. 

Dasselbe geht von der Melasse aus. Letztere wird in der 6facben 
Menge Wasser gelast, durch Salzsaure invertirt, diese Lasung abgekiihlt 
und mit Kalkhydrat versetzt, im Uebrigen wie vorher angegeben be
handelt. 

Der Vortheil des Verfahrens besteht wie ersichtlich darin, dass 
Mel ass e verarbeitet wird, und man nicht nathig hat, aus derselben 
erst den Robrzucker abzuscheiden. 

Eigenschaften. In festem Zustande wurde die LaevuJose zuerst 
von Jungfleisch und Lefranc dargestellt; in der Regel erbalt 
man sie als dicken Sirup. Wascht man dies en wiederholt mit ab
solutem Alkohol aus und stelIt den Riickstand in die Kalte, so er
starrt derselbe zu einer Krystallmasse. Last man Ietztere in kauf
lichem, absolutem Alkobol auf und bringt in die durch Absetzen 
geklarte Lasung ein Laevulose-Krystallchen, so scheiden sich rbom
bische, bei 950 scbmelzende Krystalle aus. 

Die Laevulose des Handels bildet entweder weisse, kriimelige 
krystallinische Massen oder ein weisses Pulver. Sie ist in absolutem 
Alkohol unlaslicb, dagegen leicbt Iaslich in Wasser und in verdiinntem 
Alkohol. Die wasserige Lasung ist neutral und schmeckt mindestens 
eben so siiss wie diejenige des Robrzuckers. Sie reducirt Fehling'sche 
Lasung und vergabrt durch Hefe zu Alkobol und Koblensaure, aber 
weniger schnell als Dextrose, und lenkt die Ebene des polarisirten 
Lichtes nach links abo Das spec. Drehungsvermagen der Laevulose 
bei 20° C. ist (a)D = - 77,81. 

Beim Erhitzen der Laevulose auf 1700 entsteht das amorpbe, 
gummiartige "Laevulosan" C6 H10 °5, durch Kochen einer Laevulose
lOsung mit Kalkmilcb wird das "Saccharin-Peligot" Ce HIO Os (s. auch 
bei Saccharin) gebildet. Durch Reduction del' Laevulose mittels 
NatriumamaIgam entstebt Mannit C6 H14 06' 

Priifung. Farblose, gerucblose, krystallinische Massen, welche 
beim Erhitzen unter Caramelbildung verkohlen und schliesslich obne 
einen wagbaren Riickstand (anorganische Substanzen) zu hinterlassen, 
verbrennen. In Wasser und in verdiinntem Weingeist Ieicbt Ioslicb; 
die wasserige Losung reducirt Fehling'sches Reagens und dreht links. 
Lost man 5,5 gr in Wasser zu 100 ccm auf, so gebe diese Losung 
im 200 mm-Rohr nacb Ventzke-Soleil bei 200 C. eine Ablenkung von 
25-26 0, was einem Gehalte von 98-99 % Laevulose entspricht. 
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Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneistoffen. 
Anwendung. Die Laevulose ist vorlaufig zum Gebrauehe fiir Diabetiker 

in Aussieht genommen worden. Dureh die Arbeiten von Kiilz, Worms, 
Minkowski, Leyden u. A. ist namlich festgestellt worden, dass die 
Laevulose im Organismus des Diabetikers sehr viel besser ausgenutzt wird 
als die Dextrose, so dass aueh bei del' regelmassigen EinfUhrung einer be
stimmten Menge von Laevulose del' Zuckergehalt des Harns nicht wesent
lich vermehrt wird, wahrend bei Einfiihrung von Dextrose der Zuckergehalt 
des Harns namentlich in schweren Fallen eine sehr betrachtlicbe Steigerung 
erfahrt. Die Diabetiker wiirden also in del' Laevulose zugleich einen Siiss
stoff und ein Nabrungsmittel gewinnen. 

Lanolinum. 
Adeps Lanae. Lanolin. lVollfett. 

Zahlreiche Keratingebilde des thierischen Organism us sondern 
eine eigenthiimliche fettige Substanz· ab, welcher friiher nul' wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Am Auffallendsten tritt diese 
Erscheinung bei den W ollhaaren del' Scbafe zu Tage, weil hier die 
Abscbeidung der fettigen Substanz eine iiberaus reicbliche ist und 
aus techniscben Griinden scbon lange die Aufmerksamkeit der be
theiligten Berufsklassen erregt hatte. 

Betrachtet man die Rohwolle, wie sie n~h del' Schafschur direct in 
den Handel gelangt, so lasst sich mit Leichtigkeit feststellen, dass in ihr 
betrachtliche Quantitaten Fettsubstanzen enthalten sind. Dieselben sind 
namentlich bei den australischen vVollsorten so bedeutend, dass schon 
beim Driieken mit den Fingern fettige Tropfen heraustreten. Dieses sog. 
"Wollfett" (del'" Wollschweiss") ist fiir die weitere Verarbeitung 
del' Wolle st6rend, es muss daher entfernt werden. Friiher kam die 
Schafwolle in del' Regel schon gewaschen, d. h. von del' Hauptmenge des 
Fettes' odeI' Wollsehweisses befreit, auf den Markt; seitdem man jedoeh 
erkannt hatte, dass dureh diese Art des Kleinbetriebes erhebliehe Mengen 
werthvoller Substanzen verloren gehen, ",ird die Wolle nur noeh unge
reinigt aufgekauft, ihre Reinigung erfolgt alsdann spateI' in eigenen Eta
blissements, welche Wollwaschereien genannt werden. Bis VOl' Kurzem 
verfolgten diese Etablissements lediglieh den Zweck, die 'Wolle von dem 
anhaftenden Fett (Schafwollschweiss) zu reinigen, und nnr ganz nebenbei 
wurde versncht, diese Fettsubstanzen zugleich mit den in ihnen enthaltenen 
Kaliumverbindungen auf irgend eine Weise nutzbar zu machen. Es wurde 
die Wolle in grossen Waschapparaten, sog. Leviathans, mit Seifen-
16sungen, Potaschelaugen etc. bis zur Entfettung gewaschen und die ab
fallen den "\Vollwaschwasser" bis zur Sirupconsistenz eingedampft, dann 
calcinirt, wobei die organischen Substanzen brennbare Gase lieferten, welche 
als Heizmaterial Verwendung fanden, wahrend ein Calcinationsrllckstand 
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hinterblieb, aus welchem durch AusJaugen eine Potasche von circa 75 % 
K2 C03 erhalten werden konnte. Welche Ausdehnung dieser Fabrikations
zweig genommen hat, erweisen nachfolgende Zahlen. 

Die W ollfabriken zu Rheims, Elbeuf und Fourmies waschen zusammen 
jahrlich circa 27000 T Wolle, welche etwa 1168 T Potasche im Werthe 
von 1500000 Mark liefem. kiinnen. England importirte 1868 aus Australien 
und vom Cap 63000 T Wolle, aus welcher 7000 T Potasche im Werthe 
von 4800000 Mark gewinnbar gewesen waren. - Spater begann man 
auch der Abscheidung der Fettsubstanz aus den Wollwassem Beachtung 
zu schenken und erhielt durch Zersetzung der letzteren mit Sauren, z. B. 
Salzsallre, eine wenig appetitliche Fettsubstanz, welche im Handel als 
"rohes Wollfett" vorkam, fiir welches sich aber irgend welche be
achtenswerthe Verwendllng zunachst nicht finden wollte. 

Die ersten c hemi s ch en Un te rs u ch un gen diesel' als Wollfett 
oder Wollschweiss bekannten Substanz riihren von Va u q uelin her, 
welcher feststellte, dass dieselbe der Hauptsache nach aus einer 
fetten thierischen Substanz, sowie etwas kohlensaurem Kalk, essig
saurem Kalium und Chlorkalium bestand. 1m Jahre 1868 beschaf
tigte sich mit dem gleichen Korper Fr. Hartmann, im Jahre 1870 
E. Schulze. Ersterer wies nach, dass das Wollfett neben freien 
Fettsauren und Fettsaure-Glycerinathern im Wesentlichen Fettsaure
verbindungen des Cholesterins enthalte; letzterer wies in demselben 
ausserdem noch das V orhandensein von Fettsaureverbindungen des 
lsocholesterins nacho - Lie breich, del' sich mit dem Vorkommen 
del' Cholesterinfette im thierischen Organismus schon seit langerer 
Zeit eingehend beschliftigt hatte, machte 1885 beziiglich diesel' bis
her nul' wenig beachteten Korper eine Reihe hochst bemerkens
werther Beobachtungen. Es gelang ihm, Cholesterinfette in allen 
von ihm untersuchten Keratingeweben nachzuweisen, als da sind: 
menschliche Haut, menschliche Haare, vernix caseosa 
(d. i. Hautschmiere del' Neugeborenen), Fischbein, Hornspane, 
Elsternschnabel, Federn von Gansen, Hiihnern, Puten , 
Tauben, Pfauentauben, Stacheln vom 1ge1 und Stachel-
schwein, Huf und Kastanien vom Pferde, Haare vom Faul
thier u. S. w. Zum Nachweis des Cholesterinfettes wurden diese 
Organe mit Chloroform extrahirt und del' nach dem Verdunsten 
dieses Losungsmittels hinterbleibende Riickstand mittels del' Li e
berma n n 'schen Ch oles t 0 Ire ac tio n gepriift. S. weiter unten. 

Aus diesem weitverbreiteten, friiher nicht beachteten Vorkom

men del' Cholesterinfette zog Liebreich den Schluss, dass diese 
Substanzen im Keratingewebe nicht zufallig vorhanden seien, viel-
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mehr eine physiologisehe Bedeutung fiir dasselbe besassen, eine An
nahme, welehe spater ihre Bestatigung fand, umsomehr alSo das 
Vorkommen reichlieher Mengen Cholesterinfett im stratum granulo
sum 1) zur Zeit als ziemlich sieher anzunehmen ist. 1m weiteren 
Verlaufe seiner Untersuchungen stellte Li e b rei c h fest, dass die 
Cholesterinfette in den Keratinzellen selbst gebildet werden, nicht 
etwa durch die Talgdriisen oder Biirzeldriisen an dasselbe abge
gegeben werden, da er diese Verbindungen selbst im Keratingewebe 
solcher Individuen naehweisen konnte, bei welchen, wie z. E. beim 
Faulthier, die Talgdriisen nur in verkiimmertem Zustande vorhanden 
sind, oder aber welehe, wie die Pfauentaube, eine Eiirzeldriise iiber
haupt nieht besitzen. 

Nachdem so die biologisehe Rolle der Cholesterinverbindungen 
fiir das Keratingewebe erkannt worden war, lag es nahe, dieselben 
auf ihren therapeutisehen Werth hin zu priifen, umsomehr, als sieh 
i m Verlaufe dieser Untersuchungen ergab, dass die Cholesterinfette 
eine bisher noeh bei keinem Fette beobachtete Verwandtschaft zur 
Keratinsubstanz besitzen. - Der medieinischen Anwendung dieser 
Substanzen stand aber der Umstand hindernd im Wege, dass diese 
Cholesterinfette lange Zeit hindureh in reinem Zustande nicht er
halten werden konnten. 

Das rohe Wollfett enthalt, wie schon bemerkt wurde, neben 
Fettsaureverbindungen (Aethern) des Cholesterins und Isocholeste
rins2), abgesehen von fiirbenden und riechenden Verunreinigungen, 
bis zu 30 % freie Fettsauren. Aufgabe der Technik war es nun, 
di~ rein en Cholesterinverbindungen zu gewinnen und die freien Fett
sauren wegzuschaffen. Diese Aufgabe erscheint mit Riicksicht darauf, 
class die Cholesterinfette mit wasserigen Alkalien sehr schwierig, 
die freien Fettsauren dagegen sehr leicht verseifbar sind, von vorn
herein sehr einfach. Indessen das Wollfett besitzt die Eigenthiim
lichkeit, mit alkalis chen Fliissigkeiten, ohne verseift zu werden, 
Emulsionell einzugehen und mit den aus den Fettsauren zugleich 
entstehenden Seifen eine Art von Milch zu bilden. Versucht man 
nun, aus letzterer das Cholesterinfett (durch Sauren) abzuscheiden, 
so erhalt man es stets wieder mit den verunreinigenden Fettsauren 

1) Eine unter der Epidermis liegende Zellsehicht. 
2) Die Cholesterinfettsaureather wurden 1860 von Berthelot durch 

mehrstiindiges Erhitzen von Cholesterin mit Fettsallren auf 200 0 C. syn
thetisch dargestellt. 
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gemengt. Trotz dieser Schwierigkeiten ist die Frage inzwischen 
dennoch in befriedigender Weise geli.ist worden. 

Darstellung. Obgleich die detaillirte Methode der Darstellung des 
Lanolins nicht genau bekannt ist, so dtirften doch einige allgemeine An
gab en , wie wir sic in Erfahrung bringen konnten, nicht ohne Interesse 
sein. - Das rohe Wollfett wird mit Hilfe von wasserigen Aetzalkalien 
oder kohlensauren Alkalien emulgirt, d. h. in die eben erwiihnte Milch 
verwandelt, welche der natiirlichen Kuhmilch durchaus ahnlich siebt. Diese 
Emulsion oder ,,\Vollfettmilch" wird nun einer Centrifugirung unterworfen. 
Und geradeso, wie die Milch beirn Centrifugirungsprocess sich in eine 
Rahmschicht und in Magermilch scheidet, so trennt sich auch die Woll
fettemulsion dabei in zwei Schichten, von denen die untere die verunreini
genden Fettsauren in Form einer Seifenlosung, die obere dagegen die 
Cholesterinfette enthiilt. 

Beide werden continuirlich abgezogen, und aus dem abfliessenden 
Rahm wird hierauf mit kalkhaltigem Wasser oder besser mit Chlorcalciurn 
das Lanolin gefallt. Der Vorgang ist bei dieser Fiillung ganz ahnlich wie 
bei del' Zersetzung der Wollwaschwasser mit Saure; wie dort durch Zer
setzung der Seife durch Siiuren, wird hier durch Bildung der unloslichen 
Kalkseife del' Emulsionszustand aufgehoben und die Abscheidung des 
W ollfettes veranlasst. 

Das so erhaltene Lanolin ist mit unloslicher Kalkseife verunreinigt 
und stellt sog. Rohlanolin dar. 

Durch mehrfaches Umschmelzen und Auswascben wird daraus ein 
gereinigtes Wollfett erhalten, das durch Einkneten von Wasser in Lanolin 
iibergefUbrt wird, welches letztere anfangs als centrifugirtes Lanolin in den 
Handel gebracht wurde. Aus diesem centrifugirten Lanolin, das noch stark 
gelblich gefarbt ist, noch etwas riecht und nicht ganz frei von festen Be
standtheilen ist, resultirt das chemisch reine, fast weisse und absolut ge
rucblose Lanolin. Die Darstellung dieses Korpers ist eine ziemlich um-
stiindlicbe. • 

Das centrifugirte W ollfett wird mit einem geringen Procentgehalt 
Marmorkalk zusammengeschmolzen, und die absolut von Wasser befreite 
Masse einer Extraction mit Aceton unterworfen. Aceton lost das Cho
lesterinfett auf, wiihrend es die Kalkseife ungel6st zuriickliisst. 

Durch Abdestilliren des Acetons wird das Fett in rein em Zustand 
erhalten und darauf durch Einkneten von etwa 25% Wasser, das in 
Maschinen vorgenommen wird, in Lanolin iibergefiihrt. 

Eigenschaften. Das (wasserhaltige) Lanolin bildet eIlle weiss
liche Masse von salbenartiger Consistenz und kaum wahrnehmbarem 
Geruch. Auf feuchtes Lackmuspapier ist es ohne Einwirkung, also 
von neutraler Reaction. Beim Erhitzen im Wasserbade schmilzt es 
bei etwa 40 0 C. und scheidet es sich in eine wasserige Schicht und 
eine auf diesel' schwimmende olige Schicht, welche aus wasserfreiem 
Lanolin besteht. Beim Zusammenkneten mit Wasser ist es im Stande, 
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ohne seine salbenartige Consistenz zu verlieren, mehr als sein gleiches 
Gewicht (circa 105 %) an Wasser aufzunehmen. In Wasser ist es 
unlOslich, in Alkohol schwer und nul' zum Theil loslich, leicht los
lich dagegen ist es in Aether, Benzin, Aceton. 

Beziiglich seiner chemischen Zusammensetzung ist das Lanolin 
aufzufassen als ein Gemisch von wahrscheinlich verschiedenen Fett
saureverbindungen (Fettsaureathern) der unter den Namen Cholesterin 
(Cholestearin) und Isocholesterin bekannten Alkohole C26 HH O. 
[Rei n i tz e I' fand fiir ein von ihm untersuchtes Cholesterin die Formel 
Cn H46 0.] Auf die Anwesenheit der Cholesterine griinden sich auch 
die filr das Lanolin characteristischen Reactionen. 

1. Lost man etwa 0,1 gr Lanolin in 3-4 ccm Essigsaurean
hydrid (nicht zu verwechseln mit wasserfreier Essigsaure oder Eis
essig!) auf, und lasst in diese Losung tropfenweise conc. Schwefel
saure einfliessen, so entsteht eine rosarothe Farbung, welche bald in 
griin oder blau iibergeht. Kein Glycerin-Fett zeigt diese Erschei
nung. (Liebermann's Cholestolreaction.) 

2. Lost man 0,1 gr vorher durch Schmelzen von Wasser be
freites Lanolin in 5 ccm Chloroform und schichtet diese Losung in 
einem Reagenscylinder vorsichtig iiber ein gleiches Volumen conc. 
Schwefelsaure, so entsteht an del' Beriihrungsstelle beider Fliissig
keiten eine feurig braunrothe Zone, die an die Farbe des Broms 
erinnert und nach 24 Stunden die hochste Farbintensitat erreicht 
hat. Das zunachst iiber der Beriihl'ungsschicht stehende Chloroform 
zeigt einen violetten Schimmer, die oberen Partien sind farblos. 
(Salkowsky, Vulpius.) 

Obgleich nun das Lanolin seinen physikalischen Eigenschaften 
nach als eine fettige Substanz bezeichnet werden kann, so ist es 
doch im chemischen Sinne des Wortes kein Fett, solange man 
als Fette nur die Fettsaul'eather des Glycerins betrachtet. 
Von diesen eigentlichen Fetten unterscheidet sich das Lanolin in 
sehr characteristischer Weise dadurch, dass es durch Einwirkung 
wasseriger Alkalien (Kalilauge, Natronlauge, Kalkmilch etc.) nur 
schwer verseift wird. Die Verseifung des Lanolins - d. i. die 
Trennung der Fettsauren vom Cholesterin - gelingt erst durch Er
hitzen des Lanolins mit alkoholischem Kali bei hoheren Tempera
turen odeI' beim Schmelz en mit Kalihydrat. Auf diese Thatsache 
ist die von den eigentIichen Fetten gleichfalls abweichende Eigen
Bchart des Lanolins zuriickzufiihren, dass es nicht ran zig wird, ein 

Fischer, 6. Auf!. 8 
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Process, der ja bekanntlich mit dem der Verseifung im engsten Zu
sammenhange steht. 

Priifung. Das Lanolin muss die oben erwahnten Identitats
reactionen geben. - 10 gr Lanolin bei 1000 C. bis zum constanten 
Gewichte getrocknet, durfen nicht mehr als 3 gr an Gewicht ver
lieren (Unerlaubt hoher Wassergehalt). - 2-3 gr Lanolin in einem 
K6lbchen mit 10, ccm einer 30 procentigen Natronlauge erwarmt, 
durfen ein uber das K61bchen gelegtes feuchtes rothes Lackmuspapier 
nieht bHiuen (Ammoniakverbindungen). - 10 gr Lanolin in einem 
Porzellanschalehen auf dem Wasserbade mit 50 gr destillirtem Wasser 
erwarmt, miissen das Fett auf der Oberflaehe gesehmolzen und klar, 
ferner als hellgelbes, nieht braunliehes Oel absetzen. U nreine Pra
parate geben hierbei eine sehaumige, sieh nicht klarende, braunliehe 
Masse. - Das bei der vorhergehenden Prufung hinterbleibende 
Wasser soli nach dem Verdampfen h6chstens 0,01 gr Riickstand hin
terlassen (unorganische Salze, Glycerin). - Wird Lanolin langere 
Zeit unter Wasser geknetet, so 'muss es etwa 100 % Wasser auf
nehmen, ohne seifig glatt zu werden (seifenhaltige Pr1iparate gleiten 
vom Pistil! oder Spatel ab). - Werden 2 gr Lanolin in 20 ccm 
saurefrei en Benzins gel6st, so diirfen nach Zusatz von 5 Tropfen 
Phenolphtaleln nicht mehr als 0,5 cern 1/10 normal-alkoholiseher Kali-
16sung zur d a u er n den Rothfarbung erforderlich sein. (Freie Fett
'sauren enthaltende Praparate sind nicht selten und verbrauchen zur 
Neutralisation 10 und mehr ccm der 1/IO-Normal-Kali!auge.) - Beim 
Veraschen hinterlasse das Lanolin nicht mehr als 0,1 % feuerbestan
digen Riiekstand (unorganisehe Salze). 

Aufbewahrung. Das Lanolin werde an einem kiihlen Orte in 
gut gesehlossenen Gefiissen aufbewahrt, da andernfalls oberflachlich 
etwas Wasser abdunstet, wodurch die obere Sehicht ein dunkel
farbiges und firnissartiges Aussehen bekommt. 

Anwendung. Das Lanolin ist von Lie breich als Salbengrundlage 
empfohlen worden. Die Vorziige, welche es vor anderen, gleichen Zwecken 
dienenden Substanzen hat, bestehen darin, das es nicht ranzig wird, 
eine grosse Menge Wasser aufzunehmen vermag, sieh mit Arzneistoffen 
jeder Art gut mischen lasst und dass es, wie kein anderes Fett vom 
Keratingewebe, also auch von der Raut, aufgenommen wird. Die dem 
Lanolin beigemengten Arzneisubstanzen werden zugleieh mit dem Lanolin 
resorbirt. Es empfiehlt sich daher die Anwendung von Lanolinsalben in 
allen denjenigen Fallen, in welchen man eine Einfettung der Rant, z. B. 
bei Exanthemen, Eczemen, Psoriasis, Pityriasis, Prurigo, Ichthyosis, oder 
eine Wirkung nach tieferen Schichten, wie z. B. bei Syphilis, erzielen will. 
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Mit Lanolin bereitete Quecksilbersalben lassen sich der Haut sehr leicht 
incorporiren nnd .sind von ausserst intensiver Wirkung. Werden Jodkali 
und andere Jodpraparate in Form von Lanolinsalben ausserlich applieirt, 
so lasst sich im Verlauf von 1-2 Stunden Jod im Urin nachweisen. 

Ein weiterer Vortheil des Lanolins besteht darin, dass es von der 
Haut zwar sehr leicht aufgenommen wird, in rein em Zustande aber keine rei
zenden ""Virkungen auf dieselbe ausiibt, ein Factum, welches namentlich fUr 
langer anhaltende aussere Medication, wie sie z. B. bei der Quecksilber
schmierkur nothwendig wird, von ganz besonderer Wichtigkeit ist. Die 
giinstigen Erfahrungen, welche mit dem Lanolin gemacht wurden, beziehen 
sich indessen lediglich auf reine Praparate. Unreine, namentlich freie 
F etts au r en enthaltende Lanolinsorten zeigen gerade gegentheilige Wir
kungen, da zugleich mit dem Lanolin die vorhandenen Fettsauren sehr 
energisch resorbirt werden und alsdann natiirlich ihre reizenden Eigen
schaften erst recht geltend machen. 

Die Eigenschaft, Wasser leicht aufzunehmen, befahigt das Lanolin, 
auf Schleimhauten zu haften und macht es so zu einem geschatzten Material 
zur Application von Medicamenten auf Schleimhaute. 

Nach Untersuchungen von C. Fraenkel sind irgend welche Keime 
im Lanolin nicht enthalten; nach Gottstein ist sogar eine Lanolin
schicht geeignet, das Durchwachsen von Bacterien zu verhindern. Aus 
dies em letzteren Grunde empfiehlt es auch Ros en bach als Prophylacti
cnm gegen Decubitus. 

Lanolin als Cosmeticum. 

Mit Rucksicht darauf, dass das ganze Hautgewebe aus Keratin
zellen sich zusammensetzt, welche, wie schon erwiihnt, das Lanolin 
ungemein leicht aufuehmen, war eine gunstige cosmetische Wirkung 
des Lanolins zu erwarten, die sich auf die Pfiege del' Haut und del' 
Haare (diese bestehen ja gleichfalls aus Keratingewebe) erstrecken 
musste. Dass Haut und Haare fortw1ihrend Fettsubstanzen secerniren, 
ist eine bekannte Thatsache, durch Liebreich's Untersuchungen in
dessen ist die biologische Function diesel' Fettsubstanzen erst in das 
richtige Licht gestellt worden. Wiihrend man sich fruher das Keratin
gewebe als einen starren Panzer vorstelIte, del' durch bestimmte 
Organe (Talgdrusen, Bilrzcldrusen etc.) eingefettet werde, das Fett 
selbst etwa als eine ausgeschiedene U nreinigkeit betrachtete, dilrfte 
jetzt nachgewiesen sein, dass die Cholesterinfette normale u~d in
tegrirende Bestandtheile des Keratingewebes sind, in dies em selbst 
gebildet und von ihm secernirt werden. In allen jenen krankhaften 
Zustiinden del' Haut, welche sich auf mangelhafte Einfettung zuruck
fiihren lassen, wie Schuppung, Verdickung, Rauhigkeit, Spr5-
digkeit wird sich die Anwendung von Lanolin unbedingt als zweck-

8* 
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masslg empfehlen. Wahrend der Application zeigen die so einge
fetteten Organe eine deutlich wahrnehmbare Veranderung, die Haut 
bekommt ein straffes, turgescirtes Aussehen, die Haare eine gewisse 
Steifigkeit und Elasticitat. Abfetten von Haut und Haaren findet 
nicht statt. Die Formen, in denen das Lanolin zur cosmetischen 
Verwendung gelangt, sind: 

Lanolin-Pomade. Grundkorper.· Wasserfreies Lanolin 85. 01. 
Cacao 25. Beliebig zu parfiimiren. 

Lanolin-Toiletten-Creme zur Pflege der Raut. 
Lanolini, Olei Amygdalar., Sulfur. praecip. ;;:;t 5,0 
Zinci oxydati 2,5 
Essent. violar. 0,5 

Lanolin Cold-Cream. 
Lanolini 
01. Amygdalar. 
Vanillini 

50, 
5, 
0,1 

gtt. I. 01. Rosar. 

Lanolin-Milch. Lanolin wird mit Riilfe von geringen Mengen 
Seife und kohlensauren Alkalien oder Borax zu einer Emulsion verarbeitet. 
Dieselbe ist, wenn gut bereitet, sehr haltbar. 

Lanolin 10, 
Sapo medicat. 2,5 
Borax 1, 
Aq. Rosar. 100. 

Lanolin-Emulsionen. Falls dieselben mit Gummi arabicum ver
schrieben werden sollten, sind an Stelle von 4 Th. Lanolin 3 Th. wasser
freien Lanolins und 1,5 Th. Gumrni arabicum anzuwenden. 

N eutrale Lanolinseife ist lediglich durch Vermischen von 
neutraler (centrifugirter) pilirter Seife mit Lanolin zu erhalten. 

Wasserfreies Lanolin wird gleichfalls erzeugt und ist eine 
durchscheinende gelbliche Masse. Schmelzpunkt 38-400 C. Es zeigt 
mutatis mutandis die namlichen Eigenschaften wie das wasserhaltige 
Lanolin. 

Agnine, ein in Amerika dargestelltes Product, in Consistenz 
und Aussehen dem amerikanischen Vaselin ahnlich, ist hOchst
wahrscheinlich durch Destillation von Wollfett mit iiberhitztem 
Wasserdampf dargestellt. Es besitzt einen hohen Gehalt von freien 
Fettsauren (bis 33 %!), weshalb vor seiner Anwendung gewarnt 
werden muss. 

Historisches. Das Lanolin war, im Princip wenigstens, ein im Alter
thum in hohem Ansehen stehendes Reilmittel und Cosmeticum. Unter dem 
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Namen Oesypus war eine iibelriechende, Fettig olige Substanz bekannt, 
welche beim Auskochen der SchafwoUe sich in der Weise ausscheidet, 
dass sie oben aufschwimmt und so durch Abschaumen gewonnen werden 
kann. Angaben iiber die medicinische und cosmetische Verwendung des 
Oesypus finden sich zahlreich im Plinins, Herodot und Ovid; aus ihnen 
geht hervor, dass der Oesypus sowobl als Einfettungsmaterial der Haut, 
wie als Wundsalbe in hohem Ansehen stand. 

Von mindestens der gleichen Wichtigkeit war die Benutzung des 
Oesypus als Cosmeticum. Der Gebrauch scheint in Griecbenland entstanden 
zu sein, wenigstens finden sich im Homer die ersten Andelltungen. Eine 
Biichse mit Oesypus war ein unentbehrliches Reqnisit auf dem Toiletten
tische jeder vornehmen Athenerin. Von Athen aus gelangte diese Sitte 
mit vielen anderen spater nach Rom, zugleich wird mitgetheilt, dass der 
Oesypus in hohem Werthe stand und dass die vorziiglichsten und wirk
samsten Sort en die aus Griechenland eingefiihrten seien. Der Oesypus 
stand in dem durch Erfahrung wohlbegriindeten Rllfe, dass er die Haut 
zart und geschmeidig mache und den Teint (!) reinige; ferner sollte er im 
Stande sein, Rllnzeln zu beseitigen und welke Gesichtsziige etwas straffer 
zu gestalten. Demnach also scheint es, als ob die turgescirende Wirkung 
des Oesypus .auch im Alterthum schon bekannt gewesen ware. 

Noch sehr lange Zeit hindurch ist der Oesypus weiter zu verfolgen, 
beispielsweise in den auf uns iiberkommenen Pharmacopoeen, in denen er 
theils als Oesypus, Oesypus praeparatus, theils als Lana succida 
(Smeer van der ongewaschenen Schaape) aufgefiihrt wird. Eine aus dem 
Jahre 1627 stammende kolnische Pbarmacopoe enthalt dieses Mittel, auch 
ein Ungt. resumptivum, welches mit Hiilfe von Oesypus bereitet wird. 
1m 18. Jahrhundert aber ist er pl6tzlich verschwunden, und erst der 
modernen Zeit war es vorbehalten, die gleiche Substanz, in etwas anderem 
Gewande allerdings, wieder erstehen zu lassen. 

Thilanin. Wird wasserfreies Lanolin mit Schwefel erhitzt, so 
entsteht unter Entweichen von Schwefelwasser~toff ein geschwefeltes 
Product, welches etwa dem Oleum Lini sulfuratum zu ver
gleichen ist. Es bildet eine braune, dem Schwefelbalsam ahnlich 
riechende, salbenartige Masse. 

Der Gehalt an Schwefel betragt 3 %. Sein Vorzug vor an
deren Schwefelmitteln soli darin bestehen, dass es keinerlei Reiz
erscheinungen verursacht. Nur auf die behaarte Kopfhaut ist es in 
unverdunntem Zustande nicht anwendbar. Man benutzt es bei einer 
Reihe von Hautkrankheiten an Stelle der bisher ublich gewesenen 
Schwefelmittel. 

Lana'in wird ein von der Norddeutschen Kammgarnspinnerei in 
Bremen dargestelltes neutrales W ollfett, welches bei 36 0 C. schmilzt, 
genannt. 
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Urethane. 

Unter dem Namen "Kohlensaure" versteht man auch in der 
chemischen Umgangssprache jenen gasfiirmigen Kiirper, dessen Auf
treten wir am haufigsten beim Zersetzen von kohlensauren Salzen 
(Marmor, Kreide, Magnesit etc.) beobachten kiinnen. Der Name 
Kohlensaure kommt ihm mit Unrecht zu, genauer ist es, ihn als 
Kohlensaureanhydrid, Kohlendioxyd, CO2 zu bezeichnen. Von diesem 
Kiirper kiinnen wir - theoretisch wenigstens - durch einfache 
Addition von Wasser 

_____ Oll 
C=O 

----Oll 

eine Saure herleiten, welcher die Zusammensetzung C03 H2 zukommen 
wiirde und der Name K 0 hIe n s au r e beizulegen ware. 

Diese Kohlensaure nun, auch Metakohlensaure genannt, e03 H2 
ist bisher in freiem Zustande noch nicht bekannt geworden; man 
vermuthet zwar, dass eine Liisung von Kohlensaureanhydrid in 
Wasser die freie E:ohlensaure C03 H2 enthalte, indessen die Ver
bindung C03 H2 zu isoliren, ist bisher noch nicht gel un gen. Viel
mehr tritt in allen Fallen, in denen man a priori die Bildung der 
freien Saure erwarten sollte, eine Spaltung derselben in Wasser und 
ihr Anhydrid ein. So z. B. bei del' Zersetzung der Carbonate durch 
Sauren. 

Ca leoa + H I Cl 
___ HICI 

+ 
ollli 

CloRI 
Calciumcarbonat Salzsaure Chlorcalcium Kohlensaure in 

Spaltullg begriffen. 

Trotzdem muss man sich fUr berechtigt halten, die miigliche 
Existenz der Verbindung C03 H2 anzunehmen, um so mehr, als eine 
Reihe von Verbindungen existirt, welche sich in ausserordentlich 
einfacher Weise von diesem Kiirper ableiten lassen. Hierhin gehiiren 
z. B. zunachst die zahlreichen kohlensauren Salze, welche auch Car
bonate genannt zu werden pfiegen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass beide· Wasserstoffatome der 
hypothetischen Verbindung C03 H2 in gleicher W~ise functioniren, 
dass beide z. B. durch Metalle ersetzt werden kiinnen. Man be
trachtet daher die Kohlensaure C03 H2 als eine zweibasische 
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Saure. Ersetzt man in der Formel nur eins der Wasserstoffatome 
durch ein Metall, z. B. Natrium, so resultiren die sauren oder pri
maren kohlensauren Salze, auch Bicarbonate genannt. 

____ OR 

C=O 
------OR 

____ 0 Na 
C=O 

------OR 
Hypoth. oder lIIetakohlensaure primares Natriumcarbonat (Natr. bicarbonic.). 

Dagegen gelangt man durch Ersetzung b e ide r H - A tome mit 
Metallen zu den neutralen oder secundaren kohlensauren Sa1zen, 
die schlechthin Carbonate genannt werden. 

____ OR 

C=O 
------OR 

______ 0 Na 
C=O 

------0 Na 
Hypoth. oder Metakohlensa nre secundares Natriumcarbonat (Natr. carbonic.). 

Ebenso nun, wie die H-Atome der Koh1ensaure durch Metall
atome ersetzt werden, konnen sie auch durch organische Reste 
(Radical e) vertreten werden, z. B. durch Methy1-, Aethy1-, Propyl
etc. Gruppen. Die dabei resu1tirenden Verbindungen werden Koh1en
saureather (odeI' -ester) genannt. Und gerade so wie wir bei den 
Metallsalzen diesel' Saure primare und sec un dare bez. saure und 
neutrale SaIze unterscheiden lernten, verhalt es sich auch mit den 
Aethern, es leiten sich von del' Kohlensaure auch saure und neutrale 
Aether abo 

_____ -OR 
C=O 
---OR 

Kohlensaure 

______ 0 C2 R5 
C=O 
---OR 

prim. Kohlensiiure-Aethylather 
(Aethyl-Kohlensaure) 

______ 0 C2 Rs 
C=O 
--0 C2RS 

secundiirer odeI' neutraler 
KohlensanreathyIather. 

Indessen die Substitution innerhalb der hypothetischen Kohlen
saure braucht sich nicht auf die H-Atome derselben zu beschranken; 
unter gewissen Bedingungen kann eine, konnen beide H y d I' 0 X Y 1-
gruppen (OH) durch bestimmte andere Atome odeI' Atomgruppen 
ersetzt werden. 

So konnen wir die Chlorkohlensaure auffassen als Kohlen
saure, in welcher eine OH-Gruppe durch 1 Atom ChI or ersetzt ist, 
das Kohlenoxychlorid odeI' Phosgengas als Kohlensaure, in 
welcher b ei d e OH - Gruppen durch 2 Atome Chlor vertreten sind. 

_____ OR 
C=O 

------OR 
Kohlensa nre 

____ Cl 

C=O 
------OR 

Chlorkohlensaure 

_---Cl 
C=O 
~-Cl 

Kohlenoxychlorid (Phosgen). 
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In del' gleichen Weise wie durch Chlor, konnen die Hydroxyl
gruppen auch durch den vom Ammoniak sich ableitenden Amidorest 
- NH2 ersetzt werden. Wie man sich das etwa vorstellen darf, 
zeigt folgendes Formelbild: 

______ IOH H I NH2 ____ NHz 
C = 0 + = H. 0 + C = ° 
---OH - -------OH 

_~IOH H I NHz ______ NHz 
C = ° + = 2 Hz ° + C = ° 

-------IOH H I NHz -------NHz 

Wie aus dies en Formeln ersichtlich, gelangen wir auch hier zu 
zwei Reihen von Verbindungen: 

______ OR 

C=O 
-------OH 

Kohlensa ure Carbaminsliure 

II. 
______ NH2 

C=O 
-------NHz 

Carbamid. 

Die grosste Veranderung weist von den beiden so resultirenden 
Korpern del' nnter No. II als Carbamid bezeichnete, gewohnlich 
Harnstoff genannte Korper auf. Hier sind beide - OH-Gruppen 
durch basische - NH2-Gruppen vertreten, es tritt daher auch in 
diesel' Verbindung del' saure Character der Kohlensaure vollkommen 
zuriick, wir haben in dem Carbamid oder Harnstoff eine Substanz 
mit ausgesprochen basischen Eigenschaften, mit anderen Worten also 
eine Base VOl' uns. 

Ganz anders ist del' chemische Character der nnter No. I auf
gefiihrten Carbaminsaure; hier ist nur eine del' beiden Hydroxyl
gruppen del' Kohlensaure durch den basischen Amidrest ersetzt, die 
andere Hydroxylgruppe ist del' Verbindung verblieben und drlickt 
ihr eine ganz bestimmte Physiognomic auf. Die Carbaminsaure ist 
eine einbasische Saure, das Wasserstoffatom del' ibr noch verbliebenen 
Hydroxylgruppe ist gegen Metalle austauschbar. 

______ NHz 
Carbaminsaure CO 

--OH. 

In freiem Zustande ist diese Verbindung - ebenso wie die freie 
Kohlensaure - noch nicht dargestellt worden, doch kennt man wohl 
characterisirte Salze (Carbaminsaures Natrium, Kalium, Calcium, 
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Strontium, Baryum), die sich von ihr herleiten. - Eins der wich
tigeren Salze ist das carbaminsaure Ammon, welches sich bildet, 
wenn gasformige Kohlensaure und gasformiges Ammoniak bei ge
wohnlicher Temperatur zusammentreffen. 

::::::::===0 NH2 ___ NH2 
C + =C=O 

::::::::::::0 H + NH3 --0 NH4 
KohlenRaure- Ammoniak Carbaminsaures 

anhydrid Ammon. 

Dieses Salz ist auch flir Pharmaceuten wichtig, insofern es ein 
constanter Bestandtbeil des kaufllicben Ammoncarbonates ist, eine 
Thatsache, die sich aus der eben angegebenen Bildungsweise des 
Salzes mit Leichtigkeit erklart. 

Das Wasserstoffatom der HydroxyIgruppe der Carbaminsaure 
kann weiterhin nun auch gegen organiscbe Radicale (Metbyl-, Aethyl-, 
Propyl- etc. Gruppen) ausgetauscht werden. Die entstebenden Ver
bindungen sind die Aether der Carbaminsaure, ibre allgemeine 
Formel wird, wenn Rein einwerthiges Radical bedeutet, 

sein. - Alle Aether der Carbaminsaure werden mit elllem generellen 
Namen U rethan e genannt. 

Bildungsweise der Urethane. 

1. Dnrch Einwirkung von Ammoniak auf Kohlensaureatber im Ueber-
schuss z. B. 

___ I 0 . C2 Hs H 
C=O + 
--OC~Hs 

Kohlensaure-AethyHither Alkohol Aethyl-t:rethan. 

'Yarde man einen Ueberschuss von Ammoniak anwenden, so warde auch 
die zweite - 0 C2 H5 -Gruppe durch den - NH2- Rest ersetzt werden, es 
warde sich Harnstoff bilden. 

2. Durch Einwirkung von Ammoniak auf die Aetber der Chlorkohlen
saure z. B. 

___ I Cl H 1 NH2 ___ NH2 
C = 0 + = H Cl + C = 0 
--0 CH3 --0 CH3 

Chlorkohlensiiure-MethyUtther lIIethyl-Urethan. 
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3. Durch Einleiten von Cyanchlorid in Alkohole z. B. 

=====N H H ____ NH2 
C + 0 + I = C3 H1 Cl + C = 0 
---- I ----0 C3 H1 

I CI C3 H1 I 0-C3H1 
Cyanchlorid Propylalkohol Propylchlorid Propyl·Crethan. 

4. Durch directe Vereinigung von Cyansaure mit Alkoholen 

Cyansanre 

____ NH2 
C=O 

----0 C2 Hs 
Aethylurethan. 

5. Harnstoff verbindet sich mit Alkoholen bei hOherer Temperatur zu 
Urethanen. 

Harnstoff Aethyl-Alkohol Aethyl·Urethan. 

Die Urethane sind sammtlich gut krystallisirende Verbindungen, 
welche bei vorsichtigem Erhitzen unzersetzt destilliren. - Sie sind 
- namentlich die Glieder mit niederem Kohlenstoffgebalt - in 
Wasser leicht loslicb, ihre wasserige Losung verbalt sich gegen 
Lackmusfarbstoff indifferent (reagirt neutral). Gleichwohl muss ihnen 
cbemisch ein schwach basischer Character zugesprocben werden, del' 
sich dadurcb zu erkennen giebt, dass del' Wasserstoff del' Amido
gruppe <lurch Alkohol- und durch Saure-Radicale ersetzt werden 
kann. Wie aIle Aetber werden auch die Urethane durch Einwirkung 
von atzenden Alkalien verseift, d. h. in die betreffenden Alkoliole 
und in die betreffende Saure (bier Koblensaure) gespalten. - Eine 
abnliche Zersetzung erleiden sie unter dem Einfluss von conc. 
Schwefelsaure (siebe Aetbyl-Uretban). Beim Erhitzen mit Ammoniak 
auf hohere Ternperaturen werden sie durchweg in die beziiglichen 
Alkobole unter Bildung von Harnstoff zerlegt. 

____ NB2 
Methyl-Urethan C = 0 (Urethylan). 

----0 CB3 

Dasselbe wird durch Einwirkung von Cyanchlorid anf Methyl
alkohol erhalten (Bildungsweise No.3) und krystallisirt in farblosen 
Ianglichen Tafeln, welche bei 52 0 C. scbrnelzen, bei 177 0 C. unzer
setzt sieden. 100 Tb. Wa~ser von 11 0 C. losen 217 Tb.; 100 Th. 
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Alkohol losen bei 15 0 C. = 73 Th. Das u rethyla n wird gegenwartig 
auf seinen therapeutischen Werth gepriift, seine medicinische Ver
wen dung ist also noch nicht als ausgeschlossen zu betrachten. 

__ NH3 

Aethyl.Uretllan C = 0 
-----0 O2 Ho 

ist von allen Urethanen am besten gekannt und wird daher auch 
schlechthin als Urethan bezeichnet. 

Die practische Darstellung dieser Verbindung griindet sich auf 
Bildungsweise No.5. Da jedoch bei der Einwirkung von Alkoholen 
auf Harnstoff Ammoniak in Freiheit gesetzt wird, welches, wie oben 
angegeben, zur Riickbildung von Harnstoff Veranlassung geben konnte, 
so benutzt die Technik nicht freien Harnstoff, sondern salpetersauren 
Harnstoff, wobei sich das die Reaction nicht storende Ammon
nitrat bildet. 

Darstellung. Man liisst im geschlosRenen Rohr (in der Technik in 
Autoclaven) bei einer Temperatur zwischen 120-130° O. auf salpetersauren 
Harnstoff einen Ueberschu:;s von Aethylalkohol mehrere Stunden lang 
einwirken. 

___NH21 H N03 
0=0 -----:NIi; + H 0 C2 H 5 

Sal peters. Harnstoff Aethyl·Alkohol Ammonnitrat Urethan. 

Der Riihreninhalt bildet nach dem Erkalten eine krystallinische Masse, 
welche in einer gerade hinreichenden Menge 'IV asser gelast wird. Hierauf 
schiittelt man die filtrirte Lasung mehrere Male mit Aether aus und con
centrirt die abgehobenen iitherischen Schichten durch Destillation. Beirn 
Verdunsten des Aethers bleibt dann das Urethan in krystallisirtern Zustande 
zuriick. Durch nochmalige Destillation lind darauffolgendes Umkrystalli
siren aus Wasser kann es ohne Schwierigkeiten in sehr reinem Zustande 
erhalten werden. 

Eigenschaften. Das Urethan bildet farblose, saulenformige Kry
stalle oder Blattchen, deren Schmelzpunkt zwischen 47-500 C. liegt. 
Es ist nahezu geruchlos und erzeugt, in Substanz auf die Zunge ge
bracht, einen salpeterahnlichen Geschmack. In Wasser, iiberhaupt 
in den meisten Medien, ist es sehr leicht loslich; die wasserige Losung 
reagirt neutral. Zwischen 170 und 1800 C. siedet das Urethan fast 
ohne Zersetzung; 4ie sich entwickelnden Dampfe sind mit blaulicher 
Flamme brennbar. 

Nach Vulpius geniigen zur Losung von 1 Th. Urethan bei 
mittlerer Temperatur: 
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1 Th. Wasser 
0,6 Alkohol 

1 - Aether 
1,5 Chloroform 

Urethane. 

0,8 Th. verflUssigte Carbolsaure 
3,0 - Glycerin 

15,0 Ricinusiil 
20,0 - Oliveniil. 

Besonders in die Augen fallen de Identitatsreactionen existiren 
zur Zeit fUr das Urethan noch nicht, man wird sich daher darauf 
beschranken mussen, mit Hilfe der allgemeinen Reactionen die ein
zelnen Bestandtheile der Verbindung, namlich Kohlensaure, Ammo
niak und Aethylalkohol nachzuweisen. - Zum Nachweis der Kohlen
saure tragt man 1 gr des Praparates in 5 gr Schwefelsaure ein und 
erwarmt gelinde. Zuerst tritt Liisung ein, dann entsteht eine ruhige 
Gasentwickelung. Leitet man das entbundene Gas in klares Kalk
oder Barytwasser, so entsteht ein weisser Niederschlag. Es giebt 
sich also als Kohlensaure zu erkennen. 

saures Ammonsnlfat. 

Zum Nachweis des Ammoniak erwarmt man 1 gr der Ver
bindung mit 5 ccm conc. Kalilauge; es entwickelt sich gasfiirmiges 
Ammoniak, welches an seinem Geruch erkannt werden kann, ferner 
daran, dass es feucbtes rothes Lackmuspapier blaut, Mercuronitrat
papier scbwarzt, mit Salzsaure Nebel bildet, mit Nessler'schem 
Reagens die bekannte gelbrotbe Farbung verursacht. 

HIOK 
= NB3 + C2 H5 .OH + COa K2 • 

HolK 

Zur Erkennung des Alkohols liist man 0,5 gr des Praparates 
III 5 ccm Wasser, fUgt 1 gr trocknes Natriumcarbonat und einige 
Kiirnchen Jod hinzu und erwarmt gelinde. Es muss sich Jodoform 
bilden, welches am Geruche kenntlich ist und wahrend des Erkaltens 
der Flussigkeit sich in Krystallen ausscheidet. 

Priifung. Man erbitzt 1 gr des Praparates auf dem Platinblech; 
es muss sich vollstandig verfliichtigen und keinen unverbrennlichen 
Riickstand hinterlassen (unorganiscbe Verunreinigungen, Verwechslung 
mit Kalisalpeter). - Der Schmelzpunkt liege zwischen 47-500. 
Die Bestimmung desselben ist fUr die Beurtheilung sehr wesentlich. 
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Schon geringe Mengen von Verunreinigungen drucken denselben 
stark herunter; das thut beispielsweise schon ein ungehoriger Feuch
tigkeitsgehalt. Bemerkenswerth ist hierbei, dass das Praparat in 
characteristischer Weise die Erscheinung des Ueberschmelzens zeigt, 
d. h., wenn es erst einmal geschmolzen ist, ohne zu erstarren er
heblich unter seinen Schmelzpunkt abgekuhlt werden kann. Eine 
geringe Erschutterung genugt dann, um die ganze Masse pliitzlich 
zur Krystallisation zu bringen. - Die 10 procentige wasserige 
Losung muss n eu tra I reagiren. Alkalische Reaction wiirde auf 
Zersetzung des Praparates schliessen lassen. - Werden 2 gr des 
Praparates in 2 gr kal te m Wasser gelost, so darf weder auf Zusatz 
von 5 ccm Salpetersaure, noch auf Zusatz von Oxalsaure oder 
Mercurinitrat sich ein weisser Niederschlag bilden. (Ziemlich nahe 
liegende Verflilschung mit dem physikalisch seh1' ahnlichen Harn
stoff.) 

Aufbewahrung. Mit Rucksicht auf seine hypnotischen Eigen
schaften ist das Urethan vorlaufig den Mitteln der Tabelle C ein
zureihen, also vorsichtig aufzubewahren. Da das Praparat gegen 
Feuchtigkeit nicht unempfindlich ist,werde es in wohl verschlossenem 
Gefliss, am besten an einem kiihlen Orte aufbewahrt. 

Anwendung. Urethan ist von K 0 b e r t, S e h m i e deb erg und 
v. Jaekseh als Sehlafmittel (Hypnotieum) empfohlen worden. Bei Er
waehsenen wirkt es in Dosen von 0,25 bis 0,5 gr nur unsieher, sieherer 
dagegen bei Darreiehung von 1-2 gr pro dosi. Naeh Prof. Riegel kann 
die Einzeldosis ohne jede Gefahr bis auf 4 gr gesteigert werden. - Von 
anderen Sehlafmitteln wie Morphium, Chloralhydrat, Paraldehyd etc. unter
seheidet es sieh dadureh, dass es unangenehme Nebenwirkungen, wie 
Sehwindel, Erbreehen, Herzaffeetionen nicht hervorruft, weshalb es nament
lieh ein werthvolles Arzneimittel fUr die Kinderpraxis werden kannte. Auf 
der anderen Seite aber besitzt es aueh keine sehmerzstillenden Eigen
sehaften. - Der dureh Urethan erzengte Sehlaf ist dem physiologischen 
ansserordentlieh ahnlich. Die Darreichung geschieht in wasseriger Losung, 
also in Form von Mixturen. Corrigentien sind nur bei difficilen Personen 
und bei Kindern nothwendig; und zwar ist ziemlich jeder Zusatz gestattet. 
Zu vermelden sind stark alkalische Beimischungen, welche Zersetzung des 
Urethans bewirken konnten. Unwirksam ist es bei Schlaflosigkeit in Folge 
von schmerzhaften Zustanden und unsicher wirkend bei Alkoholikern. 

Dagegen solI es nach An rep sich in Dosen von 4-5 gr als Antidot 
gegen convulsivische Gifte: Strychnin, Pikrotoxin, Resorcin, bewiihren. 

Ueber das physiologische Verhalten des Urethans ist nur wenig 
bekannt. Loebisch und v. Rokitanski geben an, dass es beim 
Menschen nur theilweise wieder durch Aether aus dem Drin ausge-
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schiittelt werden konne. Nebenbei tritt im Urin elne geringe Menge 
einer reducirenden Substanz auf, hocbst wabrscbeinlich eine GIy
curonsaure-Verbindung des Urethans oder eines Spaltungsproductes 
desselben. 

Zum Nachweis des Urethans im Harn schiittelt man den letz
teren mit Aether aus und lasst den mit ·Wasser gewascbenen Aether
auszug verdunsten. Man lost den Riickstand in wenig Wasser und 
fiigt Kalilauge im Ueberschuss zu und lasst nun unter Umschiitteln 
tropfenweise Quecksilberchlorid15sung einfliessen. Der jedesmal ent
stehende gelbe Niederschlag wird beim U mschiitteln weiss. Beim 
Erwarmen lost sich der weisse Niederschlag, beim Erkalten tritt 
wieder Triibung eio. Wenn alles Urethan ausgefallt ist, bleibt die 
Gelbfarbung des Niederschlages besteben. (Jacqueminl). 

Gegen Aldehyde verhalten sich die Urethane wie substituirte 
Ammoniake, d. h. sie verbinden sich mit ihnen theils unter einfacher 
Anlagerung, theils unter Wasserabspaltung. Einige der resultiren
den Verbindungen sind gegenwartig im Stadium der therapeutiscben 
Priifung begriffen. 

Aethyliden-Urethan. Zur Darstellung lost man Urethan in 
Aldebyd, setzt ein wenig Wasser und hierauf etwas verdiinnte Salz
saure zu. Die Bildung der Verbindung erfolgt p15tzlich, unter 
starker Erwarmung. Durcb Wasserzusatz wird der neue Korper 
nach dem Erkalten in Form weisser, atlasgl1inzender Nadeln gefallt. 
Der chemische Vorgang ist nachstehender: 2 Mol. Urethan vereinigen 
sich mit 1 Mol. Aldehyd uoter Wasseraustritt; der gebildete Korper 

-----heisst Aethyliden-Urethan, weil er den Aethylidenrest CH3-C-H 

entb1ilt. 

--==1 0 H I HN - COO C2 H5 

CH3 - C- + I 
-----H I H HN - COO C2 H5 

Aldehyd Urethan 

_____ HN COO Cz H5 
H2 0 +CH3 C - H 

-----HN COO C2 H5 
Aethyliden·Urethan. 

-----

1) Aethylurethan und Kalilauge gebeo zuoachst Alkohol und Kalium
carbamat. Das letztere setzt sich mit dem Qoecksilberchlorid zu unliis
lichem Quecksilbercarbamat um, welches beim Erwarmen mit einem Ueber
schuss von Urethan in Liisung geht und beim Erkalten wieder ausfiillt. 
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Das Aethyliden-Urethan ist in Aether, Alkohol und heissem 
Wasser leicht lOslich, weniger in kaltem Wasser. Aus heissen wasse
rigen Losungen lasst es sich gut krystallisren. Del' Schmelzpunkt 
liegt bei 126 0 C. 

Chloral-Urethan, Uralinm, Uraline. Chloral (oder geschmol
zenes Chloralhydrat) lost das Urethan schon bei gewohnlicher Tem
peratur auf. Setzt man einer solchen Losung conc. Salzsaure zu, 
so erstarrt sie innerhalb 24 Stunden zu einer in Wasser unloslichen 
Masse. Dieselbe wird zunachst mit conc. Schwefelsaure behandelt, 
dann mit Wasser gewaschen, wobei ein Oel resultirt, das spater 
krystallisirt. Der chemische Vorgang ist ein etwas abweichender. 
Es verbinden sich je 1 Mol. Chloral und 1 Mol. Urethan unter ein
facher Addition. 

Chloral Urethan 

~OH 
CCI3~C-- H 

------NH COO C2 H5 
Chloral-Urethan. 

Das Chloral-Urethan ist in kaltem Wasser unloslich, in kochen
dem unter Spaltung in Chloral und Urethan zersetzbar. Alkohol 
und Aether lOsen es leicht, durch Wasser wird es aus dies en Lo
sungen wieder abgeschieden. Der Schmelzpunkt wurde bei 103 0 C. 
beobachtet, doch zersetzt sich die Verbindung schon bei 1000 C. 
theilweise in Chloral und Uretban. 

C. Hiibner und G. Sticker haben das Chloral-Urethan unter
sucht und dassel be in seiner Wirkung ahnlich dem Aethyl-Urethan 
befunden, doch scbien die hypnotische Wirkung weniger zuverlassig 
und nachhaltig. ~ Dagegen riihmt es neuerdings Poppi (unter dem 
Namen Uralium oder Uralin) sehr. Es soli eben so sicher wirken 
wie Chloralhydrat, abel' besser als dies, sogar bei Herzkrankheiten, 
vertragen werden. 

Somnal ein VOn Dr. S. Radlauer-Berlin 1889 in den Handel 
gebrachtes Hypnoticum, angeblich athylirtes Chloral-Urethan 

C Cl3 CH (OC2 H5) (NH CO2 C2 H5) 

hat sich als einer der Irrthiimer von S. Radlauer und zwar als eine 
einfache Losung von Chloralhydrat und Urethan in Alkohol heraus
gestellt. 

Phenylnrethan, Euphorine. Der letztere Name ist dieser 
Verbindung von Giacosa beigelegt worden. 
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Darstellung. Man erhiilt das Phenylurethan durch Einwirkung von 
Anilin: auf Chlorameisensaureathylester: 

Anilin Chlorameisensaure
Aethylester 

Phenylurethan. 

Das Reactionsprodnct wird aus verdiinntem Weingeist umkrystallisirt. 
Eigenschaften. Ein farbloses Krystallpulver von erst kaum 

merklichem, spater brennendem, nelkenartigen Geschmacke. Es ist 
schwer loslich in kaltem Wasser, etwas leichter 10s1ich in heissem 
Wasser, sehr leicht 16s1ich in Alkohol und in Aether, ziemlich loslich 
in alkoholischer Fliissigkeit, z. B. in Weisswein. Von kalter conc. 
Schwefelsaure wird es leicht, klar und ohne Farbung gelost. Es 
schmilzt, im Capillarrohre erhitzt, bei 49-50° C. 

Prilfung. Es sei farblos, werde von conc. Schwefelsaure klar 
und ohne Farbung gelost. - Beim Erhitzen verbrenne es, ohne 
einen Riickstand zu hinterlassen. 

Zerreibt man 0,5 gr Phenylurethan mit 5 ccm Wasser, so darf 
das Filtrat durch Silbernitratlosung nicht verandert werden. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Man giebt das Phenylurethan: 1. als Antipyreticum 

bis 1,5 gr taglich in Dosen von 0,1-0,5 gr. 2. Als Antirheumaticum 
zu 1,5-2,0 gr taglich in Gaben von 0,4-0,5 gr. 3. Als An al geti cum drei 
bis fiinfmal taglich zu je 0,4 gr. Unangenehme Nebenwirkungen sollen 
nicht auftreten - nul' selten tritt geringe Cyanose auf -, insbesondere 
soil es Methiimoglobinbildung nicht veranlassen. Aeusserlich hat man 
es bei schmerzhaften Processen wie Bl'andwunden, Herpes Zoster, Ulcera, 
Analgeschwiiren, auch als pulverformiges Antisepticum an Stelle des Jodo
form angewendet. Die Ausscheidung des Phenylurethans erfolgt durch 
den Harn wahrscheinlich als p-Amidophenol, da letzterer die Indophenol
reaction zeigt (s. Acetanilid). 

Sucrol. 
p- Phenetolcarbamid 1). Dulcin. p-Aethoxyphenylharnstoff. 

CO NH2 • NH C6 H4 OC2 Hs. 

Dl,\S Paraphenetolcarbamid wurde zuerst von Berlinerblau 
durch Umlagerung von cyansaurem p-Amidophenetol dargestellt. 
Seit 1892 wird es fabricatorisch nach verschiedenen einfacheren 

1) Das Paraphenetolcarbamid wird von Dr. v. Heydens Nachf. "Sucrol", 
von J. D. Riedel "Dulcin" genannt. lch habe geglaubt, den ersteren Namen 
wahlen zu mussen, weil die fabricatorische Darstellung zuerst von 
Dr. v. Heydens Nachf. unternommen wurde. 
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Verfahren durch Dr. v. Heydens N achf. und J. D. Riedel erzeugt. 
Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es als Harnstoff auf
zufassen, in welchem ein H-Atom durch einen p-Phenetolrest (p
Aethoxyphenyl 0 6 H4 002 H 5) ersetzt ist. 

00 
____ NHH 

Phenetol 
----NHz 

Carbamid (Harnstoff) p-Pheneto\carbamid. 

Darstellung. Von Bildungs- und Darstellungsweisen fiihren wir 
nachstehende in ihrem typischen Verlaufe an: 

1. Durch Umlagerung von cyansaurem p-Amidophenetol, indem man 
Kaliumcyanat und salzsaures p-Amidophenetol (Phenetidin, s. unter Phen
acetin) in der Warme auf einander einwirken liisst und das Reactions
product aus "Vasser oder Alkohol umkrystallisirt: 

~N 
C 

.---::--N 
C--
---0 K + Cl H NH2 . C,; H. _ 0 C2 II5 

Kaliumcyanat sa]zsaUl'es p-Amidophenetol 

= KCl + C 
::~~~:N 

---OH. NH2 C6II •. OC2 lIs 
cyansaures p-Amidophenetol. 

__ NII. CG II4 . OC2 H5 
C=O 

~-OH . NII2 . C6 H4 OC2 Hs --NH2 

cyansaures p-Amidophenetol p-Phenetolcarbamid. 

II. Durch Einwirkung von Kohlenoxychlorid auf p-Phenetidin 1) ent
steht zunachst ein chlorhaltiges Zwischen product, welches durch Ammoniak 
in p-Phenetolcarbamid iibergefiihrt wird. 

~_ 01 + H NH. CG H4 OC2 H5 a) CO ........... . 
--01 

Kohlenoxychlorid 

- Cl 

b) 
____ NH. C6 H •. OC2 Hs .______-NII C6 H •. 002 H5 

00 = HOI + 00 ------NHz 
Salzsaure 2) p-Phenetolcarbamid. 

1) Thatsachlich lasst man 2 Mol. p-Phenetidin einwirken, so dass die 
abgespaltene Salzsaure zu HOI. NH2 . C6 H4 . 0 O2 H5 gebunden wird. 

2) In der Praxis las~t man einen Ueberschuss von Ammoniak ein
wirken und erhiilt alsdann natiirlich Ammoniumchlorid. 

Fischer. 6. Auf!. 9 
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III. Lasst man auf Kohlenoxychlorid einen grossen Ueberschuss Yon 
p-Phenetidin einwirken, so entsteht zunachst Diparaphenetolcarbamid. 

CI 
CO 

----: CI 
+ 

H NHC6 B4 OC2 H, 

H NHC6 H4 OC2 H5 

Kohlenoxychlorid p_ Phenetidin ') 

..___NH C6 H4. OC2 B5 
= 2HCl + CO 

---NH C6 H4 . OC2 H5 
Di-paraphenetolcarbamid. 

Erhitzt man das gebildete Di-paraphenetolcarbamid mit Harnstoft' 
einige Stunden im Autoclaven auf 160°, so werden 2 Mol. p-Phenetol
carbamid gebildet: 

HarnstolY 

..___NH . C6 H4 . OC2 H5 
CO 

<~NH:C'~ H4 • OC2 H~ . 

Di-paraphenetolcarbamid 

_____ -NH . C6 H4 . 0 C2 H5 
= 2 Mol. CO 

---~NH2 

p-Phenetolcarbamid. 

Eigenschaften. Das Sucrol bildet, aus Wasser krystallisirt, farb
lose glanzende Nadeln oder Schiippchen, von stark siissem Ge
schmack. Der Schmelzpunkt derselben liegt bei 173 -1740 C. 
1 Theil Sucrol lost sich in 150 Th. siedendem oder 800 Th. kaltem 
Wasser (15 0 C.), ferner in 25 Th. Weingeist von 90 % oder in 80 Th. 
Weingeist von 45 % oder in 480 Th. Glycerin. Die Siisskraft des 

Sucrols soIl diejenige des gewohnlichen Zuckers urn das 200 fache 

ubertreffen. Es ist mit Wasserdampfen nicht fliichtig und nicLt un

zersetzt sub1imirbar. Als Identitatsreaction giebt Berlinerb1au 
folgende an: 

Man erhitzt in einem Probirrohr etwa 0,05 gr Sucrol mit 5 Tropfen 
conc. Schwefelsaure bis zum beginnenden Sieden. Nach dem Erkalten 
verdiinnt man mit 10 ccm Wasser und iiberschichtet die Fliissigkeit mit 
Ammoniak. Es entsteht alsdann an del' Beriihrungsstelle ein blauer Ring, 
welcher nach langerem Stehen an Farbintensitat und Ausdehnung zunimmt. 

Priifung. Sucrol sei farblos, lose sich ohne Farbung in conc. 
Schwefe1saure auf, schme1ze bei 173-174° C. (organische Verun-

1) In der Praxis nimmt man mit Riicksicht auf die Bindung der ent
stehenden Salzsaure h;er 4 Mol. Phenetidin. S. Fussnote 1. S. 129. 
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reinigungen) und verbrenne, erhitzt, ohne einen Rlickstand zu hinter
lassen (anorganische Verunreinigungen). 

Aufbewahrung. Dnter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Sucrol ist der Nachfolger des Saccharins. Es bewirkt 
nicht die Gerinnung del' Milch, ist kein Antisepticum, sonderu ein indifferenter 
Siissstoff (Gewiirz). Ais solcher ist es denn auch in Aussicht genommen, 
also als Siissstoff fUr Diabetiker, Fettleibige, Magenkranke, auch zu 
industriellen Zwecken. Schadliche Nebenwirkungen sind bei seinem Ge
brauche bisher nicht beobachtet worden. Es beeinflusst wedel' Circulation, 
noch Athmung, Nervensystem oder Verdauung. Man giebt es in 0,25 gr 
schweren Pastillen aus Mannit, welche je 0,025 gr Sucrol enthalten und je 
5 gr Zucker entsprechen. 

Diuretinum. 

Theobl'omino-Natl'ium cum Nat1'io salicylico. Theobl'onrin-lI-atl'io 
salicylicum. 

C1 Hl N. O2 Xa, C6 H4 OH. CO2 Na. 

Das Diuretin wurde zuerst von Gram 1887 auf Grund del' 
Arbeiten von v. Schroeder zur medicinischen Anwendung em
pfohlen. 

Es enthalt als wirksamen Bestandtheil Theobromin, ein im 
Cacao vorkommendes Alkaloid, welches seiner chemischen N atur 
nach dem Coffe'in und Xanthin ganz nahe verwandt iEt. Das Coffe'in 
ist namlich Trimethylxanthin, Theobromin ist Dimethylxanthin. 

Das Xanthin selbst hat die Forme! 

~H . CH = C . NH -~CO 

CO . NH . C = N ----

und besitzt 3 NH-Gruppen, deren H-Atome ersetzbar sind. 1m 
Theobrominmoleclil ist del' Wasserstoff zweier NH-Gruppen, 1m 
Coffe'inmoleclil del' Wasserstoff aller 3 NH-Gruppen des Xanthins 
d urch Methyl ersetzt. 

Das Xanthin und auch das Theobromin IBsen sich mit grosser 
Leichtigkeit in Alkali en unter Bildung von Alkalisalzen auf; die 
Theobromin - Alkali- und -Erdalkalisalze sind wohlcharacterisirte 
Verbindungen, welche durch Sauren, auch CO2 , unter Freiwerden 
von Theobromin wieder zerlegt werden. 

Das durch Losen von Theobromin in Natronlauge entstehende 
Theobromin-Natrium vereinigt sich mit Natriumsalicylat zu elllem 

9* 
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Doppelsalze, dem Theobromin-Natrium-Natriumsalicylat, welches 
unter dem Namen Diuretin in den Handel eingefiihrt worden ist. 

Die Zusammensetzung des Diuretins ist also nicht analog der
jenigen des Coffe'in-Natriumsalicylats. 

Theobromin C7 Hs N4 O2 , 

Das Theobromin findet sich in den Cacaobohnen zu etwa 1,5 %, 
III den Cacaoschalen zu etwa 0,3 0/0' 

Es wird folgendermaassen dargestellt: 1. N ach E. S c h mid t und 
Pressler: EntOlte Cacao masse wird mit dem halben Gewicht Kalk
bydrat gemengt und wiederholt mit Alkohol von 80 % ausgekocbt. 
2. Nach Dragendorff: Man kocht Cacaoschalen mit Wasser aus, 
presst die Abkochung ab, £alIt die abgepresste Brlihe mit Bleiessig, 
filtrirt, entfernt das Blei durch Schwefelwasserstoff, trocknet die 
Losung mit Magnesia ein und kocht den gepulverten Rlickstand mit 
Alkohol aus. 

Das Tbeobromin selbst ist in Wasser nur wenig loslicb, namlich 
in etwa 1600 Th. kaltem und etwa 150 Th. kochendem Wasser; 
noch schwerer loslich in Alkohol; auch die sonstigen Losungsmittel 
fUr Alkaloide vermogen nur wenig davon aufzunehmen. 

Theobromin verbindet sich nur langsam mit Sam'en; selbst die 
mineralsauren Salze geben an Wasser oder Alkohol oder beim Er
warmen einen Theil oder aIle Saure wieder ab; dagegen verbindet 
sich Theobromin sehr leicht mit Basen. Die Alkali- und Erdalkali
verbindungen sind in Wasser sehr leicht loslich und aus diesen 
Losungen wird das Theobromin durch Zusatz von Sauren als feines, 
schneeweisses Pulver wieder abgeschieden. 

In Folge seiner geringen Loslichkeit und Schwerresorbirbarkeit 
bat das Theobromin selbst so gut wie keine medicinische Vel' wen
dung bisher gefunden; dasselbe gilt von seinen Verbindungen mit 
Sauren; das Theobrominnatrium ist der wirksame Bestandtbeil des 
Diuretin. 

Diuretin. C7H7 N4 02Na. CsH4 OH. CO2 Na. 
Es kommt in Form eines weissen amorphen Pulvers In den 

Handel. 

Darstellung. Theobl'omin wird in del' molecularen Menge Natron
lauge gelost, diese Losung (1 Moleciil) mit einer wasserigen Losung von 
Natriumsalicylat (1 Moleciil) vermischt, zur Trockne gebracbt und fein ge
pulvert. 
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Eigenschaften. Das Diuretin schmeckt salzig alkalisch, ist ge
ruchlos, in Wasser sehr leicht loslich (lauwarmes Wasser lost das 
gleiche Gewicht an Diuretin und halt diese Menge auch kalt in 
Losung); die wasserige Losung reagirt stark alkalisch nnd wird 
durch Zusatz von Sauren, auch CO2 , unter Abscheidung von Theo
bromin getriibt. Aus diesem Grunde ist es durchaus nothig, .das 
Diuretin in Pulverform sowoh1 wie in Lasung, vor Luftzutritt ge
schiitzt, aufzubewahren. 

Priifung. Zur Identificirung des Diuretins diirften fUr den 
practischen Gebrauch folgende Reactionen geniigen. Die wasserige 
Lasung (1 = 5), mit 1 Tropfen Lackmustinctur versetzt und mit 
verdi.i.nnter Salzsaure neutralisirt, muss einen starken weissen Nieder
scblag von Theobromin ergeben; das Filtrat davon, mit mehr Salz
saure versetzt, muss eine Fallung von Salicylsaure oder mit Eisen
chlorid die bekannte Salicylsaure-Reaction geben; - del' Theobromin
Niederschlag muss in Aetzalkalien leicht und vollsUindig laslicb nnd 
nach gutem Auswascben auf dem Platinblecb vollkommen verbrenn-
1ich sein. 

Eine 'Verthbestimmungsmethode, die zwar den uebeb~at 
dass sich ein geringer Anthei1 des Theobromins der Wiigung entzieht - d 
als Analysenfactor hinzugerechnet werden muss, die aber im Uebrigen kurz 
und miihelos und deshalb fiir practische Bediirfnisse geeignet ist, wurde 
von Vulpius, Pharm. Centralh. 1890 No. 22 angegeben. 

Hiernach werden 2 gr des Praparates in einem Porzellanschalchen in 
10 ccm Wasser durch gelindes Erwarmen gelost. Man versetzt nun mit 
einigen Tropfen Lackmustinctur, neutralisirt mit N ormalsalzsaure, wozu 
etwa 5 ccm erforderlich sind, stellt durch Zugabe eines Tropfens einer ver
dfmnten Ammoniakfliissigkeit eine schwach alkalische Reaction wieder her, 
riihrt gut durch und lasst unter iifterem Umriihren bei gewohnlicher Zimmer
warme drei Stunden lang stehen, worauf man das abgeschiedene Theo
bromin auf ein 8 cm messendes, bei 1000 getrocknetes und dann gewogenes 
Filter bringt. Das durch schwaches Absaugen vermehrte Filtrat wird zum 
Nachspiilen des im Schiilchen verbliebenen kleinen Theobrominrestes auf 
das Filter beniitzt und nunmehr der Inbalt des letzteren nach erneutem 
massigen Absaugen zweimal mit je 10 ccm kaltem Wasser gewaschen, hier
auf in dem Filter bei 100 0 getrocknet und gewogen. Das Gewicht des so 
erhaltenen Tbeobromins betrug stets 0,82 bis 0,83 gr aus 2 gr Diuretin. 

Zu dieser Menge muss natiirlich nocb diejenige hinzugerecbnet werden, 
welche im Filtrate, sowie in den Wascbwassern verbleibt und, wie bereits 
bemerkt, erfahrungsgemass 0,13 gr betriigt. Die Gesammtmenge des 
Tbeobromins belief sicb demnach auf 0,83 gr + 0,13 = 0,96 gr oder 48%. 

Aufbewahrung. Das Diuretin wird in gut verscblossenen Ge
fassen, vor Luftzutritt gescbutzt, vorsichtig aufbewahrt. -
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Anwendung. Das Diuretin bat sicb als ein sehr zuverlassiges Diureticum 
erwiesen. Da es die harntreibende Wirkung durch directe Beeinflussung 
des Nierenepithels hervorruft, so ist es bei allgemeinem Hydrops des ver
schiedensten Ursprungs erfolgreich angewandt worden, auch da, wo Digitalis, 
Strophanthus etc.ohne Wirkung geblieben waren. - Vor Calomel hat es 
den Vorzug volliger Unglftigkeit. 

Die volle Wirkung des Diuretin tritt gewohnlich erst am 3. bis 4. Tage 
ein. Cumulative Wirkung und Gewohnung an das Mittel ist nicht beobachtet 
worden. Sehr gut hat sich die Combination von Diuretin mit Digitalis 
bewahrt. 

Das Diuretin wird am besten in Form der Mixtur verordDet. Man 
giebt es entweder einfach in wasseriger Losung (5,0-7,0: 100) oder man 
fiigt als Corrigentien O!. Menth. piperit., Aq. Menth. piper. oder Foeniculi 
nebst etwas Sirup. simp!. hinzu. Ais Pulver das Diuretin zu verordDen, 
ist nicht zweckmassig, da durch Anziehen von Kohlensaure aus der Luft 
bald eiD Theil des Theobromin aus der Natronverbindung verdrangt und 
unloslich wird. Aus dem gleichen Grunde darf man zu der wasserigen 
Losung des Diuretin kein sauer reagirendes Corrigens hinzusetzen, so keine 
Fruchtsirupe, Succ. liquirit. u. Aehnliches. 

Als niedrigste Tagesdose ist 5,0, als mittlere 6,0-7,0 anzusehen. -
Eine sehr zweckmassige Formel ist: 

Rp. Diuretini 5,0-7,0 
Aq. des til!. 90,0 
Aq. Menth. piperit. 100,0 
Sirup. simpl. 10,0 

M. D. S. Tagsiiber zu verbraucheu. 
Vorsichtig aufzubewahren. 

Aethoxycofl'e"in. Diese durch Dujardin-Beaumetz auf Ver
anIassung von Filehne durchgeprufte Verbindung wird erhaIten, in
dem man Coffei'n durch Eintragen in iiberschiissiges Brom zunachst 
in Coffei'nbromid verwandeIt und aIsdann durch Kochen mit alkoho
lischer Kalilauge die Aethoxyl-Gruppe einfUhrt: 

Cs H9 N4 O2 Br + K OC2 Hs= K Br+ CsHg N4 O2 (OC2 Hs) 
Coffelubromid Kaliumathylat Aethoxycoffelu. 

Die ConstitutionsformeI ist: 

_____ N (CH3) - C (OC2 H,) = C - N ___ CH3 

CO I CO 
-~-N (CH3) C = N-~-

Nach Thoms erfolgt der Eintritt der OC2 Hs-Gruppe am leich
testen, wenn man in eine alkoholische Losung von Monobromcoffei'n 
die zur Bindung des Broms erforderliche Menge metallischen Na
triums in kIeinen Stiicken eintragt und einmal aufkocht. Beim Ein-
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engen der alkoholischen Losung scheidet sich das Aethoxycoffe"in 
in kleinen farblosen Krystallnadeln ab, welche nothigenfalls durch 
Umkrystallisiren aus Alkohol oder Wasser gereinigt werden konnen. 

Farblose Krystallnadeln, in Wasser schwerer loslich als Coffe"in, 
leicht loslich in Alkohol. Schmelzpunkt 138-1390 C. Beim Ein
dampfen mit Chlorwasser entsteht ehenso wie aus Coffe"in Amalin
saure, welcbe sich in Ammoniak mit Purpurfarbe lost. 

Vom Coffe"in unterscheidet sich das Aethoxycoffeln durch fol
gende Reaction: 

Lost man 0,1 gr Aethoxycoffe"in in 10 ccm siedendem Wasser, 
so wird auf Zusatz von Kali- oder Natronlauge die Verbindung fast 
vollstandig gefallt, wabrend Coffe"in unter den namlichen Umstanden 
III Losung bleiht. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Das durch die Einfuhrung der Aethoxylgruppe in das 
Coffeln dargestellte Aethoxycoffeln ist ein Narcoticum. Es wirkt zwar 
auf Herzschlag und Blutdruck ahnlich wie CoffeIll, aber zugleich narcotisch. 
- Man giebt es in Liisung mit Natrium salicylicum in Gaben von 
0,20 gr bei Migrane und Trigeminusneuralgie. - Subcutane Injectionen 
wirken nach Ceo 1 a anasthesirend. 

Mit Natrium benzoicum und Natrium salicylicum giebt das 
Aethoxycoffeln leicht liisliche Doppelverbindungen. 

Hiichste Gabe 0,30 gr. 

Coffelntrijodid. Diese richtiger als "jodwasserstoffsaures 
D ij 0 d c 0 ff e"i n" zu bezeichnende Verbindung entsteht, wenn man 
eine schwach alkoholische Coffe"inlosung, mit Jodwasserstoffsaure 
versetzt, dem Sonnenlichte aussetzt. Es scheid en sich alsdann 
metallgliinzende, dunkelgriine Prismen aus. Die Verbindung hat 
die Zusammensetzung Cs HIO N4 O2 J 2 . JH + 11/2 H2 O. In Alkohol 
ist sie leicht loslich, beim Schiitteln mit Wasser geht Jod in 
Losung. 

Bei Einfiihrung des Coffe"intrijodids in den Magen wird Jod ab
gespalten und dieses leicht resorbirt, ohne die Depressionserscheinun
gen zu verursachen, wie sie z. B. die Alkalijodide darbieten. Gran
ville empfiehlt daher das Coffelntrijodid als Jodpraparat. 

Vorsichtig und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. Man' 
halte keine allzu gross en V orrathe. 
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Thiosinaminum. 

Rhodallin. Thiosinamin. Allyl-Thiolwrnstoff. Allylsuifocarbamid. 

C S (NH2) 0 NH C3 Boo 

Die Darstellung dieser Verbindung erfolgt zweckmassig nach 

der vom deutschen Arzneibuch unter Oleum Sinapis angegebenen 

V orschrift. 

Darstellung. Man mischt in einem Kolbchen 3 Th. SenfOl mit 3 Th. 
Weingeist und 6 Th. Ammoniakfliissigkeit. Durch Erwarmnn auf 50 0 ver
schwindet der Senfolgeruch und das urspriinglich triibe Gemisch wird klar. 
Nach dem ErkaIten scheiden sich Krystalle von Thiosinamin abo Die 
iiber diesen stehende Mutterlauge verdampft man auf dem Wasserbade in 
der Weise, dass man eine neue Menge erst dann zugiesst, wenn der 
Ammoniakgeruch bei der verdampfenden Fliissigkeit verschwunden ist. Die 
Gesammtmenge der erhaItenen Krystalle krystallisirt man schliesslich aus 
2 Th. siedendem Wasser urn. 

Die Bildung des Thiosinamins erfolgt im Sinne nachstehender Gleichung 

NH2 _~NH2 
+ I C = S 

C~~S 
=:::::::::::N - C3H5 

Allylsenfiil 
H --NH. C3H5 

Ally lthioharnstoff. 

Die Selbstdarstellung ist zu empfehlen. 

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelblich gefiirbte, bei 74° 
schmelzende Krystalle von lauchal'tigem, aber nicht scharfem Ge

ruche, in Wasser, Alkohol und Aether leicht loslich. Die wasserige 

Losung ist neutral und schmeckt bitter, aber nicht nachhaltend. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. He b ra empfahl 1892 subcutane Injectionen von Thiosin
amin gegen Lupus, Caries und Necrose der Knochen, Dermatosen etc., wo 
es eine del' Tuberculinwirkung ahnliche Reaction erzeugen und in vielen 
Fallen Heilung bewirken soil. Er benutzt eine 15 pro cent. alkoholische 
Losung und spritzt zunachst zweimal wochentlich 2-3 Theilstriche (= 0,3 bis 
0,45 gr Thiosinamin) ein; spater wird die Dosis auf 10-15 Theilstriche 
erhOht. Die Injectionen sind nur voriibergehend schmerzhaft; die Resorp
tion erfolgt rasch, da die Patient en schon wenige Minuten nach der In
jection knoblauchartigen Geschmack verspiiren. 

Rp. Thiosinamini 1,5 
Spiritus diluti 8,5 

S. Zur subcutanen Injection. 

Vorsichtig aufzubewahren. 
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b) Benzolderivate. 

Tribromphenolum. 

Bromphenol. Tribromphenol. Bromol. 

C6 H2 Br3 • OR. 

Zur Darstellung Hisst man Brom auf elllen klein en Ueber
schuss von Phenol ein wirken. 

Man lost 1 Th. Phenol in 50-60 Th. Wasser, andererseits 5 Th. 
BroID in 150 Th. 'Vasser u. triigt die letztere Losung in die erst ere ein. 

C6HS.OH + GBr = SHBr + C6 H2 Br3 .OH 
Phenol Tribromphenol. 

Der entstandene weisse Niederschlag wird aus Alkohol umkrystallisirt. 
Man erhalt so farblose, seidenglanzende Nadeln, welche bei 92° schmelzen. 
- Das Filtrat kann man durch Neutralisiren mit Kaliumcarbonat, Ein
dampfen und Gliihen des Riickstandes mit Kohlepulver etc. auf Kaliumbromid 
verarbeiten. 

Bei Anwendung von Brom im Ueberschuss entsteht neben Tri
bromphenol noch "Tribromphenolbromid Cs H2 Br3 OBr", wel
ches aus Chloroform in gelben, bei 1180 schmelzenden Nadeln kry
stallisirt. 

Eigenschaften. Farbloses, krystallinisches Pulver odeI' seiden
glanzende Krystalle, in Wasser so gut wie unliislich, leicht liislich 
in Alkohol. Beim Erwarmen mit Salpetersaure entsteht Pikrin
saure. 

Priifung. Die Reinheit des Tribromphenols ergiebt sich aus del' 
Farblosigkeit, dem zutreffenden Schmelzpunkt, del' nahezu viilligen 
Unliislichkeit in Wasser und aus dem Bromgehalt. 

Zur Feststellung des letzteren bringt man eine gewogene Menge 
Tribromphenol in einer Silberschale mit Natronlauge (e n a trio) zur 
Trockne, gliibt schwach, sauert die Liisung der Schmelze mit Sal
petersaure an und fallt mit Silbernitrat. 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt, vorsichtig aufzu
wahren. 

Anwendung. Aeusserlich wirkt es atzend und desinficirelld. Man 
benutzt es daber unvermiscbt oder mit Talcum gemischt bez. in Salbellform 
oder in Oel gelost in del' Wuudbehandlung. Inn erlich gegeben passirt 
es deu Magen unzersetzt und wird erst im Darme allmalig gelost. Man 
giebt es daher zur Infection des Darmes bei Typhus, Sommerdiarrhoen, 
Cholera infantum. Dosis fUr Erwachsene 0,1 gr pro dosi, 0,5 gr pro die. 
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Fiir Kiuder 0,005-0,015 gr. Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin als 
Tribromphenylschwefelsaure. 

Rp. Tribromphenoli 0,1-1,0 Rp. Tribromphenoli 1,0 
Sacchari albi 5,0 Ungt. cerei 10,0 

M. f. p. Div. in part. X. S. Zum Verbande. 
Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

A c i dum S 0 Z 0 lie u m. 
Aseptol. Sozolsiiure. 

C OH (1) 
G H. < 803 H (2). 

Unterdem Namen Aseptol, auch Sozolsaure, wird eine331/ 3 pro
centige Lasung der Orthophenolsulfonsaure (Orthoxybenzolsulfonsaure) 
zur medicinischen Verwendung empfohlen. 

Darstellung. Man mischt gleiehe Theile Ph enol und cone. Sch wef el
saure bei moglichst niedriger Temperatur (beim Erhitzen geht die Ortho-

.. . d' P " C R <OR (1) "b) d I" t d G . h saure III Ie arasaure 6 4 S03 R (4) u or un ass as emISC 

einige Tage stehen. Alsdann giesst mau es in destillirtes Wassel' und 
neutralisirt mit Baryumcarbonat. 

OH 
C6 R. < I H + HO I S03 H 

Phenol 

Die freie Schwefelsaure wird als unlosliches BaryumsuJfat ausge
schieden, die gebildete Orthophenolsulfonsaure geht als orthophenolsulfon
saures Baryum in Losung. Man bestimmt in einer Probe der Fliissigkeit 
die vorhandene Menge der Verbindung (durch cine Barytbestimmung) und 
zersetzt dieselbe durch berechnete Mengen Schwefelsaure, wobei sich nun 
Baryumsulfat und freie Orthophenolsulfonsaure bilden. 

Eigenschaften. Das Aseptol ist eine 33 1/ 3 procentige Lasung 
der Ortbophenolsulfonsaure. Sie besitzt saure Reaction, sauren Ge
schmack und schwachen phenolartigen Geruch. Das spec. Gewicht 

ist = 1,155. 
Priifung. 1 ccm des Aseptols mit 10 ccm Wasser verdiinnt 

werde durch Zusatz von BaryumchloridlOsung nicht veriindert (fr e i e 
S ch we fe I saul' e wiirde durch Bildung von unlaslichem Baryum
sulfat angezeigt werden). - 1 ccm hinterlasse beim Erhitzen auf 
Platinblech keinen gliihbestandigen Riickstand (unorganische, nament-
1ich Baryumverbindungen). 
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Anwendung. Das Aseptol wird an Stelle von Carbolsaure und Salicyl
saure als Antisepticum empfohlen. Es besitzt wie diese beiden Sub
stanzen antiseptische Eigenschaften, ist aber mit Wasser, Alkohol, Glycerin 
in jedem Verhiiltniss mischbar, anch fehlen ihm die irritirenden und 
toxischen Eigenschaften des Phenols. Nach Hueppe solI es in lOprocent
iger wasseriger Liisung ein wirkliches Antisepticum sein. 3-5 procentige 
Liisungen zeigen schon antiseptische Eigenschaften, 3 procentige LiisuIigen 
sind unsicher. Liisungen in Glycerin, Oel und Alkohol sind unwirksam. 

Bei langerer Aufbewahrung geht das Aseptol allmalig in die Para
phenolsulfonsaure iiber. Handelspraparate diirften ausnahmlos Gemenge 
der Ortho- und Parasaure sein. Innerlich wird es in gleichen Dosen wie 
die Salicylsaure als Antifermentativum bei Magen- und Darmeatarrhen ge
geben. 

Aufbewahrung. V or Lich t ges ch iitzt unter den indifferenten Mitteln. 

Acidum aseptinicum. Nicht zu verwechseln mit dem Aseptol 
ist die sog. Aseptinsaure, Acid. aseptinicum, Wasserstoff
saure, welche aus einer wasserigen Aufiiisuug von 5 gr Borsaure in 
1000 gr Wasserstoffsuperoxyd (vou 5 %) mit oder ohue Zusatz von 
etwa 3 gr Salicylsaure besteht. (T hom s.) 

Ferner darf es nicht verwechselt werden mit As e psi n oder 
Antisepsin, worunter das p-Bromacetanilid (s. dieses) zu ver
stehen ist. 

Aseptol-Praparate. Des Weiteren haben auch die fruher von 
Dunkel & Cie. in Berlin in den Handel gebrachten sog. Aseptol
praparate mit der hier als Aseptol aufgefiihrten Substanz nichts ge
meinsam. 

Sozojodol- Praparate. 
Unter diesem Collectivnamen werden seit dem Jahre 1887 von 

del' chemischen Fabrik H. Trommsdorff in Erfurt mehrere Pra
parate dargestellt 1), welche sammtlich Salze einer Dijodpara
phenolsulfonsaure sind. Gegenwartig werden besonders das 
Sozoj od 0 In atri u m und das Sozoj odolkalium benutzt, welche 
sich wesentlich durch ihre verschiedene Liislichkeit in Wasser unter
scheiden, die iibrigen Salze stehen noch iill Versuchsstadium. 

Darstellung. Man liist 1 Mol. paraphenolsulfonsaures Kaiinm in iiber
schiissiger, etwas verdiinnter Salzsaure und fiigt zu dieser Liisung eine in 
stiichiometrischen Mengen bereitete Liisung von Jodkalium und jodsaurem 

I) Das Verfahren ist durch D.R.P. 45226 geschiltzt. 
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Kalium (KJ03 + 5 KJ) oder Chlorjod unter stet em Umriihren hinzu. Es 
scheidet sich zunachst fein vertheiltes J od ans, welches ziemlich schnell 
wieder verschwindet. Nach kurzer Zeit beginnt die Fliissigkeit lange, 
weisse Nadeln auszuscheiden, deren Menge gegen das Ende der Operation 
breiartiges Erstarren der L6sung zur Folge hat. Man saugt dieselben ab, 
krystallisirt sie aus heissem Wasser urn und hat nunmehr das saure Kalium
salz der Dij0 dparaphenolsulfonsaure, als primares Dijodparaphenol
sulfonsaures Kalium C6 R2 J 2 (OR). S03 K. Dieses wird als solches 
unter dem N amen "S 0 z 0 j 0 dol schwer 16s1ich" direct verwendet, ausser
dem dient es auch als Ausgangsproduct zur Rerstellung der iibrigen Sozo
jodol-Salze. - Dnrch Versetzen der L6sung des primaren Kaliumsalzes 
mit Chlorbaryuml6sung scheidet sich das paraphenolsulfonsaure Baryum 
[C6 R2 J2 (OR) SOah Ba als in kaltem Wasser unl6sliche Krystalle aus. 

Durch Zersetzen des Baryumsalzes mit einer gerade hinreichenden 
Menge Schwefelsaure wird die frei e Dij 0 d p araphen ols ulfons aure in 
Freiheit gesetzt, welche aus concentrirten L6sungen in grossen, monosym
metrischen Prismen krystallisirt, welche Krystallwasser enthalten; iiber 
Schwefelsaure getrocknet, entspricht die Verbindung der Formel C6 R2 J 2 

(OH) S03 H. 

Die Constitution der Dijodparaphenolsulfonsaure lasst sich nach 
Kehrmann und Ostermayer durch folgende Formeln ausdrlicken: 

/S03 H (1) 
/ _J (3) 

C6 H2 " -JOH (4) 
" (5) 

SOaH 
I 
C 

H-C~C-H 
II I 

J-C~/C-J 

C 
I 
OH 

Die therapeutisch zur Verwendung kommenden Salze lassen sich 

von der freien Saure dadurch ableiten, dass das Wasserstoffatom 
der S03 H-Gruppe durch Metall ersetzt wird; es sind also durchweg 
die primaren SaIze in Anwendung mit Ausnahme des Quecksilber
salzes, welches nach der Formel: 

C6 R2 J2 ==== ~03::::::::= Rg 

constituirt ist. 

Sozojodolsaure, Acidum sozojodolicum C6 H2 J 2 (OE) S03 H 
+ 3 H2 0 krystallisirt aus Wasser in nadelformigen Prismen, die 
liber Schwefelsaure wasserfrei werden. Leicht loslich in Wasser, 
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Alkohol und III Glycerin. In der Wundbehandlung die 2-3proc. 
Losung. 

Sozojodolkalium, 8ozojodol schwerloslich. C. H2 J 2 COH) 
803 K + 2 H2 0 bildet farblose, gut ausgebildete Prismen, welche in 
etwa 50 Th. Wasser loslich sind. Die wasserige Losung reagirt 
sauer und giebt mit Eisenchlorid veilchenblaue Farbung. Auf Zu
satz von rauchender 8alpetersaure wird Jod ausgeschieden, welches 
sich in Chloroform mit violetter Farbe lost, zu gleicher Zeit bildet 
sich Pikrinsaure. - Baryumchlorid erzeugt in der wasserigen Lo
sung einen aus feinen Nadeln bestehenden Niederschlag, der in der 
8iedehitze sich vollkommen auflost. 

Priifung. Die kaltgesattigte Losung gebe auf Zusatz von 8ilber
nitrat einen rein weissen Niederschlag, der in 8alpetersaure klar 
loslich ist (gelber, in 8alpetersatire unloslicher Niederschlag zeigt 
J odide, weisser, in 8alpetersaure unloslicher Niederschlag, Chloride 
an). - Die wasserige Losung gebe ferner auf Zusatz von Baryum
chlorid einen weissen, aus nadelformigen Krystallen bestehenden 
Niederschlag, der in der 8iedehitze vollkommen sich auflost (Baryum
sulfat wiirde unloslich bleiben). 

Das Kaliumsalz wirkt secretionsbeschrankend und austrocknend. 
Es wird besonders bei Eczemen in Pulverform mit 1-5 Th. Talcum 
venetum vermischt angewendet, ferner als Brandsalbe. 

Sozojodolnatrium, 80 zoj odolleichtl iisli c h. C6 H2 J 2 CO H) . 
803 Na + 2 H2 0, dem vorigen sehr ahnIich. 1st in 13-14 Th. Wasser 
oder Glycerin von gewiihnlicher Temperatur liislich. Die Liisung in 
Glycerin bleibt unter dem Einfluss des Lichtes unverandert, die 
Liisung in Wasser farbt sich allmalig dunkler. 

Priifung auf die namliche Weise wie das Kaliumsalz. 
Das leicht liisliche Natriumsalz wird stets da benutzt, wo Lii

sun g e n zur Verwendung gelangen und Allgemeinwirkung erzielt 
werden solI. In der Wundbehandlung 2-3proc. Losungen. 

Sozojodolammonium C6 H2 J 2 (OH) 803 NH4 , bildet farblose 
Krystalle, loslicb in 30 Th. Wasser. 

Sozojodol-Lithium C6 H2 J 2 COH) 803 Li + 2 H2 0, bildet farb
lose nadelformige Prismen, liislich in 30 Th. Wasser. In Gaben von 
1-3 gr pro die bei Gicht, Gelenkrheumatismus. 
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Sozojodol-Quecksilber 0 6 H2 J 2 (803)(0)Hg, pomeranzengelbes, 
sehr feines Pulver, in 500 Th. Wasser, sehr leicht in Kochsalzliisung 
liislich, enthiilt 32,05 % Hg. Bei Lues und als Antiparasiticum. 
Die 10 % procentige Liisung wirkt atzend! Die 2,5 %procentige tiidtet 
die Riiudemilbe schon nach 24 Minuten. 8ubcutan 0,08 gr in Jod
kaliumliisung. 

Sozojodol-Magnesium [06 H2 J2 (OH) 803J 2 • Mg + 8 H2 0, farb
lose dlinne Nadeln, in 16 Th. Wasser, auch in Alkohol .Ieicht liislicb. 

Sozojodol-Zink [06 H2 J2 (OH) 803h Zn + 6 H2 0, farblose Na
deln, in 20 Th. Wasser, aucb in Alkohol leicht liislich. Anwendung 
bei diversen catarrhalischen Affectionen der Nase etc., mit 10 bis 
15 Th. Talcum venetum vermischt oder in 3-5proc. wasserigen 
Liisung (bei Tripper). 

Sozojodol-Blei [06 H2 .J2 (OH) 803J2 Pb + H20, feine verfilzte, 
ursprlinglich weisse, bald gelblich werdende Krystallnadeln, in 200 Th. 
Wasser liislich. 

Sozojodol-Silber 0 6 H2 J2 (OH)803 Ag, scbwach gelblich-weisses, 
am Lichte sich bald violett-riithlich farbendes Pulver, in kaltem 
Wasser schwer (1: 350) liislich. 

Sozojodol-Aluminium [06 H2 J 2 (OH) 803J3 Al + 3 H20, lockere, 
nadelfiirmige Krystalle, in 3 Th. Wasser, auch in Alkohol leicht 
15s1ich. Wirkt adstringirend. 

Aufbewahl'ung. Dieselbe ist von den den 8alzen zu Grunde 
liegenden Basen abhangig. 

Dnter den indifferenten Arzneimitteln sind aufzubewahren: 
das Kalium-, Natrium-, Aluminium- und das Ammoniaksalz. 

Vorsichtig das 8ilber-, Blei-, Zinksalz, sehr vorsichtig das 
Quecksilbersalz, ausserdem vor Licht gesch.utzt: das Blei- und das 
8ilbersalz. 

Anwendung. Die Sozojodolpraparate werden auf Grund ihres hohen 
Gehaltes an desinficirenden Substanzen (Phenol, Jod und Schwefel) als 
Antiseptica, namentlieh als Ersatz des J odoforms, empfohlen. - Man giebt 
sie in Form ihrer wasserigen Losungen, ferner als Strenpulver mit Taleum, 
Milchzucker, in Form von Salben mit Adeps, Lanolin etc. Gute Erfolge 
sind erzielt bei Hautkrankheiten (Mycosen), ferner bei Geschwiiren jeder 
Art. Vor dem Jodoform haben sie unbedingt den Vorzug absoluter Ge
ruchlosigkeit nnd soweit bis jetzt bekannt, auch den des Fehlens toxischer 
Erscheinungen. Bisher wurden sie besonders in der rhino- und laryngo
logischen Praxis mit gutem Erfolge angewendet. (Langgaard, Lassar, 
Fritsche, Nitschmann, Stern.) 
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Sulfaminolum. 
Su1faminol. Thiooxydiphenylamill. 

en H9 082 N. 
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Das 8ulfaminol wird von E. 11 erck in Darmstadt dargestellt 

und in den Handel gebracht. (D.R.P. No. 52827.) Der wissen

schaftliche N:ame des Kiirpers ist "Thiooxydiphenylamin", sellle 
Constitution wird durch die Formel 

--S2 ~_ 
C;H4 -C6 H3 OH 

------------NH-------
ausgedriickt. 

Darstellung. Die Darstellung des Sulfaminols geschieht durch Kochen 
von Metaoxydiphenylamin mit Natronlauge und Schwefel. Die filtrirte 
Losung wird mit Chlorammonium behandelt, wobei Chlornatrium in Losung 
geht und Sulfaminol, welches mit Ammoniak keine Verbindung eingeht, 
als gelber Niederschlag ausfallt. Dieser wird mit Wasser gewaschen und 
getrocknet. 

Eigenschaften. Das 8ulfaminol bildet ein gelbes, geruch- und 

geschmackloses Pulver, unliislich in Wasser, leicht liislich in Alkalien, 

schwieriger in Alkalicarbonaten. Auch von Weingeist und von 

Essigsaure wird es aufgenommen, die Liisungen sind gelb gefarbt. 
Erhitzt, braunt sich das Sulfaminol, wird weich und schmilzt bei 
etwa 155 0 C. Die Constitutionsformel ist: 

Anwendung. Das Sulfaminol wurde als Antisepticum zum Ersatz 
des Jodoforms empfohlen. Nach Moritz Schmidt wirkt es in Form von 
Einblasungen gut bei Kehlkopftuberculose, ebenso wird es zur sogenannten 
Trockenbehandlung bei Eiterungen der Kieferhohle mit Erfolg benutzt. 
Nach Rabow wirkt es in Form von Streupulver hei Wunden, Fussge
schwiiren und Decubitus sehr rasch und giinstig. Nach Ro bertson's Er
fahrungen eignet sich Sulfaminol trefflich zur Nachbehandlung von Opera
tionswunden der Nasen- und Kieferhiihle. 

EinsHiubungen von Sulfaminol haben sich als specifisches Mittel zur 
Bekampfung der Faulbrut der Bienen bewahrt. 
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Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneistoffen. 

Acidum cressylicum, Kressylsaure, Kresylol, Meta-Kresol 
C6 B4 (CB3) (OB) 1 : 3. Der wissenschaftliche Name dieser Verbin
dung ist "Meta-Kresol". Sie ist neben 0.- und p.-Kresol ein Be
standtheil des Steinkohlentheers und kann aus diesem, ausserdem 
auch noch durch Destillation von Thymol mit Phosphorsaureanhydrid 
gewonnen werden. 

Farblose, bei 203 0 siedende, leicht atzende Fliissigkeit von 
kreosotahnlichem Geruche, in Wasser schwer, in Alkohol, Aether 
und Glycerin leicht loslich. Die wasserige Losung wird durch Eisen
chlorid blauviolett bis blau gefarbt. 

Nach Delplanque iibertrifft das m-Kresol die Carbolsaure als Anti
septicum, ist dabei aber -dermal weniger giftig als diese. 1m Grossen und 
Ganzen diirfte das Praparat in seiner Wirkung etwa dem Kreosot gleich
kommen, in welchem es ja auch cnthalten ist. 

Vorsichtig, vor Licht geschUtzt, aufzubewahren. 

Benzollarakresol. Benzoesaure - p - Kresylester C6 Hs CO2 • 

C6 R4 • CRa (1 : 4). Diese dem Benzonaphthol analoge Verbindung ist 1893 
von P eti t durch Einwirkung von Benzoylchlorid anf p-Kresolnatrium dar
gestellt worden. - Farblose, bei 70-71 0 C. schmelzende Krystalle unl6s
lich in "IN asser, leicht l6s1ich in Aether, Chloroform und in heissem Alkohol. 
Das Benzoparakresol soli hervorragende antiseptische Eigenschaften be
sitzen. 

Guajacolum. 

Gltajacol. Brenzcatechimnethyliitlzel'. 

C H < OCH3 (1) 
6 4 OH (2). 

Das durch Destillation von Buchenholztheer gewonnene Kreo
sotum des Arzneibuches gilt seit langer Zeit als ein geschatzes Reil
mittel; gewisse Erfolgc bei der Behandlung del' Phthisiker haben die 
Aufmerksamkeit del' Aerzte diesem Mittel neuerdings wieder in er
hohtem Maasse zugewendet. 

Indessen das Kreosot ist kein einheitlicher Korper, es besteht 
vielmehr im Wesentlichen aus: Guajacol C6 R4 (OR) . 0 CR3 (1 : 2), 
Kresolen C6 H4 (CH3) • OR und Kreosol C6 H3 . CH3 • 0 CH3 . OH. -
Von diesen drei Verbindungen ist in dem Kreosot des Arzneibuches 
das Guajacol zu etwa 60--90 % enthalten. 

Das Bestreben der heutigen Medicin, mit moglichst rein en und 
einheitlichen Arzneistoffen Zll operiren, fiihrte Sahli zu dem Vor-
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scblage, an Stelle des Kreosotes dessen wirksamen Bestandtbeil, das 
reine Guajacol, in del' Tberapie zu verwenden. 

Darstellung. Bei der Destillation des Buchenholztheerkreosotes werden 
die zwischen 200-205° C. iibergehenden Antheile als "Rohguajacol" 
gesarnrnelt. Man schiittelt dasselbe zur EntJernung stark saurer Producte 
(Siiuren etc.) mit rniissig starkern Ammoniak wiederholt aus und fractionirt 
nochrnals. Die niedrig siedende Hauptfraction wird in dem gleichen Volumen 
Aether geliist und mit einem kleinen U eberschuss einer sehr concentrirten 
alkoholischen Lasung von Kalihydrat versetzt. Es scheidet sich hierbei 
das in Aether unlaslicbe Guajacolkaliumsalz abo Man sammelt, wascht es 
mit Aether gut aus, krystallisirt es aus Alkohol um und zerlegt es mit 
verdiinnter Schwefelsiiure, worauf das in Freiheit gesetzte Guajacol noch
mals rectificirt wird. 

Eigenschaften. Das so dargestellte Guajacol bildet eine farblose, 
etwas lichtbrechende Fliissigkeit von stark aromatischem, nicbt un
angenebmem Geruche. Es siedet bei 200-2020 C., sein spec. Gew. 
ist bei 15 0 C. = 1,117. In Wasser ist das Guajacol schwer (1 : 70-80), 
in Alkobol und Aether degegen leicht loslicb. - Die wasserige Lo
sung wird auf Zusatz von Eisencblorid missfarbig, die alkoholische 
Losung dagegen nimmt auf Zusatz von s e h r wen i g Eisenchlorid 
rein blaue Farbung an, welcbe durcb weiteren Zusatz von Eisen
cblorid smaragdgriin wird. (Cbaracteristiscb.) 

Seiner cbemischen Zusammensetzung nacb ist das Guajacol der 
Monomethylather des Brenzcatecbins: 

o H (1) 
CGE, <0 H (2) 
Brenzcatechin Guajacol. 

Da in demselben noch ellle im Benzolkern stebende OH-Gruppe 
vorhanden ist, so verhalt es sich starken Basen gegeniiber wie ein 
einatomiges Pbenol. Tbatsachlicb bildet es auch mit Kali- oder 
Natronlauge, in denen es sich lost, entsprecbende Salze: C6 H4 (0 CH3) OK 
und C6 H4 (0 CH3) ONa; aber diese Verbindungen sind sehr unbe
standig und werden Z. B. scbon durch viel Wasser zerlegt. 

Da die Siedepunkte der Hauptbestandtheile des Kreosotes Zlem
lich nahe bei einander liegen, so ist leicbt einzusehen, dass man bei 
der Priifung des Guajacols besonders auf die das letztere im Bucben
holztheer begleitenden Korper zu achten hat. 

Priifung. Das Guajacol gebe in alkoholischer Losung auf Zusatz 
von Eisenchlorid blaue, in smaragdgriin iibergehende Farbung. -
Es siede bei 200-2020 C. - Sein spec. Gewicht sei bei 15° C. 
= 1,117. (Praparate mit niedrigerem spec. Gew. sind unbedingt zu 

Fischer. 6. Auf!. 10 
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verwerfen.) - 2 ccm Guajacol werden mit 4 ccm Petroleumbenzin 
bei. 20° geschuttelt; reines G. scheidet sich rasch und vollstandig 
wieder ab, unreines G. giebt klare Losung. - Werden 5 ccm Gua

jacol mit 10 ccm Glycerin von 1,19 spec. Gew. gemischt, so scheidet 
sich reines Guajacol wieder vollig ab, kaufiiches (35 procentiges) lost 

sich, solches von etwa 70 % scheidet sich aber auch zum grossten 
Theil wieder abo - 2 ccm Guajacol mit 2 ccm Natronlauge von 
1,30 spec. Gew. gemischt erwarmt sich; auf Zimmertemperatur abge
kiihlt, erstarrt die Probe mit rein e m G. zu einer weiss en krystal
linischen Masse, wahrend sie bei unrein em G. fiussig bleibt. - Von 
den angefUhrten Priifungen zur Feststellung der Reinheit ist die Er
mittelung des specifischen Gewichtes, sowie die Probe mit Natron
lauge von besonderer Wichtigkeit. 

Sogenanntes kaufliches Guajacol enthiilt nur etwa 35 % 
Guajacol, dagegen erhebliche Mengen Phenol. Es ist daher von 
besonderer Wichtigkeit, nul' absolut reines, medicinales Guajacol 
(Marke Hartmann & Hauers) zum Arzneigebrauche zu verwenden. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschUtzt, vorsichtig. 
Anwendung. Nachdem in den letzten Jahren durch Fraentzel und 

Sommerbrodt zur Behandlung der Phthise das Kreosot warm empfohlen 
worden war, schlug Sa h Ii vor, an Stelle des niemals einheitlichen Kreo
sotes dessen Haupt- und wirksamen Bestandtheil, das Guajacol, zu be
nutzen. - In del' von ihm benutzten Dosis von 0,05 steigend bis 0,1 gr 
mildert es, wie auch andere Beobachter bestatigen, im Beginn del' Krank
heit den Hustenreiz, erleichtert die Expectoration, vermindert oft die Se
cretion und heht Allgemeinbefinden und Appetit. Nul' selten bewirkt es 
Erbrechen und Diarrhoe. Die einfachste Form del' Darreichung ist diejenige 
der Mixtur, bei langerem Gebrauche 'empfiehlt sich auch diejenige del' 
Guajacol-Capseln; empfindlichen Personen kann es auch in Form eines 
kohlensauren Getrankes gegeben werden. In der jiingsten Zeit wird die 
sogenannte in ten s i v e Guajacolbehandlung bei Tuberculose empfohlen. 
Nach Guttmaun namlich todtet das Guajacol, wenn es im Verhiiltniss von 
1 : 2000 im Blute ist, die Tuberkelbacillen und schwacht sie noch in einer 
Verdiinnung von 1: 4000. Er schreibt daher vor, taglich bis zu 1 gr Gua
jacol zu geben. 

Rp. Guajacoli 1-2 gr 
Aq. dest. 180, 
Spiro Vini 20, 

D. in vitro nigro. S. 2-3 mal 
taglich 1 Thee- bis 1 Ess
loffel in 1 Glase Wasser nach 
den Mahlzeiten zu nehmen. 

[S ahli.] 

Rp. Guajacoli 13,5 
Tinct. Gentianae 30, 
Spiro Vini 250, 
Vini Xerensis q. S. ad 1000, 

S. 2-3 mal taglich 1 Ess16ffel 
voll iu 1 Weinglase Wasser 
zu nehmen. 

Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
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Die vorstehend als "Guajacol" beschriebene Substanz ist noch 
nicht rei n irn chemischen Sinne, sondern Sle entbalt neb en Guajacol 
noch grossere oder geringere Mengen von begleitenden Beimengungen 
(Kreosol, Xylenole, Yeratrol, Chinonartige Substanzen). Ueber "syn
thetisches Guajacol", durch Methyliren von Brenzcatecbin dar
gestellt, liegen von B <\b aI, C h 0 ay, Thorn s nachfolgende Angaben vor: 

Farblose in 50 Th. Wasser loslicbe Krystalle, Schmelpunkt 28,50, 
Siedepunkt 2050. Spec. Gewieht bei 19° = 1,1365; in cone. Sehwefel
saure ohne Farbung loslich. 

Fiir die T h er a pie kommt dieses Praparat vorlaufig nicht in Betracht, 
da die bisherigen giinstigen Erfahrungen mit dem vorbeschriebenen weniger 
rein en Guajacol gesammelt wurden und es nocb fraglich ist, ob nieht die 
giinstige Wirkung zum Theil auf dem Vorhandensein der ehinonartigen 
Bestandtheile berubt . 

. Guajacolbenzoat, Benzosol, Benzoylguajacol, benz'oe
saures Guajacol, Guajacolurn benzolcum. 

Zur Darstellu ng wird Guajacol in alkoholischer Lasung durch Zu
fiigung berechneter Mengen von Kaliumhydroxyd in Guajacolkalium iiber
gefiihrt und dieses dureh Erwarmen mit Benzoylchlorid auf dem Wasserbade 
in Benzoyl-Guajacol verwandelt, welches durch Umkrystallisiren aus Alkohol 
gereinigt wird.' 

_____ 0 CH3 

C6 W: ___ O 'i{'+'cl CO C6 H5 = K CI + C6 H4 ====::g6 ~~3C02 
Guajacol-Kalium Benzoylchlorid Benzoyl-Guajacol. 

Eigenschaften. Farbloses, krystallinisches Pulver obne Geruch 
und Geschmack, fast unloslich in Wasser, leicht loslich in Aether, in 
Chloroform und in heissem Alkobol.· Es schmilzt irn Capillarrohre 
bei 56 0 C.l). Durch alkoholische Kalilauge wird es in Guajacolkalium 
und Kaliumbenzoat gespalten. Durch conc. Scbwefelsaure ",ird es 
mit citronengelber Farbe gelost. Die alkoholiscbe Losung ",ird durch 

Eisenchlorid nicht characteristisch gefarbt. 
Aufbewahrung. Dnter den indifferenten Arzneimitteln. 
Anwendung. An Stelle des Guajacols und Kreosots. Es bietet vor 

diesen beiden die Vorziige, dass es geschmacklos ist und den Verdauungs
tractus nicht reizt. Den Magen passirt es unzersetzt, und wird alsdann 
im Darme zu Guajacol und Benzoesaure gespalten, welche beide leicht 
resorbirt werden. 

I) Ein aus synthetischem Guajacol hergestelltes Praparat schmilzt 
nach Thoms bei 59° C. 

10* 
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Man giebt es in Gaben von 1 bis 10 gr taglich Phthisikern, ferner als 
Darmantisepticum. Es wirkt bei Phthisikern appetiterregend und verdau
ungsbefiirdernd; die Patienten nehmen an Gewicht zu. Vergl. G u aj a
colum. 

Guajacolcinnamat, Styrak 01, Cinnamy 19uaj acol, z i mm t
saures Guajacol, Guajacolum cinnamylicum. 

Zur Darstellung werden gleiche Mol.- Gewichte Guajacol und 
Cinnamylchlorid bei gewohnlicher Temperatur zu'sammengebracht und 
nach zwei Stunden einige Zeit auf dem Wasserbade erwarmt. 

__ ~O CH3 

U6 H4 
----OR ~. (jl OC - CH = CH - C6 H; 

Guajacol Cinnamylchlorid 

H Cl + C6 H; - CH = CH - CO2 - C,; H4 - 0 CHs 
Guajacolcinnamat. 

Das Reactionsproduct wird aus siedendem Alkohol umkrysta11i
sirt (Knoll & Cie.). 

Farblose, 'bei 1300 schmelzende Krystallnadeln, welche in Wasser 
so gut wie unloslicb sind. 

Anwendung. Die Verbindung ist noch nicht aus dem Versucbsstadium 
heraus. Sie soll stark antiseptisch wirken und zur Hemmung von Gahc 
rungs- und Faulnissprocessen, zur Heilung von W un den und Geschwiiren, 
in n er Ii c h bei chronischem Blasencatarrh, Gonorrhoe, Magen- und Darm
catarrh Verwendnng finden. 

Guajacolsalol, Guajacolsalicylat, Salicoylguajacol, sali
cylsaures Guajacol, Guajacolum salicylicum (durch Dr. 
yon Heyden's Nachf. dargestellt). 

Diese dem Salol analoge Verbindung wird erhalten durch Einwirkung 
yon Phosphoroxychlorid auf ein Gemisch von Gnajacolnatrium und Natrium
salicylat. 

2[C6H4·0CH3.0Na] + 2[C6 H4 (OH) C02 Na] + PO CIs 
Guajacolnatrium Natriumsalicylat 

Guajacolsalicylat. 

Die Constitntionsformel des Guajacolsalicylates ist: 

C6 H4c::-- --COOH C H 0 CH 
--- 2 - 6 4 - 3' 

Guajacolsalicylat 

Phosphor
oxychloricl 

Eigenschaften. Weisses krystallinisches Pulver ohne Geruch und 
Geschmack, fast unlOslich in Wasser, loslich in Alkohol, in Aether 
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und in Chloroform. Schmilzt im Capillarrohre bei 65° C. Durch 
alkoholische Kalilauge wird es in Guajacolkalium und Kaliumsalicylat 
gespalten. 

Die alkoholische Losung bringt beim Eintropfen in wasseriges 
Eisenchlorid nur eine Trlibung hervor. Die alkoholische Losung 
selbst aber wird durch Eisenchlorid weinroth gefarbt. 

Aufbewahrung. Dnter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Eei innerlicher Darreichung wird e8 im Darme zu Gu
ajacol und Salicylsaure gespalteu, welche beide leicht re80rbirt werden. 
Man giebt es Phthisikern als den Appetit erregendes und die Verdauung 
befiirderndes Mittel in Einzelgaben von 1 gr bis zu 10 gr taglich (das 
Kiirpergewicht nimmt zu !), ferner als Darmantisepticum. 

Guajacolum carbonicum, Guaj ac olcar bo na t, Ko hI en s a ure
Guajacyl1ither. COa (C6 H4 OCHa)2. Diese Verbindung wurde von 
S e i fer t und HoI s c her in die Therapie eingefiihrt, ihre Darstellung 
erfolgt durch Dr. von Heyden's Nachfolger nach patentirtem Ver
fahren: 

Darstellung. Man bringt 2 Mol.-Gewichte Guajacol durch die ent
sprechende Menge von Natronlauge in 1iisung und leitet in diese 1iisung 
langsam 1 Mol.-Gewicht Chlorkohlenoxyd (Phosgen) gasfiirmig ein: 

Cl 0 - C6 fl, 0 CHa 
+ :=::::::CO = 2 Na Cl + CO:::::::::: 

Cl 0 - Cs H, OCHa 
2 Mol. Guajacolnatrium Chlorkohlenoxyd Guajacolcarbonat. 

Das sich unliislich abscheidende Guajacolcarbonat wird mit Soda
Iii sung gewaschen und aus Alkohol umkrystallisirt. 

Eigenschaften. Weisses krystallinisches, neutrales Pulver, nahezu 
geschmacklos und geruchlos, unliislich in Wasser, wenig liislich in 
kaltem Alkohol, leicht liislich in heissem Alkohol, ferner in Aether, 
Chloroform und Benzol. In Glycerin und in fetten Oelen ist es nul' 
wenig loslich. Scbmelzpunkt 78-84° C. W ird von alkoholischer 
Kalilauge sofort zerlegt in Kohlens1iure und Guajacol, welches 
letztere durch Ansauern isolirt werden kann. Die alkoholiscbe 
Losung wird durch Eisenchlorid nicbt cbaracteristiscb gefarbt. Es 

enth1ilt 91,5 % Guajacol. 
Aufbewahrung. Dnter den indifferenten Arzneimitteln. 
Anwendung. Den gesunden Magen passirt das Guajacolcarbonat un

zersetzt; erst im Darme 8paltet es sich in Kohlensaure nnd Guajacol, 
welches letztere 8ehr schnell resorbirt wird. Das abgespaltene Guajacol 
ist absolut rein. Bei krankhaften Zustanden des Magens tritt schon Spal
tung im Magen ein. Es befroit das Blnt des Phthisikers anhaltend nnel 
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gleichmassig von. den labilen giftigen Eiweissstoffen und bewirkt damit 
Aufbesserung des Appetits, der Verdauung und des ganzen Stoffwechsels, 
schnelle Zunahme des Korpergewichts, Verminderung der Hustenanfalle 
und des Auswurfs, Schwinden des Fiebers und der Nachtschweis8e; Ra8sel
gerausche in den Lungen und leichte Dampfungen verschwinden. Selbst 
gross ere Cavernen heilen in geeigneten Fallen aus. Man giebt bei Tuber
culose anfangs taglich 0,2 bis 0,5 gr je nach dem Individuum. Die Dosis 
wird Iangsam auf 2 bis 4 gr taglich erhoht. 

Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin als Guajacylschwefelsaure. 

Kreosotum carbonicum, Kreosotal, Kreosotcarbonat. 
(Dargestellt durch Dr. von Heyden's Nachf.) Wird durchEinwir
kung von Chlorkohlenoxyd auf eine Aufl5sung von Kreosot in Natron
lauge wie unter Guajacolcarbonat naher beschrieben dargestellt. 
Das Praparat ist keine einheitliche Verbindung, sondern je nach dem 
verwendeten Kreosot ein Gemenge der Carbonate der Kresole, des 
Guajacols und des Kre0501s. 

Ein bernsteingelbes Oel von der Consistenz des Honigs, von 
sehr geringem Geruch und Geschmack nach Kreosot. In Wasser ist 
es unl5slich, in Alkohol 15slich, durch Alkalien wird es leicht ver
seift. Bei langerem Stehen (namentlich in der Kalte) scheiden sich 
Krystalle von Guajacolcarbonat ab, welche in der Warme wieder 
verschwinden. Es enthlilt 91 % bestes Buchenholztheerkreosot und 
ist vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung. In denselben Fallen wie reines Kre080t, da es im Orga
nismus in Kreosot gespalten wird. Es hat vor letzterem folgende Vor
ziige: Es riecht und schmeckt nur schwaeh, wirkt nicht atzend und wird 
schnell re80rbirt. Es diirfte die Form werden, in welcher Kreosot kiinftig 
am meisten genommen wird. Man giebt Kindern 0,2 bis 1,0 gr pro die, 
Erwachsenen 2 bis 5 gr pro die. (Chaumier-Tours.) 

Rp. Kreosot. carbonic. 5,0 Rp. Kreosoti earbonici 14 gr 
Vitellum ovi unius 01. J eeoris Aselli 160 gr 
Aq. Cinnamomi 70 gr Jeder Essloffel enthalt 1 gr, jeder 

Jeder Essloffel hiervon enthalt 1 gr, Kinderloffel 0,25 gr Kreosot-
jeder Kinderloffel 0,25 gr Kreosot- carbonat. 

carbonat. 

Kreosotum ole'inicum, Oleokreosot, 5lsaures Kreosot. 
Durch Dr. von Heyden's Nachf. dargestellt, von Diehl und Prevost 
in die Therapie eingefiihrt. Enthalt 35 % bestes Buchenholztheer
kreosot, welches an Oelsaure gebunden ist. Schwach gelblich geflirbtes 
Oel, unl6s1ich in Wasser, nahezu geruchlos und von nur geringem 
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Kreosotgeschmack. Es spaltet sich im Ol'ganismus III Kreosot und 
Oelsaure. 

Anwendung. In Gaben von 3 bis 10 gr pro die fiir Erwachsene und 
0,5 bis 3 gr pro die fUr Kinder wie Kreosot. Man verschreibt es unver
mischt, in Eigelb-Emulsion und in Leberthran gelost. (s. kurz vorher.) 

Eugenolacetamid. ZUI' Dal'stellung wird wie folgt verfahren: 

Durch Einwirkung von Monochloressigsaure auf Eugenolnatrium ent
steht Eugenolessigsaure . 

..____C3 Hs ..____C3 Hs 
C6 H3~-O CH3 = Na Cl + C6H3~-O CH3 

-----..0 Na+Ci CH2 - COOH -----..OCH2-COOH 
Eugenolnatrium Monochloressigsaure Eugenolessigsaure. 

Durch Einwirkung von Alkohol und Salzsaul'egas wird die Eugenol
essigsaure in ihren Aethylester verwandelt und diesel' durch Einwirkung 
von alkoholischem Ammoniak in Eugenolacetamid iibergefuhrt 

C3 Hs 
C6H3~OCH3 ........................... . 

-OCH2 CO .oC2 HS ::r .. ~. NH2 
Eugenolessigsaureath.vlester 

Krystallisirt aus Wasser in gHinzenden BHittche~, aus Weingeist in 
feinen Nadeln; Schmelzpunkt 110°. 

Das Praparat soli die Zungennerven vorubergehend gefuhllos machen 
und ist daher als Anastheticum in Aussicht genommen. Ausserdem 
soll es auch antiseptisch wirken. Erfahrungen liegen noch nicht vor. 

Acidum guajacolocarbonicum. 

Guajacolcarbonsaure. M ethotcysalicylsaure. 

C6 B3 (OB) (0 CB3) • CO2 B + 2 B2 O. 

Diese sich einerseits vom Guajacol, andererseits von del' SaJicyl
saure ableitende Verbindung wird von Dr. v. Heyden's Nachf. 
nach patentirtem Verfahren dargestellt. 

Darstellung. Man leitet unter Erhitzen uber Guajacol-Alkali-Salze 
Kohlensaure. Hierbei entstehen, analog del' Bildung der Salieylsaure, 
wahrscheinlich zunachst die Salze der Guajaeolkohlensaure, z. B. unter 
Zugrundelegung des Guajacolnatriums zunachst Guajaeyl-Natriumearbonat, 
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Guajacolnatrium 

Dioxybenzole. 

Guajacol-Natrium
carbonat 

Guajacolcarbon
saures Natrium 

welches bei weiterem Erhitzen in guajacolcarbonsaures Natrium ubergeht. 
Aus der Losung des entstandenen Natriumsalzes wird die freie Saure 

durch Ansauern ausgefallt und durch Krystallisation aus heissem Wasser 
oder verdunntem Alkohol gereinigt. 

Eigenschaften. W eisses, krystallinisches, sauer reagirendes, ge
ruchloses Pulver von bitterem Geschmack, schwer IosIich in kaItem 
Wasser, ziemlich Ieicht lOslich in heissem Wasser, Ieicht IosIich in 
AlkohoI und in Aether, desgleichen in NatriumbicarbonatIosung. 
SchmeIzpunkt der wasserfreien Saure 148-1500 C. 

Die kalte wasserige Losung wird durch Eisenchloridlosung rein 
b I a u geflirbt. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Die Verbindung ist aus dem Versuchsstadium noch 
nicht heraus; sie wirkt antiseptisch, wahrscheinlich auch antirheumatisch. 

Natrium guajacolocarbonicum, guajacolcarbonsaures Na
triu-m, metoxysalicylsaures Natrium, C6 H3 (OCH3)(OH) C02 Na 
wird durch Neutralisation del' Guajacolcarbonsaure mit eisenfreiem 
Natriumbicarbonat in verdunnter alkoholischer Losung dargesteUt. 

Weisses, krystallisches Pulver, entweder schwach sauer rea
girend oder neutral, leicht loslich in Wasser. Die wasserige Losung 
wird durch Eisenchlorid rein blau gefarbt. 

Es soll ahnlich, aber milder wie Natriumsalicylat wirken, nnd frei 
von Nebenwirkungen sein. Noch im Versuchsstadium! 

Dioxybenzole. 

Resorcin und Hyd1·ocllinon. 

C6 R4 (OR)2' 

Ersetzen wir im Benzol C6 H6 ein 'Vasserstoffatom durch die Hy
droxylgruppe - OH, so gelangen wir zum gewiihnlichen Phenol, der 
Carbolsaure odeI' dem 1fonoxybenzol C6 Hs .OH. Und zwar ist, da ane 
sechs Kohlenstoffatome sich bei diesel' Substitution erfahrungsmassig 
gleichwerthig verhalten, nur ein Monoxybenzol theoretisch vorherzu
sehen nnd thatsachlich bisher auch nur ein einziges bekannt. 
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H-G/~C-H 

H-cIJc-H 
H-cl/~f-H 

C 
I 

H 
Benzol 

II 
H-C//C-H 

C 
I 

H 
"lonoxybenzol (Phenol). 

Ganz andel's liegen die Verhaltnisse, wenn zwei vYasserstoffatome 
des Benzols durch zwei Hydroxylgruppen ersetzt werden. In diesern 
Falle sind je nach der relativen Stellung, welche die substituirenden 
Hydroxylgruppen zu einander einnehmen, drei isomere Verbindungen 
moglich (und bekannt), welche durch die Bezeichnung Ortho-, Meta- und 
Para-Dioxybenzole unterschieden zu werden ptlegen. Bezeichnen wir die 
einzelnen Kohlenstoffatome des Benzols mit Ziffern, so ergeben sich fiir 
zwei eintretende Hydroxylgruppen nachfolgeude drei verschiedene Stellungen: 

OR 
I 

C 

fi/ H -Ci6 t --OR 

15 3 
H-C~/C-H 

C 
I 

II 
Ortho-

Benzol 

OR 
I 
C 

H_C(l/.C_H I: 211 

II - C'\Jc -OR 

C 
I 

II 
l\feta-

Dioxybenzolc. 

OR 
I 

C 

H-Clt~C-II 
H - C~. l jlc - II 

// 
C 
I 
OR 

Pal'a-
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Und zwar bezeichnet man als Orthoderivate generell diejenigen 
Disubstitutionsproducte des Benzols, bei welch en die beiden substituirenden 
Gruppen (hier die OH-Gruppen) an benachbarten C-Atomen 1: 2 oder 1: 6 
stehen. Als Metaderivate diejenigen, bei denen dieselben durch ein 
C-Atom getrennt sind, Stellung 1: 3 oder 1: 5; als Paraderivate die
jenigen, bei denen die substituirenden Gruppen an gegeniiberliegenden 
C-Atomen stehen, 1: 4. 

AIle diese drei Dioxybenzole haben die Formel C6H60 2 oder C6 H4(OH)2; 
sie unterscheiden sich indessen physikalisch durch Aussehen, Loslichkeit, 
Schmelz- und Siedepunkt von einander, chemisch durch gewisse characte
ristische Reactionen. Beziiglich ihrer vulgar en Bezeichnung ware nachzu
tragen, dass genannt worden ist: 

Orthodioxybenzol (1 : 2) = Brenzcatechin. 
Metadioxybenzol (1: 3) = Resorcin. 
Paradioxybenzol (1: 4) = Hydrochinon. 

Resorcinum. 

Resorcin, MetadioxybenzoI, C6 H, (OH)2' 1: 3. Wurde 
1864 zuerst von Hlasiwetz und Barth durch Schmelzen von Am
moniacum, Asa foetida, Galbanum und einer Reihe anderer Harze 
mit Kalihydrat gewonnen und aus diesem Grunde Resorcin (d. i. Orci
num resinae) gennannt. Spater wurde es auch durch Schmelzen 
VOn Bromphenol und Phenolsulfonsaure mit Kalihydrat und durch 
trockene Destillation des Brasilienholzextractes erhalten. Die so ge
WOnnenen Mengen waren jedoch nur geringe, und erst, seit man es 
von der Benzoldisulfonsaure ausgehend darstellte, ist eine Ver
wendung in grosseren Quantitaten moglich geworden. 

Darstellung. (Nach Bindschedler und Busch). In einem guss
eisernen mit Riihrwerk versehenen Apparat werden 90 kg rauchender 
Schwefelsaure von 80 0 B. mit 24 kg reinem Benzol allmalig versetzt und 
dann einige Stunden gelinde, schliesslich auf 275 0 C. erhitzt, bei welcher 
Temperatur fast die ganze Masse des Benzols in Benzoldisulfonsaure ver
wandelt wird. Nach dem Erkalten giesst man die Masse in 2000 Liter 
Wasser, erhitzt die Losung zum Kochen, neutralisirt mit Kalkmilch und 
entfernt den Gips durch eine Filterpresse. Die Losung wird nun mit 
der berechneten Menge Soda versetzt, der ausgefallene kohlensaure Kalk 
durch eine Filterpresse entfernt und das Filtrat zur Trockne verdampft. 
Von diesem Product werden 60 kg in einem gusseisernen Kessel mit 150 kg 
Aetznatron 8-9 Stunden bei 270 0 verschmolzen. Die erkaltete Schmelze 
16st man in 500 Liter kochenden Wassers, fiigt Salzsaure hinzu und ver
treibt die schwetlige Saure durch anhaltendes Kochen. Nach dem Erkalten 
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wird von etwas theeriger Masse abfiltrirt und das Filtrat in Extractions
apparaten wiederholt mit Aether ausgezogen. N ach dem Vertreiben des 
Aethers werden die letzten Antheile von Aether und Wasser durch Er
hitzen auf 275 0 entfernt und wird so das kaufliche Product erhalten, wel
ches noch Phenol und theerartige Substanzen einschliesst. Durch einmalige 
Destillation kann es leicht von diesen Verunreinigungen befreit werden. 

Der chemische Vorgang hierbei ist folgender: Durch Einwirkung 
del' Schwefelsaure auf das Benzol wird unter diesen Bedingungen 
Metabenzoldisulfonsaure C6 H, (S03 H)2 gebildet. 

C -IH+HOI S03H 

H-C~C-H 

H - clJlc -I H + DO 1 SO, H 

C 
I 

H 
Benzol 

S03 H 
I 
C 

n-C('r-H 
H-CV C-S03 H 

C 
I 

H 
Metabenzoldisulfonsaure. 

Durch die Behandlung mit Aetzkalk wird metabenzoldisulfon
saures Calcium gebildet, welches durch die nachfolgende Einwirkung 
des Natriumcarbonates unter Abscheidung von kohlensaurem Kalk 
in metabenzoldisulfonsaures Natrium C6 H, (S03 Na)2 iibergefilhrt 
wird. In der Natronschmelze wird dieses unter Bildung von schweflig
saurem Natrium in Resorcinnatrium verwandelt, aus welch em durch 
Salzsaure Resorcin in Freiheit gesetzt wird. 

Eigerischaften. Das Resorcin bildet farblose, tafel- oder saulen
formige Krystalle von kaum merklichem (urinosen) Geruch und un
angenehm siisslich kratzendem Geschmack; es siedet bei 276 ° und 
schmilzt in reinem, wasserfreiem Zustande bei 118°. (Deutsch. 
Arzneibuch Schm. P. 110-1110.) In Wasser, in Weingeist und in 
Aether ist es leicht und reichlich, in kaltem Benzol, Chloroform und 

1) Die Gleichung ist der Uebersichtlichkeit wegen etwas vereinfacht. 
Bei dem grossen Ueberschuss von Natronhydrat treten 4 Mol. Na OH in 
Wirkung und es bilden sich S03 Na2 + C6 H4 (ONa)2' 
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Schwefelkohlenstoff dagegen kaum loslich. Die wasserige Losung 
farbt sich mit Eisenchlorid violett und reducirt ammoniakalische 
Silberlosung beim Erwarmen unter Schwarzung. Erhitzt man 0,2 gr 
Resorcin mit 0,2 gr Phtalsaureanhydrid einige Minuten bis zum 
Schmelzen, so erzeugt die Schmelze (Fluoresce"in) in mit Natronlauge 
alkalisch gemachtem Wasser intensive, gelbgrline Fluorescenz. 

Priifung. 0,5 gr auf Platinblech erhitzt, sollen mit leuchtender 
Flamme verbrennen und keinen Rii.ckstand hinterlassen (unorganische 
Verunreinigungen). Das Praparat rieche nicht nach Phenol und 
rothe in wasseriger Losung blaues Lackrnuspapier nicht (phenolartige 
Verunreinigungen oder Sauren, z. B. Salzsaure). 1 gr des Resorcins 
gebe mit 10 cern Wasser eine farblose Losung (empyreumatische 
Verunreinigungen wlirden durch gelbe Farbung angezeigt werden). 
Der Schmelzpunkt des langere Zeit hindurch getrockneten Pra
parates liege nicht unter 1100 C. (wlirde mangelharte Reinigull'g an
zeigen). 

Unreine Praparate konnen eventuell durch Umkrystallisiren aus 
Wasser unter Anwendung von Thicrkohle gereinigt werden. 

Aufbewahrung. Das Resorcin werde vor Licht geschii. tzt auf
bewahrt. 

Anwendung. In seiner Wirkung steht das Resorcin der Carbolsaure 
sehr nahe, doch besitzt es nicht die eminent toxischen Eigenschaften der
selben. Aensserlich benutzt man es in Snbstanz oder conc. Losnng znm 
schmerzlosen Aetzen besonders bei Diphtherie. In Salbenform (5 : 30,0) zu 
Einreibungen bei Hautkrankheiten; zu Injectionen in die Urethra (1-2: 100,0) 
zu Augenwassern, Inhalationen. Bei del' Wundbehandlung in Liisungen 
und in WaUe- und Gazeform. Etwa auf der Haut erzeugte braune Flecken 
konnen durch Citronensaure beseitigt werden. Innerlich wird es nament
lich als antifermentatives Mittel bei acutem und chronischem Magencatarrh 
und bei Gahrungsprocessen im Magen in Dosen zu 0,2-0,5 gr mehrmals 
taglich in Form von Mixturen oder Oblatenpulvern gegeben. 

Das Resorcin wird, falls es innerlich gereicht wurde, zum Theil als 
solches, zum Theil in Form von Aetherschwefelsaure durch den Harn 
wieder ausgeschieden. Der Harn ist entweder direct dunkel gefarbt, oder 
er farbt sich doch sehr bald an der Luft dunkel. Zum Nachweis des 
Resorcins concentrirt man den Urin auf etwa 500 cern, filtrirt, sauert das 
Filtrat mit Schwefelsaure an und kocht, um die Aetherschwefelsauren zu 
zersetzen, kurze Zeit. Man schiittelt dann mit Aether aus, lost den Ver
dampfungsriickstand in wenig 'Vasser, erwarmt znr Reinigung mit kohlen
saurem Baryum, entfiirbt die Liisung mit Thierkohle und dunstet sie ein. 
Den Riickstand reinigt man nochmals mit Thierkoble und priift ibn dann 
mittels der angegebenen Ileactionen auf Resorcin. 
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Thioresorcin, C6 H4 O2 82 wird erhalten, indem man 1 Mol. 
Resorcin mit 3 Mol. Natriumbydroxyd und 3 Mol. 8cbwefel unter 
Zusatz von Wasser erbitzt, bis Losung erfoIgt ist. Aus derletzteren 
scheidet sich beim Ansauern das geschwefelte Resorcin in amorphen 
gelben Flocken aus, welche durch Aufiosen in Alkalien und Ansauern 
del' Losung gereinigt werden. 

Gelbliches, nicbt krystallisirendes Pulver, leicht loslich in AIka
lien, Alkalicarbonaten und AlkaIisulfiden, in den sonstigen iibIichen 
LosungsmitteIn unloslich. Constitutionsformel: 

S __ __OB 
I ~--=CG B2:::~ 
S OB. 

Die Verbindung wurde voriibergehend aIs 8cbwefelpraparat in 
der dermatologiscben Praxis angewendet. 

Resopyrin. Mit diesem Namen bezeichnet L. Ro ux eine Verbindung, 
welche entsteht, wenn man 30 Th. Antipyrin in 90 Th. Wasser, anderer
seits 11 Th. Resorcin in 33 Th. Wasser auf16st und beide L6sungen mit 
einander mischt. Es scheidet sich alsdann eine krystalliniscbe Masse aus, 
welche beim Umkrystallisiren aus Alkohol rhombische Krystalle liefert. 
Resopyrin ist gerucblos und von schwach stechendem Geschmacke. Es 
ist in Wasser unl6slich, dagegen 16slich in 100 Th. Aether, 30 Th. Chloro
form, 5 Th. Alkohol. 

Es scheint eine moleculare Verbindung von Resorcin mit Antipyrin 
vorzuliegen. 

Pikrol. Unter dem Namen "Pikrol" wurde von Dargens und 
Dub ois das Dij 0 dresorcinm on os ulfo saure Kali urn C6BJ2(OH)2S0aK 
als ungiftiges Antisepticum empfohlen. Der Name "Pikrol" wurde wegen 
des bitteren Geschmuckes der Verbindung gewahlt. Das Priiparat ist 
iibrigens ein Analogon des Sozojodols. 

Resorcinol wurde von Bi elaiew eine Substanz genannt und zur 
Anwendung bei Bautkrankheiten empfohlen, welchc durch Zusammen
schmelzen von Resorcin mit Jodol zu erhalten, aber jedenfalls eine blosse 
Mischung ist. 

Hydrochinonum. 

Hydrocbinon, Para - dioxybenzol C6 H4 (OH)2 1: 4 wnrde 
zuerst von Wobler durch trockne Destillation von Chinasaure, 
dann bei der Reduction von Chinon erhalten. Es bildet sich ferner 
aus dem Arbutin, welches durch Behandeln mit verdiinnten Sauren 
oder Fermenten in Hydrocbinon und Zucker gespalten wird. Gegen
wartig wird es ausschliesslich vom Chinon bez. Anilin ausgehend 
gewonnen. 
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Darstellung. (Nietzki.) In eine kalt gehaltene Losung von 1 Th. 
Anilin in 8 Th. Schwefelsaure und 30 Th. Wasser tragt man in kleinen 
Portionen 21/2 Th. gepulvertes Kaliumbichromat ein. Hierauf fiigt man 
Alkalisulfit (saures schwefligsaures Natrium) hinzu, filtrirt und schiittelt 
mit Aether aus. Nach dem Abtreiben des Aethers hinterbleibt Hydro
chinon, welches durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser, unter Zu
satz von Thierkohle gereinigt wird. 

Durch Oxydation des Anilins C6 Hs NH2 bildet sich Chinon C6 H4 O2 

welches durch Einwirkung reducirender Agentien (hier der schwefligen 
Saure) in Hydrochinon C6 H4 (OH)2 iibergeht. 

C H C-OH n-rtr-H H-CnC-H 
6\ + 

H-C"!/C-H H-C,,\/C-H 

C H C-OR 
Chinon Hydrochinon. 

Eigenschaften. Es krystallisirt aus wasserigen Losungen in langen 
farblosen, hexagonalen Prismen, die bei 169 0 C. schmelzen und beim 
vorsichtigen Erhitzen unzersetzt sublimiren. Das Sublimat bildet 
monokline Blattchen (Hydrochinon ist somit dimorpb). In kaltem 
Wasser ist es schwierig loslich, leicht loslich dagegen in heissem 
Wasser, in Alkokol und in Aether. Die wasserige Losung schmeckt 
susslich und enthalt bei 15 0 C. fast 6 Th. (5,85 Th.) Hydrochinon. 
Sie reducirt Silbernitratlosimg beim Erwarmen und Fehling'sche 
Losung schon in der Kalte. 

Wasserige Hydrochinonlosungen braunen sich an der Luft (durch 
Sauerstoffaufnahme) sehr bald, s. unten, noch erheblich schneller 
geschieht dies bei alkalisch wasserigen Losungen. Eisenchlorid bringt 
in den wasserigen Losungen im ersten Augenblicke Blaufarbung 
hervor, die bald in Gelb ubergeht; auf weiteren Zusatz von Eisen
chlorid scheiden sicb cantbaridenglanzende Krystalle von Chinhydron 
C12 HiO 0 4 abo 

Aufbewahrung. Das Hydrochinon werde vorsichtig und vor 
Licht geschutzt, aufbewahrt. 

Anwendung. Dieselbe erfolgt auf Grund seiner antiferrnentativen undo 
antipyretiscben Eigenschaften. In Dosen von 0,4-0,6 gr innerlich gegeben 
setzt es die Temperatur herunter, ohne Nebenerscbeinungeu zu verursachen. 
Gaben von 0,8-1,0 gr mfen oftmals Intoxicationserscbeinungen (Scbwindel, 
Ohrensausen, beschleunigte Respiration) hervor. Der Vortheil des Mittels 
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bestand friiher darin, dass es wegen seiner nicht iitzenden Eigenschaften 
subcutan gegeben werden konnte (Dosis 2 Spritz en einer 10 procentigen 
Losung). Hierbei ist aber nicht ausser Acht zu lassen, dass die Losungen 
frisch bereitet sein miissen, da altere, gebraunte Losungen atzend wirken. 

Die Ausscheidung des Hydrochinons durch den Harn erfolgt theils 
als freies Hydrochinon oder Chinhydron, theils in der Form von Aether
schwefelsauren. Hydrochinon-Harn ist blassgriin gefarbt und geht nach 
langerem Stehen in braunschwarzlich-griin iiber. Auf Zusatz von rauchen
der Salpetersaure giebt Hydrochinonharn ahnliche Farbungen wie Gallen
farbstoff enthaltender Harn. Doch ist die Reihe der Farben eine andere, 
namlich von oben nach unten: violett-grlin, roth, gelb. 

Zum Nachweis des Hydrochinons versetzt man den Harn mit ver
diinnter Schwefelsaure, erwiirmt kurze Zeit, fiigt nach dem Erkalten schweflige 
Saure zu und schiittelt mit Aether aus. Der Riickstand der Aetherlosung 
wird, wie unter Resorcin angegeben, gereinigt und das erhaltene Hydro
chinon mit Silbernitrat, Fehling'scher Losung und Eisenchlorid gepriift. 

Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Thiophenum bijodatum. 
Thiophendijodid. Dijodthiophen. 

C4 H2 J 2 S. 

Die Muttersubstanz dieser Verbindung ist das von V. Meyer 
1883 im Rohbenzol aufgefundene "Thiophen" C4 H4 S, ein geschwefel
ter Kohlenwasserstoff mit ringformiger Bindung, welcher zu etwa 
1/2 Procent im Rohbenzol vorhanden ist und dessen Blaufiirbung mit 
conc. Schwefelsiiure bedingt. Synthetisch wird es vortheilhaft durch 

CHn!I CH 

CH~)CH 
S 

Thiophen 

Erhitzen von Natriumsuccinat mit Phospbortrisulfid dargestellt. Das 
Dijodthiophen erhiilt man aus dem Thiophen durch Einwirkung von 
Jod unter bestimmten Bedingungen. 

Darstellung. 50 Th. Rohthiophen (50-60 proc.) werden mit 150 Th. 
J od versetzt, alsdann fiigt man allmalig und 0 b n e A b k ii b I u n g so lange 
gelbes Quecksilberoxyd I) hinzu, bis alles Jod gelost ist. Dabei erhitzt 

1) Das Quecksilberoxyd hat lediglich die Aufgabe, die entstehende 
Jodwasserstoffsaure zu binden, welche andreufalls die gebildete Jodver
binduug wieder zu Thiophen reduciren wiirde. 
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sieh das Gemiseh je naeh del' Menge des auf einmal zugegebenen Queek
silberoxydes mehr odeI' weniger stark. Wenn kein freies J od mehr vor
handen ist, so filtrirt man die noeh warme Fliissigkeit vom Queeksilber
jodid ab, lasst erkalten und krystallisirt aus heissem Alkohol urn. 

Eigenschaften. Farblose, leichtfliichtige, tafelformige Krystalle, 
welche leichtflilchtig sind und bei 40,5 0 C. schmelzen. Del' Geruch 
ist aromatisch, abel' nicht unangenehm. Thiophendijodid ist unlos
lich in Wasser, leicht loslich in Aether, Chloroform und in' heissem 
Weingeist. Es enthiilt 75,5 % J od und 9,5 % 8chwefel. 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Es wird von Hock und Spiegler als Desinfieiens und 

Desodorans und zwar als Ersatz des Jodoforms in del' Wundbehandlung 
empfohlen. Es wird ebenso wie das Jodoform in Substanz, aber aueh in 
10 proc. Verbandstoffen angewendet. Es wirkt secretionsbeschrankend, 
desodorirend, ohne Nebenerscheinungen zu verursachen. Ein Hinderniss 
fUr die Einfiihrung in weiteren Kreisen diirfte der hohe Preis sein. 

Thiophensulfosaures Natrium, C4 H3 8 . 803 Na wird von 
8 pie g Ie r in 5-10 procentigen 8alben bei Prurigo empfohlen. Ein 
weisses krystallinisches Pulver, 32% 8chwefel enthaltend, von denen 
die Hiilfte direct an Kohlenstoff gebunden ist. 

Aristolum. 
Aristol. Dithymoldijodid. Annidalin. 

C"O H24 O2 J 2• 

Diese Verbindung wurde 1889 durch die Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Cie. in Elberfeld in den Handel gebracht und 
vorerst "Annidalin", spateI' "Aristol" genannt. 8ie bildet den 
Typus einer Gruppe von Jodderivaten del' Phenole. 

Darstellung. Nach der Patentschrift (D.R.P. 49739) werden 5 kg 
Thymol unter Zusatz von 1,2 kg Aetznatron in 10 Liter Wasser gel6st 
und diese klare Fliissigkeit in eine Losung von 6 kg Jod in 9 kg Jod
alkali und 10 Liter Wasser bei 15-20 0 C. unter fortwahrendem Umriihren 
einfliessen gelassen. Es entsteht sofort ein dunkel-rothbrauner voluminoser 
Niederschlag; derselbe wird abfiltrirt, mit Wasser gewaschen und bei ge
w6hnlicher Temperatur getrocknet. 

Die Reaction spielt sich nach folgender Gleichung ab: 

+ 6J = 4JH + 
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und die Constitutionsformel des Aristols ist durch folgendes Schema 
auszudriicken: 

CHa CH3 

I I 
C C 

HC~C-C/~C-H 

JJCOJ JO()C -H 
C C 
I I 

Ca Hr C3 Hr. 

Eigenschaften. Es ist ein hell-chocoladenfarbiges feines Pulver, 
fast ohne Geruch und Geschmack. In Wasser und in Glycerin ist es 
unloslich, in Alkohol schwierig loslich, in Aether dagegen und in 
Chloroform leicht loslich. Aus del' atherischen Losung wird es 
durch Zusatz von Alkohol wieder gefliUt. Ausgezeichnet ist die 
Verbindung durch ihre Loslichkeit in fetten Oelen und in Vaseline. 
Solche Losungen sind indess obne Erwarmung zu bereiten, urn Zer
setzung des Aristols zu vermeiden. - Von Natronlauge wird es 
wedel' in del' Kalte, noch in del' Warme gelost. Durch conc. Schwe
felsaure wird es in der Warme tiefgreifend unter Abscheidung von 
Jod verandert. 

Del' Jodgehalt des Aristols betragt 45,80 %. 
Priifung. Es flirbe beim Aufstreuen auf feuchtes rothes Lack

muspapier dieses nicht blau. (Natriumcarbonat.) 0,5 gr hinterlassen 
im Porzellantiegel erhitzt keinen wagbaren Riickstand. (Unor
ganische Verunreinigungen.) - Werden 0,5 gr mit 10 ccm Wasser 
]mrze Zeit durchschiittelt, so darf das Filtrat, nach Zusatz von Sal
petersaure, durch Silbernitratlosung nul' opalisirend getriibt werden 
(Jodide). 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Aristol dient als Ersatz des Jodoforms, vor welch em es 

den Vorzug der Geruchlosigkeit besitzt. Zwar kommen ibm in Pulver
oder Salbenform antibacterielle Eigenschaften nicht zn, indessen hat es 
sich sowohl in der chirurgischen Praxis wie bei Hautkrankbeiten bis jetzt 
gut bewahrt, indem es die Granulation und Vernarbnng befiirdert und bei 
gewissen Hautkrankheiten (Psoriasis, Lupus, syphilitischen Processen) 
geradezu specifisch wil'kt. Man wendet es unvermischt als Streupulver, 
ferner in Aether oder Collodium geliist, auch in Salbenform an. 

Vor Licht geschutzt aufzubewahren. 
Fischer. 6. Auf!. 11 
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Europhen, oIsobutylorthokresoljodid. Wird in analoger 
Weise wie das Aristol durch Einwirkung einer Losung von Jodjod
kalium auf eine alkalische Losung von Isobutylorthokresol darge
stellt. Die Zusammensetzung des Praparates entspricht del' Formel: 
C4 lI9 (OCH3) Cs lI3-CS H2 . C4 lI9 (CH3) OJ. 

Ein feines gelbes, in Wasser unlosliches Pulver, leicht loslich 
in Alkohol, Aether, Chloroform und fetten Oelen. In trocknem 
Zustande ist es bestandig; mit Wasser befeuchtet, spaltet es Jod 
ab unter Bildung einer loslichen organischen Jodverbindung. Auch 
durch Aetzalkalien und Alkalicarbonate wird .Jod abgespalten. 

Es besitzt wegen der leichten Abspaltbarkeit von Jod antibacterielle 
Eigenschaften und wird ebenso wie das Aristol als Ersatz des J odoform 
angewendet. Starkezusatz (Amylum) ist bei Streupulvern zu yermeiden. 

Carvacroljodid, C13 lIl3 OJ wird analog dem Aristol durch Ein
wirkung von Jod auf eine alkalische Losung von Carvacrol erhalten. 

Gelbbraunes Pulver, unloslich in Wasser, schwer loslich iu 
Alkohol, leicht loslich in Aether, Ligroin, Chloroform und Olivenol. 
Erweicht bei 50° C. und schmilzt gegen 900 zu einer braunen 
Fliissigkeit. Bei weiterem Erhitzen tritt vollige Zersetzung unter 
Abscheidung von Jod ein. Es ist gegen Licht bestandig und wird 
durch schweflige Saure nicht verandert. Ersatz fUr Jodoform. 

Antiseptin, Zincum borothymolicum jodatum. Dieses 
von Dr. S. Radlauer-Berlin dargestellte bez. in den Handel ge-

o brachte Praparat sollte angeblich eine Verbindung von Zink mit 
Borsaure, Thymol und Jod sein. Diese Angaben haben sich als ein 
"Irrthum" von S. Radlauer herausgestellt. 

Nach F. Goldmann namlich ist die in Frage stehende 
Substallz ein Gemisch von etwa 85 % Zillksulfat, 2,5 % Zinkjodid, 
2,5 % Thymol und 10 % Borsaure; ihre Inscenirung gehort somit 
zu den bedenklichstell Erscheillungen, welche die deutsche Pharmacie 
in den letzten Jahren gezeitigt hat. 

Losophanum. 
Losoplzan. Trijodmetakresol. 

C6 B (J3) OB. CBs. 

Dnter dies em Namen bringen die Farbenfabriken vorm. Friedl'. 
Bayer & Co. in Elberfeld seit 1892 ein Product in den Handel, 
welches seiner naheren Zusammensetzung nach "Trijodmetakresol" ist. 
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Darstellung. Durch directe Jodirung des m-Kresols konnte die 
Verbindung bisher nicht erhalten werden; man geht vielmehr von 
der o-Oxy-p-Toluylsaure C6 H3 (C02 R) . OH . CR3 (1 : 2 : 4) aus. 

Es ist bekannt, dass bei der Einwirkung von Salpetersaure oder 
Brom auf aromatische Sulfosauren der Schwefelsaurerest nicbt selten 
durch die Nitrogruppe bez. durch Brom ersetzt wird. So erhaIt 
man z. B. beim Erwarmen von Phenolsulfosaure mit Bromwasser 
neben Schwefelsaure Tribromphenol. 

C6 H, (OH) . 803 H 
Phenolsulfosaure 

Cn H2 Br3 • OH 
Tribromphenol. 

Ferner wird bei gewissen aromatiscben Carbonsauren die 
Carboxylgruppe durch Brom verdrangt unter Freiwerden von Kohlen
saure: Salicylsaure z. B. bildet, in verdiinnter wasseriger Losung 
mit Bromwasser behandelt, Tribrompbenolbrom C6 R2 Br3 . OBr bez. 
Tribromphenol C6 R2 Br3 . OR unter Abspaltung von Kohlensaure. In 
gleicber Weise wie das Brom reagirt bei den Carbonsauren auch 
das Jod. So giebt z. B. Salicylsaure bei der Behandlung mit Jod = 

Trijodphenol C6 R2 . J 3 OR. Diese Verbindung entstebt jedoch nur 
unter ganz bestimmten Bedingungen, namlich, wenn auf 1 Mol. Car
bonsaure, 1 Mol. Natriumcarbonat vorhanden ist. Bei einem Ueber
schuss von Alkali entsteben jodoxylirte Verbindungen (mit der 
Gruppe OJ) vom Aristoltypus. Zur Darstellung, welcbe durch 
Pat e n t geschiitzt ist, wird wie folgt verfabren: 

Man lOst 1,52 kg o-Oxy-p-Toluylsiiure unter Zusatz von 1,06 kg Na
trilllIlcarbonat in 1500 kg Wasser und ftigt unter Umrtihren langsam eine 
Liisllng von 7,62 kg Jod in Jodkali und 30 kg Wasser hinzu. Nach 
24 sttindigem 8tehen ist das Trijod-m-kresol abgescbieden und wird alsdann 
gewascben und aus Alkohol umkrystallisirt. 

Die Reaction scheint im 8inne folgender Gleichung zu verlaufen: 

COOH (1) 
Cn H3 OH (2) + Na2 C03 + 6 J 

CH3 (4) 
o-Oxy-p-Toluylsaure 

+ 2NaJ + HJ + H2 0 + 2 CO2. 

Eigenschaften. Farblose, geruchlose Krystallnadeln von schwach 
saurer Reaction, welcbe in Wasser so gut wie unloslicb sind. Sie 
losen sich, aber immerbin etwas schwierig, in Alkohol, leicht in 
Aether, Benzol, Chloroform. Bei 60 0 werden sie auch von fetten 
Oelen aufgenommen. In verdiinnter Natronlauge losen ~ie sich ohne 

11* 
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Veranderung auf, durch cone. Natronlauge werden sie in einen grIm
lich schwarzen amorphen Korper verwandelt, del' in Alkohol unloslich 
ist. Der Jodgebalt betragt 78,39%: der Scbmelzpunkt liegt bei 
121,5 0 C. 

Priifung. Das Losopban sei gerucblos und ungefarbt. - Der 
Schmelzpunkt liege bei 121,5°. - Beim Verbrennen im Porzellan
tiegel hiuterlasse es keinen feuerbestandigen Rtickstand. Werden 
0,2 gr mit 20 ccm Wasser ausgezogen, so werde das Filtrat durcb 
Eisenchlorid nicbt blau oder violett gefarbt (freie Pbenole). 

Aufbewahrung. U uter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Nach E. Saalfeld ist das Losophan, welches zur Zeit 
ausschliesslich dem ausserlichen Gebrauche dient, von giinstigem Einflusse 
bei den haufig vorkommenden, durch Pilze verursachten Halltkrankheiten, 
wie Herpes tonsurans, Pityriasis versicolor, sowie den durch thierische 
Parasiten bedingten Erkrankllngen (Pediculi pubis uud capitis, Scabies). 
Ferner erfolgreich bei Prurigo, chronis chen infiltrirten Ekzemen, Sycosis 
vulgaris und Acne vulgaris und rosacea. Weniger gunstig war der Erfolg 
bei idiopathischem Pruritus cutaneus, von geringem N utzen als jucken
milderndes Mittel bei Urticaria, ohne Erfolg bei Psoriasis vulgaris und 
syphilitischen Primaraffecten. - Contraindicirt ist Losophan bei allen 
acut entzundlichen Erkrankungen der Hant, da es bei dies en Reizung her
vorruft. S. verwendet 1-2 procentige spiritui.ise Li.isungen (3 Spiritus + 
1 Wasser), ferner 1--10 procentige Salben mit Vaselin oder Lanolin-Vaselin. 

Antifebrinum. 

Antifebrin. Acetanilid. 

CG Bs NH . CB3 CO. 

Unter dem practischen Namen Antife brin wurde im Jahre 
1887 ein schon seit langer Zeit bekanntes Derivat des Anilins, das 
Acetanilid, zum medicinischen Gebraucbe empfohlen. - Das Anilin 
Cs H5 NH2, jene Muttersubstanz zahlreicber organischer Verbindungen, 
beispielsweise sebr vieler organiscber Farbstoffe, ist ein ausserordent
licb reactionsfabiger Korper. Die im Benzolkern stebenden Wasser
stoffatome konnen durch verscbiedenartige Atomgruppen ersetzt 
werden, wodurch eine grosse Reihe von Derivaten des Anilins sich 
darstellen lasst, z. B.: 

CGH5 NH2 
AniHll 

Cs H4 (NO,) NH2 
~itl'anilin 

C6 H4 (CH3) NH2 
Toluidin. 
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Eine ganz hervorragende Reactionsfahigkeit kommt jedoch auch 
den beiden Wasserstoffatomen der Amidogruppe - NH2 des Anilins 
zu. Dieselben konnen auf relativ einfachem Wege sowohl durch 
Alkoholradicale als auch durch Radicale organischer Sauren 
ersetzt werden. Die so entstehenden Verbindungen heissen Anilid e 
und zwar im ersteren FaIle "Alkoholanilide", im letzteren 
"Saureanilide" z. B.: 

Alkoholanilide. 
C6 H5 NH . (CHs) 

Methylanilin 

C6 H5 N (CH3)2 

Dimethylanilin 

C6 H5 NH (C2 H 5) 

Aethylanilin 

S aureanilide. 
C6 H5 NH . (HCO) 

Formanilid 

C6 B5 NB (CH3 CO) 
Acetanilid 

C6 Bo NH (C2 Ho CO) 
Propionanilid. 

Die Alkoholanilide entstehen durch Einwirkung der Bromide oder 
Jodide der Alkoholradicale auf Anilin z. B.: 

Technisch werden sie gegenwartig durch Erhitzen von salzsaurem 
Anilin mit den entsprechenden Alkoholen in Autoclaven gewonnen. 

Die Saureanilide werden gebildet: 

1. Durch Einwirkung der Saurechloride auf Anilin oder dessen 
Bomologe; an Stelle der Saurechloride kiinnen auch die Siiureanhydride 
benutzt werden: 

Anilin Acetylchlorid 

C6 B5 NH IH-I 0 = C - CH3 
+O==::::::: 

C6 B5 NB B_ 0 = C - CBs 
2 Mol. Anilln Essigsaureanhydrid 

Aceta.nilid 

Acetanilid 

2. Durch Erhitzen der Anilinsalze organischer Sauren z. B.: 

C6 B5 NB2 . CB3 - CO OH = B2 0 + C6 Bo NB (CBs CO) 
Essigsaureanilin Acetanilid. 

Ihrem chemischen Character nach sind die Anilide neutrale 
Korper, welche weder saure noch basische Eigenschaften besitzen, 
sich ubrigens durch besondere Krystallisationsfahigkeit auszeichnen. 
Durch Erhitzen mit atzenden Alkali en oder mit Salzsaure konnen 
sie wieder in ihre Componenteri, namlich in die Anilinbase und die 
organische Saure, gespalten werden. 
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Antifebrin oder Acetanilid. C6 H5 . NH (CH3 CO). 
Darstellung. 100 Th. reines Anilin (S. P. 184-1850) werden mit 

100 Th. Essigsaure (Acidum aceticum glacial e) in einem Rundkolben von 
etwa 500 cern Inhalt 1-2 Tage lang am Ruckflusskuhler im Sieden erhalten. 
Die Umwandlung des Anilins in Acetanilid ist als beendigt anzusehen, wenn 
eine kleine Probe des Reactionsgemisches nach dem Erkalten vollkommen 
erstarrt, oder beim Eintragen in verdunnte Natronlauge kein freies Anilin 
mehr abscheidet, welches letztere sich durch den Geruch leicht erkennen 
las st. 1st dieser Punkt erreicht, so unterwirft man das Gemisch von Essig
saure und Acetanilid einer fractionirten Destillation, indem man sich zuerst 
des in Fig. 3 abgebildeten Apparates - Fractionskolben mit Liebig'schem 
Kuhler - bedient. 

Es gebt zunacbst das bei der Reaction gebildete Wasser, dann die 
noch unverbrauchte Essigsaure uber. Sobald die Temperatur des Thermo
meters uber 1200 C. hinausgeht, unterbricht man die Destillation, ersetzt 
den Liebig'schen Kuhler durch ein etwa 0,6 m langes Glasrohr und setzt 
hietauf die Destillation weiter fort. Das Thermometer steigt nun sehr 
rasch, und bei 295 0 C. destillirt die reine Verbindung uber. Man fangt 
dieselbe in einem Rundkolben, der auf einem in einer Porzellanschale be
findlichen Strohkranz aufliegt, auf. Sobald die letzten Antheile ubergegangen 
sind, giesst man die nocb flussige Substanz in eine Porzellanschale aus 
und ruhrt mit einem Porzellanspatel bis zum Erkalten urn, wodurcb leicht 
zu handhabende Krystallmassen resultiren. Durch einmaliges Umkrystalli
siren aus siedendem Wasser werden dieselben in rein em Zustande erhalten. 
Sollte das Acetanilid aus irgend einem Grunde ein wenig gefarbt erscheinen, 
so lasst es sich durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser unter Zu
satz von etwas frisch gegluhter Thierkohle leicht reinigen. 

Der chemische Vorgang bei der Bildung des Acetanilides ist ein 
sehr einfacher. Anilin und Essigsaure vereinigen sich unter Austritt von 
Wasser zu Acetanilid. 

C6 H5 NH I H + HO I OC. CH3 = H2 0 + C6 Hs NH . CH3 CO. 

Das Acetanilid gehiirt zu denjenigen Praparaten, welche sich mit Vor
theil im pharmaceutischen Laboratorium darstellen lassen. Man benutze 
zur Darstellung jedoch rein e s toluidinfreies Anilin, wie dasselbe durch 
Rectification des "Anilin fur Elau" leicbt und billig erhalten werden kann. 
Die Ausbeute an Acetanilid betragt fur obige Verhaltnisse etwa 120 Th. 

Eigenschaften. Das Acetanilid bildet in rein em Zustande - aus 
Wasser umkrystallisirt - fa1'blose und geruchlose Blattchen bez. 
rhombische Tafeln, die sich etwas fettig anfiihlen und seidenartigen 
Glanz besitzen. Auf die Zunge gebracht, verursacht es ein leicbt 
brennendes Gefiihl. In kaltem Wasser ist es nur wtlnig loslich. 
1 Th. erfordert zu seiner Aufliisung 194 Th. Wasser von + 150 C. 
Es lost sich ferner in 18 Th. siedenden Wassers, in 3,5 Th. Alko
hoI, leicht in Aether und in Chloroform. Die wasserige Losung 
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reagirt neutral. Es schmilztl) beim Erhitzen auf 113 ° C. zu einer 
kJaren, fast fal'blosen Fliissigkeit und siedet ohneZersetzung bei 295°C. 

In chemischer Hinsicht bemel'kenswerth ist del' n e u tral e Cha
racter des Acetanilides; es wirkt wedel' auf rothes noch auf blaues 
Lackmuspapier verandernd ein. Gegen die meisten Reagentien ist 
es ausserordentlich widerstandsfahig, durch anhaltendes El'hitzen mit 
Salzsaure oder mit Kalilauge kann es jedoch wieder in seine Com
ponenten, in Anilin und Essigsaure, gespalten werden. 

C6 Hs NH.\ CH3 co 
= C6 Hs NHz + CR3 COO K 

+ H OK 
Essigsaures Kalium. 

Aehnlich verlauft die Reaction bei Anwendung von Salzsaure, 
nul' muss hier noch die Einwirkung des anwesenden Wassel's in 
Betracht gezogen werden. 

C6 Hs NH \. CR3 CO • 
+ Cl H = C6 Hs NH2 . H CI + CH3 CO OH 

R2 0 Salzsaures Anilin. 

Indessen erfolgen auch diese Spaltungsvorgange ausserordentlich 
langsam; zur vollstandigen Umwandlung muss das Acetanilid stun den
lang mit den angegebenen Reagentien (am Riickflusskiihler) gekocht 
werden. 

Zum Nachweise del' Identitat erhitzt man etwa 5 gr Acetanilid 
langel'e Zeit mit ungefahr 5 gr trocknem Cblorzink; es bildet sich 
dabei ein gel bel' Farbstoff mit schon moosgriiner Fluorescenz, del' 
durch Erwarmen mit stark verdiinnter Salzsaure in Lasung gebracht 
werden kann. Die Reaction beruht auf del' Bildung von Flavanilin 
C16 H14 N2 , welches von O. Fischer und C. Rudolph zuerst er
halten worden ist. 

Nach Vu I pi u s soli man einige Centigramme des Acetanilides 
mit 1 ccm officineller Kalilauge in einem weiten, nicht zu hohen 
Reagirglase einige Zeit kochen und dann an einem Glasstabe 1 Tropfen 
einer filtrirten 1 procentigen Chlorkalklasung liber die Fliissigkeit 
halten. Del' Tropfen wird sebr bald gelb, es tritt im reflectirten 
Lichte ein violetter Schimmel' auf und wenn das El'hitzen noch einige 
Zeit fortgesetzt wird, findet Violettfiirbung des Tropfens statt. 

0,1 gr Acetanilid, mit 1 cem Salzsaure eine Minute gekocht, giebt 
ellle klare Lasung, welche nach Zusatz von 3 ccm Wasser und 

I) Nach Ri ts ert liegt del' Schmelzpunkt bei 114° C. 
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1 Tropfen verfliissigter Carbolsaure durch Chlorkalklosung (1 = 10) 
zwiebelroth getriibt und nach darauffolgender Uebersattigung mit 
Ammoniak indigblau gefarbt wird (Indophenolreaction). 

Priifung. Das Acetanilid sei farbIos, geruchios und rothe feuchtes 
blaues Lackrnuspapier nicht. (Freie Ess igsaure.) Es schmeize 
bei 1130 C. zu einer farbiosen Fliissigkeit. - Bei der Bestimrnung 
des Schrnelzpunktes ist es wesentlicb, die Substanz vorher gut zu 
trocknen, da scbon ein geringer Feuchtigkeitsgehalt den Schmelz
punkt erheblich herabdriickt. - Es siede ohne Zersetzung bei 
295 0 C. und verbrenne beirn Erhitrzen auf dern Platinblech, obne 
einen Riickstand zu hinterlassen (unorganische Verunreini
gungen). -1 gr des Pdparates lose sich in 30 gr Wasser beirn Er
hitzen zu einer farblosen, klaren Fliissigkeit. (Eine Triibung kannte 
von unverandertem Anilin herriihren, welches sich iibrigens 
schon durcb den Geruch verratben wiirde.) - Die kalt gesattigte 
Lasung gebe mit Eisenchlorid keine rothliche oder violette Farbung. 

Aufbewahrung. Es werde in gut geschlossenen Gefassen vo r
sic h t ig aufbewahrt. 

Anwendung. Das Acetanilid ist von Calm und Hepp in der Kuss
maul'schen Klinik zu Strassburg als Antipyreticum erkannt und unter 
dem Namen "Antifebrin" zur medicinischen Anwendung empfohlen wor
den. 1m Gegensatze zu dem schon in kleinen Dosen giftig wirkenden 
Anilin ist in dem Acetanilid die Toxicitat erheblich herabgemindert, dabei 
ist bemerkenswerth, dass durch das Mittel bei norm al er Kiirpertempe
ratur eine Temperaturerniedrigung nicht erzielt wird. -

Innerlich giebt man es in Dosen von 0,25 bis 1 gr (!) in Wasser 
oder Wein geliist, auch in Oblatenpulvern oder in Pillenform als Anti
pyreticum bei Typhus abdominalis, Intermittens, wohl auch bei Pneumonie, 
Pleuritis und Puerperalfieber, ferner mit gutem Erfolge Phthisikern, event. 
mit Agaricin combinirt. Ausserdem hat es sich bei neuralgischen und 
rheumatischen Schmerzen gut bewahrt, wird daher bei Migrane und Gelenk
rheumatismus gegeben. - Vom Magen wird es gut vertragen, von stiiren
den Nebenwirkungen ist eine Cyanose zu beachten. Wenn diese auch in 
del' Mehrzahl der Faile gefahrlos verlauft, so legt sie doch die Aufforde
rung nahe, bei der Dosirung vorsichtig zu sein. Aeusserlich dient es 
als nicht toxisches, die Eiterung beschrankendes Antisepticum in der 
W undbehandlung. 

Rp. Antifebrini 0,25-0,5 
Sac chari 0,25 

M. f. plv. Dos. tal. X. 
D. S. 2-4 mal taglich 1 Pulver. 

Griisste Einzelgabe 0,5 gr. 

Antifebrini 
Sacchari 

2 

Gummi arabic. aa 1,0 
Fiant pilulae 20. 

S. 2-4mal taglich 2 Pillen. 
Griisste Tagesgabe 4,0 gr. 
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Vom menschlichen Organismus wird das Antifebrin nach Moerner 
theilweise zu A e ety I p araam i dop henol C6 H4 (NH CHa CO) (OH) (1; 4) 
oxydirt und als eine Aetherschwefelsaure des letzteren ausgesehieden. Ob 
daneben noch eine andere Aethersehwefelsaure gebildet wird, ist nicht 
naehgewiesen. Da die genannte Aethersehwefelsaure die Menge des Aeet
anilides nicht erreicht, der Harn auch linksdrehend sein kann, so nimmt 
Verf. an, dass ein der Aetherschwefelsaure entsprechendes Glyeuronsaure
derivat gebildet wird. 

Urn Antifebrin oder seine Umwandlungsproduete (s. vorher) im Harn 
nachzuweisen, kocht man 10 cern Harn im Reagensglase mit 1-2 cern 
Salzsaure; nach dem Erkalten setzt man 2 cern einer 3 proeentigen Carbol
saurelosung und etwas filtrirte Chlorkalklosung hinzu; die Flussigkeit wird 
roth und beim Uebersattigen mit Ammoniak blau (Indophenolreaction). 

Oder man schiittelt den Harn mit Chloroform aus uhd erhitzt den 
Verdampfungsruckstand des Chloroformauszuges in einer Porzellansehale 
mit Mercuronitrat; bei Anwesenheit von Antifebrin entsteht eine intensiv 
grun gefarbte Schmelze, die sieh in Alkohol mit gruner Farbe lost (Yv 0 n). 

Die homologen und analogen Verbindungen des Acetanilides, 
d. h. die Acetylderivate del' Toluidine und Naphtylamine, sowie das 
Benzanilid und Salicylanilid, die iibrigens nach analogen Methoden 
dargestellt werden, besitzen die werthvollen Eigenschaften des Anti
febrins nicht, sie sind zum Theil unwirksame, znm Theil direct 
toxische Substanzen. 

Acettoluide (Ortho u. Para), 

wirken schwacher als das Acetanilid, ausserdem wird die Ortho
Verbindung schlecht vertragen. 

ClO H7 NH (CH3 CO) Acetnaphtylamid (a) 

erwies sich als ungiftig, abel' auch als unwirksam. 

C6 H5 NH eC6 H5 CO) Benzanilid. 

Von diesem war, wahrscheinlich des hoheren Moleculargewichtes 
wegen, etwa die doppelte Menge wie von Acetanilid zur Entfieberung 
nothwendig, im Uebrigen war die Wirkung ziemlich die gleiche. 

Cs H5 NH [Cs H4 (OH)(CO)] Salicylanilid 

besitzt auffaIliger Weise eine sehr geringe fieberwidrige Kraft. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Antisepsin oder Asepsin, Para-Bromacetanilid. CSH4 BrNH. 
CH3 CO. 

Zur Darstellung lost man 135 Th. Acetanilid in Eisessig und 
tragt in diese Losung 160 Th. Brom ein. Der entstehende weisse 
Niederschlag wird durch U mkrystallisiren aus Alkohol gereinigt. 
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Das Praparat bildet farbiose, monokline Prism en , die bei 165 
bis 166° schmelzen und ist in Wasser so gut wie unliislicb, in AI
kohol miissig laslich. Als Antisepticum empfohlen! 

Antisepsin-Viquerat ist eine Art Lymphe, welcbe in del' Weise 
erhalten wird, dass man 1-2 ccm einer 1/2-procentigen Lasung von 
Jodtrichlorid in Abscesse spritzt und das sich ausscheidende 
Serum alsdann als Heilmittel benutzt. 

Jodantifebrin, Para-Jodacetanilid Cs H4 J NH (CH3 CO) 
wurde von Micbael und Norton durcb Einwirkung von Chlorjod 
auf eine eisessigsaure Lasung von Acetanilid erhaIten. Ostermeyer 
steIlt es dar durch Erhitzen von p-Jodanilin mit Eisessig: 

Jodanilin Essigsaure J odacetanilid. 

Farblose rhombische Tafeln (aus Wasser krystallisirt), obne 
Gerucb und Geschmack, wenig in kaitem, ziemlich leicht laslich in 
siedendem Wasser, in Alkohol sowie in Eisessig sehr leicbt laslich. 
Schmelzpunkt 181,5°. 

Antipyretische Eigenschaften mangeln del' Verbindung. Sie diirfte 
iiberhaupt den Organismus (durch den Darm) unzersetzt verlassen, da nach 
ihrem Gebrauch der Urin weder die Indophenolreaction giebt, noch Jod 
enthiilt. 

Antinervin von Dr. S. Radlauer, Berlin, in den Handel gebracht 
und angeblich Salicyl-p-bromanilid Cs H4 Br NH . (Cs H4 OH . CO) 
darstellend, ist nach E. Ritsert eine Mischung aus etwa 25% Brom
ammonium, 25% Salicylsaure und 50% Acetanilid, mithin wiederum 
einer del' "wissenscbaftlichen Irrthiimer" des Apotheker Radlauer, 
welche zu den bedenklichsten Erscheinungen auf dem Gebiete del' 
modernen Pharmacie gehOren. 

Benzanilid, BenzoylaniIid, C6 Hs NH (C6 Hs CO) entstebt 
durcb Einwirkung von Benzoylchlol'id oder von Benzoesaureanhydrid 
auf Anilin 

Cs Hs NH2 + Cs Hs CO Cl = HCI + Cs Hs NH (Cs Hs CO); 

farblose, perlmutterglanzende Blattchen, obne Zersetzung destillirend, 
unlOslich in Wasser, lOsIich in 58 Th. kaltem oder 7 Th. heissem 
Alkohol. SchmeIzpunkt 1630. 

Wird von Cahn neuerdings (s. vorher) als Antipyreticum in del' 
Kinderpraxis empfohlen, da es nicht die nnangenehmen N ebenwirkungen 
des Antifebrins zeigt. Man verordnet fUr Kinder 
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von 1-3 Jahren 0,1-0,2 gr 
" 4-8 " 0,2-0,4 " 
" 8 und mehr 0,4-0,6 " 

Ein Erwachsener nahm ohne Schaden 3 gr auf einmal. 

Forrnanilid, C6 H5 NH (H CO) wird erhalten beirn raschem 
Destilliren von 93 Th. Anilin mit 126 Th. krystallisirter oder 90 Th. 
entwasserte1' Oxalsaure: 

C2 0 4 Hz + C6HSNH2 = H2 0 + CO2 + C6HSNH(HCO). 

Ausserdem kann es noch erhalten werden durch Digeriren von 
Ameisensaureester mit Anilin 

R CO ()9Zl:l5± __ I1: NH C6 Hs = C2 Hs OR + C6 H5 NR(RCO). 

Farblose, bei 46 0 schmelzende Krystalle, in Wasser ziemlich 
leicht, in Alkohol leicht loslich. Zerfallt mit verdii.nnten Sauren 
in Ameisensaure und Anilin. 

Nach Preisach, Bokai u.A. ist das Formanilid ebenso wie Acetanilid 
und Antipyrin ein Antipyreticum und Antineuralgicum. Ferner wirkt es, 
ausserlich angewendet, blutstillend und zwar energischer als Antipyrin, 
endlich wirkt es, in Substanz oder in Losung (20 proc.) auf Schleimhaute 
gebracht, anaesthesireud bez. analgetisch. 

VOl'sichtig' aufzubewahren. 

Gallallilid, Gallanol. Dnter dern Namen "Gallanol" empfahl 
Cazeneuve 1893 das Anilid der Gallussaure zur medicinischen Ver
wendung, zugleich machte e1' liber dessen Darstellung folgende An
gaben. 

Darstellung. Man erhitzt Gallussaure mit einem Ueberschuss au 
Anilin 1 Stunde lang auf 150 0, behandelt die Reactionsmasse mit Wasser, 
welches durch Salzsaure angesauert ist, und krystallisirt oftmals aus 
wasserhaltigem Alkohol urn, wobei man schliesslich weisse Krystallblattchen 
erhalt, welche bei 100 0 2 Mol. Krystallwasser verlieren uud wasserfrei der 
Formel C6 Hz (OH)3 CO NH C6 Hs 1) entsprechen. 

Die (wasserfreie) Verbindung schmilzt gegen 205 0, lost sich sehr 
wenig in kaltem, leicht in siedendem Wasser und farbt sich in 
wasseriger Losung mit Eisenchlorid blau. In Alkohol und in Aether 
ist sie gleichfalls loslich; in Alkalien lost sie sich unter Farbung, 
doch wird sie dabei verandert. 

Anwendung. An Stelle des Pyrogallols bei Hautkrankheiten entweder 
in Substanz als Pulver, oder mit Talcum gemischt oder in Salben mit 
Vaselin (1: 4, 1: 10, 1: 30). Es soli nicht reizend wirken und ungiftig sein. 

1) Nach Schiff haben die Krystalle die Zusammensetzung C6 Rz (OH)3 
CONRCGHs + H2 0. 
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Exalginum. 
E,r;algin 1). ll-fethylacetanilid. 

Cs B5 N (CBa) • (CBa CO). 

Diese dem Acetanilid sehr nahe stehende Verbindung wurde 
zuerst 1874 von A. W. v. Hofmann naher beschrieben und 1889 
von Bardet und Dujardin-Beaumetz als Antineuralgicum em
pfohlen. 

Darstellung. Man bringt in einem Rundkolben, welcher mit einem 
Riickflusskiihler versehen ist, 215 Th. Monomethylanilin, welches nicht ab
solut rein zu sein braucht, und lasst durch einen in den Stopfen einge
lassenen Tropftrichter allmalig 80 Th. Acetylchlorid eintropfen. Unter be
deutender Erwarmung des Kolbeninhaltes erfolgt eine heftige Reaction: 

2 C6 H5 NH CH3 + CH3 CO Cl = C6 H5 N (CH3) CHa CO 
+ C6 H5 NH CH3 • HCI. 

Sob aid die Erwarmung nachzulassen beginnt, ist auch die Reaction 
zu Ende gefiihrt. Man tragt den Kolbeninhalt in siedendes Wasser ein 
und sammelt die nach dern Erkalten sich ausscheidenden nadelfiirmigen 
Krystalle von Monomethylacetanilid. Durch Einengen der Mutterlauge 
gewinnt man weitere Mengen der Verbindung. 

Wie aus obiger Gleichung ersichtlich ist, wird nur die Halfte des 
vorhandenen Monomethylanilins in das Methylacetanilid umgewandelt. Die 
andere Halfte bleibt als salzsaures Monomethylanilin in Losung. Urn die 
freie Base wiederzugewinnen, fiigt man Natronlauge irn Ueberschuss zu 
und destillirt im Wasserdampfstrome abo 

Eigenschaften. Das Methylacetanilid oder Exalgin bildet, aus 
Wasser krystallisirt, prachtvolle lange Krystallnadeln, welche in kaltem 
Wassel' schwierig, leichter in verdiinntem und concentrirtem Alkohol 
IOslich sind. Es schmilzt bei 1000 C.; siedet zwischen 240 und 
250 0 C. ohne Zersetzung und erstarrt alsdann in grossen blatter
formigen Krystallen. 

Von Natronlauge wird es nur unvollstandig in Monomethylanilin 
umgewandelt; viel leichter erfolgt diese Umwandlung durch Kochen 
mit conc. Salzsaure. Wird diese Losung mit Wasser verdiinnt und 
durch Zusatz von Ammoniak nahezu neutralisirt, so darf Chlorkalk
losung keine violette Farbung hervorbringen (Anilin und dessen Ver
bindungen). - Bei kurzem Erhitzen mit alkoholischer Kalilauge und 
etwas Chloroform darf kein Geruch nach Isonitril auftreten (Anilin-

1) Von i; und C'AYO,) Schmerz. 
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salze, Acetanilid). - Wird 1 gr Exalgin mit 10 ccm Wasser ge
schiittelt, so darf das Filtrat durch Silbernitrat nicht verandert 
werden (Salzsaure). 

Aufbewahrung. In der Reihe der indifferenten Arzneimittel. 

Anwendung. Bardet und Dujardin-Beaumetz empfehlen das 
Exalgin als Antineuralgicum in allen Fallen von essentiellen N euralgien. 
Sie geben es in Gaben von 0,4-0,8 gr mehrmals bis zu 1,5 gr taglich. 
St6rende Nebenwirkungen haben sie bisher, von einem leichten Exanthem 
abgesehen, nicht beobachtet, insbesondere auch keine Oyanose. Ferner 
soli es die Harnmenge und bei Diabetikern die Menge des ausgeschiedenen 
Zuckers herabsetzen. Beobachtungen von deutschen Autoren empfehlen 
Vorsicht bei der Dosirung. 

Ueber die Ausscheidung des Exalgins aus dem Organismus ist 
noch nichts bekannt geworden. 

Phenacetinum. 

Acetphenetidin. Acet.-p.-phenetidin. Phenacetin. O,vyiithylacetanilid. 

C H 0 C2 Hs (1) 
6 4 < NH (CH3 CO). (4) 

Das Phenacetin wurde 1887 von Rast und Hinsberg darge
stem bez. zur medicinischen Anwendung empfoblen und durch die 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Oie. in Elberfeld in 
den Handel gebracht . 

. Seiner chemiscben Zusammensetzung nach ist das Phenacetin 
das Acetylderivat des Para-Phen etidins. Unter Phenetidinen ver
steht man die Aetbylather der Amidophenole. Die Beziehung dieser 
Verbindungen zu einander zeigen nachstehende Formeln: 

o H <OCz Hs 
G 4 NHz 

Para-Phenetidin 

O H OCz Hs 
6 4<NH (CR3 CO) 
Acet-Paraphenetidin 

(Phenacetin). 

Andererseits aber lasst sich das Phenacetin auch als Paraoxy
athyl-Acetanilid auffassen, d. h. als Acetanilid, in welchem das 
in Para-Stellung befindlicbe H-Atom durcb den Oxyathylrest (0. 02H5) 
ersetzt ist: 

H (1) 
06H4<NH (CH3 CO) (4) 

Acetanilid 

OH OC2 HS (1) 
6 4<NH (CH3 CO) (4) 

Paraoxyathyl·Acetanilid 
(Phenacetin). 
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Die Darstellung erfolgt fabrikmassig nach zwei Metboden: 

1. Einem Gemisch von 160 Th. Salpetersaure (spec. Gewicht 1,34) 
und 320 Th. Wasser· fiigt man iu kleinen Portionen unter Umscbiitteln 
80 Th. geschmolzenes Phenol binzu. Die tiefdunkel gefiirbte Fliissigkeit 
lasst man 12 Stunden lang stehen. Alsdann giesst man die iiber dem 
ausgeschiedenen Oel stehende saure Fliissigkeit ab, wiiscbt letzteres einige 
Male mit Wasser nacb und destillirt im Wasserdampfstrome abo 

C H <OH _ C H <OH Ortho und Para. 
6 4 IH + HO I N02 - 6 4 NOz 

Nitrophenol. 

Das gebildete iilige Product besteht wesentlich,wtus Ortho- und Para
nitrophenol. Von dies en ist nur di.e Ortboverbindung mit Wasserdampfen 
fliichtig. Das als Destillationsriickstand binterbleibende Par an i tro p b en 0 I 
wird durcb Umkrystallisiren aus cone. heisser Salzsaure in reinem Zustande 
als farblose Krystallnadeln erhalten. Man fiihrt es durch Autliisen in be
rechneten Mengen Natronlauge in das Natriumsalz uber 

C H OIH+HOINa - CHONa 
6 4 <N02 - 6 4 <NOz 

Nitrophenolnatrium 

und verwandelt dieses durch Einwirkung yOU Chlor- oder J odathyl in den 
Aethylather des p-Nitrophenols, das ist: in p-Nitrophenetol. 

C H OINa + JICzH" - "T J C H OC,Hs 
6 '<NO, - 1,a + 6 "<N02 

Nitrophenetol. 

Das letztere wird durch nascirenden Wasserstoff reducirt und so in die 
entsprechende Amidoverbindung, das p-Amidophenetol oder p-Phene
ti din iibergefUhrt, 

C H < DC, H3 + 6 H - 2 H ° + C H <0 C2 Hs 
6 4 NO, - 2 6 4 NHz 

p-Phenetidin 

aus welchem durch andauerndes Kochen mit Eisessig das Acetylderivat ge
bildet wird: 

C H <0 C2 H5 - Ho 0 + C H <0 C2 H3 
6 4 NHIH + OHICH3CO - - 6 4 NH (CH3 CO) 

Acetphenetidin. 

II. ParaamidophenetolC6 H.(OC2 H5)NH2(1 :4) wird durchEin
wirkung von Natriumnitrit und Salzsaure diazotirt: 

(1) (4) 

C2 Hs 0-C6 H4-N H2 
(1) (4) 

N O.OR 
Para-oxyatbyldiazobenzol. 
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Das entstandene Para-oxyathyldiazobenzol lasst man (bei Gegenwart 
von Natriumcarbonat) auf Phenol eiDwirken und erhalt so eine Azover
bindung und zwar: Monoathylirtes Dipara-Dioxyazobenzol als 
gelben, amorphen Niederschlag: 

(1) (4) (4) (1) 

02H, 0-06H4-N = N OH + H 0 6 H. OH 
Pal'a-oxyathyldiazobenzol Phenol 

(1) (4) (4) (I) 

O2 H5 0-0,; H4-N = N-06 H.-OH + H2 O. 
Aethyl-Dipara-Dioxyazobenzol. 

Das gebildete Aethyl-Dipara-Dioxyazobenzol wird in das Natriumsalz 
verwandelt und durch Erhitzen mit Bromathyl auf 150 0 athylirt. Man er
halt so Diparadiathoxyazobenzol: 

(1) (4) (4) (1) 
O2 H, 0-06 H.-N = N-06 H4-002 H5. 

Dipal'a-dHithoxyazobenzol. 

Das letztere wird nUD durch Reduction mittels nascirendem "Wasser
stoff in 2 Molecule p-Amidophenetol gespalten: 

(1) (1) 
O2 H5 0-06 H4-N = 

2 

+ H2 

o H _---0 O. H5 (1)] 
G 4~_N H2 (4) 

2 Mol. p-Amidophenetol 
(p-Phenetidin). 

Die eine Halfte del' Ausbeute liefert durch Acetylirung wie nach 
1. Phenacetin, die andere Halfte geht in den Betrieb zuruck und macht die 
beschriebenen Umwandlungen auf's Neue durch. 

Eigenschaften. Phenacetin bildet weisse, gHinzende Krystall
blattchen oder ein weisses, krystallinisches Pulver ohne Geruch und 
fast ohne Geschmack. Es scbmilzt bei 135 0 und verbrennt auf dem 
Platinbleche, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 

Es lost sich etwa in 1500 Th. kalten oder 80 Th. siedendem 
Wasser, auch in etwa 16 Th. kaltem oder 2 Th. siedendem Wein
geist auf. Die Losungen sind neutral. In cone. Schwefelsaure lost 
es sich ohne Farbung auf, mit cone. Salpetersaure farbt es sich beim 
Erhitzen citronengelb. . 

Beim andauernden Erhitzen mit wasseriger Kali- oder Natl'on
lauge, ebenso mit cone. Salzsaure, erfolgt zunachst unter Abspaltung 
del' Acetylgruppe Riickbildung von p-Amido-Phenetol (p-Phelletidin). 
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(1) 

CG H~ = CHa CO2 H + 
W NH. C~CO + EO H 

Phenacetin 

OC2 H5 (1) 
CG H4---

-----NH2 (4) 
p-Amidophenetol. 

Essigsanre 

Durch sehr lange fortgesetztes Erhitzen mit den angegebenen 
Reagentien (K OH, Na OH, H CI), namentlich unter Druck, wiirde 
auch die Aethylgruppe - C2 H5 - abgespalten werden unter Riick
bildung von Amidophenol C6 H4 (OH) NH2• 

Fiir uns ist insbesondere wichtig die Abspaltung der Acetyl
gruppe und die damit verbundene Riickbildung von Para-Amido
ph ene tol. Dieselbe tritt bei kleinen Mengen Phenacetin schon ein, 
wenn dieselben kurze Zeit mit Salzsaure gekocbt werden. In Losung 
ist alsdann freie Essigsaure und salzsaures Para - Amidophenetol. 
Das Para-Amidophenetol indessen ist ein ungemein leicht verander
licher Korper, welcher insbesondere durch Einwirkung von Oxyda
tionsmitteln zur Bildung von rothgefarbten Verbindungen Veran
lassung giebt. Auf diesem Umstande beruhen die fiir das Phenacetin 
angegebenen Farbreactionen: 

Kocht man 0,1 gr Phenacetin mit 1 cern cone. Salzsaure eine 
Minute lang, verdiinnt hierauf die Losung mit 10 ccm Wasser und 
filtrirt naeh dem Erkalten, so nimmt die erkaltete Fliissigkeit auf 
Zusatz von 3 Tropfen Chromsaurelosung (3: 100) allmalig eine 
l'ubinrothe Farbung an (Ri tsert). Die namliche Farbung wird in 
del' mit Salzsaure gekochten Phenacetinmischung aueh durch andere 
Oxydationsmittel, z. B. Chlorwasser, hervorgebracht. 

Auf del' Abspaltung von p-Amidophenetol durch Einwirkung 
atzender Alkalien auf das Phenacetin beruht aueh die Thatsache, 
dass das letztere beim andauernden Erhitzen mit Kalilauge und 
Chloroform die Isonitrilreaetion giebt. - Ferner giebt auch das 
Phenacetin die beim Acetanilid (s. Seite 169) naher beschriebene 
Indophenolreaction, d. h. die durch Kochen mit Salzsaure er
zielte Losung des Phenacetins wird nach Zusatz von Carbolsaure
und Chlorkalklosung zwiebelroth getriibt; die rothe Farbung geht 
durch iiberschiissig zugesetzte Ammoniakfliissigkeit in Elau iiber. 

Priifung. Die Identitat des Phenacetins ergiebt sich aus den vor
stehend mitgetheilten Farbreactionen in Verbindung mit dem zu." 
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treffenden Schmelzpunkte (135 0). Die Bestimmung des letzteren ist 
aus dem Grunde wichtig, wei I auch einige dem Phenacetin ahnlich 
zusammengesetzte Verbindungen die namlichen Farbreactionen geben. 

Die Reinheit des Praparates ergiebt sich daraus, dass es farblos, 
geruchlos und nahezu geschmacklos ist und auch im Verlaufe der 
Aufbewahrung keine (rothlicbe) Farbung annimmt. 

Lost man 0,1 gr Phenacetin in 10 ccm heissem Wasser und 
filtrirt nach volligem Erkalten, so darf das Filtrat, nach Zusatz von 
Bromwasser bis zur Gelbfarbung, nicht getriibt werden. Diese 
Priifung richtet sich gegen etwa zugesetztes A cetanili d, welches 
sehr viel leichter loslich ist als Phenacetin, daher vorzugsweise in's 
Filtrat geht und mit Bromwasser einen Niederscblag von Parabrom
acetanilid giebt (Hirschsohn). Dehnt man die Beobachtungsdauer 
auf 10 Minuten au~, so lassen sich mit Sicherbeit noch 5 Procent 
Acetanilid nachweisen. 

In conc. Schwefelsaure lose sich Phenacetin ohne Farbung auf; 
eine eintretende Farbung wiirde durch sehr verschiedenartige Ver
unreinigungen bedingt werden konnen. Man lasse sich bei der 
Reaction durch zufallige Verunreinigungen: Staub, Papierfasern etc., 
nicht irre fiihren. - Erhitzt darf Phenacetin keinen Riickstand 
hinterlassen (unorganische V erunreinigungen). 

Das Phenacetin kommt im de u t s c hen Handel in grosser Rein
heit vor. Praparate, welche bei 135 0 schmelzen und die genannten 
physikalischen Eigenschaften aufweisen, sind, bis der Gegenbeweis 
erbracht wird, als rein anzusehen. 

Durch p-Amidophenetol verunreinigtes Phenacetin farbt sich 
beim Zusammenschmelzen mit rein em Chloralhydrat violett (Re uter). 
Es ist noch keine Uebereinstimmung dariiber vorhanden, in wie weit 
sich diese Reaction zur Priifung des Phenacetins verwerthen lasst, 
da auch die reinsten Phenacetinsorten unter den namlichen Bedin
gungen schwache Rosafarbung annehmen. 

Aufbewahrung. Gegen das Tages- oder Sonnenlicht ist reines 
Phenacetin nicht empfindlich; Lichtschutz ist daher nicht erforder
lich. Dagegen soll das Phenacetin vorsichtig aufbewahrt werden. 

Anwendung. Phenacetin ist ein Antipyreticum, welches in Gaben von 
0,5-1,0 sichere Entfieberung bewirkt, ohne Nebenerscbeinungen zu ver
ursachen, wenn man von einer vermehrten Schweisssecretion absieht. Auf 
den Krankheitsverlauf ist es ohne Einfluss. Es ist Specificum bei Neu
ralgien verschiedener Art, z. B. Migrane, ferner bei Gelenkrheumatismus, 

Fischer. 6. Auf!. 12 
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gegen die lancinirenden Schmerzen der Tabiker, gegen Kopfdruck nach 
reichlichem Alkoholgenuss u. s. w. 

In den Urin geht das Phenacetin anscheinend als Amidophenol oder 
Amidophenetol iiber; der Urin nimmt nach Genuss yon Phenacetin auf 
Zusatz yon Eisenchlorid burgunderrothe Farbung an; s. yorher. Es solI 
gleichzeitig eine reducirende Substanz auftreten, welche die Ebene des 
polarisirten Lichtes nicht beeintlusst, also nicht Zucker ist. 

Methylphenacetin. Cs H4 (OC2 Hs) N . CHa . CHa CO. 
Zur Darstellung wird Phenacetin in Xylol 

den Losung Natrium hinzugefiigt: 

___ OC2 H5 
C6 H4 ______ CH3 CO 

N---H + Na 
t 
H+ 

Phenacetin 

gelost uud zu der siedeu-

Phenacetin-X atrium. 

Das sich unter Wasserstoffentwicklung bildende Phenacetin-Natrium 
scheidet sich alsbald in weissen Nadeln ab und wird direct mit Jodmethyl 

= NaJ+ 

Phenacetinnatrium JodmethyJ Jodnatrium 

Die Umsetzung geht unter Bildung yon Jodnatrium sofort yor sich. 
Man filtrirt yom Jodnatrium ab, destillirt im Dampfstrom zur Entfernung 
des Xylols, trocknet das zuriickbleibende Oel und destillirt es schliesslich 
unter gewohnlichem Drucke oder im Vacuum. Das Methylphenacetin geht 
bei 295-3050 als farbloses, allmalig erstarrendes Oel iiber. Man reinigt 
es durch Absaugen auf porosen Platten und krystallisirt es schliesslich 
aus Alkohol oder Aether urn. 

Farblose, bei 40° C. schmelzende Krystalle, welche in Wasser 
miissig, leicht in Alkohol oder Aether loslich sind. (D.R.P. N. 53753). 

Das Priiparat sol! hypnotisch wirken, ist aber bisher aus dem 
Versuchsstadium noch nicht herausgekommen. 

Aethylphenacetin. Cs H4 (OC2 Hs) . N . CHa CO . C2 Hs. Die 
Darstellung erfolgt analog derjenigen des Methylphenacetin, mit dem 
Unterschiede, dass man Aethyljodid auf Phenacetin-Natrium ein
wirken liisst. (D.R.P. No. 54990.) 

___ OC2 Hs 
C6 Hk CH3CO 

--N---··········· 
--- Na + JP2HS NaJ + 

Phenacetin-Natrium 
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Aethylphenacetin ist ein schwach gelbliches, bei 330-335° 
siedendes Oel, welches nach dem Erkalten fest wird. Es ist in 
Wasser schwer, in Alkohol und in Aether leicht loslich, und wirkt 
gleichfalls hypnotisch, aber schwacher als das Methylphenacetin. 

Jodophenin, Jodphenacetin. 
Zur Darstellung lost man 6 Th. Phenacetin in 50 Th. Eisessig und 

mgt dieser Losung 9 Th. Salzsaure und 30 Th. Wasser, sowie eine Losung 
von 6,8 Th. Jod in 13,6 Th. Jodkalium und 13,6 Th. Wasser hinzu. Hat 
man die Eisessiglosung warm angewendet, so erhalt man die neue Ver
bindung in stahlblauen, dem Kaliumpermanganat ahnlichen Krystallen. 
Aus wasseriger Losung gefallt, erhalt man ein chocoladenbraunes, fein 
krystallinisches Pulver. (D.R.P. No. 58404.) 

Jodophenin ist fast unliislich in Wasser, schwer liislich in Benzol 
und Chloroform, leichter in Eisessig, Alkohol und siedender Salz
saure. Durch Natronlauge wird es wieder in Phenacetin zurlickver
wandelt. Der Jodgehalt betragt rund 50 %. Eine endgliltige Formel 
lasst sich flir die Verbindung zur Zeit noch nicht aufstellen. 

Das Praparat ist als Antisepticum in Aussicht genommen, liber 
das Versuchsstadium aber noch nicht hinausgekommen. 

p-Oxyathyl-Formanilid, Formylphenetidin. Diese dem 
Phenacetin entsprechende Verbindung 

OC2 H5 
C 6 H4 :::::::: 

NH. CH3 CO 
Phenacetin 

OC2 H 5 

C6 H4 :::::::: 
NH.HCO 

Formylphenetidin 

wird dargestellt durch Erhitzen von salzsaurem p - Phenetidin mit 
wasserfreiem Natriumformiat und Ameisensaure, wobei das Natrium
formiat als Condensations mittel wirkt, Phenetidin und Ameisensaure 
aber unter Wasserabspaltung Formylphenetidin !iefern, 

OC2 H5 
HO C H---

2 + 6 4----NH . RCO 
Phenetidin Ameisensanre Formylphenetidin. 

welches letztere durch U mkrystallisiren aus siedendem Wasser rein 

erhaIten wird. 
Farblose, geschmack- und geruchlose, bei 60° schmelzende Kry

stallblattchen. Wenig liislich in kaltem Wasser, leicht loslich in 
heissem Wasser, sowie in Alkohol und in Aether. 

12* 



180 Phenacetin urn. 

Die Verbindung wirkt krampfstillend, indessen ist ihre Anwen
dung iiber das Versuchsstadium nicht hinausgelangt. 

Sedatin (vergl. bei Antipyrin) wird eine zum Patent angemel
dete Verbindung und zwar p-Valerylamidophenetol (p-Valeryl
phenetidin) genannt. Zur Darstellung lasst man p-Amidophenetol 
und Valeriansaure oder Valerylchlorid aufeinander einwirken. 

OC2 H5 
C6 H4====:: 

NHH 
p-Amidophenetol 
(p-Phenetidin) 

OC2 H5 
C6 H4====:: 

NH (CH3 CO) 
Phenacetin 

OC2 H5 

C6 H4====:: 
NH(C4 H9 CO) 

p-Valeryl-Amidophenetol 

Es krystallisirt in Nadeln, siedet bei 350-360°, ist in Aether, 
Benzin, Chloroform, Aceton wenig loslich, in heissem Methyl- und 
Aethylalkohol loslicher als in kaltem. 

Die Verbindung ist, wie sich aus obiger Forrnelzusarnrnenstellung er
giebt, dem Phenacetin nachgebildet und solI als Sedativnm und Anti
neuralgicum Verwendung finden. 

OC2 H5 
Benzoylphenetidin C6 H4:::::::: 

NH. C6 H; CO 

OC2 H5 

Salicylphenetidin (Saliphen) CG H4====:: 

OC2 H5 

Anisylphenetidin C6 H4====:: 

NH. 06 H4 (OH) CO 

NH . C6 H4 • OCHa • CO 

konnen nicht durch directe Acylirung des p-Phenetidins durch die be
treft'enden Siiuren aUein dargestellt werden, vielmehr muss die Acylirung 
bei Gegenwart von Phosphortrichlorid oder Phosphoroxychlorid ausgefiihrt 
werden. Diese drei genannten Derivate sind iibrigens unwirksam. 

Jatrol (von la'rpo, Arzt) ist ein amerikanisches Praparat 
und soil angeblich Oxyjodoathylanilid sejn. Die beigegebene 
Formel NH. CSH502(C2H50)J2 ist gleichfalls nicht geeignet, Klarheit 
iiber die Natur dieses Stoffes zu geben. 

Thymacetin. Diese von Hofmann-Leipzig dargestellte und 
von J 0 II y gepriifte Verbindung steht in den namlichen Beziehungen 
zum Thymol, wie das Phenacetin zum Phenol und wird auch analog 
dem Phenacetin dargestellt. 

C H ___ OC2H, 
6 4 ----NH (CRa CO) 

Phenacetin Thymacetin. 
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Darstellung. p-Nitro-Thymol wird in das Natriumsalz verwandelt 
und durch Einwirkung von Aethylchlorid in den Aethylather iibergefiihrt: 

/CHa (1) 
C H ____ 0 Na (3) 

6 2;::---C3 H1 (4) 
",N02 (6) 

p-Nitro-Thymol
natrium 

del' erhaltene Aethylather wird durch Zinn und Salzsaure zu p-Amido
Thymol-Aethylather reducirt und diesel' durch Kochen mit Essigsaure in 
daB Acetylproduct verwandelt s. bei Phenacetin S. 174. 

Es ist ein weisses, krystallinisches, in Wasser nul' wenig los
Iiches Pulver. Schmelzpunkt 136°. 

Bisher wul'de es in Gaben von 0,25-1,0 gr namentlich als Analgeti
cum gegen nerviise Kopfschmerzen mit einigem Erfolge gegeben, bisweilen 
wil'kte es zugleich hypnotisch. Genauere Daten liegen zur Zeit nicht VOl'. 
Das Mittel diirfte zu den voriibergehenden El'scheinungen zu zahlen sein. 

Phenocollum hydrochloricum. 

Phenocollchlorhydrat. Salzsaures Glycocollparaphenetidin. 

C10 R14 Nz O2 • R CI. 

Das Phenocoll verdankt seine Entdeckung dem Bestreben del' 
Chemisch en Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) in Berlin, 
ein Derivat des Phenacetins ausfindig zu machen, welches unter 
Wahrung del' guten Eigenschaften des letzteren leichter loslich sei. 
Dies wurde erreicht durch Einfiihrung einer NH2 - Gruppe in die 
Seitenkette des Phenacetins, welche das letztere zur Salzbildung be
fahigt. Demnach ist das Phenocoll 

C H _____ OCzHs 
6 4----NHH 

Phenetidin 

C H ~OC2H5 
6 4 ----NH . CO eR3 

Acet-Phenetidin 

C H ~OC?H5 
6 4==--NH". COCH2 .NH2 

G Jycocoll-Phenetidin 

aufzufassen entweder als in dem Saureradical amidirtes Phenacetin 
oder als Phenetidin, in welches del' Rest des Glycocolls (der Amido
essigsaure CH2 (NH2) CO2 H eingetreten ist. 

Darstellung. Dieselbe kann nach drei Principien erfolgen: 

1. Man lasst die Aether der Amidoessigsaure (oder die salzsallren 
Salze dieser Aether) auf p-Phenetidin einwirken: 
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CH3 0H + 

Methylalkohol 

2. Man liisst Glycocollamid auf Paraphenetidin einwirken: 
____ OC2 Ho 

C6 H4 H 

---N::::::=::: Ii + NH2 -CO-CH2-NH2 
..................... 

Phenetidin GlycocoIJamid 

3. Man liisst Chloracetylchlorid auf p-Phenetidin einwirken und filhrt 
das gebildete Oxyathyl-Monochloracetanilid durch Einwirkung von Ammoniak 
in Phenocoll uber: 

b) 

Phenetidin Chloracetylchlorid 

OC2 Ho 
C6 H j ::::::=::: 

NH. CO CH2 Cl 
OxyathyI·MonochloracetaniIid 

OC2 H5 
C6 H4---- ... 

---NH . CO CH2 • Cl + H NH2 ............... 
Oxyathyl-Monochloracetanilid 

OC2 H5 

Cs H4 ::::::=::: 
NH - CO - CH2 - NH2 

Phenocoll. 

HCI + 

HCl + 

Das sub 3 angegebene Verfahren ist die technische Darstellungs
methode. Man scheidet die freie Phenocollbase aus den etwa er
haltenen Salzen durch Natronlauge ab, reinigt sie durch Umkrystalli-
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siren aus heissem Wasser und filhrt sie durch Neutralisiren mit den 
entsprechenden Sliuren in die gewiinschten Salze iiber. 

Eigenschaften. Das Phenocollchlorhydrat krystallisirt aus heissem 
Wasser in farblosen Wiirfeln; in den Handel gelangt es als krystal
linisches Pulver. 

Es lost sich in etwa 20 Th. Wasser von gewohnlicher Tempe
ratur zu einer neutralen Fliissigkeit, aus welcher durch Natronlauge 
die freie Phenocollbase in Form Feiner verfilzter, bei 950 C. schmelzen
der Nadeln abgeschieden wird. 

Das salzsaure Phenocoll ist gegen kohlensaure und atzende 
Alkalien ziemlich bestandig, indem erst bei langerem Kochen mit 
diesen Agentien Spaltung in Phenetidin nnd Glycocoll stattfindet. 
Ebenso ist das VerhaIten gegen verdiinnte Sauren. Conc. Salzsaure 
spaltet das Phenocoll erst nach langerem Kochen theilweise in 
Phenetidin und Glycocoll. Die wasserige Losung des salzsauren 
Salzes giebt mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag von Chlor
silber, dagegen erhlilt sie durch Eisenchlorid nur die dem Eisen
chlorid zukommende Gelbfarbung. 

Die freie Base ist in heissem Wasser sehr leicht, in kaltem 
Wasser dagegen sehr schwer loslich. Alkohol lost die freie Base 
ziemlich leicht, von Aether, Benzol oder Chloroform wird sie nul' 
schwer aufgenommen. 

Priifung. 0,5 gr Phenocoll. hydrochlor. sollen sich in etwa 15 ccm 
Wasser klar aufl.osen. Triibung konnte bedingt sein durch Neben
producte bei der Fabrikation (Di- und Triphenocoll). - Die 
Losung sei neutral. - Sie werde durch Eisenchlorid weder in der 
Kalte noch beim Erwarmen roth gefarbt (p-Phenetidin). - Die 
auf 600 erwarmte wasserige Losung soli, mit einigen Tropfen Natrium
carbonatlosung versetzt, keinen Ammoniakgeruch wahrnehmen lassen 
(Ammoniaksalze). - Die Losung soil, mit einigen Tropfen Natron
lauge versetzt, die Phenocollbase als rein weisse Krystallmasse fallen 
lassen (Farbung = Verunreinigung). - Beim Verbrennen auf dem 
Platinbleche hinterlasse das Praparat keinen feuerbestandigen Riick
stand. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Die Phenocollsalze sind ebenso wie ihr Vorbild, das 
Phenacetin, Antipyretica, Antineuralgica und Antirheumatica. Sie sind gut 
loslich, werden gut vertragen und sind nicht Blutgifte. Dosis 0,5-1,0 gr 
in Losung bis 5,0 gr pro die. Der Urin nimmt nach dem Gebrauche von 
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Phenocoll braunrothe bis tiefschwarze Farbung an, welche beim Stehen an 
der Luft oder auf Zusatz von Eisenchlorid noch dunkler wird. 

Phenocollum carbonicum. 
[C6 H4 (002 H5) NH . 00 - OH2 - NH2]2 • C03• 

Farbloses, nahezu geschmackloses, in Wasser schwer losliches, aus 
Krystallbliittchen bestehendes lockeres Pulver. Beim Erwarmen mit 
Wasser auf 65 0 C., rascher bei 80 0, findet Abspaltung von Kohlen
saure statt. Eignet sich besonders zur Verwendung in Pulverform. 

Phenocollum aceticnm. 
06 H4 (002 H5) NH . 00 - CH2 - NHz • C2 H4 Oz. 

Lockere, aus filzigen Nadeln bestehende Krystallaggregate, in 3 bis 
4 Th. Wasser loslich. Der Geschmack ist milde. Die wasserige 
Losung reagirt schwach alkalisch und giebt wegen des Gehaltes an 
Essigsaure mit Eisenchlorid Rothfarbung (von Ferriacetat). Dieses 
Salz eignet sich besonders zu subcutanen 1njectionen. 

Phenocollum salicylicnm. SalocolIum. 
06 H4 (002 H5) NH . CO - OH2 - NH2 . 01 HG 0 3• 

Krystallisirt aus heissem Wasser, worin es leicht loslich ist, in 
langen Nadeln. 1st in kaltem Wasser schwerer loslich als das salzsaure 
Salz. Die wasserige Losung reagirt neutral, giebt mit Eisenchlorid 
Violettfarbung und schmeckt suss. - Das Priiparat vereinigt in sich 
die Eigenschaften des PhenocoIIs und der SalicyIsaure. 

Schering's Gichtwasser enthalt je 1 gr Phenocoll. hydrochloric. 
und Piperazin in ca. 600 gr Soclawasser gelost. 

Methacetinum. 

Methacetin. Para-acetanisidin. p-Oxymethylacetanilid. 

OCHa (1) 
C6 HI < NH CRa CO (4) 

Diese clem Phenacetin analoge Verbindung wurde 1889 von 
Mah n ert zur therapeutischen Verwendung empfohlen. 1hrer che
mischen Zusammensetzung nach ist sie als Paraoxymethylacet
anilid anzusehen, also als ein niederes Homologes des Phenacetins. 
Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die zwischen Acetanilid, 
Methacetin und Phenacetin bestehenden Beziehungen. 
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C H <NH . CHa CO 
6 4 R 

C H <NH. CH3 CO 
6 4 0 CRa 

C H <NH . CHa CO 
G 4 OCz Ho 

Acetanilid 
(Antifebrin) 

Methacetin Phenacetin., 

Darstellung. Paranitrophenol (s. auch 'vorher unter Phenacetin) wird 
durch Aufliisen in Natronlauge in Paranitrophenolnatrium und dieses durch 
Erhitzen mit Chlormethyl in den Methylather des Paranitrophenols, d. i. 
Nitranisol umgewandelt . 

.___0 I R HO I Na 
CGB. + 

--N02 

p-Nitrophenol 

ONa 
H2 ° + CG B 4-

--NOz 
p-Nitrophenolnatrium 

.___0 CR3 (1) 
NaCl + CG H. 

---NOz (4) 
~itl'anisoI. 

Das Nitranisol wird alsdann durch nascirenden Wasserstoff zu der 
entsprechenden Amidoverbindung, zu "Anisidin" reducirt und diese durch 
Kochen mit Eisessig in die Acetylverbindung iibergefilhrt. 

C H < 0 CH3 + 6H 
G -I N02 

Nitranisol 

OCH? 
C6 H4<NHi-H"-'> -+-H-O-[ OC CH3 

Anisidin 

+ C H<OCH3 
G 4 NHz 

Anisidin 

° CH? 
Hz ° + CG H4 <NH. ema CO. 

.A .. cet.-Anisidin 
(Methacetin) 

Durch wiederholtes Umkrystallisiren aus siedendem Wasser erhalt 
man alsdann das Methacetin in reinem Zustande. 

Eigenschaften. Das Methacetin bildet farb- und geruchlose 
glanzende Krystallblattchen, die bei 127 0 schmelzen und bei hoherer 
Temperatur unzersetzt destilliren. Es lost sich etwa in 350 Th. 
Wasser von 15° oder in 12 Th. siedendem Wasser; die Losungen 
reagiren neutral. 

In Alkohol und Aceton lOst sich Methacetin sehr leicht, auch 
in Chloroform, namentlich beim Erwarmen. Weniger loslich ist es 
in Benzol und nur sehr schwer in Schwefelkohlenstoff, Petroleum
benzin und Aether. Beim Erkalten oder Verdunsten krystallisirt 
das Methacetin in schonen Krystallen und unverandert wieder aus. 
Auch in Glycerin und fetten Oelen lOst es sich, besonders in der 
Warme reichlich, schwieriger in Terpentinol und anderen atberischen 
Oelen. 
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In chemischer Beziehung ist das Methacetin das voIIstandige 
Analogon des Phenacetins. Es giebt die namlichen Reactionen wie 
dieses, nur treten namentlich die Farbreactionen, wegen der etwas 
grosseren Loslichkeit des Methacetins, etwas schneller und intensiver 
ein wie beim Phenacetin. 

Priifung. Die heissgesattigte wasserige Losung des Methacetins 
reagire vollig neutral; sie werde weder durch Chlorbaryum (Schwefel
saure), noch durch Silbernitratlosung (Chi or , Jod) verandert. -
Auf Platinblech erhitzt, verbrennt der Korper ohne einen Riickstand 
zu hinterlassen (unorganische Verunreinigungen). In concentrirter 
Schwefelsaure und Salzsaure lost es sich farblos (Kohlehydrate geben 
dunkle Farbungen), aus der heissen salzsauren Losung krystallisirt 
es beim Erkalten in schonen Krystallen wieder aus. Mit concen
trirter Salpetersaure iibergossen, farbt sich Methacetin, wie das 
Phenacetin, sofort tiefgelbroth, oft unter heftiger Reaction und starker 
Erhitzung, beim Erkalten scheidet sich ein krystallinisches gelbes 
Nitroproduct abo Beide Korper unterscheiden sich hierdurch leicht 
von dem Antifebrin, welches sich in concentrirter Salpetersaure 
bekanntlich farblos lOst und sich selbst beim Erhitzen damit nur 
sch wach gelb fiirbt. Eine noch empfindlichere U nterscheidung 
von Antifebrin bietet die bekannte Carbylaminreaction, sowie die 
Reaction mit Bromwasser, indem im ersteren FaIle der characteristisch 
unangenehme Isonitrilgeruch, der sich beim Antifebrin sofort zeigt, 
nicht auftritt und im zweiten Faile in der gesattigten wasserigen 
Losung durch Bromwasser kein Niederschlag entsteht. (S. Phena
cetin S.177.) 

In gleicher Weise giebt das Methacetin die unter Phenacetin 
(s. dieses) aufgefiihrte Indophenolreaction und diejenige mit Chrom
saure. Auch die von Schroder angegebene Reaction zum Nach
weis von Antifebrin im Phenacetin mittels Kaliumnitrit und Plugge's 
Reagens lasst sich direct auf das Methacetin iibertragen. 

Zur U nterscheidung des Methacetin vom Phenacetin ist eine 
augenfallige Reaction noch nicht gefunden. Ausser den Abweichun
gen in Schmelzpunkt und Loslichkeit konnte hochstens zur Erken
nung noch dienen, dass beim Kochen mit einer zur volligen Auf
losung nicht hinreiche~den Menge Wasser das Methacetin zu einer 
oligen Fliissigkeit schmilzt, welche beim Erkalten wieder erstarrt, 
wahrend das Phenacetin, auf gleiche Weise behandelt, nicht schmilzt, 
sondern fest und unverandert bleibt. 
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Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Das Methacetin wurde 1889 von F. Mahnert als Anti
pyreticum empfohlen. Seine Wirkuug ist dem Phenacetin iihnlich. 0,15 gr 
bis 0,2 gr wirken bei fiebernden Kindern temperaturherabsetzend. Von 
N ebenerscheinungen werden besonders bei heruntergekommenen Personen 
profuse Schweisse erwiihnt. Diese Erscheinungen lassen sich jedenfalls 
durch die relativ leichtere Liislichkeit des Metbacetins erklaren, welche 
eine schnellere Resorption des Mittels bedingt. Bei Kindern wird em
pfohlen, die Gabe von 0,3 gr nicht zu iiberschreiten, da in einem Faile 
bei einem tuberculiisen Madchen nach 0,2 gr Methacetin Collaps und Tem
peraturabfall auf 25° eintrat; daher Vorsicht bei der Dosirung. 

Der 1 procentigen Liisung (wie dieselbe zu bereiten ist, wird nicht 
angegeben) sollen faulnisswidrige Eigenschaften zukommen. In 1 procenti
ger Liisung soli es die Zersetzung der Milch und die ammoniakalische 
Gahrung des Harns viillig aufheben. 

In den Drin geht das Methacetin als Paraamidophenol iiber (s. Phen
acetin). Der Drin besitzt reducirende Eigenschaften, obne Zucker zu ent
halten. 

Acidum jodosobenzoicum, J 0 do so b enzoesaure C6 H4 • OJ. 
C02 H. Zur Darstellung (D.R.P. 68574) wird Orthojodbenzoesaure 
in rauchender Salpetersaure geliist, die Liisung aufgekocht und nach 

dem Abkiihlen mit Wasser versetzt. Die ausgeschiedene Jodosobenzoe
saure ist nach einmaligem U mkrystallisiren aus Wasser rein und 
schmilzt bei 209 0 C. Sie diirfte als Jodoformersatz empfohlen werden. 

Salicylessigsaure, Sa licyloxyessigsliure C6 H4 (0 CH2 • C02 H) 
C02H wird nach einer Patentanmeldung in folgender Weise darge

stellt: 

Durch Einwirkung von monochloressigsaurem Natrium auf Dinatrium
salicylat entstebt das N atriumsalz der Salicylessigsaure: 

DinatriumsalicyJat lIfonochlor· 
essigsaures Natrium 

_OCH2 • CO2 Na 
NaCl + C6 H4--

~C02Na 
Salicyle~sigsaures Natrium. 

Durch Zusatz von Salzsaure wird die freie Salicylessigsaure ab-ge
schieden. Man befreit sie durch Aether von beigemengter Salicylsaure 
und krystallisirt sie aus siedendem \Vasser urn. 

Farblose, glanzende bei 188 0 schmelzende Blattchen, in kaltem 
Wasser, Aether, Chloroform und Benzol schwer liislich, leicht IOslich 

in siedendem Wasser und in Alkohol. 
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Salacetolum. 
Salacetol. Acetolsalicylsiiureester. 

C6 H4 • OH • CO2 CH2 • CO • CH3• 

Das "Salacetol" oder del' Acetol-Salicylsal~reester ist ausersehen 
worden, das salicylsaure Natrium und das Salol zu ersetzen; letzteres 
insbesondere deswegen, weil es bei del' Spaltung im Organismus 
Phenol liefert, dessen Resorption manchen Therapeuten bedenklich e1'
scheint. 1m Salacetol ist die Salicylsaure mit einer durchaus ungiftigen 
Substanz, dem Acetonalkohol odeI' Acetol verbunden, und da das Acetol 
als Homologes der einfachsten Glycose, namlich des Glycoaldehyds 
betrachtet werden kann, so konnte man das Salacetol auch als ein 
einfaches GIycosid der Salicylsaure bezeichnen. Dargestellt wird das 
Salacetol durch Hofmann & Schoetensack Ludwigshafen a.fR. 

Das Acetol ist eine sliss schmeckende, bei etwa 147 0 C. siedende 
Fliissigkeit und kann als ein Homologes der einfachsten Glycose, d. i. 
des Glycoaldebydes, betrachtet werden: 

Glycose 

C2 H4 0 

H.CO 
I 

CH2 .OH 
GlycoaJdehyd 

CH3 • CO 
I 
CH2 0H 

Acetol. 

Darstellung. Das Salacetol ist also der Salicylsaureester des Acetols 
und wird dargestellt durch Erhitzen von Monochloraceton mit Natrium
salicylat, wobei folgende Reaction stattfindet: 

~atrinmsalicylat )Ionochloraceton 

CO~ . CH2 • CO . CH 3 

= Na Cl + C6 H4::::::::: 

OH 
Salacetol. 

Das Salacetol krystaIIisirt in feinen, leichten, glanzenden Nadeln 
oder Schuppen, ist sehr schwer in kaltem, nUl' wenig in heissem 
Wasser loslich; in kaltem Alkohol ist es ziemlich schwer, in heissem 
Alkohol und in Aether ist es leicht loslich. Bei 15° C. lost sich 
1 Th. Salacetol in 2200 Th. Wasser oder in 15 Th. Alkohol (90 proc.), 
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III 25 Th. Ricinusol oder in 30 Th. Mandelol oder Olivenol. Der 
Schmelzpunkt liegt bei 71 0 C. Der Geschmack ist schwach bitter. 

Mit Wasser geschiittelt giebt es ein Filtrat, welchern durch 
Eisenchlorid die characteristische VioletWirbung der Salicylsaure er
theilt wird. Beirn Schiitteln mit verdiinnter (0,6 proc.) Natronlauge 
wird es unter gleichzeitiger Verseifung gelOst; nach Zusatz von Salz
saure bis zur sauren Reaction fallt Salicylsaure aus. 

Aufbewahrung. Dnter den indifferentcn Arzneimitteln. 

Anwendung. Therapeutische Versuche uber das Salacetol sind von 
B 0 ur g et- Lausanne angestellt worden. Derselbe hat es mit gutem Er
folge bei acutem und chronischem Rheumatismus und bei Sommerdiarrhoeen 
angewendet. Bei letzteren gab er 2-4 gr pro die in Ricinusol gelost. 
Ferner erachtet Bourget es fUr geboten, die Anwendung des Salacetols 
gegen Cholera zu versuchen. 

Salolum. 

Salol. Salicylsiiure-Phenyliither. Phenylsalicylat. 

C6 R. (OR) CO2 , C6 R 5• 

Das Phenylsalicylat (Salol) wurde 1886 von N enc ky darge8tellt 
und durch Sahli zur rnedicinischen Anwendung empfohlen. Die 
fabrikmassige Darstellung erfolgte zuerst durch die Fabrik von 
Dr. von Heyden's Nachfolger. 

Darstellung. Dieselbe beruht darauf, dass durch Einwirkung 
wasserentziehender Substanzen auf ein Gemenge von Salicylsaure 
und Phenol unter Austritt von Wasser der Salicylsaure-Phenylather 
entsteht: 

C6 H4 (OH) CO OR 
Salicylsaure 

CG H4 (OH) COO CG Rs 
Salicylsaure·Phenyliither. 

Als wasserentziehende Mittel (Condensationsmittel) konnen benutzt 
werden: Phosphorchloride, Zinkchlorid, Kaliumbisulfat, Phosgen. 

1. (Nach N encky und von Heyden.) Moleculare Mengen von 
Natriumsalicylat und Phenolnatrium werden bei hOherer Temperatur mit 
Chlorphosphor - in der Technik wird in del' Regel Phosphoroxychlorid 
benutzt - langere Zeit erhitzt. Unter Bildung von Natriummetaphosphat 
und Natriumchlorid entsteht durch diese Reaction Salicylsaure-Phenyl
ather: 

2 C6 Hs 0 Na + 2 C6 Ht (OH) COO Na + PO C13 

Phenolnatrium Natriumsalicylat 

= 3 Na Cl + P03 Na + 2 Cs H4 (OH) COO U6 Hs 
Salicylsiiure-Phenylather. 
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Das Reactionsproduct wird in Wasser eingetragen und so lange aus
gesiisst, bis es von Natriumchlorid uud Natriumphosphat der Hauptsache 
nach befreit ist, schliesslich aus Alkohol umkrystallisirt. Durch langsame 
Krystallisation kann man es in wohlausgebildeten tafelfiirmigen (monokli
nen?) Krystallen gewinnen, durch gestiirte Krystallisation erhalt man es 
als ein grobes krystallinisches Pulver. 

2. (Nach Eckenroth.) Natriumsalicylat und Phenolnatrium in mole
cularen Verhaltnissen werden innig vermengt in einen Kolben gebracht, 
welcher mit einem doppelt durchbohrten Gummistopfen versehen ist. Durch 
die eine Oeffnung geht eine fast bis auf den Boden des Kolbens reichende 
Glasriihre, welche iiber dem Stopfen im rechten Winkel gebogen und mit 
einer Phosgenleitung in Verbindung steht; durch die andere Oeffnung 
bringt man eine ca. 2 Meter lange Glasriihre an, welche als Abzugsriihre 
benntzt wird. 

Darauf lasst man einen langsamen Strom Phosgengas einwirken; an
fangs'tritt Erwarmung ein, welche jedoch bald nachlasst; man muss nnn 
den Kolben auf dem 'Wasserbade erwarmen nnd so die Reaction unter
stiitzen. Dieselbe ist beendigt, wenn eine kleine Probe an Wasser kein 
Phenol mehr abgiebt. 

Hierauf wird die Phosgenleitung abgeklemmt, del' Kolben noch etwa 
eine halbe Stnnde auf dem Wasserbade erhitzt, urn den Ueberschuss von 
Phosgen zu verjagen, und dann die Reactionsmasse mit Wasser behandelt, 
wodurch das entstandene Chlornatrium entfernt wird. Das restirende Salol 
wird durch Mteres Umkrystallisiren aus Alkohol vollkommen gereinigt. 
Die Reaction verlauft nach del' Gleichung 

3. Nach Ern est entsteht Salol schon durch Erhitzen von Salicyl
saure allein auf 220 0 C. im Kohlensaurestrom, indem sich ein Theil del' 
Salicy Isaure in Kohlensaure und Phenol spaltet und dieses letztere sich 
mit der noch vorhandenen Salicylsaure verbindet. 

Eigenschaften. Salol ist ein weisses Pulver, das unter dem 
Mikroskop betrachtet, aus tafelformigen Krystallen bestehend sicb 
erweist, odeI' es stellt durcbsicbtige tafelformige Krystalle dar. Es 
besitzt schwach aromatischen Geruch, ist indessen, weil in Wasser 
so gut wie unloslich, nahezu gescbmacklos. Es lost sich in 10 Th. 
Alkohol odeI' in 0,3 Th. Aether, auch in Chloroform. Giebt man 
von einer alkoholischen Losung etwas in Wasser, so ent8teht eine 
Fliissigkeit von emulsionartigem Aussehen, welche kleine Mengen 
Salol in feiner Vertheilung suspendirt enthalt. Das Salol schmilzt 
in reinem Zustande zwischen 42 und 43° C. Auf dem Platinblech 
erhitzt, verbrennt es mit stark russender Flamme, ohne einen Rlick

stand zu hinterlassen. 
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Wahrend alkoholische Losungen von Carbolsaure oder Salicyl
saure mit Eisenchlorid eine blaue bez. violette Farbung erzeugen, 
bringt eine alkoholische Losung von Salol in wasseriger Eisenchlorid
losung eine Triibung, aber keine Farbung hervor. Dagegen bringt 
Eisenchlorid in einer alkoholischen Salollosung die characteristische 
VioletWirbung hervor. 

Bromwasser flillt aus der alkoholischen Losung ein weisses 
Pulver, Monobromsalol, welches aus Alkohol auskrystallisirt lange 
Nadeln bildet. 

Mit Natronlauge erwarmt, lost sich das Salol auf; nach Zusatz 
von Salzsaure bis zur sauren Reaction fiillt Salicylsaure aus, da durch 
das Kochen mit Natronlauge der Aether verseift wird, indem sich 
Natriumsalicylat und Phenolnatrium bilden. 

Priifung. Salol muss farblos, geschmacklos und nahezu geruch
los sein. Ein stark aromatischer, dem Wintergriin-Oel sich nlihernder 
Geruch ist einer Verunreinigung zuzuschreiben; reine Pr1iparate zeigen 
diesen Geruch nur in seh1' geringem Grade. - Es darf ferner feuchtes 
blaues Lackmuspapier nicht roth en (freie Saure, z. B. Salicylsaure 
oder Phosphorsaure). - Mit 50 Th. Wasser geschiittelt, muss es 
ein Filtrat liefern, welches weder durch Eisenchloridlosung (1 Liquor 
Ferri sesquichlorati + 19 Wasser) violett gefarbt (Carbolsaure, 
Salicylsaure), noch durch Baryumnitrat- oder Silbernitratlosung 
(weisse Triibung = Sulfate bez. Chloride) verandert werden darf. 
- Del' Schmelzpunkt des Praparates muss zwischen 42 und 43° C. 
liegen. Hierbei ist nicht ausser Acht zu lassen, dass schon ein sehr 
geringer Feuchtigkeitsgehalt des Praparates den Schmelzpunkt er
heblich herunterdriickt. Es 1st daher unbedingt nothwendig, das 
Praparat vor diesel' Bestimmung d urch Stehenlassen ii ber Schwefel
saure gut zu trocknen. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneistoffen. 
Anwendung. Das Salol findet innerlich als Ersatz der Salicylsaure 

und des Natriumsalicylates Verwendung als Antiparasiticum, Antipyreticum, 
hauptsachlich aber bei Rheumatismen und bei auf rheumatischen Afi'ectionen 
beruhenden Erkrankungen. Bei acuten Rheumatismen wird es als prompt 
wirkend geriihmt, bei atypischem Gelenkrheumatismus soIl es wirkungslos 
sein. - Die antipyretische Wirkung tritt nach grosseren Dosen (2-3 gr) 
sicher ein, Gaben unter 0,5 gr sind ohne Erfolg. Neuerdings wird es bei 
Dysenterie und bei Cholera geriihmt. Einzelgaben sind 1 gr, Tagesgaben 
5-8 gr. - Der Drin nimmt nach Salolgebraueh die Eigenschaften des 
Carbolharns an; er wird olivengriin, bei langerem Gebrauche des Mittels 
griinsehwarz. Durch Ausschiitteln des Harns mit Aether lasst sieh in den 
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meisten Fallen die als Spaltungsproduct vorhandene Salicylsaure isoliren. 
Comprimirte Tabletten sind stets unter Zusatz von Starke zu bereiten. 
- Aeusserlich benutzt man es in Substanz als Antisepticum und 
Desodorans ahnlich wie Jodoform, ferner als Streupulver und in Form 
von aromatischen Tincturen als Zusatz zu Mundwasser. 

Salol-Strenpnlver: Saloli 0,5, Amyli 50,0. 

Salol-Mnndwasser: I. Caryophyll., Cort. Cinnarn. ceyl., Fruct. 
Anisi stellati ;;;. 20,0 Coccionellae 10,0 Spiritus 2000,0. Digere per 
dies octo: in colatura solve: 01. Menth. pip. 10,0, Saloli 50,0. (Sahli.) 

II. Saloli 5,0, Spirit. dil. 100,0, Tinct. Coccionellae 4-5,0, Ol. 
Menth. pip. gtt. 2. OJ. Rosarum gtt. 3. (Fischer.) 

Campher-Salol, ein moleculares Gemisch von Campher und 
Salol in dem Verhaltniss ClO H16 0 . C13 HIO 0 3 ist eine hellgelbliche, 
olige Fllissigkeit. 

Dijodsalol, C6 H2 J 2 (OH) CO2 C6 H5, Dijodsalicylsaure-Phenyl
ester. Durch Condensation von Dijodsalicylsaure mit Phenol er
halten, bildet ein geruch- und geschmackloses Krystallpulver. Schmelz
punkt 133 0 C. Bisher noch nicht therapeutisch angewendet, aber 
vielleicht bei Hautkrankheiien brauchbar. 

Nitrosalol, C6 H4 (OH) CO2 , C6 H4 N02, Salicylsaure-p-Nitrophe
nylester. Durch Condensation von Salicylsaure mit p- Nitrophenol 
zu erhalten. Gelblich-weisses, geruch- und geschmackloses Krystall
pulver, unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und in Aether. 
Schmelzpunkt 148° C. Wird durch Alkalien und im Darme in Sali
cylsaure und p-Nitrophenol gespalten. 

Methylsalol, C6 Ha (OB) (CHa) CO2 , C6 H5 ist Parakresotinsaure
Phenylester. 

Phenosalyl besteht aus 9Th. Phenol, 1 Th. Salicylsaure, 2 Th. 
Milchsaure und 0,1 Th. Menthol, ist natlirlicb eine Mischung und 
solI alsAntisepticum verwendet werden. 

Meta-Kresalol, C6 H4 (OH) CO2 , C6 H4 . CHao Salicylsaures 
Meta-Kresol, salicylsaurer Metakresylather. Durch Con
densation von Salicylsaure mit m-Kresol darzustellen. Farblose 
Krystalle, unloslicb in Wasser, loslich in Alkohol und in Aether, 
gerucblos, fast gescbmacklos. Schmelzpunkt 73-740 C. Zerfallt 
beim Kochen mit Natronlauge, ebenso im Darm, zu m-Kresol und 
Salicylsaure. Wirkung und Anwendung wie Salol. 

Para - Kresalol, C6 H4 (OH) CO2 C6 H4 • CHao S alicy lsaures 
Para-Kresol, salicylsaurer Parakresylatber. Durch Con den-
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sation von Salicylsaure mit p-Kresol darzustellen. Farblose Krystalle 
unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und in Aether, geruchlos und 
fast geschmacklos. Schmelzpunkt 39-400 O. 

Zerfallt beim Kochen mit Natronlauge, ebenso im Darme, zu 
Salicylsaure und p-Kresol. Das im Darme abgespaltene p-Kresol 
fiudet sich im Urine zum Theil als atherschwefelsaures Salz, zum 
Theil als p.Oxybenzoesaure wieder. 

Wirkt wie Salol, ist aber wirksamer und doch ungiftiger (man 
denke an Phenol und Kresol!) als dieses. Anwendung bei Rheuma
tislilus und in den Anfangsstadien der Oholera. 

Salicylamid, 0 6 H4 (OH) 00 NH2. Salic y I saureami d. Von 
N es bi tt in die Therapie eingefuhrt. Entsteht durch Einwirkung 
von trocknem Ammoniak auf Salicylsauremethylestel' 

C6 HJ (OH) . CO 99II3±II NH2 = CH3 • OH + C6 H4 (OH) CO . NH2• 

Farbloses oder gelblich-weisses, leichtes Krystallpulver, geschmack
los, in Wasser etwas leichter loslich als Salicylsaure, loslich in AI
kohol und in Aether. Schmelzpunkt 1380 O. Die wasserige Losung 
wird durch Eisenchlorid violett gefarbt. Durch Erhitzen mit Natron
lauge wird Salicylamid in Natriumsalicylat ubergefiihrt unter Ent
weich en von Ammoniak. 

Salicylamid wirkt wie Natriumsalicylat, abel' in kleineren Dosen, 
auch zeigt es starkere analgetische Wirkung. Auf Respiration und 
Blutdruck aussern medicinale Gaben keine besondel'e Wirkung. Dosis 
mehrmals taglich 0,2-0,3 gr. 

Calciumsalicylat, Calci urn salic y Jicurn (07 H5 03)20a+ 2H2 0. 
Es ist empfohlen worden, dieses Salz durch U msetzen von Oalcium
chlorid mit Natriumsalicylat in conc. Losungen zu bereiten. Viel 
zweckmassiger ist es, Salicylsaure bei Gegen wart von Wasser mit 
eisenfreiem Oalciurncarbonat zu neutralisiren und die filtrirte 
Losung durch Eindampfen zur Krystallisation zu bringen. Man er
halt so farblose octaedrische KrystalIe, welche in kaltem Wasser 
schwierig, leichter in siedendem Wasser loslich sind. Rothfal'bung 
der Kl'ystalle l'iihrt in der Regel von einem geringen Eisengehalte her. 

Man wendet das Calciumsalicylat entweder fUr sich oder in Verbindung 
mit Wismuthsalicylat an als desinficirendes Mittel bei Magen- und Darm
catarrhen. Die Dosis ist 0,5-1,5 gr. 

Dijodsalicylsaure , A c i dum d i j 0 d 0 s a I icy I i cum 
Os H2 J 2 (OH) 002 H wird dargestellt durch Einwirkung von Jod 

Fischer. 6. Aufl. 13 
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und Jodsaure auf Salicylsaure in alkoholischer Lasung. Zur Rein
darstellung fiihrt man die Saure in das schwerlOsliche Natriumsalz 
iiber, reinigt dasselbe durch Umkrystallisiren und gewinnt aus dem
selben die Saure durch Zersetzen mit Salzsaure. 

Weisses, aus Nadeln bestehendes, mikrokrystaIlinisches Pulver, 
welches bei 220-230° unter Zersetzung schmilzt. Es schmeckt 
siisslich, abel' nicht atzend. Laslich in 1500 Th. kaltem odeI' 660 Th. 
siedendem Wasser, leicht laslich in Alkohol und in Aether. Die 
kalt gesattigte Lasung reagirt sauer und wird durch Eisenchlorid 
blauviolett geflirbt; sie fliIlt Eiweisslasung nicht. Durch Silbernitrat 
erfolgt in der wasserigen Lasung schwache Triibung, durch Blei
acetat ebenfalls schwache, d urch Zusatz von Essigsaure in Lasung 
gehende Triibung. Durch Einwirkung von rauchender Salpetersaure 
auf die Dijodsalicylsaure wird Jod abgespaltcn. 

Dijodsalicylsaure wirkt analgetisch, antithermisch, antiseptisch nnd die 
Herzthatigkeit hemmend. Man wendet sie bei Arthritis blenorrhagica und 
Rheumatismus an Stelle von Salicylsaure in Gaben von 1,5-4,0 gr pro die 
an. Aetzende Eigenschaften kommen der Dijodsalicylsaure kaum zu. 

Dijodsalicylsaures Natrium, N atriu m j 0 dosalicylicum, 
C6H2J2(OH)C02Na+21/2H20 wird durch Neutralisiren del' obigen 
Saure mit Natriumcarbonat erhalten und bildet weisse Blattchen oder 
lange platte Nadeln, welche in 50 Th. Wasser von 20° laslich sind. 
Es wirkt analgetisch, antiseptisch und antithermisch und wird zur 
Anwendung bei parasitaren Hautkrankheiten empfohlen. 

Natrium sulfosalicylicum, Saure s s alicy lsulfosa ures 
Natrium CSH3 (OH)C02HS03 Na. Wird durch Dr. von Heyden'S 
N achfolger durch Einwirkung von Schwefelsaure und Salicylsaure 
und Sattigung der so erhaltenen Salicylsulfosaure mit Natriumcar
bonat dargestellt. Farblose Krystalle, laslich in 25-30 Th. Wasser. 

Die wasserige Lasung reagirt sauer und giebt mit Eiweiss einen 
in Kochsalz unlaslichen Niederschlag. Durch Eisenchlorid entsteht 
in der wasserigen Lasung eine weinrothe Farbung, welche durch Zu
satz verdiinnter Schwefelsaure aufgehellt wird. Durch Baryum
chlorid, eben so durch Silbernitrat wird die wasserige Lasung nicht 
getriibt. Auf Zusatz von Bleiacetat bleibt sie zunachst klar, platzlich 
scheidet sich ein Krystallmagma des Bleisalzes aus, welches in sie
dendem Wasser leicht laslich ist. 

Als Ersatz des Natriumsalicylates bei Gelenkrheumatismus em
pfohlen. 
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Natrium dithiosalicylicum. 

Dithiosalicylsaures Natrium I und II. 

Unter obigem Namen werden von der chemischen Fabrik 
Dr. von Heyden's Nachf. zwei augenscheinlich isomere Verbindungen 
in den Handel gebracht. 

Darstellung. D. R. P. 46413 und 51 710. Man erhitzt gleiche Mole
cule Salicylsaure und Chlorschwefel (bez. Bromschwefel oder Jodschwefel) 
lang ere Zeit auf 120 bis 150 0 , wo bei unter Entweichen von Chlorwasser
stoff lebhafte Reaction erfolgt. Der Darstellungsvorgang lasst sich durch 
folgende Gleichung ausdriicken: 

2HCI + 
OH 

S- C6 H3< no H I J 2 

S C H <C02 H' 
- 6 3 OH 

Nach beendigter Einwirkung lost man die hellgelbe harzige Masse in 
Natriumcarbonatl6sung auf (wobei Schwefel zuriickbleibt) und fallt aus del' 
Losung die freie Dithiosalicylsaure durch Zusatz von Salzsaure. Es hat 
sich nun herausgestellt, dass das so erhaltene Product ein Gemenge 
zweier Sauren ist, welche sich durch die Natriumsalze trennen lassen. Zu 
diesem Zwecke wird die Losung der Natriumsalze mit Kochsalz ausge
salzen, wodurch nur das Salz No. I unloslich abgeschieden wird, wahrend 
das SaJz No. II in Losung bleibt. Die Trennung ist auch dadurch moglich, 
dass man die vollig trocknen Natriumsalze mit siedendem Alkohol extrahirt, 
welcher nur das Salz No. II in Losung bringt. Man scheidet schliesslich 
aus den auf die eine oder die andere Weise getrenuten Natriumsalzen die 
freien Sauren durch Zusatz von Salzsaure ab und fiihrt diese durch Neu
tralisation mit Natriumcarbonat wieder in die Natriumsalze iiber. 

Natrium dithiosalicylicum I bildet ein gelbliches, amorphes, 
etwas hygroskopisches Pulver von alkalischer Reaction. Es giebt 
mit Wasser eine klare, etwas braunliche Losung. Die letztere wird 
durch Sauren zunachst milchig getriibt, aHmalig baHt sich die aus
geschiedene Saure zu einem gelblich-braunlichen Harze zusammen. 
In del' wasserigen Losung entsteht durch Eisenchlorid violette Fal
lung, durch Bleiacetat ein gelblicher Niederschlag, welcher durch 
Erhitzen mit Natronlauge in dunkles Bleisulfid iibergeht. Mit Silber
nitrat entsteht gelatinose braunliche Fallung, beim Erhitzen wird 
dunkles Silbersulfid abgeschieden. 

Natrium dithiosalicylicum II ist em graues, hygroskopisches, 
in Wasser leicht losliches, amorphes Pulver. Die wasserige Losung 
ist braunschwarz und reagirt alkalisch. Durch Sauren entsteht in 

13* 
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ihr schmutzig weisse Fallung, welche sich bald zu einem dunklen 
Harze zusammenballt. Durch Eisenchlorid entsteht violette Fallung. 

Zur Anwendung gelangt zur Zeit vorzugsweise das als No. II be
zeichnete Salz. Nach Hueppe wirkt es antiseptisch, tiidtet z. B. in 
20 procentiger Liisung Milzbrandsporen nach 45 Minuten. Lin d en born 
empfiehlt es bei Gelenkrheumatismus. Anfangsdosis 2 bis 5 gr, darauf 
zweistundlich je 1 gr, taglich 4 bis 10 gr. Bei Gonitis gonorrholca fruh 
und abends je 0,2 gr. Als Vorzuge VOl' dem Natriumsalicylat, als des sen 
Ersatz es auftritt, werden angefiihrt, dass selbst in langwierigen Fallen 
weder chronischer Gelenkrheumatismus noch Steifigkeit del' Gelenke zu 
Stande kommt. Es verursacht kein Ohrensausen, auch keine Nephritis, 
beeinflusst vielmehr Albuminurie in giinstiger Weise. Ueber die Aus
scheidung ist nichts sicheres bekannt; im Urin ist weder die unveranderte 
Saure, noch Salicylsaure nachweisbar. 

Dithion. Unter dies em Namen ist das Gemisch der beiden (nicht 
getrennten) dithiosalicylsauren Natriumsalze zu verstehen. 

Thioform. Unter diesem Namen bringen Speyer & Grund das 
basische Wismuthsalz einer Dithiosalicylsaure in den Handel. L. Hoff
mann empfiehlt es als ungiftiges und austrocknendes Antisepticum in der 
Wundbehandlullg, bez. als Jodoformersatz. 

Salophen. 

Acetylparaamidophenolsalicylsiiureester. 

Cs B4 (OB) CO2 , Cs B4 NB • CO CB3• 

Das Salophen wurde 1891 von den Farbenfabriken vorm. 
Fried. Bayer & Co. in Elberfeld in den Handel gebracht, urn eine 
dem "Salol" ahnliche Verbindung darzubieten, welche bei del' Spal
tung im Organism us nicht die immerhin toxische Carbolsaure, son
dern eine verhaltnissmassig ungiftige Verbindung, namlich das Acetyl

paraamidophenol liefert. 
Darstellung. Dieselbe erfolgt nach einem etwas complicirten, 

durch Patent geschiitzten Verfahren: 

Man condensirt zunachst unter Anwendung von Phosphoroxychlorid 
S alicy Is a ure mit Parani tro phenol zu Salicylsaure-Nitrophenolester. 

Salicylsaure p-Nitrophenol SaUcy lsa urenitrophenol 

Der so erhaltene Salicylsaure-Nitrophenolester wird durch Reduction 
in Salicylsaureamidophenolester verwandelt und diesel' darauf durch Ace
tyliren in Acetylparaamidophenol-Salicylsaureester, d. i. Salophen, uber
gefiihrt: 
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2) C H < OH / H HO OC CH" 
6 4 CO2, C6 H4 . N '" + 

H 
SalicyIsiinre-Amidopbenolester 

OH 
H2 0 + C6 H4 < CO2, C6 H4 . N < ~H3 CO 

Salopben. 

Das erhaltene Endproduct wird dUTCh Umkrystallisiren aus Benzol 
oder Alkohol rein dargestellt. 

Eigenschaften. Das Salophen, dessen Salicylsauregehalt rund 
51 % betrligt, bildet kleine, dUnne Blattchen, welche ohne Geruch 
und Geschmack, sowie neutral sind. Es ist in kaltem Wasser fast 
unloslich; etwas loslich in heissem Wasser. Alkohol und Aether 
losen, namentlich in der Warme, betrachtliche Mengen. Es schmilzt 
bei 187--188° und verbrennt auf dem Platinbleche mit stark russender 
Flamme, ohne einen RUckstand zu hinterlassen. Sehr leicht und 
schon iu del' Klilte lost sich das Salop hen in atzenden Alkalien. -
Kocht man eine solche alkalische Losung, so wird letztere von der 
Oberflache aus blau, verliert aber diese Farbung bei erneuertem 
Kochen, und nimmt sie bei Luftzutritt wieder an. Wird die Losung 
alsdann mit Salzsaure Ubersattigt, so lasst sich durch Aether Salicyl
saure ausschUtteln, wahrend die durch Aether von Salicylsaure be
freite Losung die Indophenolreaction (s. S. 169) giebt. Daraus er
giebt sich, dass durch das Erhitzen des Salophens mit atzenden 
Alkalien eine Spaltung desselben in Salicylsaure und Acetylpara
amidophenol erfolgt ist. - Die Anwesenheit der Acetylgruppe im 
Salophen wird dadurch bewiesen, dass beim Erwarmen des letzteren 
mit cone. Schwefelsaure und Alkohol Geruch nach Essigather auftritt. 

Tropft man eine alkoholische Salophenlosung in wasseriges 
Eisenchlorid ein, so entsteht lediglich milchige TrUbung; dagegen 
erz.eugt Eisenchlorid in einer alkoholischen SalophenlOsung violette 
Farbung. 

Priifung. Die Identitat des Salophens ergiebt sich daraus, dass 
dasselbe, in der bei Antifebrin beschriebenen Weise behandelt, die 
Indophenolreaction giebt, wahrend del' Schmelzpunkt bei 187 bis 
188 0 liegt. 
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Die Reinheit ergiebt sich aus der Farblosigkeit des Praparates 
und aus dem zutreffenden Schmelzpunkte. - Die Losung in cone. 
reiner Schwefelsaure sei farblos. (Farbung durch heterogene orga
nische Beimengungen.) - Werden 0,2 gr Salophen mit 20 ccm Wasser 
geschiittelt, so werde das Filtrat weder durch Silbernitrat (Chlor) 
noch durch Baryumnitrat verandert. (Schwefelsaure). - Erhitzt, 
verbrenne es ohne einen Riickstand zu hinterlassen (unorganische 
V erunreinigungen). 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzeimitteln. 

Anwendung. Nach innerer Anwendung wird das Salophen durch den 
alkalischen Darmsaft in Salicylsiiure und Acetyl-p-amidophenol gespalten. 
Der ersteren kommen antiseptische, dem letzteren antipyretische Eigen
schaften zu. Guttmann hat gute Erfolge mit 3-5 gr Salophen pro die 
bei acutem Gelenkrheumatismus mit hohem Fieber gesehen, doch diirfte 
das Praparat iiberall da angewendet werden kiinnen, wo bisher Salol ge
geben wurde. Ueber die relative Ungiftigkeit hat Si e bel berichtet. 

Ueber Saliphen s. S.180. 

Saccharinum. 

Saccharin. Benzoesiiure-Suljinid. 

CO 
C6 H4 < 802 > NH. 

Unter dem Namen "Saccharin" werden gegenwartig zwei von 
einander sehr verschiedene Substanzen verstanden, welche wohl aus
einander zu halten sind. 

Die eine, das Saccharin-Peligot, von ihremEntdecker durch 
Behandeln einer siedenden Losung von Starkezucker mit Kalk er
halten, hat die Zusammensetzung C6 HlO 0 5 , steht somit den Kohle
hydraten nahe, besitzt aber eigenthiimlicher Weise keinen siissen, 
sondern schwach bitteren Geschmack. - Die andere, Saccharin
Fahlberg, von Fahlberg & List dargestellt, ist ein Derivat der 
aromatischen Reihe von der Zusammensetzung C7 H5 S03 N und be
sitzt eine Siissigkeit, wie sie kein anderer bisher bekannter Kiirper 
aufzuweisen hat. Dieses letztere Praparat, das Saccharin-Fahl
berg, ist dasjenige, welches uns in den Iiachstehenden Ausfiihrungen 
beschaftigen wird. Seine wissenschaftlichen Namen sind von der 
obigen Formel abgeleitet: A nhydro - Ortho - Sulfamin ben zoe
saure, oder Orthosulfaminbenzoesaureanhydrid, auch Ben
zo esa uresulfi n id. 
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Darstellung. (D. R. P. No. 35211.) Toluol C6 Hs CH3 wird mit ge
wohnlicher conc. Sehwefelsaure bei eiuer 100 0 C. nieht libersteigenden Tem
peratur behandelt, wobei sich Orthotolnolsulfonsaure und Paratoluolsulfon
saure bilden. 

(1) 
(4) 

Toluolsulfonsau1'e (01'tho) (Para). 

Die entstandenen Sulfonsauren werden durch die Calciumsalze hindurch 
(durch Natriumcarbonat) in die Natriumsalze iibergeflihrt. Die troclmen 
N atriumsalze werden mit Phosphortrichlorid gemischt und ein Chlorstrom 
unter bestandigem Umrlihren llber das Gemisch geleitet. 

1. P Cl3 + CJ 2 = P CJ, 
Phosphortrichlorid Phospho1'pentachlorid 

(1) (1) 
(2) (4) 

l'hosph01'oxychlo1'id Toluolsulfochlo1'id Ortho Para. 

Nach Beendigung der Umsetzung wird das gebildete Phosphoroxy
chlorid abdestillirt und das Gemisch der entstandenen Toluolsulfocbloride 
(Ortbo und Para) stark abgekiihlt. Das Paratoluolsulfocblorid krystallisirt 
aus, das Orthotoluolsulfochlorid bleibt fliissig und wird durch Centrifugen 
abgesondert. 

Durch Ueberleiten von trocknem Ammoniakgas oder durch Mischen 
mit Ammoniumcarbonat oder -bicarbonat wird das Orthotoluolsulfochlorid 
in das Orthotoluolsulfamid iibergefiihrt, 

(1) 

(2) 

welches in Wasser schwer loslich ist, daher vom beigemengten Chi or
ammonium durch Auswaschen befreit werden kann. 

Durch Oxydation, indem man das Amid in eine stark verdllllnte 
Kaliumpermanganatlosung eintragt, und in dem Grade wie freies Alkali 
und Alkalicarbonat entstehen, diese durch vorsichtigen Zusatz von Sauren 
abstumpft, wird das Amid in Benzoesauresulfinid iibergefiihrt. Es resultirt 
zunachst eine Losung des orthobenzoesulfaminsauren Kaliums, 

1. 
K 01010 0 Mn 

1
- = 2 Mn O2 + K2 0 + 3 0 

K 0 0 0 0 Mn Mangan· 
2 Mol. Kaliumpermanganat superoxyd 
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2. 

3. 

Saccharinum. 

COOH 
Hz 0 + C6 H~::::::::: 

S02 - NH~ 
Orthosulfaminbellzoesaure 

COOK 
= H 2 0 + C6 H;--

-----S02 NHz 
Orthosulfaminbenzoesaures Kalium 

welche vom ausgeschiedenen Mangansuperoxyd getrennt wird. Auf Zusatz 
von Saure zu dieser L6sung scheidet sich nicht die freie Orthosulfamin
benzoesaure aus, wie man erwarten soIlte, vielmehr spaltet sich dieselbe 
in Wasser und das Orthosulfaminbenzoesaureanhydrid (d. i. Benzoesaure
sulfinid oder Saccharin). 

4. 

5. 

____ CO OH 
KCl+ C6 H4 

~--cS02NHH 
Orthosulfaminbenzoesanre 

_--- CO _____ 
H2 0 + C6 H4 Nfl 

----- S02---
Orthosulfaminbenzoesanreanhydrid. 

Eigenschaften. Das Saccbarin ist ein weisses, scbon in geringen 
Quantitaten sebr suss schmeckendes Pulver. Dnter dem Mikroskop 
betracbtet lassen sich undeutUch ausgebildete Krystalle wahrnehmen. 
Bei gewobnlicher Temperatur besitzt es einen bittermandelahnlichen 
Geruch in sehr schwachem Grade, beim Erbitzen libel' 200 0 tritt 
dieser Geruch in sehr deutlich wahrnehmbarer Weise auf. In 
kaltem Wasser ist das Praparat nul' wenig loslich. 1 Th. desselben 
erfordert etwa 400 Tb. Wasser von 15° C. zur Losung. Die Losung 
reagirt sauer und schmeckt intensiv suss. Etwas lOslicher als in 
kaltem Wasser ist das Praparat in warmem und sebr gut loslich in 
(28 Th.) siedendem Wasser. Aus einer mit siedendem Wasser dar
gestellten gesattigten Saccbarinlosung scheidet sich das Saccharin 
wahrend des Erkaltens in Krystallen aus, welcbe zuweilen nadel
formig, zuweilen kurz und dick sind und wabrscheinlich dem mono
klinen System angeboren. 

-Viel leicbter loslich als in Wasser ist das Saccbarin in Aetber 
und noch viel leichter als in diesem in (30 Th.) Alkohol. Beach
tens werth ist noch, dass die Loslichkeit des Saccbarins auch in 
Wasser bedeutend gesteigert wird, wenn man die Losung bestandig 
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mit Kalilauge oder Kaliumcarbonatlosung - welche tropfenweise 
zugesetzt werden - neutralisirt (s. unten). Sauert man solche neu
tralisirte, einigermaassen concentrirte Losungen mit Salzsaure wieder 
an, so fallt das Saccharin wieder aus. Die characteristischste Eigen
schaft des Saccharins ist sein susser Geschmack, welcben man nocb 
in einer neutralisirten Liisung von 1 gr auf 70000 gr destillirten 
Wassers deutlicb wabrnimmt. Der susse Geschmack des gewiihn
lichen (Rohr-)Zuckers kann in gleicher Weise nur wahrgenommen 
werden, wenn das Verhaltniss 1 gr Zucker auf 250 gr Wasser betragt. 
Saccharin ist demnach 280 mal susser als der gewiihnliche Handels
zucker. 

In chemischer Hinsicht zeigt das Saccharin alle Eigenschaften 
eines Saureanhydrides, dessen Hydrat nicht bestan"dig ist. Die 
wasserige Liisung zunachst enthalt wahrscheinlich das Orthosulfamin
benzoesaurehydrat, welches sich indessen schon beim Eindampfen 
(ahnlich wie Metakohlensaure, Schweflige Same, Arsenige Same) in 
das Anhydrid und in Wasser spaltet. Auch die Aufliisung des 
Saccharins in kohlensauren oder atzenden Alkalien findet in del' 
Weise statt, dass sich die Salze der Orthosulfamin benzoesaure bilden, 

CO OK 
C6 H4< >NH + I 

802 H 
Saccharin 

COOK 
CGH4< 

802 -NHH 
Orthos111faminbenzoesaures Kalium. 

aus denen dann durch starkere SaUl"en wieder das Anhydrid abge
schieden wird. (S. vorher.) 

Priifung. Eine Mischung von Saccharin mit Soda auf Kohle VOl' 

dem Liithrohr erhitzt, gebe eine Schmelze, welche die Hepar-reaction 
zeigt (Identitat). Beim Erhitzen schmelze das Saccharin etwa bei 
200 0 C. Wird es auf dem Platinblech bei Luftzutritt erhitzt, so 
schmilzt es zunachst unter Verbreitung nach Bittermandeliil riechen
der Diimpfe, schliesslich verbrennt es, ohne einen Ruckstand zu 
hinterlassen. (Unorganische Verunreinigungen.) - 0,2 gr Saccharin, 
mit 10 gr reiner Schwefelsaure ubergossen, sollen sich unter Um
schutteln aufliisen. Die Liisung darf bei Wasserbadtemperatur inner
halb 10 Minuten Braunfarbung nicht annehmen. (Kohlehydrate.)-
0,2 gr Saccharin sollen sich in 5 ccm Kalilauge zu einer ldaren Flus
sigkeit aufliisen, aus welcher auf Zusatz von Salzsaure nach dem 
Erkalten sich das Saccharin wieder ausscheidet. Die mit Kalilauge 
bewirkte Liisung darf sich selbst bei Hingerem Erhitzen nicht farben. 
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(Traubenzucker.) - Eine Losung von 0,2 gr Saccharin in 5 cern 
Kalilauge werde mit 5 ccm Fehling'scher Losung gemischt und er
warmt. Die Fliissigkeit darf kein rothes Kupferoxydul abscheiden. 
(Traub en zucker, Milchzucker.) 

Wird das Saccharin auf einem Filter mit der mehrfachen Menge 
Wasser iibergossell und das Filtrat mit einer zehnfachen Menge 
Wasser gemischt, so darf Eisenchlorid darin weder eine Fallung, 
noch eine violette Farbung hervorrufen. (Salicylsaure, Benzoesaure.) 
- Man lost 0,2 gr Saccharin mit Hiilfe von Natriumcarbonatlosung in 
4-5 ccm Wasser auf, fiigt Kupfersulfatlosung hinzu, bis kein Nieder
schlag mehr erfolgt und filtrirt yom Kupfersaccharillat abo Die 
Fliissigkeit wird nach Zusatz von Natronlauge zum Sieden erhitzt. 
War das Saccharin rein, so entsteht ein dunkler Niederschlag; farbt 
sich die Fliissigkeit dagegen azurblau, so war Man nit zugegen. 

Anwendung. Das Saccharin ist kein Arzneimittel im eigentlichen 
Sinne des W ortes. Immerhin aber verdient es Beachtung wegen seines 
ausserordentlich siissen Geschmackes. 

In der Medicin dient es hauptsachlich zum Versiissen der fiir Diabe
tiker bestimmten Nahrungs- und Genussmittel. Soweit die Erfahrungen 
gegenwartig reichen, kann als sicher angenommen werden, dass das Saccharin 
nicht resorbirt wird, sondern den Verdauungscanal unverandert verliisst.
Man will beobachtet haben, dass reines Saccharin die Eiweissverdauung 
in geringem Maasse dadurch hemmt, dass es sich auf das zu verdauende 
Material auflagert, eine Eigenschaft, welche iibrigens schon dem Natrium
salze nicht mehr nachgesagt werden kann. 1m Allgemeinen kann man 
auch den dauernden Genuss solcher Mengen Saccharin, wie sie der Mensch 
in seinen Speisen und Getriinken zu sich nimmt, als vollig unschadlich 
bezeichnen. Saccharin ist kein Nahrungsstoff, sondern als Gewiirz aufzu
fassen. 

Ferner werden Verbindungen des Saccharins mit organischen 
Basen (Alkaloiden) dargestellt, in denen der dies en Korpern sonst 
eigene Geschmack wesentlich abgeschwacbt ist. Man erhalt die
selben, indem man berechnete Mengen der freien Basen und von 
Saccharin in Wasser oder verdiinntem Alkobol auflost und die Lo
sungen zum Krystallisiren bringt. - Neben den neutralen Verbin
dungen der Basen werden auch saure dargestellt (saure saccharin
saure Alka!oide), welche letzteren voraussichtlich zur medicinischen 
Verwendung besonders geeignet sein werden. 

Saccharin - leicht loslich ist das Natriumsalz, welches 
durch Neutralisiren einer verdiinnten alkoholischen Saccharinlosung 
mit Natrium bicarbonat erhalten wird. Es entb1ilt etwa 90 % Sac-
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cbarin und ist diejenige Form, in welcher das Saccbarin die Ver
dauungstbatigkeit gar nicht oder docb am wenigsten beeinflusst. 

Dextro-Saccbarin (Fablberg) ist eine Miscbung von 1 Sac
cbarin mit 1000-2000 Glycose (kryst. Traubenzucker) und soil ein 
geeigneter Ersatz des Colonialzuckers sein. 

Chininum saccharinicum (Fablberg's Saccharin - Cbinin) enthalt 
in 100 Theilen 36 Th. Saccbarin und 64 Th. Chinin. Es ist ein 
weisses Pulver von nur schwach bitterem Gescbmack, der durcb 
Vermiscben des Praparates mit gleich viel Saccharin noch vollstan
diger beseitigt werden kann. Es ist in kaltem, wie in beissem 
Wasser nur scbwer loslicb und diirfte daber besonders in Pulver
form zu verwenden sein. 

ffI(Jrphinum saccharinicum entbalt in 100 Th. 60,9 Th. Morphin 
und 39,1 Th. Saccbarin. 

Strychninum saccharinicum entbalt in 100 Th. 64,6 Tb. Strycbnin 
und 35,4 Tb. Saccbarin. 

Nachweis von Saccharin. Nalih Reischauer extrahirt man, event. 
unter Zusatz von Phosphorsiiure, mit Aether, schmilzt den Verdampfungs
riickstand der iitherischen Losung mit Natriumcarbonat + Salpeter (6: 1) 
und bestimmt die gebildete Schwefelsaure als Baryumsulfat. Das Gewicht 
des letzteren, mit 0,785 multiplicirt, giebt die Menge des abgeschiedenen 
Saccharins au. 

C. Schmitt schiittelt die stark angesauerte Fliissigkeit dreimal mit 
einer Mischung aus gleichen Theilen Aether und Petrolather aus. 

Die Ausziige werden mit etwas Natronlauge versetzt und zur Trockne 
gebracht. Den Riickstand erhitzt man 1/2 Stun de lang in einem Silber
oder Porzellanschalchen auf 250 0 C. Die Schmelze wird in Wasser gelost, 
mit Schwefelsaure angesauert und mit Aether ausgeschiittelt. Die abgehobene 
iitherische Losung binterlasst beim Verdnnsten Salicylsaure, welche auf 
dem iiblichen Wege mit Eisenchlorid nachgewiesen werden kann. 

Bornstein liisst den durch Ausschiitteln gewonnenen Riickstand mit 
Resorcin und conc. Schwefelsiiure erhitzen. Die Fliissigkeit giebt bei An
wesenheit von Saccharin starke Fluorescenz, wenn man sie mit Natronlauge 
alkalisch macht. Doch hat Ho 0 k er mit Recht darauf aufmerksam gemacht, 
dass auch andere Substanzen, Z. B. die in jedem Naturwein vorkommende 
Bernsteinsaure, mit Resorcin und Schwefelsiiure die gleiche Fluorescenz 
geben. 

R. Kay s er liisst den Riickstand des Aether-Petroliitherauszugs direct 
auf seine Siissigkeit schmecken. 

Saccharin-Sirup 
Saccharini 
Natr. carbon. cryst. 
Aq. destill. 

10,0 
11,0 

1000. 

S acch arin- Tab I etten 
Saccharini 3,0 
Natr. carbon. sicci 2,0 
Manniti 50,0 
Fiant pastilli No. 100. 
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Zum Versiissen von Liqueuren benutzt man Saccharin im Verhaltniss 
von 1: 8000. 

Raffinirtes Saccharin ist Saccbarin, welches durcb das Calcium
salz bindurch yon der nicht sliss schmeckenden Para-Verbindung ge
reinigt worden ist. Es soil 500mal slisser als Zucker sein. 

Methylsaccharin, Cs Hs (CHs) . ~g2>NH. Ein ziemlich com

plicirtes Verfahren zur Darstellung dieser Verbindung wurde der 
Badiscb en Anilin- und Sodafa brik 1889 patentirt (D.R.P. 45583). 
Das Product, welcbes nacb P. Friedlander zudem bitter scbmecken 
soli, ist in den Handel nicbt gelangt, das Patent ist seit Juli 1891 
erloschen. 

Acidum anisicum. 

Ani8saure. MethyZparaoxybenzoesaure. Oxybenzo(imethylathersaure. 

CRa 0 . C6 H{ • CO2 H (1 : 4,). 

Diese Saure wurde 1839 zuerst yon Cabours durch Oxydation 
des Anisoles erbalten und wurde als identiscb erkannt mit del' yon 
Persoz dargestellten "Umbellsaure" und "Badiansaure". 

Darstellung. Anissaure wird auf mannigfaltige Weise darge
stellt, z. B. 

1. Durch Oxydation des im AnisO! und Fenchel61 enthaltenen Anethols. 
(1) _____ 0 CH3 

CG H4 + ° 
(4) --CH= CH-CHa x 

Anethoi 

_____ 0 CHa (1) 

y CO2 + YI H2 ° + C6 H4 
---C02 H (4) 

2. Durch Oxydation yon 
_____ 0 CHa 

CG H4 
---CH3 

Parakresyimethyiester 

Anissaure. 

Parakresylmethylester: 

Anissaure. 

3. Durch Erhitzen von p-Oxybenzoesaurem Kalium mit Jodmethyl: 

Paraoxybenzoesaures 
Kalium 

Anissaures 
Kalium. 
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Eigenschaften. Anissaure bildet ein farbloses, spec. leichtes Kry
stallpulver (bez. monokline Prismen oder Nadeln), welches in etwa 
2500 Th. Wasser von 18 0 laslich ist. In siedendem Wasser ist 
Anissaure ziemlich leicht, in Alkohol oder in Aether ist sie sehr 
leicht laslich. Die gesattigte wasserige Auflasung reagirt deutIich 
sauer, giebt aber mit Eisenchlorid keine Farbreaction (abweichend von 
der Salicylsaure). Sie entfal'bt auch Kaliumpermanganat weder in 
der Kalte noch beim Erhitzen. Anissaure schmilzt bei 184 0 C. und 
siedet bei 275-2800 C. 

Durch Erhitzen mit Chlorwasserstoff- oder Jodwasserstoffsaure, 
ebenso durch Schmelzen mit Kalihydl'at wird die Anissaure in Para
oxybenzoesaure zuriick verwandelt. 

Priifung. Die Anissaure sei ungefiirbt und nahezu geruchlos. 
Die wassel'ige Lasung reagire sauer und gebe mit Eisenchlorid keine 
violette Farbung (Salicylsaure). Dagegen gebe sie nach dem N eu
tralisiren durch Natriumcarbonnt mit Eisenchlorid einen eigelben 
Niederschlag. 1 gr Anissaure (welche iiber SchwefeIsaure ausge
trocknet worden ist) bedarf zur Neutralisation = 0,368 K OH oder 
65,7 ccm l/lO-Normal-Kalilauge. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 
Anwendung. Anissaure wirkt ahnlich der Salicylsaure und zwar 

ausserlich antiseptisch, innerlich antithermisch und antirheumatisch, 
gleichzeitig aber fehlen der Anissaure die litzenden Eigenschaften der 
Salicylsaure; ebenso soll sie die Temperatur erniedrigen, ohne die Herz
thatigkeit zu schwachen. Innerlich giebt man in der Regel das Natrium
salz oder den Phenyl ester. 

Natrium anisicum. Anissaures Natrium, CSH4(0 CHg)C02Na, 
Natriumanisat. Wird durch Neutralisiren der Anissaure mit Na
triumcarbonat oder Natriumbicarbonat dargesteIIt. Es krystaIIisirt 
aus der wasserigen Lasung mit 5 Mol. H2 0 aus Alkohol mit 1/2 Mol. 
H2 0 in BIattchen. Das im Handel befindliche Praparat bildet ein 
mikrokrystallinisches Pulver, welches aus entwassertem Salz besteht 
uud etwas hygroskopisch ist. Die wasserige Lasung ist neutral odeI' 
schwach sauer und giebt mit Silbernitrat einen weissen, mit Eisen
chlorid einen eigelben Niederschlag. 

Anwendung. An Stelle des Natriumsalicylates und in den namlichen 
Gaben wie dieses als Antithermicum und Antirheumaticum. Es schmeckt 
weniger unangenehm wie das erstgenannte und wird auch besser vertragen. 

ABissaur.e-Phenylester, Cs H, (0 CHg) CO2 Cs H5 , die dem Salol 
entsprechende Verbindung der Anissaure. Wird dargestellt durch 
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Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf eine Mischung von Anis
saure und Phenol. 

Farblose, bei 75-76° C. schmelzende Krystalle, in Wasser un
loslich, in Alkohol und in Aether leicht loslich. Man giebt ihn zu 
0,5-1,0 gr pro dosi bei Rheumatisrnus und bei Neuralgien unter den 
gleichen Cautelen wie das Salol. 

Acidum parakresotinicum. 

Parakresotinsaure. o-Oxy-m-Toluylsaure. a-Kresotinsaure. 
p-Homosalicylsaure. 

C~ Ha ' CO2 H, OH • CH3 , 

Diese der Salicylsaure homologe Verbindung wurde 1869 von 
Engelhard dargestellt, 1888 durch Demme therapeutisch em
pfohlen und wird seitdem durch die Chern. Fabrik Dr. von Heyden's 
N a c h f. fabrikmassig erzeugt. 

Darstellung. Dieselbe erfolgt analog derjenigen der Salicylsaure durch 
Erhitzen von p-Kresol-Alkali mit Kohlensaure: 

___ CHa 
CSH4 + CO2 

---ONa 
p-Kresol-Xatrium 

CHa 
Cs Ha---OH 

~-C02Na 
p-Kresotinsaures Natrium. 

Aus del' wasserigen Liisung des Reactionsproductes wird die freie 
Kresotinsaure durch Zusatz starkerer Sauren gefiillt und durch Umkrystalli
siren gereinigt. 

Eigenschaften. Farblose Krystallnadeln von saurer Reaction, 
leicht loslich in Alkohol, Aether, Chloroform, schwer loslich in kaltem 
Wasser, leichter loslich in siedendem Wasser, mit Wasserdampfen 
leicht ftiichtig. Die wasserige Losung giebt mit Eisenchlorid violett
blaue Farbung. Schmelzpunkt bei 151°. 

Die F ormel die s e r Kresotinsaure ist: 

Die Saure zerfallt beim Erhitzen mit conc. Salzsaure auf 1800 C. 
In Kohlensaure und p-Kresol, beim Gliihen mit Kalk wird auffallen
derweise o-Kresol erhalten. 
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Eine relDe Kresotinsaure ist ungefarbt, in Aethel' k I ar loslich; 
die iiber Schwefelsaure getrocknete Saure muss im CapiUarrohre bei 
151 0 schmelzen (durch Anwesenheit von Salicylsaure wird del' 
Schmelzpunkt herabgedriickt). - 1 gr del' trocknen Same erfordert 
zur Neutralisation 0,368 gr K OH oder 65,7 cern l/w-Normal-Alkali. 

Aufbewahrung. Dnter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Kresotinsaure wird unter den gleichen Indicationen als 
Antisepticum, Antipyretieum und Antirheumaticum wie Salieylsaure ange
wendet. VOl' diesel' soil sie den Vorzug geringerer Nebenwirkungen be
sitzen. Innerlieh giebt man die Kresotinsaure in Tagesgaben von 5-8 gr. 
- Die Ausseheidung del' Kresotinsiiure erfolgt zum griissten Theile dureh 
den Harn als Glycuronverbindung, zum kleineren Theile als Kresotinsaure. 

Acidum kresotinicum crudum, l' 0 h e K l' e sot ins a u r e , wird in 
einer Starke von 20 gr in 10 I Wasser als Desinfectionsfliissigkeit 
zum Waschen del' Thiere verwendet. 

Natrium parakresotinicum, parakreso tin sa ures N atri urn, 
C6 H3 (OB) (CH3) CO2 Na. Farbloses, gerucbloses, fein krystallinisches 
Pulver von deutlich bitterem, abel' nicht widerIichem Geschmack. 
Es lost sich in 24 Th. erwarmten Wassers, ohne sich nach dem Er
kalten wieder abzuscheiden und giebt mit Eisenchlorid die fiir die 
freie Saure characteristische violette Blaufiirbung. 

Das Praparat dient als beste Form der innerlichen Anwendung del' 
p-Kresotinsaure; es wirkt ahnlich wie Salicylsaure, soIl aber besser ver
tragen werden als diese. Demme empfiehlt es insbesondere bei aeutem 
Gelenkrheumatismus del' Erwachsenen und Kinder. Erwachsene erhalten 
taglich 3-6 gr. Ais hiichste Gaben fiir Kinder giebt Demme folgende an: 

2- inel. 4 Jahre 
5- " 10 " 

11- 16" 

Grosste Einzolg. 

0,1 -0,25 gr 
0,25-1,0 " 
1,0 -1,5 " 

Grosste Tagesg. 

0,5-1,0 gr 
2,5--3,5 " 
3,5-4,5 " 

Die Metakresotinsaure erwies sieh als therapeutisch un
wirksam, die Orthokresotinsaure wegen del' schon nach relativ 
kleinen Gaben eintretenden Lahmung des Herzmuskels als unzweck
massig. 

Kresin ist ellle Auflosung von Kresolen in kl'esoxylessigsaurem 
Natrium mit einem Gehalt von 25 % Kresolen. Dient als Desin
ficiens. 
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Hypnonum. 

H!Jpnon. Acetophenon. 

C6H5 CO CHao 

Diese den Chemikern schon lange wohlbekannte Verbindung 
wurde 1885 von Dujardin-Beaumetz als Hypnoticum empfohlen, 
doch dii.rfte sie sich auf die Dauer im Arzneischatz kaum erhalten. 

Darstellung. Man unterwirft eine Mischung gleicher Moleculargewichte 
von essigsaurem Kalk und benzoesaurem Kalk der trocknen Destillation, 
wobei sich, wie durch nachfoIgende Gleichung veranschaulicht wird, Aceto
phenon oder Hypnon bildet. 

CHa CO I 0 - Ca 1-0 1 OC - CH3 CH3 
= 2 Ca C03 = 2 > CO. 

C6 H5 i COO - Ca OOC - C6 H5 C6H5 

Unbedingt nothwendig dabei ist es, das Erhitzen nur sehr allmiilig 
zu steigern. Unter diesen Umstiinden erhiilt man ein stark gefiirbtes, 
characteristisch riechendes, iiliges Destillat, welches etwa 6% Hypnon ent
hiilt. Urn dieses letztere in reinem Zustande zu gewinnen, unterwirft man 
das Rohproduct e das 6Iige DestilJat) einer systematischen fractionirten 
Destillation. Man sam melt alle bis 1950 iibergehenden Antheile, welche 
im Wesentlichen aus Toluol C6 H; CHa, Benzophenon eC6 H5)2 CO und 
Cumarin C9 Hs O2 bestehen. - Eine hierauf folgende, zwischen 195 0 und 
205 0 iibergehende Fraction wird besonders aufgefangen. Diese enthiilt das 
Acetophenoll und wird nun einer nochmaligen, sehr sorgfaltigen Fractionirung 
unterworfen. Die von 198 0 ab iibergehenden Antheile sind im Wesent
lichen Acetophenon oder Hypnon. Diese Antheile werden abgekiihlt, wo
durch sie zu einer festen Masse erstarren, welcher durch Absaugen zwischen 
Filtrirpapier die letzten Reste von Verunreinigungen entzogen werden. 
Hierauf wird das gereinigte Product nochmals rectificirt. 

Eigenschaften. In reinem Zustande bildet das Hypnon ein farb
loses oder ein sehr schwach gelblich gefiirbtes, oliges Liquidum von 

scharfem Geschmack, einem nur schwer definirbaren Geruch, der 

zugleich an Bittermandel61, Jasmin und an Orangenblii.then erinnert. 
In Wasser ist es nur sehr wenig loslich, leicht loslich bez. mischbar 

ist es mit Alkohol, Aether, Chloroform und mit fetten Oelen. - Bei 
mittlerer Temperatur ist es, wie schon bemerkt wurde, eine Flii.ssig
keit; wird es aber abgekii.hlt, so erstarrt es bei + 14 0 C. zu grossen 

Krystallblattern, die nach Staedel und Kleinschmidt bei 20,5 0 

schmelzen. Sein spec. Gewicht ist = 1,032, also ein wenig h5her 

wie dasjenige des Wassers. 
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Der Zusammensetzung CHs - CO - Cs H5 gemass fiibrt die Ver
.bindung die Namen Aeetopbenon, MethyipbenyI-aeeton, Me
tbyiphenyl- Keton, denen sieh die medieinisebe Bezeiebnung 
H y P non zugeseIlt bat. 

In ebemiseber Hinsiebt zeigt das Aeetophenon oder Hypnon 
aile Eigensebaften eines wabren Ketones. So ist es z. B. im Stande, 
mit einer Reibe von Substanzcn sieh dureb Addition und Conden
sation zu verbinden: bemerkenswerth ist jedoeh, dass es mit saurem 
sehwefligsaurem Natrium Na HSOs eine krystallisirende Verbindung 
n ieht eingeht. Wie aIle Ketone ist aueh das Hypnon ein neu
traler Korper, der sowohl gegen blauen, als aueh gegen rothen 
Laekmusfarbstoff sieh indifferent erweist. - Dureh sehwaehe Oxy
dationsmittel wird es, da es in eine entspreehende Saure nieht liber
gefiihrt werden kann (vergl. Paraldebyd), niebt angegriffen, dureh 
energische Oxydationsmittel dagegen, z. B. Kaliumbiehromat + 
Sehwefelsaure, wird cs zu Benzoesaure + Koblensaure oxydirt. TInter 
dem Einfluss von Reduetionsmitteln, z. B. von Natriumamalgam, wird 
es in Methylphenylearbinol CH3 - CH (OE) - Cs H5, zum Theil aber 
aueh in das Pinakon CI6 HIs O2 libergefijhrt. 

Priifung. Das Hypnon sei fa1'blos und siede bei 2100 C.; beim 
Abkilhlen auf + 140 C. erstarre es zu farblosen Krystallblattern, die 
bei 20,5 0 sebmeizen. - Auf feuehtes blaues Laekmuspapier gebraeqt, 
rothe es dassel be niebt oder nur sehr sehwaeh (organisehe Sauren, 
z. B. Benzoesaure). - Wird 1 Tropfen Hypnon in 10 eem einer 
l/lOoo-Normal-KaliumpermanganatIosung unter TImsehlitteln eingetragen, 
so werde dieselbe haeh Verlauf von 2 Minuten nicht entfarbt (Benz
aldehyd, Cumarin etc.). 

Aufbewahrung. Das Hypnon werde vorsichtig aufbewah1't. 

Anwendung. Das Hypnon wurde im Jabre 1885 von Dujardin
Beaumetz als Hypnoticum fur Erwaebsene in Dosen von 0,2-0,5 gr 
empfohlen. Es ruft bei Erwacbsenen tiefen Schlaf hervor und soll besonders 
bei Alkobolikern Cbloral und Paraidehyd ubertrefl'en. Das Praparat setzt 
die functionelle Erregbarkeit des Gehirns berab, auf weichen Umstand seine 
hypnotische Wirkung zuruckgefiihrt wird. Da es indess nacb Lab 0 r d e 
die Erregbarkeit des Nervus vagus stark vermindert, den Blutdruck herab
setzt und den Respirationsrhytbmus alterirt, so ist bei Anwendung dieses 
Mitteis Vorsicht geboten! - Die Darreichung gescbiebt des unangenebmen, 
kreosotartigen Gescbmackes wegen in Gelatin-Kapsein oder -Perles, die 
pro Stuck 0,05 gr Hypnon mit Glycerin oder Mandeliil gemiscbt entbalten. 
Die Application des unvermiscbten Hypnons ist nicht anzurathen, da es 
auf die Magenwandung alsdann stark reizend wirken wurde. 1m Organismus 

Fischer. 6. Auf!. 14 
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wird es zu Kohlensaure und Benzoesaure verbrannt und letztere durch den 
Harn als Hippursaure (Benzoylglycocoll CH2 NH (C 6H5 CO) COOH ausge-
schieden. 

Rp. Hypnoni 1,0 
01. Amygdalar. 10, 
Gummi arabici 10, 
Sir. cort. Aurant. 60, 
Aq. destillat. 120, 

M. f. emulsio. Den vierten Theil 
bis die Halfte zu nehmen. 

Vorsichtig au fz u b ewahren. 

Gallacetophenonum. 

Gallacetophenon 1). Gallactophenon. Trioxyacetophenon. 
Alizaringelb. C. (Ludwigshajen). 

C6 H2 • (OH)3 • CH3 CO. 

Diese von Nencki und Sieber 1881 dargestellte Verbindung 
wurde 1891 durch L. von Rekowski als Ersatz des Pyrogallols 
empfoh1en. 

Darstellung. 1 Th. Pyrogallol wird mit 1,5 Th. Chlorzink und 1,5 Th. 
Eisessig kurze Zeit auf 145-150 0 C. erhitzt. Aus der noch heiss mit Wasser 
verdiinnten Schmelze scheidet sich das Gallacetophenon krystallinisch ab 
und wird durch einmaliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser rein 
erhalten. 

OH 
C6 H2 OH + 

OH 

H 
HO OC. CH3 

Pyrogallol Essigsaure 

Das Chlorzink wirkt bei der Reaction 1ediglich als wasserentziehendes 
Mittel. 

Eigenschaften. Schmutzig fleischfarbiges, krystallinisches Pulver 
von schwachsaurer oder neutraler Reaction, in etwa 600 Th. ka1tem 
Wasser, in heissem Wasser, A1kohol oder Aether 1eicht 15slich, in 

1) Die in zahlreichen Publication en gebrauchten Bezeichnungen "Gall
acotophenon" und "Gallacothophenon" sind natiirlich auf Druckfehler 
zuriickzufiihren. 
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Glycerin in jedem Verhaltnisse loslich. Durch Zusatz von Natrium
acetat wird die Loslichkeit in Wasser erhoht. Bei Zusatz von 30 gr 
Natriumacetat konnen 4 gr Gallacetophenon in 100 cern Wasser in 
Losung bleiben. Der Schmelzpunkt liegt bei 170°. In Natriumcar
bonatlosung oder Natronlauge lost es sich mit gelber Farbung. Die 
wasserige Losung wird durch Eisenchlorid griinschwarz gefaUt. 
Silbernitrat wird sowohl in saurer wie in alkalischer Losung reducirt. 
Auf Aluminiumoxyd bez. Hydroxyd wird das Gallacetophenon mit 
canariengelber Farbe fixirt. 

Priifung. Es reagire nur schwach sauer; seine Losung in Kalk
wasser farbe sich nicht nach wenigen Augenblicken roth. (Pyro
gallussaure.) Es schmelze bei 1700 und verbrenne ohne einen Riick
stand zu hinterlassen (unorgan. Verunreinigungen). 

Anwendung. 1m Gegensatze zum Pyrogallol hat sich das Gallaceto
phenon als eine verbaltnissmassig ungiftige Verbindung erwiesen, welche 
indess gegen Mikroorganismen stark autiseptisch wirkt. Es wird in Form 
von lOproc. Salben bei Psoriasis empfohlen und soil bier ebenso gut wirken 
wie Pyrogallol, ohne die toxiscben Erscheinungen des letzteren zu zeigen. 
Die Ausscheiduug erfolgte bei den Thierversuchen in Form von Schwefel
saureiithern und Glycuronverbindungen. 

Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufznbewahren. 

Pyoktaninum coeruleum und aureum, Methylenblau. 

Das Pyoktanin. coeruleum und aureum (von nuo)/ Eiter und 
X't'cl)/W ich todte) sind zwei ungiftige Anilinfarbstoffe, welche in 
Folge ihrer ausserordentlich bacterientodtenden Eigenschaften von 
S till in g in die Therapie eingefiihrt wurden. Sie werden von 
E. Mer c k dargestellt und in den Handel gebracht. 

Das Pyoktanin. coeruleum ist ein reines "Methylviolett", 
welches nach der im Grossen iiblichen Methode durch Einwirkung 
von Oxydationsmitteln auf Dimethylanilin dargestellt und einer wei
teren Reinigung unterworfen wird. Es besteht im Wesentlichen aus 
dem salzsauren Salze des Pentamethyl-p-Rosanilins, C24 H28 N3 Cl, 
und demjenigen des Hexamethyl-p-Rosanilins, C25 H30 N3 CJ. Es 
bildet ein blaues Pulver, welches sich leicht in Wasser und Wein
geist lost; Ammoniak und Natronlauge scheiden aus der wasserigen 
Losung die Base als rothlichen Niederschlag abo 

H* 
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J (I) C6 H4 (4) N (CH3), 

C l (1) C6 H4 (4) N (CH3)2 

I (1) C6 H4 (4) ~H . CH3 Cl 

Pentametbyl-p-Rosanilincblorbydrat. 

Das Pyoktanin. aureum ist reines Auramin, salzsaures Imido
tetrametbyldi-p-amidodipbenylmetban, C17 H24 N3 0 C1. Dieser 1884 
von Caro und Kern entdeckte Farbstoff wird (lurcb Erhitzen von 
Tetramethyldiamidobenzopbenon mit Ammoniumcblorid und Cblorzink 
auf 150-1600 C. dargestellt und hat die Constitutionsformel: 

Der vollwertbige Farbstoff wird als Auramin 0 In den Handel 
gebracbt; Auramin I und II sind Miscbungen mit Dextrin. Es 
bildet ein scbwefelgelbes Pulver, scbwer loslicb in .kaltem, leicht in 
heissem Wasser und in Alkobol. Durcb Ammoniak wird aus del' 
wasserigen Losung die freie Base als weisser Niederschlag gefiillt. 
Beim Erwarmen mit Wasser tiber 700 C. tritt Zersetzung ein. 

Priifung. Die Priifung del' Pyoktanine erstreckt sicb auf einen 
etwaigen Gebalt an Arsen und mineralischen Vernnreinigungen. 
Zur Nachweisung von Arsen werden ca. 2 gr mit Soda und Salpetel' 
verascbt und in der iiblichen Weise im Marsb'schen Apparat gepriift. 
Zur Erkennung mineraliscber Verunreinigungen verascht man 5 gr 
und untersucht den etwa bleibenden unverbrennlichen Riickstand 
nach dem gewohnlichen Gang der Analyse. Spnren Eisen sind zu
lassig. 

Anwendung. Das Pyoktanin kommt in Substanz als Pulver und in 
Form von Stiften, in wasseriger Liisung, als 1 und 2 procentiges Streu
pulver und in 2 bis 10 procentigen Salben zur Verwendung, und hat sich 
als wirkRames Antisepticum bewahrt. Namentlich findet es auf Empfehlung 
Stilling's in der Augenheilkunde Anwendung. Weiter ist es Mosetig
Moorhof gelungen, durch Injection von Pyoktaninliisung bei biisartigen, 
nicht operirbaren Neubildungen erhebliche Besserungen zu erzielen. Man 
spl'itzt 0,3 procentige wasserige Liisungen direct in die Geschwulst. In 
del' Thierheilkunde bat sich das Pyoktanin in erster Linie gegen die Maul
und Klauenseucbe bewahrt. Ein Uebelstand fUr die Anwendung desselben 
ist sein grosses Farbevermogen. 

Nach Jaenicke wirkt Methylviolett noeh in grosser Verdiinnung 
antiseptisch gegeniiber dem Liiffler'schen Dipbtheriebacillus. Er betupft 
die diphtherischen Membranen mit der kalt gesattigten Liisung und wieder
holt dies, sobald die Farbung der Belage verschwunden ist. 
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1m Uebrigen ist die definitive Klarung der Ansichten tiber den Werth 
der "Pyoktanine" noeh abzuwarten. Den sanguiniscben Mittheilungen auf 
der einen Seite stehen sceptiscbe Angaben auf der andern Seite gegeniiber. 

Mit den Namen "Benzo-PhenoneYd" und "Apyonin" wird 
in Frankreich ein Ersatz des gelben Pyoktanins bezeicbnet; ob das
selbe mit dem Auramin identisch ist, muss dahingestellt bleiben. 

Methylenblau. 
Ein weitel'el' Anilinfarbstoff, welcher therapeutische Anwendung 

findet, ist das Methylenblau, das Chlorhydrat des Tetramethylthionins, 
C16 HIS N3 S CJ. Es bildet ein dunkelgrunes, bronceglanzendes Pulver, 
welches sich leicht mit blauer Farbe in Wasser lost, weniger leicbt 
in Alkohol loslich ist. Durch einen Ueberschuss von concentrirter 
Natronlauge entsteht in del' wasserigen Losung ein schmutzig violetter 
Niedersehlag. Die Constitutionsformel ist: 

.______-N-- I 
(CH3)2 N . C6 H3~ ---=:C6 H3 . N . (CH3)2 C1. 

~S-

Priifung. Die PrUfung erstreckt sich auf einen Gehalt an Arsen 
und mineralischen Verunreinigungen und wird auf dieselbe Art, wie 
diejenige des Pyoktanins ausgefiihrt. 

Anwendung. Das Methylenblau besitzt naeh E hrli eh und Li pp mann 
schmerzstillende Wirkung bei neuritischen Processeu und bei Rbeumatismus 
articulo rum. Man giebt das Mittel subeutan in der Dosis von 0,06 gr oder 
innerlieh in Gelatinekapseln, die 0,1 bis 0,5 gr enthalten. Hiichste Tages
dosis 1 gr. Aueh bei Malaria fand das Metbylenblau dureh Guttmann 
und Ehrlich Verwendung; 0,1 gr fiinfmal tiiglieh. Einhorn giebt bei 
Cystitis, Pyelitis und Carcinoma 0,2 gr zwei bis dreimal taglich mit gutem 
Erfolg. 

Da unter dem Namen "Methylenblau" auch das Zinkchlorid
doppelsalz des Tetramethylthionins in dem Handel vorkommt, so 
achte man beim Veraschen des Praparates auf clas etwaige Zuriick

bleiben von Zinkoxyd. 

Naphthalinum. 
J.Ya1Jhthalin. 

CIO Hs· 

Aus den zwischen 180°-250° C. iibergehenden Destillationsproducten 
des Steinkohlentheers, dem Schweriil, scheiden sich nach liingerem Stehen 
dunkelgefarbte, krystallinisehe Massen ab, welche im Wesentliehen aus 
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stark verunreinigtem Naphthalin bestehen. Dieselben werden von beige
mengten fliissigen Bestandtheilen durch Pressen befreit und der Riickstand 
zuerst mit Natronlauge, hierauf mit verdiinnter Schwefelsaure behandelt, 
um die beigemengten sauren (Phenole) und basischen Substanzen (Anilin 
und andere Basen) zu entfernen. Durch hierauf folgende Destillation mit 
Wasserdampfen resultirt ein schon wesentlich reineres Product. Zur wei
teren Reinigung erhitzt man dasselbe wiederholt mit kleinen Mengen cone. 
Schwefelsaure auf 180 0 C. und destillirt es alsdann jedesmal mit Wasser
dampfen. Man erhalt es so nach mehrmaliger Wiederholung dieses Ver
fahrens zwar rein weiss, indessen zeigt es die unangenehme Eigenschaft, 
sich namentlich unter dem Einfluss von Luft und Licht sehr bald zu braunen. 
Um diesen, von einer Verunreinigung durch Ph en ole herriihrenden Uebel
stand zu beseitigen, schmilzt man das Naphthalin mit Schwefelsaure (von 
66 0 B.), setzt 5% vom Gewicht des Naphthalins an Braunstein hinzu und 
erhitzt 15-20 Minuten lang im Wasserbade; dann wascht man das Product 
mit Wasser und Natronlauge und destillirt es von neuem. Durch diese 
Procedur werden die st6renden Verunreinigungen oxydirt, wahrend das 
Naphthalin im Wesentlichen unangegriffen bleibt. 

Das Naphthalin ist ein Kohlenwasserstoff der Formel CIO Hs, 
und, wie das Benzol, das Anfangsglied einer ganzen Reihe, der 
"Naphthalinreihe". Von seiner Constitution macht man sich die 
Vorstellung, es seien in ihm zwei Benzolkerne in eigenthiimlicher 
Weise verbunden, die durch nachfolgendes Schema verdeutlicht wird. 

H H 
I I 
C C 

H_C~C/'C_H 

I Ii I H-CVC~/C-H 
C C 
I I 

H H 
Naphthalin. 

Eigenschaften. Es bildet farblose, gliinzende Krystallblatter von 
durchdringendem, an Steinkohlentheer erinnernden Geruch und 
brennendem, aromatischen Geschmack, und ist schon bei gewohn
licher Temperatur, besonders leicht aber mit Wasserdampfen fliichtig; 
es schmilzt bei 800 C., siedet bei 218 0 C. und verbrennt, entziindet, 
mit leuchtender, russender Flamme. In Wasser ist es selbst in der 
Siedehitze nur wenig loslicb, leicht lOslich ist es dagegen in Aether, 
in Chloroform u nd in Sch wefelkohlenstoff. Beim Erwarmen lost es 
sich auch in W eingeist, fetten Oelen und in Paraffin reichlich auf. 
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In chemischer Hinsicht zeigt es aile Eigenschaften eines KoLlen
wasserstoffes der aromatischen Reihe. Es giebt mit Schwefelsaure 
gut characterisirte Sulfosauren, mit Salpetersaure Nitroderivate, deren 
einige als Farbstoffe Verwendung finden. Bemerkenswerth ist die 
Thatsache, dass es durch Oxydation relativ leicht in Phthalsaure 
C6 H4 (CO OH)2 ubergefUhrt werden kann, aus welcher durch geeig
nete Behandlung bekanntlich Benzoesaure, auch einige wichtige Farb
materialien wie PhenolphthaleIn und Eosin dargestellt werden konnen. 

Priifung. Das Naphthalin sei farblos, rothe feuchtes blaues Lack
muspapier nicht (freie Sauren z. B. Schwefelsaure) und verhrenne 
auf dem Platinblech, ohne einen Ruckstand zu hinterlassen. Zur 
Feststellung des Reinheitsgrades genugt die dauernde Farblosigkeit 
des Praparates, sowie die Bestimmung des Schmelz- und Siede
punktes. Ausserdem muss es sich in conc. Schwefelsaure beim 
massigen Erwarmen ohne Farbung aufiosen. Die ldentitat ergiebt 
sich aus dem durchdringenden Geruch unschwer von selbst. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Mitteln, doch empfiehlt 
es sich unbedingt, dasselbe, ahnlich wie Moschus, Jodoform etc. von 
den ubrigen Arzneimitteln getrennt, in sehr wohl verschlossenem 
Blechkasten unterzubringen. 

Anwendung. Das Naphthalin wird namentlich auf Grund seiner anti
septischen, desinficirenden Eigenschaften angewendet. Aeusserlich be
nutzt man es in 10-12procentiger oliger Losung (01. Lini oder Olivarum) 
gegen Kratze, ferner in Salbenform gegen eine Reihe von Hautkrankheiten. 
In einigen Kliniken wird es auch zur antiseptischen Wundbehandlung in 
Form von Sprays, Gaze nnd Watte herangezogen. Innerlich wird es 
in Dosen von 0,1 bis 0,5 bis 1,0 gr als expectorirendes Mittel bei Er
krankungen der Luftwege in Pillen, Pulvern und Pastillen gegeben. Neuer
dings ist es auch als sicheres hIittel gegen Spulwurmer fUr Kinder in 
Dosen von 0,1 gr empfohlen worden. 

Aus dem Organismus scheint das Naphthalin in Form von fJ-Naphthol 
oder p-Naphthol·Glycuronsaure ausgeschieden zu werden. Auf Zusatz von 
Ammoniak nimmt frischer Naphthalinharn in der Regel blaue Fluorescenz 
an. Versetzt man 5-6 ccm des Hams mit 3-4 Tropfen Chlorkalklosung 
und etwas Salzsaure, so nimmt der Ham intensiv citronengelbe Farbung 
an. Schuttelt man nun mit Aether aus, schichtet die atherische Losung 
uber 1 procentige Resorcinlosung und fUgt einige Tropfen Ammoniak hin
zu, so nimmt die Resorcinlosung schOn blaugrune Farbung an. (Edlessen.) 

Auf Grund seiner Eigenschaft, fUr niedrige Organismen ein heftiges 
Gift zu sein, benutzt man das Naphthalin zum Conserviren von Samm
lungen, Kleidern, auch beim Ausstopfen von Thieren. Gegen Motten wird 
es am zweckmassigsten in Form der Naphthalinblatter angewendet. Der 
neuerdings bliebte Gebrauch, Insectenpulver durch Naphthalin zu ver-
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bess ern (!), ist als ein Missbrauch zu characterisiren, der wahrscheinlich 
auf die Absicht zuriickzufiihren ist, geringwerthige Pflanzenpulver dem 
Insectenpulver unterzuschieben. 

Zu innerem Gebrauch soli stets nul' aus Alkohol umkry
stallisirtes N aphthalin dispensirt werden. 

Nap h t hal i n b 1 a t tel'. Man schmilzt Acid. carboI. 25 Th., 
Ceresin 25 Th., Naphthalin 50 Th. und bestreicht mit del' geschmol
zenen Masse nicht geleimtes Papier, welches auf einer erwarmten 
Metallunterlage, z. B. einem Eisen- odeI' Kupferblech, ausgebreitet 
ist, in del' Weise, wie man bei del' Wachspapierbereitung verfiibrt. 

Rp. Napbtbalini 1,0 
Elaeos. Mentbae pip. 5,0 

M. f. plY. Div. in p. X. 
S. 4 mal tiiglich ein Pulver. 

Napbtbalini 
OJ. Lini 

D. S. Aeusserlicb 

Naphtholum. 

1so- oder /3-Naphthol. 

CIOHS O. 

10, 
IOO, 

El'setzen Wlr III dem Napbthalin CIO Hs ein Wassel'stoffatom 
durch eine Hydroxylgl'uppe (- OH), so gelangen wir zu del' Verbin
dung CIO H7 . OH, welche Naphthol genannt wird und verglicben 
werden kann mit dem vom Benzol auf die namlicbe Weise sich °ab_ 
leitenden Phenol. 

Indessen verhalten sich beziiglich diesel' Substituirung nicht aIle 
Wasserstoffatome des Naphthalins gleicbwerthig, es :linden sich viel
mehr in ihm zweimal je vier gleichwerthige Wasserstoffatome VOl'. 
In dem 0 nacbstehenden Schema sind die gleichfunctionirenden Was
serstoffatome mit gleichen Buchstaben bezeichnet, 

und man ist iibereingekommen bei Monosubstitutionsproducten die
jenigen als a-Derivate zu bezeichnen, bei denen die substituirenden 
Gruppen eins der hier durch a bezeichneten Wasserstoffatome er-
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setzt haben, im anderen FaIle dagegen sle durch den Ausdruck 
j3-Derivate zu characterisiren. Fur die Verbindung 0 lO ll7' Oll 
konnten wir daher nachstehende zwel mogliche Formen construiren, 

H OH 
I I o 0 

n-rl'rH 

H - J,,)o~/c - H 

o 0 
I ! 
H H 
(I-Xaphthol 

H H 
I I o 0 

H-(T'rOH 

H-OvlvO-H 
o 0 
I I 
H H 

fI-Naphthol 

wobei es naturlich nach dem eben Gesagten als gleichgiiltig erschei
nen muss, welches der als a und welches der als (3 bezeichneten 
Wasserstoffatome ersetzt wurde. Fur uns handelt es sich wesentlich 
urn die Betrachtung der als (3-Naphthol bezeichneten Verbindung. 

Darstellung. Lasst ma.n auf Naphthalin rauchende Schwefelsiiure bei 
80-90 0 O. einwirken, dann tritt der Schwefelsiiurerest - S03 H (der Sulfo
rest) wesentlich in die a-SteHung des Naphthalins ein, es bildet sich vor
zngsweise a-Naphthalinsulfosaure und wenig fI-Naphthalinsulfosaure, welche 
man iibrigens durch U eberfiihren in die Calciumsalze, von deneu das fI-Salz 
unloslicher ist als das a-Salz, trennen kann. 

Will man indessen das im Allgemeinen viel wichtigere fI-Naphthol 
gewinnen, so erhitzt man das Naphthalin mehrere Stunden hindurch mit 
Schwefelsaure auf 200 0 C. Unter diesen Umstiinden geht die anfangs ge
bildete (1-N aphthalinsulfosaure nahezu q uantitativ in fI-N aphthalinsulfosaure 
iiber 

010 H71 H + HO I S03 H = H2 0 + 0 10 H7 . S03 H (fI)-

Man lost das Reactionsproduct in Wasser, siittigt die Losung mit 
Kalkmilch, scheidet aus dem Filtrat das fI-Naphthalinsulfosaure-Calciumsalz 
durch Einengen und darauf folgende Krystallisation ab, lost dieses wiederum 
in Wasser und fiihrt es durch Zusatz von Natriumcarbonat (Soda) in das 
Natriumsalz iiber. 

(C IO H7 S03)2 Oa + Na2 C03 
N aphthalinsulfosaures 

Calcium 

Ca C03 + 2 C10 H7 S03Na 
Naphthalinsulfosallres 

Natrium. 

Das durch Eindampfen der geklarten Fliissigkeit gewonnene Natrium
salz wird alsdann in schmelzendes N atronhydrat eingetragen. In der 
Natronschmelze bilden sich schwefligsaures Natrium und Naphtholnatrium, 
aus welchem letzteren durch Salzsaure Naphthol in Freiheit gesetzt wird_ 
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Das gesammelte fI-Naphthol wird in Filterpressen abgepresst, der 
Destillation nnterworfen und zum Zweck definitiver Reinigung auch noch 
aus heissem Wasser umkrystallisirt. - Die Handelssorten enthalten stets 
mehr oder weniger, durchschnittlich 5 % a-Naphthol, eine Verunreinigung, 
welche aus der Darstellungsmethode leicht erklarlich ist, auch fUr technische 
Zwecke wenig in Betracht kommt. Die medicinalen Sorten dagegen miissen 
von dieser Beimengung frei sein. - Das beliebte medicinale fI-Naphthol 
in Schiippchen erhiilt man durch Umkrystallisiren von fI-Naphthol aus 
Petroleum ather. 

Eigenschaften. Das fi-Naphthol bildet farblose, seidenglanzende 
Krystallblattchen oder ein weisses krystallinisches Pulver von 
schwachem, phenolartigem Geruch und brennend-scharfem, aber nicht 
lange anhaltendem Geschmack, schmilzt in rein em Zustande bei 123 0 C. 
und siedet bei 286 0 C. Es last sich in etwa 1000 Th. kalten oder 
75 Th. siedenden Wassers zu einer aromatisch schmeckenden Fliissig
keit, welche auf Zusatz von Ammoniak oder Natronlauge eine blau
lich-violette Fluorescenz zeigt, mit Chlorwasser eine stark weisse 
Trubung giebt, die durch Ammoniak wieder zum Verschwinden ge
bracht wird, wobei eine grune, spater braune Farbung auftritt. 
Eisenchlorid farbt die wasserige Lasung grunlich, dagegen wird sie 
weder durch Ferrosulfat, noch durch Bleiacetat verandert. In Wein
geist, Aether, Benzol, Chloroform, Oelen und alkalis chen Flussig
keiten ist das fi-Naphthol leicht loslich. 

Seinen chemischen Eigenschaften nach ist es ein vollstandiges 
Analogon des gewahnlichen Phenols oder der Carbolsaure. Es zeigt 
sich dies dadurch, dass es sich mit atzenden Alkalien zu gut charac
terisirten Sal zen last, aus denen es schon durch sehr schwache 
Sauren, wie Kohlensaure und Essigsaure, wieder ausgeschieden wird. 

Priifung. Es sei annahernd farblos; die heissgesattigte Lasung 
gebe mit Eisenchlorid keine violette Farbung (sonst ware a-Naphthol 
zugegen). - 0,5 gr auf Platinblech erhitzt, verbrenne ohne Hinter
lassung eines Riickstandes (unorganische Verunreinigungen, die von 
der Darstellung herstammen kannten). - 0,5 gr mUssen sich in 
25 ccm Ammoniakflussigkeit ohne RUckstand auflasen; ein Ueber
schuss von Salzsaure falle das fi-Naphthol aus dieser Lasung in rein 
weissem Zustande aus. - 1m iibrigen ist fur die Beurtheilung der 

1) Auch hier bildet sich infolge des bedeutenden Ueherschusses an 
Natronhydrat natiirlich Naphtholnatrium 0 10 H1 ONa; vergl. unter Resorcin. 
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Reinheit die Bestimmung des Schmelzpunktes und des Siedepunktes 
von der grossten Wichtigkeit. - Stark verunreinigte Praparate zeigen 
ausserdem dem Licht gegeniiber ein bemerkenswerthes VerhaIten 
insofern, als die vom Licht getroffenen Partien allmalig eine dunkle 
Farbung annehmen. Solchen Praparaten ist von vornherein mit 
Misstrauen zu begegnen. 

Aufbewahrung. In wohl verschlossenen Gefassen vor L ich t 
geschiitzt. 

Anwendung. Es dient zur Zeit ausschliesslich zum ausserlichen Ge
brauch auf Grund seiner antiseptischen Eigenschaften. Man benutzt es 
namentlich in Salbenform (1-3: 30), oder in alkoholisehen Liisungen 
(2-10: 100) bei Hantkrankheiten, Kratze, an Stelle des friiher gebrauchten 
Theers. In Liisungen von 1: 1000 ist es als Conservirungsfliissigkeit fiir 
anatomische Praparate von W 0 I f warm empfohlen worden. 

Inn e r Ii ch wirkt es entschieden giftig; ja Intoxicationserscheinungeu 
konnen schon nach ausserliehem Gebrauch in Folge von Resorption auf
treten; doch scheint nach neueren Beobachtungen der Grad seiner Toxicitat 
doch etwas iibertrieben worden zu sein. 

Wird Naphtholum verordnet, so ist stets das {J- oder Iso
Naphthol, niemals das diesem isomere a-Naphthol zu dispen
siren! 

Die Priifung des verwendeten {J-Naphthols auf einen etwaigen Gehalt 
an a-Naphthol (mittels der Eisenchloridreaetion) ist aus dem Grunde von 
besonderer Wichtigkeit, als das a-Naphthol stark toxische Eigeuschaften 
besitzt, die es bisher zur medicinischen Verwendung nntauglich machten. 

Durch den Harn wird das Naphthol auch nach ausserlicher Anwendung 
in Form einer Aetherschwefelsaure ausgeschieden. Zum Nachweis von 
Naphthol im Harn sauert man 500 cern Harn stark mit Salzsaure an und 
destillirt etwa die Halfte mit Wasserdampf iiber. Man schiittelt das Destillat 
mit Aether aus und dunstet die Aetherlosung ein. Del' Riickstand besteht 
aus {J-Naphthol uud giebt beim Erwarmen mit conc. Kalilauge und etwas 
Chloralhydrat odeI' Chloroform griinblaue Farbung. (Lustgarten.) 

Technisch findet das ,a-Naphthol ausgedehnte Verwendung, 
namentlich in der Theerfarbenfabrication. Die Alkalisalze des Di

nitro-,a-Naphthols CIO H5 (N02)2 OH kommen als Marti usg el b oder 
Manchestergelb in den Handel, ausserdem wird es zur Erzeugung 
eines der prachtvollsten Azofarbstoffe, des Bie b ericher Schar
lachs benutzt. Der letztere wird durch Paarung von diazotirter 
Amidoazobenzolsulfosaure (Sauregelb) mit ,a-Naphthol erhalten und 

besitzt die Zusammensetzung 

C6 H4 (S03 H) N = N - C6 H4 N = N - C10 Hs OR. 

Hydronaphthol wird ein von Amerika aus als Antisepticum und 
Desinficiens empfohlenes, angebliches Reductionsproduct des fJ-Naphthols 
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genannt, welches die gleichen guten Eigenschaften wie das ~-Naphthol 
besitzen soll, ohne dessen toxische Wirkungen zu zeigen. Nach Merck 
soll dasselbe nichts anderes als absichtlich verunreinigtes ~-Naphthol sein, 
da sein Schmelzpunkt ursprunglich bei 116-117 0 Jiegt, nach dem U m
krystallisiren aber auf 121-1220 C. steigt, eine Angabe, welche von einer 
Seite bestatigt, von anderer bestritten \Vird. Es ist zur Zeit die Frage, 
was Hydronaphthol ist und ob es mit ~-Naphthol identisch ist, als eine 
offene zu bezeichnen. 

Microcidin wird von Polaillon ein Praparat genannt, welches nichts 
anderes als "Naphtholnatrium" CIO Hr . 0 Na ist. Losungen von 0,3-0,5 % 
sollen in der W undbehandlung Verwendung finden. Innerlich· wirkt es 
antithermisch und als Darmantisepticum; die Ausscheidung erfolgt als 
Aetherschwefelsaure. Das Praparat erscheint ziemlich uberfliissig. 

Naphthol.Kampher, CampllOra naphtlwlica, wird durch Verfliissigen von 
1 Th. Naphthol mit 2 Th. Kampher dargestellt. 

Benzonaphtholum, Naphthyl b enzoat, B enzoesiiure-N a
phtholiither CSB5C02.CIOH7. 

Es wird durch Einwirkung von Benzoylchlorid auf ~-Naphthol in der 
~Warme dargestellt: 

C6 H5 CO2 H + HO C10 Hr = H2 0 + CG H5 CO2 • ClOHr. 
Benzoesiiul'e ~-Naphthol Benzonaphthol. 

Das Reactionsproduct wird zunachst mit dunner Natronlauge ge
was chen, alsdann aus heissem Alkohol umkrystallisirt. 

Farblose, bei 107° C. schmelzende Nadeln, in Wasser sehr schwer 
(1 : 10 000) liislich, leicht liislich in j\.lkohol und in Chloroform, 
schwerliislich in Aether. 

Das Praparat wird im Darme in Benzoesaure und Naphthol ge
spalten. Die erstere wird als Hippursaure, das letztere als Aetherschwefel
saure ausgeschieden. Y von und B erli 0 z empfehlen das Benzonaphthol 
als Darmantisepticum an Stelle des Betols, angeblich weil es weniger 
toxisch wirken soll als dieses, was indessen zu bezweifeln ist. Erwachsene 
konnen bis zu 5 gr, Kinder bis zu 2 gr im Tage erhalten. S. auch Bet 0 1. 

(3 - Naphtholcarbonat, Ko hI ens aurer /3 - N a ph thy les ter. 
C03 (CIO H 7)2. Wird durch Einwirkung von Kohlenoxychlorid auf 
,3-N aphtholnatrium erhalten: 

CI Na - 0 CIO Hr ___ 0 CIOHr 
CO + 2NaCl + CO 

C1 Na - 0 CIOHr ----0 CloHr 
Kohlenoxychlorid ~-Naphtholnatrium ~-Naphtholcarbonat. 

Atlasgliinzende, farblose, III Wasser unliisliche BIiittchen, 

Schmelzpunkt 176° C. Soll an Stelle des (3-Naphthols als Darm
antisepticum verwendet werden, da es weniger reizend wirkt als dieses. 



Asaprolum. - Betolum. 

Asaprolum. 

Asap1'ol. (3-Naphthol-a-nwnosulfosaures Calcium. 

(CIO H6 • f3 OR • a 803)" Ca + 3 R2 O. 
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Vnter dem Namen "Asaprol" (von Ga-rrp6, faulig) empfablen 
1892 Stackler und Dubief das (3-Napbthol-a-monosulfosaure Cal
cium zur therapeutischen Anwendung. Die Darstellung erfolgt durcb 
Siittigen einer wasserigen Lasung der freien (3-Naphthol-a-monosulfo
saure mit Calciumcarbonat, Einengen der Lasung und gesti.irte Kry
stallisation. 

Farbloses, neutrales Pulver, laslicb in 1,5 Th. Wasser und in 
ungefiihr 3 Tb. Alkohol. 

Das Asaprol, welches nicht reizend, aber antiseptisch wirkt, wird von 
den genannten Verfassern zur innerlichen Anwendung bei zablreichen 
Krankheiten: Rheumatismus, Gicht, Typhus u. s. w. empfohlen. Die Tages
dosen sind 1-4 gr. Eine Zukunft diirfte das Mittel kaum haben. 

Bei der Verordnung des Asaprols sind liisliche Sulfate, Natrium
bicarbonat und Kaliumjodid auszuschliessen, da diese Zersetzung des Pra
parates herbeifiihren. 

Saprol steht mit dem eben genannten Asaprol in keiner Be
ziehung, ist vielmehr ein Desinfectionsmittel und besteht aus Roh
Kresolen, welche durch Zusatz leichter Kohlenwasserstoffe specifisch so 
leicht gemacht sind, dass das Gemisch auf Wasser schwimmt. 

Betolum. 

Beto!. .1Yaphthalol. .Naphthosalol. Salinaphthol. 
SaUcyl siiure-N aph thyliither. 

C6 R4 (OR) COO. CIO H7' 

Mit dies en verschiedenen Namen wil'd del' S a Ii c y I sa u re- (3-
Nap h th y la t b er bezeichnet. Salol und Betol sind Deriyate der 
SalicyIsaure, welche sich von einander dadurch unterscheiden, dass 
im ersteren FaIle ein H-Atom der Salicylsaure durch den PhenyI
rest C6 H5 - im anderen FaIle durch den Naphthylrest ClO H7 -

ersetzt ist. 

OH 
C6 H4<COOH 

Salicylsanre 

C H OH 
6 4 < COO CIO R7 

Betol. 
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Das Betol wurde, wle das Salol, zuerst von N en cki erhalten 
und wird gegenwartig fabrikmassig in grossem Maas$stabe und in 
ausgezeichneter Reinheit dargestellt. Seine Darstellung ist der des 
SaloIs ganz analog. 

Darstellung. (Nach Nencki und von Hey den Nachf.) Ein Gemisch 
von Natriumsalicylat und tJ·Naphtholnatrium wird mit Phosphoroxychlorid 
auf 120-130° C. erhitzt. Nach Beendigung der Reaction, welche nach
folgende Gleichung veranschaulicht: 

2 Cs H4 (OH) COO Na + 2 C10 H7 0 Na + PO CI3 
2 C6 HdOH) COO ClO H7 + Na P03 + 3 Na CI 

wird das Reactionsproduct in Wasser gebracht, urn es von dem gebildeten 
Chlornatrium und Natriumphosphat zu befreien, hierauf durch Umkrystal
lisiren aus Alkohol gereinigt. 

(Nach Eckenroth) Durch Einwirkung von Phosgen (CO C12) auf 
ein Gemisch molecularer Mengen von Natriumsalicylat und p-Naphthol
natrium in der bei Salol angegebenen Weise, doch ist bisher nicht bekannt 
geworden, ob das Betol nach diesem Verfahren dargestellt wird. 

Eigenschaften. In rein em Zustande bildet das Betol ein rein 
weisses, aus glanzenden Krystallen bestehendes Pulver, welches 
weder Geruch noch Geschmack besitzt und bei 950 C. schmilzt. In 
kaltem und in beissem Wasser ist es so gut wie unlOslich, des
gleichen ist es unloslicb in kaltem wie in beissem Glycerin. Scbwer
loslicb ist es in kaltem Alkobol und in kaltem Terpentinol, leicht 
loslicb (1: 3) in siedendem Alkobol, in Aether, in Benzol, sowie in 
heissem bez. warmem Leino!. 

In chemischer Beziehung ist das Betol ein ziemlich bestandiger 
Korper. In der Kalte wird es weder von Alkalien noch von Sauren 
mittlerer Concentration verandert, erst bei Einwirkung concentrirter 
Sauren oder Aetzalkalien in der Ritze wird es in seine Componenten, 
d. h. in Salicylsaure und in fi-Naphthol gespalten. Kocht man daher 
etwa 0,5 gr Betol mit ungefahr 5 ccm Natronlauge, so lost es sich 
auf. Uebersattigt man alsdann nach dero Erkalten die Losung mit 
Salzsaure, so scheidet sich nach einiger Zeit Salicylsaure (event. mit 
fi-Naphthol gemengt) in feinen Nadeln abo 

Priifung. Lost man 0,1 gr Betol in 10 ccm Spiritus und bringt 
in diese Losung 1 Tropfen stark verdiinntes Eisenchlorid, so farbt 
sich die Fliissigkeit schon violett. Umgekehrt aber wird durch Ein
giessen einiger Tropfen alkoholischer Betollosung in stark verdiinntes 
Eisenchlorid keine Farbung, sondern nur eine milchige Triibung ver
ursacht (Abwesenheit freier Salicylsaure). 
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Uebergiesst man 0,1 gr Betol mit 2-3 gr cone. reiner Schwefel
saure, so nimmt es eine rein citronengelbe Farbung an, nach einigen 
Secunden ergiebt sich eine ebenso gefiirbte Losung, in welcher durch 
ZufUgung einer Spur Salpetersaure eine olivenbraungrune Fiirbung 
entsteht. (Unterschied vom Salol, welches mit Schwefelsiiure sehr 
hellgelbe Farbung und mit Salpetersaure keine braune Farbenerschei
nung giebt.) 

Der Scbmelzpunkt des trocknen Praparates liege bei 95 0 C. -
0,5 gr Betol auf dem Platinblech erhitzt, mussen, obne einen Ruck
stand zu binterlassen, verbrennen (unorganische Verunreinigungen). 
Werden 0,5 gr des Praparates mit 10 ccm Wasser zum Sieden erhitzt, 
so darf das Filtrat nicbt sauer reagiren (Salicylsiiure, Salzsaure, 
Phosphorsaure) und nach dem Erkalten keine krystallinischen Ab
scheidungen aufweisen (ft-Naphthol und Salicylsaure) und auf Zusatz 
von einigen Tropfen Silbernitrat sich nicht sofort triiben (Cblorver
bindungen oder phosphorsaure Salze). - Unreine Praparate kenn
zeichnen sich meist dadurch, dass sie nach einiger Zeit der Aufbe
wahrung (bliiuliche oder rothliche) Farbung annehmen. 

Aufbewahrung. In der Reihe der indifferenten Arzneistoffe. 
Anwendung. Therapeutisch steht das Betol dem Salol sehr nahe. 

Wie dieses vom Pankreassaft und von den Fermenten der Darmschleimhaut 
in Salicylsaure und Phenol gespalten wird, so erleidet jenes unter den 
gleichen Bedingungen eine Zerlegung in Salicylsaure und Naphthol. Ko bert 
hat es in Dosen von 0,3-0,5 gr viermal taglich ohne stiirende Nebener
scheinungen mit gutem Erfolge bei verschiedenen Blasencatarrhen, nament
lich bei der gonorrhoischen Cystitis mit alkalischer Zersetzung des Harns, 
ferner bei acutem Gelenkrheumatismus gegeben. Die Dosis kann ohne Be
denken auf 1-2 gr gesteigert werden. Eine weitere Verwendung diirfte das 
Betol ferner bei den verschiedensten Zustanden von Faulniss im Darm finden. 

Rp. Betoli 3,-5,-10,0 
Sacchari albi 3,0 

M. f. plv. Div. in p. X. 
S. 4 mal taglich ein Pulver. 

Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin als Salicylursaure und als 
Naphthylschwefelsaure. 

Therminum. 
Thel'min. Tetrahydro-ft-naphthylamin. 

ClO Hll NH2• 

Das "Thermin" oder "Tetra hydro-ft·naphthylamin", ClO Ell NB2, 

wurde von Bamberger und Rud. Muller durch Einwirkung von 
Natrium auf ft-Naphthylamin in amylalkoholischer Losung erhalten. 



224 Acidum a-oxynaphtholcum. 

(Ber. d. Deutsch. chem. Ges. Band 21 S. 847.) Es bildet eine farb
lose, wasserhelle Fliissigkeit von piperidinartigem Geruch und besitzt 
so stark basische Eigenschaften, dass es selbst Kohlensaure energisch 
bindet. Das Chlorhydrat des Tetrahydro-fi-naphthylamins krystal
lisirt in weissen, gut ausgebildeten, tafelformigen Krystallen, welche 
sich leicht in Wasser, Aethyl- und Amylalkohollosen und bei 237 0 C. 
schmelzen. 

Wirkung. Das Thermin wurde von F i I e h n e physiologisch unter
sucht. Dieser fand, dass es mydriatisch wirkt und die merkwurdige Eigen
schaft besitzt, die Kiirpertemperatur betrachtlich zu erhiihen. Als Arznei
mittel hat es bis jetzt nur versuchsweise in Form des salzsauren Salzes 
Verwendung gefunden. 

Thermifugin. Mit diesen Namen wird das "Methyltrihydrooxy
chinolincarbonsaure Natrium" C9 HsN. (CHs) (OH) C02 Na bezeichnet, 
welches in Gaben von 0,1-0,25 gr yorubergehend als Antipyreticum 
empfohlen wurde. 

Acidum a-oxynaphtho'icum. 

a-Ox;ynaphthoiisiiure. a-Naphtholcarbonsiiure. 

ClO H6 (OH) CO2 H. 

Diese 1869 von Eller dargestellte, der Salicylsaure analoge 
Verbindung wird seit 1884 durch die chem. Fabrik vorm. Dr. von 
Heyden's Nachf. erzeugt. 

Darstellung. Durch Erhitzen von a-Naphtholnatrium im Kohlensaure
strome entsteht {t·oxynaphthoesaures Natrium: 

H 
CJOH6 0 Na + CO2 

C H <C02 Na 
10 6 OH 

:Kaphthol·:Katrium Naphthocsaures Natrium 

aus welchem die freie Saure durch Mineralsauren abgeschieden wird. 

Eigenschaften. Weisses krystallinisches Pulver von beissendem 
Geschmack, die Nasenschleimhaut stark zum Niesen reizend. Su
blimirbar, schwer loslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol, Aether, 
Chloroform, Benzol, fetten Oelen, Glycerin. Die Losungen werden 
durch Eisenchlorid blau gefarbt. Die vollig trockne Saure schmilzt 
bei 186 0 unter Zerfall in Kohlensaure und Naphthol. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
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Anwendung. a-Oxynaphthoesaure wirkt weniger atzend als Salicyl
saure, aber fiinfmal starker gabrungshemmend als diese. Sie ist empfohlen 
worden als Antisepticum und Antizymoticum (nach Schwimmer yorziig
lich bei Kratze), in der Thierheilkunde als Antiparasiticum. Man benutzt 
sie als antiseptischen Ersatz des J odoforms in Gestalt von 0,5 proc. Collo
dium, etwa 5 proc. Salben und Verbandwatte von 1 %0 und 1 % Gehalt. 
Die Hauptanwendung diirfte das Mittel in der Thierheilkunde (gegen Kratze 
und Raude) fiuden, da ihm neben seinen werthvollen Eigenschaften auch 
eine nicht zu unterschatzende Toxicitat zukommt. 

Natrium a - oxynaphthoi"cum, a-oxynap hthoesaures N a
tri urn CIO Hs (OR) CO2 Na, ein weisses, geruchloses, in Wasser 
leicht 15sliches Pulver von neutraler oder schwach saurer Reaction. 
Es ist geschmacklos, erzeugt aber nach einiger Zeit auf der Zunge 
schwacbes Brennen. Die wasserige L5sung wird durch Eisenchlorid 
blau geriirbt. Vorsichtig aufzubewabren. 

Es ist als Antithermicum und Antisepticum empfohlen worden, indessen 
miisste die Anwendung unter griisster V orsicht erfolgen. 

Anthrarobinum. 

Anthrarobin. Dio.xyanthranol. 

C6 H4 < C~~H) > Cc H2 (OH)2' 

Vnter dem Namen "Chrysarobinum" ist im Deutsch. Arzneib. 
eine pflanzliche Droge aufgenommen, welche ein in den Markh5h
lungen von Andira Araroba naturlich vorkommendes Pulver, das 
"Goa-Pulver" darstellt. - Diese Droge sollte nach Attfield etwa 
80 % Chrysophansaure als wirksamen Bestandtheil entbalten und 
man glaubte zunacbst das Goa-Pulver und die Chrysophansaure in 
ihrer Wirkung mit einander identificiren zu durfen. - Spater wiesen 
Liebermann und Seidler nach, dass in dem Goapulver nicht 
Chrysophansaure, sondern ein Reductionsproduct derselben vorhanden 
sei, welches sie Chrysarobin!) nannten und als der Formel C30R2607 

entsprechend erkannten. 
Dieses Chrysarobin geht in alkalischer L5sung unter Aufnahme 

1) Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass in dem Goapulver (dem 
Chrysarobin urn des Deutsch. Arzneib.) die chemische Verbindung Chrys
a rob i n C30 H26 0 7 entbalten ist. 

Fischer. 6. Auf!. 15 
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von Sauerstoff (der Luftsauerstoff genugt hierzu) in Chrysophan
saure uber 

C30 H26 0 1 + 4 0 
Chrysarohin 

3H2 0 + 2C15H1004 
Chrysophansaure. 

Der U mstand, dass das Chrysarobin bei verschiedenen parasi
taren Hautkrankheiten (Psoriasis etc.) heilkraftig wirkte, bei denen 
die Chrysophansaure versagte, legte den Schluss nahe, dass die 
Heilwirkung des Chrysarobins auf dessen reducirenden Eigen
schaften beruhe und nicht auf die entstehende Chrysophansaure 
zuruckzufiihren sei. Diese Ansicht ist durch die Darstellung und 
Anwendung des Anthrarobins durch Liebermann experimentell be
statigt worden. 

Der Chrysophansaure sehr nahe steht, wie nachfolgende Formeln 
zeigen, das Alizarin; beide unterscheiden sich von einander dadurch, 
dass die Chrysophansaure eine CH3 - Gruppe mehr enthalt, als das 
Alizarin, ferner durch die verschiedene SteJlung, welche die beiden 
OH-Gruppen im Molecul einnehmen. 

C H ____ -CO- C H ~-OR 
6 4-----.CO--== 6 2---0H 

Alizarin 

CR3 - C R ~ __ CO_ C R OR 
HO---== 6 2=------CO-:~' 6 3 

Chrysophansaure 

Ein Reductionsproduct der Chrysophansaure, das "Chrysarobin", 
welches durch Reduction zweier Molecule Chrysophansaure ent
steht, kommt, wie schon erwahnt wurde, im Goapulver naturlich vor. 

_--CH (ORk__ .... -CH . OB __ _ 
C6 R2 (CR3) (OR) C6 Rs. OR C6 R 2 (CH3) (OR) C6 R 3 • OR 

---------- CR ---- ---------------CH -----

---------------0---------------Chrysarobin. 

Die Erwagung, dass auch das Alizarin, welches seit semer 
kunstlichen Darstellung aus dem Anthracen des Steinkohlentheeres 
ja leicht ,beschaffbar ist, ein ahnliches Reductionsproduct liefern 
musse, leitete Liebermann zur Darstellung des Anthrarobins. 

Darstellung. Kaufliches Alizarin (Alizarin-Blaustich) wird in Ammoniak 
gelost. Man erwarmt hierauf die gebildete violette Losung zum Sieden, 
tragt allmalig Zinkstaub in dieselbe ein und setzt das Erhitzen so lange 
fort, bis die violette Fiirbung verschwunden und in Gelb ubergegangen ist. 
Die Losung :filtrirt man unverziiglich in ein grosseres Gefiiss mit Wasser, 
welches geniigend Salzsiiure enthiilt, urn die Reaction der Flussigkeit bis 
zum Schluss der Filtration deutlich sauer zu halten; ein etwaiger Ueber
schuss von Salzsiiure schadet nicht. Man wascht den in der sauren Fliissig-
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keit entstandenen Niederschlag zunachst durch Decanthiren, dann auf dem 
Filter bis zum Verschwinden del' sauren Reaction, saugt ihn auf Thon
tellern ab und trocknet ihn bei 1000 C. 

Del' chemische Vorgang ist ein ziemlich einfacher: Durch Einwirkung 
von Zink auf Ammoniak entsteht freier Wasserstoff; 4 Atome Wasserstoff 
wirken auf das Alizarin ein, wobei unter Austritt von Wasser das Anthra
robin entsteht. 

+ H 
_CO-_ OR 

C6 R4 -- -C6 R2< 
--C 0- OR 

Alizarin Anthrarobin. 

Da das Alizarin des Randels kein ganz einheitlicher Korper ist, viel
mehr noch Purpurine etc. enthalt, so sind natiirlich auch im Anthrarobin 
noch andere Verbindungen enthalten, die indessen hier nicht in Betracht 
kommen, iibrigens auch 8ehr ahnlich constituirt sind. 

Eigenschaften. Das kauflicbe Anthrarobin bildet ein gelblicb
weisses Pulver, weI.ches sich in trocknem Zustande an der Luft gut 
baIt. In Wasser und in wasserigen Sauren ist es so gut wie unlos
licb; dagegen lost es sicb (als Pbenolabkommling) scbon in der Kalte 
mit der grossten Leicbtigkeit in verdiinnten wasserigen Alkalien 
(KOH, Na OH, NH4 OR), aucb in Erdalkalien auf. Die alkaliscben 
Losungen sind bl'aungelb gefarbt und absorbiren mit grosser Be
gierde den Sauerstoff der Luft, wobei die Farbe der Losung durcb 
Griin in mau und scbIiesslicb in Violett iibergebt, indem sicb 
dabei wieder Alizarin zuriickbildet. 

C (OR) OR CO OR 
C6 R4 < > C6 R2< + O2 = H20 + C6 H4 < > C6 H2 < 

CR OR CO OR 

In Benzol und Cbloroform ist das Antbrarobin schwer 15slicb, 
etwas leichter in Eisessig, leicbt (1: 5) in Alkobol. AlkoboIiscbe 
Losungen bereitet man am besten unter Erwarmen, doch ist aUzu 
langes Kochen nicbt zu empfehlen, da sich das Anthrarobin alsdann 
zersetzen konnte. Die aIkoboIische Losung lasst sicb mit Glycerin 
verdiinnen, obne dass Anthrarobin ausgeschieden wird. 

Priifung. 0,1 gr Anthrarobin lose sich in 1 cern Natronlauge 
mit gelber Farbe klar auf; durch Einblasen von Luft gebe die 
:Farbung in Violett iiber. - 1 gr Antbrarobin gebe beim Verbrennen 
einen bochstens 0,01-0,02 gr betragenden feuerbestandigen Riick
stand. 

15* 
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Aufbewahrung. In der Reihe der indifferenten Arzneimittel. 

Anwendung. Nach G. Behrend gehort das Anthrarobin, wie das 
Chrysarobin und die Pyrogallussaure zu den reducirenden Arzneimitteln. 
Seine Anwendung wird bei alleu jenen Hautkrankheiten (Psoriasis, Herpes 
tonsurans, Erythrasma etc.) empfohlen, bei denen bisher Chrysarobin mit 
Erfolg benutzt wurde. Es wirkt etwas schwacher wie Chrysarobin, dagegeu 
energischer wie die Pyrogallussaure und hat vor beiden den Vorzug, dass 
es keine Hautentziindung hervorruft, weshalb es - abweichend von deu 
genannten Mitteln - auch im Gesichte und an den Genitalien angewendet 
werden kann. Nach Untersuchungen von Th. Weil ist Anthrarobin fiir 
den Gesammtorganismus ungiftig, wahrend Chrysarobin schon in kleinen 
Dosen giftig ist und Erbrechen, Diarrhoe und Albuminurie erzeugt. Durch 
den Drin wird das Anthrarobin als solches, nicht als Alizarin ausgeschieden. 

c) Organische Basen. 

Piperazinum. 

Piperazin. Diiithylendiamin. Aethylenimin. Piperazidin. (Spermin.) 

(C2 H4 NH)2. 

Bei der Einwirkung von Ammoniak auf Aethylenbromid erhielt Cloez 
gegen 1850 mehrere Basen, welche er "Formyliak" N (CH) Hz, "Acetyliak" 
N (C2 H3)H2 und Propyliak N (C3H5) H2 nannte. Aehnliche Substanzen erhielt 
Natanson. A. W. v. Hofmann klarte spater die Zusammensetzung dieser 
Verbindungen auf und zeigte, dass dem Acetyliak die :Formel (C2 H4 NH)2 
zukomme und nannte dies en Korper "Diathylendiamin". 1888 erhielten 
Lad e n bur g und Abe I durch Destillation von Aethylendiaminchlorhydrat 
eine von ihnen "Aethylenimin" genannte Base, fUr welche die Formel 
C2 H, Nfl gefunden wurde. 1890 stellte S i e b er durch Einwirkung von 
Aethylendiamin auf Aethylenbromid eine Base dar, welche er als identisch 
mit dem Diathylendiamin erkannte. 

1878 hatte S c h rei n e r aus menschlichem Sperma eine von ihm 
"Spermin" genannte Base dargestellt, fUr welche die Zusammensetzung 
C2 fl5 N ermittelt wurde. Als durch die Brown-Sequard'sche Entdeckung 
das Interesse fiir das Spermin zunahm, wurde dieses letztere vorerst einige 
Zeit fiir identisch gehalten mit den oben als Aethylendiamin, Aethylenimin 
und Piperazidin bezeichneten Verbindungen. Zu jener Zeit hatte die Che
mischeFabrik auf Actien (vorm. E. Schering) in Berlin ein noch zu 
besprechendes Patent zur Darstellung einer Base angemeldet. Man war 
zunachst der Meinung, das wahre Spermin dargestellt zu haben, indessen 
zeigte sich doch bald, dass dies nicht der Fall war. - Heute ist eine 
Kliirung der Ansichten in so weit erfolgt, als man erkannt hat, dass das 
Hofmann'sche Diathylendiamin und das im Folgenden zu beschreibende 
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Piperazin (Piperazidin), sehr wahrscheinlich auch das Ladenburg'sche 
Aethylenimin untereinander identisch sind, wahrend bisher weder die nahere 
Zusammensetzung des Spermins noch eine Synthese desse1ben bekannt ist. 

Darstellung. Diese1be erfolgt principiell durch Einwirkung von Am
moniak auf Aethylenchlorid oder -bromid im Sinne nachstehender Gleichung: 

H 01 -OH2 -OH2 - 01 H CH2-CH2 

NH + + NH=4HC1+NH< >NH 

H Cl -CHz-CH2 - C1 H 
CH2-CH2 

2 Mol. Aethylenchlorid Piperazin. 

Bei dieser Reaction entsteht indessen kein einheitliches Product, 
sondern stets ein Gemenge verschiedener Basen, ausser Piperazin noch 
Triathylendiamin, Diathylustriamin U_ 8. w. Urn aus diesem Gemenge das 
Piperazin abzuscheiden, versetzt man die Losung der Salze der entstandenen 
Basen mit etwas mehr als der theoretischen Menge von Kalium- oder Na
triumnitrit und erwiirmt auf 60-70°, wodurch sich Dinitrosopiperazin 
als blatterige Krystallmasse abscheidet; 

+RO.NO + NO 
Dinitrosopiperazin. 

Das letztere ist in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser 1eicht 
loslich und krystallisirt in Blattchen vom Schmelzpunkt 154°. Wird das 
Dinitrosopiperazin mit cone. Sauren, Alkalien oder Reductionsmitteln be
handelt, so wird es wieder in Piperazin iibergefiihrt. Letzteres wird in 
rein em Zustande aus seinen rein en Salzen durch Destillation mit Alkali 
abgeschieden. 

Von anderen Darstellungsmethoden, welche inzwischen bekannt 
geworden sind, seien hier foIgende angefiihrt: 

1. Dinitrosodiphenylpiperazin setzt sich mit schwefliger Saure zu 
Piperazin und Amidophenoldisulfosaure urn. 

CHz - CH2 

NO. C6 H4 - N::::::::: :::::=:::N - C6 H4. NO + 4NaH S03 
CH2 - CH2 

Dinitrosodiphenylpiperazin 

CH2 - CH2 

NH::::::::: :::::=:::NH + 2 [C6 Hz. OB . NH2 (S03 Na)2] 
CH2 - CH2 

Piperazin Amidophenoldisulfosaures Natrium. 

2. Aethy1enoxamid wird durch Reductionsmitte1 (Zinkstaub und Natron
lauge oder metal!. Natrium) zu Piperazin reducirt. 
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CR2-NH- CO 
I I + 8H 
CR2--NH - CO 

CH., - NR - CR., 
I· I "+2H2 0 
CH2 - NH- CH2 

Aethylenoxamid Piperazin. 

Eigenschaften. Das Piperazin bildet farblose, feucht aussehende 
Krystallmassen, von schwachem aber characteristischem Geruche. 
Es zieht aus der Luft leicht Feuchtigkeit und Kohlensaure an und 
zerfiiefst unter Uebergang in das kohlensaure Salz. Es ist schon 
bei gewahnlicher Temperatur etwas fiiichtig, wenigstens bildet es 
bei der Annaherung von Salzsaure Nebel. Piperazin schmilzt bei 
104-107° und siedet bei 1450 ohne Zersetzung. Die Dampfe 
zeigen bemerkenswerthe Krystallisationsfahigkeit, indem sie sich heim 
Erkalten zu langen Krystallnadeln verdichten. A us der wasserigen 
Lasung krystallisirt das Piperazin III durchsichtigen gIanzenden 
Tafeln. 

Seiner chemischen Natur nach ist das Piperazin elUe starke 
Base. Es ist in Wasser leicht laslich, die wasserige Lasung blaut 
rothes Lackmuspapier stark. In AlkohoI ist es etwas schwieriger 
laslich. 

Die wasserige Lasung zeigt folgendes Verhalten: mit Nessler'schem 
Reagens entsteht ein weisser, mit Mercurichlorid ein rein weisser 
Niederschlag. Mit Kupfersulfat entsteht hellblaue Flillung (Cu (OH)2?)' 
welche durch einen Ueberschuss von Piperazin nicht in azurblaue 
Lasung iibergefiihrt wird. Gerbsaure erzeugt einen missfarbigen hellen 
Niederschlag, der in heissem Wasser leicht laslich ist. - Auf Zusatz 
von Pikrinsaure {alit das Pikrat in citronengelben Nadeln aus, welche 
in heissem Wasser leicht lOsIich sind. Die salzsaure Lasung wird 
durch Platinchlorid pommeranzengelb geflillt, der Niederschlag ist in 
Wasser und in Alkohol schwer laslich. In nicht zu verdiinnten salz
sauren Lasungen erzeugt Goldchlorid das hellgelbe gut krystallisirte 
Golddoppelsalz, welches in heissem Wasser leicht laslich ist. - Ganz 
besonders characteristisch ist das Verhalten der schwach salzsauren 
Lasung gegen Kaliumwismuthjodid 1), mit welchem diesel be einen 
scharlachrothen krystallisirten Niederschlag giebt. S. w. unten. 

Von wasseriger Chromsaure wird das Piperazin nicht ange
griffen, Kaliumpermanganat dagegen oxydirt es schon in der KlUte. 

I) Zur Darstellung desselben zerreibt man krystall. Wismuthnitrat mit 
so viel einer cone. Kaliumjodid16sung, dass L6sung erfolgt. Die filtrirte 
L6sung ist alsdann noch mit dem gleichen Volumen cone. Kaliumjodid-
16sung zu vermischen. 
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Aufbewahrung. Dnter den indifferenten Arzneimitteln in wohl 
versehlossenen, kleinen Gefiissen VOl' Feuehtigkeit und Sauren, aueh 
Kohlensaure gesehutzt. Sollte das Piperazin einmal zel'fiossen sein, 
so ist es iiber Aetzkalk, nieht uber cone. Sehwefelsaure zu troeknen. 
Letztere wiirde die Base allmalig an sieh saugen. Der bequemeren 
Handhabung wegen werden Pastillen aus reinem Piperazin von je 
1 g Gewieht angefertigt. 

Priifung. Piperazin sehmelze (naeh dem Troeknen uber Aetz
kalk) bei 104-107° und siede bei 145°. Dureh Anziehen von 
Wasser und Kohlensaure wird del' Sehmelzpunkt ganz ausserordent
lieh beeinfiusst. Die wasserige L5sung werde dureh Nessler'sehes 
Reagens weiss, nieht roth gefiiUt (Ammoniaksalze). Naeh dem An
sauern mit Salpetersaure werde sie weder dureh Silbernitrat (Chlor) 
noeh dureh Baryumnitrat (Sehwefelsaure) verandert. Beim Erhitzen 
im Probirrohre sublimire Piperazin ohne einen Ruckstand zu hinter
lassen (unorgan. Verunreinigungen). 

Anwendung. Die Voraussetzung, dass das Piperazin eine erregende 
Wirkung auf das Nervensystem des Menschen besitze, ist durch die Ver
suche nicht bestatigt worden. Dagegen hat es sich gezeigt, dass das 
Piperazin die Eigenschaft besitzt, ein losliches Salz mit der Harnsaure zu 
bilden und zwar entsteht, in welchen Verhaltnissen auch Harnsaure nnd 
Piperazin zusammengebracht werden mogen, stets das neutrale Piperazin
urat C4 H,O N2, C5 H4 N4 03' welches bei 17 0 C. in etwa 50 Theilen Wasser 
loslich ist. (Lithium-urat lost sieh bei 19 0 in 368 Th. Wasser.) 

Auf Grund dieser Eigenschaft ist das Piperazin empfohlen worden 
zur Anwendung bei solchen Leiden, welche auf harnsaurer Diathese beruhen, 
also zur Entfernung von Harnsaure aus der Blutbahn, zur Auflosung von 
Harnsaureablagerungen in den Gelenken und in den Nieren (Harnsaure
Gries und -Steine). Mogliehel'weise wird es auch gelingen, B1asensteine 
durch Piperazin-Spiilungen zur Auflosung zu bringen. Durch Versuehe 
ausserhalb des menschlichen Korpers ist festgestelIt, dass die f1' ei e Base 
schon bei etwa 20 0 verhaltnissmassig grosse Mengen Harnsaure lost und 
dass sie auch im Stande ist, die Bindesubstanz von Conc1'ementen, welche 
nicht lediglieh aus Harnsaure bestehen, aufzulosen und hierdurch diese 
Conere)Ilente miirbe zu machen und zum Zerfall zu bringen. 

Man giebt es in Dosen von 0,1-0,5 gr mehrmals taglich in Form 
einer Mixtur, subcutan 0,05-0,3 g1' pro dosi bis 2,0 gr pro die. 

Die Ausscheidung des Piperazins erfolgt durch den Urin. Ein Theil 
del' Base gelangt schon nach wenigen Stun den auf diesem Wege zur Aus
scheidung, wiihrend der Rest einige Zeit im Organismus circulirt bez. 
langsamer ausgeschieden wird. Zum Nachweis des Piperazins im Urin 
wird del' letztere mit Natronlaugc versetzt, schwach erwarmt und nach 
dem Erkalten filtrirt Czur Ausscheidung der Phosphate). Das mit Salzsaure 
schwach angesauerte Filtrat wird mit Jodkalium-Wismuthjodid versetzt, 
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kurze Zeit auf 40-50° erwiirmt, filtrirt und rasch abgekiihlt. Das Wis
muthdoppelsalz krystallisirt beim energischen Reiben mit dem Glasstabe 
und fiillt als scharlachrothes Pulver zu Boden, welches unter dem Mikro
skope characteristische Krystallform zeigt. 

Schering's Gichtwasser s. S. 184. 

Pyridinum. 
Pyridin. 

C5 H5 N. 

Dnter dem Namen "Pyridinbasen" werden eine Anzahl von 
Basen zusammengefasst, welche sich namentlich bei der trocknen 
Destillation vieler organischer, stickstoffhaltiger Korper bilden, und 
denen die allgemeine Zusammensetzung Cn H2n _ 5 N zukommt. Die 
wichtigsten Glieder dieser Reihe, deren Reprasentant das Pyridin 
C5 H5 N ist, sind die nachstehenden, sammtIich im atherischen 
Thierol (OJ. animale aether.) enthaltenen. 

Pyridin 0 5 H5 N I Lutidin 0 1 H9 N (Dimethyl·Pyridin) 

Picoliu 06 H1 N (Monomethyl·Pyridin) Oollidin Os Hn N (Trimethyl.Pyridin) 

Die drei zuletzt aufgefiihrten sind als Pyridin aufzufassen, in 
welchem 1, 2, 3 H-Atome durch 1, 2, 3 Methylgruppen (CHa-) 
ersetzt wurden. - Indessen konnen an Stelle von Wasserstoffatomen 
in das Pyridin auch andere als CHa-Gruppen, z. B. Aethyl-, Pro
pyl-, Amylgruppen eintreten. Die so entstehenden Verbindungen 
sind mit den obigen Basen isomer (s. unten), besitzen aber mehr 
theoretisches Interesse. 

Das Dimethylpyridin, (Lutidin) beispielsweise ist isomer mit 
dem Monoathylpyridin, deno beiden kommt die Zusammensetzung 
C7 H9 N zu. 

Pyridin 

05H3 N <~:: 
DimethyJpyridin 

(Lutidin) 
AethyJpyridin. 

Ebenso sind isomer Trimethylpyridin, (Colli din ) und Propyl
pyridin, beide besitzen die Zusammensetzung Cs Hl1 N. 

Pyridin 

__ CH3 

05H2N - CH3 
---CH3 

TrimethyJpyridin 
(CoJlidin) 

PropyJpyridin. 
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Pyridin C5 H5 N bildet sich bei der trocknen Destillation vieler 
stickstoffhaltiger organischer Substanzen und ist daher im Stein
kohlentheer und im Dippel'schen Thierol (01. animal. aether.), ferner 
in den Destillationsproducten gewisser bituminoser Schieferarten und 
des Torfes enthalten. Auch im Tabakrauche ist es nachgewiesen, 
endlich von H. 0 stirn kauflichen Ammoniak aufgefunden worden. 
- Die s yn th etis che D ars t e II un g des Pyridins hat bisher zu 
praktisch verwerthbaren Resultaten noch nicht gefiihrt, es wurden 
stets nur geringe Mengen dieses Korpers erhalten. - Chapmann 
und S mi th bekamen es bei der Einwirkung von Phosphorpentoxyd 
auf Amylnitl'at, Perkin erhielt es neb en anderen Producten bei der 
Reduction einer alkoholischen Losung von Azoamidonaphthalin mit 
Zinn und Salzsaure, Ramsay durch Vereinigung von Cyanwasser
stoff mit Acetylen. K 0 n i g s gewann geringe Mengen durch U eber
leiten von Aethylallyldiamin iiber rothgliihendes Bleioxyd. - In 
grosseren Quantitaten kann es durch Destillation der Kalksalze der 
Pyridincarbonsaurell erhalten werden, deren Gewinnung vom Chinolin 
(s. dieses) aus moglich ist. 

Darstellung. Die Gewinnung des Pyridins erfolgt gegenwartig ans
schliesslich durch Abscheidung desselben aus den Destillationsproducten 
stickstoffhaltiger organischer Substanzen, wobei in Betracht zu ziehen sind 
dieDestillationsproducte von Steinkohlen, Braunkohlen, bituminosem Schiefer, 
Torf, besonders abel' von Knochen. 

Del' bei der trockenen Destillation der Knochen erhaltene Theer 
(Knochentheer) wird mit verdiinnter Schwefelsaure erwarmt. Es gehen 
dabei aIle im Theer vorhandenen basischen Verbindungen - Pyridinbasen, 
Anilin und seine Homologen - in Form ihrer schwefelsauren Salze in 
Losung. Die resultirende schwefelsaure Fliissigkeit wird durch Absetzen
lassen und Filtriren von einem Theil der theerartigen Substanzen befreit, 
alsdann mit einem Ueberschuss von Natronlauge versetzt, wodurch die gegen
wartigen Basen in freiem Zustande als olartige Massen sich abscheiden. 

Das sich abscheidende Oel, im Wesentlichen ein Gemisch von Pyridin
basen mit Anilin und ahnlichen Basen, wird sorgfaltig fractionirt, hierauf 
das Destillat, urn die Anilinbasen zn beseitigen, mit Oxydationsmitteln, 
wie cone. Salpetersaure, Chromsaure, behandelt, welche nur die Anilinbasen 
angreifen, das Pyridin aber intact lassen (s. unten). Aus der nunmehr 
sauren Losung werden die Pyridinbasen wiederum durch Natronlauge ab
geschieden, gesammelt und durch wiederholte, sehr sorgfaltige fractionirte 
Destillation isolirt, wobei dann Pyridin in der Hauptmenge, die homologen 
Basen in geringeren Quantitaten erhalten werden. 

Kleinere Mengen sehr rein en Pyridins werden zweckmassig durch 
Destillation von pyridinmonocarbonsaurem (nicotinsaurem) Calcium mit 
Calciumhydroxyd dargestellt. (L a i b lin.) 
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05 H4N I 000 0 II II 
05 H4N OOO>Oa+Ca O II = 20a003 +205H5N 

Nicotinsaures Calcium. 

Eigenschaften. In reinem Zustande ist das Pyridin eifle farblose 
FlUssigkeit von eigenthiimlichem, brenzlichen Geruch und scharfem 
Geschmack. Sein spec. Gewicht ist bei 15° C. = 0,980, sein Siede
punkt liegt bei 117°. .Mit Wasser ist es in jedem Verhaltnisse leicht 
mischbar, die wasserige Losung zeigt voriibergehend stark alkalische 
Reaction. Reine's Pyridin ist ziemlich erheblich hygroskopisch, es 
zieht schon aus der Luft Feuchtigkeit an, wodurch sein spec. Ge
wicht ein wenig steigt, der Siedepunkt aber erheblich erniedrigt 
wird. Der basische Character des Pyridins zeigt sich u. a. darin, dass 
es in den Losungen der meisten Metallsalze, nicht aber in Bleiacetat
und .Magnesiumsulfatlosung Niederschlage hervorbringt. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach lasst sich das Pyridin 
vom Benzol herleiten und zwar fasst man es auf als Benzol, 

H 
I o 

H-OI#/~O-H 
:1 

H - o,,\)'0 - H 
o 
I 

H 
Benzol 

H 
I o 

H-O~O-H 

HJJC-H 
N 

Pyridin Dimethyl·Pyridin (Lntidin 

III welchem e IDe der vorhandenen ~_CH-Gruppen durch ein drei
werthiges Stickstoffatom ersetzt ist. - Die Homologen des Pyridins 
denkt man sich theoretisch so aus dem Pyridin enstanden, dass fUr 
die Wasserstoffatome des Pyridins organische Reste (Methyl-, Aethyl-, 
Propyl- etc. Gruppen) eintreten. 

Seinem chemischen Character nach ist das Pyridin eine Base 
und zwar, wie durch das vorhandensein der N-Gruppe angedeutet 
wird, eine terti are Base. Del' basische Character der Verbindung 
zeigt sich schon darin, dass ihre wasserige Losung alkalisch rea
girt. Mit Sauren, denen gegeniiber es die Rolle einer ei n saurigen 
Base spielt, vereinigt es sich zu gut krystallisirenden Sal zen , von 
denen 
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Pyridinnitl'at C5 H5 N . HN03 lange farblose Nadeln, leicht 
loslich in Wasser, weniger in Alkohol; beim vorsichtigen Erhitzen 
unzersetzt su blimirbar, 

Pyridinsulfat (C5H5N)2.S04H2krystallinisch, in jedem Ver
haltniss in Wasser und in Alkohol loslich, zum innerlichen Arznei
gebrauch verwendet werden. 

Von den, dem Pyridin und den Pyridinbasen 8ehr ahnlichen, 
Anilinbasen unterscheiden sich die ersteren dadurch, dass sie durch 
Oxydationsmittel, z. B. Salpetersaure, Chromsaure, so gut wie gar 
nicht verandert werden. Die Homologen des Pyridins dagegen ver
halten sich bei der Oxydation wie Homologe des Benzols, d. h. jede 
von Methan clerivirende Seitenkette wird, welche Constitution sie 
auch haben moge, stets in die Carboxylgruppe verwandelt; es ent
steht aus: 

Cs H4 N. CHa 
Picolin 

Lntidin 

CSH4N .CO OH 
Nicotinsaure 

COOH 
C5 H3 N <COOH 
Pyridindicarbonsaure. 

Wie aIle tertiaren Basen vereinigt sich auch das Pyridin sehr 
leicht mit (1 Mol.) Alkyljodiden zu clem Ammoniumjodid entsprechen
den Verbindungen, 

CsHsN + CH3 J 
Pyridin MethyJjodid 

Cs H5 N . CH3 J 
llyridin-Methylammoniumjodid 

aus welchen beim Erhitzen mit festem Kalihydrat fiiichtige, ausser
ordentlich heftig riechende Basen entstehen. 

Brom erzeugt in einer Losung von salzsaurem Pyridin einen 
orangefarbigen, krystallinischen Niederschag C5 Hs NBr2 (Additions
product), der schon bei gelindem Erhitzen in Pyridin und in Brom 
zerfallt. Erhitzt man Pyridin mit Brom im geschlossenen Robr auf 
200 0 C., so entstehen Mono- und Dibrompyridin C5 H4 BrN und 
C5 H3 Br2 N. 

Von ganz hervorragendem Interesse ist das Pyridin in theore
tisch cbemiscber Beziebung, insofern es als die Muttersubstanz einer 
Reibe von wichtigen Verbindungen, speciell der AlkaloYde, angesehen 
werden muss. - So erhalt man durch Oxydation des Nicotins 
ClOH14N2 einen Nicotinsaure genannten Korper, der sich als eine 
Pyridincarbonsaure C5 H4 N . COOH herausgestellt hat und der 
kiinstlich durch Bebandeln del' zugeborigen Pyridinsulfonsaure mit 
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Cyankali und Verseifen des erhaltenen Productes nacbgebildet wor
den ist. 

Durch Reduction des Pyridins in alkoholischer Losung mittels 
metallischen Natriums oder anderer Reductionsmittel entsteht Pipe
ri di n Cs Hll N, ein Spaltungsproduct des in verschiedenen Pfeffer
sorten entbaltenen Piperins. Die Umwandlung des Pyridins in 
Piperidin erfolgt in der Weise, dass, unter U eberfiibrung der doppelten 
Bindungen des Pyridinkernes in einfacbe, 6 Wasserstoffatome aufge
nommen werden. 

H 
I 
C 

H-C~C-H 

H-cllc-H 
N 

Pyridin 

+ 6H 

Des weiteren ist das Coniin Cs H'7 N als ein Derivat dieses 
Piperidins erkannt worden, so zwar, dass es als Piperidin aufzu
fassen ist, in welchem 1 H-Atom durcb einen Propylrest ersetzt ist; 
vor einigen Jabren ist es Lad e nburg gelungen, vom Pyridin 

CS Hl1 N 
Piperidin 

C5 RIo N - C3 H7 
Coniin 

ausgehend das Coniin und damit das erste AlkaloId synthetisch 
darzustellen. 

Priifung. Das Pyridin siede zwiscben 116-118° C. und sei mit 
Wasser, Weingeist, Aetber, Benzin, fetten Oelen klar mischbar. Sein 
spec. Gewicht betrage 0,980. - In den Losungen der meisten Metall
salze (Zink, Eisen, Mangan, Aluminium) bringt es NiederschHige her
vor, nicht aber in Bleiacetat- und Magnesiumsulfatlosung. Kupfer
sulfatl5sung wird durcb Pyridin im Ueberscbuss tiefblau gefarbt. Die 
salzsaure Losung des Pyridins giebt mit Jodlosung einen braunen, mit 
Bromwasser einen orangegelben, mit Platincblorid einen gelben, kry
stalliniscben Niederschlag. 

Das Pyridin darf sicb am Licbte nicbt verandern. Die wasserige 
10 procentige Losung werde durcb PhenolphthaleIn nicht gerothet 
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(Abwesenheit von Ammoniak); 5 ccm derselben mit 2 Tropfen der 
volumetrischen Kaliumpermanganatlosung versetzt, miissen die rothe 
Farbung mindestens eine Stun de bewahren (leicht oxydirbare orga
nische Verbindungen). 

0,79 gr (= 0,8 ccm) Pyridin sattigen sich mit 10 ccm Normal
salzsaure, wenn Cochenilletinctur als Indicator angewendet wird. 

Aufbewahrung. Es werde in gut verschlossenen Gefassen vor 
Licht gesch iitzt und, da es nach Yohl und Eulenburg toxische 
Eigenschaften besitzen soll, vorlaufig auch vorsichtig aufbewahrt. 

Anwendung. Es setzt die Reflexerregbarkeit und die Erregbarkeit 
des Respirationscentrums herab. Die Erwagung, dass im Tabaksrauch, 
welcher bekanntlich bei asthmatischen Beschwerden vielfach Erleichterung 
schafft, Pyridinbasen enthalten sind, veranlasste Prof. Germain-See zur 
Anwendung von Pyridin gegen Asthma. Nach G. See sind Pyridinbasen 
die wirksamen Producte der Asthmacigaretten, geradeso wie Morphium das 
wirksame Princip des Opium, Chinin dasjenige der Chinarinden ist, doch 
soll es nur bei nerviisem Asthma wirklich von Erfolg sein. Bei Rerzaffec
tionen und heruntergekommenen Personen ist sein Gebrauch zu vermeiden. 
- Die medicinische Anwendung geschieht in der Weise, dass man 3-5 gr 
des Pyridins auf einem Teller ausbreitet und diesen in das Zimmer des 
Asthmatikers steUt. Bei 20-25° C. Zimmertemperatur ist dieses Qnantum 
etwa in 1 Stunde verdampft. Dreimal taglich eine Sitzung von 20 bis 
30 Minuten Dauer. Es soll die Beschwerden des Kranken entschieden 
mildern, aber nur ein Palliativ·, kein Reilmittel sein. Neuerdings wird es 
innerlich auch bei Herzkrankheiten und ausserlich zu Piuseluugen in 
10 procentiger Liisung gegen Diphtherie empfohlen. 

Bemerkenswerth ist, dass die Inhalationen des Pyridins eine sehr 
rasche Resorption der Base zur Folge haben. Schon nach wenigen Minuten 
lasst sich das Pyridin im Urin nachweisen. 

Die Salze des Pyridins dienen zur inneren Darreichung des 
Mittels. Die Erfahrungen, welche man bisher mit innerer Darreichung 
von Pyridin an Saugethieren gemacht hat, ford ern indessen voriaufig 
noch zu strenger Vorsicht auf. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Jodolum. 

Jodol. Tetrajodpyrrol. 

C4 J 4 NH. 

Unter den Producten del' trocknen DestiIlation der Steinkohlen, 
von Horn, Federn, Wolle, namentlich aber unter denjenigen der 
Knochen ist, neben zahlreichen anderen Substanzen, eine basische 
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Verbindung aufgefunden worden, welche die empirische Zusammen
setzung C4 H5 N besitzt und Pyrrol genannt wurde. 

Die namliche Base wurde von Schiitzenberger durch Er
hitzen von Albumin mit Barythydrat auf 1500 C., von Schwanert 
bei der Destillation von schleimsaurem Ammoniak, von Gold
schmid t bei der Destillation von schleimsaurem Ammoniak mit 
Glycerin, endlich durch Vereinigung von Acetylen und Ammoniak 
in der Gliihhitze 

2C2 H. + NHs = H2 + C4 H5 N 

erhalten. Soweit es sich indessen um die Gewinnung des Pyrrols 
zur practischen Anwendung handelt, kommt vorlaufig noch lediglich 
dessen A bscheidung aus dem Knochentheer in Frage. 

Darstellung von Pyrrol. Man destillirt Knochentheer, wascht das 
Destillat mit Saure und fractionirt dasselbe. Die bei 98-150° C. iiber
gehenden Antheile werden so lange mit Aetzkali massig erhitzt, als noch 
Ammoniak entweicht, dann destillirt man sie von Nenem und fangt die 
zwischen 115 und 130 ° siedende Partie auf. Diese letztere wird nun mit 
einem grossen U eberschuss von reinem Aetzkali am Riickflusskfthler im 
Metall- oder Oelbade gekocht, bis die feste Masse vollkommen geschmolzen 
ist und zwei deutlich bemerkbare Schichten bildet. Man lasst nun er
kalten, giesst das unverandert gebliebene Oel (Kohlenwasserstoffe und Py
ridinbasen) ab und wascht die feste, fein gepulverte Krystallmasse sorgfaltig 
mit wasserfreiem Aether aus. Von den beiden krystallinischen Schichten, 
von denen eben die Rede war, ist die untere Aetzkali, die obere Pyrrol
kalium. 

C4 H4 N I H + HO I K = H2 0 + C4 H4 NK 
Pyrrolkallum. 

Das Gemisch von Aetzkali und Pyrrolkalium wird nun mit Wasser 
aufgenommen und im Dampfstrom destillirt, wobei wieder Riickbildung von 
Pyrrol eintritt 

C4 H4 N I K + HO I H = HOK + C4 H4 NH. 

In rein em Zustande ist das Pyrrol eine farblose, chloroformartig, 
hintennach etwas beissend ricchende Fliissigkeit, welche bei 133° C. siedet. 
Das spec. Gewicht des Pyrrols ist = 1,077. An der Luft, und besonders 
dem Lichte ausgesetzt, verandert sich die Substanz ziemlich schnell, indem 
sie 'allmalig gelbe, dann braune Farbung annimmt. In Wasser, sowie 
verdiinnten Alkalien, ist das Pyrrol unloslich, leicht loslich dagegen in Al
kohol nnd in Aether. In Sauren lost es sich nur langsam auf, weil es nur 
sehr schwach basischen Character besitzt. Kocht man es mit verdiinnten 
Sauren, so tritt sofort Abspaltung von Ammoniak ein, gleichzeitig bildet 
sich eiu rother Farbstoff: das Pyrrolroth. 

Eine fUr das Pyrrol characteristische Reaction besteht darin, dass ein 
mit Sa\zs,aure befeuchteter Fichtenspahn (z. B. ein ordinares Streichholz) in 
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Pyrroldampf gehalten, sich erst blassroth, nach einiger Zeit intensiv kar
minroth farbt . ....:. Die Zusammensetzung des Pyrrols ist C4 Ho N, iiber die 
Structur der Verbindung macht man sich die Vorstellung, dass derselben 
ein Kohlenstoffring mit 4 Kohlenstoffatomen (Tetrol) zu Grunde liegt. 

H-C-C-H H-C-C-H 
II II 

H--C-C-H 
II II 

H-C C-H 
Tetrol V 

N 
I 

H 
Pyrrol. 

Diese schwache Base, das Pyrrol, ist nun das Ausgangsmaterial zur 
Darstellung des uns vorziiglich interessirenden J odols oder Tetrajodpyrrols. 

Das Jodol oder Tetrajodpyrrol 0 4 J 4 NH wurde im Jahre 1885 
von Oiamician und Silber dargestellt und bald darauf auch zur 
arzneilichen Vel' wen dung ernpfohlen. 

Darstellung. (D.R.P. 35130.) Man mischt eine Liisung von 1 Th. 
Pyrrol in 10 Th. Alkohol mit einer Aufiiisung von 12Th. Jod in 240 Th. 
Alkohol und iiberlasst das Gemisch etwa 24 Stunden lang sich selb8t. 
Nach dieser Zeit vermischt man das Ganze mit etwa der 4 fachen Menge 
Wasser, worauf das Tetrajodpyrrol (Jodol) in gelben krystallinischen Flocken 
sich abscheidet. - An Stelle von Alkohol kiinnen Methylalkohol und 
andere Fliissigkeiten, welche Jod aufiiisen, verwendet werden. Die Reaction 
verliiuft nach folgender Gleichung: 

C4 H4 NH + 8J 4JH+ C4 J 4 NH 
Pyrrol Tetrajodpyrrol. 

Die Bildung des Tetrajodpyrrols (Jodols) erfolgt indessen viel glatter, 
wenn man Sorge tragt, dass die bei der Reaction auftretende Jodwasser
stoffsaure, welche zur Riickbildung von Pyrrol Veranlassung geben kiinnte, 
beseitigt wird. Man erreicht dies dadurch, dass man sie entweder durch 
geliiste Alkalien, organische Basen, Metalloxyde, kohlensaure, essigsaure 
oder basische Salze bindet, oder, was in mancher Hinsicht noch vortheil
hafter ist, durch Eisenchlorid, Kupfervitriol, Chlor, Brom, Mangansuper
oxyd, Bleisuperoxyd u. dergl. oxydirt. Die Reaction geht dann im Sinne 
nachstehender Gleichungen vor sich: 

1) C4 H4 NH+4J +20 

2) C4 H4 NH+4JH+40 

2 H2 0 + 0 4 J 4 NH 

4 H2 0 + C4 J4 NH. 

Man verfahrt hierbei in folgender Weise: 
1 Th. Pyrrol wird in 150 bis 300 Th. Wasser, welches 3,3 Th. Kali

oder 2,4 Th. Natronhydrat enthalt, suspendirt resp. geliist und mit einer 
wasserigen Liisung von 15 Th. Jod in Jodkalium odeI' Jodnatrium gemischt 
und, nachdem der Niederschlag sich abgesetzt, die klare, etwas braun ge
farbte Flussigkeit entfernt. 
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Der erhaltene Niederschlag wird in heissem Weingeist gelost, mit 
Thierkohle bis zur Entfarbung gekocht und durch Zusatz von Wasser 
gefallt. 

In der zuerst abgegossenen Losung ist J odsiiure enihalten welche 
durch Eindampfen concentrirt und zur Losung von Jod verwendet werden 
kann. 

Noch einfacher erhalt man denselben Korper, wenn man 1 Th. Pyrrol 
in 300 Th. Weingeist lost, diese Losung mit 10 Th. gefalltem Quecksilber
oxyd versetzt und nnter Umriihren eine Losung von 15 Th. J od in 300 Th. 
'Veingeist zufliessen lasst und filtrirt. 

Aus der klaren Losung wird durch Zusatz von Wasser das Tetrajod
pyrrol gefallt und, wie oben bemerkt, gereinigt. 

Statt Quecksilberoxyd kann auch Zink-, Blei- oder ein ahnliches 
Metalloxyd verwendet werden. 

Endlich empfiehlt es sich auch unter Umstanden 1 Th. Pyrrol, 6 Th. 
jodsaures Kali und 7 Th. J odkalium in Wasser zu losen und zu dieser 
Losung so lange Alkohol hinzuzusetzen, bis dieselbe anfiingt, sich schwach 
zu triiben. Nun setzt man unter Urnriihren tropfenweise verdiinnte Schwefel
saure (1: 5) hinzu, solange sich noch dadurch ein Niederschlag von Tetra
jodpyrrol abscheidet. 

Das so erhaltene Rohproduct bildet dunkelgefarbte, krystallinische 
Flocken. Man sammelt dieselben und reinigt sie durch wiederholtes Um
krystallisiren aus Alkohol. 

Eigenschaften. In rein em Zustande bildet das Jodol ein sehr 
heUgelbes, fein krystallinisches, spec.leichtes Pulver, welches sich, 
zwischen den Fingerspitzen zerrieben, etwa wie Talcum venetum 
anfiihlt, zu einer. sehr dunnen Schicht verreiben Hisst und dann, dem 
Puder ahnlich, der Haut sehr gut anhaftet. Ein reines Praparat ist 
des weiteren vollkommen geruch- und geschmacklos. Riechende, 
dunkelgefarbte und Geschmack besitzende Praparate sind immer als 
unrein zu betrachten. 

In Wasser ist das Jodol nur sehr wenig, etwa im Verhaltniss 
von 1: 5000 loslich. In wasserigen Alkalien ist es ein wenig Ios
lich. Von Alkohol bedarf es das Dreifache seines Gewichtes zur 
Losung, ein geringer Wasserzusatz zur Losung bewirkt indessen 
sofort eine sich durch milchige Trubung anzeigende Ausscheidung 
des Jodols; Glycerin dagegen faUt das Jodol aus seiner alkoholischen 
Losung nicht. - Wird eine alkoholische Jodollosung bis zum Siede
punkte des Alkohols erhitzt, so nimmt sie nach einiger Zeit in 
Folge partieller Zersetzung des Jodols dunkle Farbung an. Beson~ 

ders Ieicht tritt die letztere durch Ueberhitzen der Glaswande ein. 
Es ergiebt sich hieraus die Nothwendigkeit, Jodollosungen in AI
kohol entweder in der Kalte oder unter nur sehr gelinder Erwar-
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mung (im Wasserbade!) zu bereiten. - Jodol lost sich in 1 Th. 
Aether, 15 Th. Oel oder 50 Th. Chloroform. In conc. Schwefelsaure 
lost es sich mit griiner, allmalig in's Braune iibergehender Farbung. 

Beim Erhitzen auf 1000 C. bleibt es unverandert, bei starkerem 
Erhitzen dagegen wird es zwischen 140 - 1500 unter Ausstossung 
violetteI' Joddampfe zerstCirt und muss, in einem Porzellanschalchen 
erhitzt, ohne Riickstand zu hinterlassen, verbrennen. 

Die Formel des Jodols ist C4 J 4 NH; iiber seine Structur kann 
man sich die V orstellung machen, dass die 4 nicht mit dem Stick
stoff verbundenen H - Atome des Pyrrols durch 4 Jod-Atome er
setzt sind. 

H-C-C-H 
II 1\ 

H-C C-H 
V 
N 
I 

H 

J-C-C-J 

J-g g-J 
V 
N 
I 

H 
Pyrrol TetrajodpyrroJ 

(JodoJ). 

Del' aus del' obigen Formel sich ergebende und dem Praparate 
factisch eigenthiimliche Jodgehalt betragt 88,97 %. 

Priifung. Werden 0,2 gr Jodol im trocknen Reagensrohr erhitzt, 
so sollen schwere violette Joddampfe auftreten. - Das Jodol sei nul' 
ganz schwach gelblich gefarbt, ohne Geruch und ohne Geschmack 
(Abweichungen wiirden organische Verunreinigungen anzeigen). 

0,5 gr Jodol, in einem Porzellanschalchen erhitzt, miissen, ohne 
einen wagbaren Riickstand zu hinter/ass en , sich verfliichtigen (un
organische V erunreinigungen). - 0,25 gr in 10 gr Alkohol gelost, 
diirfen durch Einleiten von Schwefelwasserstoff nicht verandert 
werden. (Metalle, wie Kupfer und Quecksilber.) - 0,5 gr sollen, mit 
100 ccm Wasser geschiittelt, ein Filtrat geben, das durch Silber
nitrat hochstens opalisirend getriibt wird. (Jodwasserstoffsaure odeI' 
deren Salze.) 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegenwartig wird das Jodol noch ausschliesslich ausser

lich in allen jenen Fallen angewendet, in denen bisher Jodoform benutzt 
wurde. Vor dem letzteren besitzt es den Vortheil vollkommen geruchlos 
und, soweit die Erfahrungen bis jetzt reichen, auch ungiftig zu sein. Da
gegen leistet es als Antisepticum ungefahr das Gleiche wie J odoform. -
Die Anwendung des Jodols erfolgt entweder in Snbstanz als Streupulver, 
in alkoholischer odeI' atherischer Liisung, mit Collodium com binirt, in Ver
bindung mit Fetten, Vaseline, Lanolin, mit Pflastern und als Jodolgaze. 

Fischer. 6. Auf!. 16 
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Zu Einblasungen auf Schleimhaute (der Nase und des Rachens etc.) 
wird gegenwartig ein fein krystallisirtes Jodol dargestelIt, welches 
sich im Zerstauber nicht zusammenballt und auf den Schleimhauten gut 
haftet. Dasselbe bildet braunliche Krystalle. 

Jodollosung. Jodolgaze. J odol-Collo dium. 
nach Mazzoni. 

Jodoli 4,0 Jodoli 1,0 Jodol 10, 
Spiritus 16,0 Colofonii 1,0 Alkohol 94 %) 16, 
Glycerini 34,0 Glycerini 1,0 Aether 64, 

Solve! Spiritus 10,0 Pyroxylin 4, 
Sterilisirte Gaze ist mit 01. Ricini 6, 
dieser Liisung zu imprag-

mren. 

1m Urin findet man auch nach innerem Gebrauche von Jodol, 
wenigstens nach massigen Dosen, keine unorganischen, sondern or
ganische Jodverbindungen. Um die letzteren nacbzuweisen, dampft 
man den Urin mit Natriumcarbonat ein und gliibt den Salzriickstand. 
Die Schmelze wird in Wasser gelost, mit verdiinnter Schwefelsaure 
angesauert und unter Zusatz einiger Tropfen raucbender Salpeter
saure mit Cbloroform ausgeschiittelt. Das in Freiheit gesetzte Jod 
farbt das letztere violett. 

Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Jodolum co:treinatmn. Coffein-Jodol. Lasst man nach Konte
schweller gleiche Molecule Jodol und Coffein in cone. alkoholischer Lii
sung aufeinander einwirken, so erhalt man die obige Verbindung Cs Hlo N4 02' 
C4 J 4 NH. Hellgraues, geruch- und geschmackloses, krystallinisches Pulver, 
in den meisten Losungsmitteln wenig oder gar nicht loslich. Enthalt 
74,6 % J odol und 25,4 % Coffein. Es ist nicht anzunehmen, dass diese 
Verbindung im Arzneiscbatz sich einbiirgern wird. 

Chinolinum. 

Chinolin. 

C9 Hr N. 

Beim Schmelzen von Chinin mit Aetzkali erhielt Gerhardt 1842 
einen basischen Kiirper der Zusammensetzung C18 H22 N2 °2, welchem er 
wegen seiner Abstammung yom Chinin und seiner iilartigen Beschaffenheit 
den Namen Chinolein beilegte. Die namliche Verbindung glaubte er 
gewonnen zu haben durch Behandlung yom Cinchonin und Strychnin mit 
schmelzendem Aetzkali, doch deuteten die Analysen des yom Cinchonin 
derivirenden Kiirpers mehr auf die Formel C38 H40 N4 also auf ein sauer
stofffreies Product. Butlerow und Wischnegradsky zeigten spater, 
dass unter den angegebenen Bedingungen, aus dem Chinin in der That eine 
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sauerstoffhaltige Base der. Formel Cro H9 NO entstehe; dieselbe wurde als 
identisch mit dem Paramethoxychinolin erkannt und von Kiinigs "Chi
nolidin" genannt. Es stellte sich ferner heraus, dass durch Destillation 
von Cinchonin eine sauerstofffreie Base, das Chi no lin sich bilde. 

Run g e schied aus dem Steinkohlentheer eine Base ab, welche er 
Leukolin nannte, (da sie vom Kyanol oder Anilin sich dadurch unter
schied, dass sie durch Chlorkalkliisung nicht gefarbt wurde), deren Identitat 
mit Chinolin nunmehr feststeht. - Endlich wird Chinolin aus dem Stupp
fett gewonnen, einem Nebenproduct bei der Destillation der Quecksilber
erze in Idria. 

Auch die synthetisehe Darstellung des Chinolins wurde allmalig 
erschlossen. So erhielt Bayer aus dem Hydrocarbostyril durch Behandeln 
mit Chlorphosphor ein schwach basisches Product der Zusammensetzung 
C9 Hs NCI2, welches sich als Dichlorchinolin erwies und dann durch Erhitzen 
mit Jodwasserstoff und Eisessig auf 240 0 Chinolin lieferte. 

Spater stellte Kiinigs das Chinolin durch Erhitzen von Acrolelnanilin 
dar; - Friedlander gewann es durch Condensation von Orthoamido
benzaldehyd mit Acetaldehyd bei Gegenwart von geringen Mengen NatroD
lauge. - S kra u p endlich stellte Chinolin in technisch erfolgreicher Weise 
dar durch Erhitzen eines Gemenges von Nitrobenzol, Anilin, Glycerin und 
Schwefelsaure. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Chinolin ein 
vollkornrnenes Analogon des Pyridins. 

H H 
I I 
C C 

H-C(IIC - H 

H-C,,/~C-H 
C C 
I I 
H H 
Naphthalin 

H 
I 
C 

H-C//'C-H 

H-J)C-H 
N 

Pyridin 

H H 
I I 
C C 

H-C~i"-H 
H-cIJv C - H 

C N 
I 

H 
Chinolin. 

16* 
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Gerade so, Wle man das Pyridin vom Benzol ableiten kann, so 
lasst sich auch das Chinolin von Naphthalin ableiten. Es ist mit 
anderen Worten Naphthalin, in welch em eine CH-Gruppe durch ein 
N-Atom ersetzt ist. 

Und gerade so, wie das Pyridin das Anfangsglied einer ganzen 
Basenreihe, der Pyridin basen, ist, ebenso ist auch das Chinolin das 
erste Glied der nach ihm benannten Chinolinreihe. AIle Indi-
viduen dieser Reihe besitzen die allgemeine Zusammensetzung 
Cn H2n- ll N, die hOheren Homologen leiten sich von Chinolin in 
der Weise ab, dass Wasserstoffatome desselben durch organische 
Reste (Methyl-, Aethyl- etc. Gruppen) ersetzt werden. So lassen sich 
ableiten 

C9 H1N 
Chinolin Methyl-Chinolin 

C9 H6 N - C2 H 5 
Aethyl-Chinolin_ 

Mit den Pyridinbasen theilen die Chinolinbasen die Eigenschaft, 
dass sie durch Oxydationsmittel kaum angegriffen werden (sie unter
scheiden sich dadurch von den Ieicht oxydationsfahigen Anilinbasen), 
dagegen sind die Chinolinbasen in Wasser sehr schwer lOslich, wah
rend die Pyridinbasen sich darin leicht aufliisen. 

Darstellung. Die Skraup'sche Synthese des Chinolins. 

Man mischt 24 Th. Nitrobenzol mit 38 Th. Anilin, 120 Th. Glycerin 
und 100 Th. conc. 8chwefelsaure, erhitzt anfangs vorsichtig, da sonst eine 
sehr stiirmische Reaction eintritt, dann erhitzt man noch einige 8tunden 
am Riickflusskiihler, verdiinnt hierauf mit Wasser, destillirt das Nitrobenzol 
ab, giebt schliesslich zum Riickstand Natronhydrat bis zur stark alkalischen 
Reaction und destillirt im Wasserdampfstrom ab. Zur Reinigung wird das 
gewonnene Chinolin fractionirt und dann durch Losen in 6 Th. Alkohol 
und Zufiigen von 1 Mol. H2 804 als saures Chinolinsulfat niedergeschlagen 
(Anilinsulfat geht in Losung), oder aber man kocht es mit Chromsaure
mischung, welche (s. vorher) nur beigemengtes Anilin angreift. 

Die Vorgange, welche sich bei dies em synthetischen Process abspielen, 
lassen sich wie folgt interpretiren. Durch Einwirkung der 8chwefelsaure 
auf das Glycerin bildet sich Acrolein: 

...__0 
CH2 = CH - C==== 

H 

Dieses condensirt sich, wahrend das Nitrobenzol oxydirend wirkt, mit dem 
vorhandenen Anilin zu Chinolin. 
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Auilin 

H H 
C C 

HC(IICH 

HC~)c~/CH 
C N 
H 

Chinolin. 
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Nach dieser Methode werden etwa 60 % der theoretisch mog
lichen Ausbeute an Chinolin gewonnen, ausserdem aber gestattet sie 
auch zu den Homologen des Chinolins zu gelangen und zwar dadurch, 
dass man an Stelle von Anilin die Homologen des Anilins (der Para
Reihe) anwendet. So erhalt man aus dem p-Toluidin unter den 
gleichen Bedingungen das Toluchinolin u. s. w. 

Eigenschaften. In reinem Zustande - und frisch destillirt -
bildet das Chinolin eine schwach gelbliche Fliissigkeit, welche ein 
erhebliches Lichtbrechungsvermogen und einen characteristisch aro
matischen, auf die Dauer unangenehmen Geruch besitzt. Der Siede
punkt liegt bei 237 0 C., das spec. Gewicht ist bei 0 0 C. = 1,1081, 
bei 15° C. = 1,084. In einem Kaltegemisch aus fester Kohlensaure 
und Aether erstarrt es krystallinisch. - In AlkohoI, Aether, Chloro
form, Benzin ist es Ieicht loslich, sehr wenig losIich dagegen ist es 
in Wasser. Indessen zeigt das Chinolin doch die N eigung Wasser 
aufzunehmen: es ist hygroskopisch. Lasst man es langere Zeit in 
einer feuchten Atmosphare stehen, so entspricht seine Zusammen
setzung dem Hydrate Cg H7 N + 1'/2 H2 O. Dieses Hydrat triibt sich 
beim Erwarmen auf 400 C. 

Dnter dem Einfluss des Lichtes und der Luft braunt sich ur
spriinglich ganz far bIoses Chinolin sehr bald und ziemlich intensiv. 
Dm ein so verandertes Praparat wieder in ungefarbten Zustand liber
zufiihren, muss es mit etwas festem Kali- oder Natronhydrat ge
schiittelt und langsam rectificirt werden. 

Seinen chemischen Eigenschaften nach ist das Chinolin eine 
Base, und zwar den tertiaren Aminen zuzurechnen, da es die 
"Nitril-Gruppe" N enthalt. Als Base verbindet es sich mit 

1) Der Sauerstoff starnrnt von Nitrobenzol. 
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den Sauren, ahnlich dem Ammoniak, durch directe Addition zu 
Salzen. Bei der Salzbildung zeigt es zumeist den Character einer 
einsaurigen Base, d. h. 1 Mol. Chinolin verbindet sich mit 1 Mol. 
einer einbasischen Saure. Die Salze krystallisiren ziemlich schlecht, 
sind auch im Durchschnitt etwas hygroskopisch (Ausnahmen sind 
das weinsaure und das salicylsaure Salz). Bemerkenswerth ist ferner 
die Eigenschaft des Chinolins und seiner Salze, mit einigen Metall
salzen gut krystallisirende Doppelverbindungen einzugehen. So ver
bindet sich das salzsaure Salz C9 H7 N . HCI mit Zinkchlorid zu dem 
gut krystallisirenden Zinkdoppelsalz (C9 H7 N . HC1)2 . Zn C12, welches 
sehr haufig zur Reinigung des Chinolins benutzt wird. 

Wie aile tertiaren Basen vereinigt sich auch das Chinolin unter 
directer Addition mit Alkyljodiden. Von practischer Wichtigkeit ist 
namentlich die Aufnahme von Amyljodid geworden, wegen der Um
wandlung des so gebildeten Korpers in den blauen Farbstoff Cyan in. 

Beim Kocben mit Salpetersaure oder Chromsaure wird das 
Chinolin nur wenig verandert (Unterschied von den Anilinbasen), 
durch Einwirkung von Kaliumpermanganat dagegen wird der Benzol
kern gesprengt, die nun vorhandenen Seitenketten werden in 
Carboxylgruppen (- CO OH) verwandelt, es bildet sich Pyridin-di
carbonsaure. 

H H 
I I 
C C 

U-C(""IIC - H 

H-CVC~~C-H 
N C 

I 
H 

Cbinolin. 

H H H 
I I I 
C C C 

H_C~~C/=~ 

rr-clL / 
N C C 

I I 
H H 

Pyridindicarbonsal1re. 
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Dnter dem Einfluss von Reductionsmitteln nimmt das Chinolin 
Wasserstoff auf, es entstehen Reductionsproducte, welche Hydro
chinoline genannt werden. Die Aufnahme von Wasser stoff findet am 
leichtesten auf der stickstoffhaltigen Seite des Molecii.ls unter Auf
losung der doppelten Bindungen statt. So entsteht durch Behandeln 
mit Zinn und Salzsaure aus Chinolin das Tetrahydrochinolin 
(Wischnegradsky). 

H H 
I I 
C C a-c(f'r- H 

H-CV~,C-H 

C N 
I 

H 
Chinolin 

+ 4H 

H HH 
I V 
C C 

H _C/~S/~C<H 
I I I H 

H-C~/~/C<: 
C N 
I I 
H H 

Tetrahydrochinolin. 

Durch Einwirkung von rauchender Schwefelsaure auf Chinolin 
entsteht Chinolinsulfosaure 

C9 H6 N I H + HO 1803 H = H2 0 + C9 H6 N - S03 H 
Chinolin Chinolinsulfosaure 

aus welcher durch Schmelzen mit Kalihydrat Oxychinolin C9HSN . OR 
gebildet wird (s. Kairin). 

Reactionen von Chinolin und seinen Salzen. 

1. K ali 1 aug e bringt in Chinolinsalzlosungen milchige Triibung 
hervor; der Niederschlag lost sich nur schwer im Ueberschuss des Fallungs
mittels, leicht in Aether, Benzin, Weingeist, schwieriger in Schwefelkohlen
stoff, Chloroform und Amylalkohol. - Natriumcarbonat rallt Chinolin 
unter Entweichen von Kohlensaure aus seinen Salzlosungen weiss, im 
Ueberschuss unloslich. - Ammoniak bringt weisse Fallung, im Ueber
schuss ziemlich leicht loslich, hervor; - ahulich verhalt sich Ammon
carbonat. 

2. J 0 dj 0 d k ali u m erzeugt rothbraunen, in Salzsaure unloslichen 
Niederschlag (Grenze 1: 25000). 

3. Pikrinsaure erzeugt gelben, amorphen Niederschlag, loslich in 
Alkohol, schwieriger in Salzsaure, in Kalilauge leicht mit rothlichgelber 
Farbe (1: 17000). 

4. Que c k s i 1 b e r chI 0 rid giebt einen weissen Niederschlag, der 
leicht in Salzsaure, schwieriger in Essigsaure loslich ist. 
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5. Kaliumqueeksilberjodid erzeugt gelblieh weiss en, amorphen 
Niedersehlag, der sieh auf Zusatz von Salzsaure in zarte bernsteingelbe 
Krystallnadeln verwandelt (eharaeteristiseh! Grenze 1: 3500). 

6. Kaliumbiehromat, vorsiehtig zugesetzt, bildet zierliehe den
dritisehe Krystalle, im Ueberschuss des Reagens 16slieh. 

Priifung. Das Chinolin sei klar, nahezu farblos (stark gefarbte 
Praparate mussen in der oben angegebenen Weise reetificirt werden) 
und destillire zwischen 235-2370 C. vollkommen fiber. (Wasser
gehalt erniedrigt den Siedepunkt, ein hoherer Siedepunkt I1isst auf 
Verunreinigungen durch Homologe schliessen.) - Werden 0,5 gr 
Chinolin mit 10 ccm Wasser geschuttelt, so darf das Filtrat auf 
Zusatz einer filtrirten Chlorkalklosung keine violette Farbung zeigen 
(Anilin). - Werden 5 ccm Chinolin mit 7,5 ccm conc. Salzsaure 
gemischt, so durfen nach dem Erkalten - auch nicht wenn man 
alsdann mit 10 cem Wasser verdunnt - Olige Tropfen sich abschei
den (Nitrobenzol, auch Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol 
etc.). - 1 gr Chinolin, auf dem Deckel eines Platintiegels fiber 
Freier Flamme erhitzt, muss ohne Ruckstand verbrennen (unorgan. 
Verunreinigungen, der Darstellung entstammend). 

Aufbewahrung. Das Chinolin wird bis auf Weiteres vorsi eh tig 
aufzubewahren sein, und da es unter dem Einfluss von Licht und 
Luft sich verandert (nachdunkelt), ausserdem ziemlich hygroskopisch 
ist, so ist es vor Licht geschutzt, in nicht zu grossen, aber gut ver
schlossenen Gefassen aufzubewahren. 

Anwendung. Das Chinolin wurde zur medieinischen Anwendung auf 
Grund seiner von Donat festgestellten antiseptischen Eigenschaften empfohlen. 
Iu 0,2 procentiger L6sung verhindert es die Fiiulniss von Urin und Leim, 
in 0,4 procentiger die Blutfiiulniss, in 1 procentiger L6sung vernichtet es 
die Gerinnungsfahigkeit des Blutes, driickt es die Gerinnungsfahigkeit von 
Eiweiss herab. Es verhindert die Milehsiiuregahrung, erweist sieh aber 
bei der alkoholisehen Gahrung schon entwiekelten Hefezellen gegeniiber 
wirkungslos. lnnerlieh angewendet, setzt es die K6rpertemperatur her
unter, wird aber meist nur in Form seiner Salze gegeben, da es in freiem 
Zustande auf die Magenschleimhaut stark reizend wirkt. Aeusserlieh 
dient es als kriiftiges Antiseptieum, namentlieh zu Mund- und Zahnwassern, 
zu Pinselungen und zu Gurgelwassern bei Diphtherie, und zwar wird es 
stets in alkoholisch-wasseriger Liisung benutzt. Zu Pinselungen dienen 
5 procentige, zu Gurgelwassern 0,2 procentige Losungen. 

Rp. Chinolini 5, Chinolin 1,0 
Spiritus Spiritus 50, 
Aq. destill. ~ 50, Aq. destill. 500, 

D. S. Zu Pinselungen. 01. Menth. pip. gtt. 2, 
D. S. Gurgelw3sser. 
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Salze des Chinolins. 

Von den Salzen des Chinolins haben sich besonders das wei n
saure und das salicyIsaure Chinolin eingebiirgert. Sie werden 
sowobl zum inneren als aucb zum iiusseren Gebraucbe angewendet. 

Chinolinum hydrochloricum, salzsaures Chinolin, Chinolincblor
hydrat C9 H7 N . H CI bildet eine farblose zerfliessliche Masse, die in 
Wasser sehr leicht loslich ist, aber beissend und unangenehm scbmeckt. 

Chinolinum tartaricum, weinsaures Chinolin, Chinolin
tartrat 3 (C9 H7 N) . 4 (C4 Hs Os). Zur Darstellung neutralisirt man 
Chinolin mit einer wiisserigen Losung von Weinsiiure, wobei letztere 
in kleinem Ueberschuss zugesetzt wird, dampft zur Trockne und 
krystallisirt das erhaltene Salz aus Alkohol urn. 

Es bildet weisse, Hache, rhombische Nadeln, welche schwach 
nach Bittermandelol riechen und zugleich bitterlich und pfefferminz
bez. bittermandelolartig schmecken. Es lost sich in etwa 70-80 Th. 
kaltem Wasser, leichter in heissem Wasser, erst in 150 Th. Alkohol, 
schwierig in Aetber. Die wiisserige Losung ist neutral' oder nur 
sehr schwach sauer. Beim Erhitzen auf 125 0 C. zersetzt sich das 
Salz unter Abgabe von Chinolin. 

Das Salz entbiilt 60,80 % Weinsiiure und 39,2 % Chinolin. 
Priifung. 20 ccm einer 1 procentigen wlisserigen Losung miissen 

auf Zusatz von 2 ccm Kalilauge eine rein weisse, milchige Triibung 
zeigen (Farbung wiirde Verunreinigung dUTch heterogene Basen an
zeigen). Beim Erwiirmen dieser Fliissigkeit mit Ammoniumcblorid 
muss die Triibung verschwinden. - 0,5 gr miissen, auf dem Platin
blech erhitzt, ohne Riickstand verbrennen (unorgan. Verunreinigungen). 
- 20 ccm der 1 procentigen Losung di.irfen durch Chlorkalklosung 
nicht gefiirbt werden (Anilinsalze). 

Oosis. Es wird zu 0,5-1,0 gr einige Male tiiglich, namentlich 
in Oblaten gegeben. Kinder erhalten 1/3-% der Dosis. 

Mundwasser. 

Chinolin. tartar. 1,5 
Aq. destill. 140, 
Spiritus 20, 
01. Mentb. pip. gtt. 2 

D. S. Mit der 5 - 8 fachen Menge Wasser vermischt zu gebrauchen. 

Chinolinum salicylicum, salicylsaures Chinolin, Chinolinsali
cylat C9 H7 N . C7 Hs 0 3 wird in analoger Weise durch Neutralisation 
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von Chinolin mit einer wasserig alkoholischen Liisung von Salicyl
saure gewonnen. 

Es bildet ein krystallinisch weissliches Pulver, welches in etwa 
80 Th. Wasser, leicht in Alkohol, Aether, Benzol, Vaseline, Fetten 
und fetten Oelen, auch in Glycerin liislich ist. 

Der Geschmack der wasserigen Liisung ist dem des weinsauren 
Salzes sehr ahnlich. 

Die 1 procentige Losung wird durch Zusatz von Kalilauge unter 
Abscheidung von Chinolin milchig getriibt. - Auf Zusatz von Salz
saure scheidet sich aus der wasserigen Losung Salicylsaure ab, die 
von Aether leicht aufgenommen wird. - Die 1 procentige wasserige 
Liisung giebt mit Eisenchlorid die fUr Salicylsaure characteristische 
Violettfarbung. 

Priifung wie unter Chinolinum tartaricum. 
Oosis wie Chinolinum tartaricum. 
Aufbewahrung. Das Chinolin ist vorsichtig und vor Licht 

geschiitzt, die Chinolinsalze .sind vor s i ch tig aufzubewahren. 
Vorsichtig a ufzu b ew ahren. 

Acetorthoamidochinolin. C9 Hs N (NH CH3 CO). Zur Darstellung 
wird Ortho-Nitrochinolin durch Zinn uud Salzsaure zu o-Amidochinolin 
reducirt und dieses mit Acetylchlorid oder Essigsaureanhydrid acetylirt. 

H H 
C C 

H-crinIC - H 

H-CVCVC-H 

N C - NH (CH3 CO). 

Das Praparat ist ein Analogon des Antifebrins. Es bildet farb
lose, bei 102,5 0 schmelzende Krystalle und siedet jenseits 300°. 
Durch atzende Alkalien odel' conc. Salzsaure wird es beim Erhitzen 
in o-Amldochinolin und Essigsaure gespalten. 

Es wurde voriibergehend als Antipyreticum angewendet, hat sich 
aber nicht einzubiirgern vermocht. 

Diaphtherin, Oxychinaseptol. Dieses neue Antisepticum ist 
eine Vel'bindung von 1 Mol. Orthophenolsulfosaure mit 2 Mol. Ortho
Oxychinolin; es kommt ihm somit die Formel zu: 

HO . C9 Hs N H S03 . Cs H4 . OH C9 Hs N . OH 
~ '-r---' 

Oxychinolin Phenolsulfosaure Oxychinolin. 
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Die DarsteIlung erfolgt durch Sattigung von o-Phenolsulfosaure 
mit berechneten Mengen von o-Oxychinolin. Der Name stammt von 
olacpBsfpw, ich vernichte. 

Es bildet, aus Wasser krystallisirt, bernsteingelbe, durchsichtige, 
dem hexagonalen System angehi:irende, sechseckige Saulen, welche 
sich leicht, fast in jedem Verhaltniss, in Wasser li:isen und bei 
85 0 C. schmelzen. Die' wasserige Li:isung giebt mit Eisenchlorid eine 
blaugrune Farbung. In kaltem Weingeist ist das Diaphtherin schwer 
li:islich, leichter in heissem. 

DasDiaphtherin ist vonEmmerich bacteriologisch und vonKronacher 
klinisch gepriift worden, wobei sich ergab, dass demselben bedeutende 
bacterientodtende Kraft zukommt, und dass es in dieser Beziehung den am 
starksten wirkenden Antisepticis, wie Phenol, Lysol, Kresol, u. s. w. gleich
kommt. Dabei hat das Praparat den Vorzug, dass es relativ ungiftig ist 
und sich mit grosster Leichtigkeit in Wasser vollkommen klar lost. Zum 
Desinficiren nicht vernickelter Instrumente ist es unbrauchbar, da diese 
in Beriihrung damit schwarz anlaufen. 

Kronacher hat in seiner chirurgischen Praxis mit dem Diaphtherin 
sehr gute Erfolge erzielt und ist zu dem Ergebniss gelangt, dass dasselbe 
ein ausgezeichnetes Antisepticum ist, welches anderen, ahnlich wirkenden 
Korpern gleichkommt, in einzelnen Fallen diese sogar iibertrifft. An
gewendet wird eine wasserige 1/2 bis 2 procelltigc Losung. 

Jodolin ist Chinolinchlormethylat-Chlorjod. Man steIIt 
zunachst aus Chinolin und Jodmethyl des Chinolinjodmethylat her, 
welches sich durch directe Vereinigung der angegebenen Substanzen 
bildet, und setzt nun zu der salzsauren Losung eine Losung von 
Chlorjod in Salzsaure. Es fallt nun zunachst Jod aus unter Bildung 
von Chinolinchlormethylat, und wenn keine Jodfallung mehr, sondern 
ein gelber Niederschlag entsteht, filtrirt man ab und raIlt dann aus 
dem Filtrate durch weiteren Zusatz von Chlorjod die gelbe Doppel
verbindung, welche sich aus Salzsaure umkrystallisiren lasst. 

Kairinum. 

Kairin A. Aethyl-Kairin. 

C9 HlO (C2 H5) NO • H CI. 

Dnter dem Namen "Kairin" sind 1882 zwei von O. Fischer 
synthetisch dargestellte Ki:irper beschrieben und spater zur medi
cinischen Verwendung empfohlen worden, welche s. Z. als ers te 
kiin s tli ch d arge stell te Ers a tz mittel des Chinins lebhaftes 
Interesse erregten. 
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Kairin M. ist salzsaures Oxychinolinmethylhydriir 
K airin A. . Oxychinoliniithylhydriir. 

Das letztere Priiparat ist dasjenige, welches fruher scblecbthin 
als "Kairin" bezeicbnet zu werden pflegte. 

Darstellung. Chinoliu wird durch Erwarmen mit Scbwefelsaure in 
a-Chinolinsulfosaure iibergefiibrt und diese in der N atronscbmelze (s. S. 155) 
in re-Oxychinolin verwaudelt. Durcb Reduction des letzteren mittelst Zinn 
und Salzsaure entsteht a-Oxycbinolintetrahydriir, welcbes alsdann durcb 
Erhitzen mit J odatbyl in a-Oxycbinolin-atbyl-tetrabydiir iibergefiibrt wird: 
Das salzsaure Salz der letztgenannten Base ist das Kairin A. 

H H 
I I 
C C 

H-C~~C-H 

II I 
H -C,\;~/C-H 

C N 
I 

SOsR 
a-Chinolinsulfosaure. 

H HH 
I V 
C C 

H - C/'''<Y'\C<H 

I \ I: 
H - C,\/c,\/C<H 

C N 
I I 
OH H 

a·Oxychinolintetrahydriir. 

Eigenschaften. Gerucbloses, farbloses Krystallpulver, aus pris
matischen Krystallen bestehend. Loslicb in 6 Th. Wasser oder in 
20 Th. Weingeist. Die wiisserige Losung schmeckt stechend-salzig, 
zugleich kampberartig kublend und nimmt aus der Luft allmalig 
Sauerstoff auf unter Braunung. Sie wird durch Eisenchlorid dunkel
braunroth, durch raucbende Salpetersaure blutroth gefiirbt. Die 
Formel ist C9 li5 (li4) . C2 li5 . OH . N . HCI. 

Aufbewahrung. Vorsicbtig. Losungen durfen nicbt lange vor
rathig gebalten werden. 
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Anwendung. Kairin hat heute nur noch historisches Interesse. Es 
war das erste synthetisch dargestellte Antipyreticum, und zwar erfolgte die 
pharmakologische Priifung s. Z. durch Fi Ie hn e. Es wurde damals Er
wachsenen in Gaben von 0,5-1,0 gr, Kindern in solchen von 0,1-0,5 gr 
pro die gegeben. Heut ist es vallig verlassen, weil die Nebenerscheinungen 
(Cyanose, Collaps) doch zu bedrohlich waren und weil es die Bildung von 
Methaemoglo bin veranlasste. 

Kairin M., salz s a ures a- Oxyc hi n oli n m eth y ltetrahydr iir 
C9 HIO (CB3) NO. HCl entsteht auf ganz analoge Weise wie das 
vorige, nur wird an Stelle von Jodatbyl zur Darstellung Jodmethyl 
benutzt. - Es ist dem vorhergebend beschriebenen physikalisch und 
chemisch sehr ahnlich, findet abel" seiner unangenehmen Neben
wirkungen wegen medicinische Verwendung nicht mehr. 

Falls "Kairinum" schlecbthin vero rdnet ist, dad unter 
allen Umstanden stets nul' "Kail'in A", niemals Kairin M 
dispensil't werden. 

Kairolin A ist saures scbwefelsaures Aetbylchinolintetrahydriir 

C9 HlO (C2 H5) N . H2 S04' 
Kairolin Mist saures schwefelsaures Methylchinolintetrahydriir 

C9 HIO (CH3) N . H2 S04' 

Analgenum. 

Analgen. o-Aethoxy-ana-Monobenzoylamidochinolin. Benzanalgen I). 

C9 Hs. OC2 Hs. NH. CO CG Hs. N. 

Diese Verbindung wurde G. N. Vis im Marz 1891 patentirt 
und gegen 6as Ende des Jabres 1892 unter dem Namen "Analgen I)" 
von Vis und G. Loebell in die Therapie einzufiibl'en versucbt. 

Darstellung. (D. R. P. No. 60308.) Wird o-Oxychinolin mit Kali
hydrat und Bromathyl in alkoholischer Lasung erhitzt, so entsteht o-Aethoxy
chinolin C9 H6 (OC2 H5) N, welches durch Behandeln mit Salpetersaure in 
o-Aethoxy-ana-Nitrochinolin C9 Hs (N02) (OC2 Hs) N iibergeht. Durch Re
duction des letzteren mit Zinn und Salzsaure erhalt man o-Aethoxy-ana
Amidochinolin C9 Ho (NH2) (OC2 H5) N. Durch Erhitzen dieser Verbindung 
mit Essigsaureanhydrid oder mit Eisessig kann der Acetylrest, durch 
Erhitzen mit Benzoylchlorid kann der Benzoylrest eingefUhrt werden. 
Vergl. S. 166 u. 170. 

1) Uuter dem Namen Aualgen wurde zunachst die Acetylverbindung 
o-Aethoxy- ana-m on 0 ac ety I amido chino lin C9H5.0C2H5NH(CH3CO)N 
beschrieben. Die hier zu besprechende Benzoylverbindung hiess damals 
"Benzanalgen". Spater wurde die Acetylverbindung fallen gelassen und 
so wurde der Name Analgen fUr die Benzoylverbindung frei. 
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H 
o OH 

HO/~CY~OH 
~ II I 

HcI"/o//OH 
o N 
H 

Chinolin 

Analgenum. 

H H 
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HO//CY'OH 

HclJcJCH 

NH (06 H5 00) 
I 
o O-H 

o N 
I 

002 H5 
o-Aethoxychinolin 

H-cA~/\C-H 
H Cillo H - //0// -

o N 
I 
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o-Aethoxy-ana-benzoylamidochinolin (Analgen). 

Eigenschaften. Weisses ill Wasser fast unlosliches, vollkommen 
geschmackloses, neutrales Pulver; in kaltem Alkohol ist es scbwer 
loslicb, leichter loslicb in heissem Alkohol, auch in verdiinnten 
Sauren. Der Scbmelzpunkt liegt bei 208°. 

Die kalt gesattigte Losung wird durch Eisencblorid in der 
Kalte nur gelblich, beim Erwarmen braunroth gefarbt. - Cone. 
Schwefelsaure nimmt das Praparat zu einer hellgelb gefarbten 
Fliissigkeit auf; beim Verdiinnen mit Wasser scheidet sich ein 
citronengelber Niederschlag abo - Schiittelt man etwa 0,1 gr des 
Praparates mit 6-8 ccm Wasser an, so nimmt dasselbe auf Zusatz 
von Salzsaure oder verdiinnter Schwefelsaure citronengelbe Farbung 
an. Beim Erwarmen der Fliissigkeit tritt Losung ein, beim Erkalten 
krystallisirt die gelbgefarbte Verbindung aus. 

Priifung. Die kaltgesattigte wasserige Losung reducire Silber
nitrat wedel' in del' Kalte noch in der Warme. Das Praparat schmelze 
bei 2080 und hinterlasse beim Verbrennen keinen Riickstand. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Das Praparat wurde von G. Loebell, Treupel, 
Knust und Krulle auf Grund seiner antifebrilen und antineuralgischen 
Eigenscbaften empfohlen. Sie wandten es an gegen verschiedene Arten 
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von Nervenschmerzen, Cephalaea, Migrane, Trigeminus-Neuralgie und 
gegen die im Gefolge von Tabes, Alkoholismus, Hysterie auftretenden Be
schwerden, Gicht und Muskelrheumatismus. Dosis 0,5 gr bis zu Tages
dosen von 3-5 gr. Unangenehme Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. 
Die antifebrile Wirkung ist von Schweiss en begleitet. 

1m Organismus soil die Verbindung durch den Magensaft gelost und 
zum Theil in Benzoesaure und o-Aethoxy-ana-Amidochinolin gespalten 
werden. Der Urin nimmt uuter dem Gebrauche des Mittels blutrothe 
Farbung an, die durch Kalilauge oder Natriumcarbonat in Gelb umschlagt 
(Unterschied von Blut). 

o-Aethoxy-ana-acetylamidochinolin C9 H5 (OC2 H5) NH 
(CH3 CO) N, schmilzt bei 155 0 C. 

Orexinum hydrochloricum. 

Orexin. Phenyldihydrochinazolinchlorhydrat. 

C14 H12 N2 • H Cl + 2 H2 O. 

Dnter dem Namen "Orexin" oder "Orexin. bydrochloricum" 
wurde 1889 durch Penzoldt das salzsaure Salz des von Paal dar
gestellten "Phenyldihydrochinazolins" zur medicinischen Anwendung 
und zwar als Stomachicum empfohlen. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Natrium auf eine Losung von 
Formanilid in Benzol entsteht zunachst Natriulllformanilid. 

----H 
C6 Hs N -----H CO 

----Na C6 Hs N _____ H CO 

Anilin Formanilid N atriumformanilid. 

Lasst man auf letzteres berechnete Mengen von o-Nitrobenzylchlorid ein
wirken, so entsteht o-Nitrobenzylformanilid. 

N atriumformanilid o-Nitrobenzylcblorid 

N CI + C H N----CH2 - C6 H4 - N02 (1 : 2) 
a 6 5 -----H CO 

o-Nitrobenzylformanilid. 

Wird das entstandene o-Nitrobenzylformanilid mit Zinn und Salzsaure 
reducirt, so entsteht intermediar o-Amidobenzylformanilid, welches 
unter Abspaltung von Wasser in Phenyldihydrochinazolin iibergeht 
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--CH. _N----C6 Hs 
C H ~ " -----CH 0 

6 4-----N02 
o·Nitrobenzylformanilid 

o·Amidobenzylformanilid 

____ CH2-N----C6 H5 

+3H2 =2H20+C6H4 -----CHO 
-----NH2 

Q·Amidobenzylformanilid 

CH2 rlIN
-

CoH
, 

vVCH 
N 

Phenyldihydrochinazolin. 

Man erhalt zunachst das Zinndoppelsalz C14 H12 N2 . HOI. Sn Cl2• Die 
heisse wasserige Lasung desselben wird durch Einleiten von Schwefelwasser
stoff vom Zinn befreit und liefert alsdann beim Eindampfen das nachstehend 
zu beschreibende salzsaure Salz. 

Eigenschaften. Unter dem Namen Orexin (von ii'pefl' = Ess-· 
lust) ist somit das salzsaure Phenyldihydrochinazolin Ca H12 N2 . HCl 
+ 2 H2 0 zu verstehen. Dasselbe bildet farblose Krystallnadeln, 
welche bei 80 0 C. schmelzen. Bei langerem Stehen im Exsiccator 
gehen sie in das bei 221 0 C. schmelzende wasserfreie Salz liber. 
Diese Abgabe von Krystallwasser erfolgt schon beim Liegen des 
Salzes an der Luft; in dieser Weise zum Theil verwitterte Prapa
rate schmelz en betrachtlich hoher als bei 80 0 C. Die Krystalle 
reizen die Schleimhaute heftig, verursachen, auf die Zunge gebracht, 
einen bitteren Geschmack und hinterlassen das Gefiihl des Bren
nens. Die wasserhaltige Verbindung lost sich in 13-15 Th. Wasser, 
auch in Alkohol, wahrend sie in Aether fast unlOslich ist. Die was
serige Losung reagirt sauer. 

Erhitzt man ein Gemisch von Orexin mit Zinkstaub kurze Zeit 
liber freier Flamme, so tritt ein starker, carbylaminartiger Geruch 
(=Isonitril) auf. Behandelt man hierauf das Gemisch mit stark 
verdiinnter Salzsaure, so nimmt das Filtrat auf Zusatz von Chlor
kalklosung eine blaue Farbung an. - Diese Reaction beruht darauf, 
dass beim Erhitzen des Orexins mit Zinkstaub Benzonitril und Anilin 
entstehen. 

Priifung. In der 5 proc. wasserigen Losung erzeugt Queck
silberchlorid einen weissen, Kaliumdichromat einen gelben, beim 
Stehen an der Luft sich nicht verandernden Niederschlag. Kalium
permanganat wird schon in der Kalte entfarbt, Bromlosung wird 
unter Bildung eines gelblichen, amorphen Niederschlages entfarbt. 
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- Auf Platinblech erhitzt, verbrenne die V erbindung, ohne elllen 
wagbaren Riickstand zu hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Das Orexin regt die Magenverdauung an und wurde 
daher als Stomachicum empfohlen. Seine Wirkung diirfte etwa als die 
combinirte eines Bittermittels und eines scharfen Gewiirzes, z. B. Pfeffer, 
zu denken sein. Man giebt es zu 0,25-0,50 gr bis zu 1 gr pro die in 
Oblatenpulvern oder in Pillen. Contraindicirt ist es bei Magengeschwiir. 

OrexinulU basiculU. Mit diesem Namen bezeichnet Pentzold 
neuerdings die freie Orexinbase CI4 H12 N2. Dieselbe wirkt ebenso 
appetiterregend wie das salzsaure Salz, doch verursacht sie nicht 
das unangenehme Brennen gegeniiber den Schleimhauten. Als Oblaten
pulver in mittleren Tagesgaben von 0,3 gr. 

Antipyrinum. 
Antipyrin. Dimethylphenylpyrazolon. Oxydimethylchinizin. Analgesin. 

Anodynin. Parodyn. Phenazon. Sedatinl). Phenylon. 

Cll H12 N2 O. 

Das Antipyrin wurde 1884 von Ludwig Knorr dargestellt 
und hierauf von Filehne in den Arzneischatz eingefUhrt. Anfang
lich hielt es Kn orr fur ein Derivat einer hypothetischen, "Chinizin" 
genannten Base und nannte es nach dieser Oxydimethylchinizin. 
SpateI' erkannte Knorr das Antipyrin als ein Derivat des Pyrazols 
bezw. Pyrazolons und benannte cs Phenyl-Dimethyl-Pyrazolon. Das 
Antipyrin war del' directe Nachfolger des Kairins und somit von 
den synthetisch dargestellten Verbindungen del' antipyretischen Gruppe 
die erste, welche einen dauernden und durchschlagenden ErfoIg er
zielte. Die durch Patent geschiitzte fabrikmassige DarsteHung ge
schieht durch die Chern. Fabrik vorm. Meister, Lucius & Bruning 
in Hiichst a. M. 

Darstellung. Dieselbe erfolgt im Wesentlichen durch Condensa
tion von Acetessigather mit Phenylhydrazin; es ist daher 
nothwendig, zunachst diese beiden Suostanzen in Kiirze zu be
trachten. 

Acetessigatber CHs-CO-CHz-COO CZ H5 odeI' Acetessigester 
lasst sich auffassen als Essigsaureathylather (Aeth. acetic.) CH3-COO . C2 Ho. 

1) Vergl. S. 180. Die. angefiihrten Synonyma wurden zum Theil im 
Interesse illoyaler Concurrenz geschaffen. 

Fisc her. 6. Auf!. 17 
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in welch em ein H-Atom in der CH3-Gruppe durch den Acetylrest Cll3 CO
ersetzt ist. 

Essigather 

CH2-COO . C2 H; 
I 

CH3 -C=O 
Acetessigiither. 

Theoretisch kann man sich den Acetessigather dadurch entstanden 
denken dass 1 Mol. Essigather und 1 Mol. Essigsaure unter Abspaltung 
von Wasser sich vereinigt haben: 

CH2[-H[ COO C2 Hs 
+Cll3-CO- OH 

Acetessigester. 

Phenylhydrazin wird gewonnen, indem man durch Einwirkung von 
Salpetriger Saure auf Anilin zunachst Diazobenzol darstellt 

C6 H. NH2 H 0 
Anilin +" N 0 OH = 2 + C6 lls N = N. OH 

Salpetrige Siiure Diazobenzol 

und dieses durch Reduction mit nascirendem Wasserstoff in Phenylhydrazin 
iiberfiihrt 

Diazobenzol 
C6 Hs - N = N - OH 

+H H2 H 
Phenylhydrazin. 

Darstellung von Antipyrin. (D.R.P.26429.) 100 gr Pheny Ihydra
zin werden zu 125 gr Acet essigester gegeben. Das beim Vermis chen 
gebildete Wasser wird abgehoblln und das olige Condensationsproduct 
etwa 2 Stunden im Wasserbade erwarmt, bis eine Probe beim Erkalten 
oder Uebergiessen mit Aether ganz fest wird. Die noch warme, fliissige 
Masse wird unter Umriihren in wenig Aether eingegossen, die ausgeschie
dene, rein weisse Krystallmasse mit Aether gewaschen und bei 100 0 ge
trocknet. Das so gebildete Product ist fast unl6s1ich in kaltem Wasser, 
Aether und Ligroin, leichter 16s1ich in heissem Wasser, sehr leicht loslich 
in Alkohol. Aus Wasser krystallisirt es in derben Prismen, die bei 1270 
schmelz en. 

Urn aus dies em das Antipyrin darzustellen, erhitzt man es mit gleichen 
Gewichtstheilen J odmethyl und Methylalkohol im geschlossenen Rohre 
einige Zeit auf 1000 C. Die durch ausgeschiedenes Jod dunkel gefarbte 
Reactionsmasse wird durch Kochen mit schwefliger Saure entfarbt, der 
Alkohol abdestillirt und aus dem Riickstande das Antipyrin durch Natron
lauge als schweres Oel abgeschieden. Durch Ausschiitteln mit ziemlich 
viel Aether, in welchem es nicht sehr gut 10s1ich ist, und Eindampfen der 
atherischen Losung erhalt man das Antipyrin in farblosen, glanzenden 
Blattchen, die bei 1130 C. schmelzen. 
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Bevol' wil' auf die von K nor l' gegebene Erklarung des Reactions
verlaufes bei del' Darstellung eingehen kiinnen, wird es niitig sein, der
jenigen Substanzen zu gedenken, von denen das Antipyrin abgeleitet wil'd. 

Die Muttersubstanz ist das Pyrazol, C3 H4 N2, welches als ein Deri· 
vat des Pyrrols angesehen werden kann. Bei del' Reduction geht das 
Pyrazol unter Aufnahme von 2 Atomen Wasserstoff in P y razolin, C3 H" N2, 

liber. Denkt man sich in diesem eine = CH2·Gruppe dul'ch die = CO
Gruppe ersetzt, so l'esultirt das Pyrazolon C3 H4 N2 O. 

NH 

H-C//C-H 

H_J_i Ilc_H 
Pyrrol 

N-H 

N//CH2 

NH 

N//CH 

I; II 
HO_i ___ iiCH 

Pyrazol 

N-H 

N//C=O 

H-cl_I _lcH2 
II II 

H-cl-_ICH2 
Pyrazolin Pyrazolon. 

Beim Vermischen von Phenylhydrazin mit Acetessigester bildet sich 
unter Wasserabspaltung zuniichst ein iilartiges Product, wahrscheinlich der 
Ph eny lhydrazin ac etessi ges ter, 

Cs H, NH - N IH21 CH , H2 0 + 
+ 0 I = C<CH: -COOC2 H5 

Cs H5 NH - N = C <g~:-COO C2 H5 
Phenylhydrazinacetessigester 

welcher beim :B;rhitzen unter Abspaltung von Alkohol einen Abkiimmling 
des Pyrazols, das "Phenylmethylpyrazolon", ClO HIO N2 0, liefel't. 

I~I r-cs H, I 

N CO I OC2H, I = C2 H, . OH + 
111·--

CH3-C -- CH2 
Phenylhydrazinacetessigester 

N - C6 H, 

N,//C=O 

CHa - J-I _ICH2 
Phenylmelhylpyrazolon. 

Das Phenylmethylpyrazolon ist del'jenige Kiirper, welcher fruher als 
"Monomethyloxychinizin" bezeichnet wurde. Erhitzt man dasselbe 
in methylalkoholischer Liisung mit Jodmethyl, so wird Antipyrin gebildet, 
indem zuniichst ein Molecul CH3 J addirt wird: 

17* 
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CRa 
I 
J 

Antipyrinum. 

NC6 HS 

N~C=O 

+ CH3-cl_1 -ICHH 

Pheny]methy]pyrazo]on 

N - C6H5 

CR3-N/~C=O 

CHa-CUC-H 
I I 
J H 

Additionsproduct 

und das so entstandene Additionsproduct unter Abspaltung von Jodwasser
stoff in Dimethylphenylpyrazolon (= Antipyrin) und Jodwasserstoff zerfiillt, 
bez. jodwasserstoffsaures Antipyrin bildet. 

N - C6H5 

CH3-N/~C=O 

CH3 - cl~_lc - H 
I I 
J R 

N - C6HS 

CH3-N~C=O 
JH + I I 

CH3 -C=C-H 
Antipyrin. 

Eigenschaften. Das Antipyrin gelangt in den Handel in Form 
eines beinahe gerucblosen weissen K1'ystallmebles; durch U mkrystal
lisiren aus heissem Wasser kann es auch in wohlausgebildeten 
g1'osseren, saulenformigen Krystallen erhalten werden. Del' Schmelz
punkt des rein en Praparates liegt bei 113° C. In Wassel' ist es -
im Gegensatze zu dem Phenylmethylpyrazolon oder Oxymethylchinizin 
- sehr leicht 15slich; 1 Th. Antipyrin lost sich schon in weniger 
als dem gleichen Gewicht kalten Wassel's auf. 1 Th. Antipy1'in lost 
sich ferner auf in etwa 1 Th. Alkohol, eben so in 1 Th. Chloroform, 
dagegen erst in 50 Th. Aether. 

Seinen chemischen Eigenschaften nach ist das Antipyrin eine 
wohlcharacterisirte Base und giebt als solche die fur diese Korper
klasse characteristischen Reactionen. Beispielsweise vereinigt es sich 
mit Sauren durch directe Addition zu Salzen, die denen des Ammo
niaks analog constituirt sind. Abweichend von anderen Basen zeigt 
das Antipyrin das bemerkenswerthe Verhalten, gegen Lackmuspapier 
neutral zu sein. 

In wasseriger Losung zeigt das Antipyrin zwei seh1' characte
ristische Reactionen, welche seine Identificirung ungemein erleichtern. 

Durch Eisenchlorid wird es tiefroth gefiirbt (s. unten). Die 
Reaction ist noch bei einer Verdunnung des Antipyrins von 1 : 100000 
wahrnehmbar. 
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Durch salpetrige Saure entsteht 1)] der verdiinnten Losung 
eine blaugriine Farbung, in concentrirten Losungen eine Ausscheidung 
griiner Krystalle. Die Reactionsgrenze liegt bei einer Verdiinnung 
von 1 : 10000. Die Griinfarbung wird bedingt durch Bildung von 
Isonitrosoantipyrin, C11 H11 Ns 02' 

Priifung. Das Antipyrin sei farblos und gebe mit 2 Th. Wasser 
eine ungefarbte oder nur schwach gelblich gefarbte Losung. Die
selbe verhalte sich gegen Lackmuspapier neutral. Durch Einleiten 
von Schwefelwasserstoff werde sie nicht verandert (Metalle). -
0,5 gr Antipyrin sollen, auf dem Platinblech erhitzt, ohne einen Riick
stand zu hinterlassen, verbrennen (unorganische Verunreinigungen) 
- Del' Schmelzpunkt liege nicht unter 1100• (Geringe Verunreini
gungen driicken den Schmelzpunkt erheblich herunter.) - 2 ccm 
einer sehr verdiinnten (1: 1000) Losung geben mit einem Tropfen 
Eisenchloridlosung eine tiefrothe Farbung, welche auf Zusatz von 
10 Tropfen concentrirter Schwefelsaure in eine durch das Eisensalz 
bedingte gelbliche Farbung iibergeht. - Diese Priifung richtet sich 
gegen einen Gehalt des Antipyrins an anderen organischen Sub
stanzen, welche mit Eisenchlorid gleichfalls gefiirbte Verbindungen 
geben, sich aber durch ihr Verhalten gegen einen Zusatz concentrirter 
Schwefelsaure unterscheiden. 

Aufbewahrung. Das Antipyrin ist, da es in Tagesdosen bis zu 
25 gr ohne Schadigung genommen worden ist, unter den indifferenten 
Mitteln aufzubewahren. Es ist in reinem Zustande unbegrenzt halt
bar, bedarf daher keiner besonderen Vorschriften beziiglich seiner 
Aufbewahrung. 

Anwendung. Das Antipyrin wird inn erlich als kriiftiges Antipyre
tieum bei fieberhaften Zustiinden (Febris intermittens und recurrens) gegeben 
und setzt in Dosen von 4-6 gr die Temperatur sichel' urn 1,5 bis 3° C. 
herab, nur in seh1' seltenen Fallen bleibt die Wirkung aus. Indessen ve1'
ursaeht es nicht selten Erbreehen und die Entstehung von Exanthemen, 
welche jedoch nach einigen Tagen zu verschwinden pflegen. - Gegen 
Malaria wirkt Antipyrin nieht. Dagegen ist es mit Erfolg bei Gelenk
rheumatismus und als Antineuralgicum angewendet worden. Von franz ii
sischen Aerzten wird es gegen einige Formen von Diabetes empfohlen. 
Aeusserlich angewendet zeigt es antiput1'ide (fiiulnisshemmende) nnd 
hiimostatische (blutstillende) Eigenschaften und solI in letzterer Beziehung 
sogar Eisenehlorid und Ergotin iibertreffen. Bei sub eu tan er Anwendung 
soIl es naeh Germain-S ee in der Nahe der Injeetionsstelle schmerzstillend 
wirken, ohne die unangenehmen Nebenwirkungen des Morphiums zu zeigen. 
Die Dosis ist fur Erwachsene 3-4 mal tiiglich 2-3 gr, fur Kinder 3-4 mal 
taglich 0,2-0,5-0,8 gr. 
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Da Antipyrin mit einer ganzen Anzahl vielbenutzter Arzneimittel nicht 
erwartete Aenderungen eingeht, so beachte man folgende Winke: 

1. Man vermeide es, Antipyrin mit Substanzen zusammenzubringen, 
welche sal p etrig e Saure enthalten oder entwickeln kiinnen, z. B. Amylium 
nitrosum und Spiro Aether. nitrosi, andernfalls kann sich das grune Iso
nitroso-Antipyrin bilden. Das letztere wird von Einigen fUr ungiftig 
erklart, andererseits ist behauptet worden, dass durch Einwirkung von sal
petriger Saure auf Antipyrin neben Isonitroso-Antipyrin auch kleine Mengen 
Blausaure entstehen. 

2. In Gemischen von Antipyrin mit Quecksilberchlorur (Ca
lomel) soIl eine organische, sehr giftige Quecksilberverbindung ent
stehen. 

3. Antipyrin und Carbolsaure fallen sich schon in verdiinnten 
Losungen gegenseitig aus; man verordne diese beiden also nicht zusammen. 

4. Antipyrin mit Natriumsalicylat in Pulverform zusammen
gerieben giebt nach einiger Zeit eine schmierige Masse. In Losungen 
schein en beide Substanzen nicht aufeinander einzuwirken. 

5. Antipyrin mit Chloralhydrat geben beim Zusammenreiben 
eine olige Fliissigkeit, welche die Reactionen ihrer Componenten nicht mehr 
zeigt. Ebenso giebt Antipyrin mit p-Naphthol eine feuchte Mischung. 

6. Gerbsaure fallt Antipyrin aus seiner Losung als Tannat. 
7. Dagegen erhOht Antipyrin die Aufloslichkeit des Coffeins und 

der Chininsalze in Wasser. 
Physiologisches. Ueber die Schicksale, welche das Antipyrin im 

Organism us erleidet, ist Sicheres bis jetzt nicht ermittelt worden. Nach 
Umbach und V. Nencki wird nach Antipyringebrauch beim Menschen 
die gepaarte Schwefelsaure (Aetherschwefelsaure) nur wenig, bei Bunden 
dagegen in deutlicher Weise vermehrt. Nach Schweissinger scheint es, 
als ob ein Theil des Antipyrins unverandert in den Urin iibergehe; wenig
stens gab der Urin nach Einnahme von 1 gr Antipyrin nach Verlauf von 
1 Stunde mit Eisenchlorid Rothfarbung, nach 24 Stunden blieb dieselbe 
aus. Enthalt der Urin wenig Antipyrin, so wird er zunachst zur Sirups
consistenz eingedampft und der Riickstand mit absolutem Aether ausge
schiittelt. Entfarbung des Urins durch Thierkohle VOl' dem Eindampfen 
erleichtert die Wahrnehmung der Reaction. 

Antipyrinum citricum, Antipyrincitrat wird aus Missverstandniss 
bisweilen verordnet, aber fabrikmassig nicht dargestellt, weil wegen der 
leichten Loslichkeit und des Mangels atzender Eigenschaften des Antipyrins 
selbst im Allgemeinen kein Bediirfniss verliegt, Antipyrinsalze darzustellen. 
Der Apotheker setze das "citricum" in Klammern und gebe Antipyrin abo 

Antipyrinnm salicylicnm, Antipyrinsalicylat, Salipyrin, 
C11 H12 N2 ° . C7 Hs 03' Dieses Salz des Antipyrins wurde 1890 etwa 
gleichzeitig von Prof. Spica-Padua und J. D. Riedel-Berlin be
schrieben. 
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Darstellung. Dieselbe erfolgt durch directe Vereinigung von Antipyrin 
mit Salicylsaure nnd zwar erwarmt man zweckmassig eine Mischung von 
57,7 Th. Antipyrin und 42,~ Th. Salicylsaure auf dem Dampfbade. Beide 
Substanzen schmelzen zu einer 61igen Fliissigkeit, welche nach dem Er
kalten fest wird. Durch Umkrystallisiren aus Alkohol erbalt man das 
Antipyrinsalicylat oder Salipyrin in rein em Zustande. 

Eigenschaften. Farbloses Krystallpulver von dem herbsusslichen 
Geschmack der Salicylsaure. SchmelzllUnkt 920. Es lost sich in 
etwa 200 Th. Wasser bei 15° C. oder in 25 Th. siedendem Wasser. 
Die Losungen roth en Lackmuspapier. In Chloroform ist es leicht 
lOslich, ziemlich leicht loslich in Alkohol und in Aether, nur wenig 
loslich ist es in Schwefelkohlenstoff. Beim Erwarmen mit Schwefel
saure wird Salicylsaure, beim Erwarmen mit Natronlauge Antipyrin 
III Freiheit gesetzt. 

Priifung. Eine gewogene Menge Salipyrin wird im Scheidetrichter 
in Wasser gelost, die Losung mit einer gemessenen Menge Doppelt
Normalnatronlauge im Ueberschuss versetzt und das ausgeschiedene 
Antipyrin mit Chloroform ausgezogen. Der Chloroformauszug wird 
in gewogenem Schalchen verdampft und das Gewicht des hinter
bleibenden Antipyrins und dessen Schmelzpunkt, welcher bei 113 ° 
liegen muss, bestimmt. Die im Scheidetrichter zuriickgebliebene 
Natriumsalicylatlosung wird mit Schwefelsaure titrirt, die Salicyl
saure mit Aether ausgeschuttelt und nach Verdun stung des athe
rischen Auszuges der Schmelzpunkt der erhaltenen 8alicylsaure be
stimmt. Derselbe muss bei 155 0 liegen (8 ch 01 v ie n). Es mussen 
57,7 % Antipyrin und 42,3 % Salicylsaure erhalten werden. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 
Anwendung. Nach Guttmann erniedrigt das Salipyrin die K6rper

temperatur des fiebernden Menschen, ferner beeinflusst es acuten und 
chronischen Gelenkrheumatismus giinstig und ist ein brauchbares Antineu
ralgicum. Die Wirkung ist also die combinirte des Antipyrins und der 
Salicylsaure. Nebenwirkungen soil es nicht zeigen. Die Dosis ist doppelt 
so gross wie diejenige des Antipyrins. Man giebt es Erwachsenen zu 1-2 gr 
mehrmals taglich. 

Jodopyrin, Jodantipyrin, Cll Hn JN2 0. Diese Verbindung 
ist'1885 von Dittmar durch Einwirkung von Chlorjod auf Anti
pyrin erhalten worden; neuerdings soll sie von ° sterme yer nach 
einem noch unbekannten Verfahren (Einwirkung von J03 H und JH 
auf Antipyrin?) dargestellt werden. Glanzende, farblose, prismatische 
Nadeln, in kaltem Wasser schwer, leichter in heissem Wasser los
lich, Schmelzpunkt 160°, 
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Nach Munzer soIl die Verbindung im Magen in Antipyrin und 
Jod (?) gespalten werden. Demgemass zeigt sie die combinirte Wir
kung des Antipyrins und des Jods bezw. eines Jodides. Er gab sie 
in Gaben von 0,5-1,5 gr. Es ist nicht wahrscheinlich, dass das 
Mittel eine besondere Zukunft haben wird. 

Naphthopyrio, ft-Naphthol-Antipyrin. 1st eine molecu-
lare Verbindung von ft-Naphtbol und Antipyrin; sie wird durch Zu
sammenreiben gleicher Mol.-Gewichte ft-Naphthol und Antipyrin als 
zahe Masse erhalten, welche bisweiIen krystallinische Beschaffenheit 
annimmt. UnIoslich in Wasser, Ioslich in AIkohol und in Aether. 
Wird kaum therapeutisch verwendet. 

Aotipyrio uod Chloralhydrat. 

Seit 1889 sind mehrere Verbindungen von Antipyrin mit Chloral
hydrat dargestellt und zur mediciniscben Verwendung empfohIen 
worden, weIche nach den ersten, unklaren Veroffentlicbungen nicht 
genugend auseinander zu halten waren. 

1. Mooochloralantipyrio, Hypnal, Cl1 H12 NzO. CCI3 CH(OH)2. 
Diese von Behal und Choay zuerst dargestellte Substanz wird er
haIten, indem man 188 Th. Antipyrin mit 165,5 Th. Chloralhydrat 
bis zur Verflussigung zusammenreibt, die oIige Flussigkeit in heissem 
Wasser lost und an einem kalten Orte der Krystallisation uberlasst. 
Farblose Krystalle (Octaeder), in etwa 15 Th. Wasser loslich. 
Schmelzpunkt 67-68°. 

Die Verbindung wurde von Bardet "Hypnal" genannt und ist 
auch bis auf Weiteres zu dispensiren, wenn Hypnal verordnet wird. 

Nacb den erst en franziisischen Publicationen soUte dieselbe wesentlicbe 
Vorziige vor dem Chloralbydrat besitzen: namlich den Verdauungstractus 
nicht in gleicher Weise reizen wie dieses und auch den Blutdruck und die 
Herztbatigkeit nicht schadlich beeinflussen. Es hat sich indessen heraus
gestellt, dass die Verbindnng in dieser Rinsicht dem Chloralbydrat nicht 
wesentlich iiberlegen ist. Sie besitzt im Grossen und Ganzen die Wirkung 
des Chloralhydrats und wird auch in gleichen Gaben wie dieses (biicbste 
Gaben: 3 gr pro dosi und 6 gr pro die) gegeben. 

II. Bichloralaotipyrio, Cll H12 N2 0 . + 2 [C CI3 CR (OH)2], 
ebenfalls von Behal und Choay zuerst beschrieben. Zur Darstel
lung reibt man 94 Th. Antipyrin mit 165,5 Th. Chloralhydrat zu
sammen, lost den entstandenen Brei in heissem Wasser und lasst 
diese Losung an einem kiihIen Orte krystaIIisiren. In Wasser los-
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.liche Krystalle. Wirkung ungefahr gIeich derjenigen des Mono
chIoraIantipyrins. 

III. Dehydrotrichloraldehydphenyldimethylpyrazolon. 
C13 H13 N2 O2 C1 3• Diese Verbindung wurde von L. R e ute r darge
steIIt, indem e1' je 1 Mol. Gew. Antipyrin und ChIoraIhydrat in einem 
Kolben einige Zeit auf 100-1100 erwarmte. Aus der erkaIteten 
oligen Fliissigkeit scheid en sich anfangIich nur vereinzelte Krystalle 
ab, spater erstarrt die ganze Fliissigkeit zu einem Krystallbrei, welcher 
aus AIkohoI umkrystallisirt wird. 

Farblose, bei 186-187 ° schmelzende, geschmackIose Krystalle, 
welche in Wasser unloslich sind. 

Das Priiparat wird namentlich vom gefiillten Magen schwer resorbirt. 
In den nicht iiberfiillten Magen gebracht, wirkt es hypnotisch. Indessen 
hat es bisher in die Therapie !mum Eingang gefunden. 

Tolypyrinum. 
Tolypyrin. Toly-Antipyrin. 

C12 H14 N2 o. 
Unter dem obigen Namen wurde ein Homologes des Antipyrins 

1892 zur medicinischen Anwendung empfohlen. 

Darstellung. Dieselbe erfolgt in analoger Weise wie diejenige des 
Antipyrins (s. S. 259), nul' wird an Stelle von Phenylhydrazin p-ToIyl
hydrazin angewendet, so dass also nicht Antipyrin, sondern ein in der 
Phenylgruppe methylirtes Antipyrin entsteht: 

H C6 H4 . NH - NH2 
Phenylhydrazin 

N -C6 H4H 

CH3N/~ICO 

CHa - ci ICH 
Antipyrin 

CH3 • C6 H4 . NH - NH2 
Tolylhydrazin. 

N - C6 H4 • CHa 

CHoN("I CO 

CHaC -- CH 
Tolypyrin. 

Eigenschaften. Farblose, bei 136 -137 0 C. schmelzende Kry
stalle von sehr bitterem Geschmack, loslich in 10 Th. Wasser, leicht 
loslich in Alkohol, fast unloslich in Aether. Die wasserige Lasung 
wird durch Zusatz von Eisenchlorid intensi v roth, durch salpetrige 
Saure griin gefarbt. Erhitzt man Tolypyrin in Substanz mit (25 proc.) 
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Salpetersaure, so flirbt sich die Fllissigkeit weinroth, durch Zusatz 
von Ammoniak geht die Farbung in hellgelb liber. 

Anwendung. Tolypyrin wirkt ebenso wie Antipyrin antipyretisch 
nnd antineuralgisch. Erwachsene erhalten 4 gr pro die in Einzelgaben 
von 1 gr. 

Tolysal, Tolypyrinsalicylat, C12H14N20.C7H603 wird 
durch directe Vereinigung von'tolypyrin und Salicylsaure gewonnen. 
Fast farblose (schwach riithliche) Krystalle von herbbitterlichem Ge
schmack, in Wasser nur wenig, schwer in Aether, leicht in Alkohol 
und in Essigather liislich. Schmelzpunkt 101- 102° C. 1st das 
viillige Analogon des Salipyrins s. S. 262. 

Anwendung. In Tagesgaben von 4 - 8 gr wirkt es antipyretisch, in 
kleineren Gaben (1-3 gr) antineuralgisch. 

Hydracetinum. 
Hydracetin. Pyrodin. Acetylphenylhydrazin. Acetylphenylhydrazid. 

C6 H5 NH - NH - CH3 CO. 

Dnter dem Namen "Pyrodin" wurde gegen das Ende des Jabres 
1888 das Acetylpbenylbydrazid obiger Zusammensetzung durch Dr. 
Dreschfeld in England als ein ausserst wirksames Antipyreticum 
warm empfohlen; indessen scbon wenige Wochen spater musste der 
namliche Arzt erklaren, die von ihm "Pyrodin" genannte Substanz 
sei ein unreines Acetylphenylhydrazid gewesen und die inzwiscben 
rein dargestellte Verbindung zeige derartig giftige Nebenwirkungen, 
dass er eigentlich vor der Anwendung warnen mlisse. 

Mebrere Monate spater, im Jahre 1889, ist alsdann die Unter
suchung der gleichen V erbindung, welcher inzwischen der nichts
sagende Name "Hydracetin" gegeben worden war, deutscherseits 
namentlich von Guttmann fortgesetzt worden. Fur die weiteren 
AusfUbrungen ist im Auge zu behalten, dass unter "Hydracetin" 
lediglich das reine Acetylphenylhydrazid zu versteben ist, 
welches von E. F i s ch e r zuerst beschrieben wurde. 

Darstellung. Man vermischt 100 Th. (2 Mol.) Phenylhydrazin mit 
50 Tb. (1 Mol.) Essigsaureanhydrid, erbitzt kurze Zeit auf 150°, tragt das 
Reactionsproduct in siedendes Wasser ein und krystallisirt es aus dem
selben urn. Oder man erhitzt 100 Th. Phenylbydrazin mit 100 Tb. Eisessig 
6-8 Stunden lang am Riickflusskiihler, destillirt alsdann den Essigsaure-
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uberschuss ab und reinigt das gebildete Acetylphenylhydrazid durch Um
krystallisiren aus siedendem -Wasser. 

OSH5NHNHII~I<OO.OH3 = 2[0 RNH.NH.OH 00.] H 0 
OSH5 NHNH H+O OO.OH3 S 0 3 + 2 

2 Mol. Phenyl· 1 Mol. Essigsaure· 
hydrazin anhydrid 

OSH5 NH . NH IH+HO I OHaCO=HzO+CsH5NH.NH.CHaCO. 

Da die Verbindung in jeder Beziehung ein Analogon des Antifebrins 
ist, so wolle man uber die Einzelheiten der Darstellung bei letzterem 8.166 
nachlesen. 

Eigenschaften. Das Hydracetin bildet 
stalle (sechsseitige Prism en), die geruchlos 
los sind und bei 128-129° schmelzen. 

farblose gHinzende Kry
und nahezu geschmack
Es lost sich leicht in 

Spiritus, ferner in etwa 50 Th. Wasser von gewohnlicher Tempera
tur oder in 8-10 Th. siedenden Wassers. Beim Kochen mit conc. 
Salzsiiure wird es in Essigsiiure und in salzsaures Phenylhydrazin 
gespalten. 

Seinen chemischen Eigenschaften nach steht es dem Phenyl
hydrazin sehr nahe. Ebenso wie dieses wirkt es sehr stark redu
cirend: Es scheidet nach langerem Stehen schon in der Kiilte, beim 
Erwiirmen sehr schnell Kupferoxydul aus der Fehling'schen Losung 
aus. Es reducirt Silber-, Gold- und Quecksilbersalzliisungen zu 
den betreffenden Metallen und fiihrt Eisenoxydsalze in Eisenoxydul
salze iiber. 

Priifung. Uebergiesst man 0,1 gr Hydracetin mit 5 ccm Schwe
felsiiure, so entsteht eine farblose Losung, welche beim Hinzufiigen 
von 1 Tropfen concentrirter Salpetersiiure blutrothe Fiirbung an
nimmt (Identitiit). Fiigt man einige Tropfen einer gesattigten Hy
dracetinlosung zu Silbernitratlosung hinzu, so entsteht in der Kiilte 
allmalig, schneller beim Erhitzen, Ausscheidung von regulinischem 
Silber, welches sofort Metallglanz besitzt; war die Silberlosung eine 
ammoniakalische, so fiillt das Silber als dunkles Pulver aus. In 
GOldchloridlosung entsteht durch Hydracetin blaugriine bis violette 
Fiirbung, hervorgerufen durch fein vertheiltes Gold, an del' Ober
flache zeigen sich metallisch glanzende Goldflittern. (Identitat.) 

Das Hydracetin schmelze bei 128-129° C.; beim Erhitzen auf 
dem Platinblech verfliichtige es sich, ohne einen Riickstand zu hin
terlassen. Die wasserige Losung reagire neutral (Essigsiiure). Kocht 



268 Rydracetinum. 

man 0,1 gr Hydracetin mit 3 ccm cone. Salzsaure 2-3 Minuten 
lang und verdiinnt die Lasung nach dem ErkaIten mit 10 cern 
Wasser, so entstehe auf Zusatz von filtrirter OhlorkalklOsung nur 
eine gelbe, nicht aber violette Farbung. (Acetanilid.) 

Aufbewahrung. V orsi c h ti g aufzubewahren. 

Anwendung. Das Rydracetin ist von P. Gu ttmann innerlich als Anti
pyreticum und Antineuralgicum, ausserlich bei Psoriasis empfohlen worden. 

Er gab es bei hohem Fieber in Dosen von 0,05-0,1 gr bis h6chstens 
0,2 gr pro die. Nach lh Stunde etwa trat ein 1,5-20 betragender Tem
peraturabfall unter starker Schweissabsonderung ein. Das Minimum trat 
nach 2-3 Stun den ein, hielt aber nur kurze Zeit an. Der Wiederanstieg 
erfolgte l.angsam, fast stets ohne Frost. Bei acutem Gelenkrheumatismus 
beobacbtete er nach Tagesgaben von 0,2-0,3 gr Scbmerzlinderung, ebenso 
bei Ischias. 

A e us s e rl i c h wendete G u ttm an n das Rydracetin mit gutem Er
folge bei Psoriasis an. 

Rierzu ist zu bemerken, dass der Arzt bei innerer Darreichung von 
Rydracetin nicht vorsichtig genug sein kann. Dasselbe ist unzweifelhaft 
ein Blutgift. Guttmann selbst rath an, die Tagesmenge von O,lgr nie
mals Ian gel' als 3 Tage hintereinander zu geben. Oestreicher theilt mit, 
dass er 20 procentige Lanolinsalben mit gutem localen Erfolge gegen Pso
riasis benutzte; doch sei es bei der Mehrzahl der Patienten zu allgemllinen 
Vergiftungserscheinungen gekommen, so dass er auch bei der ausseren An
wendung zu dringellder V orsicbt rathet. 

Der Arzt mache es sich zur Pflicht, den Namen "Hydracetin" 
deutlich zu schreiben, damit nicht Verwechslungen mit Hydrastin 
(einem Alkaloid aus Hydrastis canadensis) vorkommen. 

OrthinUID, Orthin. 0 7 Hs N2 02' Mit diesem Namen bezeichnet 
Ko bert ein neues Hydrazinderivat, namlich die "Orthohydrazinpara

oxybenzoesaure" . 
Das freie Orthin ist ein in Suhstanz und in Lasung sehr leicht 

zersetzlicher Karper. Das salzsaure Salz ist in Suhstanz halthar, 
seine Lasung dagegen unterliegt gleichfalls hald dem Verderhen. 

OR 
I 
C 

H-c(lC-N,H. 
R-CVCR 

C 
I 
C02 R 
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Von Kobert nnd Unverricht wurde das salzsaure Orthin ge
priift. Dasselbe wirkt antiseptisch und antipyretisch, indessen zeigt 
es derartig unangenehme Nebenwirkungen, dass seine therapeutische 
Verwendung als ausgeschlossen angesehen werden kann. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Antithermin. 

Phenylhydrazin-Liivulinsiiure. 

C6 H5 N2 H = C<8:; _ CH2 _ COOH. 

Unter dem Namen "Antithermin", wurde im Jahre 1887 von 
N i c ot die "Phenylhydrazin-Lavulinsaure", ein Condensationsproduct 
von Phenylhydrazin und Lavulinsaure, zur medicinischen Verwen
dung empfohlen. 

Die Lavulinsaure ist em Homologes der Acetessigsaure und 
zwar ft-Acetopropionsaure. 

H - CH2 - CH2 - COOH 
Propionsaure 

CH3 CO - CH2 - CH2 - COOH 
/3-Acetopropionsa ure 
oder Lavulinsaure. 

Sie el1tsteht bei del' Einwirkung von conc. Salzsaure auf Zucker 
odeI' Starke und stellt bei 33-34° C. schmelzende Krystallbliitter 
dar, welche in Wasser, Alkohol und Aether leicht loslich sind. Sie 
siedet bei 245-246° ohne Zersetzung. 

Darstellung des Antithermins. Man vermischt eine essigsaure Lo
sung von 108 Th. Phenylhydrazin mit einer wasserigen Losung von 116 Th. 
Lavulinsaure. Es entsteht sofort ein weisser Niederschlag von Phenyl
hydrazin-Lavulinsaure 

CGH5 NH-NIH2 + 0 I=C<g~:-CH2-COOH 

H2 0+ C6 H5 NH - N =C<g~: _ CH2 _ COOH. 

Man liisst einige Stunden absetzen, filtrirt den Niederschlag ab, wiischt 
ihn mit kaltem ·Wasser aus und krystallisirt ihn aus siedendem Wasser 
event. unter Zusatz von etwas Thierkohle um. 

Eigenschaften. Das Antithermin bildet farblose, glanzende, harte 
Krystalle, die zwischen den Zlihnen knirschen, besitzt kaum wahr
nehmbaren Geschmack und erzeugt beim Kauen schwaches Brennen. 
Es ist in kaltem Wasser nahezu unloslich, schwer loslich in kaltem 
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Alkobol, leicbter laslicb im siedendem Wasser und siedendem Alko
hoI. Die wasserige Lasung reagirt neutral. Es schmilzt bei 1080 C. 
und verwandelt sicb beim Erhitzen auf 1700 C. unter Abgabe von 
Wasser in Pbenylhydrazin-Lavulinsaureanbydrid1), Cu H12 N2 0, 
welches bei 107 ° schmilzt, bei weiterem Erhitzen unzersetzt destil
lirt und durch U mkrystallisiren aus Wasser leicbt wieder in Phenyl" 
hydrazin-Lavulinsaure iibergembrt werden kann. 'Durch Mineral
sauren werden die Saure sowohl wie ihr Anhydrid, besonders beim 
Erwarmen, leicht wieder in ibre Componenten, d. h. in Phenylhydrazin 
und Lavulinsaure gespalten, verdiinnte Essigsaure dagegen ist obne 
Einwirkung. 

Auf Fehling'sche Lasung wirkt es auch beim Erhitzen nicht 
reducirend !lin. 

Priifung. Das Antithermin sei farblos und schmelze bei 107 bis 
108 0 C. Die unter massigem Erwarmen erzielte wasserige Lasung 
bleibe auf Zusatz von Silbernitratlasung zunachst klar und farbe 
sich nach kurzem Erwarmen in Folge Reduction des Silbersalzes 
dunkel (Identitat, beruht auf der reducirenden Wirkung des Phenyl
hydrazins). 

Die heiss gesattigte wasserige Lasung farbt sich auf Zusatz 
eines Tropfens Eisenchlorid unter schwachem Erwarmen braunroth 
(durch Bildung von lavulinsaurem Eisen). - 0,1 gr Antithermin 
miissen sich in 2 ccm conc. Schwefelsaure ohne Farbung auflasen 
(fremde organische Substanzen). - 0,5 gr diirfen beim Verbrennen 
auf dem Platinblech keinen feuerbestandigen Riickstand hinterlassen 
(u norganische V erunreinigungen). 

Aufbewahrung. Vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung. 1st von Nicot als Antipyreticum empfoblen worden, 
doch ist iiber seine Wirkung und Dosirung zur Zeit nichts Naheres be
kannt geworden. Seiner Unliislichkeit wegen diirfte es ausscbliesslich in 
Pulverform zu verordnen sein; mit Riicksicbt auf seine Zugehiirigkeit zur 
Pbenylbydrazingruppe beobachte man bei der Anwendung Vorsicht. 

Vorsichtig aufzubewabren. 

1) Ein Praparat von ausgezeichneter Reinbeit, welches ich der Gute 
der Herren Meister, Lucius & Briining in Hiicbst a. M. verdanke, ist 
dieses Lavulinsaureanbydrid. Es scheint daher, als ob dieses letztere 
unter Aniithermin zu verstehen ist. Die Frage ist ubrigens ziemlich be
langlos, da beide Substanzen leicht in einander iibergehen; das Anbydrid 
bietet indessen den Vortheil, dass e8 durcb Destillation aus dem Hydrat 
leicbt rein zu erhalten ist. 
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Agathinum. 

Agathin. 8alicyZaldehyd-1tIethylphenylhydrazin. 

Diese Verbindung wurde Anfang 1892 von J. Roos zum Patent 
angemeldet und gegen die Mitte des namlichen Jahres unter dem 
Namen "Agathin" (von iqafJd., gut) in den Handel gebracht. Die 
Darstellung. erfolgt durch die Hochster Farbwerke. 

Darstellung. Man liisst gleiche Molecule von asymmetrischem Metbyl
phenylhydrazin und Salicylaldehyd auf einander einwirken und zwar ge
sehieht dies entweder direct oder in einem Losungsmittel wie Methylalkohol, 
Aethylalkobol. - Die Reaction geht schon ohne Warmezufuhr vor sich; 
die Bildung der neuen Verbindung erfolgt unter Warmeentwickelung und 
Abspaltung von Wasser im Sinne nachstehender Gleichung: 

C H···· ........... . 
G 5> N - N H2 + 0 HC. C6 H4 . OH CE3 ............... . 

asymmetr. JlIethyJphenyJhydrazin SalicyJaJdehyd 

H2 0 + CC~:>N - N =HC - CGH4 • OH 
Agathin. 

Das Reaetionsproduct wird durch Umkrystallisiren aus heissem Alko
hoI gereinigt. 

Eigenschaften. Weisse KrystallbHittchen mit einem Sticbe ins 
Griinliche, in Wasser unloslich, IOslich in Alkohol, Aetber, Benzol, 
Ligroln. Schmelzpunkt 74° C. Durch Erwarmen mit Salzsaure 
wird es zerlegt. Durcb Eisencblorid wird das in Wasser vertheilte 
Agatbin nicbt wahrnehmbar verandert. Durch Zusatz von verdiinnter 
Schwefelsaure oder Salzsaure zu der Anschiittelung mit Wasser 
wird keine Farbung erzeugt. 

Lost man etwa 0,05 gr des Agathins in cone. Schwefelsaure, so 
erhalt man eine braunlichgelbe Losung; fiigt man derselben spuren
weise conc. Salpetersaure zu, so geht die Farbung durch Blau in 
Griin iiber. 

Priifung. Das Agathin schmelze bei 740 C. und verbrenne, auf 
dem Platinbleche erhitzt, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. -
Die kaltgesattigte wasserige Losung werde durch Silbernitrat weder 
III der Kalte noch in der Warme verandert. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt v orsichtig. 
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Anwendung. Das Praparat wird von E. Ro s en b aum-Frankfurt als 
Antineuralgicum empfohlen. Er gab mit Erfolg bei rheumatischen N eu
ralgien, Ischias, 2-3 mal tagli<ih 0,15-0,5 gr. 

Es empfiehlt sich bei del' Dosirung vorlaufig etwas Vorsicht zu beob
achten, da die naheren Derivate des Phenylhydrazins sich bisher durch
weg als hOchst energische Substanzen herausgestellt hahen. 

Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Thallinum. 
Thallin. 

C9 HIO N (OCH3). 

Das Thallin oder Tetrahydroparachinanisol wurde 1885 
von Skraup, welcher auch die ergiebige Synthese des Chinolins ge
lehrt hatte, zuerst dargesteIlt und spater durcb v. Jacksch zum 
mediciniscben Gebrauche empfohlen. Seinen Namen erhieIt der 
Karper von der bemerkenswerthen Eigenschaft, in wasseriger Lasung 
durch Eisenchlorid tief smaragdgrun gefarbt zu werden. 

U m das Verstandniss fUr diese etwas complicirte Verbindung 
zu erleichtern, mussen wir auf einen bekannteren Karper, das Phenol 
(die Carbolsaure) C6 H5. OH zuruckgreifen. 

Ersetzen wir im Phenol C6 H5 .OH das Wasserstoffatom der 
Hydroxylgruppe durch eine Methylgruppe -CHa, so gelangen wir 
zu dem Methylather des Phenols C6 H5 OCHa, welcher, weil er zu 
dem im Anisal vorkommenden Anethol in gewissen Beziehungen 
steht, Anisol genannt wird. 

H 
I 

C 

HO-r~C-H 
H-CVC-H 

C 
I 

H 
Phenol 

H 

6 
CH,-O-C('1C-H 

H-C~/C-H 

C 

~ 
Anisol. 

Und ebenso nun, Wle wir das Phenol als ein Hydroxylderivat 
des Benzols auffassen kannen, so leitet sich auch vom Chinolin ein 
analoges Hydroxylderivat, das Oxychinolin abo 
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H H 
I I 
C C 

H- C/~o//C-H 

H-(l)-H 
C N 

~ 
Ch inolin Paraoxychinolin. 

H H 
I I 
C C 

eH - 0 - CI/~C/'C - H 

" Ir ! . I : 
H - d//c,;c - H 

C N 
I 

H 
Parachinanisol. 
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Wird nun in dem (Para)Oxychinolin das Wasserstoffatom der 
Hydroxylgruppe durch einen Methylrest ersetzt, so erhalten wir den 
Methylather des Paraoxychinolins, der, urn den Zusammenhang, in 
welchem er zum Anisol steht, zum Ausdruck zu bringen, Para
chinanisol genannt wird. 

Wird dieses Parachinauisol dem Einflusse von Reductions
mitteln unterworfen, so nimmt es auf der stickstoffhaltigen Seite 
des Moleclils unter Lasung der dort vorhandenen doppelten Bin
dungen 4 Atome Wasserstoff auf und geht in Tetrahydroparachin
anisol liber. 

Dieses Tetrahydroparachinanisol, der Methylather des Tetrahydro
paraoxychinolins, ist das Thallin. 

Darstellung. Bei der Synthese des Thallins wurde Skraup von 
ahnlichen Erwagungen geleitet, wie bei derjenigen des Chinolins. 
lndem er an Stelle von Anilin und Nitrobenzol Substitutionsproducte 
des Anilius und Nitrobenzols anwendete, musste er auch zu einem 
Substitutionsproducte des Chinolins gelangen. 

Nach der Patentschrift (D.R.P. 28324) wird ein Gemenge von Para
amidoanisol, Paranitroanisol, Glycerin und Schwefelsaure langere Zeit auf 

Fischer. 6. Auf!. 18 
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140-155 0 erhitzt, das Reactionsproduct alkalisch gemacht und der Destil
lation unterworfen, wobei sich das gebildete Parachinanisol als eine 
iilige Fliissigkeit abscheidet, welche mit Salzsaure ein in Wasser leicht 
liisliches Salz liefert. Der chemische Vorgang ist dem bei der Darstellung 
des Chinolins sich abspielehden durchaus analog. Auch hier wird durch 
Einwirkung von Schwefelsaure auf das Glycerin zuuachst Acrolein 
CH2 = CH - CHO gebildet, welches sich mit dem vorhandenen Paraamido
anisol unter dem wasserentziehenden Einfluss der Schwefelsaure condensirt. 
Gleichzeitig wirkt das gegenwartige Paranitroanisol als Oxydationsmittel 
(es liefert den zur Oxydation niithigen Sauerstoff); beide Processe fiihren 
schliesslich zur Bildung von Parachinanisol: 

Paraamidoanisol + Acrole'in Pal'achinanisol. 

Wird nun dieses Parachinanisol der Einwirkung reducirender Agentien, 
z. B. von Zinn und Salzsaure ausgesetzt, so nimmt es auf der stick stoff
haltigen Seite des Moleciils unter Aufliisung der dort vorhandenen doppel
ten Bindungen noch 4 Wasserstoffatome auf; das Parachinanisol geht in 
Tetrahydroparachinanisol iiber: 

H H H H H 
I I I V 

C C C C 

CHa O- CI/~Y~IC - H CHaO _ CI/AO/~c <H 

,II + 4 H = II I : 
, H - C~vCVC - H H - C'\/2'",/C <H 

C N C N 
I I I 

H H H 
Parachinanisol Tetl'ahydroparachinanisol, 

Dieses TetrahydroparachinanisoI, oder der MethyHither des Tetra
hydroparaoxychinolins, das freie Thallin, ist eine wohlcharacteri
sirte, bei gewohnlicher Temperatur olig fliissige, beim Abkiihlen zu 
gelblichen Krystallen erstarrende Bas e, welche stark nach Cumarin 
riecht und mit Sauren, ahnlich wie das Ammoniak, Chinolin und 
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andere Basen, wohlcharacteiisirte Salze liefert. Zum medicinischen 
Gebrauche dient nun nicht die freie Base oder das freie Thallin, 
sondern Salze des letzteren, gegenwartig namentlich das schwefel
saure Salz und das weinsaure Salz. 

Als characteristische Eigenschaft dieser Base, welche ihr auch 
den Namen "Thallin" - von {)(i).Aor;, gruner Zweig - eingetragen 
hat, ist die Thatsache zu registriren, dass die Thallinsalzlosungen 
durch Einwirkung oxydirender Agentien, [Chlor, Brom, Jod, 
Silbernitrat, Mercurinitrat, Chromsaure, Eisenchlorid] 
intensiv smaragdgriine Farbung annehmen. Am besten eignet sich 
zum Hervorbringen der griinen Farbung das Eisenchlorid. Von einer 
wasserigen ThaUin(salz)losung 1: 10 000 geben 5 ccm mit einem 
Tropfen Liq. ferri sesquichI. nach wenigen Stunden eine tief srna
ragdgriin werdende Flussigkeit; bei einer Verdunnung von 1: 100 000 
tritt die Farbung nach einiger Zeit noch deutlich auf. Durch Zu
satz eines Tropfens reiner cone. Schwefelsaure wird die Grunfarbung 
nicht beeintrachtigt. W ohl abel' geht die grune Farbung schon 
beim Stehen der Losung nach einigen Stunden in eine gelbrothe uber. 
Reductionsmittel dagegen heben die Griinfarbung sehr bald auf; 
Natriumthiosulfat verwandelt sie in violett, dann in weinroth, Oxal
sliure bei gewohnlicher Temperatur in hellgelb, beim Erhitzen in 
safrangelb. 

Durch rauchende Salpetersaure werden Thallinsalzlosungen be
sonders beim Erwarmen tiefroth gefarbt, beim Schutteln einer sol
chen Flussigkeit mit Chloroform geht del' gebildete Farbstoff in letz
teres uber. 

Gerbsaure bringt in ThallinsalzlOsungen einen weissen Nie
derschlag, Qllecksilberchlorid dagegen keine Veranderung hervor. 
Aetzkali, Aetznatron, auch Ammoniak scheiden aus einiger
maassen concentrirten ThallinsalzlOsungen die freie Base aus; es 
entsteht eine milchige Trubung, welche indessen auf Zusatz ge
niigender Mengen von Wasser verschwindet; durch geeignete Losungs
mittel (Aether, PetroIather, Benzin etc.) kann einer solchen mil
chigen Flussigkeit die freie Base durch AusschUtteln naturlich ent
zogen werden. 

Pi k r ins a u r e erzeugt in Thallinsalzlosungen einen starken gel ben 
Niederschlag. 

Die Losllngen der Thallinsalze verandern sich unter dem Ein
flusse von Licht und Luft allmiilig, sie dunkeln nacho Nacb 

18* 
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v u I P ius kommt diese Eigenschaft nicht dem reinen Thallin, son
dern einem dieses begleitenden Korper zu. Jedenfalls empfiehlt es 
sich, Thallinsalzlosungen nur ad dispensationem anzufertigen. 

Thallinum sulfuricum, Th allin sulfat, schwefelsa ures 
Thallin (CIO HI3 NO)2' H2 804 bildet ein gelblich weisses, krystal
linisches Pulver von cumarinartigem Geruch und sauerlich-salzigem, 
zugleich bitterlich gewlirzigem Geschmack. Es lost sich in 7 Th. 
kalten oder 0,5 Th. siedenden Wassers, auch in etwa 100 Th. AI
kohol; in Chloroform ist es sehr schwer -, in Aether nahezu un
loslich. - Die wasserige Losung reagirt sauer, braunt sich allmalig 
am Lichte und wird durch Jodlosung braun, durch "Gerbsaure weiss, 
durch N essler'sches Reagens citronengelb gefallt. 

Baryumchlorid erzeugt in ihr einen weiss en , in Salzsaure un
loslichen Niederschlag von Baryumsulfat; Aetzalkalien, auch Am
moniak, verursachen eine weisse Trlibung, die beim Schlitteln mit 
Aether verschwindet, indem die freie Base in den letzteren libergeht. 
Die 1 procentige wasserige Losung wird durch Eisenchlorid smaragd
grlin gefarbt, ouch einigen Stunden geht die Farbung in tief
roth liber, rauchende Salpetersaure farbt die verdiinnte wasserige 
Losung rothlich. 8chwefelsaure lost das Thallinsulfat farblos auf 
(Dunkelfarbung wiirde Verunreinigungen oder Verfalschungen z. B. 
Zucker anzeigen); diese Losung wird durch Zusatz von etwas Sal
petersaure zuerst tiefroth gefarbt, welche Farbung bald in gel broth 
ubergeht. 

Beim Erhitzen uber 1000 C. schmilzt "das Thallinsulfat, bei 
weiterem Erhitzen zersetzt es sich und hinterlasst eine tiefschwarze, 
stark aufgeblahte Kohle, welche ohne Riickstand (an organ. Verun
reinigungen) zu hinterlassen, verbrennen muss. Es enthiilt 76,9% 
Thallin und 23,1% Schwefelsaure. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt vorsi ch tig aufzuhewahren. 

Anwendung. Das Thallinsulfat besitzt antipyretische, antiseptische 
und gahrungshemmende Eigenschaften und wird innerlich in Dosen von 
0,125-0,5 gr bei den verschiedensten fieberhaften Krankheiten als Anti
pyreticum, meist in wasseriger Losung gegeben. An Stelle des Wassers 
kann anch zweckmassig Wein verwendet werden. Geschmackscorrigens 
ist Sir. cort. Aurant. Unangenehme Nebenwirkungen beim Gebrauch, wie 
Erbrechen, Cyanose, Collaps sollen bei Anwendnng kleiner Dosen aus
bleiben; grossere Dosen sind mit grosser Vorsicht anzuwenden. - Der 
Harn nimmt nach Thallingebrauch gelb- bis dunkelbraune Fal'bung an, 
mit einem leichten Stich in's Grune. Thallinharne nehmen auf Zusatz von 
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Eisenchlorid purpurrothe Farbe an. Zum Theil wird das Thallin durch 
den Urill unverandert, zum Theil als Aetherschwefelsaure abgeschieden. 
Schiittelt man namlich ThaUinharn mit Aether aus, so nimmt dieser eine 
Substanz auf, die durch Eisenchlorid griin gefarbt wird. Chinin kann 
durch Thallin nicht ersetzt werden, da letzteres wohl die K6rpertemperatur 
herabzusetzen vermag, eigentliche antitypische Eigenschaften aber nicht 
besitzt. A e u s s erl i c h wird es als Antisepticum, namentlich bei GonorrhOe 
empfohlen und gegen diese in Form von Injectionen und von Bougies 
(Antrophoren) mit sehr geriihmten Erfolge angewendet. 

Thallinum tartaricum, Thallintartrat, w ein saures Thallin. 
ClO H 13 NO. C4 H6 0 6 enthalt 52,2% Thallin und 47,8% Weinsaure. 

Es bildet ein gelbliehweisses, krystallinisehes Pulver, sehwaeh 
naeh Fenehel bez. Anis, zugleieh etwas naeh· Cumarin rieehend, 
welches in 10 Th. Wasser gewohnlieher Temperatur loslieh ist. Yon 
Alkohol sind zur Losung mehrere hundert Theile erforderlieh, in 
Aether und in Chloroform ist es fast unloslieh. - In cone. kalter 
Sehwefelsaure lost es sieh ohne Farbung auf (s. Thallin. sulfur.). 
Die wasserige Losung verhalt sieh Eisenehlorid und Salpetersaure 
gegeniiber wie diejenige des Thallinsulfates; auf Zusatz von Baryum
nitrat jedoeh bleibt die Losung klar (Untersehied von Thallinsulfat). 
Auf Zusatz von Kaliumaeetat dagegen seheidet sieh ein krystalIi
niseher Niedersehlag (von Kaliumbitartrat), auf Zusatz von Kalk
wasser ein floekiger Niedersehlag (von Caleiumtartrat) abo 

Aufbewahrung. Yor Licht gesehiitzt, vorsieh tig aufzubewahren. 

Anwendung und Dosis genau wie bei dem vorhergehenden Thallin. 
snlfuric. 

Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Antiseptolum. 
Antiseptal. G'inchaninllTn jadasllljllricltTn. Cinclwnin-Herapathit. 

Diese dem gewohnliehen (Chinin-) Herapathit entspreehende 
Yerbindung ist 1891 von Yvon als Ersatz des Jodoforms empfohlen 
worden. 

Darstellung. Man vcrsetzt eine L6sung von 25 gr Cinehoninsulfat 
in 2000 gr Wasser mit einer L6sung von 10 gr J od nnd 10 gr Kaliumjodid 
in Wasser, worauf sieh die neue Verbindung abseheidet, welehe zu sammeln, 
mit \Vasser zu waschen und bei massiger Warme zu troeknen ist. 

Eigenschaften. Das Jodeinehoninsulfat hat je naeh del' Be
reitung eine weehselnde Zusammensetzung. 1m Allgemeinen lasst sie 
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sich durch den Ausdruck x C19 H22 N2 0 . Xl H2 S04' Y JH . Yl J + aq. 
veranschaulichen. Das nach obiger Vorschrift dargestellte Praparat 
bildet ein leichtes, zartes, rothbraunes Pulver, welches in Wasser 
unloslich, dagegen in Alkohol und in Chloroform loslich jst. Es 
enthalt etwa 50 % Jod. 

Anwendung. Von Yv 0 n wurde es als Ersatz des J odoforms em
pfohlen, doch liegt kein Bediirfniss vor, das Heer der Jodderivate urn ein 
weiteres Glied zu vermehren, nrnsomebr, als die friihere Priifung des ge
wobnlichen Herapatbits keine besonders giinstigen Resultate geliefert hat. 

Areka-Alkalo"ide. 

A us den Arekaniissen (Betelniissen), den Samen von Areca 
Catechu L., welche in Indien seit Alters als anregendes Genuss
mittel (Betelkauen) in ahnlicher Weise wie die Coca in Amerika 
verwendet werden, wurde 1886 von Bombelon eine fiiichtige, von 
ihm Are k a n benannte Base isolirt. Eine griindlicbe Bearbeitung 
der Basen der Arekaniisse wurde alsdann von E. Jahns vorge
nommen, welcher ausser Cholin nachstehende Basen isolirte: 

Arekaln C7 HIl N02 + H2 0 
Arekolin Cs HI3 N02 

Arekaldin C7 HIl N02 + H2 O. 
Guvacin 1) 0 6 Hg N02 

Darstellung. Zur Gewinnung der Basen schlug E. Jahn s folgendes 
Verfahren ein: Die gro bgepulverten Arekaniisse wurden mit schwefelsiiure
haltigem Wasser kalt ausgezogen, die Ausziige eingeengt und mit Kalium
wismutbjodid gefiillt. Der entstandene Niederschlag wurde mit Baryum
carbonat und Wasser gekocht, die Filtrate eingedarnpft, mit Aetzbaryt im 
Ueberschuss versetzt und sofort mit Aether ausgeschiittelt. Die A ether
losung enthielt das bei ihrem Eindunsten als Oel hinterbleibende Arekolin. 

Die mit Aether ausgeschiittelte Fliissigkeit wurde mit Schwefelsiiure 
neutralisirt und bis zur volligen Abscheidung der Jodwasserstoffsiiure mit 
Silbersulfat versetzt. Das Filtrat wurde durch Schwefelwasserstoff von 
Silber befreit, alsdann wurde die Schwefelsiiure sorgfaltig durch Zusatz 
von Aetzbaryt gefallt und das Filtrat bis fast zur Trockne verdampft und 
der Riickstand wiederholt mit kaltem Alkohol ausgezogen. Hierdurch 
wurde Oholin gelost, wahrend ein Gemenge von Arekaln, Areka'idin 
und Gu va cin zuriickblieb. Ueber die Trennung der letzteren vergl. 
Archiv. Pharm. 1891, 674. 

1) Nach der alt-indischen Bezeichnung der Arekapalrne "Guvaca" so 
genannt. 
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Arekolin, Cs HI3 N02• Farblose, geruchlose, olige Flussigkeit 
von stark alkalischer Reaction, in Wasser, Alkohol, Aether, Chloro
form in jedem Verhaltniss 16slich, mit Wasserdampfen fluchtig, 
siedet unter Verharzung gegen 209 ° C. Durch Erhitzen des Are
kolins mit Salzsaure wird unter Abspaltung von Methylchlorid -
durch Erhitzen mit Kalilauge unter Abspaltung von Methylalkohol 
- Areka"idin gebildet: 

Cs HI3 N02 + H Cl = CH3 Cl + C7 Hn N02 
Arekolin Arekaldin. 

Arekolin-Bromhydrat, Cs HI3 N02 • HBr. Krystallisirt aus 
del' heissen alkoholischen Lasung wasserfrei in langen, dunnen, nicht 
hygroskopischen Prismen. Schmelzpunkt 167-168°. In Wasser 
leicht laslich, neutral. 

Areka"idin, C7 Hl1 N02 + H2 0. In geringer Menge in den Areka
nussen fertig gebildet; entsteht aus dem Arekolin durch die oben 
angegebene Behandlung. Farblose, luftbestandige, 4- und 6-seitige 
Tafeln, welche bei 100° wasserfrei werden und dann bei 223 bis 
2240 schmelzen. Der Methylather dieser Base ist das Arekolin. 

Guvacin, C6 Hg N02• Farblose, luftbestandige Krystalle, in 
Wasser leicht 16slich, unlaslich in absolutem Alkohol, Aether, Chloro
form, Benzol. Die wasserige Lasung ist neutral und wird durch 
Eisenchlorid tiefroth gefarbt. Schmilzt unter Zersetzung bei 271 
bis 272°. 

Areka"in, C7 Hl1 N02 + H2 0. Met h y I gu v a c i n. Farblose, 
glanzende, luftbestandige Krystalle, in Wasser leicht 16slich, schwer 
laslich in absolutem Alkohol, fast unlaslich in Aether, Chloroform, 
Benzol. Die wasserige Lasung ist neutral und wird durch eine 
Spur Eisenchlorid schwach rathlich gefarbt. Wird bei 1000 wasser
frei und schmilzt dann bei 213-2140. 

Homo-arekolin, C7 RIO (C2 H5) N02 , der Aethylather des Are
kalns. Farblose, alkalisch reagirende Fliissigkeit, mit Wasser in 
jedem Verhaltniss mischbar, mit Wasserdampfen fliichtig. 

Wirkung. Nach Marme sind Arekaldin, Arekaln und Guvacin 
unwirksam, wahrend Arekolin eine sehr wirksame Substanz ist. Letzteres 
wirkt innerlich oder subcutan gegeben in abnlicher Weise auf das Herz 
wie Muscarin, ferner auf die Respiration, endlich auch liihmend auf das 
Him und steigert die Tbatigkeit del' Speicheldrusen. Auf die Conjunctiva 
des Auges wirkt es stark myotisch. Durch 1 Tropfen einer 0,04 proc. 
Liisung wird die Pupille innerbalb weniger Minuten auf 1/3 ihres Durch
messers verringert. Die Wirkung hiilt etwa 1 Stun de an, die Accomo
dation wird nicht beeinflusst. 
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Therapeutiscbe Erfahrungen liegen u ber das Arekolin bisber 
nicbt vor. Moglicherweise wird es einmal als Bandwurmmittel 
Verwendung finden. Von seinen Sal zen ist das oben erwiihnte 
Bromhydrat das zweckmiissigste. Erwachsenen wurden von dem 
bromwasserstoffsauren Arekolin etwa 0,004-0,006 gr zu geben sein. 
Homoarekolin wirkt giftig. 

Coca"inum. 
Coca"in. Methyl-Benzoylecgonin. 

Cl1 H21 N04• 

Niemann isolirte zuerst 1860 das CocaYn aus den Cocabliittern. 
Er gab ihm die Formel C16H20N04' Die ricbtige Formel C17 H 21 N04 

wurde von Lossen aufgestellt. Lossen isolirte aucb das Hygrin 
aus den CocabHittern und warf das erste Licht auf die Constitution 
des CocaIns, indem er die Spaltung desselben in Ecgonin, Benzoe
saure und Methylalkobol ausfiibrte und aufkliirte. W. Mere k stellte 
das erste kunstliche CocaIn durch Erhitzen von Benzoylecgonin mit 
Jodmetbyl und Methylalkohol dar. A. Ein horn klarte die Consti
tution des CocaIns auf. Demarle beobacbtete scbon 1862 die 
locale, aniisthesirende Wirkung des CocaIns. Mor e n 0 wies 1868 
auf die practische Verwendbarkeit des CocaIns bin. Die mediciniscbe 
Anwendung desselben erfolgte jedoch in grosserem Maassstabe erst 
nach den Mittheilungen der Versucbe F re ud 's und Ko II e r 's 1884. 
Seit dieser Zeit erschienen zahlreiche Publicationen liber die Wir
kung und Anwendungsweise dieses fUr den Arzneiscbatz so wichtigen 
Alkalo"ides. 

Der Cocastrauch, Erythroxylon Coca Lam., Gattung der nach ibm 
benannten Familie, wird bis 1,5 m bocb. Er tragt kleine gestielte Bliitben, 
die blattwinkelstandig einzeln nnd in Biiscbeln mit 2 Vorblattern vorbanden 
sind. Die Corolle ist gelbweiss, 4 blatterig, jedes Blatt mit einer auf
recbten Ligula verseben. Zebn Staubgefasse, am Grunde zu einer Ri:ibre 
verwacbsen. Frucbtknoten 3 facherig, oberstandig. Blatter wecbselstandig, 
an 5-7 mm langen Stielen, mit kleinen Nebenblattern, eifi:irmig bis ellip
tiscb, kahl, 4-8 em lang, 2-4 em breit, an der Spitze oft ansgerandet 
mit einem kleinen Staebelspitzehen, ganzrandig, der Rand etwas nach unten 
nmgerollt. Neben dem Mittelnerven verlaufen in einem fiaehen Bogen bei 
den meisten B1attern 2 feine Streifen I), die dadurch zu Stande kommen, 

I) Dieselben geIten als Erkennungsmerkmal fUr Cocablatter. 
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dass die Rander der Blatter in der Knospe an diesen Stollen nach oben 
umgeknickt sind. Der Strauch folgt in Siidamerika dem Zuge der Anden 
bis zu 1800 m Hohe, im Norden bis 11 0 n. B., im Sliden bis 24 0 s. B., 
ist also heimisch in Peru, Bolivia, Ecuador, Columbien, Brasilien. Er wird 
auch vielfach cultivirt, ausser in Slidamerika auch in \Vestindien, Sansibar, 
Australien, Ostindien. Besonders die letzteren Calturen scheinen gate Er
folge zu erzielen. 

Als Bestandtheile der Cocablatter werden angegeben: 
Cocaln=C17 H2I N04 , amorphe Cocabasen namentlich TruxilJin, 
(= Truxillcocaln, Isatropylcoca"in, Cocamin) CI9 Hn NO 4, H Y gr in 
(nach Hesse = CI2 HI3 N, nach Liebermann ein Gemisch mehrerer 
Basen), Cinnamylcocaln C19 H 23 N04 , ferner Spuren eines fliich
tigen Oeles, ein in Aether und in siedendem Alkohollosliches Wachs 
C32 H 36 O2 und Cocagerbsaure, welche nach Warden die Formel 

C17 H22 010 + 2 H2 0 besitzen solI. 
Darstellung. Die Darstellung des Cocalns ist eine fabrikmassige, 

und werden die Darstellungsmethoden von den einzelnen Fabriken 
als Geheimniss bewahrt. Rohcocaln wird in grossen Mengen in 
Amerika dargestellt, von da nach Europa eingefiihrt und hier ver
arbeitet. 

Man kann in folgender Weise verfahren: 

Die fein gepulverten Cocablatter werden mit einer 20proc. Sodalosung 
angefeuchtet, hierauf mit Mineralolen - wie z. B. Benzin, Petrolather, 
Petroleum - angeriihrt oder ausgeschiittelt. Man verwendet hierzu etwa 
10 Theile des Mineralols auf 1 Th. Blatter. Die in das Oel iibergegan
genen Cocaalkaloide werden demselben mit verdlinnter Schwefelsaure ent
zogen. In gleicher Weise werden noch weitere Oelausziige bis zur volligen 
Erschopfung der Cocablatter gemacht. Die saure Losnng der Alkaloide 
wird mit iiberschiissiger Sodalosung versetzt; es fallt Cocain mit Isatro
pylcocain, Cinnamylcocai'n und etwas Hygrin ans. In der Lange verbleibt 
der grossere Theil des Hygrins. Das abfiltrirte und abgepresste Rohcocain 
wird zur Reinigung aus Alkohol nmkrystallisirt. Das gewonnene reine 
Cocain wird zur U eberflihrung in das Chlorhydrat in wenig starkem AI
kohol gelost und die Losung mit alkoholischer Salzsaure neutralisirt. 
Es krystallisirt alsdann das Chlorhydrat aus. 

Eigenschaften des Cocalns. Das freie Coca"in krystalli
sirt aus Alkohol in grossen, farblosen, monoklinen, 4- bis 6 seitigen 
Prismen. Es schmilzt bei 98 0 C., hat einen bitterlichen Geschmack 
und macht die Zungennerven voriibergehend gefiihllos. Es lost sich 
in etwa 700 Theilen Wasser von 12 0 C. und ist leicht loslich in 
Alkohol, Aether, Benzol, Toluol, Schwefelkohlenstoff, Chlorkohlen. 
stoff, Chloroform, Aceton, Essigather, Petroleum. Die Losungen 
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drehen die Ebene des polarisirten Lichtes nach links. Die Formel 
des Cocalns ist C17 H21 N04• Coca"in wird von verdiinnten Sauren 

leicht gelOst und bildet mit ihnen meist krystallisirbare Salze. Die 
wasserigen Losungen werden durch Ammoniak, AlkaIi- oder Alkali
carbonatlosungen gefiillt. 

Saure Coca'iniosungen geben mit Kaliumferrocyanid- und Chrom

saurelosungen Niederschiage, ferner geben die Coca"insalzlosungen 
starke Niederschl1ige mit den allgemeinen Alkaloldreagentien. Charac
teristisch fUr Cocaln ist die folgende Reaction: Mischt man eiilige 
Tropfen einer Coca"inlosung mit 2 bis 3 ccm Chlorwasser und fUgt 
einige Tropfen einer 5 proc. Palladiumchloriirlosung hinzu, so ent
steht ein schon rother Niederschlag, unloslich in Alkohol und in 
Aether, loslich in unterschwefligsaurem Natrium. (Grei tth err.) 

Therapeutische Verwendung finden ausser dem Chlor
hydrat die folgenden SaIze: 

Co ca"i n sali cy I at, C17 H21 NO" C7 Hs 03' Bildet dicke kurze 
Tafeln. Leicht loslich in Wasser, in Alkohol und in Aetber. 

Co calnn i tr at, C17 H21 N04, EN03. Bildet grosse Tafeln. Leicht 
li:islich iu Wasser und in Alkohol, schwer li:islich in Aether. 

Coca"inbromhydrat, C17 H21 N04 , HBr, verbalt sich dem 
Cblorhydrat analog, in den verschiedenen Losungsmitteln etwas 
schwerer loslich wie dieses. 

Zersetzungsproducte des Cocains nnd Constitution. 

1. Coca"in spaltet sich beim Kochen mit Wasser in Methylalkohol und 
Benzoylecgonin. 

2. Beim Erhitzen mit concentrirter Salzsaure, verdiinnter Schwefel
saure entstehen Benzoesaure, Metbyialkohol und Ecgonin. 

3. Ecgonin giebt beim Erhitzen mit Phosphorpentachlorid oder Phos
pboroxychlorid Anhydroecgonin. 

Dieses letztere entsteht aucb direct beim 8 stiindigen Erhitzen von 
Cocai'n mit Eisessig, welcher mit Salzsauregas gesattigt ist. 

4. Beim Erhitzen von Anhydroecgonin mit concentrirter Salzsaure 
auf 280 0 C. ensteht Tropidin. 

5. Ecgonin oxydirt sich in verdiinnter wasseriger Li:isung durcb all
maliges Eintragen einer verdiinnten Chamaleonli:isung zu Cocayloxy
essigsaure. 

6. Ecgonin giebt bei der Destillation mit Kalk und Zinkstaub a·Aethyl
pyridin. 

Diese Zersetzungen des Coca"ins klaren dessen Constitution auf; 
sie zeigen, dass dasselbe in nachfolgender Weise constituirt iet: 
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Die snb 1 bis 5 angefiihrten Spaltungen verlaufen demnach wie folgt: 

1. 0 6 NHJO . ORO (00 0 6 H5) OH2 000 OH3 + H2 0 
Cocaln Wasser 

= 0 6 NHlO . ORO (0006 H5) OH2 OOOH + OH3 OH 
Benzoylecgonin Methylalkohol. 

2. 0 6 NRIO . OHO (00 0 6 H5) OH2 000 OH3 + 2 H2 0 
Coca'in Wasser 

= 0 6 NHIO . OHOH . OH 2000H + 0 6 Hs OOOH + OH3 OR 
Ecgonin Benzoesaure MethylalkohoI. 

3. 0 6 NHJO . OHO (00 0 6 H5) OH2 000 OHa + H2 0 
Coca'in Wa.sser 

0 6 NHlo • OH : OH OOOH + 0 6 H5 OOOH + OH3 OH 
Anhydroecgonin Renzoesaure Methylalkohol. 

4. OH2 

Hc(r 
Hclc<~H~CH- COO B 

N 
I 

OH3 
Anhydroecgonin 

5. 2 (06 NHlO . OH OH OH2 OOOH) + 3 O2 
Ecgonin Sauerstoff 

= 2 (06 NRIO . OH . OH. 000 H) + 2 002 + 2 R2 0 
Cocayloxyessigsaure Kohlensaure 'Vasser. 

No. 4 zeigt ferner die nahen Beziehungen des OocaIns zum 

Atropin. Auf diesem Wege ist die Ueberfiihrung des ersteren Alka

lOIds in das letztere ermoglicht. 

Synthetisches Cocai"n. Ecgoninderivate. 
Aus dem stickstoffhaltigen Spaltungsproducte des Coca"ins, dem 

Ecgonin, kann auf 2 Wegen OocaIn synthetisch dargestellt werden: 
1. Man benzoylirt zunachst das Ecgonin durch Behandlung 
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desselben ill it Benzoylchlorid oder Benzoesaureanhydrid und methy
lirt hierauf das gewonnene Benzoylecgonin durch Aufiosen desselben 
.in MethylalkohoI und Einleiten von Salzsauregas. (C. Lie b erma nn 
und F. Giesel. D.R.P. 47602.) 

2. Man stellt aus Ecgonin zunachst durch Auflosen desselben 
in Methyalkohol und Einleiten von Salzsauregas den Methylester 
dar und fiihrt diesen durch Erhitzen mit Benzoylchlorid in das 
Benzoylderivat: das Coca"in liber (C. F. Bohringer & Sohne D.R.P. 
47713). 

Diese Verfahren werden technisch verwerthet, indem aus den in den 
CocabHittern enthaltenen Ecgoninderivaten, (den sog. "N e b ena I k a
lo"iden" der Coca), dem Cinnamyl- und dem Isatropylcoca"in, durch 
Spaltung derselben mit Salzsaure zunachst Ecgonin und aus letz
terem mit Biilfe dieser Methoden kiinstIiches Coca"in mit denselben 
Eigenschaften wie das natiirliche gewonnen werden kann. Die bei 
der Spaltung des Isatropylcoca"ins neben Ecgonin erhaltene Saure 
C9 Bs O2 wird Isatropasaure, Cocasaure, Truxillsaure genannt. 

Substituirt man in dem obigen Verfahren de~ Methylalkohol 
durch andere Alkohole, das Benzoylchlorid durch andere Saure
chloride, so erhalt man eine ganze Anzahl von alkylirten Acylirungs
producten des Ecgonins, welche in ihrer physiologischen Wirkung 
dem Coca"in nahe stehen. 

Von solchen Korpern sind unter anderen folgende bekannt: 
Ben z oy Iecg 0 n i n ath y I es ter (Bomococa"in, Cocathylin), 

Cs NH10 • CHO (COC6 H;) CH2 COOC2 B;, 
krystallisirt aus Alkohol in glanzenden Prismen. Schmelzpunkt 109°. 

Cinnamylcocaln, CsNHIOCHO(C9H70)CH2COOCH3' bildet kurze, 
glanzende, prismatische Krystalle. Schmelzp. 121°. Es ist aus Ecgonin
methylester und Cinnamylchorid synthetisch dargestellt worden und ist 
auch in den Cocablattern enthalten, aus welchen es mit dem kiinstlichen 
vollig identisch isolirt werden kann. Dieses Cocaalkaloid wird durch 
Kaliumpermanganat sehr lei ch t oxydirt und konnen Verunreinigungen 
des Cocalns mit demselben dadurch leicht erwiesen werden. 

y-Isatropylcocaln, C19 Hn N04, wurde synthetisch durch Einleiten 
von Chlorwasserstoff in die methylalkoholische Losung von y-Isatropyl
ecgonin gewonnen, welches am besten durch Einwirkung von y-Isatropa
saureanhydrid (C9H70)20 auf Ecgonin dargestellt wird. In den Coca
blattern ist dieselbe Base enthalten. Dieses Alkaloid ist amorph und 
bildet amorphe Salze. Es ist leicht loslich in Alkohol und in Aetber und 
unterscbeidet sich vom Cocaln durch seine schwerere Liislichkeit in Ligroln 
und in Ammoniaklosung. Es ist sehr giftig, wird aber durch Kalium
permanganat nicht oxydirt. S. unter Priifun g. 
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Rechtsecgonin. Rechtscoca"in. 

Erwiirmt man Ecgonin odeI' Ecgoninderivate (Benzoylecgonin, Coca"in 
u. a. m.) 24 bis 72 Stunden laug mit einer concentrirten (30 proc.) Aetz
kalili:isung, so liisst Rich aus dem Reactionsgemisch eine neue, optisch 
reehtsdrehende Base, das Rechtsecgonin isoliren. Das Rechtsecgonin 
krystallisirt aus Alkohol iu tafelfi:irmigen Krystallen vom Sehmelzpunkt 254° 
(der Schmelzpunkt des Ecgonins liegt bei 1980). Rechtsecgonin ist in 
absolutem Alkohol viel schwerer li:islich wie Ecgonin. 

Aus dem Rechtsecgonin lassen sich auf dieselbe 'IV eise wie aus dem 
Ecgonin alkylirte und acylirte Derivate gewinnen, welche das polarisirte 
Licht nach rechts drehen uud den Linksecgoniuderivaten aualog physio
logisch wirken. Ein das meiste Interesse beanspruchender Reprasentant 
dieser Reihe ist das R e c h t s c 0 c a"i n. Dieses Alkaloid kann in prismati
schen Krystallen erhalten werden; Schmelzpunkt 43-45°. 

Das ChI 0 r h y d rat krystallisirt aus Alkohol in grossen (wabrschein
lich monoklinen) Bliittern vom Schmelzpunkt 205°. (Das Linkscoca"inchlor
hydrat bildet, aus absolutem Alkohol krystallisirt, breite (wabrscheinlich 
rhombische) Tafeln, Schmelzpunkt 181,5.) Es ist in Wasser viel schwerer 
li:islich wie das Chlorhydrat des gewi:ihnlicben Coca"ins. 

Eigenschaften des Cocainhydrochlorids. Das Cocaln
hydrochlorid bildet entweder farblose, durchscheinende, wasserfreie, 
prismatische Krystalle, odeI' breite Tafeln, odeI' weisse, glanzende 
Blattchen vom Schmelzpunkt 181,5 01). Es ist in 0,75 Thl. kalten 
Wassers, leicht in wasserhaltigem, schwer in absolutem Alkohol los
lich. Das Salz ist unloslich in Aether, Petroleum, Benzin, Benzol 
und Toluol, loslich in Aceton und in Chloroform. Die Losungen rea
giren neutral. Aus concentrirter wasseriger Losung krystallisirt es 
mit 2 Moleciilen Wasser in prismatischen Nadeln, welche ihr Wasser 
sehr leicht abgeben. Das aus Alkohol krystallisirte Salz ist wasser
frei und nach del' Formel: CI7 H21 N04 HCI zusammengesetzt. Es 
enthalt 89,25 % freie Base. Das Moleculargewicht ist 339,1. 

Die Losungen besitzen einen bitteren Geschmack und rufen 
auf del' Zunge eine vorlibergehende GefUhllosigkeit hervor. Die 
concentrirten wasserigen Losungen werden durch Ammoniak und 
Alkalien gefallt. Kaliumpermanganat giebt in denselben einen 
krystallinischen, violetten Niederschlag von Coca'inpermanganat. 
(Giesel.) Pikrinsaure fallt ein gelbes Pikrat. Verdlinntere Lo
sungen geben mit Platin- und Goldchlorid einen gelben, mit 

1) N ach Kin z e lliegt der Schmelzpunkt des rein en Coca"inchlorhydrates 
bei 201-202° C. 
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Queeksilberehlorid elllen weissen, mit J odlosung einen braun en 
Niedersehlag. Die ziemlieh stark mit Salzsaure angesauerte ver
diinnte, wasserige Losung giebt mit Kaliumehromat einen orange
gel ben Niedersehlag. (Mezger.) 

Die wasserigen Losungen zersetzen sich nach einiger Zeit; es ist 
daher rathlieh, solehe nieht zu lange aufzubewahren. 

Priifung. 1. Identitatsreaetionen. Man bereite eine Lo
sung von 0,25 gr des Salzes mit 25 cern Wasser. Die Losung muss 
vollig klar und neutral sein. 

1. 5 cern dieser Lasung geben auf Zusatz von einem Tropfen 
Kalilauge zuerst eine weisse, milehige Triibung, aus welcher sich 
zunaehst weisse, harzige Kliimpehen, spater feine, weisse Nadelehen 
abscheiden. - Diese Abseheidung (von freiem Coea'in) lOse sich sehr 
leieht in Weingeist und Aether auf. 

2. Je 5 cern der gleiehen Lasung geben, mit einigen Tropfen 
Salzsaure angesauert, auf Zusatz einiger Tropfen Quecksilberchlorid
lasung einen weissen, flockigen Niederschlag (das Quecksilberdoppel
salz), auf Zusatz von Jodlasung einen braun en Niedersehlag. 

3. Setzt man zu 5 cern der Losung 5 Tropfen einer 5 proe. 
Chromsliurelasung, so bildet sich bei jedem einfallenden Tropfen ein 
deutlieher Niederschlag, welcher sieh sofort wieder lost. Fiigt man 
zu der klaren Lasung 1 cern reine cone. Salzsaure, so entsteht sofort 
ein mehr oder weniger harziger, orangegelber Niedersehlag (von Coea'in
chromat). Bei allmaligem Zusatz der Salzsaure wird der Niedersehlag 
mehr pulverig floekig. (K. Me z g e r.) 

4. 5 cern der Lasung geben auf Zusatz von 2 cern gesattigter 
KaliumpermanganatIasung einen violetten Niederschlag von Coca'in
permanganat. (Giesel.) 

5. Erwarmt man eine kleine Menge des Salzes mit alkoholi
scher Kalilauge in einem Reagircylinder, so trete alsbald der eigen
artige Geruch des Benzoesaureathylathers auf. (Nachweis der Ben
zoylgruppe im Coca'in.) 

6. Eine Lasung von 0,1 gr des Salzes in 1 ccm cone. Schwefel
saure (siehe 9) gebe, mehrere Minuten im Wasserbade erhitzt, auf 
Zusatz einiger Cubikcentimeter Wasser eine weisse krystallinische 
Ausscheidung von Benzoesaure. Nachweis der Benzoylgruppe im 
Coca'in. (Biel.) 

7. Die wasserige, mit Salpetersaure angesauerte Lasung des 
Salzes gebe mit Silbernitrat eine weisse Fallung von Chlorsilber. 
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II. N ach weis vo n Verunreinigungen. 

8. Eine kleine Probe des Salzes hinterlasse beim Verbrennen 
auf dem Platinbleehe keinen Riiekstand (anorganisehe Stoffe). 

9. 0,1 gr des Salzes lose sieh in 1 eem eone. Sehwefelsaure 
unter Gasentwiekelung (HCI) far bIos auf. (Eine Gelb- oder Braun
farbung deutet auf mangelhafte Reinigung des CocaYns. 
Eine Beimengung von Z u eke r oder von anderen organischen 
Stoffen giebt eine Braunfarbung, elne solche von Sal i cin eine Roth
rarbung.) 

10. 0,1 gr des Salzes lose sich III 1 cem Salpetersaure farblos 
auf. (Eine zufallige Verunreinigung mit Morphin giebt eine rothe 
Farbung.) 

11. Permanganatprobe. 
0,1 gr des Saizes werden III 5 ccm Wasser unter Zusatz von 

3 Tropfen verdiinnter Sehwefelsaure gelost. Ein Tropfen einer 
1 proe. Kaliumpermanganatlosung rufe eine Violettfarbung hervor, 
welche im Laufe einer hal ben Stunde keine Abnahme zeige. Man 
aehte hierbei darauf, dass kein Staub in die Losung hineinfalle, 
welcher event. eine Reduction der Permanganatlosung bewirken 
kann. 

Diese Probe zeigt Verunreinigungen des CocaYns mit Cinnamyl
coeaYn an, welches Alkaloid von Kaliumpermanganat volIkommen 
zerstort wird. Sind grossere Mengen dieser Cocabase in dem CoeaYn 
anwesend, so konnen mehrere Tropfen Permanganatlosung bei dieser 
Probe reducirt werden. Man kann hierbei annahernd rechnen, dass 
1 Tropfen verbrauchter PermanganatIosung 0,4 % Nebenalkaloidverun
reinigung entspricht. 

Diese Probe kann man verseharfen, indem man statt eines 
Tropfens einer 1 proe. Permanganatlosung einen solehen einer 1 pro
milligen Losung zugiebt. Chemiseh reines CocaYnhydroehlorid halt 
diese Probe regelmassig (dasselbe gilt von guten im Handel anzu
treffenden Waaren). Um die Farbung bei dieser verseharften Probe 
deutlicher hervortreten zu lassen, lose man besser 0,1 gr des Salzes 
III 1 ecm Wasser und 1 Tropfen verdiinnter Schwefelsaure. 

12. Mae Lagan's Ammoniakprobe. 
0,1 gr des Salzes werden in 87 ccm Wasser gelost und 

3 Tropfen Ammoniak hinzugefiigt. Die Losung bleibe elDen Mo
ment lang klar, sie gebe dagegen bei heftigem Riihren mit einem 
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Glasstabe sehr rasch emen krystallinischen Niederschlag (von freiem 
Coca'in). In jedem Faile muss bei cinem reinen Coca'inhydrochlorid 
bei heftigem Riihren im Laufe von 5 Minuten einc Krystallisation 
erfolgen. 

Tritt eine solche nicbt ein, so ist das Coca'inhydrochlorid, von 
mangelhafter Reinigung herriibrend, mit Substanzen verunreinigt, 
welche die Krystallisation hindel'll. - Eine sofort beim Ammoniak
zusatze auftetende milchige Triibung deutet auf eine Verunreinigung 
mit mehreren Procenten Isatropylcoca'in (welches in Ammoniak 
schwerer 15slich ist wie Cocalu). - .'. , 

13. Eine Probe des Salzes, bei 100° erhitzt, gebe keine wesent
liche Gewichtsabnahme (Abwesenheit von Krystallwasser). VOl'meh
reren ,Tahren war das bereits erwahnte wasserhaltige Cocalnchlor
hydrat C17 H21 NO, + 2 H2 0 voriibergehend eiumal im Handel. Es 
bildete feucht aussehende, v511ig durchsichtige Saulen; seine Anwen
dung in der Therapie wird vom Arzte nicht vorausgesetzt. 

Aufbewahrung. Das Praparat werde in gut verschlossenen Ge
fassen vorsichtig aufbewahrt. 

Anwendung. Das Coca'in zeichnet sich durch seine Eigenschaft aus, 
die Endigungen del' sensiblen Nerven voriibergehend zu lahmen, und zwar 
werden nUl' solche Nerventheile durch di~ Coca'inwirkung beeinfiusst, welche 
in directe Beriihrung mit der Coca'inliisung gelangen. Diese Eigenschaft hat 
dem Cocain seine weitgehende Anwendung als locales Anastheticum 
verschafft. 

Die Schleimhiiute resorbiren Coca'in aus seiner wasserigen Salzliisung 
mit grosser Leichtigkeit und werden daher solche sehr rasch aniisthesirt. 
Urn an anderen Karperstellen eiue Gefiihllosigkeit hervorzurufen, muss man, 
da die Epidermis die Einwirkung del' auf die Raut gebrachten Coca'in
lasung auf die Nervenendigungen verhindert, die Lasung subcutan iniiciren, 
urn sie mit den Nerven in Beriihrung zu bringen. Die Wirkung des Co
cains tritt in einigen Minuten ein und halt 10-15 Minuten lang an. 

Das Cocain hat in den wenigen J ahren seiner practischen Verwendung 
eine sehr weitgehende therapeutische Bedeutung erlangt. Es findet An
wendung bei chirurgischen Operation en, Zahnextractionen, zur Beseitigung 
von Zahn- und Brandwundschmerzen. Es ist ein unschiitzbares Mittel bei 
operativen Eingriffen iu die Nase, den Rachen, den Kehlkopf, die Uro
genitalapparate, wie in del' Ophthalmologie geworden. - Man verwendet 
zn Bepinselnngen von Schleimhauteu 10 - 20 proc. Cocainhydrochlorid
lasungen, zu Eintraufelungen in das Auge 2-10 proc., zu Injectionen 
5-10 proc. Lasungen. 

Bei Zahnextractionen wird das Fleisch des kranken Zahnes zuerst mit 
del' Coca'inlasung eingerieben, hierauf J/4 bis 1/2 Pravazspritze einer 5 proc. 
Lasung eingespritzt. Man kann auf solche Weise in den meisten Fallen 
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mit 0,0125-0,025 gr Oocaln. mur. nach 5-10 Minuten eine vollig schmerz
lose Extraction vornehmen. 

Oocaln, innerlich genommen, unterdriickt das Hunger- und Durstgefiihl. 
Man verwendet es, urn den Brechreiz bei Schwangerschaften und bei del' 
Seekrankheit zu beseitigen. Es findet ferner Anwendung zur Bekampfung 
des Morphinismus. Vor dem langer fortgesetzten, regelmassigen Oocaln
gebrauch ist unbedingt zu warn en , da derselbe eine Nervenzerriittung, ent
sprechend del' chronischen Morphiumvergiftung, hervorruft (Oocalnismus). 

Grosste Eiuzelgabe 0,05 gr, grosste Tagesgabe 0,10 gr. 

Rechtscoca"in. Isococa"in. Ueber die Dal'stellung s. S. 285. 
Die Salze diesel' Base sind schwel'er loslich als diejenigen des ge
wohnlichen Ooca"ins. Es bewirkt rascher Anasthesie als das gewohn
liche (L.) Ooca"in, soIl abel' local starker reizen als dieses, weshalb 
es das Ooca"in in del' Augenheilkunde nicht verdrangen diirfte. Das 
Ohlorbydrat schmilzt bei 205 0 O. 

Tropacoca"in, Benzoyl-W-Trope'in Os H14 NO (07 H5 0), von 
Giesel aus javanischer schmalblattriger Ooca isolirt und von Lie
b erma n n syntbetisch dargestellt. 0 b ad b 0 urn e und Lie breich 
haben das Ohlorbydrat diesel' Base gepriift und gefunden, dass die 
3proc. Losung rascher Anasthesie bewirkt als gewohnlicbes Ooca"in, 
dass ferner das sog. Tropacoca"in erbeblich weniger giftig ist als 
Ooca"in. Eigentliche mydriatische Wirkung kommt der Verbindung 
nicht zu. Die freie Base schmilzt bei 49°, das salzsaure Salz 
hat die Zusammensetzung Os H14 NO (07 H5 0) . HOI und schmilzt 
bei 271°. 

Cytisinum nitricum. 

Cytisinnitrat. Ulexinnitrat. 

C11 Ht4 N2 0 • H N03 + H2 O. 

Aus den reifen Frilchten des Goldregens (Cytisus Laburnum L.), 
sowie aus anderen Theilen dieser Pflanze isolirten A. Husemann 
und .Mar me 1864 ein von ihnen "Oytisin" genanntes Alkaloid, 
welchem sie die Formel 020 H27 N3 0 zutheilten. Spatere Unter
sucbungen von van de Moer und Plugge gelangten zu dem Aus
druck 011 H16 N2 0 fUr das Oytisin, wahrend nach den Arbeiten von 
Partbeil einerseits und von Buchka und Magalhaes andrerseits 
die Formel des Oytisins 0 11 Hu N2 0 ist. Nach den letztgenannten 
ist das Oytisin identisch mit der von Gerrard aus dem Samen von 
Ulex europaeus L. abgeschiedenen Base "Ulexin". 

Fischer. 6. Auf!. 19 
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Darstellung. Nach Par the i 1 werden die gepulverten Samen des 
Goldregens mit Salzsaure enthaltendem Alkohol ausgezogen. Nach Ver
dampfen des Alkohols wird der Riickstand alkalisch gemacht und mit 
Chloroform oder Amylalkohol ausgeschiittelt. 

Eigenschaften. Aus absolutem Alkohol krystallisirt, erhalt man 
das freie Cytisin als farblose prismatiscbe Krystalle. Schmelzpunkt 
152-1530 (Partheil), 156 0 (Buchka). In Wasser, AlkohoI, Cbloro
form ist es leicht loslicb, schwieriger in Aether, Benzol, Amylalkohol. 
Bei hoherer Temperatur kann es sublimirt werden. Als cbaracte
ristische Reaction giebt v. d. Moe r an: U ebergiesst man das freie 
Alkaloid oder seine Salze mit der Losung eines Ferrisalzes, so ent
steht eine rotbe Farbung; fijgt man zu diesem rotb gefarbten Cytisin 
einige Tropfen Wasserstoffsuperoxyd, so verschwindet die Farbe, urn 

. alsdann bei Erwarmung auf dem Wasserbade sich in Blau zu ver
wandeln. Empfindlichkeit 0,00005 gr. Seiner cbemischen Natur 
nacb ist das Cytisin eine secundare Base, welche bei der Salzbildung 
einsaurig und zweisaurig auftritt. 

Cytisinnitrat, Cytisinum nitricum, wird durch Neutrali
sation der Base mit verdiinnter Salpetersaure in wasseriger Losung 
erhalten und bildet Nadeln oder Blattchen der Zusammensetzung 
Cll H14 N2 0 . HNQ3 + H2 O. Es ist in Wasser verhaltnissmassig 
leicht loslicb, die wasserige Losung reagirt sauer. Leicht loslich 
ist es ferner in wasserigem Alkohol, schwierig in absolutem Alkohol 
und in Amylalkohol, unloslich in Aetber. Bei 100-110n werden 
die Krystalle wasserfrei und alsdann undurchsichtig. 

Aufbewahrl!ng. S e hr vors i ch ti g. 

Wirkung. Nach Mar m e wirkt es auf das RiickeDmark und die 
peripherischen motorischen NerveD und das respiratorische Centrum, welche 
zunachst erregt, dann gelahmt werden. Der Blutdruck wird enorm gestei
gert ohne Beeinflussung des Herzens (H us em ann, K 0 bert). Kraep elin 
hat giinstige Erfolge durch subcutane Injectionen von 0,003 - 0,005 gr 
Cytisinnitrat erzielt bei sog. paralytischer Migraine, bei welcher Erweiterung 
der Blutgefasse vorhanden ist. Abgeschlossene therapeutische Versuche 
liegen nicht vor, doch ist eiDe ausgedehntere therapeutische Verwendung 
nicht ausgeschlossen. Dosis 0,003-0,005 (!) gr subcutan. 

Sehr vorsichtig aufzubewahren. 
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Hydrastininum hydrochloricum. 
Hydrastininchlorhydrat. Salzsaures Hydrastinin. 

ell Hll N02 • HCl. 
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In dem Rhizom von Hydrastis canadensis L :linden sieh vorzugsweise 
zwei Alkaloide: Berberin C20 H17 NO, und Hydrastin C21 H2! N06 • 

Das letztere, das Hydrastin, wird dureh Einwirkung von verdunnter 
Salpetersaure in Opiansaure und Hydrastinin gespalten. 

Darstellung. 10 gr Hydrastin werden mit 50 cern Salpetersaure von 
1,3 spec. Gewieh1i und 25 cern Wasser vorsiehtig auf 50-60 0 so lange 
erwarmt, bis eine Probe mit Ammoniak keine Fallung mehr giebt. Es ist 
Sorge zu trag en, dass betraehtliehe Kohlensaureentwiekelung vermieden 
wird. Aus der erkalteten Losung seheiden sieh naeh langerem Stehen 
reiehliebe Mengen krystallisirter Opiansaure aus. 1m Filtrate entsteht 
dureh Uebersattigen mit cone. Kalilauge eine weisse, krystalliniseh er
starrende Fallung. Dureh Umkrystallisiren des Niederschlages aus Benzol 
oder Essigather erhiilt man das Hydrastinin in schon ausgebildeten Kry
stallen. 

CZ1 Hz! . N06 + 0 = H2 0 + Cl1 H!3 N03 + CIO H!2 0 5 
Hydrastin Hydrastinin Opiansaure. 

Eigenschaften. Hydrastinin bildet farblose oder schwaeh gelb
liehe, bei 116-1170 schmelzende Krystalle, welehe in Alkohol, 
Aether und Chloroform ausserst leicht, in warmem Wasser sehwerer 
loslieh sind. Die Formel ist Cl1 H!3 N03 • Naeh der Salzbildung 
aber erseheint es, dass die nahere Zusammensetzung als Cl1 Hll N02 + 
H20 anzunehmen ist. Dieses eine Moleeiil H2 0 ist sehr fest ge
bunden, findet sieh aber in den Salzen nieht wieder. Das Hydra
stinin ist eine seeundare Base und verhalt sieh bei der Salzbildung 
einsaurig und zweisaurig. 

Seine Constitutionsformel ist nach Freund: 

CR (OH) 

~0N.CH3 
CH2 021 ~ 1 

",/~/CH2 
CH2 

Demnaeh ist das Hydrastinin ein Derivat des Isoehinol·ins. 

Hydrastininchlorhydrat, Hydrastininum hydrochloricum, 
Cll Hll N02 . H CJ. Man lost Hydrastinin in cone. Salzsaure, dampft 
die Losung bis zur Bildung einer Krystallmasse ein und lost diese in 

19* 
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wenig AlkohoI. Durch Versetze'n der alkoholischen Liisung mit 
Aether bis zur beginnenden Triibung gesteht die Fliissigkeit zu 
einem Brei von Krystallnadeln, welche man nach dem Absaugen 1m 
Vacuum trocknet. 

Gelbliche Krystallnadeln, Schmelzpunkt 212°. Das Salz ist in 
Wasser leicht liislicb. Die wasserige Liisung besitzt blauliche 
Fluorescenz, schmeckt stark bitter und ist optisch inactiv. Aus der
selben wird durch Kali - oder Natronhydrat das freie Hydrastinin 
abgeschieden, dagegen wirken Ammoniak oder Natriumcarbonat nicht 
in gleicher Weise zersetzend auf die Hydrastininsalze. - Durch 
Kaliumdichromat entsteht in der wasserigen Losung ein gelber, in 
kaltem Wasser schwerliislicher Niederschlag 0 11 H11 N02 . H2 Or2 07' 

Prilfung. 0,2 gr Hydrastininchlorhydrat werden in 6 ccm Wasser 
ge16st; dazu lasst man 6 Tropfen Natronlauge laufen. Jeder Tropfen 
verursacht eine milchweisse Fallung, die beim Umsebiitteln ver
sehwindet, so dass eine viillig klare Liisung bleibt. Aus dieser 
krystallisirt beim Sehiitteln, oder raseher durch Riihren mit dem 
Glasstabe, das freie Hydrastinin aus; setzt man naebtraglieh noeh 
etwas Natronlauge zu, so ist naeh einiger Zeit die Abseheidung eine 
vollkommene. Das ausgesehiedene Hydrastinin mus rein weiss 
aussehen, die iiberstehende Lauge muss klar und fast farblos sein. 
Sauert man nun mit Salzsaure an, so lOst sieh das Hydrastinin auf 
und sofort entsteht wieder der gelbe Farbenton der Liisung. 

Praparate, welehe in der angefiihrten Weise, mit Natronlauge 
gepriift, milehweisse Fallungen geben, die beim Umschiitteln nicht 
viillig versehwinden, sondern eine triibliehe Fliissigkeit zeigen, 
sowie solehe, die naeh der Krystallisation des Hydrastinins trii b e 
odeI' gar gefarbte Mutterlaugen geben, sind zu verwerfen, denn sie 
enthalten frerode Beiroengungen. Vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung. Hydrastinin bewirkt Gefasscontraction durch Einwirkung 
auf die Gefasse selbst und steigert in Folge dessen den Blutdruck, gleich
zeitig wird del' PuIs verlangsamt. Die Gefasscontraction ist starker als 
nach Hydrastin, andauernd und nicht durch Erschlaffungszustande unter
brocben. Man giebt es bei den durch Endometritis oder Myome bedingten 
Uterusblutungen, ferner bei congestiver Dysmenorrhoe und bei profusen 
menstruellen Blutungen subcutan in 10 proceutiger Liisung oder innerlich 
in Pill en in Gaben von 0,05-0,1 gr. Bei unregelmassigen B1utungen giebt 
man jeden zweiten Tag, bei profuser Menstruation 6 - 8 Tage vor der zu 
erwartenden Menstruation taglich O,05gr und sob aid die Blutung eiutritt 0,1 gr 
taglich bis zum Aufhiiren derselben. VOl' dem Hydl'astin hat das Hydrastinin 
den Vorzug, dass dieses nicht wie jenes ein ausgesprochenes Herzgift ist. 
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Sparte"inum sulfuricum. 

Sch~cefelsaures Spartei·n. Spartei·rlsuljat. 

C15 H26 N2 • H2 804 + aqua 1). 

Dass der Besenginster, 8partium scoparium, Genista sco
paria, Sarothamnus scoparius, jene allgemeine, iiberall wach
sende Pflanze aus der Farnilie der Papilionaceen in allen seinen 

Theilen einen bitter schmeckenden und widerlich riechenden 8aft 
enthlilt, diese Thatsache war schon recht lange bekannt. Leicht 

nachweisbar ist ferner, dass die Pflanze fruber, besonders in Eng
land, namentlich als Diureticurn in wohlverdientem Ansehen stand, 

indessen gerietben ihre medicinischen Kriifte allmlilig in Vergessen
heit; der modernen Zeit erst war es vorbehalten, sie wieder an's 
Tageslicht zu ziehen. 

Stenhouse, der sich mit der Untersuchung des Besenginsters 
beschaftigte, fand in demselben im Jahre 1851 zwei gut characte
risirte Korper. Der eine, welcher saure Eigenschaften und die Zu

sammensetzung 0 21 H22 010 zeigte, wurde Von ihm Scoparin, der 
andere, eine gut characterisirte Base der Formel 015 H 26 N2, 8partei"n 
genannt. Beiden Verbindungen kommen angeblich diuretische Eigen
schaften zu, doch soli uns im Nachstehenden lediglich das Sparteln 
beschaftigen. 

Darstellung des Sparte ... n. .Man zieht nach Mills die ganze Pflanze 
mit schwefelsaurehaltigem ~Wasser aus, verdampft den Auszug auf ein 
kleines Volumen und destillirt nun mit Aetznatron, bis das Destillat nicht 
mehr alkalisch reagirt. Dieses wird nach Uebersattigung mit Salzsaure 
im "Vasserbade bis zur Trockne gebracht und darauf der Riickstand mit 
festem Kalihydrat der Destillation unterworfen. Es entweicht erst Ammoniak, 
dann geht die Base als dickes Oel iiber. Dasselbe wird zur Entwasserung 
mit metallischem Natrium im Wasserstoffstrome miissig erwiirmt und dann, 
vom Natrium getrennt, noch einmal rectificirt. 

Mills erhielt aus 150 Pfd. der Pflanze 22 cern Sparteln. Nach Sten
h 0 n s e geben an schattigen Orten gewachsene Pflanzen kaum ein Viertel 
der Ausbeute, welche an sonnigen Pliitzen gesammelte Exemplare liefern. 

Nach Houde wird die Pffauze in ein mittelfeines Pulver verwandelt 
und dieses in einem Deplacirapparat mit 60 procentigem Alkohol extrahirt, 

1) Der Wassergehalt des krystallisirten Spartelnsulfates ist ein wech
selnder. Es kommen im Handel vor Salze mit 3 Mol. auch 5 Mol. H2 O. 
Ausserdem ist in der Litteratur beschrieben ein mit 8 Mol. H2 0 krystalli
sirendes Salz, ferner das wasserfreie Salz. 
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bis in der ablaufenden Fliissigkeit durch Jod-Jodkalium keiu Niederschlag 
mehr entsteht. Von den vereinigten Fliissigkeiten wird der Alkohol bei 
niedriger Temperatur abgezogen, der Riiekstand wird mit Weinsaurelosung 
aufgenommen. Um sieh abscheidende schleimige etc. Substanzen zu be
seitigen, filtrirt man die weiusaure Losung, iibersattigt sie mit Kaliumcarbonat 
und zieht mehrmals mit Aether ::tUs. Der atherischen Losung entzieht man 
das Sparte'in durch Sehiitteln mit sehwacher Weinsaurelosung und entzieht 
es der letzteren naeh dem Uebersattigen mit Kaliumcarbonat wieder durch 
Ausschiitteln mit Aether. Man wiederholt diese Operation so lange, bis 
nach dem Verdampfen des Aethers das Spartei'n als farblose Fliissigkeit 
zuriickbleibt. H 0 u d e will aus 1 kg trocknem Kraut die ansehnliche Menge 
von 12 gr Spartei'n gewonnen haben! 

In ganz rein em Zustande bildet das Sparte'in eine vollkommen 
farblose, olige Fliissigkeit, welche bei 287 0 siedet. Sein spec. Ge
wicht ist schwerer als dasjenige des Wassers. Das Sparte'in riecht 
ahnlich wie Anilin, schmeckt intensiv bitter und lost sich nur wenig 
in Wasser, dagegen lost es sich leicht in Alkohol, in Aether und in 
Chloroform. Unloslich ist es hinwiederum in Benzin und in Pe
trolather. 

Selbst das reinste Sparte'in ist ein ungemein zur Veranderung 
neigender Korper. Unter dem Einfluss vo~ Luft und Licht nimmt 
es sehr schnell Sauerstoff auf, wobei es sich gelblich bis dunkelbraun 
farbt und erheblich verdickt. Diese leichte Zersetzlichkeit ist so 
bedeutend, dass die Fabrikanten es fiir gewohnlich ablehnen, die 
freie Sparte'inbase abzugeben. 

Seinen chemischen Eigenschaften nach ist das Sparte'in eine 
starke und zwar 2saurige Base. Seine wasserige Losung reagirt stark 
alkalisch; nahert man dem freien Sparte'in einen mit Salzsaure 
befeuchteten GIasstab, so entstehen - ahnlich wie beim Ammo
nilik unter gleichen Bedingungen - weisse Nebel von salzsaurem 
Sparte'in. 

Es verbindet sich mit Sauren und bildet sehr schnell krystalli
sirende Salze. Sparte'inliisungen geben mit Kalium- und Ammo
niumsulfat einen weissen, im Ueberschuss des Reagens unloslichen 
Niederschlag; kalte Natriumbicarbonatlosung giebt keinen Nieder
schlag, aber mit warmer wird die Fliissigkeit triibe und giebt einen 
weisslichen Bodensatz. Mit concentrirten Mineralsauren tritt keine 
Veranderuug ein. Cadmiumjodid giebt .mit Sparte'in einen weiss
lichen, kasigen Niederschlag; Natriumphosphomolybdat ein weiss
liches, beim Erhitzen losliches Pracipitat. Mit Kupfersalzen ent
stehen griinliche Niederschlage. Platinchlorid bildet einen ktystalli-
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nischen, gelblichen Niederschlag. Durch Reduction geht es in 
Dihydrosparteln C1a N28 N2, durch Oxydation in eine sauerstoff
haltige Base C1a H26 N2 O2 uber. 

Von den Sal zen des Spartelns, welche durchweg recht gut halt
bar sind, hat bis jetzt das schwefelsaure Spartei"n allein Anwendung 
gefunden. 

Spartelnum sulfuricum, schwefelsaures Spartei"n, wird durch 
Neutralisation der reinen Spartei"nbase mit verdii.nnter Schwefelsaure 
und darauf folgendes rasches Eindampfen gewonnen. Es bildet 
farblose, nadelforrnige Krystalle, die in Wasser leicht loslich sind. 
Die wasserige Losung reagirt sauer, wird durch Gerbsaure gelblich 
weiss, durch Jodlosu1lg rothbraun gefallt. Kalilauge verursacht zu-' 
nachst milchige Abscheidung, die sich zu Oeltropfchen vereinigt. 
Quecksilberchlorid fallt die 10 procentige Lasung nicht, Fallung tritt 
erst nach Zusatz von Salzsaure ein. In conc. Schwefelsaure lost es 
sich ohne Farbung; diese Lasung wird auch durch Zusatz von 
Salpetersaure nicht gefarbt. 

Priifung. Das Spartei"nsulfat sei farblos. Beim Erhitzen auf 
dem Platinbleche verbrenne es, ohne einen Rii.ckstand, zu hinter
lassen (anorganische Verunreinigungen). - 0,1 gr, mit 5 Tropfen 
Chloroform und 1 ccrn alkoholischer Kalilauge erhitzt, sollen keinen 
widerlichen Geruch, von Isocyanphenyl herruhrend, verbreiten (Anilin
sulfat). 

Aufbewahrung. Dieselbe geschehe in gut geschlossenen Gef1issen, 
vorsichtig. 

Anwendung. Das Sparteln soll nicht der Trager der diuretischen 
Wirkung des Besenginsters, vielmehr ein auf das Centralner.vensystem 
wirkendes Mittel sein, welches in grossen Dosen den Tod herbeifiihrt. Es 
wurde von Germain-See bei Affectionen des Herzmuskels empfohlen, 
wenn derselbe nicht im Stande ist, die Circulationswiderstande auszugleichen, 
sowie bei irregularem, aussetzendern, arythmischem, langsamem Pulse. 
Es wird in Dosen von 0,02 gr 2-4 Mal taglich bis 0,1 gr pro die in Pillen 

. oder in Lasung gegeben. 1m Allgemeinen sollen auch die in Deutschland 
mit dem Mittel gemachten Versuche giinstig ausgefallen sein, doch scheint 
festzustehen, dass es die Digitalis zu ersetzen nicht im Stan de ist. 

Rp. Spartelni sulfurici 0,5 Rp. Spartelni sulfurici 0,2 
Rad. Liquirit. Sacchari albi 3,0 
Pulv. Liquirit. ~ 2,0 Divide in partes X. 
Fiant. pi!. No. 30. Det. ad. caps. amylac. 

S. 3-4Mal taglich 1-2Pillen. S. 3Mal taglich 1 Pulver. 

Vorsichtig aufzubewahren. 
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Antispasminum. 
Antispasmin. N arcei'nnatrium-N atriumsalicylat. 

C23 H28 N09 Na + 3 [C6 H4 OH CO2 NaJ. 

Mit dem Namen "Antispasmin" bezeichnet E. Merck eine 
Verbindung von Narce'innatrium mit Natriumsalicylat, welche nach 
dem Typus des Diuretins zusammengesetzt ist. 

Dasselbe bildet ein weisses, schwach hygroscopisches Pulver, 
welches schwach alkalisch reagirt, in Wasser Ieicht Ioslich ist und 
etwa 50Proc. Narce'in enthlilt. Zur Feststellung des Narce'ingehaltes 
ist wie folgt zu verfahren: 

.Man lost 1 gr Antispasmin in 30 cern Wasser, sauert mit Essigsaure 
an und lasst 1-2 Stunden stehen, worauf sich das Narceln zugleich mit 
Salicylsaure abscheidet. Man bringt den Niederschlag auf ein Filter, 
saugt mittels der Luftpumpe gut ab und wascht mit soviel kaltem Wasser 
nach, dass die Gesammtmenge des Filtrates etwa 50 cern betragt. Das 
Filter wird getrocknet, darauf die Salicylsaure durch Aether ausgezogen, 
so dass reines Narceln zuriickbleibt. Das Gewicht desselben muss 0,4 gr 
betragen. 

Es werden durch diese Bestimmung nur 40% Narce'in (an 
Stelle von 50%) in dem Antispasmin gefunden, weil das Narce'in 
sich aus seinen SaIzlosungen nicht ohne Verlust abscheiden llisst. 
Bringt man das erhaltene Narce'in in conc. Schwefelsliure, so entsteht 
eine gelblich-rothliche Flirbung, welche beim Erwarmen auf 1500 

dunkelblutroth wird. 
Aufbewahrung. V ors i ch tig, vor Luft (Kohlensliure) und Feuch

tigkeit geschiitzt. 

Anwendung. Als Hypnoticum und Sedativum bei schmerzhaften 
Leiden, besonders aber bei mit Sehmerzen verbundenen Krampfzustanden 
in Tagesgaben von 0,01-0,1 gr. D emm e empfiehlt es auch als Hypnoti
cum und Sedativum in der Kinderpraxis. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

d) Terpene, Kalllpher etc. 

Tereben, Terpinhydrat, Terpinol. 
Eine nicht unwichtige Klasse von pflanzlichen Producten sind 

die litherischen Oele; Ieider aber ist iiber die chemische Natur der 
Mehrzahl von ihnen noch wenig bekannt. Bei einigen allerdings ist 
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es gelungen, das riechende Princip zu isoliren und seiner chemischen 
Individualitat nach zu bestimmen, ja sogar auf synthetischem Wege 
darzustellen. Zur Illustration des eben Gesagten brauchen wir nur 
daran zu erinnern, dass als Hauptbestandtheil der respectiven athe
rischen Oele erkannt wurde und zwar: 

1m Wintergreenol -
- Bittermandelol-
- Thymianol 
- Zimmtol 

Salicylsauremethylather 
Benzaldehyd 
Thymol 
Zimmtaldehyd 

- Senfol - lsothiocyansaureallylather. 

Bei der Mehrzahl der iibrigen atherischen Oele dagegen befinden 
wir uns beziiglich ihrer n a her e n chemischen Zusammensetzung vor
Iaufig noch ziemlich im Dunkeln, wenngleich die letzten .Jahre auch 
nach dieser Richtung, insbesondere durch die klassischen Arbeiten 
Wallach's, hier Bresche zu legen begonnen haben. 

Abgesehen von den eben angefiihrten, ihrer Zusammensetzung 
nach genau bekannten Individuen aber konnen wir verallgemeinernd 
sagen, dass in den meisten atherischen Oelen namentlich zwei Arten 
von Verbindungen anzutreffen sind, namlich Kohlenwasserstoffe, 
welche in der Regel filissig, meist nach der allgemeinen Formel ClO H I6 
zusammengesetzt sind und welche Terpene, auch Elaeoptene (d. h. 
die fllissigen Principien) genannt werden. Ausserdem kommen in 
ihnen noch sauerstoffhaltige Korper vor, welche nur ausnahmsweise 
filissig, in der Regel fest sind, deren Zusammensetzung ziemlich ver
schieden ist, meist aber den Formeln ClO HI6 0, ClO HIS 0, ClO H 2o 0 
entspricht. Sie konnen als Sauerstoffderivate der Terpene aufgefasst 
werden, welche im Pfianzenorganismus eine Oxydation erfahren haben. 
Diese sauerstoffhaItigen Korper fiihren die Namen Camphene oder 
Stearoptene. Die meisten atherischen Oele nun sind Gemische 
dieser Terpene und Camphene, einige von ihnen jedoch, wie Ol. 
Aurant. fior., Ot. Calami, OZ. Citri, Ol, Lavandulae, 01. Jurliperi, Oz. 
Rosmarini, OZ. Terebinthinae, bestehen nur oder fast nur aus Kohlen
wasserstoffen, d. h. Terpenen. 

Noch bis in die allerjiingste Zeit hielt man an der Ansicht fest, 
die Terpene seien die Trager der riechenden Eigenschaften def be
treffenden Oele, und die Verschiedenartigkeit del' Gerliche habe in 
verschiedenartiger Zusammensetzung del' Terpene, also in Isomerie
verhaltnissen chemischer oder physikalischer Natur ihre Ursache. 
Demgemass legte man den aus den verschiedenen Oelen isolirten 
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Terpenen trotzdem sie siimmtlich der Formel ClO HI6 entsprechen 
- auch verschiedene Namen bei. So biessen die Terpene des OZ. 
Citri = Citren bez. Citrylen, dasjenige des OZ. Macidis = Macen 
u. s. w. 

Diese Anschauung bat inzwischen an Wahrscbeinlichkeit ver
loren, seitdem Wall acb auf das Bestimmteste die Identitiit frilher 
filr verschiedenartig gehaltener Terpene (aus verscbiedenen atberiscben 
Oelen dargestellt) nachwies und sammtliche von ibm untersuchte 
Terpene auf a c h t vel'scbiedene typische Terpene zurilckzufiihl'en ver
mochte. 1st somit diese Frage der Losung ein wenig naher gerilckt, 
so sind zur Zeit die riechenden Principien noch nicbt aus allen 
atherischen Oelen isolirt. 

Wie man sicb nun auch zu der Frage bezilglicb del' Identitat 
oder Verschiedenheit der einzelnen Terpene stell en mag, so ist die 
Thatsacbe im Auge zu behalten, dass die einzelnen Glieder, nament
lich in gewissen physikalischen Beziehungen, allerdings Verscbieden
heiten aufweisen; und so verhalten sie sich z. B. vel'schieden dem 
polarisirten Lichte gegenilber. Einige von ihnen len ken die Polari
sationsebene nach rechts, andere nach links ab. Dagegen zeigen sie 
auch wieder manche Uebereinstimmung in ihrem chemischen Ver
halten. Beispielsweise lassen sich sammtliche Terpene durch langer 
dauerndes Erbitzen, am besten durch Einwirkung von klein en Mengen 
conc. Schwefelsaure, in eine und dieselbe optisch inactive Flilssigkeit, 
das Tereben, umwandeln. 

Der einfachste Reprasentant aller atherischen Oele ist das Ter
pentinol, Oleltm Terebinthinae. Von den verschiedenen Sorten diesel' 
Droge finden namentlich das amerikanische und das franzosische 
medicinische Verwendung. Das erstere lenkt die Polarisationsebene 
nach recbts, das l€'tztere nach links abo Beiden gemeinsam indessen 
ist, dass sie der Hauptsache nach aus Tel'penen CIO HI6 bestehen. 

Tereben CIO HI6 (?) optisch inactiv. 
Darstellung. Man mischt Terpentiniil allmalig mit 5% cone. Schwefel

saure und destillirt das Reactionsproduct nach langerem Stehen im Wasser
dampfstrom abo Das Destillat wird mit dunner Natriumcarbonatliisung 
gewaschen, abgehoben, mit Chlorcalcium ent"Wassert und sodann sorgfaltig 
fractionirt. Die zwischen 156-160° C. ubergehenden Antheile sind das 
Te1'eben. 

Eigenschaften. Das Tereben bildet eine schwacbgelbliche, nicht 
unangenebm [nach Thymian] riechende Fliissigkeit, welche in Wasser 
nu!' wenig, leichter in Alkohol, seh1' leicht in Aether loslich ist. In 
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ganz remem Zustande reagirt es neutral, bei langerer Aufbewahrung 
verharzt es und nimmt unter dem Einfluss von Licht und Luft saure 
Reaction an, die auf Bildung verschiedener Sauren, z. B. Ameisen
saure, Essigsaure zuriickzufiihren ist. So verandertes Tereben ist 
zum Zweck seiner Reinigung mit Sodalosung oder Kalkwasser zu 
waschen und hierauf zu rectificiren. - Es siedet bei 156-1600 C. 
und gleicht in seinen sonstigen Eigenschaften dem Terpentinol ausser
ordentlich. Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es als ein Ge
menge von Terpinen, Dipenten, vielleicht auch Cymol anzusehen. 

Priifung. Das Tereben rothe blaues Lackmuspapier nicht, es 
gehe zwischen 156-160° C. vollstandig iiber, besitze keinen unan
genehmen Geruch und iibe auf die Ebene des polarisirten Lichtes 
keinen Einfluss aU8. 

Diese letztere, optische Probe ist die einzige, mittels deren sich 
die vollige Reinheit des Praparates, bez. die Abwesenheit gewohn
licher Terpene nachweisen lasst. 

Anwendung. Das Tereben gelangt in allen jenen Fallen zur An
wendung, in welchen bisher auch das Terpentiniil benutzt wurde. Vor 
dem letzteren besitzt es den Vorzug, nicht so unangenehm zu riechen und 
zu schmecken. 

Es wirkt antiseptisch und secretionsbeschrankend. Man bedient sich 
desselben daher zu Verbanden bei brandigen Wunden, ebenso wird es 
innerlich und in Form von Inhalationen gegen Brollchialcatarrhe, Bron
chorroe und fiitide Bronchitis gebraucht. 

Zu Verbanden wird es mit 20 Th. Wasser vermischt angewendet. 
Innerlich wird es anfanglich zu 4-6 Tropfen, spateI' steigend bis zu 
20 Tropfen dreimal taglich gegeben. 

Inhalationen von Tereben sind mehrmals taglich vorzunehmen und 
zwar so, dass in einer W oche etwa 50 gr verbraucht werden. Del' Urin 
nimmt unter dem Gebrauch des Terebens einen eigenthiimlichen, characte
ristischen Geruch an. 

Aufbewahrung. VOl' Licht geschiitzt unter den indifferenten 
Mitteln. 

Terpinhydrat, CIO H2o O2 . H2 0 odeI' CIO H16 • 3 H2 0 odeI' 
CIO H16 • 2 H2 0 + H2 O. Diese interessante Verbindung bildet sich 
zuweilen, wenn man Terpentinol mit wenig Wasser langere Zeit 
sich selbst iiberlasst. In reichlicheren Mengen wird diesel' Korper 
erhalten, wenn man den Eintritt von Wasser durch Alkohol ver
mittelt; Gegenwart von Sauten befordert die Bildung des Terpin
hydrates gleichfalls. 
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Darstellung. Ein Gemisch von 4 Th. rectificirtem Terpentiniil, 3 Th. 
Alkohol (von 80° T.) und 1 Th. Salpetersaure wird in grossen flachen Por
zellanschalen (PorzeJlanteJlern) einige Tage bei Seite gestellt, alsdann 
sammelt man die in der Flussigkeit abgeschiedenen KrystaJle, lasst sie gut 
abtropfen, presst sic zwischen Filtrirpapier ab und krystallisirt sie aus 
95 procentigem Alkohol, welchem zur Bindung noch vorhandener Salpeter
saure etwas Alkaliliisnng zngesetzt ist, in der Kalte urn. Die Ausbeute 
betragt etwa 12 % des angewendeten Terpentiniiles. Die Darstellung ist 
besonders in der kalten J ahreszeit vorzunehmen, da bei hoher Sommer
temperatur statt Krystallbildung Verharzung eintritt. Die DarsteJlung der 
Verbindung als Uebuugspraparat fur pharmaceutische Laboratorien ist sehr 
zu empfehlen. 

Eigenschaften. Das Terpinhydrat bildet grosse farblose und ge
ruehIose rhombische Krystalle, weIche schwach aromatiseh sehmeeken. 
Es Hist sieh in 32 Th. siedenden Wassers, aueh in 250 Th. Wasser 
von 15° C., in 10 Th. AIkohol, 100 Th. Aether, 200 Th. Chloroform, 
Sehwefelkohlenstoff, Benzol, wenig dagegen in Terpentinal. Es 
sehmilzt irn Capillarrohr zwischen 116 und 117 ° C. und verwandelt 
sieh dabei unter Abgabe von Wasser in eine Terpin oder wasser
f'reies Terpin genannte, weisse krystallinische Masse von der Zu
sammensetzung CIO H1G • 2 H2 0 oder (CIO HIS [OHJ2) oder CIO H2o O2, 

welche bei 102-103° sehmilzt und bei 2580 uuzersetzt siedet. 

Priifung. Das Terpinhyhrut verbrenne beirn Erhitzen, ohne einen 
Riiekstand zu hinterlassen. Es Hise sieh leieht in den oben erwahn
ten Lasungsmitteln, die wasserige Lasung reagire neutral. Es sei 
vollkomrnen geruehIos und farb10s. 

Aufbewahrung. In gut versehIossenen Gefassen unter den indiffe
renten Mitteln. 

Anwendung. Es vermehrt in kleinen Dosen die Secretion der Bron
chialschleimhaut, steigert in griisseren Dosen die Diurese und wird daher 
wie das Tereben als gutes Expectorans bei chronischer und subacuter 
Bronchitis und bei chronischer Nephritis gegeben. Die Dosis betragt 0,2 
bis 0,4 gr, am geeignetsten erscheint die Pillenform und die der Oblaten
Pulver. Die anfangs gehegten Erwartungen, das Priiparat werde sich bei 
Diphtherie besonders wirksam erweisen, schein en nicht in Erfiillung ge
gangen zu sein, dagegen solI es sich bei Bronchialcatarrhen der Emphy
sematiker und Phthisiker mit geringer und zaher Secretion bewahrt haben. 

Rp. Terpini hydrati, Rp. Terpini hydrati 2. 
Sacchari Spiritus 
Gummi arabici ~ 1,0 Aq. destillat. 

F. pi!. No.30. Sir. Menthae pip. ~ 50. 
S. 3 mal taglich 1-4 Pillen. M.D.S. 3-6 mal taglich einenEssliiffe!' 
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Terpinol nicht zu verwechseln mit Terpineol! 
Wird Terpinhydrat oder Terpin mit massig verdiinnten Mineral

sauren gekocht, so bildet sich unter Wasserabspaltung em neuer 
Korper, nach Wigger's das Terpinol, 

2 ClO H20 O2 - 3 H2 0 = C20 H34 0 (?) 
Terpin Terpinol. 

In der Regel wird es dUfch Destillation von Terpinhydrat mit 
verdiinnter Schwefelsaure dargestellt. Das hierbei resultirende olige 
Product, welches etwa zwischen 160-220° C. iibergeht, soil fractio
nirt werden. Nur die bei 168 0 C. iibergehenden Antheile sollen als 
Terpinol aufgefangen werden. Sie bilden ein angenehm nach Hya
cinthen riechendes Oel, welches in Wasser nahezu unlOslicb, leicht 
loslich dagegen in Alkohol und in Aether ist. Das spec. Gewicht be
tragt 0,852. Nach Wall a c It ist Terpinol indessen keine einheitliche 
Substanz, sondern ein Gemenge von einige n verschiedenen Korpern; 
namlich dem (sauerstoffhaltigen) Terpineol ClO H1S O und drei (sauer
stofffreien) Terpenen ClO H 16 : Terpinen, Terpin 01 en und Di pen ten. 
Fiir die Mengenverhaltnisse, in denen die einzelnen Substanzen sich 
bilden, ist die Concentration und die Natur der gewahlten Saure 
nicht gleichgiiltig. Bei einer Verdiinnung der Schwefelsaure mit 
Wasser im Verhaltniss von 1: 2 werden relativ viel Terpineol, 
Terpinolen und Dipenten erhalten, mit sehr verdiinnter Saure (1 : 7), 
dagegen bilden sich vorwiegend Terpinen. Es ware daher fUr die 
therapeutische Verwendung des Praparates erwiinscht, zunachst eine 
bindende Vorschrift auszuarbeiten, welche die Erlangung eines con
stanten Praparates gewahrleistet. 

Anwendung. Das Terpinol wird namentlich von Guelpa und Morra 
als ein die Schleimhaut del' Bronchien anregendes Mittel empfohlen, doch 
sind die Ansichten uber seine Wirkungen noch sehr getheilte. 

So viel scheint festzustehen, dass es zu den ziemlich indifferent en 
Substanzen gehort und auf die Harnwege ohne besondere Einwirkung ist. 
Da es durch die Lungen ausgeschieden wird, hat man es angewendet, urn 
modificirend auf die Schleimhaut der Luftwege einzuwirken. Man giebt es 
zur Vermehrung der Secretion und zur Erleichterung der Hustenanfalle bei 
Bronchialcatarrhen zu 0,5-1,0 gr pro die in Kapseln. Grossere Dosen 
storen die Verdauung. 

Rp. Terpinoli 
Ammon. benzoIc. 
Cerae flavae rasp. 
Pulv. constituent. ~ 10, 
Muci!. Traganth. q. s. 

ut fiant pil. No. 100. 

Rp. Terpinoli 
Natrii benzoici ~ 0,1 
Sacchari albi 0,5. 

Dos. tal. X. ad capsul. amylaceas. 
S. 1-2 stundlich 1 Kapse!. 
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Das Pulv. constituens besteht aus 
einer Mischung von Gummi arab. 
Rad. Althaeae n. Sacch. alb. ;;-;;.. 

Rp. Terpinoli 0,1 
01. Olivarum 0,3, 

ad capsnl. gelatinosas. 

Acidum camphoricum. 

Acidum camphoratum. Kamphersanre. 

CIO HI6 040 

Kaspar. 

Kosegarten erbielt 1785 durcb Bebandeln von Kampber mit 
Salpetersaure eine Saure, welcbe zunacbst fUr Oxalsaure, dann fiir 
Benzoesaure gehalten wurde, bis ibre Zusammensetzung u. a. durch 
Lie big festgestellt wurde. 

Darstellung. Man bringt 150 gr Kampher und 2 Liter Salpetersaure 
vom spec. Gewicht 1,27 in einen Kolben von 4 Liter Inhalt, kittet in den 
Bals mit Gips ein Ableitnngsrohr fur die Stickstoffoxyde und erwarmt dann 
auf lebhaft siedendem Wasserbade bis die Dampfe nur schwach gefiirbt 
sind und nach dem Erkalten sich Kampher nicht mehr ausscheidet, was 
etwa 50 Stunden dauert. Alsdann verjagt man die Salpetersaure durch 
Eindampfen und krystallisirt den Riickstand aus siedendem Wasser urn. 

Urn die Saure ganz frei von Kampher zu erhalten, fiihrt man sie 
dureh Sattigen mit Natriumearbonat in das Natriumsalz iiber und zerlegt 
die Lasung desselben durch Salpetersaure. Ausbeute etwa 50% des 
Kamphers. (Wreden.) 

Eigenschaften. Kamphersaure krystallisirt aus siedendem Wasser 
in farblosen und gerucblosen Bl1ittchen, welche bei 1780 schmelzen. 
In Weingeist ist sie leicht, schwerer in Wasser loslich. 100 Th. 
Wasser losen bei 15 0 etwa 1 Th., bei 100 0 etwa 10 Th. Kampher
saure. Die aus gewohnlichem Kampher dargestellte Saure ist rechts
drehend, die aus Iinksdrehendem Kampber erhaltene linksdrehend. 
Beide Modificationen vereinigen sich zu der inactiven Parakampher
saure. 

Beim Erhitzen iiber ihren Schmelzpnnkt hinaus zerfallt die 
Kamphersaure in Wasser und das bei 216 - 217 0 schmelzende 
Kamphersaureanhydrid (Oampboryloxyd) OlD H14 Os. Kamphersaure 
ist zweibasisch, doch kennt man vorzugsweise nur die neutral en 
Salze; diejenigen der Aikalien sind leicbt loslich und krystallisiren 
scbwierig, besser krystallisiren diejenigen der alkalischen Erden und 
des Magnesiums. 
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Priifung. Kamphersaure sei farblos, nahezu geruchlos und schmeJze 
bei 1780. - Die kalt gesattigte Losung, auf eine Mischung gIeicher 
Volumina conc. Schwefelsaure und Ferrosulfatlosung geschichtet, er
zeuge an der BeruhrungsHache keine braune Zwischen zone (SaI
petersaure). - Erhitzt verbrenne sie, ohne einen Ruckstand zu 
hinterlassen (un organ. Verunreinigungen). 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. Aeusserlich wirkt Kamphersaure als mildes aber nacb
haltiges, leicht excitirendes und desinficirendes Adstringens bei verschie
denen acuteu und chronischen Entzi"mdungen des Pharynx, Larynx nnd 
der Nase, ferner bei Geschwiiren, Pusteln, chronischer Urethritis. Fiir
bringer empfieblt sie bei chronischer Cystitis, Leu zu Waschungen gegen 
patbologische Schweisse. Man benutzt bel acuten Affectionen Liisungen 
von 0,5-2%, bei chronischen Affectionen Liisungen von 3-6%. Die 
Liisungeo sind unter Zusatz von Alkobol zu bereiten; fiir 1% Kampher
saure lasst man 11 % Alkobol zusetzen. - Innerlich giebt man Kampher
saure gegen colliquative Scbweisse und zwar Abends 1-3-5 gr in kurzen 
Zwischenraumen als Oblatenpulver. 

Kalium camphoricum, kamphersaures Kalium ClO HI, 0,. K2 
bildet vollig trocken eine krystallinische Masse, in del' Regel in Foige 
Wasseranziehung einen dicken Syrup. Es ist in Wasser leicht los
lich und wird aus diesem Grunde bisweilen an Stelle del' Kampher
saure angewendet. 

Anilinum camphoricum, kamphersaures Anilin 
CIO HI6 0, (C6 H5 NH2)2. 

Zur Darstellung tragt man in 46,5 Th. Anilin, welche im Wasser
bade erhitzt sind, 50 Th. Kamphersallre ein. Sobald Auflosung der 
letzteren erfolgt ist, giesst man die Mischung in Hache Gefiisse und 
setzt sie in dunner Schicht niederer Temperatur aus, worauf Kry
stallisation erfolgt (V u I p i u 8). 
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Es bildet krystallinische Massen, welche sich in 30 Th. Wasser 
aufiosen. In Alkohol und in Aether ist es leicht loslich; Chloroform 
und Schwefelkohlenstoff extrahiren nur das Anilin und hinterlassen 
reine Kamphersaure. 1 Th. des Praparates lost sich in 10 Th. Gly
cerin; diese Losung kann mit dem gleichen V olumen Wasser ver
diinnt werden. 

Das kainphersaure Anilin ist von Tomaselli als Antispasmodicum 
empfohlen worden. 

Camphora formylica, Kampheraldehyd, C11 HI6 02. 
Darstellung. Man lost 1 Atom Natrium in einer Losung von 1 Mol. 

Kampher in Toluol auf und fUgt unter Abkiihlung 1 Mol. Ameisensaure
athylather hinzu. Nach langerem Stehen wird in Eiswasser gegossen und 
die alkalische Losung, welche den Kampheraldehyd in Form des Natrium
salzes enthalt, von dem aufschwimmenden Toluol getrennt. Die alkalische 
Losung wird mit Essigsaure angesauert und der ausgeschiedene, olartige 
Aldehyd mit Aether aufgenommen. Nach dem Verdunsten des letzteren 
hinterbleibt die Verbindung als Oel, welches spater krystallinisch erstarrt. 
D.R.P. 49166. 

__ ·OH2 
Os H14 I 

-----..CO 
Kampher 

______ CH-CllO 
Cs R14 I 

-~-CO 

Kampheraldehyd. 

Der so erhaltene Kampheraldehyd schmilzt bei 76-780; er hat 
saure Eigenschaften, ist leicht in Alkalien loslich und giebt mit 
Kupferacetat und Zinkacetat ein krystallinisches Kupfer- bezw. Zink
salz. Mit Eisenchlorid liefert er in alkalischer Losung eine intensive 
Dunkelviolettfarbung. 

Der Kampheraldehyd ist zur Verwendung als Arzneimittel und als 
Ausgangsproduct fUr Arzneimittel in Aussicht genommen. 

Mentholum. 

jllenthol. Pip-Menthol. Pfefferminzcampher. 
CIO H2o O. 

Menthol oder Pfefferminzkampher wurde in China und Japan 
schon in den altesten Zeiten als Hausmittel benutzt. In Europa 
scheint es erst viel spater bekannt geworden zu sein, denn es wird 
zuerst von G au b ius im Jahre 1771 als "Camphora Europae Menthae 
Piperitidis" erwahnt (Fluckiger). Noch im Anfange dieses Jahr-
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hunderts hielt man das Menthol fiir identisch mit dem gewohnlichen 
Kampher, bis Dumas sowie Blanchet und Sell das Irrige dieser 
Ansicht nachwiesen und im Jahre 1832 die procentische Zusammen
setzung ermittelten. W al t e r stellte dann (1838) auf Grund einer 
Dampfdichtebestimmung die Formel ClO H2o 0 auf. Oppenheim 
endlich bewies im Jahre 1881 durch Darstellnng mehrerer Ester die 
Alkoholnatur und fiihrte den Namen "Menthol" ein. Ausgedehn
tare practische Verwendung fand das Menthol 1880 zu Migrane
stiften. 

Vorkommen und Gewinnung. Menthol ist neben ahnlichen Kiirpern, 
del' wichtigste Bestandtheil der Pfefferminziile, welcbe je nach ibrer Her
kunft verschieden grosse Quantitaten davon enthalten. 'Nahrend die eng
liscben und amerikanischen Oele das Menthol erst beim Einste11en in ein 
Kaltegemisch auskrystallisiren lassen, ist das japaniscbe Pfefferminziil oft 
so reich an Menthol, dass es schon bei gewiihnlicher Temperatur fest ist. 
Anfangs der 80 er Jahre war die Darstc11ung aus dem amerikanischen 
Oele noch lohnend. Spater wurde dieselbe jedoch aufgegeben, als das 
billige japanische Pfefferminziil anf den Markt kam. Letzteres kommt 
meist schon als Pfefferminziil in Krystallen, also als Roh-Menthol in 
den Handel und braucht nur durch mehrmaliges Umkrystallisiren 
gereinigt zu werden. SoIl ein bei gewiihnlicher Temperatur flussiges Pfeffer
minz61 zur Mentholgewinnung benutzt werden, so entfernt man durch frac
tionirte Destillation mit Wasserdampf die leichter fluchtigen Antheile des
selben und hsst aus den hOher siedenden Bestandtheilen das Menthol aus
krystallisiren. 

Menthol ist ein secundarer Alkohol der Formel ClO H2o O. Als 
solcher vermag es beim Erhitzen mit Sauren odel' Saureanhydriden 
leicht die entspl'echenden Ester zu bilden. Auf diese Weise sind 
die Ester der Essigsaure, Buttersaure, Bernsteinsaure und Benzoe
sanre dargestellt worden. Besonders die letztere Verbindung, der 
Benzoesaurementhylester, ist von Wichtigkeit, da man mit Hiilfe 
desselben das Menthol in atherischen Oelen quantitativ bestimmen 
kann. 

Durch gemassigte Oxydation mit Kaliumdichromat und Schwe
felsaure erhalt man aus Menthol das Men th 0 n ClO HIS "0, das dem 
secundaren Alkohol entsprechende Keton. Menthon, ebenfalls ein 
Bestandtheil der Pfefferminzole, liefert bei geeigneter Behandlung 
mit Hydroxylamin das gut krystallisirende, bei 58 0 schmelzende 
Menthon-oxim ClO HIs' NOH. 

Fischer. 6. Auf!. 20 
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Durch reducirende Mittel lasst sich Menthon wieder in Menthol 
zuruckverwandeln, zu dem es also in derselben Beziehung steht, wie 
der Kampher zum Borneol. 

Wasserentziehende Agentien fUhren Menthol in Kohlenwasser
stoffe uber und zwar wird durch Behandlung mit Phosphorsaurean
hydrid oder Zinkchlorid hauptsachlich Menthen ClO H18 gebildet, 
wahrend durch Schwefelsaure vorzugsweise Di-men then (ClO HIS)2 

Siedepunkt 3200, entsteht: -

C10 R zo 0 = Hz 0 + ClO H1s• 

Men then, eine schwach riechende, rechtsdrehende, bei 1670 
siedende Fliissigkeit, vereinigt sich mit 4 Atomen Brom zu einem 
Bromid, welches beim Erhitzen in Bromwasserstoff und eymol zer
fallt: 

Tetrabrom
menthen Cymol. 

Eigenschaften. Das Menthol bildet farblose, dem hexagonalen 
System angehorige Nadeln oder Spiesse, und besitzt einen erfrischen
den, pfefferminzartigen Geruch und einen zuerst brennenden, spater 
angenehm kuhlenden Geschmack. Auf die Haut gebracht, erzeugt 
es Kaltegefiihl und Brennen. Menthol schmilzt bei 42-43 0, siedet 
bei 212°, ist leicht fiiichtig und sublimirt schon' bei gewohnlicher 
Temperatur. Wahrend es sich in Alkohol, selbst in verdunntem, 
sowie in Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Petrolather und 
Eisessig leicht lost, ~ird es von Wasser nur sehr wenig aufgenommen. 
Die alkoholische Losung des Menthols lenkt den polarisirten Licht
strahl nach links abo 

Aufbewahrung. An einem kiihlen Orte, in wohlverschlossenen 
Gefassen - dem Kampher analog - unter den indifferenten Arznei
mitteln. 
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Priifung. 1. Reines Menthol fuhlt sich vollkommen trocken an 
und giebt zwischen Fliesspapier gepresst an dieses keine Feuchtig
keit ab, wlihrend ein schlecht gereinigtes Prliparat beim Reiben 
zwischen den Fingern diese beschmiert und auf Filtrirpapier feuchte 
Stell en zuriicldlisst. 2. Bestimmung des Schmelzpunktes, der 
bei 41- 43 0 liegen solI. Verunreinigungen drucken den Schmelz
punkt herab. 3. Menthol muss sich, in einer Schale auf dem Wasser
bade erhitzt, vollstlindig verfliichtigen; anorganische Bestand
theile (Bittersalz soll als Verflilschung vorgekommen sein) bleiben 
hierbei im Ruckstande. 4. Beim Hineinbringen von etwas Menthol 
in eine Mischung von 1 cern Essigsaure mit 3 Tropfen Schwefelsaure 
und 1 Tropfen Salpetersaure soll keine Flirbung entstehen. Diese 
Priifung bezweckt den Nachweis eines etwaigen Thymolgehaltes, 
der sich durch Auftreten einer schmutzig blaugriinen Flirbung zu 
erkennen giebt. Abgesehen davon, dass schwerlich Jemand auf den 
Gedanken kommen wird, das billigere Menthol mit dem theureren 
Thymol zu verflilschen, ist ein derartiger Zusatz schon aus dem 
Grunde unmoglich, weil ein nur geringer Procentsatz von Thymol 
geniigt, urn dem Menthol eine schmierige Beschaffenheit zu ertheilen, 
und es bei Sommertemperatur sogar voIlkommen zu verfliissigen. 

Dispensation. Pulver, welche Menthol enthalten, miissen in 
Wachskapseln dispensirt werden. Mentholstifte konnen leicht auf 
folgende Weise dargestellt werden: Ueber ein in Form eines Menthol
stiftes gedrechseltes Stiickchen Holz wird Stanniol ganz glatt ge
strichen, hierauf das Holz entfernt, die Stanniolformen in ein Suppo
sitoriengestell vertheilt und das geschmolzene Menthol hineingegossen. 

Anwendung. Seit seiner ersten Verwendung zu Mentholstiften hat 
sich das Menthol zum ausserlichen wie zum inuerlichen Gebrauch ein immer 
grosseres Feld erobert und, wie es seheint, sieh eine dauernde Stellung 
als Arzneimittel erworben. Aeusserlich dient es mit Kaffeepuiver und 
Milchzucker gemiseht als beliebtes Schnupfenmittel (Mentholin). Ais M en
thoI-Vaseline zum Einreiben bei Rheumatismus und Neuralgie. Mit 
Lanolin gemischt gegen Frostbeulen, als Menthol-Creme zum Reiuigen der 
Zahne. Bei asthmatisehen Beschwerden wird es zum Inhaliren benutzt. 
Innerlich giebt man es bei Rheumatismus, Neuralgien und Hiiftweh, ferner 
bei Diarrhoeen und bei Collaps. Mit gutem Erfolge ist es aueh gegen 
Diphtherie verwendet worden. Besonders werthvolle Dienste endlich leistet 
es gegen Erbrechen Sehwangerer. Die Ausscheidung des Menthols erfolgt 
als Mentholglycuronsaure. 

Mentholum carbonicum, Men tholearb 0 nat, (ClO H19)2 • C03, 

naeh einem Dr. von Heyden's Nachf. patentirten Verfahren darge-
20* 
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stellt, ist elU weisses Krystall pulver, schwer loslich III Alkoho!. 
Schmelzpunkt 1050. Geruchlos, geschmacklos, ohne Reizwirkung 
auf die Schleimhaute. 

Eucalyptolum. 

Eucalyptol. Cineol. Cajeputol. Eucalyptuskarnpher. 

CIO HIs O. 

In dem atherischen Oele verschiedener Eucalyptusarten, z. B. 
Eucalyptus gIobulus und E. amygdalina kommt neben Terpenen (Phel
landren) ein sauerstoffhaltiger Kiirper vor, dessen Zusammensetzung 
von E.Jahns zu ClO H 1S O festgesteUt und der von ihm alsEuca
lyptol1) bezeichnet wurde. Ferner steIIte Jahns fest, dass dieses 
Eucalyptol identisch ist mit dem im Cajeputol enthaltenen "Caje
putol" uud dem aus Wurmsamenol abgeschiedenen "Cineol", deren 
beider Gewinnung vou Wallach und Brass kurz vorher gelehrt 
worden war. Gil de m e i s ter endlich zeigte, dass das Eucalyptol 
nicht nur im atherischen Oele von E. globulus, sondern auch in dem
jenigen von E. amygdalina enthalten sei. Zur DarsteIIung des Euca
lyptols dient fUr gewiihnlich das besonders Eucalyptol-reiche Oel yon 
E. globulus und zwar benutzt auch die Technik das yon Wallach 
und Brass angegebene Verfahren. 

Darstellung. Man kiihlt das Eucalyptusiil oder die zwischen 170 bis 
1800 siedenden Antheile desselben in einer Kaltemischung stark ab und 
leitet einen Strom trocknen Salzsauregases ein, bis die Fliissigkeit zu einem 
Krystallbrei erstarrt ist. Die entstehende Eucalyptol-Salzsaureverbindung 
C10 HIs 0 . HCI wird scharf abgepresst, mit Wasser (in Salzsaure und Eu
calyptol) zerlegt und das abgeschiedene Oel nochmals mit Salzsaure in 
gleicher Weise behandelt. Schliesslich wird das Eucalyptol mit etwas 
alkoholischer Kalilauge erwarmt, mit Wasser bis zum Entfernen der letzten 
Reste Salzsaure gewaschen, durch Chlorcalcium getrocknet und iiber me
tallischem Natrium rectificirt. 

Eigenschaften. Das Eucalyptol bildet eine far blose, kampherartig 
riechende Fliissigkeit, die in Wasser nahezu unliislich ist, sich da
gegen mit absolutem Alkohol, Aether, Chloroform und fetten Oelen 
mischen lasst. Das spec. Gewicht ist bei 150 C. = 0,930, der Siede
punkt liegt constant bei 176-1770. Kilhlt man das Eucalyptol in 
einer Kaltemischung yon Eis und Kochsalz ab, so erstarrt es yoll-

1) Unreine Producte hatten vor ihm schon C I 0 e z und F au s t und 
Homeyer unter den Handen gehabt und gleichfalls Eucalyptol benannt. 
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kommen zu langen Krystallnadeln, deren Schmelzpunkt bei etwa 
_10 C. liegt. Die Ebene des polarisirten Lichtes beeinflusst Euca
lyptol nicht, es ist optisch inactiv. 

Priifung. Das Eucalyptol sei farblos, habe bei 15 0 C. ein spec. 
Gewicht von 0,930 und destillire bei 176-177 0 C. in seiner ganzen 
Menge liber. - Befeuchtet man die Wandung eines Reagirglases 
mit etwas Eucalyptol und lasst dann Bromdampf einfliessen, so bil
den sich an den Wandungen des Reagirglases ziegelrothe Krystalle 
eines Bromadditionsderivates CIO HiB 0 Br2• (Characteristische Reac
tion.) - Es erstarre in einer Kaltemischung zu langen Krystall
nadeln, die bei - 1 0 C. schmelzen (Terpene verhindern das Er
starren) und sei optisch inactiv. (Terpene.) - Mit dem gleichen 
Volumen Paraffin. liquid urn sei es klar mischbar. (Priifung auf 
W assergehalt.) 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt unter den indifferenten Arz
neimitteln. 

Anwendung. Eucalyptol dient ausserlich zu reizenden Einreibungen 
bei Rheumatismus, Neuralgien. Ferner zum desinficirenden Wundverbande 
bei atoniscben Geschwiiren, Hospitalbrand, Gangran (Verbandpackchen 
der britischen Colonialtruppen). Inn er I i c h wird es bei chronischer 
Bronchitis, Lungengangran, Asthma, catarrbalischen Affectionen der Harn
wege und bei Intermittens gegeben. Man reicbt mehrmals tiiglich 5 Tropfen 
in Gelatinecapseln oder in Emulsionsform. S. auch .Myrtol. 

Nicht zu verwechseln mit dem Eucalyptol ist das 
Eulyptol, von Sch melz als energisches antifermentatives 

Mittel empfohlen. Dasselbe besteht aus 6 Th. Salicylsaure, 1 Th. 
Carbolsaure und 1 Th. Eucalyptusol und soll angeblich eine che
mische Verbindung (?) sein. 

Myrtolum. 
M yrtol. Myrrthol. Myrtenolkampher. 

Das atherische Myrtenol, aus den Blattern von Myrtus com
m u n i s gewonnen, wurde vor langerer Zeit von franzosischen 
Aerzten (Linarix und Delioux de Savignac) als Desinficiens 
und Antisepticum empfohlen und in Pariser Krankenhliusern bei 
Erkrankungen der Athmungsorgane und der Harnblase, sowie in 
Form von Einreibungen gegen Rheumatismus mit gutem Erfolge an
gewendet. 
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Neuerdings ist unter dem Namen Myrtol ein rectificirtes Myr
tenol wiederum von Frankreich her empfohlen worden und hat auch 
in Deutschland Beachtung gefunden. Dieses franzosische Myrtol ist 
jedoch kein einheitIicher Korper, vielmehr ist unter diesem Namen 
der zwischen 160 und 1700 siedende Antheil des atherischen Myrten
oles zu verstehen. 

E. J ah n s hat sowohl dieses Myrtol als auch das atherische 
Myrtenol untersucht und gefunden, dass das letztere aus Rechts
Pi.nen CIO H 16 , Eucalyptol (= Cajeputol oder Cineol) CIO HIS 0 
und einem Kampher, wahrscheinlich der Formel CIO HI6 0 besteht. 

Das sog. "Myrtol" ist nach E. Jahns ein Gemenge von 
Rechts-Pinen und Eucalyptol und ware zweckmassiger als "rectifi
cirtes Myrtenol" zu bezeichnen. Da nun die heilkraftigen Eigen
schaften des Myrtols zweifellos auf seinem Gehalte an Eucalyptol 
beruhen, so empfiehlt J a h n s, an Stelle des in seinen Mischungsver
h1iltnissen stets wechselnden Myrtols das reine Eucalyptol arzneilich 
zu verwenden. SolIte aus irgend einem Grunde die gleichzeitige An
wendung eines Terpens angezeigt sein, so hat es der Arzt in der 
Hand, durch Vermischen des Eucalyptols mit rectificirtem Terpen
tinol in beliebigem Verhaltniss ein dem Myrtol identisches Gemenge 
zu verordnen. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt unter den indifferenten Arz
neistoffen. 

Anwendung. Nach Eichh 0 rs t lasst sich das Myrtol erfolgreich be
nutzen als Desinficiens und Desodorans bei putrider Bronchitis und Lungen
gangran. Er giebt zweistiindlich 2-3 Gelatinecapseln zu 0,15 gr Myrtol; 
nach grasseren Dosen folgt leicht Starung des Appetites. Der iible Geruch 
der Exspirationsluft und des Auswurfes schwindet sehr schnell, der Auswurf 
nimmt an Menge ab und es sollen sogar schon Heilungen beobachtet 
worden sein. Gegen Tuberkelbacillen indessen ist das Myrtol unwirksam. 

Apiolum album crystallisatum. 

Petersilien-Kampher. 

C12 H14 04' 

Die Friichte del' Petersilie (von Petroselinum sativum) enthalten 
ausser einem Api in genannten Glycosid der Zusammensetzung 
Cn H32 0 16 etwa 1,0-2,5 % eines fliichtigen atherischen Oeles, wel
ches aus einem zwischen 160 und 1700 siedenden, noch nicht naher 
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bekannten Terpen und einem festen, gut krystallisirenden Stearop
ten (Camphen), dem Petersilien-Kampher oder Apiol CI9 HI, 0" 
besteht. 

Darstellung. Man zieht die zerkleinerten Petersiliensamen mit Alkohol 
bis zur Erschiipfung aus, destillirt den Alkohol ab und behandelt den 
Riickstand mit Aether, wobei Apiol in Losung geht und nach dem Ver
dunsten des Aethers in Krystallen gewonnen wird, welche durch Umkry
stallisiren aus Aether in reinem Zustande erhalten werden. 

Eigenschaften. Das Apiol bildet lange weisse Nadeln von schwa
chem Petersiliengeruch, welche bei + 320 C. schmelzen und bei etwa 
294° C. unzersetzt destilliren. In Wasser ist es nahezu unloslich, 
leicht loslich dagegen ist es in Alkohol und in Aether, sowie in fetten 
und in atherischen Oelen. In cone. Scbwefelsaure lost es sich bei 
geringem Erwarmen mit purpurrotber Farbe auf (characteristische 
Reaction!), von wasserigen Alkalien (Kalilauge, Natronlauge) wird es 
nicht verandert, beim Erwarmen mit Salpetersaure wird es zu Oxal
saure oxydirt. Beim langerem Kocben mit alkoholischer Kalilauge 
entsteht das isomere Isapiol CI2 H 14 0, Schmelzp. 55-560. Die 
Dahere Zusammensetzung des Apiols llisst sich nach Ciamician und 
Silber durch die Formel 

ausdriicken. 
Priifung. Der schwache Petersiliengeruch des krystallisirten Pra

parates, sowie die U nloslicbkeit in Wasser und die angefiibrte Far
bung mit cone. Schwefelsaure bieten geniigende Anhaltspunkte fiir 
die Erkennung des Praparates. Die Reinheit ergiebt sich aus dem 
bei + 32° liegenden Scbmelzpunkt, der volligen Loslichkeit in AI
kohol und in Aether und daraus, dass es beim Erhitzen auf dem 
Platinblech, ohne einen Riickstand zu hinlassen, mit leucbtender 
Flamme verbrennt. 

Aufbewahrung. Das Apiol werde in gut verschlossenen Gefiissen 
unter den indifferenten Mitteln aufbewahrt. 

Anwendung. Das Apiol wird besonders in Frankreich gegen Wechsel
fieber haufig verordnet und dort als ein Surrogat des Chininsbetrachtet. 
Auch bei Dysmenorrhoe (Menstruat.-Beschwerden) soll es gute Dienste 
leisten. Die Verordnung erfolgt in Dosen von 0,25 gr. 

Grossere Gaben, von 2-4 gr, rufen, ahnlich wie Chinin, eine Art 
Trunkenheit, Storungen des Sehvermogens, Schwindel, Ohrensausen, Uebel
keit u. s. w. hervor. 
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Nicht zu verwechseln mit dies em Apiolum alb: cryst. ist ein friiher 
als Apiolum ebenfalls in Frankreich viel gebrauchtes Praparat, welches 
durch Verdunsten eines alkoholischen Auszuges der Petersiliensamen und 
nachfolgende Reiuigung des Riickstandes in Form einer oligen Fliissigkeit 
erhalten wurde. Dieses fliissige Apiol ist ein Gemenge des krystall. Apiols 
mit dem noch nicht naher bekannten Terpen des Petersilienoles und wurde 
in Dosen bis zu 1,0 gr gegeben. Es empfiehlt sich daher, den krystallisirten 
Petersilieukampher ausdrucklich als Api 01 um al bum crys t. zu bezeichnen. 

Helenin. 

Alant-Kampher. 
C6 Hlo 0 oder C6 Hs 0 m. 

Die Alantwurzel (von Ioula Helenium) enthalt neben Inulin, 
wachs- und harzartigen Substanzen, Extractivstoffen und Protein
substanzen ein A I an t 0 I genanntes fllissiges Stearopten der Zusam
mensetzung ClO HIS 0, das III farblosen Nadeln krystallisirende 
Alan tsaureanhydrid CIS H2o 0 und ein festes, Helenin genanntes 
Stearopten, fUr welches von Kallen die Formel CsRgO aufge
stellt wurde, des sen Zusammensetzung aber wahrscheinlieh der For
mel Cs HIO 0 entspricht. 

Darsteflung. Zerkleinerle frischeAlantwurzeln werden mit 80procentigem 
Alkohol ausgekocht. Man filtrirt den Auszug, erhitzt das Filtrat und ver
setzt es mit 3-4facher Menge kalten Wassers, worauf das Helenin inner
halb 2-1 Stunden in weissen Nadeln anschiesst, welche durch Umkrystal
lisiren aus verdiinntem Alkohol gereinigt werden. - Man kann auch die 
W urzeln mit Wasserdampfen destilliren; das Helenin geht dann in das 
Destillat uber und scheidet sich in demselben entweder direct in krystal
lisirtem Zustande oder aber in Form eines bald erstarrenden Oeles abo 

Eigenschaften. Das Helenin bildet in reinem Zustande farblose 
und geruchlose Krystallnadeln, welche auf Lackmusfarbstoff ohne 
Einwirkung sind; in Wasser ist es nahezu unlOslich, leicht losIich 
dagegen in heissem Alkohol, in Aether, sowie in fetten und in 
atherischen Oelen. Der Schmelzpunkt der reinen Verbindung liegt 
bei 68-70 0 (Merck). 

Mit Wasserdampfen ist es unzersetzt fliichtig, beirn Erhitzen 
fiir sich allein dagegen zersetzt es sich theilweise und siedet unter 
partieller Zersetzung zwischen 275 - 280 0 C. Massig verdiinnte 
Salpetersaure lost das Helenin in der Kalte auf, ohne es zu zer
setzen, heisse Salpetersaure aber oder kalte rauchende Salpetersaure 



Helenin. 313 

verwandeln es in Nitro helen in, welches als gelbe amorphe Masse 
durch Wasser gefallt wird. Wasserige, alkoholiscbe, atzende Alka
lien sind auf das Helenin ohne Einwirkung. Von conc. Schwefel
saure wird es mit rotber Farbe gelOst; setzt man dieser Lasung un
mittel bar wieder Wasser zu, so wird das Helenin der Hauptmenge 
nach wieder unverandert abgeschieden (characteristisch). Rauchende 
Schwefelsaure bildet mit Helenin unter Abscbeidung harziger Pro
ducte Heleninschwefelsaure. Dem polarisirten Licbte gegeniiber er
weist sieh das Heleni ll als stark rechts drebend (r O). 

Priifung. Zum Identitatsnachweise diirften die vallige Geruch
losigkeit und die Bestimmung des Schmelzpunktes, das Verhalten 
gegen conc. Sch wefelsaure und die U nlaslichkeit in Wasser geniigen. 
Die Reinheit des Praparates ergiebt sich aus dem zutreffenden 
Schmelzpunkt (68-70 0), der vollstandigen Fliichtigkeit beim Er
hitzen auf dem Platinblech und der klaren Laslichkeit in Alkohol 
und in Aether. 

Aufbewahrung. Dieselbe erfolgt in gut verschlossenen Gefassen 
unter den indifferenten Mitteln. 

Anwendung. Das Helenin wird neuerdings als ein ausgezeichnetes 
Antisepticum empfohlen, welches bei kraftiger Wirkung den Vorzug voll
standiger Geruchlosigkeit besitzt. Es ist vorlaufig bei Malaria, Tuberculose, 
catarrhalischen Diarrhoen, Keuchhusten, chronischer Bronchitis mit Erfolg 
angewendet worden. Beziiglich seiner antiseptischen Eigenschaften wird 
angegeben, dass es noch in einer Verdiinnung von 1: 10000 Th. Urin vor 
Fiiulniss zu schiitzen im Stande ist, dass es ferner den Mikroben der Tuber
culose zu todten vermag. Dosis: 0,01 gr Helenin lOmal pro die in Pulvern 
oder in alkoholischer Losung. 

Nicht zu verwechseln mit dies em krystallisirten Helenin ist ein 
unter dem Namen "Helenol du Dr. Korab" in Frankreich gebrauch
liches Praparat. Dieses letztere ist wabrscheinlich eine alkoholisehe Losung 
(1: 5) des krystallisirten Helenins. Die Dosis desselben ist 3 mal taglieh 
5 Tropfen. 

Ais Helenin de Korab wurdeu im Jahre 1884 von der Pharmacie 
Cbapes in Paris gefiillte Gelatinekapseln in den Handel gebraeht, deren 
Inhalt sieb naeb T h. Lehman n' s Untersuchungen als reines Alantwurzel
pulver herausstellte. Der Preis stand zurn wirklicben Wertbe natiirlich in 
keinem Verhaltnisse. 

Naeh Marpmann kommen von den Bestandtheilen der Alantwurzel 
dem Alantol und der Alantsanre bez. dem Alantsaureanhydrid antibacte
rielle nnd antiseptiscbe Eigensebaften in bOberem Grade zu als dem 
Helenin. 
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e) Substanzen unbestimmter Zusammensetzung. 

Arbutinum. 
Arbutin. 

Cl2 HI6 01 (?) + 1/2 H2 O. 

Dieser zur Gruppe der Glycoside gehorige Korper wurde 1852 
zuerst von Kavalier in den BHittern der Barentraube (Arctosta
phylos offic. Wimmer seu Arbutus Uva Ursi L.) gefunden. 
Spater wiesen es Zwenger und Himmelmann auch im Winter
grun (Chimaphila umbellata Nu tt. seu Pyrola urn bellata L.), 
wies es Maisch in Calluna vulgaris, Ledum palustre, Vaccinium, 
Epigaea, Gaultheria nach, so dass die Verbreitung dieser Verbindung 
keine sehr beschrankte zu sein scheint. Auch der fruher als 
" Va ccinin" bezeichnete Bitterstoff von Vaccinium vitis idaea ist 
mit dem Arbutin identisch. - Die Gewinnung des Arbutins erfolgt 
zur Zeit noch auschliesslich aus den BarentraubenbIattern (Folia 
Uvae Ursi), in welchen es wohl auch relativ am reichlichsten vor
handen ist. 

Die trocknen Blatter der Barentraube enthalten in 100 Theilen 
etwa: 3,5 Arbutin, wechselnde Mengen Urson C10 H I6 0 (?), 16 eisen
grunenden und 18 eisenblaufarbenden Gerbstoff, 6 Gallussaure, 
10 zuckerhaltigen Extractivstoff, 11 gummiartige Substanzen, 3 Harz, 
2 wachsartigen Stoff, 5 Kalkverbindungen, 3 organische Sauren 
17 Faser, 6 Feuchtigkeit und Spuren fluchtigen iitherischen Oeles. 
Aus dieser Musterkarte gilt es nun das Arbutin zu isoliren. 

Darstellung. Die zerkleinerten Bliitter werden zuniichst mit kaItem 
Wasser macerirt, dann mehrere Male mit Wasser ausgekocht. Die ver
einigten Ausziige werden durch Absetzenlassen gekliirt, hierauf colirt und 
nun in der Kiilte mit basischem Bleiacetat (Liquor Plumbi subacetici) so 
lange versetzt, als das klare Filtrat durch einen weiteren Zusatz von Blei
essig nach Verlauf von 10-15 Minuteu noch einen deutlichen Nieder
schlag zeigt. Ist dieses nicht mehr der Fall, so liisst man die Fliissigkeit 
gut absetzen, zieht die iiber deni volumin6sen Niederschlage stehenden 
fliissigen Antheile ab, filtrirt dieselben und leitet in das klare, massig er
wiirmte Filtrat Schwefelwasserstoff im Ueberschuss ein. Die vom gebilde
ten Schwefelblei abfiltrirte Fliissigkeit liefert nach dem Eindampfen bis zu 
einem gewissen Concentrationsgrade Krystalle von unreinem Arbutin, welche 
meist schon durch einmaliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser 
unter Zusatz von frisch gegliihter Thierkohle rein erhalten werden. - Der 
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Mechanismus der Methode ist ein sehr einfacher. Durch das Ausziehen 
mit Wasser gehen ausser Arbutin noch eine Reihe von Extractivstoffen, 
auch die Gerbsauren, in Li:isung, welche das Arbutin am Krystallisiren 
verhindern wiirden. Diese sti:irenden Stoffe faUt man durch Zusatz von 
Bleiessig als unli:isliche Verbiudungen, so dass nach dem Entbleien der 
Li:isung durch Schwefelwasserstoff eine nur wenig verunreinigte Arbutin
li:isung resultirt, welche der Krystallisation keine Schwierigkeiten entgegen
setzt. Wesentlich fiir die Darstellllng ist, dass wahrend der ganzen Dauer 
der Abscheidung Zusatz von Mineralsauren vermieden wird, welche eine 
Spaltllng des Arbutins herbeifiihren wiirden. 

Eigenschaften. Das Arbutin krystallisirt aus Wasser in langen, 
farblosen, seidenglanzenden Krystallnadeln ohne Geruch mit 2 Mol. 
Krystallwasser (Zwenger und Himmelmann), von denen beim 
Trocknen an der Luft 11/2 Mol. entweichen, so dass dem viillig luft
trocknen Priiparate die Zusammensetzung C12 HI6 0 7 + 1/2 H2 0 zu
kommt. Durch Trocknen bei 1000 entweicht auch dieses Lalbe 
Moleciil Krystallwasser, es hinterbleibt alsdann das wasserfreie Ar
butin. Das lufttrockne Praparat schmilzt in reinem Zustande bei 
170° C., das vallig wasserfreie - d. h. bei 100° C. getrocknete -
bei 144-1460 zu einer farblosen Fliissigkeit, welche beim Erkalten 
zu einer amorphen Masse erstarrt. Zum medicinischen Gebrauche 
wird das lufttrockne, der Zusammensetzung CI2 H16 0 7 + % H2 0 ent
sprechende Praparat herangezogen. 

Es last sich in etwa 8 Th. kaltem oder in 1 Th. siedendem 
Wasser, auch in 16 Th. Alkohol, wahrend es in Aether so gut wie 
unliislich ist. Die wasserige Lasung (auch die alkoholiscbe) schmeckt 
bitter und reagirt neutral und zeigt Reagentien gegeniiber ziemliche 
Bestandigkeit. 

Sie wird zwar von kleinen Mengen Eisenchloridlosung blau, 
durch grossere Mengen griin gefarbt, es rufen in ihr aber bei ge
wahnlicher Temperatur weder Sauren, noch Alkalien, noch auch 
Metallsalze Fallungen hervor, auch bewirkt sie in Fehling'scher 
Liisung selbst beim Erwarmen keine Ausscheidung von rothem 
Kupferoxydul. Aile diese Verhaltnisse andern sich mit einem Schlage, 
wenn die Lasung mit verdiinnten Mineralsauren, z. B. verdiinnter 
Schwefelsaure, erhitzt wird, es tritt dann der Glycosidcharacter des 
Arbutin auf das Deutlichste zur Erscheinung. 

Unter Glycosiden verstehen wir bekanntlich Snbstanzen, welche 
durch Einwirkung von Fermenten oder verdiinnten (Mineral-) Sauren 
in Zucker (meist Glycose) und in gewisse andere Bestandtheile ge
spalten werden. Das Arbutin nun ist ein solches Glycosid und 
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wird beim Erwarmen 
unter Aufnahme von 

Arbutinum. 

mit verdunnten Sauren sehr leicht und zwar 
Wasser in Zucker und Hydrochinon ge-

spalten. 
C'2 H,S 0 7 + H2 0 = C6 H'2 Os + C6 Hs O2 

Arbutin Zucker Hydrochinon. 

Diese Zersetzung wurde schon von K a val ier beobachtet; der
selbe nannte den neben Zucker auftretenden Korper "Arctuvin". 
Es ist indessen spater nachgewiesen worden, dass dieses Arctuvin 
identisch mit Hydrochinon ist. Auf diesen Spaltungsvorgang sind 
nun eine Reihe von Reactionen zuriickzufUhren, welche demnachst 
besprochen werden sollen, in denen wir die Eigenschaften des 
Hydrochinons und des Zuckers unschwer wieder erkennen werden, 
da beide Substanzen ganz hervorragende Reductionsmittel sind. Nicht 
unbemerkt darf es bleiben, dass bei der Spaltung einiger Arbutin
praparate nicht bIos das Auftreten von Hydrochinon und Zucker, 
sondern auch dasjenige von Methylhydrochinon C6 H3 (CR3) (OH2) 

beobachtet worden ist, so dass wahrscheinlich gewisse Sorten von 
Arbutin Gemenge von Arbutin C12 H16 0 7 und Methylarbutin 
C12 H 15 (CB3) 0 7 sind. Der Schmelzpullkt des letzteren wird zu 
188 0 C. angegeben. 

Priifung. Die wasserige Losung (1 : 20) gebe mit wenig Eisen
chlorid versetzt eine blaue, auf Zusatz von mehr Eisenchlorid eine 
griine Flirbung (Identitat). - Wird 1 Th. Arbutin mit einer Mischung 
von 2 Th. Schwefelsaure, 1 Th. Wasser und 8 Th. Braunsteinpulver 
erhitzt, so tritt ein durchdringender, chlorahnlicher Geruch auf .. (Iden
titat). Die Reaction beruht darauf, dass zunachst durch Einwirkung 
der Saure Hydrochinon gebildet wird, welches durch Oxydation in 
das characteristisch riechende Chinon C6 H4 O2 verwandelt wird. 
(s. S. 158). Wurde die wasserige Losung mit einigen Tropfen ver
diinnter Schwefelsaure erhitzt, so bringt sie alsdann in ammoniaka
lischer Silberlosung Ausscheidung von schwarzem metallischen Silber 
(die Reduction wird durch das entstandene Hydrochinon bewirkt), 
in Fehling'scher Losung Ausscheidung von rothem Kupferoxydul 
hervor (die Reduction erfolgt hier sowohl durch den gebildeten 
Zucker, als auch durch das Hydrochinon). - In conc. Schwefel
saure lost sich das Arbutin zunachst ohne Farbung auf, die Losung 
farbt sich indessen nach kurzer Zeit rothlicb, weil Spaltung der 
Verbindung erfolgt. Die Reinheit des Arbutins ergiebt sich aus 
seinem farblosen Aussehen, ferner daraus, dass das I u ft tro ckn e 
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Prliparat zwiscben 167-168° C. scbmilzt. (Docb sind bier Abwei
cbungen um einige Grade zuIassig). - Wiirde es sich in conc. 
Schwefelsaure unter sofortiger Farbung aufiiisen, so konnte es durcb 
Zucker verunreinigt sein. - Die 5 procentige Liisung werde durch 
Schwefelwasserstoff nicht verandert (Metalle, namentlicb Blei, von 
der Darstellung herriihrend). 

Aufbewahrung. Es werde in gut verschlossenen Gefassen in der 
Reihe der indifferenten Substanzen aufbewahrt. 

Anwendung. Das Arbutin wird in Dosen bis zu 5 gr pro die inner
lich gegen Blasencatarrhe und Nierenaffectionen gegeben und soll sich in 
vielen Fallen vortrefflich bewahrt haben. Die Wirkung ist wohl darauf 
zuriickzufiihren, dass dasselbe im Organismus in Zucker und Hydrochinon 
zerfallt. Dass ihm die iiblen N ebenwirkungen des Hydrochinons fehlen, 
riihrt nach Lewin daher, dass das in Freiheit gesetzte Hydrochinon in 
die Aetherschwefelsaure verwandelt wird. Ein Theil des Arbutins scheint 
jedoch den Organismus unverandert zu passiren, wenigstens giebt der 
Drin nach Gebrauch von ~rbutin mit Eisenchlorid deutliche Blaufarbung. 

Rp. Arbutini 1,0 Rp. Arbutini 10, 
Sacchari 0,5 Aq. destillat. 200. 

M. f. plv. Dos. tal. X. D. S. 2 stiindlich 1 Ess-
S. 3-4 Mal taglich loffel. 

1 Pulver. 

Agaricinum. 

Agaricin. Agaricinsiiure. Agaricussiiure. 
C16 8 30 0 5 , H2 O. 

Dnter dem Namen "Agaricin" wird ein bestimmter Bestandtheil 
des Larchenschwammes, des Fruchtkiirpers von Polyporus offici
nalis Fries, seu Agaricus albus, seu Boletus laricis verstanden. 

Der Larchenschwamm ist wiederholt der Gegenstand chemischer 
D ntersuchungen gewesen, ohne dass die alteren derselben zu wirk
lich abschliessenden Resultaten gefiihrt hatten. Bisher wurden 
namentlicb drei Substanzen als in ihm vorhanden angeseben: die 
Agaricinsaure von Fleury, das Agaricin von Schoenbrodt 
und ein indifferenter Kiirper, das Agaricoresin. E. Jahns stellte 
spater (1883) fest, dass die Agaricinsaure Fleury's und das Agaricin 
Schoenbrodt's identische Substanzen seien, und isolirte noch einige 
andere Kiirper in reinem Zustande. Neuerdings hat J. Schmieder 
sich mit diesem Gegenstande eingebender befasst und giebt als Be-
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standtheile des Larchenschwamms folgende an: Weichharz C15 H20 °4, 

Agaricol ClO H16 0, Cholesterin C26 H44 0. H 2 0, Cetylalkohol C16 HS4 0, 
verschiedene Kohlenwasserstoffe und feste Sauren, vier als a, (3, r 
und a unterschiedene Harze, stickstoffhaltige Substanz, wahrschein
lich Eiweiss und Cellulose. Aus dem (3-Harz wurde von ihm die
jenige Su bstanz in rein em Zustande abgeschieden, welche uns hier 
als Agarici n beschaftigt. 

Darstellung. Wird der gepulverte Larchenschwamm mit Alkohol bis 
zur Erschiipfung extrahirt, so gehen eine Anzahl (4) von Harzen in Lasung. 
Concentrirt man die alkoholischen Ausziige, so scheiden sich beim Er
kalten weis s e Harze aus, wahrend rothe Harze in Lasung bleiben. Die 
weisse Harzmasse enthalt das Agaricin, welches durch Behandeln derselben 
mit 60 procentigem warm en Alkohol in ziemlich rein em Zustande ausgezogen 
werden kann. Um es vollkommen zu reinigen, wird es durch Erwarmen 
in heissem Alkohol gelast und mit einer Lasung von Kalihydrat in Alkohol 
versetzt. Das a-Harz bildet nnn ein in Alkohol lasliches Kalisalz, das 
r-Harz bildet gar kein Salz, das Kalisalz des p-Harzes dagegen ist in ab
solutem Alkohol vollkommen unlaslich. - Man filtrirt also nach einiger 
Zeit ab, wobei das a-Harz in das Filtrat geht, last den Riickstand in 
Wasser und filtrirt wiederum, wobei das r-Harz zuriickbleibt, nnd versetzt 
das Filtrat mit Chlorbarynm. Es bildet sich nun das unlasliche Baryum
salz (der Agaricussaure), welches mit 30 procentigem Alkohol erhitzt und 
in siedendheisser Lasung mit verdiinnter Schwefelsaure zersetzt wird. Das 
Filtrat scheidet noch heiss die gutkrystallisirte Verbindung aus, welche 
durch Umkrystallisiren aus 30 procentigem Alkohol ganz rein erhalten wird. 

Eigenschaften. In reinem Zustande bildet das Agaricin ein 
weisses, seidenglanzendes Krystallmehl von schwachem Geruch und 
Geschmack, welches sich unter dem Mikroskop aus vierseitigen 
Blattchen bestehend zu erkennen giebt. Aus heissem Chloroform 
krystallisirt es in mit blossen Augen sichtbaren Prism en. Der 
Schmelzpunkt liegt bei etwa 140 0 C. In Wasser ist es nur wenig 
loslich, doch ertheilt es dem Wasser deutlich saure Reaction. Beim 
Erhitzen mit Wasser lost es sich langsam unter Aufquellen zu einer 
schleimigen, stark schaumenden Fliissigkeit, aus welcher es sich 
beim Erkalten wieder krystallisirt abscheidet. Es lost sich in etwa 
130 Th. kaltem, 10 Th. heissem Weingeist, noch leichter in heisser 
Essigsaure, wenig in Aether, kaum in Chloroform. Aetzende AI
kalien (Kali- oder Natronlauge) nehmen es zu einer beim Schiitteln 
stark schaumenden Fliissigkeit auf. 

Die Zusammensetzung der Verbindung ist gegenwartig mit 

hinreichender Sicherheit zu C16 Hso 0 5 • H2 ° festgestellt. Durch 
Trocknen bei 800 C., auch schon beim Aufbewahren liber Schwefel-
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saure wird das 1 Mol. Krystallwasser abgespalten. Bei hoherer 
Temperatur als 80° C. wird ausserdem noch intramolecular Wasser 
abgegeben. 

In chemischer Beziehung ist das Agaricin eine Saure, weshalb 
ihm zweckmassiger der Name Agaricinsaure beigelegt werden 
soUte. Dieselbe besitzt zwei Carboxylgruppen, ist also eine zwei
basische Saure. Ihre Constitution wird durch nachstehende Formel 
ausgedriickt: 

Von den Salzen ist· das Kaliumsalz das wichtigste, welches durch 
vollkommene Unloslichkeit in absolutem Alkohol characterisirt ist. 

Priifung. 0,1 gr Agaricin in 15 ccm absolutem Alkohol gelost 
und mit einigen Tropfen alkoholischer Kalilosung versetzt, geben 
einen weissen Niederschlag, der in W a~ser vollkommen liislich ist 
(Identitat, Abwesenheit von anderen Harzen). 

0,1 gr auf dem Platinblech erhitzt, verbrennen, ohne einen Riick
stand zu hinterlassen. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefassen vorsichtig. 

Anwendung. Das Agaricin ist der Trager der schweissbeschrankenden 
Wirkung des Larchenschwammes, ohne - falls es frei yon anderen Harzen 
ist - dessen purgirende Eigenschaften zu besitzen. Man giebt es in Dosen 
yon 0,005-0,01 am besten in Pillen mit Ply. Doweri namentlich gegen 
die profusen Schweisse der Phthisiker, auch die durch gewisse Medicamente 
(Antipyrin) erzeugten Schweisse. Die Wirkung tritt erst nach 5-6 Stunden 
in yollem Maasse ein. Subcutane Injectionen sind schmerzhaft. 

Rp. Agaricini 0,5 Rp. Agaricini 0,05 
Puly. Doweri 7,5 Spiritus 4,5 
Rad. Althaeae puly. Glycerini 5,5 
Muci!. Gummi arabici ~ q. s. Solve. 
ut fiant pilulae 100. S. zur subcutanen Injection. 

S. Abends 1-3 Pillen. Dosis 1 Spritze. 

Nicht zu verwechseln mit Agaricin ist das Ag aryth ri n, ein 
1881 von Phi pson aus dem Agaricus ruber dargestelltes Alkaloid, 
welches intensiy giftig wirkt! 

Kalium cantharidinicum. 
Cantharidinsaures Kalium. Kaliumcantharidat. 

Diese schon langer bekannte Verbindung wurde 1891 von 
O. Liebreich gegen einige Formen der Tuberculose empfohlen. 
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OarsteJlung. 0,2 gr Cantbaridin und 0,4 gr Kalibydrat - beide genau 
gewogen - werden in einem 1 Liter-Kolben mit Marke mit 20 ccm Wasser 
im Wasserbade erwarmt, bis klare Losung erfolgt ist. Alsdann fugt man 
unter fortdauernder Erwarmung allmalig Wasser bis ungefabr zur Marke 
zu, mischt gut durch und funt nach dem Erkalten mit Wasser bis zur 
Marke auf. Die vollig erkaltete Losung wird filtrirt. (Liebreich.) 

Eigenschaften. Das in verschiedenen Blasenkafern (s. den Com
mentar zumdeutschen Arzneibuche vonHager-Fischer-Hartwich 1. 420), 
ferner auch in dem fruber gegen die Hundswuth benutzten Maiwuflll 
(Melae majalis) enthaltene Cantharidin CIO H12 0 4 hat die Eigen
schaften eines Saureanhydrides. Das diesem Anhydrid entsprechende 

Hydrat, ClO H14 0 5 
CO 

CS H12 0<CO> 0 
Cantharidin 

COOH 
Cs H12 0 < COOH 

Cantharidinsaure 

die hypotbetische Cantharidinsaure, ist in freiem Zustande nicht 
bekannt, dagegen kennt man Salze, welche sich von ihr ableiten 
lassen. Das Kalium-Salz z. B. entsteht durch Aufiosen vou Can
tharidin in Kalilauge: 

CSH12 0 ~+ ~ H+HOK H2 0 + CSH120<~~~~ 
Kaliumcantharidat. 

Das Kaliumcantharidat kann krystallisirt erhalten werden und hat 
die Formel ClOH12K205+3H20 und lOst sich in etwa 25 Th. Wasser 
auf. Auf Zusatz von starkeren Sauren zu dieser Losuug ralIt nicht, 
wie man erwarten sollte, Cantharidinsaure,. sondern Cantharidin aus. 

Die vorstehend angegebene Vorschrift geht nun nicht von dem 
krystalIisirten Kaliumcantharidat aus, sondern mit Rucksicht auf dIe 
Dosirung vom Cantharidin. 1 cern obiger Losung enthalt 0,0002 gr 
Cantharidin in der Form des Kalium-Salzes. 

Aufbewahrung. V 0 r s i ch tig. Subcutane Injectionen obiger Losung 
wurden von Liebreich zur Bekampfung einiger Formen von Tuberculose 
empfohlen. Eine Heilwirkung ist bisher beobachtet worden bei Haut
krankheiten (Psoriasis, Lepra), Kehlkopftuberculose, Diphtherie. 

Fur die practische Anwendung ist genaue Individualisirung erforder
lich; kraftige Personen erhalten 0,0002-0,0003 gr Cantharidin (als Kalium
Salz), schwachere 0,0001 gr, Kinder von 4 Jabren 0,000025 gr. Die In
jection darf nicht taglich gemacht werden. Vor jeder Injection ist der 
Harn auf Eiweiss zu prMen. Bei bestebender Nephritis ist von Ein
spritzllngen Abstand zu nehmen. Wiihrend der Kur ist fUr kriiftige Diat 
Sorge zu tragen. 

Vorsichtig aufzubewahren. 
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Cannabis-Priiparate. 

Der in Europa cultivirte Hanf, Cannabis sativa, (fam. Urticaceae) 
ist eine aus Ostindien stammende Pflanze, welche bei uns ihrer 51-
reichen Samen und ihrer Bastfasern wegen angebaut wird. 

Eine Varietat diesel' Pflanze, Cannabis sativa indica, indischer 
Hanf, Bangh, Gunjah, Guaza, ist in Indien einheimisch und wird 
dort, sowie in anderen tropischen Landern (Persien, Arabien) culti
virt. Systematisch ist sie von der bei uns angebauten Varietat 
kaum verschieden, dagegen characterisirt sich die indische Varietat 
ausserordentlich scbarf durch die in ibr enthaltenen, eigenthiimlich 
wirkenden Bestandtbeile. - Die kurz VOl' Beginn der Fruchtreife 
gesammelten Zweigspitzen del' weiblichen Pflanzen, deren Inflores
cenzen durch ein harzartiges Secret f5rmlich verklebt erscheinen, 
werden in den Productionslandern zu eigenthiimlichen anregenden 
Praparaten verarbeitet, welche man mit einem Collectivnamen als 
"Hachish" (Haschiscb) zu bezeichnen pflegt. Die Bereitung des 
letzteren geschiebt entweder in der Weise, dass die getrockneten 
Zweigspitzen mit indifferenten Zusatzen fUr sich allein, odeI' aber mit 
Tabak oder mit Opium oder mit beiden zugleich zu Pasten verar
beitet werden. 

Die Materia medica bediente sich bisher des Cannabiskrautes 
in zwei Formen, namlich als Tinctura Cannabis indicae und als Extr. 
Cannabis indicae. 

Urn die Eigentbiimlicbkeiten der neuerdings .in Aufnahme ge
langten Cannabis-Praparate leichter iiberblicken zu k5nnen, wird es 
sich empfehlen, zunachst eine Uebersicht der in dem Cannabiskraute 
entbaltenen Substanzen zu geben. 

Das Cannabiskraut entbalt etwa 0,3 % eines characteristisch 
riechenden a th eris ch e nOel e s, welches nach Personne aus Can
naben C18 H2o und Cannabenwasserstoff C18 H22 bestehen solI, ein 
braunes Weichharz (Cannabinon) ein Cannabin [auch Haschi
schinJ genanntes Glycosid, welches schlaferregende Wirkung besitzt, 
Harzsauren ohne pbysiologische Wirkung, Chlorophyll, Han f-
51, herriihrend von den anhangenden, eingeklebten Friichten, deren 
ganzliche Entfernung unmoglich ist. Ferner ein T etan in 1) (Tetano-

1) Nach Jahns existirt Tetanin nicht. 
Fischer. 6. Aufi. 21 
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Cannabin) genanntes AlkaloId, dessen Zusammensetzung nicht naher 
bekannt ist, welches abel' dem Strychnin ahnliche Wirkung besitzen 
soIl. Ausserdem eine eigenthiimliche krystallisirende Saure, die 
Han f sa u r e, en dlich G e r b s a u r e, wasserige Extracti vstoffe, mine
ralische Salze. 

Diese Stoffe sind in del' Tinctura Cannabis indicae sowohl, wie 
in dem Extractum Cannabis indicae zum Theil wenigstens enthalten, 
woraus sich leicht erklart, dass diese Formen besonders geschatzte 
Arzneimittel nicht werden konnten, umsomehr, als der Gehalt der 
einzelnen Substanzen in den Rohmaterialien ein stets schwankender 
ist. Erst der Neuzeit war es vorbehalten, in dieses Gemenge stark 
wirkender Substanzen, welches ein ausgezeichnetes Analogon des 
Opiums darstellt, einiges System hineinzubringen. 

Cannabinum tannicum. Dnter diesem Namen wird von 
E. M erc k ein Cannabis-Praparat in den Handel gebracht, welches 
im Wesentlichen eine Verbindung des im indischen Hanfe ent
haltenen Glycosides Canna bi n mit Gerbsaure ist. Die genauere 
Darstellung entzieht sich der Oeffentlichkeit, die Reindarstellung 
soil sehr schwierig sein. Immerhin aber wird man nicht fehlgehen 
anzunehmen, dass die Gewinnung etwa in nachstehender Weise 
erfolgt: 

Das durch Destillation vorn giftigen iitherischen Oel befreite Kraut 
wird mit Wasser extrahirt und die Ausziige mit neutralem Bleiacetat ver
setzt, wodurch die vorhandenen Gerbsiiuren als Bleitannate abgeschieden 
werden. Hierauf fiigt man basische Bleiacetatliisung zu (Liq. Plumbi Bub
acet.), worauf die Glycoside als unl6sliche Bleiverbindungen niederge
Bchlagen werden, welche durch Behandeln mit Schwefelwasserstoff entbleit 
nnd nach wiederholter Reinigung an Gerbsaure gebunden werden. Wahr
scheinlich enthalten die als Can nab i u m tan n i cum bezeichneten Priipa
rate nicht ein einheitliches, sondern mehrere Glycoside. Wichtig indessen 
ist, dass in ihnen das energisch wirkende AlkaloId Tetanin abwesend ist. 

Eigenschaften. Das Cannabinum tannicum ist ein amorphes, 
gelblich oder braunlich graues Pulver von sehr schwachem Hanf
geruch und etwas bitterem, stark zusammenziehendem Geschmack, 
welches, auf Platinblech erhitzt, unter starkem Aufblahen und Hin
terlassung nur geringer Spuren weisser Asche verbrennt, sich in 
Wasser, Weingeist und Aether nur wenig lost, dagegen von mit 
Salzsaure angesauertem Wasser in del' Warme und von ebenso an
gesauertem Weingeist schon in der Kalte ziemlich leicht aufge
nom men wird. Wenn man 0,01 gr des Praparates mit 5 ccm Wasser 
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und 1 Tropfen Eisenchloridlosung zusammenschuttelt, so entsteht 
eine schwarzblaue Mischung (gerbsaures Eisen). Die Losung in 
sehr verdunnter erwarmter Salzsaure liefert nach dem volligen Er
kalten ein Filtrat, welch~s durch Alkalien weisslich gefalIt, durch 
Jodliisung braun getrubt wird. (Cannabin.) Mit Natronlauge und 
Aether geschutteltl) giebt das Praparat an letzteren eine bei dessen 
freiwilliger Verdunstung zurlickbleibende Substanz von narcotischem 
Geruch und alkalischer Reaction ab (freies Cannabin). 

Priifung. Das Cannabintannat darf nicht stark betaubend riechen 
(giftiges lith. Cannabis-Oel), beim Verbrennen auf Platinblech hoch
stens 0,1 % Rlickstand hinterlassen und muss sich in 10 Th. eines 
mit 10 % Salzsaure angesauerten Weingeistes ohne Ruckstand 
aufiosen. 

Aufbewahrung. In wohl verschlossenen Gefiissen v 0 r s i ch tig. 

Anwendung. Das Cannabinum tannic urn wird in Dosen von 0,25 bis 
0,5 gr als ein sicheres Hypnoticurn bei einfacher Schlaflosigkeit ohne 
schmerzhafte und psychische Ursachen gegeben. Es kann weder Morphium 
noch Chloral ersetzen, wird aber in jenen Fallen versucht, wo diese con
traindicirt sind. Storungen des Allgemeinbefindens und iible Nachwirkungen 
soll es nicht veranlassen. Die maximale Einzeldosis ist = 1 gr, die ma
xirnale Tagesdosis 2 gr. 

Rp. Cannabini tannici 1, 
Sacchari albi 2, 

M. f. ply. Div. in partes IV, 
Abends vor dem Schlafengehen 1 Pulver. 

Cannabinum purum hat E. Bombelon durch Einwirkung von 
Zinkoxyd auf Cannabintannat [wobei sich Zinktannat und Cannabin 
bildenJ als braunes, lufttrocken nicht klebriges Pulver erhalten, 
welches auf Platinblech ohne Rlickstand verbrennt und geschmack
los, in Wasser unloslich, in Weingeist, Aether, Chloroform leicht 
loslich ist. In Dosen von 0,05 bis 0,1 gr wirkt es sicher schlaf
erregend. Ais Vehikel dienen Coffea tosta ply. oder Cacao exo
Ieat. ply. 

Haschisch pm'um. Behandelt man das alkoholische Extract des 
yom atherischen Oele befreiten Hanfkrautes mit Alkalien, so werden 
alle Bestandtheile saurer Natur an die letzteren gebunden und meist 

1) Die Thatsache, dass das Cannabin durch Natronlauge aus seiner 
Verbindung mit Gerbsaure abgeschieden wird, dass es ferner durch Jod
losung gefiiUt wird, zeigt, dass das Cannabin trotz seiner glycosidartigen 
Natur den Alkaloiden doch nahe steht. 

21* 
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in wasserlosliche Form gebracht. Durch diese Behandlung gelingt 
es, die Harzsliuren, Chlorophyll, fettes Ranfol (letzteres unter Ver
seifung) fortzuschaffen. Es hinterbleibt ein Product, welches als 
reiner Raschisch bezeichnet wird und welches im Wesentlichen 
ein Tetanin-haltiges Cannabin on ist. 

Der reine Haschisch ist ein braunes Weichharz, welches auf 
Platinblech ohne Ri.ickstand zu hinterlassen verbrennt, in Wasser un
loslich, dagegen mit goldgelber Farbe loslich ist in Alkohol, Aether, 
Chloroform, Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff, Amylalkohol, Essig
lither, Aceton. 

Die Wirkung dieses reinen Haschiseh ist eine umstimmende. Anfangs 
wirkt er erregend, spater beruhigend und erweist sich daher als ein vor
treftliches Mittel fUr trubselige Gemuthskranke. Als Vehikel bez. Ge
schmaekeorrigens empfiehlt sieh Pulv. Coffeae tostae oder Pulv. Cacao. 

Bei Dosen von 0,02 gr tritt Erregung ein, welche bei Dosen von 
0,04 gr eine bedeutend gesteigerte ist. Eine Gabe von 0,06 gr erzeugt 
vollstandigen Hanfrausch mit nachfolgendem guten Schlaf, ohne Kopfweh. 
Nach dem Erwachen stellt sieh Durst und Hunger ein. Die Wirkung des 
Haschisch kommt nur in feiner Vertheilung (mit Caffee oder Cacao) zur 
Geltung. In Pillenform ist Haschisch fast unwirksam, am geeignetsten ist 
die Darreichung in Pastillenform. Am besten und sehnellsten scheint die 
Resorption vom Darm aus zu erfolgen. 

Cannabinonum. Flillt man aus dem oben besprochenen rein en 
Haschiseh das Tetanin durch Gerbsaure aus, so hinterbleibt unter 
Abscheidung von gerbsaurem Tetanin ein braunes Weichharz, 
welches Cannabi non genannt wird. Dem letzteren fehlen die an
regenden Wirkungen des Haschisch, welche auf dessen Tetaninge
halt zuri.ickzufUhren sind, vielmehr besitzt es rein schlafmachende 
Wirkung. 

Das Cannabinon hat das gleiche Aussehen wie der reme 
Haschisch, auch Losungsmitteln gegeniiber verhalt es sich genau 
wie diesel'. 

Die Anwendung des Cannabinons erfolgt gleichfalls in moglichst 
feiner Vertheilung, so in Pastillenform mit Pulv. Coffea tostae oder 
Pulv. Cacao combinirt. Die Dosis betragt 0,03 gr-O,l gr (0,1 gr die 
maximale Einzeldosis!). - Del' leichteren Dispensirbarkeit wegen 
wird das Cannabinon auch in einer mit Milchzucker bereiteten, 
10procentigen Verreibung dargestellt, deren Dosis Bach den vorigen 
Ausfiihrungen 0,3 gr-l gr betragen wiirde. 

Die Wirkung des Cannabinon ist eine rein schlaferregende. Dabei 
soil das Praparat vor anderen wesentliche Vorzuge besitzen. Es verursacht 
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keine Kopfschmerzen, keine Verstopfung; die Esslust wird bei seinem Ge-' 
brauch gesteigert. Bei Frauen wirkt es im Allgemeinen doppelt so stark 
als bei Mannern. Man fiingt daher bei jedem Patienten mit klein en Dosen, 
etwa 0,03 gr an. Fur Hysterische und Geisteskranke ist das Praparat 
warm empfohlen worden, bei Herzkrankheiten ist bei seiner Verwendung 
Vorsicht geboten. Das Gleiche gilt fUr alle Cannabis-Praparate. Es darf 
jedoch nicht verschwiegen werden, dass neuen Erfahrungen zufolge der 
Genuss von Cannabin on unter Umstanden recht bedenkliche Nebenwirkungen 
zur Folge haben kann, so dass bei seiner Dosirung Vorsicht dringend ge
boten erscheint. 

Aufbewahrung. Die angefiibrten Cannabis-Praparate sind vor
sichtig aufzubewahren. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Keratin-Praparate. 
Keratinpillen. Diinndarmpillen. 

Seit Hingerer Zeit schon war von Seiten der Aerzte der Wunsch 
geaussert worden, eine Arzneiform zu schaffen, welche es ermog
lichte, ein eingefiihrtes Medicament erst im Darme seine Wirkung 
entfalten zu lassen. Am meisten zu einer derartigen Verbesserung 
geeignet musste die Pillenform erscheinen; es handelt sich also nur 
darum, die Pillen so zu prapariren, dass sie den Magen unverlindert 
passiren und erst im Darme gelost werden, so dass dort die Wirkung 
des Medicamentes vol! und ganz zur Geltung gelangt. Dieses Pro
blem scheint zur Zeit dadurch gelost zu sein, dass die Form der 
keratinirten, d. h. mit einem Keratiniiberzuge versehenen Pillen in 
die Materia medica aufgenommen wurde. 

K era tin. Die oberste Schicht der Haut besteht aus Zellen
platten, welche sich von den tieferliegenden Zellen der Epidermis 
sehr wesentlich unterscheiden. Dieselben sind aus den tieferliegen
den Epidermiszellen durch eine chemische Metamorphose entstanden, 
welche man mit dem Namen Verhornung bezeichnet, die iibrigens 
nicbt etwa auf blosse Wasserabspaltung zuriickzufiihren ist. Diese 
oberste Hautschicbt fasst man mit gewissen, ihr morphologisch und 
chemisch nahestehenden Gebilden, wie Nag el, Kl a u en, H ufe, 
Haare, Federn, Stacheln, Horner, Schildpatt, unter dem 
Namen Horngewebe zusammen, an welches sich chemisch auch das 
Fischbein anschliesst. 

Behandelt man diese Horngebilde in fein zerkleinertem Zustande 
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'hintereinander mit geeigneten Losungsmitteln, z. B. mit siedendem 
Wasser, Alkohol, Aether, verdiinnten Sauren, so hinterbleibt ein in 
diesen Losungsmitteln unloslicher Riickstand, welcher Keratin oder 
Hornstoff genannt wird. Das reinste Product, ein weisses, fast 
aschefreies Pulver, erhalt man durch geeignete Behandlung aus der 
Schalenhaut des Hiihnereies, wahrend andere Horngebilde mehr oder 
weniger gefiirbte Keratinpraparate liefern. Die chemische Zusammen
setzung des Keratins schwankt in ziemlich weiten Grenzenj von 
gleichfalls sehr wechselnden Mengen mineralischer Substanzen ab
gesehen besteht es im Durchschnitt aus: 

Kohlenstoff 50-52,5 % Sauerstoff 20,7-25,0 % 
Wasserstoff 6,4-7 % Schwefel 0,7- 5,0 % 
Stickstoff 16,2-17,7 % 

Ein so dargestelltes Keratin ist in heissem Wasser, auch in ver
diinnten Sauren unloslich, wird aber bei Iangerer Einwirkung sowohl 
von Essigsaure, wie von Ammoniakfliissigkeit aufgelost. 

Solche Losungen von Keratin in Ammoniak oder Essigsaure 
benutzte Unna, welcher in Gemeinschaft mit Beiersdorf diese 
Materie bearbeitete, urn mit ihnen Pillen zu iiberziehen, welche den 
Magen unangegriffen passiren sollen und erst von der alkalischen 
Darmverdauung gelOst werden. Die ersten derartigen Praparate 
waren bereits 1883 auf der Hygiene-Ausstellung zu.Berlin vorgefiihrt 
worden, aber erst durch entsprechende Mittheilungen auf dem me
dicinischen Congress zu Berlin 1884 wurde ihnen die gebiihrende 
Aufmerksamkeit zu Theil. 

Zur Darstellung dieser Arzneiform bedarf man in erster Linie 
geeigoeter Keratinlosungen. Je nach der Art des medicamen
tosen Zusatzes benutzt man ammoniakalische odel' essigsaul'e Losun
gen. Es wird daher nothwendig seio, stets beide Arten von Losun
gen vorrathig zu halten. 

Darstellung. 10 Th. geschabte Federspulen werden mit einer Mischung 
aus 50 Th. Aether und 50 Th. Weingeist in einem geschlossenen Kolben 
8 Tage lang unter iifterem Umschiitteln ausgezogen, nach dem Abgiessen 
der Fliissigkeit mit lauem Wasser gut ausgewaschen, dann mit einer Losung 
von 1 Th. Pepsin und 5 Th. Salzsaure in 1000 Th. Wasser 1 Tag lang bei 
etwa 40 0 unter haufigem Bewegen in Beriihrung gelassen, abermals gut 
ausgewaschen und nach dem Trocknen mit 100 Th. Essigsaure 30 Stunden 
lang im Kolben mit Riickflusskiihler gekocht, worauf man vom ungelosten 
Theile durch Glaswolle abfiltrirt, das Filtrat in einer Porzellanschale zur 
Sirupdicke eindampft und den Riickstand, auf Glasplatten gestrichen, zur 
Trockne verdun stet. 
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Zur Her stell ung d er Kera tin I 0 s ungen lost man das er
haltene Keratin entweder in Eisessig oder Ammoniak event. unter 
massigem Erwarmen auf, lasst die Losung einige Zeit absetzen und 
giesst sie dann klar ab oder filtrirt sie durch Glaswolle. Am zweck
massigsten wird je eine essigsaure und eine ammoniakalische Losung 
vorrathig zu halten sein. 

Ammoniakalische Keratinlosung: 7 Th. Keratin werden 
durch Digeriren, event. unter massigem Erwarmen, in einer Mischung 
von je 50 Th. Liquor Ammonii caustici und 50 Th. Spiritus 
dil u t u s gelost. 

Essigsaure Keratinlosung: 7 Th. Keratin werden in 
100 Th. Essigsaure (Acidum aceticum glaciale) durch Digeriren, 
event. unter schwachem Erwarmen, geliist. 

Mit dies en Losungen sind die zu keratinirenden Pillen zu iiber
ziehen. Ob das verwendete Keratin brauchbar war, lasst sich durch 
den unten angegebenen Versuch mit Sch wefelcalciumpillen fest
stellen. 

Darstellung der Keratinpillen. Dem Ueberziehen der Pillen mit einer 
Keratinschicht lag, wie schon erwahnt, die Erwagnng zu Grunde, dieselben 
mit einerHiille (einem Panzer) zu umgeben, die ibre Auflosung durch den 
sauren Magensaft verhindern solIte. Tbeoretisch betrachtet musste ein von 
seinen im Magensaft loslichen Bestandtheilen befreites Keratin sich bierzu 
vortrefflich eignen. Practisch aber waren noch mancbe Schwierigkeiten zu 
beseitigen. Pillen, welche nach der gewobnlichen Methode, mit dem iib
lichen Wasserzusatz bereitet waren, trockneten naeh und nach etwas aus, 
der Keratinpanzer scbrumpfte, bekam Risse. Andererseits musste in Be
tracht gezogen werden, dass die Keratinhiille Feuebtigkeit durch sieh hin
durch diffundiren lasst, so dass, falls die Masse Pflanzenpulver oder andere 
quellbare Substanzen entbalt, die Continuitat des Keratiniiberzuges durch 
Quellung der Masse aufgehoben wird. Es haben sich infolge dessen in der 
Praxis nachstehende Grundsatze berausgebildet: 

Zur Bildung der Pillenmassen vermeidet man die Verwendung von 
Wasser oder wasserigen Substanzen, bedient sich hierzu vielmehr eines 
geschmolzenen Gemisehes von 1 Tb. gelben Wachses und 10 Th. Sebum 
oder 01. Cacao. Zusatze von pflanzlichen oder quellungsfahigen Substanzen 
sind nach Moglicbkeit auszuschliessen, dagegen lassen sich als Constituens 
Kaolin, Bolus, Kohlepulver verwenden. Hat man mit Hiilfe der 
Fettmischung und einer der angegebenen Substanzen das Medicament in 
Form von Pillen gebracht, so werden dieselben mit einer Hillle von Fett 
iiberzogen, indem man sie in geschmolzene Cacao butter taucht, hierauf 
werden sie, urn ibnen ein gefalligeres Aeussere zu verleihen, in Graphit
pulver rolirt und schliesslich mit einem Keratiniiberzuge versehen. Die 
letztere Operation geschieht in der ·Weise, dass man die Pillen mit der 
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fiir sie geeigneten (s. unten) Keratiniosung befeuehtet und Bodann in fort
wahrender Bewegung erhalt, bis das Losungsmittel verdun stet ist. Das 
Befeuehten muss so oft (bis zu 10 MaIen) geseheben, bis del' Ueberzug 
erfahrungsmassig stark genug ist. Die Pillen hierbei auf Nadein aufzu
spiess en , ist unzulassig, da der Ueberzug aueh nieht die geringste Lucke 
baben darf. 

Flii.ssigkeiten nicbt wasseriger Natur konnen durch Zusammen
schmelzen mit Wachs mit oder ohne Fettzusatz zur Pillenmasse ge
formt werden, wasserige Flii.ssigkeiten oder dii.nnfliissige Extracte 
werden mit Gummipulver oder Traganth verdickt und dann mit 
moglichst wenig quellbaren Pflanzenpulvern zur Masse verarbeitet. 
Unter Umstanden l1isst sich auch eine betrachtliche Menge del' eben 
angegebenen Fettmischung unter die Masse verarbeiten. Indessen 
lassen sich ganz allgemein gii.ltige V orschriften nicht aufstellen. 
Jeder Practiker wird nach den erorterten allgemeinen Gesichtspunkten 
das Richtige zu treffen leicht im Stande sein. Es wii.rde sich nun
mehr darum handeln, zu untersuchen, in welch en Fallen zum Kera
tiniren die essigsaure, in welchen die ammoniakalische Losung zu 
benutzen ist. Principiell wird die Entscheidung natii.rlich so aus
fallen, dass man stets diejenige Losung wahlt, welehe den medica
mentiisen Bestandtheil der Pillen moglichst nicht verandert. 

Es wird sich daher empfehlen: die essigsaure Losung zu 
benutzen bei Pillen, welche enthalten: Silbersalze, GoldsaIze, Queck
silbersalze, Eisenchlorid, Arsen, Kreosot, Salicylsaure, Salzsaure. 

Die ammoniakalische Losung dagegen bei solchen, welche 
Pankreatin, Trypsin, Galle, Ferrum sulfuratum einschliessen. 

Dagegen giebt es auch eine Anzahl chemisch neutraler Korper, 
bei denen es gleichgiiltig ist, welche Keratinlosung zur Anwendung 
kommt. Hierher gehiirt z. B. das Naphthalin. 

Bevor eine Keratinlosung practisch in Gebrauch genommen wird, 
ist es nothwendig festzustellen, ob dieselbe im Stande ist, Pillen 
mit einem genii.gend schii.tzenden Ueberzuge zu versehen. Zu diesem 
Zwecke fertigt man nach den oben gegebenen allgemeinen Anwei
sungen Probepillen an, deren jede 0,05 gr Calciumsulfid (Calcium 
sulfuratum) enthalt. Erzeugt eine solche Pille im VerIaufe einiger 
Stunden nach dem Einnehmen keinen ructus (Aufstossen) vou 
Schwefelwasserstoff, so ist der Keratinii.berzug als ein geniigender 
und ausreichender anzusehen. 

Anwendung finden die Keratinpillen in allen jenen Fallen, in denen 
man eine medieamentose Wirkung nieht im Magen, sondern erst im Darm 
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zur Entfaltung bringen will, also bei allen Medicamenten, welche die 
Magenschleimhaut reizen, wie S ali cy Is a ure, Que ck sil b erpra para t e, 
solchen, welche die Verdauungsthatigkeit des Magens beeintrachtigen, wie 
Tannin, Alaun, Bismuthnitrat, welche vom Magensaft zu unwirksamen Ver
bindungen zersetzt werden, wie Silbernitrat, Eisensulfid, Quecksilberjodide, 
ferner solchen, welche man miiglichst concentrirt in den Dilnndarm ge
langen lassen will, z. B. Alkalien, Seife, Galle und alle Wurmmittel. 

K e fi r. 
Kephir. Kapir. 

Dnter dem Namen Kumiss (Weinmilch) ist seit Jahren ein 
Getrank bekannt, welches bei den nomadisirenden Volkerschaften 
del' sUdostlichen Steppen Russlands als anregendes und ernahrendes 
Mittel eine ganz hervorragende Rolle spielt. . Seiner chemischen Zu
sammensetzung nach ist del' Kumiss im Wesentlichen weiter nichts 
als in alkoholischer Gahrung begritfene Stu ten m il c h. Die Ein
leitung del' weingeistigen Gahrung wi I'd von den Kirgisen und 
Baschkiren in del' Weise besorgt, dass sie die frischgemolkene 
Stutenmilch in grosse, aus gerauchertem Fell bereitete Schlauche, 
odeI' in holzeme BoUiche giessen, in welche alsdann ein eigenthiim
liches Ferment eingetragen wird. An Stelle des letzteren kann 
auch ein Rest von altern, noch in Gahrung begriffenen Kumiss -
Kot' genannt - zugegeben werden. Rei del' nun eintretenden 
Gahrung wird del' in del' Stutenmilch sehr reichlich (8-9 %) ent
haltene Milchzucker in Glykose verwandelt, die weiterhin zu Alko
hoI und Kohlensaure vergahrt. Die giinstigen Erfolge, welche man 
in Russland durch die Darreichung von Kumiss in Bezug auf den 
Stoffwechsel und die Ernahrung von Patienten erreichte, legten es 
nahe, dieses Praparat auch in anderen Landern zu bereiten. In
des sen stand dem die Thatsache entgegen, dass nur in Russland 
und zwar in den dortigen Steppen Stutenmilch ein relativ leicht 
beschaffbares Material ist. Man versuchte alsdann mit einigem Er
folge die Milch von Ziegen und Eselinnen, schliesslich diejenige 
von KUhen zu substituiren und bereitete zeitweise sogenannten 
"Kumiss" aus Kuhmilch, Wasser und Milchzucker unter Zusatz von 
etwas Hefe. 

Ein solcher kiinstlicher Kumiss wird nach Dujardin-B eaumetz 
in del' Weise bereitet, dass man 
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Trockene Hefe 
Zuckerpulver 
Wasser von 25 0 C.;;' 7,5 

1-2 Stunden lang sich selbst iiberHisst. Es tritt heftige Gahrung 
ein, worauf man das Gemisch unter U mschiitteln in Milch von 
14-17 0 C. einschiittet und die Flaschen verschliesst. Nach 48 Stun
den soil die Gahrung del' Lactose beendet sein. 

1m Jahre 1867 erschien eine Mittheilung von Dr. Sipowitsch, 
nach welcher die Hohenbewohner des Kaukasus ein dem Kumiss 
ahnliches, als Kefir bezeichnetes Getrank als Erfrischungs- und 
Nahrungsmittel gebrauchten. Etwa 10 Jahre spater erschien ·eine 
andere Abhandlung iiber den Kefir von Dr. Schublowsky, ein 
Beweis, wie wenig Beachtung der ersten Publication geschenkt 
worden war. Es folgten dann rasch hintereinander eine ganze 
Reihe von Mittheilungen und Schriften, so von E. Kern 1881, von 
W. N. Dimitrijew (1884 von Bothmann ins Deutsche iiber
tragen). H. S tru ve brachte 1884 in den Berichten del' deutschen 
chemischen Gesellschaft zwei Mittheilungen iiber den Gegenstand 
und seitdem wurde dem Kefir die ausgedehnteste Aufmerksamkeit 
zu Theil. 

Um nun von vornherein das Verhaltniss zwischen Kumiss und 
Kefir klarzustellen, sei nochmals betont, dass beide Gahrungs
producte von Milch, urspriinglich wahrscheinlich mit Hulfe des 
gleichen Fermentes hergestellt sind, dass aber der echte Kumiss 
lediglich aus Stutenmilch, der Kenr dagegen aus Kuhmilch gewonnen 
wird. Man kann daher ganz zweckmassig auch den Kefir als 
Kumiss aus Kuhmilch bezeichnen. 

Zur Darstellung des Kefir bedarf man ausser der Kuhmilch 
noch des eigenthiimlichen Kefirfermentes, mit welchem wir uns 
zunachst besch1iftigen wollen. 

Das Kefirf ermen t. Die Hohenbewohner des Kaukasus be
rei ten ihren Kefir mit Hulfe eines eigenthiimlichen Fermentes, wel
ches sie wie der Brauer die Bierhefe und der Backer den Sauer
teig stets von Neuem sich bilden lassen. W oher die ersten Bereiter 
des Kefi.r dieses Ferment entnahmen, ist vorHiufig vollstandig un
bekannt, nicht unmoglicb ist es, dass das Kefirferment urspriinglich 
nichts anderes als gewohnliche Hefe war, welcbe sich im Verlaufe 
der Zeit zu dem modificirte, was wir gegenwartig Kefirferment 
nennen. So viel stebt fest, dass Ed. Kern am 1. December 1884 
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III der Kaiserlichen Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau einen 
Vortrag iiber ein neues Milchferment aus dem Kaukasus hielt und 
die von ihm mitgebrachten "Kefirkiirner" vorzeigte. 

In lufttrocknem Zustande bildet das Kefirferment schmutzig 
gelbliche, bis gelbliche Kliimpchen, die namentlich in Milch leicht 
quellen, dabei an Volumen zunehmen und alsdann elastische, mehr 
weissliche, blumenkohlartige Gebilde darstellen. H. Struve hat das 
lufttrockne Ferment analysirt und nachstehende Zahlen gefunden. 

In 100 Th. lufttrockner Kefirkiirner waren enthalten: 

·Wasser 
Fett 
Peptonartige Substanz, loslieb in Wasser 
Prote'insubstanz, loslich in Ammoniak 

- KaJi . 
Unloslicher Riiekstand . . 

11,21 % 
3,99 -

10,98 -
10,32 -
30,39 -
33,11 -

100,00 %. 
Betrachtet man das Ferment unter dem Mikroskope, so sieht 

man, dass es ein inniges Gemenge zweier niederer Pilze, namlich 
von Hefezellen, Saccharomyces cerevisiae Meyen und einer 
Bacterienart ist, die zur Art Bacillus gerechnet wird und von Kern 
wegen ihrer Neigung, an beiden Enden Sporen zu bilden, Disp ora 
caucasica genannt wurde. Neben diesen beiden Organismen finden 
sich noch cylindrische oder viereckige Zellen, welche von Sarokin 
fUr OIdium lac tis (Bacillus acidi lactici) angesehen werden. 

Struve hat auch den in obiger Analyse angegebenen unliis
lichen Riickstand mikroskopisch untersucht und gefunden, dass 
gerade dieser im Wesentlichen aus Zellen von Saccbaromyces cere
visiae Meyen, innig gemengt mit Dispora caucasica besteht, und dass 
nur in einzelnen Fallen, gleichsam als zufallige Beimengungen, Lep
tothrix-Ketten und O'idium lactis eingelagert sind. Die Bacterien 
bilden die Hauptmasse der Kliimpchen; die feste, elastische, schlei
mige Masse der letzteren riihrt von ihnen her. 

Wie Kern in seiner Arbeit bemerkt, bietet das Kefirferment ein 
interessantes Beispiel von geselligem Zusammenleben (Commensalis
mus) der Hefezellen und der Bacterien. 

Wesentlich fUr das Zustandekommen eines guten Kefirgetrankes 
ist nun die Qualitat des verwendeten Fermentes. In letzter Instanz 
wird ja allerdings erst der Versuch entscheiden lassen, ob dasselbe 
brauchbar ist oder nicht. Indessen giebt es doch auch einige physi-
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kalische Merkmale, welche die Entscheidung erleichtern. Das luft
trockne Ferment muss zunachst gelblich aussehen (griinliche Korner 
sind in der Regel unbrauchbar) und in Wasser oder Milch nach 
4-5 Stunden zum 3-4 fachen seines Volumens aufquellen, dabei 
eine elastische, derbe, keineswegs schmierige Masse bilden. - Abel' 
auch ein ursprunglich gutes und brauchbares Ferment kann bei ver
kehrter Behandlung seine fermentativen Eigenschaften ganz einbiissen 
oder sehr schlechte Kefirpraparate liefern. Daran also wolle man 
festhalten, dass nul' ein gutes Ferment einen wirklich guten Kefir 
liefert, dass dagegen ein schlechtes Ferment nicht bios unbrauch
bares, sondern Bogar direct schadliches Getrank erzeugt. \Vie lange 
der lufttroclme Pilz seine fermentativen Eigenschaften behalt, ist 
noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt. Immerhin kann man, 
ohne einen Irrthum zu begehen, annehmen, dass dies mindestens 
fUr die Dauer eines Jahres del' Fall ist. - Als Verflilschlingen bez. 
Verunreinigungen des aus Russland importirten Fermentes sind beob
achtet worden: Brotkrumen, Mehl- und Hefekliimpchen, Fellstucke; 
auf solche Beimengungen ist scharf zu achten, da sie das Getrank 
ungeniessbar zu mach en vermogen. 

Bereitung des Kefir. Die lufttrockenen Kefirknollen werden mit 
Wasser von 30 0 C. iibergossen und einige (4-5) Stunden sich selbst iiber
lassen. Sie quellen in diesel' Zeit zum 2-3 fachen ihres Volumens auf und 
schwimmen an der Oberflache. Man giesst nun das Wasser ab und wascht 
die Knollen durch mehrmaliges Schiitteln mit destillirtem Wasser gut abo 
Alsdanu iibergiesst man sie mit dem zehnfachen Gewicht del' lufttrockenen 
Koollen an Milch, welche vorher abgekocht und alsdann auf + 20 0 C. ab
gekiihlt wurde und sehiittelt die Misehung wahrend del' Tageszeit stiindlieh 
einmal urn, so dass die oben aufsehwimmenden Pilze zu Boden sinken. 
Diese Procedur erneuert man jeden Morgen und Abend und zwar so, dass 
man die alte Mileh weggiesst, und nach dem Abspiilen der Korner mit 
Wasser frisehe 1) aufgiesst, bis naeh 5-7 Tagen del' Geruch des Gemisches 
ein rein sauermilchartiger geworden ist und die Kefirkorner nach oben 
steigen, also vollkommen aufgequellt sind. - Nunmehr sind sie zum An
setzen reif! Man iibergiesst sie mit dem zehnfachen Gewicht der luft
trocknen Korner an abgekochter und spater auf + 20 0 C. abgekiihlter Milch, 
lasst das Gemisch unter bisweiligem Umschiitteln 1/2-1 Tag stehen, colirt 
dnrch Gaze und kann das zuriickbleibende Ferment nun zu einem weiteren 
Ansatz benutzen. Von der Colatur werden je 75 ccm in eine wohl gerei
nigte Champagnerflasche gegossen, diese hierauf mit abgekochter und auf 
+ 20 0 C. abgekiihlter Milch nahezu angefiillt und gut verschlossen (Patent
verschluss ist am empfehlenswerthesten). 

1) Es ist immer abgekochte und wieder erkaltete Milch verstanden. 
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Die so gefUllten Flaschen werden nun, indem man sie bisweileg um
schiittelt, bei einer 15 0 C. nicht iibersteigenden Temperatur stehen gelassen; 
der Inhalt kann in 1-2-3 Tagen genossen werden. 

Zu beachten ist, dass bei der Bereitung die allerpeinlichste Sauberkeit 
statthaben muss; so mussen alle Gerathschaften, die mit dem Ferment 
irgend wie in Beruhrung kommen, unmittelbar nach dem Gebrauche mit 
siedendem Wasser, am besten mit Wasserdampf, gereinigt (sterilisirt) wer
den. Den Pilzen selbst ist die grosste Sorgfalt zu widmen. Mindestens 
zweimal in der W oche miissen sie aus der Milch herausgenommen und 
mit Wasser, schliesslich mit einer 0,5 procentigeu Sodalosung abgewaschen 
werden. Dnter diesen Umstanden behalten sie ihre fermentativen Eigen
schaften lange Zeit und gedeihen, resp. wachsen recht gut. Als wichtig 
wird ferner iibereinstimmend von mehreren deutschen Practikern angegeben, 
dass abgekochte und wieder erkaltete Milch angewendet wird; man soil 
so ein gleichmassigeres, auch wohlschmeckenderes Getrank erzielen als 
mit roher Milch. (Neuss, Rudeck.) 

Fur Bereitung von Kefir in grosserem Maassstabe hat R u dec k 
einen Apparat construirt, der an Einfachheit nichts zu wiinschen 
iibrig lasst. (Ph. Ztg. 1886 No. 39.) - Der zur Aufnahme der Milch 
bestimmte Kessel (3(3 ist durch den nach der Peripherie hin aufklapp
baren zweitheiligen Deckel m in b geschlossen. Durch .die Mitte des 
Deckels geht das BIechrohr r, welches, in s drehbar eingelassen, das 
siebartig perforirte, mit dem abnehmbaren Deckel D versehene Ge
fass K tragt. Die Bereitung des Kefirs geschieht hiermit in der 
einfachen Weise, dass der Behalter K mit dem ordnungsmassig vor
bereiteten Kefirferment gefiillt wird. Hierauf bringt man in das Ge
fass (3 (3 die zu verarbeitende Milch und versetzt den Behalter K 
durch Drehen der Kurbel in rotirende Bewegung. Hierdurch wird 
das Ferment auf die es umgebende Milch iibertragen. Nach einiger 
Zeit unterbricht man die Bewegung und fUIlt die Milch durch den 
Hahn v in starkwandige Flaschen abo 

N och sei einer von Russland aus empfohlenen Bereitungsweise 
Erwahnung gethan, welche besonders fiir den Hausgebrauch sich als 
praetisch erweisen diirfte 1). Sie setzt, von Milch abgesehen, niehts 
weiter als eine einzige Flasche guten Kefirs vorans. - Man be
sorgt sich eine Flasche guten Kefirs, trinkt dieselbe bis auf 1/5 ihres 
Inhaltes aus, flillt sie darauf wieder mit vorher abgekochter Milch 
von 200 C. naeh, verstopft die Flasehe gut und setzt sie einer Tem
peratur von 200 C. aus, wobei sie stiindlieh gut durehgesehiittelt 

1) Nach Rudeck ware dieses Verfahren nicht zu empfehlen; dagegen 
hat es mir Dr. P I ask u d a in CoIn als brauchbar erkliirt. 
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weregn muss. 1m Sommer muss sie IIll Keller aufbewahrt werden. 
Nach zweimal 24 Stun den erhalt man einen guten zweitagigen Kefir. 
Nachdem man die Flasche wiederum bis auf l/S ihres Inhaltes ge
leert, fUllt man sie wieder mit Milch voll u. s. w. Die namliche 
Flasche kann auf diese Weise monatelang dienen. Es ist ein Fall 
bekannt, wo eine ganze Familie ninf Monate lang ihren Kefirbedarf 
von einer einzigen Flasche fertigen Kefirs decIde. Selbstverstandlich 
kann man die Originalflasche, anstatt einen Theil zu verbrauchen, 
auch benutzen, um 5 Serien anzusetzen. 

Diese Darstellungsweise ist urn so beachtenswerther, als zur 
Zeit der Preis guter Kefirk6rner noch ein ganz respectabler ist. 

Behandlung des Kefirfermentes. Wie schon erwahnt wurde, 
wachsen die Kefirkorner am besten in Milch; ihre Entwickelung geht im 
Friihjahr und im Sommer am lebhaftesten vor sich, weniger lebhaft in der 
kiihlen Jahreszeit. Je Mter man die Milch wechselt, und je mehr Milch 
man aufgiesst, desto enel'gischer ist das Wachsthum; bei 2-3 maligem 
taglichen Wechseln der Milch kann sich die Quantitat des Fermentes 
innerhalb 14 Tagen auf das Doppelte vermehren. Wunschenswerth ist" es, 
dass die Grosse der einzelnen Korner uber die einer Wallnuss nicht hin
ausgeht. Lasst sich durch Schiitteln in dem Ansatzgefasse eine Vertheilung 
etwaiger grosserer Massen nicht erzielen, so ist es nothig, die grosseren 
Stucke mit den Fingern durch sanften Druck zu zerkleinern. 
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Auch wiihrend das Ferment bei der Kefirbereitung functionirt,out es 
nothig, dasselbe wie schon vorher angegeben wurde, bisweilen zu waschen 
und mit diinner Sodalosung zu entsauern. 

Will man im Gebrauch gewesene Kefirkorner trocknen, so miissen 
sie aus der Milch herausgenommen und solange sorgfiiltig durchwaschen 
werden, bis das abfliessende 'Vasser vollkommen rein ablauft. Hierauf 
breitet man sie auf ein sauberes Leinentuch odeI' auf Filtrirpapier aus und 
legt sie womoglich an einein der Luftcirculation giinstigen Orte in die 
Sonne. Sie nehmen beim Trocknen allmalig Pilzgeruch und gelblicbe 
Fiirbung an. Wiirde das Trocknen unter ungiinstigen Bedingungen (feuch
tel' Platz, mangelbafte Luftcirculation) vorgenommen werden, so konnten 
die Pilze schimmeln, was natiirlich nicht wiinschenswerth ist. In gut ge
trocknetem Zustande behalt das Ferment lange Zeit (1 bis 2 Jahre) seine 
fermentativen Eigenschaften, doeh kommt es vor, dass bei Benutzung lange 
Zeit aufbewahrter Korner die ersten Kefiransatze weggegossen werden 
miissen und erst spatere Ansatze branehbare Getranke liefern. 

Krankheiten des Fermentes. Eine wiederholt und unzweifel
haft cOllstatirte Krankheit der Kefirkorner ist das Sehleimigwerden 
derselben. Man beobachtet, dass unter den gesunden, derbelastisehen 
Kornern plotzlieh einige sieh mit einer Sehleimschicht iiberziehen, 
ganz weich werden und sieh zwischen den Fingel'll leieht zerdriieken 
lassen. Diese Krankheit scheint ansteekend zu sein, und wenn man 
nieht friihzeitig eingreift, erkranken die zur Zeit noch gesunden 
Korner gleiehfalls. Die Ursache der Krankheit ist gegenwartig noeh 
nicht definitiv festgestellt, doeh vermuthet man in ihr die Thatigkeit 
eines specifischen Mikroeoecus. Die Behandlung ist damit zu be
ginnen, dass man die erkrankten Korner sorgfaltig ausliest und den 
gesunden nun eine urn so erhohte Aufmerksamkeit zuwendet, indem 
man die Mileh haufig weehselt und das Ferment iifter mit destil
lirtem Wasser abwaseht. 

Zur Regenerirung del' kranken Korner wird auch vorgesehlagen, 
dieselben einige Zeit III 3 proeentiger Borsaurelosung zu belassen 
und sie alsdann rasch zu trocknen. 

Die chemischen Vorgange bei der Kefirbildung. 

Die Theode del' Kefirbildung, wenn man so sagen darf, ist 
durchaus noeh nieht so klipp und klar als es wohl wiinschenswerth 
ware. 1m Naehstehenden sei indessen ein Yersuch gemaeht, die 
wichtigsten thatsaehlichen Momente zu skizziren. 

Die Milch enthalt bekanntlich, von Wasser und einer klein en 
Menge unorganiseher Salze abgesehen, Eiweissstoffe, Butterfett 



336 Kefir. 

undliM ilc h z ucke r. Dabei ist gegenwartig die Ansicht ziemlich 
allgemein acceptirt, dass die verschiedenen, hier in Frage kommen
den Milcharten, namlich Frauenmilcb, Kuhmilch und Stutenmilch, 
sich qualitativ nicht von einander unterscheiden, dass die unter 
ihnen existirenden DifIerenzen vielmehr lediglich auf quantitative 
Unterschiede zuruckzufiihren seien. Die Thatsache, dass das Casein 
der Frauenmilch in feineren Flocken gerinnt, als dasjenige der Kuh
milch, beruht demnach nicht auf qualitativen Unterschieden del' in 
Frage kommenden Caselne selbst, vielmebr darauf, dass die Frauen
milch eine verhaltnissmassig grossere Menge Hemialbumose oder 
Propepton enthalt als die Kuhmilch. 

Procentische Zusammensetzung des Eiweisses der 
(na ch Schmidt) 

CaseIn Albumin I Hemialbumose 

Kuhmilch 87,3 8,2 4,5 
Frauenmilch 45,7 24,2 30,1 

Auf die Kuhmilch wirkt nun das Kefirferment ein, in welchem 
wir wesentlich drei Pilzformen: Saccharomyces cerevisiae M eye n, 
Dispora caucasica und Bacillus acidi lactici unterschieden haben. 
Jedem dieser drei Organismen falit bei der Kefirbildung anscheinend 
eine besondere Rolle an. Die Hefe spaltet einen Theil des vorhan
den en Milchzuckers in Alkohol und Kohlen saure, ein anderer 
Theil des Milchzuckers aber wird von dem Milchsaureferment, B. acidi 
lactici, in Milchsaure verwandelt. Die letztere wirkt auf das in del' 
Milch geloste CaseIn ein \IDd bringt es zum Gerinnen. Da aber die 
Bildung del' Milchsaure eine allmalige ist, so erfolgt auch die Ab
scheidung des CaseIns allmalig, und zwar in sehr feine n Flocken 
ahnlich denjenigen, wie sie in geronnener Frauenmilch vorhanden 
sind. Ausserdem wirkt aber die gebildete Milchsaure zugleich auf
lOsend auf das in feinen Flocken ausgeschiedene CaseIn, indem sie 
dasselbe in Hemialbumose odeI' Propepton, jene Verbindung ver
wandelt, welche den Uebergang des Albumins zu den Peptonen 
bildet. Zugleich werden auch der Dispora caucasica - ob mit Recht 
bleibe dahingestellt - peptonisirende Eigenschaften zugeschrieben, so 
dass man unter Berucksichtigung dieser Thatsachen die sich ab
spielenden Vorgange dahin zusammenfassen kann, dass unter dem 
Einfl.uss des Kefirfermentes in der Milch. gebildet werden: Alkohol, 
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Kohlensaure, Milehsaure, Hemialbumose und Pepton, wahrend das CaseIn 
in zarten Flocken ausgesehieden wird, welche das Butterfett einhilllen 
und sieh durch sanftes Schiitteln emulsionsartig vertheilen lassen. 

Da nun del' Process ein eontinuirlich fortsehreitender ist, so ist 
von vornherein anzunehmen, dass die quantitativen Verhaltnisse, in 
denen jene Bestandtheile sich vorfinden, abhangig sein werden von 
der Zeitdauer, wahrend welcher man das Ferment einwirken lasst. 
Diese Versehiedenartigkeit tritt in den nachstehenden Analysenresul-' 
taten deutlieh zu Tage. Principiell 1St bei der Kefirbereitung darauf 
hinzuwirken, dass die alkoholische Gahrung in den Vordergrund 
tritt und die Milchsauregahrung eine beschrankte bleibt. Man er
reicht dies dadurch, dass man den Gahrungsvorgang sieh bei einer 
15° C. nicht iibersteigenden Temperatur abspielen lasst. 

Es zeigt sich einerseits (aus der Analyse von Tuschinsky), 
dass thatsachlich eine Umwandlung des Milchzuckers in Milch
saure bez. in Alkohol stattfindet, andererseits (aus der Analyse von 
Dr. Weber), dass der Gehalt an diesen Umwandlungsproducten mit 
der Dauer der Einwirkung steigt. 

Analyse von Dr. Weber in Zurich. 

In 100 Theilen 

Eiweissstoffe . 
Lactose. 
Fett. . 
Milchsaure. 
Alkohol 
Salze 

1
2-3lagiger 13-4 tagiger 

Kefir Kefir 

3,30 
1,93 
2,25 
0,35 
0,53 
0,70 

3,25 
0,80 
2,25 
0,63 
1,30 
0,71 

Analyse von Tnschinsky in Jalta. 

Milch I Zweitiigiger Kefir 
In 1000 Theilen Spec. Gew. aus abgerahmter Milch 

1,028 1) Spec. Gew. 1,026 

Eiweissstoffe 48,0 38,000 
Fett 38,0 20,000 
Lactose 41,0 20,025 
Milchsiiure 9,000 
Alkohol . 8,000 
Wasser und Salze 873,0 904,975 

1) Die Zahlen beziehen sieh hier auf Vollmileh, wahrend zur Bereitung 
des Kefir - was iibrigens nicht empfehlenwerth ist - abgerahmte Milch 

Fischel'. 6. Aufl. 22 
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Nach diesen Gesichtspunkten pflegt man nun von schwachem 
und vom starke m Kefir zu sprechen und versteht unter ersterem 
ein solches Praparat, bei welchem die Fermentation. noch in den 
Anfangen besteht, unter letzterem ein solches, bei welchem sie eine 
hOhere Entwickelung aufweist. Es ist wohl auch die Ansicht ausge
sprochen worden, "schwacher Kefir ist zweitagiger, starker drei- bis 
viertagiger". Solche Angaben sind indessen mit Vorsicht aufzu
·nehmen. Gerade Gahrungsvol'gange sind in ihrem Verlaufe von be
gleitenden Umstanden wesentlich abhangig. Und wie es Niemandem 
einfallen wlirde zu behaupten, ein nach der und der Methode ge
brautes Bier muss nach zwei Tagen diesen und nach vier Tagen 
jenen Character aufweisen, so wird man sich auch beim Kefir danach 
rich ten miissen, welche Beschaffenheit er nach einer vorher nicht zu 
bestimmenden Zeit haben soIl und nicht seine Trinkbarkeit von 
der Zeit abhangig zu machen haben. Temperatur, Wirksamkeit des 
Fermentes und die bei der Darstellung angewendete Sorgfalt (haufiges 
Schiitteln) bilden durchaLls nicht zu unterschatzende Factoren. 

1m Allgemeinen lasst sich nur so viel sagen, dass der sog. 
schwache Kefir, wie er durchschnittlich nacb 1-2 Tagen resultirt, 
weniger sauer und von dickfliissigerer Consistenz ist als der sog. 
stark ere , wie er nach durchschnittlich 3 tagiger Einwirkung sich 
bildet. Bei noch langerem Stehen wird er immer saurer und dlinn
fliissiger und in diesem Zustande nur von wenigen Personen gut ver
tragen. Man sieht, es ist hier wie mit der Beurtheilung aller Ge
tranke; die Erfahrung lasst sich nicht durch Regeln ersetzen! 

Nach Biel, dessen Arbeiten zur Kenntniss des Kefirgetrankes 
wesentlich beigetragen haben, ist die leichtere Verdaulichkeit des 
Kefir gegeniiber del' Kuhmilch neben dem reichlichen Gehalt an 
Alkohol und Kohlensaure in der veranderten Beschaffenheit des 
CaseIns begriindet. Das letztel'e ist im Verlaufe des Gahrungsvor
ganges aus seiner natlirlichen Verbindung mit Kalk (die Kuhmilch 
enthalt Case'incalciumphosphat) in Freiheit gesetzt und hat die 
Eigenschaft, durch Magensaft zu gerinnen, verloren. Zu gleicher 

. Zeit erIeiden die Eiweissstoffe der Milch im VerIaufe der Peptoni
sirung Veranderungen, indem sie in Acidalbumin, Hemialbumose und 
Pepton iibergehen. 

verwendet wurde; es ergiebt sieh hieraus die Differenz bei dem Eiweiss
und Fettgehalt. 
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Analysen von Kefirgetrank nach Dr. Biel. 

1 tiigiges I 2 Higiges I 3tagiges 
In 100 Theilen 

Kefirgetrank 

Milchsaure . 0,540 0,5625 0,6525 
Milchzucker 3,75 3,22 3,094 
CaseIn 3,34 2,872 2,997 
Albumin. 0,115 0,03 
Acidalbumin 0,095 0,1075 0,250 
Hemialbumose . 0,190 0,2815 0,4085 
Pepton O,035 0,046 0,0815 
Alkohol . nicht bestimmt 

Physikalische Eigenschaften. Aeusserlich stellt sich em guter 
Kefi.r als eine stark mussirende, schaumige Fliissigkeit dar von der 
Consistenz des Rahmes, von angenehm sauerlichem Geschmack und 
dem Geruche nach frischem sauren Rahm oder nach Buttermilch. 
Er muss das gefiillte Casei'n in iiusserst feiner, emulsionsartiger 
Vertheilung enthalten, auf der Zunge diirfen sich Gerinnsel nicht 
bemerkbar machen. Hatten sich nach einiger Zeit der Ruhe zwei 
gesonderte Schichten gebildet, so muss ein sanftes Neigen der Flasche 
geniigen, urn die urspriingliche Emulsion wieder herzustellen. - Soge
nannter stiirkerer Kefir ist etwas saurer an Geschmack, ein wenig 
diinnfliissiger, auch enthiilt er erheblich mehr Kohlensiiure. 

Ob ein Priiparat zum Trinken reif ist, sieht man in geschlossener 
Flasche qaran, dass der beim Schiitteln sich bildende Schaum erst 
nach einigen Minuten wieder verschwindet. 

Wirkung und Anwendung. Der Werth des Kefirs ergiebt sich nach 
dem Gesagten eigentlich von selbst. Ein Getrank, welches dem Organis
mus CaseIn in so feiner Vertheilung, Hemialbumose in relativ bedeutenden 
Quantitaten zufiihrt, muss als ein wichtiges diatetisehes Praparat angesehen 
werden. Dazu kommt, dass die in ihm enthaltene Kohlensaure einen 
wohlthiitig reizenden Einfluss auf die Magenschleimhaut ausiibt, dass ferner 
der eingefiihrte Alkohol gleiehfalls befOrdernd auf den Gesammtstoft'weehsel 
einwirkt. Die Milehsaure unterstiitzt in geeigneter 'Veise die Functionen 
des Magens, und die im fertigen Getrank noeh vorhandene Dispora cau
easiea soll peptonisirende Eigenschaften besitzen. Das V oransgesehickte 
als richtig angenommen, wird der Kefir in allen jenen Znstanden zu em
pfehlen sein, welehe auf Ernahrungsstorungen zuriickzufiihren sind, also 
bei Anamie, Abmagerung und Krafteverfall. Bei Phthisis vermag er wohl 
das Allgemeinbefinden zu heben, nicht aber die Krankheit zu heilen. In 
allen Fallen doeumentirt sieh ein giinstiger Erfolg der Kefirkur auf das 

22* 
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Pragnanteste durch eine baldige ZUI!abme des Kiirpergewicbtes. In wie 
weit der Kefit' zur Ernabrung von Kindern, namentlich Sauglingen, dienen 
kann, muss abgewartet werden. 

Man beginnt die Kur mit Quantitaten von etwa 300 ccm nnd steigt 
allmalig bis iu 1,5 Liter, indem man je ein Glas einige Zeit vor oder 
nach den Mahlzeiten nimmt. Es empfiehlt sich, ein Glas niemals auf 
einen Zug, sondern in Absatzen zu leeren und alsdann sich einige Bewe
gung zu machen. Als bemerkenswerthe Beobachtung verdient diejenige 
registrirt zu werden, dass schwaeher Kefir stuhlbefiirdernd, starkerer da
gegen stopfend wirkt. 

Ueber den Zeitraum, welchen eine Kefirkur umfassen soli, sind die 
bedeutendsten Practiker dariiber einig, dass man ihn so lange trinken soli, 
als er gut bekommt und gut schmeckt. Sobald Widerwillen gegen Kefir
genuss sieh einstellt, soil man die Kur abbrechen. 

Eine Mittheilung K 0 gel man n' s, dass das namliche Getrank 
auch ohne Benutzung von Kefirkornern durch Zusatz von saurer 
Milch zu frischer Milch bereitet werden konne, ist als unzutreffend 
zuruckzuweisen, seitdem beobachtet wurde, dass in solchen Getranken 
Alkobol nicht anwesend ist. - Etwas anderes freilich ist es, ob 
nicht einem solchen Praparate ein dem Kefir analoger diatetischer 
Werth zukommen durfte. Diese Frage ist zur Zeit noch nicht ent
schieden, auch nur von secundarem Interesse, da die Zuchtung aus
reichender Mengen von Pilzen ja keine Schwierigkeiten bieten kann. 

Ichthyol-Praparate. 

Un tel' diesem Namen werden eine Rcihe von Praparaten zu
sammengcfasst, welche sammtlich die Salze einer Saure, der I c h
thyolsulfosaure, sind, deren medicinische Wirkung zur Zeit 
ziemlich ausfuhrlich behandelt wird, uber deren chemische Zu
sammensetzung aber nur sehr sparliche Mitthcilungen fliessen. 

Bei See f el d in Tirol findet sich in machtigen Lagern und 
ganz bedeutender Hohe (3-4000 Fuss) libel' dem Meeresspiegel ein 
bituminoses Gestein, welches nach den in ihm enthaltenen, zum 
Theil noch vorzuglich erhaltenen Petrefacten die animalischen Ueber
reste von vorweltlichen Fischen und Seethieren enthiilt. Solche 
Petrefacten von ausgezeichneter Schonheit und in selten gut erbalte
nem Zustande erregten beispielsweise auf der Ausstellung gelegent
lich del' Naturforscher-Versammlung zu Berlin das Interesse der 
Palaeontologen in bohem Grade. - Dieses bituminose Gestein liefert 
bei seiner trocknen Destillation neben einem zum Theil schwer 
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fluchtigen bez. nicht fluchtigen Riickstande ein fliichtiges Oel, wdches 
hier als rohes Ichthyolol oder Ichthyolrohol bezeichnet werden 
solI. Der Name Ichthyol, von dem griechischen W orte IZar5, Fisch 
abgeleitet, soll die Provenienz der Praparate von Fischen zum Aus
druck bringen. 

Dieses Rohol bildet ein braungelbes, vollkommen durchsichtiges 
Oel, des sen spec. Gewicht etwa 0,865 betragt. Es besitzt einen 
eigenthiimlich durchdringenden, nicht naher zu characterisirenden 
aromatischen Geruch und ist in Wassel' so gut wie unloslich. Es 
siedet zwischen 1000 und 225 0 C. Unterwirft man es einer groben 
fractionirten Destillation, so gehen etwa 6% zwischen 100 und 120° 
uber, 53% zwischen 120-160°, bis 33% zwischen 160-2250, und 
5 bis 6% sieden bei 225-255° C. Die verschiedenen Fractionen 
besitzen einen eigenthiimlichen Geruch, welchel' an denjenigen der 
Mercaptane und zugleich an den Geruch del' Paraffin - oder Grenz
kohlenwasserstoffe erinnert. Durch verdunnte Sauren wird dem 
Oel eine nicht unbetriichtliche Menge stickstoffhaltiger Basen ent
zogen, unter denen sich unzweifelhaft das Chinolin und dessen Ho
mologe befinden. Durch Alkalien konnen dem RohOl etwa 0,8% 
vorlaufig nicht naher characterisirter organischer Sauren entzogen 
werden. Letztere sind in Aether loslich und reduciren alkalische 
Kupferlosung. Phenolc sind in dem Oele nicht aufgefunden worden. 

Wird das Oel neb en concentrirter Schwefelsaure unter eine 
Glasglocke gesteUt, so farbt sich die Schwefelsaure bald violett bis 
blall. Durch die Dampfe rauchender Salpetersaure wird das Oel 
schon roth gefarbt. Beide Farbenreactionen treten nicht ein, wenn 
man das Oel direct mit den genannten Sauren mischt, weil in die
sem Faile sehr schnell eine heftige Reaction erfolgt, die zur Bildung 
wciterer U m wandlungsproducte flihrt. Die Analyse des Oeles ergab 
die folgende procentische Zusammensetzung: 

I II 
Kohlenstoff 77,25 77,94 
Wasserstoff 10,52 10,48 
Schwefel 10,72 
Stickstoff 1,10 

99,59 

Berechnet man das Atomverhaltniss von Kohlenstoff und Schwefel, 
so ergiebt sieh, dass auf 28 Atome Kohlenstoff ungefahr 11/2 Atome 
Sehwefel kommen. 
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Durch Kochen mit wasserigem oder alkoholischem Kali wird aus 
dem Oele kein Schwefel abgespalten, ebensowenig bei der Behand
lung mit Natriumamalgam. Beim Erwarmen mit Jodmethyl entsteht 
keine krystallinische Verbindung, wie dies von den Sulfiden der 
fetten Reihe bekannt ist. 

Acidum sulfoichthyolicum. Ichthyolsulfosaure. 

Darstellung. Das Ichthyol-Rohiil wird mit einem Ueberschuss von 
concentrirter Schwefelsiiure vermischt. Unter freiwilliger Erwiirmung bis 
auf 100 0 C. bildet sich Ichthyolsulfosaure, wobei Strome von schwefliger 
Saure entweichen. Nach Beendigung der Reaction wird das Reactions
product mehrere Male mit concentrirter Kochsalzlosung behandelt, urn 
freie Schwefelsaure und schweflige Saure zu entfernen. Die in Wasser 
sehr leicht liisliche Ichthyolsulfosaure ist in concentrirter Kochsalzlosung 
unloslich und scheidet sich auf ihr als dunkle extractahnliche Masse abo 

Die so dargesteIlte Ichthyolsulfosaure, welcher nach Baumann 
und S cho tten in wasserfreiem Zustande die Formel C28 H36 83 Os H2 
zukommen wiirde, enthalt noch unverandertes fliichtiges Oel, durch 
welches i-hr characteristischer Geruch bedingt wird. Man konnte 
dieses fliichtige Oel durch Destillation mit Wasserdampf abscheiden, 
indessen erfahrt die Saure selbst hierbei tiefgreifende Zersetzungen, 
so dass auf diesen Reinigungsprocess verzichtet wird. 

Diese beilaufig bemerkt z wei bas i s c he Ichthyolsulfosaure ist 
das Ausgangsproduct der verschiedenen Ichthyolpraparate, welche 
die Salze der Ichthyolsulfosaure reprasentiren und durch Sattigung 
der Ichthyolsulfosaure mit Basen erhalten werden. Die wichtigsten 
dieser 8alze sind zur Zeit das ichthyolsulfosaure Ammonium, Natrium, 
Lithium, Zink, Quecksilber. 

Ammonium sulfoichthyolicum, Ammoniumsulfichthyolat, 
Ichthyol. C28 H36 S3 0 6 (NH4)2. Dieses Praparat wird nach Unna's 
V orschlag zur Zeit als I c h thy 0 I schlechthin bezeichnet. 

Seine Darstellung geschieht einfach dadurch, dass die freie 
Ichthyolsulfosaure mit starkstem Ammoniak neutralisirt wird. 

Es bildet eine rothbraune, klare sirupdicke Fliissigkeit von 
brenzlich-bituminosem Geruch und Geschmack, beirn Erhitzen unter 
starkem AufbIahen zu Kohle verbrennend, bei fortgesetztem Gluhen 
ohne Riickstand fliichtig. Wasser lost sie zur klaren, roth braun en 
Fliissigkeit von schwach saurer Reaction, desgleichen eine Mischung 
gleicher V olumina Weingeist und Aether; reiner Weingeist odeI' 
Aether losen sie jedoch nur theilweise, Petrolbenzin nimmt nur 
wenig davon auf. Die wasserige Losung scheidet bei Zusatz von 
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Salzsaure eine dunkle Harzmasse aus, die, nach dem Absetzen ge
trennt, sich in Aether, sowie in Wasser aufiost, aus letzterer Losung 
sich jedoch durch Salzsaure oder Ohlornatrium wieder ausscheidet. 
Mit Kalilauge versetzt, entwickelt das Praparat den Geruch nach 
Ammoniak; diese Mischung liefert, eingetrocknet und verbrannt, 
eine hepatische Kohle, die mit Salzsaure Schwefelwasserstoff ent
wickelt. 

Das Ammoniumsulfichthyolat verliert beim Eintrocknen im 
Wasserbade etwa 45 Proc. seines Gewichtes. 

Die Analyse des Salzes hat ergeben, dass nach Analogie 
des Natronsalzes fiir das wasserfreie Ammoniumsalz die Formel 
C28 H36 S3 0 6 (NH4)2 bis auf Weiteres fUr die wahrscheinlichste anzu
nehmen ist. 

Natrium 8ulfoichthyolicum, N atriumsulfichthyolat, Ich
thyo lsulfo sa ure s N a tr i u ill, 0 28 H36 83 0 6 Na2, wurde fruher unter 
Ichthyol schlechtbin verstanden. 

Seine Darstellung erfolgt durch Neutralisation der freien Sulfo
icbthyolsaure mit Aetznatronlauge. 

Braunscbwarze, tbeerartige Masse von bituminosem Geruch, beim 
Erhitzen unter Aufblahen zu alkalisch reagirender, hepatischer Kohle 
verbrennend, welche die Flamme intensiv gelb farbt und bei fort
gesetztem Gliihen eine Asche hinterlasst, deren wasserige Losung, mit 
Salpetersaure ubersattigt, durch Baryumnitrat sofort stark getriibt 
wird. Wasser lost das Praparat zn einer etwas triiben, dunkel
brannen, griinscbillernden, fast neutralen Fliissigkeit auf; eine 
Miscbung aus gleichen Theilen Weingeist und Aether lost es mit 
tiefbrauner Farbe klar auf, ebenso Benzol; reiner Weingeist abel' 
oder Aether losen es nur theilweise, Petrolbenzin kaum auf. Die 
wasserige Losung scbeidet beim Uebersattigen mit Salzsaure eine 
dunkle Harzmasse aus, die, nach dem Absetzen getrennt, sich in 
Aetber, sowie in Wasser aufiost, aus letzterer Losung jedoch durch 
Salzsaure oder Ohlornatrium sich wieder ausscheidet. Beim Er
warmen mit Natronlauge entwickelt die wasserige Losung kein 
Ammoniak. 

Der Wassergebalt, durch Verdunsten uber Schwefelsaure be
stimmt, betragt 25-30%. Die cbemische Zusammensetzung des 
Salzes ist von Baumann und Schotten der Formel C28Hg6Sg06Na2 
entsprechend gefunden worden. 

Lithium 8ulfoichthyolicum, I chtbyolsulfosaures Lithium, 
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C28 Hss S3 Os Li2 wird durch Neutralisation der freien Ichtbyolsulfo
saure mit Lithiumcarbonat dargestellt. Es steht physikalisch dem 
vorigen sehr nahe. Der beim Erhitzen des Praparates auf dem 
Platinblech hinterbleibende Riickstand erzeugt, mit Salzsaure in 
eine farblose Flamme gebracht, eine prachtige rothe Farbung der
selben. Der Wassergebalt des Praparates bewegt sicn zwischen 30 
bis 35%. Eine Analyse der Verbindung hat obige Zusammensetzung 
ergeben. 

Zincum sulfoichthyolicum, [C28H3SS30sH]2Zn, Ichthyol
sulfosaures Zink wird durch Neutralisation der freien Sulfoicb
tbyolsaure mit Zinkoxyd dargestellt, steht physikalisch dem vorigen 
sehr nahe. Beim Verbrennen des Salzes auf Platinblech hinterbleibt 
Zinkoxyd als gelblichweisse Asche. 

Hydrargyrum sulfoichthyolicum. I c h thy 0 Is u 1 f 0 s au res 
Quecksilber, nnch Unna durch Umsetzen von 10 Tb. Natrium 
sulfoichthyolicum mit 3 Tb. Hydrarg. bichlorat. corrosivum darzu
stellen, kann zur Zeit auf den Cbaracter einer chemischen Verbindung 
keinen Ansprucb machen. 

Aufbewahrung. Die Ichtbyolpriiparate sind, soweit die ihnen zu 
Grunde liegenden Basen nicht das Gegentheil erforderlich machen, 
den ungefahrlichen Mitteln beizugeseIlen. Ihre Aufbewahrung ge
schehe an einem gut temperirten Orte, da sowohl zu hohe als zu 
niedrige Temperatur eine Ausscheidung von wasseriger Fliissigkeit 
aus den Prapataten verursachen kann. 

Anwendung. Die Ichthyol-Praparate finden auss erlicb Verwendung 
und zwar in fast allen Formen (als Salben, Linimente, in Form von Watte, 
Seife) gegen Rheumatismus, Iscbias, Migrane, Brandwunden, Frostbeulen, 
namentlich aber gegen diverse specifische Hauterkrankungen, bei denen sie 
in manchen Fallen geradezu Wunder bewirken sollen. Innerlicb wird 
besonders das Ammoniumsalz und das Lithiumsalz, mit Wasser vermischt, 
mehrmals taglich zu 15-20 Tropfen zur Unterstiitzung der ausseren Be
handlung, dann aber auch als Specificum gegen Erkrankungen der Ver
dauungs- und der Athmungsorgane, also bei chronis chen Magen- und 
Lungencatarrhen gereicht. Neuerdings solI auch eine ausgezeichnete Wir
kung auf den Uro-genitalapparat beobachtet und das Mittel namentlich mit 
Erfolg bei Nephritis und Hydrops angewendet worden sein. 

Zur bequemeren Verwendung bringt die Ichthyolgesellschaft 
Ichthyolcapseln, Ichthyolpillen (auch candirt), Ichthyolpflaster, Ich
thyolwatte und atherisch-alkoholische Ichthyollosung in den Handel. 
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Mit dem Namen "Thiol" bezeichnet E. Jacobsen ein dem 
Ichthyol nachgebildetes Product, welches in der Weise gewonnen 
wird, dass ungesattigte Kohlenwasserstoffe (aus sog. Gasol) zunachst 
durch Erhitzen mit Schwefel sulfurirt und das so erbaltene ge
schwefelte Product durch Einwirkung von cone. Scbwefelsaure sul
fonirt, also in loslichen Zustand ubergefiihrt wird. 

Wenn hochsiedende Kohlenwasserstoffe mit Schwefel erhitzt 
werden, so entwickelt sich Schwefelwasserstoff, eine Reaction, die 
J obn Galletly zur Gewinnung des genannten Gases fUr Laborato
riumszwecke vorscblug. 

Galletly verwendete dazu Paraffin; Emil Jacobsen fand, 
dass nicht aIle Paraffine oder Paraffinole diese Reaction zeigen, 
Z. B. weder das aus amerikanischen Petroleumruckstanden bereitete 
Paraffinum solidum noch das Paraffinum Ii qui dum des Arzneibuchs, 
sondern dass nur die un ges a ttigten bochsiedenden Koblenwasser
stoffe beim Erhitzen mit Schwefel Schwefelwasserstoff und zwar 
unter Aufnahme von Schwefel abspalten. 

Die meisten festen oder flussigen hocbsiedenden Kohlenwass.er
stoffe des Handels aber sind Gemenge gesattigter und ungesattigter 
Koblenwasserstoffe, daher wird beim Erbitzen derselben mit Schwefel 
das ruckstandige Product ein Gemenge von unangegriffenen gesat
tigten und geschwefelten ungesattigten Koblenwasserstoffen bilden. 

Letztere lassen sich nach E. J a cob sen d urch geeignete Lo
sungsmittel (z. B. Alkohol) aus dem Gemenge ausziehen. 

Wird das flucbtige Losungsmittel durch Destillation entfernt, so 
bleibt das Gemenge gescbwefelter Kohlenwasserstoffe (Tbiolrohi:il) 
als tief dunkelbraun gefarbtes Oel zuruck. Bei der Destillation 
zers,etzt es sicb zum Theil unter Abgabe von Scbwefelwasserstoff. 

Wird ThiolrohOl mit concentrirter Scbwefelsaure behandelt, so 
wird es dadurch in ein in 'Wasser losliches Product verwandelt, und 
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zwar entstehen dabei zum allergrossten Theil Gemenge neutraler 
Korper, die T hiole. 

Wendet man einen Ueberschuss sehr starker Schwefelsaure an, 
so liefert das Thiolrohol neben den neutralen auch eine' geringe 
Menge ausgesprochen saurer Korper, deren Gegenwart zuerst Ver
anlassung gab, die Thiole als Sulfosauren anzusprechen; was sie 
jedoch nach der gegenwartigen Anschauung nicht sind. 

Den Thiolen aus natiirlichen geschwefelten Kohlenwasserstoffen 
haften geringe Mengen mercaptanahnlich riechender fiiichtiger Korper 
an, welche in dem in den Handel kommenden, aus bestimmten Frac
tionen von schwerem Braunkohlentheerol (Gasol) dargestellten Thiol 
nicht zugegen sind. 

Darstellung. (D. R. P. No. 38416.) Zur Darstellung des Thiols wird 
nicht erst das Thiolrohiil (durch Erhitzen von Gasol mit Schwefel ge
wonnen) isolirt, sondern die nach dem Aufhiiren der Schwefelwasserstoff
entwickelung erhaltene Masse direct mit einem gleichen Gewichtstheil starker 
Schwefelsaure behandelt und das Reactionsproduct in Wasser gegossen. 

Die sich hierbei ausscheidende harzartige Masse wird durch Auskneten 
mit Wasser von der anhangenden Saure und dem unveranderten Mineral
fett moglichst befreit. Dann lost man die Masse in Wasser, neutralisirt 
die noch vorhandene Mineralsiiure mit Ammoniak oder einer anderen ahn
lichen Base, entfernt das Mineralfett durch geeignete Extractionsmittel 
(z. B. Schiitteln mit Ligro'in), fiillt das geloste Thiol durch ein indifferentes 
Salz (Kochsalz, Glaubersalz) aus und reinigt die ausgeschiedene Masse von 
anhangenden Salzen. 

Ein gehorig gereinigtes, von Mineralfett und Salzen freies, 
neutrales Thiol giebt, unter den nothigen Vorsichtsmaassregeln ge
trocknet, ein nicht hygroskopisches, in Wasser losliches, festes Product. 

In den Handel wird Thiol in fester Form (Thiolum siccum 
in lamellis und pulveratum) und in concentrirter wasseriger Lo
sung (Thiolum liquidum) gebracht. 

Eigenschaften. Das Thiolum siccum stellt braunschwarze 
Lamellen oder ein dunkelbraunes Pulver von schwach bituminosem 
Geruch und etwas bitterlichem, adstringirenden Geschmack dar. In 
Wasser lost es sich zu einer braunrothen, neutralen Fliissigkeit. In 
Chloroform ist das Thiol ebenfalls loslich, in Alkohol und Benzol 
nur wenig, in Petroleumbenzill, Aether, Aceton fast unloslich. Erhitzt, 
verbrennt es unter stark em Aufblahen und hinterlasst nach anhal
tendem Gliihen nur einen geringen Aschenriickstand. Mit Aetznatron 
geschmolzen liefert es eine Masse, welche auf Zusatz von Salzsaure 
Schwefelwasserstoff entwickelt. 
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Das Thiolum liquidum bildet eine dunkelrothbraune sirup
dicke Fliissigkeit, welche mit Wasser in jedem Verhliltnisse misch
bar ist, aus welcher Losung aber durch Kochsalz oder Salzsaure 
eine dunkle, klebrige Masse abgeschieden wird, die, ausgewaschen, 
in Wasser vollkommen loslich ist. Iu der wasserigen Thiollosung 
erzeugen Zinksulfat, Baryumchlorid, Bleiacetat amorphe Nieder
schlage, die auch nach dem Auswaschen mit Wasser von diesem 
nicht gelost werden. Ein bestimmtes specifisches Gewicht del' ge
sattigtell wasserigen Thiollosung lasst sich nicht fixiren, weil bei der 
Darstellung des Tbiols nicbt immer gleich losliche Producte ent
steben und Schwankungen bis zu 5 % vorkommen (Losungen von 
35 bis 40 % Thiol). Aus jedem festell Thiol kann aber eine 
40procentige Losung erhalten werden, wenn man die Losung durch 
Zusatz von Glycerin unterstiitzt. 

Priifung. Digerirt man 1 Theil festes Thiol mit 20 Theilen 
eines Gemisches aus gleichen Theilen Salpetersaure und Wasser und 
filtrirt, so darf das Filtrat durch Baryumuitrat nicht verandert werden, 
mit Silbernitrat nur eine opalisirende Triibung geben. Mit Petro
leumbenzin geschiittelt giebt es an dieses nur wenig einer farbenden 
Substanz ab, auch darf, wenn dasselbe verdunstet wird, kein erheb
licher Riickstand bleiben. 

Fliissiges Thiol (Th. liquid.) dad, mit Natronlauge gekocht, 
keill Ammoniak entwickeln. Petroleum benzin und Aether mit dem
selben geschiittelt, kann etwas von demselben aufnehmen. Durch 
Alkohol odeI' Aether-Alkohol wird das Thiol aus concentrirter wasse
riger Losung theilweise abgeschieden. 

Vermiscbt man 1 gr Tbiol mit einer Mischung von 4 gr Sal
petersaure und 4 gr des till. Wasser und filtrirt, so darf das Filtrat 
mit Baryumnitrat keine Veranderung, mit Silbernitrat nur eine opali
sirende Triibung geben. (Schwefelsaure, Cbloride.) 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Mitteln. 
Anwendung. Nach Versuchen von Reeps und Buzzi' besitzt das 

Thiol die dem Ichthyol als Reprasentanten der Gruppe reducirender Mittel 
nach Un n a zukommenden therapeutischen Eigenschaften. Es kommen so
mit dem Thiol als Haupteigenschaften eine wasserentziehende, eine kerato
plastische, eine gefassverengernde und eine leicht antiseptische Wirkung zu. 

Das pulverfiirmige Thiol eignet sieh besonders zur inn er en Dar
reichnng. Ausserdem findet es nach Buzzi eine natiirlicbe Verwendung als 
Streupulver bei Hautaffeetionen, so bei aetiven Erythemformen, dann bei 
Ekzemen, besonders den intertriginiisen, bei Erysipel, Verbrennungen erst en 
Grades, bei Blasenafl'ectionen, Pemphigus, Dermatitis herpetiformis, Im-
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petigo, Zoster u. s. w. In allen dies en Fallen eignen sich 10-20procentige 
Thiolpulver, je nach Umstanden mit Talcum, Amylum, Zinc.oxydat. und 
dergleichen gemengt. - In der Veterinarpraxis wird von Moll e r (Leipzig) 
das Thiol den Theerpraparaten vorgezogen, besonders bei chronischem 
Ekzem. 

Tumenol-Praparate. 

Diese 1892 von Neiss er in die Therapie eingefiihrten Prapa
rate sind als Analoga des Ichthiols und Thiols aufzufassen. 

AIle Mineralole, sowohl die dem Erdboden natiirlich entstro
menden als auch die durch DestiIlation bituminoser Stoffe kiinstlich 
gewonnenen, enthalten neben gesattigtenKohlenwasserstoffen auch noch 
ungesattigte Kohlenwasserstoffe, welche sich mit Schwefelsaure zu 
Sulfosauren verbinden. Die Darstellung des TumenoIs (der Name 
ist von Bitumen abgeleitet) basirt nun principiell darauf, dass diese 
ungesattigten Kohlenwasserstoffe aus bestimmten Fractionen gewisser 
durch Destillation bituminoser Gesteine erhaltener Mineralole abge
schieden werden. 

Darstellung. 100 kg MineralOldestillat von 0,860 bis 0,890 spec. 
Gewicht, welche zuvor mit Aetznatron von Phenolen und Siiuren uud 
durch verdiinnte Schwefelsaure von Basen und pyrrolartigen Korpern be
freit wurden, werden auf 80 0 erwarmt, und bei dieser Temperatur unter 
kraftigem Umriihren mit 20 kg rauchender Schwefelsaure (von 10% An
hydridgehalt) versetzt. Es tritt eine wahrnehm bare TemperaturerhOhung 
und Entwickelung von Schwefeldioxyd ein. Nach dem Erkalten wird das 
unveranderte Oel von dem abgesetzten dunklen Sirup durch Decanthiren 
getrennt. Der letztere wird unter Umriihren in heisses Wasser eingetragen, 
und die Losung nach Bedllrfniss bis zur Abscheidung' der Sulfosiiure mit 
Kochsalz versetzt. Durch wiederholtes Aufiosen in Wasser und Aussalzen 
der Losung mit Kochsalz wird das Product von Schwefelsiiure gereinigt. 
(D. R. P. 56401.) 

Ueber die chemische Zusammensetzung des Tumenols lasst sich 
nur wenig sagen. 1m Wesentlichen besteht das nach obiger V or
schrift erhaltene Product aus sulfonirten Kohlenwasserstoffen. Fiihrt 
man das Product in das Natriumsalz iiber, so lasst sich durch Aether 
eine nTumenolsulfon" genannte Substanz extrahiren,. wahrend 
tumenolsulfosaures N a tri um ungelOst zuriick~Ieibt. 

Tumenolsnlfon (nach dem Typus R2 S02 zusammengesetzt?) ist 
eine dunkelgelbe, dicke Fliissigkeit, unloslich in Wasser, aber loslich 
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in einer wasserigen Losung von Tumenolsulfosaure, sowie in Aether, 
Ligro'in und Benzol. 

Tumenolum venale, Rohes Tumenol, ist das nach obiger 
Darstellungsvorschrift erhaltene Product, welches aber nicht in das 
Natriumsalz iibergefiihrt und mit Aether extrahirt wurde. 

Dieses Product ist unter der Bezeichnung "T u men 0 I" schlecht
hin zu verstehen. Dasselbe bildet eine braune zahe Masse, welche 
dem Ichthyol abnlich ist und besteht aus einem Gemenge von Tume
nolsulfon mit Tumenolsulfosaure. 

Acidum sulfo-tumenolicum, Tumenolsulfosaure, Tumenol
pul ver, wird durch Zerlegen des Natriumsalzes und Aussalzen der 
wasserigen Losung durch Kochsalz d~rgestellt. 

Es ist ein dunkelgefarbtes, schwacb bitter schmeckendes Pulver, 
leicht 16sIich in Wasser. Aus der wasserigen Losung wird es durch 
Salze abgeschieden. Gelatinelosungen geben mit scbwach sauren 
Losungen der Tumenolsulfosaure fadenziehende Niederschlage. Die 
Alkalisalze sind loslich in Wasser, werden aber aus der wasserigen 
Losung durcb Kochsalz gefallt. Loslich ist das ~uecksilber- und das 
Antimonsalz, wahrend die Salze der alkalischen Erden und diejenigen 
der iibrigen Schwermetalle unloslich sind. Tumenolsulfosaure reducirt 
Mercurichlorid zu Calomel, Eisenoxydsalze zu Oxydulsalzen, ferner 
Kaliumpermanganat und Chromsaure. 

Aufbewahrung. U nter den indifferenten Arzneimitteln. 

Anwendung. N e iss e r empfiehlt die Tumenolpraparate bei Haut
krankbeiten als austrocknendes, die Entziindung massigendes, Ueberhornung 
bewirkendes Mittel, welches besonders bei nassenden Ekzemen, Erosionen, 
Excoriationen, Pruritus anwendbar ist. Antiparasitare ·Wirkung kommt den 
Praparaten nicht zu. 

R 0 h -Tum en 0 I wird in 2 - 5 procentiger wasseriger L6sung oder als 
5-10 procentige Paste (Zink-Amylum) angewendet. 

Tumenolpulver gelangt tbeils rein, theils mit Zinkstreupulver ge
mischt zur Verwendung. 

Tum e n 0 I 6 I kann unverdiinnt oder als Paste benutzt werden. Es 
reizt weniger als Turneno!. 

Solveol und Solutol. 

Solveole nennt Hueppe klare, concentrirte, neutrale Losungen 
von Kresolen C6 H4 (CH3) OH. Die Kresole sind in Wasser seh1' 
schwer loslich, geben aber bei Gegenwart von salicylsaurem Natrium, 
kresotinsau1'em Natrium oder benzoesaurem Natrium mit Wasser 
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klare, concentrirte, neutrale, auch bei weiterem Vermischen mit 
Wasser klar bleibende Losungen. 

Als "Solveolum purum" bringt die Chern. Fabrik Dr. von 
Heyden N achf. eine Losung von Kresolen in kresotinsaurem Natrium 
in den Handel. 

Braune, durchsichtige, klare, olige Fliissigkeit von neutraler 
Reaction und mildem, theerartigem Geruch, der beim Verdiinnen 
fast verschwindet. Mit Wasser mischbar ohne Kresolabscheidung, 
loslich in Alkohol. Spec. Gewicht 1,153 bis 1,158. 

In 37 ccm (=42,4 gr) Solveol sind 10 gr freie Kresole enthalten. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, vorsichtig. 

Anwendung. Zur medicinischen und chirurgischen Desinfection wie 
Carbolsaure, ausserdem in der Thierheilkunde. Die chirurgische Solveol
Liisung wird dargestellt, indem man zu 2-3 Liter Wasser 37 cern (= lOgr 
Kresol) giesst und kraftig umschiittelt. Diese Liisung entspricht der 2 bis 
5 procentigen Carbolsaure, ist aber fUr Monschen weniger giftig als diese. 
Vor Sapocarbol, Creolin und Lysol hat das Solveol den Vorzug, dass es 
neutral ist, keine stinkenden Bestandtheile enthalt und zu jeder Zeit von 
constant em Gehalt an Kresolen erhalten werden kann. 

Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Solutol ist durch Kresolnatrium loslich gemachtes Kresol, ein
gefiihrt durch Dr. von Heyden's Nachf. 

Braune, durchsichtige, klare, stark atzende, olige FHissigkeit 
von stark alkalischer Reaction und theerartigem Geruch; mit Wasser 
mischbar. Spec. Gewicht=1,17. 

Solutol .~nthalt in 100 ccrn constant 60,4 gr Kresole, davon 3/4 
als Kresol-Natriurn, 1/4 als Kresol. 

Aufbewahrung. V orsichtig, 'Vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. An Stelle von ·Roh-Carbolsaure, Carbolkalk, Carbol
schwefelsaure, Creolin, Chlorkalk als Desinfectionsmittel. Die Wirkung ist 
die combinirte der Kresole und der Natronlauge (Hammer, Hueppe); 
fiir die grobe Desinfectionspraxis geniigt ein aus Rohkresolen hergestelltes 
Solutol. 

Vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Haemol und Haemogallol. 

Unter diesen Namen werden von E. Merck zwei neue organische 
Eisenpraparate fabricirt und in den Handel gebracht, welche von 
Kobert zuerst dargestellt und physiologisch gepriift wor~en sind. 
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Die Einzelheiten del' Darstellung entziehen sich vorlaufig noch del: 
Oeffentlichkeit. 

Beide Praparate werden erhalten durch Einwirkung von Reduc
tionsmitteln auf defibrinirtes Blut. Es scheidet sich dabei ein Nieder
schlag ab, welcher etwa 47,5%C, 12%N und bis zu l%Fe ent
halt. Diese Substanz unterscheidet sich von anderen Eisenprapa
raten wie Eisenalbuminat und -Peptonat, den gewohnlichen Haemo
globinpraparaten, durch gross ere Verdaulichkeit bei nul' geringer 
Inanspruchnahme del' Verdauungsthatigkeit del' betreffenden Organe, 
weil die Substanz den Reductionsprocess, welchen andere Eisenpra
parate im Darmcanale erst noch durchzumachen haben, bere~ts durch
laufen hat. 

Ais Reductionsmittel dienen vorzugsweise Zinkstaub und Pyro
gallussaure. 

Haemol wird unter Anwendung von Zinkstaub als Reductions
mittel erhalten und bildet ein schwarzbraunes Pulver. 

Zil)khaemol ist Haemol, welches eine kleine, stets gleichblei
bende Menge Zink in organischer Bindung enthalt. 

Haemogallol wird untel' Anwendung von Pyrogallussaure als 
Reductionsmittel gewonnen und bildet ein schon braunrothes Pulver. 

Beide Praparate werden dreimal taglich zu 0,1-0,5 gr in Oblaten 
odel' mit Zucker vermischt gegeben. Sie gelangen auch in Form von 
Chocoladenplatzchen mit 0,5 gr Gehalt in den Handel. Ais Vorzug beider 
Praparate VOl' anderen Eisenpl'apal'aten wird angegeben, dass beide von 
dem Magen Chlorotischer leicht vertragen und sichel' resorbirt werden, 
ferner dass sie sich im Organism us geschwachter Person en leichter als 
andere Pl'aparate in Blutfarbstoff umzuwandeln vermiigen. 
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Thiuretum sulfocarbolicum. 
p -Phenolsuljosaures Thiuret. Thiuret. 

C8 H1 N3 S. C6 H4 OH. 803 H. 

Unter dem Namen "Thiuret" wurde 1893 von F. Blum das 
p-phenolsulfosaure Salz des Thiurets zu medicinischer Anwendung 
empfohlen. Die Thiuretbase selbst wurde von E. Fromm 1892 
dargestellt und beschrieben. Die fabrikmassige Herstellung der 
Thiuretbase und ihrer Salze erfolgt durch die Far b e nf a brik en 
vorm. Friedl'. Bayer & Co. in Elberfeld. 

Darstellung. Vom Harnstoff leitet sich durch Austritt von 
Ammoniak das Biuret ab: 

H2 N - CO - '~H;+*- NH - CO - NH2 
2 lifo!. Harnstoff 

NH3 + NH2 - CO - NH - CO - NHz 
Biuret. 

In ahnlicher Weise sollte sich vom Thioharnstoff NH2-CS-NH2 
das "Dithiobiuret" NH2 - CS - NH .- CS - NH2 ableiten. - Die
ser Korper ist zwar selbst noch nicht bekannt, wohl aber kennt 
man Substitutionsproducte desselben, z.E. das Phenyldithiobiuret 
Cs H5 NH - CS - NH - CS - NH2. Das letztere kann auf ver
schiedenen Wegen gewonnen werden: 

Lost man Persulfocyansaure H2 N2 C2 S3 in heissem Anilin, so 
spaltet sich Schwefel ab, und die ganze FlUssigkeit erstarrt zu einem 
Krystallbrei von Phenyldithiobiuret: 

CsHsNHz + H2 N2 CZ S3 = S + CsHsNH-CS-NH-CS-NHz 
Anilin Persnlfocyansaure Phenyldithiobiurct. 

Durch Umkrystallisiren aus verdUnntem' Alkohol, durch Losen 
in Alkali und Fallen mit Sauren wird das so erhaltene Phenyldithio
biuret vom Schwefel und vom Ueberschuss des Anilins befreit und 
gereinigt. 
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Auf einem anderen Wege erhalt man das Phenyldithiobiuret 
vom "Phenylthiocarbamincyamid" ausgehend, und zwar, indem 
man dieses mit Schwefelammonium kocht. 

0 6 H5 NH . OS . NH . ON + H2 S = 06 H5 . NH . OS . NH . OS . NH2 
Phenylthiocarbamincyamid Phenyldithiobiuret. 

Der Schwefelharnstoff sowohl, als auch das Dithiobiuret siiJd 
Thioamide von Sauren. Alle Sliurethioamide aber zeigen die Eigen
schaft der "Tautomerie", d. h. sie kiinnen in zwei verschiedenen 
tautomeren Formen auftreten und reagiren. 

So kommen dem Thioharnstoff die folgenden 2 Formeln zu: 

II. 
NH2 - 0 (SH) = NH. 

Die beiden tautomeren Formen des Phenyldithiobiurets 
lassen sich durch die nachstehenden Formelbilder ausdriicken: 

1. II. 
06 H5 - N - 0 - N - 0 - N - H 

I 1\ I II I 
06 H5 - N = 0 - N - 0 = NH. 

I I I 
H S H S H SH H SH 

In Formel II enthalt das Phenyldithiobiuret zweimal die Sulf
hydratgruppe - SH; demnach ist es also ein Mercaptan. - AIle 
Mercaptane aber werden durch gelinde wirkende Oxydationsmittel 
wie Jod, Eisenchlorid, Ferricyankalium u. s. w. zu Disulfiden oxy
dirt z. B. 

Aethylmercaptan Diilthyldisulfid. 

Lasst man nun soIche Oxydationsmittel (J2 , Fe Ols, Fe OY6 Ks) 
auf das Phenyldithiobiuret einwirken, so ensteht ein basisches Di
sulfid, die Th i uret base, oder ein Salz derselben. 

06H5N=0-NH-0=NH + J 2 = 
I I 
S s 
I I 

H H 
Phenyldithiobiuret 

JH + 06H5N=0-NH-0=NH.JH 
I I s S 

Jodwassersto/f Jodwassersto/fsaures Thinret 

Darstellung. Dieselbe geschieht, urn das eben Ausgefiihrte kurz zu
sammenzufassen, wie folgt: In eine alkoholische Losung von Phenyldithio
biuret wird eine conc. alkoholische J odlosung so lange eingetragen, als 

Fischer. 6. Anfi. 23 
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Jod aufgenommen und die Losung entfarbt wird. Aus der erkaltenden 
Losung krystallisirt das jodwasserstoffsaure Thiuret mit 1 Mol. Krystall
alkohol. Lost man dieses in viel siedendem Wasser, liisst erkalten, filtrirt 
und versetzt das erkaltete Filtrat mit verdiinntem Ammoniak unter Ver
meidung eines Ueberschusses an letzterem, so fallt das freie Thiuret als 
voluminoses Krystallpulver krystallwasserhaltig sofort aus. - Durch Auf
losen der freieu Base in p·Phenolsulfosaure erhiilt man das p-phenolsulfo
saure Thiuret. 

Eigenschaften. Das p-phenolsulfosaure Thiuret ist ein gelblich
weisses, spec. leichtes, geruchloses, krystallinisches Pulver von in
tensiv bitterem Geschmack. Es schmilzt bei 2150 C. und lost sich 
in 350 Th. Wasser von 15° C. In Alkohol, Aether und in Oel ist 
es unloslich. 

Die wasserige Lasung wird durch Eisenchlorid violett gefarbt. 
Durch verdiinntes Ammoniak entsteht in der wasserigen Losung so
fort eine voluminase Fallung der freien Thiuretbase. - In kochen
dem Alkali lost sich das Thiuret auf; sauert man eine solche Losung 
aD, so entwickelt sich Schwefelwasserstoff, und Phenyldithiobiuret 
wird gefallt. Beim Kochen mit Sauren (Eisessig) entwickelt das 
Thiuret Schwefelwasserstoff, wahrend sich aus der Lasung Schwefel 
abscheidet. Das Phenyldithiobiuret entwickelt beim Kochen mit 
Sauren zwar auch Schwefelwasserstoff, aber es scheidet keinen 
Schwefel abo Hieraus erklart es sich wohl, dass das Thiuret stark 
desinficirende Eigenschaften besitzt, wahrend solche dem Phenyl
dithiobiuret abgehen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Nach F. Blum kommen dem Thiuret antibacterielle 
Eigenschaften in hervorragendem Maasse ZU. Pudert man es ·trocken auf 
Gelatine- oder Agar-Platten auf, so macht es nicht nur die Niihrb6den fiir 
jedes Wachsthum ungeeignet, sondern es vermag auch die Mikroorganismen 
abzutodten. Das Thiuret ist vorliiufig als Jodoformersatz in der Wund
behandlung in Aussicht genommen. 

Von anderen Salzen des Thiurets werden nachfolgende beschrieben: 
S alz sa ure s Thi uret Cs H7 Ng S2' H Cl; krystallisirt aus Wasser 

mit 3 Mol. H20, aus Alkohol mit 1 Mol. Krystallalkohol. Schmelz
punkt der letzteren Verbindung 2140. 

Bromwasserstoffsaures Thiuret CsH7NaS2 .HBr. Schmelz
punkt 253°. 

Salicylsaures Thiuret Cs H7 Ng S2' C7 H6 Og. Schmelzp. 76°. 
o-kt'-esotinsaures Thiuret CSH7NgS2,CsHsOg. Schmelzp.750• 
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Tabelle iiber die Anfbewahrnng der 
neneren Arzneilnittel. 

Sehr vorsichtig a ufzu b ewahren. 

Cytisinum nitricum 
Hydrargyrum benzoicum 

* bichlorat. carbamidat. 
solut. 

* 
* " 

carbolicum 
formamidatum solut. 
imidosuccinicum 
peptonatum 
pyroboricum 

* Hydrargyrum resorcino-aceticum 
salicylicum 
sozojodolicum 

* thymicum 
* thymico-aceticum 
* tribromphenol-acetic. 
* " -Zinco cyanatum 
* Nitroglycerinum 

Vorsichtig aufzubewahren. 

* Acidum cressylicum 
* hyperosmicum 

" oxynaphthoicum (a) 

Aethoxycoffelnum 
* Aethylenum bromatum 
* chloratum 
* Aethylidenum chloratum 
* Aethylum bromatum 
* chloratum 
Agaricinum 

* Agathinum 
* Amylenum hydratum 
Anilinum camphoricum 
Antifebrinum 
Antispasminum 
Antitherminum 

* Argentum sozojodolieum 
Bismutum pyrogallicum 
Cannabinonum 
Cannabinum tannicum 

*Chinolinum 
hydrochloricum 

" salicylicum 
" tartaricum 

Chloral-ammonium 

Chloral-cyanhydratum 
formamidatum 

" imidum 
" Urethanum 

Chloralose 
Cocainum hydrobromicum 

hydrochloricum 
nitricum 

" salicylicum 
*Coffeinum trijodatum 
Diuretinum 
Formalinum 
F ormanilid um 

* Gallacetophenonum 
* Guajacolum 

Haschisch 
Hydracetinum 

*Hydrargyrum tannicum oxydulatum 
Hydrastininum hydrochloricum 

*Hydrochinonum 
Hydroxylaminum hydrochloricum 
Hypnalum 
Hypnonum 

*Jodum tribromatum 
* J odum trichloratum 

*) Die mit einem Stern bezeichneten sind ausserdem vor Lich t ge
schiitzt aufzubewahren. 

23* 
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Kairinum 
Kalium cantharidinicum (sol.) 

* " osmicum 
Kreosotum carboni cum 
Methacetinum 
Methylalum 

*Methylenum chloratum 
Natrium oxynaphthoicum (a) 
Orexinum hydrochloricum 
Orthinum 

* Paraldehydum 
Phenacetinum 

*Plumbum sozojodolicum 
*Pyridinum 

Solutolum 

*Solveolnm 
Sparteinum sulfuricum 
Sulfonalum 
Tetronalum 

* Thallinum sulfuricum 

* tartaricum 
" Thiosinaminum 

Thiuretum 
* Tribromphenolum 

Trionalum 
Tropacocainum 
Uretbanum 
Zincum sozojodolicum 

" 
sulfurosum. 

Vor Licht geschUtzt aufzubewahren. 

Acidum cressylicum Hydrargyrum thymi cum 
hyperosmicum thymico-aceticum 

" sozolicum tribromphenoloacetic. 
Aethylenum bromatum "Zincum cyanatum 

chloratum Hydrochinonum 
Aethylidenum chloratum Jodolum 
Aethylum bromatum Jodum tribromatum 

chloratum " trichloratum 
Agathinum Kalium osmicum 
Amylenum hydratum. Methylenum chloratum 
Argentum sozojodolicum Myrtolum 
Aristolum Naphtholum ({3) 
Bismutum oxyjodatum Nitroglycerinum 
Chinolinum Paraldehydum 
Coffeinum trijodatum Phenylurethanum 
Eucalyptolum Plumbum sozojodolicum 
Europhenum Pyridinum 
Gallacetophenonum Resorcinum 
Guajacolum Solveolum 
Hydrarg. bichlorat. carbamidat. sol. Terebenum 

" carbolicum Terpinolum 

" 

formamidatum Thallinum sulfuricum 
peptonatum 
pyro boricum 
resorcino-aceticum 
tannicum oxydulatum 

" tartaricum 
Thiophenum bijodatum 
Tribromphenolum 
Zincum permanganicum. 
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Preise der 3ufgenoInInenen neueren ArzneiInittel. 
Pf. Pf. 

Acetorthoamido-Chinolin Anissaure-Phenylester Ig 25 
Acidum anisicum . 19 20 Anthrarobinum 

Ig 10 

" 
camphoricum 19 10 10 g 70 

cressylic. (meta) ( 
1 g I) Antifebrinum 10 g 15 

109 40 
Antipyrinum 

Ig 25 

dijodosalicy lic .. f 19 30 10 g 2,00 

l 10 g 2,00 Antisepsinum Ig 10 

guajacolo - car- J 1 g 35 
Antiseptolum f 19 20 

bonicum. l 10 g 2,85 l 10 g 1,50 

hyperosmicum f 0,1 g 1,00 Antispasminum f Ig 1,20 

l 19 7,00 l 10 g 10,00 

jodosobenzoic. Antitherminum I Ig 50 
oxynaphthoic.(a) 109 20 l 10 g 4,00 

parakresotinic. . 
Ig 10 Apiol. album cryst. 

fIg 50 

109 70 llO g 3,00 

" 
sozolicum Ig 25 Arbutinum 0,1 g 5 

Aethoxycoffein . 19 40 r 0,1 g 5 
Aethyl-Phenacetin Aristolum Ig 40 

Aethylen. bromatum . 
Ig 10 llO g 3,~0 

10 g 60 Asaprolum 

chloratum . 109 50 Benzanilidum f Ig 15 

Ig 10 l 10 g 1,20 
Aethyliden. chloratum 

10 g 80 Benzonaphtholum f 19 10 
l 10 g 80 

-Urethan . 
Ig 30 Benzoparakresolum 

10 g 2,40 f Ig 10 

Aethylum bromatum 
Ig 5 Betolum. l 10 g 80 

10 g 30 f Ig 10 

" 
chloratum 1 Rohrch. 1,00 Bismutum benzoicum l 10 g 80 

Agaricinum . 0,1 g 5 meta-kresolic. 
Agathinum . Ig 70 naphtholic. ((J) 
Alumin. acetico-tartaric. 109 20 oxyjodatum . Ig 10 

Alumnolum. f Ig 15 phenolicum Ig 10 
l 10 g 1,20 pyrogallicum Ig 10 

Ammon. sulfoichthyolic. fIg 10 salicy licu m Ig 10 
llO g 60 19 10 

Amylen. hydratum Ig 10 subgallicum 
10 g 85 

Amylum nitros.(tertiares) Ig 25 tribromphenol. Ig 15 
" 

Analgenum. 
1 g 35 f Ig 5 

109 3,00 Calcium salicylicum . l 10 g 40 
Anilinum camphoricum . Ig 10 Camphora formylica. 
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Pf. Pf 

Cannabinonum 19 50 Formalinum (40 proc.) 109 15 

Cannabin. tannicum . f 0,1 g 5 
Formanilidum . f 19 15 

· \ 19 25 · l 10 g 1,le 
Carvacroljodid. Formyl-Phenetidin 
Chinolinum . 19 5 Gallacetophenonum 19 10 

salicylicum . 19 5 Gallanilidum 19 15 
tartaricum 19 5 

Guajacolum . · f 19 15 
Chloral-ammonium 19 10 · I 109 1,10 

cyan hydra tum 19 10 
benzoicum f 19 3C 

formamidatum f 19 10 · \ 10 g 2,50 
" · I 10 g 65 I 19 35 

imidum 19 50 
carbonicum l 10 g 2,80 

Urethanum I 19 15 cinnamylic. f 19 35 
" · l 109 1,20 (Styrakol) l 10 g 2,80 

Chloralose 
Guajacolsalol f 19 40 

J 0,01 g 5 · l 109 3,50 
Cocalnum hydrobromic. I 0,1 g 20 

Haemogallolum I 19 20 
19 1,65 · I 10 g 1,60 

J 0,01 g 5 Haemolurn I 19 15 
hydrochloric. I 0,1 g 20 - l 10 g 1,00 

Ig 1,65 Haschisch 19 30 
f 0,01 g 5 Heleninum 19 5C 

nitricum . '1 0,1 g 20 Hydracetinurn . 19 20 
19 1,65 

Hydrarg. benzolcum . J 19 10 
f 0,01 g 5 · l 10 g 6C 

" 
saJicylicum '1 0,1 g 20 

" 
bichJorat. carb-

19 1,65 amid. sol. 10 g 1C 
Coffeln. trijodatum 19 15 

carbolicum .{ 19 lC 
10,01 g 10 " 109 6C 

Cytisinum nitricum · I 0,1 g 80 formamid. sol. 10 g Ie 
" 

Diaphtherinum I 19 10 
imidosuccinic. f 19 H 

· l 109 80 l .10 g 1,2C 

DijodsaJol f 19 25 
" 

olelnicum 10 g 11' 
· I 10 g 2,00 

" 
peptonat. sol. 10 g 35 

Dithionum f 19 10 pyro boricum . 19 
· I 109 80 resorcino -acet. 19 H 

Diuretinum . I 19 30 
" 

salicylicurn 19 lC 
· I 109 2,25 tannic. oxydul. 19 1C 

EucaJyptolum 109 50 thymic urn . . 19 2( 
Eugenolacetamidurri . 

" 
thymic. acetic. 19 H 

Europhenum 19 45 tribromphenol. 
Exalginum 19 25 aceticum 19 2( 
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Pf. Pf. 

Hydrarg. Zinco-cyanat. f 19 10 
Methacetinum . f 19 20 

l 109 70 'l 10 g 1,60 

Hydrastinin. hydrochlor. { °OO~ g 
5 Methylathylather . 

, g 40 
Methylalum . f 19 15 

Hydrochinonum 19 10 'l 10 g 1,00 
Hydroxylamiu. hydro chI. 19 10 Methylphenacetinum . 
Hypnalum 19 25 

Methylen blau f 19 15 
Hypnonum 19 20 · l 10 g 1,20 

Jodolum. I 19 25 
Methylenum chloratum . { 19 15 

· l 10 g 2,10 109 1,00 

Jodopheninum . f Ig 20 Methylum chloratnm 
· l 109 1,60 Myrrtolnm Ig 15 

J odopyrinum f 19 30 Naphthalinum . 10 g 10 
'l 10 g 2,40 Naphtholnm (fJ) 10 g 15 

J odum tibromatnm I 19 15 carbonicum 
· l 10 g 1,20 

Natrium anisicum I Ig 20 

trichloratum . f 1 g 15 · \ 109 1,60 
· l 10 g 1,35 d" d r r f 19 25 

KairillLlm Ig 40 lJO osa ICY !c. l 10 g 2,00 
Kalium camphoricum 19 10 d' h' r r f 19 15 

h 'd' . fO,01g 10 
It IOsa ICY IC .. l 

109 1,30 
cant an Illlcum l 0 1 60 

gnajacolo-carb. t 19 30· , g 

osmicum. f 0,1 g 80 10 g 2,50 

" · \ Ig 6,00 k r' f 19 10 

Kreosotum carboni cum . [ 19 20 
para reso 1ll!C. l 

10 g 80 
10 g 1,50 

sulfoichthyolic. [ 19 10 
oleinicum 10 g 85 

Kresalolnm (meta) f 19 20 snlfosalicylic. . 
· l 10 g 1,60 snlfothiophenic. 

(para) f 19 20 tell uri cum . 19 3,00 

" · l 10 g 1,60 Nitroglycerinum 19 10 

Laevulose f 10 g 20 
Orexin. hydrochloricum { 

0,1 g 5 
· \ 100 g 1,70 1 g 45 

Lanolinnm f 10 g 15 Orthinum 
· l 100 g 1,30 

Paraldehydum . f 1 g 5 

" 
anhydricum . 10 g 20 · \ 10 g 35 

Lithium snlfoichthyolic. 19 10 
Pentalum f 1 g 15 

Losophannm 19 40 · l 10 g 1,20 

:Jlagnesinm salicylicum . { 19 10 
Phenacetinum f 19 15 

10 g 80 · l 109 1,00 

Mentholum. I 19 10 Phenocollum aceticnm 19 25 
'l 10 g 70 carbonic. 19 25 
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Pf. Pf. 

Phenocollum hydrochl. Ig 25 
Strontium lacticum f 19 [) 

" 
salicylicum 19 25 · l 109 40 

Phenylurethanum . I 19 20 Sucrolum 10 g 2,00 
· l 10 g 1,60 f Ig 15 

Pikrolnm 
Sulfaminolum · l 109 1,20 

Piperazinum 19 ],20 
Sulfonalum . f 19 10 

Pyoktanin. aureum Ig 15 · l 10 g 70 
coeruleum 19 10 Terebenum . 10 g 15 

Pyridinum f Ig 5 
Terpinum hydratum . f 19 5 

· l 109 35 · l 109 40 

f 1 g 10 
Terpinolum. .{ 19 10 

Resorcinum. · l 10 g 70 10 g 60 

Rubid. Ammon. bromat. ( 
0,1 g 5 Tetronalum . 1 g 70 

Ig 35 Thallin. sulfuricum 0,1 g 5 

Saccharinum · { 19 25 
" 

tartaricum 0,1 g 5 
10 g 2,10 Therminum. 

Salacetolum . Thilaninum . f 10 g 30 

f 19 15 · l 100 g 2,00 
Salicylamidum . · l 10 g 1,20 Thiolum liquidum 10 g 50 

Salicylessigsaure . " 
siccum 10 g 1,00 

Salipyrinum 1 g 20 Thiophenum bijodatum. Ig 60 

Salocollum 19 25 Thioresorcinum f 19 15 

f Ig 10 · l 10 g 1,20 
Salolum . 'l 10 g 75 Thiosinaminum 19 25 

f Ig 30 Thiuretum 
Salophenum · l 10 g 2,70 Thymacetinum. 

Solutolum rein 100 g 35 Tolypyrinum f Ig 25 

I 10 g 10 
· l 10 g 2,00 

Solveolum · l 100 g 70 Tolysalum 19 20 

f 1 g 10 Tribromphenolum I 19 15 
Sozalum . · l 10 g 70 

· l 109 1,00 

Sozojodol-Aluminium 19 20 Trionalum f Ig 25 
· l 109 2,00 

Ammonium Ig 20 
Tropacoca'in. hydrochl. . { 

0,1 g 1,60 
Blei. 19 25 
Kalium. 19 20 19 13 

" f 19 10 
Natrium 19 20 Tumenolsulfonum · l 10 g 80 
Magnesium 19 20 
Quecksilber 19 30 Tumenolum venale · { 19 10 

Silber 19 30 10 g 70 

" Urethanum . 19 10 

" 
Zink Ig 25 

Valeryl-Phenetidinum 
Sparte'in. sulfuricum . 0,1 g 5 

f 19 5 
Zincum permanganicum 19 20 

Strontium bromatum · l 10 g 25 " 
sulfoichthyolic. 19 10 
sulfurosum . 10 g 30 
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A. 
Acetanilid 164. 
Acetanisidin-p 184. 

essigester 257. 
Acetophenon 208. 
Acetorthoamidochinolin 25l. 
Acetyl-p-amidophenolsalicylsaureester 

196. 
Acetphenetidin 176. 
Acetol 188. 
Acetylphenylhydrazin 266. 
Acidum anisicum 204. 

aseptinicum 139. 
camphoricum 302. 
cressylicum 144. 
dijodosalicylicum 193. 
guajacolo-carbonicum 15l. 
hyperosmicum 16. 
jodosobenzoicum 187. 
osmicum 16. 
oxynaphthoicum (a) 196. 
parakresotinicum 206. 

crud. 207. 
perosmicum 16. 
sozolicum 138. 
sulfotumenolicum 349. 

Adeps Lanae 109. 
Aether anaestheticus 72. 

bromatus 72. 
- chloratus 65. 
- hydrobromicus 72. 

Aethoxycoffe"in 134. 
Aethoxyphenylharnstoff (p) 128. 
Aethylenimin 228. 

Aethylenum bromat. 75. 
- chlorat. 7l. 

Aethyliden. chlorat. 72. 
- Urethan 126. 

Aethyl-Phenacetin 178. 
Aethylum bromatum 72. 

chloratum 70. 
Aethyl-Urethan 123. 
Agaricin 317. 
Agaricussaure 317. 
Agarythrin 319. 
Agathin 271. 
Alant-Kampher 312. 
Alizaringelb 210. 
Allylsulfocarbamid 136. 

Thioharnstoff 136. 
Alumin. acetico·tartar. 58. 
Alumnol 6l. 
Ammon sulfoichthyolic. 342. 
Amylalkohol tertiarer 75. 
Amylene 64, 76. 
Amylenum hydratum 75. 
Amylnitrit tertiar 79. 
Analgen 253. 
Analgesin 257. 
Angioneurosin 104. 
Anhydroglucochloral 95. 
Anilide 165. 
Anilin. camphoric. 303. 
Anissaure 204. 

- saure-Phenylester 205. 
- saures Natrium 205. 

Anisylphenetidin 180. 
Annidalin 160. 
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AnodJ.nin 257. 
Anthrarobin 225. 
Antifebrin 164. 
Antinervin 170. 
Antipyrin 257. 

- citric. 262. 
- salicylic. 262. 

Antisepsin 169. 
Antiseptin 162. 
Antiseptol 277. 
Antispasmin 296. 
Antithermin 269. 
Apiol alb. cryst. 310. 
Apyonin 213. 
Arbutin 314. 
Arekaln 279. 
Arekaldin 279. 
Arekolin 279. 
Aristol 160. 
Asaprol 221. 
Asepsin 169. 
Aseptol 13S. 

- Praparate 139. 
Auramin 212. 

B. 
Benzanalgen 253. 
Benzanilid 170. 
Benzoesaure-Sulfinid 19S. 

- saures Quecksilber 4S. 
- - Wismuth 29. 

Benzonaphthol 220. 
Benzoparakresol 144. 
Benzo-Phenoneld 213. 
Benzosol 147. 
Benzoylphenetidin 1S0. 
Betol 221. 
Bichloralantipyrin 264. 
Bismutum benzolcum 29. 

kresolicum 28. 
naphtholicum (fl) 28. 
oxyjodatum 25. 
phenolicum 2S. 
pyrogallicum 2S. 
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Bismutum salicylicum 29. 
subgallicum 31. 

- subjodatum 25. 
- tribromphenolic. 28. 

Blausaurechloral 8S. 
Borsaures Quecksilber 34. 
Brenzcatechinmethylather 144. 
Bromathyl 72. 

- athylen 75. 
Bromol 137. 
Bromphenol 137. 
Bromure d\~thyle 72. 

C. 
Casium-Ammonium bromid. 2l. 

- Rubid. Ammon. bromid 21. 
Cajeputol 30S. 
Calcium salicylic. 193. 
Campheraldehyd 304. 

- Salol 192. 
Camphora formylica 304. 

- naphtholica 220. 
Cannabinon 324. 
Cannabinum pur. 323. 

- tannicum 322. 
Cantharidinsaures Kali 319. 
Carbaminsaure 121. 
Carvacroljodid 162. 
Chinhydron 158. 
Chinin. saccharinicum 203. 
Chinolinum 243. 

hydrochloric. 249. 
- salicylicum 249. 
- tartaricum 249. 

Chlorathyl 70. 
Chloralose 95. 
Chloralamid 91, 92. 

ammoniak 9l. 
ammonium 9l. 
cyanhydrat 8S. 
formamid 92. 
imid 91. 
Urethan 127. 
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Chlormethyl 65. 
Chloryl 67. 
Cinchonin-Herapathit 277. 

- jodosulfuricum 277. 
Cineol 308. 
Cinnamylcoca'in 284. 
Coca'in. hydrobromic. 282. 

hydrochloric. 280. 
- nitricum 282. 
- salicylicum 282. 

Coffeintrijodid 135. 
Compound-liquid Richardson 66, 68. 
Cytisinnitra t 289. 

D. 
Dehydrotrichloraldehydphenoldi-

methylpyrazolon 265. 
Dermatol 3I. 
Dextro-Saccharin 203. 
Diabetin 107. 
Diathylendiamin 228. 
Diathylsulfondiathylmethan 103. 

- - dimethylmethan 98. 
- - methylathylmethan 103. 

Diaphtherin 250. 
chlorathan 71, 72. 
chlormethan 68. 
jodsalicylsaure 193. 
jodsalol 192. 
jodthiophen 159. 
methylathylcarbinol 75. 
methylphenolpyrazolon 257. 
oxyanthranol 225. 
oxybenzole 152. 
sulfonathyldimethylmethan 98. 
thiosalicylsaures Natrinm 196. 
thymoldijodid 160. 

Dithion 196. 
Diuretin 13I. 
Dreifach Chlorjod 10. 
Diinndarmpillen 325. 
Dulcin 128. 
Dutsch liquid 71. 

Elaylchlorid 71. 
Emulsio Paraldehydi 88. 
Essig- weinsaure Thonerde 59. 
Eucalpytol 308. 
Eugenolacetamid 151. 
Eulyptol 309. 
Euphorine 127. 
Europhen 162. 
Exalgin 172. 

F. 
Flavanilin 167. 
Formaldehyd 81. 
Formalin 81. 
Formalith 84. 
Formamid 36, 92. 
Formanilid 171. 
Formethylal 98. 
Formol 81. 
Formylphenetidin 179. 
Fruchtzucker 107. 
Fructose 107. 

G. 
Gallacetophenon 210. 
Gallactophenon 210. 
Gallanilid 171. 
Gallanol 171. 
Gallussaures Wismuth 31. 
Gerbsaures Quecksilberoxydul 54. 
Gichtwasser Schering's 184. 
Glonoin 104. 
Glycerintrinitrat 104. 
Glycocollphenetidin 182. 
Guajocol 144. 

-benzoat 147. 
-carbonat 149. 
carbonsaure 151. 
carbonsaur. Natrium 152. 
cinnamat 148. 
salicylat 148. 
salol 148. 

Guvacin 279. 
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H. 
Haemogallol 35l. 
Haemol350. 
Haschisch 323. 
Helenin 312. 
Helenol 313. 
Homo-Arekolin 279. 

- Salicylsaure 206. 
Hydracetin 266. 
Hydrargyro-Zinc. cyanat. 35. 

- c. Hamatoxylino 35. 
Hydrargyrum benzo'icum 48. 

bichlorat. carbamid. solut. 38. 
carbolicum 4l. 
formamidat. solut. 36. 
imidosuccinic. 38. 
ole'inicum 40. 
peptonatum 56. 
phenylicum 41. 
pyroboricum 34. 
resorcino-aceticurn 47. 
salicylicum 50. 
sulfoichthyolicum 344. 
tannicum oxydulat. 54. 
tbymico-acetic. 45. 
tbymicum 45. 
tribrompbenol. acet. 47. 

Hydrastinin. hydrochloric. 29l. 
Hydrochinon 157. 
Hydronaphthol 219. 
Hydroxylamin hydrochloric. 13. 
Hypnal 264. 
Hypnon 208. 

I. 
Imidobernsteinsaures Quecksilber 38. 
Isatropylcoca'in 284. 
Iso-Amylen ({J) 64. 

butyl-o-kresoljodid 162. 
cocaln 289. 
naphthol 216. 

J. 
Jatrol 180. 
Jodantifebrin 170. 

Jodantipyrin 263. 
Jodolin 251. 
Jodolum 237. 

- coffelnatum 242. 
J odophenin 179. 
Jodopyrin 263. 
Jodosobenzoiisaure 187. 
J odphenacetin 179. 

tribromid 13. 
trichlorid 10. 

Kairin 25l. 
Kairolin 253. 

K. 

Kalium camphoric. 303. 
cantharidinic. 319. 

- osmicum 19. 
Kapir 329. 
Kefir 329. 
Keratinpraparate 325. 
Koblensaure-Guajacylather 149. 
Kreosotal 150. 
Kreosotum carboni cum 150. 

- olelnicum 150. 
Kresalol (meta) 192. 

- (para) 193. 
Kresin 207. 
Kresol (meta) 144. 
Kresol-Wismuth (meta) 28. 
p-Kresotinsaure 206. 
Kressylsaure 144. 
Kresylol 144. 
Kumiss 329. 

Lavulose 107. 
Lana'in 117. 
Lanolin 109. 

L. 

Liquor hollandicus 7I. 
Lister's Doppelcyanid 35. 
Lithium sulfoichtbyolic. 343. 
Losophan 162. 



lU. 
Mac Lagan's Probe 287. 
Magnesium salicylicum 23. 
Melange de Gregory 98. 
Menthol 304. 

- carbonat 307. 
Menthen 305. 
Menthon 306. 
Mercaptal 99. 
Mercaptol 99. 
Mercuribenzoat 48. 

- borat 34. 
Mercurotannat 54. 
Methacetin 184. 
Methoxysalicylsaure 151. 
Methylal 96. 
Methylacetanilid 172. 

athylather 80. 
phenacetin 178. 
saccharin 204. 
salol 192. 
Urethan 123. 
Violett 212. 

Methylum chJoratum 65. 
Methylenblau 213. 

chlorid engl. 70. 
- - Richardson 70. 
- dimethyl ather 96. 

Methylenum chloratum 68. 
Microcidin 220. 
Milchsaures Strontium 22. 
Monochloralantipyrin 264. 
Monochlormethan 65. 
Morphinum saccharinicum 203. 
Myrtol 309. 

Naphthalin 213. 
Naphthalol 221. 
Naphthol 216. 

N. 

Campher 220. 
carbonat 220. 
carbonsaure (a) 224. 
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NaphthoJdisulfosaures (R) Aluminium 
61. 

- ({j) Wismuth 28. 
Naphthopyrin 264. 
Naphthylbenzoat 220. 

'Narcein. Natrio-salicylic. 296. 
Natrium anisicum 205. 

dijodosalicylicum 194. 
dithiosalicylicum 195. 
guajacolo- carbonic. 152. 
oxynaphtholc. (a) 225. 
parakresotinicum 207. 
sulfoichthyolicum 343. 
slllfosalicylicllm 194. 
tellllricum 19. 

Nitroglycerin 104. 
salol 192. 

O. 
Oelsaures Qllecksilber 40. 
Oesypus 117. 
Oleokreosot 150. 
Orexinum hasicum 257. 

- hydrochloricum 255. 
Orthinum 268. 
Osmigsaures Kalium 19. 
Osmiumsaure 16. 
Oxyathylacetanilid 173. 

- formanilid 179. 
chinaseptol 250. 
dimethylchinizin 257. 

P. 
Parabromacetanilid 169. 
Parachloralose 86. 
Paraldehyd 84. 
Parodyn 257. 
Pental 64. 
Peptonquecksilberlosung 56. 
Petersilien-Campher 310. 
Pfefferminz-Campher 304. 
Phenacetin 173. 
Phenazon 257. 
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Phenetol 174. 
- carbamid (p) 128. 

Phenocollum acetic. 184. 
carbonic. 184. 

- hydrochloric. 18I. 
- salicylic. 184. 

Phenolquecksilber 4I. 
- sulfosaures Aluminium (p) 63. 
- Wismuth 28. 

Phenosalyl 192. 
Phenylhydrazin 258. 

- - Laevulinsaure 269. 
Phenylon 257. 
Phenylsalicylat 189. 
Phenylurethan 127. 
Pikrol 157. 
Piperazin 228. 
Pip-Menthol 304. 
Pyoktanin. aureum 211. 

- coeruleum 211. 
Pyridinum 232. 
Pyrodin 266. 
Pyrogallol-Wismuth 28. 

Q. 
Quecksilberchlorid-Harnstoffliisung 38. 

formamidliisung 36. 
oleat 40. 
salicylat 50. 
Zinkcyanid 35. 

R. 
Rechts-Cocaln 285. 289. 
Resopyrin 157. 
Resorcin 154. 

- Quecksilberacetat 47. 
Resorcinol 157. 
Rhodallin 136. 
Rubidium-Ammon. bromat. 20. 

Saccharin 198. 
Salacetol 188. 

s. 

Salicylphenetidin 180. 
Salicylaldehyd - Methylphenylhydrazin 

27l. 
Salicylamid ·193. 
Salicylessigsaure 187. 

saure Magnesia 23. 
- saures Quecksilber 50. 
- saures Wismuth 29. 

Salinaphthol 22l. 
Saliphen 180. 
Salipyrin 262. 
Salol 189. 

- Mundwasser 192. 
- Streupulver 192. 

Salophen 196. 
Saprol 221. 
Schmelzpunkt 2. 
Schwefligsaures Zink 33. 
Sedatin 180, 257. 
Siedepunkt 5. 
Solutol 350. 
Sol veol 349. 
Somnal 127. 
Sozal 63. 
Sozojodol-Praparate 139. 
Sozolsaure 138. 
SpartelDsulfat 293. 
Spermin 228. 
Strontium bromatum 2I. 

- jodatum 22. 
- lacticum 22. 

Strychnin. saccharinic. 203. 
Stypage 67. 
Styrakol 148. 
Succinimid-Quecksilber 38. 
Sucrol 128. 
Sulfaminol 143. 
Sulfonal 98. 

T. 
Tellursaures Natrium 19. 
Tereben 298. 
Terpinhydrat 299. 
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Terpinol 301. 
Tetrahydro-p-naphthylamin 223. 

- jodpyrrol 237. 
Tetronal 103. 
Thallin. sulfuricum 276. 

- tartaricum 277. 
Theobromin. N atrio salicylic. 131. 
Thermifugin 224. 
Thermin 223. 
Thilanin 117. 
Thioform 196. 
Thiol. liquidum 345. 

-- siccum 345. 
Thiooxydiphenylamin 143. 
Thiophenbijodid 159. 

- sulfosaures Natrium 160. 
Thioresorcin 157. 
Thiosiuamin 136. 
Thiuret. sulfocarbolic. 352. 
Thymacetin 180. 
Thymolquecksilber-Praparate 45. 
Tolyantipyrin 265. 
Tolypyrin 265. 
Tolysal 266. 
Tribromphenol 137. 

- Quecksilberacetat 47. 
- - Wismuth 28. 

Trijodmetakresol 162. 
Trimethylathylen 64. 
Trional 103. 
Trioxyacetophenon 210. 

Tropacocain 289. 
Tumenolsulfon 348, 349. 
Tumenolsulfosiiure 349. 

u. 
U ebermangansaures Zink 57. 
Ueberosmiumsaure 16. 
Ulexinnitrat 289. 
Uraline 128. 
Uralium 127. 
Urethan 123. 
Urethylan 122. 

v. 
p-Valerylphenetidin 180. 

w. 
Wasserstoffsaure 139. 
Wismuthbenzoat 29. 

oxyjodid 25 .. 
phenolate 28. 
salicylate 29. 
subgallat 29. 

W ollfett 109. 

z. 
Zincke'sche Thermometer 2, 3. 
Zincum boro-thymolic. jodatum 162. 

permanganicum 57. 
- sulfoichthyolicum 344. 
- sulfurosum 33. 

Zinkhaemol 351. 

---
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